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Vorwort.

J\\s im Herbste des Jahres 1890 die Frage an mich herantrat, ob ich

die Leitung einer zeitgemass umgestalteten Neubearbeitung der altbewahrten

Paulyschen Real-Encyclopadie der klassischen Altertumswissenschaft iiber-

nehmen wolle, habe ich mich nicht leicht und nicht ohne Bangen entschlossen,

diese Frage zu bejahen. Zwar dass ein solcher Pauly redivivus heutzutage

ein dringendes Bedurfnis sei, viel mehr noch als vor 60 Jahren, wo zu dem
alten Werke der Grund gelegt wurde, daran zweifelte ich ebensowenig wie

die Freunde, mit denen ich mich beriet: wir glaubten dariiber einig sein zu

konnen, dass derjenige, der sich den Miihen dieser Aufgabe unterziehe, etwas

Niitzliches und Dankenswertes thue, und dass es sich, wenn das Werk gelange,

wohl verlohnen wiirde, ein Dutzend Lebensjahre und ein reichliches Mass von

Arbeit und Geduld daran gewagt zu haben. Aber alles hing davon ab, in

welchem Umfange ich des Beistandes der Fachgenossen sicher sein durfte. Durch

die ganze Bestimmung der Real-Encyclopadie war es gegeben, dass das Werk
einen reproductiven , zusammenfassenden Character tragen musste; aber Wert

und Existenzberechtigung konnte es nur haben, wenn es nicht etwa eine Samm-
lung von Ausziigen darstellte, die von wissenschaftlichen Handlangern aus den

Arbeiten anderer mit grosserer oder geringerer Sorgfalt und Fingerfertigkeit

hergestellt waren, sondern wenn es gelang, die besten Vertreter der Einzel-

forschung selbst fur die Mitwirkung zu gewinnen: nur wenn sich niemand fur

zu gut hielt, in diesem Werke die Ergebnisse fremder und eigener Special-

arbeit in zusammenfassender Weise zu verarbeiten, konnte diesem jene Art re-

productiver Darstellung gesichert werden, die durch Zusammenfassung der Einzel-

ergebnisse unter sachkundig gewahlten Gesichtspunkten selbst wieder etwas

Neues schafft und die Wissenschaft fordert. Verhielten sich die Fachgenossen

ablehnend, so war das Unternehmen — wenigstens in der Weise, die ich fur die

einzig berechtigte hielt, — undurchfiihrbar. Und dabei waren mir die Erwa-

gungen, die manchen von der Mitwirkung abschrecken konnten, keineswegs ver-

borgen. Artikel einer Encyclopadie machen anerkanntermassen viele und oft

undankbare und unerfreuliche Arbeit; schon die Notigung, mit allerlei mehr oder

minder verkehrten oder mit der eigenen incommensurabeln Anschauungen sich

abzufinden, und auf der andern Seite der durch das notwendige Ubel der Ter-

minarbeit herbeigefuhrte Zwang, provisorische Resultate geben zu mussen, wo
man vielleicht nach ein paar Monaten oder Jahren eine endgiltige Losung zu
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bieten im Stande ware, sind geeignet, manchen abzuschrecken ; in der knappen
und anspruchslosen Fassung solcher Artikel wird das darauf verwendete Mass
von Miihe und Scharfsinn oft nicht gemigend erkannt und anerkannt, und eine

am Ausseren hangende Betrachtungsweise ist geneigt, solche Encyclopadie-
beitrage fiber die Achsel anzusehen und nicht als voile wissenschaftliche Arbeit
gelten zu lassen, von der durch die Verhaltnisse unseres philologischen Biicher-

marktes gegebenen bescheidenen materiellen Honorierung ganz zu schweigen. All

diese Erwagungen liessen mich daran zweifeln, ob es mir glucken wiirde, die

Mitarbeiter zu gewinnen, deren Mitwirkung mir fur ein Unternehmen nach meinem
Sinne unerlasslich schien; schliesslich unternahm ich doch das Wagnis in hoff-

nungsvollem Vertrauen auf den Idealismus, der gerade der philologischen Wissen-
schaft stets eigen gewesen und ihr, wenn je, so in heutigen Zeitlauften unent-
behrlich ist. Dass mich dies kuhne Vertrauen nicht getrogen, sondern iiber

alle Erwartungen hinaus gerechtfertigt worden ist, wird mir allezeit eine der
freudigsten Erfahrungen meines Lebens bleiben. Fast iiberall fand ich mit meiner
Bitte um Mitwirkung das freundlichste Entgegenkommen, von mir hochverehrte
Fiihrer unserer Wissenschaft sind, auch wenn sie durch altere Verpflichtungen
oder ihre Eigenart an einer standigen Mitwirkung verhindert waren, nicht miide
geworden, mich durch Rat und Auskunft zu unterstutzen, Gelehrte, die ich nicht

anzugehen gewagt hatte, haben mir aus freien Stucken ihre Mitwirkung ange-
boten, vor allem aber haben die zahlreichen Mitarbeiter ihr reges und frucht-

bares Interesse an dem ganzen Werke dadurch aufs lebhafteste bethatigt, dass
sie sich nicht darauf beschrankt haben, die von ihnen erbetenen Artikel zu ver-

fassen, sondern mich, gefragt und ungefragt, in den schwierigen Aufgaben der
Gesamtorganisation und der Arbeitsverteilung opferwillig unterstutzt und mir
die wertvollsten Anregungen gegeben haben. Die unten folgende Liste der Mit-

arbeiter wird, denke ich, selbst fiir sich sprechen; so fern mir die Anmassung
liegt, als Fiihrer dieser auserlesenen Schaar gelten zu wollen, so gereicht es
mir doch zur freudigen Genugthuung, als getreuer Condus Promus die von
ihnen eingebrachte Ernte verwalten zu diirfen. Dass ich mit Riicksicht auf die

Uniformitat des Ganzen der Eigenart des Einzelnen nicht engere Schranken ge-
zogen habe, als unbedingt unerlasslich schien, und lieber die Gleichmassigkeit
der Ausfuhrung als ihre Giite preisgegeben habe, wird, vvie ich hoffe, Billiguno-

oder wenigstens Entschuldigung fmden: selbstiindige wissenschaftliche Forschung
lasst sich nicht auf eine Schablone einschworen.

Mit der alten Paulyschen Real-Encyclopadie hat das neue Werk ausser
dem Verlage nur den Titel und die durch seine Bestimmung gegebene Begren-
zung des Stoffes — letztere wenigstens in alien wesentlichen Punkten gemein.
Die Aufgabe ist jetzt wie einst, in lexikalischer Form die Gebiete der Geschichte,
Geographie, Antiquitaten (im weitesten Sinne)*), Mythologie, Litteratur- und
Kunstgeschichte des Altertums derart zur Darstellung zu bringen, dass die ein-

") Ich habe diesen bequemen conventionellen Ausdruck in der Ankundiguns beibehaken. weil
ich keinen anderen wusste und ein Missverstehen desselben fiir vollig unmoglich hielt: dass ich mich
in der letzteren Annahme getauscht habe, zeigt die Bemerkung von R. Poehlmann Gesch. d. ant.

Kommunismus u. Socialismus I S. V Anm. 2.
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zelnen Artikel in moglichst knapper Fassung das ganze fiir den Gegenstand vor-

liegende Quellenmaterial unter gewissenhafter Beriicksichtigung der neuen Lit-

teratur vorfiihren und verwerten und das Gesamtwerk sozusagen eine Codifi-

cierung unseres gegenwartigen Besitzstandes an Kenntnis des classischen Alter-

tums enthalte. Fur die geographischen, mythologischen und litterarhistorischen

Eicrennamen, sowie die Kunstlernamen ist Vollstandigkeit angestrebt worden,

ebenso finden die Namen aller historisch irgendwie bedeutsamen Personlichkeiten

Aufhahme, ohne dass das Werk dabei mit einem Eigennamen-Worterbuche in

Concurrenz treten wollte. Die untere Zeitgrenze ist derart gezogen, dass Cassio-

dor und Iustinian die letzten zur Darstellung kommenden Personlichkeiten sind.

Dabei ergiebt sich aber aus der Bestimmung des Werkes von selbst die Modifi-

cation, dass einerseits fiir die letzten Jahrhunderte des einbezogenen Zeitraumes

die Auswahl der aufzunehmenden historischen Personen eine sparsamere sein muss,

wahrend andererseits auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte auch manche jen-

seits dieser Grenze liegenden Manner, wie z. B. Isidorus, Photios, Suidas nicht

fehlen diirfen. Die Geschichte und Mythologie des Orients und Agyptens, die

Geographie der entlegeneren Lander des alten Erdkreises, die christliche Lit-

teratur und die Kirchengeschichte werden in dem Masse Beriicksichtigung fin-

den, in dem ihre Kentnis fiir das Verstandnis der griechischen und lateinischen

Schriftsteller und Denkmaler von Bedeutung ist.

Textlich ist das neue Werk natiirlich von dem friiheren vollig unabhiingig,

wenn auch in einzelnen Fallen die jetzigen Bearbeiter von dem Rechte, einzelne

Abschnitte der friiheren Artikel wcirtlich heriiberzunehmen, Gebrauch gemacht

haben; selbstverstandlich iibernehmen sie fiir diese heriibergenommenen Partien

durch ihre Namensunterschrift die wissenschaftliche Verantwortung ebenso wie

fiir die von ihnen neu verfassten. In der ausseren Form der Stichworte ist in

sofern eine durchgreifende Anderung eingetreten, als alle griechischen Namen

in der griechischen Schreibung gegeben sind, also nicht mehr Achaei, Aeacus,

sondern Achaioi, Aiakos. Fiir alle romischen Personlichkeiten bis auf die Zeit

Diocletians ist die Anordnung nach dem Gentilnamen erfolgt, und zwar in der

Weise, dass erst die Trager des blossen Noraen ohne Praenomen und Cogno-

rnen, dann die nur mit Nomen und Praenomen versehenen nach der alphabeti-

schen Abfolge der letzteren, endlich die Trager von Nomen und Cognomen

nach der alphabetischen Abfolge der Cognomina, innerhalb dieser nach der der

Praenomina geordnet, ihre Stelle gefunden haben , eine chronologische Anord-

nung dagegen erst als unterste innerhalb der so entstandenen Gruppen Platz

gegriffen hat. Fiir die Zeit nach Diocletian, wo das ganze Namensystem ein

andres wird, ist der gelaufige Rufname als Stichwort gewahlt. Diejenigen Grie-

chen, die einen romischen Namen angenommen haben, haben ihre Stelle besser

unter dem meist allein zur Anwendung kommenden Cognomen als unter dem

Geschlechtsnamen gefunden (also Herodianus, Aelianus, nicht Aelius Herodianus,

Claudius Aelianus). Durch Verweisungen ist versucht worden, die wiinschens-

werte Cbersichtlichkeit herzustellen.

Wie auf Cbersichtlichkeit der Anordnung, so ist auch auf thunlichste Ver-

einzelung des Stoffes Bedacht genommen worden. Die Brauchbarkeit des alten
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Werkes wurde sehr erheblich dadurch beeintrachtigt, dass grosse Wissensge-
biete in einzelnen umfangreichen Sammelartikeln zusammengefasst wurden, auf
welche dann unter alien Einzelbegrififen des betreffenden Gebietes verwiesen
werden rausste, wodurch der Benutzer, anstatt rasch die gewiinschte erschopfende
Auskunft zu erhalten, zu einem zeitraubenden und oft erfolglosen Nachschlagen
veranlasst wurde. Es ist jetzt durchaus der entgegengesetzte Weg eingeschlagen
worden, die wirkliche Erklarung stets unter dem Einzelstichworte zu geben und
den Kollektivartikeln

,
in denen auf die Einzelartikel verwiesen ist, nur die

Darlegung der allgemeinen Zusammenhange zu iiberlassen; fur diese Kollektiv-
artikel sind, soweit es sich urn gleichzeitige Behandlung griechischer und ro-
mischer Dinge handelt, anstatt der friiher iiblichen, willkuhrlich gewahlten latei-
nischen Stichworte (z. B. Convivium, Navigatio, Vestes) deutsche Lemmata ein-
getreten.

Den geographischen und topographischen Artikeln sind nach Bedarf ein-
fache Kartenskizzen in Zinkotypie beigegeben worden; dagegen ist von illu-

strativen Beigaben anderer Art mit Rucksicht darauf, dass billige und leicht
zugangliche Publicationen von Denkmalern zur Mythologie, Kunst- und Sitten-
geschichte in ausreichender Menge vorhanden sind, abgesehen worden, schon
um eine Verteuerung des Werkes zu vermeiden.

Ob diese Anordnungen zweckmassig getroffen sind, wird sich bei der Be-
nutzung des Werkes herausstellen mussen; sie im einzelnen zu begriinden und
all die Erwagungen vorzufiihren , auf Grund deren so und nicht anders ent-
schieden worden ist, wurde eben so weitlaufig wie nutzlos sein. Dass ich es
an reiflicher Uberlegung und ausgiebigem Probieren nicht habe fehlen lassen,
kann ich versichern; selbstverstandlich aber schmeichle ich mir nicht mit der
Einbildung, iiberall das Beste und Endgiltige getroffen zu haben, sondern wie
der aufmerksame Benutzer schon innerhalb dieses Bandes merken wird, dass
Ubelstande, die sich in den ersten Bogen geltend machten, in den spateren ver-
mieden sind, so bin ich auch darauf gerustet, aus den Erfahrungen, die ich und
andere beim Gebrauche des Werkes machen werden, fur die spateren Bande
zu lernen, und werde gewiss nicht eigensinnig an einmal Angeordnetem fest-
halten, wenn sich Zweckmassigeres bietet. Ich hoffe hierfur auf Rat und Bei-
stand aller Benutzer der Real-Encyclopadie rechnen zu diirfen.

Um einen Einblick in die Verteilung der Arbeit zu gewahren, gebe ich
im Folgenden sowohl eine alphabetisch geordnete Liste der Mitarbeiter und
lhrer Arbeitsgebiete, als auch eine Ubersicht iiber die verschiedenen Materien
und ihre Bearbeiter; in der ersteren Liste sind die Namen derjenigen Herren,
deren Mitwirkung bereits ein Ende gefunden hat oder in nachster Zeit finden
wird, mit *, die Namen derjenigen, deren Mitarbeit erst im zweiten Bande ein-
setzt, mit ** bezeichnet.

i. Dr. F. C. Andreas, Schmargendorf bei Berlin: Geographie von Persien.
2. Prof. Dr. H. v. Arnim, Rostock: Nacharistotelische Philosophic
3- Dr. E. Aust, Frankfurt a/M.: Romische Mythologie und Kultusaltertiimer.

4. Prof. Dr. A. Baumgartner, Basel: Geschichte und Geographie von Armenien.
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35-
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37-

38.

39-

40.

Repetent Dr. I. Benzinger, Tubingen: Geographie von Syrien, Phonicien,

Palastina.

Dr. H. Berger, Leipzig: Geschichte der Geographie.

Prof. Dr. E. Bethe, Rostock: Voralexandrinische Epik. Griech. Mythologie.

Prof. Dr. C. Bezold, Heidelberg: Geschichte von Assyrien und Babylonien.

Dr. C. G. Brandis, Berlin: Romische Provincialverwaltung.

Oberlehrer Dr. J. Brzoska, Saarburg: Geschichte der Rhetorik.

**Gymn.-L. Dr. L. Biirchner, Amberg: Geographie von Mysien, Lydien,

Karien.

Dr. F. Cauer, Berlin: Griechische Geschichte.

Priv.-Doc. Dr. C. Cichorius, Leipzig: Altere romische Geschichte. *R6mi-

sches Heerwesen.

Priv.-Doc. Dr. L. Cohn, Custos an der Kgl. Univers.-Bibl., Breslau: Griechi-

sche Grammatiker.

Dr. M. Consbruch, Halle: Griechisch-romische Metrik.

Prof. Dr. O. Crusius, Tubingen: Griechische Lyrik, Fabel, Paroimiographen.

Dr. F. Cumont, Briissel: Orientalische Mythologie.

** Priv.-Doc. Dr. H. Dessau, Berlin: Geographie des romischen Africa.

Priv.-Doc. Dr. A. Dieterich, Marburg: Griechische Tragodie.

Prof. Dr. A. v. Domaszewski, Heidelberg : Romisches Heerwesen.

Oberlehrer u. Priv.-Doc. Dr. H. Droysen, Berlin : Griech. Kriegsaltertumer.

Prof. Dr. F. Dummler, Basel: Griechische Mythologie.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. C. Dziatzko, Director der Kgl. Univ.-Bibliothek,

Gottingen: Buch- und Schriftwesen.

Dr. J. Escher-Biirkli, Zurich: Griechische Mythologie.

Prof. Dr. E. Fabricius, Freiburg: Griech. Kunstlergeschichte (Architekten).

**Gymn.-L. Dr. Curt Th. Fischer, Leipzig: Geographie des inneren Africa.

Prof. Dr. S. Frankel, Breslau: Geographie von Mesopotamien.

Dr. S. Frankfurter, Amanuensis an der K. K. Univ.-Bibliothek, Wien: Ro-

mische Altertiimer.

*Prof. Dr. J. Freudenthal, Breslau: Neuplatonische Philosophic

* Priv.-Doc. Dr. A. Gercke, z. Z. Konigsberg: Peripatetische Philosophic

Prof. Dr. G. Goetz, Jena: Lateinische Grammatiker.

Priv.-Doc. Dr. B. Graef, Berlin: Griechische Kunstmythologie.

Oberlehrer Dr. E. Graf, Gumbinnen: Metrik und Musik.

Dr. P. Groebe, Berlin: Romische Prosopographie.

* Oberlehrer Dr. P. Habel, Breslau: Romische Antiquitaten.

Priv.-Doc. Dr. L. M. Hartmann, Wien: Geschichte und Institutionen der

Zeit vom Untergange des westromischen Reiches bis auf Iustinian.

* Romisches Strafrecht.

Freih. Hiller v. Gaertringen, Berlin : Griech. Mythologie und Kultus.

Dr. G. Hirschfeld, Konigsberg: Geographie von Griechenland und

Kleinasien.

Oberlehrer Dr. U. Hoefer, Trarbach a/Mosel: Griechische Mythologie.

Prof. Dr. E. Hiibner, Berlin: Geographie von Spanien und Britannien.

Dr. F.

*Prof.
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75-

76.

77-

78.
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80.

Dr. Chr. Hiilsen, Sekretar des K. Deutschen archaol. Instituts, Rom: Geo-

graphie von Italien.

Oberschulrat Prof. Dr. F. Hultsch, Dresden: Metrologie, Mathematik.

Prof. Dr. K. von Jan, Strassburg: Musik.

Dr. O. Jessen, Berlin: Griechische Mythologie.

Priv.-Doc. Dr. M. Ihm, Halle: Geographie von Gallien und Germanien. Ger-

manisch-keltische Mythologie.

Prof. Dr. P. Jors, Giessen: Litteraturgeschichte des romischen Rechts.

Priv.-Doc. Dr. W. Judeich, Marburg: Griechische Geschichte.

Prof. Dr. A. Jiilicher, Marburg: Kirchengeschichte, Patristik.

Gymn.-L. Dr. I. Kaerst, Gotha: Makedonische und Alexandergeschichte.

Prof. Dr. G. Kaibel, Strassburg: Griechische Komodie.

Dr. G. Kauffmann, Cosel: Astronomie und Verwandtes.

Dr. O. Kern, Berlin: Griechisches Sacralwesen und Mythologie.

Prof. Dr. Th. Kipp, Erlangen: Romisches Recht.

Oberlehrer Dr. J. Kirchner, Berlin: Griechische Prosopographie.

Priv.-Doc. Dr. E. Klebs, Berlin: *R6mische Prosopographie der republi-

kanischen Zeit. **R6mische Kaiser.

Oberlehrer Dr. G. Knaack, Stettin: Griech. Mythologie. Alexandrin. Dichter.

** Priv.-Doc. Dr. W. Kroll, Breslau: Neuplatonische Philosophic

Prof. Dr. J. W. Kubitschek, Wien: Chronologie, Numismatik, rom. Altertiimer.

Prof. Dr. A. Leist, Marburg: Romisches Recht.

Prof. Dr. R. Leonhard, Marburg: Rom. Recht (Privatrecht, Strafprocess).

*Prof. Dr. G. Loeschcke, Bonn: Griech. Kunstlergeschichte (Vasenmalerei).

Prof. Dr. E. Luebeck, Hamburg: Seewesen.
* Gymn.-L. Dr. A. Marx, Karlsruhe: Zoologie.

Prof. Dr. F. Marx, Breslau: Romische Dichter.

Prof. Dr. A. Mau, Rom: Privatleben der Griechen und Romer.
* Gymn.-L. Dr. P. J.Meier, Inspector am Herzogl. Museum, Braunschweig:

Romische Spiele.

Prof. Dr. E. Meyer, Halle: Altere griechische und orientalische Geschichte.

Prof. Dr. A. Milchhofer, Miinster: Topographie von Attika.

Dr. J. Miller, Stuttgart: Griechische Geschichte.

Prof. Dr. D. H. Miiller, Wien: Geographie von Arabien.

Oberbibliothekar Dr. K. K. Miiller, Jena: Griechische Kriegsschriftsteller.

Bibliothekar Dr. R. Miinzel, Marburg: Griechische Litteraturgeschichte.

**Dr. F. Miinzer, z. Z. Rom: Rom. Prosopographie der republikanischen Zeit.

Prof. Dr. P. Natorp, Marburg: Griechische Philosophie (Sokrates, Sokra-

tiker, Plato, altere Akademie).

Prof. Dr. K. J. Neumann, Strassburg: Romisches Staatsrecht.

Gymn.-L. Dr. A. Nies, Mainz: Mineralogie.

Prof. Dr. B. Niese, Marburg: Sicilische, karthagische, spartanische Geschichte.

**Prof. Dr. E. Oberhummer, Miinchen: Geographie von Griechenland.

*Dr. E. Oder, Berlin: Naturgeschichte und Landwirtschaft.

Gymn.-L. Dr. J. Oehler, Linz: Griechische Altertiimer.
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Prof. F. Olck, Konigsberg: Landwirtschaft.

Prof. Dr. J. Partsch, Breslau: Geographie.

Oberbibliothekar Prof. Dr. R. Pietschmann, Gottingen: Geschichte und

Geographie von Agypten.

** Gymn.-L. Dr. E. Pollack, Grimma: Romische Spiele.

Priv.-Doc. Dr. O. Puchstein, Direktorialassistent an den Kgl. Museen, Berlin:

Archaologie. Topographie von Alexandreia.

Prof. Dr. E. Reisch , Innsbruck: Griech.-rom. Theaterwesen
,
griechische

Agonistik und Orchestik. Sacrale Denkmaler.

Prof. Dr. R. Reitzenstein, Strassburg: Griechisches Epigramm.

Dr. E. Riess, Heidelberg: Magie, Aberglauben, Astrologie.

Prof. Dr. C. Robert, Halle: Griechische Kunstlergeschichte (Bildhauer.

** Vasenmalerei).

Oberlehrer Dr. P. v. Rohden, Steglitz: Rom. Prosopographie der Kaiserzeit.

Prof. Dr. O. Rossbach, Kiel: Griech. Kunstlergeschichte (Maler, Gemmen-

schneider). Griech. Mythologie. Rom. Litteraturgeschichte.

**Dr. W. Ruge, Leipzig: Geographie von Kleinasien.

** Priv.-Doc. Dr. B. Sauer, Giessen: Griechische Kunstmythologie.

*Prof. Dr. H. W. Schaefer (f), Flensburg: Astronomie und Verwandtes.

Prof. Dr. W. Schmid, Tubingen: Jungere Sophistik, griech. Roman.

*Prof. Dr. Joh. Schmidt (f), Konigsberg: Geographie des romischen Africa,

romische Altertiimer und Epigraphik.

*Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Leop. Schmidt (f), Marburg: Griech. Litteratur-

geschichte.

Prof. Dr. L. v. Schwabe, Tubingen: Romische Litteraturgeschichte.

Prof. Dr. E. Schwartz, Giessen: Griechische Historiker.

Prof. Dr. O. Seeck, Greifswald : Geschichte und Institutionen der Zeit von

Diocletian bis zum Untergange des westromischen Reiches.

**Dr. K. Sethe, Berlin: Geographie und Geschichte von Agypten.

Prof. Dr. P. Stengel, Berlin: Griechische Kultusaltertumer.

Prof. Dr. E. Szanto, Wien: Griechische Staatsaltertiimer und Epigraphik.

Gymn.-Direktor Th. Thalheim, Hirschberg: Griechische Redner. Griechi-

sche Staats- und Rechtsaltertiimer.

Priv.-Doc. Dr. E. Thraemer, Strassburg: Griechische Mythologie.

Prof. Dr. J. Toepffer, Basel : Griechische Geschichte, Mythologie, Staats-

und Kultusaltertumer.

Prof. Dr. W. Tomaschek, Wien: Geographie der Donauliinder, von Scy-

thien, Sarmatien, den Nordpontuslandern und Ostasien.

Oberlehrer Dr. K. Tiimpel, Neustettin: Griechische Mythologie.

Geh. Hofrat Prof. Dr. K. Wachsmuth, Leipzig : Topographie von Athen.

Oberlehrer Dr. P. Wagler, Wurzen: Botanik.

Oberlehrer Dr. R. Wagner, Dresden: Griechische Mythologie.

Gymn.-Direktor Prof. Dr. E. Wellmann, Berlin: Vorsokratische Philosophie.

Oberlehrer Dr. M. Wellmann, Stettin: Medicinisch-naturwissenschaftliche

Litteratur. ** Zoologie.
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114. Dr. G. Wentzel, Gottingen: Griechische Grammatiker. Griech. Mythologie
115. Priv.-Doc. Dr. K. Wernicke, Halle: Griechische Mythologie.
116. Prof. Dr. U. Wilcken, Breslau: Geschichte des Hellenism^.
117. Dr. A. Wilhelm, Wien: Attische Archonten.
118. Prof. Dr. G. Wissowa, Marburg: Romische Mythologie und Sacralwesen.

Romische Litteraturgeschichte.

119. Prof. Dr. M. Wlassak, Breslau: Romisches Recht (Rechtsquellen, Gerichts-
verfassung, Privatprocess).

Auf die verschiedenen Arbeitsgebiete verteilen sich die genannten Mit-
arbeiter wie folgt (in Klammern stehen die Namen derer, die fur bereits aus-
geschiedene oder demnachst ausscheidende Mitarbeiter neu eingetreten sind):

I. Geographie und Topographic
Spanien, Britannien: E. Hiibner.

Gallien, Germanien: M. Ihm.
Italien: Chr. Hiilsen.

Donaulander, Sarmatien, Skythien: W. Tomaschek.
Griechenland (ausser Attika): G. Hirschfeld (E. Oberhummer).
Attika: A. Milchhofer. Athen: C. Wachsmuth.
Kleinasien

:
G. Hirschfeld (L. Biirchner und W." Ruge).

Syrien, Phonicien, Palastina: I. Benzinger.
Arabien: D. H. Miiller.

Mesopotamien, Assyrien, Babylonien: S. Fraenkel.
Armenien: A. Baumgartner.
Persien, Medien, Susiana: F. C. Andreas.
Ostasien: W. Tomaschek.
Agypten, Kyrenaika: R. Pietschmann (E. Sethe).
Romisches Africa: Joh. Schmidt (H. Dessau).
Inner-Africa: C. Th. Fischer.

Einzelnes:
J. Partsch (Alpes, Atlantis). O. Puchstein (Alexandria).

II. Geschichte und Prosopographie.
Agypten: R. Pietschmann (E. Sethe).

Babylonien, Assyrien: C. Bezold.
Armenien: A. Baumgartner.
Griechenland und der Orient: F. Cauer. Ed. Meyer.
Griechische Geschichte: W. Judeich. J. Kirchner. J.Miller. B. Niese

J. Toepffer. A. Wilhelm.
Sicilien, Karthago: B. Niese.

Makedonien: I. Kaerst.

Hellenismus: U. Wilcken.
Romische Republik: C. Cichorius. P. Groebe. E. Klebs (F Miinzer)
Romische Kaiserzeit bis auf Diocletian: E. Klebs. P. v. Rohden
Nachdiocletianische Zeit: O. Seeck. L. M. Hartmann.
Kirchengeschichte: A. Jiilicher.
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III. Litteraturgeschichte.

Griechisches Epos: E. Bethe.

Griechische Lyrik: O. Crusius.

Griechisches Epigramm: Leop. Schmidt. R. Reitzenstein.

Alexandrinische Dichtung: G. Knaack.

Griechische Tragodie: A. Dieterich.

Griechische Komodie: G. Kaibel.

Griechische Historiographie : E. Schwartz.

Griechische Mythographie : G. Wentzel. R. Miinzel.

Griechische Philosophie: E. Wellmann. P. Natorp. H. von Arnim.

A. Gercke. J. Freudenthal (W. Kroll).

Griechische Redner: Th. Thalheim.

Griechischer Roman und jiingere Sophistik: W. Schmid.

Griechische Fabel und Sprichwort: O. Crusius.

Griechische Grammatiker: L. Cohn.

Griechische Kriegsschriftsteller : K. K. Miiller.

Griechische Astronomen: H. W. Schaefer (G. Kauffmann).

Griechisch-romische Rhetoren: J. Brzoska.

, „
Geographen: H. Berger.

, ,
Arzte, Naturforschung , landwirtschaftl. Litteratur:

E. Oder. M. Wellmann.

„ ,
Mathematiker : F. Hultsch.

„ „
Astrologen: E. Riess.

, „ Metriker: E. Graf (M. Consbruch).

, ,
Musikschriftsteller : E. Graf (K. von Jan).

, ,
Patristik: A. Jiilicher.

Romische Dichtung: F. Marx.

„ Historiographie: C. Cichorius.

, Juristen: P. Jors.

„
Grammatiker: G. Goetz.

, antiquar. Litteratur: G. Wissowa.

Einzelnes aus der romischen Litteratur: O. Rossbach. L. v. Schwabe.

G. Wissowa.

IV. Sogenannte ,Antiquitaten'.

Chronologie: J. W. Kubitschek.

Metrologie: F. Hultsch.

Miinzwesen: J. W. Kubitschek.

Astronomie und Naturkunde: H. W. Schaefer (G. Kauffmann).

Zoologie: E. Oder. A. Marx (M. Wellmann).

Botanik: P. Wagler.

Mineralogie: A. Nies.

Landwirtschaft: F. Olck.

Astrologie, Magie, Zauberei: E. Riess.

Musik: E. Graf (K. von Jan).
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Schrift- und Buchwesen: C. Dziatzko.

Griechisch-romisches Seewesen: E. Luebeck.
Privatleben der Griechen und Romer: A. Mau.
Griechisches Staatsleben: J. Oehler. E. Szanto.
Griechisches Recht: Th. Thalheim.
Griechisches Heerwesen: H. Droysen.
Griechisches Theater, Orchestik, Agonistik: E. Reisch.
Romischer Staat und Verwaltung: C. G. Brandis. S. Frankfurter.

P. Habel. J. W. Kubitschek. K. J. Neumann. Joh. Schmidt.
Romisches Recht: L. M. Hartmann. Th. Kipp. A. Leist. R. Leon-

hard. M. Wlassak.
Romisches Heerwesen: A. von Domaszewski.
Romische Spiele: P. J. Meier (E. Pollack).

V. Mythologie und Kultus.

Agypten, Orient: R. Pietschmann (E. Sethe). F. Cumont.
Griechenland: E. Bethe. F. Dummler. J. Escher-Biirkli. F. Freiherr

Hiller von Gaertringen. U. Hoefer. O. Jessen. O. Kern.
G. Knaack. O.Rossbach. P.Stengel. E.Thraemer.

J. Toepf-
fer. K. Tiimpel. R. Wagner. G. Wentzel. K. Wernicke.

Rom und Italien: E. Aust. G. Wissowa.
Gallien, Germanien, Spanien, Britannien: M. Ihm.

VI. Archaologie und Kunstgeschichte.

Architectur: E. Fabricius. O. Puchstein.
Sculptur, Vasenmalerei : C. Robert.
Malerei, Kleinkunst: O. Rossbach.
Kunstmythologie (ausser den schon genannten Bearbeitern der griechi-

schen Mythologie): B. Graef. B. Sauer.

Das Erscheinen des zweiten Halbbandes, durch den der nunmehr vor-
hegende erste Vollband zum Abschlusse kommen sollte, war bereits fur den Januar
d.

J. versprochen worden, und in der That standen damals % des Halbbandes
fertig im Satz: dann aber hauften sich in aussergewohnlichem Umfange alle jene
Note und Schwierigkeiten, die nur der Redacteur eines unter dem Zwange alpha-
betischer Artikelfolge erscheinenden Werkes kennt und wiirdigt; es liegt mir
fern, eine Schilderung der Mtihe geben zu wollen, die die Herbeischaffung
fehlender kleiner und kleinster Artikel und der immer von neuem wiederholte
Appell an das Gewissen saumiger Mitarbeiter gekostet hat, aber ich darfwohl
hoffen, dass bei einer Verzogerung des Erscheinens eines Bandes der Real-
Encyclopadie die Benutzer derselben einen ganz kleinen Bruchteil der Geduld
uben werden, die der Redacteur im Kampfe mit Tiicke des Zufalls und mensch-
hcher Schwache tagaus tagein in reichstem Masse zu bethatigen hat. Erstrebt
wird jedenfalls eine derartige Beschleunigung des Erscheinens, dass alljahrlich
wenn irgend moglich, ein Band (zwei Halbbande) zur Ausgabe gelangen konne,
und somit das ganze Werk in etwa 10 Jahren vollstandig vorliege. Dass sich
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die ganze Stoffmasse in die durch den Plan gegebenen Grenzen von 10 Voll-

banden in der Starke des vorliegenden einfiigen wird, glaube ich nach Vor-

nahme genauer und umfangreicher Berechnungen versprechen zu konnen; der

vorliegende Band, der mit Apollokrates schliesst und somit etwas mehr um-

fasst als der bis Apollinopolis feichende erste Band (d. h. die erste Halfte des

ersten Bandes der zweiten Auflage) des alten Werkes, bestatigt diese Berech-

nungen.

Die wenigen am Ende des Bandes angefiigten Nachtrage und Berichti-

gungen machen keineswegs Anspruch auf Vollstandigkeit, sondern sind nur teils

aus Dringlichkeitsgrunden , teils auf ausdriickfichen Wuhsch der betreffenden

Herren Mitarbeiter schon hier gegeben. Im allgemeinen soil von umfangreicheren

Nachtragen, die nur eine arge Verzettelung des Stoffes herbeifiihren wiirden,

abgesehen werden; dafiir aber ist in Aussicht genommen, noch wahrend des

Erscheinens des Werkes zu geeigneten Zeitpunkten Supplemente auszugeben

und dadurch dem bei einem so umfangreichen Unternehmen drohenden Ubel-

stande vorzubeugen, dass die alteren Partien noch vor Abschluss des Ganzen

bis zu einem gewissen Grade veralten: dass ich fur diese Supplemente jede

Unterstiitzung durch Beitrage oder Hinweise auf Fehlendes oder Mangelhaftes

mit aufrichtigstem Danke entgegennehmen werde, mag zum Schlusse ausdriick-

lich ausgesprochen werden.

Marburg i. H., i. Juli 1894.

Georg Wissowa.
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Abkurzungen.

Jahrb. f. Philol. = Jahrbiicher f. Philologie u. Padagogik herausgeg. v. Fleckeisen u. Masius.

Eh. Mus. = Bheinisches Museum.

Philol. = Philologus.

Herm. = Hermes.

Philol. Versamml. = Verhandlungen der Versammlungen deutscher Philologen u. Schulmanner.

Jahresber. = Jahresbericht tiber die Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft.

ZDMG = Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft.

DLZ = Deutsche Litteratur-Zeitung.

Rev. phil. = Revue de philologie.

Riv. fllol. = Rivista di filologia.

Ann. (Bull. Monum.) d. Inst. = Annali (Bullettino, Monument!) dell' Instituto di corrispondenza

archeologica.

Athen. (Ei5m.) Mitt. = Mittheilungen des deutschen archaologischen Instituts zu Athen (Eom).

Bull. com. = Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma.

Arch. Jahrb. = Jahrbuch des kaiserlich deutschen archaologischen Instituts.

Bull. hell. = Bulletin de correspondance helle'nique.

Arch.-epigr. Mitt, = Archaologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn.

Rhein. Jahrb. = Jahrbiicher des Vereins der Altertmnsfreunde im Rheinlande.

Abh. (M.-Ber., S.-Ber.) Akad. Berl. = Abhandlungen (Monatsberichte , Sitzungsberichte) der kgl.

preussischen Akademie der Wissenschaften.

CIG, CIA, CIL = Corpus inscriptionum Graecarum, Atticarum, Latinarum.

IGA = Roehl Inscriptiones graecae antiquissimae.

IGI = Kaibel Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae.

IGS = Dittenberger Inscriptiones Graeciae septentrionalis.

Dittenberger SylL = Dittenberger Sylloge inscriptionum Graecarum.

Le Bas = Le Bas, Foucart, Waddington Voyage arche'ologique.

Head HN = Head Historia numorum.

Eckhel = Eckhel Doctrina nummorum veterum.

FHG — Muller Fragmenta historicorum Graecorum.

FTG = Nauck Tragicorum Graecorum fragmenta, 2. Auflage.
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A.

Aul {eyx^ve, anguilla), d. h. anguilla vulgaris Tage in der Tiefe und schwimmt des Nachts
war im Altertum einer der bekanntesten und umher. Auf dem Trockenen halt er 5 bis 6 Tage
beliebtesten Plussfische, welche man sonst durch- aus (vgl. Theophr. de pise, in sicco deg. 10), er

gangig verachtete. Br wird schon von Homer wird 7 bis 8 Jahre alt (p. 592 a 14.23, ausge-

genannt (II. XXI 203. 353). Aristoteles in der schrieben von Plin. n. h. IX 74, vgl. 177). Dass
Tiergeschichte schildert ibn als langen und er sich in schlangenartigen Windungen vor-

glatten Fisch (h. a. I 5. II 13. 15) mit zwei warts bewegt, stent I 5 p. 489b 29 (vgl. de part.

Flossen(I5p.489b26; vgl. de incessu an. 7 p. 708 an. IV 13 p. 696 a 5ff. Plin. n. h. IX 73). Ari-

a 3 und Plin. n. h. IX 73), vier einreihigen stoteles konnte so gut fiber den Fiscb Bescheid
engen Kiemen auf jeder Seite (II 13 p. 505a 14), 10 geben, da es besondere Aalziicbter (eyxskvoTf)6<poi)

kleinem und von Fett umgebenem (III 15 p. 520 a gab (VIII 2 p. 592 a 2. Athen. VII 298 b),

23) Magen (VIII 2 p. 592 a 11), einer Speiserohre welche in Aalbehaltern (ryzskv&vss) den Fisch
(II 17 p. 507a 10), einer dicht an der Leber be- ziichteten, den sie zur Winterszeit dort hinein

findlichen Gallenblase (II 15 p. 506b 9). Einen setzten (VIII 2 p. 592a 15). Urn das Wasser
besonderen Abschnitt (VI 16; vgl. IV 11 p. 538 a des gegen Unsauberkeit und klimatischen Wech-
1) widmet Aristoteles dem oft behandelten Pro- sel sehr empfindlichen Tieres miiglichst rein

Mem der Portpflanzung des A. Nach seiner Ansicht zu erhalten, wurden die Behalter getiincht oder

ist er ein Zwitter und hat weder Samen noch mit breiten flachen Steinen ausgelegt und
EierstCcke (vgl. Ill 10 p. 517 b 7. VI 13 p. 569 a hatten standigen Zu- und Abfluss (VUI 2 p.

5. Plin. n. h. X 189), er cntsteht von selbst im 20 592 a 2).

fauligen Erdschlamm (ix xan> xaAovftevmv yrjs Die gebrauchlichste Art, sie zu fangen, war,
hziQwv; vgl. de gen. an. Ill 11 p. 762b 21. dass man Wasser und Schlamm aufriihrte, so

Theophr. de pise, in sicco deg. 9. Plut. quaest. dass die A., bei ihren engen Kiemenspalten leicht

conv. II 3 p.637f.). Nachdriicklich wendet sich dazu gezwungen, an die Oberflache kamen (VIII

Aristoteles gegen die, welche behaupten, dass 2 p. 592 a 6. Athen. VII 298 b). Daher kam das
man lebendige Brut— die er vielmehr fur Einge- Sprichwort cy^aUic {hjecb/icvos (Aristoph. equ. 860.
weidewiirmer erklart — bei demA. gefunden hatte. Suidas) von Leuten, die 'im Truben flschterf.

Man unterscheide zwar 'mannliche' A. mit einem Da die Plilsse und Seen besonders im Herbst
langeren Kopfe von den'weiblichen' mit kleinerem von Sturmen aufgewiihlt wurden, so war dies

eingedruckten Kopfe (IV 11 p. 538 a 10), welche 30 die beste Pangzeit. So im Strymon (VIII 2)
letzteren besser schmeckten (VIII 30 p. 608 a 5): und im lacus Benacus (Gardasee), wo sie sich

hier mfisse man aber zwei verschiedene Arten am Ausfluss des Mincius in eigens dazu ange-
annehmen. Nach Aubert und Wimmer Ari- brachten Vorrichtungen (ecceipula) 'Aalstuberf

stoteles Tierkunde I 127, 15 sind damit vielleicht jahrlich im October in Klumpen zu vielen

anguilla acutirostris und anguilla latirostris ge- Tausenden fingen (Plin. h. n. IX 75). Man
meint. Im Gegensatz zu der Aristotelischen stellte auch mit Salzlake getrankte Thongefasse
Tiergeschichte sagt Pseudo-Aristoteles bei Athe- auf, in deren Offnung man das sogenannte Sieb

naios VII 298c (Rose Aristot. pseud. 305) fyd- (xov xcdov/icvov tj&fiov IV 8 p. 534a 20), wohl
ovrai de avfinUxofuvai xqr' acpiam ykoimSte if eine Art Reuse, einlegte. Besondere Koderrecepte
atrraw, 5 ytrofievov ev in V-vi tcooyovettat. Ihm 40 geben die Geoponica XX 14 und 23 (vgl. auch
folgt Oppian hal. I 516. Noch anders Plin. n. XX 7, 1). Eigentiimlich war die Fangart, welche
h. IX 160 anguillae atteruiit se scopulis; ea Aelian h. a. XIV 8 und Oppian hal. IV 450
•strigmenta tkeseunt, nee alia est earum pro- beschreiben, und die besonders im Plusse 'Hqe-
ereatio. Man wusste, dass der A. aus den Pliissen ratvos bei Vicetia in Ober-Italien geubt wnrde.
ins Meer ging (VI 13 p. 569a 8; vgl. Galen. VI Die Pischer warfen einen langen Schafsdarm
795. Plin. n. h. XXXTI 145. Archestratos bei ins Wasser; wenn ein A. diesen packte, blies der

Athenaios VII 298 e). Uber seine Nahrung und Pischer mit voller Kraft in den Darm, um den
Lebensweise handelt VII 2 p. 591b 30: er A., der an der Lockspeise festhielt, so zu

lebt hauptsachlich vom Wasser, braucht klares betauben und ihn an dem krampfhaft festge-

Wasser wegen seiner kleinen Kiemen, ist am 50 haltenen Koder aus dem Wasser zu Ziehen. Die
Pauly-Wiseowa 1
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trefflichsten A. (fisyi&si peyiorcu xai ea&isiv

ndtotai Paus. IX 24, 1) in Griechenland kamen

aus dem Kopaissee in Boiotien (Belege bei Athen.

VH cap 50—56. Antiphanes ebenda fr. 236

Kock. Aristoph. Lysistr. 36. Ath. II 71c Paus.

a. a. 0. Pollux VI 63. Nonnus Dionys. XI11 64),

wo sie noch in diesem Jahrhundert gediehen

(Ulriehs Reisen und Forsch. 200). Sie wurden

von Theben verschickt (Ephippos fr. 15 Kock)

und fehlten auf dem Tisch keines Feinschmeckers 10

in Athen, wo sie wahrend des Peloponnesischen

Krie<*es schmerzlich entbehrt wurden (tsqizv6t<xtov

refiaxos av&Qmnois Aristoph. Acharn. 880; Pas

1005). Damals kostete einer dort drei Drachmen

(Acharn. 962). In der Marktaccise war die Hohe

der Abgabe fur A. verschieden von der fur die

andern Fische (Schol. B zu II. XXI 203). Die

grOssten A. des Kopaissees wurden von den Boi-

otiern feierlich wie vierfussige Opfertiere bekranzt

und den Gottern gesohlachtet (Agatharchides bei 20

Athen. VII 297 d [FHG III 192]). An zweiter

Stelle standen die A. des Strymon (Aristot. VIII

2 vgl. oben. Archestratos bei Athen. VII 298e

und Ptolemaios Physkon ebenda II 71b. Anti-

phanes fr. 105 Kock). Dass man die 'makedo-

nischen' A. einpOkelte, sagt Hikesios bei Athen.

VH 298 b. Diesen beiden Arten reiht Archestratos

bei Athen. VII 298 e als dritte ihnen ebenburtige

oder uberlegene an die A. der sicilischen Meer-

enge, die sonst nicht erwahnt werden. Ausserhalb 30

Griechenlands genoss auch der Eulaios (Choaspes),

an dem Susa lag, deswegen einen Ruf (Anti-

machos fr. 56 Kock). Nach Ptolemaios Physkon

bei Athen. II 71 be hatte der in die grosse Syrte

strOmende Pluss Lathon die sogenannten Konigs-

A., welche anderthalbmal so gross waren wie die

makedonischen und boiotischen. Im Ganges

sollten gar A. von 30 Puss Lange vorkommen

(Plin. h. n. IX 4). Von dem grossartigen Aal-

fang in Ober-Itahen, der heute in den Po-Lagunen 40

bei Comacchio am gewaltigsten ist, war oben

die Rede. Naturlich gab es noch viele andere

Statten desselben (Demetrios von Skepsis bei

Athen. VII 300 b ; ein Aal aus dem Maiandros

ebenda 299 c bei Semonides). In der romischen

Kaiserzeit gait der A. als Speise des gemeinen

Mannes (Iuven. V 103). Wie bei uns in Dill,

so pflegten die Griechen den A. in Mangold

ItsvtXov, asvtlov) anzurichten (Aristoph. Acharn.

894; Pax 1014. Eubulos fr. 35—37 Kock. Phere-50

krates bei Pollux VI 59); der Fisch wurde dabei

in die Mangoldblatter eingewickelt. Hinsichtlich

der Verdaulichkeit und Nahrhaftigkeit seines

Fleisches waren die Arzte nicht einig; wahrend

nun Hikesios (Athen. VII 298b) vor alien Fischen

den Vorrang giebt, will Galenos VI 796 nichts

von ihm wissen. Um jemanden den Weingenuss

zu verleiden, empfiehlt Plin. n. h. XXXII 138

einen Trunk Wein, in welchem man zwei A.

getotethat. Schlammiges Wasser, in welchem sich 60

A. aufhielten, Melt man fur gesund (Plin. h. n.

XXXI 36). Um Wasser trinkbar zu machen

und die in ihm vorhandenen Blutegel zu ver-

tilgen, setzte man A. hinein (Geopon. II 5, 15).

Nach Verrius Flaccus (bei Plin. h. n. IX 77)

prugelten die Romer die Knaben mit dicken Aal-

hauten, vgl. Isidor orig. V 27 und Hesych. s.

axvtaXai. Bei den Agyptern war der A. heilig
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(Herod. II 72), woriiber die Komiker bei Athenaios

VII 299 c spotten. Aber auch in der griechisehen

Welt gab es heilige A. Am beruhmtesten waren

die in der Quelle Arethusa (Athen. VHI 331 e.

Aelian n. a. VTTT 4 [von einem Aal sprechend].

Plutarch de soil. an. 23. Porphyr. de abstin. HI 5).

Am nachsten liegt es, an die syrakusanische Quelle

des Namens auf der Insel Ortygia zu denken,

in welcher sich heilige Fische befanden (Diod.

V 3. Schol. Pind. Nem. 1), Athenaios
_
aber

nennt ausdrucklich die Arethusa bei Chalkis auf

Euboia als ihr Heim. Ebenso barg der Fluss

Heloros in Sicilien zahme Aale (Nymphodoros bei

Athen. a. a. O. Plin. XXXII 16. Aelian h. a. XII

30; vgl. Apollodor bei Steph. Byz. s.'Ekcogog) und

endlich die Quelle des karischen Zeus AapQavSeiig

(Aelian. Plin. a. a. O.). Die heiligen Tiere trugen

goldene Ohrringe und Halsbander und wurden

gefiittert. Von Krisamis von Kos wurde erzahlt,

er sei mit seinem Geschlecht umgekommen, weil

er einen A., der ihm die besten Schafe raubte,

totete und trotz einer Traumwarnung unbe-

graben liess (Ps. Zenob. IV 64. Hesych. u. Suid.

s. Kgiaaftig). Sprichwortlich war die Glatte

des A. (anguilla est, elahitur Plaut. Pseudol. 747,

vgl. Lucian Anachars. 1 und Timon 29). Dar-

stellung des A. bei Imhoof-Blumer und

O Keller Tier- und Pflanzenbilder a. Mfinz.

u. Gemmen Taf. Vin 3 (?) ; XXHI 13. [Oder.]

Aarassos, Stadt in Pisidien nach Artemidor

bei Str. XII 570, wahrscheinlich identisch mit

Ariassos (s. d.). [Hirschfeld.]

Aba, 1) Stadt in Karien? Herodian bei Steph.

Byz.; nicht durch Miinzen bezeugt, wie man
frther geglaubt hat. Head HN 516. Babelon
Rev. Et. Gr. I 88. [Hirschfeld.]

2) Name einer Stadt in Phokis, am Kephi-

sosufer gelegen (= "A{l<u). Aristoteles bei Strabon

X 445. Steph. Byz. s.'A^at. Vgl. M. Beaudouin
Bull. Hell. V 449. Preller-Robert Griech.

Myth. I 311 (Artemiscultus). v. Wilamowitz
Eurip. Herakles II 91. S. Abai.

3) eine Nymphe, mit der Poseidon den

Ergiskos, den eponymen Heros der thrakischen

Stadt Ergiske, zeugte : Harpokr. s. 'Esyiaxtj. Et.

M. 369, 54. Vgl. Aischines III 82. Demosth.

VII 37. XVIII 27. Aristoteles (Strab. X 445)

leitet den Ursprung der Abanten, mit denen

der Name der thrakischen Ortsnymphe offenbar

zusammenhangt, aus Thrakien her. Die Wande-

rung des Namens ist aus der historisch unan-

fechtbaren, nach Suden gerichteten Verschiebung

thrakischer Volksstamme zu erklaren.

4) Tochter des Zenophanes, die zur Zeit de?

Antonius in Olbe herrschte : Strab. XIV 672.

[Toepffer.]

Ababa (Hababa), die alanische Mutter Maxi-

mins, Hist. aug. Maximin. 1, 6. lord. Roman. 281

;

Getic. 83. [
T - Rohden.]

Abacti magistrateswarden nach Festus ep. p.

23 solche magistrates genannt, welche gezwungen

worden waren, vor Eintritt des gesetzlichen End-

termines ihr Amt niederzulegen (s. Abdicatio 2).

Eine lex Seinpronia de abaetis brachte Ti. Sem-

pronius Gracchus ein, liess sie aber wieder fallen

;

vgl Lange Rom. Altert. II 3 655.687. Ill 2 31.
5

[Habel.]

Abactores s. Abigeatus.

Abactores Abacus

Abacas {afta!-, &pdx«n>), 1) ursprunglich eine

mit Sand bestreute Zeichentafel fur Mathema-
tiker, so benannt von dem semitischen ahaq,

Sand. Pers. 1 131. Apul. de mag. 16. Mart. Cap.
VII 725. Hieron. in Ez. 4 (hier auch nhvfrtor

und laterculus); afidxiov Plut. Cat. rain. 70;

aftal; Iambi. Vit. Pyth. 5, 22. 24; Adhort. Symb.
34; xMv&os LXX Ez. 4. Dieser A. musste einen

erhohten Rand haben, welcher auch bei den
folgenden (ansser 6—8) anzunehmen ist.

2) Spieltafel (auch alveus) fur Wiirfelspiel

und Brettspiele. Suet. Nero 22. Macrob. I 5,

11. Poll. VH 203. X 150. Bekker Anecd. 323.

Carystius bei Athen. X 435 d.

8) Backtrog. Hesych. s. (idxzQa. Cato de
agr. 10.

4) Prunktisch zur Schaustellung von Gefassen

(a/Jaf Ammon. 1. Not. et extr. XHI 133), Cic.

Verr. IV 35. 57 ; Tusc. V 61. Plin. n. h. XXXVII

Einheiten einer hoheren Reihe aufgelCst, und die

Ergebnisse nach Einheiten der untergeordneten
Reihen vermerkt. Um die Eirrheiten einer jeden
Reihe recht ubersichtlich darzustellen scheint

man schon in altester Zeit die halbe Sumnie
der Einheiten besonders bezeichnet zu haben.
Beim Decimalsystem kam dazu noch die Analogie
des Fingerrechnens. Die Finger werden gezahlt

von 1—4, aber 5 Finger bilden eine neue Ein-
10 heit, die Hand. Ebenso gehen die Einheitsstriche

bei der rSmischen Zahlenbezeichnung bis zu IIII,

dann tritt das Zeichen V ein. Dass eine ahn-

liche Abkurzung auch bei dem Gebrauch von
Steinchen oder Marken eintreten konnte, wird
noch gezeigt werden. Im allgemeinen kOnnen,
wie schon bemerkt, die Reihen des Rechenbrettes
sowohl vertical als horizontal geordnet sein;

doch bedienten sich Agypter und Griechen, wie
aus Herodot II 36 hervorgeht, lediglich der senk-

14. Zuerst 187 v. Chr. durch den Triumph des 20 rechten Reihen. Auch die salaminische Rechen-
Cn. Manlius Vulso aus Asien nach Italien ge-

kommen. Liv. XXXIX 6, 7. Plin. n. h. XXXIV
14. Aus Erz Plin. a. O., aus Murra Plin. n. h.

XXXVII 18. 21. Mit Vertiefungen zum Einsetzen

der einzelnen Gefasse Sid. Ap. 17, 7. CDL VI
10237 abacus cum bast. Vgl. Delphica. Zu
unterscheiden von xvhxeiov (s. Steph. Thes.),

calielare, caliclarium (Labb. Gloss.), welche zum
Gebrauch dienten.

tafel und die verschiedenen Formen des remischen

A. zeigen dieselbe Richtungder Kolumnen. Nach
Herodot a. a. O. rechneten die Griechen so, wie
sie die Hand beim Schreiben fuhrten, also von
links nach rechts (namlich absteigend von dem
Grosseren zum Kleineren), die Agypter aber um-
gekehrt. Eine auf der Insel Salamis aufge-

fundene Rechentafel von Marmor weist links 11
senkrechte Striche auf, von denen drei, etwa in

5) Ein Gerat um Speisen darauf zu legen 30 der Mitte ihrer Lange, durch Sternchen in je

Poll. X 106; auch ein Korb oder dgl. Poll.

X 105.

6) Die Platte fiber dem Saulencapitell. Vitr.

Ill 3. IV 1, 11. 12.

7) Wirkliche oder in Stuck nachgeahmte
Marmorplatten der Wandbekleidung. Vitr. VII
3, 10. 4, 4. Plin. n. h. XXXUI 159. XXXV 32,

wo basis abaeorum der Sockel ist.

8) Bei Athen. V 207 c sind apaxloxot die

zwei Abschnitte geteilt sind. Daran schliessen

sich, durch einen merklichen Zwischenraum ge-

trennt, rechts 5 senkrechte Striche. Unten sind

in einer fortlaufenden Zeile (aber nicht in Cor-

responded mit den Strichen) die Zeichen fur 1

Talent, fur 5000, 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1

Drachme, fur 1, i/
2 , V* Obolos, endlich fur 1

Chalkus (= i/
g Obolos) beigeschrieben. Dieselbe

Zeile, nur verktirzt um die Zeichen fur 1 Talent
Mosaiksteinchen. Ob danach Plin. n. h. XXXIII 40 und fur 5000 Drachmen, findet sich noch zwei-

159 abaculos zu schreiben, ist zweifelhaft.

[Mau.l

9) als Rechenbrett {afla%, afidxtor). Der Ge-
brauch des Rechenbrettes war weit verbreitet bei

den Volkern des Altertums. Das Wesentliche
dabei ist die Anordnung nach Reihen, die durch
Striche oder in anderer Weise abgegrenzt sind,

sei es in horizontaler, sei es in verticaler Lage.
Die verschiedenen Reihen bezeichnen die auf-

mal beigefugt, einmal als Uberschrift oberhalb

der Striche, das andere Mai als Beischrift langs-

hin an der schmaleren linken Seite. Das uns
erhaltene Monument hat schwerlich selbst als

Rechentafel gedient, sondern stellt nur das un-

gefahre Bild einer solchen dar. Eine dem wirk-

lichen Gebrauche dienende Tafel der Art hatte

offenbar den Zweck, alle Teile des Talentes bis

herab zum Achtelobolos darzustellen, und zwar
cinanderfolgenden Stufen des zu Grunde gelegten 50 war die Hauptsache die Bezeichnung der Drach-
Zahlensystems, z. B. im Decimalsystem die Einer,

Zehner n. s. w. Die Zahlen der zu jeder Reihe
gehorigen Einheiten werden eingeschrieben oder

durch Steinchen oder sonstige Marken bezeichnet.

So oft beim Addieren oder Multiplicieren die

Einheiten der einen Reihe soweit sich mehren,
dass eine Einheit der nachst hcheren Reihe er-

reicht ist, wandert auch die Zahlenbezeichnung
von der ersteren Reihe in die letztere. Geschrie-

men (die zu Tausenden, Hunderten, Zehnern und
Einern gruppiert waren) und der Teile der Drachme
vom Obolos bis zum Chalkus. Denn die Zeichen

fur diese GrOssen sind dreimal beigeschrieben,

nur einmal aber die Zeichen fur 5000 Drachmen
und fur 1 Talent. Nun braucht man an der

iiberlieferten Nachbildung nichts weiter zu andern,

als dass man die senkrechten Striche der linken

Seite abwechselnd stark und fein zeichnet und
bene Zahlzeichen werden also in der einen Reihe 60 die Sterne ein wenig nach rechts zusammendrangt.
getilgt und in die andere ubertragen, Steinchen

oder Marken wurden versetzt (Polyb. V 26, 13.

Diog. L. I 59), Stifte, die in Einschnitten hin

und her geschoben werden kSnnen, sind gultig

fur die Rechnung, wenn sie nach der Mitte ge-

riickt werden, ungultig aber, so lange sie am
Ende ihres Einschnittes stehen. Beim Subtra-

hieren und Dividieren werden umgekehrt die

So gelangt man zur folgenden Gruppierung, die

viel Wahrscheinlichkeit fiir sich hat:
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X X X

a By

Die starkeren Striche teilen die Kolumnen ab

und zwar sind die linken fiinf Kolumnen fur

Talente und Drachmen bestimmt (a firr die

Talente, b fur die Tausende von Drachmen
u. s, w.), die Tier rechten Kolumnen aber der

Eeihe nach fur die Obolen, fur l/«, y4 ,
i/
8 Obo-

los. Die feineren Striche in den linken Kolum-

nen sollten nicht etwa Abteilungen bezeichnen,

sondern lediglich die Eichtungslinien fur die auf-

zusetzenden Marken angeben. In den rechten

Kolumnen fehlen diese Bichtungslinien, weil nur

in « bis zu 5 Marken, in 8 bis d aber je nur

1 Marke vorkommen konnen. Die Kolumnen

c d e weisen in der Mitte einen Stern auf: die

Marken unterhalb des Sternes bezeichnen die

Einheiten der Kolumnen (also sind z. B. 2 Marken

in d unten = 20), die Marken oberhalb des

Sternes das Fiinffache der Einheit. In Kolumne

b fehlt der Stern, weil das Talent 6000 Drach-

men hat, mithin in dieser Reihe hOchstens 5

Einheiten vorkommen konnen, die geradeso wie

in der Eeihe dei" Obolen (a) durch 5 einzelne

Marken bezeichnet wurden (denn hatte man auch

hier die Teilung durch den Stern anbringen

wollen, so waren ebenfalls 5 Marken, eine fur

den Fiinfer und vier fur die Einheiten erforder-

lich gewesen, mithin die Rechnung nicht verein-

facht worden). Kam man durch Addition von

Drachmen auf ein oder mehrere Talente, so

wurden diese in der Eeihe a verzeichnet; es fehlt

aber an jeder Andeutung dafur, dass auch die

Einsetzung grosserer Zahlen von Talenten in

Aussicht genommen war. Um eine Vorstellung

von der Anwendung deT Rechentafel zu geben,

tragen wir zunachst in unser Schema das mo'g-

liche Maximum von Teilen des Talentes, namlich

5999 Dr. 5% Ob., ein:

b c d e

Es ist klar, dass wenn hierzu die Marke fur

i|
8 Obolos gefiigt wurde, zunachst die Marken

aus Eeihe d zu entfernen waren und 1 Marke in

Eeihe y einzulegen war. Das waren nun %,
d. i. 1/2' a"s0 war aucn Keihe y frei zu machen
und dafur 1 Marke in Eeihe 6 einzulegen. Und
so ging es fort, bis endlich auch Eeihe b frei

wurde und nur in Eeihe a 1 Marke ==. 1 Talent

stand. Doch das nur zum vorlaufigen Uberblick.

10 Wir fiigen nun das Beispiel einer Addition hin-

'

zu, wie sie im grOsseren Geldverkehr taglich vor-

kommen konnte, und geben unter A, oberhalb

der von uns sowohl bei den Fiinfern als hei den

Einern hinzugefugten punktierten Linien die zu-

erst eingetragene Summe von 728 Drachmen 2 s/
4

Obolen und unterhalb dieser Linien die dazu zu

addierende Summe von 5808 Drachmen 4 s
/8

Obolen; hiernach folgt unter B das Bild der

vollzogenen Addition, d. i. die Darstellung der

20 Summe von 1 Talent 532 Dr. 18/8 Ob.

:
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Dass in der That so, wie bei A dargestellt

ist, grOssere Zahlen von Marken in den einzelnen

Eeihen eingelegt wurden, geht aus dem sala-

minischen Monument deutlich hervor, denn die

dort nachgebildeten Kolumnen erscheinen im
Verhaltnis zu ihrer Breite auffallig lang. In
ahnlicher Weise sind sicher auch Subtractionen
ausgefiihrt worden. Auf Multiplicationen und
Divisionen darf nicht einmal vermutungsweise

geschrieben wurden, was, wie bei geometrischen

Zeichnungen (Pers. s. I 181. Set. epist. 74,

26. Cic. de d. n. II 48) auf einer mit feinem

Sand bestreuten Tafel geschehen konnte (s. oben

Nr. 1), oder wenn beschriebene Marken in

ausreichender Menge vorhanden waren, die aus

freier Hand in die Kolumnen eingesetzt wurden.

Nach dem Verfasser des Anhangs zur Geometric

des Boethius, der allerdings erst im Mittelalter

eingegangen werden, da das Monument so,., wie 10 schrieb, aber altere gute Quellen benutzte, nannte

es vorliegt, keinen Anhalt dafur bietet. Ahn-
liche Zahlzeichen wie aufder salaminischen Eechen-
tafel finden sich auf der Dareiosvase in Neapel
(Welcker, BOckhund Ascherson in Archaol.

Zeit. 1857, 53. 59ff. Baumeister Denkmaler
d. klass. Altert. I 408f. und Taf. VI); doch ist

dort lediglich ein Zahltisch, kein A., dargestellt.

Auch der romische A. hatte senkrechte Kolum-
nen und einen quer durchlaufenden Streifen, der

man diese Eechentafel mensa Pythagorea oder

geometriealis (Boethii de instit. arithm. etc. 393.

396ff. Friedlein). Die Marken hiessen apices

oder charakteres. Nun mussen wir aus der mittel-

alterlichen Quelle alles ausscheiden, was mit der

Bezeichnung der Marken durch indische Ziffern

(die in der That handschriftlich iiberliefert sind)

zusammenhangt; denn das ist dem Altertume

fremd, selbst wenn man (mit Cantor) annimmt,
nach oben je eine kurzere und nach unten eine 20 dass die Kenntnis jener Zahlzeichen umnittelbar

langere Kolumne abteilte. Die Kolumnen waren
durch Einschnitte dargestellt, in denen sich beweg-
liche Stifte mit KnOpfen befanden, und zwar in den
oberen Abteilungen je 1 Knopf, in den unteren
je 4 KnOpfe mit Ausnahme der Kolumne fur

die Unzen, welche unten 5 KnOpfe aufwies. Der
obere Knopf bedeutete in der Kolumne der Unzen
6 Einheiten, in den iibrigen Kolumnen je 5

Einheiten. Links findet sich zuerst die Kolumne

aus Indien nach Alexandreia gedrungen, nicht erst

spater durch die Araber vermittelt worden ist.

Allein der angebliche Boethius teilt noch zwei

andere Bezeichnungen der Marken mit, die eine

durch die gewo'hnlichen (romischen) Ziffern, die

andere durch die ersten Buchstaben des Alpha-

bets, womit wohl die griechischen Zahlzeichen

a bis & gemeint sind. Genug, die beschriebenen

Marken galten wie die Finger beim Bechnen
fur die Millionen (decies centena milia), dann 30 (vgl. digiti a. a. O. 398), nur mit dem Unter
folgen Eeihen fiir die Hunderttausende , Zehn-
tausende u. s. w. bis zu den Einern. Daran
schliessen sich die schon erwahnte Kolumne fiir

iieundae, d. i. Zwolftel der Einheit, und drei

kleinere, nur unterhalb des Querstreifens ange-
brachte Kolumnen fiir die Briiche 1/241 V48>

l
lse

(dargestellt durch zwei KnOpfe der letzten Eeihe),
l/

73
(dargestellt durch einen Knopf der letzten

Eeihe). Eine abweichende, ebenfalls iiberlieferte

schied, dass bloss die Zahlen bis 9 erforderlich

waren, da die Summe von zehn Fingern allemal

durch die Einheit der nachst hoheren Kolumne
ersetzt wurde (vgl. ebenda die Bezeichnung arti-

culus = 10 digiti). Es lag mithin in diesem

Systeme der Fortschritt, dass iiberhaupt nur 9

Zahlzeichen in Anwendung kamen, um jede be-

liebige (ganze) Zahl, mochte sie auch noch so

hoch sein, auszudriicken, sowie dass die Ander-
Form, wo die Briiche von i/

24 bis i/
72 in einer 40 ungen der Werte durch Multiplication und Divi

Kolumne vereinigt sind, ist als fehlerhaft zu be
zeichnen. Um nun in jeder Kolumne eine ge-

wisse Zahl von Einheiten als giiltig fiir die

Eechnung einzusetzen, wurden die entsprechenden
Knopfe nach dem durchgehenden Querstreifen,

also nach der Mitte hin, geschoben; um also

z. B. 7 Millionen in Eechnung zu setzen, brachte
man in der ersten Kolumne den oberen Knopf
(= 5mal decies eenteita milia) und zwei untere

sion Zug um Zug in die Kolumnen, welche den

decimalen Stellenwert bezeichneten, eingetragen

werden konnten. Das Endresultat wurde dann
ebenso durch die gewOhnlichen romischen Zahl-

zeichen ausgedriickt, wie schon die Aufgabe in

solchen Zahlzeichen gestellt, beziehentlich durch

ZahlwOrter ausgesprochen worden war. Vergl.

Cantor Vorles. tiber Gesch. d. Mathem. 1 43—45.

109—112. 448f. 493—496. 705. Gow History
Kn5pfe(= 2mal dec. cent, mil.) nach der Mitte. 50 of Greek mathematics, Cambridge 1884, 29ff.

Dieselbe Gruppe bedeutete in der zweiten Kolumne
7mal 100000, in der dritten 7mal 10000 und
so fort bis zu 7 Einheiten. In der achten
Kolumne aber, die fur die Unzen bestimmt war,
wurde die Zahl 7 durch den oberen und einen
unteren Knopf bezeichnet. Es ist klar, dass
dieser A. nur fur die einfachsten Ausrechnun-
gen ausreichte. Fur den gewOhnlichen Bedarf
derHaushaltungen und kleinen Warenhandlungen,

Bockh Gesamm. kl. Schr. VI 452ff. Mar-
qua r d t-M a u Privatleben der EOmei I* 99—104.

Grasberger Erziehung und Unterricht im
klass. Altert. II 326ff. [Hultsch.]

Abaddir, semitische Kultbezeichnung fur

einen heiligen Stein als Sitz des Gottesnumen,
wohl zuerst bei Augustinus Epist. I 17, 2 und
zwar im Plural bezeugt: numina Abaddires.

Unabhangig von ihm ist Priscianus, der V 18
auch fur den Elementarunterricht mag er gute 60 das Wort noch nie decliniert gefunden zu haben
Dienste geleistet haben; aber mehrfache Addi-
tionen, Multiplicationen mit mehrstelligen Zahlen
oder Divisionen durch solche liessen sich mit
diesem Eechenbrett nur so umstandlich ausfuhren,

dass dabei keine Erleichterung stattfand. Weit
schneller und sicherer ging die Ausrechnung voi

sich, wenn der schwerfallige Querstrich wegfiel

und die Zahlen in die einzelnen Kolumnen ein-

bekennt, aber doch VII 32, vgl. VI 45 zu abaddir
6 Saixvlog nach Analogieen huius abaddiris bil-

det und erklart : lapis quem devoravit Satumus
(= Gloss. Pap. s. v.); vgl. II 6 abaddier, wie
VT 45. Das Glossar. Isidor. hat Abadir, der

Mythograph. Vat. I 104 a. E. Bode (vergl. Ill

15, 10 Mitte) : gemmam, quam Abidir voeant

;

vgl. E. Wolfflin Archiv fiir latein. Lexiko-



11 Abaesamis Abali 12

graphie I 534f. Nach Bo chart Geogr.

sacra II 2 , 707 corrumpiert aus phoen.

abfaln-dir oder eben-dir = kugelrunder Stein,

wegen Plin. n. h. XXXVII 135 ex his (gem-

mis eerauniis), quae nigrae sint et rotundae,

saeras esse; nach Gesenius Monum. Phoenic.

384 = ab-addir .Herrlicher Vater" (?). Uber
den Aerolithenkult in Syrien und Phoinikien vgl.

Philon frg. 19 aus Sanchuniathon PHG III 568,

19, Pausanias Damasc. FHG IV 468 und die bei 10

Hoeck Kreta I 167 und zuletzt E. Meyer
Gesch. d. Altert. I 248 angesammelten Stellen

und Litteraturnachweise, sowie den Art. Baity-
los. Die Annahme, dass die Baitylien ASrolithe

sind, die freilich, was den heiligen schwarzen

Stein von Mekka betrifft, durch Snouck-Hur-
gronje (Verhandlungen d. Gesellsch. f. Erd-

kunde Berlin XIV 1887 , 146) widerlegt ist,

bildet die Voraussetzung fur Priscians Identi-

ficierung des A. mit dem von Kronos (vom20
Himmel herab) ausgespieenen , mit Binden
umwickelten »Zeus"-Stein des delphischen My-
thos (Pausanias X 24), die dem Augustinus

noch unbekannt scheint. — Eine ganz wertlose

Verquickung ist die des Gloss. Pap. mit Abdira
(=Abdera), Abderites, quern Oraeci Badelion

(soil heissen baitylion) vacant. [Tiimpel.]

Abaesamis, Stadt im aussersten Norden
Arabiens. Plin. n. h. VI 145.

Abai (selten "A0a, s. Aba 2), Stadt im nord-30

Ostlichen Phokis nahe der boiotischen Grenze

,

auf spitzer FelshOhe beim heutigen Exarcho im
Thale des Assosflusses unterhalb des Hyphan-
teiongebirges gelegen, nach der einheimischen

Tradition von Colonisten aus Argos unter Puhrung
des Abas, Sohnes des Lynkeus und der Hyper-

mnestra, gegrundet (Paus. X 35, 1), nach der

Angabe des Aristoteles (bei Strabon X 445)

einstmals von Thrakern, die von hier nach

Euboia hinfiberzogen (s. Abantes), bewohnt, war 40
besonders beruhmt durch einen uralten Tempel
des Apollon mit einem schon von Kroisos be-

fragten Orakel (Herod. I 46; vgl. Soph. 0. R.

899. Hesych. s. "Aflai). Der ausserhalb der

Ringmauern der Stadt gelegene Tempel war von

Xerxes, spater wieder von den Thebanern im
phokischen Kriege, durch Feuer zerstCrt worden
und seit der lezteren ZerstOrung in Trummern
liegen geblieben; die Stadt selbst aber, welche

allein von alien phokischen Stadten sich an dem 50

Angriffe auf das delphische Heiligtum nicht be-

teiligt hatte, wurde bei der allgemeinen Zer-

stOrung am Ende des phokischen Krieges ver-

schont und spater noch von den ROmern durch

Verleihung der Autonomie geehrt; der Kaiser

Hadrian erbaute auch dem Apollon einen neuen

kleineren Tempel neben dem alten. Vgl. Herod.

Vm 33. Paus. X 3, 2. 35, Iff.. Diodor. XVI 58.

Dittenberger Syll. 192. Uber die unbedeu-

tenden Ruinen der Stadt und des Tempels bei 60
Bogdanos Leake N. Greece II 163ff.

[Hirscbield.]

2) Stadt in Arabien (Diod. XXXn 10, 1. 2).

[D. H. Muller.]

Abaios heisst Apollon in Abai (s. d.) von
geinem dortigeD Orakel. Hes. s. "Afiai.

[Wentzel.]

Abakaina, Stadt im Cstlichen Medien, Lange

930, fireite 360, ptol. VI 2, 17; mit hOchster Wahr-
scheinlichkeit zu identiftcieren mit der jnodernen

Stadt Avah od. Abiih, altere Form Abiig, ca.

130 km. siidwestlich von Tahran, Breite ca 34 o

50', Lange 50<* 30 ' Gr. (nicht zu verwechseln mit
Avah zwischen Hamadan und Qazvin), das von
europaischen Reisenden zuerst von Marco Polo I

14 erwahnt und im J. 1881 von Dieulafoy
besucht worden ist. Es liegt nahe , in dem
Namen eine Ableitung von pers. db, Wasser, zu

sehen, doch lasst sich mit ebenso grosser Wahr-
scheinlichkeit an pers. avah, Ziegelofen, denken

;

vgl. auch Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien
CII (1883) 157f. [Andreas.]

Abakainon, 1) Stadt in Karien? Herodian

bei Steph. Byz. [Hirschfeld.]

2) 'Afldxaivov (Steph. Byz.; 'Afiaxaiva Ptol.

Ill 4, 7; Einw. 'Ajlaxaivivoq Steph., Munzen),

Stadt im Nord-Osten Siciliens auf steilem Berge

tiber dem Fiume Gangrotta, beim heutigen

Tripi, wo Reste schon im 16. Jhdt. bemerkt

(Fazello de rebus Siculis 205 ed. 1560), neuer-

dings von Salinas (Not. d. scavi 1886, 463—65)

untersucht sind; genannt vornehmlich in den

Kampfen zwischen Syrakusanern und Carthagern

(Diodor. XIV 90, 3. XIX 65, 6. 110, 4. XXII
13, 2). Das Stadtgebiet, ursprunglich nSrdlich

bis ans Meer reichend, wurde bei Grflndung von

Tyndaris durch Dionysios I. 396 vor Chr. stark

verkleinert (Diodor. XIV 78, 5). Munzen (British

Museum Sicily 1. 2; Salinas monete di Sici-

lia tav. II 3. 4. 5) giebt es von Mitte des 5. bis

Ende des 3. Jhdts. v. Chr., die Typen (Schwein

und Eichel) deuten auf Viehzucht in den um-
gebenden grossen Waldungen. Griechische In-

schriften IGI 382 a—d nur aus rOmischer

Epoche; lateinische fehlen bisjetzt, doch bezeugt

das Fortbestehen der Stadt in der Kaiserzeit

Ptolemaus a. a. O. (aber bei Appian b. c. V
117 ist uberliefert TlaXawxrjv&v, wofiir Cluvers
Conjectur 'Aflaxatvivmv ebensowenig befriedigt,

wie Muller s zu Ptol. HI 4, 2 KaXaxrlvwv. Vgl.

Holm Gesch. Siciliens I 91. 367). [HulsenJ

Abala, erwahnt als eine Ortschaft in dem
Gebiete zwischen Meroe und Syene Ostlich vom
Niel in einer Aufzahlung bei Plin. VI 179 nach

Iuba. [Pietschmann.]

'AfidXae Xtftrjv, nur bei Appian b. c. V 112

genannt, an der bruttischen Kiiste; der Name
wohl verderbt (DrumannRG IV 382). Da er

unweit der 2rvXk 'Pijyivcov gelegen haben muss,

kOnnte die Station ad Mallias der Kustcnstrasse

(Itin. Anton, p. 106; 24 mp. von Nicotera, 14

von der Columna) damit zusammenhangen.
[Hulsen.]

Abalcia. Die Handschriften bei Solin. 19, 6

bieten Abaleiam, bei Plin. n. h. IV 95 Balciam.

Es ist mit Mullenhoff (Deutsche Altertums-

kunde I 477) anzunehmen, dass Abalcia (aus

Abaltts entstanden?) die unverstummelte und
ursprungliche Form des Namens ist, deren sicb

Xenophon von Lampsacus, der Gewahrsmann des

Plinius, bediente. Vgl. Abalus.Balcia, BasiKa.
[Ihm.]

Abali, nach Plin. VI 67 ein indisches Volk

Ganges-aufwarts oder im westlichen Himalaya

neben Colebae (Kaulubha) und Thalutae (Kuluta).

[Tomaschek.J

13 Abalienatio Abantes 14

Abalienatio s. Alienatio.

Abalites, Abalitu sinus s. Aualites.

Aballara (nach CIL VII 415 = Ephem.

VII S. 130; CIL VII 1291; Aballaba Notit.

dign. Occ. XL 47 ; Aualana Geogr. Rav. 432, 7),

Castell an der romischen Strasse, die an der

Westkuste Britanniens zum Wall des Hadrian

fuhrte, siidlich von Uxellodunum (Maryport in

Cumberland), nicht weit von Papcastle (CIL

tracht wird ausser ihnen auch den Kureten,

welche friiher Nachbarn der Abanten auf Euboia

gewesen und nach hartnackigen Kampfen von

diesen vertrieben worden sein sollen (vgl. Arche-

machos bei Strab. X 465), sowie dem attischen

Theseus (daher Qrjorfis xovqu Pint. Thes 5.

Polyain. strat. I 4) beigelegt. Uber den Ur-

sprung der Abanten lauten die Traditionen der

Alten so verschieden, dass es unmoglich ist zu

VII S. 85. 104. 152), in dem zuerst ein numerus 10 einem bestimmten Ergebnis daruber zu gelangen,

Frisiorum, spater der numerus Maurorum Aure-

lianorum lag. [Htibner.]

Aballo, Stadt der Aeduer in Gallia Lugudu-

nensis, heute Avallon mit manchen Altertumern

(Itin. Anton. 360. Tab. Peut.). E. Desjardins
Table de Peutinger 29f. [Ihm.]

Abalns, nach Pytheas bei Plin. n. h. XXXVII
35 Insel im nordlichen Ocean , von der Kiiste der

Wahrend Aristoteles (bei Strab. X 445; vgl.

Arrian bei Eustath. zu Dionys. Per. 520) be-

richtet, Thraker aus der phokischen Stadt Abai

seien nach Euboia hinubergezogen und hatten

die Bewohner dieser Insel "Afiavrse benannt,

fiihren Andere den Ursprung dieses Namens auf

einen mythischen "A/Has zuriick, der bald Argiver,

Sohn des Lynkeus und der Hypermnestra (Paus.

II 16, 2. X 35, 1. Schol. Pind. Pyth. VUI 73.Gutones (Guionibus in der Ausgabe von Det- _ _.,
. ,„, ,- ,,,

lefsen) eine Tagereise entfernt, wo die Wogen 20 Apollod. II 2, 1), bald Sohn des Melampos

im Frubjahr Bernstein anspiilten, den die Be- (Apollod. I 9, 13. Schol. Apollon. I 143), bald

wohner als Feuerungsmaterial benutzten. Naeh
PUnius ware es dieselbe I^sel, die Timaeus

Basilia nenne. Vgl. n. h. IV 95 Xenophon
Lampsaeenus a More Scytharum tridui navi-

gation insula/m esse immensa magnitudine

Balciam (Abaleiam bei Solin. 19, 6) tradit,

eandem Pytheas Basiliam rwmhmt. Damit
steht die erstgenannte Stelle des Plinius in Wi

Sohn des attischen Heros Alkon (Eustath. ad

Diad. p. 232; vgl. Schol. II. II 536, wo Abas

Sohn des Chalkon, Enkel des Metion, des

Sohnes des Kekrops, heisst), bald endlich des

Poseidon und der Arethusa (Aristokr. bei Steph.

s. 'Afiarxig. Hygin. f. 157) genannt wird. Diese

genealogischen Verkntipfungen sind offenbar im
Anschluss an ethnologische Vorgange geschaffen

derspruch, nach welcher Pytheas die Insel Aba- 30 worden, deren Einzelheiten sich unserer Kennt

lus, Timaeus dagegen Basilia (vgl. Diodor. V 23)

nannte. Es ist wohl kein Zweifel, dass an alien

Stellen dieselbe Bernsteininsel gemeint und dass

die Nachricht bei Plin. IV 95 irrtumlich ist, sei

es, dass ein Versehen des Plinius selbst oder

eines spateren Abschreibers vorliegt. Mullen-
hoff vermutet daher, dass bei Plinius herzustellen

sei eandem Pytheas Abalum, Timaeut Basi-

liam nominat. Vgl. Zeus s die Deutschen 269f.

nis entziehen. Es scheint, dass die Asoposmun-

dung der Ausgangspunkt eines sehr alten uber

den Euripos hinuber- undherubergehenden VOlker-

verkehrs geweeen ist, der sich auch in auf-

fallenden Ubereinstimmungen euboeischer und

attischer Sagen wiederspiegelt (Toepffer Att.

Geneal. 164). Auch die Verknupfung des Abas mit

dem argivischen Lynkeus scheint von dem Be-

wusstsein der Stammverwandtschaft der Abanten

und besonders Mullenhoff Deutsche Altertums- 40 mit dem Volksstamme, welcher vor der dorischen

kunde I 473ff. [Ihm.]

Abana (Hieron. Onomast. ed. Lagarde 97)

s. Chrysorrhoas. [Benzinger.]

Abanni (oder Abannae Ammian. Marc. XXIX
5, 37; Avennei vel Obbemes Iul, Hon. rec. B
48 p. 54 R., Abenna gens rec. A), eine Volkerschaft

in Mauretanien, wahrscheinlich in der Sitifensis,

nach Tissot g^ogr. comp. de la prov. rom.

d'Afrique I 465 in dem Bergland nordwestlich

Einwanderung im Besitz von Argos war, Zeugnis

abzulegen. Vgl. C. Kirchner Attica et Pe-

loponnesiaca (Greifsw. 1890) 34. 42. Die aus dem
troischen Kriege heimkehrenden Abanten sollen

nach der Kiiste von Illyrien verschlagen worden

sein und dort der Landschaft nordlich von den

keraunischen Bergen den Namen 'Afiavxia, der

von den barbarischen Einwohnern in 'Afiavtla

verderbt worden sei, gegeben haben (Steph. s.

von Msila; sie wurde mit ihren Nachbarn, fan b0'4pavzis u-'Aftavna. Paus. V22,3 u. &.). Ausserdem
- ~ '

treffen wir die Abanten in Kleinasien und auf

den Inseln. Nach Herodot (1 146) gehorte ein

nicht unbedeutender Teil der Einwohner der

ionischen Stadte Kleinasiens dem Stamme der

Abanten an, und nach Ion von Chios (bei Paus.

VII 4, 9) waren Abanten nebst Karern zur Zeit

des mythischen KOnigs Oinopion auf Chios ein-

gewandert. Vgl. Toepffer Att. Geneal. 163, 2.

v. Wilamowitz Herakles II 93. F Dummler

Caprarienses, von Theodosius uberwunden,
[Joh. Schmidt.]

Abante8> ein altgriechischer Volksstamm, der

nach den altesten Zeugnissen durch seine kriege-

rische Tuchtigkeit die ganze Insel Euboia, die

nach ihm 'A/tank genannt worden sein soil, sich

unterworfen hatte (Horn. E. II 536. 541ff. TV
464. Hesiod. Aigim. fr. 3 Rz. Steph. Byz. s.

'Afiavris. Archiloch. bei Plut. Thes. 5). Hire

eigentlichen Wohnsitze waren im Mittelpunkte der 60 bei S t u d n i c z k a Kyrene (Leipzig 1 890) 199. Die
~ "

" ' ™ " '
v

mit Euboia ebenso wie mit Chios verknupfte

Aniossage gehort in diesen Zusammenhang. Der

Name der Abanten verschwindet, wahrscheinlich

durch den Einfluss der in dasmittlere Euboia

eingedrungenen Ionier fruhzeitig aus der Ge-

schichte, so dass es auffallt, wenn Philochoios

(bei Schol. Ar. Nub. 213) die von Perikles unter-

worfenen Euboier Abanten nennt; doch dauerte

Insel, um Chalkis und Eretria herum, von wo
aus sie ihre Herrschaft uber die verschiedenen

anderen Stamme, welche den Norden und den

Suden Euboias inne hatten , ausgedehnt haben
sollen. Sie pflegten , wie die altesten Zeugnisse

angeben, das Vorderhaupt kahl zu scheeren

und nur am Hinterkopfe die Haare lang wachsen

zu lassen (&ii&ev xo/tocovzes). Diese Haar-
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der Name wenigstens in einer Phyle der Stadt

Chalkis, 'Apavzig (Lebas 1597), noch in spateren

Zeiten fort. Vgl. Bur si an Quaestionum Eu-
boicarum capita selecta (Lipsiae 1856) 5ff.

Dondorff die Ionier auf Euboea (Berlin 1860)

53ff. v. Wilamowitz Kydathen 204. Busolt
Gr. G. I 205, 3. [Toepffer.]

Abantiades (^Apavuddtig), Nachkomme des

Abas, Beiname des Akrisios (Ov. Met. IV 697),

Kanethos (Ap. Eh. I 78 u. Soh.), Kanthos (Orph. 10
Arg. 142), Idmon (Ap. Eh. II 815) und Perseus,

des Urenkels des Abas (Ov. Met. IV 673 u. s.).

[Toepffer.]

Abantias = 'Apavzig, dichterischer Name fur

Euboia (Kallimachos Del. 20. Steph. Byz. s.

'Apavtig). [Toepffer.]

Abantidas, Sohn des Paseas, ein vornehmer
Burger in Sikyon, der im J. 264 v. Chr. den

ihm verschwagerten Archon dieser Stadt, Kleinias,

der sudlich von Battikala gelegene Hafen Kara-

tivo, naeh Lassen Appatotte. [Tomasehek.]

Abarbaree ('AfSaepaQb)), 1) Quellnymphe,
Mutter der tyrischen Quelle Kallirrhoe (Nonn.

40, 363 u. s.).

2) Najade, Geliebte des Bukolion, eines un-

ehelichen Sohnes des Konigs Laomedon von Troia,

Mutter des Aisepos und Pedasos (Horn. II. VI
21ff. Nonn. 15, 377. Orph. Lith. 461. Hesych.).

[Toepffer.]

Abarbina, Ptol. VI 9, 6, Stadt in Hyrkania,

im Flussgebiet des Maxeras, nieht naher bestimm-

bar. [Tomasehek.]

Abarene s. Auarene.
Abarimon, Thalgebiet im Gebirge Imavos

(Himavat), bewohnt von silvestres homines, aver-

sis post crura plantis, eximiae velocitatis, Baiton

bei Plin. VII 11. Die indischen Asier liebten

es, den Typus der Aboriginerstamme grell aus-

erschlug und sich selbst der Tyrannis bemachtigte. 20 zumalen
;
gemeint ist wohl eine wilde Tribus am

T,i_ -uu.i.. »— —:_*.- — -i-t. ~«i j Westende des Taraigtirtels, oder im tibetischen

Sus-Himalaya. [Tomasehek.]

Abarinos, als Name des Messenischen Pylos

im schol. Ptolem. Ill 16, 7, wohl von den Avaren
abgeleitet. E Curtius Pelop. II 181.

[Hirschfeld.]

Abaris (zur Etvmologie des Namens vgl.

Boeckh CIG II 112b),

1) ein fabelhafter Wundermann, gehort mit

Ein gebildeter Mann, zeigte er sich wahrend
seiner Tyrannis als Freund der Wissenschaft und
nahm regelmassig Teil an den philosophischen

Unterredungen, die Deinias und Aristoteles, der

Dialektiker genannt, auf dem Markte anstellten.

Seine Feinde machten sich diese Gelegenheit

zu Nutzen und ermordeten ihn wahrend einer

solchen Unterhaltung. Nach ihm bemachtigte

sich sein Vater Paseas der Tyrannis. Plut. Arat.

2. 3. 4. Paus. II 8, 2. Plass Tyrannis II 156f. 30 Zamolxis (Plat. Charmid. 158 b), Orpheus (Pau

Droysen Gesch. d. Hellen. IIP 248. 327. 336,

337. [Toepffer.]

Abantis. 1) = Apavzidg, dichterische Be-

zeichnung fur die Insel Euboia: Hesiod fr. 3

Ez. vijam sv 'Afiavzidt dfy, zr\v nfnv 'Ajlavzida

xlxXtjaxov &soi aisv iovz&g, Evpoiav 8h jioog rot

iudivvfiov mrofiaoev Zevg. Eurip. Herakles 185

und dazu v. Wilamowitz Eurip. Herakles II

91. Strabon X 445. Steph. Byz. Suid. Adiec-

tivisch auf Euboia bezogen

Apoll. Eh. IV 1133.

2) Landschaft in Thesprotien: Paus. V 22,

4; vgl. Steph. Byz. und den Art. Abantes.
[Toepffer.l

Abantus (der Name auch OIL III 2137; bei

Anon. Vales. 5, 26 in Amandus verstummelt),

Flottenfiihrer des Licinius in dem zweiten Kriege

gegen Constantin (324). Als sein Kaiser nach

der Niederlage bei Hadrianopolis in Byzanz ein

san. Ill 13, 3), Epimenides u. s. w. zusammen
(vgl. Lobeck Aglaopham. 314 pp) und verdankt

wohl Existenz, sicherlich Euhm jener religios-

mystischen Richtung, welche im 6. Jhdt. aus

innerem Bediirfnis und als Eeaction gegen die

beginnende Aufklarang hervortritt. Demgemass
wird er vom altesten Zeugen Pindar (frg. 270)

Zeitgenosse des Kroisos genannt. Doch wird

er auch wie Epimenides holier hinaufgeschoben

:

Paus. V 22, 3. 40 nach Harpokration von Hippostratos (so fur Niko-

stratos die Handschriften AFK, auch E) in die

3. (=768), von andern in die 21. (=696) Olym-

piade. Bei Eusebios Chron. ist A. als Zeitge-

nosse des Phalaris oder Kroisos zu 01. 53 (=568)
und zu 01. 82, 4 (=449) notiert. Vgl. Bentley
de Phalarid. respons. ad Boyle : de aetate Phala-

ridis. Lobeck Aglaopham. 314.

A. kommt zuerst bei Pindar (frg. 270) und
Herodot IV 36 vor. Doch lehnt dieser ab, von

geschlossen war, nahm er mit 200 Schiffen im 50 ihm, der Hyperboreer sein solle, zu sprechen, und

Hellespont Aufstelhmg , um die Cooperation von

Constantins Flotte mit der Belagerungsarmee

zu hindern. Bei Callipolis lieferte ihm Crispus,

der Sohn Constantins, eine Schlacht, die unent-

schieden blieb. Am folgenden Tage wurde die

Flotte des A. durch einen Sturm vernichtet, er

selbst rettete kaum sein Leben. Zosim. II 23,

3ff. Anon. Vales. 5, 26. [Seeck.]

Abara s. Pirisabora.

bemerkt mir, er habe „den Pfeil" iiber die ganze

Erde umhergetragen, ohne Nahrung zu sich zu

nehmen. Dann erwahnt ihn Platon Charmid.

158b auch als Hyperboreer und neben Zamolxis

als Verfasser von Zauberspriichen zur Abwehr
von Krankheit. Mehr giebt erst der Bedner Ly-

kurgos (xaza Meveoaiyjiov frg. 86, Sauppe Orat.

Attici II 271; aus dieser Stelle: Harpokration,

Schol. Aristoph. Eq. 729, Suidas): bei einer

Abaradira, Stadt in Africa, provincia Byza- 60 allgemeinen Pest sei der Hyperboreer A. nach

cena; vgl. Praefectianus Abaradirensis Notit.

Byz. n. 23. [Joh. Schmidt]
Abarara (Itin. Anton. 190), Ort in Kyr-

rhestika an der Strasse von Kyrrhos nach Edessa
zwischen Kiliza und Zeugma. [Benzinger.]

Abaratha, Ptol. VII 4, 6, Ort an der Ost-

Wste der Insel Taprobane (Ceylon) zwischen
HXiov Xi/uqv und Mogdovlafivt] ; nachTennent

Athen gekommen, das die Welt durch Opfer

von diesem tjbel erlost hatte, habe von Apollon

Orakel gelernt und sei mit dem Pfeile des Gottes

wahrsagend umhergezogen.

Von Herakleides Pontikos werden mehrere

Xoyoi xa>v tig "Afiaoiv dvatpsgo/isvmv citiert:

Bekker Anecd. Gr. I 145. 178. Plut. quomodo

adulesc. poetas audire debeat 1. FHG II 197. Lo-

t

beck Aglaoph. 314 macht Herakleides fur die

A.-Legende verantwortlich. Hekataios von Ab-
dera scheint den A. in seinen Hyperboreerroman

verflochten zu haben (Eohde Griech. Eoman
208), doch ist nur die Notiz erhalten, A. sei

von den Hyperboreern nach Hellas gekommen, um
die alte Freundschaft und Verwandtschaft mit

den Deliern wieder aufzufrischen (Diodor II 47).

Der Mendesier Bolos, ein Zeitgenosse des Kalli-

jordanland, die den westlichen Abfall der moa-

bitischen Hochebene gegen das Tote Meer hin

bildet; nach Josephos und Eusebios Jericho gegen

-

iiber gelegen. Tristram The land of Moab
326. Conder Heth and Moab 128ff. The
Survey of Eastern Palestine. [Benzinger.]

Abartos, Nachkomme des Kodros, von den

Phokaiern zusammen mit Deoites und Periklos

aus Erythre bezw. Teos herbeigeholt, weil die

machos (aus ihm Apollon. Mirabil. 4, s. Di els 10 Ionier die Stadt Phokaia nicht friiher in das

S.-Ber. der Berl. Akad. 1891, 393) hat den A.

wie Epimenides, Aristeas u. s. w. als Vorlaufer

des Pythagoras dargestellt (vielleicht nach Theo-

pomp: Diels 394). A., ein hyperboreischer Theo-

log , habe umherwandernd Erdbeben , Pest,

himmlische Wunderzeichen vorausgesagt , noch

erhaltene Orakel geschrieben und durch Opfer

(xcoXvzqgia) eine Pest von Lakedaimon abgewen-

det. Vgl. Pausan. Ill 13, 3, nach dem A. in

Panionion aufnehmen wollten, bevor sie nicht

Kflnige aus dem Kodridengeschlechte hatte.

Pausan. VII 3, 10; vgl. Toepffer Att. Geneal.

234. [Wissowa.]

Abas, 1) Fluss im westlichen Teile von

Albania , hinter dem Kambyses , Cass. Dio

XXXVTI 3. Plut. Pomp. 35 ; von den Meisten dem
Alazonius gleich erachtet. Falls Pompeius gegen

die Landeshauptstadt Kabalaka vorrlickte, konnte

Sparta den Tempel der Kogrj Zonula gegrun- 20 auch der Ajdzigana-ca'i gemeint sein, welcher mit-

det, und Iambi. V. Vyth.. 92. 141. Die Verbin-

dung des A. mit Pythagoras ist spiiter noch

enger geworden durch die Neuplatoniker : Por-

phyrios V. Pyth. 28 und Iamblichos V. Pyth.

90. 135. 275 (vgl. Brief 56 des Phalaris).

Hyperboreischer Apollonpriester habe sich A.

an Pythagoras, den menschgewordenen Apollon,

angeschlossen, Wunder gethan, mit dem Meister

vor Phalaris bestanden; auf Apollons Pfeil sei

ten durch Seki fliesst und sich mit dem Kur ver-

einigt. [Tomasehek.]

2) mythischer Berg auf der Insel Erytheia,

Apollod. II 2, 11.

3) Eponymer Heros des Volksstammes der

Abanten, gewOhnlich S. des Lynkeus und der

Hypermnestra genannt (vgl. den Artikel Aban-
tes), Vater des Akrisios Proitos Kanethos und

der Eidomene (Schol. Eur. Or. 965. Apollod.

er iiber Meere und Berge durch die Luft gefahren 30 II 2, 1), sowie des Chalk<&on (Schol. Eurip

(Celsus bei Origenes c. Cels. Ill 31. Nonnos
Dionys. XI 132. Gregor Naz. Orat. 43 p. 787 a.

Procop. Epist. 96, welche ihn beide mit Perseus

zusammenstellen, Suidas — Lobeck vergleicht

Musaios bei Pausan. I 22, 7 und Triptolemos).

Skythe wird A. genannt von Himerius orat.

25 bei Photius bibl. cod. 243 p. 374 Bekker,

Procop. Epist. 96 und Suidas. Vgl. Preller-

Eobert Griech. Mythol. I 243.

Hec. 125), Grossvater der Danae, Urgrossvater

des Perseus, Gemahl der Aglaia, der Tochter

des Mantineus (Apoll. II 2, 1. Schol. Eur. Or.

965). Er griindete die Stadt Abai in Phokis

(Steph. Byz. s. "Afiat. Paus. X 35, 1), eine

Niederlassung in Thessalien ("Agyog nslaaytxov

Strabon IX 431) und unterwarf sich die Insel

Euboia, fiber die er als Konig herrschte (Steph.

Byz. s. 'Afiavzig. Schol. II. II 536. Pind. Pyth.

Zauberspriiche und Orakel des A. sind fruh40VIII 73, vgl. Bur si an Quaest. Euboicar. cap.

umgelaufen. tJber einen Briefwechsel mit Pha
laris (Phalarid. Epist. 56. 57; vgl. Iambi. V.

Pyth. 215ff.) s. Bentley Phalarid. 48. Die

dem A. von Suidas beigelegten weiteren Schriften

haben schwerlich je eristiert ; ihre Titel sind viel-

leicht von Lobon von Argos erfunden. Vgl.

Hiller Eh. Mus. XXXIII 518. [Bethe.]

2) Bei Vergil (Aen. IX 344) ein Krieger im
Heer des Turnus, den Euryalos, der Genosse des

selecta Lpz. 1856, 11). Grosser Beriihmtheit

erfreute sich der Schild des Abas, den einst

sein Grossvater Danaos in das Heraion von

Argos geweiht hatte. Servius Aen. Ill 286

erzahlt: als nach dem Tode des A. die von ihm

unterworfenen Volker sich empOrten und gegen

Argos heranrfickten, wurden sie durch den blossen

Anblick seines Schildes, den ein Jfingling in die

Schlacht trug, so erschreckt, dass sie flohen und

Aineias, bei. dem der Dolonie nachgebildeten 50 sich zur Euhe gaben. A. hatte den Schild von

nachtlichen Uberfall im feindlichen Lager erlegt.

3) Bei Ovid (Met. V 86) ein Genosse des

Phineus, von Perseus erlegt.

4) Bei Valerius Flaccus (III 152) ein Dolione,

Gefahrte des Kyzikos, von Iason getotet.

[O. Rossbach.]

5) A. Stadt in Unteragypten, s. Auaris.
Abarnias (Orph. Arg. 489; Abarnis Xenoph.

Hell. II 2, 29 und aa., Abarnos Hekataios bei

seinem Vater Lynkeus erhalten, als er diesem

den Tod seines 'Grossvaters Danaos im Tempel

der Hera zu Argos meldete. Lynkeus hob den

Schild von der Wand des Tempels und schenkte

ihn seinem Sohne (Hygin fab. 170. 273. Ov.

Met. XV 164). An diese Schenkung knupfte

vermutlich die Ursprungssage eines argivischen

Festes an, bei welchem der Sieger ausser einem

Kranz einen Schild als Preis empfing (aoxk ef

Steph. Byz.), Stadt und Vorgebirge an der Grenze 60 "Asyovg: CIG 234. 1068. 2810. 3208. Hesych.

zwischen' Lamnsakos und Parion am HellesDont: s. 'Aywv yakxttog- Vgl. das Sprichwort bei

Zenob. VI 52 As zr\v kv 'Aoysi aamSa xafoXcor
zwischen Lampsakos und Parion am Hellespont;

angeblich benannt von einem Abarnis im Gebiet

der Phokaier, der Mitgrunder von Lampsakos.
[Hirschfeld.]

Abaroi s. Auari.
Abaros {sv zo> 'AfiaQet Joseph. Ant. Jud. IV

325, hebraischer' Name 'Abarim Num. XXI 11.

XXVII 12. Jerem. XXTI 20), Bergreihe im Ost-

oeumezcu. Plut. Kleom. 17. Boeckh Expl.

Pind. p. 175). Nach Verg. Aen. ni 286ff. soil

Aeneas den Schild des Abas als eine von den

Danaern erbeutete Waft'e zu Actium am Ein-

gange des Apollotempels aufgehangt haben. Abas

spielte im Lynkeus des Tragoediendichters Theo-



19 Abasa Abaton 20 21 Abba Abdera 22

dektes eine hervorragende Eolle (Aristot. Poet.

11. 18).

4) Ein Kentaur, Sohn des Ixion und der

Nephele, Teilnehmer an der Hochzeit des Peiri-

thoos (Ov. Met. XII 306).

6) Ein Freund und Genosse des Perseus

(Ov. Met. V 126).

6) Ein Gefahrte des Diomedes, den Aphrodite

in einen Vogel verwandelte (Ov. Met. XIV 505)

6) Abasoantus, an den Severus und Antoninus
schrieben (zwischen 198 und 209), Cod. lust
vn 8, 2.

7) Abascantus, an den die Philippi schrieben

(im J. 245, 17. Jan.), Cod. lust. VII 71, 2.

Andere Abascanti haufig auf Inschriften, vgl.

Friedlander a. a. 0. 184. [v. Bohden.]

8) Claudius Abascantus, Arzt aus Lugdunmn
in Gallien (Galen. XIV 177. XIII 71), lebte

7) Ein Troer, Sohn des Traumdeuters Eury- 10 wahrscheinlich unter Augustus, da Lugdunum
damas, Bruder des Polyidos, die beide von Dio-

medes getotet wurden (Horn. II. V 148ff. Quint.

Smyrn. XIII 209).

8) Ein Troer, Begleiter des Aeneas auf der

Fahrt nach Italien (Verg. Aen. I 121).

9) Ein Etrusker, der den Aeneas mit Truppen
aus Populonia und Ilva unterstutzte (Verg. Aen.

X 170ff. 427).

10) Ein Wahrsager des Lysandros (Paus.

X 9, 7). [Toepffer.]

11) Historiker [PHG IV 278], schrieb Tqwixol

(Schol. Verg. Aen. IX 262). Wenn er mit dem A.

identdsch ist, der nach Suidas 'Iorogixa fao-

IA,vrmaxa und eine Tsxvt) gtjioqixq schrieb und
Schol. ad. Hermog. VII 203 citiert wird, ist er

spater als Hermogenes ; doch ist die Identification

recht unwahrscheinlich. [Schwartz.]

Abasa, Pausan. VI 26, 9, Insel oder Ktisten-

strich im Delta des Plusses Ser im „roten

erst 43 v. Chr. romische Colonie wurde und da

Galen seine Mittel gegen Kolik (Xm 278) und
gegen Schwindsucht (XLTI 71) dem Andromachos
entnommen hat. [M. Wellmann.]

Abaskoi {'Aflaoxoi Arr. peripl. 15, oder Abasgi,

'Apaoyoi und "Afiaoyoi, so z. B. Orph. Arg. 754),

ein westkaukasisches Aboriginervolk nordlich von

Kolchis u. zwar vom Flusse Singames (Inguri) bis

Pityus sesshaft; bei Arabern und Turken heissen

20 sie Abchaz, bei den Eussen Ob§zi, selbst nennen
sie sich Absua oder Absne. Ihr Land heisst bei

den byz. Autoren 'Afiaayla (patria Abasgia G. Rav.),

in den ital. Portulanen Avogasia, in der georg.

Chronik Aphchazethi; ihre stidliche Abteilung

bildeten die Apsilae (s. d.). Sie waren zur

rom. Kaiserzeit halb abhangig, Hadrian setzte

iiber sie den Resmagas als regulus ein; unter

Theodosius I. hatte die ala I. Abasgorum ihr

Quartier in der grossen Oase der Theba'is, Not.

Meere", also ein Emporion des sinischen Seiden- 30 dign. or. 28, 75. Bis auf Iustinian verblieben

handels an der Kuste von KambSga; vielleicht

eine entstellte Wiedergabe des indischen Wortes
Ambastha (Anibastae), Lassen Ind. A. Ill 27.

[Tomaschek.]

Abasenoi ('Apaotjvol Steph. Byz. nach Uranios),

ein Volk in Arabien neben den Sabaern und
Chatramotiten. Ihr Land bringt Myrrhe, Osson

(1. xomov'T), Weihrauch und Kerpathon (= arab.

qirfat) „Zimtrinde" etc. hervor. Es ist wohl mit

sie Heiden und verehrten als Getter Baume der

Haine; sie trieben nach kaukasischer Sitte Men-
schenhandel und verkauften schOne Knaben als

Eunuchen nach Byzanz (Procop. b. Got. IV 3.

lust. Nov. 28) ; um 546 nahmen sie das Christen-

tum an. In byzantinischen Schriftwerken werden
einige ihrer Vesten erwahnt z. B. Tgazia, T(dxa(t

d. i. to oiStjgovv, BovxXoos, Tiflefoo; oder TCtfit-

X6v (in der neutigen Zebelda am oberen Kodor,

den Ahbs'an der sab. Inschriften identisch und 40 wo einst der Bergstamm der Mtai/iiavot hauste)

in der aussern Myrrheregion Ptolemaeus' im Lande
Madhig der Araber zu suchen (vgl. Mordtmann
und Muller Sabaische Denkmaler S. 40).

[D. H. Muller.]

Abaskantos. 1) S. d. Eumolpos, Athener aus

Kephisia. Jlaidevzyg robv itprjficav ca. 124/5 nach
Chr., CIA ni 1104. Von 138/9 an wahrend der

folgenden 34 Jahre naiSorgifitjs Sia fltov CIA
HI 1112. 740. Add. 1113a. 741. 1116. 1117.

das Abasgenreich erreichte im 9. Jhdt. grosse

Macht und dehnte sein Gebiet nordwarts bis

Nixoyts (j. Negepsuko) aus , Const. Porph.

de adm. imp. 42. In neuerer Zeit wandten
sie sich dem Islam zu; zahlreiche Ruinen

von Vesten und Kirchen, sowie die bluhende

Hausindustrie (Erzeugung von groben und feinen

Geweben, vgl.Koraxoi), weisen auf eine bedenten-

dere Vergangenheit; gegenwartig ist dieses Volks-

1121. 1122. 119. 1126. 1127. 1128. 1133. Er 50 turn infolge hauflger Aufstande gegen die Russen
stirbt zwischen 172—176, CIA III 1137. 1440.

Sein Sohn Abaskantos xoo/ir/rijs zwv i<pr)fla>v

zwischen 190—200, CIA HI 1159. [Kirchner.]

2) Ti. Claudius Aug. I. Abaseanttis a ratio-

nibus vix(it) annfosj XLV, CIL VI 8411.

3) (Flavius) Abascantus Aug. lib. ab epistulis,

CIL VI 8598. 8599, Secretar des Domitian,
Gemahl der (Antistia?) Priseilla, die er uber-

lebte, und Preund des Statius, Silvae V praef.

vOllig herabgekommen. [Tomaschek.]

Abaskos, Arr. peripl. 18, 2, Pluss an der

pontischen Ostkiiste nordlich von Pityus, sudlich

vom Borgys od. Bnrcas (Mdzymta), also nicht

im engen Gebiete der Abaskoi , sondern ihrer

nordlichen Stammesverwandten, der Sanigae und
Phthirophagi. Die ital. Portulane haben an glei-

cher Stelle eine Station Ayazo, Layaco (=byz.
Aiyala; ?). Die heutigen Namen der Flusse an dieser

und V 1. Vgl. Priedlander Sittengesch. I6 60Strecke sind sehr unzuverlassig. [TomaschekJ
llOf. 184. Wahrscheinlich von ihm zu unter-

seheiden (vgl. Hirschfeld Verwaltungsgesch.
209, 1) ist:

4) T. Flavius Aug. lib. Abascantus a cognitio-

nibus, Gemahl der Plavia Hesperis, die ihn flber-

lebte, CLL VI 8628. Vgl. Abase(antusj Aug. I,

Besitzer der figlinae Sulpicianae, CIL XV 569.

5) L. Satrius Abascantus, Plin. ad Trai. 11, 2.

Abastanoi, ein nicht weiter bekanntes Volk
des indischen Funfstromlandes, zwischen Akesines

und Hydraotes, Arr. anab. VI 15, 1.

[Tomaschek.]

Abathuba (Ptol. IV 5, 29), Ortschaft im
Binnenlande der Marmarika. [Pietsehmann.]

Abaton (d/farov), 1) ein Heihgtum, das nicht

betreten werden durfte (Suid. Uqov curgoWov). Ge-

»

%
4.

wohnlich werden Teile des Tempelbezirks (re/ievo?)

oder ein einer Gottheit geweihter Platz so be-

zeichnet, zu dem der Zutritt entweder iiberhaupt

nicht freistand (Soph. Oid. Kol. 117. Paus. VIU
31, 2. 38, 5), oder nur zu gewissen Zeiten den da-

zn Berechtigten gestattet war (Paus. VI 20, 4.

Vlll 31, 5). 'Ev apart? hatten die Troer nach
Arktinos (bei Dion. Hal. I 69) das echte Palla-

dion verborgen und iv <paveg<p nur ein nachge-

ahmtes Bild aufgestellt ; und ein a. ist auch der 10
heilige Baum in Epidauros, wo die Kranken
Heilung suchten (vgl. v. Wilamowitz Isyllos

12. 186). S. ferner Isokr. IX 25. Theop. bei

Polyb. XVI 12, 7. Diod. Ill 6. Plut. Quaest.

graec. 39; Quaest. rom. 16; de Is. et Osir. 20.

Eur. Phoin. 1752 und vgl. Lobeck Agl. 279.

Hermann Gottesdienstl. Altert.2 § 19 A. 13. Es
darf das 3. des Bezirks also dem aSvzov des

Tempels an die Seite gestellt werden.
[Stengel.] 20

2) Pelseneiland im Nil, das nur Priestern

zuganglich war, unmittelbar in der Nahe von
Philai; Seneca NQ IV 2, 7. Lucan. X 323.

CIG 4896. 4919. 4941. add. 4901. 4915 c. 4922 d.

4944. VgL Plut. Is. u. Os. 20; Diod. 122 kgov
nt&iov ist wohl eine synonyme Bezeichnung.
Letronne Rech. p. s. a l'hist. de l'Eg. 300.

305. 305. Brugsch Geogr. Inschr. I 156. Auf
Philai selber (Baedeker Ober-Ag. 317) ist das

"4/la:ov nicht zu suchen. [Pietsehmann.] 30
Abba, Stadt in der spateren Africa procon-

sularis nach Polyb. XIV 6, 11; 7, 5; identisch

mit 066a Liv. XXII 7, 10 (s. d.).

[Joh. Schmidt.]

Abbaitis, die Berglandschaft, in welcher
Hermos, Makestos, Rhyndakos entspringen, an
der Grenze von Mysia und Phrygia Epiktetos.

Name gesichert durch Strabo XII 576. XHI
625. Le Bas 1001 und durch Mttnzen. Head
HN 446. [Hirschfeld.] 40

Abbassos, Stadt in-Phyrgien, von Cn. Manlius
auf seinem Marsche nach Galatien beriihrt, wahr-
scheinlich westlich von Amorion. Liv. XXXVIII
15. Ramsay Asia Min. 421. [Hirschfeld.]

Abbir, 1) ohne weiteren Zusatz Notit. pro-

cons. 2: Abbiritanus (codd. Abaritanus, verbessert

von Wilmanns nach Vict. Vit. II 26 Petsch.);

Abbiritmsis Harduinus act. cone. I 1112 B
(a. 411).

2) Abbir Cella, [civitajs Abb[irlcellms(is) 50
CIL VIII 893; munieipium Iulium Philippi-

anum Abbir Cellense ibid. 814; Stadt in Africa

proconsnlaris etwa 42 km. sudsudwestlich von

Tunis, heute Hr. en Na'am.

3) Abbir mains, Harduinus act. cone. I

1085 B (a. 411).

4) Abbir Germaniciana, Harduinus act.

cone. I 166 A (a. 255); ibid. I 1252 A (a. 419):

Abbiritanus alias Germanicianorum.
Wilmanns CIL VHI p. 102 ffihrt diese vier60

Stadte mit Wahrscheinlichkeit auf zwei zuriick:

Abbir mains oder Cellense und Abbir minus oder

Germanicianorum. [Joh. Schmidt.]

Abdagaeses, vornehmer Parther, Vater des

Sinnaces, Tac. ann. VI 36. 37. 43. 44; vgl. Ab-
dagases. [v. Rohden.]

Abdagases, 1) Heerfiihrer des Artabanus,

Joseph, ant. Jud. XVLU 333f. A. scheint die

richtige Form des Namens, vgl. Volagases. E c k h e 1

III 536. [v. Rohden.]

2) A. Soter, baktrisch-indischer KSnig aus

parthischem Geschlecht, Brudersohn des Konigs

Gondophares, regierte etwa in der 2. Halfte des

1. Jhdts. n. Chr. Er ist nur aus seinen Miinzen

mit griechisch-indischer Umschrift bekannt. Vgl.

v. Sallet Z. f. Num. VI (1879)36ff. Gardner
Catal. of Ind. coins in the Brit. Mus. 1886.

XLIII 107ff. und PI. XXHI 1—3.
[Wilcken.]

Abdalonymos, wurde nach Curt. IV 1, 19ff.

(im wesentlichen iiberemstimmend Iustin. XI 10,

8f.) durch Alexander d. Gr. aus der Armut her-

vorgezogen und als Abkommling des alten sido-

nischen Fiirstengeschlechts zur KQnigswurde er-

hoben; die Erzahlung scheint sagenhaft ausge-

schmtiekt zu sein. Diod. XVTI 47 erzahlt das

Gleiche von Tyros, gewiss irrig; bei Plut. de

Alex. fort. II 8 wird das Ereignit sogar nach

Paphos verlegt. [Kaerst.]

Abdarda (cod. agSafida), d. i. so viel wie

ejiza&sos in der Sprache der taurischen Alanen,

Name fur &todooia (jetzt Kafa od. Feodosia), Anon,

peripl. 51 p. 415 (ca 500 n. Chr.). Das Wort er-

klart sich aus dem osetischen awd „sieben" nnd
zend. areta (os. ard? balkar! as$) ,heilig" ; diese

sieben Gotter sind wohl die sieben Amesao-

spenta des Awesta. Wsewolod Miller uber-

setzt „siebenseitig" , vgl. oset. ardag „ Seite,

Gegend". [Tomaschek.]

Abdemon oder Audymon, Konig oder Vice-

kSnig von Kition, vertrieb um 412 v. Chr. die in

Salamis auf Kypros herrschende phoinikische Dy-
nastie (Isokr. IX 26. 27. Diod. XIV 98, 1. Theop.

b. Phot. Cod. 176). 411 durch Euagoras (s. d.)

gesturzt (Isokr. IX 28—32. HI 28. Diod. Theop.

a. O.). Miinzen in dem Typus seiner Vorganger

b. J. P. Six Rev. num. 1883, 2 79f., im eigenen

Typus b. Six Numism. Chron. X (1890) 256ff.

[Judeich.]

Abdera {"AfiS^ea, - cor), 1) Stadt in Thra-

kien zwischen der Miindung des Nestos und
dem See Bistonis, nach der Sage von Herakles

an der Stelle erbaut, wo dessen Liebling Abderos

von den Rossen des Diomedes zerrissen worden

war (Apd. II 5, 8. Skymn. 666. Strab. VII

331. Steph. Byz.; bei Mela II 29 nach einer

Schwester des Diomedes benannt); nach der

Geschichte eine Grundung des Klazomeniers Ti-

mesios (Herod. I 168 vgl. Solin. 10. 10) urns

J. 656 v. Chr., bald darauf von den Thrakeni

zerstSrt, spater (543 v. Chr.) von den ausge-

wanderten Teiern neu erbaut, eine Zeit lang

den Persern unterthan, und schon damals (Herod.

VTI 109) wie spater in ihrer Unabhangigkeit

nach den Perserkriegen, bluhend und machtig

(Diod. XHI 72. XV 36. Strab. XIV 644), so

dass sie als Mitglied des Delisch-Attischen Bundes

von 01. 81, 3 an zuerst 15, vom J. 88, 2 an

10 Talente beisteuern konnte (CIA I 226ff.).

Nach einer von den Triballern im J. 376 er-

littenen ganzlichen Niederlage scheint die poli-

tische Bedeutung der Stadt erloschen zu sein

(vgl. Liv. XLLTI 4) und nach ihrem Aufgehen

in das makedonische Reich um 350 hOrt auch

die von 500 an verfolgbare Munzung auf, welche

iibrigens der Teischen noch verwandt ist und
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sich durch kiinstlerische SchOnheit auszeichnet.

Head HN 218. Als Freistadt wird sie dann

noch von Plinius IV 42 erwahnt; auch Amm.
Marc. XXH 8, 3 nennt sie, und noch bis ins

Mittelalter erscheint sie bei den Byzantinern.

Sie hatte einen von Parmenio erbauten Tempel
des Iason (Strab. XI 531). A. war die Vater-

stadt ausgezeichneter Manner, der Philosophen

Leukippos (?), Demokritos, Protagoras, Anaxar-

erschlagen wird ; und b. die Vulgata : Apd. Bibl.

a. a. 0. = Pediasimos de Hercul. XII lab.

12 p. 353 f. Westerm. ; vgl. Philostratos Imag. II

25 p. 429, 18 Kayser, wo er dem Herakles, seinem

sgaotrjs, die den Bistonen geraubten menschen-
fressenden Stuten bewacht, wahrend dieser den

Riickzug deckt, bis er von ihnen halb (Philost.)

oder ganz (Strab. VII 331 frg. 47) aufgefressen

wird, worauf Herakles an seinem tacpos die Stadt

chos, des Dichters Nikainetos , u. aa. Gleichwol 10 Abdera griindet und nach ihm benennt. Nach
standen ihre Bewohner im Eufe der Beschrankt-

heit und des Stumpfsinnes, und „Abderite"

war in dieser Beziehung sprichwOrtlich (Cic.

ad. Att. IV 16. VII 7. Martial X 25); die

Veranlassung ist unbekannt, doch spricht Hippo-
krates von haufigen Krankheiten in Abdera,
welche die Denkkraft zerriitteten (de morb. vulg.

3. Vgl. Lukian de conscr. hist. 1) und Iuvenal

(X 50) erwahnt die dortige dicke Luft. Ubrigens

Philostratos (a. 0.) geht auf dieses mxwv auch

die Einsetzung von Wettspielen (nvynrj, Ttayxga-

tiot>, sidXtj u. a.) ausser uutoi zuriick. Philostratos

Heroic. Ill 2 p. 303, 1 K. nennt ihn neben Hyllos

als TtaMQiov, geliebt von Herakles (= Clemens

Homil. V 15), XIX 2 p. 319, 34 K. auch mit Nar-

kissos, Hyakinthos, Hylas, wie er Imag. II 25

seine SchOnheit noch im Tode riihmte. Nach
abweichender Sage bei Ptolemaios Heph. a. a. 0.

vgl. Skyl. 27. Thuk. II 97. Strab. XII 549. Skymn. 20 meldete er ra aegi 'HgaxUovs hvqS; dem Theseus

666. Ptol. Ill 11, 1. Die Buinen sind neuerdings

am heutigen Karagatsch-B useaufdem Cap Bulus-

tra in sicherer und bequeme Lager aufgefunden

worden; das nOrdlich landeinwarts gelegene Dorf
Bulustra oder Polystylon ist zum Teil aus den
Trummern erbaut. Athen. Mitt. XII 161. Im
tlbrigen s. Mem. de l'Acad. des Inscr. XXXIX
211ff. und K. F. Hermann Gesamm. Abh.
90—111. 370f. [Hirschfeld.]

und wurde von ihm getotet (also doch wohl in

Athen). [Ttimpel.]

Abdias, angeblich Apostelschiiler, erster Bi-

schof von Babylon und Verfasser einer im Mit-

telalter viel benutzten Sammlung von fabelhaften

Apostelgeschichten, s. u. Apokryphen.
[Jiilicher.]

Abdicatio, 1) im allgemeinen ein Verhalten,

durch welches sich jemand von etwas lossagt,

2) Stadt an der Sudkuste Hispaniens ('Afidr/ga 30 z. B. auf eine Erbschaft yerzichtet. Cod. VI
Poseidonios, Artemidor und Asklepiades von

Myrlea bei Strabo III 157, Artemidor bei Steph.

Byz. ; "Afldrjgos angeblich Ephoros bei demselben,

wenn sich dies nicht vielmelir auf das thrakische

bezieht; Abdera Mela II 94; so auch die unter

Tiberius geschlagenen Miinzen ; "Afidaga Ptolem.

II 4, 7, Abdara Plin. Ill 8, Abdera Geogr. Rav.

305, 3 [Aderia 343, 10]), eine der altphoni-

kischen Griindungen, aber friih verfallen (vgl.

31, 6. So sagte sich derjenige, welcher sich

betruglicher Weise als Sklave verkaufen Hess,

von der Freiheit los (statu se abdicavit, Dig. I

5, 21). Ein abdicare lag im Abtreten vom
Amte (Dig. 12,2, 24, s. Nr. 2) und in dem
Abgange von der Vormundschaft (Ulp. XI 17;

vgl. Rein Privatr. d. Rcmer 543. Kuntze,
Kursus d. rOm. R. § 430), endlich auch in dem
feierlichen Austritte aus der gens (saerorum de-

Avien. or. mar. 458ff.) und in rOmiseher Zeit40 testatio) Serv. Aen. II 156, vgl. Schulin Lehrb.

erst wieder zu einiger Bliite gelangt. Die

Miinzen (die alteren mit der phonikischen Auf-

schrift abdrt zeigen den Kopf des Herakles und
Thunfische; die des Tiberius den Haupttempel
der Stadt, dessen Saulen durch aufrecht gestellte

Thunfische gebildet werden (Florez I 118ff.

Ill 3. Eckhel I 13. Delgado I Iff. Hubner
mon. ling. iber. n. 136). Die wenig zahlreichen

Inschriften (CIL II S. 267; vgl. 877) lassen die

rSmische Municipalverfassung erkennen. [Hubner.]

Abderos ('Aftdygog, bei Ptolemaios Hephai-

stion und Philostratos Avdrjgog), nach Hellanikos

(frg. 89) und attoi bei Steph. Byz. s. 'Afidyga

(FHG I 58) Sohn des Hermes, Liebling des Hera-

kles, Eponymos der thrakischen Stadt Abdera

(die Ephoros bei Steph. Byz. a. a. 0. dem Heros

gleichlautend nennt). Er wird zerrissen von den

Stuten des thrakischen Konigs Diomedes. Nach
der Tabula Farnesiana in Villa Albani CIG

der Gesch. des rem. R. 184. Als A. wird auch

die Aufkiindigung der vaterlichen Gewalt be-

zeichnet, welche nach griechischem Rechte als

anoxrjgvl-ig mit obrigkeitlicher Erlaubnis unge-

ratenen Kindern gegeniiber gestattet war (vgl.

Meier und SchOmann der attische Process

432ff. Dirks en Versuche zur Kritik und
Auslegung der Quellen des r. R. Leipzig 1823

62ff.). Sie wird vom rOmischen Rechte nicht

50 anerkannt (Cod. VIII 46 (47), 6), wenn auch

manche behaupten, dass sie trotzdem nach Rom
eingedrungen sei (vgl. hieriiber Rein das

Privatrecht der Rsmer2 488 Anm. 1). Aller-

dings ist mehrfach von einem abdicare, das

HaussOhnen gegeniiber geschieht, die Rede; vgl.

z. B. Quint, inst. or. VII 4, 27: doch ist es

wahrscheinlich , dass hierunter entweder die Ent-

erbung zu verstehen ist oder ein blosser Abbruch

des Verkehrs mit dem Sonne (Val. Max. V 8, 3:

5984 C 12ff, war er ein Ooovtxog, d. h. aus dem 60 domo mea indignum iudico protinusque e eon-

(opuntischen) Thronion geburtig, nach der Apollo-

dor. Bibl. II 5, 8, 3 ein Lokrer aus Opus, nach
Ptolemaios Hephaistion V p. 192, 24f. Westerm.
Bruder des (Opuntiers) Patrokles. Ta ncgl 'A-ov

fivfrsvoueva (Strab. VII 331 frg. 44, ohne aus-

fuhrlichen Bericht) zerfallen in zwei Versionen:

a. eine abweichende bei H)'g. F. 30, wo er zu

den Dienern des Diomedes gehOrt und von Herakles

spectu meo abire iubeo) oder auch eine Emanci-

pation zum Zwecke der Bestrafung (Inst. Ill, 3).

Litteratur siehe bei Rein a. a. 0. ferner Kuntze
Kursus des rom. R,§755.HeimbachinWeiskes
Rechtslexikon XII 38 Anm. 190. Glflck Pandec-

tencommentar II 418ff. Leonhard in den

Festgaben der Marburger jur. Facultat fur

Wetzell 147. [Leonhard.]
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2) staatsrechtlich Niederlegung desAm-
tes a) rechtlich notwendig wegen Ablaufs der

Amtszeit, b) freiwillig vorher erfolgend.

a) Am letzten Tage ihres Arates vollziehen

die Magistrate den Abdicationsact als Ankiindi-

gung ihres mit Ablauf der Amtsfrist erfolgen-

den Rucktritts. Sie erscheinen zu Rom auf den

rostra und schworen, die Gesetze beobachtet zu

haben (Plin. paneg. 65 abiturus eonsidatu iu-

stattet war, noch vor Amtsantritt auf das Amt
zu verzichten (Liv. HI 33, 4. Dionys. Hal. X
56. Liv. XXXLX 39. Mommsen St.-R.

469, 6), so stand es in republicanischer Zeit

auch dem Magistrate frci, sich bereits vor Ab-

lauf der Amtszeit seines Amtes zu begeben ; das

gilt indessen nur fur Rom, nicht im Bereiche

des imperium militiae, wo Niederlegung der

Amtsfuhrung selbst bei Beendigung der Amtsfrist

rastite nihil contra leges fecisse; in leges iurare 10 nicht vor dem Eintreffen eines Nachfolgers ge-

Liv. II 37, 12); daher wird der Abdicationsact

als eiurare magistratum (Tac. ann. XII 4 ; hist.

III 37), als anofivvo&cu (Plut. Cic. 19. Herodian.

IV 2, 4) oder i£6/tvva#ai (Plut. Marcell. 4) zijv

dgxvv bezeichnet. Dieser Schwur erfolgt vor

einer contio, vor der der abtretende Magistrat

riber seine Amtsfuhrung zu reden pfiegt; Cic.

ad fam. V 2, 7; in Pis. 6 in contione abiens

magistratu dieere; de domo 94. Plut. Cic. 23.

stattet war (Mommsen a. a. 0. 640f.). In der

Kaiserzeit ist uberhaupt die Freiheit abzudanken

mit dem Amterzwange (Mommsen a. a. 0.

475ff.) nicht vereinbar. Ein Magistrat dankt

ab wegen Krankheit (Dio XLLX 43, 7), um einem

andern Platz zu machen (Diod. XXXVIH 2.

Veil. Pat. II 22, 2), um einen Process gegen

sich selbst nicht zu hindern (Dio LVH 21, 2).

Erwiinscht ist, dass Dictator und Censor zur

Dio XXXVII 38. XXXVUI 12, 3. In der Regel 20 Erledigung ihrer Aufgaben nicht die voile Maxi-

vollzieht sich die Abdankung in Rom, sie kann

aber auch ausserhalb Roms erfolgen, wie das

Liv. XXXLX 23, 1 ausdriicklich bemerkt ist.

Dass das Amt nicht durch Ablauf der Amtsfrist,

sondern durch den Abdankungsact erlOsche und

dass, wer trotz Ablauf der Frist nicht abgedankt

hat, Magistrat bleibe, nimmt Lange Rom.
Altert. 13 720f. an, aber seine Griinde sind

nicht beweiskraftig. Als Ap. Claudius, der Cen

malfrist von 6 bezw. 18 Monaten brauchen, son-

dern eher fertig sind und abdanken. Geradezu

erwartet wird der Riicktritt des Censors, dessen

College gestorben ist (Liv. VI 27, 4. XXIV
43, 4. XXVII 6, 18. Plut. quaest. Rom. 50),

da Nachwahl eines Censors nicht stattfindet

(Liv. V 31, 6. VI 27, 4. IX 34, 17) und der

uberlebende nicht ohne Collegen amtieren soil.

Magistrate, die vitio creati sind, werden durch

sor von 442 = 312 sich weigerte, nach Ablauf 30 Gewissensbedenken bewogen abzudanken (vgl.

von 18 Monaten zu abdicieren (Liv. IX 33. 34.

Frontin. de aquis I 5), wurde nicht dariiber ge-

stritten, ob der Censor nach Ablauf der Amts-

frist im Amte bleiben dtirfe, sondern ob die

Frist von 18 Monaten fur die Censur in giiltiger

Weise festgesetzt sei. Die eigenmachtig ver-

langerten Consulate des Cinna und Carbo 669 und

670 = 85 und 84 (Liv. ep. 83. Pseudovictor vir.

ill. 69, 2. Appian. b. c. I 77) suchen keinen

z. B. Liv. IV 7, 3. V 17, 2. 3. VHI 15, 6).

TJnfahige Magistrate veranlasst der Senat zum
Riicktritt (Liv. V 9), der aber rechtlich nicht

erzwungen werden kann, sondern formell frei-

willig erfolgt. Den vom Consul Claudius Pul-

cher ernannten Dictator M. Claudius Glicia nd-

tigt der Senat wegen seiner geringen Geburt

dazu ; vgl. CIL I p. 434 z. J. 505 = 249 M. Clau-

dius C. f. Olivia qui seriba fuerat dictator coact.

Rechtsgrund in dem Unterlassen der Abdication. 40 abdic. Liv. ep. 19; nach Suet. Tib. 2 ware Glicia

Die zweiten Decemvirn behalten zwar nach Ablauf

ihres Jahres ihr Amt bei, ohne fur ein weiteres

Jahr gewahlt zu sein (Cic. de rep. n 62. Liv.

m 36, 9. 38, 1. LX 34, 1), und bei Liv. IH
54, 5. 6 wird das allerdings nicht als Amtsan-

massung, ihre Amtsfuhrung nicht als nichtig be-

trachtet, sondern ihre Abdankung gefordert ; aber

einmal ruht dieser Bericht noch nicht auf zu-

verlassiger UberUeferung , und wenn er auch

der viator des Pulcher gewesen. Ebenfalls unfrei-

willig erfolgt die Abdankung eines Catilinariers,

des Prators P. Cornelius Lentulus Sura (Cic. in

Catil. m 15. IV 5. Dio XXXVII 34, 2. Plut.

Cic. 19) vor seiner Hinrichtung. Abacti magi-

stratu dicebantur qui eoaeti deposuerant im-

perium Fest. ep. p. 23, 3. Der Zwang ist eben nur

ein thatsachlicher; auch der hohere Beamte

kann den niederen zur Abdankung nicht recht-

zuverlassig ware, wurde er nur fur die consti- 50 lich zwingen. Nur der magister equitum kann

tuierenden Gewalten und noch nicht fur die ub

rigen Magistrate beweisen.

Die Niederlegung des Amtes wegen Ablaufs

der Amtszeit wird unzweifelhaft als a. bezeich-

net (vgl. Liv. LX 33, 4. XXXIX 23, 1), der

eigentliche Terminus dafur ist indessen magi-

stratu abire. Vgl. lex Acilia repetundarum v. J.

631 = 123 oder 632 = 122 CIL I 198, 72 p.

62 (vgl. 198, 79 p. 63) sei is praetor, quel ex

hace lege quaeret, seifte is qu(aestor), quoi 60 zwischen Uthina und Mediccera. Schon Ruinart

nicht langer amtieren, als der Dictator und er

halt von diesem den Befehl zur Abdankung,

die vor (Liv. IV 34, 5) oder unmittelbar nach

(Liv. IX 26, 20) dem Riicktritt des Dictators

erfolgt. — Mommsen St.-R, P 624ff.

[Neumann.]

Abdira {'ApSciga, Var. AvSetga), Ptol. IV

3, 34, Stadt in Africa proconsularis, deren Lage

ungefahr bestimmt wird durch die Aufzahlung

aerarium rel urbana provinejia obeenerit, [eo

magistratu] iudieiove inperiove abierit abdi-

eaverit mortuosve erit; Cic. ad fam. V 2, 7

abeuntem magistratu; in Pis. 6 s. oben. Plin.

paneg. 65 abiturus consulatu iurasti. Dagegen

ist a. terminus technicus fur die

b) freiwillige Niederlegung des Amtes vor Ab-

lauf der Amtszeit. Wie es dem designatus ge-

(ad not. Byz. n. 67) identificierte Abdira und

Abzira (s. u.), was sehr wahrscheinlich ist.

[Joh. Schmidt.]

Abdissares, Konig wahrscheinlich in Sophene

und Klein-Armenien und am ehesten Vater des-

jenigen Xerxes, der 215 mit Antiochos III. zu

Armosata einen Frieden schloss, vgl. 0. Blan
Zschr. f. Num. VII 33ff. Miinzen von ihm mit
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griechischen Aufschriften abgeb. bei Langlois
Num. gen. de 1'Armenia I 8—10, vgl. die Litt.

bei Head HN 635. [Baumgartner.]

Abdus, 1) vornehmer Parther, Tac. ann. VI

31. 32.

2) Edessener zur Zeit Christi, Euseb. hist,

eccl. I 13, 18. Der Name ist arabisch, vgl. v.

Gutschmid Gesch. d. Kgr. Osroene 19, naeh

welchem der zweite Konig von Osroene
cAbdu

bar Maz'ur von 127—120 v. Chr. regiert.

[v. Rohden.]

Abeakos, KOnig der Syraker zur Zeit des

Pharnakes, Strabo XI 506.

Abecedarii (sc. psalmi oder hymni), Lieder,

deren Verse oder Strophen mit je einem Buch-

staben des Alphabets der Beihe nach begannen.

Sie begegnen zuerst bei den Hebraern, so Klage-

lieder Jeremiae 1—4 und mehrere Psalmen, z. B.

34 (33), 37 (36), 119 (118) sowie Prov. 31, 10—31

quelle. Beriihmt waren die Granatapfel (Servius

a. a. 0.) und besonders die Haselnusse von A.

(Plin. n. h. XV 88. XVI 120. 121. XXIII 150
u. o. Cato de agr. 8, 2. Columella V 10 u. a.

Script. B. B.; im Edict. Diocl. VI 53: nucium
Abellanarum purgatarum S I -# IIII. Im 4. Jhdt.

v. Chr. preist Paulinus v. Nola das devota Abella

(Natal. Felic. XIII 652), parva quidem kaee muris,
sed saneto magna feretro. Eeste der alten Stadt

10 sind noch in dem heutigen Avella, am Fusse der

Vorberge des Monte Vergine kenntlich (Amphi-

theater, Burgmauer u. A.). S. Beloch Cam-
panien 411—416. Inschriften CIL X 1196—
1232. 8364. [Hiilsen.]

Abellinates Marsi erwahnt, unter Apulischen

Ortsnamen, einzig Plinius n. h. Ill 105.

[Httlsen.]

Abellinum ('Apmtvov Ptol. Ill 1, 62, Einw.
Abellinas), Stadt an der Grenze von Samnium

Das beruhmteste Exemplar aus der christlichen 20 und Campanien, an der Strasse von Nuceria nact

Litteratur ist Augustins Psalmus contra partem

Donati, gedichtet 393 oder 394 (Patrol. 1. XLIII
23ff.), den er nach Betract. I 20 fur die ganz

Ungebildeten verfasst hat zum Auswendiglernen.

Das Lied, das absichtlich die metrischen Gesetze

unberiicksichtigt lasst und schon eine Art von

Keim bietet, ist von besonderer Bedeutung fur

die Geschichte der lateinischen Rhythmik; vgl.

W. Meyer der ludus de Antichristo (1882) 45 f.

[Julicher.]

Abela (Afield Joseph. Ant. Jud. VIH 352

s. Bethmaela; Euseb. Onomast. ed. Lagarde

225) s. Abila No. 1. 2. 4. [Benzinger.]

Abella ('AfiskXa Ptol. Ill 1, 59; Abetlae

Charis. 35, 8; Ethn. Abellanus, veraltet Abelli-

nus, Plin. n. h. XV 88; die Schreibung Avella

ist fur bessere Zeit ohne Gewahr, vgl. auch die

Etymologie bei Servius Aen. VII 740 : quod im-
belh volgus et otiosum ibi fuerit, ideo A. appel-

Benevent (Tab. Peut. Geogr. Kav. IV 34 p. 278
P.). Plinius fiihrt sie einmal (III 63) in

Campanien, das anderemal (Abellinates Protropi

III 105) unter den Hirpinern (so auch Ptol. a.

a. 0.) auf. Auch der liber coloniarum 229
verzeichnet unter Campanien: A. muro dueta;

colonia dedueta lege Sempronia: iter populo rum
debetur: ager eius veteranis est adsignatus. A.

war vielleicht schon seit Sulla (Mommsen CIL
30 X p. 969; Herm. XVTII 164), jedenfalls seit

Anfang der Kaiserzeit Colonie (vollstandiger

Name col(onia) Ven(eria) Livfia? andere Abschr.

Lenia) Aug(usta) Alexandrian(a) Abellinatiu/m

auf der Inschr. CIL X 1117, von 240 n. Chr.,

deren Original nicht erhalten), und gehOrte zur

tribus Galeria. Im 4. Jhdt. stand es (wie ganz

Campanien) unter dem vicarius urbis Eomae (Con-

stitution de ordine Avellinatium, 364 n. Chr. Cod.

Theodos. XII 1, 68). Nicht unbedeutende Reste

Mam), Stadt in Campanien, angeblich von einem 40 (u. a. Amphitheater) zwischen dem j. Avellino und

Ktmige Muranus gegriindet und Moera genannt

(Servius a. a. 0.); dann von Chalkis colonisiert

(Strab. V 249. Iustin. XX 1). In historischer

Zeit im Besitz der Samniten, teilte es die Ge-

schicke der verbiindeten Nachbarstadt Nola und
erhielt durch M. Claudius Marcellus 216 v. Chr.

eine oligarchische Verfassung an Stelle der demo-
kratischen. Ein wichtiges Denkmal aus dieser

Zeit (1. Halfte des 2. Jhdts. v. Chr.) ist der Bun

Atripalda, an dem la Civita genannten Ort. In-

schriften CIL X 1113—1195. 8159. 8162. Eph.

epigr. VIII 862. Vgl. CIL IX 1199. 2118.

[Hiilsen.]

Abellio (Abelio), auf einigen im Gebiet der

Convenae (Aquitan.) gefundenen Inschriften ge-

nannter Gott : Gruter 37, 4—6. Orelli 1967.

Millin Monum. antiq. ineMits I 100. 101 pi.

XII. De Wal Mythol. sept, monum. epigr. n.

desvertrag zwischen Abella und Nola (in oskischer 50 1—6. Sacaze Revue archeol. n. s. XLIII (1882)

Sprache) iiber ein auf der Grenze beider Stadte

gelegenes Herkulesheiligtum (Mommsen unter-

ital. Dial. 119—127. Buecheler comm. Momm-
sen. 227—241. Zvetaieff inscr. Ital. infer.

dial. 47. 136). Im Bundesgenossenkriege litt es

fiir sein treues Festhalten an Rom (Granius Licin.

26), erhielt dann das Burgerrecht und wurde der

tribus Galeria zugeteilt. Colonie vielleicht schon

seit Sulla (Mommsen Herm. XVIII 164), sichei

seit Anfang der Kaiserzeit (die Angabe des liber 60
coloniarum 230: A. municipium coloni vel familia
imp. Vespasiani iussu eius acceperunt verdient

keinen Glauben; vgl. Mommsen CIL X p.

136; aber die Inschr. Beloch Camp. n. 511 an-

geblich vom J. 5 v. Chr. ist von Prat illiinterpo-

liert, s>CIL X 1200), verdankte A. nicht sowohl

dem Ackerbau (pauper sulci Cerealis A., Sil.

VTII 543) als der Obstkultur seine Hauptexistenz-

354. [Ihin.]

Abellius, Vicar des Stadtprafecten, wurde
306 bei der Erhebung der Pratorianer, welche

zur Usurpation des Maxentius ffihrte, von den

Aufstandischen ermordet. Zos. II 9, 3. Lact.

de mort. pers. 26. [Seeck.]

Abelmea CApei/ted Euseb. Onomast. ed. La-

garde 227), Ort zwischen Neapolis und Skvtho-

polis. [Benzinger.]

Abelterio (Itin. Anton. 419, 1; Abelterion

Geogr. Rav. 316, 6, also wohl Abelterium)

,

Station an einer der Strassen von Olisipo nach

Emerita in Lusitanien, Ostlich von Aritium; ge-

nauer ist die Lage nicht zu bestimmen.
[Hubner.]

Abelnx ('Apttv!- Polyb.), vornehmer Spanier

Polyb. m 98. 99. Liv. XXII 22.

[Klebs.]
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Abenlone oder Abeulone Geogr. Rav. Ill 5

p. 144 P., Ort in Africa, prov. Byzacena, zwischen

Agerthel (= Aggarsel) und Thirusdron (= Thys-

drus); ob etwa verderbt aus Aviduvieus Tab.

Peut. VI 3 und "AoviSog Ptol. IV 3, 38?
[Joh. Schmidt.]

Abenna. Oros. histor. I 2, 47: fretum Ga-

ditanum, quod inter Abennae et Calpis duo

eontraria sibi promtmtoria eoartatur ; Eustath.

ad Dionys. 64 r) de Aipvxij ('Hgaxkeos mrjXrj)xaxa.

fSoQJSaQOVS (isv "Afiewa xcdovfihrj, 'EM.rjvixwg 8s

Kwyyezixri; Philostr. v. Apoll. V 1 woua 8i

avtfj "Apiwa. Das Vorgebirge heisst sonst Abila

oder Abilyx (s. u.). [Joh. Schmidt.]

Abennerigos s. Abinerglos.

Abensa, Stadt in der provincia Zeugitana,

Vict. Vit. I 40 Petsch.; ein episcopus Aben-

sensis Harduinus act. cone. 1 1085 D (a. 411).

[Joh. Schmidt.]

Abeona, rsmische Gettin der Indigitamenta,

deren Schutz bei den ersten Ausgangen der

Kinder aus dem Hause (abire) angerufen wurde.

Tertull. ad nat. II 11. August, c. d. IV 21. VII

3; vgl. Adeona. [Aust.]

Aberglaube, von den Griechen gefasst als

Setatdaifiovla, d. h. als die Furcht vor hoheren

Wesen, Geistern oder Gottern. Die Romer

brauchen dafiir superstitio, gewohnlich erklart

ak „Uberschuss" iiber den Glauben des Volkes,

richtiger als „Uberbleibsel" (von superstes). In

Wahrheit berucksichtigen beide Namen nur je

eine Seite des A., dessen voile Definition erst

durch beide zusammen ausgedriickt werden kann.

A. ist die aus dem Gebiet lebendigen religiiisen

Bewusstseins herabgesunkene und gewissermassen

erstarrte Vorstellung vom Ubersinnlichen und

seine KuMbung (im„ Zauber). Insofern aber

die Vorstellung vom Ubersinnlichen sich in die

Form der Anschauung eines personlichen Gottes

kleidet, ist A. die Furcht vor diesem Gotte (vgl.

Plin. n. h. XXVIII 27: haee instituere Mi,

qui omnibus negotiis lwrisque interesse crede-

bant deos, et ideo placatos etiam vitiis nostris

reliquerunt), und dementsprechend der Zauber das

Suchen nach Mitteln, seinen schadlichen Einfiuss

durch Beherrschen zu brechen. Man hat insofern

also Recht, den A. als die BNachtseite'_ der

Religion zu bezeichnen, selbst im buchstablichen

Sinne, weil die Schrecken der unbestimmten, un-

bekannten Nacht auf das menschliche Empflnden

in dieser Hinsicht viel starker wirken, als die

bestimmten Formen, in denen ihm die Natur im

klaren Tageslicht entgegentritt. Daher die un-

vergleichlich grOssere Rolle, die der Mond gegen-

iiber der Sonne beansprucht, und die vielen Vor-

schriften, die den Zauber vor Sonnenaufgang zu

vollfuhren heissen. Mithin miissen die Erschei-

nungen des A. als Formen religiSsen oder mytho-

logischen Denkens erklart und auf ihre mytho-

logische Wurzel zuruckgefuhrt werden, und die

Erforschung des A. dient geradezu der Religions-

geschichte, wie zwei Beispiele zeigen m6gen.

Durch alle indogermanischen Volker hindurch

geht der Glaube an den Werwolf, d. h. an den

in einen Wolf sich verwandelnden Menschen.

Er wird auf griechischem Gebiet in ein eigen-

tiimliches Licht geruckt (die betreffenden Stellen

gesammelt bei W. Hertz der Werwolf, Stuttgart

18S2, 35f.). Den Zusammenhang der daruber

umlaufenden Erzahlungen mit einem, durch

Menschenopfer begangenen Kult hat man langst

erkannt. Wir konnen aber welter gehen und

behaupten, dass der Wolf (Ivxos) der Lichtgott

ist (zu lux, lueere), dessen Geburt und Epiphanie

am „Lichtberg" Lykaion gefeiert wurde, und

zwar in einer enneaterischen Periode. Daher

Avxdcov „der Leuchtende", Vater des Nvxuuog
10 ndesNachtlichen", und der KaXliaxd,, des Mondes

(vgl. Usener Rh. Mus. XXIII 324. 334), deren

Sohn von Zeus 'Agxdg ist (vgl. aoxrog; s. auch

Keller Tiere des class. Alt. 166). Erst nach-

dem das Bewusstsein dieser Bedeutung des

Festes geschwunden war, als man langst im
„Lichthelden" nur noch den „Wolf" sah, be-

machtigte sich die Phantasie des Volkes seiner

Gestalt und verallgemeinerte die Erzahlung (eines

Kultliedes?) zu dem Glauben, dass man dort

20 nach Genuss von Menschenfleisch (vgl. dazu

Hertz 39, 1) zum Wolfe werde. Bei den RSmern

ist der Wolf heilig dem Mars, dem Jahresgott

(vgl. Usener Rh. Mus. XXX 182ff.). Ihnen

war freilich jene religiose Anschauung selbst

im Namen vOllig geschwunden; sie bezeichneten

den Werwolf als versipellis, haben ihn also

einfach als eines jener vielen verwandlungsfahigen

Wesen gefasst, zu denen auch die striges ge-

horen; vgl. bes. Petron. 62. Lebendiger hat

30 sich die Vorstellung bei den Germanen erhalten,

wo wenigstens eine Spur der sweaxrjQig erscheint

:

9 Tage bleibt der Trager des Wolfshemdes Tier,

jeden zehnten wird er Mensch (Hertz a. a. 0.

52. 55 ; vgl. die altdanische Ballade ebenda 58f.).

Aelian n. a. II 30 berichtet: „um einen

neuen Hahn beim Hof zu halten, fuhre man ihn

dreimal um den taglich benutzten Esstisch herum "

,

also eine magische Bindung oder Bannung des

Hahns (vgl. ahnlichen A. bei Wuttke Deutscher

40 Volksaberglaube , Berlin 1869, § 676. 679.

Grimm Mythologiel XC 577. XCII 616). Der

Tisch, an dem gegessen wird, ist heilig, religiiis

geweiht; vgl. viele Brauchebei Wuttke Register

s. Tisch, fur das Altertum die drei onovdai beim

Mahl (Pint. conv. sept. sap. 15; quaest. Rom.

64; besonders quaest. conv. VII 4, 7 : S Asvxtos

stprj xr\t fidfifirjs dxtjxoan vjtoftvr]fiovsveiv a>s Ieqov

lisv fj Tgcbrefa). Aber der Tisch ist erst an die

Stelle des Herdes getreten , der urspriinglich

50 Mittelpunkt des Hauswesens war (Grimm a. a.

0. LXXVin 155). Dessen Heiligkeit ist be-

kannt. An ihm haben die Ahnengeister (fJQtaeg,

lares) ihren Sitz. An ihm findet ursprunglich das

Familienmahl statt (vgl. die romische Sitte, von

jeder Mahlzeit fur die Lares eine Abgabe im

Herdfeuer zu verbrennen: Sen*. Aen. I 730).

Den Gottern des Herdes (and Hauses) sind die

neu in die Hausgenossenschaft eintretenden Per-

sonen vorzustellen. wodurch sie in ihre Hut tre-

60 ten, so die Braut (Varro de 1. 1. V 61; vgl.

dazu aus Deutschland Wuttke § 566. 107).

Dass dieser religiose Gebrauch auch auf Tiere

ubertragen wird, lasst sich nur so erklaren, dass

dem Tier eine Seele zugeschrieben wird, ein Vor-

gang, der auch sonst in der Mythologie von Be-

deutung ist.

Mit der Mythologie ist dem A. eben diese Be-

seelung der Naturerscheinungen gemeinsam. Der
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Aberglaubische beseelt das Naturding, ebenso wie

der religiOs Denkende, aber er nimmt eine that-

sachliche Einwirkung dieses Beseelten auf sich

selbst— meist in schadlichem Sinne — an, wah-

rend jener sich mit der Vorstellung des Beseelten

begnugt. Einige Beispiele werden auch hier unsere

Behauptung klar stellen. Plinius berichtet (n. h.

II 155): terra serpentem komine percusso am-
plius non reeipit poenasque etiam inertium no

Weiter haben wir nichts mit der Astrologie

zu thun. Wohl schreiben beide, A. und Astro-

logie, den Gestirnen Einfluss auf den Menschen
zu, dennoch aber lasst sich hier der Ausschluss

urn so leichter rechtfertigen, als jene ein durch-

aus fremdes Gewachs ist. Der Unterschied zeigt

sich klar z. B, an folgendern. Plinius (n. h. II

28) berichtet als Volksglauben : jeder Mensch
hat seinen Stern, der Reiche einen helleren, der

mine exigit (vgl. XXIX 74). Hier haben wir 10 Arme einen dunkleren : der geht mit seinem

eine doppelte Beseelung, einerseits der zur Gattin

erhobenen Erde, andererseits der Schlange, die

zum Menschen in ein gewisses Rechtsverhaltnis

tritt, wie die Worte poenas—exigit beweisen.

Aber von einer Einwirkung auf den Menschen

oder von der Moglichkeit, dass er in thatiger Ab-

wehr eingreife, ist keine Rede. Ganz auf glei-

chem Fuss stehen die Pabeleien von der Keusch-

heit und Frommheit der Elephanten (Plin. n.

h. VIII 1—13. Aelian. n. a. passim)

pragt sich diese Vorstellung aus , wenn das

rechtliche Verhaltnis zwischen Mensch und Tier

mehr betont wird. So helfen am Maiotissee die

„Wolfsfische" den Fischern; erhalten sie aber

nicht ihren Teil vom Pang, so zerreissen sie ihnen

die Netze (Plin. n. h. X 23). Wie so etwas in den

Aberglauben hintiberspielen kann, zeigt Plin.

n. h. XXIII 116. Diese Anschauung fuhrt bis

zu der Moglichkeit, ein Tier im regelrechten

Menschen auf und wenn eine Sternschnuppe

fallt, so bedeutet das den Tod eines Menschen
(vgl. Wuttke § 264). Hier sind also Mensch
und Stern durch ein geheimes Band aneinander

gefesselt. Die Astrologie dagegen sieht in den

Sternen gottliche Wesen, die das Geschick der

Menschen nach bestimmten Gesetzen lenken, auf

einander bezogen wohl starker und schwacher,

aber dem Menschen gegeniiber ewig, unwandel-

Scharfer 20 bar, unerbittlich.

Vom A. ist ferner auch die Magie zu trennen,

trotz ihrer anscheinend so nahen Verwandtschaft.

Denn zunachst entstammt sie der Fremde, dem
Orient, wie ihr Name zeigt und wie sich dessen

die Alten selbst stets bewusst geblieben sind

(vgl. auch das freilich oft ubertreibende Buch
von Soldan-Heppe Geschichte der Hexen-

processe, Stuttgart 1880). Sodann gehort sie ent-

schieden zu den kunstmassig ausgebildeten, lehr-

Process aburteilen zu konnen (vgl. Aristot. 'A». 30 baren Disciplines da sie Gehehnwissenschaft ist

noX. 57). Und ebenso berichtet Polybios (bei

Plin. n. h. VIII 47): „wenn man einen men-

schenfressenden Lowen kreuzigt , so lassen die

anderen davon ab.« Offenbar liegt auch hier

der Gedanke zu Grunde , dass dem Tier ein

Bechtssinn innewohne. Man sieht, wie diese Vor-

stellung in den Aberglauben ubergreift , indem

die — vorauszusetzende — Justificierung des

Untiers schadenabwehrend wirkt, aber nur gewis

und sich selbst eine eigene Litteratur geschaffen

hat. Endlich ist auch die sie beherrschende An-

schauung von der des A. verschieden. Magie ist

gewissermassen missbrauchter A. Zwar nehmen
beide den Einfluss ubersinnlicher Machte auf den

Menschen an ; aber der A. will durchweg diesen

Einfluss abwehren, sich gegen ihn schiitzen, wah-

rend die Magie dieselben Machte sich unbedingt

unterwerfen will. Der Magier strebt nach Ver-

sermassen zur Zauberhandlung geworden ist 40 gottung seines Ichs , der Aberglaubische bleibt

(ahnliche Vorstellungen auch Geopon. II 18, 9;

besonders XIII 5, 4—5, wozu vgl. Wuttke § 648.

Verwandt auch X 83, vgl. Wuttke § 668f.).

Unsere Betrachtung hat es hier nur mit

dem volksmassigen, Jedem lebendigen und zu-

ganglichen A. zu thun, nicht mit dem kunst-

massig ausgebildeten.

An erster Stelle ist hier auszusondern die

mantische Disciplin, die noch mit der Religion

sich seiner Unterthanigkeit unter das Ubersinn-

liche stets bewusst. Freilich kOnnen die Grenzen

nicht scharf gezogen werden. Denn gewiss hat

die Magie viel Volkstumliches und Altes in sich

aufgenommen, wie denn unter dem Vielen, was
Plinius den magi zuschreibt, eine Menge gutem,

echtem Volksaberglauben unbedenklich zugeteilt

werden darf. Die Magie kann uns also als se-

cundare Quelle unserer Erkenntnis dienen. Im-

in engstem Zusammenhang steht. Sicher nicht 50 merhin darf man einige Kriterien aufstellen

hieher gehorig ist zunachst alles, was der enthu-

siastischen Mantik angehort, ebenso die Hani-

spicin. Wahrend gegen diese heiden sich der

eigentliche A. scharf abhebt, ist es schwieriger

zu scheiden bei der Auguraldisciplin und der

soiistigen Vorzeichenkunde. Denn hier tritt wie-

der der Vorgang der Beseelung auf. Bestimmt ge-

hert naturlich die ausgebildete, kunstmassige

Ubung nicht in den Rahmen unserer Unter-

Echter Aberglaube hat es, seines hohen Alters

wegen, nur mit den einfachsten Culturverha.lt-

nissen zu thun. Daher knupft er vornehmlich

an die Landwirtschaft und an die altesten Ge-

werbe an. Weiter werden wir A., der sich an

exotische Tiere und Pflanzen oder gar an Fabel-

tiere anknupft, durchweg der Magie zuschreiben

diirfen, womit naturlich seinem Alter nicht pra-

judiciert werden soil, da er sehr wohl in seiner

suchung, wohl aber die Anfangsgriinde, aus 60 barbarischen Heimat uralt sein kann. Endlich

denen sie hervorwuchs. Nur ein mangelhaftes

Kriterium ist die Unbestimmtheit der Ausdeu-

tung (— das bedeutet etwas, sagt das Volk —).

Denn dann ware z. B. das Niesen auszuschliessen

ebenso wie der .Angang" u. s. w., Erschei-

nungen^die wir entschieden fur uns in Anspruch
nehmen diirfen. Hier muss die Entscheidung

von Pall zu Pall getroffen werden.

ist nach dem oben Gesagten die gesamte The-

urgie der Magie zuzuweisen.

Es bleibt noch iibrig, zwischen A. und falschem

Glauben zu scheiden. Aus ungeniigender und

irriger Naturheobachtung zieht der Mensch falsche

Schlusse und kommt zu falschen Anschauungen,

die der moderne Gebrauch eben gerne auch A.

nennt. Aber mit demselben Recht kiinnte man
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so die falsche Meinung eines Gelehrten bezeich-

nen. Erst wo die Beziehung auf den Menschen
hinzutritt, fangt der A. an. So z. B. glaubten

die Alten, dass die Bienen aus dem Aas eines

Rindes entstanden (Aelian n. a. II 57 m. d. Anm.
von Jacobs). Das beruht auf einer missverstan-

denen Naturerscheinung. Zum A. wird es erst,

als man folgerte, einen Bienenschwarm kiinstlich

erzeugen zu kOnnen, indem man eine tote Biene

in ein Rinderaas lege (Plin. n. h. XI 70). Das
findet sich dann zu einem zauberhaften Opfer
weiter ausgesponnen bei Vergilius (Georg. IV
295) und Ovidius (Past. I 363—380). Ahnlich

verhalt es sich mit dem Glauben , dass aus

dem Ruckenmark einer Leiche eine Schlange ent-

stehe (Origenes contra Celsum IV 57 p. 548 DE),
was bei Aelian (n. a. I 51, vgl. Jacobs) morali-

sierend auf bbse Menschen beschrankt wird.

Unter diesen Gesichtspunkt fallt nan vor allem
die Medicin der Alten. Zahllose, nach unserer

Erkenntnis durchaus unwirksame Mittel beruhen
auf solchen irrigen Vorstellungen auf Grund un-

geniigender Beobachtung. Wo hingegen wirklicher

A. in der Medicin auftritt, kleidet er sich in die

bekannten Formen der Besprechungen, Amulette
und sympathetischen Heilungen.

Ehe wir nun die wichtigsten Arten des A.
kurz vorfiihren, noch wenige Worte iiber sein

Verhaltnis zum Zauber. Im Worte schon liegt,

dass der A. etwas ruhendes, mediales ist, eine

Gesinnung, keine Thatigkeit. Aber wie die

Religion sich nicht begniigen kann, an Getter
zu glauben, sondern sich praktisch in ihren

Cultus umsetzt, so wird der A. im Zauber,
der gewissermassen seine Kultiibung bildet,

praktisch. Durch ihn macht sich der Aberglau-
bische die ihn bedrohenden und bestimmenden
Machte geneigt oder ruft die schiitzenden herbei,

den Einfluss jener zu brechen. Wir haben hier

also ein fortwahrendes Umschlagen der Ruhe in

die Thatigkeit. Selbst die anscheinend damit
ausgeschlossene Bosheitszauberei gehOrt hieher,
da sie misbrauchter A. ist, eine Art „einhei-

mischer Magie". Hinzuweisen ist hier noch auf
eine bemerkenswerte, iibrigens schon Ofters (vgl.

Dieterich Abraxas 157, 2) hervorgehobene
Thatsache, den engen Zusammenhang, in dem
meistens der Zauber mit chthonischen Riten
steht, ein neuer Beweis dafiir, welch ubermach-
tigen Einfluss in altester Zeit die Empfindung
von der Macht der Toten in der Religion ge&bt hat.

Wenn wir jetzt die wichtigsten Arten des A.
besprechen, so handelt es sich hier zunachst nicht
um eine Aufzahlung aberglaubischer Gebrauche,
sondern wir betrachten vorerst gewisse Vorstel-
lungen, die einer grossen Anzahl dieser Brauche ge-
meinsam sind, von ihnen also als Vorbedingungen
vorausgesetzt werden, ohne welche die beabsich-
tigte zauberhafte Wirkung nicht eintreten kann,
die also gewissermassen eine Regel geben, nach
welcher der A. die Einzeldinge zu Tragern dieser
Wirkung macht. Eine vollkoinmene Schemati-
sierong wird dabei nicht beabsichtigt, vielmehr
greifen wir nur weniges besonders auffallige
heraus.

a) Die Anschauung vom Binden, Ban-
nen und Verbannen, d. h. von der Mog-
lichkeit durch eine Zauberhandlung ein Wesen

Panly-Wissowa

an einen bestimmten Ort zu fesseln, oder umge-
kehrt, davon abzuhalten, auszuschliessen. Diese
Bindung ist urspriinglich eine durchaus that-

sachliche gewesen und findet sich angewandt auch
in der staatlich recipierten Religion, wenn die

Statue eines verehrten Gottes oder Heros in

Fesseln gelegt wird (vgl. Rohde Psyche 178, 2).

Ebenso sucht der Aberglaube die iibersinnliche

Macht, den Daimon, durch Binden in seiner

10 Thatigkeit zu hindern, beziehungsweise an sich

zu fesseln. Auch hier wird das urspriingliche

die wirkliche Fesselung sein. So bei Plin. n. h.

XXVIII 42, bei einer Krankheit ein symbolisches
Binden mit Leinen; auch bei Ovid. fast. I 569 ff.

bindet die „weise Frau" am Tag der dea Tacita
hostiles linguas inimicaque ora. Besonders
hiibsch zeigt sich diese Vorstellung bei Plin. n. h.

XXVm 42: partus accelerat hie mas ex quo
qitaeque coneeperit, si einctu suo soluto feminam

20 einxerit, dein solverit adiecta precatione se vin-
xisse, ewndem et sohdurum. An die Stelle wirk-
lichen Bindens kann naturlich auch die symbo-
lische Handlung treten. Hieher gehort das
Verschlingen der Finger; fur Griechenland vgl. die

Sage von der Entbindung der Alkmene (Welcker
KL Schr. Ill 191, 12), fur die ROmer Plin. n. h.

XXVIII 59, und ebenda 25 polliees premere, genau
unserem „Daumchen halten" entsprechend (vgl.

Deneken Berl. Phil. Wochenschr. XII 405).
SOEbenhieher gehort Plin. n. h. XXVUI 28: das

Drehen der Spindel beim Gehen, selbst ihr einfaches
Tragen adversatur omnium spei, praeeipue fru-
gum, indem offenbar der festgedrehte Faden das
Wachstum bindet. Weiter kann das eigentliche

Binden ganz zurucktreten, ein einfaches Ver-
schliessen geniigen. So wird Geopon. V 36, 1

u. 3 die sonnenstichkranke Rebe durch Ver-
pflOcken geheilt, im Kynosophion 43 ein Haus-
hund durch Vergraben gewisser Dinge ans Haus

40 gefesselt. Nach Plin. n. h. X 109 (aus Ps.
Demokr. vgl. Colum. VIII 8, 7) bindet man
die Tauben an den Schlag, wenn man in seine

4 Ecken den Tinnungulusvogel vergrabt, zu
dem die Tauben besondere Zuneigung empfinden.
An die Stelle der Handlung kann endlich das
Zauberwort treten: so, noch durch Vergraben
unterstutzt, in der defixio (Plin. n. h. XXVIII
19); die Vestalinnen bannen durch Gebet die

fugitivi innerhalb des Stadtbanns (ebenda 13),
50 und im letzten Grunde gehort hierher auch die

Geschichte von Olenus Calenus (ebenda 15).

Nur scheinbar etwas anderes ist die Verbannung,
wobei der Ausschluss des bflsen Daimons erstrebt

wird, da in Wahrheit auch hier ein Fesseln an
einen bestimmten Ort beabsichtigt wird, wie das
besonders gut ersichtlich ist aus Geopon. XIII
5, 4—5, wo die Feldmause aus dem Acker verbannt
werden, indem man ihnen ein ausdriicklich be-

zeichnetes Land als Eigen anweist, das sie nicht

60 verlassen diirfen.

b)Unterlassen, d. h. die Voraussetzung,
dass gewisse Dinge sich an dem Trager der
zauberhaften Wirkung nicht ereignet haben oder
dass er gewisse Dinge nicht thun darf. Hieher
gehOren die Vorschnften, dass der Betreffende

keusch oder doch wenigstens zeitweilig enthaltsam
sein miisse, ferner die fiber Nfichternheit, iiber

das Unterlassen derNamensnennung und so weiter.

2



35 Aberglaube Aberglaube 36

Hieher wird man auch rechnen, wenn im Gegensatz

zum Binden eine Befreiung von jedem Knoten

befohlen wird, was sich bis zur Vorschrift volliger

Nacktheit steigern kann. Der Grand dieser Vor-

stellungen ist leicht einzusehen. Es ist der Aus-

schluss storender Wirkungen, die den Zauber

brechen kOnnten, wie diese Anschauung in der

Magie besonders deutlich hervortritt, indem dort

ausdrucklich die Moglichkeit zugegeben wird,

sofort der Protesilaossage, der offenbar die gleicbe

Anschauung zu Grunde liegt, wie das schliesslich

ja auch bei der feierlichen romischen devotio

der Fall ist.

d) Sympathie und Antipathie, d. h. der

Glaube an einen natiirlichen, inneren Zusammen-
hang zwischen den Dingen, seien sie belebt oder

unbelebt, so dass sie gegeaeinander Zuneigung oder

Abneigung empflnden. Dies ist eine im Altertum

dass ein anderer Magus einen starkeren Daimon 10 iiberaua weitverbreitete Anschauung, die sicn

_i« a ;„ a\* fiiaTirmac'ha WanrHnncr VfintiR flin. sncar in den soateren Schwindelbiichern eines
storend in die theurgische Handlung kOnne ein-

greifen lassen (vgl. L ob e ck Aglaophamus 104ff.).

Gerade hier ist der religiose Grund sehr leicht

zu erkennen, wie er beispielsweise fur die Keusch-

heit sich schon klar in dem Griechischen ayvevoig

ausspricht. In recht alte religiose Vorstellungen

lasst uns die Vorschrift blicken, dass den Bienen

sich nur nahen durfe, wer purus a venereis rebus

sei (Plin. n. h. XI 44. Varro de r. r. Ill 16, 6 u. a.);

sogar in den spateren Schwindelbiichern eines

Ps.-Demokritos und „Nepualios" eine eigene

Litteratur geschaffen hat, die freilich in ihren

Urspriingen weit alter ist, als die genannten

Werke. Es ist nicht leicht, das Entstehen dieses

Glaubens zu erklaren. Zum Teil wird eine

phantastisch erweiterte, aber im Grunde richtige

Beobachtung zu Grunde liegen, besonders bei

vielen hieherein gezogenen Pflanzen. Anderes
seilrun. n. n. ai *-*. varro ue i. i. jlu. iu, v> u. a.)t »™m «i„^,™ s ™., ™„ —-— --. —
denn aus Plin. XI 30f. geht hervor, dass man 20 scheint aus der gelehrten Litteratur der Paradoxo-

den Honig als Himmelstau ansah; demzufolge

hatten naturlich auch die Bienen, die Sammle-

rinnen dieses Taues, etwas gottliches an sich,

man musste ihnen also wie Gottern rein und

keusch entgegentreten. Das Alter dieser Vor-

stellung wird klar aus Kuhns „Herabkunft des

Feuers und des Gettertrankes" (1859 = Mytholog.

Studien I Giltersloh 1886). Und hier, nicht

aber in einer sentimentalischen Betrachtung der

graphen zu stammen (vgL dazu Susemihl
Litteraturgeschichte der Alexandrinerzeit Kap. 17),

wobei dann freilich die Frage offen bleibt, wie-

viel diese dem Volksglauben entlehnt haben. So

wurde denn nach den oben (S. 33) entwickelten

Grandsatzen dieses Gebiet aus unserem Geaichts-

kreis entfallen, liessen sich nicht gerade auch

hier zum Teil sehr alte religiose Anschauungen

erkennen, vor allem die_ „Beseelung". Mir
aDer in emer seiiiimeuuausouen ucuatuiuug «" aiumui, «» — -

•

= . ,

Tierwelt hat iene Ethisierang der Bienen ihren 30 scheinen z. B. nur so die Erzahlungen sich er-

Ursprung, die in vielen Nachrichten des Alter-

tums uns entgegentritt (gegen Marx Miirchen

von dankbaren Tieren 137).

c) Ubertragung und Vertretung, ein

besonders in der aberglaubischen Medicin begeg-

nender Vorgang: z. B. wenn bei Varro de r. r.

I 2, 27 der Podagrakranke die Erde treten muss,

so beweist der dabei gesagte Spruch terra pestern

teneto, dass die Krankheit auf die Erde iiber

getragen werden soil. Hier wirkt nun freilich 40 ineinander

klaren zu lassen, die das Schicksal eines Baumes

mit dem eines einzelnen Menschen, einer Familie,

eines Volkes verbinden (vgl. dariiberMannhardt

Antike Wald- und Feldculte 23ff.). Die gr5sste

Bedeutung fiir uns aber gewinnt diese Anschauung

in den sympathetischen Zauberhandlungen (vgl.

hiezu die schonen Ausfilhrungen Wuttkes
a. a. 0. s. v. Sympathie); in ihr fliessen schliess-

lich alle symbolischen Verrichtungen des Zaubers

noch der Gedanke des Bindens mit, der Daimon

der Krankheit wird in die Erde getreten, wie im

deutschen Aberglauben die Krankheit auf Baume
iibertragen werden kann, indem man sie darem

bannt (vgl. Mannhardt Baumcultus 12ff.,

bes. 21ff.). Zweifellos ist die Ubertragung bei

Plin. n. h. XVIII 161: rubigo . . . lauri ramis

in arm defixis transit in ea folia ex arris;

ferner XXVIII 86 (wieder mit Bindung); ebenda

Eng an die Vorstellung der Sympathie schliesst

sich gleich e) die funfte Art, die ich mit dem

Spruch: 6 TQcoaas xal laasrai bezeichnen will.

Denn der A. verbindet hier das Schadende mit dem

Geschadigten durch einen innern , in Wahrheit

ja gar nicht bestehenden Zusammenhang. Die

Beispiele dafur sind zahlreich. So berichten

Colum. VI 17, 5 und Vegetius IV 21, 5, dass

die Spitzmaus gleichzeitig auch ein Heilmittel
lerner Aaviu oo iwieaer mil Diuuiuigj; eucnua. u.ic ufm.™^ &^~ » -— - , ,

155 auf einen EseL 193 auf ein Pferd; zahl- 50 fiir ihren Biss sei, was dann weiter ausgedehnt

reiche Beispiele in Buch XXX: 31. 42. 61. 64

94. 108. 135. 144. Nur unwesentlich davon ver-

schieden ist die Vertretung, indem z. B. die

Krankheit vom ganzen Korper auf einen Teil

abgeleitet wird, z. B. Colum. VI 5, 3, wo die

Rinderpest vermittelst der consiligo-'PQ.dime auf

das Ohr des Eindes besehrankt wird. Urspriing-

lich scheint hier geradezu ein Vertretungsopfer ge-

wesen zu sein, worauf Colum. VII 5, 17 (aus den

dazu fuhrte, dem Vieh von vornherein eine tote

Spitzmaus umzuhangen , die dann eine amulett-

artig abwehrende Wirkung haben sollte. Eben-

hieher gehOrt auch der oben (S. 34) ange-

fiihrte Entbindungszauber des Plinius, indem

nor derjenige, der die Fran geschwangert hat.

ihn ausuben kann. Wie weit diese Anschauung

auso'esponnen worden ist , zeigt die Notiz des

Plinius n. h. XXVIH 36: hat jemand Keue
wesen zu sein, woraui uoium. uia, ii ^us ucu ium>u " " —..-—--• -—> ^ ,

yetpoxunza des Bolos Mendesios = Ps.-Demokritos) 60 iiber die einem andern beigebrachte Wunae, so
/,""C ~ I

— —
'

hinweist: gegen pusida der Schafe vergrabe man
ein krankes Tier lebendig an der Schwelle des

Stalles und lasse die anderen daruber gehen.

Auch hier tritt neben der Ubertragung-Vertretuug

das Binden als Vergraben auf. Besonders frappant

scheint mir die Nachricht im Plinius n. h. X
66: die erste Wachtel, die ans Land kommt,

fresse der Habicht. Denn wir erinnern uns hier

spucke er in die Hand, mit welcher er es
i

ge-

than : levatur ilico in percusso culpa, wobeidann

freilich die Zauberkraft des axoxrvnv mitwir-

kend eintritt. In wie hohes Alter wir aber hier

gefiihrt werden, zeigt zur Geniige die Telephos-

sage. Zweifellos liegt auch hier im letzten

Grund eine religiose Anschauung vor, wenn ich

sie auch bisher noch nicht nachweisen kann.
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Ferner kann f) zur Bedingung der Zauberkraft

das Widernaturliche werden. Zunachst in-

dem es, eben weil es gegen die Natur ist, Un-
heil bedeutet. So berichtet Plinius n. h. VII
45, dass sogenannte „Fussgeburten" ungliicklich

oder doch wenigstens fussleidend wilrden (diese

letzte Nachricht weist wieder auf B Sympathie"
hin). In der That war die Seltenheit dieser

Geburten schon dem Aristoteles aufgefallen

(vgl. jieqI yeviasmg IV 121). Ebenso gait un- 10

zeitiger Hahnenkraht als unheilvoll (Plin. n.

h. X 49) ; nicht minder, wenn ein Baum in de-

terius entartete (Plin. XVII 242) oder wenn
auf einer Statue eine Pflanze wuchs (Plin. ebenda

244). Von Kindern, die aussergewohnlich fruh

sprachen, glaubte man, sie lernten spat gehen
(Plin. X 270). Dieser Glaube wurde nun auch
im Zauber wirksam. Eben jenes jStatuenkrauf
heilte das Kopfweh (wohl gleichzeitig sympathe-
tisch) : Plin. XXIV 170. Besonders in der Land- 20
wirtschaft macht sich das geltend, wenn oft vor-

geschrieben wird, eine Pflanze umgekehrt, d. h.

mit dem Wipfelende nach unten, in den Boden
zu senken (Colum. V 10, 9, vgl. de arb. 20, 3.

Palladius IV 10, 29. Plin. XVI 210). Dieselbe

Anschauung endlich scheint es vorauszusetzen,

wenn wir hSren, dass zusammengewachsene Augen-
brauen b8sen BUck geben (vgl. Rose Aristot.

pseudep. 539, 2) oder wenn fiir das gleiche die

doppelte Pupille nStig ist (vgl. O. Jahn Ber. 30
d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1855, 35).

g) Hinderungsaberglaube. Unter die-

sem Namen fasse ich eine Reihe von Erschei-

nungen zusammen, denen alien gemeinsam ist,

dass sie ein Object , das sich dem Willen des

Menschen hindernd in den Weg stellt , durch
Beseelung zu einem bewusst handelnden Wesen
machen, ein Vorgang, iiber dessen psycho-

logische Erklarung die vorziigliche Darsteilung

F. Vischers im „Auch einer" (I 18ff. 32ff.)40

zu vergleichen ist. Was dort als iibertriebene

Schrulle auftritt, musste sich dem naiv empfin-

denden Menschen in ein religiOses Gewand
kleiden, um so mehr, als sich gerade die haufigste

Erscheinung, die offensio pedis, vorzugsweise an
StSttenknupft, die schon aus sonstigen Griinden
heilig sind, wie die Schwelle. Im Anstossen an
ihr sab. der Mensch eine Warming des sie be-

wohnendeu Daimons. Sehr hiibsch zeigt sich

der Vorgang, wenn ein Stein, der zwischen zwei 50
auf der Strasse gehenden Freunden hindurch-
geworfen wird, als iibles Omen gilt, dieses aber
abgewehrt wird, indem man auf den Stein tritt,

also dem als Person empfundenen eine persOn-

liche Schmach zufflgt, ganz wie die verachtliche

Geberde den ftdoxavog bannt (Augustin. de doctr.

christ. II 20, 31). Aber auch da, wo das hindernde
Object ein Lebewesen ist, tritt derselbe Gedanke,
etwas anders gewendet, auf. Was unabsichtlich

geschieht, wird zur absichtlichen That gestempelt 60
(vgl. Vischer a. O. II 92f.), d. h. vom naiven
Menschen als gOttlich gewollt angesehen. So,

wenn ein Kind oder ein Knabe zwischen den
beiden Freunden durchlauft (Augustin. a. a. O.

;

auch hier wieder Abwendung duich eine be-

leidigende That).

An die Besprechung der Arten des A. schliesse

ich eine Aufzahlung seiner einzelnen Formen,

nach „Tragern der magischen Wirkung" d. h.

nach den Dingen , denen der Aberglaubische
zauberhafte Wirkung zuschreibt. Dabei sind

Wiederholungen unvermeidlich wegen des Inein-

andergreifens verschiedener Vorstellungen. Voll-

standigkeit des Sammelns ist naturlich unmOg-
lich gewesen.

Trager magischer Wirkung. A) Natur-
dinge.

I. Himmelserscheinungen (fieriwQa) im
weitesten Sinn.

Die Sonne hat (vgl. oben S. 29) nur ge-

ringe Bedeutung im A., fast nur im negativen
Sinn. Die gegen Rinderpest gebrauchte Pflanze

consiligo musste vor Sonnenaufgang gegraben
werden (Colum. VI 5, 3. Veget. mulom. IV 3, 12).

Hustenkranke Pferde erhalten eine Arzenei vor

Sonnenaufgang (Veget. VI 9, 4). Vom Rost be-

fallenes Getreide besprengte man vor Sonnen-
aufgang mit dem Saft wilder Gurken oder Kolo-

quinthen (Geop. V 33, 3). Der von der Sommer-
hitze erkrankte Kirschbaum wurde mit Wasser
begossen, das nach Sonnenuntergang aus dreiQuel-

len geschOpft war, und auf das auch der Mond
nicht geschienen hatte (Pallad. XI 12, 8). Die
Krautersammler hiessen das x?.vfievov vor Son-
nenaufgang pflucken (Theophr. h. pi. IX 9, 5),

ebenso die ylvxvoi&rj (ibid. 6). Dreitagiges Fieber
(tertiana) heilte eine am Wasser wachsende
Pflanze, die, unbeschrieen vor Sonnenaufgang ge-

pfliickt, dem Kranken ohne sein Wissen umge-
bunden wurde (Plin. n. h. XXIV 170). Vor
Sonnenaufgang musste die anagallis gegraben
werden (Plin. XXV 145). Den Skorpionenstich

heilte ein Stein oder eine Scherbe, unbeschrieen
so aufgehoben, dass die Sonne nicht darauf schien

(Plin. XXIX 91). Gegen die tertiana half (nach
den magi, doch wohl aus der Volksmedicin), die

Augen eines lebendig wieder entlassenen Fluss-

krebses vor Sonnenaufgang anzubinden (Plin.

XXXII 115). Der Grand bei diesen Vorschriften

ist offenbar die zauberstorende Kraft des hellen

Tages. Denn mit Sonnenuntergang (beim Ker-
zenanzfinden) beginnen die Daimonen umzugehen
(Sittl Gebarden 128, 1 aus Joh. Chrysost. horn.

10, 5 in acta ap.). Aus demselben Grund er-

zahlte man bOse Traume der Sonne und nannte
das ajiozQOJiiaieo&cu, i<j> rjkiq) (Potter Griech.

Archaol. ubersetzt v. Rambach I 688), vgl. Soph.
El. 424 f. Und diesen Grund wird es denn auch
haben, wenn umgekehrt wie oben das Kentau-
rion, die „Allheilpflanze", bei Sonnenaufgang ge-

graben werden muss (Dioskorides mat. med.
Ill 6), wenn man das fielleborum album nicht

nubilo die holen darf (Plin. XXV 59), wenn die

Wurzel des pyrethrum (Bertramswurz) in sole diu
commanducata den Schnupfen vertreibt (Marc.

Emp. I 105) und wenn ein Mittel gegen Maul-
tierkrankheit eaelo sereno eingegeben werden
soil (Veget. I 12, 1, allerdings nach „indischer

Sitte"), ebenso wie eins gegen Rinderpest (Garg.

Mart. 1). Weniger zum Aberglauben, als zur

religiSsen Verehrung der Sonne gehort wohl
die uralte Vorschrift , sein Wasser nicht gegen
die Sonne abzuschlagen (Hes. op. 727, von
den Pythagoreern aus dem Volksglauben uber-

nonunen : Aristot. tzeqI xo>v IIv^ayoQslmv bei

Rose Ar. pseudep. 202, als Vorschrift der magi
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Plin. XXVIII 69). Zu diesem Glauben, dass die

Sonne nichts Unreines sehen durfe, gehort wohl

auch, dass der zauberkraftige Feldumgang einer

Fran in menstruis nicht bei Sonnenaufgang

geschehen durfte (Plin. XXVIII 78).

Der Mond ist um so wichtiger. Mit fast

alien Vorgangen irdischen Lebens wird er in

Verbindung gebracht. Sein Wachstum stent mit

dem der irdischen Dinge in engem Zusammen-
hang (epist. Hippocr. ad Maec. § 11 vor Marc.

Emp. ed. Helmreich). Die Korper der Schal-

tiere wachsen und nehmen ab wie er (Aelian.

n. a. IX. 6 m. d. Anm. von Jacobs. Plin. II

109); bei Vollmond haben die Seeigel Eier

(Aristot. h. a. V 41. Plin. IX 164); die

Schlangen haben soviel Rippen, wie der Monat
Tage, niimlich 30 (Aristot. h. a. II 83); die

Eingeweidefasern der Spitzmause entsprechen den
Mondtagen (Plin. H 109), ebenso die der Maus-
leber (Ael. n. a. II 56. Plin. XI 196) ; das Bint

des Menschen nimmt mit ihm zu und ab (Plin.

II 221); die wurmzerfressene Bohne fullt sich

wieder bei wachsendem Mond (Plin. XVIII 119);

bei Vollmond wachsen die Wespen (Plin. XI 71)

;

man erntet bei ihm reichlicher Honig , als sonst

(Plin. XI 38); das Salz in den africanischen

Wiisten wachst miter seinem Einfluss (Plin.

XXXI 78); der .Eselfisch" hat bei Vollmond

einen Stein im Kopf (Plin. XXXII 113); die Le-

ber des Physafisches hangt mit dem Mond zu-

sammen (Ael. n. a. XII 13); der Selenefisch, bei

zunehmendem Mond gefangen, ist selbst voll und
erfiillt auch die Baume (mit Mark ?), wenn man
ihn daran bindet; umgekehrt bei abnehmendem
Mond (Ael. n. h. XV 4, aus Demostratos) ; der-

selbe, bei wachsendem Mond in einen neugegra-

benen Brunnen geworfen, machte ihn zu einer

bestandigen Quelle, bei abnehmendem liess er

ihn versiegen (ebenda). Mehr zu der gottlichen

Verehrung des Gestirns gehort die Nachricht,

dass die Ameisen bei Neumond nicht arbeiteten,

wohl aber bei Vollmond (Plin. II 109. XI 109.

XVIII 292 Beseelung), sowie, dass bei Neumond
die Tiere ihre Stimme hOren lassen (Ael. n. a.

IX 6) , und der Glaube , das Meer reinige sich

bei Vollmond (Plin. II 220). Der Mond schadet

aber auch : Schwangern und Kindern ist der Voll-

mond gefahrhch (Plin. VII 42) ; bei" Neumond
bekommen die Tiere auch Krampfe (Ael. n. a. IX

6) ; das Lastvieh wird gern bei wachsendem Mond
augenkrank (Plin. II 110. XI 149). Naturlich

wird der Glaube an den Einfluss des Mondes in

einer Unzahl yon Vorschriften praktisch. Schon
bei Hesiodos (op. 764—824) werden die Mond-
tage einzeln nach ihren „Functionen" aufge-

zahlt, wie denn vor allem die Banern auf ihn

achteten. tTbereinstimmend schreiben die land-

wirtschaftlichen Schriftsteller vor , zu saen und
pflanzen bei wachsendem Mond , zu ernten und
fallen bei schwindendem (Varro r. r. I 37 , 1.

Pallad. I 6, 12. 34, 8. Geopon. I 6, 1; doch

ebenda 4: r\ ctxgiflijg SidaaxaXta . . <fvzevtiv imb
yijv ovatjg zfjg oeXrjvtjg, rifivetv vxeg yfjv ovarjg

avxfjs). Also im allgemeinen gilt das Gesetz;

was wachsen und gedeihen soil, gehort dem zu-

nehmenden Mond, was abnehmen und ersterben

soil, dem abnehmenden, daher z. B. das Bebrti-

ten der Eier bei zunehmendem Mond geschehen

soil (Varro r. r. HI 9 , 16. Col. VIII 5 , 9f.

11, 11. Plin. X 152. XVIII 322. Geopon. XIV
7 , 13) , das Verschneiden des Viehs aber bei

abnehmendem (Col. VI 26, 2 aus Mago. Plin.

XVIII 322). Aber die einzelnen Vorschriften

weichen oft von dieser Eegel ab, ohne dass man
jedesmal den Grund sieht. Wahrend des Neu-
monds zu saen, schutzt das Getreide vor Insec-

ten (Plin. XVIII 158. Geopon. H 18, 13), dann
10 muss auch an feuchten Orten die Saat stattfinden

(Plin. XVIII 322). Bohnen soil man bei Voll-

mond saen (Col. XI 2, 85. Plin. XVIII 228),

Wicken vom 25ten bis 30ten Tag (Col. II 10,

30. Plin. XVIII 228), ebenso die Linsen (Plin.

ebenda): dann bleiben sie von Schnecken frei;

aber nach Col. II 10, 15 sind Linsen zu saen

a dimidiata luna in XHam. Zwiebel und Laueh
saet man, wenn luna sub terra ist , erntet sie

bei Neumond (Col. XI 3, 22. Plin. XLX
20 113) , dann riechen sie nicht. Am Neumond

geerntetes Korn bleibt von Krankheit frei,

erntet man es bei zunehmendem Mond, so wird

es mehr wiegen; daher soil man einen Un-
terschied machen zwischen Getreide fur den

Speicher und fur den Verkauf (Plin. XVHI 308).

Uberhaupt, was man bewahren will, soil man
bei abnehmendem Mond einspeichern : deshalb

dann die Trauben zum Einmachen pflucken (Col.

XII 16, 1. 44, 2), auch die zur Mostberei-

30 tung (Col. XTI 19, 3) und zur selben Zeit Most-

syrup einkochen (Plin. XIV 136) , wobei aber

auch unterschieden wird zwischen Einkochen bei

Nacht und bei Tage ; dies soil luna plena ge-

schehen (Plin. XVIII 318). Ebenso soil man
Fleisch bei abnehmendem Mond einpokeln (Col.

XLT 55 , 3), Seeigel aber bei zunehmendem
(Pallad. XIII 6), weil sie dann grosser sind.

Auch Wein soil man bei wachsendem Mond
lesen (Plin. XVIII 316), gewiss , weil es dann

40 mehr giebt. Im allgemeinen soil man nur bei

abnehmendem Mond Dung ausfahren und streuen

(Cato de agr. 29. Col. II 5, 1. Plin. XVII 57.

Geop. II 21, 12); aber Wiesen muss man nach Col.

(II 14, 9. 17, 2) luna creseente diingen, was
sich freilich nach Palladius (X 10, 2) auf Brache

bezieht , die in Wiese verwandelt werden soil.

Maultieren soil man bei abnehmendem Mond zur

Ader lassen (Veget. LT. 28, 31) ; ein Mittel gegen

geschwollene Drfisen beim Vieh wurde luna XlVa
50 eingegeben. Die Schafe schor man bei abneh-

mendem Mond (Varro r. r. I 37, 2). Dass die

Volksmedicin auf den Mond achtete, ist selbst-

verstandlich. Das meiste hieher gehorige wird

unten bei den einzelnen Mitteln erwahnt werden.

Der draeunetdus z. B. wurde bei zunehmendem
Mond gegraben (Plin. XXIV 149). Naturlich

war es bei alien Handlungen im Leben wichtig,

den Mond zu beachten, wie jene oben erwahnten

Hesiodverse schon bis ins einzelne ausgefflhrt

60zeigen (vgl. zu ihnen auch Lobeck Aglaoph.

418 ff.). Hervorheben will ich den romischen

Aberglauben , dass man nur bei abnehmendem

(? die Stelle ist verderbt) Mond sich die Haare

schneiden lassen durfe (Varro j I 37, 2; beachte

den Ausdruek a patre aceeptum). Kaiser Tibe-

rius nahm diese Proeedur nur am Neumond vor

(Plin. XVI 194). Die unheilvolle Wirkung der

Menstruation wurde verscharft, wenn sie bei ab-
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nehmendem Mond stattfand (Plin. XXVIII 79);
doch trat sie nach [Aristot.] h. a. VII 12 —
der hier anscheinend die Ansicht des Volkes
wiedergiebt — stets zu dieser Zeit ein.

Dass den Verfinsterungen der beiden grossen
Gestirne bedeutender Einfluss beigemessen wurde,
ist bekannt. Das Volk schrieb sie bosen Zau-
berern zu (Plin. II 54. XXV 10; vgl. Aganike;
das Herabziehen des Mondes gehort zum offl-

gebaren, was von Milchhofer Anfange der
Kunst 64, 3 in den richtigen mythologischen Zu-
sammenhang gestellt worden ist (Varro r. r. II
1, 19. Colum. VI 27, 4. Plin. VIII 166). Aber
die so gezeugten Fohlen werden nur drei Jahre
alt (ebenda ; sie sterben, d. h. sie gehen zu ihren
Vatern zuriick, wie so oft die Nixenkinder ?
Grimm D. M.l 280. Mannhardt Feldk. I
passim. Nixenkinder werden nicht Tiber 20 oder"» ""»""=u™ ura muuura gcuun; amu um- passim. mxenKinaer weraen mcnt uDer 'iO oder

ciellen Zauberapparat : siehe das Vasenbild Elite 10 7 Jahre alt. Wuttkel 344). Dieser Glaube war
fl*$l*aTYlO0T_ TT ITS und viplp Dinllfprstpllpn <3 ~R on/ili lfal^onlioi. TEn i1A». n.l n ..1— J Tr j?.-: _j.ceramogr. II 118 und viele Dichterstellen z. B.
Tibull. I 2, 43. Prop. II, 19. II 28b, 37 u.

a. m.) und suchte den bedrohten Gestirnen durch
Larm zu helfen (Plin. ibid.). Auch das Zusam-
mentreffen von Mondflnsternis und Menstruation
gait fur besonders unglucklieh (Plin. XXVIII 77).

Die Sterne galten vielleicht im Volksglau-
hen fur gottliche Wesen oder doch fur deren Sitz

:

Photios (bibl. cod. 190 p. 149 a 1 Bekk.) er

auch italischer Bauernglaube , denn Varro fiigt

ausdrucklich hinzu : „wie hier die Hennen, deren
Eier man hypenemia nennt* (geht der deutsche
Ausdruek „Windei" auf die gleiche Vorstellung
zuriick oder ist er ubernommen ?). Dass solche
unbefruchteten Eier fiir windgezeugt galten,
zeigt Aristot. h. a. VI 10 (daraus Plin. X 166).

Der Nordwind fordert die Zeugung mannli-
cher Tiere, der Sudwind die weiblicher, worauf-----— (

.~-~*
•
"— *»" t- "" » * -ucno..; oi- vuci iicic, nCl ouuiuiu uie weiuucner, woraui

zanit — allerdmgs aus Ptolemaios Chennos — , 20 die Hirten beim Bespringen achten (Aristot h
Philippos, der Konig Makedoniens, habe als Kind a. VI 132. Colum. VTT 3. 19! Plin YVTTT ssft"Philippos, der Konig Makedoniens, habe als Kind
auf Sternschnuppen (tovg a<pa),Xofidvovs vfjg xi-

vfioew? aoTegag) geschossen und nachher sein
Auge durch einen Mann Namens Aster verloren
(vgl. den deutschen A.: wenn man mit Fingern
gegen die Sterne zeigt, verletzt man den Engeln
die Augen. J. Grimm D. M.l LXXX 334.
CVII 937). Jeder Mensch hat seinen Stern,
ut existimat volgus (Plin. II 28), dessen Hellig

a. VI 132. Colum. VLT 3, 12. Plin. XVIII 336!
330. X 180). Dreht sich das Muttertier nach
dem Coitus gegen Siidwest, so gebiert es ein
Weibchen (Plin. XVIII 336). Die Geier begatten
sich nicht, sondern werden vom Sudwind befruch-
tet (Geopon. XIV 26 aus ^Aristoteles". Ael. h. a.

II 46). Fruchtbaume und Keben muss man gegen
den Nordwind pflanzen, so riecht ihre Frucht besser

( BDemokritos« bei Plin. XVII 23). Niisse pflanzt„. .—"--"~™ -vy "~ \» ~". " uw; , uwDBiuomj. ^^omuiuiiua uci jTiiu. a. v ii i,oj. i\usse pnanzt
keit sexn Gluck bedmgt ; er geht mit dem Men- 30 man in einem Dreieck, so dass die Spitze gegen
schen auf (Plin. ebenda). Aber als Casar ge
storben war, erschien ein Komet (Statuen und
Munzen zeigen dafur einen gewohnlichen Stern;
vgl. O. Richter Arch. Jahrb. IV 149) am Him-
mel : da glaubte das Volk, er sei zum Gotte ge-
worden (Plin. II 94). Sternschnuppen bedeuten
den Tod eines Menschen (Plin. II 28; vgl. E.
H. Meyer Germ. Myth. 63). Deshalb wohl soil

man Warzen oder Huhneraugen wahrend ihres

den Westwind sieht (Colum. V 10, 13; de arb.
22, 2). Sturm entsteht beim Tode eines be-
deutenden Menschen (Plut. def. orac. 18, wo
es im Anschluss an die Erzahlung des keltischen
Aberglaubens, beim Tod eines xgshrar [wohl
Waldgeist, vgl. Mannhardt Feldk. II 132
bis 134 u. 0.] erhebe sich Sturm, heisst: al fis-

ydXai ipvxai . . at 6s ofleoeig avx&v xal (p&oQag
noM.axig fiev cog vvvi jivsifiaza xal £d%ag xgenovai_-_.. ..-™. v„v. ^^...ua^gu """'™u unco jttiAAuicij fitv a>ff vvvi jivsvfiaia xai t,aKag loenovoi

EaUs nut einem Fell bestreichen (Plin. XXVIII 40 u. s. w. , was wohl philosophisch uberfarbter
49), wie im deutschen A. der Tote solche Aus-
wuchse mitnimmt (Wuttkel 153 u. 6.). Die
Sternschnuppe war aber auch ein Zeichen
guten Fahrwinds (Theokrit. Xm 50). Von ein-
zelnen Sternen tritt zunachst die Milchstrasse
hervor. Sie gait den Pythagoreern als Sitz der
nngeborenen Kinder (Porphyrios antr. nymph.
28). Dann der Hundsstern: wenn er seheint,
fallt ganz besonders der Himmelstau, aus dem

Volksglaube gewesen sein mag). Auch der Sturm
kann durch Zauberer hervorgerufen werden (vgl.

Lobeck Aglaoph. 634 s).

Gewitter, Hagel, Regen u. a. (iiber

die rehgiose Heiligung des Gewitters, besonders
bei den Romern, siehe Bulengerus de fulmi-
nibus in Graevius' thes. ant. Rom. V 519ff.).
Beim Blitz machten die Alten den Ttoxnvofiog,
was Plinius XXVIII 25 als consemus gentium

i ^r Honig wird (Plin. XI 30f.; astrologisch be-50bezeichnet. Sittls Erklarung (Gebarden 185)
I omnusst ebenda 371_ Dn pr <Ha <n-«cotp TT;t^o mar. oni,mn;«i,„n a t>i:±_ :_j _

•'einflusst ebenda 37). Da er die grOsste Hitze
brachte, gait er als schadliches Wesen: die
Keer erwarteten seinen Aufgang bewaffnet (Cic.
de divin. I 57).

Himmelsgegenden (aber ihre Bedeutung
in der Religion vgL im allg. Lobeck Aglaoph.
915 h). Das gemahte Getreide muss mit der
Schnittflache nach Suden liegen, so werden die
KOrner dick (Theokrit. X 46f. Geopon. II 26 6)t, . -~ -- \--——- — — r-"'- " ^«, v). Tgi. uuucci agi. oraj unu uie pyrnagoreiscne
Beim Graben des HeUeborum muss man nach 60 Vorschrift, beim Donner die Erde zu beriihren

„man schmeichelt dem Blitz, indem man sein
WohlgefalleD ausdruckt", ist sicher falsch; vgl.
das von Sittl selbst angezogene Schol. Aristoph.
Vesp. 626: naga to. eia>&6ia Xeyeo&at ail raiv
ar&Qoinwr exi zov tijiegfidXXovTog <po(}ov. Er-
wagt man ferner, dass nach den Pythagoreern
das Gewitter dazu diente, die sv TaQidgco oncog
(poftaivTai (Aristot. anal. post. II 11 p. 94 b 32;
vgl. Lobeck Agl. 893) und die pythagoreische

Osten sehen (Theophrast. h. pL IX 9, 8. Plin.
XXV 50), dagegen nach Westen beim Graben
des Mandragoras (Theophrast. ebenda. Plin
XXV 148).

Winde. Sie hatten befruchtende Kraft.
Dieser Glaube ist vor allem ausgepragt in der
Fabel von den lusitanischen Windstuten, die am
Okeanosufer vom Westwind befruchtet Fohlen

(Gottling akad. Abhandl. I 305, 17; vgl. Diels
sib. Bl. 69, 2), so seheint sich herauszustellen,
dass die Griechen im Gewitter sich den Tita-
nenkampf wiederholen sahen. Nun entstand
nach der Ansicht des Empedokles und Anaxa-
goras, von denen dieser sicher sonst aus! dem
Volksglauben schopft (siehe unten S. 83) der
Donner dnoofievvvfievov xov Jivgog iv rotg vsysoi,
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wobei es avdyxrj ot£etv xal yiorpelv (Aristot. anal,

post. II 10 p. 94a 4; Meteor. II 9 p. 1369a 24).

Zischen und Schnalzen aber sind im A. bedeut-

sam (vgl. Dieterich Abraxas 22f. und besonders

den grossen Pariser Papyrus 556ff. , wo beides

beim Beschworen feindlicher Machte gebraucht

wild). So wird man im poppysmus wohl einen

religiosen Brauch sehen dlirfen des Sinnes, dass

der Mensch dem Gott im Kampf hilft.

An diese Heiligkeit des Blitzes kniipft sich

mancher A. Der Blitz erschlagt keinen Schlafer

(Plut. qu. conv. IV 2, 4). Blitzgetotete verwesen

nicht (Plut. qu. conv. IV 2, 3). Legt man einen

solchen auf seine Wunde, so spricht er sofort

(Plin. XXVIII 47). Blitzgetroffene Baume salbt

man mit uvqov, so leben sie wieder auf (Geopon.

X 79). Donnert es wahrend des Brlitens, so

gehen die Bier zu Grunde (Aiistot. h. a. VI 9;

Aubert-Wimmer zu der Stelle schliessen die

MSgKchkeit nicht aus. Col. VIII 5, 12. Plin.

X 152). Beim Donner dreht sich die Gurke um
(Pallad. IV 9, 8). Donnert es an den Vulcanalien

(23. August), so fallen die Feigen ab (Plin. XVII

260). Durch Donner entstehen die Triiffeln (Plin.

XIX 37. Plut. qu. conv. IV 2, 1). Gewitterregen

ist befruchtender als gewOhnlicher (Plut. qu. nat.

4). Gegen Zahnschmerz muss man, die Hande

auf dem Riicken, ein Stuck vom blitzgetroffenen

Holz abbeissen und an den Zahn bringen (Plin.

XXVIII 45). Das St. Elmsfeuer wurde als Epi-

pbanie der Dioskuren gedacht (die Stellen bei

Bosch er Myth. Lex. 11163): zwei Flammchen

zeigten Kettung aus dem Unwetter an, eins

Verderben; dies eine hiess auch Helena

(Eoscher a. a. 0. 1949; vielleicht mit Bezug

auf iltiv vavv, vgl. das Wortspiel bei Aischyl.

Agam. 689) ; nur Euripides habe sie fur gliick-

bringend erklart (Schol. Eur. Or. 1637). Wie

den Sturm, schrieb man auch plotzliches Un-

wetter Zauberern zu (viele Stellen bei den

Augusteern; auch Cod. Theodos. IX 16, 3 vom

1. Juli 321 setzt, wie die interpretatio zeigt,

diesen Glauben voraus; vgl. besonders Sen. qu.

nat. IV 7). Man konnte es daher auch abwenden,

wie zu Kleonai besondere xa^ai0(P M̂xes ^
drohendem Hagel ein Opfer ansagten. Unver-

standlich ist mir Col. VIII 5, 12, wo die Eier

vor dem Donner geschutzt werden, wenn man

in das Brutstroh grandinis aliquid legt.

Wer an betaute Baume anstreift, wird an

diesen Stellen aussatzig (Plut. qu. nat. 6). Der

Honig gilt als Himmelstau (Plin. XI 30f.).

Aus dem Tau entstehen die Kohlweisslinge

(Plin. XI 112), wie andere Insecten aus dem

Begen (Plin. XI 113). Diesem schrieb man be-

sondere Wirkung zu. Aus ihm bereitete Salzlake

ist besonders heilkraftig (Col. VII 4, 7f.).

Wo der Regenbogen aufzusetzen scheint, die

Pflanzen werden wohlriechend (Aristot. probl. XII

3 p. 906 a 36). Setzt er aber in Aspalathos-

strauchern auf, so entsteht ein unbeschreiblicher

Wohlgeruch (Plin. XII 110). Besonders wenn

er zu sehen ist, entsteht der Honig in der Luft

(Aristot. h. a. V 116). Entsteht er aber im

Tau, so wird der Honig besonders heilkraftig

(Plin. XI 37).

II. Elemente.
Die Luft gait wenigstens den Kauniern als

Sitz der Geister, daher sie mit Speeren hinein-

stachen, um diese zu vertreiben (Herodot I 172).

Das Wasser ist heilkraftig: et aquae medi-

eamen habebant sagt Ovid. fast. VI 157, wo er

seinen Gebrauch beim Vertreiben der striges

erwahnt. Es schwemmt den bOsen Zauber weg,

z. B. bei der Heilung von Schlangenbissen Plin.

XXVIII 32. Ahnlich in dem Zauberspruch ApuL
metam. I 13: cave spongw in mart nata

10 per flumen transeas. Deshalb darf man den

Portulak nicht im Bade tragen (Plin. XX 215).

Badewasser ist deshalb besonders heilkraftig r.

Blasenleidende urinieren hinein (Plin. XXVM
63). Das Wasser eines Fussbades trinkt man
gegen Bauchschmerz (Plin. XXX 64). Wenn
eine Grate im Hals stecken bleibt, nimmt man
ein Fussbad in kaltem Wasser (Plin. XXVIII

49). Mit kaltem Wasser morgens den Mund
in ungerader Zahl spiilen, schutzt vor Zahn-

20weh (Plin. XXVIII 56). Gegen Schlucken und

Niesen taucht man die Hande in siedendes

Wasser (Plin. XXVIII 57). Man mischt aus

3 Brunnen, libiert davon in ein neues Gefass, und

trinkt den Best gegen dreitiigiges Fieber (Plin.

XXVIII 46). Auch die sonnenstichkranke Kirsche

heilt man mit solchem Wasser (Pallad. XI 12,

8). Besonders Meerwasser reinigt (Col. VII 4,

7f.). Badet man daher die Schafe vor der Schur

darin, so erhalt man langere und weichere Wolle,

SO und sie werden das ganze Jahr nicht raudekrank

(Pallad. VI 8, 1).
,

Die Erde hat im A. eine doppelte Kraft,

eine zauberbrechende und eine bindende. Die

erstere driickt sich aus in dem vielfach wieder-

holten Verbot, einen im Zauber gebrauchten Ge-

genstand die Erde beriihren zu lassen (z. B. Plin.

XX 29. 38 u. 0.). Die bindende Kraft ist deutlich

z. B. bei dem Verfahren, mit dem Varro (de r.

r. I 2, 27) das Podagra heilt, wenn der Spruch

401autet: terra pestem temto. Der Krankheits-

daimon wird von der Erde gebunden. Ahnlich

aufzufassen ist es, dass ein Skorpionstich geheilt

wird, wenn man einen Stein oder eine Scheibe

mit der Erdseite auflegt; wer es thut, darf sich

aber nicht umsehen, und die Sonne darf nicht

darauf scheinen (Plin. XXIX 91). In manchen

Fallen kann man zweifeln, welche Kraft anzu-

nehmen sei, wenn z. B ein wxvtoxiov die Erde

nicht beruhren darf (Plin. XI 203). Hier werden

50 beide Krafte wohl als zusammenwirkend gedacht

sein. TT ,.

Das Feuer kommt im A. nur als Herdteuer

vor und wird dort zu besprechen sein. Hieher

kann man hochstens rechnen: wird beim Mahl

-Feuer" genannt, so giesst man Wasser unter

den Tisch (Plin. XXVIII 26); der durch seinen

Namen gewissermassen herbeigerufene Feuer-

daimon wird von dem feindlichen Element ver-

trieben.

60 HI. Zeit, Ort, Zahl.

Die Nacht ist die Zeit der Gespenster, die

der Morgen verscheucht (Propert. IV (V) 7, 89ff.

vgl. Sittl Gebarden 128, 1). Der ominose

Angang* von Menschen und Tieren ist besonders

des Morgens bfdeutungsvoU (Bulengerus do

prodig. 41 = wraevius thes. ant. Bom. V
500 Schwarz Menschen und Tiere im A.

Progr von Celle 1888, 50). Auch die Mittags-

I

.

stunde ist die Zeit der Gespenster; daher darf

man mittags nicht schlafen, nach Pythagoras

(Gottling akad. Abh. I 304, 13; vgl. O.

C r u s i u s Philol. L 93ff.). Um diese Zeit ruht

Pan; darum soil man dann keine Syrinx spielen

(Theokrit. I 15). Den romischen Frauen gait

es als religiosum die Fingernagel an den Nun-

dinae, schweigend und vom Zeigefinger an, zu

schneiden (Plin. XXVIII 28). Zur ersten Bandi-

und Meerzwiebel raten auch die Geoponika (aus

Demokritos) eagoe agyofiivov 14 Tage dem Vieh

ins Trinkwasser zu legen (Geop. XVII 14, 3).

Ein Zauberspruch, der die Flohe aus dem Hause

fern halt, muss vor den Iden des Mai an die

Thure geschrieben werden (Geop. XIII 15, 8).

Nach einem romischen Sprichwort heiraten im

Mai nur die malae (Ovid. fast. V 489. Otto

Sprichworter 1011),' d. h. nicht die schlechten

gung des Bindviehs sollte man einen Tag wahlen, 10 Dirnen urspriinglich, sondern die maleficae, die

liber a religwmbus et tempestanbus (Col. VI

2, 3). Besonders bedeutungsvoll sind die Wende-
punkte. Nach Demokritos zeigten die 6 Tage

um sie fur das Halbjahr das Wetter an

(Plin. XVIII 231). Vor allem aber tritt die

Wintersonnenwende, die deutschen ,Zwolften", in

den Vordergrund. In diese Zeit legte man die

Brutzeit der halkyonischen Vogel, denen zu Ge-

fallen dann das Meer ruht (Aristot. h. a. V 28.

Hexen; denn der Mai ist der Monat der Le-

murien, an denen die Toten schweifen (Ovid.

fast. V 429ff.), mit denen, wie wir sehen werden,

die Hexen von den Bomern in engste Verbindung

gesetzt werden. Daher auch ein Madchen, das

an den Lemurien heiratet, bald stirbt (Ovid,

fast. V 485f.).

Gefahrlich waren auch die dies parervtales des

Februar ; auch an ihnen schweiften die Gespenster

AeL n. a. I 36. Theokr. Vn 57. Plin. II 125. 20 (Ovid. fast. II 565; vgl. im allg. Steuding in

X 90 u. a. m.). Simonides hatte diese Zeit legav

wgav genannt (Aristot. h. a. V 28). Aber nicht

nur die Elemente ruhen zu dieser Zeit, da die

Gotter auf Erden weilen, auch jede Menschen-

arbeit muss unterbleiben (Terent. Phorm. 709).

Ja diese Zeit wird auf einen vollen Monat , vom
Vollmond (Idus) des December bis zu dem des

Januar erstreckt (CoL XI 2, 95. 98; de arb.

10, 2). In all diesen Tagen darf kein Eisen

Roschers Myth. Lex. II 234ff.), und alte Frauen

banden an ihnen unter chthonischen Biten „die

feindlichen Zungen und bOsen Mauler" (Ovid. fast.

II 581). Dass die Wolfe nur zwolf Tage im Jahr

wiirfen, weil Leto so lange von den Hyperboreern

nach Delos ging, hatte schon Aristoteles be-

kiimpft (h. a. VI 183; vgl. Aelian. n. a. IV 4.

Plin. VIII 83). Endlich der Glaube, dass es

gllicklich sei, am eignen Geburtstage zu sterben,

in 'der' Feld- und Gartenarbeit gebraucht werden 30 ist auch antik: dass der 6. Thargelion gliick

(Col. ibid.). Nur der Mittelpunkt dieser Zeit

der 1. Januar macht eine Ausnahme. An ihm
muss man, boni ominis causa, von allem etwas

thun (CoL XI 2, 98. Ovid. fast. I 165ff.). Man
begriisste sich ebendeshalb an ihm faustis verbis

(Ovid. fast. I 72. 178ff. Tacitus ann. IV 79). Auch
sonst zeigt sich die Heiligkeit der Zwolften. Die

Mausleber (ihr Zusammenhang mit dem Mond s.

oben S. 39) wachst in dieser Zeit (Plin. XI 196). ._,_...
Die Ferkel werden dann gleich mit Zahnen ge- 40 ahnliches, davon besonders Plmius erne Unmasse

bringend sei, wird damit bewiesen, dass Alexander

an ihm geboren und gestorben sei (Aelian. v.

h. II 25).

Bei der Besprechung der Orte wollen wir

von vornherein alle die zahlreichen Nachrichten

ausschliessen, die uns von irgend einer Stadt oder

einem Land wunderbare Eigenschaften berichten,

wie z. B. dass im Heiligtum der paphischen

Aphrodite kein Begen fallt (Plin. II 210) und

boren (Plin. VIII 205 = Nigidii fgm. ed. Swoboda
116). Bauholz, das geschlagen wird, wenn Neu-
mond und letzter Tag der bruma zusammenfallen,

dauert ewig (Plin. XVI 191). Nach Hyginus
soil man die Hefe vom Wein 7 Tage nach der

bruma abnehmen, besonders wenn dies auch der

7te Mondtag ist (Plin. XVIII 232). Weniger wissen

wir von der Mittsommerzeit. Zwischen ihr und
dem Aufgange des Hundssternes soil man das Kind

zusammengetragen hat. Nur eins will ich er-

wiihnen, weil hier die Wundergeschichte in Zau-

ber iibergegangen ist: die Insel Ebusus duldete

angeblich keine Schlangen, wahrend die be-

nachbarte Insel Colubraria deren sehr viele hatte.

Deshalb nahm man dorthin ebusische Erde mit,

die den Trager vor den Tieren schiitzte (Plin.

Ill 78). Hier soil vielmehr von solchen Stellen

geredet werden, denen eine geheime Kraftzu-

zur Erzeugung von Bienen schlachten (Col. IX 14, 50 kommt, deren sich der A. zum Zauber oder seiner

6). Die 3 Tage beim Aufgang des Hundssteras Abwehr bedient.

(24.-26. Juni) schreibt Vegetius fur eine Tier

arznei vor (I 18, 18). Hieher gehOrt wohl auch,

dass man am 1. Juni Schweinefleisch mit

Bohnen und Spelt essen soil, ne lacdantur vi-

scera (Ovid. fast. VI 181f.). Der Sinn wird,

glaube ich, klar aus deutschem A. (vgl. Grimm
D. M.1 168ff. Wuttkea § 25).

Bedeutsam sind auch Ende und Ant'ang des

Vom Wagengeleise glaubten die Alten,

wenn eine Maus oder Spitzmaus es uberschreite,

sterbe diese oder erstarre doch wenigstens (Aelian.

n. a. H 37. Plin. VIII 227. XXIX 89). Deshalb

ist die Erde von einem solchen Geleise ein Mittel

gegen den Biss der Spitzmaus (Plin. XXIX 89).

Gegen geschwollene Driisen half eine Schlange,

deren Kopf und Schwanz abgeschnitten waren,

alten (mit dem Fruhjahr beginnenden) Jahres:60zu essen, oder sie zu Pulver verbrannt zu trinken,

ein Mittel, das die Binder gegen Krankheit

schutzt, wird eingegeben von den Iden des Fe-

bruar 14 Tage lang, d. h. bis zum 1. Marz,

dem alten Neujahr (Veget, IV 2, 5). Ein anderer

Trank. aus Weissdom, Meerzwiebel und Salz

(alles drei Lustrationsmittel), der das Vieh ein Jahr

lang schutzt, wird im Fruhjahr 14 Tage gegeben,

vermutlich wie eben (Veget. V 74). Weissdorn

besonders wenn sie zwischen zwei Geleisen getotet

worden war (Plin. XXX 37). Vielleicht gehort

auch dies hieher: wo jemand zuerst den Kuckuck

hort, soil man die Spur des rechten Fusses aus-

schneiden; soweit deren Erde gestreut wird,

kommen keine Flohe auf (Plin. XXX 85). Diese

Zauberkraft des begangenen und befahrenen We-
ges (gehort hieher auch des Pythagoras Vor-
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schrift iLsaxpogovs odove fit) atstxstv Gottling
akad. Abh. I 304, 11 ?) beruht auf der Heili-

gung der Strassen (vgl. B. Curtius Zur Ge-

schichte des Wegebaua bei den Griechen, Abh.

Akad. Berl. 1855). In erhohtem Masse haftet

diese Zauberkraft naturlich an den Kreuzwegen.

An ihnen trieb der x&fiog 'Exdrr/g, die wilde

Jagd, sein Wesen (Theokr. II 35). Dort wohnen
unholde Machte, denen man daher das beini

ZOgern und Umdrehen an der Schwelle fur

ominos.

An einer Stelle nur ist der Scbutz, den die

Grenze bietet, unterbrochen, das ist am Eingang,
bei dem man daher ganz besonders Schutzmittel

anzubringen hat (vgl. Eichter in Baumei-
sters Denkm. 1702), wie er ja bekanntlich tot

allem unter religidsem Schutz stand und z. B. die

Braut dort ein Opfer brachte, indem sie die

Entsiihnen gebrauchte Gerat hinwarf (Schol. 10 Pfosten mit Fett salbte. Aber eben dies Opfer,

Aisch. Choeph. 91). Dort treibt die „ver-

wfinscbte" Kupplerin sich umher (Tibull. I 5,

56). Wer auf den Kot an Kreuzwegen tritt,

wird bezaubert (Petron. 134. Plut. de superst. 9).

Darauf bezieht sich auch das pythagoreische

Symbolon : f.iij o&qov vjisQpaivsiv (G 1 1 1 i n g akad.

Abh. I 303, 10. n 282). Verwandt ist auch die

Vorschrift des Vegetius : gegen dysuria der Pferde

reibt man Kot von der Strasse, den ein Pferd

so wird ausdriicklich berichtet, sollte gegen

Zauber schiitzen (Plin. XXVHI 135. 142). Ge-

treide einfahren sollte man, nachdem man eine

KrOte an der Scheunenschwelle aufgehangt hatte

(Plin. XVIII 303). Nach Pythagoras hangte man
an der Thure Meerzwiebel auf contra malorum
medicamentorum introitum (Plin. XX 101.

Dioskor. mat. med. II 202). Menstrualblut an
die Pfosten geschmiert, vereitelte die Kfinste der

beharnt hat, in die Nustern ein (Veget. V 14, 20 Magier (Plin. XXVIII 85). Schafstalle schutzte

23). lEndlich hilft gegen viert&giges Fieber 01,

in dem Frosche auf einem Kreuzweg gekocht
worden sind (Plin. XXXII 113).

Nachst der Strasse ist die Grenze zauber-

kraftig, naturlich wegen ihrer Heiligkeit. An
ihr bricht sich der Zauber oder er reicht nicht

liber sie hinaus: so konnten die Vestalinnen

entlaufene Sklaven festbeten, wenn sie noch
nicht fiber die Stadtgrenze hinaus waren (Plin.

man, indem jnan eine Fledermaus dreimal um sie

trug und dann fiber der Schwelle an den Piissen

aufhangte (Plin. XXIX 83 ; beachte die Allittera-

tion) ; ebenso das Haus, wobei das Tier ans Fen-

ster — wo ja der Schutz der Umfriedigung auch
unterbrochen ist — kOpflings genagelt wurde
(Plin. ebenda). Der penis eines schwarzen Hun-
des unter der Schwelle vergraben war amuletum,

contra omnia mala medieamenta (Plin. XXX
XXVIDI 13). An der Grenze werden deshalb die 30 82). Das Schaf, das fur die erkrankte Herde

zur Abwehr von Schaden bestinimten Dinge an-

gebracht. In limite ruris befestigte Tages zum
Schutz gegen Unheil einen enthauteten Esels-

kopf (Col. X 344f.). Gegen Hagel bindet man
rings um das Grundstiick viele Schlilssel fest

(Geop. I 14, 6). Gegen Blitz umzaumte man den
Garten mit Zaunriiben (vitis alba Col. X 346f.).

Gegen fremde Ameisen umgrenzte man ihn mit
Asche und Kreide (Pallad. I 35, 2). Man schiitzt

als Stellvertreter dient, wird unter der Stall-

schwelle vergraben (Col. VII 5, 17). Am Ein-

gang des Gehoftes hangt man das Fell der

hagelabwehrenden Tiere auf, wenn die Hagel-

wolke heraufzieht (Pallad. I 35, 14. Geop. I

14, 5). An der iiusseren Thur schreibt man, un-

beschrieen, vor dem 15. Mai einen Zauber-

spruch gegen Flohe an (Geop. XIII 15, 8). In

die Fenster und Thfiren des Taubenschlages hangt

den Samen gegen Vogel, wenn man rund am 40 man Raute gegen die Katzen (Geop. XIV 4).

das Grundstiick etwas davon mit Niesswurz saet

(Geop. II 18, 2), oder wenn man vor dem Um-
graben nachts eine Krote um den Acker tragt,

und dann in einem neuen Gefass darin vergrabt

(Geopon. II 18, 14). Hieher gehOrt auch der

in der Landwirtschaft so oft vorkommende Urn-

gang einer mutter in menstruis (z. B. Col. X
362. Geop. II 42, 3). Vertreten werden kann
die Grenze durch die Ecken des betreffenden

Der zauberbrechende Weissdorn wird an der

Thure angebracht (Dioskor. mat. med. I 11?).

Die Worte arse verse , die das Feuer abwehren,

werden an die Thiir geschrieben (Otto Sprichw.

172). Unter der Schwelle wird das Mittel ver-

graben, das die inimica ora bindet (Ovid. fast.

II 571ff.). Pfosten, Schwelle und Fenster werden

beim Vertreiben der striges mit Erdbeerbaum-

zweigen beruhrt (Ovid. fast. VI 155f. 166).

Gebiets. Gegen das Kraut oojzqo/Jcov schiitzt 50 Aber an der Thur wird auch boser Zauber an

man sich, wenn man in den 4 Ecken und in der

Mitte Oleanderzweige (Qododauprri) einsteckt, oder

auf 5 Scherben den lowenwurgenden Herakles

zeichnet und sie an den gleichen Stellen ver-

grabt (Geop. II 42, 1. 2). Die Grenze hat auch

selbst zauberische Kraft. Man wirft auf den
Grenzrain ein Sieb; die davon bedeckten Pflan-

zen sind ein Amulett gegen Schwergeburt (Plin.

XXIV 171). Warzen vertreibt man, wenn man

gebracht: Simaitha lasst nachts ihr qpiXtQov an

die Thur des Daphnis kleben (Theokr. II 59);

die Nagelschnitze von Handen und Ffissen eines

Fieberkranken klebte man vor Sonnenaufgang

an eine fremde Thure an. wohl um das Fieber

dorthin zu fibertragen (Plin. XXVHI 86; vgl.

Wuttke2 486ff.). Andererseits schutzte der

Schrnutz aus der Thuraugel gegen Kopfweh (Plin.

XXVIII 49). Endlich spielt die Schwelle im
nach dem 20ten Mondtag auf dem Rain den 60 Hinderungsaberglauben eine grosse Rolle: An-

Mond (?) oder die Warze) ansieht, auf dem Rfik

ken liegend, und mit den fiber den Kopf empor-
gereckten Handen irgend etwas greift und dann
sie damit reibt (Plin. XXVIII 48). Endlich
glaube ich hieher stellen zu miissen den pytha-

goreischen Spruch /xij eTtiatosipsa&at hti zovg

oQovg eA^wroff (Gottli ng'a. a. O. 304, 12).

Dcnn ebenso gait, wie wir sehen werden

,

stossen an ihr gilt fur sehr ominos (Otto
Sprichw. 952. TibuU. I 3, 20); die Braut

wurde deshalb hinubergehoben. Hieher mag
auch gehoren, dass man auf die Schwelle trat,

wenn man an seinera efgenen Hause voruber-

gehen musste, vermutlich um das bSse Omen
des nicht wieder nach Hause Kehrens zu ver-

meiden (Augustin. doctr. christ. II 20, 31; vgl.

sr
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den rOmischen Branch, dass der falschlich Tot-

gesagte bei seiner Rfickkehr nicht durch die

Thiire, sondern iiber das Dach ins Haus treten

muss, Plut. qu. Eom. 5).

Im Hause selbst sind zunachst Keller
und Speisekammern heilig. Es muss deshalb

der fiber sie gesetzte Sklave castus a rebus

venereis sein. Man verwandte darum dazu ein

nnschuldiges Kind. Anderenfalls musste sich der

Sklave erst reinigen (Col. XII 4, 3).

Vor allem ist der Mittelpunkt des Hauses,

der Herd, heilig. Binder werden fetter, wenn

sie so nahe beim Herd stehen, dass sie sein

Feuer sehen konnen (Pallad. I 21, 2. Veget.

TV 1, 1 : beneficio naturali). So lange die Pflug-

schar {vomer, wohl Versehen fur dentale, Schar-

baum), mit der die erste Furche gezogen worden,

auf dem Herd brennt, bricht kein Wolf ins Ge-

hcft (Plin. XXVIII 267; vgl. Mannhardt

120), die Spinnen 4 mal 7 Tage (Plin. XI 85).

Bis zum 3 mal 7ten Jahr wiichst der Mensch

(Plin. XI 216). Hennen soil man 9—13 Eier un-

terlegen (Plin. XVIII 231). Siebenmal gereinigtes

Wasser fault nach Epigenes nicht (Plin. XXXI
34). Nusse muss man zu dreien in einem Dreieck

pflanzen, so dass die Spitze nach dem Westwind
stent (Col. V 10, 13). Kiise soil 9 Tage gepresst

werden (Col. VII 8, 5). Zahlen wirkt fiberhaupt

lObezaubernd (Catull. 5, 10. 7, 10). Daher auch

das Messen. Um einen Hund am Weglaufen zu

hindern, misst man seinen Schwanz mit einem

Eohr, bestreicht dies mit Butter, die das Tier

dann ablecken muss (Ael. n. a. IX 54, in 2 Teile

zerlegt Geop. XIX 2, 16; vgl. Niclas zur Stelle.

Ahnlich im deutschen A. WuttkeS 679).

IV. Steine, Metalle u. a.

Ausgeschlossen bleiben hier die zauberhaften,

meist erdichteten Edelsteine (vgl. dafur Dami-
Feldk. I224ff.). Ruben und Steckrfiben schiitzt 20geron). Doch kannte schon Theophrastos einen

man gegen Flohe, wenn man Herdruss (oder

den Schmutz der Zimmerdecke — urspriinglich

den Euss von dort ?) unter den Samen mengt
(Col. XI 3. 60). Dass der Herd aber auch

bOsem Zauber diente, scheint hervorzugehen aus

dem Spruch %vzQag X%vog ano oxodov a<pavi&

(Gottling a. a. O. 306, 23), wenn man be-

denkt, dass die — ausgehobene — Spur auch

sonst im A. vorkommt (vgl. oben S. 46). Wie

Gebarstein (de lapid. 11). Steine, die zufallig

in einen Baum eingewachsen sind, verhindern

Abortus und Frfihgeburten (Plin. XVI 199).

Legt man einen Stein unter einen Granatapfel-

baum, so brechen die Apfel nicht auf (Plin.

XVII 86), oder man legt zu gleichem Zweck,

wenn man ihn pflanzt, drei Zweige an seine Wur-
zel (Col. V 10, 16; de arb. 23, 2). Das Mops von

einem Flusskiesel, mit einem andern Stein ge-

der Herd durch den Esstisch vertreten wird , 30 rieben und mit Menschenspeichel aufgelegt, ver-

sahen wir oben (S. 30). Das meiste hieher Ge-

hCrige wird spater besprochen werden. Hier

will ich erwahnen, dass Arzeneien nicht auf dem
Tisch stehen dfirfen (Plin. XXVHI 28). Er
hatte also zauberbrechende Kraft, wie die Erde
hei dem gleichen Verbot im deutschen A.

(WuttkeZ 533).

Bei der Zahl ist zuforderst zwischen geraden

und ungeraden Zahlen zu scheiden. Den himm-
lischen Gfittern, lehrte Pythagoras , muss in un- 40
gerader Zahl geopfert werden, den chthonischen

in gerader (Gottling a. a. 0. 300, 2). Das

fleiche sagt Serv. Aen. IV 305, womit freilich

ie Rolle der ungeraden Zahl in chthonischen Riten

(vgl. Die Is sibyll. Blatter 39ff. Kagi philolog.

Abh. fur Schweizer-Sidler 50ff.) nicht beson-

ders stimmt. Plinius nennt die ungeraden Zah-

len ad omnia rehementiores, wie die Beobach-

tungen beim Fieber gezeigt hiitten (Plin. XXVHI

treibt Raude (Plin. XX\TI 100). Der Marmor
hatte Heilwirkungen: der ophites half gegen

Kopfweh und Schlangen (Plin. XXXVI 56), seine

Spielart candicans Hirnkranken und Schlafsuch-

tigen (Plin. ebenda). Bernstein hangte man den

Kindern als Amulett um (Plin. XXXVII 51),

ebenso Korallen (Plin. XXXH 24). Diese sollten

auch bitteres Wasser suss machen (Geop. II

5, 14).

Unter den Metallen tritt am meisten das

Eisen hervor. Es bricht in hervorragendem

Masse Zauber. Gespenster ftirchten sich vor

ihm (Sittl Gebarden 116, 6). IIvq atdrjQO)

fit) oxaXeveiv ist eine alte (pythagoreische) Vor-

schrift, bei den Bomern ins Sprichwort uberge-

gangen (Gottling a. a. O. 307, 25. Otto
Sprichw. 845; vgl. hiezu und fiber Eisen fiber-

haupt Liebrecht Gerv. v. Tilb. 99ff., bes. 102).

Ebenso hatte Pythagoras verboten, das Brot zu

23). Dem entsprechend werden Eier znm Ausbrii- 50 brechen (Gottling a. a. 0. 313, 42), d. h. es

ten in ungerader Zahl untergelegt (Varro de r. r.m 9, 12. CoL VHI 5, 8. Plin. X 151. Geop.

XIV 7, 13). Schafherden sollen eine ungerade

Zahl bilden, das halt sie rpvaixt] Swa/tst gesund

und dauerhaft (Geop. XVIII 2, 8). Auch bei

Anwendung von Heilmitteln spielt die ungerade
Zahl mit; vgl. weiter unten bei den einzelnen

Mitteln. Ebenso, wenn die Gaste beim Mahl
plotzlich schwiegen (Plin. XXVIII 27). Von be

sollte geschnitten werden, wodurch es vor Zau-

ber geschiitzt wird (wie in Schwaben; Lieb-

recht a. a. O. 100**). Auf dieser zauberver-

nichtenden Kraft beruht das oft vorkommende
Verbot, heilkraftige Pflanzen damit zu berfihren

(z. B. Plin. XIX 177. XXIII 163. XXIV 12.

68. 149. 171. 172). Legt man sine ferro Rfiben-

samen in einen Lauchkopf, so wird er sehr gross

(Pallad. Ill 24, 12. Das Eisen wird geradezu

stimmten Zahlen sind besonders 3 und 4 wich- 60 zur Abwehr verwendet : Nagel im Brutstroh

tig, weil sie bei 3tagigem und 4tagigem Fieber

in Anwendung kommen. Ferner 5, 7, 9, 10, 27
(vgl. im allg. dariiber Diels a. a. O. 39ff.).

selten 8, 40, einmal 700. Im einzelnen sind

bemerkenswert: Gansen soil man 9 oder 11 Eier

unterlegen (Plin. X 163). Dreimal 9 Wespen-
stiche sind totlich (Plin. XI 73). Alle Insecten

leben eine durch 7 teilbare Tageszahl (Plin. XI

schiitzen die Eier gegen Dormer (Col. VIH 5, 12.

Plin. X 152. Geop. XIV 7, 11 jiqos xaoav

xaxuxv. XIV 11, 5). Legt man Eisen aufs

Weinfass, so schadet das Gewitter dem Wein
nicht (Geop. VD! 11). Der giftige Taxus wird

unschadlich, wenn man einen eisernen Nagel in

ihn schlagt (Plin. XVI 51). Man schlagt einen

eisernen Nagel in den Boden, wo ein Epilep-
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tischer mit dem Kopf aufschlug (Plin. XXVIII

63). Dreimal mit dem Schwert umschrieben war-

den schiitzt gegen noxia medicamenta (Plin.

XXXIV 151). Seltener verstarkt Eisen den Zau-

ber: Ein „Harnstem" iiber der Scham angebun-

den, vertreibt die anderen; ebenso Leberschmer-

zen; beschleunigt die Entbindung: aber noch

besser, wenn er ferro exem/ptus ist (Plin. XXVIII
42. Das bei der Heilung der Eose verwandte

Heimchen ferro toUitur (Plin. XXX 106). Schlagt

man einen gegliihten Nagel in die Wurzel eines

Baums, so verdorrt er (Geop. X 67, 2). Die

agyptische Feige muss mit eisernen Haken bear-

beitet werden (Plin. XIII 56). Die "Wunden von

magnetischem Eisen sind schlimmer, als von ge-

wOhnlichem (Plin. XXXIV 147).

Auch das Erz bricht Zauber. Sein Klang

gait als Gotterstimme (Lobeck Agl. 895f.).

Er verscheucht die Gespenster (Rohde Psyche

248, 2. Theokr. II 35), bricht den Mondzauber

(Tibnll. I 8, 22; vgl. im allg. Bruzza, Ann. d.

Inst. 1875, 59ff.). Wenn man den Granatapfel-

baum mit einem ehernen Nagel reinigt, ent-

stehen an ihm keine Wiirmer (Pallad. IV 10, 4).

Wo sonst statt Eisen Erz vorgeschrieben wird,

ist es wohl als alteres Metall dazu gekommen.
Schon Aristoteles sagt (probl. I 35 p. 863 a 25.

36 p. 863a 31), eherne chirurgische Instrumente

seien besser als eiserne, und vom Brenneisen

wiederholt das Vegetius (I 28, 4). Mit einer

ehernen Nadel wird die nOtige Perforation bei

lungensiichtigem Rindvieh gemacht (Col. VI 2,

5) , mit einem ebensolchen Griffel die Buchstaben

eingeritzt, wenn man beschriebene Pfirsiche er-

zielen will (Geop. X 14, 1). Und endlich wird

eine solche Nadel auch beim Binden der iiblen

Nachrede verwandt (Ovid. fast. II 575).

Das Blei ist bauptsachlich verwandt worden,

Tim darauf die devotiones (s. d.) einzuritzen.

Wegen der so gegebenen Beziehung zum Tode
sind Bleiplatten an die Lenden und Nieren ge-

bunden antivenerisch (Plin. XXXIV 166). Doch
kann man dies auch auf die bindende Kraft zu-

riickfiihren, die dem Blei zugeschrieben wurde:

wenn ein Granatapfelbaum seine Bliiten verlor,

so legte man einen Bleiring um den Stamm
(Pallad. IV 10, 3), und Bleidraht braucht die

Zauberin an der Ofters erwahnten Stelle (Ovid,

fast. II 573).

Mit einem silbernen Ring versiegeln, heilt

den Skorpionstich (Geop. XIII 9, 2). Pokale

aus natlirlichem Weissgold zeigen durch Farben-

spiel Gift im Trunk an (Plin. XXXIII 81). Die

Fliigel der Tauben muss man mit Gold stutzen,

sonst heilt die Wunde nicht (Plin. X 109), die

Pastinake zu Heilzwecken mit Gold ausgraben

(Plin. XX 29), d. h. in beiden Fallen wohl mit

einer Goldmunze (vgl. Wuttke'1 143).

Salz war religios geheiligt. Es sollte nicht

auf dem Tische fehlen (Gottling a. a. 0. 315,

46). Wer niichtera Salz unter der Zunge ver-

gehen lasst, dem bleiben die Zahne gesund (Plin.

XXXI 101).

V. Pflanzen.
Der Alant (inula) ausgegvaben ohne die Erde

ferner zu beruhren, heilt den Husten und ver-

treibt giftige Tiere (Plin. XX 38). Befestigt

man den Kohl beim Umpflanzen mit drei Algen-

zweigen, so kocht er sich besser und bleibt dabei

grim (Col. XI 3, 23). Seealgen in Feigenbaumen

aufgehangt, vertreiben die Wiirmer (Pallad. IV
10, 30). "Alvaaov hing man im Hause gegen

Zauber auf, dem Vieh in einem Purpurlappen

um (Diosk. m. m. Ill 95) ; es diente als Amulett

gegen Hundsbiss; schon sein Anblick liess den

Geifer eintrocknen (Plin. XXIV 95). Ein anderes

Kraut gleichen Namens pflanzten die Hirten vor

10 die Ziegen- und Schafstalle, um den „Schluckauf

beim Vieh zu verhiiten (Ael. n. a. IX 31).

Ampfer (lapaihum), am linken Arm gteragen,

macht unfruchtbare Frauen fruchtbar (Geop. XII

38, 1). Die aiwgallis, vor Sonnenaufgang ge-

graben und ausgedriickt, ohne dass man ein

Wort dazu sprach, hatte praeeipuas vires Plin.

XXV 145). Die anagyris oder akopos war Amu-
lett firr leichte Entbindung, musste aber gleich

nach der Geburt entfernt werden (Diobk. m. m.

20 III 157. Plin. XXVTI 30). Die erste Anemone
im Jahr soil man nehmen und sagen, m an nehme
sie fur 3- und 4tagiges Fieber, dann die Blute in

rotem Leinen eingewickelt im Schatten bewahren

und im Notfall anbinden (Plin. XXI 166 aus den

magi; wohl Volksaberglaube) Apfel jmuss man
den Saumtieren, ehe man sie ihnen zu tragen giebt,.

zeigen, oder sie davon fressen assen, sonst driickt

sie die Last zu schwer (Plin. XXIII 116. XXIV
2). Bir Kern wurde von den Griechen zum

30 Liebesorakel benutzt, durch Emporschnellen (Pol-

lux IX 128). Die argetnone oder inguinalis.

brauchte man fmr in der Hand zu halten, dann

niitzte sie schon (Plin. XXVI 92). Eine Pflanze

gleichen Namens 7 T age gegessen, sollte die

Milz verzehren (Plin. XXVI 76). Legte eine

Frau sofort nach der Empfangnis aristoloehia in

Ochsenfieisch an ihre vulva, so gebar sie einen

Knaben (Plin. XXV 97). Die Artischocke (xt-

vdga) wuchs ohne Stacheln, wenn man die Spitze

40ihres Samenkorns mit einem Stein zermalmte

(Geop. XII 39, 4). Dem aoxlrjmeiov, einer Art

des na.va.xes, dessen Heiligkeit schon der Name
anzeigt, wurde von den Krautersammlern ge-

opfert, indem sie in sein Wurzelloch einen Honig-

kuchen aus allerhand Fruchten (hayxagmav ps-

htxoviav) vergruben (Theophr. h. pi. IX 8, 7.

Plin. XXV 30). Asphodel vor dem Thor des

GehOftes saen hielt bosen Zauber ab (Plin. XXI
108). Legte man ihn 7 Tage ins Trink- oder

50 Badewasser der Schweine, so schutzte er sie vor

der Pest (Geop. XIX 6, 13. 7, 3). Man legte

ihn auf geschwollene Driisen, hing ihn 3 Tage

in den Herdrauch und nahm ihn am vierten ah, so

waren Geschwulst und Pflanze gleicherweise ver-

trocknet (Plin. XXII 71). Das Soxfyvov, in

mondloser Nacht gegraben, war ein axoxiov, _zu-

mal wenn man es mit der Milz eines Maultiers

umband (Diosk. m. m. Ill 141). So lange ein

vom Skorpion gebissener Mensch axgaxxv/.i; in

60 der Hand hielt, fuhlte er keine Schmerzen (Diosk.

m. m. Ill 97. Plin. XXI 184).

Den griechischen Baldrian faohfiwviov) trug

man als Amulett gegen Skorpionen (Diosk. m.

m. IV 8). Das Kraut balls belebte nach dem
Historiker Xanthos Tote, ebenso kannte KOnig

Iuba ein solches Kraut (Plin. XXV 14). Der

Beifuss (artemisia) schutzte als Amulett gegen

Zauber (Plin. XXV 130). Trug man ihn zu-
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sammen mit elelisphacus, so wurde man beim

Marschieren nicht miide (Plin. XXVI 150). Er

hatte grosse Heilkraft und hiess deshalb dva-

xxogiog oder owCovoa (Diosk. m. m. Ill 117).

Doch wenn die herbarii ihn wieder einpflanzten,

brach die geheilte Krankheit wieder aus (Plin.

XXVI 24). Die Betonie (vettonica) im Hause

saen schiitzt vor alien Gefahren (Plin. XXV 84).

Thr taglicher Genuss bewahrt vor Zauber (Plin
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adern (Diosk. m. m. IV 117. Plin. XXVII 61).

Das condurdum um den Hals gehangt, heilte

Drusengeschwulst (Plin. XXVI 26). Tranken

Mann und Frau, diese nach der Menstruation,

40 Tage lang dreimal niichtem den Saft des xga-

xaioyovov, so zeugten sie Knaben (Diosk. m. m.

Ill 129. Plin. XXVII 621). Legte man 3

Blatter eunilago in 01 und salbte sich damit,

so feite das gegen Schlangen (Plin. XX 171).
Ihr tagncner uenuss oewaurt vui i;»u»u \i™. •*» *^ »»» &~&™ -—v-r5.1T

v „ „v,™f„ii
XXV 128) Schloss man Schlangen in einen 10 Die Cypresse war den Pvthagoreern ebenialls

^ •. j '_„ .:_ _„ \.;„„ n„ «;* 4«ii HoVior =plVia+. bpilisrt weder durfte man ihr Holz zum Zanne-
Kreis daraus ein, so bissen sie sich lieber selbst

tot, als dass sie die Pflanze beriihrten (Plin.

XXV 101). Ein Kranz aus Bilsenkraut (fwrba

symphoniacq) um den Stamm gelegt, heilte die

sonnenstichkranke Kirsche (Pallad. XI 12, 8).

Birnen muss man den Saumtieren zu fressen

geben, oder sie ihnen doch zeigen, sonst driickt

fie die Last (Plin. XXIII 116. XXIV 2). Ein

Kranz aus Blutkraut (polygwios) heilt Kopfweh,

um den Hals gelegt, den Schnupfen; gegen drei- 20

tagiges Fieber wurde es mit der Hand gepfliickt

und angebunden (Plin. XXVH 117). Die Bohne

ist Pflanze der Totenriten (allgem.). Den Pvtha-

goreern gait sie als Sitz der Seele (Plin. XVTII

118); sie assen sie deshalb nicht (Gottling

a. a. O. 308, 29). Als Totenpflanze wurde sie

beim Binden iibler Nachrede gebraucht (Ovid,

fast. II 574). Im Weinberg gesat, schiitzten

sie die Beben gegen Beif (Geop. V 31, 4; vgl

heilig: weder durfte man ihr Holz zum Zahne-

stochern brauchen, noch sich einen Sarg daraus

machen lassen (Gottling a. a. O. 294 XX.

303, 8). Demokritos empfahl sie als Umzaunung

zu pflanzen (Geop. XI 5, 4). Hire Blatter unter

den Samen gemischt, schiitzten das Getreide vor

Wiirmern (Plin. XVIII 158. Geop. II 18, 4).

Sie war ein Specialmittel gegen Hodenleiden der

Maultiere (Veget. mulom. V 7, 2).

Das dixzafivov, eine kretische Pflanze, vertneb

und totete Schlangen (Diosk. m. m. HI 34): Es

beforderte die Geburt (Theophr. h. pi. IX 16, 1);

durfte deshalb nicht zu einer Schwangern ins

Zimmer gebracht werden (Plin. XXVI 153). Unter

einen Nussbaum vergraben, totete es diesen

(Geop. X 67, 3). Der Dill (anesum) war

Amulett gegen Epilepsie (Plin. XX 192 aus

„Pythagoras a
); er schutzte das ganze Haus davor

(ebenda); sein Geruch beferdert die Geburt

11 1) Venrrub man eine wurmstichig'e Bohne 30 (ebenda).' Die Distel fcarduus) trug nach

unter die Wurzeln eines Olbaumes, so floss

das 01 nicht vorzeitig aus (Geop. IX 12); ver-

grab man aber eine Bohne unter einen Nussbaum,

so vertrocknete er (Geop. X 67, 3). Bei Auc-

tionen eine Bohne bei sich haben, brachte Gewinn

(Plin. XVHI 119). Junge Brennesseln essen,

schiitzt ein ganzes Jahr vor Krankheit (Plin.

XXI 93). Die Herbstbrennessel unter einem

Zauberspruch als Amulett angebunden. half

Glaukias zur Erzeugung von Knaben bei (Plin.

XX 263). Die Art eryngium hatte bannende

Kraft ; frass eine Ziege davon, so blieb die ganze

Herde stehen (Pint. qu. conv. Vn 2, 1. Theophr.

fgm. 175 ed. Wimmer); sie war Amulett gegen

Geschwiilste (Diosk. m. m. Ill 21). Eine Abart

davon, centum capita, erregte nach magi et

Puthagoriei (Nechepsos?) Liebe beim andern

Geschlecht (Plin. XXII 20). Die Kardendistel
Z.auDersprucn ais Amuieu, augeuuuuen, uau UKuu«,u» \*""; ";. "'.— ., -o.. „
gegen Fieber (Plin. XXII 38). Sie schadeten 40 (gattidraga) hatte Wurmer; diese mit Brot an
B

.
B

. rt~ J-.:/, j: »v,«» j„ a™ a^tt, ^ar. c/.l.rT.or7DtiHeTi Spite (rebunnen. nallen
den jungen Gansen; man feite diese aber da-

gegen, wenn man in das Brutstroh welche legte

ODol. Vin 14, 7 PUn. X 163). Das Holz der

Hopfenbuche (ostrys) im Hause brachte sehwere

Geburten und elenden Tod (Plin. XIII 117). Die

Wurzel des Burzeldoms (tribidus) keusch und

rein gegraben, zerstorte Drusengeschwulst (Plin.

XXII 27).

Die thessalische eaiananee war ein (pikroov

den Arm der schmerzenden Seite gebunden, halfen

nach Xenokrates ein Jahr gegen Zahnweh; sie

durfte aber die Erde nicht beriihrt haben (Plin.

XXVII 89). Ebenso halfen gegen Zahnweh die

Wurmer der Weberdistel flabrum venereum,),

wenn die Pflanze die Erde nicht beruhrt hatte,

an den Zahn gebunden oder hineingesteckt (Plin.

XXV 171). Die Wurmer der Art Siymxos endlich,

in einem Beutel um den Hals oder Arm getragen,
jjie tnessanscne catanance war em yiKioov m emcmOTrara«ji "»» ™- ~-'- o =-•

(Plin. XXVH 57). Ebenso die Pflanze xrjfi.og 50 halfen gegen 4tagiges Fieber (Diosk. m. m. in
> i .'*.... t\- _i. _. _- -rtT ion T)i;», 11^ Tiio Pflamo ^ndjt/vithfnn. natte 7 Blatter
(= JLeovTOjioSiov Diosk. m. m. IV 129. Plin.

XXVLT 57). Die Ceder war wohl heilig; wenig-

stens war den Pythagoreern verboten, sich mit

ihrem Hob die Zahne zu stochern (Gottling

a. a. 0. 294 XX). Sie vertrieb Schlangen

(Plin. XXIV 19. Pallad. XH 13, 6). Bieb man

11). Die Pflanze dodeeatheon hatte 7 Blatter

und war ein Allheilkraut (Plin. XXV 28). Dosten

(origanum) vertreibt Schlangen (Diosk. m. m.

Ill 29). Spritzt man ihn mit Schwefel an

AmeisenlOcher. so verschwinden sie (Pallad. I 35,

8). Wilden Dosten um das Getreide legen, halt

S

Jhn. XXIV 19. .rallaa. All IS, 6). riieD man s). \>uuen uosieu uum« «cu™i.lB™, ..

—

as Glied vor dem Beischlaf mit ihr, so empfing Ameisen ab (Geop. II 29). Zweige davon neben

die Frau nicht (Diosk. m. m. 1 105: nach Plin. die jungen Gurken gesteckt halten Flone ab

XXTV" 18 abortiert sie dann). Die Blatter der (Geop. XII 19, 9). Der draainctdus (Soaxovxia)

rauamixvs 7 Tage in Wein getrunken, heilten 60 vertreibt Schlangen (Diosk. m. m. II 195. Plin.

Gelbsucht, 40 Tage in vSgo/uu genommen Hiift- XXIV 149); selbst ihn zu tragen schiitzt (Plin.

schmerz (Diosk. m. m. HI 165). Ein Kranz

daraus schutzt vor Trnnkenheit (Geop. Yil 31,

2). Das yagixaiv ftteyagov war nach Iuba ein

Liebesmitt'el ; deshalb trugen die Frauen es

als Halsband (Plin. XIH 142). Das chellon

vertreibt Schlangen (Plin. XXV 119). Das xig-

aiov war nach Andreas Amulett gegen Krampf-

ebenda). Er wird gegraben zur Zeit der Gersten-

reife bei wachsendem Mond und wirkt besser,

wenn ihn kein Eisen beruhrt hat (Plin. ebenda).

Die Diirrwurz (xovt%aj vertreibt Schlangen (Diosk.

m. m. Ill 126).

Die Wurzel des 1-f.iov vorher trinken, schutzt

gegen Schlangenbiss (Diosk. m. m. IV 27).
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Epheu legt der Vogel oqhtj zur Abwehr des bosen herunter, biss — unbeschrieen — mit zurlickge

Bucks ins Nest (Ael. n. a. I 35). Sein Holz liess bogenem Kopf einen nodus ab und hangte diesen

wohl Wein, aber kein Wasser durchfliessen, daher in einem Lederbeutel um den Hals (Plin. XXIII
man Gefasse daraus zur Weinprobe brauchte 125). Biss ein geschlechtsunreifer Knabe vom
Cato de agr. 111. Plin. XVI 155). Aus einem Zweig einer widen Feige die Einde herunter, so

solchen Gefass zu trinken heilte Milzsflchtige war das Mark, vor Sonnenaufgang um den Hals
{Plin. XXIV 80). Seine Beeren schiitzten vor gehangt, Amulett gegen Driisengeschwulst (Plin.

Katzenjanimer (Plin. XXIV 78). Gab man inn XXIII 130). Alles was unter einer Fichte gesat

Tage den Schafen zu fressen, so blieben sie gesund wird, gedeiht gut (Pallad. XII 7, 9). Das Floh-

(Geop. XVIII 7). Eisenkraut (nsqiarsQeoiv, verbe- 10 kraut (yvUtov, eulix), grtin ins Haus gebracht,

naoe) war nach Plin. XXV 105ff. besonders bei den vertreibt FlChe (Diosk. m. m. IV 70). Legt
Magiern angesehen. Wer es bei sich hatte, den man Gurkensamen in seinen Saft, so wachsen
bellten die Hunde nicht an (Plin. XXV 126). daraus kernlose Gurken (Plin. XIX 68). Das
Zusammen mit dem Wegerich um den Hals ge- Frauenhaar (adlavzov) braucht der Wiedehopf
hangt, vertrieb es geschwollene Driisen (Plin. gegen bosen Blick (Ael. n. a. I 35). Das Fiinf-

XXVI 26). Gegen 3tagiges Fieber gab man es Matt half gegen Fieber, und zwar nahm man
am dritten Knoten geschnitten, gegen 4tagiges am fur 4tagiges die Blatter von 4 Zweigen, fur 3-

vierten (Diosk. m. m. IV 61); ebenso beim Fieber tagiges von zweien, fur Wechselfleber von einem
des Viehs (Plin. XXVI 117). Gegen bosen Blick (Diosk. m. m. IV 42. Plin. XXVI 116, nach
sollten es die Krahen brauchen (Ael. n. a. I 35) ; 20 dem man 4, 3 oder noch mehr Blatter gemass
uberhaupt wurde es beiLustrationen(magischen?) den Tagen nimmt). Je 30 Blatter 30 Tage go-

als Amulett gebraucht und hiess deshalb lega trunken, halfen gegen Epilepsie (Diosk. ebenda).

fiordvri (Diosk. m. m. IV 61). Endlioh sprengte Das galbanum (xaXftavt)) vertreibt Schlangen
man mit dem Wasser, in dem das Kraut geweicht (Diosk. m. m. Ill 87. Col. VIII 5, 18. Plin. XII
hatte, beim Mahl, um dadurch die Freude zu 126; giftige Tiere im allgemeinen Veget. V 76, 3).

erhfihen (Diosk. m. m. IV 61. Plin. XXV 107). Sich damit zu salben, schutzt gegen den Biss

Die Eiche war den Pythagoreern heilig: Verbot (Diosk. m. m. Ill 87. Plin. XXIV 22). Gegen
des Zahnestocherns, (Gottling a. a. O. 294 XX). das Abfallen der Feigen an den Volcanalia um-
Ein Eichenpfahl im Misthaufen hielt Schlangen giebt man den Platz mit einem Gerstenstrohseil

fern (Varro r. r. I 38, 3. Col. II 15, 6). Nach30 (Plin. XVII 260). Die Gerste macht bitteres

Demokritos starb die Schlange, wenn man Eichen- Wasser suss (Geop. II 5, 14). Lasst man einen

Matter auf sie warf (Geop. XIII 8, 5). Blatter Bock am Scnlachttage Gerstenbrot fressen, so

der Steineiche bannten den Lowen fest (Ael. n. a. stinkt sein Fleisch nicht (Plin. XXVIII 264).

I 36). Eichenasche in die LOcher der Feldmause Gras braucht die Haubenlerche gegen bosen
gestopft, totet sie (Pallad. I 35, 11). Eichenasche Blick (Ael. n. a. I 35). Neun Grasknoten von 1, 2
vor Sonnenaufgang auf rostbefallenes Getreide oder 3 Grasern soil man gegen Drusengeschwulst
streuen, bringt Hilfe (Geop. V 33, 3). Eppich in ungereinigte schwarze Wolle legen. Der Be-
(aiXivov, apium) wareineTotenpflanzeund brachte treffende soil vorher ocimum essen, wahrend der

deshalb Ungliick (vgl. Bulenger; de prodig. Kranke abwesend ist, ins Haus gehen und wenn
41 = Graevius thes. ant. Rom V 501 A. 40 der dazu kommt, einen Zauberspruch sagen und
Plin. XX 113. Rohde Psyche 20, 2). Wer weib- ihm das Gras anbinden. Das soil er 3 Tage
lichen Eppich ass, wurde zeugungsunfahig (Plin. thun (Plin. XXIV 180f.). Um den Kopf gebunden,
XX 114). Der Erdbeerbaum (arbutus) hatte zau- stillt Gras Nasenbluten (Plin. XXIV 183). Sieben-

berwehrende Kraft, wenigstens brauchte man ihn knotiges Gras hilft gegen Kopfweh (Plin. XXIV
beim Vertreiben der Strigen (Ovid. fast. VI 155). 181). Mausegerste {holeus) um den Kopf oder

Die Erve (ervum) pflanzte man neben die Steckru- den Arm gebunden, bringt die Graten aus dem
ben,der Raupen wegen (Plin. XIX 179); auch bei Korper (Plin. XXVII 90). Granatapfelzweige
Rettich (Pallad. I 35, 5). Die Esche vertreibt meiden die Schlangen, deshalb soil man einen

Schlangen; sie meiden ihren Schatten, und ster- im Lager haben (Geopon. Xni 8, 3). Die Bluten
ben lieber, als dass sie sich in Eschenlaub 50 (eytim) verscheuchen Skorpionen (Plin. XXIII
verbergen (Plin. XVI 64). 111). Wer 3 Stuck verschluckt, bleibt das ganze

Der Farn (filix) verscheucht Schlangen, Jahr von Augenentziindungverschont (Diosk. m.m.
weshalb man sich an verdachtigen Orten auf ihn I 152). Oder, wer ohne jedes Band, Gurtung,
lagern soil (Plin. XXVII 80). Eine Art, die Schuhe, Ring mit Daumen und viertem Finger der

&rjXvxTsgts, bewirkte Abort oder doch Unfirucht- linken Hand eine pfliickt, seine Augen damit be-

barkeit (Theophr. h. pi. IX 18, 8. Diosk. m. m. riihrt und unzerbissen verschluckt, dessen Augen
IV 184). Die Feige gait als arbor infelix bleiben das Jahr gesund (Plin. XXILT 110). Die
(Lobeck Agl. 703g), aber andererseits hatte Gurke fiirchtet sich vor dem Donner (Pallad. IV
Aristoteles (?) sie als d/.e£updetiaxov bezeichnet 9, 8). Sie lebt in Feindschaft mit der Olive (Plin.

(Rose Arist. pseudepigr. 232, 16). Die wilde 60 XIX 65. 66. Pallad. IV 9, 8). Begiessenmit Wasser
Feige bannte den Stier (Plut. qu. conv. VI 10, 3. von Schlangengurken schutzt vor Wanzen (Varro
Plin. XXIII 130). Feigenasche vertreibt Raupen r. r. 12, 25). DenSameninSchlangengurkenwasser
(Pallad. I 35, 13). Vor Sonnenaufgang streute weichen, schutzt die Saat vor Insecten (Col. II 9,

man sie auf rostbefallenes Getreide (Geop. V 10). Ebenso der Saft der wilden Gurke (Pallad. I

33,3). In die Feigen selbst hangte man Friihfeigen 35, 16. X 3, 2. Geop. n 18, 10). Diese ver-

(grossi, okw&oi) als Amulett, um das Abfallen treibt auch Maulwurfe (Pallad. IV 9, 4) und
der Fruchte zu hindem (Geop. X 48, 2). Gegen ihr Wasser heilt, vor Sonnenaufgang daruber ge-

Drftsengeschwulst bog man einen Feigenzweig sprengt, rostbefallenes Getreide (Geop. V 33, 3).
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Der Samen der Gurke, wenn er die Erde nicht den, was zuerst flel, in die Hohe halten, und

beriihrt hat, ist ein Amulett zur Forderung der dann weiter arbeiten (Theophr. h. pi. IX 8, 1;

Empfangnis (Plin. XX 6); in Widderwolle einer missverstanden von Plin. XXI 42). Man hangte

Frau, ohne dass sie es weiss, um die Lenden sie den Kindern um, dann zahnten sie leicht

gebunden, giebt er leichte Geburt, muss aber (Plin. XXI 140). Die iris silvestris mit der

dann sofort aus dem Haus geschafft werden (Plin. linken Hand und unter einem Zauberspruch aus-

ebenda). gehoben heilte geschwollene Driisen und ahn-

Der Hahnenfuss (ranunculus) wurde als hches. Auch hier kam die Krankheit wieder,

synvpathetisches Mittel gegen Drusengeschwulst wenn man die Pflanze wieder einsetzte, was die

gebraucht, indem man einen Teil davon — wohl 10 Krautersammler thaten, wenn sie schlecht be-

nachdem die Geschwulst bestrichen worden — zahlt wurden (Plin. XXI 143f.). Die Frucht

in den Rauchhangte; doch beim Wiedereinpflanzen brauchten die Turteltauben gegen den bosen

des Krautes brach auch die Geschwulst wieder Blick (Ael. n. a. I 35). Die thrakische Pflanze

hervor (Plin. XXV 174). Ein bliihender Hanf- wcAaimos heilte selbst zerschnitteneAdern wieder

zweig neben das Bett gestellt, Melt die Miicken zu (Theophr. h. pi. IX 15, 3. Plin. XXV 83).

fern (Geop. XIII 11, 4). Die Hauswurz (sedum, Sogar ihr blosses Anbinden stillte die Blutung

aeixoon) schirmte die Saat vor Gefahren, wenn (Plin. ebenda).

man den Samen mit ihrem Wasser besprengte Das Keuschlamm^vo^ sollte den Geschlechts-

(Col. II 9, 10. XI 3, 61. 64. Plin. XVIII 159. trieb abstumpfen; deshalb bereiteten sich an den

XIX 180. Geop. II 18, 1). Unter die Gerste 20 Thesmophorien die Frauen daraus ihr Lager,

gemischt, conservierte es sie (Geop. II 30, 2). (Diosk. m. m. I 134. Plin. XXIV 59)._ Es *er-

In einen schwarzen Lappen gewickelt und dem trieb giftige Tiere (Diosk. ebenda. Plin. XXIV
Kranken ohne sein Wissen unter das Kissen ge- 61). Wer einen Zweig davon auf dem Marsche

legt, half sie gegen Schlaflosigkeit (Plin. XXVI in die Hand nahm oder im Giirtel trug, lief sich

111). Heidekraut (erice) vertreibt Schlangen nicht wund (Diosk. I 134. Plin. XXIV 63). Die

(Plin. XXIV 64). Das keliotropium half ge- Raben brauchten es gegen bosen Blick (Ael. n

gen Schlangen und Skorpionen (Diosk. m. m. a. I 35). Die Kichererbse pflanzte man neben

IV 190. Plin. XXII 59), gegen Skorpionen Gemusen, um von diesen die Raupen abzuhal-

auch als Amulett (Plin. XXII 60); und einen ten (Plin. XIX 179. Pallad. I 35, 3 propter

damit gezogenen Kreis uberschritt das Tier 30 mtdta portmta). Warzen vertrieb man , indem

nicht, denn schon die blosse Beruhrung, selbst man am ersten Mondtag jede einzelne mit

das damit gespritzte Wasser totete ihn sofort je einer Kichererbse bestrich, diese dann in

(Plin. ebenda). Vier Korner vor dem Anfall Leinen gewickelt hinter sich warf (Plin. XXII
in Wein getrunken halfen gegen 4tagiges Fieber, 149). Drei Blatter oder Samenkorner vom Klee

3 gegen Stagiges (Diosk. m. m. IV 190. Plin. (rQiyvXXov) trank man in Wein gegen dreitagiges

XXII 60). Oder man bewegte die Pflanze drei- Fieber, 4 gegen viertagiges (Diosk. m.m. Ill 113).

mal um den Kopf und legte sie dann darunter Ein Kranz aus Klette (philanthropon) heilte

(Plin. ebenda). Nach den magi, d. h. hier wohl Kopfweh (Plin. XXIV 176). Die Hundsklette

sicher aus dem Volksglauben, sollte der Kranke (lappa canaria, auch argemon vgl. XXVI 76)

selbst das Kraut drei oder viermal unter einem 40 heilte, ohne Eisen, aber unter einem Zauber-

Zauberspruch anbinden (Plin. ebenda). Nach spruch gegraben, kranke Schweine (Plin. XXTV
Dioskorides hinderte es als Amulett getragen 176). Knoblauch (allium) hangte man den Kin-

die Empfangnis (Diosk. m. m. IV 190). Das dern als Amulett um (Sittl Gebarden 119, 6).

heraelium vertreibt Schlangen (Plin. XX 178). Er vertrieb Schlangen und Skorpionen; ihn zu

Korner und Saft von einem Hollander, der essen oder einzureiben schiitzte vor ihrem Biss

nicht in der Erde, sondern auf einem anderen (Plin. XX 50). Seine Stengel, ohne Kopfe, im
Baum gewachsen ist (?), helfen gegen den Biss Garten verbrannt, vertrieben die Raupen (Pallad.

eines tollen Hundes (Veget. V 83, 2). Die I 35, 6). Die Weinberge schiitzte er dagegen,

Hundsrose (eynorrhodon) half gegen den Biss wenn man die Sicheln zum Beschneiden damit
eines tollen Hundes ex oraculo (Plin. VIII 152; 50 einrieb (Pallad. I 35, 6. Geop. V30, 1. V48,5).

vgl. XXV 17). Die Wurzel einer Hundszunge Auf die gleiche Weise bewahrte man die Baume
(eynoglosson) mit 3 Samenstriinken half gegen (Geop. X 80), oder man hangte ihn darin auf

dreitagiges, die einer Pflanze mit vieren gegen (ebenda). Lauchkopfe im Brutstroh schutzten

viertagiges Fieber (Plin. XXV 81). Das Laub die Eier gegen Donner (Col. VHI 5, 12). Auf
des hypoglosson war Amulett gegen Kopfweh gewisse Weise bereitet, und dem Vieh vom
(Diosk. m. m. IV 130). 24.—26. Juni gegeben, hielt er es fur ein ganzes

Die Pflanze impia rfihrte kein Tier an. Jahr gesund (Veget. I 18, 18). Bei Rosen ge-

Zwischen 2 Steinen gerieben, heilte sie Beklem- pflanzt, machte er diese wohlriechender (Geop.

nrongen. Wer sie einmal ass, war fur immer vor XI 18 , 1). Gegen geschwollene Hoden half

dieser Krankheit geschutzt, daher man sie den 60 Konigskerze (verbaseum) , dem Kranken von

Schweinen zu fressen gab; welches Tier nicht einer nackten Jungfrau unter bestimmten Cere-

davon frass, das musste an angina sterben. Auch monien aufgelegt (Plin. XXVI 93). Der Kohl
die Vogel sollten ihre Jungen damit schiitzen war der Rebe feind (Plin. XIX 87 [raphanus

(Plin. XXTV 173f.). Wer die Iriswurzel graben mit Rettig verwechselt; dasselbe wohl Pun. XVII
wollte, musste — nach den Rhizotomen — einen 239]. Pallad. IX 5, 3. Geop. V 11, 3. XII 17,

Honigkuchen aus Sommerweizen als Opfer in 17. 18). Er hielt daher beim Wein niichtern

die Erde graben; ausserdem mit zweischneidigem (Cato de agr. 157. Plin. XX 84. XVII 239?. Geop.
Schwert 3 Kreise Ziehen und sie dann abschnei- VII 31, 2). Man sollte ihn vor der cena deshalb
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essen (Cato de agr. 156); asa man nachher fiinf

Blatter, so war es, als hatte man nichts gegessen

(Cato ebenda; fliichtig citiert von Varro r. r.

I 2, 28). Er gait fur Cato als eine Art Allheil-

mittel (de agr. 157). Selbst der Ham eines Kohl-

essers hatte Heilkraft (ebenda). Er war wohl

urspriinglich eine heilige Pnanze; wenigstens

sollte er, wie die Malve, in grosser Gefahr

helfen (Lobeck Agl. 903). Mit Koloquinthen-
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(Plin. XX 58). Den wilden (mxQig) braucht

der Habicht gegen bosen Blick (Ael. n. a. I 35).

Leinenwurzel tragt der Pfau unter dem einen

Fliigel gegen bosen Blick (Ael. n. a. XI 18).

Der Baum leo ist nach Cornelius Alexander

gegen Feuer und Wasser gefeit (Plin. Xm 119).

Lilienwurzel vertreibt sch&dliche Tiere (Pallad.

I 35, 11). Von der liiioxostis gab es 2 Arten,

ucuou „„„„„,» „ „„„ . i mas vaia.fem.ina Je nachdem eine Frau nach

wasser ''besprengte man rostbefallenes "Getreide 10 der Menstruation davon trank oder an ihre

(Geop. V 33, 3). Eine gerade Zahl ihrer Samen-

korner in Leinen gewickelt, war Amulett gegen

periodisches Fieber (Plin. XX 15). Koriander-

samen an die Stirn gerieben heilte dreitagiges

Fieber (Plin. XX 216). Drei Korner vor dem An-

fall schlucken, half ebenfalls (ebenda). Oder

man legte sie vor Sonnenaufgang unters Kopf-

kissen (ebenda). Nach Xenokrates hemmte er

die Menstruation im Verhaltnis der eingenom-

Scham legte, empfing sie Knaben oder Mad-

chen (Diosk. m. m. IV 188. Plin. XXV 39).

Linsen pflanzte man beim Getreide, damit es

von Stiirmen verschont blieb (Geop. II 18, 15).

Kaute jemand nuchtern eine rohe Linse una biss

wahrend dem in einen bliihenden Nusszweig, so

vertrocknete dieser (Geop. X 67, 1). Linsen

essen brachte Gemiitsruhe (Plin. XVEH 123)..

Der Lorbeer war in hohem Grade zauberwehrend.

menen Korner: 1 fur 1 Tag, u. s. w. (Plin. XX20Er verscheuchte Gespenster (Geop. XI 2,_ 5). Der

218), Der Krapp (rubia) heilte Gelbsucht, selbst

wenn man ihn nur anband und ansah (Plin.

XXIV 94). Der Hirse schadeten weder Un-

geziefer noch Vogel, wenn man an den Ecken

des Ackers ein unbekanntes Kraut vergrub (Plin.

XVIII 160). Kraut, das auf dem Kopf einer

Statue wuchs, sammelte man in einem alten

Kleiderfetzen, bei abnehmendem Mond, und band

es in rotem Leinen gegen Kopfweh an (Plin.

Aberglaubische des Theophrastos geht mit einem

Lorbeerblatt im Mund (char. 16). Die Tauben

brauchten ihn gegen bosen Blick (Ael. n. a. I

35). Sein Knistern brachte Gluck (Ovid. fast.

I 344. Prop. II 28, 36). Er wurde nie vom Blitz

getroffen (Plin. II 196. XV 134), weshalb Tiberius

einen Lorbeerkranz aufsetzte (Plin. XV 135) und

man ihn unter das Brutstroh zum Schutz der Eier

legte (Col. VIII 5, 12. Geop. XIV 11, 5), sowie

XXIV 170. Marc. Emp. I 43). Jedes Kraut 30 auf den Weinfassdeckel (Geop. VII 11). Sich

vom Ufer fliessenden Wassers, vor Sonnenaufgang

unbeschrieen gesammelt und dem Kranken an

den linken Arm gebunden, ohne dass er weiss,

was es ist, vertreibt dreitagiges Fieber (Plin.

XXIV 170). Auf einen Grenzrain warf man
ein Sieb, pfliickte die Pflanzen darin und band

sie Schwangern an, um die Entbindung abzu-

kiirzen (Plin. XXIV 171). Die Kresse (nastur-

tium) vertrieb Schlangen (Plin. XX 129), wes-

mit seinem Saft salben, schiitzte vor giftigen

Tieren (Plin. XXIII 154). Steckte man seine

Zweige in ein Kornfeld, so zogen sie den Eost

auf sich (Plin. XVTII 161. Geop. V 33, 4). Ins

Wasser gelegt, machte er es gesund (Geop. II

7, 3). Seine Blatter und seine Asche conser-

vierten die Gerste (Geop. II 30, 1). Tollen

Pferden gab man 9 Lorbeerbeeren und 21 Knob-

lauchkorner in Weisswein (Veget. V 42, 2).

halb man sie im Garten pflanzte (Col. X 231). 40 Endlich war auch ihn zum Zahnestochern zu

Die Art lepidium band man gegen Zahnweh an

den Hals (Diosk. m. m. II 205) oder an den

Arm der schmerzenden Seite (Plin. XX 181).

Wenn man die Kreuzwurz (erigeron) mit einem

Eisen umschrieb, aushob und dann dreimal ab-

wechselnd mit ihr einen Zahn beriihrte und aus-

spuckte, sie dann wieder einpflanzte, dass sie

weitergrunte, so hatte man an diesem Zahn nie

wieder Schmerzen (Plin. XXV 167). In Spanien

brauchen den Pythagoreern verboten (Gottling

a. a. O. 294 XX). Das Lungenkraut (eonsi-

ligo) brauchte man bei krankem Vieh, indem

man es mit der linken Hand vor Sonnenaufgang

ausgrub und dem Tier in das mit kupferner

Nadel durchstossene Ohr steckte. Dann ver-

lor das Tier nur das Ohr (Col. VI 5. 3. 14, 1.

VII 5, 14. 10, 7. Veget. IV 7, 13). Schafe

wurden das ganze Jahr nicht raudig, wenn man

wuchs ein Kraut, das gegen Schlangen half. 50 sie vor der Schur drei Tage mit zubereitetem

Es sprosste, wenn diese zuerst erschienen, und

verging, wenn sie wieder verschwanden (Plin.

XXV 18f.). Krokus vor dem Gelage trinken,

bewahrte vor Trunkenheit und Katzenjammer.

Kranze daraus schwachten sie wenigstens ab

(Plin. XXI 138). Kummel sollte man unter

Flftchen saen, so geriet er besser (Theophr. h. pi.

VH 3, 3. Plut. qu. conv. VII 2, 2). An Reb-

wurzeln gestrichen vertrieb er die Flohe (Plin.

Lupinensaft wusch und dann im Meerwasser

badete (Col. VII 4, 7. 8). Lupinenwasser ver-

trieb Flohe (Pallad. I 35, 8). Wenn eine Feige

ihre Fruchte vorzeitig fallen liess, hangte man ein

Biindel Lupinen in die Krone (Pallad. IV 10, 30).

Die Luzerne (medico) muss nach dem Aussaen

mit holzernen Hacken mit Erde bedeckt werden

;

uberhaupt darf dann kein Eisen mehr an die

Stelle kommen (CoL II 10, 27). Die lychnis

XIX 180). Beim Beischlaf forderte der Geruch 60 bannt Skorpionen (Diosk. m. m. HI 105. Plin.

-• " - • -"• ^ •»" XXI 171) und ist Amulett gegen weisse Flecken

im Auge (Plin. ebenda). Die lysimachia , die

nach Lvsimachos benannt sein sollte, lOste jeden

Streit. " Legte man sie auf das Joch von unver-

traglichen Zugtieren, so wurden sie friedlich

(Plin. XXV 72).

Die Malve war den Pythagoreern heilig wegen

ihres Zusammenhangs mit der Sonne; sie durfte

der Art ami die Empfangnis (Plin. XX 164).

Wilder Kummel vertrieb ebenfalls die Flohe

(Pallad. I 35, 8), der Schwarzkiimmel (ftsUv-

&iov) die Schlangen (Diosk. m. m. HI 83).

Citronen wuchsen besser, wenn man Kurbisse in

ihrer Nahe pflanzte (Pallad. IV 10, 15).

Der Lattich zweimal monatlich friih morgens

als Zahnwasser benutzt, verhindert Zahnweh

:
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deshalb nicht gegessen werden (Gottling a. a.

O 312, 37. Lobeck Agl. 898). Sie half in

hochster Not (Lobeck Agl. 903). Ihr Saft

heilte alle Krankheiten (Plin. XX 224). Sich

mit ihr einreiben schutzte gegen giftige Insecten

(Plm. XX 223). Ihr Blatt bannte den Skorpion

(ebenda). Ihre Wurzel in schwarzer Wolle an-

gebunden heilte kranke Briiste (Plin. XX 225).

Ihr Saft erregte nach Xenokrates die Geilheit

Aberglaube 62

gegen Gifte und Zauber helfen (Theophr. h. pi. IX

15, 7). Die Myrte durften die Pythagoreer nicht

zum Zahnestochern brauchen (Gottling a. a.

O. 294 XX; sie ist Totenpflanze: Kohde Psyche

204, 2). Trug man auf langen Marschen von ihren

Zweigen, so wurde man nicht mude (Plin. XV 124).

Binge aus Myrtenholz ohne Eisen halfen gegen

geschwollene Schamteile (Plin. XV 124); eben-

dagegen half das Tragen eines Myrtenreises, an
Inr sail erregxe naun Aenujuauco mc ucuii^u vn.s ~au„ — = „ -

der Frauen ebenso wie 3 ihrer Wurzeln ange-lOdas weder Eisen noch Erde gekommen war
<ier uraueii, euousuwio ",,,_.,&

,P1 . yyttt 1fi^ Die Drossehi brauchten
bunden (Plin. XX 227). Doch band man ihren

Samen an den linken Arm gegen Pollution

{ebenda). Kreissende bettete man auf ihre Blat-

ter, so wurden sie rasch entbunden, doch gleich

nachher mussten sie weggenommen werden (Plin.

XX 226). Gleiehe Kraft hatte die wilde Malve

{althaea; Plin. XX 229). Funf oder sieben Mandeln

niichtern essen, bewahrte vor Trunkenheit (Geop.

VII 31 , 1). Der Mandragoras (vgl. zu ihm

(Plin. XXIII 163). Die Drossehi brauchten

Myrten gegen den bosen Blick (Ael. n. a. I 35).

Mit natrix vertrieb man im Picenischen von

den Frauen die Fatui (Nachtmaren Plin. XXVII

107). Die schwarze Nieswurz musste vor dem

Graben umzogen werden: der Graber stand

nach Osten und betete; ausserdem gab er auf

die Vogelzeichen acht, denn wenn ein Adler

herbeiflog, musste er noch in dem Jahr sterben

^ener'Eh-. Mus XXX 21^0 -ste d^M^^'tTlX 8 8 Plin XXV 50). Wo

mit einem Schwert umschrieben werden; wer

ihn schnitt, musste nach Westen stehen, ein

anderer ihn umtanzen und mOglichst viel jieqI

atpQodioiav reden (Theophr. h. pi. IX 8, 8; vgl.

Plin XXV 148). Er war hervorragend als

xpikxQw (Ovid. fast. V 229ff. Theophr. h. pi. IX

9, 1 u. 0.) Die Wurzeln vom weissen und

schwarzen Mangold (beta) hangte man an einem

Band gegen Schlangenbisse um; der schwarze

war aber besser (Plin. XX 69). Wenn man 30

«inen Mastixstock (lentiseus) umgekehrt neben

einer Feige in den Boden steckte, so bekam sie

keine Wurmer (Col. V 10, 9; de arb. 20, 3.

Plin. XVH 256). Pfliickte man unreife Maul-

beeren, wenn der Baum knospete, mit der linken

Hand, so stillten sie jeden Blutfluss, wenn sie

die Erde nicht beriihrt hatten (Plin. XXIII 137).

Dasselbe that ein Maulbeerzweig mit unreifen

Friichten, der die Erde nicht beriihrt hatte und

sie in der Nahe von Beben wuchs, gaben diese

einen urinerregenden Wein (Theophr. h. pi. IX

10, 3), daher Cato 3 Biindel davon um die Keben

legt, um ihn zu erzielen (de agr. 114. 115). Saet

man ein wenig Getreide und Niesswurz um den

Acker herum, so schadigen keine Vogel die Saat

(Geop. II 18, 2). Wallnusse, von einem ntich-

ternen Menschen gekaut, aufzulegen, half gegen

den Biss eines tollen Hundes (Plin. XXIII 149).

Die Ochsenzunge (pseudoaiiehusa) pfliickte

man mit der linken Hand unter einem Zauber-

spruch und band sie als Amulett gegen 3tiigiges

Fieber an (Plin. XXH 50 magi). Die Art

oroXEi)Jg war Amulett gegen giftige Tiere, be-

sonders Schlangen. Spie man ihren zerkauten

Saft einem solchen Tier ins Maul, so starb es

(Diosk. m. m. IV 24. Plin. XXII 52). Nahm
man das Mark eines sprossenden buglosson unter

einem Zauberspruch heraus und band es mit 7
jirucnten, aer uie arue mom, ucmun uanc ""^ ""™ "—— »*--~- —

•

—- .

bei VoUmond ffepfltickt war. Besonders Frauen 40 Blattern an vor dem Anfall, so vertrieb es das

banden ihn gegen iiberreiche Menstruation an

den Arm (Plin. XXIII 138). Die Melde (chry-

solaehanum) so angebunden, dass der Kranke

sie sehen kann, heilte Gelbsucht (Plin. XXVII
66). Die Melisse (tnelissopkylhn) rieb man an

die StOcke, dann entflogen die Bienen nicht.

Btischel davon (oder Besen? scopae) hielten die

Schwarme bei einander (Plin. XXI 149). Die

wilde Minze vertrieb Skorpionen (Plin. XX 145),

Fieber (Plin. XXVI 116). Das oeimum (ein

Futterkraut) durfte nur abgerissen, nicht_ ge-

schnitten werden, sonst wuchs es nicht wieder

(Cato de agr. 54). Fur das Gartengewachs oeimum
hatten die Skorpione grosse Vorliebe, nach africa-

nischem A. musste man sterben, wenn man von

einem Skorpion gebissen wurde und vorher oeimum
gegessen hatte (Plin. XX 120). Bieb man ein

Biindel davon mit 10 Krebsen, so kamen alle
wime minze vertneo oKoryiouen ^run. aa"^, ^^^.^ *«.«.. »~~ -- — -> --.

die Katzenminze (wpeta) Schlangen (Plin. XX 50 Skorpionen aus der Mhe dorthin zusammen

158). Minze bei Kohl gepflanzt, schutzte ihn

vor Raupen (Pallad. I 35, 5). Die rj&voapiog vor

dem Beischlaf der Frau untergelegt, verhin-

derte Empfangnis (Diosk. m. m. Ill 36). Biss ein

Milzkranker im Garten Minthe ab und ass sie

unter einem Zauberspruch 8 Tage lang, so ge-

nas er (Plin. XX 151). Fielen die Mispel-

fruchte vorzeitig, so nahm man ein Stuck von

der Baumwurzel und bohrte es in den Stamm

(ebenda). Gekaut und in die Sonne gelegt er-

zeugte es Wurmer (ebenda ; nach Geop. XI 28, 3

Skorpionen), unter einen Stein gelegt Skorpionen

(Plin. ebenda). Legte man unter die Schussel

eine vollstandige Pflanze mit der Wurzel, so

konnte kein Weib aus ihr essen, ehe sie entfernt

wurde (Geop. XI 28, 3). Jedoch sein Wasser

auf die Saat gesprengt, schutzte vor Ungeziefer

(Col. X 318ff.). DerOlbaum war heilig: seine
tier xsaumwurzei Una uourie es ui uen craira y\jm. <*. Hi™.). ~~* w ..-• o- -—
^Pallad IV 10 21) Die Mistel war gegen 60 Fruchte durften nur von keuschen und reinen
i, '

, „, ' ' • .. mi-. vttt nns l_ A-V,«:4.«.„ ~.Unnn ntunlsii fPalla^ T fi \i f+Pfin
Feuer und Wasser gefeit (Plin. XIII 119). Am
ersten Mondtag ohne Eisen von einer Eiche ge-

pfluckt, heilte sie Epilepsie; trugen Frauen sie

bei sich, so empfingen sie; gekaut und auf die

Geschwiire gelegt. heilte sie sie rasch; sie durfte

aber in keinem Fall die Erde beriihrt haben

(Plin. XXIV 12). Das homerische moly sollte

noch bei Pheneon und in Kyllene wachsen und

Arbeitern gelesen werden (Pallad. I 6, 14. Geop.

IX 2, 5). Man nahm 01 in den Mund und be-

spritzte damit die Fruchte, dann thaten ihnen

die Wespen nichts (Geop. IV 10). Wenn man

die wilde Feige beschnitt und dann 7 Tage

olve).aicp besprengte, wurde sie zahm (Geop. X
49). Besondere Kraft schrieb man dem beim

Olpressen abfliessenden Schaum, der amurea,
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zu. Sie hielt alle Insecten fern, daher man die

Tenne mit ihr begoss (Cato de agr. 91. 129. Varro

r. r. I 51, 1. Geop. II 26, 6), sie in den Verputz der

Scheunen that (Cato de agr. 128. Varro r. r. 1 57, 2.

Col. II 19, 1. I 6, 12. 14. Geop. II 27, 7),

und den Samen in sie legte, um so die Saat zu

feien (Col. II 9, 11. X 351ff. Geop. II 18, 7).

Mit amurca erhalt man das Vieh gesund (Col.

VI 2, 4). Verlor eine Feige ihre Priichte, so

bestrich man den Stamm damit (Pallad. IV 10, 10

30). Zur Zeit der Plejaden goss man sie mit

Wasser zu gleichen Teilen um die Feige, so be-

hielt diese ihre Friichte (Geop. X 48, 4). Wenn
man Oleanderzweige dooSodoupvtjJ in die 4 Ecken
und die Mitte des Feldes steckt, so wachst das

Unkraut oohqoUodv nicht (Geop. II 42, 1). Uber-

schreitet eine Schwangere die Pflanze Syoofia oder

isst sie, so abortiert sie (Diosk. m. m. Ill 137.

Plin. XXVII 110). Beriihrt eine Schwangere ihren

Leib dreimal sacht mit oi-vdxav&a, so abortiert 20

sie (Diosk. m. m. I 122). Die grossere Wurzel

der Sqxis oder xvvog ojoziff'mussten die Manner
essen, dann erzeugten sie Knaben; die kleinere

die Frauen, um Madchen zu gebaren. In Thes-

salien tranken die Frauen sie frisch in Ziegen-

milch zur Erregung der Geilheit; getrocknet

hemmte sie diese (Diosk. m. m. Ill 131. Plin.

XXVI 95. XXVII 65).

Die paeonia oder glyeyside musste man nachts

graben ; denn bei Tage hackte einem der Specht 30

die Augen aus, und wer die Wurzel abschnitt,

dem Ixnhixu ij e8ga (Theophr. h. pi. IX 8, 6.

Plin. XXV 29 = XXVII 85). Ihre Korner

halfen gegen den Alp (Diosk. m. m. Ill 147.

Plin. XXV 29). Der Kern der Dattelpalme ist

Amulett gegen bOsen Blick (Plin. XIII 40). Wer
einen Pappelzweig in der Hand hat, lauft sich

nicht wund (Plin. XXIV 47). Weisspappelrinde

mit Maultiernieren getrunken ist axoxiov (Diosk.

m. m. I 109). Gegen Fieber pfliickte man mit 40

der linken Hand parthenion unter einem Zauber-

spruch, ohne umzublicken, ein Blatt davon legte

der Kranke unter die Zunge und spiilte es mit

Wasser ninunter (Plin. XXI 176). Die pastinaca

vertrieb Schlangen (Plin. XX 29); ebenso die

pastinaea erratica; wer diese bei sich trug oder

von ihr gegessen hatte, wurde nicht gebissen

(Plin. XX 31). Man grub sie vor Sonnenaufgang

aus, wickelte sie in die naturfarbene Wolle eines

Schafes, das ein Weibchen geworfen hatte, und 50

band sie an gegen Driisengeschwulst. Doch

musste sie nach einigen mit Gold gegraben

werden und durfte die Erde nicht beruhren (Plin.

XX 29). Das Pech benutzt die Hexe bei Ovidius

zum Binden der ublen Nachrede (fast. II 577).

Man bestrich damit an den Anthesterien die

Thurpfosten zum Schutz gegen die Gespenster

(Rohde Psyche 217). Die pesoluta untergelegt

machte besonders Manner impotent (Plin. XXI
184). Der nevxe&avos vertreibt Schlangen (Diosk. 60

m. m. HI 82). Wirft man vorher Pfriemen-

kraut (ferula) in die Setzgrube, so wachsen

die Mandelbaume rascher (Geop. X 57, 9). Ge-

gen geschwollene Driisen bei Schweinen spaltet

man es und bindet es mit einem Leinenband

so an, dass es die Drusen beriihrt (Col. VII 10,

3). Epileptischen giebt man es yom 4 ten bis

7 ten Mondtag (Plin. XX 261). Vom <pvXXov

unterschied man 2 Arten, aQQevoyovov und &rjXv-

yovov. Beide hatten die entsprechende Wirkung auf
die Geburt (Diosk. m. m. Ill 130 = Plin. XXVII
125; vgl. Theophr. h. pi. IX 18, 5 = Plin.

XXVI 162). Platanenblatter hangte man auf den
Wegen gegen Fledermause auf (Geop. XIII 13).

Die plistoloehia uber dem Herd aufgehangt,

scheuchte die Schlangen aus dem Haus (Plin.

XXV 101). Der Poley (puleium) vertrieb Schlangen

(Plin. XXI 145). Nach Musaios und Hesiodos

musste sich damit salben, wer nach Ehre und
Euhm strebte (Plin. ebenda). Band man ihn am
Fundort sofort an, ohne dass er die Erde beriihrte,

so heilte er die suffusio oculorum (Plin. XXI
147). Zwei Zweige davon auf die Ohren gelegt,

bewahrten vor Sonnenstich (Plin. XX 152). Roch
man vor dem Fieberanfall an einem in Wolle

gewickelten Zweig oder legte man- ihn ins Bett,

so half das nach Xenokrates (Plin. XX 155).

Dm bei sich tragen, schiitzte gegen Wundlaufen
(Plin. XXVI 91); wer ihn nuchtem sammelte
und rtickwarts anband, bekam keine Schmerzen

in den inguina (Plin. ebenda). Die Wurzel des

Portulak (poreillaea) trug ein Bekannter des

Plinius gegen unertragliche Zapfchenschmerzen

stets am Hals, ausser im Bade (Plin. XX 215).

Wer sich mit ihm einrieb, litt das ganze Jahr

nicht an Fluss (ebenda). Wer den wilden Por-

tulak (arbqaxlrj) trug, den stach kein Skorpion

(Plin. XXV 163).

War eine Quitte krank, so blattete man sie

ab und vergrub eine ungerade Zahl ihrer Friichte

unter ihren Wurzeln. That man das jahrlich,

so war der Baum stets gesund, lebte aber nicht

lange (Pallad. Ill 25, 23). Die Wurzel nahm
man, nachdem man die Erde umschrieben hatte,

mit der linken Hand heraus und sprach einen

Spruch dazu, so heilte sie als Amulett Driisen-

geschwulst (Plin. XXIII 103).

Drei Blatter der wilden Bauke (eruca) mit der

linken Hand gepfluckt und in gesusstem Wasser

getrunken, iibten einen — nicht erhaltenen —
Zauber (Plin. XX 126). Die Raute (ruta) war dem
A. besonders lieb. Man saete sie unter Fliichen

(Pallad. IV 9, 14). Noch besser war es, wenn
man gestohlene Raute dazu nahm (ebenda). Vor

der Beruhrung einer Frau in menstruis ging sie

aus (Col. XI 3, 38. Pallad. IV 9, 14). Nicht

einmal mit blosser Hand jaten durfte man sie,

sonst bekam man Schwaren (Col. XI 3, 38).

Vor allem vertrieb sie Schlangen (Plin. XX 133)

und wilde Tiere. Daher hangte man sie im Tauben-

schlag auf (gegen animalia inimica iiberhaupt;

Pallad. I 24, 2. Geop. XIV 4). Gegen Katzen

schutzt man die Vfigel, wenn man sie ihnen unter

den Flugel bindet (Geop. XIII 6). So schiitzte

man besonders die Huhner (Diosk. m. m. DTI 45.

Geop. XIV 9, 6. 15). Zur Feige fuhlte sie be-

sondere Zuneigung: in ihrem Schatten gedieh

sie tippiger (Pallad. TV 9, 14). Verlor eine Feige

ihre Friichte, so hangte man einen Rautenzweig.

und einen Flusskrebs in ihrer Krone auf (Pallad.

IV 10, 30). Bettnasser mussten 7 Tage gerostete

Raute trinken (Diosk. m. m. Ill 45). Mit der

Milch einer Frau. die einen Knaben geboren

hatte, stellte sie die Sehscharfe wieder her (Plin.

XX 135). Gegen Entziindung gebrauchte man
die bei Ariminum wachsende Reseda, wobei man

dreimal einen Spruch sagte und ausspie (Plin.

XXVH 131). Rettigsaft schutzt vor Skorpionen
(Plin. XX 25). Rohrlaub gebrauchte das Reb-
huhn gegen Fascination (Ael. n. a. I 35). Rosen
musste man unter Pfirsich- und Apfelbaume
pflanzen, dann wurden die Friichte rot (Geop. X
15, 1. 19, 3). Rosenwurzel anbinden, heilte

Skorpionenstich nach „Demokritos" (Geop. XIII
8). Das heilkraftige rodarum durfte von

da). Ein Kranz aus einer ungeraden Zahl
Blatter der Stechwinde (milax) heilte Kopfweh
(Plin. XXIV 82). Den Saft einer anderrf Art
gab man Kindern ein, um sie fur ihr Leben
gegen venena zu feien (Plin. XXIV 83). Die
Sternblume mit der linken Hand gepfluckt und
am Gurtel angebunden, heilte die inguina (Plin.
XXVII 36). Der Sturmhut (acmiitum) bannte
Skorpionen, aber weisse Nieswurz hob den Bann

keinem Metall beriihrt werden. Welcher Kranke 10 wieder auf (Diosk. m. m. IV 77. Plin. XXVH
damit gesalbt war, spuckte 3mal nach rechts

aus. Besonders gut half es, wenn man es sich

von 3 Dienern verschiedener Nation einreiben

liess (Plin. XXTV 172). Die Pflanze govs in

Purpurwolle angebunden, stillte Blutungen (Diosk.

m. m. IV 43).

Das saeopenium niitzt gegen Zauber (Plin.

XX 197). Das satyrion wirkte, in der Hand
gehalten, stimulierend auf den Geschlechtstrieb

6; vgl. XXV 122). Styrax vertreibt Schlangen
(Plin. XH 81).

s

Die Tamariske gait als Unglucksbaum (Plin.
XXIV 68; vgl. XVI 108). Frassen die Schweine
aus TrOgen von Tamariskenholz, so verloren sie
die Milz (Plin. XXTV 67). Ein Zweig davon,
an den weder Erde noch Eisen gekommen war,
unter dem Hemd getragen, half gegen Leibweh
(Plin. XXIV 68). Die Asche der Art brya mit

(Diosk. m. m. IH 134. Plin. XXVI 98). Man 20 Ochsenurin gemischt, machte impotent] nach
glaubte von seiner Wurzel dasselbe, wie von der der
orchis (Plin. XXVI 96f.; vgl. oben S. 63). Das
Saubrot (eyelaminm) vertrieb alien bosen Zauber;
daher hiess es auch amuktum (Plin. XXV 115).
Auf eine zauberbrechende Wirkung spielt auch an
Theokritos V 123. Seine Wurzel beschleunigte
als Amulett die Entbindung (Theophr. h. pi. IX
9, 3. Diosk. m. m. II 193). Aber wenn eine
Schwangere dariiber schritt, so abortierte sie

den magi auch mit dem Harn eines Eunu*hen
(Plin XXIV 72). Die Pflanze Ttjteydov diente
zu Liebesorakeln , indem man sie am Arm zer-
klatschte (Theokr. HI 28f.; vgl. Robert Arch
Zeit. XXXVII 83). Ein Terebinthenzweig um-
gekehrt in die Setzgrube gestellt, schiitzte die Feige
vor Wiirmern (Pallad. IV 10, .29). Salbte man
die Horner der Rinder mit 01, in dem Tere-
binthen gekocht waren, so wurden sie bei der

(Diosk. ebenda. Plin. XXV 115). Sie wurde auch 30 Arbeit nicht miide (Geop. XVII 9). Frassen die
zu Liebestranken gebraucht (Theophr. h. pi. IX
9, 3. Diosk. m. m. II 193). Der Schachtelhalm
(equisetum) in einem neuen Topf auf l/

3 einge-

kocht und 3 Tage getrunken, nimmt den Laufern
die Milz weg (Plin. XXVI 132). Wer von der
Seerose trinkt, wird der Potenz auf 12 Tage be-

raubt (Plin. XXV 75). Neben der Rebwurzel
soil man 3 Senfkorner vergraben, die dann den
Schadling fSgov%os toten (Geop. XIII 2). Gegen

Schweine teuerion, so verloren sie die Milz (Plin.
XXV 46). Das thdyphonon totete Skorpionen,
die aber durch weisse Nieswurz wieder belebt
wurden (Theophr. h. pi. IX 18, 2. Plin. XXV
122). Die theronarea bannt alle wilden Tiere
(Plin. XXV 113). Das thiaspi muss mit einer
Hand unter einem Zauberspruch gepfluckt werden
(Plin. XXVII 140). Die triorehis = xevxavgis
wird von dem gleichnamigen Habicht bewacht,

angina grabt man die Pflanze s-ederitis mit der 40 vor dem sich der Krautersammler in acht nehmen
linken Hand und einem Nagel aus und bindet
sie an. Wird sie wieder gepflanzt, kommt auch
die Krankheit wieder (Plin. XXVI 24). Sie
stillte jede Blutung, auch ganz frische Wunden,
sofort (Plin. XXVI 135). Den siler mieden die
Schlangen; deshalb trugen die Bauern einen
Stock aus seinem Holz (Plin. XXIV 73). Giebt
man einem Bock am Schlachttage silphium zu
fressen, so stinkt sein Fleisch nicht (Plin. XXVIII
264). Tragt ein Apfelbaum saure Apfel, so 50
giesst man silphium mit Wein fiber seinen
Wipfel (Col. arb. 23, 1. Pallad. IV 10, 3).

Spargelwurzel als Amulett getragen, machte un-
fruchtbar (Diosk. II 151). Spart an den Pfirsich
gebunden, heilte seine Krankheiten (Pallad. XII
7, 6). Die Gefasse, in die der Wein umgefullt
wird, muss man mit Spart reinigen, dann giebt
es wenig Hefe (Geop. HI 5, 9). Der Spring-
wurz bedienten sich Specht und Wiedehopf, um

muss (Theophr. IX 8, 7). Wer sie schneidet,
verwundet sich meist (Plin. XXV 69' vgl
Mannhardt Feldk. I 34ff.).

Will man die Uhne als Hauspfosten brauchen,
so muss man sie umgekehrt aufstellen (Plin.

XVI 210). Einen Maulbeerzweig auf eine Ulme
zu pfropfen, bringt grosses Ungliick (Pallad. Ill
25, 30). Die virga sanguinea gait als Unglucks-
baum (Plin. XXIV 73).

Wachholder vertreibt Schlangen (Plin. XXIV
54). Gegen, 3tagiges Fieber kochte man 3
Wurzeln des Wegerichs (plantago) in 3 cyathi
Wasser, gegen 4tagiges vier in vier (Plin. XXVI
115; vgl. XXV 174. XXVI 24). Die Weide macht
unfruchtbar (Diosk. m. m. I 135. Ael. n. a. IV 23.
Plin. XVI 110). Bei Reben gepflanzt, beein-
trachtigt sie den Geschmack des Weins (Col. V
7, 1). Der Wein war sehr zauberbrechend. Die
Hexe des Ovidius benutzt ihn gegen die inimica

prv^vvv^ (
o
eI
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n - a
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45

-
ITI 26-6O0™ (fast, n 579). Den Samen mit Wein be-

Plin. X 40. XXV 14). Die Stabwurz (habrotonum

,

vertrieb Schlangen (Diosk. m. m.m 26). Unters
Bett gelegt, sthnulierte sie den Geschlechtstrieb

;

besonders half sie gegen „Nestelkniipfen" (Plin.

XXXI 162). Die Stechpalme (aquifolia) ins
Haus oder Gehoft gepflanzt, hielt bosen Zauber
ab (Plin. XXIV 116). Ein Wurfstock daraus
traf nach .Pythagoras" unfehlbar sein Ziel (eben-

Paoly-Wiasowa

sprengen, schutzt ihn gegen Krankheit und In-
secten (Plin. XVHI 157. Geop. II 18, 6). Den
Weinberg selbst schiitzte man dagegen, wenn
man Reben verbrannte, die Asche mit Rebenharz
(Sdxgvov) und Wein in seiner Mitte vergrub
(Geop. V 30, 4). Nach Apuleius schiitzte da-
gegen, wenn man beim Untergang der Leyer
(22. Nov.—12. Febr.) eine gemalte Traube im

3
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Weinberg weihte (Geop. I 14, 10. Phn. XVIII

294 aus Varro). Gab man den Huhnern im Futter

Kebbliite, so pickten sie nicht an den Trauben

(Plin. XXIII 12). Maultiere, die Wem Shrunken

hatten, schlugen nicht aus (Plin. XXX 149).

Den Saft, der nach dem Scbmtt aus den Reben

floss, goss man einem Trunkenbold ohne sein

Wissen in den Wein, dann wurde er geheilt

(Geop. YII 32). Der Bssig half gegen alle

kftigen Tiere. Ein von einer aspis gebissener 10

Mann ftthlte den Schmerz erst, als er den Essig-

schlauch, den er getragen hatte, ablegte (Phn.

XXIII 55f.). Die wilde Rebe (labrusca) brauchte

man als Amulett (Plin. XXIII 20). Der Weiss-

dorn vertrieb jeden bosen Zauber (Ovid. last.

VI 129. Diosk. m. m. I 119), daher auch Ue-

spenster (man kaute ihn deshalb morgens an

denAnthesterien, Rohde Psyche 217) und die

Strigen (Ovid. fast. VI 165); und als Amulett

die riftigen Tiere (Diosk. m.m. HI 12). Nach Demo- 20

kritos sollte man seine Wurzel bei Fruhhngs-

anbruch 14 Tage lang ins Trinkwasser der

Rinder legen (Geop. XVII 14 3; vgl. Garg

Mart 10) Ein Kranz aus Weissdorn hall

g^en Kopfschmerzen (Plin. XXIV 108) Der

Weih brauchte ihn gegen bosen Bhck Ael. n a.

I 35) Wer sich Wermut {absinthium) ans Ore-

stes steckt, lauft sich nicht wund (Schol Ari-

stoph. Equit. 1578. Cato de agr. 159 Phn. XXVI

911 Einem Kranken unbewusst unter den Kopt 30

gelegt, bringt er Schlaf (Plin XXVn 52). Em
Granatapfelbaum trug nach Gargihus reichlich,

wenn man seinen Stamm vor dem Knospen nut

Wolfsmilchsaft (tithymallus) und Portulak zu

gleichen Teilen bestrich (Pallad. IV 10, 6). Wer

sie sammelte, scharfte dadurch seme Augen (Flin.

XXV 78 euphorbia). So viel Tropfen lhres

Saftes man auf eine Feige tropfelte, so ott pur-

gierte man (Plin. XXVI 63 tithymallus). Wer

das Mark ihrer Zweige trug, vmrde ad vemremW
vronior. Theophrastos sollte dariiberUnglaubliches

erzahlt haben (Plin. XXVI 99). Eine Wunschel-

rute kannten auch die Alten (Otto fepnchw.

1907); welche Pflanze es war, wissen wir rocht.

Die Zaunriibe {vitis alba, bryonia) brach Zau-

ber; daher wollte „Tarchon« die Umzaunung des

Gartens aus ihr gemacht wissen, gegen Blitz und

Unwetter (Col. X 346f.). Pflanzte man sie urn

das GehOft, so kamen keine Habichte in lhren

Bereich (Plin. XXIII 28). Die Meerzwiebel (ax tilth 50

scilla) schutzte auch gegen Zauber. Deshalb

brachte man sie an der Thiir an (Diosk. mm.
II 202. Pun. XX 101 aus .Pythagoras"). Da-

rauf spielt auch Theokritos V 121 an. Im

Garten gesaet oder aufgehangt, Melt sie die

Raupen ab (Pallad. I 35, 3). Sprangen die

Granatapfel am Baum auf, so pflanzte man

Meerzwiebel urn ihn (Col. V 10, 16; arb. 23, 2.

Geop. X 30). Um Apfelbiiume pflanzt man sie,

dann fressen keine Wiirmer an den Apfeln 60

(Geop. X 18, 2). Feigenstecklinge steckte man

in Meerzwiebeln. dann wuchsen sie besser und

bekamen keine Wiirmer (Plin. XVII 87. Pallad.

IV 10, 25. Geop. X 46). tjberhaupt gedieh

alles so Gesteckte besser (Pallad. Ill 29, 2).

Gegen Flechten an den Feigen pflanzte man sie

an deren Wurzeln (Geop. X 50). Bei Friihjahrs-

anfang legte man sie dem Vieh 14 Tage ins

Trinkwasser (Garg. Mart. 10. Geop. XVII 14, 3

aus „Demokritos"). Vom 13. Februar an giebt

man ihm 15 Tage einen Trunk aus Meerzwiebeln,

Pappeln und Salz zu saufen, so bleibt es das

ganze Jahr gesund (Veget. IV 2, 5). Oder man
gibt 3 Tage lang je 3 heminae eines Trankes

aus squilla, Zaunriibe und serpyllum (Veget.

IV 2, 10). Hangt man dem Leithammel scilla

um, so fallen keine Wolfe in die Herde (Geop.

XVTLT. 17, 8); denn ihre Blatter bannen den Wolf

(Ael. n. a. I 36).

VI. Tiere.
Der Adler wird nicht vom Blitz getroften

(Plin. II 146), als armiger Iovis (Plin. X 15).

Sein Erscheinen war gliickverheissend (Schwarz,

Menschen und Tiere im A. Celler Progr. 1888,

30f£); daher die rOmischen Legionen ihr Winter

-

quartier nur nahmen, wo ein Adlerpaar war

(Plin. X 16 ?). Seine Federn, unter andere Vo-

gelfedern gelegt, verdarben diese (Ael. n. a. IX

2. Plin. X 15). Der rechte Fliigel in der Mitte

eines Ackers vergraben, wehrte den Hagel ab

(Geop. I 14, 2). Der Magen des Seeadlers (ossi-

fragus) war Amulett gegen alle Darmleiden (Plin.

XXX 63). Der „Angang* des Affen gait als sehr

ungiinstig (Schwarz a. O. 40). Von Ameisen ge-

grabene Erde legte man auf geschwollene Drii-

sen und wusch sie 3 Tage nicht ab; das halt

auf ein Jahr (Plin. XXX 39). Sie half auch

dem Vieh gegen Schlangenbiss (Veget. V 78, 1).

Gegen Brustbeklemmungen nahm man 3 mal 7

Asseln in Honig ein (Plin. XXX 47).

Der Biir hauchte seine Beute an und schutzte

sie so vor deu andern Tieren (Plin. XI 277).

Die WeinstOcke bestrich man mit Barenfett ge-

gen Ungeziefer (Geop. V 30, 1), oder man salbte

damit die beim Beschneiden verwandten Sicheln

(Pallad. I 35, 2. Geop. V 30, 1). Auch sein

Blut konnte man dazu brauchen (Col. arb. 15.

Plin XVII 265). Der Wirbelknochen des Bar-

sches war Amulett gegen Fieber (Plin. XXXII

116) Der Seebarsch (lupus marmus) war

Schwangern sehr gefahrlich. Sie konnten beim

Anblick eines Weibchens abortieren. Zum Schutz

trug man das Mannchen gesalzen im Armnng

(Plin XXXII 8). Rieb man die Sichel, mit der

die Reben beschnitten wurden, mit Biberfett, so

litten die StOcke nicht von Insecten (CoL arb.

15 Plin. XVII 265). Uberschritt eine Schwan-

geire einen Biber oder auch nur sein Geil, so

abortierte sie. Selbst hinubergetragen zu werden

war gefahrlich (Plin. XXXII 133f.). Die Bienen,

als Tragerinnen des Himmelstaues heilig, yer-

langten auch keusche und reine Warter (Pallad.

I 37, 4. IV 15, 4). Tote Bienen konnten wieder

belebt werden, wenn man sie in der Fruhlings-

sonne und in lauer Feigenasche warmte (Plin.

XI 69). T ,_ #i_ , p , .

Wer sich einmal im Jahr mit dem Gehirn

des Fisches cankula den Mund spulte, bekam

kein Zahnweh (Plin. XXXH 79). Der Zahn des

Fisches verhiitete, Kindern angebunden, plbtz-

liches Zusammenschrecken (Phn. XXX11 13 n-

Die Kaferchen aus Rosen (eantharides) an die

Sichel gerieben, verhuteten, dass die Reben von

schadlichen Tieren litten (Pallad. I 35, 4. Geop.

V 30 2) Die eantharides, die den Keben

schadeten, zerdriickte man am Wetzstein der

69 Aberglaube Aberglaube 70

Sicheln, dann thaten sie es nicht (Pallad. I 35, 6.

Geop. V 49, 1). Der (gelbe) Vogel j;aea<5e <o'<,-

heilte durch seinen Blick die Gelbsucht (Ael n
a. XVII 13. Plut. qu. conv. V 7, 2). Gegen
Ameisen hangte man am Feigenbaum den Fisch
coracioMts auf (Pallad. IV 10, 29).

Mit dem Zahn eines Delphins bestrich man
das Zahnfleisch der Kinder, so blieb es gesund
und sie zahnten leicht (Plin. XXXII 137). Als_„_ „„„_„...„„ .,.„,„„ Vili„. ^uui i»if ilia in. iu. u. tz); sie Dewann uoernaupt vor Jipi-
Amulett schutzte er gegen plotzliches Zusammen- 10 lepsie, wenn man sie mit panaces 40 Ta?e in
S^hrer.VplI CPlltl fthpYlflal T>DV Pionll J»>r,M ™ rt A Till-. J 1^..J.U /T»l-. VVTtTIT rt^rt^ ° -^ •

schOn, besonders 700 mal (Plin. XXVIII 183).
Wo man Eselslunge anzundet, fiiehen alle gif-

tigen Tiere (PMn. XXVIII 155). Kinder, die
man mit einem Eselsfell zudeckt, werden uner-
schrocken (Plin. XXVIH 258). Seine rechte
Hode in einem Armband getragen stimulat coi-
tum (Plin. XXVIII 261). Gekochte Eselsleber
niichtern gegessen, half den Epileptischen (Diosk.
m. m. II 42); sie bewahrt iiberhaupt vor Epi-

schrecken (Plin. ebenda). Der Fisch draco ma-
rinus half gegen die Wunde seines eigenen
Stachels (Diosk. m. m. II 15). Mit seinem
Knochen in den Zahnen stochern half gegen
Zahnschmerz (Plin. XXXH 79).

Die i%evi)tg hielt Schiffe unbeweglich fest
(Plin. XXXTT 2). Sie wurde zu Liebestranken
gebraucht und brachte im Process Gluck (Arist.

h. a. II 60 [interpoliert]. Ael. n. a. II 17. Plin

den Mund traufelt (Plin. XXVTH 258). Die
Fruchthtille einer Eselin, besonders wenn sie

einen Hengst geworfen hatte, heilte Epilepsie
(Plin. XXVIH 225) ; ferner soUte helfen das Herz
eines schwarzen Eselhengstes, wenn man es bei
Tage mit Brot prima aut secunda luna ass
(Plin. ebenda). War jemand von einem Skor-
pion gebissen, so sollte er sich nach Demokritos
verkehrt auf einen Esel setzen, der bekam dann

IX 79). bie verhinderte auch zu fruhe Geburt20die Schmerzen (Geop. XHI 9, 5). Der Esel
(Plin. IX 79. XXXH 2); doch erleichterte sie

gerade nach andern die Entbindung (Plin. XXXII
6). Nach Trebius Niger zog sie Gold, das in
einen Brunnen gefallen war, wieder empor (Plin.
IX 80). Der Elephant zog durch seinen Hauch
die Schlangen aus den Hchlen (Plin. XI 279).
Mit seinem Zahn (xsgag) bestreute man den Sa-

"J
en

<

Q
m? ihn gegen Schaden zu sichern (Geop. cm maie carmen, vuvu iiess sicn cue vorDe-

,rnxT \ v' r?
le Eldecnse gehorte zu den yll-iQa deutung wenigstens des Fluges abwenden. Die

(Ineokrit II 58). Mit der Galle der laeerta 30 Griechen sagten dann : 'Afojva xgshroiv, die Ro

kann nicht mehr briillen, wenn man ihm einen
Stein an den Schwanz bindet (Ael. n. a. IX 55),
Die Eule war im allgemeinen ein Unglflcksvogel;
nur den Athenern bedeutete der Flug des Mi-
nervenvogels Gliick (die Stellen s. bei Schwarz
23ff.; vgl. auch Otto Sprichw. 1349. 1815).
Ihr Ruf^ bedeutete auf alle Falle Unglilck, war

carmen. Doch liess sich die Vorbe-

viridis bestrich man die Krone der Apfelbaume,
so thaten die Raupen keinen Schaden und die
Apfel faulten nicht (Plin. XVII 266. Pallad. Ill
25, 15). Die Hufe der Tiere hiirtete ein Aufguss
von einem Mittel, zu dem in einem neuen Topf
eine grime Eidechse zerkocht wurde (Veget. Ill
58, 3f.). Gegen geschwollene Drii-sen band man
eine solche Eidechse an, die nach je 30 Tagen
durch eine andere ersetzt werden musste. An

mer nagelten die Eule vor der Hausthur an
(Apul. Metam. Ill 23; von Col. X 349f. wird
diese Vorschrift auf .Melampus" d. h. auf eine

griechische Quelle zuruckgefuhrt). Auch gegen
Hagel schutzte sie, mit ausgebreiteten Flugeln
angenagelt (Pallad. I 35, 1). Hatten die Amei-
sen ihr Eingangsloch im Garten selbst, so legte
man das Herz einer Nachteule daran, um sie zu
vertreiben (Pallad. I 35, 2). Der Uhu brachte

-— «.„«„>. „^^>,.. i,,Uo>>uB. .im- vcmeiueii ^jraiiau. i oo, z). j^er unu Dracnte
dere hoben gegen dies Leiden Eidechsenherz in40stets Ungluck; er gait als Totenvogel (Plin X
einem silbernen Mchschen auf (Plin. XXX 36). 34; vgl. Schwarz 25f.).
Gegen Milzsucht hangte man eine lebende Eidechse
in einem Topf vor dem Schlafzimmer des Kran-
ken auf, den er beim Aus- und Eintritt mit der
Hand beriihren musste (Plin. XXX 52). Mit
Eidechsenblut bestrich man den Kindern die
Beine, so bekamen sie keine Krampfadern. Aber
beide mussten nuchtern sein (Plin. XXX 76).
Gegen 3tagiges Fieber band man eine lebendem i 7^™ -«-«.i "a.un man cuic icucuuc i, *). uegen ciutgescnwure soiite man «ne un-
iidecnse m euiem kleinen Gefass an. Das ver- 50 gerade Zahl Fliegen digito medico zerreiben
tneb sogar RflckfaUe (Plin. XXX 104). Bruch-
leidende liess man im Schlaf von einer Eidechse
beissen. Dann hangte man diese in Schilf gebunden
in den Ranch. Wie das Tier abnahm, nahm
auch die Krankheit ab (Plin. XXX 135). Bei
Leibschneiden und Ruhr legte man sich eine
Ente auf den Leib. In diese ging die Krank-
heit uber, und sie starb (Plin. XXX 61). Rind-
vieh und Pferde wurden von Leib- und Einge-

Trug man eine lebende Fledermaus 3 mal um
das Haus und nagelte sie kopflings am Fenster
an, so wehrte sie alle Behexung ab, besonders
von den Schafstallen (Plin. XXIX 83 magi; aber
beachte die Allitteration !). Man band sie auf dem
Felde an hohe Baume, dann zogen die Heu-
schrecken ohne zu schaden vorbei (Geop. XTTT
1, 4). Gegen Blutgeschwiire sollte man sine un-

(Plin. XXX 108). Ein gewisser Mucianus trug
gegen Triefaugen eine lebende Fliege in einem
weissen ieinenen Beutel (Plin. XXVIII 29).
Schnitzel von Flusspferdhaut an die einzelnen
Grenzsteine gelegt, hielten Hagelschaden ab
(Geop. I 14, 12) ; seine Haut, im Felde ver-

graben, verhiitete Blitzschlag (Geop. 1 16). Wenn
man die Sicheln fur die WeinstOcke mit Frosch-
blut einrieb, hielt man Ungeziefer und Frost--r" "">'- """ liimgc- uiui eiiuieu, men man uugezieier una irost-

weideschmerzen schon durch ihren blossen An- 60 schaden fern (Geop. V 30, 3). Wer einem Hund
bhck befreit ; auch andere Schwimmvcigel halfen
zur Not (Col. VI 7, 1. Veget. IV 4, 6). Der
Schadel einer Eselin, die schon besprungen war,
im Garten angenagelt, machte inn fruchtbar
(Geop. XII 6). Der abgehautete Kopf eines
Esels wurde nach Tages zum Schutz der Flur
gegen Unwetter am Feldrain angebracht (Col.
X 344f.). Sich in Eselsmilch baden macht

einen gekochten Frosch zum Fressen gab , dem
lief er treu nach (Varro r. r. II 9 , 6 aus
Saserna). Gab jemand einem Hund einen leben-
den Frosch in einem Mehlkloss , so wurde er

nicht angebellt (Plin. XXXII 140 nach Salpe).
Triefaugige hangteu das entsprechende Auge eines
Frosches in einem naturfarbenen Lappen um den
Hals; geschah es zur Neumondszeit , und nahm
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man statt des Lappens eine Eierschale, so heilte

dies Mittel auch die weissen Flecken un Auge

(Plin XXXII 74). Wer Husten hatte, spuckte

einem Baumfrosch in den Mund ,
und liess ihn

frei (Plin XXXII 92). Man kochte einen Frosch

auf einem Kreuzweg in 01 undsalbtesich mit

diesem gegen 4tiigiges Fieber (Phn. XXXII lid).

Oder man eistickte ihn in 01, band ihn unbe-

schrieen an und rieb ausserdem das 01 em (Phn.

XXXII 114). Ihr Herz als Amulett getragen, und 10

das 01, in deni sie gekocht waren, minderte zum

wenigsten den Fieberfrost (ebenda). Wasser-

frosche ohne die Zehen angebunden, heilten 4ta-

giges Fieber (ebenda). Sonnenstichkranken Kin-

dern macbte man den Kopf mit einem Schwamm

feucbt und band einen Frosch umgekehrt darauf

(Plin. XXXII 138). Der Angang des Fuchses

bringt Ungliick (Keller Tiere des class. Altert.

181). Gegen den Fuchs gab man den Huh
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die andern hinein und verfielen in einen Zauber-

schlaf (Geop. XIII 1, 7). Der Hirsch hatte ganz

besondere Kraft gegen die Schlangen. Sein Atem
zwang sie aus ihren LOchern hervor (Plin. VIII

118. XI 279. Ael. n. a. II 9. Geop. XIX 5, 3).

Hirschhorn gerauchert verjagte sie (Varro r. r.

Ill 9, 14. Diosk. m. m. II 63. Col. VII 4, 6.

VIII 5, 18. Phn. Vin 118. X 195. Ael. n. a.

II 9. IX 20; vgl. Keller Tiere des class. Altert.

88). Man legte sich deshalb auf sein Fell

(Phn. XXVIII 149). Wer sein Lab trank, war

vor ihrem Biss sicher (Phn. XXVIH 150) ; es nur

beriihren, schutzte wenigstens diesen Tag (ebenda).

Man trug seinen Zahn bei sich (ebenda). Ver-

brannte man die Knochen vom obern Kehlende, so

kamen alle Schlangen dorthin (XXVIII 149, _we-

gen seines Atems). Man rieb sich gegen alle gifti-

gen Tiere mit Hirschmark ein (Diosk. m. m. II 95).

Mit Hirschhorn beraucherte man die Wunde,
1811 (ieeen uen Ducns gao iuau ucu m«- «" ""»™'«" -™- :.- .-. , ,;

nerndessen getrocknete Leber zu fressen, oder20wenn ein Stuck Vieh gebissen war (Veget. V
.
ner

. "-„.?, j n,_„4..._ „:„ c«i„V- 7R m TTrrnrphnnileTi schiitzte es die Pferde und
band den Hahnen vor dem Treten em Stuck-

chen *Fuchsfell urn den Hals (Phn. XXVLLL

265) Einen ~Fuchspems umzubinden half gegen

Kopfweh (Plin. XXVIII 166). Um sich vor

Triefaugen zu schiitzen, trug man Fuchszunge

im Armband (Plin. XXVHI 172).

Die Geier wissen 3 Tage vorher, wo Leichen

sein werden (Plin. X 19). Daher bringt ihr Er-

scheinen den Heeren Ungliick (Schwarz 29).

76, 3). Umgebunden schutzte es die Pferde und

Binder vor jeder Krankheit (Geop. XVI 1, 17. XVI
3,6). Mit geriebenem Hirschhorn bestreuteman den

Samen ; das schutzte die Saat vor Schaden (Geop.

II 18, 5). Hirschftisse (und Hasenfiisse) am Kopf-

ende des Bettes befestigt, schutzten vor Wanzen

(Geop. XIII 14, 9 ,Demokritos"). Fleisch yon

einem Hirsch, der uno mlnere getotet war, heilte

das Fieber (Phn. VIII 119). JDer unzeitige Ruf

HS* taMSV.£X&W
nge (Pfn- 30 to Halne' b^uke Ungltick (Phn. X

.

49; wH-r
^Li5" __ '™"»"»

_. _ _ , 5 , J. ,. „„+«_i;.-hi PKonon Has Krahen der Henni
XXIX 77); der Eauch seiner Federn zieht die

Schlangen aus ihren Hohlen (Ael. n. a. I 45

;

vgl. Plin. XXIX 77). Die Grille war bei den

Magiern und bei Nigidius sehr angesehen, weil

sie riickwarts geht, in die Erde bohrt, stridat

noetibus, d. h. sie stand in Zusammenhang mit

den Gespenstern, denen das stridere vor andern

zukommt (Plin. XXIX 138). Sie heilte die Rose

(Plin. XXX 106; vgl. oben S. 50)

naturlich). Ebenso das Krahen der Henne

(Schwarz 28). In einem solchen Haus stand

der Mann unter dem Pantoffel (Schwarz, eben-

da). Zu Kreissenden brachte man einen Hahn,

um die Entbindung zu erleichtern ; denn er hatte

der Leto in ihren Wehen beigestanden (Ael. n. a.

IV 29). Weil sich der Lowe vor dem Hahn

fiirchtete, vertrieb man den oongoticov, indem eine

mannbare Jungfrau ganz nackt mit einem Hahn

Der HabichtLhrei schadete den Bruteiern 40 in den Handen den Acker umging (Geop II

. .. . „ . a __ it i \.x~ i.i o rwrv.^VvUm!'' • sn die latemische Uber-
(Phn. X 152). Der Angang des Hasen brachte

Ungliick (Schwarz 40). Der Genuss seines

Fleisches machte, wie das Volk sagte, fur 9

Tage schon (Plin. XXVOI 260. Otto Sprichw.

942). Nach Cato half er gegen Schlaflosigkeit

(Plin. ebenda). Sein Lab, 3 Tage nach der Men-

struation getrunken, war dro'xiov (Diosk. m. m.

II 21) Wer sich damit einrieb, den bissen die

Schlangen nicht (Plin. XXVHI 154). Einem

42, 3 „Demokritos" ; so die latemische Uber-

setzung ; im griechischen Text nur Umgang eines

riff); oder man besprengte den Samen mit Hah-

nenblut (Geop. II 42, 4). Man zerkochte einen

lebenden weissen Hahn in Wasser und bewahrte

sein Fleisch gegen alle Pferdekrankheiten auf

(Veget. I 18, 17). Hatte das Vieh Hiihnermist

gefressen, so gab man ihm einen frischen Hiih-

nermagen ein (Veget. V 84, 4). Gegen Gelb-

iTeSHZUsZr^ to F^\bsX;T50=tpke m^n die Seine einer gelbfussigen™™ut
. .- . , . • ^ i j ;u._4.„ xi™„„ o^o+ ™+ W«spr ilaiin mit Wem ab una

den und ihn immer bei sich tragen : das milderte

Podagra (Plin. XXVOI 220). Ass eine Frau Ho-

den, Gebarmutter oder Lab eines Hasen, so em-

pfing sie Knaben (Phn. XXVUI 248). Der Ge-

nuss seines Foetus stellte die verlorene Frucht-

barkeit dauernd wieder her (ebenda). Wer den

Kot oder die Haare eines Hasen bei sich trug,

denbellten die Hunde nicht. an (Phn. XXX 147).

Die Heuschrecke hatte etwas Zauberhaftes an sich

Henne erst mit Wasser, dann mit Wein ab unci

trank diesen (Plin. XXX 93). Ass eine Frau

gleich nach der Empfangnis Hahnshoden, soge-

bar sie einen Knaben (Plin. XXX 123). Will

man mehr Hahne als Hennen erbrfitet wissen,

so muss man lange. spitze Eier unterlegen ;
um-

gekehrt kurze runde (Col. VIH 5 , 11. Ansto-

teles verlegt das vom Mannchen herruhrende

Princip an die Spitze des Eis: xegi (wcov yev.
i»ie Heuscnrecke natte etwas £auDemaii*s an aim *"""f ™~™~tj.*-~ --,-_m -fo

-

T -

(Lobeck Agl. 972), Aber sie brach auch en Zau- 60mm Man berauchert das vor^gifagen Tl ren

ber des biisen Blicks. weshalb Peisistratos erne

eherne Heuschrecke auf der Akropolis aufstellte

(Lobeck Agl. 970). Heuschreckenschwiirme ver-

trieb man, wenn man ein paar Tiere auf dem Felde

verbrannte (Pallad. I 35, 12. Geop. XIII 1, 5 ; vgl.

10, 1; Justification in Zauber iibergegangen !).

Oder man kochte eine Briihe aus ihnen, mit der

man Gruben im Feld bestrich : dann setzten sich

gebissene Vieh mit Eierschale (Veget, V 76, 3).

Hunde sind geistersichtig (Schwarz 48; ruge

hinzu Tibull. I 5, 56. Theokrit. n 12. Bur-

manni adnot. ad Ovid, fast V 429f.), blen-

ders ein weiblicher Hund aus dem ersten Wurt

(Plin VTII 151). Ihr Heulen und ihr Angang

bedeutet Ungliick (Schwarz 47f.). Selbst der

Stein, den ein Hund gebissen hatte, brachte, m
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den Wein gelegt, Zank unter die Trinker (Ael.

n. a. I 38; vgl. Plin. XXIX 102). Wer von einem
tollen Hund gebissen war, ass seine Leber (Diosk.

m. m. II 49. Veget. V 83, 1). Der Zahn eines sol-

chen Hundes, in seiner Blase an den Arm gebunden,
schutzte vor Tollwut (Diosk. m. m. II 49). Wer
sein Wasser abschlagt, wo ein Hund geharnt
hat, bekommt torpor der Lenden (Plin. XXIX
102) und wird impotent (Plin. XXX 143). Eine
Pflanze hingegen , die er beharnt hatte , ohne
Eisen gepfliickt, heilte rasch Verrenkungen (Plin.

XXIV 171). Wer ein Hundsherz bei sich hat,

den fliehen die Hunde (Plin. XXIX 99). Wer
eine Hundszunge unter der grossen Zehe im
Schuh hat, den bellen sie nicht an (Plin. XXIX
99) ; und ebenso den, der die Haut einer Hunds-
nachgeburt bei sich hat (Plin. XXX 147). Wer
eine Hundszunge gegessen hat, redet wahr (Pe-

tron. 43; oder ist die Pflanze [Diosk. m. m. IV
127] gemeint ?). Ein Riemen aus Hundsfell, 3 mal
um den Hals gelegt, schiitzt gegen Beklemmun-
gen (Plin. XXX 35). Um irgend einen Finger
wickelte man ein Stuck Hundsfell gegen Katarrh
(Plin. XXX 46). Die frische Milz eines leben-

den Hundes band man auf den Leib oder ass sie

gegen Milzschmerzen (Plin. XXX 51). Die Galle
eines schwarzen Hundes gerauchert schiitzt das
Haus vor Zauber (Plin. XXX 82), ebenso Hunds-
blut an die Wande gesprengt und sein penis unter
der Schwelle vergraben (ebenda; weil der Hund
geistersichtig?). Geschwollene Hoden bei Pfer-
den wusch man mit Hundsgalle (Veget. V 7, 1).

Mit der Nachgeburtshaut eines Hundes beriihrte

man die Lenden der Kreissenden, um die Geburt
zu erleichtern; doch durfte sie die Erde nicht
beriihrt haben (Plin. XXX 123). Knochen aus
seinem Kot band man Kindern gegen Sonnen-
stich an (Plin. XXX 135). Auf der Zunge des
Hundes befindet sich ein Wurm, den man jungen
Hunden ausschneidet, damit sie nicht toll werden.
Tragt man ihn 3 mal um das Feuer, und giebt
ihn den Gebisseaen, so schadet der Biss nichts
(Plin. XXIX 100). Die Hundalaus aus seinem
linken Ohr beruhigt angebunden jeden Schmerz
(Plin. XXX 83). Eingeweideschmerzen iibertragt

man auf einen saugenden Hund, indem man ihn
auf die Stelle legt fPlin. XXX 42). Ebenso auf ein

Malteserhiindchen bei Magenschmerz (ebenda 43).
Verborgene Eingeweidekrankheiten erkennt man,
wenn man einen blinden Hund 3 Tage auflegt
und aus dem Mund des Kranken Milch saugen
lasst. Er stirbt dann und bei der Section zeigt
sich der Sitz des Ubels (Plin. XXX 64). Einen
lebenden saugenden Hund zerkocht man in Was-
ser und bewahrt sein Fleisch gegen Pferdekrank-
heiten auf (Veget. I 18, 16). Von der Hyane
glaubte man, sie wechsle jedes Jahr ihr Ge-
schlecht, was schon Aristoteles (Tteol £ghov yev.

IH 68) bekampft hatte (Plin. VIH 105). Hunde,
auf die ihr Schatten fiel, verstummten (Plin. VIII
106). Was sie 3 mal ansah, blieb gebannt stehen
(ebenda). Trug man ein Hyanenfell um die Flur
und hangte es am Hofthor auf, so fiel kein Hagel
(Pallad. I 35, 14. Geop. I 14, 5). Das Mass,
mit dem das Saatkorn gemessen wurde, umklei-
dete man mit ihrem Fell, so gedieh die Saat
(Col. n 9, 9. Geop. II 18, 8).

Der gelbe Vogel ieteros, den Plinius fiir den

rSmischen galgukis hielt, heilte durch seinen

Anblick die Gelbsucht; er starb aber davon

(Plin. XXX 94).

Mause hielt man vom Feld ab, wenn man den

Samen mit Katzenasche bestreute; doch der

Katzengeruch blieb noch im Brot (Plin. XVIII

160). Die Krahe gait im allgemeinen als Un-

gliicksvogel; doch konnte man — wenigstens

in Phrygien — das Unheil abwehren, wenn man
10 einen Stein nach ihr warf (Schwarz 35f.). Ihr

Fleisch essen und sich mit ihrem Nest einreiben,

war in langer Krankheit sehr niitzlich (Plin.

XXX 103). Wer die Fliigel- und Schenkelsehnen

eines Kranichs bei sich hatte, wurde bei keiner

Arbeit miide (Plin. XXX 149). Krebse brauchte der

Reiher gegen den bosen Blick (Ael. n. a. I 35). Man
legte sie 8 Tage in Wasser und besprengte damit

den Samen, um die Vogel von der Saat fern zu hal-

ten (Geop. II 18, 3). Drei Stuck mit Rinder- und
20 Ziegenmist und Spreu verbrannt, schutzten gegen

Rost (Geop. V 33, 2). Gegen Raupen hangte man
einen Flusskrebs im Garten auf (Plin. XIX 180)

oder nagelte an verschiedenen Stellen einige an

(Pallad. I 35, 3). Man legte nach „Demokrkos''

viele Flusskrebse oder nicht weniger als 10 See-

krebse (izayoiQovs) in Wasser, stellte den ver-

schlossenen irdenen Topf ins Freie und besprengte

damit nach 10 Tagen alle 8 Tage oder einen um
den andern die Saaten, bis sie herangewachsen

30 waren : so thaten keine Tiere der Saat Schaden

(Pallad. I 35, 7. Geop. V 50. X 89). Gab man
den Schweinen 9 Flusskrebse zu fressen, so blie-

ben sie gesund (Geop. XIX 7, 1). Verbrannte

man im Weingarten 3 lebende Krebse, so ver-

brannten die Knospen nicht von der Hitze (Plin.

XVIII 293; dieser Schaden hiess earbunculus).

Gegen Carbunkel und Krebsschaden an den weib-

lichen Geschlechtsteilen stiess man einen weib-

lichen Krebs mit feinem Salz nach dem Voll-

40 mond und rieb das mit Wasser ein (Phn. XXXII
134). Gegen qttartana kochte man Flusskrebse

und rieb sich vor dem Anfall damit ein ; oder

man kochte sie auf i/
4 ein und trank sie nach

dem Bade; oder man schluckte ihr linkes Auge
hinunter; oder man band die Augen eines

lebendig entlassenen Krebses um (Plin. XXXII
115). Gegen Triefaugigkeit hangte man Krebs-

augen um den Hals (Plin. XXXII 74).
_
Die

Haare von den Nustern des xqios &aXaaaios

50 (eines grossen Meertiers) „sind zu vielen Dingen
gut« (Ael. n. a. XV 2). Gegen Hagel trug

man Krokodilshaut um die Flur und hangte
sie am Hofthor auf (Pallad. I 35, 14. Geop.

I 14, 5). Die Krote wurde im Zauber gebraucht

(Prop. Ill 6, 25). Ihr Anhauch machte zeit-

weilig blass (Ael. n. a. XVIl 12). Getreide sollte

man einfahren, nachdem man an der Oberschwelle

der Scheune eine Krote an einem Hinterfuss auf-

gehangt hatte (Plin. XVH1 303). Nach Archi-

60 bios sollte man sie in einem neuen Topf mitten
in der Saat vergraben, dann schadete Sturmwind
nicht (Plin. XVIII 294; vgl. Susemihl Lit-

teraturgesch. d. Alex. I 835). Die Hirse schutzte

man vor Vogeln und Wurmern, wenn man in

der Nacht vor dem Behacken eine Krote um den
Acker trug, sie dann in der Mitte in einem Topf
vergrub ; man musste sie vor dem Mahen wieder
ausgraben, sonst wurde die Frucht bitter (Plin.
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XVIII 158. Geop. II 18, 14). Leber oder Herz

der Krote in einem grauen Lappen angebunden,

half gegen 4tagiges Fieber (Plin. XXXII 114).

Gegen stranguria der Pferde nahm man sich

mit der linken Hand eine Laus aus dem Hemd
und setzte sie dem Tier in das linke Ohr, wobei

ihr Name nicht genannt werden durfte (Garg.

Mart. 20). Ein Asprenas hatte sich von der Ko-

lik befreit, indem er eine Haubenlerche in Talg

Thiir und mitten durchs Haus gespannt, ver-

nichtete die Stechmiicken (Geop. XIII 11 , 1).

Den Tritt eines Pferdes versteckte man und
dachte beim „Schlucken" an den Platz, so horte

er auf (Plin. XXVIII 26S). War jemand vom
phalangium gebissen, so musste man ihm ein

anderes gleichen Geschlechts zeigen (Plin. XXIX
84).

Der Eabe gehort zu den GeistervOgeln ; we-

ass und ihr Herz in einem goldenen Armband 10 nigstens flog des Aristeas Seele als Eabe aus

trug (Plin. XXX 63). Der Lowe sollte durch

seinen Anhauch seine Beute vor anderen Tieren

schiitzen (Plin. XI 277).

Der Fisch inaena wurde im Zauber zum Bin-

den der ublen Nachreden gebraucht (Ovid. fast.

II 578). Der Staub, in dem sich ein Maultier

gewalzt hatte, auf den Korper gestreut, milderte

die Geilheit (Plin. XXX 148). Seine Niistern

kflsste man, um sich von Schlucken und Niesen

seinem Mund (Plin. VII 174). Ihr Geschrei

brachte Ungluck, besonders wenn sie zu rCcheln

schienen (Schwarz 34). Das Volk glaubte, sie

begatteten sich mit dem Mund, oder legten ihre

Eier so (Plin. X 32), was Aristoteles (jzsgl feocor

ysv. Ill 66) zu widerlegen sucht. Daher erfolg-

ten Schwergeburten , wo man sie ins Haus
brachte (Plin. X 32). Ass eine Schwangere ein

Rabenei, so abortierte sie durch den Mund (Plin.

und Schnupfen zu befreien (Plin. XXVIII 57. 20 ebenda), auch schon beim Uberschreiten (Plin.

XXX» 31)/ Das Blut des Maulwurfs brauchte

man zur Abwehr von Hagel (Plut. qu. conv.

VII 2, 2). Bei den magi war er sehr angesehen.

Wer sein zuckendes Herz ass, konnte wahrsagen

(Plin. XXX 19). Der Zahn eines lebenden Tie-

res war Amulett gegen Zahnweh (ebenda 20). Be-

riihrte man die Saaten mit seinem Vorderbein,

so gediehen sie (Plin. XVILT 158). Sein reenter

Puss half gegen die Driisengeschwulst (Plin.

XXX 130). Gegen Eaupen schtitzte man die

Saat, wenn man den Samen mit ihrem ,Bluf
besprengte (Pallad. I 35, 3) oder aus dem Gar-

ten des Nachbars welche nahm, sie im Wasser
kochte und damit den eigenen Garten begoss

(Pallad. I 35, 6). Pieber vertrieb man, wenn
man eine Eaupe in einem Leinensackchen 3 mal
mit einem Leinenfaden umband, 3 Knoten machte

und einen Zauberspruch sagte (Plin. XXX 101).

YYX 38) Ebenso, wenn man seine Leber in 30 Eebhiihnereier trinken, machte fruchtbar (Plin.

den Handen zerdriickte, damit einrieb und das
v™ 10" n ™i„.„^„„ i„^„ ™„„ «„,„.

3 Tage lang nicht abwusch (ebenda). Mit Maul-

wurfserde reibt man beim Vieh die Wunde eines

Vipembisses ein (Veget. V 78, 1). Wenn Mause

etwas benagten, bedeutete das Ungluck (Schwarz

41). Sie wanderten aus einsturzdrohenden Hau-

sern aus (Schwarz 42). Weisse Mause dage-

gen brachten Gluck (Schwarz 42). Beschmie-

ren mit Mausekot machte Manner impotent

XXX 131). Gegen Milzleiden legte man einen

lebenden rhombus auf und warf ihn wieder ins

Wasser (Plin. XXXII 102 ; Ubertragung). Beim

Saen musste sich der Bauer in acht nehmen,

dass kein Samen die Horner der Pflugrinder

traf; denn was daraus wuchs, liess sich nicht

gar kochen (Plut. qu. conv. VII 2, 1. Geop. II

19, 4; bekampft von Theophr. c. pi. IV 12, 13).

Holzerne Stiere auf dem Dach aufgestellt, wehr-

(Plin. XXVIII 262). Trug eine Frau den Fisch 40 ten dem Hagel (Geop. I 14, 7). Zum Schutz

mullus bei sich, so verlor ihre Menstruation die

Kraft zu schaden (Plin. XXVIH 82 ; aus Bithus

von Dyrrhachium). Das Auge des lebenden

/iveoffisches war Amulett gegen Jjjgd 6<p&akfiia

(Ael. n. a. XIV 15).

Weisse Pferde galten als die schnellsten

(Otto 1498; Beziehung zur Sonne?). Der Scha-

del einer schon besprungenen Stute im Garten

machte ihn fruchtbar (Pallad. I 35, 16). Auf

gegen Mause legte man den Samen in Rinds-

galle (Pallad. I 35, 9). Von Birnbaumen und

Granatbaumen vertrieb man die Wiirmer, wenn

man Eindsgalle an die Wurzeln that (Pallad.

Ill 25, 5. IV 10, 4). Sie vertrieb auch Wan-
zen (Varro r. r. I 2, 25. Pallad. I 35, 4). Im
Friihjahr soil man die Bienenstocke mit Einds-

kot berauchern; das thut den Bienen naturali

cognatione gut (Col. IX 14, 1). Neue Bienen

einem Pfahl im Garten aufgestellt, totete er dieSOfliegen nicht weg, wenn man Kot eines erstge-

Eaupen (Plin. XIX 180). Das hippomanes, ein

Stuck Fleisch am Kopf der neugeborenen Fullen,

hatte grosse, stimulierende Kraft und wurde im

Liebeszauber sehr viel gebraucht (Aristot. h. a.

VI 116. Plin. VLH 165. XXVHI 181. 261).

Nach Aelian musste das Fullen der aufgehen-

den Sonne geopfert werden (n. a. XTV 18).

Gegen Zahnschmerz half der entsprechende Zahn

eines toten Pferdes (Plin. XXVHI 181). Die

borenen Kalbes an das Flugloch streicht (Pallad. I

39, 2). Isst eine Frau zur Zeit der Empfangnis

Kalbfleisch mit Aristolochia gekocht, so wird sie

einen Knaben gebiiren (Plin. XXVHI 254). Kuh-

milch trinken, befordert die Empfangnis (Plin.

XXVin 253). Der Kot eines Eindes half, zu

Asche gebrannt und mit Met getrunken, gegen

Wassersucht. Er musste aber von einem Tiere

desselben Geschlechts wie der Kranke stammen

Zahne, die den Pferden zuerst ausfielen, band 60 (Plin. XXVLTI 232). Der Stachel des Stachel

man den Kindern um, damit sie leichter zahn-

ten; besser war es, wenn sie die Erde nicht

beruhrt hatten (Plin. XXVin 258). Gegen

Husten trank man 3 Tage den Speichel eines

Pferdes, das daim davon starb (Plin. XXVIH
193). Geschwfire an den inguina heilten drei

Pferdehaare mit drei Knoten daran gebunden

(Plin. XXVHI 218). Ein Pferdehaar in deT

rochen (pastinaca) gait als besonders gefahriich.

In Baume gestossen, brachte er sie zum Absterben

(Ael. n. a. U 36. VIE 26. Plin. IX 155. XXXII
25). Kein Panzer schfitzte gegen ihn (Plin. IX

155). Doch vertrieb er Zahnschmerz, wenn man
mit ihm das Zahnfleisch stocherte (Plin. XXXII
79) und heilte geschwollene Driisen, indem man
sie leise damit stach (Plin. XXXH 88). Stammte

.
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er von einem lebendig wieder ins Wasser gesetz-

ten Fisch, so konnten ihn schwangere Frauen

als Amulett anf den Nabel binden (Plin. XXXH
133).

Der Salamander loschte jedes Feuer aus, an

das er kam (Aristot. h. a. V 106. Ael. n. a. II

31. Plin. X 188). Wurden die alteren Schafe

zur gehOrigen Zeit briinstig, so schlossen die

griechischen Hirten daraus auf ein gutes Vieh

Stamm (Pallad. IV 10, 3), die man auch einem

sonnenstichkranken Pflrsichbaum in die Krone

hangte (Pallad. XII 7, 4). Kreissenden band

man abgestreifte Schlangenhaut an die Lenden,

musste sie aber gleich nach der Entbindung

wieder abnehmen (Plin. XXX 129). Nicht hie-

her gehort es , wenn Nero die Schlangenhaut,

die ihn vor den Mordern gerettet hatte, als Amu-

lett trug (Bulenger. de prodig. 5 = Grae-

jahr; umgekehrt wenn es die jlingeren warenlOvius thes. ant. Eom. V 586 E). Wer Vipe™

/* _:„+„+ l, o vt iqqi TT™f und T?fisa<> pines isst. bekommt keine Lause (Diosk. m. m. 11 i»i.
(Aristot. h. a. VI 133). Kopf und FGsse eines

Widders kochte man ein, bis sich das Fleisch

von den Knochen loste, und bereitete dieses

zu, um es als Allheilmittel bei kranken Pfer-

den zu brauchen (Veget. I 18, 17). Milzlei-

denden legt man frische Schafmilz auf die

kranke Stelle , indem man dazu eine Formel

sagt, mauert sie dann in die Decke des Schlaf-

zimmers ein und versiegelt die Stelle mit

isst, bekommt keine Lause (Diosk. m. m. 11 18).

Der Kopf des — nicht giftigen — draco wird

mit einem Gebet unter der Schwelle vergraben

und bringt dann Gliick (Plin. XXIX 67). Sich

mit seinen Augen salben, schiitzt vor Nachtge-

spenstern (ebenda). Seinen Kopf bei sich zu tra-

gen, schiitzt vor Triefaugigkeit (Plin. XXIX 128).

Der Kopf einer Viper, auch wenn sie nicht ge-

bissen hat, ist Heilmittel gegen Vipernbiss (Plin.

3 m"al9 Siegeln unter einem Spruch (Plin. XXX 20 XXLX 69). Wenn man die schuldige Viper mit

51); man zerreisst dazu mit den Handen ein neu- einem Stock in Dampfhalt ^ schadet der Biss

geborenes Lamm (Marc. Emp. XXIII 70). Hirn-

leidenden und Schlafsiichtigen bindet man frische

Schaflunge um den Kopf (Plin. XXX 95. 96).

Steckt man Schafen Wolle in die Ohren, so

folgen sie (Geop. XVIH 4). Artischocken-

wurzeln umbindet man mit Wolle gegen die

Mause (Geop. XII 39, 8). Gegen Hagel um-

geht man das Feld, indem man in der rechten

nicht (ebenda). Gekochte Vipernleber schiitzt

auf burner gegen Schlangenbiss (Plin. XXIX 71).

Wenn eine Schwangere fiber eine Viper geht,

abortiert sie ; ebenso wenn -sie eine tote amphis-

baena iiberschreitet ; die lebende aber in einer

Biichse bei sich zu haben oder auch die tote,

schiitzt gegen diese Gefahr (Plin. XXX 128).

That sie es ohne dieses Amulett, so kann si

Hand eine auf dem Riicken liegende Sumpf- 30 durch Zurucksteigen die Gefahr abwenden (eben-

schildkrote tragt und sie dann ebenso vergrabt

(Pallad. I 35, 14. Geop. I 14, 8). Gemiise

schiitzt man vor schadlichen Tieren, wenn man
den Samen in einer SchildkrOtenschale trocknet

(Pallad. I 35, 5). Das Fleisch der Landschild-

krote wehrt bosen Zauber ab (Plin. XXXn 33).

Mit ihrem Blut 3 mal im Jahr die Zahne wa-

schen, schiitzt gegen Zahnweh (Plin. XXXH 37).

Die SumpfschildkrOte hilft gegen 4tagiges Fie-

da). Das rechte Auge einer lebenden Schlange

bindet man gegen Schnupfen an (Plin. XXIX
131). Eine Schlange nach Abschneiden von

Kopf und Schwanz zu essen, besonders wenn sie

zwischen 2 Geleisen getotet wurde , hilft gegen

geschwollene Driisen (Plin. XXX 37). Schlangen-

fleisch stellt die Sehkraft wieder her (Porph. de

abst. I 17). Selbst der Stock, mit dem man

einer Schlange einen Frosch weggeschlagen

ber, wenn sie am 15ten Mondtage gefangen 40 hatte, half den Gebiirenden (Plin. XXX 129).

wird, und am 16ten der Kranke sie braucht

(Plin. XXXII 40). Die Schlange ist Totentier

(vgl. Rohde Psyche 183, 1. Marx Marchen
von dankb. Tieren 95f.). Deshalb bant der

Aberglaubische Theophrasts ein Heroon, wenn
er eine im Hause sieht (char. 16). Sie sollte

aus dem Riickgrat der Leichen von bOsen

Menschen entstehen (Plin. X 188. Ael. n. a.

I 51). Drr Angang brachte deshalb Ungluck

Besprengte man Bienen mit dem Staub aus einer

Schlangenspur, so kehrten sie in den Stock zu-

riick (Plin. XXX 147). Gegen Lungenleiden

isst man eine ungerade Zahl Schnecken (Plin.

XXX 44). Gegen nervOse Beschwerden nimmt

man Schnecken hochstens 9 Tage lang oder nach

andern an 5 Tagen 9 Schnecken (1+2+3+2+1

;

Plin. XXX 48). Schnecken mit Crocus aufge-

legt beschleunigen die Empfangnis (Plin. XXX
(Schwarz 431). Doch hatte sie geheime 50 125). In den Hornern der Schnecken findet sich

- - ™ . ,. „, . ,. "ein Korn; dieses ist Amulett fur leichtes Zah-

nen (Plin. XXX 136). Einer Schnecke, die mor-

gens im Schilf gefunden wird, schneidet man
den Kopf ab, besonders bei Vollmond , bindet

ihn in Leinen an den Kopf oder streicht ihn mit

weissem Wachs auf die Stirn (Plin. XXIX 114).

Gegen Schmerz am Zapfchen braucht man Schnek-

kensaft, die Schnecke selbst muss man dazu in

6 ... „„^„^v
V
- B„ „„,. .... ,.t -... den Rauch hangen (Plin. XXX 31). Gegen

fleisch isst, lebt lange piosk. m. m. H 18. Plin. 60 Leibschmerz der Pferde auf Marschen bindet

Kraft. Wem sie die Ohren ausleckten, wie

Melampns, der verstand die Sprache der

Vogel (Plin. X 137. Porph. de abst. Ill 5).

Nach „Demokritos" bekam man diese Gabe,

wenn man eine aus dem Blut gewisser Vogel

entstandene Schlange ass (Plin. X 137. XXIX
72). Die Schlange verscheuchte aber auch bosen

Zauber , weshalb man sie apotropaeisch an Wie-

gen anbrachte (Lobeck Agl. 582). Wer Vipern-

VH 27). Andererseits wirkte der Zauber ihres

Bisses lange nach: trat jemand, der einmal ge-

bissen war, zu einem frisch Getroffenen, so ver-

schlimmerte sich die Wunde (Plin. XXVHI 31).

Sah man eine Schlange bei der Lege um einen

Weinstock geringelt, so wurde der Wein sauer

(Geop. VII 15, 7). Verlor die Granate ihre

Bluten, so wickelte man Schlangenhaut um den

man ihnen den Knochen einer Wegschnecke an

den Nabel, der mit reiner Hand genommen wer-

den muss und weder an Erde noch an einen

Zahn gekommen ist (Veget. II 34, 2). Die

Schraubenschnecken haben einen Konig; wer den

tangt, ja ihn nur jagen sieht , dem geht es gut

(Ael. n. a. VII 32 aus einem Marchen; vgl. die

deutsche ,Schlangenkonigin"). Man vertreibt
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Ameisen, wenn man die Asche von Schnecken-

hausern in ihre Lecher streut (Pallad. I 35, 8.

Geop. XIII 10, 4). Der Angang von Schwalben

bedeutete Ungliick (Schwarz 28). Daher die

pythagoreische Vorschrift: o/xoygotpiov; yelMvas
pi) syuv (Gettling a. a. 0. 310, 31). Doch

gab man den Rindern 3 junge Schwalben in 3

KlOssen: das hielt sie das ganze Jahr gesund

(Plin. XXX 148). Wenn man jungen Schwalben

bei Vollmond die Augen ausriss, sie wieder ein- 10

setzte, dann den Kopf verbrannte , so half man
sich damit gegen Augenschmerzen , Triefaugig-

keit und Sehschwache (Plin. XXIX 128 ; kommt
von dem Glauben, dass den Schwalben die aus-

gestochenen Augen wieder wachsen). Eine junge

Schwalbe essen, schiitzt ein Jahr lang vor Be-

klemmungen (Plin. XXX 33). Tollwiitigen

Schweinen bricht man den Schwanz (Col. VH
12, 14). Das Pett einer schwarzen unfrucht-

baren Sau schiitzt gegen Grind, mit HngulocaVO
eingerieben (Plin. XXV 133). Gegen Blasenstein

brauchte man die Blase eines Schweins gleichen

Geschlechts (Plin. XXVm 212). Gegen Harn-

verhaltung legte man eine Schweinsblase, die die

Erde nicht berfihrt hatte, auf das Glied (Plin.

XXVIII 215). SchweinsknOchel brachten Zwie-

tracht (Plin. XXVIII 263). Gegen Ohrenschmer-

zen nahm man den Samen eines Ebers aus der

Sau, der aber die Erde nicht beriihren durfte

(Plin. XXVIH 175). Den Seehund traf der Blitz 30

nicht (Plin. II 146) ; weshalb Augustus stets sein

Fell bei sich trug (Sueton. 90 bei Bulenger.
de fulm. 19 = Graevius thes. ant. Rom. V
540f.). Sein Fell sollte eine Beziehung zur See

behalten und sich jedesmal bei Ebbe strauben

(Plin. IX 42). Man trug es gegen Hagel um
die Flur und hangte es am Hofthor auf (Pallad.

I 35, 14. Geop. I 14, 5) oder hangte es in der

Mitte des Weinbergs fiber einen Weinstock (Pallad.

I 35, 15. Geop. I 14, 3). Wenn man das Saat- 40

sieb mit einem durchlScherten Seehundsfell be-

zog, schadete weder Rost noch Hagel (Geop. V
33, 7. 8). Durch Bestreichen mit einem See-

igel heilte man Kratze (Ael. n. a. XIV 4). Hangte

man einen Seestem mit Fuchsblut bestrichen an

die Oberschwelle oder den ehernen Nagel der

Thiir, so wehrte er jedem b8sen Zauber (Plin.

XXXII 44). Driisengeschwulst betupfte man
mit dem Schwanzknochen des Seeteufels (rana

piseis Plin. XXXH 88). Das Reptil seps 50

brauchte man zur Heilung seines eigenen Bisses

(Diosk. m. m. II 70). Der Fisch silurus bekam
beira Aufgang des Sirius stets einen Sonnenstich

(Plin. IX 58). Man verbrannte ihn auf dem
Acker gegen Rost (Geop. V 33, 6) und ebenso

gegen das Verbrennen der Knospen durch die

Hitze (earbunculus Plin. XVIII 293). Den
searabaeus lueatus (oder lueanus) band man den

Kindern als Amulett an (Plin. XI 97 Nigidius).

Der Skorpion war ein Mittel gegen seinen Stich 60
(Diosk. m. m. II 14) ; ebenso seine Asche (Plin.

XI 90). Sein Stich totete Jungfrauen stets,

Frauen fast immer; Manner nur, wenn er friih

morgens stach, ehe er noch jemand anders ver-

wundet hatte (Plin. XI 86). Wer aber davon

gekommen war, blieb von Wespen und Hummcln
verschont (Plin. XXVIII 32). liber den Angang
des Spechts vgl. Schwarz 36. Einen Specht-

schnabel zu tragen, schiitzte gegen Skorpionen

(Plin. XXIX 92) und beim Honigausnehmen ge-

gen die Bienen (Plin. XXX 147). tjber seine

Kenntnis der Springwurz siehe oben S. 65. Die
Spinnen wussten, wie die Mause, den Einsturz

eines Hauses vorher (Plin. VIII 102f.). Das
Gewebe der Fliegenspinne auf Stirn und Schla-

fen gelegt, heilte den Katarrh; es musste von

einem unschuldigen Knaben genommen und auf-

gelegt werden; der Kranke durfte ihn 3 Tage
lang nicht mehr sehen und in dieser Zeit nicht

barfuss auf die Erde treten (Plin. XXIX 131).

Eine Spinne mit sehr dichtem Gewebe aus dem
Balkenwerk band man auch gegen Katarrh an

(Plin. XXIX 132). Gegen 4tagiges Fieber hangte

man eine Spinne mit weissem, festem Gewebe in

einem Kastchen an den Arm (Diosk. m. m. II

68). Gegen 3tagiges Fieber klebte man die

Spinne lyem mit ihrem Gewebe in einem Harz-

oder Wachspflasterchen an Stirn und Schlafen

oder band sie mit Rohr an (Plin. XXX 104

;

vgl. WuttkeS 485). Gegen Blutschwaren legte

man eine Spinne auf, ehe sie ihr Netz fertig ge-

sponnen hatte und nahm sie nach 3 Tagen wie-

der ab (Plin. XXX 108). Menstruation fOrderte

eine Spinne, mit hohler Hand gefangen und zer-

driickt, so lange sie von oben nach unten spann

;

andernfalls hemmte sie dieselbe (Plin. XXX 129).

Die Spitzmaus bedeutete mit ihrem Pfeifen Un-
heil (Schwarz 41f.). Sie heilte ihren eigenen

Biss (Diosk. m. m. II 73. Plin. XXIX 89. Col.

VI 17, 5. Veget. IV 21, 5. V 81, 1). Man
schloss ein lebendes Tier in Thon ein und hangte

es dem Vieh als Amulett gegen den Biss um
(Col. VI 17, 6. Veget. IV 21, 5. V 81, 1). Im
Wagengeleise musste sie sterben ; deshalb heilte

der Sand daraus ihren Biss (Ael. n. a. II 37).

Man vertrieb sie, wenn man eine von ihnen

castrierte und laufen liess (Plin. XXX 148

;

Justification). Blutschwaren heilte man, wenn
man eine Spitzmaus erhangte, sie 3 mal um das

Geschwfir bewegte, wobei der Kranke und der

Heilende 3mal ausspuckten; das Tier durfte

die Erde nicht beruhrt haben (Plin. XXX 108).

Gegen Pferdekrankheiten rOstete man einen jun-

gen Storch, der schon Federn hatte, aber noch

nicht stehen konnte, zu Asche und bewahrte

diese in einem Glasgefass auf (Veget. I 18, 15).

Wer ein Storchjunges isst, ist ein ganzes Jahr

vor Triefaugen geschfitzt (Plin. XXIX 128).

Bei Wurmkrankheit des Viehs trug man einen

Tauber dreimal um das Tier. Auf ihn ging die

Krankheit fiber (Plin. XXX 144). Die Erde,

die der Kafer taunts aufscharrte, strich man auf

geschwollene Driisen und liess sie 3 Tage dar-

auf ; das half fur ein Jahr (Plin. XXX 39). Bei

den Tauben hielt man den Vogel tinungulus, um
sie gegen Habichte zu schutzen, was er auch

that, wenn man ihn im Schlag vergrub (Col.

VIII 8, 7. Plin. X 109; vgl. oben S. 34).

Um das Korn gegen Vogel zu schutzen, sate

man etwas Nieswurz dabei. Welche Vogel da-

von frassen, die starben ; und diese hangte man an

den Ffissen um das Feld auf, so kam kein an-

derer mehr an das Korn (Geop. II 18, 9; Justi-

fication).

Die Wanze vertrieb Schlangen. Hatte ein

Huhn eine gefressen , so biss es den Tag keine
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Schlange ; ihr Fleisch heilte Schlangenbiss (Plin.

XXIX 61). Sieben Stuck mit Bohnen vor dem
Anfall gegessen , halfen bei 4tagigem Fieber

(Diosk. m. m. II 36). Man band 2 Wanzen an

den linken Arm, und zwar gegen Nachtfieber in

Wolle, die den Hirten gestohlen worden, gegen

Tagfieber in einem roten Lappen (Plin. XXIX
64). Gegen dysaria des Viehs setzte man ihm
eine lebende Wanze ins Ohr und rieb ihm mit

diesen Umgang begonnen hatte, wurde er dann

begraben (Plin. XXVIII 265). Band man an

die Krippe der Rinder einen Wolfsschwanz , so

schluckten sie keine Knochen fiber (Geop. XVII
13, 2). Bezog man das Saatsieb mit einem

Wolfsfell, das 30 Lecher hatte , so streute sich

der Samen besser (Geop. II 19, 5). Die zauber-

brechende Kraft des Wolfes wird wohl auf sei-

nem Zusammenhang mit dem Licht beruhen : ge-

einer andern (oder mit Lauch ?) die Scham (Veget. 10 gen venefieia nagelt man eine Wolfsschnauze an

V 14, 21). Der Wendehals ist als Zaubertier

bekannt (Theokrit. II 17 u. 0.). Die Warmer
am Baum sorbus vertreibt man, wenn man einige

davon in der Kahe (oder am Feuer des Nach-

bars? vicino incendio) verbrennt (Pallad. II

15, 3). Am Gras leben kleine Wiirmer, die, um
den Hals getragen , vor Abort schutzen , aber

unmittelbar vor der Entbindung abgenommen wer-

den miissen (Plin. XXX 125). Fiinf oder sieben da-

das Hofthor (Plin. XXVIII 157) und trug einen

Armel aus seinem Nackenfell (ebenda). Hieher

mag auch gehoren, dass der Genuss von Wolfs-

fleisch den Kreissenden gut thut. Selbst wenn
nur jemand dabei sitzt, der es gegessen hat,

wirkt das schon und schiitzt ausserdem gegen

den Zauber , der etwa versucht werden konnte

(Plin. XXVTII 247). Einen Wolfszahn bindet

man den Kindern um gegen Znsammenschrecken,

von zu trinken, fordert die Empfangnis (ebenda). 20 und damit sie leichter zahnen (Plin. XXVUI
An dornigen Pflanzen sind Wiirmer, die man den

Kindern umbindet, wenn ihnen Essen im Schlund

stecken blieb (Plin. XXX 139). Der Angang
des Wiesels brachte Ungliick. Man konnte es

aber noch abwenden, wenn man 3 Steine fiber

den Weg warf oder wartete, bis ein anderer

Mensch dariiber ging (Ubertragung. Schwarz
42). Man schiitzte das Geflugel vor ihm, wenn
man es Wieselgalle fressen liess (Plin. XXVIII

257). Auch Wolfsfell thut diesen Dienst (eben-

da). Wenn man die Knochen aus seinem Kot
anbindet, werden die losen Zahne wieder fest

(Plin. XXVIII 178). Man bindet sie gegen Ko-
lik an den Arm, doch dfirfen sie die Erde nicht

beruhrt haben (Plin. XXVIII 211). Das Volk

glaubte, dass im Wolfsschwanz ein kleines Haar
sei, von ausgezeichneter Kraft im Liebeszauber

;

doch musste man es einem lebenden Tier aus-

265. Geop. XIV 9, 6; vgl. WuttkeS 675). 30 reissen (Plin. VHI 83),

Oder man gab ihm die Asche eines verbrannten

Wiesels (Plin. XXX 144). Umgekehrt schiitzte

man das Getreide vor den Vegeln , wenn man
seine Asche auf den Samen streute ; doch schmeckte

das Brot darnach (Plin. XVIII 160). Auch Kase
schiitzte man vor Mausen, wenn man Wieselhirn

in den Lab that; solcher Kase verdarb auch
nicht (Plin. XXX 144). Hatte man den Schwanz
eines lebenden Wiesels im Schuh unter dem

Ziegenhirn und -Haar vertreibt Schlangen,

besonders von wilden Ziegen und nach „Demo-

kritos" zumal, sisingularis natus sit (Plin.XXVIH
152). Ebenso ihre Hufe (Pallad. I 35, 11). Um
die Baumrebe vergrabt man 3 Ziegenhorner, mit

der Spitze nach unten, so dass noch etwas her-

vorsteht ; so tragt die Rebe viel Trauben (Geop.

IV 2). Spargel wachsen reichlich , wenn man
zerschnittene ZiegenhOrner in die Furchen wirft

grossen Zeh, so bellten einen die Hunde nicht 40 und begiesst (Geop. XII 18, 2). Nach andern

an (Plin. XXIX 99. Ael. n. a. IX 55). Wiesel-

hoden, einer Frau umgebunden, machten sie im-

potent (Ael. n. a. XV 11). Seine Eingeweide,

auf eine bestimmte Weise zubereitet und in den

Wein gethan , trennten die Freundschaft (Ael.

n. a. VII 11). Der Angang des Wolfes konnte
gfinstig und ungiinstig sein (vgl. Schwarz 45f).

Er ist Gespenstertier ; vgl. den „Heros" von
Temesa (Rohde Psyche 180, 1). Wen der

brauchte man bios durchbohrte Herner einzugra-

ben, so trugen sie Spargel (Geop. XII 18, 3). Grosse

Pfirsiche giebt es, wenn man den Baum wahrend

der Blute 3 Tage mit je 3 seitarii Ziegenmilch

begiesst (Pallad. XII 7, 6). Reben schiitzt man
gegen Ungeziefer und Frost , wenn man die

Sicheln mit Bocksfett schmiert (Geop. V 30, 3).

Die rabies der Becke wird gemildert, wenn man
ihnen den Bart streichelt (Plin. XXVIII 198).

Wolf znerst sieht , der verliert die Sprache 50 Schneidet man ihn ab , so laufen sie nicht weg
(Schwarz 47. Otto Sprichw. 989). Vom
Wolf darf man nicht spreehen , sonst kommt
er (Otto Sprichw. 989). Uber den Werwolf ist

oben (S. 29f.) gehandelt worden. Mit dem Pferd

stand er in grosser Antipathie: trat es auf

seine Spur, so blieb es gebannt stehen (Ael. n.

a. I 36. Plin. XXVIII 157). Warf man einen

WolfsknOchel vor ein rennendes Viergespann, so

stand es sofort still (ebenda). Aber band man

(Plin. ebenda. Geop. XVIII 9, 7). Bindet man
den Bocken den Schwanz in der Mitte init Lei-

nen ab, so bespringen sie nicht (Ael. n. a. IX
54). Gekochte Ziegenlungen essen, schiitzt vor

dem Rausch (Geop. VII 31, 1). Gekochte Zie-

genleber essen, hilft gegen nyctalopia, denn die

Ziege sieht auch nachts sehr gut (Plin. VIII

203). Hiren Kot bindet man unruhigen Kindern,

besonders Madchen an in einem Lappen (Plin.

den grossten Zahn des Wolfes einem Rennpferd 60 XXVTII 259). Gegen einen Aderriss im Auge

an, so wurde es unbesieglich (Plin. XXVIII 257). bestreicht man diesen Teil bei Tieren vermittels

Schafe, die vom Wolf zerrissen waren, schmeck
ten besser als andere, aber die Kleider aus ihrer

Wolle bekamen Schmarotzer (Plin. XI 115. Plut.

qu. conv. II 9. Ael. n. a. I 38). Man verbannte

die Wolfe, wenn man einem lebenden Wolf die

Beine brach , ihn verwundete und mit seinem

Blut die Ackergrenze bespritzen liess. Wo man

einer schwarzen Feder mit Ziegengalle und Zie-

genmilch zu gleichen Teilen (Veget. VI 23, 10).

B. Der Mensch. I. Im allgemeinen.
Es giebt am Menschen kaum etwas , was

nicht im A. seine Stelle hatte. Sein rAngang"
ist anderen Menschen bedeutsam (vgl. Schwarz
48fF.). Vor allem aber sind bestimmte Menschen
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die Trager des Zaubers und Wissende. Beson-

ders Frauen, zumal die alten (Plut. de superstit.

3. Aristot. h. a. VI 116. 158. Theokrit. II 90.

in 31. VI 39. VII 125. Lobeck Agl. 628ff.

640 a. Col. I 8, 6. XI 1, 22. Veget. II 12. 2. V
43, 2. TibuU. I 2, 42. 49. 50. 5, 12. 8, 17f. Pro-

pert. I 1, 19ft IV 5, 9ft Petron. 63. Otto
Sprichw. 120). Sie vor allem verstehen es, den

Mond zu verfinstern (Plin. XXV 10; vgl. Aga-

habe (Varro r. r. II 5, 13 rait ausdriicklicher

Bezugnahme auf Aristoteles. Col. VI 24, 3. Plin.

VIII 176. 188) und durch Abbinden des rechten

oder linken Testikels bei den Zuchttieren das

Geschlecht selbst bestimmte (Col. VI 28. Plin.

XXX 148. Geop. XVII 6, 2). Eine Krankheit,

die auf der rechten Seite beginnt, ist viel schwe-

rer zu heilen, (Rose Arist. pseudep. 237, 29).

Selbst beim Weinstock galten die Schossen der

nike). Sie pflegen den Verkebr mit den Ge- 10 rechten Seite fur kriiftiger (Plin. XVH 153).

spenstem (striges, Propert. IV 5, 17) oder sie

sind selbst solche striges, d. h. konnen sich dar-

ein verwandeln (Ovid. fast. VI 139ft), in wel-

chem Fall man darunter Vsgel verstand (Propert.

Ill 6, 29). Uberhaupt nehmen sie jede Gestalt

an (Apul. metam. n 22. Propert. IV 5, 14);

aber jede Verwundung dieser Scheingestalt erlei-

det die Hexe selbst (Apul. ebenda). Sie konnen

auch im Wasser nicht untergeben (Plin. VII 17),

Menschenknochen steckte man dem Vieh gegen

Bliihungen ins Fleisch (Plin. XXVIH 8). Sein

Blut half gegen Beklemmung und Bpilepsie (Plin.

XXVHI 43, Orpheus, Archelaos). Blut der

rechten grossen Zehe schmierte man sich gegen

Epilepsie ins Gesicht (PUn. XXVHI 43). Die

grosse und zweite Zehe band man gegen geschwol-

lene inguina zusammen (Plin. XXVHI 42). Gegen

Muskelschmerz am linken Bein fasste man die

Selten sind Manner solche Wissende. Doch Hir- 20 linke grosse Zehe mit der rechten Hand an

ten und Bauern gehorten zu den „klugen Leuten"

(Lobeck Agl. 639). Sich verwandeln konnte

auch der Mitsoldat des Niceros (Petron. 62).

Auch Aristeas von Prokonnesos konnte seine

Seele als Rabe auf die Wanderung schicken, und

ahnlich Hermotimos von Klazomenai; als man
aber seinen KOrper verbrannte, blieb er tot (Plin.

VH 174). Alles wie im deutschen A. In Rom
hatte man einen C. Furius Cresimus angeklagt,

und uingekehrt (Plin. XXVHI 61). Pyrrhos

heilte durch Beriihren mit der grossen Zehe

Kranke (Plin. VII 20. XXVHI 34). Diese

erwies sich beim Bestatten als unverbrennlich

(Plin. VII 20); hier tritt die Heilkraft der Fursten

tiberhaupt — als Gottersohne? — hinzu; man
trug Alexanderbilder als Amulett (Lobeck
Agl. 1171f.); Vespasian heilt Blinde und Lahme
(Tac. Hist. IV 81. Suet. Vesp. 7); Hadrian

dass er seinen Nachbarn durch Zauber die Feld- 30 Blinde (Hist. aug. Hadr. 25). Mit dem Wasser

frucht entziehe (Plin. XVIII 41f.).

Nicht nur einzelne Menschen , auch ganze

Stamme und Volker konnten Trager des Zaubers

sein. In Africa, bei den Triballern, bei den Illy-

riern gab es ganze familiae effaseinantium

Plin. VII 16). Die Familien der Hirpi Sorani

waren unverbrennlich (Plin. VH 19; vgl. Mann-
hardt Feldk. II 330ft). Den bosen Blick hatten

auch die Bitiae im Skythenland, die Thibier im

vom Fussbad rieb man sich 3 mal die kranken Au-

gen (Plin. XXVIH 44). Auch hierbei war rechts

und links bedeutsam. Den rechten Fuss sollte man
zuerst beschuhen (Gottling a. 0. 291 V); Au-

gustus hatte von einem Soldatenaufstand zuleiden,

als er das einmal versaumte (Plin. II 24). Mit dem
linken Fuss aber begann man beim Fussbad

(Gottling a. O.). Sass jemand bei einer Schwan-

geren mit iibergeschlagenen Beinen, so erschwerte

Pontos (die Stellen bei O, Jahn S. Ber. Leipz.40das die Geburt (Plin. XXVIH 59). Umband man

1855, 35). Vor Schlangengefeit waren die 6<pioyeveTg

bei Parion und auf Kypros (Plin. VII 13. XXVni
30. Ael. n. a. Xn 39), die Psyller in Africa

(Plin. VII 14. Vm 93. XXVIII 30. Ael. n. a.

I 57. XVI 27 [Agatharchides]. 28 [Kallias]), in

Italien die Marsi (Plin. XXVin 30), in Griechen-

land die Akarnanen (Lobeck Agl. 310 m).

Allen diesen war daneben die Kraft eigen,

Schlangengebissene durch Beruhrung, Speien, ja

das rechte Knie mit einer Binde und ging einem

wiitenden Stier entgegen, so stand er sofort still

(Ael. n. a. IV 48). Gegen Nackenschmerz rieb

man sich die Kniekehlen und umgekehrt (Plin.

XXVIII 60). Eine noch grOssere Rolle kommt
der Hand zu. Hier ist es vor allem die Vor-

schrift, dass die linke Hand verwandt werden

muss, die unzahlige Male bei aberglaubischen

Heilungen wiederholt wird; offenbar war es das

durch blosses Hinzutreten zu heilen (Plin. XXVIH 50 ungewflhnUche ihres Gebrauches, was hier mit-

29. 30). Die Tenthyriten fibten einen Bann auf

die Krokodile aus (PUn. Vm 92. XXVIU 29).

Und alle Agypter konnen durch Zauberspriiche

die Vogel vom Himmel, die Schlangcn aus ihren

Lochern ziehen (Ael. n. a. VI 33). Vor allem

war die Zauberkunst bei den Thessaliern zu

Hause (Apul. metam. passim. Tibull. II 4, 55.

Propert. I 5, 6 u. m.).

H Teile des menschlichen KOrpers.

wirkte (Col. VI 2, 5. Garg. Mart. 20. Plin. XX
126. XXI 143. 176. XXH 50. XXHI 103. 110.

137. XXVI 24. XXVH 36. 117). Ruhrt man
alte Baume vor dem Fallen mit der Hand an,

so geht das Fallen rascher; auch trocknen sie

schneller (Plin. XXIV 2). Wollte man jemand

begiinstigen, so schlug man den Daumen ein

(PUn. XXVm 25. Otto Sprichw. 1445), d. h.

man band den bOsen Daimon damit. Andererseits

Die rechte Seite des menschUchen Korpers 60 durfte man bei einer Gebarenden nicht die Finger

(und aUer organischen Wesen) gilt im aUgemei-

nen fur kriiftiger als die linke. So meinte schon

Anaiagoras, wenn er die Mannchen aus der rech-

ten Seite, die Weibchen aus der linken kommen
Uess (Aristot. .te£u ftocov ytv. IV 2. Plin. VII 37).

Daher man aus dem Heruntersteigen des Stiers

nach der rechten oder Unken Seite erschloss,

ob man ein Ochsen- oder Knhkalb zu erwarten

verschUngen ,
besonders nicht urns Knie (Plin.

XXVm 59). Vor allem war der Mittelfinger

zauberbrechend; er hiess deshalb digitus me-

dians, wie aber auch der Goldfinger genannt

wurde (Sittl Gebiirden 123, 5). Man trug an

ihm keinen Ring, offenbar urn diese Kraft nicht

zu binden (Plin. XXXHI 24). Doch gegen

Niesen und Schlucken steckte man den Ring an
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den Mittelfinger der rechten Hand (PUn. XXVHI
57). Gegen Schnupfen nnd Triefaugigkeit band

man Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand

mit Leinen lose zusammen (PUn. XXVIH 42;.

Epileptische beruhrte eine Jungfrau mit dem

rechten Daumen (Plin. XXVHI 43). Dagegen

brauchte man den digitm medicus der Unken

Hand bei der Drusengeschwulst des Viehs (Garg.

Mart. 14). Dass er mit der Hand 3 mal be-

strichen wurde, machte den Triptolemos unsterb-

lich (Ovid. fast. IV 551). Gegen Niesen und

Schlucken half nach Varro, wenn man die Flache

der einen Hand kratzte (PUn. XXVIII 57). Aber-

glaubische Africaner hielten beim Schlucken mit

der rechten Hand den linken Daumen (Sittl

126, 1). Die Nagelschnitze galten nach Psellos

(bei Lobeck Agl. 110 b) fur zauberbrechend.

Doch galten sie im Altertum offenbar als Trager

zauberischer Krafte, daher man sie weder be-

harnen noch betreten darf (Rose Aristot.

pseudep. 202. Gottling a. a. O. 314, 44) oder

auf sie speien muss. Denn durch Treten iiber-

tragt sich die Zauberkraft, und Spucken ist

bekanntlich das beste Mittel ihn zu brechen

(aber auch TJrin bricht Zauber; dieses Verbot

kann ich also noch nicht erklaren). Den Zau-

ber tragen sie auch, wenn man die Nagel-

schnitze von Fieberkranken vor Sonnenaufgang

unter einem Zauberspruch an eine fremde Thiir

kleben soil (PUn. XXVIII 86; Ubertragung) oder

sie in einen Ameisenhaufen werfen und das erste

Tier, das davon wegschleppt, als Amulett urn

den Hals binden soil (ebenda). Die zauberwehrende

Kraft des mannUchen Gliedes siehe unter fa-

scinum. Von noch hoherer Bedeutung ist im A.

die Scham des Weibes und was mit ihr zusammen-

hangt. Sie zu zeigen brach den Zauber, weshalb

man sie in Nachbildung oder in stellvertretenden

Symbolen als Amulett trug (s. Amulett). Hieher

gehort auch die Gebarde der fiea (vgl. uber sie

Sittl Gebiirden 123f.). Verstarkt
_
wurde die

Wirkung, wenn die Frau in mmstruis war. So

entblosste man die weibliche Scham dann gegen

Hagel und Unwetter (Plin. XXVUI 77), gegen

Sttirme zur See, wo sie auch ohne Menstruation

wirkte (PUn. ebenda). Sonst darf man bei den

meisten Fallen, wo die yvvi) jsuftr/vos in der Land-

wirtschaft vorkommt, fast stets zur Vernichtung

oder Abhaltung von Ungeziefer durch Umgang
(Col. X 358ft XI 3, 64. Plin. XVII 266. XXVIII
77. Geop. XH 8, 5), kaum an diese gute Kraft

denken. Es wird hier vielmehr die bose Eigen-

schaft der yvvi] E/ifttjvos in Kraft treten, mit der

sie alles vemichtet und verdirbt, womit sie in

Beruhrung kommt (lebhaft beschrieben bei Plin.

Vn 64f. XXVHI 79). Beruhrte sie die Raute,

so vertrocknete diese (Col. XI 3, 38. Geop. XII

25, 2); Gurke nnd Kurbis welkten schon durch

ihren blossen AnbUck (Col. XI 3, 50, nach dem
auch eine gesnnde Fran durch Anruhren dasselbe

bewirkt) oder sie tragen doch wenigstens bittere

Frfichte (Geop. Xn 20, 5). Junge Weinstocke

gehen von der Beruhrung zu Grande (Plin. XXVIH
81). Das Leinen wird schwarz, das Rasiermesser

stumpf, das Erz rostet, die Pferde abortieren

u. s. w. (Plin. ebenda). Selbst Spiegel, denen

sich eine solche Frau zeigte, wurden dunkel,

doch wenn dieselbe dann auf die Ruckseite des
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Spiegels sah, wurde er wieder hell (Plin. XXVIII

82; Riicklauf bricht den Zauber, wie in den

Zauberformeln der Magie). Besonders furchtbar

wirkte die erste Menstruation nach dem Verlust

der JungfrauUchkeit oder die einer Jungfrau

iiberhaupt (PUn. XXVIII 78). Selbst das Men-

strualblut an sich, ohne Verknupfung mit einer

Person, war wirksam. Gegen Hagel vergrabt

man solches, das von einer Jungfrau kommt, mit

lOLorbeer (s. oben S. 60) im Acker (Geop. I 15

nach der wahrscheinUchen Reconstruction von

Niclas). Ein Lappen mit Menstrualblut unter

einem Nussbaum vergraben, lasst diesen ver-

trocknen (Geop. X 67, 3). Aber an die Pfosten

des Hauses gestrichen, halt es alien Zauber ab

(PUn. XXVIII 85). Sogar den Harn einer solchen

Frau fiirchtete man noch: bei einigen Pferde-

krankheiten brauchte Hierokles Menschenurin,

aber nicht von einer yvvij i'fifiijrog (Geop. XVI
20 10, 2). Auch die sordes virilitatis brauchte

man gegen Skorpionen (Plin. XXVm 52). Und
durch Coitus konnte sich ein Mann von den

Folgen des Skorpionenstichs befreien; sie gingen

freiUch auf die Frau fiber (Plin. XXVIH 44).

Besonders kraftig war der Harn. Er bricht jeden

Zauber (Aldhelm bei Lobeck Agl. 110b);

der Sklave eines mit Porphyrios befreundeten

Mannes verstand die Vogelsprache, da schlug

seine Mutter, wahrend er schlief, ihr Wasser in

30 seine Ohren ab und nahm ihm so diese Kenntnis

(Porph. de abst. Ill 3). Wieder muss er auch

Trager des Zaubers sein kOnnen, denn auf seinen

eigenen Harn zn speien, war inter amuleta (Plin.

XXVIII 38). Beides zeigt sich in seiner An-

wendung. Die gute Kraft am besten in ihren

Heilwirkungen. Vor allem ist es hier der eigene

Urin, der hilft (PUn. XXVHI 67). Gegen den

Biss der Assel hilft einen Tropfen Urin auf den

Scheitel zu thun (Plin. ebenda). Die Flecken

40 der Menstruation lassen sich nur auswaschen mit

dem Urin derselben Frau (PUn. XXVni 84).

Gegen Schlangenbiss trinkt man den eigenen

Urin (PUn. XXIX 65). Demnachst ist der Harn

eines unschuldigen Knaben heilkraftig (Diosk.

m. m. II 99. Plin. XXVIII 65). In ihn legt

man die Nusse 5 Tage vor dem Pflanzen (Geop.

X 64, 2). Andererseits hebt der Harn von Ver-

schnittenen jede Fruchtbarkeit auf (PUn. XXVHI
65). Geringer ist die Kraft des Kotes. Nach

SOAischines half er verbrannt gegen verschiedene

Krankheiten (Plin. XXVHI 44). Das Kindspech

brachte man in den Mutterleib gegen Unfrucht-

barkeit (PUn. XXVIH 52). Heilkraftig ist auch

— nach den magi — die Frauenmilch, besonders

von einer Frau, die einen Knaben geboren hat

(PUn. XXVIII 73; so schon im Papyrus Ebers;

vgl. das Register in Joachims Ubersetzung).

Diese schlitzt gegen tollwiitige Hunde (PUn.

XXVIII 75). In ihr muss das oilpi abgeloscht

SO werden (Diosk. m. m. V 99). Die Milch einer

&r)).vx6>to; ist dagegen nur Schonheitsmittel (PUn.

XXVHI 74). Salbe aus der Milch von Mutter

und Tochter zugleich schutzt furs ganze Leben

gegen Augenkrankheiten (PUn. XXVHI 73). Vom
abgeschnittenen Haar gilt alles, was von den

Nagelschnitzen gesagt wurde (oben S. 85). Dass

die Haare der geliebten Person im guten und

im bOsen Liebeszauber von Wichtigkeit sind, ist
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bekannt (vgl. z. B. Lucian. haig. SidX. IV 4.

Apul. metam. HE 16). Von besonderer Kraft
ist das Frauenhaar. Es verscheucht Schlangen
(Col. VII 4, 6. Vin 5, 18. Plin. XXVIII 70).
Es hatte auch grosse Heilkraft (Plin. ebenda).
Mannerbaar half gegen Hundsbisse, Kopfwunden
und Krebs (Plin. XXVIII 41). Das erste Haar,
das den Knaben abgeschnitten wurde, band man
gegen Podagra um oder nahm dazu uberhaupt
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11711). Er vernichtet jeden bosen Zauber. Man
spuckt daher vor dem Anziehen in den rechten
Schuh (Plin. XXVIII 38). Kommt man an einen
Ort, wo man einmal in Gefahr war, so soil man
darauf speien (Plin. XXVIII 38). Speien schiitzt
gegen den bosen Blick, daher Kinderwarterinnen
die kleinen Kinder anspieen (Sittl 118, 3), was
man auch vom Tauber und seinen Jungen er-

zahlte (Sittl 118, 3). Da es die Daimonen ver-
._ — „ .;TO1U™1" zaime ^hh no, o . __.a es cue JJaimonen ver-

i^^aa
J^

V0I
\ ?esch

J

lechtllc
1

h Unrerfen (Plin. 10 treibt, so speit man Epileptische an (Sittl 119,XXVIII 41. . An den Ano-on Viaffp+o ™— .«_i™ij„.. o\ .1 j_. Tr.__-i.ti._5 .1 -. _-,„ .. IXXVIII 41). An den Augen haftete vornehmlich
der bose Blick. Im Ohrenklingen sahen die
Pythagoreer eine tpcovi] xwv xqsittovwv (Ael. v.
h. IV 17) und wohl aus demselben Grande sah
das Volk darin etwas Bedeutsames: wem sie
klingen, von dem spricht man (Plin. XXVIII 24

;

vgl. Bulenger. de omin. 2 =Graevius thes.
ant. Rom. V 452f.). Gegen Triefaugigkeit rieb
man sich riickwarts die Ohren (Plin. XXVIII 64)t\ nL vi i_ T

v-"". i_.___.iii uij. wciiu es uer opeicnei ernes rvucnrernen war (run.
Das Ohrenschmalz, besonders von einem Ge- 20 Vn 15) oder der eines von selbst Gefeiten Plin
hlSSPTifin. half tr&atm rtia Ttiaoa tta,. tw««„„-l tttt 10 wtittt n^-. .-< . _ -. . .

v -

3), ebenso die Verriickten (ebend,a ll 9, 4) und
sichert sich gegen die Gefahr bei ihrem An-
blick, indem man sich selber in den Busen
speit (Sittl 120, 1. 2). Einer Schlange in
den Mund spucken, totete sie (Plin. VII 15.
XXVIII 38. Ael. n. a. II 24). Die Meerassel
platzte davon (Plin. XXVIII 38. Ael. n. a. IV
22. VII 26). Verstarkt wurde die Wirkung,
wenn es der Speichel eines Nuchternen war (Plin.

bissenen, half gegen die Bisse von Mensch,
Schlaftige, Skorpion (Plin. XXVIII 40). Im Niesen
sahen die Griechen etwas Gottliches (maQfior
&s6r rjyov/ie&a Aristot. probl. XXXIII 7 p. 962 a
21). Es gait ihnen daher als vorbedeutend
(ota.v-or.xoV Aristot. h. a. I 48) und sie hatten
schliesslich ein ganzes System ausgebildet, aber
seine Bedeutung, nach Zeit und Seite geteilt
(vgl. im allgemeinen Niphus de auguriis 18 =

VH 13. XXVTII 29). Sehr bedeu.end'war der
Speichel in der Heilkunde : in omni medicina terna
deprecatione despuitur sagt Plinius (XXVIII 36f.
hieher gehorige Stellen siehe bei Sittl a. a. 0.).
Auch hier war „nuchtern Spei" krSftiger: solchen
strich man 3mal auf beginnende Blutschwaren,
(Plin. XXVIII 36); er half gegen Flechte, Aus-
satz und Triefaugigkeit, auch gegen Krebs (Plin.

XXVIII 37). Hatte man ein Tier im Ohr, so
^._,_. .__. —„-. _..- r __^„„v, »uSuiu_ i o -= aahu oi). natte man ein xier im UUr, so
Graeyius thes. ant. Rom. \ 329f. Bulenger. 30 spuckte man hinein (ebenda). Die Lahmung
de omin. 3 = ebenda 454ff.). So gait das Niesen
von Mitternacht bis Mittag fur unglucklich und
mngekehrt (Aristot. probl. XXXIII lip. 962b 19).
Schon bei Homer gilt Niesen als Bestatigung
eines Ausspruches (Od. XVII 541; so auch
Xenophon an. Ill 2, 9). Die Eomer teUten
diesen A. in seinem ganzen Umfange (Plin II
24. Catull. 45, 8f. 17 f.). Ihnen gait als
schlimmes Zeichen auch, wenn beim Mahl revo-

eines Gliedes heilte Salpe durch Speien in den
Busen oder durch Bestreichen des oberen Lides
mit Speichel (Plin. XXVIII 38; vgl. Petron.
131). Auch in der Viehheilkunde kommt es zur
Anwendung. Kaut man nuchtern Salz und spuckt
damit dem Tier ins Auge, so heilt das seine
Narben (Veget. Ill 22, 10). Endlich mag auf
die Kraft des Speiens auch die Nachricht zuriick-

gehen, dass, wenn der Koch die rgTyka vor dem„.. . ___— .. —„.., ,,.,,_„ „clLU ^^m repu. geuen, uass, wenn uer jclocu aie roiy/a vor aem
catur Qretdum (zuruckrufen oder abbestellen ? 40 Braten auf die Schnauze kusse, sie nicht aufplatze
Plin

:
XXVm 2

,

6)> wenn man nicht darauf (Ael. n. a. X 7)
wenigstens davon kostete, und ebenso hielten sie

Niesen gleich nach dem Beischlaf fur ein Zeichen
des Aborts (Plin. VII 42). Uberhaupt galten
unfreiwillige Bewegungen als bedeutsam (der
itakfios allgemein; vgl. daruber Niphus a. a. 0.
330—335); auch daruber war eine formliche
Lehre ausgebildet. Den Zahnen schrieb man
giftige Eigenschaften zu. Gegen die Spiegel

__ i i_T
"—V7

. 1". ""s v" >*"• wpic^ci \jlj. jjcjiu _____ u.em gespruciienen >iorx regr aer
gefletscht, machten sie diese stumpf (Plin. XI 50 Mensch die um ihn weilenden Daimonen, sei es zum
170.: _re_.en linhefipoprtp Tanhprion mirt.n ..;_ \t;4-+t..,„ „«:„_v. _>. 1 _j-i _.__ ttt- •170); gegen unbefiederte Taubchen wirken sie
gar tstlich (ebenda). Andererseits konnte der
Zahn den Zauber vernichten: der heilkraftige
Schneckenknochen darf von keinem Zahn beruhrt
werden (Veget. II 34, 2). Pulver von einem
Menschenzahn half gegen Schlangen (Plin. XXVUI
40). Den ersten, einem Knaben ausgefallenen Zahn
trugen Frauen am Arm gegen Schmerz in den
Geschlechtsteilen, wenn er die Erde nicht be

m. Das menschliche Wort.
Ihm wird ganz allgemein eine iiberaus grosse

Kraft zugeschrieben, weshalb man besonders vor-
sichtig sein muss in der Wahl der Worte. So
gehen denn im letzten Grunde die feststehenden
Formeln des Gebets, des Eechts und des Zaubers
auf eine Wurzel zuriick (vgl. auch Rohde Psyche
61). Denn mit dem gesprochenen Wort regt der
M ATI C("'h Hi Ck um inn to-ail Anil i-in F-n.m n« _-.«. nn-T __n n.«,_>.

Mitthun, sei es bios zur Zeugenschaft, auf. Wie wir
bei der Vorstellung des Bindens, Bannens, Verban-
nens ein fortwahrendes Ineinanderumschlagen er-

kannten (oben S. 34), so auch hier. Denn das Wort
ist in eminentem Sinne bindend ; vgl. z. B. die Er-
zahlung von Olenus Calenus, wo einzig die richtige
Anwendung des Wortes hie den Siegeszauber
unwiderruflich fesselt (Plin. XXVIII 15f.). So
kOnnen auch die Vestalinnen durch ihr Gebet-ITuTm-' "^V^r' ^ ^"-^ 1UC111

' ue" Jtouiieu aucn uie vestalinnen aurcn inr uebet
ruhrt hatte (Plin XX\7II 41). Hieher gehort 60 fluchtige Sklaven festbannen (Plin. XXVm 13),
aucn, dass man bei pefallenem Zanfchpn cicl. on f^tf !._.. ...... j„*.™-„ j„„ -w„^ „:„ j._ a'auch,_ dass man bei gefallenem Zapfchen sich
von einem andern mit den Zahnen in die Hshe
heben liess (Plin. XXVm 60). Frauen brachte
es Glfick, wenn sie den rechten Eckzahn doppelt
hatten, Unglttck, wenn den linken (Plin. VII 72).
Das Anblasen der Stirn half gegen Husten (Plin.
XXVTII 60). Vor alien Dingen wichtig ist im A.
der Speichel (vgl. im allgemeinen Sittl Gebarden

a- J "— ..-..-..-.----.--. v- *---. -.-..».. iii ivy,

so tritt bei der defixio das Wort ein. das den
Verwunschten an die Unterweltsmachte bannt
(Plin. XXVIII 19; solche defixio braucht im
Roman des Apuleius I 10 die Zauberin, um die
Burger in ihre Hauser zu bannen). So ver-

bannt aber auch der Spruch arse verse (Otto
172) oder andere incendiarum deprecationes an
den Wanden (Plin. XXVm 19) den Feuerdaimon
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u. a. m. Vor allem hat der Zauberspruch seine

Stelle im Heilungsaberglauben (vgl. Welcker
Kl. Schr. Ill 64ff. und neuerdings Heim schedae

philol. Usenero oblatae Bonn 1891). Schon die

Odyssee kennt Wundbesprechungen (XIX 457).

Und eine Menge aberglaubischer Heilproceduren

erhalten ihre rechte Kraft erst durch den hin-

zutretenden Zauberspruch. Dabei ist zu bemerken,

dass die unverstandlichen Spriiche in besserer Zeit
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zugestossen war (Plin. XXVIII 21). Gegen
den biisen Blick brauchte man ein besonderes-

Gebet oder rief die Nemesis an (Plin. XXVTII
22). Beim Nennen der Toten verwahrte man
sich), dass man ihr Gedenken nicht reizen wolle

(Plin. XXVUI 23). Mit der Formel DVO bannte

der Konig Attalos Skorpionen (Plin. XXVIH 24).

Wie wir heute „unberufen" sagen, so braucht

Cato (de agr. 4) die Worte bona salute, und einen

selten sind. Noch zur Zeit des Plinius stritt 10 ahnlichen Sinn hatte das 'A&r/ra xquxtwv, mit

man, ob sie mehr Wert hatten als die ange

stammten (Plin. XXVTII 20). Ich kenne aus

der Zeit vor dem Hereinbrechen des orientalischen

Synkretismus nur die Spriiche Catos (de agr. 160;

vgl. dazu die — verfehlten— Erklarungsversuche

Bergks Philol. XXII 585ff., anders Welcker
a. a. 0.. 73 „es bleibt sehr wahrscheinlich,

dass . . sie von jeher . . unverstandliche Worte
waren"). Bei den vielen Heilsprtichen , die

dem nach Theophrastos (char. 16) Aberglaubische

die bOse Bedeutung des Eulenangangs abwehrten.

Das Wort dient aber auch dem bosen Zauber.

Wie mit dem Auge, kann man auch mit ihm
fascinieren (Catull. 7, 12). Die Devotion ist

schon besprochen worden. Mit Zauberspriichen

schadigt man die Friichte des Nachbars (Tibull.

I 8, 19. Plin. XXVUI 18), was schon die XII
Tafeln verboten (VIII 8 a. b), und das TCpfer-

Plinius mitteilt, lasst sich als feste Regel auf- 20 geschirr im Ofen (Plin. XXVIH 19; vgl. Lobeck
stellen, dass sie fast stets die Nennung des

Kranken oder der Krankheit, auch beider zusammen
vorschreiben, wodurch offenbar der im heilenden

Mittel verborgene Daimon aufgerufen werden soil

(Plin. XX 151. XXI 143. XXI 166. 176. XXI1
38. 50. XXIII 103. XXVI 116. XXVII 140.

XXVUI 86. XXX 51. 98.), wahrend eine andere

Reihe die beabsichtigte Heilwirkung oder die

Heilthatigkeit betont (Plin. XXH 60. XXIV

Agl. 971). Zauberlieder gehOren zum Nestel-

kniipfen (Tibull. I 5, 41) und Ziehen den Mond
vom Himmel (Tibull I 8, 21). An Stelle des

gesprochenen Wortes kann das geschriebene treten.

So schon in den Devotionen und dem erwahnten

Mauseexorcismus. Beschriebene (oder buntge-

zeichnete) Mandeln bekommt man, wenn man
den Kern herausnimmt, darauf schreibt, wieder

zumacht und einpflanzt (Pallad. II 15, 13. Geop.

176. 180. XXVI 93). Seltener ist eine symbo-30X 60); ebenso Pflrsiche (Pallad. XII 7, 3. Geop

lische Erzahlung (Plin. XXVH 131. XXVIH 42
zweifelhaft XXVH 100. XXVIH 48). Durch
die einfache Mitteilung wird der Schmerz des

Skorpionenstiches auf einen Esel iibertragen (Plin.

XXVffl 155. Geop. XIII 9, 6). Doch ist auch
diese erzahlende Form gewiss uralt, da sich Bei-

spiele davon schon im alten Agypten linden.

Im einzelnen mag noch folgendes erwahnt
werden, Wie die Romer am Neujahrstage ominis

X 14, 1). Bei Feigen schreibt man zu gleichem

Zweck auf das Pfropfreis (Geop. X 47). Gegen

den ooiiQolewv zeichnet man auf 5 Scherben den

lswenwurgenden Herakles und steckt sie in die

Ecken und die Mitte des Ackers (Geop. II 42, 2).

Bindet man ein Olivenblatt, auf dem 'A&rjva steht

um, so vertreibt es Kopfweh (Geop. IX 1, 5).

IV. Die menschliche Thatigkeit.
Hier soil nicht eine Ubersicht der an sie an-

causa von jeder Arbeit etwas verrichten (vgl. 40 kniipfenden Gebrauche gegeben werden, wobei

oben S. 45) , so brauchen sie auch gliickver-

heissende Worte {ominari Plin. XXVIII 22).

Den Hageldaimon beschwor man (Plin. XVII
267. XXVIH 29). Schmahworte vertreiben Ge-
spenster (Sittl Gebarden 117, 1). Beim Saen
der Riiben musste der Landmann sagen, er thue

es fttr sich und seine Nachbaren (Col. XI 3, 62).

Die Raute wird unter Verwunschungen gesat

(Pallad. IV 9, 14), ebenso der Kummel (Theophr.

ja fast alles bisher Gesagte wiederholt werden

musste, sondern sie wird hier nur soweit beruck-

sichtigt, als sie selbst eine zauberhafte Wirkung
ausiibt.

An die Spitze stelle ich die Landwirtschaft.

Gegen Hagel bedeckt man die Muhle mit einem

roten Tuch oder schwingt blutige Beile gegen

den Himmel (Pallad. I 35, 1). Man zeigt der

Hagelwolke einen Spiegel (Pallad. I 35, 15.

h. pi. IX 8, 8). Mause werden formlich exorci- 50 Geop. 1 14, 4). Kommt ein Heuschreckenschwarm-
-..j. ___! ;i_ _•___.. i_..i- i... . i

gQ ver^y-gt sich alles im Hause; dann ziehen sie

voruber (Pallad. I 35, 12. Geop. XHI 1, 2).

Will ein Baum keine Friichte tragen, so geht

man mit einer Axt auf ihn zu, als wollte man
ihn fallen; ein anderer legt ein gutes Wort
fiir ihn ein und verspricht, der Baum werde sich

bessern (Geop. X 83, If.; vgl. Wuttke2 6681).

Will das Vieh nicht fressen, so bindet man seinen

Schwanz mit Wolle moglichst fest ab (Plin.

siert, indem man ihnen einen bestimmten Acker zu-

weist. Dieser Exorcismus wird auf ein Blatt ge-

schrieben mid dies vor Sonnenaufgang an einen

gewachsenen Stein, die Schrift nach der Grenze
zugekehrt, festgeklebt (Geop. XIH 5, 4; vgl.

Wuttke2 648. B. Schmidt Jahrb. f. Philol.

CXLHI 56111 Lewy ebenda 8161). Die ge-

wohnlichen Tierarzte brauchen incantationes

(Veget. H 12, 2. V 43, 2). So auch Garg. Mart,

14 gegen die Drusengeschwtdst des Rindviehs. Zau- 60 XXIX 38). Bei Feuersbrunst muss man zuerst

berspruche zwingen Schlangen aus ihren HOhlen
(Plin. VHI 48. Tibull I 8, 20) oder heilen ihren

Biss (Ael. n. a. I 54). Cato giebt 2 Spriiche fur

verrenkte Glieder (de agr. 160. Plin. XXVIH 21),

Varro aus Saserna einen fur das Podagra (r. r.

I 2. 27. Plin. XXVIH 21). Einen Zauber-

spruch brauchte auch Caesar stets beim Nieder-

sitzen im Wagen, seif ihm einmal ein Unfall

etwas Mist aus dem Stall ziehen, dann rettet

man das Vieh leichter und Rinder und Schafe

laufen nicht in die Flammen zuruck (Plin. XXVTII
263). Die in der Ackerwirtschaft gebrauchten

Gerate scheinen ebenfalls geheiligt gewesen zu

sein : vgl. oben die Vorschriften iiber die

Umkleidung des Saatmasses und Saatsiebes mit

Tierfellen (S. 79). Darauf deutet auch die
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pythagoreische Vorschrift: Setze dich nicht auf
den Scheffel (Gottling a. a. 0. 310, 32). Kiiken,

die an pituita leiden, setzt man auf ein Wioken-
oder Hirsensieb und rauchert sie mit Poley (Col.

VIII 5, 16). Das Sieb wurde auch beim Vieh-
bespreehen gebraucht (Lobeck Agl. 640a). Auf
einen Morser steigt der an Dyspepsie leidende,

springt 10 mal und steigt wieder herunter (Cato
de agr. 127). Einen alten Hufschuh bringt man

ersten Streich, einen Menschen, einen Eber, einen
Baren getotet hatte (Plin. XXVHI 33). Noch
besser nahm man dazu eine kasta velitaris, aus
einem Leichnam gezogen; sie durfte aber die
Erde nicht beruhrt haben (Plin. XXVIII 34).
Empflng eine stillende Frau von dem Vater ihres
S&uglings noch einmal, so verdarb ihr die Milch
nicht (Plin. VII 67). Kinder, die Mb. sprechen,
lernen spat gehen (Plin. XI 270). Kluge Kinder

\

unbeschrieen in den Taubenschlag, so thun die 10 werden nicht alt (Otto Sprichw. 1917).
Harder nichts (Pallad. I 24, 2).

Von weiblicher Thatigkeit sind Spinnen und
Weben zu nennen. Prauen dfirfen im Gehen
nicht spinnen, nicht einmal die Spindel offen

tragen, sonst gedeiht die Saat nicht (Plin. XXVIH
28). Gegen Leiden der inguina nimmt man den
Zettelfaden von einem Webstuhl, bindet ihn mit
7 oder 9 Knoten an und nennt zujedem eine Witwe.
(Plin. XXVni 48). Gegen Wundschmerzen bindet

Sterbende weissagen (allgemein). Selbst das
Opfertier sieht seinen Tod vorher (Ovid. fast. I

327). Alles, was zum Toten und seinem Apparat ge-
hort, besitzt oder erha.lt Zauberkraft. Wer einen
Brand vom Scheiterhaufen bei sich hat, den
bellen die Hunde nicht an (Ael. n. a. I 38). Wer
Grabschriften liest, verliert das Gedachtnis
(Otto 1091). An Grabern geht man besser
schweigend vorbei (Eohde Psyche 223, 2). Die

man denselben an einen Nagel oder sonst etwas, das 20 Wollbinde von der Leichenbahre hat Zauber-
getreten worden ist, und tragt ihn als Amulett
(ebenda).

1st jemandem ein Knochen im Hals stecken ge-
blieben, so soil er aus demselben Gefass einen KnO-
chel auf den Kopf legen (Plin. XXVHI 49). Ist
es Brot, so soil er von demselben Brot etwas in die

Ohren stecken (Plin. ebenda). Hinter dem scheiden-
den Gast das Zimmer fegen, oder, so lang er trinkt,

den Tisch oder eine Tracht aufheben, gilt als

kraft (Propert. HI 6, 30). Ein Kleid, das
bei der Beerdigung gebraucht worden, bekommt
keine Motten (Plin. XXVHI 33). Grabnagel in

die Schwelle geschlagen schutzen vor nocturnae
lymphationes (Gespenster oder Nachtwandeln ?
Plin. XXXIV 151). Besonders zeigt sich die
Kraft der Toten in der Heilkunde. Gegen
Drfisengeschwiilste , Ohrgeschwulst und Kropf
half man sich durch Bestreichen mit der

sehr unglilcklich (Plin. XXVffl 26). Ebenso, 30 linken Hand einer gleichgeschlechtigen Leiche
wenn jemand uberhaupt nicht ass (Plin. ebenda). """' '™~™ -

Schweigen alle — bei ungerader Zahl der Tisch-
genossen — plotzlich still, so gait das als famae
labor (Plin. XXVIH 27). Speise, die einem aus
der Hand flel, musste unabgepustet auf den Tisch
gelegt werden ; was man in dem Augenblick that
oder sprach, war vorbedeutend (Plin. XXVIH
27). Nach Pythagoras sollte man es uberhaupt
nicht wieder aufheben (Gottling a. a. O. 313

(Plin. XXVHI 45). Den Zahn eirier solchen
brauchte man gegen Zahnweh (ebenda). Ge-
schwiire bestrich man mit einem Menschenknochen
(Plin. XXVHI 46). Der Sinn ist wohl uberall,

dass wie die verwesende Leiche abnimmt und
zerfallt, dies auch mit der Krankheit geschehen
soil. Sehr deutlich ist das, wenn es heisst, dass
Erde oder Kraut aus einem Totenschadel Haare
und Zahne ausfallen macht (Plin. XXVni 46).

39; vgl. Eohde Psyche 224, 1). Eier- und Mu- 40 In der Gewalt der Toten stehen auch die ver
schelschalen soil man gleich nach dem Essen
zerbrechen oder mit dem Loffel durchstossen,
mit dem man sie ass (Plin. XXVHI 19; vgl.

Wuttkel 318). Beim Ausgang war wohl zu
beachten, dass man nicht mit dem linken Fuss
zuerst antrat; denn das bringt TJngliick (Apul.
met. I 5. Petron. 30). Man betrat daher mit
dem rechten Fuss zuerst den Tempel und
ging mit dem linken zuerst aus ihm, was schon

grabenen Schatze (Lobeck Agl. 632 m).

Verstarkt wird diese Macht durch besondere
Umstande. So durch nicht Beerdigen: den Eck-
zahn einer solchen Leiche brauchte man bei
Zahnschmerzen (Plin. XXVHI 45). Oder wenn
der Tote ein acogog war ; denn das waren Gotter-
lieblinge (Otto Sprichw. 20). Die oben erwahnten
Geschwulste heilte man auch durch Bestreichen
mit der Hand eines solchen Toten (Plin. XXVIH

eine pythagoreische Vorschrift war (Got tling 50 45). Vor allem aber verlieh gewaltsamer Tod
a. a. O. 291 V). Als besonders unheilvoll gait
es, an der Schwelle anzustossen, was z. B.
dem altera Gracchus seinen Fall bedeutete (vgl.

Bulenger. de aug. 6 = Graevius thes. ant.

Rom. V 418 E. Tibull. I 3, 19ff. 17, 62 u.

a.). Als ungliicklich gait es auch, wenn zwei
Freunde zusammen gingen, und zwischen ihnen
ein Stein durchgeworfen wurde, oder ein Hund,
ein Knabe zwischen ihnen durchliefen. Man

einem Menschen Zauberkraft; denn wer so in

voller Lebenskraft dahingerafft wird, dem bleibt

etwas davon auch nach dem Tode. Beides, fruhes

Sterben und gewaltsamer Tod, vereinigt, machte
die Seele fahig, ein magischer jidgedgog zu werden
(Lobeck Agl. 223 e; vgl. Magie). Auch die

Schwester der Nemesis, der Tibullus sein Leid
klagen will, war als Kind durch einen Sturz aus
dem Fenster gestorben (TibulL H 6, 29). Mit

wandte das Omen ab, indem man auf den Stein 60 dem Zahn eines fitato&dvazos stochert man sich
*-_4. ~_ tt.__„ , ^ am Zahnfleisch (Plin. XXVHI 7). Seinen Schadel

benutzen Epileptische als Trinkbecher. Das be-

treffende Quellwasser moss nachts geholt sein

(Plin. ebenda). Aus dem Schadel eines Erhangten
machte Antaios Pillen gegen Hundswut (ebenda).

Haare eines Gekreuzigten helfen gegen 4tagiges
Fieber (Plin. XXVHI 41). Auch was mit einem
jiuuo&dvazog in Beruhrung gekommen war, hatte

trat, den Hund oder Knaben durchpriigelte
(Augustin. doctr. ehrist. n 20, 31).

V. Geburt und Tod.
Schwangere brflteten in ihrem Busen ein Ei

aus, um darnach das Geschlecht des Kindes zu
bestimmen (Plin. X 154). Bei schwerer Ent-
bindung half es, wenn man fibers Dach ein Ge-
schoss warf, das schon, und zwar stets auf den

93 Abgabes

Zauberkraft. Vor allem das Mordinstrument

selbst. Hire Rolle bei der Entbindung sahen

wir schon (oben S. 91f.). Hangte man den Stnck

eines Erhangten in die Fenster des Schlages,

so blieben die Tauben gesund und flogen nicht

wez (Pallad. I 24, 2). Man band ihn gegen

Kopfweh um (Plin. XXVHI 48; vgl. Wuttke*

189). Mit einem Mordschwert beschneb man

einen Kreis, setzte ein Gefass da hinein und be-

sprengte das Haus mit azarpig aygia, Lorbeer,

Meerwasser oder Salzlake — alles entstihnende

jlittel _, so kamen alle Flohe in jenes Gefass

(Geop. XIH 15, 7). Mit einem Mordschwert

leise gestochen zu werden, half gegen Seitenste-

chen (Plin. XXXIV 151). Epilepsie heilte Arche-

laos mit einem durch ein Mordeisen erlegten Wild

(Plin. XXVIII 34). Einen Nagel oder Splitter

von einem Kreuz trug man in Wolle gegen 4-

tagiges Fieber um den Hals; genesen, vergrub

man ihn, wo die Sonne nicht hinschien (Plin.

XXVHI 46). Weizenmehl, das eine Nacht ge-

legen hatte, wo ein fiiaio&drazog getotet oder

verbrannt worden war, half bei Schweinekrank-

heiten (Plin. XXVIII 8).

NatMich gingen die Toten, besonders deT

beiden besprochenen Kategorien, als Gespenster

um (allgemein; vgl. Eohde Psyche 201). Tote,

denen ein Lieblingsbesitz vorenthalten ist, kehren

wieder (Eohde Psyche 32, 3). Auch iibermas-

sige Klage stortihre Euhe (Eohde Psyche 206, 2).

Man erkannte die 'Eevenants' nach den Pytha-

goreern daran, dass sie nicht blinzelten und

keinen Schatten warfen (Lobeck Agl. 894).

Sie brachten Krankheiten (Lobeck Agl. 637f.)

und waren wohl auch die lyialrai = Alpe (Diosk.

m. m. IH 147; vgl. Eohde Psyche 225, 4).

Wer dem Geistertreiben zusieht, dem bekommt

es schlecht. Ihr Anblick macht blind oder

totet (Eohde Psyche 171, 1). Mit ihnen wer-

den wohl auch die striges zusammengehoren, die

den Kindern das Blut aussaugten und bald als

Vogel galten (Plin. XI 232), bald als daimom-

sche Wesen oder als Hexen (Ovid. fast. VI

131ff.). Denn das ihnen zugeschriebene stridere

ist auch den umgehenden Gespenstern eigen-

tumlich, und ans Grab kniipft die striges an

Propertius (III 6, 29), wo er sagt, man fmde

die Federn der striges am bustum. Wie auch

die Hexen mit ihnen zusammenhangen , sahen

wir schon oben (S. 83). Hier mag noch stehen,

dass Tibullus die Kupplerin verwiinscht .
um

die Graber zu irren , deren Kraut und die

von den WOlfen ubergelassenen Knochen zu

verzehren, und dann heulend durch die Stadt zu

schweifen (ab Werwolf, I 5, 53ff.; vgl. Lobeck
Agl. 638 y). Endlich Ziehen die Toten auch

in der wilden Jagd mit (xti/tog 'Exdzrjg Plut.

superst. 3). Aber das fuhrt schon in die Mytho-

logie hiniiber (vgL Kohde Psyche 227^.

Litteratur: Eine zusammenfassende Darstellung

antiken A. giebt es meines Wissens nicht. Be-

achtenswert sind ausser den im Text genannten

Schriften: Tiedemann Dissertatio quae fuent

artium magicarum origo, Marburg 1787. Dilthey

in den Arch.-epigr. Mitt. H 44ff. [Eiess.]

Abgabe* (Tab. Peut.), Kfistenstadt im nord-

fisUichen Pontos, s. Archabis. [Hirschfeld.]

Abgar oder Abgaros (so ist die durch In-

Abgar y*

schriften und Miinzen bezeugte richtige Form

des Naruens; bei griechischen Schriftstellern

meist Avyagog, bei Tacitus Acbarus), Name
mehrerer Konige von Osroene zwischen 132 vor

— 216 (244) nach Chr.; vgl. A. v. Gutschmid
Untersuchungen iiber die Gesch. des Konigreichs

Osroene, Mem. de l'acad. de St. Petersbourg,

XXXV 1, 1887.

1) Abgar I. Pgql (der Stumme), regierte zu-

10 erst zusammen mit Bakrii II. 2 Jahre 4 Monate

von 94—92 v. Chr., dann allein 23 J. 5 M.,

92—68 y. Chr., Chronik des Dionysios von Tell-

mahrg bei v. Gutschmid a. a. O. 5; vgl. 9. 20.48.

Er mag der Fiihrer der Araber gewesen sein,

welche von Sextilius, dem Legaten des Lucullus

im J. 69 geschlagen wurden, Plut. Luc. 25. Euf.

Fest. brev. 14.

2) Abgar H. Ariamnes bar Abgar, regierte 68

—

53 v. Chr., vgl. v. Gutschmid 20ff. 48. Der

20 Name lautet bei Dionys. Tellmahr. Abgar bar

Abgar, bei Dio Avyagog, bei Plut. 'Agidfivyg (v.

1. "AyjlaQog), Pseudo-Appian "AxflaQog, Max-xares

oder Matures Flor. HI 11, 7, Max,xarus oder

Maxonts Euf. Fest. brev. 17 (nach dem Namen
des Stammes Banu Maz'ur, dem das damals

regierende Konigshaus angehorte). Unter Pom-

peius mit den Eomern verbiindet (Plut. Crass.

21. Dio XL 20), verschuldete er angeblich durch

seine verstellte Freundschaft hauptsachlich des

30 Crassus Ungluck bei Karrhae (6. Mai 53), Plut.

Crass. 21.22. Dio XL 20-23. Pseudo-Appian.

Parth. 34 Schw. Flor. IH 11. Euf. Fest. brev. 17.

Wahrschemlich wurde er nach der Schlacht bei

Karrhae von den Parthern wegen seiner Verbin-

dung mit den Eomern entthront, v. Gutschmid
a. a. O. 22.

3) Abgar HI., regierte 29—26 v. Chr.

4) Abgar IV. Summaqa (der Eote) , regierte

26—23 v. Chr.; vgl. v. Gutschmid a. a. O.

40 5. 9. 48.

5) Abgar V. Ukkama (der Schwarze), bei Ta-

citus Aebarus (der Grosse), Sohn Ma'nus des IH.,

regierte 4 v.—7 n. Chr. und nachdem er eine Zeit

lang durch seinen Bruder Ma'nii IV. bar Ma'nu

vertrieben war, wieder von 13—50 n. Chr. Er

soil nach der Legende von Christo durch den

Apostel Thaddaeus geheilt worden sein, Euseb.

h. e. I 13. Procop. bell. Pers. II 12. Diese Ab-

garsage ist zum guten Teil ein Reflex der wirk-

50 lichen Bekehrung des spateren Abgar IX. zu An-

fang des 3. Jhdts.; vgl. Lipsius die edesseni-

sche Abgar-Sage, Braunschweig 1880. Im J. 49

steht er mit den Parthern in Verbindung, Tac.

ann. XII 12. 14; vgl. v. Gutschmid a. a. O.

23.

6) Abgar VI. barMa'nu, regierte 71—91; vgl.

v. Gutschmid a. a. O. 5. 9. 25. 49.

7) Abgar VII.bar Izat, regierte Nov. 109—Aug.
116, schickte im Winter 113

/114 dem Traian Ge-

60 schenke, vermied aber eine personliche Zusam-

menkunft aus Furcht vor den Parthern, Dio

LXVLH 18. Suid. s. Avyagog. <PvXdoxt]g. 'Qvr\ti\.

Im J. 114 schickte er seinen bluhenden Sohn

Arbandes an Traian , dessen Liebling er bald

wurde, Dio LXVIH 21. Suid. s. 'Axga. 'E)J.<i^a.

('Ixhsv/ia= ~Dio). Erst Ende 114 schloss er persOn-

lich Freundschaft mit Traian in Edessa , Dio

LXVLH 21. Suid. s.'ESsoa.'Ano &v[iov.'Y(priyt)00v-
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tat (='Av9sfiove). Nach dem Aufstand des J.

116 wurde Edessa von Lusius Quietus erobert
und zerstort, Dio LXVIII 30, 2. Bei dieser Ge-
legenheit muss Abgar die Rejgierung und wahr-
scheinlich auch das Leben verloren haben; vgl.
v. Gutschmid a. a. 0. 25ff. Die angebliche
Munze des Abgar und Hadrian bei Eckhel m
512. Mionnet V 613 n. 107 gehOrt vielleicht
dem Abgar zur Zeit Gordians an; vgl. v. Gut-
schmid a. a. 0. 29. Der Konig Abgar, welchen
Antoninus Pius „aus den Ostlichen Gegenden" ent-
fernte (etwa im J. 155), scheint ein GegenkOnig
des Ma'nu Vm. bar Ma'nu gewesen zu sein, wel-
cher von 139—163 regierte, Hist. aug. Ant. P. 9, 6.

8) Abgar VIII., regierte unter L. Verus etwa
165—167, nur auf Miinzen genannt, deren Authen-
ticitat v. Gutschmid a. a. 0. 32—34 feststellt.
Wahrscheinlich ist es derselbe Abgar, der unter
Pius (als GegenkOnig?) abgesetzt war, Hist. aug.
Anton. P. 9, 6.

9) L. Ael(ius) Sep(timius) Abgar IX.) der
Grosse), regierte 179—216, die beiden letzten Jahre
zusammen mit seinem Sohne Abgar X. Severus;
aufzahlreichen Miinzen, Eckhel III 514 Mion-
net V 616ff. Suppl. Vin 410. v. Gutschmid
a. a. 0. 37f. Den Namen L. Aelius nahm er zu
Ehren des Commodus im J. i9'/

192 an, den Namen
Septimius zu Ehren des Severus, dem zuliebe
er auch seine Sohne Severus Abgar und Anto-
ninus nannte. Letzterer ist wahrscheinlich iden-
tisch mit Mannus, der als Mitregent seines Va-
ters auf Miinzen erscheint (Eckhel HI 515
Mionnet V 621 nr. 152). Als Vater des Abgar
und Antoninus wird Konig Abgar (IX) genannt
auf der griechischen Inschrift zuRom CIG 6196
=Kaibel IGI 1315 (fiamXevs 'Afiyagog). Er
unterwarf sich im J. 195 dem Severus, Hist,
aug. Sev. 18, 1. Vict. Caes. 20, 14, stellte
seine Sohne als Geiseln (im J. 198 ?), He-
rodian. Ill 9, besuchte den Severus in Rom, etwa
202 (Dio LXXIX 16), trat zum Christentum iiber
(vgl. Syncell. 617, 13. Euseb. Chron. a. 2235
Abr. und Lipsius die edessenische Abgar-Sage,
Braunschw. 1880), musste etwa im Sept. 214 die
Regierung seinem zweiten Sohne Severus Abgar
iiberlassen und starb vielleicht in romischer Ge-
fangenschaft vor 218, v. Gutschmid a a
34—44. '

'

10) Severus Abgar X., regierte etwa Sept. 214— April 216, nach Dionysius Telmahr. als Mitre-
gent seines Vaters (Nr. 9); sein Name auf Miinzen,
vgl. v. Gutschmid a. a. 0. 40f. Er wurde wegen
seiner Grausamkeitvon Caracalla abgesetzt undge-
fangen genommen im J. 216 (Dio LXXVII 12, exc.
Vales. 746. Zonar. XII 12) und sterb , 26 Jahre alt,
in Rom

, wo ihm sein Bruder Antoninus eine
metrische Grabschrift setzte; CIG 196 = IGI
1315.

11) Abgar XI. (Phraates), vielleicht Sohn des
(Antoninus) Mannus. wurde den Miinzen zufolge
(Eckhel HI 516. Mionnet V 623ff. Suppl.Vm 413f. v. Gutschmid a. a. 0. 44) von
Gordianu8 wieder in Osroene als Konig einge-
setzt und hat etwa 242—244 regiert. Auf ihn
bezieht v. Gutschmid a. a. 0. 45 die romische In-
schrift CIL VI 1797 : Abgar Prahatcs filius rex
prmcipis ('principis' abundat adn. Momm-
sen) Orrfienoru(m) Hodda coniugi benetnerenti

fec(it), wahrend Henzen sie auf Abgar IX. u. X.
(die er fiir identisch halt) bezieht. Der Stamm-
baum ist also folgender:

Mannus (VIH.) Philoromaios
139—163 u. 167—179

L. Aelius Septimius Abgarus IX. der Grosse
179—216

10 Antoninus Mannus IX.
Titularkonig 216—242

Severus Abgarus X.
214—216

Abgar XI. Phraates
242—244

Gemahlin: Hodda.

[v. Rohden.]

Abgersaton „von Abgar gegriindet", Castell
in Osroene Malala XVHI 465. [Fraenkel.]

20 AM (oder, wenn man das folgende Suri noch
hinzuzieht, Abisuri), nach Plin. VI 77 ein indi-
sches Volk in der Wiiste ostlich vom Indus.

[Tomaschek.l
Abia (CIG 1457 u. a.) oder Abea (CIG

1307. 1463. Ross Reisen im Peloponnes I 8),
die siidlichste Stadt des ostlichen Messenien, an
der Kiiste, 20 Stadien nOrdlich von der Xoigiog
vamj, welche wenigstens in der spateren Zeit
die Grenze zwischen Lakonien und Messenien

30bildete, gelegen. Die einheimische Tradition
identiflcierte sie mit dem homerischen 'Igtf (II.

IX 150) und berichtete : nachdem die von Hyllos
gefuhrten Dorier aus dem Peloponnes zuriickge-
worfen worden seien, habe sich Abia, die Amme
des Glenos, Sohnes des Herakles von der De-
ianeira, hierher gefliichtet und hier dem Herakles
ein Heiligtum erbaut; nach der Besitznahme des
Peloponnes durch die Dorier habe dann Kres-
phontes der Stadt den Namen der Abia beigelegt.

40 (Paus. Ill 30, 1). Ausser dem Herakles hatte
auch Asklepios hier ein Heiligtum (Paus. 1. c).
Im J. 181 v. Chr. riss sich A. zugleich mit
Thuria und Pharai von Messenien los, um als
selbstandiges Glied dem achaeischen Bunde beizu-
treten (Polyb. XXV 1), und noch Plinius (n. h.
IV 22) rechnet die Abeatae zu den achaeischen
Stadten, d. h. zu denen, welche noch wenigstens
der ausseren Form nach in einem engern Bundes-
verhaltnisse, einem Schatten des alten achaeischen

SOBundes, zueinander standen. Noch jetzt findet
man einige Mauerreste, Hafendamme und In-

schriftsteine von der alten Stadt drei Viertel-
stunden sudlich vom Dorfe Armyros auf einer
flachen Uferhflhe, an einem jetzt IJaXata Mavzivna
genannten Platze; vgl. Leake Morea I 324ff.

Cur tins Peloponnes II 159f.

[Hirschfeld.]

Abiamarcae, nicht ganz sicher uberlieferter
Beiname der Matronae auf einer rheinlandischen

60 Inschrift, Brambach CIRhen. 635 (iiber-

liefert wird Matronis Abiamar oder Abiumaro
vgl. Rhein. Jahrb. LXXXTII 103. 148 n. 293);
vgl. die Remagener Inschrift (Brambach
646), die geweiht ist Marti Hereuli Mercurio
Anibiomareis von Soldaten der legio XXX Ulpia
victrix. Eine etymologische Deutung des Namens.
versucht A. Pictet Revue archeol. n. s. XI
(1864) 122. [Ihm.]
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Abianius. Auf einem Altarchen aus Apt die

Widmung dm Abianio. Allmer Revue epigr.

II n. 686 = CIL XII 6034. Vgl. Abinius.
[Ihm.]

Abiauos, angeblicher Fluss im Gebiete der

Abioi (s. d.), Alexander Polyhist. bei Steph.

Byz. s. "Afiog. Der Fluss verdankt seine Exi-

stenz wohl nur den Constructionen homerischer

Xvxixol beim Volkerproblem II. XIII 4—7. Vgl.

Thraemer Pergamos 305. 328. [Thraemer.]

Abias, KOnig der Araber, tOtet sich selbst

nach einem ungliicklichen Krieg mit Izates von
Adiabene zur Zeit des Claudius , Joseph, ant.

Jud. XX 75—80. [v. Rohden.]

Abida, nach Ptol. V 15, 22 Stadt der Deka-
polis von Koilesyrien, vermutlich nur verschrieben

aus Abila, s. Abila Nr. 4. [Benzinger.]

Abiddensis, Bewohner einer Stadt in Africa

— ein episcopus bei Harduinus act. cone. I

1082 A (a. 411) — ungewiss, in welcher Provinz.

Denn die Gleichung mit Aviduvicus Tab. Peut.

VI 3, "Aovtdos Ptol. IV 3, 38 (s. u. A ben lone)
ist sehr unsicher. [Joh. Schmidt.]

Abienus s. Avienus.
Abieta (Apttjza, var. "AfSixTa), Ptol. Ill 7,

2, Ortschaft des Jazyges Metanastae im nOrd-

lichen an das Gebirge stossenden Teile des

Flachlandes zwischen Donau und Theiss.

[Toraaschek.]

Abigas {Aftlyas Procop. bell. Vandal. II 19,

damit jedenfalls identisch Afiiyas ebenda II 13),

ein Fluss in Numidien, der auf dem mons Au-
rasius entsprang und bei Bagai vorbeifloss.

Danach ist es der heutige Wed Bu Rughal, dann
Wed Bu Duda genannt, unter welchem Namen
er 5—600 m. westlich von Ksar Baghai vor-

beifliesst, um sich dann in die Gerrat et-Tarf zu

ergiessen. [Joh. Schmidt.]

Abigeatus. Dieses Verbrechens macht sich

nach Kaiserrecht schuldig, wer Vieh von der

Weide oder aus dem Stalle in diebischer Absicht

wegtreibt und zwar mindestens 1 Stuck Rindvieh,

einen Hengst, 2 Stuten, 4—5 Schweine oder

10 Schafe. In republicanischer Zeit flel Vieh-

diebstahl unter die Bestiinmungen iiber furtwn.
Als aber weite Strecken Italiens und Spaniens
vollstandig der Weidewirtschaft iiberlassen waren,

fiihrte die herrschende Unsicherheit (Liv. XXXIX
29. 41. Varro r. r. II 10) dahin, dass spatestens

Traian den A. von furtum abzweigte und als

crimen extraordinarixm bestrafte. Im 4. Jlidt.

wurde in gewissen Provinzen Italiens schon
Jas Halten von Reitpferden, offenbar als Versuch
des A., in gleicher Weise bestraft. Wenn die

abactores (abigei, abigeatores) mit bewaflheter

Hand oder rottenweise auftraten, wenn sie sich

zu wiederholten Malen des Verbrechens schuldig

rnachten oder das Vieh aus dem Stalle raubten,

so wurde dies als qualiflcierter A. angesehen. Fiir

honest iores war die Strafe Relegation, fiir humi-
liores abgestuft von opus temporarium bis zur

Todesstrafe. — Quellen namentlich: Coll. leg.

Mos. XI. Paul. sent. V 18. Dig. XLVII 14. Cod.

Th. LX 30. Cod. lust. IX 37. Ed. Theod. 57 (dazu

Dahn K. d. G. IV 70f.). — Litteratur:

P 1 a t n e r quaest. de iure crim. R. 445ff.

Rein R. Crim.-Recht 323ff., woselbst die altere

Litteratur. [Hartmann.]

Pauly-Wiasowa

Abike VAfitxrj), Steph. Byz. s. 'YXaia, ein-

heimische Bezeichnung fiir die Hylaia am untern
Borysthenes (Dnepr) ; an einem pontischen Strome
'Afitavog sollen die angeblichen Abioi gewohnt
haben, St. B. s. "Afitoi. Der ptolemaeische Pinax von
Sarmatia Europaea verzeichnet in der sarma-
tischen Volkerreihe III 5 , 10 ein Volk "Axtpoi,

wofiir die gute Hs. X die Form "AfStxot bietet;

statt an die mythischen Rhipaeen miissen diese

10 Abikoi an die Ostseite des unteren Borysthenes
versetzt werden. Allen diesen Wdrtern diirfte

arisches dp „Wasser" in dialektischer Umfonnung
zu db, aw zu grunde liegen. [Tomaschek.]

Abila (oder Abel) ein in Palastina sehr hau-
flger Name.

1) "ApeX dftneXcov (Euseb. Onomast. ed. La-
garde 225, 6. Jud. XI 33) im Osijordanland, 6
Millien von Philadelphia.

2) AflsXa zije <&oiylxr]s (Euseb. Onomast. ed.

20 Lagarde 225, 9) zwischen Damaskos und Paneas.

3) 'Afian (Joseph. Ant. Jud. IV 176. V 4;

Bell. Jud. IV 7, 6) im Ostjordanland nahe dem
Jordan, ungefahr gegeniiber von Jericho, nicht

weit von Iulias-Livias.

4) A. der Dekapolis (Joseph. Ant. Jud. XII 136
nach Polyb. V 71. XVI 39; Bell. Jud. II 13, 2.

Euseb. Onomast. ed. Lagarde 225, 7. Hierocl. p. 44),

Stadt Ostlich vom Jordan, sudlich vom Hieromyces

,

nach Eusebios 12 Millien Ostlich von Gadara. Von
30 Plinius nicht unter den Stadten der Dekapolis

erwahnt, doch ist die Zugehorigkeit zu derselben

durch eine Inschrift aus der Zeit Hadrians (CIG
4501) bezeugt. Von Antiochos d. Gr. 218 und
198 v. Chr. erobert (Polyb. a. 0.); von Nero dem
Agrippa II. verliehen (Joseph. Bell. Jud. a. 0.,

allerdings ist in der Parallelstelle Ant. Jud. XX
159 nichts davon erwahnt). Vielleicht das heu-

tige Tell Abil ca. 10 km Ostlich von Mukds

;

Tempel- und Kirchenruinen, Graber (Schiirer
40Gesch. d. jud. Volks II 92f. Baedeker Paliist.

und SyrienS 199).

5) A. Lysaniae, "Aflda r\ Avaavtov (Joseph.

Ant. Jud. XIX 275; 'AftOla ibid. XX 138.
Ptolem. V 15, 22. Tab. Peut.) nach Itin. Anton.
198f. 18 Millien von Damaskos, 38 Millien

sudlich von Heliopolis am Chrysorrhoas, Haupt-
stadt des nach ihr benannten Gebietes Abilene.

Den Beinamen A. f) Avaavtov tragt sie nach dem
Luc. Ill 1 genannten Tetrarchen (s. u. Abilene).

50 Jetzt das Dorf Suk Wadi Barada mit Ruinen
und einer Inschrift aus der Zeit des Marc Aurel
und Lucius Verus (CDLi III 199), ebenso In-

schrift mit dem Namen des Lysanias (CIG
4521; vgl. Addenda p. 1174). Die versuchte

Identification mit Leukas (De Saulcy Numis-
matique de la Terre Sainte 20—29) erscheint

sehr fraglich s. Leukas. Schiirer Gesch. des

jud. Volkes I 600—604. Baedeker Paliist. und
Syrien3 339. Ebers und Guthe Palastina I

60 456—460. Furrer ZDPV VIII 1885, 40if.

[Benzinger.]

6) Abile oder Abyla (Plin. h. n. Ill prooem.

Mela I 27; 'A^iXtj Strab. XVI 827; A^ilrj od.

"Afidos Ptol. IV 1, 6; 'A0iXti [od. A§vXrj\ f,

~AfliXi£ Eustath. ad Dionys. 64 ; "AfStXt$ Era-

tosth. bei Strabo III 171), hohes und steiles Vor-

gebirge in Mauretanien, nordwestlicher Auslaufer

des kleinen Atlas, xoXvvhjoor scat fieyaXodevdoov

,

4



99 ad Abilem Abiria 100

dem Vorgebirge Calpe in Hispanien gegeniiber

und mit diesem die Saulen des Hercules genannt.

Es stand durch eine Landenge mit den Septem
Pratres , den heutigen Affenbergen, in Verbin-

dung. Jetzt heisst es selbst auch Ximiera d. i.

Affenberg ; auf seinem aussersten Vorsprung liegt

Ceuta. S. u. Abenna. [Joh. Schmidt.]

ad Abilem, Ort in Mauretania Tingitana,

nachste Station an der Kiistenstrasse von Septem
Pratres ostwarts. Itin. Ant. 9, 4. 10

[Joh. Schmidt.]

Abilene, das Gebiet der Stadt Abila Lysaniae
(s. Abila Nr. 5), vvird von Josephos Ofters als

Tetrarchie des Lysanias bezeichnet, ebenso er-

scheint Luc. Ill 1 ein Tetrarch Lysanias im 15.

Jahr des Tiberius. Derselbe ist zu unterscheiden
von einem friiheren Lysanias, Sohn des Ptolemaios,

Sohnes des Mennaios (Joseph. Bell. Jud. I 13, 1),

der ca. 40 v. Chr. die Herrschaft tiber Chalkis

erbte. Ob derselbe je A. besessen, ist sehr frag- 20
lich. Die Geschichte der Tetrarchie ist wegen
Mangels an deutlichen Nachrichten nicht ganz
klar. Eine Tetrarchie A. kann erst im J. 4 v.

Chr. mit der Teilung des Erbes Herodes d. Gr.

entstanden sein. Caligula verlieh 37 n. Chr. die

Tetrarchie an Agrippa I. (Joseph. Ant. Jud. XVIII
237), Claudius bestatigte 41 n. Chr. diese

Schenkung (ibid. XIX 275; Bell. Jud. II 11, 5)

und verlieh spater die Tetrarchie an Agrippa II.

(Joseph. Ant. Jud. XX 138; Bell. Jud. II 12, 8). 30
Schiirer Gesch. des jud. Volkes I 600—604.

Baedeker Palast. und SyrienS 339. Ebers und
Guthe Palastina I 456^-460. Purrer ZDPV
VIII (1885) 40. [Benzinger.]

Abilunum, Stadt im siidlichen Germanien,
nordlich von der Donau und in deren Niihe

gelegen (Ptolem. II 11, 15; 'Aftilovvov und
'Aft0.ovov die Hs., erstere Lesart als die bessere

von C. Miiller aufgenommen). [Ihm.]

Abina. 1) "Apira (var. 'Afilvra), Stadt im Ost- 40
lichen Teile von Susiana, Lange 85° 10', Breite
330 10', Ptol. VI 3, 5. Pur nahere Bestimmung der

Lage oder Identification mit anderweitig bekann-
ten Orten fehlt es an Anhaltspunkten. Die Bil-

dung des Namens entspricht sowohl derjenigen

einiger susianischen Stadte in den assyrischen

Keilinschriften, wie Albinak (Keilinschriftl. Bibl.

II 200) und Nagitu Dibina (ibid. 100), als auch
derjenigen medischer Stadte bei Ptol. VI 2, wie
Sxafiiva, raftr/va, Kiyfilva. [Andreas'.] 50

2) (Not. Dignit. Or. XXXII 24) s. Abila
Nr. 5. [Benzinger.]

Abinerglos, Konig von Charakene, regierte

zwischen 5 und 21 n. Chr. Eine Tetradrachme
mit seinem Nauien ABINHPrAO[YS]QTH-
P[OZ] vom J. 321 der Seleukiden = 9 n. Chr.

bei Waddington Rev. Num. N. S. XI (1866)
317ff. u. PI. XII 10. In der Form 'Apsvv,)-
gtyog erscheint er bei Joseph. Ant. Jud. XX 22,
nach dessen Erzahlung er den Adiabenischen 60
Prinzen Izates bei sich aufnahm und zu seinem
Eidam machte. Zur Chronologie dieser Ereignisse
vgl. Waddington a. O. [Wilcken.]

Abinius. Ein Centurio der legio III Italica

weiht pro salute domus divinae unter M. Aurelius
Antoninus (Severi f.) eine Ara deo Abinio in

Cemenelum (bei Nizza) CLL V 7865. Von dem-
selben die Widmung an einen deus . . orevaius

CIL V 7866. Vgl. Abianius. [Ihm.]

Abioi, ein skythisches Volk, das Homer (II.

XIII 6) neben den Galaktophagen und Hippo-
molgen als das gerechteste unter don Menschen
bezeichnet. Nach Steph. Byz. ist dieses Volk
identisch mit den Fdjiioi des Aischylos (AlaxvXog
te rajiiovg did rov r iv kvofievca IlQOf.uj&Ei), der

dasselbe in Ubereinstimmung mit Homer als

die gerechtesten und gastfreundlichsten Menschen
schildert, die in einem gesegneten Lande wohnen,
das ohne Bebauung alle Frucht von selbst hervor-

bringt. Weder ein Pflug noch eine Hacke durch-

furche hier den Boden, der unbebaut die reichste

Ernte den Menschen trage (Nauck FTG 196).

Die Ansichten der Alten gingen iiber die "Afiioi

stark auseinander : die einen hielten sie fur eine

dichterische Erfmdung des Homer (Eratosthenes,

Apollodoros u. A.), wahrend die anderen in ihnen

einen wirklichen Volksstamm sahen, der seine

Wohnsitze in Skythien hatte (Strab. VII 296ff.,

der gegen die obige Ansicht zu Felde zieht).

Vgl. Eustath. Horn. II. XIII 6. Steph. Byz.

Nicol. Damasc. PHG III 460. Nach Diophan-

tos bei Steph. Byz. hatten die "Afitoi ihren

Namen von dem Plusse 'Afttavog erhalten, der

sonst nicht bekannt ist. Didymos hielt sie fur

ein thrakisches Volk (Steph. Byz.), Strabon (VII

303. XII 553) fur die aussersten skythischen

Wanderhirten , Ptolemaios (VI 15, 3) setzt sie*

in den hochsten Norden Skythiens iiber die

Hippophagen, Ammianus Marcellinus XXIII 25

lasst sie nordlich von Hyrkanien wohnen. Nach
Arrian Anab. IV 1 , 1 schickten die Abier

Gesandte zu Alexander dem Grossen, um mit
ihm Biindnis und Preundschaft zu schliessen.

Alexander liess einige von seinen Hetairen mit
den Gesandten in die Heimat derselben reisen,

damit sie von dort tiber die Bevolkerung und
das Land Nachricht brachten. Curtius (VII 6)

berichtet, dass die 'AfSioi sich seit dem Tode
des Kyros die Unabhiingigkeit bewahrt hatten.

Vgl. Droysen Gesch. d. Hellen. I 2, 50. Neu-
mann Hellenen im Skythenlande I 338.

[Toepffer.]

abire magistrate s. Abdicatio Nr. 2a.

Abirenes, unbekannte Gottheiten, im Verein

mit Hercules Magusanus, Mercurius u. a. genannt
auf einer in Deutz gefundenen Inchrift, Rhein.

Jahrb. LXXVIII 45. LXXX 207. Die vor-

angehenden Buchstaben ... IS lassen eine

sichere Deutung nicht zu. Ob es ein Beiname
der Matronae ist, wie u. a. Siebourg Westd.
Ztschr. VI 282 annimmt, bleibt vorderhand un-

sicher. Vgl. Rhein. Jahrb. LXXXIII 101.

[Ihm.]

Abiria {'Ajiigia Ptol. VII 1, 55, 'Afagta
Peripl. maris Erythr. 41), Landschaft Vorder-

indiens ostlich vom Indosdelta bis Kaccha und
zum Sumpfe Rin, benannt nach dem Volke
Abhira

(
j. Ahir), dessen Reichtum an Rindeni und

anderen Zuchttieren in indischen Schriftwerken
geriihmt wird; noch jetzt gilt Ahir fur gleich-

bedeutendmit „Kuhhirt". Lassens These, wo-
nach an der Abiriakiiste das biblische Ophir
gesucht werden durfe, hat keinen Anklang ge-

funden; das Ziel der Ophir-Fahrten wird jetzt

nicht weiter als am Siidende des roten Meeres
gesucht, und die Deutung der von den Hebraern
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und Phoinikern aus Ophir bezogenen Producte

unterliegt vielen Bedenken. [Tomaschek.]

Abisama (Var. "A/ifiloafia und "Hptopa), Ptol.

VI 7, 10, Stadt des adramitischen Landes

('Adga/j.ir<ar x<»Qag) an der Siidostkiiste Arabiens,

von Sprenger Alte Geogr. Arab. 96 als Com-

positum aus Abi und Sumbeh (bei Maltzan
Sambeh auf der Haberlandtschen Karte) erklart,

ostlich von Gross-Makatayn gelegen.

[D. H. Muller.] 10

Aliisareis (Apioageig)', nach Megasthenes

bei Arr. Ind. 7, 12 eine Velkerschaft im ausser-

sten gebirgigen Nordwesten Vorderindiens , bei

welcher der Indos-Zufluss Soavog entspringt.

Zn Alexanders Zeit war in jener Region nicht

Kacmira, sondern, wie der Dynastenname ' Afii-

aagtjg (s. d.) andeutet, Abhisara der Sitz der

Herrschaft; die altindischen Schriftwerke sowie

die Chronik von Kasmir, welche Raga Tarangini

verfasst hat, bieten iiber das Volk der Abhisara, 20

in dessen Nahe die Darva (s. AvgflaTot) — da-

her das Compositum Darvabhisara — und die

Uraca (s. Ovdgaa) hausten, schatzbare Nach-

richten; jetzt sind diese Namen verschollen.

[Tomaschek.]

Abisares {Afiiodgrig), ein indischer Fiirst,

Beherrscher der ogsioi 'IvSol nordlich vom Reiche

des Poros, wahrscheinlich des Gebietes von Kasch-

mir;vgl. Lassen Ind. Altertumsk. 112 163. Nach

dem Ubergang Alexanders iiber den Indos bot 30

er ihm seine Unterwerfung an; trotzdem hatte

er den Plan, sich mit Poros gegen Alexander

zu verbinden (Arr. V 8, 3. 20, 5. Curt. VIII

13, 1. 14, 1. Diod. XVII 87, 3). Nach dem
Siege iiber Poros empfing Alexander von ihm

neue Versicherungen der Ergebenheit und liess

ihn im Besitze seiner Herrschaft (Arr. V 20, 5f.

29, 4f. Curt. IX 1, 7). Nach dem Tode des

A. 325 erhielt der Sohn desselben seine Herr-

schaft (Curt. X 1, 20f.). [Kaerst.] 40

Abissa. l)Ptol. VI 7, 11, Stadt der Sacha-

litai an der Sudkiiste von Arabia Felix. Die

Lage in Bezug auf das fiavretov AgrefiiSog macht

es wahrscheinlich, dass sie mit Mirbat, dem
Hafenort von Zafar, identisch sei. Vgl. Sprenger
Alte Geographie Arabiens 131.

[D. H. Muller.]

2) Stadt im romischen Africa, Harduinus
act. cone. I 1095 E (ein episcopus Abissensis

a. 411). [Joh. Schmidt.] 50

Abistamenes erhielt nach Curt. Ill 4, 1 im
J. 333 v. Chr. durch Alexander d. Gr. die Sa-

trapie von Kappadokien (Arr. II 4, 2 nennt den

Satrapen Sabiktas). [Kaerst.]

Abitinae, Stadt in Africa proconsularis in

der Nahe von Membressa, dem heutigen Medjez

el-Bab (vgl. Augustin. besonders contra Parmen.

Ill 29, ferner de baptismo contra Donat. VII

54 Saturninus ab AbUinis), bekannt auch durch

das Martvrium, das mehrere ihrer Burger unter 60

Diocletian erduldeten. Ruinart act. mart. sine.

409. Bischofe von A. werden noch erwahnt

Harduinus act. cone. I 174 E (a. 255). 1105

A. 1112 A (a. 411). II 1082 B (a. 525). Ill

749 C (a. 649). [Joh. Schmidt.]

Abitzianos (
'Apir£iav6g), Name des Verfassers

einer griechisch geschriebenen Abhandlung negl

ovgcov nqayfjtaxtia aglatrj, rov oo<po>rdrov naga

fisv 'IvSotg "AXXr) "F.^nvi rov Siva, rjtoi "AXXrj vlov

tov 2iva, siagd de 'haXoig 'Aj}ir(iavov, d. h. des

beriihmten arabischen Arztes Avicenna (d. h. Abu
Ali Ibn Sina) im 10. und 11. christl. Jhdt.,

in Idelers Physici at med. gr. min. (Berlin 1842)

II 286ff. [M. Wellmann.]

Abiuratio. Porderungen auf creditierte Geld-

summen und andere eertae res konnen nicht bios

im regelmassigen Gerichtsverfahren, sondern nach

praetorischem Recht auch in der Weise verfolgt

werden, dass der Glaubiger seinem Schuldner

vor dem Magistrat (in iure) einen Eid iiber den
Bestand des behaupteten Anspruchs zuschiebt.

Dieses iusiurandum muss angenommen oder zu-

riickgeschoben werden (D e m e 1 i u s Schiedseid

und Beweiseid 1—82). Die eidliche Ableugnung,
insbesondere die falschliche Ableugnung der

Schuld von Seiten des Delaten heisst A. (Serv.

Aen. VIII 263. Isid. Orig. V 26, 21). Schon
Plaut. Rud. 14; Persa 477 (dazu Cure. 495) er-

wahnt das abiurare in iure, und im J. 45 v.

Chr. die Lex Iulia mun. 113 ; vgl. auch Cic. ad
Att. I 8, 3. Sail. Cat. 25, 4. Der Glaubiger

verliert durch die A. die Aussicht, seine Por-

derung gerichtlich durchzusetzen (Cod. lust.

IV 1, 1). Je nach Lage des Palls wilrde ihm
der Prator entweder die Actio denegieren oder

dem Gegner exceptio iurisiurandi geben (Dip.

Dig. XII 2, 7 und 9). Der Meineidige aber wird
vom Censor notiert (Mommsen St.-R. IP 380, 2),

wahrscheinlich (arg. L. Iul. mun. 113) verflel

er auch der pratorischen Infamie (das Edict Dig.

III 2, 1 ist unvollstandig iiberliefert: Rudorff
Ztschr. f. Rechtsgesch. IV 49—52. L e n e 1

Edictum 62—64). Ob gegen ihn actio doli zu

gewiihren sei, dariiber stritten die romischen

Juristen (Ulp. Dig. IV 3, 21. Paul. Dig. IV 3,

22); Iustinian verweigert sie. Die Gesetz-

gebung der Kaiser bedrohte das periurium
mit Criminalstrafen ; s. R e i n Criminalrecht 795
bis 799 und unten Art. Periurium. Unbegriin-

detist die verbreitete Ansicht, dass der Zwangseid
zur Legisactio per condictwnem nach den Leges

Silia und Calpurnia gehore (s. Keller-Wach
Rem. Civilproz. Note 247 a). Das Zeugnis des

Plautus hindert keineswegs die Annahme prae-

torischen Ursprungs, s. WlassakRom. Prozess-

gesetze II 347 — 353. In der L. Iul. mun.
113 ist zu abiurauerit etwa creditum oder rem
creditam (Serv. Aen. VIII 263) hinzuzudenken

(so Mazochi u. A.), vielleicht nur pecuniam
creditam, nicht mit Mommsen (ClL I p.

122, vermutlich wegen Cic. ad fam. IX 16, 7.

Fest. ep. p. 77, 17; vgl. Bethmann-Hollweg
Civilproz. II 666, 32) bonam copiam einzu-

schalten.

Litteratur: Mazochi Comment, in tabul. He-

racleenses 430f. Mare z oil Fragra. legis rom. in

aversa tab. Heracl. parte 142f. Buschke
Nexum 137f. Demelius Krit. Vierteljschr. f.

Gesetzgeb. u. Rechtswissensch. VIII 511. Beth-
mann-Hollweg Rom. Civilproz. I 152. II

573—583. Ill 289 (irrig). Gallinger Offen-

barungseid 58. Demelius Schiedseid und Be-

weiseid 73, 4. Ruggiero Dizion. epigr. I 16.

[Wlassak.]

Ablabiai, euphemistische Bezeichnung von

Gottheiten in Erythrai, Rev. arch. XXXIV 107ff.
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(Bayet) = Dittenberger Syll. II 370, 70;

vielleicht als locale Bezeichnung der Erinyen auf-

zufassen. [Wernicke.]

Ablabius ('AfiXdfiioe). 1) In Kreta von Eltern

niederen Standes geboren, leistete er anfangs

den Officialen des Praeses Dienste und begann

dann einen Seehandel (Liban. or. II 400 Reiske;

anders Eunap. vit. Aedes. 23ff.). Spater schwang

er sich als eifriger Christ (L a r s o w d. Fest-

briefe d. heil. Athanasius 80. Schulte Constitutio

Constantini ad Ablabium, Bonn 1888: gravitatem

timm, quae plena — probae religionis est) bei

Constantin zum allinachtigen Giinstling auf

(Liban. Eunap. a. O.), so dass seine Tochter

Olympias schon als kleines Kind mit Constans,

dem jiingsten Sohne des Kaisers, verlobt wurde
(Amm. XX 11, 3. Athan. hist. Ar. ad mon. 69

= Migne Gr. 25, 776). Im J. 315 scheint er

Vicar von Italien gewesen zu sein (Cod. Theod.

XI 27 , 1 ; meine Zweifel an der Datierung

dieses Gesetzes nehme ich zuriick; der Brief

Constantins, welcher um dieselbe Zeit an einen

Ablabius oder Aelaflus gerichtet sein soil, ist

gefalscht. Zeitschr. fur Kirchengesch. X 556);

als Praefectus Praetorio ist er nachweisbar in den

Jahren 326, 330—333 und 337 (Zeitschr. f.

Rechtsgesch. X 235. Larsow a. O. Eunap. 25.

Pallad. hist. Laus. 144 = Migne Gr. 34, 1244).

Da er niemals praef. praet. II oder III genannt

wird, so scheint er das Amt mindestens zwolf

Jahre ununterbrochen bekleidet zu haben. Sein

Verwaltungsbezirk war der Orient (CIL III 352
= Herm. XXII 309 ff.). Im J. 331 erhielt er das

Consulat gemeinsam mit Annius Bassus. Seinem

Neide soil der heidnische Philosoph Sopatros,

welcher bei Constantin in Gunst stand, zutn

Opfer gefallen sein (Eunap. a. O. Zosim. II 40, 3).

Nach der Thronrevolution, welche dem Tode des

Kaisers folgte, wurde er seines Amtes entsetzt

und zog sich auf seine Giiter in Bithynien zu-

riick, wo ihn Constantius bald darauf (338)

toten liess (Eunap. Zos. a. O. Hieron. chron.

a. 2354). Bei Apoll. Sid. epist. V 8, 2 wird ihm
ein Epigramm zugeschrieben, das wohl kaum
echt ist. Sein Hans in Constantinopel , das bei

seiner Ermordung wahrscheinlich confisciert wurde,

bewohnte spater Placidia, die Tochter Theo-

dosius des Grossen. Synes. epist. 61.

2) Hervorragender Rhetor aus Galatien (Liban.

epist. 839), Schiiler des Troilos (Socr. VII 12),

Correspondent des Libanios (epist. 839. 935, vgl.

1035) und des Gregor von Nazianz (epist. 233 =
Migne Gr. 37, 376), wurde mit einer hohen

Wurde bekleidet (Lib. ep. 935), wahrscheinlich

dem titularen Illustrissimat ; denn in der Anth.

Palat. (IX 762) findet sich das Epigramm eines

'AfiXafiiov Vlovazoiov, der wohl mit diesem iden-

tisch sein konnte. Der novatianische Bischof von

Constantinopel Chrvsanthos gewann ihn zu An-

fang des 5. Jhdts. fur seine Secte und weihte

ihn zum Presbyter; spater wurde er novatianischer

Bischof von Nicaea. Auch in diesen Stellungen

setzte er die rhetorische Lehrthatigkeit fort. Er
hat Predigten herausgegeben, die vielen Beifall

fanden. Socr. VII 12.

3) Geschichtschreiber der Goten, welcher

aus ihren Volksliedern und Sagen geschopft

hatte, benutzt von Cassiodor und durch Ver-

mittlung desselben von Jordanes. Jord. Get. 4,

28. 14, 82. 23, 117. Vgl. Mommsen Jordanes
XXXVII.

4) Ablabius Murena kommt als Praefectus

Praetorio in einer gefalschten Urkunde der Hist,

aug. Claud. 15, 1 vor, ist also wohl eine fingierte

Persfinlichkeit.

&) C. Iulius Euflnianus Ablabius Tatianus s.

Tatianus. Andere Homonymen bei Schirren
10 de ratione quae inter Jordanem et Cassiodorium

intercedat, Dorpat 1858, 36ff. [Seeck.]

6) Arzt aus unbekannter Zeit (Jacobs An-
thol. gr. XIII 831). Auf ihn ein Epigramm
Oeooepsiag (Anthol. Pal. VII 559).

[M. Wellmann.]

Ablata, Stadt im Innern des Pontos Pole-

moniakos, Ptol. V 6, 10, vor Neokaisareia.

[Hirschfeld.]

Ableros {"AftXtjgog), ein Troer, von Nestors

20Sohn Antilochos getotet: D. VI 32, in Tzetzes

Homerica 117 Avlrigog genannt; also ist ersicht-

lich der Name gebildet von apXtiga fjvia. und
avXnoa ijvidg Hesych. (erinnernd an Heniochos,

s. d.). [Tiimpel
.]

Abliaua, ein nicht weiter bestimmbarer Ort

in Albania, Ptol. V 12, 5. [Tomaschek.]

Ablonakos, S. d. Arseuachos (AjSXoivaxog

'Agotjovdxov). ItQarrjyog in Olbia ca. 2. Jhdt. n.

Chr., Latyschew inscript. orae septentrionalis

30 Ponti Euxini I 58. [Kirchner.]

Abnoba, westlicher Teil des Hercynia silva

genannten germanischen Waldgebirges (to. "A§-

vojla oder 'AjivoflaZa oQ-n, Ptol. II 11, 5. 6. 11), heute

der Schwarzwald. Auf seiner sanft ansteigenden

Hohe entspringt die Donau (Plin. n. h. IV 79.

Tacit. Germ. 1. Avien. descr. orb. 437). Die

Deutung des Namens ist nicht ganz sicher,

vielleicht bedeutet er 'Flusswald' seines Wasser-

reichtums wegen (vgl. Zeuss die Deutschen 10;

40 Gramm. Celt.2 789. Bacmeister Alemannische

Wanderungen 139. Moller Corresp. Bl. d. Westd.

Ztschr. VI 258. 289). Zum Anlaut vgl. Abona,

Abusina, zur Endung Ausoba , Oelduba u. a.

Bei spateren (Amm. Marcell. XXI 8, 2. Tab.

Peuting.) heisst das Waldgebirge auch Mareiana
sili-a. Bestiitigt und topographisch bestimmt
wird der Name A. durch inschriftliche Funde
aus dem Gebiete des Schwarzwaldes. Die Gott-

heit des Gebirges wird als Abnoba oder Diana

50 Abnoba verehrt, Brambach CIRhen. 1626

{Abnobae), 1654 (Dianar. Abnobae), 1683) in

honorem domiis dirinae Deanae Abnobae vom
Jahr 193) u. a. Vgl. I. Becker Archiv f.

Frankfurts Gesch. u. Kunst. N.F. Ill 1865, 24.

Moller a. O. Ebenso erfahren wir durch In-

schriften von der Verehrung der dea Arduenna,

der Personification des Ardennenwaldes.
[Ihm.]

Abnozos. 1) S. d. Abnakos ('Afivco^os Afira-

QOxov). Zrgaztjyo; in Olbia ca. 2. Jhdt. n. Chr.,

Latyschew inscr. orae septentr. Ponti E. I 58.

2) S. d. Rathagosos (
'"A. 'Padayd>oov). Ztqu.-

rtjyos in Olbia ca. 2. Jhdt. n. Chr., Laty-
schew I 54. [Kirchner.]

Abobas (AiSu>{Sag), Name des Adonis bei den

pamphylischen Pergaiern (Hest'ch. s. 'Afioiftdc:

und negaatrnv, gebessert nach Et. Mag. 4, 53)

=A(oae (= AFioFas'i) nachM ein ek e Anal. Alex.
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•282, wahrend Engel Kypros II 557 und Preller

G. M. P 287 an das syrische afmjbub denken,

wovon nach Schol. Horat. Sat. I 2, 1 die Am-
bubajen ihren Namen hatten (vgl. Heindorf z.

d. Schol.). Aber der Name ist urgriechisch und

Bezeichnung fur einen Parhedros der "AFeae =
Eos, wie 'Holne : 'Hebe. [Vgl.de Lagarde Ges.

Abhandl. 238, 1. 7. Knaack.]. [Tiimpel.]

Abobrica s. Avobriga.
Aboccis s. Bocchis.
Abolltio (oder nominis exemptio) ist die

Vertilgnng eines Anklagezustandes durch einen

Beschluss der Obrigkeit; vgL Paul. V 17 Abolitio

deletio, oblivio vel exsfinetio aeeusationds. Sie

kommt in drei Arten vor (Dig. XLVIII 16 1. 8.

9. 10), namlich
a) als abolitio publico, d. i. Aufhebung der

Anklage von Staatswegen in Veranlassung irgend

eines Festes oder freudigen Ereignisses. Sie geht

a.; solche mogen in dem Zolltarif von Zarai CIL
VIH 4508 unter a. eenatoria verstanden sein.

tjber die Form der A. ist naheres nicht bekannt.

Die Identification mit ava/SoXrj (Keller Lat.

Volksetymol. 95) oder gar mit afioXoe (Litteratur

bei Saalfeld Tensaurus) ist zweifelhaft.

[Mau.]

Abone s. Avona.
M. Abonius Acanthus sevir Augfmtalis)

10 adeensus co(n)s(ulis) in memoriam Abonii

[Ididjici (1)p[atr]oni mi, CIL V 3120 (Vicetiae).

[v. Rohden.]

Abonuteichos {'Aftwvov tuxog), Kiistenstadt

in Paphlagonien (Strab. XH 545. Ptol. V
4, 2. Arrian. Per. Ponti Eux. § 14. Anon. Per.

Ponti Eux. § 19), bekannt durch das unter den

Antoninen daselbst befindlich gewesene Asklepios-

Orakel des falschen Propheten Alexander (s.Lukian

.

Pseudom. 1 und 9ff.). A. hatte einen Hafen

vom Senate aus, nur ausnahmsweise vom Kaiser. 20 und schlug Miinzen mit dem Namen 'Afldwov

Ihre Kraft war nur eine vorubergehende ; die

Anklage konnte nach einer bestimmten Zeit

wieder aufgenommen werden. Dig. XLVIII

16, 12.

b) abolitio privata war eine solche Aufhebung

eines schwebenden Anklageverfahrens, welche auf

den Wunsch eines Einzelnen, namlich des An-

klagers, geschah. Wer die Anklage fallen liess,

ohne diese Aufhebung erwirkt zu haben, war

wegen tergiversatio strafbar.

c) abolitio ex lege war eine solche, welche

weder auf den Wunsch der Obrigkeit noch des

Anklagers eintrat, sondern als Folge eines im

Gesetze bezeichneten Umstandes, z. B. bei Tod

oder Unfahigkeit des Anklagers.

Die A. beseitigte nur das schwebende Verfah-

ren, nicht die MOglichkeit einer weiteren Verfol-

gung des Angeklagten wegen der ihm zur Last ge-

legten That, vielmehr liess sie die MOglichkeit einer

zsixog, von Verus bis Geta mit dem Namen
'IaivoTtohg, so genannt wohl auf Betreiben jenes

Propheten (Head HN 432; vgl. Anon. Peripl.

a. O. Konst. Porph. Them. I 7. Novell. 29 c.

1. Hierokl. p. 696. Marcian p. 72), danach jetzt

Ineboli. Inschriften s. G. Hirschfeld Sitzungs-

ber. Berl. Akad. 1888, 886. [Hirschfeld.]

Aborake (Strab. XI 495), Ortschaft auf der

asiatischen Seite des kimmerischen Bosporos,

30nahe dem KOnigssitz der Sinder Gorgippia.

[Tomaschek.]

Aboriense oppidum , als eine von den 15

oppida civium Romanorum in Africa procons.,

und zwar im Binnenland gelegen
,

genannt von

Plin. h. n. V 29. Dahin gehoren gewiss auch

die episcopi Aborenses (so) Harduinus act.

cone. I 1085 D (a. 411). Ill 750 C (a. 649).

[Joh. Schmidt.]

Aborigines (griechisch betont AjUopiyTves), ein

neuen Anklage von seiten desselben Anklagers 40 mythisches Volk in Mittelitalien, das die Sage

(Dig. XLVIII 16, 12) oder eines andern (Dig

XLVIII 2, 11, 2) bestehen. Hierdurch unter-

scheidet sich von ihr die vollige Befreiung des

Angeklagten von weiterer Verfolgung durch betie-

fieiuvi generate oder indulgentia speeialis (Cod.

IX 46, 9). Vgl. Dig. XLVIII 5, 36 (35). XLVIII
16. XLVIII 2. 3. 4 und 11, 2. Cod. IX 42.

Cod. Theod. IX 37. Suet. Aug. 32. Quintil.

declam. 249. Litteratur: Geib Gesch. d. r. Kri-

mit Aeneas, Latinus, Euander in Verbindung

setzt. Die fruher viel behandelte (so von

Niebuhr, Schwegler u. a.) und als sehr

wichtig betrachtete Frage fiber die historische

und ethnographische Stellung der A. kann jetzt

als vollig belanglos gelten. Was die Alten iiber

die A. berichten tragt deutlich den Charakter

von Constructionen aus dem Namen heraus. Die

friiheste Erwahnung der A. findet sich bei

minalproz. 572—576. 585—588. Rein rOm. Kri- 50 Lykophron 1253 (aus Timaeus), wo dem Aeneas
. . , . „-„ „ -r,

-
„„ "

"

geweissagt wird. er werde %<oqo.v ev Toxoig

Boquyovwv besiedeln, ferner bei dem Historiker

Kallias, demZeitgenossen desPyrrhus(Dionys. ant.

I 72). Von romischen Autoren kennt sie schon

Cato in frg. 5. 6. 7 der Origines und Tudi-

tanus frg. 1 Peter. In der spateren Litteratur

werden die A. sehr haufig erwahnt (die Stellen

am vollstandigsten gesammelt bei Schwegler
ROm. Gesch. I 198ff.), besonders ausfiihrlich ist

minalrecht 273—276. Rudorff riim. Rechtsg.

II § 139 S. 460f. Schulin Lehrb. d. Gesch.

d. r. R. 562. [Leonhard.]

Abolla. 1) Stadt in Sicilicn, nur von Steph.

Byz. erwahnt (Einw. 'AfioV.atoc), der Namens-

ahnlichkeit wegen mit Avola zwischen Syrakus

und Noto identificiert. [Hiilsen.]

2) Ein Mantel, wie paenrda, Interna, laena,

von Varro bei Non. 538, 16 als Kriegskleid der

Toga entgegengesetzt, Tracht der stoischen und 60 Dionys. ant. I 9ff. II 48ff. u.

kvnischen Philosophen (Iuv. 3, 115. 4, 76. Mart.

IV 53), auf welche Horat. ep. I 17, 25 mit

dtiplici panno anspielt, wie auch Diog. Laert.

VI 22 die Tracht der Kyniker als zQifiwr dix/.ovg

bezeichnet und Servius den duplex amielm Verg.

Aen. V 421 erklart abolla quae duplex est sicut

(hlamys. Doch gab es auch elegante abollae:

Mart. VIII 48 a. lyria, Suet.Cal. 35 purpurea

Der Name A. ist bereits im Altertum ver-

schieden erklart worden; die verbreitetste auch
von Schwegler und Mommsen (ROm. Gesch.

I 464; vgl. Keller lat. Volksetym. 21) angenom-
mene Ableitung ist die von ab origine ; aus ihr

ergab sich dann auch die Darstellung der A. als

eines italischen Urvolkes, als Autochthonen, wie
sie z. B. Sallust Cat. 6, 1 gibt. Die Unzulassig-
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keit dieser Etymologie hat vor allem Zielinski
(Xenien d. 41. "Vers, deutsch. Philol. dargeboten
t. hist.-philol. Verein Miinclien [Mflnch. 1891]
41—45) erwiesen ; sie ist unmOglich aus sprach-

lichen Grunden und besonders deshalb , weil

gerade die altesten Gewahrsmanner, so vor allem

Cato, in den A. gar kem italiscbes Urvolk, son-

dern liellenische Einwanderer sahen. Ebenso
unhaltbar ist die bei Dion. I 10 und Festus p.

266 gegebene volksetymologische Erklarung der
A. als aberrigiiies von aberrare, also Nomaden
(vgl. Keller latein. Volksetymol. 221). FrOhner
Philologus XV 350 leitet den Namen von
Arborigines her, was gleichfalls unstatthaffc ist.

Eine neue Hypothese hat Zielinski auf-

gestellt, der das bei Lykophron erhaltene Bogel-
yovoi fur die alteste und authentische Form des
Namens halt und es als BBergbewohner" er-

klart (so schon Dionys. I 13, freilich mit ganz
thorichter Begriindung). Allein so treffend die

sonstigen Bemerkungen Zielinskis tiber die

A. sind, so erscheint doch diese Erklarung des
Namens als verfehlt. Abgesehen davon, dass bei
dem Griechen Kallias bereits die Form AfiogiyTreg
gestanden zu haben scheint (Dionys. I 72), ist

ein TJbergang von Bogslyovot zu Aborigines
doch wenig wahrscheinlich ; man begreift nicht,

wie ein ROmer in so friiher Zeit (Zielinski
denkt an Naevius) eine derartige IJmwandlung
aus etymologischen Grunden vorgenommen haben
soil. Viel eher ist es moglich, dass Lykophron
den unbequemen barbarischen Namen dem Me-
trum zuliebe geandert hat. Die Vermutung
Grotefends endlich, der A. und Aurnnci in

Verbindung bringt, ist schon von Schwegler
I 199, 5 widerlegt.

Irgendwie sicheres kann sich iiber die A.
iiberhaupt nicht feststellen lassen, am einfachsten
ist vielleicht der Ausweg, in dem Worte Abori-
gines einen thatsiichlichen alten ethnographischen
BegrifF, den Namen eines italischen Volksstammes,
zu sehen, von dem aber den Alten selbst eben-
so wie uns einzig noch der Name bekannt war.

Im spateren Altertum ist die Erklarung ah
origins so allgemein verbreitet, dass A. schliess-

lich gleichbedeutend mit avxdy&ovtg und sogar
mit maiores, Vorfahren, gebraucht wird. Plin.

n. h. IV 120. Serv. Aen. VIII 328.

[Cichorius.]

Aborras (Chiibor im A. T. 2 Kon. 17, 6.

18, 11. I Chr. 5, 26; Cha-bur in den Keilinschrif-

ten s. Keilinschr. Biblioth. hg. v. Schrader I

38, 9 u. o. ; 'Apdogag Strab. XVI 747. Proc. B.

Pers. II 5; Afiovgag Isid. Charac. 248, 6 Miiller;

A/}d>oag Zosim. Ill 13; Afidgga Theophvl. Sim.m 10, 25 ; Abora Ammian. XIV 3, 4. XXXIII
5, 1. 4; Xafagag Ptol. V 18, 3; Ckabura
Plin. n. h. XXXI 37. XXXLT 16 ; auf der Tab.
Peut. fom Scabore fur fotis Cabore) , Fluss in

Mesopotamien , entspringt nach Ptolemaeus auf
dem Gebirge Masios (tiber die wirkliche Quelle
vgl. Sachau Reis. in Syr. u. Mesopot. Karte 2),

teilt auf seinem erst sudestlichen, dann sudwestli-
chen Laufe Mesopotamien in zwei Halften, nimmt
Ostrich den Mygdonios (jetzt Djaghdjagha) auf
und miindet bei Circesium in den Euphrat.

Abortae, nach Plin. VI 77 ein indisches Volk

im nOrdlichen Teile der Wiiste, die sich ostlich
vom Indus ausbreitet; in den indischen Schrift-
werken noch nicht nachgewiesen.

[Tomaschek.]
Abortlo. Das Abtreiben der Frucht war in

republicanischer Zeit gesetzlich nicht bestraft
(natiirlich konnte aber der Censor riigen oder
der pater familias ziichtigen). Dass diese Unsitte
immer mehr in den hoheren Schichten der rOmi-

10 schen Gesellschaft tiberhand nahm, ist vermutlich
auch eine der Veranlassungen zu Augustus Ehe-
gesetzgebung geworden. Auch suchte man ihr,

wie es scheint, durch die Ausdehnung der lex

Cornelia de sieariis et venefieis auf alle, die Mittel

zum Abtreiben gaben , entgegenzuwirken (Dig.
XLVIII 8, 3, 2). Das Abtreiben wurde dann
als crimen extraordinarium nach einem Rescripte
von Severus und Antoninus bestraft: die Strafe

bestand in zeitweiliger Relegation und wurde mit
20 dem Rechte begriindet , das der Mann an dem

noch ungeborenen Kinde habe; demnach konnte
also nur die verheiratete Frau bestraft werden
oder die geschiedene, die schwanger war (Dig.

XLVII 11, 4. XLVIII 19, 39). Als Mord konnte
man die Abtreibung nicht betrachten, da der
Ungeborene nicht als Mensch angesehen wurde.
Gleichwohl ist es moglich, dass man in spaterer
Zeit, von diesem Gesichtspunkte nicht ganz unbe-
einflusst, die Strafe verallgemeinerte (Dig. XLVIII

30 8 ad 1. Corn, de sic. et ven. 8). Ein derartiges

Vorgehen der Frau war fur den Mann ein gesetz-

licher Scheidungsgrund. Litteratur: Platner
quaest. de inre orim. Rom. 208fF. Rein Crim.-
Recht 445ff., woselbst auch die altere Litteratur

;

Geib Deutsch. Str.-R. I 92f. [Hartmann.]
Abos, Gebirge Gross-Armeniens, Ptol. V 13,

5. Nach Strab. XI 527 (vgl. 531) Quellberg des

Araxes und Euphrat, also wohl = Binghol-Dagh
siidlich von Erzerum. [Baumgartner.]

40 Abotis (Steph. Byz.), Stadt Oberagyptens,
mit Umdeutung der altagyptischen Benennung
koptisch AIIOBYKH ano&rjxrj („Kornspeicher"),

arabisch Abutig, auch Butig genannt. Quatre-
mere Mem. geogr. et hist. s. l'Eg. I 342. Cham-
pollion L'Eg. sous les pharaons I 274. II 365.

Brugsch Geogr. Inschr. I 217; Diet, geogr.

1334. [Pietschmann.]

Abracura s. Aeracura.
Abradatas, angeblicher Konig von Susiana,

50 dessen Existenz mindestens zweifelhaft ist. Denn
er wird nur von Xenophon in der Cyropaedie und
zwar als Bundesgenosse des Assyrierkfinigs mi
Kampfe gegen Kyros erwahnt. Wahrend er als

Gesandter an den KOnig von Baktrien unterwegs

war, wurde seine Gattin Panthea beiEroberung des

assyrischen Lagers gefangen genommen (V 1. 3).

Als deren Ehre bedroht wurde, schutzte sie Kyros.

Dafur beredete Panthea ihren Gemahl, auf die

persische Seite iiberzutreten (VI 1 , 46f.). Im
60 Kampfe gegen Kroisos erhalt er den Platz gegen-

iiber den Agvptern (VI 3, 36). Vor der Schlacht

nimmt er feierlichen Abschied von Panthea
(VI 4, 2—11). Beim Angriffe auf die Agypter
verliert er sein Leben (VH 1, 29—32). Aus
Gram giebt sich die Witwe selbst den Tod, ihre

Eunuchen schliessen sich an; Kyros lasst A.

und Panthea ein grossartiges Grabmal errichten

(VTI 3, 2—16). Aus Xenophon kennen die Ge-
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sciichte der Panthea Lucian (Imag. 10) und

PhiWratos (Imag. IE 9). Letzterer beschreibt

ein Gemiilde, welches den Tod der Panthea

darstellt. [Cauer.]

Abragana (Ptol. VI 16, 7), Stadt in Serica

und zwar im Laude der Bautae (Bod.ba „Tibeter")

nfirdlich vom Himavat, an einer aus dem Ganges-

thai zum Bautisos (Hoang-ho) fiihrenden Handels-

strasse gelegen; der Name zeigt indisches Ge-

prage {Abhra-gana „Wolkenschaar").
[Tomaschek.]

AbragOS. 1) S. d. Demetrios. Stqaxtjyog in

Olbia 3. Jhdt. n. Chr. Latyschew inscr. orae

septentr. Ponti E. 1 61.

2) S. d. Sambus ("A. Za/j.fiovTog). Sxgaxtjyog

in Olbia ca. 2. Jhdt. n. Chr. Latyschew
I 50.

S) S„ d. Chuarsazos ("A. Xovagodfyv). Zxga-

xriy6g in Olbia aus derselben Zeit, Latyschew
I 52. [Kirchner.]

Abraham ("Aflga/ios, Apgadu), ein Christ und

nach Prokop Sklave eines ROmers in Adulis, der

sich gegen den vom AxomitenkOnig Elesbaas

eingesetzten und den Axomiten tributpflichtigen

KOnig der Homeriten Esimiphaios erhob und sich

selbst zum Herrscher von Jemen aufwarf ; ver-

schiedene axomitische (athiopische, abessinische)

Heere richteten nichts gegen ihn aus; erst nach

des Esimiphaios Tode willigte er ein an Elesbaas

Tribut zu zahlen und wurde von diesem anerkannt 30 geron).

(nach einer nicht glaubwiirdigen Tradition da-
^^

gegen ware A. gleich bei der Eroberung von

Jemen von Elesbaas zum Konige gemacht women;

es ist mfiglich, dass er einer der beiden axo-

mitischen Feldherrn war). Dies geschah jeden-

falls nach dem J. 531. Prokop weiss auch von

dem spater unternommenen Zuge A.s nach dem
Hedsch'as (den er aber als Beginn eines An-

grirfes gegen die Perser deutet). Die arabische

die ausnahmslos als Amulette gedient haben.

lire eingehende Sonderung und Erklarung ist

Ofler versucht, aber nicht befriedigend gelost

worden. Im besonderen hatBellermann (Ein

Versuch iiber die Gemmen u. s. w. Berlin 1817

bis 1819) mit dem Namen A. Gemmen benannt,

die einen hahnenkopflgen Mann mit Schlangen-

beinen, Geissel und Schild darstellen, und davon

ausgehend in eigentliche Abraxas, Abraxoiden,

10 Abraxaster u. s. w. geschieden. Matter (in Her-

zogs Realencyclopaedie der protest. Theologie

s. A.) verwirft den Namen iiberhaupt als zu enge

und bezeichnet unsere Steine als „gnostische

Gemmen". Aber sowohl dieser neue Name als

seine complicierte Klasseneinteilung in gnosti-

sche, gnostisch-persische u. s. w. erschfipfen die

Sache nicht. Wir haben in den A.-steinen Denk-

maler jenes religi8sen Synkretismus des aus-

gehenden Altertums, der besonders widerwartig

20 in Alexandria wucherte und uns in den
?
iigyp-

tisch-griechischen Zauberpapyri" so lebendig ent-

gegentritt (vgl. iiber diese Dieterich Abraxas,

Studien zur Religionsgeschichte des spateren Al-

tertums, 1891). Eine neue Betrachtung muss, da

die Publicationen ausserst mangelhaft sind, von

den Originalen ausgehen. Zu beachten ist, dass

diese Bilder und Worte anscheinend nur auf

Steine geschnitten sind, die auch sonst im

Aberglauben eine Rolle spielen (vgl. Da mi-

Die altere Litteratur nahezu vollstandig bei

Wessely 'Eyioia ygd/a/Mxa. Progr. d. Franz-

Joseph-Gymn. Wien 1886; vgl. auch Baudis-

sin Ztschr. f. hist. Theologie 1875; Studien z.

semit. Rel.-Gesch. I 179ff. Kraus Chr. Inschr. d.

Rh. L. 157 n. 6. [Riess.]

Abratoeis Psentes (Afigaxoeig fevx^e), ein

athiopischer KOnig, der — in einem der fruheren

christlichen Jahrhunderte — seine Verehrung der

Tradition hat ihn ausfuhrlich beschrieben und 40 Isis von Philai in einer gnechischen Inschntt

ausgeschmuckt; es handelte sich dabei um einen auf Philai verewigen hess. Die Lesung A. ist

Zu| gegen Mekka und die Kaaba. A. scheint w„00*,>lH. ^ fl p.b dem Facsimile bei Lepsius

aber, vielleicht durch Epidemieen, gezwungen

worden zu sein unverrichteter Sache umzukehren.

Quellen: Prokop. b. Pers. I 20. Magivgiov xov

aytov Agida und Nofioi tojv ' 0/t)jgtxcov, Boisso-

nadeAnecd. GraecaV60.65. Symeon Metaphrast.

Octob., mart. S. Arethae. 35. Noldeke Gesch.

der Perser u. Araber z. Z. d. Sassan. aus der

hergestellt nach dem Facsimile bei Lepsius

Denkm. VI 317 (= CIG III 4915c, wo B[e]hoa . .

gelesen ist).
[Wilcken.l

^

Abrarannus ('A/Sgaovdwov xozafiov ixpoiai

Ptolem. II 3, 2), einer der Fliisse an der West-

ktlste Britanniens. Horsley's (Brit. Rom. 364)

Bemerkung, dass aber oder aver „keltisch" Mun-

dung bedeute, benutzend sieht C. Miiller (zu
uer .rerser u. Araoer z. /j. u. oassau. aus uei uung »cucu«, „v«>»™««-. - -

ar. Chr. d. Tabari 191ff. 204 Anm. 2. Dazu 50 der Stelle des Ptol.) in dem Atannus und dem

Dillmann, Abh. d. Berl. Ak. 1880 1 40f
[Hartmann.]

Abrana (Ptol. VII 4, 12), eines der Eilande bei

Taprobane (Ceylon) und zwar in einem der cen-

tralen Atolle der Malediven, siidlich von Calandra-

dua. [Tomaschek.]

Abrasax ('Afigaod^, iiberwiegend iiber das

eingebiirgerte APgd^ag). Mit diesem Namen soil

Basileides nach Eirenaios das hochste We-

sen bezeichnet haben, als den Vorsteher der 60

360 Aione. Die Etymologie des Wortes ist

noch nicht bekannt." Im Leydener Papyros

W (182, 25 ed. Dieterich) wird es erklart

als dotd/jog xov hiavxav. Mit dem Namen
A.-gemmen bezeichnet man geschnittene Steine.

auf denen neben mystisch-symbolischen Dar-

stellungen dieses Wort, hauflger andere Gotter-

namen und 'Erpkoia ygd/i/mxa erscheinen, und

Anava des Geogr. Ravenn. 438, 4 (nach dem

Dervent) den heutigen Annan, wozu die Ent-

fernungen wohl passen. doch bleibt die Bestim-

mung unsicher. [Hiibner.]

Abreas, makedonischer Feldhauptmann in

Alexanders Heer. fallt bei dem Sturm auf die

Hauptstadt der Mailer im J. 326, Arr. anab. \I

9 3 10. 1; vgl. Drovsen Hellenism. I 2, 183.

[Kirchner.]

Abrettene (Apoezxrjvrj) . cine Landschaft

des nordlicben Mysien, siidhch vom Olympos

(Strab. XII 574. 576. Plin. n. h. V 123), nOrdlich

von der Abbaitis um Tiberiopolis (Waddington

zu Le Bas LH 1011). die nach Steph. Byz. ihren

Namen von einer Nymphe Brettia fiihrte.

[Hirschfeld.]

Abrettenos, Epiklesis des Zeus in Mysien,

von Abrettene. Strab. XII 574. [Wentzel.]
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Abrinatai (oder Abinatai), Volk in Pontos.
Steph. Byz. [Hirschfeld.]

Abrincas liest jetzt C. Mailer bei Ptolem.
II 9, 2; 'Afigixxa hat Marcian. Heracl. S.

Obrincas. [Ihm.]

Abrincatui (
'ApQivxdmvoi Ptol. II 8 , 8),

Volkerschaft in Gallia Lugudunensis (Avranches
in der Normandie), Plin. n. h. IV 107. Civi-

tas Abrincatum in der Not. Gall. II 4 ; die Not.

gedacht, dem Dictator Q. Fabius Maximus sein

imperium zu abrogieren. Bald aber begeafnen
wir solchen Versuchen in der That, die /sich
aber noch nicht gegen den Magistrat, sondern
erst gegen den Promagistrat wenden. 545'= 209
versucht der Volkstribun C. Publicius Bibulus dem
Proconsul (Liv. XXVII 7, 8) M. Claudius Mar-
cellus sein imperium zu abrogieren, dieser ver-

teidigt sich aber mit solchem Erfolge, dass die
Dign. occ. XXXVII 22 nennt den praefectus mili- 10 rogatio des Tribunen abgelehnt wird ; Liv. XXVII
turn Dalmatamm Abrincatis. Vgl. 15. Desjar-
dins Geogr. de la Gaule I 329. II 488. Die
Hauptstadt des Volkes bei Ptol. Ingena, in der
Tab. Peut. Legedia, s. Desjar dins a. 0.
Ill 439; Table de Peutinger 27, auch Pigeon
Revue archeol. 3. se"r. XVI (1890) 158ff.

[Ihm.]
Abritani, Ort im Bosporos nahe an Panti-

kapaion, G. Rav. (var. Bitrani, Tab. Peut. Biru-
ani). Vgl. Abrinatai. [Tomaschek.]

Abroagos, S. d. Susulon ('Afedayo; 2ov-
aovXmvog). SxQaTTjyog (?) in Olbia ca. 2. Jhdt. n.

Chr. Latyschew inscr. orae septentr. Ponti
E. I 71. [Kirchner.]

Abrogatio, Aufhebung durch Gesetz.

1) Abrogatio magistratus. Amtsent-
setzung ist der romischen Republik in den
ersten Jahrhunderten fremd und kommt erst
infolge der Entwicklung der Volkssouveranitat

20, 10—21, 4; vgl. Plut. Marcell. 27. Und
550 = 204 fordert der Gegner des Proconsuls
(Liv. XXIX 13, 3) P. Cornelius Scipio, Q. Pabius,
aber vergeblich, im Senate, dass mit den Volks-
tribunen daruber verhandelt werde, id de im-
perio eius abrogando ferrent ad, populum; Liv.
XXIX 19, 6. Sogar noch ehe das Consulatsjahr
des A. Manlius 576 = 178 abgelaufen war, suchten
die trib. pi. Licinius Nerva und C. Papirius

20 Turdus eine Fortfiihrung des imperium von seiner

Seite iiber sein am 15. Marz endendes Amtsjahr
hinaus, zu der er im Bereiche des imperium
militiae ohnehin befugt war, auch wenn ihm
sein imperium nicht, wie Livius angiebt, auf
ein Jahr prorogiert war, durch eine rogatio za
verhindern, die allerdings durch tribunicische

Intercession vereitelt wurde; Liv. XLI 6, 2.

Zur That ist die Absicht einer a. imperii erst

gegen M. Aemilius Lepidus geworden, der als
auf. Diese aber halt die Befugnis dazu fur 30 Consul 617 = 137 nach Spanien gesandt 'worden
ein so unzweifelhaftes Volksrecht, dass sie die- " " " ""' '

' ,.,.,.
selbe als urspriingliches Recht hinstellt und
bereits im ersten Jahre der Republik zur An-
wendung gelangen lasst: der Consul L. Iunius
Brutus abrogiert seinem Collegen L. Tarquinius
Collatinus sein imperium wegen seiner Zuge-
horigkeit zum koniglichen Geschlechte ; Cic.
Brut. 53; de off. Ill 40. Obsequ. 70. Dabei ist

an einen Antrag des Consuls und einen Beschluss

war(Appian. Iber. 80); aber, wie es scheint, nicht

schon wahrend seines Amtsjahres, was Appian.
Iber. 83 behauptet ('Pm/iaToi . . . xbv (jikv Aifii-

Xiov jiagsXvaav rfjs oxQarr/yiag xe xai vxaxeia;
xal lSicox>]e .is 'P<bfit]v vjzeoTQcqpe), sondern erst

nach Ablauf desselben, so dass es sich auch
hier nicht um A. des Consulats, sondern des
proconsularischen imperium handelte (Liv. ep.

56 M. Aemilius Lepidus proeos. adversits Vac-
des Volkes gedacht. Nur eine Abschwachung 40 eaeos rem gessit; Rubin o Untersuchungen iiber
ist es, wenn Liv. II 2, 10 den Collatinus zur
Abdankung bewogen werden lasst, und ein Ver-
such, die altere Fassung mit der jiingeren zu
vereinen, wenn Collatinus bei Dionys. Hal. V 12
abdankt, um die von Brutus beabsichtigte (V 10)
A. zu vermeiden. Nach Liv. I 59, 11 ist bereits
dem letzten KOnige sein imperium von der Menge
abrogiert worden, die der tribunus celerum (I

59, 7) Brutus dazu angetrieben hatte. Die wirk

rom. Verfassung 31f. ; etwas anders Wilsdorf
Leipziger Studien I 105). Diese zum erstenmal
wirklich vollzogene a. imperii ist schwerlich ohne
Einfluss auf die wenige Jahre spater zum ersten-

mal erfolgte A. der tribunicia potestas gewesen

;

M. Octavius trib. pi. 621 = 133 wurde, da er

weder seine Intercession gegen das sempronische
Ackergesetz aufgab, noch freiwillig abdicieren
wollte, auf Antrag des trib. pi. Ti. Sempronius

liche Geschichte aber kennt keine Amtsentset- 50 Gracchus durch Plebiscit seines Amies enthoben

;

zung vor dem Zeitalter der Gracchen und keinen
Versuch dazu vor dem hannibalischen Kriege.
Bei L. Minucius, dem Consul des Jahres 296 = 458,
handelt es sich zwar schwerlich um erzwungene
Abdankung (Liv. Ill 29, 3. Dionys. Hal. X 25),
aber auch nicht um A. sondern wahrscheinlich
(Mommsen St.-R. 13 262, 2) um Suspension
(Liv. Ill 29, 2. 3). Bei Q. Fabius, Consul 462 =
292 redet Dio (fg. 33, 30 Melber) nicht von a. im

Appian. b. c. I 12. Plut. Ti. Gracch. 12. Cic.

pro Mil. 72; de leg. Ill 24; de nat. deor. I

106. Aseon. in Cornel, p. 64 K.-S. Liv. ep.

58. Oros. V 8, 3. Obsequ. 70. Dio XLVI 49,

2. Veil. II 2, 3. Ps. Victor vir. iU. 64, 4; nur
Floras II 2, 5 spricht irrtumlich von erzwungener
Abdankung des Octavius. Die Rechtskraft die-

ser Amtsentsetzung ist nicht bestritten worden.
.Das Consulat wurde zuerst dem L. Cornelius

perii, an die Lange Rom. Altert, n3 587 denkt. 60'Cinna 667 = 87 abrogiert (Liv. ep. 79. Plut. Ma
Liv. XXI 63. 2 spricht zwar von dem Consulate rins 4-11 nnfl mir m<.M vnm Vnlk« cnnrle™ ™™
d

.
es C^FIaminius 531 = 223, qui abrogabatur,

aber Flaminius war nur als vitio ereatus zuriick-
berufen (Plut. Marcell. 4. Liv. XXI 63, 7) und
zur Abdankung (Zon. VTTI 20) genotigt worden
(Plut. Marceil. 4). Und auch 537 =217 hat
trotz der Phrase des Liv. XXII 25, 10 der Volks-
tribnn M. Metellus (Liv. XXH 25, 3) nicht daran

rius 41) und zwar nicht vom Volke, sondern vom
Senat (Appian b. c. I 65. Veil. LT 20, 3). Aber
auch die Tribunen nahmen den Consuln gegen-
iiber das gleiche Recht in Anspruch, das Ti.

Gracchus gegen seinen Collegen geribt hatte. Sie
drohten dem Cn. Papirins Carbo, Consul 670 - 84,

mit Amtsentsetzung, wenn er nicht — was er

dann auch that — nach Rom kame, um die

i-

f

I

I

Nachwahl eines Collegen vorzunehmen. Wem
das Volk sein imperium abrogiert hatte, dem
hatte die lex Cassia des trib. pi. L. Cassius

Longinus v. J. 650 = 104 auch den Sitz im Se-

nate entzogen ; Ascon. in Cornel, p. 69 ut quern

populus damnasset cttive imperium abrogasset,

in senatu ne esset. Seine Spitze richtete dies Ge-
setz zunachst gegen Q. Servilius Caepio, Consul
648 = 106, der als Proconsul 649 = 105 die

Niederlage bei Arausio verschuldet hatte, deret- 10
wegen das Volk ihm sein imperium abrogierte

(Liv. ep. 67. Ascon. in Cornel, p. 69 ; vgl. Cornific.

ad Herenn. I 24).

In den letzten Jahrzehnten der Republik sind

Amtsentsetzungen noch mehrfach vorgekommen
oder wenigstens beabsichtigt worden. Der trib.

pi. L. Trebellius, der 687 = 67 gegen die lex Ga-
binia de piratis persequendis intercedierte , ver-

mied das Schicksal des M. Octavius nur dadurch,
dass er, nachdem 17 Tribus sich fur seine Ent- 20
setzung ausgesprochen hatten, seine Intercession

aufgab, ehe die Stimme der 18. seine A. vollzog;

Ascon. in Cornel, p. 64. Dio XXXVI 30, 1. 2.

Als C. Lucilius Hirrus 701 = 53 die Dictatur des

Pompeius in Anregung brachte, lief er Gefahr,

seines Tribunates enthoben zu werden; Plut. Pomp.
54. Caesar liess 710 = 44 den Tribunen C. Epidius
Marullus und L. Caesetius Flavus durch ihren
Collegen C. Helvius Cinna ihre potestas abro-

gieren (Liv. ep. 116. Dio XLIV 10, 3, vgl. XLIV 30
9, 3. XLVI 49, 2. Obsequ. 70) und 711 = 43
lasst der Tribun P. Titius seinen Amtsgenossen P.

Servilius Casca entsetzen ; Dio XLVI 49, 1. 2.

Obsequ. 70. Auch gegen Promagistrate wurde
nach wie vor die A. angewandt. Sie traf, von einem
Tribunen promulgiert, 667 = 87 den Propraetor
(vgl. Liv. ep. 79 mit Cic. pro Arch. 9) App.
Claudius (Cic. de domo 83) und wurde 698 = 56
von C. Porcius Cato trib. pi. gegen den cilicischen

Proconsul P. Cornelius Lentalus Spinther wenig- 40
stens beantragt ; Cic. ad Quint, Jr. II 3, 1. 4.

Schol. Bob. in Sest. p. 313 Or. Ein praetor ur-

banus, Q. Gallius, verlor 711 = 43 sein Amt
durch seine Collegen, die das Abrogationsgesetz
beantragt haben werden. Und dem M. Antonius,
der fur 723 = 31 zum Consul designiert war,
wurde dieses Consulat bereits 722 = 32 aberkannt
(Dio L 4, 3. 10, 1. 20, 5. Appian. b. c. IV 38),

woran er sich freilich nicht kehrte (Babelon mon-
naies consulages I 198. 205). Wenn Antonius 50
bei Dio L 20, 5. 6 bestreitet, dass seine Ab-
setzung vom Volk und Senat ausgegangen sei,

so motiviert er das damit, dass die (ihm erge-

benen) Consuln (des Jahres 722 = 32) und andere
(seiner Anhanger) Rom verlassen hatten, um nichts
derartiges zu beschliessen ; die Absetzung sei al-

lein von Octavian und seinem Anhange ausge-
gangen, die nach seiner Ansicht fur sich allein

Volk und Senat nicht reprasentieren konnten. Be-
hauptet Antonius aber, dass seine Anhanger ge- 60
flohen seien, um an solchen Beschliissen nicht teil-

zunehmen, so ist deutlich, dass solche Beschliissc

sowohl von seiten des Volkes als des Senates
vorlagen ; allein an einen Senatsbeschluss denkt
Gardthausen Augustus I 1,364. Die zugleich

erfolgte Aberkennung des Triumvirates (Dio L 4,

3. 20, 5. Plut. Ant. 60) ist die einzige jemals
vorgekommene A. einer constituierenden Gewalt.

Auch in der Kaiserzeit ist die A. durch Ge-

setz noch vorgekommen und zwar im J. 70 : Tac.

hist. IV 47 abrogati inde legem ferente Domi-
tiano (als praetor urbanus; Sueton. Dom. 1)

consulatus qiios Vitellius dederat. Kurz vorher

war man anders verfahren. Als im J. 69 der

Consul A. Caecina Alienus von Vitellius abge-

falien war, war er einfach als des Consulates

verlustig betrachtet worden und an seine Stelle

war Rosius Regulus sufficiert worden ; adnotabwnt

periti numquam antea non abrogato magistratu

neque lege lata alium svbfectum, Tac. hist.

Ill 37.

Der magistratische Character des Principates

tritt auch darin deutlich zu Tage, dass der Prin-

ceps nicht etwa bios thatsachlich beseitigt, sou

dern in den Formen des Rechtes abgesetzt wer-

den kann. Dies Recht steht dem Senate za,

der von ihm im J. 68 gegen Nero (Sueton. Nero
49. Plut. Galba 7), 193 gegen Didius Iulianus

(Dio LXXIII 17, 4. 5. Herodian. II 12, 3. 6. 7)

und 238 gegen Maximinus Thrax und seinen

Sohn Maximus (Hist. Aug. Maximini duo 14, 4.

5. 15, 2) Gebrauch gemacht hat.

Mommsen St.-E. P 628ff. 113 H32f.
Lange Rom. Altert. IP 711—713. 732. Ilia

129. 547. [Neumann.]

2) Abrogatio legis heisst die vfillige Auf-

hebung eines Volksgesetzes (Cic. rep. II 63. Liv.

Ill 20, 7. Ill 32, 7. XXXIV 1—8. Nov. Valentin.

8, 2, pr. Haenel p. 157), neben der haufig die

derogatio (vgl. Fest. ep. p. 82), d. h. das Ausser-

kraftsetzen eines Teiles der Lex, genannt ist (Cic.

inv. II 134. Mod. Dig. L 16, 102), ferner die

obrogatio, d. h. die teilweise Abanderung: Cic.

ad Att. Ill 23, 3; de rep. Ill 33 (= Lactant.

Inst. VI 8, 8). CIL I 1409 Z. 9 (zuverlassig

erganzt), endlich bei Ulp. Fragm. Einl. (1,) 3

noch die subrogatio, das Hinzufugen einer neuen

Bestimmung.
Jedes jiingere Gesetz hebt das altere auf,

insofern es mit diesem im Widerspruch steht

oder die Aufhebung besonders anordnet (Liv.

VII 17, 12 aus L. XII tab., Liv. IX 34, 6 f.).

Da die A. selbst Gesetzgebung ist, so gelten fur

sie die allgem einen Regeln iiber das Zustande-

kommen von Leges (s. Art. Lex). Mian (Dig.

I 3, 32, 1) erklart es unter Pius fur unbestritten

(rcceptum est), dass auch eine ..dem Volks-

gesetz entgegenstehende dauernde Ubung (desue-

tude) abrogierende Kraft hat (vgl. Ad. Schmidt
Gewohnheitsrecht. Leipz. Decanatsprogr. 1881,

19—26). Nicht seiten versuchten es rfimisehe

Leges, ihre Aufhebung zu verbieten (Cic. ad

Att. Ill 23, 2. CLL I 1409 Z. 9. Fest. p.

314) , und bedrohten auch wohl Rogatoren

,

die dem zuwider handelten. mit Strafen (CIL
I 198 Z. 56, dazu Mommsen p. 68). Indes

kann sich der souverane Gesetzgeber unmog-
lich selbst binden. Das neuere Gesetz be-

seitigt mit dem sonstigen Inhalt des alten auch
jenes Verbot. Dessen ungeachtet gab es (Cic.

ad Att. Ill 23, 2) ein caput traiaticium (welches

alle Strafdrohungen des alten Gesetzes aufhob),

si quid contra alias leges tins legis ergo factum
sit; vgl. CIL VI 930 Z. 34—39. Nur be-

schworene Volksgesetze (besonders durch Ge-
meindebeschluss bestatigte Internationalvertrage)
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fatten den Kdmern als unabanderlich, ebenso

ie durch den Eid der Plebejer geschiitzten Be-

schliisse der Plebs; s. Mommsen St.-R. Ill

362f., dazu is 243. 246— 255. 113 16, 1. 2. 286f.

711—713. Ill 148. [Wlassak.]

Litteratur: Rudorff ROm. Rechtsgesch. I 17f.

Jhering Geist des rbm. Rechts III 1 § 55.

Lange Rom. Altertiimer II3 651f. Willems
Droit public rom.6 185. Karlowa Rom. Rechts-

gesch. I 429. Mommsen St.-R. Ill 360—363.
1239. P. Kruger Quellen und Litteratur d. R.
Rechts 20f. [Wlassak.]

Abroi , Hekataios bei Steph. Byz., Suid.,

ein Stammder illyrischen Taulantii, den Chelidonii

benachbart, also etwa am oberen Dewol hausend.

[Tomaschek.]
Abrokomas. 1) S. d. Dareios von Phra-

tagune, fiel bei den Thermopylen, Herod. VII 224.

2) Einer der Satrapen des Artaxerxes Mne-
mon, befehligte im J. 401 in Syrien ein gegen
Aegypten bestimmtes Heer. Dann wurde er zur

Abwehr des jiingeren Kyros herangezogen, kam
aber zur Schlacht von Kunaxa (Sept. 401) zu
spat (Xen. Anab. I 3, 20. 4, 3. 5, 18. 7, 12.

Harpokrat. u. Suid.). Um die Jahre 389—387
kampfte er gemeinsam mit Pharnabazos und Ti-

thraustes erfolglos gegen die Aegypter (Isokr. IV
140; vgl. Judeich Kleinasiatische Studien 1892,
I53ff.). [Judeich.]

Abron s. Habron.
Abronius (Aburnius zwei Hss., Abronus

zwei andere Hss., Arbronms Bursian, Apro-
nius Schott, Artorius Jahn) Silo, Schuler des

Rhetors Porcius Latro, Verfasser eines Gedichtes,

Vater des Pantomimendichters Silo, Senec. suas.

H 19. [v. Rohden.]

Abronychos s. Habronychos.
Abrostola (Tab. Peut, Ptol. V 2, 23), Stadt

in Grossphrygien, zwischen Pessinus und Amo-
rion, an der rechten Seite des Sangarios. Ramsay
Asia Min. 237. [Hirschfeld.]

Abrote ('Afigcorn), bei Plutarch Qu. Gr. 16
eine jzegirrr] xai odxpgcov yvvr\, Tochter des On-
chestos, Schwester des Megareus, Gattin des Nisos,

Ktinigs von Boiotien, Eponymos von Nisaia, Trage-
rin der dydpgwfia genannten Frauentracht der

Megarenserinnen, die diese Tracht nach ihrem
Tode auf Befehl des verwitweten Nisos zur dxdiav

lj,vrjij.r)v der A. allgemein einfuhrten. Das Orakel
verbot spater die Abschaffung, alsman verschiedent-

lich sich ihrer zu entledigen getrachtet hatte. Will
man dieses offenbar etymologische aaiov retten,

so muss man entweder mit Bezugnahme auf

drp-dflgcoua (vgl. afigoyhmv, -dficov, -xr\vog u. a.)

den Namen andern in 'A$gonr\ (Habrote), oder

man muss die Anspielung auf das atpdjigwua
ignorieren und der Lesart 'A^gmrrj f = d/igorr),

Afi^gooirj) zu Liebe in der aid it) fivrjftrj xai <5o'Ja

der Heroine die Pointe des Mvthos suchen.

[Tiimpel.]

Abrotonon. 1) Skyl. 110. Strabo XVII 835.

Steph. Byz.; Habrotonum Plin. n. h. V 27,

griechischer Name der Stadt Sabrata (s. d.); vgl.

T is sot geogr. comp. de la prov. rom. d'Afrique

II 211. [Joh. Schmidt.]

2) Angeblich des Themistokles Mutter, deren

Heimat nach Thrakien, Karien und Akarnanien
verlegt wird. Plut. Them. 1. Athen. XIII 576 c.

Ael. v. h. XII 43. Nep. Them. 1; vgl. Busolt
Gr. Gesch. II 119. [Kirchner.]

3) dfigoxovov s. Beifuss und Wermuth.
Abropolis, Konig der thrakischen Sapaioi

(Paus. VII 10, 6), Bundesgenosse und Preund
der Romer (Liv.-XLII 13, 6.40, 5. Paus. a. O.

App. Mac. 11, 2). Als er nach dem Tode
PMlipps V. die Bergwerke des Pangaion besetzte

(Pol. XXII 8, 2), trieb Perseus inn mit Waffen-

lOgewalt aus seinem Konigreich. Die Romer, die

anfangs die Entthronung ihres Bundesgenossen

ungeahndet gelassen hatten, nahmen sie im J.

172 auf Antrieb des Eumenes mit zum Vorwand
fur die Kriegserklarung gegen Perseus (App.

Liv. a. O.) und befahlen diesem seine Wieder-

einsetzung (Diod. XXIX 33). Die weiteren Schick-

sale des A. sind nicht bekannt. [Wilcken.]

Abrutio, Geogr. Rav.IV31, zwischen Asculum

und Pinnae; gemeint ist Interamnia Praetuttiano-

20 rum, jetzt Teramo. Mommsen Ber. d. s&chs. Ge-

sellschaft 1851, 82. [Hiilsen.]

Abrystnm s. Aprustani.
Abrytus, nach Hierocles p. 636 Stadt in

Moesia, nach Procop. de aedif. IV 11 p. 308, 5

{"Afigtrzog) in Scythia minor; nach Dexippos bei

Georg. Sync. p. 376a erlitt Kaiser Decius im
J. 251 bei der Verfolgung der in Moesien ein-

gefallenen Goten den Tod iv 'Afigvrci) r<3 ksyo/nevo}

<pogq> &£/i(}ga>via> (foro Sempronii), wie auch

30alleChronisten vermelden, z. B. Roncall. p. 246

in praetorio Abrypto, p. 252 falschlich in Barba-

rico, id est in palude Summeir (= Halmyris,

Salamorio). Der Ort lag unstreitig an der Grenze

zwischen Scythia und Moesia, entweder nordlich

von Marcianopolis (jetzt DSven) oder, nach Ji-

recek Archaol. Fragm. aus Bulgarien II 195f.,

an Stelle des Castells von Aboba, 7 km. nw. von

Jenipazar, nOrdlich von Sumen, wo im Mittel-

alter als bulgarische Veste ffl.loxofla (Leo Diac.

40 p. 138. Anna Comn.) bezeugt erscheint.

[Tomaschek.]

Abs . . . {'Ay . .) s. Aps . . .

Absasaila (?), Stadt in Africa proconsularis

;

ein episeopus Absasallensis Harduinus act.

cone. Ill 750 C (a. 649). [Joh. Schmidt.]

Absentia. 1) Bedeutung dei Abwesenheit im

rOmischen Staatsrecht. Dem Census soil der

rbmische Burger sich personlich stellen (vgl. Veil.

Pat. II 7, 7), aber es steht dem Censor zu, Aus-

50 nahmen davon zu gestatten (Gell. V 19, 16).

Wer sich nicht stellt, setzt sich der Moglichkeit

aus, dass die Censoren sein Vermbgen und die

Consuln ihn selbst verkanfen (Zon. VII 19 p.

144, 21 Dind.). Auf jeden Fall hat, wer ohne

geniigende Entschuldigung bei der Schatzung

fehlt, die Folgen davon in einer vielleicht zu

hohen Einschatzung zu tragen ; vgl. Cic. ad Att.

I 18, 8. Personliche Anwesenheit des Burgers

soil aber nicht nur beim Census (Mommsen
60 St.-R. 113 366ff.) stattfinden, sondern ist auch

die Vorbedingung fur die A u s ii b u n g des
Stimmrechts in den Volksversamm-
lungen bez. im Senate. Und wenigstens in

der spateren Zeit der Republik ist A. auch ein

gesetzliches Hindernis der Wahlbarkeit. Die

Wahl erfolgt nach vorausgegaugener professio.

d. h. nach vorausgegangener Meldung bei dem
wahlleitenden Beamten, und diese Meldung

I

i

hat in Rom selber zu erfolgen. PersOnliche An-
wesenheit des Bewerbers wurde seit 691 = 63
oder 692 = 62 gefordert. Fruher war die Wahl
Abwesender ohne weiteres gestattet und ist mehr-
fach erfolgt ; Beispiele bei F ii g n e r Lexicon

. Livianum s. v. absens. Noch Scipio Aemilianus
ist abwesend zu seinem 2. Consulate vom J. 620 =
134 gelangt (Cic. de rep. VI 11. Liv. per. 56).

Nach Plut. Mar. 12 ware indessen die Wahl eines

Abwesenden bercits vor dem Jahre 650 = 104,

dem 2. Consulate des Marius, gesetzlich unter-

sagt gewesen; seine Wahl sei erfolgt rov /j,sv

•vdfiov xcoXvortog , djiovra . aigeTo&ai, rov 8s

hr\(i,ov roils avTiXeyovxag exjialovxog. In Wirk-
lichkeit hat ein solches Verbot aber noch zu

Anfang 691 = 63 nicht bestanden; vgl. Cic. de
leg. agr. II 24 praesentem. enim profiteri iubet

(sc. Rullus), quod nulla alia in lege umquam
fuit, ne in eis quidem magistratibus , quorum
certus ordo est. Es muss aber bald darauf er-

folgt sein, denn um dem Legaten des Pompeius,
dem M. Piso , die Bewerbung um das Consulat

far 693 = 61 zu ermOglichen , schob man die

Wahlen bis zu seiner Riickkehr auf (Dio XXXVII
43, 3). Als Caesar sich um das Consulat fiir

695 = 59 bewarb, war personliche professio ihm
unm5glich, wenn er nicht durch Betreten der

Stadt sein Anrecht auf den Triumph verwirken
wollte. Er suchte daher beim Senate um die

Genehmigung nach, abwesend durch Verinittlung

seiner Freunde die professio leisten zu durfen; als

er aber dabei auf Schwierigkeiten stiess, verzichtete

er lieber auf den Triumph und leistete personlich

die professio (Plut. Caes. 13. App. b. c. H 8.

Suet. Iul. 18; vgl. Dio XXXVII 54, 1. 2). Wenn
auf Appian II 8 (sldcoe fJ-h/ xagavofiov , ysyovos

de rjbrj xai hegotg) Verlass ist , wiiren einzelne

Dispense bereits vor dem Gesuche Caesars vor-

gekommen. 702 = 52 Cn. Pompeius . . . consul
tertio faetus est absens et solus (Liv. per. 107).

In diesem Jahre wurde dem Caesar auf Veran-

lassung des Pompeius durch ein von den zehn
Volkstribunen beantragtes Plebiscit das Privi-

legium verliehen, sich abwesend um das 2. Con-
sulat bewerben zu durfen (Caes. b. c. I 32, 3;
vgl. I 9, 2. Cic. ad Att. VII 3, 4. VIH 3, 3.

VII 6, 2; ep. VI 6, 5; Phil. II 24. Liv. per 107.

Dio XL 51, 2. 56, 2. Flor. II 13, 16. Suet.

Iul. 26. 28. App. b. c. DT 25). Es handelt sich

also um eine Befreiung von dem 691 = 63 oder

692= 62 gegebenen Gesetze, in dem Lange ROm.
Alt. DII2 263 die vom Consul Cicero beantragte

lex Tullia de ambitu vermutet. Diese Vermutung
ist indessen weder beweisbar noch wahrscheinlich,

da wir sonst wohl in Ciceros Briefen eine An-
deutung davon finden wtirden, dass es ein von

Cicero selbst rogiertes Gesetz war, von dem Cae-
sar im J. 702 = 52 Befreiung erlangte. Bald nach
dieser durch Plebiscit dem Caesar gewahrten
Begiinstigung brachte Pompeius 702 = 52 seine

lex de iure magistratuum ein, die in eineni

Capitel petitione honorwm absentis submovebat,

ohne den Caesar auszunehmen; nachtraglich fugte

er aber die Clausel bei, ftovoig avta i^ctrai xoi-

tlv , olg av ovouaari re xai avnxovg s.-titoo-t);

(Suet. Iul. 28. Dio XL 56, 1—8; "vgl. Cic. a*d

Att. VTII 3, 3). Vor der Schlacht bei Pharsalus

wurde im Kreise des Pompeius die Frage er-

ortei't , oporteretne Lucilii Hirri
,
quod is a

Pompeio ad Parthos missus esset
,
proximis

comitiis praetoriis absentis rationem kaberi.

Fiir Caesar den Sohn beschloss der Senat 711 =
43 Kaioaga . . . is rijv vnaxov agyijv aagayys).-

hiv mxovxa (App. b. c. Ill 90; vgl. Dio XLVI
45 , 3. 5). Die ihm 732 = 22 et apsenti et

praesenti von Volk und Senat angebotene Dictatur
hat Augustus abgelehnt (Mon. Anc. Lat. I 31 f.

10 Gr. m 2ff.). Wegen der Wahlumtriebe des Q.
Lepidus und L. Silanus bei den Consulwahlen
fiir 733 = 21 bestimmte er, d/tyorsgmv avraiv

asiovrmv rr]v y>fjq>ov do&fjvat. Lange ROm. Alt.

13 718. Mommsen St.-R. 13 503f.

Die Forderung persOnlicher Anwesenheit in

der Stadt, die in den letzten Jahrzehnten der
Republik gestellt wurde, gilt aber weder fiir

den Amtsantritt (Mommsen a. a. O. I*

615, 4. Lange a. a. O. 113 166), noch fiir den
20Riicktritt vomAmte (s. oben unter Abdi-

c a t i o) , wenn die Anwesenheit natiirlich auch
die Regel bildet. Die Volkstribunen, die

als Magistrate der nur innerhalb der Stadt in

ihrer Sonderorganisation anerkannten Plebs nur
einen stadtischen Amtskreis haben, durfen, weil
ihr auxilium jederzeit soil angerufen werden
kOnnen , keinen vollen Tag von Rom fern sein.

Dionys. Hal. VIII 87. Dio XXXVII 43, 4. XLV
27, 2. XLVI 49, 1. Gell. Ill 2, 11. XIII 12, 9.

30 [Neumann.]

2) ImPrivatrechte war die Abwesenheit
von einem bestimmten Orte von mehrfacher Be-
deutung. Vertragsabschliisse durch stipulatio

waren unmOglich bei Abwesenheit eines der beiden
Beteiligten (Inst. Ill 19, 12; vgl. Ubbelohde
Ztschr. f. Rechtsgesch. XIII 488ff.). Bei der

Adoption darf das Kind nicht abwesend sein

Cod. VIII 47 (48) ,11. Die Ersitzungszeit ist

nach Iustinians Vorschrift doppelt so lang inter

40 praesentes als inter absentes (sc. in eadem pro-
vineia) Cod. VII 33 , 12. Rechtsnachteile,

welche aus einer unverschuldeten Abwesenheit
hervorgehen , kOnnen durch obrigkeitliche An-
ordnung (in integrum restitutio) wieder beseitigt

werden. Dig. XLI 1. XLVIII 21, 9. Kuntze
Kursus des r(im. Rechts § 482, 2. Zur Ver-
waltung des Vermogens eines Abwesenden (ins-

besondere eines Kriegsgefangenen, dessen Riickkehr

erhofft wurde) bestellte man einen curator bono-
50ru??i. Dig. XLII 5, 1. L 4, 1, 4 (Windscheid

Pandekten II § 447 Anm. 3). Vgl. uberhaupt fiber

A. imCivilrecht Backing Pandekten §40 S. 158ff.

3) Im Strafprocesse wurde die Abwesenheit
des Angeklagten zu verschiedenen Zeiten in ver-

schiedener Weise beurteilt. Die alteste Zeit liess

es im Volksgerichte bei Abwesenheit des Ange-
klagten von dem Beschlusse der Comitien ab-

hangen, ob das Verfahren vertagt oder der An-
geklagte ungehort verurteilt wurde (Liv. II

60 35. XXV 4. XXXIX 17. Ascon. in Mil. 48. 49.

K.-S. A. M. v. Thur in der Zeitschrift der
Savigny-Stiftung XI 312). Hatte der Angeklagte
freiwillig das Exil gewahlt, so wurde dieser

Entschluss durch Comitialbeschluss unwiderruflich

gemacht (Liv. XXVI 3 id ei iustum erilinm
esse scivit plebs. Mommsen St.-R. Ill 49—52). Mit dem Verluste des Biirgerrechts ver-

band man Einziehung des Vermogens (Dion. ant.
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IV 5. Liv. in 58. XXV 4, 9). In den Pro-
vinzen nahm man bei Capitalsachen von einer

Verurteilung Abstand (vgl. den Antrag auf ein

Senatusconsultum bei Cicero Verr. II 95 ne
absentes homines in provineiis rei fierent rerum
capitalium; vgl. auch Cicero Verr. II 41. IV
41. V 109). Geldstrafen kommen auch in Eom
Abwesenden gegeniiber vor. Liv. V 32, 9. Mit
der Umwandlung Eoms in ein Weltreich veraltete

188. Lenel Edictum 333f.), missio in bona (Be-
schlagnahme) und spater uenditio bonorum (zu
Gai. Ill 78 Karlowa Beitrage 183—135) des
absens begehren, falls kein Dritter in aus-
reichender Weise dessen Verteidigung (defensio
iudicio) iibernimmt. b) Statt die Vocation ins Ins
durchzusetzen , kann sich der Klager mit einem
aussergerichtlichen Vadimonium (s. diesen Ar-
tikel) begntigen. Auch vor dem Praetor (im ersten

die aqua et igni interdictio und es entwickelte 10 Temin).vereinbarten die Parteien haufig ein Vadi-
sich der Grundsatz, dass man des abwesenden
Angeklagten durch Auslieferungsgesuche an die

Beherden habhaft zu werden suchte. Dig. XLVIII
17. Cod. IX 40 de requirendis reis vel absentibus.
Dagegen kommt die Verurteilung Abwesender
ab. Schon Augustus duldete sie nur nach offent-

licher Beratung und bei einstimmigem Eichter-
spruche (Cass. Dio LIV 3), Traian, Severus und
Antoninus untersagen sie ganzlich. Dig. XLVTII

monium, um dieFortsetzung des Verfahrens
zu sichern. War der zu Belangende trotz seines

Vers]>recheiis(uadimoniumdesertmn)zmbegtiaaa.-
tenZeit auf derGerichtsstatte nicht anwesend
(A. in diesem Sinn), und meldete sich auch kein
Dritter zur gehsrigen Verteidigung des Ausge-
bliebenen, so hatte der Klager (richtiger: der
Postulant) auf Grand des oben genannten Edictes
(dariiber und wegen des Edictes in den Dig. XLII

19, 5. XLVIO 17, 1 pr. Paul. V 5,9. Dies 20 4, 2 pr. Eudorff Ztschr. f. Eechtsgesch. IV 43
Verbot gait jedoch unbedingt nur bei Capital
strafen, und zwar sicherlich nicht bios aus Biick-

sicht auf den Angeklagten (so erklart es z. B. Eu-
dorff rom. E.-G. II 450 § 134 Anm. 9), son-

dern auch aus der Scheu, Urteile auszusprechen,

deren Ausfiihrung sehr unwahrscheinlich war.
Bei geringeren Strafen (usque ad relegationem)
wird der blosse absens vom eontumax unter-
schieden , d. i. demjenigen , der auf dreimalige

u. Edictum perp. 38. Lenel Ztschr. firr Eechts-
gesch. Eom. Abt. XV 43—47 und Edictum 57-59.
Kipp Litisdenuntiation 116, auch Keller a. O.
44—61) dieselben Befugnisse wieuntera. tlbrigens
mochte sich der Klager, wenn das Vadimonium
durch Biirgen versichert war, in der Eegel lieber

an die Sponsoren halten. Unter besonderen Vor-
aussetzungen (Edict Dig. XLII, 4, 6, 1. L. Iul. mun.
CIL I p. 122. Keller Civilpr. N. 1049f.) ge-

Ladung hin oder bei dreimaligem Aufrufe im 30 wahrte der Praetor im Pall a. und b. nur missio
Termine nicht erscheint (Dig. IV 1, 7 pr. XLVIII
1, 10. XLII 1, 53, 1), und ein Verfahren wider
diesen eontumax gestattet. In alien Fallen
konnte das Vermfigen eines angeschuldigten Ab-
wesenden mit Beschlag belegt und , sofern er

binnen Jahresfrist , ohne entschuldigt zu sein,

nicht erschien, eingezogen werden. Dig. XLVIII
17, 5 pr. 1. 2. Cod. IX 40, 2.

War der Anklager im Termine abwesend, so

in bona, nicht auch die Verkaufsbefugnis. Der
Rechtsbestand der bewilligten possessio

,
pro-

seriptio und uenditio bonorum hing in beiden
Fallen davon ab, dass der Postulant wirklich

ein gegen den unvertretenen absens verfolgbares

Eecht hatte (was der Praetor nicht naher unter-

suchte). Daher konnte nachtraglich iiber die Glil-

tigkeit der missio etc. eine Entscheidung erzielt

werden, sei es in einem Verfahren ex sponsione (so

wurde sein Gegner aus der Liste_ der Angeklagten 40 zwischen Quinctius und Naevius, s. Cic. Quinct.
gestrichen (Cic. Verr. II 99. Dig. XLVIII 2, 3,

4. Cod. IX 2, 4), auch konnte Bestrafung und
die Pfiicht, die entstandenen Unkosten zu ersetzen,

den Saumigen treffen.

Die Vertretung abwesender Anklager oder
Angeklagten war nur ausnahmsweise erlaubt.

Dig. XLVIH 1, 13, 1. in 3, 33, 2. Ill 3, 35, 1.

Cod. IX 35, 11. IX 2, 3. Litteratur: Geib
Gesch. des rom. Kriminal-Proz. 303ff. 595—597.

dazu Keller Semestr. I. Bethmann-Hollweg
Civilproz. II 784—804) , sei es durch einfaches

Praeiudicium (Pap. lust. Dig. XLII 5, 30. Keller-
Wach Civilproz. § 29 a. E. § 85 N. 1064.

Bekk er Aktionen I 283). Auch wares noch bis zur

addictio bonorum, dem absens und jedem Dritten

gestattet, die Defension (allerdings mit Satis-

dation) zu ubernehmen. Ein besonderes Edict
im praetorischen Album handelte von demjenigen,

Eudorff rom. Eechtsgeschichte II 449ff. § 134. 50 qui exsilii causa solum uerteril (Cic. Quinct. 60.
c„-u„ii„T„i,.v.„i, A^n^.^:^, j^_„_ t,..^^ Bethmann-Hollweg I.e. 1113. Lenel Edic-

tum 338). Irrig ist es, aus dem Vadimonium auch
fur den „ Klager" die Pfiicht abzuleiten, sich in
iure zu stellen , oder doch Sachfalligkeit als

Folge des Ausbleibens anzunehmen. Nur wenn
der Gegner als Widerklager auftreten wollte,

wurden gege nseitige Vadimonien contrahiert,

woraus sich dann far beide Teile die Gestellungs-

pflicht ergab. Vgl. Bethmann-Hollweg a.

SchulinLehrbuch der Geschichte des rom. Bechts
556 Anm. 6. [Leonhard.]

4) Dire Bedeutung firr den romischen Pri vat-
process. A) Nach dem Eecht der classischen

und der alteren Zeit sind 3 Falle zu unter-
scheiden. a) Zur Begriindung eines Processes
ist die Gegenwart beider Parteien in iure (vor

dem Praetor) unerlasslieh. Sache des Klagers
ist es, den zu Belangenden nach der Gerichts-

statte zu bringen [in ins uocatio). Ist er daran 60 a. O. I 112. DT 572 (anders Keller-Wach Ci
durch die Abwesenheit des Gegners vom Ge
richtsort (Eom) gehindert, so kann er kraft eines

praetorischen Edictes, welches nur inBruchstucken
bei Cic. Quinct. 60 (wegen der Textuberlieferung
Keller Semestria ad Cic. I 61—68. C. F. W.Mul-
ler Adnot. crit, p. VII) und Paul. Dig. XLH 4, 6,

1 erhalten ist (Wiederherstellungen, die schwer-
lich vollstandig sind, bei Eudorff Edictum perp.

vilpr. § 49) und wegen Horat. Sat. I 9, 35—37
und Suet. Cal. 39 Artikel Vadimonium.

Litteratur zu a. b.: Puchta Instit. I § 160. H.
Dernburg Uber die emtio bonorum 48—68. 151

—

153. Keller-Wach Civilpr. § 49. 84. 85. N.
1047—1050. 1063. 1064. O. E. HartmannEom.
Contumacialverfahren 4—101. Eudorff a. a. O.
u. Eom. Eechtsgesch. II 297f. Karlowa Bei-

121 Absidrae Absolutio 122

ijrage z. Gesch. d. Eom. Civilproz. 101—140.
Bethmann-Hollweg Civilpr. d. gem. E. I

111—114. II 559—565. Karlowa Eom. Civilpr.

338—341. Lenel a. a. 0. Ubbelohde Verhalt-

nis d. bon. venditio z. ordo 4—15.

c) Ist vor dem Praetor die Lis contesticrt und

das Spruchgericht bestellt, so haben sich die Par-

teien hiedurch (ein romischen Grundsatzen wider-

streitendes Verfahren schildert Cic. Verr. II 42,

liche Abstimmung eingefuhrt hatten, erfolgte

die freisprechende Abstimmung durch ein Tafel-

chen mit der Aufschrift A (=absolvo). Cic. de

leg. Ill 35ff.; Brut. 97. 106; pro Plane. 16.

Schol. Cic. Bob. p. 303. Puchta Instit. I

§ 71. Eudorff r8m. Eechtsgeschichte II

§ 441. 133. Mommsen St.-E. HI 404ff.

Ebenso wie in den Volksgerichten, wurde auch

in den quaestiones perpetuae, welche spater neben

dazu 59) dem Urteil des oder der Geschworcnen 10 sie traten , durch Wachstafelchen abgestimmt.

(indices) im Voraus unterworfen. Versaumte der "' J ~~ ~~ """" "' rn" ,cri ™---

Klageroder derBeklagte (lis a reo deserta, Dip.:

eremoiudicium) den Schwurgerichtstermin (A. in

iudicio) ohne anerkannte Entschuldigung (L.

XII tab. II 2, Schoell Leg. XII tab. reliquiae

120 f.), so hinderte dies keineswegs den Fortgang

des Verfahrens. Nach einer Norm der Zwolf-

tafeln (Gell. XVII 2, 10, Schoell 118f.) hatte

der Eichter ohne weitere Untersuchung das

Cic. div. in Caec. 24; Clu. 159; Flacc. 99. Lex
Acil. repet. 51 (CIL I 189). Ps. Asc. zu Cic. div.

p. 108. Bei Stimmengleichheit wurde Frei-

sprechung angenomrnen. Cic. epist. VIII 8 ; Clu.

74 (in consilium erant ituri iudices XXXII, sen-

tentiis XVI absolutio confici poterat). Plut. Cat.

min. 16. Seneca ep. 81, 25. Quintil. decl. 314.

Paul. IV 115. Dig. XLII 1, 38. XL 1, 24.

Eudorff a. a. O. 442, 39. Fehlte hiernach

Urteil zu Gunsten des Anwesenden zu fallen. 20 zur Freisprechung eine Stimme, so konnte der

Anscheinend gait dieser strenge Satz ohne Ab
schwachung noch fiir die Gesehworenen der clas

sischen Zeit (vgl. Eisele Abhandl. z. rom. Civil-

pr. 187, 54). Mtiglich war die Entkraftung des

Urteils durch in integrum restitutio (Ulp. Dig.

IV 4, 7, 12).

Litteratur: Zimmern Gesch. d. rom. Privat-

rechts III § 136. Puchta Instit. § 174 a. E.

Keller-Wach Civilpr. § 69. 0. E. Hartmann

Kaiser sie (seit Augustus) im Gnadenwege er-

ganzen. Dio Cassius LI 14. 27. Mommsen
St.-E. II 920, besonders Anm. 4. Geib Gesch.

d. Criminalproz. 368 Anm. 406. Dies hiess

caleidus Minervae, weil der Kaiser hierbei

die Eolle der Pallas Athene in den Eumeniden
des Aischylos nachahmte, indem er durch eine

dem Angeschuldigten giinstige Abstimmung
den Ausschlag gab (K. 0. M tiller Aesclrylos

Contumac. 80. 124—132. Rudorff R. Eechts- 30 Eumeniden, Gottingen 1833, 161). Bei den^sog.

gesch. II 65. 310. 317—319. Bethmann-Holl-
weg Civilpr. I 186—188. II 603—606. Karlowa
Eom. Civilproz. 268—271. 315—317. 366—368.

Zu den cit. Stellen d. L. XII tab. vgl. noch die bei

Kuntze Excurse iiber E. Bechta 138 angefuhrten

Schriften, ferner Bruns Fontes iur. R.5 18f. Dirk-

sen Zwolftafelfragm. 180—188. 191—208. E.

Huschke in I. Huschke Analecta litt. 106.

Wetzell E. Vindicationsproz. 54—57. Dern-
burg Ztschr. f. Eechtsgesch. II 80. M.. Voigt40
Die Zwolftafeln I 541—543. 696—699. Mar-
qua rdt-M an Privatleben d. Eomer2 254f. Bech-
mann Legis actio sacramenti 26f.

B) In der classischen Zeit gab es eine be-

trachtliche Zahl von Eechtssachen, die nicht im
ordentlichen Process mit Gesehworenen verhandelt

wurden, sondern extra ordinem (cognitio extra-

ordinaria). In diesem Verfahren fiel das Aus-

bleiben des geladenen Beklagten unter den Ge

mdicia extraordinaria, welche spater die Eegel

wurden, entschied der Magistrat allein nach der

Anhorung seines Consilium. Geib Gesch. des

rom. Criminalpr. 664ff. Auf die Abstimmungen
dieses letzteren bczog sich daher in dieser Zeit

der in Iustinians Pandecten aufgenommene
Grundsatz, dass die Stimmengleichheit als Frei-

sprechung gelten soil. [Leonhard.]

2) Im Privatprocesse.
a) Im gesetzlichen und amtsrechtlichen For-

mularprocess (Gai. IV 103—105) ist das Urteil

des oder der Gesehworenen entweder condemnatio

oder A. (Freisprechung) des Beklagten (Mod.

Dig. XLII 1, 1). Nur fiir die Praejudicien (s.

diesen Art.) trifft dies nicht zu. Jedes Urteil,

das condemnatorische wie das absolutorische, ent-

bindet zunachst den Beklagten von der durch

die Litiscontestatio dem Klager gegeniiber be-

griindeten processrechtlichen Verpflichtung (Gai.

sichtspunkt der contumacia (s. diesen Art.). Das 50 III 180, vom eondemnari oportere); weiter aber

Ausbleiben des Klagers hatte regelmassig nur

die Aufhebung des Termins zur Folge. Die Erneu-

erunc des Verfahrens war zulassig; Ulp. Dig. V
1, 73, 1. 2. Keller-Wach Civilpr. § 81. Beth-
mann-Hollweg Civilpr. II § 122, bes. S. 776f.

C) Uber die A. der Parteien im Denuntiations-

process der christlichen Kaiserzeit s. Art. Litis
denuntiatio.

D) Wegen der Behandlung der A. im Iusti-

sichert es ihn gegen jeden erneuten, dieselbe

Rechtssachc (eadem res) betreffenden Angriff des

Klagers, u. zw. je nach der Bcschaffenheit des

Processes (ob er legitim oder amtsrechtlich war),

bald nach gesetzlicher Eegel, bald nach ziemlich

feststehender Praxis der Praetoren (Gai. IV 106.

107. Wlassak Rom. Prozessgesetze II 355. 356.

75. 87. 362; Litt. betreffs der sog. ,positiven

Funktion der except io rei iudicatae' bei Keller-

nianischen Privatprocess s. Art. Contumacia. 60 Wach Civilproz. § 72 N. 849. Windscheid
[Wlassak.] Pandekten I§130_N. 23.23», dazu Dernburg

Absidrae s. Sitrae.

Absolutio, 1) im Strafprocesse das frei-

sprechende Urteil. Seitdem die leges tabellariae

fur Volksversammlungen (und unter ihnen ins-

besondcre fiir Strafgerichte die 1. Cassia 617
- 137 und fiir die zunachst ausgenommenen Per-

duellionssachen die 1. Coelia 647= 107) eine schrift-

Pand. I § 162). Das Eigentumliche der A. be-

steht nur darin, dass der Beklagte bier ganz frei

ausgeht, wahrend im Fall der Condemnation fur

ihn eine neue (Judicats-) Verpflichtung entsteht.

Ob nicht der falschlich aberkannte Klaganspruch

trotz der A. einige Bedeutung behielt (als na-

turale debitum, Iul. Dig. XII 6, 60 pr.), dariiber
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waren die Meinungen der r(im. Juristen geteilt

(Litt. bei Windscheid Pand. I § 129 N. 7,

dazu Dernburg Pand.2 II § 5 N. 12). Vgl.

im Ubrigen, insbesondere wegen des Urteils im
Legisactionenprocess Art. Sententiaim Privat-

process.

b) Die Prage, unter welchen Voraussetzungen

der Geschworene zu absolvieren hatte, lasst sich

nicht erschOpfend in einem Satz beantworten.

bei gleich geteilten Stimmen ist A. anzunehmen
(Paul. Dig. XLII 1, 38 pr. , wo indices wohl
interpoliert ist fur recuperatores, s. Mommsen
St.-E. 113 608, 1). Condemnierten die Richter
auf verschiedene Summen, so war die kleinste
massgebend (was Paul. 1. c. § 1 nur auf Iulians
Autoritat stutzt; vgl. Wlassak Prozessges. II

312, 32).

d) Im Iustinianisehen Process koinmt neben
Nur die gewohnlichsten Falle sind hier zu nennen. 10 der bisher behandelten A. (der einzigen, die der
In erster Linie war flir den Iudex die Process-

formel (s. Formula) massgebend. Auf dem con-

demnatio genannten Pormelteil beruhte seine

Ermachtigung wie zur Verurteilung so auch zur

A. (Gai. IV 43. 47 : Titius index esto. Si paret

eondemnato, si non paret absoluito).

Hatte der Klager bei der Litiscontestatio in

seiner Pormel ein eigentliches (legitimes) Eecht
(ius) oder eine so geartete Verpflichtung (oportere)

Pormularprocess kennt) eine von dim Neueren
(vgl. Ulp. Dig. V 1, 73, 2) sog. A. ab instantia
(Gegensatz: A. ab actione) vor. Solche A. ent-

scheidet nicht den Rechtsstreit, sondern ent-

bindet den Beklagten bios von der Verpflichtung,

das eingeleitete Verfahren fortzusetzen. Mit Un-
recht nennt man A. ab instantia auch das
Urteil uber die Streitsache selbst, welches den
Klager wegen einer ex tempore dilatorischen Ein-

des Beklagten \>eha,wptet(formulainius concepta, 20 rede („zur Zeit") abweist, ohne doch, wie im
Gai. IV 45), so hing der Ausgang des Processes

von dem Beweis dieses Rechtes, bezw. dieser

Pflicht ab; hatte er in der Formel Thatsachen
behauptet (f. in factum coneepta, Gai. rV 46),

von dem Beweis dieser Thatsachen. Indess musste
trotz erbrachten Beweises A. eintreten, wenn der

Beklagte mit einer Exceptio (s. d.) durchdrang,

ruochte sie nun peremptorischer oder dilatori-

scher Art sein (Gai. IV 123). Ob der Kla-

classischen Eecht , die Verfolgung desselben
Anspruchs in einem neuen Process fur immer
auszuschliessen (vgl. lust. Inst. IV 13, 9 [Kr. 10].

Bethmann-Hollweg Civilprozess III 266f.

292. 309f. 0. BiilowProzesseinreden 274—284).
Litteratur (weitere Angabens. z. Art. Senten-

t i a im Privatprocess) : P u c h t a Institut. If 175.
Keller-Wach Rom. Civilprozess 6 § 66 (S. 334
bis 336). 67. 71—73. Bethmann-Hollweg

ger im Rechte war oder nicht, das hatte der 30 Civilprozess II § 109—111, ferner die bei Wind
Iudex grundsatzlich nach dem Zeitpunkt der

Litiscontestatio zu beurteilen. Der Beklagte war
zu condemnieren, wenn er nur iudieii accipiendi

(= Litiscontestation) tempore in ea causa fuerit,

ut damnari debeat (Gai. IV 114). Ereignisse,

die ohne den Process den Beklagten befreit hatten,

wirkten nicht mehr befreiend, wenn einmal Lis

contestiert war. Von diesem strengen Satz kannte
schon das Recht der Republik Ausnahmen, und

scheid Pandekten? I vor § 124, 127 und 128
N. 1 angef. Schriften. [Wlassak.]

Abstinendi beneficinm. Abstinere se here-

ditate ist die Abstandnahme von einem Erbschafts-

erwerbe, entweder dadurch, dass man ihn ver-

meidet, oder dadurch, dass man den bereits er-

worbenen Nachlass wieder preisgiebt. Ulpian
Dig. XXXVIII 17, 2, 10. Das Eecht der Haus-
kinder insbesondere, sich der Erbschaft ihres Ge-

die Zahl der Ausnahmen mehrte sich in der 40 walthabers zu enthalten, nennt man beneficium
classischen Zeit. Insbesondere sollte Befriedigung
des Klagers und satisfactio nach der Streit-

befestigung richterliche A. zur Polge haben,
allerdings, wie die Proculianer lehrten, nur in

Processen mit arbitrarischer oder Bonaefideiformel,

hingegen nach sabinianischer Lehre allgemein;

daher das Sprichwort bei Gai. IV 114 (Inst.

lust. IV 12, 2) omnia indicia (d. h. mit jed-

weder Formel begriindete Processverhaltnisse, s.

abstinendi, weil es vom Praetor als Ausnahme
eines civilrechtlichen Grundsatzes gewahrt worden
ist. Das alte Recht machte namlich Sklaven
und Hauskinder zu Zwangserben (heredes neces-

sarii) ihres Gewalthabers (etiam intiti heredes

sunt Dip. fragm. 22, 24), entzog ihnen also die

Wahl zwischen Antritt (aditio) und Ausschlagung
(repudiatio) der Erbschaft. Von den Nachteilen

dieser Ausnahmestellung wurden zwar nicht die

Wlassak R. Prozessgesetze II 13—15. 35) ab- 50 Sklaven befreit, wohl aber die Hauskinder (die

solutoria esse. Ubrigens ist, wie es scheint, selbst

die spatclassische Jurisprudenz uber die ein-

schlagenden Fragen nicht ganz einig geworden
(vgl. R. Eflmer Das Erkischen des klagerischen

Rechts nach der Einleitung des Processes. Dern-
burg Heidelb. Krit. Ztschr. f. Rechtswissenschaft
I 259—264 und jetzt Pand. I § 154, ferner

Keller Litiscontestation 180—188. Bekker
Aktionen II 175—179. 141 N. 17. 143.

sog. heredes sui et neeessarii). Gaius II 153.

156—160. 163. HE 67. Cic. Phil. II 40. Rein
rtim. Privatrecht 816. Miihlenbruch in Glucks
Pandectencommentar XLII 289 ff. Koppen Lehr-
buch des heutigen romischen Erbrechts § 31 S.

195ff. [Leonhard.]

Abthartlns, comes Orientis im J. 435. Cod.

Theod. VI 28, 8. [Seeck.l

L. Abuccius (so ist der Name von Keil bei
Brinz Pand.2 I § 95 S. 323. M. Voigt Ius60Varro nach der guten Uberlieferung statt der
naturale III 1077f. und Die Zwolftafeln I

563. 566f. II 457). Wo die Befriedigung des
Klagers auf einem, vor dem Urteil ergehenden
Bescheid des Richters beruhte, da endigte der
Process mit der A. des Beklagten und doch mit
dem Sieg des Klagers.

c) Sind mehrere Geschworene zur Judication
berufen, so entscheidet die Stinvmenmehrheit;

Vulgata Albucius hergestellt), homo, at scitis,

adprime doetus. cuius Lueiliano eharaetere sunt
libelli, dicebat .'.

. . Varro r. r. Ill 2, 17. Nach
dem Vorgang des Q. Hortensius beschaftigte er

sich mit der Pfauenzucht ibd. Ill 6, 6. Nach
Varro scheint er zur Zeit des Gespraches in

Buch III (700 = 54) bereits gestorben zu sein.

[Klebs.]
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Alle Abuccii fiihren den Vornamen Lucius.

Inschriften ihrer Grabstatte CIL VI 2 p. 1096

bis 1099 Nr. 8117—8172. Vgl. auch das Album
von Canusium aus dem J. 223, CIL IX 338;

ferner CIL X 1991. [v. Rohden.]

Abucini portus verzeichnet die Notitia Gall.

IX 10 in der provineia Maxima Sequano-rum

(Varianten bueeni, lupicini, busina, abucina).

Nach Holder Altcelt. Sprachscbatz v. Abucini

das heutige Port-sur-Sa6ne bei Langres (?).

[Ihm.]

Abudiacum ('Apovdlaxov Ptol. II 12, 4 ; Abu-
xaeo Itin. Anton. 275; Avodiaco u. Abodiaco

Tab. Peuting.), Ort in Vindelicien an der von

Augusta Vindelicum siidwiirts nach Veldidena

fiihrenden Strasse. Man verlegt ihn in die Ge-

gend von Epfach am Lech. Mommsen CIL III

p. 710. 735. 737; vgl. auch Bacmeister Ale-

mann. Wanderungen 27. [Ihm.]

Handen das Fullhorn leerend, Cohen Alexandre

Severe 1. 2. Gordien le Pieux 1—4. Traian Dece
1. 2. Gallien 1—7. Claude II 1. Probus 1—12.
17. Cams 1—4. Diocle'tien 1—6. Maximien Hercule

1. 2. Galere Maximien 1. c) nach links stehend,

Ahren und Fullhorn haltend, Cohen Victorin 1.

Tetricus pere 2. 1 (zu ihren Piissen ein Modius).

II a) Umschrift : Abundantia Augg. et Gaess.

n. n. A. an einen Mann, der zu ihren Fiissen

lOkniet, Geldstiicke verteilend, Cohen Maximien
Hercule 3. b) Umschrift : Abundantia temporum.
Die Kaiserin Salonina als A., nach%links sitzend

zwischen Pittas und Iuno Regina, Munzen unter

nackte, vor ihr stehende Kinder ausstreuend,

Cohen Salonine 2. 3; vgl. die Miinze der

Mamaea (Cohen 4), auf der der Kaiser Alexan-

der Severus, zwischen 2 weiblichen Gestalten

sitzend, in derselben Weise Geld verteilt; Um-
schrift Abundantia temporum. Die Silbermiinze

Abndlus.l) AbudiusRuso, Aedil und Legions- 20 der Etruscilla (Cohen l)mitder Legende Abun-

legat, verurteilt im J. 34, Tac. ann. VI 30

2) T. Abudius Verus post .... subpraef.

classis Ravenn(atis), CIL V 328 (Parentii).

[v. Rohden.]

Abukaioi (Var. Bovxaimv Ptol. VI 7, 19),

das nordlichste Kiistenvolk an der Ostseite

Arabiens um den heiligen Meerbusen her, dem
die Stadt Koromanis gehorte, von Sprenger
(Alte Geogr. Arab. 197) mit den

c

Abd-al-qais iden

dantia Aug. und dem Bilde einer stehenden

Frau, die den Schleier liiftet und eine hasta

pura quer uber der Brust tragt, giebt keine

Darstellung der A., sondern zeugt nur von einer

Verwechslung der Typen (Pudicitia), wie sie seit

dem dritten Jahrhundert n. Chr. immer haufiger

wird. Den Namen Abundantia, aber andere Dar-

stellungen(Flussgott; Galere mit 4 Eudern; Opfer-

chale) bieten Munzen des Gallien (Cohen 8), des

tificiert. Der Versuch die A. (bez. Boukaioi) 30 Carus (Cohen 5) und des Tetricus pater (Cohen
mit dem Sinus Capeus (Plin. n. h. VI 147) zu-

sammenzustellen, ist aus lautlichen und geo-

graphischen Griinden zu verwerfen.

[D. H. Muller.l

Abula ("AjiovXa Ptol. II 2, 61), Stadt der

Bastetaner im Inneren der siidlichen Hispania

Tarraconensis, nach der Lage (etwa zwischen

Salaria und Acci) dem Abla des Itin. Anton.

404, 7 an der Strasse von Castulo nach Malaca

4. 5). Abbildungen der A. hat man erkennen wollen

auf einem Carneol (Arch. Zeitg. IX 1851, 101*),

in einer Bronzefigur zu Neapel (Helbig Ann. d.

Inst. 1864, 217 sta in piedi, vestito di doppio

chitone e mantello, questo scende dalla spalla

sinistra e si repiega intorno le gambe, nella

sinistra ha il cornucopia, nella destra i papa-
reri e le spighe ; vgl. Typus I c), in einer Bronze-

statuette aus Pompeji (Trendelenburg Ann. d.

entsprechend (obgleich hier Alba iiberliefert ist), 40 Inst. 1871 , 253), auf einem verstummelten Bas

jetzt Abla (CIL II 458), mit einigen lateinischen

Inschriften, deren eine jetzt verstummelt (CIL
II 3401) den alten Stadtnamen enthielt.

[Hiibner.]

Abnlites, persischer Satrap von Susiane.

ubergiebt dem Alexander 331 die Stadt, erhalt

dafur die Satrapie, doch ohne das Militar-

commando (Arr. Ill 16, 6. 9. Diod. XVII 65, 5.

Curt. V 2, 8. 17). Nach der Euckkehr Alexan

relief der Villa Albani (Mon. d. Inst. IV t. 4,

dazu Blessig Ann. d. Inst. 1844, 156), auf

einem Grabrelief des Museo Torlonia (Bau-
meister Denkm. d. kl. Alt. Ill Abb. 1688). Doch
ist der Nachweis nicht mit Sicherheit zu fuhren,

da er sich vor allem auf das Attribut des Full-

horns stfttzt, das auch von vielen anderen Gottinnen

getragen wird. Von einem Heiligtume oder irgend

welcher religiOsen Verehrung, wie bei andern Per-

ders aus Indien wurde A. mit seinem Sohne 50 sonificationen, flndet sich bei A. keine Andeutung.

Oxathres wegen schlechter Amtsfiihrung hinge-

richtet (Arr. VII 4, 1 ; etwas anders Plut.

Al. 68). [Kaerst.]

Abnndantta, Personification des gliicklichen

Zustandes, in dem das Volk die Segnungen der

Kultur in reichem Masse geniesst, nahe verwandt
mit Annona, CopiannideTLiberalitasierKaisei,

eine der jiingsten Bildungen dieser Richtung,

soweit die Munzen es erkennen lassen ; sie er-

[Aust.]

Abundantius. 1) Aus dem romischen Sky-

thien, trat unter Gratian in das Heer ein und
wurde durch Theodosius zuni magister utriusque

militiae (als solcher nachweisbar 392, Cod.

Theod. XII 1, 128, und 393, Cod. Theod. VII

4, 18. 9, 3) und zum Consul fur 393 befordert

(Zos. V 10, 5). Der Eunuch Eutropius, welcher

durch seine Fiirsprache emporgekommen war,

scheint auf Munzen der Kaiserzeit von Elagabal 60 machte ihn um 396 zu seinem ersten Opfer

bis Galerius Maximianus; ihr standiges Attribut

ist das Fullhorn, aus dem sie ihre Gaben ver-

teilt. Wir scheiden zwei Typen: I Umschrift

Abundantia Aug. a) nach links stehend, das

Fullhorn leerend, Cohen Med. imper.2 Elagabale

1. Salonine 1. Tetricus pere 3. Probus 13—16.
Numenen 1—3. Carin. 1. Carausius 1 (uber einem

Modius). b) nach rechts stehend, mit beiden

(Claud, in Eutr. I 154ff.), bewirkte seine Ver-

bannung nach Pityus und liess sich vom Kaiser

sein conflsciertes Vermogen schenken (Claud,

a. O. Eunap. frg. 72 Muller. Hieron. epist. 60,

16 = Migne L. 22, 600. Aster, horn. TV fin.

= Migne Gr. 40, 224. Zos. a. O. nennt falschlich

Sidon statt Pityus). Er lebte noch im J. 400,

Ast. a. O.
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2) '0 tov azQatuotixov zay/naros tfyeficor in vor Iulian; letzterer ist auch der jiingste der
Alexandria im J. 412. Socr. VII 7. [Seeck.] von ihm citierten Juristen (Dig. XXXII 94. IV

3) Praefectus Praetorio unter Theoderich und 4, 33); beide waren demnach Zeitgenossen, Valens
>nl.t™/>li /Poooinrl Vo*> V IflflP 9R OA TY ±\ in'ollain>i+ afn.nn ;,'*« T?~ —T—:„U n T>." „TAthalarich (Cassiod. Var. V 16ff. 23. 24. IX 4).

[Hartmann.]

Abunis (Ptol. V 9, 32), Ortschaft, wie es

scheint, der Kerketen oder Dandarier am Nord-

abhang des Kaukasos nalie dem Unterlauf des

Vardanes (Quban) hn vormaligen Gau Sapsiiko;

vielleicht etwas jiinger. Er schrieb 7 Biicher
ftdeieommissa (Dig. Iud. Plor.), welcbe von den
Compilatoren der Digesten benutzt sind (Frag-
mente b. Lenel Paling. II 1202ff. fr. 2—22). Eine
andere in den Digesten (XXXVI 4, 14; Lenel
fr. 1) erwahnte Schrift actiones scheint zweifel-

das Wort enthalt am Schlusse cerk. unnah, 10 haft; Kruger will (unter Zustimmung von
tcunnah „Haus, Wohnsitz." [Tomaschek.]

Abunkis s. Bocchis.
Abnr (Ptol. VII 1, 91), Ortschaft der an der

C&ramandalakiiste hausenden dravidischen Volker-

schaft der Soretae, im Flussgebiet des Chaberus
(Kaveri); die Schlusssilbe enthalt das tamil.

Wort ur ,,
Stadt." [Tomaschek.]

Abure'ios, Ehetor, Correspondent des Liba-

nios (ep. 936. 955), betriichtlich jiinger als die-

Lenel) das Excerpt dem Venuleius zuweisen.

Litteratur: Teuffel E. L. G. § 350, 4. Kar-
lowa B. R. G. I 710. Kruger Gesch. d. Quellen
und Litt. d. R.E. 171f. Pitting Alter d. Schriften

d. E. Jur. 14. Viertel Nova cm. de vit. ICto-
rum 30ff. [JOrs.]

Abus ("Ajlov [in einigen Hss. "Afiovfios,

'Aflovfla] jiorafiov sxfiokat Ptol. II 3, 4), Fluss
an der Ostkuste Britanniens bei dem Vorgebirge

ser, wahrscheinlich Vater des Parthenopaios (G. 20 Ocelum ; die Identiflcierung mit dem Ouse und
Sievers das Leben des Libanios 268, 14).

Vielleicht identisch mit Aburgius (s. d.).

[W. Schmid.]

Aburgius aus Caesarea in Cappadocien, Christ

(Basil, ep. 75. 196), Correspondent des Basilius

(ep. 33. 75. 147. 178. 196. 304) und Libanius

(ep. 825. 879. lat. Ill 343), besass Einfluss am
Hofe des Valens und Theodosius. Um 378 war
er Praefectus Praetorio (Bas. ep. 196). [Seeck.

dessen Miindung, dem Humber ist sehr unsicher;

C. M filler (zur Stelle des Ptol.) dachte an
Aber Usi (vgl. Abravannus). Auch die Namens-
form ist als unsicher zu bezeichnen. [Hubner.J

Abu-Simbel (auch Abu-Simbul, Ibsambul,
Ipsambul), Ort auf der W.-Seite des Nils in

Unter-Nubien mit zwei unterirdischen von Eamses
II. im Felsgestein einer ganz nah am Ufer steil

abfallenden Bergwand angelegten Tempeln. Auf
Aburius. 1) C. Aburius, Gesandter an Masi- 30 der Vorderseite des grosseren der beiden Tempel

nissa und die Karthager 583 =171, Liv. XLII 35. sind im lebenden Gestein vier sitzende Colossal-

Mit ihm vielleicht identisch ist der Miinzmeister

C. Aburi[us] Gemfinus] Mommsen RMW 521

n. 101 (Trad. Bl. II 318) = CIL I 305.

2) M. Aburius, tribunus plebis im J. 567 = 187,

Liv. XXXIX 4, praetor inter peregrinos 578 =
176, Liv. XLI 14. 15. Vielleicht identisch mit

ihm ist der Miinzmeister M. Aburi(us) M. f.

Gem(inus) Mommsen EMW 521 n. 102 (Trad.

Bl. II 318) = CIL I 306. [Klebs.]

3) D. Aburius Bassus, Consul suffectus 5.

Sept. 85 mit Q. Iulius Balbus, CIL III p. 855
dipl. 12. [v. Rohden.]

Aburnius. 1) Q. Aburnius Caedicianus, kg.

Aug. (namlich von Dacien), CIL III 1089 (Apu-
lum); besitzt die figlinae Furianae zwischen 123
und 140, CIL XV 227—230. und die Tempesinae
im J. 123, CIL XV 603—605. 607. 608. 614.

2) L. Fulvhis G. fit. Popin. (= Pupinia

flguren (20 m. hoch) ausgearbeitct, die Ramses
II. vorstellen, und auf den Beinen einer

dieser Figuren, der links vom Eingange beflnd-

lichon, stehen griechische und phonicische In-

schriften neben andern eingegraben. Die griechi-

schen sind zum grossten Teil in dorischem Dialekt
gehalten und riihren von Soldnern her, die, wie
aus der grossten der Inschriften hervorgeht, mit

40 Konig Psammetich nilaufwarts hierher gelangt
waren. Wahrscheinlich handelt es sich um einen

Feldzug Psammetich II. (v. Gutschmid in

Sharpe Gesch. Eg. I 82, 1). Vgl. Lepsius
Denkmaler XII 98—99. CIG 5126. IGA 482.

Kirchhoff Studien z. Gesch. d. griech. Alph.4

27. A. Wiedemann Rh. Mus. N. F. XXXV
364—372. Eug. Abel Wiener Studien III

161—184. J. Krall ebend. IV 164—166.
E. Gardner Journ. Hellen. Studies VII 235.

tribu) Aburnius Valens, pontifex, praef. urbi 50 Gust. Hirschfeld Eev. Et. grecques III

feriarum Latinar. fattus ab imp. Hadriano
Aug. II cos. (J. 118). Ill rir a. a. a. f. f., quaest.

J.iig., tribunus plebis designatus eandidatus Aug.,

eq. publ., c(larissimus) i(ueenis), CIL VI 1421.

Aburnius Valens Digest. I 2, 2, 53. IV 4, 33.

XXXII 78, 6. Galen XIII 1027 (auch 1021 ist

fur SajisQvioj Ovd/Lsm zu schreiben 'A^ovgriqi

Oid/.evTi). Salvius (Mommsen Z. f. Eg. IX 90:

Fulvius) Valens Hist. Aug. Pius 12, 1 (vgl.

221—229. Die phonicischen Inschriften und
Litteraturnachweise fiber diese im CISemit. I

1, 111—113. [Pietschmann.]

Abusiua (so Itin. Anton. 250 n. Not. Dign.
occ. XXXV 25; in der Tab. Peut. verschriebeu

Arusena), Ort in Eatien, nach allgemeiner Ansicht
in der Gegend des heutigen Eining bei Eegensburg
(Mommsen CIL III p. 729). Der Name hat
ich erhalten in der Abens, Nebenfluss der Donau,

jedoch Digest. XLVIII 2, 7, 2 divus pius Sahio 60 die in einer Urknnde vom J. 750 Abunsna heisst

;

Volenti rescripsit). [v. Bohden.]
EOmischer Beehtsgelehrter, geboren um das J.

100 (Mommsen a. a. O.), nachweisbar von
Hadrian bis Pius. Unter des letzteren juristischen

Eatgebern, d. h. Mitgliedern des Consilium, er-

wahnt die Hist. Aug. a. a. O. den Salvius Valens.

Pomponius nennt ihn (Dig. I 2, 2, 53) unter

den Hauptern der sabinianischen Eechtsschule

vgl. Zeuss die Deutschen 13. Bacmeister
Alemann. Wanderungen 133. Weitere Littera-

tnr verzeichnet Hfibner Ehein. Jahrb. LXXX
42 f. LXXXVIII 22. Schreiner S.-Ber. Akad.
Mfinchen 1890 II 332 ff. [Ihm.]

Abusus bedeutet im Privatrecht bald den
Missbrauch einer Sache, welcher Nutzungs-
berechtigten verboten ist (Dig. VTI 8, 12, 1),

1

bald die Verbrauchbarkeit, welche eine Sache

untauglich macht, Gegenstand eines wahren
Niessbrauches zu sein (Dig. XII 2, 11, 2 res m
quibus ususfruetus propter abusum constitui nan
potest). Litteratur: Hanausek die Lehre vom
uneigentlichen Niessbrauch nach gemeinem Recht

Erlangen 1879, 9ff. Windscheid Pandekten

§ 141 Anm. 6. § 206. Dernburg Pandekten

I § 75. 249. [Leonhard
n

fiber ihre Mttnzen, welche mit Elektron-Stateren

schon um 600 beginnen s. Head HN 467. Im
allgemeinen Lolling Athen. Mitt. VI 219f.

[Hirschfeld.]

2) Hauptstadt des 8. Nomos Oberagyptens,

westlich vom Nil bei dem jetzigen Dorfe Arabat

el-madfune. Wenn Strabon (XVII 813), der A.

als einen heruntergekommencnFlecken bezeichnet,

angibt, vordem sei es nachst Theben die zweite

Abutucense oppiduui , eine von den 1510 Stadt im Reiche gewesen, so trifft das nur zu

oppida civium Rornanorum in Africa procon

sularis, und zwar im Binnenlande gelegen. Plin.

h. n. V 29. [Joh. Schmidt.]

Abuzatha (Zosim. Ill 26), ein Castell Assy-

riens am Tigris nordlich von Ktesiphon. Uber

den Ursprung des Namens Vermutungen bei

Hoffmann Ausziige aus syr. Acten pers. Mar-

tyrer 27 Not. 208. [Fraenkel.]

Abydenos [FHG IV 279—285] schrieb eine

hinsichtlich der religiosen Bedeutung. Hier

wnrde das Bwahre" Grabmal des Osiris gezeigt,

und im W. von A. war nach einer agyptischen

Uberlieferung der eigentliche Zugang zu den Ge-

filden des Totenreiches. Noch in romischer Zeit

liessen bemittelte Agypter sich mit Vorliebe zu

A. bestatten (Plut. Is. u. Os. 20). Ein Orakel

des Gottes Besa erwalmt Ammian XIX 12, 3 ; die

Existenz eines solchen ist auch durch Inschriften

chaldaeische Geschichte (jicqI 'Aoovolcov Eus. 20 (Proceed. Soc. Bibl. Archaeol. X 377—378,

PE IX 41, 1, der von Moses von Chorene

FHG IV 285 angegebcne Titel in primo suo

Originum, lilrro ist erschwindelt) in pseudoio-

nischem Dialekt, welche von Eusebios und dessen

Ausschreibern, Kyrillos, Synkellos und Moses

von Chorene benutzt ist. A. hat schwerlich et-

was anderes gethan als die Excerpte des Alexander

Polyhistor aus Berossos u. a. Schriftstellern in

falscbes Ionisch umgeschrieben ; auch das Citat

XI 318. 319) bezeugt. Genannt wird A. auch
Ptol. IV 5, 66. Itin. Antonin. 158, 4 und als

Garnisonsort Not. Dign. Or. XXXI 53. Uber-

reste des Osiris-Heiligtums (Strabon a. a. O.

Plin. V 60. Solin 38, 41) haben sich bis jetzt

nicht iiachweisen lassen. Das ^Memnonschloss'

von A., das Plinius und Strabon erwiihnen, steht

noch zum Teil in guter Erhaltung da; es ist ein

Tempel nach Art der Memnonien von Theben,

aus Megasthenes (frg. 9. 10). welches bei Jose- 30 den sich Sety I. zu errichtcn begonnen und sein

phos ant. X 224; c. Ap. I 144 wiederkehrt, wird Sohn Ramses II. fertig gebaut hat. Wohl zuph
aus Alexander stammen. Vgl. Freudenthal
Hellenist. Stud. I 25f. Die Pseudoias ffihrt auf

die Zeit der Antonine. [Schwartz.]

Abydon, Platz in Makedonien am Axios, das

homerische Amydon nach Strabo VII 330 fr. 20.

[Hirschfeld.]

Abydos. 1) Stadt Mysiens am Hellespont,

wo dieser am engsten war (daher za xai "AjivSov

dieseni Bauwerke gehorte der Dornakazien-Hain,

in welchem den Griechen Kriinze gezeigt wurden,

welche athiopische Krieger, die Memnon zu Hilfe

zogen, als sie die Kunde vom Tode des Helden

erreiehte, dort aufgehangt haben sollten (Athen.

XV 680A). Doch hatte auch zu A. Ramses II.

fur sich allein ein besonderes Memnonion auf-

gefuhrt. In einem GemaChe des letzteren wurde

arcva bei Strab.°XIII 583 und fauces Aby'denae 40 1818 die erste der beiden als , Kiinigstafeln von

bei Verg. G. I 207; vgl. Hero und I,eander) beim

heutigen Cap Nagara mit trefflichem Hal'en, nach

Homer (II. II 837) dem troischen Fursten Asios

geherig. spater von Thrakeni bewohnt, dann

zur Zeit des Gyges von Milesiern colonisiert —
nur Skymnos 709 nennt Aeoler, — durch Xerxes

Heerscliau und Briickenbau bekannt (Herod. VII

34. 43f. Thukyd. VIII 61. Strab. XIII 585—591.

XIV 680. Plin. n. h. IV 49. V 141. Steph.

A." bekannten Aufzahlungen von Namen agyp-

tischer Konige aus der Zeit vor Ramses II. ge-

funden (jetzt im British Museum). Die zweite,

bedeutend wichtigere wurde 1864 in einem

Raunie des Sety-Memnonion entdeckt. Aus den

drei Nekropolen, die A. besass, sind Unmengen
iigyptischer Stelen in die Museen gewandert.

(Tii a m p o 1 1 i o n L'Eg. sous les pharaons I

249—252. Diimichen Gesch. d. alt. Ag.

Byz.), dannMitglied des Delisch-Attischen Bundes 50 148—153. Brugsch Diet, ge'ogr. 16. Mariette

(CIA I 229ff.) und seit dem Peloponnesischen
"-^--^---=-^- i. --<•.-..-.-. t i t>--- ««

Kriege Station der Spartaner am Hellespont

(Xen. hell. IV 8, 35f.). Uber ihre spatern

tragischen Schicksale und ihren lieldenmiitigen

Widerstand gegen Philipp V. von Makedonien

s. Polyb. XVI 29ff. Liv. XXXI 17ff. Von

den Roniem fiir frei erklart (Liv. XXXIII 30).

Ubel beriichtigt waren die Sitten der Bewohner
(Athen. XII 524. XIV 641 u. A.) und selbst

Abydos description des fouilles T. 1. Paris 1869.

T. 2. 1880; Catalogue genCral des monuments
d'Abvdos, Paris 1881. Savce Proceed. Soc.

Bibl.' Archaeol. VI 209-222. VII 36—41.

[Pietschmann.]

Abvdns. Acholius A. praefectus annonae im

5. Jhd't., Cn, XIV 157. [Seeck.]

Ahzira , oppidum Abxiritanum Plin. h. n.

30, eine der 30 oppida libera in Africa pro-

sprichwortlich verrufen (Steph. Byz. Suid. Eu- 60 con sularis; Bischofe der Stadt linden sich: Ab-

stath. ad II. II 837. Erasmi Adag. und Schott xiriteiisis Harduinus act. cone. I 1083 B
de prov. Gr. I 294. 308). In der Nahe der

Stadt befanden sich Goldgruben (Xen. hell. IV

8. 37. Strab. XIV 680). Ubrigens vgl. audi

noch Skvl. 35. Xen. Anab. I 1, 9. Diod.

XIII 39. Skymn. 709. Ptol. V 2, 3. Musaeus

v. 16. Mela I 97. Avien. 693. Ovid. Tr. I 10,

28. It. Ant. p. 334. Oros. II 10 u. A. und

Pauly-Wissowa

la. 411); Abxiritanm ibid. I 951 B. 953 C
(a. 390); Auxiritanus (vgl. Avdetoa Var. von

-ApScwa Ptol. IV 3, 34) ibid. Ill 752 A; s.

Abdira. [Joh. Schmidt.]

Acaclus s. Akakios.
Acadama (Not. Dignit. Or. XXXHI 21),

Militarstation im Gebiet des dux S)Tiae, vielleicht

5
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identisch mit 'AoatpEida/ia Ptol. V 15, 18 in der

Chalkidike (?). [Benzinger.]

Acaena s. axaiva.
Acalander oder Acalandrus (der Name nur im

Accus. bezeugt Plin. Ill 97 ; 'AxaXavUgov Strab.

VI 280), Fluss in Lucanien, miindend in den

Meerbusen von Tarent, und zwar nach Plinius

zwischen Metapontum und Heraclea, vermutlich das

heutige Salandrella. Dem widerspricht allerdings

die Erzahlung bei Strabo a. a. 0., wonach er

von Heraclea siidlich, im Gebiete von Thurii zu

suchen ware. Danach hat ihn zuerstBarri (de

antiq. Calabriae 449 ed. 1571) bei Roseto ge-

sucht, und Romanelli (topografia del regno di

Napoli I 245) behauptet, der Name habe sich

in einem Fliisschen Calandro nflrdlich von Eoseto
erhalten. Aber die Generalstabskarte kennt an
dieser Stelle nur einen unbedeutenden Bacli

Cardona. [Hiilsen.]

Acara s. Ancara.
Acascomarci, Volk am Nordabhang des

Kaukasos, Plin. VI 21. [Tomaschek.]

Acatucci (Itin. Anton. 402, 2), Ort der Basteta-

ner nordlich von Acci an der Strasse nach Castulo.

Die Lage ist nicht ermittelt; vgl. Tuatuci.
Guerra (discurso a Saavedra Madrid 1862, 83)
dachte an die Umgebung von Iznalloz und wollte

Acatucci mit Tucci vetus identiflcieren, was wenig
wahrscheinlich ist. [Hubner.]

Acatziri (Axariigoi), ein zur Zeit des hun-

nischenVoTkersturms mehrfach (Priscus Pan., Jord.

Get. 5, Suid.) erwahntes Jager- und Hirtenvolk

des pontischen Nordlandes, gewiss ein Glied der

tiirkischen Viilkervvelt, zu deuten als Aghac-ir

„Waldleute a (genannt in der Vtilkerliste bei

Rasid ed-din), Bewohner der Waldregion ^n der

mittleren Wolga, vielleicht die heutigen Cuwas.
Mit den alten Agathyrsen haben sie nichts zu

schaffen ; auch wohl nicht mit den Chazaren der

unteren Wolga (Zeuss 714f.). [Tomaschek.]

Acauatha (Not. Dignit. Or. XXXIII 22),

Militarstation im Gebiet des dux Syriae; Lage
nicht niiher bestimmbar. [Benzinger.]

Acaunnm s. Agaunum.
Acbarus s. Abgar.
Acbatana (Plin. n. h. V 75), alter Name der

auf dem Vorgebirge Karmel liegenden Stadt, s.

Ekbatana. [Benzinger.]

Acca. 1) Acca, mit dem Beinamen Laren-
tina (so die fast. Praen. CIL I p. 319. Varro
de 1. L. VI 23. Tertull. ad nat. II 10. Lact.

I 20, 2. August, c. d. VI 7) oder Larent ia

(Laurentia ist nur eine durch die Erinnerung
an die heilige Laurentia veranlasste Corruptel

der mittelalterlichen Uberlieferung bei Dion.
Hal. I 84. 87. Cass. Dio fr. 3, 12 Melb. Minuc.
Pel. 25, 8 und sonst in einzelnen Hss.) ist die

Heldin einer an das zu Ehrcn der Totenguttin
Larenta oder Larunda (s. d.) am 23. December
gefeierte altromisehe Fest der Larentalia an-

kniipfenden aetiologischen Sage, welche in der
von Varro (auf ihn gehen zuriick Macr. S. I 10.

12ff. Pint. Rom. 5; Qu. R. 35. Tertull. ad nat.

II 10. August, c. d. VI 7) uberlieferten Form
folgendermassen lautet. Unter der Regierung
des Kouigs Ancus fordert der Teinpeldiener des
Hercules in der miissigen Langeweile eines

Feiertages den Gott auf, mit ihm ein Spielchen

zu machen unter der Bedingung, dass der Ver-
lierer dem Gewinner eine gute Mahlzeit ausrich-.

ten und ein hubsches Madchen zufiihren solle.

Das Spiel geht vor sich, indem der Kiister mit
der einen Hand fur sich, mit der andern fur

die Gegenpartei wiirfelt. Das Gliick begiinstigt

den Gott und getreu der Abmachung riehtet

ihm der Verlierer auf dem Altar eine Mahlzeit

an und schliesst die damals am meisten gefeierte

lOHetaere Roms, A. L., auch Fabula zubenannt
(Plut. Q. R. 35. Lact. 1 20, 5, letztere Stelle

richtig emendiert von Reifferscheid Analecta
Horatiana, Breslau 1870, 4, der aber darin einen

Gotternamen linden will, wahrend ihn Momm-
sen Rom. Forsch. II 6, 16 mit Recht als scherz-

haften Nebennamen, etwa 'Schwatzmaul', auf-

fasst), in den Tempel ein. Die Speisen werden
von einer aus dem Altar hervorbrechenden
Flamine verzebrt, das Madchen aber triiumt,

20 der Gott wohne ihr bei und verspreche ihr, dass
sie durch den Mann, der ihr am nachsten Mor-
gen zuerst begegne, den Lohn fur die Nacht
erhalten werde. Es begiebt sich, wie Hercules
vorausgesagt : beim Verlassen des Tempels trifft

sie einen reichen Jiingling (nach anderer Version
ist es ein bejahrter Hagestolz), Namens Tarutius,
der von ihrer Schonheit gefesselt sie heiratet

und spater als Erbin eines grossen Besitzes
hinterlasst. Diesen vermacht sie testamentarisch

30 der romischen Gemeinde, welche aus Dankbarkeit
ein alljiihrlich am 23. December an ihrem Grabe
im Velabrum durch die Pontifices und den Fla-
men Quirinalis darzubringendes Totenopfer an-

ordnet. In ihren Grundzugen ist diese Geschichte
viel alter als Varro; jedenfalls kannte bereits

Cato (bei Macr. S. I 10, 16 = Cato fr. 16
Peter) das Vermachtnis der A. L. an das ro-

mische Volk; allerdings heisst bei ihm die Erb-
lasserin meretricio quaestu loeupletaia, so dass

40 es mindestens fraglich ist, ob die ihm vorliegende
Version die Ehe mit Tarutius und das Hereules-
abenteuer enthielt. D affix wusste er aber die

von A. L. dem rfimischen Volke hinterlassenen
Grundstiicke einzeln namhaft zu machen, aqritm
Turacem, Semurium, Lutirium (var. Lintirium)
et Soliniutn, Namen, die weder textlich sicher

stehen noch local zu identiflcieren sind (weit aus-

einandergehende und durchweg willkiirliche Ver-
suche zur Emendation und Loealisierung bei

50 0. Gilbert Gesch.u. Topogr. d. Stadt Rom III

11 Of. E. B aehrens Jahrb. i. Philol. CXXXI 1885,
781 ff. Zielin.ski Quaestiones comicae, Petropoli

1887, 105f.) ; einzig und allein die Vennutung, dass
statt Turacem vielmehr Taracem zu lesen sei

und dieser ager Tarax sowohl mit Tarutius als

namentlich mit der ebenfalls als Urheberin einer
Landschenkung an die romische Gemeinde ge-
nannten angeblichen Vestalin Gaia Taracia (s.

d.) zusammenhange, hat grosse Wahrscheinlich-
60 keit fiir sich, nur dass man daraus nicht (wie

es z. B. Schwegler R. G. II 46, Zielinski
a. O. 87ff. u. a. thun) die Identitat von A. L.

und Gaia Taracia folgern darf, sondern mit
Mommsen (Rom. Forsch. II 7, 18) „zwei aus
einem und demselben Namen eines Gemeinde-
grundstuckes unabhangig von einander ent-

wickelte Besitztitel-Anekdoten" zu erkennen hat.
In der jiingem Annalistik, insbesondere bei
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Licinius Macer (Macr. I 10, 17), aber auch bei

Valerius Antias (Gell. VII 7, 5ff.; vgl. Zielinski
a. 0. 85f. gegen Mommsen a. 0. II 14, 32)

erf&hrt die Erzahlung insofern eine tiefgehende

Umgestaltung, als A. L. in die rOmische Griin-

dungssage verflochten und zur Gemahlin des

Faustulus und Niihrmutter des Romulus und
Remus wird; sie ist friiher eine (iffentliche

Dime, nach vulgarer Bczeichnung eine lupa,

ter"), die schon durch die Prosodie widerlegt

wird: Larentia und IJarentalia misst Ovid (fast.

HI 55. 57), und dass das nicht, wie Zielinski
a. 0. 112 annehmen mochte, eine durch Vers-

zwang veranlasste Willkurlichkeit ist, zeigt der

Umstand, dass auch die mit der Gottin der

Larentalia identische Larunda langes a hat
(Auson. XXVII 7, 9 Sch. nee genius domuum
Larunda progenitus lar). Insbesondere haben

gewesen und aus einem Missverstandnisse dieses 10 die Vertreter dieser Auffassung den ganz jungen

Namens sollte die altere Sageform von der Er-

nahrung des Zwillingspaares durch eine Wolfin

entstanden sein. Nach dem Tode des Faustulus

heiratet A. L. den Tarutius und setzt bei ihrem
Tode ihren Pflegesohn Romulus zum Erben ihres

VermOgens ein. Noch reicher ausgebaut wird

diese Version in einer Fassung, als deren Ge-

wahrsmann uns erst der unter Tiberius lebende

Jurist Masurius Sabinus bekannt ist (Gell. VII

Zug der Sage, der A. L. zu dem Collegium der

Arvalbruder in Beziehung setzt, und die Erzah-

lung von der Ackerschenkung in der Weise aus-

gedeutet, dass sie A. L. als eine Gottin der ro-

mischen Stadtfmr ansahen (E. Hoffmann Die

Arvalbruder, Breslau 1858, 1511'. vgl. Roscher
im Myth. Lexic. 15). E. Baehrens (Jahrb.

f. Philol. CXXXI 777ff.) hat sogar, unter Be-

vorzugung der schlechten Variante Laurentia

7, 6; vgl. Plin. n. h. XVHI 6): nach ihr nimmt 20 oder Laurentina, aus A. L. eine gOttliche Ver-

A. L., die Gattin des Faustulus, nach dem Tode
eines ihrer 12 Sohne den Romulus an Stelle des

Verstorbenen an und griindet mit ihnen das

Collegium der 12 fratres Arvales.

Die beiden Hauptauffassungen der A. L.,

einerseits als Dime und Geliebte des Hercules,

andererseits als Pflegemutter des Romulus (letz-

teres die landlaufige: vgl. Dion. Hal. I 84. 87.

Liv. I 4, 7. Ovid. fast. ITT 55ff. Plut. Rom. 4.

korperung der alten Latinerstadt Laurentuin und
ihrer Beziehungen zu griechischen Seefahrern

(Hercules) und zu Rom gemacht. Eine andere

Deutung erkennt in der geschlechtlichen Be-

ziehung zwischen Hercules und Acca nur eine

Modification des Mythus von der Ehe des Her-

cules = Genius Iovis und der Iuno , an deren

Stelle die Erd- und Unterweltsgottin A. L. ge-

treten sei (Studemund Verhandl. d. Wiirz-

Cass. Dio fr. 3, 12 Melb. Ps. Aur. Vict. orig. 30 burger Philol. Versamml. 1868, 126,3. R.Peter
20. 21; de vir. ill. 1. Serv. Aen. I 273) werden
von Verrius Flaccus (fast. Praen. z. 23. Dec;
vgl. Tert. ad nat. II 10) einfach neben einander

registriert, wahrend andere zwei verschiedene von

den Romern gottlich verehrte Personen des Na-
mens A. L. zu trennen versuchten, indem sie

der Geliebten des Hercules das Decemberfest,

der Ziehmutter des Romulus eine angeblich in

den April fallende Festfeier zuwiesen (Plut. Q.

in Roschers Myth. Lexic. I 2295). Dem gegen-

ilber muss scharf betont werden, dass wir durch-

aus keine Berechtigung haben, A. L. fiir eine

Gottin zu halten. Das Fest, zu dessen Erkla-

rung die Erzahlungen da sind, heisst Larentalia

(Larentinalia ist erst spatere Anlehnung an

Acca Larentina; Zeugnisse bei Mommsen a. 0.

II 2, 2), die Gottin inithin Larenta ; Larentina

oder Larentia ist ein davon gebildetes Adiectiv

R. 35; Rom. 4. 5), deren Annahnie jedoch offen- 40 und Beiwort zu Acca. Dies aber ist keinesfalls

bar nur auf einein, dem Gewiihrsmanne des

Plutarch (Iuba) zur Last fallenden Missverstand-

nisse beruht; Mommsen (Rem. Forsch. II 13,

30) bezieht das unter Aufnahme einer Conjectur

von v. Wilamowitz auf das Fest der Venus
Verticordia am 1. April (CIL I p. 390), welches

fiir die Dime des Hercules .sehr wohl passe; da
man jedoch A. L. sehr oft mit Flora zusammen-
stellte und von letzterer ebenfalls erzahlte, dass

Eigenname einer Gottin, sondern entweder

altertumlicher Frauenvorname oder die weib-

liche Form des Geschlechtsuainens Aeemus
(Mommsen a. 0. IT 2). Dazu kommt, dass

der burlesken Erzahlung von ihrem Abcnteuer

mit Hercules alle Kcnnzeichen eines lego; loyo;

abgehen. Daher hat die von Zielinski (quaest.

com. 113ff.) geistreich ausgefuhrte, wenn auch

mit vielen ganz unhaltbaren Constructionen ver-

sie ein durch ars meretricia erworbenes Ver- 50 quickte Vennutung sehr viel fiir sich, dass die

mogen dem romischen Volke vermacht habe
unci darum durch das Fest der Floralia (28.

April) gefeiert werde (Lact. I 20, 6), so hat

wohl eher das letztgenaunte Fest den An-
kniipfungspunkt geboten.

Die Geschichte der Uberlieferung ist durch
Mommsen (Die echte und die falsehe Acca
Larentia, Festgaben f. Homeyer. Berlin 1871,

91ff. = Rom. Forsch. II Iff.) in alien wesent-

liehen Punkten endgultig festgestellt worden GO bleiben allerdings auch so im Dunkeln

und jeder Versuch, die Grandlagen der Sage werden es wohl stets bleiben

zu ermitteln, muss von seinen Ergebnissen aus-

gehen. Vollig unhaltbar ist die weit verbreitete

Auffassung (z. B. K. 0. Muller-Deecke
Etrusker II 105ff. Schwegler R. G. I 431ff.

Preuner Hestia- Vesta 382ff. Preller Rom.
Myth. II 26ff.) der A. L. als der „Larenmutter•

{acca wird verglichen mit sanskr. akkd = „Mut-

ganze Erzahlung aus einer unteritalischen

Phlyakenposse stamme und Acca romische Um-
setzung des griechischen 'Axxti> sei, welchen

Namen eine Person der dorischen Komodie fiihrt

(Zielinski a. 0. 44ff.). Der Process der Ul)er-

tragung im einzelnen und insbesondere die

Grande, welche dazu fuhrten, die Acca des

Schwankes als Acca Larentina aetiologisch mit

Larenta und den Larentalia zu_ verkniipfen,

und

2) Bei Verg. Aen. XI 82u. 823. 897 eine

Freundin der volskisehen Heldenjungfrau Ca-

milla, die deren Tod dem Turnus meldet. Dem
Vergil hat Sil. Ital. XI 117 den Namen fiir

die Frau des Satricus von Sulino entlehnt.

[Wissowa.]

Accans. Vibius Accaus praefectus cohortis
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Paelignae 542 = 212, Liv. XXV 14, daraus

Valer. Mas. Ill 2, 20. Das Gentile Accaus oder

Aecauus kommt auf Inschriften After vor, be-

sonders auf denen aus Corfiniuni, der Hauptstadt
der Paeligner; vgl. Ind. I zu OIL IX.

[Klebs.]

Acce (Plin. n. h. V 75) s. Ptolemais.
[Benzinger.]

Accenna. 1) M. Accenna L. f. Gal(eria)

4. 5; s. auch Cic. de rep. II 40) zu denken, und
zwar ebensowohl im Kriegsheere als im Stimm-
heere. Und wie die Bildung dieser Centurie
fur die Zwecke des Heeres ihre Erklarung in der
Absicht findet , dass sie in locum mortuorum
militum subito subrogabantur (Pest. ep. p. 18

;

vgl. 369), und weiterhin zu der Gepflogenheit
fiihrte, dass sie erant attributi decurionibus et

centurionibus (Varro de vita pop. Bom. Ill bei
Saturninus, procos. provine. Baetic, pr(aetor), 10 Nonius p. 520 und de 1. L. VII 56; vgl. Veget. II
tr(ibunus) fpl(ebis)]. quaestor, Gemahl der Atilia

L. f. Bal'billa, CIL XIV 3585 (Tibur).

2) M. Accenna M. /'. Oal(erm) Helvius
Agrippa, praetor ins, trib(unus) pleb(is), leg(atus)

provinciae Africae dioecesis Garthagin[i]en-
sium, item, quaestor provincial Africae, III vir

capital-is, lebte 34 Jahre, Vater des M. Accenna
Helvius Agrippa , CIL II 1262 (bei Hispalis).

Mit ihnen vielleicht verschwagert M. Helvius

19), so muss in ahnlieher Weise im politischen

Centurienverband die Bntwicklung des Instituts

der A. erfolgt sein; direct bezeugt ist sie nicht,

aber ihre Annahme erscheint zum Verstandnis
der spateren Stellung der A. notig. Die Cen-
turie der A. hat auch den Untergang der alten

Verfassung iiberlebt ; ein praef(ectus) cfenturiaej

a(ccemorum) v(elatorum.) in der stadtrom. In-
schrift CIL VI 9219 (Mommsen St.-E. Ill 1 S.

Agrippa und dessen Sohn M. Helvius M. f. M. 20 XIAnm. 1) ist allerdings nicht allzuwahrscheinlich,
n. Serg(ia) Agrippa, CIL II 1184 (Hispalis).

[v. Rohden.]

Accensi. 1) Militarisch versteht man unter

A. Ersatzmannschaften, welche ausserhalb des

eigentlichen Heeres stehen und den einzelnen

Heeresabteilungen zugewiesen werden, um ein-

tretende Liicken in diesen sofort auszufiillen,

Pest. ep. 14. 18; sie decken sich also ur-

spriinglich mit den adscriptiti (s. d.). In

aber tioch spater behandelt Ulpian Vat. fr. 138 die

Immunitaten dieser 'Centurie'. Eine Decurie
der a. velati wird CIL VI 1973 genannt. Mog-
licherweise (so Mommsen St.-R. Ill 288f.) wur-
den sie bei den Volksabstimmungen von den
Vorsitzenden irgendwie zur Dienstleistung heran-
gezogen. Wohl nicht zu bezweifeln ist, dass, da
auf die Vollzahligkeit der dienstthuenden Licto-

ren Gewicht gelegt wurde, ein A. als Ersatzmann
der Manipularaufstellung haben sie ihren Platz 30 fur alle Falle bereit gehalten wurde; dieser Ge-
hinter der letzten Linie und gelten begreiflicher

Weise als wenig zuverliissig, Liv. VIII 8. 10.

Urspriinglich waren sie unbewaffnet und heissen

daher velati (Pest. ep. 369 velati appellabantur

vestiti et inermes ; als Gegensatz zu sagati nach
Mommsen); diese Bezeichnung als velati passt

zwar eigentlich fur alle 5 Centurien der Unbewaff-

neten, ist aber bei den Spielleuten und den fabri

durch die technische ersetzt. Nach Varro de vita

brauch kann alter als die Bepublik sein. So alt

wie diese ist die Ubung, dass die Oberbeamten
ihre Amtsfiihrung abwechselnd ausiiben und nur
der eben leitende die Lictoren vor sich herschrei-

ten lasst ; ebenso alt mag es sein , dass der an-
dere sich mit einem A. behilft (Liv. Ill 38, 8
von den Decemvirn : eo die penes praefectuni
iuris fasces XII erant , collegia novem singuli
accensi apparebant). Einer weiteren Entwick-

pop. Rom. Ill bei Nonius p. 520 und Vegetius 40 lungsstufe entspricht das , was Sueton Caes. 20
II 19 werden den A. ferner die Burschen der

Subalternoffiziere (der decuriones und centuri-

ones) entnommen und aus diesen speciellen A.
sind dann die spateren biirgerlichen accensi

velati hervorgegangen. Die A. als Ersatzmann-
sehaften werden in der spateren Zeit durch die

supernumerarii- ersetzt, Veget. a. a. O. Von
den Schriftstellern werden die A. offers mit den
ferentarii (s. d.) und falsehlich auch mit den

als Auffrischung eines antiquus mos ansieht.

ut quo mense fasces (Caesar) non haberet, an-
census ante eum iret, lictores pone sequerentur.
Hier sind beide Arten von Apparitoren vereint.

und so bleibt es in der spateren Republik bei
den Oberbeamten (Mommsen St.-R. I 857), ja
auch vielleicht bei den privaten Spielgebern

(samt Lictoren Cic. de leg. II 61).

Immer bestellte ein Oberbeamter nur einen
rorarii (is. d.) identificiert. Litteratur iiber die A.: 50 A. und meist wahlte er hiezu einen seiner Frei-

Mommsen St.-R. III281ff.; rom. Tribus 135ff.

Marquardt St.-V. II 329. Hoffmann Zeitschr.

fur die (ist. Gymn. XVII 589ff. Ruggiero diz.

epigraf. I 18. [Ciehorius.]

2) Die militiirische Bedeutung dieser „nicht-

uniformierten Zusatz- oder Ersatzmanner" ist die

primare. Daraus, dass sie A. genannt wurden,
quod ad legionum census essent adscript i (Fest.

ep. p. 14), geht hervor, dass ihr Census noch hinter

gelassenen (Cic. ad. Q. fr. I 1, 12 accensus
sit eo numero, quo cum maiores nostri esse ro~

luerunt, qui hoc non in bencficii loco , sed in
labor is ac muueris, non teiuere nisi libertis sttis

deferebaut, quibus i/li quidem non multo secus
ac serris imperabant). der dann mit dem Ende
des Amtsjahres seines Patrons zuriicktreten musste,
aber bei einer Iterierung desselben wieder ein-

treten konnte (vgl. CIL II 4536—4548 L. Liei-
dem der fiinften Classe zuriickblieb; daraus, 60»k> Secundo, aecenso patrono suo L. Licinio
dass in der spatrivn Zeit (s. u.) auch Freigelassene
sich unter den A. der Magistrate befinden, ist

wohl zu schliessen, dass Ingenuitat von vorne-

herein kein Erfordernis fur die Aufnahme unter
die A. bildete. Wie die Zimmerleute, die Schmiede,
die Hornisten und die Trompeter sind auch sie in

eine Centurie zusammengefasst (Liv. I 43, 7

;

vgl. Mommsen Tribus 153f.; St.-R. in 282,

Surae priiuo, secundo, tertio consulatu eins
,

andere Beispiele von Freigelassenen Ruggiero
diz. epigraf. I 20f. und Mommsen 13 358, von
Freien Ruggiero 19f. und Mommsen a. O.).

Es muss also vorausgesetzt werden , dass ziem-

lich friih die Verpflichtung, aus der centuria ace.

vel. die A. fiir den politischen Dienst zu nehmen
aufhftrte, bezw. dass die Centurie dieser Appari-

.
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toren-in anderer Weise sich fortan bildete, indem

den Magistraten frei gestellt wurde, sie nach

ihrem Belieben zu erganzen. Die dienstliche Ver-

wendung des A. erstreckte sich selbstverstandlich

auf alle Obliegenheiten eines zur Dienstleistung

bei der Person des Magistrats bestellten Dieners

(Varro 1. L. VH 3 ministraf-ores Goto esse scri-

bit); dem entspricht, wenn in einzelnen Fallen

von ihrer Thatigkeit als Herolde berichtet wird

acceptfi) Cirtfensium) separati a publficq). CIL
VIII 7090. Eph. ep. V 863. 865; aus Mileu

a(gri) afecepti) M(ileuitanorum) CIL VIII 7089.

8211; aus Tigisis 10821; vgl. aus Sigus Eph.

ep. V 864b a(ger) d.(ivims) S(igensibus) und

auf der entgegengesetzten Seite ex auc. P.

Cassi Seeundi legfai-i) Aug(vMi) a(ger) pfublims)

Sfiyensium). [Kubitschek.]

Acceptator, nach der aus dem Ende des

(Varro 1. L. VI 88f. Plin. n. h. VII 212; vgl. 10 2. nachchristlichen Jhdts. stammenden Inschrift

Cic. de leg. II 61),

Dass die A. dem Staate auch in der Kaiserzeit

Dienste leisteten, geht auch daraus hervor, quod

heibent immuniiatem a tutelis et curis (UlpianVat.

fr. 138), was nur als teilweises Entgelt ihrer ge-

meinniitzigen Thatigkeit aufgefasst werden kann.

Welcher Art diese aber damals gewesen

ist, lasst sich nicht bestimmt abgrenzen. Die

Vermutung, dass die Inschrift CIL XIV 4012 (J/.

von Ostia CIL XIV 16 als Aufnehmer und

Einlasser des Volkes, Einlassort , Eingang er-

klart (von Borghesi), also gleichbedeutend mit

accessus. introitus (aceeptatores stmt adit.us,

per quos popidus intus aeeipiebat-ur, sen in aream,

quae circa monumenhim erat, ingrediebatur

quaeqne- acceptator dicta est ah accipiendx)

%lo). [Habel.]

Acceptilatio. Acceptum ferre heisst ,quit-

Consius M. I. Cerinthus accensics velatus, immu- 20 tieren" (Hor. Ep. II 1, 324). Bei den Juristen

nis cum sirn, ex vohmtate mea et impensa mea
clivom stravi — , clivom medium fregi et depressi

impensa mea regi-oni Ficulensi u. s. w.) auf

ein Mitwirken der spateren A. bei den staatlichen

Strassenbauten hinweise, hat Mommsen, ihr Ur-

heber (Ann. d. Inst. 1849, 209ff.), trotz des Bei-

falls, mit dem sie aufgenommen und weiterent-

wickelt wurde, in iiberzeugender Weise (St.-R.

Ill 289, 3) richtig gestellt, bezw. zuruckgezogen.

bedeutet A. die Quittung in einer der beiden

durch Rechtssatz naher bestimmten Pormen.

Die eine, eine mundliche Quittung , lautete

:

Quod ego tibi promisi acceptum, habes? habeo,

Gains III 169. Sie gait nur bei solchen

Schulden, welche durch stipulatio begriindet

waren, deren regelmiissiger Form spondesne

spondeo sie sich anpasste, nach dem Grundsatze:

Prout quidque contractiim est, ita et solvi debet.

Die A. der Kaiserzeit siiid zum Teil Personen 30 Dig. XLVII 3, 80. Hatte der bezeugte Schuld

von Ritterrang (CIL VI 1607. X 3865. XI 1230.

1848), zum Teil freigeborene Burger oder Freige-

lassene in angesehener oder cintraglicher Stel-

lung, als Municipalbeamte , Seidenhandler , Sal-

benhandler u. s. w. (VI 1972. X 6094. XIV 2793.

2812). Dies und anderes beweist, in welchem

Ansehen die Centurie der A. stand. Cumulie-

rung mit anderen Apparitovenstellen ist mOg-

lich (III 6078. VI 1859. X 6094). Die Bezah

empfang nicht statt gefunden, so gait sie dennoch

als imaginaria solutio (Gaius LU 171) und

wirkte dann als Erlassvertrag. Deshalb stellte

Aquilius Gallus ein Formular auf, die nach ihm

benannte stipidatio Aquiliana, in welchem alle

Schulden eines Verpflichteten in eine einzige

Stipulationsschuld verwandelt wurden, um dann

auf ein Mai durch A. getilgt zu werden. Die

andere formliche A. war eine Eintragung in das

lung erfolgt aus dem Aerarium ; vgl. VI 1962 40 Schuldbuch (tabidae accepti et expensi), welche

aecenso delatfo) a dii:o Vespasia.no, VI 8409

aecenso delatfo) ab Aug. Das Detail (auch

iiber die Organisation der spateren centuria

aceensomm velatorum) s. hauptsachlich bei

Mommsen Ann. d. Inst. 1849, 209ff.; St.-R.

13 356f. Ill 283f. 288f. und Ruggiero diz.

epigraf. I 18ff. Sonst Huschke Serv. Tull.

169ff. Hoffmann Z. f. 0. G. XVII 589ff.

Mommsen roni. Tribus 135f. 219f. Rh. Mus

ein Empfangsbekenntnis darstellte. Ihr ent-

sprach ein acceptum referre, d. i. eine Ein-

tragung in das Schuldbuch des Gebers. Vgl.

die Litteraturangaben in Arndts Pandekten

§ 267 Anm. la/!. Danz Lehrbuch der Ge-

schichte des romischen Rechts § 151. Baron
Geschichte des rdm. Rechts I § 119, ferner

Erman zur Geschichte der rom. Quittungen

und Solutionsakte 1883 (Berlin Inaugural-Disser-

\T Iff. Humbert und Delaberge bei Darem- 50 tation)und M. Voigt in^ den^Abhandlungen der

berg et Saglio I 16f. und sonst in den Hand- ' "

" ™ v

biichern des romischen Staatsrechts.

[Kubitschek.l

Accepta, das bei Verteilung des Landes den

Empfangern gegebene Ackerland (Grom. 14, 17.

45, 8. 51, 8. 16. 75, 31 u. s. w. ; vgl. den In-

dex n 481). Die Zuteilung erfolgt, um Klagen

der Empfanger iiber ungebubrlichp Benachteili-

gung vorzubeugen, durch das Los (lex agraria

k. sachs. Gesellschaft der Wissenschaften X
515—577. bes. 541ff„ auch Rein Private, der

Romer2 677 680. 770. Sohm Institutionen §68
und Schulin Lehrb.d. Gesch. des rom. R. 344.

432. [Leonhard.]

Acceptor. 1) Die aeceptores sind inschrift-

lich bezeugt als ein corpus in Ostia. dessen Auf-

gabe es wahrscheinlich war. das im Hafen an-

gekommene Getreide in Empfang zu nehmen und

des J. 621 = 133 CIL 1200, 15. 16: vgl. 60 in den Magazinen unterzubringen. CIL XIV 2

Brutus an Cicero, ad fam. XI 20. 3), daher fans

sind sors (vgl. Grom. Index II 514) und accepta,

zu dem ja urspriinglich sors zu denken war,

S vnonvma geworden. Grenzsteine derartiger Grund-

stucke aus Cirta CIL VIII 7084. 7085; aus Sigus

Eph. ep. V 861 o/ger) pfubli.cus) C(irtensiwn)

nnd auf der entgegengesetzten Seite ex auctfori-

tate) imp. Caesaris Traiani Hadriani Aug. agri

i. 3. 197) und 150 aeceptores. 154 corpus

mensorum frumentariorum adiutorum et aece-

ptorian Ost. (aus d. J. 210). Ein qluuijqfuen-

nalis) II (iterwn) aeceptorum ist CIL XIV 2

genannt. Dieses Collegium , dessen enge Be-

ziehungen zum corpus mensorum frumentario-

rum aditdorum in Ostia die Inschrift CIL XIV
154 beweist, scheint eine Abteilung des corpus
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mensorwm frument. Ost. (Cereris Augustan) ge-

bildet zu haben (CIL XIV 172. 289. 309. 363. 409.

Notizie d. scavi 1881, US), so dass das letztere

in die drei dccuriae der aeeeptores , adiutores

und nautiearii zerflel und unter der Aufsicht des

procurator annonae Aug. stand (vgl. Procura-
tor). Andere Erkliirungen tributorum aeeeptores

(Steuereinnehmer), aeeeptores votorum. decenna-
lium bei Orelli zu 3199 (= CIL XIV 150).

Vgl. susceptorum Ostiensium sive Portuensium
airtiquissimum corpus CIL VI 1741.

2) Acceptor a subscriptionibus. Dies ist der
Titel ernes Freigelassenen des Kaisers Tiberius
(CIL VI 5181. 5182), welcher nach Hirschfeld
Verwaltungsgesch. I 202, 2 und 207 dem seit

Claudius gebrauchlichen a, libdlis entspricht, d.

h. den Hofsecretar bezeichnet, welcher uber die

an den Kaiser von Privaten gerichteten Bitt-

schriften Vortrag zu halten hatte; die Erledi-

gung der Bingaben erfolgte in der Form der

kaiserlichen Unterschrift (subseriptio). Die In-

schrift CIL VI 5182 Olla I. C. Turrani Myrini
d(e) acc(eptore) Ti. la./io Donato . . scheint
sich auf einen Hilfsbeamten des acceptor a sub-
scriptionibus zu beziehen.

3) Acceptor ami dc sacra ria CIL VI 9212,
ein Freigelassener, wie die in den folgenden In-

schriften genannten zum Gewerbe der Goldar-
beiter gehorig. [Habel.]

Accessio bedeutet den Zuwachs einer Neben-
sacbe zu einer Hauptsache. in. a. W. den Ein-

tritt eines Zustandes oder Gegenstandcs in cine

Abhangigkeit von der Reehtslage eines andern,
zu welchem er hinzukommt {id accessio ceded

principali, Ulp. Dig. XXXIV 2, 19, 13). So ist

die accessio possessionis (Gains II 151. Dig.

XLIV 3. Arndts Pandekten § 161 A. 1) eine

Zurechmmg der Besitzzeit eines Reehtsnachfolgers
zu derjenigen seines Vorgangers. Als A. wird
terrier die Biirgschaftssehuld von der Haupt-
schuld abhangig und ebenso das Kecht des ad-

stipulator von der Forderung des Hauptglaubigers
(Gaius III 126). Als accessiones treten ferner

Nebenleistungen zu der gescliuldeten Herausgabe
einer Sache hinzu (rubr. Disr. XXII 1). Zin-

sen zur Hauptschuld (Cod. IV 28, 3), Neberr-

geschafte zu einem Hauptbetriebe (Dig. Ill 2,

4, 2). In der Regel bezeichnet A. denjenigen
Hinzutritt, bei welchem ein neu zu einer Sache
hinzukomniender Gegenstand in das Eigentum
ihres Herren fallt, z. B. die Frucht oder das

angeschwemnite Uferland u. dgl. Wenn man
insbesondere von deni Eigentumserwerbe durch
A. redet, so versteht man darunter die nach
Rechtssatz untrennbare Verbindung einer fremden
Nebensaehe mit der eigenen Hauptsache, bei

welcher der Herr der Nebensache in der Regel
dureh Ersatzansprikhe entschadigt wird. Gaius
1170—78. Puehta Institut. II § 242. Rein Pri-

vate d. Romei-2 170. 226. 282—291. Booking
Pand. LT 141—154. Kuntze Kursus des ronf.

B. § 503. 511. 616. 968 n. 8. Sohm Institu-

tionen* § 51 Anm. 233ff. v. Czyhlarz Lehr-
buch der Instit. § 46. [Leonhard.]

Accharitauum s. Aggar Nr. 2.

Acci, Stadt der Bastetancr in der Hispania
Tarraconensis. nahe der Grenze der Baetica, jetzt

Guadix (CIL II p. 458. 952). Die unter Augustus,

Tiberius und Gaius geschlagenen Miinzen (Florez
I 122ff. Eckhel I 34. Delgado III Iff.

Hii brier mon. ling. iber. n. 113) geben den
vollen Namen colonia Iulia Gemella Aeei, Pli-

nius nennt unter den Stadten des Conventus von
Carthago nova an erster Stelle ex colonist Acci-
taiui Gemellenses, quibus ius Italiae datum (III

25); bei Ptol. II 6, 60~Axxi, Acci Itin. Anton. 402,

1. 404, 6; ebenso noch die westgothischen Miinzen
10(Heiss mon. wisigoth. 43); dagegen colonia

Iulia Gemella Accis Inschriften seit der Mitte
des 2. Jhdts. (CIL II 3391. 3393. 3394) mit
lateinischer Nominativendung. Die Tribus ist

unbekannt. Die Miinzen zeigen die Namen und
Feldzeichen der (augustisehen) l/egioj I u. II, wie
Grotefend zuerst richtig las, Zeitsehr. fiir Alter -

tumswiss. 1840, 654, nicht l(egio) III, wie Florez
und Eckhel geben. Die legio I, urspriinglich

Augusta genannt, wie die II, verlor wahrschein-
20 lich ihren Beinamen (Dio LIV 11) und verschwin-

det neben der von Tiberius gestifteten legio I
Germanica; die II Augusta ist bekannt. Dass
von den Veteranen dieser beiden Legionen der

Beiname der Stadt Gemella herruhre, der in

Tucci wiederkehrt, vermutete schon Florez mit
grosser Wahrscheinlichkeit. Macrobius Saturn.
I 19, 5 berichtet (nach Varro '?) Accitani, His-
pana gens, simulacrum Martis radiis ornatum
maxima emit religione celebrant, Xeton roca.n/es.

30 Dass der Name dieses Gottes in dem iussu dei,

Ne . . . einer Isisinschrift von Acci (CIL II 3386)
zn erganzen sei , ist wahrscheinlich ; ein Gott
Nctus ist auf anderen hispanischen Inschriften

bezeugt (CIL II 365. 5278). Der Inhalt der

Inschriften entspricht dem der Inschriften, die

sich in den ubrigen minder bedeutenden rOmi-

schen Colonien im Binnenland zu finden pflegen.

[Hiibner.]

Accion (Accios'?), nach Avien. ora marit. 683
40 alter Name des Lacus Lemanus (vctus tnos

Graeciae vor.itar.it Aecion). Vgl. die Gottin

Acionnn und die Widniuiig lovi Accioni auf
einer Inschrift Paimoniens, E. Desjardins
Monum. e"pigr. du musee nat. Hongrois n. 33 pi.

IV (ders. Geogr. de la Gaule I 160) = CIL
III 3428. C. Mliller in seiner Ausgabe des

Ptolemaeus Tip. 235 halt die Lesart bei Avien
fiir verderbt und schlagt Acin vor. [Dim.]

Accipere. 1) Mehrfach als Terminus im rOmi-

50 schen Staatsrecht: a) a. ctnsum, gesagt vom Cen-

sor, der die Declaration des Steuerpflichtigen ent-

gegennimmt; Mommsen St.-B. 113 388, 3;

b) a. frumentum, gesagt von der bei den Fru-

mentationen beteiligten plebsurbana; CIL VI 943
plebs urbana quae frumentum publicum eweipit;

c) a. legem oder rogafionem. vom Volke

;

vgl. z. B. Cic. bei Ascon. p. 63 K.-S.; ad Att,

I 14, 5;

d) nomen a. oder recipere . vom wahl-

60 leitenderr Beamten. der die Meldung des Candi-

date)] anniiimit; Gegenteil nomen mm a., non
recipere. uegare se rationem eius habiturum esse;

Mommsen a. a. O. I 3 471f. [Neumann.]

2) Accipere iudicium heisst:

a I
im praetorischen und im Aebutisch-Iulischen

Fonnularverfahren (Gaius IV 103—105) die fcicr-

liche Annahme der vom Klager in iure zum
Zweck der Streitbefestigung {litis contestalio)
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dargereichten (,edierten") oder dictierten Pro-

cessurkunde (vgl. z. B. Cic. Quinct. 63f., dazu

Cic. Tull. 26. 38. 41; in Caecil. 56; in Verr. II

31. Ill 55, ferner Paul. Dig. VI, 28, 2. Ulp.

Dig. X 4, 7, 4f. XXI 1, 31, 13). Wie iudi-

cium zur Bedeutung „Schriftformel" (Gegensatz

:

Spruchformel, actio) gelangen konnte, zeigt

Wlassak Rem. Prozessgesetze I 75—81. 85. II

51_58. 82. 357 und Litiscontestation 14—19.

In den nichtiustinianisierten Quellen begegnet

neben iudieium a. in derselben Bedeutung formu-

lam accipere (Gaius IV 57. 163. Plin. ep. V 10, 1

Keil. Ulp. Inst. fr. Vind. 5, dazu Wlassak Litisc.

14, 1. Erman Ztschr. f. Rechtsgesch. Rom. A.

XXIV 246—248, 1). Irrig ist es, das i, a. des

Beklagten in Beziehung zu bringen zu dem vom

Praetor ausgehenden dare (Zulassen, Genehmigen)

iudicium (Wlassak Litisc. 28—33). Indem der

Beklagte die vom Magistrat genehmigte Formel

aus den Handen des Klager s fonnlich entgegen-

nimmt, contrahiert er den Processvertrag ; hie-

durch erkliirt er (oft unfreiwillig, ran drohen-

dem Nachteil zu entgehen) seine Einlassung in

den Process auf Grand des urkundlich festge-

stellten Programmes (urn dies anzuzeigen steht statt

i, a. zuweilen suscipere, subire indicium, litem,

actionem, auch iudicium [nicht iwlicio: so C.

F. W. Miiller bei Cic] pati; s. Wlassak Litisc.

33f. 26 N. 1), und erst in diesem Augenblick,

mit der Streitbefestigung, beginnt nach romischer

Anschauung der Process, das iudicium in diesem

Sinn (daher iudicium coeptum, inehoatum, fat-

turn = lis coepta oder eontestaia, Wlassak
Litisc. 56; Prozessgesetze II 32. 36. 391'.). Weil

die Schriftformel auch den Iudex oder die Recu-

peratoren nennt, die den Streit entscheiden sollen,

ist das i. a. zugleich die Annahme des Gerichtes

(vgl. Iul. Dig. XXXIX 3, 11, 3 index inter

duos acceptus, Wlassak Litisc. 33; Prozessg.

II 197, 18 und p. XII), die Unterwerfung unter

dessen kiinftigen Spruch.

b) Die Juristen (z. B. Cels. Dig. XII 1, 42

pr. Pap. Dig. XLVI 3, 95, 10. Ulp. Dig. VI 1,

25. Paul. Dig: V 3, 40 pr. und schon die Lex Rubr.

I Z. 48f. CIL I 205) gebrauchen i. a. nicht

selten zur Bezeichnung der ganzen Streitbefesti

gung, wofilr haufiger litem contestari (nach der

Handlung des Klagers) steht (vgl. Keller Litis-

cont. 67, 3. Bethmann-Hollweg Civilprozess

II 479, 4. Wlassak Litisc. 28f.; ahnlich wird

z. B. das ganze Kaufgeschaft bald durch emere

bald dnrch uendere ausgedriickt. s. Bechmann
Kauf I 29—33). So erkliirt sich /. a. cum
aliquo und inter duos (me et Seium etc.).

Das Vorstehende ist weiter ausgefiihrt von

Wlassak Die Litiscontestation im Formular-

prozess (Breslauer Festschrift f. Windscheid)

bes. S. 24—42, im Gegensatz zur Auffassurrg

von Keller und Anderen (Litt. bei Wlassak S.

4_13). Vgl. noch Joh. Merkel Getting, gel.

Anzeigen 1889 Nr. 26 und wider Landsberg
in Krit, Viertetjahrsschrift f. Gesetzgeb. und

Rechtswissensch. XXXIII 331—343 Wlassak
Rom. Prozessgesetze II p. VIII—XIII. S. im

ubrigen die Art. edere iudicium, dictare

iudicium, Litiscontestatio. [Wlassak.]

Accipitrum insula s. Hierakonnesos.

Accipitrum ricus s. 'leoaxwv xw^y).

Accisi, sarmatisches Volk in der Steppe

nerdlich vom Kaukasos, Plin. VI 21.

[Tomaschek.]

Accius. 1) L. Accius, Dichter und wie die

grossen Alexandriner zugleich Grammatiker, der

erste bedeutendere lateinische Grammatiker, von

dem wir naheres durch die Uberlieferung erfahren.

Sein Geburtsjahr steht durch das Capitel des

Sueton de poetis, aus dem Hieronymus zu Abr.

10 1878 einen, wie ofters, unordentlichen Auszug

giebt, fest: er ist geboren Mancino et Serrano

coss. 584 = 170, parentibus libertinis, zu Pi-

saurum in Umbrien. Dass dort das Geschlecht der

Accii bliihte, zeigen dort gefundene Inschriften

(Detlefsen Rh. Mus. XVIII 236. Orelli 1164,

wenn acht), zeigt der adulescens T. Accius Pi-

saurensis eques R., Anklager des von Cicero ver-

teidigten A. Cluentius (pro Cluent. 156) und der

noch zu Suetons Zeit bestehende fundus Accianus

20 iuxta Pisaurum, der nach Hieron. a, a. O. so ge-

nannt wird, quia illuc inter colonos fuerat ex urbe

deductus. Diese letztere Erklarung ist wol nur

eine leichtfertige Erfmdung eines Litterarhi-

storikers, der bier den Accius mit Ennius ver-

wechselte: Ennius erhielt bei Gelegenheit der

Deduction der Colonien nach Pisaurum und Po-

tentia im J. 570 = 184 6 iugera Land und das

romische Burgerrecht (Cic. Brut. 79. Liv. XXXIX
44). A. wird vielmehr in Pisaurum geboren, der

30Sohn eines Freigelassenen der dort ansassigen

Accii gewesen sein : die hohe griechische Bildung

dieser Familie bezeugt, was Cic. Brut. 271 und

pro Cluent. 156 von dem damals jugendlichen

Anklager des Cluentius riilimt und was Plin.

n. h. VII 128 von einem Attius Pisaurensis er-

zahlt, der den bertihniteii Grammatiker Daphnis

urspriinglich als Sklaven besessen hatte. Dass

letzterer, wie Detlefsen n. a. vermuten, der

beriihmte Dichter gewesen ware, ist desbalb

40 wenig wahrscheinlich, weil Plinius ihn sonst nur

Accius (XVIII 200) oder L. Accius poeta nennt

XXXIV 19) und ihn hier durch das cognomen

Pisaurensis deutlich von dem beriihmten Dichter

zu scheiden scheint: er kann der Vater des aus

Cicero bekanten T. Accius Pisaurensis gewesen

sein. Also ein Umbrer war Accius, wie Maccius

Plautus: wohl moglich, dass des Ennius Bezie-

hungen zu Pisaurum oder Potentia dichterische

Bestrebungen dorthin verpflanzt haben. Friihzeitig

50 schon muss Accius nach Rom gekommen sein, wo er

die grammatischen Studien infolge der Anregung

des Krates neu erbliiht vorfand. in der tragischen

Poesie war nach des Ennius Tod Pacuvius auf

der Hohe seines Ruhmes, der Freund des Laelms

(Cic. Lael. 24). dem Hause des Aemilius Paulus

und Scipio Aemilianus treu ergeben. wie u. a. seine

praetesta Paulus erweist. Im J. 614 = 140 mass

sich A. vielleicht in seinem ersten Stuck, dreissig

Jahre alt, mit dem achtzigjahrigen Pacuvius (Cic.

60 Brut. 229), der ihm kurz darauf das Feld raumte

und nach Tarent ging. Wenn A. nach Plin. n. h.

XXXIV 19 sich selbst eine Statue in der aedes

der Camenae setzte. so war dieselbe gewiss ein

Weihgeschenk, wahrscheinlich infolge eines tra-

gischen Sieges; er war der erste Tragiker, der

erste Dichter in dem damals wohl in jenem

Tempel tagenden Collegium der poetae, der

selbst vor dem vomehmen C. Iulius Caesar Strabo
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in den Vereinssitzungen nicht aufstand (Val.

Max. Ill 7, 11), neben dem des Paouvius Nach-
folger Pompilius kaum genannt wurde und bald
verschollen ist. A. Bliite setzt Hieronymus in die

Zeit seines Wettkampfs mit Pacuvius, Abrah.
1878 = 139 , woraus hervorgeht, dass aucb Sueton
wie Cicero aus Varro jenes Ereignis erzahlte;

Cicero Philipp. I 36 setzt richtiger seine Thatig
keit als tragischer Dichter etwa urn 650 = 104, in

die Zeit wo Lucilius den etwa 60jahrigen be-

kampfte : auch des A. Bliite, wie die des Pacuvius
nnd Lucilius, fallt in die senectus (Hor. epist. II 1,

56). A. gehort nicht in die Succession der tra-

gischen Dichter, die von Ennius dem Freunde
der Aristokraten ausging (Varro sat. Menipp.
356), nicht zn dem Kreise des Scipio Aemilianus,
in dem seine Feinde und Widersacher lebten,

die Latiner C. Lucilius aus Suessa Aurunca und
Q. Valerius aus Sora. Sein GOnner und Freund
war der Redner und Staatsmann D. Iunius Brutus
Callaicus cos. 616 = 138, Besieger der Gallaeker,

iiber die er zur selben Zeit wie Scipio tiber Nu-
mantia triumphierte, hochgebildet in griechischer

und romischer Litteratur (Cic. Brut. 107. Val.

Max. VIII 14, 2. Cic. de leg. II 54), Besitzer be-

riihmter Garten (Cic Lael. 7), dessen Geschlecht
der Dichter in der praetexta Brutus feierte : das
Stuck verherrlichte den Ahnherrn Brutus und die
Vertreibung der Konige. Aus dem Erlos der spani-
schen Kriegsbeute weihte der Feldherr dem Kriegs-
gott einen spater durch den Schmuck kostbarer
Kunstwerke beruhmten Tempel beim Circus Fla-
minius auf dem Marsfeld (Plin. XXXVI 26): die
Weihinschrift am Eingang liess er nach dem
Schol. Bob. zu Cic. Arch. '27 p. 359 noch in

Satumischen Versen und zwar durch A. anfer-
tigen, eine Thatsache, die wichtig ist fur die
chronologisehe Bestimmung der satumischen
Poesie sowie fiir die Kenntnis von der Beteiligung
namhafter Dichter an Aufschriften flffentlicher

Gebaude. In der Zeit der Gracchen und Sullas
muss A. wie sein Gegner Lucilius in Rom sehr
popular gewesen sein : ein Mimus verspottete
beide gelegentlieh mit Nennung des Namens vor
versammeltem Publicum, was zu zwei Aufsehen
erregenden Seandalprocessen fiihrte (Auct. ad Her.
I 24. II 19). Viele Anekdoten knupften sich an
seine Person: so die Geschichte bei Quintilian
V 13. 43 iiber den Grund cur causas mm ageret;
so ist es eine wenig glaubliche Anekdote. wenu
Gellius XIII 2, 2 den A. auf einer Reise nach
Asien in Tarent den alien Pacuvius aufsuehen,
ihm seinen Atreus vorlesen liisst und die Unter-
haltung beider wortlicli wiedergiebt. ebenso wie
die die Chronologie storende Erziihlung von der
Recitation der Andria durch Terentius vor Cae-
cilius bei Sueton p. 28 R. eine Fabel. Das
Todesjahr des A. ist unbekannt: Cicero hatte
nach seiner Ausserung Brut. 107 sich mit ihm
noch iiber wksenschaftliche Dinge unterhalten:
danach muss sein Tod etwa 670 = 84 fallen, der
Dichter etwa 86 Jalire alt geworden sein. Er war
von sehr kleiner Gestalt. so dass der Kiinstler. der
ihn portraitierte, bezuglich der Korperfigur von
einer genauen Wiedergabe lieber absehen wollte:
vMleicht hangt auch mit dieser Thatsache ein
Witz des Lucilius zusammen, der von ihm schreibt:
quare pro facie, pro statura Acciu' status (Buch

28). Inwieweit der Contorniat bei Visconti
icon. rom. pi. XIII 3, welcher auf der einen

Seite das Brustbild des Horaz, auf der andem
den A. unbartig, einen Stab in der Hand, auf

einem Stuhl sitzend darstellt, Portrait oder Phan-
tasiebild ist, mogen andere entscheiden. Die
richtige Orthographie seines Namens geben seine

Zeitgenossen Lucilius, Valerius bei Varro de 1.

L. X 70, der Auctor ad Her. a. a. O. nach der

lObesten Uberlieferung: die Schreibung Attius ist

iiberhaupt mehr fruheren Herausgebern als der

handschriftlichen Uberlieferung der betreffenden

Autoren eigentiimlich.

A. gilt den Romern der ersten Kaiserzeit als der

erste und einzige romische.Tragiker (Veil. I 17. 1.

Coluni. praef. 21 Bip. Ovid. am. I 15, 19). Bei

Persius I 76 wird er vor Pacuvius als der Dionysos-

begnadete ausgezeichnet, venosus wird dort der

liber Aeei Brisaei genamit, ein Beiwort das uns

20 durch Velleius II 9 verstandlich wird : dort heisst

es, dassA. sich sogar mit den Griechen messendiirfe,

adeo itt in Mis limae, in hoc, pome plus videatur

fuisse sanguinis. Bei Horaz epist. II 1, 56, dem
Quintil. X 1, 97 folgt, vergleicht ihn die Volks-

meinung mit Pacuvius und giebt ihm das Bei-

wort alius, diesen nennt sie doctus, Urteile die

man fiiglich unter einander vertauschen konnte:

bei Cicero (de opt. gen. or. 2) ist noch Pacu-

vius der erste Tragiker und der Auctor ad Her.

30 IV 7 nennt diesen allein neben Ennius, wahrend
er A. nie citiert: Vitruv. praef. IX 16 p. 218, 1

riihmt dagegen schon Ennius mit A. zusammen
als ausgezeichnete Dichter. Der Umschwung
des Urteils wurde wohl durch Arbeiten wie des

Varro Bucher de sermons Latino verursacht.

Mit diesem Ansehen des A. hangt es zusammen,

wenn uns von ihm unter den Tragikern die

ineisteii Fragmente und Titel erhalten sind.

Schon die erhaltenen Titel, fiber 40 an Zahl gegen

40 etwa 12 des Pacuvius, auf deren Auswahl der

Autor besondere Sorgfalt verlegte, um bei der

pronuntiatio tituli vor der Auffiihrung Eindruck

zu machen, bekunden don gelehrten Grammatiker
und die Rucksichtnahme auf ein gebildetes Pu-

blicum. Er bevorzugt Titel wie Phinidae, Per-

sidae, Agamemnonidae u. a., die sich unter alien

erhaltenen grieehischen Tragodientiteln seltener

flnden als bei ihm allein, eine Vorliebe, die

besonders der Titel seiner praetexta Aeneadae

50 eel Deciits dentlich macht: zweien seiner

Dramen gab er znm Titel die Grammatikerbe-

nemiungen Xyetegresia und Epinausima-che der

Gesange X und XIII der Ilias. ersteren in la-

tinisierter Form (Nieberding de Iliade a L.

Attio in drainata conversa. Gymnasialprogr. von

Conitz 1838). einem dritten den Titel Tliebais.

Auch die erhaltenen Reste zeigen den gelehrten

Dichter. Differentiae verborum festzustellen

scheint damals eine Lieblingsbeschaftigung der

60 Grammatik gewesen zu sein: A. erortert so den

Unterschied von pervieacia und pertinwia (4ff.),

von animus und nnima 296. Festzustellen, was
der Dichter seinen Vorgangern verdankt, was er

selbst geneuert in Sprache und Metrik, fiihrt

hier zu weit : wie er den Ennius beniitzte, zeigt

Serv. Aen. IV 404; wie er selbst des Terenz

Stiicke aufmerksam gelesen oder gehort und der

schon metrisch auffallende Vers Adelph. 470
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persuasit nox amor vinum adideseentia ihm im
Gedachtnis geblieben ist, beweist V. 349 persua-

sit maeror anxitvdo error dolor^ Uber den

Inhalt der Tragodien O. Ribbeck rom. Tragodie

340—606; Gesch. der rom. Dicht. I 170ff. 192ff.

C. Robert Bild und Lied 133—139. Lucian

Miiller de Accii fabulis disputatio Berlin 1890.

Ch. Hiilsen Berlin. Phil. Wochenschrift 1889,

1098. Die Bruchstiicke der crepidatae bei O.

Ribbeck TRF2 p. 136ff., der beiden praetextae

p. 28 Iff.: mehr als zwei praetextae hat A. nicht

geschrieben, die profane oder politische Tragodie

fand bei den Romern ebensowenig Anklang wie
bei den Griechen. Die crepidatae wurden noch
in Caesarianischer Zeit anfgefuhrt, aber sie waren
zu Ausstattungsstucken herabgesunken: so klagt

Cicero iiber die geschmacklose Auffiihrung der

Clutemestra (698 = 56) ad fam. VII 1, 2. Sein Be-

richt iiber die Auffiihrung des Eurysaces 697 = 57
in der Rede p. Sest. 121 zeigt, dass der Schauspieler

Aesopus aus Ennius Andromache Stiicke in die

TragOdie des A. einlegte und selbst Verse hinein-

dichtete, um politische Anspielungen machen zu

kimnen, die beste Parallelstelle zu den Berichten

der Scholien zu Euripides iiber die Schauspieler-

interpolationen in den grieehischen Tragodien.

Die letzte Auffiihrung einer Tragadie des A.

und wohl iiberhaupt einer classischen Tragodie,

von der wir erfahren, ist die des Tereus 710 = 44
(Cic. Phil. I 36; ad Att. XVI 2, 3. 5, 1). Seit der

augusteischen Zeit ist A. nur noch Gegenstand
der LektiireWeniger und der gelehrten Forschung:
an die Stelle der romischen Senare des A. treten

die grieehischen Trimeter wie sie Santra , Seneca,

Ovid bauten und Horaz A. P. 258 gefordert hatte.

Dass deshalb einzelne Spriiche und Kraftstellen

des A. wie das beriihmte oderint- drtm, metimnt
des Atreus (203 Ribb.) allgemein bekannt blieben,

kann nicht auffallen (Ascon. p. 14 , 26). Die Be-

ziehungen der Tragodien des Seneca zu denen
des A. erortert F. Strauss de ratione inter Sene-

cam et antiquas fabulas Romanas intercedente

diss. Rostochii 1887, wo die friihere Litteratur

angegeben ist.

Die nicht zur Tragodie gehorigen Uber-
reste des A. finden sich in L. Miiller s Lu-
cilius p. 303ff. Bahrens FPR p. 266ff. Wir
ersehen aus denselben, wie der Dichter auf den
Bahnen seiner Vorganger besonders des Ennius
weiter wandelte. So schrieb er annates in meh-
reren Biichern. dem Titel nach zu urteilen eine

Chronik in Ennianischen Hexametern, nach den
erhaltenen Bruchstucken mehr mythographischen
und theologischen Inhalts; bei Festus p. 146 Accius
annali XXVII calones famulique metaUique
eaculaeqm gehort die Zahl zum Citat oder ist

verderbt. Dem Sota des Ennius entsprechen die

Sotadicorum libri, von denen uns ein Bruch-
stiick erhalten ist, das iiber Prometheus Leiden
handelt: vielleicht bezieht sich auf dieses Gedicht
Plinius ep. V 3. 6. Lehrgedichte nach Art der

Heduphagetica, des Epicharm und der Praecepta

des Ennius waren AiePraxidica, Parerga, Pragma-
tiea und Didasealica : mit dem erstgenannten Titel

verglich Ribbeck Rh. Mus. XLI 631 das Beiwort

Tloa^idixr), das Demeter in den Orph. Hymn.
XXIX 5 fiihrt, das Gedicht gab Lehren iiber

die Landwirtschaft nach Plin. n. h. XVIII 200;

in den Parerga waren ahnliche Dinge in Senaren

behandelt. Dagegen waren die Pragmatica, in

trochaeischen Septenaren abgefasst, litterarge-

schichtlichen Inhalts: wie es scheint, zum Teil

in Form einer Parabase an das romische Publicum

behandelten sie die Entwicklung der grieehischen

Koniodie und des Satyrspiels. Das interessanteste

Lehrgedicht waren die Didasealica, die Lach-
mann (kl. Schry II 69) und andere nach ihm

10 mit den Sotadlca identificiert haben: vorsichtiger

wird es sein, beide Werke von einander zu son-

dern. Die erhaltenen Fragmente zeigen, dass

das Buch dem Inhalt nach keineswegs, wie man
aus dem Titel schliessen kfinnte, ausschliesslich

derartige Stoffe behandelte wie die verwandten

Werke des Aristoteles, Karystios u. a. Das
1. Buch behandelte die Epiker , Homer und
Hesiod , vom 2. Buch ab waren die Tragiker

behandelt, so wird die chorische Technik des

20 Euripides getadelt, im 8. Buch standen die Worte

actoribus manuleos baltea maehaeras, die sich

auf die Neuerungen des Aischylos in der Aus-

stattung der Schauspieler durch jfctpffe, Schwer-

ter und Giirtel beziehen. Im 9. Buch waren

die varia genera poematorum behandelt, es war

einem Baebius gewidmet. Buecheler Rh. Mus.

XXXV 401 erkannte in einem der erhaltenen

Fragmente reine Prosa, ebenso in dem Bruch-

stiick bei Priscian I 253 zwei Senare, deren

30 Wortschatz den Leser des Plautus bekundet und

die nicht Citat sein werden. Diese Thatsache ist

wichtig: A. scheint schon vor Varro die Form
der menippeischen Satire zum Lehrgedicht ver-

wandt zu haben : den iambischen Trimeter hatja

auch sein Zeitgenosse Apollodor von Athen 'zum

Lehrgedicht bentttzt. Als Grammatiker steht

A. wohl noch ganz unter dem Einfluss der Per-

gamener : wenigstens sind die in den Didasealica

vertretenen Lehren noch unbeeinflusst von der

40 Forschung der Alexandriner, insbesondere des

Aristarch. Er setzt frgm. 7 Baehr. den

Hesiod alter als Homer, Aristarch vertrat sehr

energisch die entgegengesetzte Meinung (Aristo-

nicus zu II. XII 22. Lehrs Aristarcha 226).

Die auf die lateinische Litteratur beziiglichen An-

fiihrungen aus A. , samtlich olme Angabe des

Buchtitels. mogen sich auf die Didasealica be-

ziehen: sie stammen alle direct oder indirect

aus Varros Schriften und sind uns nur durch

50 die Polemik Varros erhalten. Einesteils erstreck-

ten sich seine Bemiihungen auf Feststellung des

achten litterarischen Nachlasses der Dichter. wie

des Plautus. dem er selbst gegen das Zeugnis

der Prologe Stiicke absprach: Varro de comoediis

Plautinis bei Gell. Ill 3. Andernteils behandelte

er die Chronologie der Dichter: durch Varro de

poetis, den Cicero im Brutus 72 und Sueton be-

liiitzen. sind uns seine Zeitansatze erhalten.

Nach A. soil Livius 557 = 197 das erste Drama

60 aufgefiihrt haben, weshalb fliichtig wie oft den Sue-

ton excerpierend Hieronymus seine Bliite 10 Jahre

spater 567 = 187 ansetzt, und wahrscheinlich ist

der Ansatz des Todes des Naevius, den Varro be-

kampfte (550 = 204: Cic. Brut. 60). gleichfalls der

des A. gewesen. Auch die Nachricht iiber seinen

Wettkampf mit Pacuvius (Cic. Brut. 229) stammte

wohl aus den Didasealica. Ungewiss ist es, ob er

auch die praecepta de orthographia in dieser
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Schrift gegeben hatte. Dieselben sind uns be- Veranstaltungen des privaten oder offentlichen

kannt durch die Polemik des Lucilius Buch IX Lebens verbundenen Falle oder Arten der A. fur

und des Varro, der besonders in seinen Schriften die sieh zum Teil auch bestimmte, traditionelle

de antiquitate litterarum ad L. Aeeium und de Formen festgesetzt hatten.

origins linguae Latinae die Lehren des A. be- So ertonte bei der deduetio , der feierlichen

handelt hatte (A. Wilmanns de M. Terenti Abholung der Brant aus dem elterlichen Hause
Varronis libris grammaticis 218. 220; Zusammen- in das des Brautigams, der Ruf Talasse oder

stellung der praeeepta des A. bei L. Mueller Talassio (Mart. XII 42, 4. I 35, 6. Ill 93, 25.

Lucil. p. 308. Baehrensp.271).Einesteilshoren Catull 61, 134. Liv. I 9, 12. Plut. q. R, 31;

wir, dass A. vielfach griechischem Sprachgebrauch 10 Rem. 15. Fest. 351 1> 27. Sid. Apoll. ep. I 5

folgte: er sehrieb scetm, nicht scaena, ja sogar extr. Servius Aen. I 651. Hieron. bei Mornm-
agceps, agcora, a.ggulus u. dgl, ebenso wie er sen Abhdl. der Sachs. Ges. der Wiss. I 1850,

Heetora nicht Heetorem schreiben wollte, eine 691) oder nach griechischer Weise io Hymen,
Brscheinung die sich beriihrt mit ahnlichen grae- Hymenoxe (Plut. Rom. 15), wohl im Zusammen-
eisierenden Bestrebungen des Tragikers C. Caesar hang mit dem Refrain der dabei gesungenen

Strabo, der Einfiihrung griechischer Biihnenaus- versus Fescennini (vgl. Rossbach die rom.

stattung in damaliger Zeit u. dgl. mehr. Andrer- Ehe 341).

seits horen wir, dass er y und x, nicht anwandte, Io triumphe! jauchzten beim Festzuge des

dass der Umbrer die Vocallange durch Gemi- triumphierenden Feldherrn auf das Capitol die

nation bezeiehnete, wie die Inschriften der Umbrer, 20 siegreich heimkehrenden Soldaten und die zu-

Osker, Etrusker, ausser der Lange des i, die er, schauende Volksmenge (Varro 1. 1. VI 68. Ovid.

gewiss der Aussprache entsprechend, durchweg Trist. IV 2, 48. Horat. carm. IV 2, 49ff. ;
epod.

mit ei wiedergeben wollte: auf den lateinischen 9, 21.)

Inschriften findet sich die Gemination seit 622 = Ubliche Beifallrufe , haufig mit Beifallklat-

132 bis in Ciceros Zeit, also genau entsprechend schen (plausus) verbunden , fur den Redner in

der Bliitezeit des A. Dass A. diesen Schriftgebrauch offentlicher Versammlung, den Recitator, Schau-

aus den italischen Dialekten in seine Ortho spieler, Sanger u. s. w. waren bene et pracclare,

graphie einfuhrte, steht fest (Ritschl Opusc. IV belle et festive, non potest melius u. a. (Cic. de

142. 361. Jordan krit. Beitrage 125): dass es aber orat. Ill 101. Horat. ars poet. 428. Pers. sat,

seine Autoritat gewesen sein sollte, die die Ortho- 30 I 49. Mart. II 27). Von den Schauspielen und

graphie der offentlichen Urkunden in der Weise Concerten (vgl. Quint. VI 1, 52. Plut. Sert 5.

und gerade nur in diesem Branch beeinflusst Senec. ep. 29, 12) verpflanzte sich die Sitte des

habe, ist wenig wahrscheinlich und nicht zu be- Beifallrufens auch auf die von Asinius Polho

weisen, da gerade fur die Zeit nach dem SC de eingefiihrten Recitation en neuer Schriftsteller-

Bacchan. und vor dem Meilenstein des Popilius werke vor grosseren, geladenen Kreisen (Mart.

zu wenig inschriftliches Material zur Beurteilung X 10, 9. 17, 48. Iuv. VII 43; vgl. Friedlander

vorliegt, fjber die auffallende Schreibung Maae - Darstell. aus der Sittengesch. Roms III 317ff.

xos, die schon in dem SC de Thisbaeis von 584 = M. Hertz Schriftsteller und Publicum in Rom
170erscheint, vgl.MommsenEph.Epigr.Ip.286. 1853. Lehrs populare AufsatzeZ 368 ff.), und wie

Wann A. diese Schriften grammatischen Inhalts 40 dort der freiwillige Beifall durch erne gedungene,

veroffentlicht hatte, ist ungewiss und hiingt ab organisierte Claque verstarkt oder ersetzt wurde,

von der Datierung der gegen ihn gerichteten am auffallendsten durch Nero
,

der auch den

Biicher IX und X der Satiren des Lucilius. Da Beifallrufen nach alexandrinischem Vorbild be-

dasXI.BuchdesLuciliusbaldnach644= 110fallen stimmte, rhythmische Formen gab (Suet. Nero

muss, das II. Buch bald nach 634 = 120 (F.Marx 20. 25. Tac. aim. XVI 4. Dio Cass. LXI 20.

studia Luciliana 91ff.), so werden die Biicher LXIII 18), so nahm Ahnliches auch hier uber-

IX und X und die grammatischen Schriften des hand (Friedlander a. a. O. 320ff. Mart,

A. urn 639 = 115 anzusetzen sein. Noch bleibt zu II 74). Ein Abbild jener offentlichen Reci-

erwahnen. dass wir von Textkritik oder Interpre- tationen im Kleinen boten auch in dieser Be-

tation der Schriftsteller durch A. nichts erfahren: 50ziehung die wiihrend der cena und commi-ssaho

hier war es Stilo. der die Methode der Alexan- stattfindenden (Mart. Ill 44. 50. V 78. Iuv.

driner zugleich mit den kritiscben Zeichen in XI 177ff. Plin. ep. VI 31. Hist. aug. Sev. Alex.

Rom heimisch machte. [F. Marx.] 34. Sidon. Apoll. ep. I 2. Plut. Luc. 40). Von den

2) Accius Tulianus. Consul suffectus ohne Recitationen drang die Unsitte welter auch in

Zweifel einige Jahre vor dem Consulat des Nera- die Geriehtsverhandlungen ein (vgl. besonders

tius Priscus. seines Schwiegersohnes (83 n. Chr.). Plin. ep. II 14).

CIL IX 2451. 2452 (Saepinum). Auch in den Schulen der Philosophen nahm

3) L. Accius Iuiianus Asclepianus efltirissi- in gleichem Mass . als sich ihre Vortragsweise

musjriir). coin)s(ul suffectus, wohl im 3. Jhdt.1, der der Sophisten niiherte, der Beifall der Zu-

enr(ator) reip(ublir-ae) Utik(ensis) mit Frau und 60 horer denselben larmenden und affectierten Cha-

zwei Tochtern. CIL VIII 1181 (Utica|. Andere rakter an. wie bei den offentlichen Schauspielen,

Accii siehe unter Attins. [v. Rohden.] Concerten. Recitationen (Epictet Diss. Ill 23;

Acclamatio, das Zurufen, jede durch Zuruf, 121. Gell. VI. Plut, de audit. 15f; vgl.Fned-

sei es einzelner oder einer Mehrheit, erfolgende lander a. a. O. Ill 600ff.).

Ausserung von Freude . Beifall , Begriissung, Zurufe und Siegeswiinsche empfingcn und

Gliickwiinschen, Bitten, Unwillen, Mis»billiguiig, begleiteten auch die Wagenlenker in der Renn-

Verwiinschung u. dgl. Besondere Hervorhebung bahn (Mart. X 50. 53; vgl. Friedlander a. a.

verdienen die mit gewissen Vorkommnissen oder O. II 3 300), und auch sie pflegten diesen Beifall
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teilweise zu erkaufen (Hieron. ep. 83. Symmach. die Kaiser, vorbehaltlich der Anerkennung durch

ep. VI 42). Den Beifallrufen standen nattir- den Senat , durch die Acclamation der Truppe

lich auch Ausserungen des Missfallens (a. ad- ernannt werden (Mommsen lis 841ff.)
;

versa Cic. de orat. II 339 ;
pro Rab. 18) gegeniiber. Ferner ersetzte der anonyme Zuruf im romi-

Die Acclamation des Publicums im Theater schen Senat in gewissem Masse das dem ein-

und Circus erstreckte sich aber nicht nur auf zelnen Senator mangelnde Recht der Antrag-

die daselbst auftretenden Schauspieler , Sanger, stellung, sofern auf diesem Wege im Anschluss

Wagenlenker, Fechter u. s. w., sondern das Volk an in der Vorverhandlung gemachte Mitteilungen

hatte da auch iiberhaupt die ihm in der Kaiser- die Magistrate zur Einbringung einer Vorlage

zeit sonst nicht gebotene, wichtige Gelegenheit 10 aufgefordert werden konnten (Mommsen III

und Freiheit seine Stimmungen , Abneigungen 949ff.). ' In der Kaiserzeit entwickelte sich diese

nnd Zuneigungen , Wiinsche , Bitten und Be- Acclamation der Senatoren , indem sie ,
wie die

schwerden in Gegenwart der Kaiser offentlich Mitteilungen, an die sie sich anschloss, die relatio,

kund zu geben, bezw. diesen selber auszusprechen. so ihrerseits die Beschlussfassung anticipierte

Dies geschah erstens durch die Begriissung der oder vertrat , zu einer zweiten Beschlussform

Kaiser und anderer hoher Personen. Schon die neben dem formlichen Beschlussverfahren, das

Staatsmanner der Republik hatten ihrem Em- schliesslich durch jene vollig verdrangt wurde

pfang im Theater und Circus grossen Wert bei- (Plin. paneg. 73ff. Hist. aug. Claud. 4; Tacit. 4.

gelegt (Cic. ad Att. I 16, 11 hidis ei speeta- Cod. Theod. init. Mommsen a. a. 0.951. 1019).

culis mirandas Imor^aoiw; sine nlla pastorieia 20 Zahlreiche derartige , auf Gliickwiinsche oder

fistula auferebanms. II 19, 3. XIV 2; pro Ehrendecrete fur die Kaiser beziigliche Acclama-

Sest. 115ft. Prop. Ill 18, 18). Auch ein Dich- tionen sind uns protokollarisch (?) bei den Scri-

ter, Vergil, ist ausnahmsweise der Ehre einer ptores hist. Aug. erhalten (Anton. Pius 3; Maxim,

solchen Begriissung teilhaftig geworden (Tac. duo 16. 26; Gord. tres 5; Max. et Balb. 6—12;

dial. 13). In der Kaiserzeit beschriinkte sie Avid. Cass. 13; Anton. 1; Alex. Sev. 6—12;

sich gewohnlich auf die Mitglieder des Kaiser- Valer. 1; Claud. 4. 18; Tacit. 4. 5. 7; Prob. 11),

hauses und die diesem nachststehenden, hochst- ebenso verwiinschende nach dem Tode des Do-

gestellten Personen (Horat, carm. I 20, 3). Un- mitian bei Suet. Dom. 13 und nach dem des

ter Erheben von den Sitzen, Handeklatschen und Commodus Hist. aug. Comm. 18. 20. Dassdieses

Tucherschwenken uberbot man sich in Zurufen 30 neue, einfachere Beschlussverfahren auch in den

von Ehrennamen und Gliickwiinschen , die zum Ratsversammlungen der iibrigen Stadte des Kei-

Teil stehend waren und in bestimmten Melodien ches Aufnahme fand, beweist z. B. fiir Tyr0^^
taktmiissig abgesungen wurden (Plut. Oth. 3. puteolaniscbe Inschrift Kaibel IGI 830, 36ft.

Tac. Hist, I 72. Dio LXXIII 2. Cassiod. Varia Das Verfahren des Senats ahmten m lhren Be-

I 31; vgl. Friedlander a. a, O. II 3 267). In gluckwiinschungen der Kaiser die Arvalen nach,

der spateren Zeit wurde den hochsten Wurden- sowohl im allgemeinen als insbesondere auch

tragern des Reichs das Privilegium dieser Be- in Hinsicht auf die daruber aufgenommenen Pro-

griissung durchs Volk mit bestimmten Beschran- tokoUe (CIL VI 2086 p. 551, 16—19. 2104 p.

kungen ausdrucklich erteilt (Cod. Theod. VI 9, 2. 571, 36. 37; vgl. Marini Atti 652). Auch aut die

Procop. Goth. I 6. Johann. Chrys. horn, in Eu- 40 Versammlungen kirchlicher Wurdentrager ist,

trop. init.). Auch Wiinsche und Bitten rich- wie Casaubonus zu Avid. Cass. 13 beweist

tete das Volk durch Zuruf an die Kaiser , die diese Sitte fruhzeitig iibergegangen. Der Zurut

sich teils und hauptsachlich auf die Schauspiele diente iibrigens den Senatoren auch dazu, enien

selbst bezogen (Tac. Hist. I 32. Suet. Calig. 30. nicht zur Sache redenden oder sich in Ab-

Mart, spect, 29, 3. Gell. V 14. 29. Fronto ad schweifungen verlierenden Collegen zur Sache zu

M. Caes. II 4. 4. Dio Cass. LVII 11. LXIX 16. rufen, in welcher Hinsicht es an praktischen

Suet. Tib. 47 , aber audi andere Dinge betrafen Zwangsmitteln fehlte (vgl. Mommsen St.-R.

(Dio LVI 1. Tac ann VI 13. Plin. h. n. Ill 938ff.). Ein besonders interessantes Beispiel

XXXIV 62. Joseph, antiq. J. XIX 24f. Suet. hiefiir bietet die Rede des Claudius von Lyon

Domit. 13; Tit. 6. Plut, Galba 17). Auch Spott, 50 (vgl. Mommsen Eph. epigr. VII p. 394).

Schmahungen und Verwiinschungen wurden hier Die Acclamation der anwesenden Biirger

haufig wie gegen andere Personen, so auch gegen scheint auch in den Wahlcomitien der Kaiserzeit

den Kaiser laut (Dig. XLVII 10. 7. 8; vgl. 9, 1. bald die Aufrufung der einzelnen Stunmkorper

Tac. ann. XI 13. Tertull. spect. 16: ad nat, ersetzt zu haben (Mommsen St.-R, HI 349).

1 17. Hist, aug. Macrin. 14. Lact.de mortib. persec. Und denselben Weg wird schon im 1. Jhdt, der

17. Amm. Marc. XVI 10, 13). Endlich auch zu Kaiserzeit auch das Wahlrecht der Mumcipalstadte

ijolitischen Demonstrationen wurde diese Freiheit genommen haben (Mommsen III 350).

nicht seltenbenutzt(Friedl an dera.a.O.II»273f.).
'

Schliesslich ist noch der verschiedenen Gat-

Die A. hat aber auch in officiellen. staat- tungen von Acckmationen zu gedenken. die die

lichen Einrichtungen eine bedeutende Rolle ge- 60 Inschriften aufweisen. Unter ihnen nehmen an

spielt. So wurde" in der republicamschen Zeit Hauflgkeit die sepulcralen wohl die_ erste Stelle

der Imperatortitel von dem siegreichen Feldherrn ein. die besonders Begriissungen. Wunsche. Aui-

entweder durch Senatsbeschluss oder aber durch forderungen u. dgl. des Denkmalstifters (bezw.

die ihn mit demselben begriissende Acclamation des Lesers) an den Toten oder des Toten an

seiner Truppen erworben (vgl. Mommsen den Leser der Grabschrift enthalten
;

s. die auch

St.-R. 13 124). Und da man die Imperatoren- die sonstigen inschriftlichen Acclamationen um-

bezeichnung der Kaiser als mit jener republi- fassende Sammlung bei Ruggiero diz. eP1^™-
canischen identisch betrachtete, so konnten auch I 73—76. [Joh. Schmidt.]
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Acco, senonischer Gallier, rat seinen Lands-
leuten zum Abfall 701 = 53, der durch Caesars

pletzliche Ankunft verhindert wird; A. wird

hingerichtet, Caes. b. g. VI 4. 44. [Klebs.]

P. Accoleius Lariscolua auf Denaren des J.

711 = 43 Mommsen RMW 652 (Trad. Bl. II

549), vielleioht ein Militarquaestor des senato-

rischeu Heeres nach Mommsen a. a. 0. 659.

[Klebs.]

wurde aber verboten, Cod. Ill 7. Allerdings

wurde in spaterer Zeit von dem Erfordernisse

eines besondem Anklagers namentlich anonymen
Anzeigen gegenfiber mehrfach abgewichen: Bin-

ding de natura inquisitionis processus criminalis

Rornanorum , Habiiitationsschrift , Heidelbergae

1864, 19f., woselbst die allmahliche Verschmel-

zung der Begriffe delatio nnd accusatio nach-

gewiesen (14—19) und die inquisitorische Natur

Accommodator, ein Wort von unerklarter 10 des spateren romischen Strafprocesses behauptet

Bedeutung, wohl Bezeiehnung eines Handwerkes.
CIL VI 9105 Henna accommodator vixit an.

XL VII. [Habel.]

Accorns, wie es scheint, Name eines Gottes
auf einer bei Aix gefundenen Inschrift CIL
XII 5783, womit zu vgl. XII 5798 (Fundort
Aries) Genio Aeoro. Lafaye Bull, epigr. II 126.

[Ihm.]

Accubitum s. Sigma

wird; vgl. auch das anscheinend ohne Zuziehung

eines Anklagers vorgenommene Verfahren gegen

die Martyrer (Le Blant, les actes des mar-

tyrs Paris 1882. 169ff.). Jedenfalls erfuhr inso-

weit die inquisitorische Besehaffenheit des Straf-

processes Wandlungen, als der Kreis der zur An-

klage Berechtigten in verscliiedenen Zeiten einen

verschiedenen Umfang hatte. Die alteste Zeit

scheint dies Recht noch jedem Burger gewahrt zu

Accusatio ist die Anklage im Strafprocess 20 haben, doch waren Anklagen wider den Patron und

(Dig. XLVIII 2. Cod. IX 2) doch giebt es auch
eine accusatio suspecti tutoris (Dig. XXVI 10,

1, 7. Rudorff Vormundschaftsrecht III 176ff.

§ 193—200) und accusatio testamenti von

Seiten des Pflichtteilserbe.n (Dig. V 2, 6, 2;

vgl. Kuntze Kursus des rom. Rechts § 871.

905). Die strafrechtliche A. besteht in der tjber-

nabme der Rolle eines Verfolgers vor Gericht

und ist daher mehr als die blosse Anzeige einer

den Clienten verboten (Dion. ant. LT 10), wahr-

scheinlich wohl auch wider andere nahestehende

Personen (so mit Recht Geib a. a. O. 99). Vor

dem Volksgerichte durfte nur ein Magistrat An-

klage erheben ; war er zur Berufung der Comitien

nicht zustandig, so ersuchte er den hierzu be-

fugten um Abhaltung des Gerichtes. Liv. II 35.

61. in 11. 24. 31. 56. 58. IV 21. 44. V 11.

32. VI 1. 20. VII 4 und sonst, namentlich XLIII

Strafthat bei der Obrigkeit. Anklagerecht und 30 16. Insbesondere waren die quaestores parricidn

Anklaceform haben im Lanfn der riimiscben zur Anklageerhebung verpflichtet. Varro de 1. L.

VI 90—92. In dem spateren Processe der quae-
Anklageform haben im Laufe der romischen

Rechtsgeschichte mannigfache Abanderungen er-

fahren. Hinsichtlich des ersteren unterscheidet

man den Anklageprocess , welcher ohne einen

Anklager nicht gefiihrt werden darf, von dem
Inquisitionsverfahren , welches von Amtswegen
geleitet wird. Ob und wie weit die eine oder

die andere dieser Strafprocessformen in Rom be-

stand, ist zweifelhaft (vgl. hieriiber insbesondere

stiones perpetuae fallt das Anklagerecht einem

jeden Burger zu. Sein Missbrauch ftthrte dazu,

dass seine hiiufige Anwendung veriichtlich machte

(Quint, inst. or. XII 7, 3) und dass es durch be-

schriinkende Ausnahmebestimmungen eingeengt

wurde. Cod. IX 1 qui aceiware possunt. Dig. Ill

1. Cod. II 6 de postulaudo (vgl. hierzu Schulin

Geib Geschichte des rom. Kriminalprozesses 40 Lehrbuch der Geschichte des rom. R. 555f.

101—109. 254—261. 515—563). Man
hierbei die von Geib nicht genugend (namentlich

nicht in der Beurteilung der S. 526 Anm. 82

u. 83 angezogenen Texte) auseinandergehaltenen

Fragen unterseheiden, ob die Erhebung einer An-

klage fur das Urteil notwendig war und ob die

Obrigkeit eine Anklage veranlassen konnte oder

rausste. In der ersteren Hinsicht scheint das

romisehe Verfahren die Gnmdsiitze des Anklage- _____,_,.

processes niemals aufgegeben zu haben; vgl. 50 richterlichen Ermessens in der Beurteilung des

Auch richten sich Strafbestimmungen wider die

temeritas accusatorum (vgl. iiber diesen Begriff

Dig. XLIII 18, 1 pr. und dazu Rein das Krimi-

nalrecht der ROmer 803—21. Rudorff rom.

Rechtsgeschichte II § 138—140. Pernice M.

Antistius Labeo I 2501'.). In dem Strafverfah-

ren vor dem Magistrate , welches ursprfinglich

als extraordinaria eognitio die Ausnahme, spater

die Regel bildet, steigerte sich die Freiheit des

Cic. pro Rose. Am. 56; Verr. II 98f. Dig. I.

4. 6, 2. Dagegen waren einerseits die Vorun-

tersuchungen . wo sie im allgemeinen Interesse

notig schienen, von einer Anklage unabhangig
(Liv. XXXIX 8. 19. Dig. XLVIII 18. 22), obwohl

auch bier Anklager zugelassen werden konnten,

(Liv. XXIX 21). und andererseits suchten die

Behorden da. wo es ihnen angemessen schien

die Erhebung von Anklagen zu veranlassen (Cic

Anklagerechtes (vgl. Inst. IV 13, 11), und die

Zahl der Falle, in welchen das Gesetz ein Ein-

scbreiten von Amtswegen gebot. vemiehrten sich

(vgl. die von Geib a. a, O. 526 Anm. 82. 83

angefuhrten Texte).

Was die Form der Anklage betrifft, so musste

im Volksgerichte der Anklager den Beschuldigten

dreimal laden (diem dicerc) und konnte erst,

mchdem an drei Vorbereitungstagen in Contionen

Verr. II 92," ahnlich Val. Max. IV 1. 10, vgl. 60 verhandelt war. in den Comitien durch quarto

Cod. Theod. IX 3. 1, woselbst von einem Ankla-

ger die Rede ist, welchen publicae sotlicitudinis

ctira produxit; s. auch Biener Beitrage zu

der Geschichte des Inquisitionsprozesses Leipzig

1827, 10—15 und iiber die Veranlassung von

Anklagen von Seiten des Senats Mommsen
rom. St.-R. Ill 1067). Sogar ein Zwang zur

Anklageerhebung kam vor (Tac. Ann. IV 29),

accusatio itrinum nundinum prodicta die) eine

Verurteilung erzielen (vgl. die oben angefuhrten

Stellen aus Livius und ausserdem Liv. X 23.

XXVI 2. XXXVIII 50. 52. 56. XLIII 8. 16.

Cic. p. Mil. 36. Gellius VI 9. Val. Max. VI 1, 7.

Plin. h. n. XVIII 41 und namentlich Cic. pro

domo 45 und hierzu Mommsen in der neuen

Jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung III
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1844, 251; St.-R. Ill 355). Ein Formular des

magistratischen Anklageaktes, welcher anquisitio

hiess und in einer rogatio populi sive plebis

bestand, findet sich bei Varro de 1. L. VI 90—92.
Im Verfahren der quaestiones perpetuae stellte

der Anklager zunachst bei dem Magistrat eine

postulatio auf Erlaubnis der Anklage. Drang
er damit durch, so reichte er eine nominis delatio

ein, worauf ein contradictorisches Verfahren vor
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der A. bei der Totenfeier als zu grosser Auf-
wand untersagt (Marquardt Privatleb. I 335).
Diese Raueheraltare scheinen den turibula (-frvfua-

rrjQLa) , kandelaberartigen Opferbecken, ahnlich
gewesen zu sein. Valer. Max. Ill 3, 1 gebraucht
turibulum, als gleichbedeutend mit acerra. Vgl.
Friederichs Berlins antike Bildwerke II 164ff.

Marquardt St.-V. Ill 167f. [Habel.]

Acerrae. 1) Aiiqaai Strab. V 247. 249;

dem Magistrat erfolgte, in welchem unter anderem 1 Einw. Acerrani Plin. Ill 63, Stadt in Campanien.

auch daruber verhandelt wurde, welchem von

mehreren Anklagern der Vorrang gebuhre, Cic.

pro Cluentio 131 (siehe Divinatio). Liess der

Magistrat die Anklage zu, so trug er den Be-

schuldigten in die Liste der Angeklagten ein

{nominis receptio) und setzte einen Gerichtstag

an: Cic. Verr. II 101. Die kaiserliche Gesetz-

gebung verlangte vom Anklager eine schriftliche

Anklage (professio), wovon jedoch die zur An-

erhielt i. J. 332 die civitas sine suffragio (Liv.

VIII 17, 12. Velleius I 14, 4) und stand unter
der Jurisdiction der praefecti Capuam Dumas
(Festus p. 233. 127. 142). Von Hannibal zerstort

(Liv. XXIII 17, 7. 19, 4. Appian Lib. 63), wurde
es nach dem Kriege wieder aufgebaut (Liv.

XXVII 3). Im Bundesgenossenkriege wurde es

von den Italikern vergeblich belagert (Appian
b. c. I 42. 45); bei Erlangung des Vollbiirger-

klage verpfiichteten Behorden entbunden waren. 20 rechts der tribus Falerna zugeteilt (CIL X
Dig. XLVIII 2 1. 3 pr. § 1. 2; 1. 7 pr. Cod. IX 2, 7

vgl. Rudorff rOmische Rechtsgeschichte II § 127.

128. Zumpt das Criminalrecht der romischen

Republik I 1, 14. 121. 241. 287. I 2, 5. 143ff.

168ff. 239ff. 262ff. 324ff. II 2, 29ff. 435ff.

Walter Geschichte des rom. Rechts, B. 5 Cap.

6 S. 869ff. und fiber Constantins Edict de accu-

sationibus Klcnze in der Ztschr. f. ge-

schichtl. R. W. IX 56—90 und Binding a. a. 0. 20.

[Leonhard.]

Accusatio suspecti (tutoris) s. Postulatio
suspecti.

Accusatio testamenti s. Que re 11 a inoffi-

ciosi testamenti.

Aceluin (Plin. Ill 130; "Axedov und "Oxclov

die Hschr. bei Ptol. Ill 1, 26; Aeele bei

Brambach 947, wo Mommsens Vermutung
Cla(udia) Cele(ia) unstatthaft, da die Inschrift

alter als Claudius), Ort in Venetien, jetzt Asolo.

3757. 3758). Der liber coloniarum 229 sagt:

A. muro ducta colonia: divus Augustus deduct
iussit: iter populo debetur p. LXXX: ager eius

in iugeribus milifibus est adsignatus. Die Stadt
kam aber nicht recht zur Bliite, namentlich weil

sie durch die iJberschwemmungen des Clanis viel

zu leiden hatte (Vergil. Georg. II 225 und Ser-

vius z. d. St. Silius Ital. VIII 537). Das jetzige

Acerra nimmt die Stelle der alien Stadt ein,

30 hat aber gar keine antiken Reste. Inschriften

CIL X 3757—3759, A. erwahnt auch CIL
VI 2413. Vgl. Caporale ricerche flsiche stati-

stiche topograflche storiche dell' agro acerrano.

Napoli 1859. Beloch Campanien 382—384.
Not. d. scavi 1889, 367.

2) 'Ayjooai Polyb. II 34, 4; Axeooai Plut.

Marcell. 6. Strabo V 247. Zonaras VIII 20;
Einw. 'Ay/.QQaToi Steph. Byz. , Stadt der Insubrer,

in den Kampfen mit den Romern von Bedeutung

Wahrscheinlich municipium (Quattuorvirn CIL 40 besonders, weil es den tlbergang fiber die Addua

V 2091. 2092. 8808) und zur tribus Claudia

gehOrig (Kubitschek Imp. Rom. tributim discr.

105), im 6. Jhdt. Bischofssitz (Paulus Diac. hist.

Longob. Ill 26: Aqncllus de Actio). Vgl. Momm-
sen CIL V p. 198. 1069. [Hulsen.]

Acerra. 1) Weihrauchkastchen , aus Erz

oder Marmor {arcula turaria Festus ep. p. 18, area

turalis Serv. Aen. V 745 ; vgl. hfiavwrgis), aus

welchem beim Opfer der Weihrauch genommen

beherrschte; nach der Schlacht von Clastidium
erobert und zerstort. aber spater wieder aufge-

baut, Die Tab. Peut. (vgl. Geogr. Rav. IV
39 p. 252 P.) setzt es an die Strasse von Cre-

mona nach Laus Pompei, 13 mp. vom ersteren,

22 mp. vom zweiten, wodurch sich die Lage auf

das heutige Pizzighettone bestimmt. Vgl. Momm-
sen CIL V p. 696.

3) Acerrae Vatriae werden nur von Pli-

wurde, um fiber den Altar gestreut zu werden. 50 nius III 114 als untergegangenes Oppidum der

Verg. Aen. V 745. Hor. carm. Ill 8. 2. Ovid met
VIII 266. XIII 703; ex Pont. IV 8, 39; fast

IV 934. Pers. 2, 5 u. a. Ein Opfergehilfe.

meist ein Opferknabe (caniillus). trug das Kast-

chen (Suet. Tib. 44; Galb. 8. CIL VI 2104a 16,

dazu Henzen Acta fratr. arv. 31) und trat beim
Opfer , ebenso wie der Gehilfe mit der Opfer-

kanne (praeferictdum) dem Opfemden zur Seite.

Abbildungen s. bei Walz Turibuli Assyrii de-

scriptio, Tubingae 1856. Daremberg et Saglio 60
Dictionnaire I 22. Baumeister Denkmal.'Nr.

1306. 1799.

2) Kleiner tragharer Raucheraltar (Festus ep.

p. 18. Verg. Aen. IV 453 turicrema ara. Darem-
berg et Saglio p. 348), auf welchem neben der

Lagerstatte eines Toten Weihrauch angezfindet

wurde. Nach Cicero de leg. II 60 wurde durch

eine Bestimmung der 12 Tafeln der Gebrauch

Sarranaten in Umbrien genannt; die Lage un-

gewiss. [Hiilsen.]

Acerronia (Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 34

p. 277 P.). Stadt in Lucanien an der Strasse von

Tegianum nach Salernum, 5 mp. von Forum
Popilii (la Polla), jetzt Acerno am Fuss des

Monte Balado. [Hulsen.]

Acerronius. 1) Cn. Acerronius fir optimus

Cic. pro Tull. 16. 17. [Klebs.]

2) Cn. Acerronius Proculus . Consul ordi-

narius im J. 37 n. Clir. mit C. Petronius Pon-

tius Xigrinus, fasti Antiates CIL X 6638 C 1.4.

CIL II 172. Papers of the american school of

classical studies at Athens I 50ff. nr. XXVI
(Assus). Suet. Tib. 73. Tac. ami. VI 45 (und

dazu Nipperdey). Dio ind. LIX. LVIII 27, 1.

LIX 6, 5. Proconsul, vielleicht von Achaia nach
dem J. 44, da diese Provinz in den J. 15—44
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von den Legaten Macedoniens verwaltet wurde,

CIA III 611 (Statue auf der Akropolis zu Athen);

vgl. Marquardt St.-V. 12 331.

3) Acerronia, Vertraute der Agrippina, ge-

totet im J. 59 n. Chr., Tac. ann. XIV 5f. Viel-

leicht Tochter des Vorhergehenden. [v. Rohden.]

Aceruntia (so die Inschr. GIL IX 417

aua der Zeit des Iulian ;
patronus Acerentinorum

GIL X 482 etwa aus derselben Zeit; Acheruntia

Gramm bestimmt. Vgl. Hultsch Griech. u. riim.

Metrologies 116f. 118. 122. [Hultsch.]

4) Irdene und eherne, nach Cassiodor Patrol.

LXX 1209 auch silheme, (nach Suidas s. ag-

jxovia aus verschiedenen Stoffen verfertigte) Ge-

fasse, die rait einem Stabchen geschlagen einen

harmonischen Ton von aich gaben , eine Art
Glockenspiel, s. Bellermann zu Anon, de mus.

p. 28 ; erfunden vom Komiker Diokles nach Suidas

oder Acherontia die Hss.) , Stadtchen auf einer 10 s. Awxtijs, vielleicht Diokles von Elea nach Volk

jahen AnhOhe am Monte Vulture in Apulien, an

der Grenze von Lucanien (Hor. Od. Ill 4, 14

mit den Scholien). Colonie muss es schon spa-

testens Ende der Republik gewesen sein, nach

der Inschrift IX 6193 (vgl. p. 694) Ilviri itferum)

piscinam re[fieiundam] dec. sent. co[eraverunt].

Auf Herculescult (Hercules Acheruntinus OIL
IX 947) und Weinbau deutet die Inschrift eines

Glasbechers (Garrucci vetri T. 35, 1 p. 69):

mann zu Plut. de mus. p. 139, von Pythagoras

bezw. den Pythagoreern zu harmonischen Ver-

suchen verwandt bei Boethius de mus. 1 11 p. 198

Priedlein, bei Nicomachus von Gerasa p. 13 Meib.

unter dem Namen texidts und bei Porphyrius

ad Ptol. I 8 p. 293 Wallis als tQvjiha ij ayyua.

Esmann de organis Gr. mus. 9. [Graf.]

Achabara (^AyafSaowr jchga Joseph. B.

Jud. II 20, 6; identisch damit ist jedenfalls

Or-fitus et Gonstantia in nomine Hercidis Ace- 20 'Ayagd^tj in der Parallelstelle Joseph. Vita 188),•'
'

l --- TT -' Ort in Obergalilaa, den Josephus im jiidischen

Kriege befestigte, wahrscheinlich das heutige

'Akbara ca. 1 St. stidlich von Safed (Robinson
n. bibl. Forschungen 95). [Benzinger.]

Aeliiieiiicilis, ein bernsteinfarbiges, blatter-

loses Zauberkraut Indiens, dessen Wurzel, zu

Kiigelchen gcformt und bei Tag in Wein einge-

geben, Verbrecher nachts durch Qualen und
mancherlei Gottergesichte zu gestehen zwingen

rentino (= vinum Aeeruntinum) bibatis. Vgl

Cavedoni Bull, dell' Instit. 1859, 62. Wegen
seiner festen Lage wird es in den Gotenkriegen

des 6. Jhdts. Offers genannt (Procop. b. G. Ill

23: (pQOVQtov h AevxavoTs tyvQ<6xarov ayytoia

jitj twv KakafSglas oqiwv xdfisvov, omsq 'Aysgovzida

xcdovoi'PcouaTot; vgl. Ill 26. IV 26. 34). Jetzt

Acerenza. Inschr. CIL X 417. 419. 420. 6193.

6194. 6403—6405. Ephem. epigr. VIII 82—84.

Confus Plinius III 73: in peninsula (Bruttia) 30 sollte. Vor ihm scheuten die Stuten, daher es

fluvius Acheron (a. d. Nr. 5) a quo oppidani

Acheroniini. [Hiilsen.]

Acerro (Tab. Peut., Acerbo G. Rav. IV 20),

Station an der von Emona nach Siscia fuhrenden

Strasse, m. p. XVIII wsw. von Emona (Laibach),

XIV von Ad Praetorium (jetzt Treffen), etwa bei

dem heutigen Weixelburg in Krain zu suchen.

[Tomaschek.]

Acerusa, Ortlichkeit bei Capua, nur bekannt

auch hippophoban hiess. In die feindliche Schlacht-

reihe geworfen zwang es diese zur Plncht (Plin.

n. h. XXIV 161. XXVI 18 aus Asklepiades,

Zeitgen. d. Pompeius). [Riess.]

Achaeorum portus s. Ayai&v li/tr/v.

Achaia. 1) Im allgemeinen jeder von dem
Volksstamme der 'Ayaioi bewohnte Landstrich,

in den homerischen Gedichten als Bezeichnung

des gesamten Griechenlands gebraucht (II. I

dem feriale Campanum v. 387 n. Chr. (CIL 40 254. VII 124. Od. XI 166. 481. XIII 249. XXIII

X 3792), wo zum 15. October notiert ist: ren-

demia Acerusae. [Hiilsen.]

Acesta s. Segesta.

Aeestes s. Aigestes.
Acetabulum (s. auch Oxybaphon). 1) Ein

Gefass zur Aufbewahrung des Essigs, welches

bei Tische zum Gebrauch fiir die Speisenden auf-

gesetzt wurde (Isid. etymol. XX 4, 12, von

Ulpian Dig. XXXIV 2, 19, 9 unter silbernen

68). Dieser Sprachgebrauch wurde von den

Romern nach der Unterwerfung Griechenlands

wieder aufgenommen, indem sie das ganze Hellas

mit Ausnahnie von Thessalien, Akarnanien und

Aetolien, welche zu Makedonien gerechnet wur-

den, als prorinckt Achaia bezeichneten (Strab.

XVII 840; vgl. iiber die Modiflcationen des Na-

mens A. Curtius Peloponnes I 111). Im streng

geographischen Sinne bezeichnete ' Ayaia teils

Geriitschaften aufgefuhrt), sodann ganz im all- 50 den siidostlichsten Teil Thessaliens (Herod. VII
" - "^ ' *'' '---* ^ ,TTTT

173), vermutlich die iiltestc Heimat der 'Ayaioi,

gewflhnlich zur Unterscheidung vom peloponne-

sischen Achaia 'Ayaia <P9icozig genannt (vgl.

iiber dieses den Art. Thessalien) teils und ins-

besondere die nordliehe Kiistenlandschaft des

Peloponnes, ihrer Lage nach auch Alyia).6; oder

Alyid/.sia genannt (Strab. VIII 383. Paus. II 5,

6 u. o.), welche einst von Pelasgern und Ioniern

bewohnt. in den Zeiten der dorischen Wanderung

gemeinen ein Gefass (Quintil. inst. orat. VIII

6 , 35) , z. B. der Becher der Taschenspieler

(Sen. epist. 45, 7).

2) Nach der Form dieses Gefasses, welches

oben nur einen schmalen Rand und eine nicht

allzu enge Offnung hatte, dann kelchartig ein

wenig sich erweiterte, nach uuten aber bis zum
Fusse wieder sich verengerte, werden von Plin.

n. h. IX 85. 91. XVIII 245. XXI 92. XXVI
58. XXVIII 179 verschiedene ahnlich gestaltete 60 von den mehr und mehr aus den iibrigen Teilen

HShlungen bei Tieren und Pftanzen (z. B. die

an den Fangarmen der Polypen) acetabula ge-

nannt.

3) Ein rOmisches Hohlmass (griech. o^vjiacpov)

sowohl fiir fliissige als trockene Gegenstande = V4
hemina = i/s sextarius — 0,068 Liter. Nach
dem Gewichte des das Gefass fullenden Weines

wurde dasselbe zu 2^2 romischen Unzen = 68,2

des Peloponnes verdrangten Achaeern in Besitz

genommen worden war. Vgl. O. Hoffmann
Die Griechischen Dialekte in ihrem histor. Zu-

sammenbange (Gottingen 1891) 4ff.

Die Landschaft Achaia ist nur gegen Norden,

wo sie in ihrer ganzen Ausdehnung vom Meere

bespiilt wird, und gegen Suden, wo der hOchste

Riicken der miichtigen nordarkadischen Gebirge,
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des Erymanthos, der Aroania, Krathis, Chely-

dorea und Kyllene, die Wasserscheide und mit
wenigen Ausnahmen auch die politische Grenze
bildet, von der Natur selbst abgegrenzt: im
Westen hangt sie durch eine breite Alluvial-

ebene, welche sich von den westlichen Abhiingen

der achaeisch-eleischen Gebirge bis zu dem fel-

sigen Vorgebirge Araxos erstreckt, mit der Land-

schaft Elis zusammen ; als Grenzscheide zwischen

Schon die altionische BevoTkerung, die nach
Strabon VIII 386 nicht in befestigten Stadten,

sondern in offenen Komen wohnte, bildete einen

Bund von zwOlf Geineinden, welcher seinen reli-

giosen Mittelpunkt im Tempel des Poseidon
' EXixcbvio; in Helike hatte (Herod. I 145.
Strab. VIII 383. Paus. VII 24, 5). Die Achaeer
behielten, wie uns uberliefert wird, nachdem
sie die Landschaft erobert und die alten Be-

beiden gait der kleine Fluss Larisos, an welchein 10 vvohner teils vertrieben, teils unterworfen hatten,

die Achaeer einen Tempel der Athene Larisaia

errichtet hatten (Paus. VII 17, 5). Gegen Osten

war die Grenze schwankend, indem in der alt-

ionischen Zeit und spater wahrend des achaeisehen

Bundes das Gebiet der Stadt Sikyon als zu

Aigialeia oder Achaia gehorig betrachtet wurde

:

sonst gait der kleine Fluss Sythas als Grenze

zwischen dem Gebiete von Pellene, der ost-

lichsten achaeisehen Stadt, und der Sikyonia

jene alte Gauverfassung bei, nur dass sie die

friiheren offenen Komen in befestigte Stadte
verwandelten, deren jede mit ihrem Gebiete in

sieben bis acht Demen geteilt war (Strab. VIII
386). Diese alten zwOlf Stadte waren Dyme,
Olenos, Pharai, Tritaia, Patrai, Rhypes,
Aigion, Helike, Bura, Aigai, Aigeira und
Pellene; drei derselben,01enos, Rhypes und Aigai,
wurden schon friihzeitig von ihren Bewohnern ver-

(Paus. VII 27, 12). Die so abgegrenzte Land- 20 lassen, und statt ihrer zwei kleinere Ortschaften,

scbaft besitzt nur eine grossere Ebene, unmittel-

bar siidostlich vom Vorgebirge Araxos, welche

das Gebiet der Stadt Dyme bildete: sonst ist

sie durchaus von Gebirgen eingenommen, teils

von den nordlichen Abhiingen und Vorbergen

der oben genannten arkadischen Grenzgebirgc,

teils von einem weit nach Norden vortretenden

selbstandigen breiten Massengebirge, dem Pan-
achaikon (Polyb. V 30). An den nordlichen

Leontion und Keryneia, als selbstandige Bun-
desmitglieder aufgenommen. Helike wurde im
J. 373 v. Chr. infolge eines furchtbaren Erdbebens
vom Meere verschlungen (Polyb. II 41). Die
Verfassung dieses Bundes scheint im allgemeinen
eine ziemlich lose gewesen zu sein; die Ein-
richtungen der einzelnen Staaten aber galten in

ganz Griechenland als Muster gliicklicher Ver-
einigung strenger Gesetzlichkeit und echter Frei-

Fuss dieser Berge hat sich an vielen Stellen ein 30 heit (Polyb. II 38. Strab. VIII 384). Vgl. iiber

schmaler flacher Kiistensaum angesetzt, der seine

Existenz durchgitngig den zahlreichen Giess-

bachen verdankt, welche von den Bergen herab

dem Meere zustrdmen; um die Mundungen der-

selben haben sich meist kleine Strandebenen in

Form eines mit der Spitze nach Norden gekehrten

Dreiecks gebildet, welche der Kiiste ein eigen-

tumlich ausgezacktes Ansehen geben. Die wich-

tigeren unter jenen Giessbachen sind der Pieros

die achaeische Landschaft: Merleker Achaicorum
libri. Darmst. 1837. E. Curtius Peloponnesos
I 404—495. C. Bursian Geogr. v. Griechenl.
II 309ff. C. Neumann u. J. Partsch Phy-
sikalische Geogr. von Griechenland (Breslau 1885)
141. 184f. 258f. 353. Lolling Hellen. Landes-
kunde 166ff. und in Badekers Griechenland
(Leipzig 1888) 29ff. 245ff. 332. F. v. Duhn
Athen. Mitth. Ill 60ff. A. Philippson Der

und Selinos, welche am Erymanthos, der Burai- 40 Peloponnes. Versuch einer Landeskunde auf
kos, der am Aroaniagebirge, der Krathis, der an

dem Berge gleichen Namens, der Krios, der an

der Chelidorea, und der schon erwahnte Sythas,

der an der Kyllene entspringt; von den vom Pan-

achaikon herabkommenden Fliissen nennt Pausa-

nias (in der Reihenfolge von Westen nach Osten)

den Glaukos, Charadros, Selemnos, Bolinaios, Phoi-

nix und Meiganitas. Die zahlreichen Berge, welche

die Landschaft bedecken, thun iibrigens derFrucht-

geologischer Grundlage (Berlin 1891) 114ff.

Geschichte. Am Ausgang wie bei dem
Beginne der griechischen Geschichte tritt der

Name der Achaeer mit besonderer Scharfe hervor.

An diesen Stammesnamen kniipfen sich die

Mythen und sagenhaften Traditionen der Hel-
lenenwelt von den ruhmreichen Thaten der alt-

griechischen Helden vor der grossen thessalisch-

dorischen Volkerwanderung , welche die alten

barkeit derselben wenig Eintrag, denn sie sind 50 Zustande von Grand aus zertriimmerte und da-

wenigstens in ihren untern Abhiingen ebenso

wie die Strandebenen fiir Wein- und Getreidebau

trefflich geeignet, die beide auch von den jetzigen

Bewohnern mit Erfolg betrieben werden ; die

hoheren Partieen waren im Altertume mit

dichten, jetzt leider sehr gelichteten Waldungen
bedeckt, welche zahlreiches Wild enthielten.

weswegen neben Zeus (Zcvg 'Afiaoio; in Aigion

Paus. VII 24, 2) und Poseidon, dem Stamm-

durch der Ausgangspunkt ward fiir die geogra-
phisch- politische Verteilung der griechischen

Stiimme, der wir in der helleren historischen

Zeit begegnen ; und ebenso sind es Achaeer,
welche den letzten Kampf frcier Hellenen gegen
die weltbeherrschenden Italiker zu bestehen ver-

suchen und nach denen das unterworfene Griechen-
land den Namen erhalt, welchen es als rflmische

Provinz bis zum Untergang des Romerreichs ge-

gotte der altionischen Bevolkerung (IJoatidmv 60 fiihrt hat. Ehe wir das politische Auftreten

' Ehxwnog in Helike; vgl. E. Rohde Rhein.

Mus. XXXVI 407), besonders Dionysos, Demeter

(in Aigion unter dem Beinamen Jlavayaia, Paus.

VII 24, 3 ; vgl. die Demeter 'Ayaia in Boeotien)

und Artemis (Aayoia in Patrai, welcher Wild-

schweine. Hirsche und Rehe geopfert wurden.

Paus. VII 18, 8ff.) bei den Achaeern verehrt

wurden.

der Achaeer in den letzten Zeiten Griechen-

lands betrachten, miissen wir in Kiirze einen
Abriss geben von der historischen Entwicklung
des Volksfragments, welches nach der Zersplitte-

rung und Vernichtung des grossen (vordorischen)

Achaeerstammes jenen Teil des europaischen
Griechenlands behauptete, der spater das Kern-
land des achaeisehen Bundesgebiets geworden ist.
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In neuerer Zeit pflegt der Achaeername in

sehr verschiedenem Sinne angewandt zu werden,

wodurch eine Einigung uber seinen historischen

Gehalt, fiber die Frage, was die Griechen zu den

verschiedenen Zeiten unter ihm vevstanden haben,

sehr erschwert wird. Vgl. bierilber die Bemer-

kungen von Wilamowitz Eurip. Herakles 1 274.

Der machtige, fur uns fast nur in seinen Folgen

erkennbare Stoss der dorischen Einwanderung hat

Jahrhunderte und die glanzenden Zeiten Griechen-

lands in Betracht kommen, einerseits nur unvoll-

kommen bekannt, andererseits arm an Ereignissen

von heherer Bedeutung. In den ersten Zeiten

nach der dorischen Occupation des Peloponnes

bestand audi in Achaia noch geraume Zeit die

monarchische Regierungsform. Die Tradition

lasst dem Tisamenos seine Nachkommen in un-

unterbrochener Reihe bis auf Ogyges folgen

die altachaeischen Staaten im Peloponnes, wenn 10 (Polyb. II 41,5). Es scheint, dass unter diesen

auch nicht so schnell wie die Sage will, iiber

den Haufen geworfen, so doch in ihren Grund-

festen erschiittert. Nach langen wechselvollen

Kampfen haben die dorischen Eroberer die

Achaeermacht allmahlich im Siiden und Osten

der Halbinsel fast vollstandig beseitigt. Das

Schicksal der vordorischen Bevolkerung des Pelo-

ponnes war sehr verschieden. Ein Teil derselben

ist nach Kleinasien gegangen, z. B. die Neleiden

pelopidischen Ftirsten, welche die einzelnen Stadte

beherrschten , einer , wahrscheinlich zu Helike,

der alten Landeshauptstadt, als Oberkonig ge-

schaltet hat (Paus. VII 6, 1. 7, 1). Wann das

Konigtum bei den Achaeern aufgehOrt hat, wissen

wir naturlich nicht. Als Name des letzten

Konigs wird Ogyges genannt (Polyb. II 41, 5).

Wie alle KtSnigslisten der alteren Zeit, so sind

auch diese erst nachtraglich zurechtgemacht und

von Pylos (die den Ioniern von Helike sehr 20 genealogisch angeordnet worden.

nahe verwandt gewesen sein milssen) , ein " TT~ i j~tt-« *

anderer Teil dagegen — es sind dieses die

Triimmer des achaeischen Stammes, mit denen

wir uns hier zu beschaftigen haben — gewann

im Peloponnes selbst neue Sitze. Achaeer von

Argos, welche der Tapferkeit der dorischen Ein-

wanderer weichen mussten, dazu wohl stamm-

verwandte Fluchtlinge aus dem Eurotasthale,

wandten sich durch das innere Land nach der

Dem Untergang des KOnigtums folgte nicht, wie

sonst fast uberall in Griechenland, eine aristokra-

tische Herrschaft, sondern eine Demokratie (Pol.

II 41, 5. Strab. VIII 384), die allerdings von der

absoluten Demokratie spaterer Zeiten weit entfernt

war. Die zwolf achaeischen Cantone erscheinen

schon in alter Zeit zu einem Staatenbund ver-

einigt, der seinen Mittelpunkt in Helike hatte.

Die inneren Verhaltnisse dieser Bundesgemein-

Nordkflste der Halbinsel (dem AlyiaUg oder 30 schaft, soweit dieselbe uber die gemeinsamen

der Alyta).ua) und warfen sich auf die hier seit

Alters angesessenen Ionier. Die Tradition lasst

den Orestiden Tisamenos diese Achaeer fuhren

und die Ionier in einer Schlacht besiegen (vgl.

Apollod. II 8, 2ff. Paus. II 18, 5. 38, 1. VII

6, 2. 0. Muller Dorier I 63). Die Ionier

wichen anfangs zurtick nach Bura und Helike; in

letzterer Stadt belagert, sollen sie endlich das

Land verlassen haben, urn nach Attika uberzu

Festversammlungen bei dem Heiligtum des

Poseidon Helikonios hinausging, sind nicht naher

bekannt. Uberhaupt trat dieser alte achaeische

Bund viele Jahrhunderte lang mit der allgemeinen

Geschichte Griechenlands kaum in Beruhrung; die

angestammte Abneigung gegen die Dorier veran-

lasste die Achaeer sich bis in die Zeiten des

peloponnesischen Krieges hinein dem Einfluss

der machtlg emporstrebenden Spartaner zu ent-

siedeln (Herod. I 145. VIII 73. Ephoros bei40ziehen. Und wie sie aus derselben Stimmung

Muller FHG I 237. Polyb. II 41. Paus. VII 1, 2)

Eine historische Analyse dieser Traditionen ist

nicht moglich. Es soil hier nur auf dieselben

hingewiesen werden. Jedenfalls drangen infolge

der Volkerbewegungen im Sflden und Osten des

Peloponnes zu jener Zeit Ziige auswandernder

Achaeer in die Aigialeia ein und gewannen von

Osten gegen Westen vordringend zunachst wahr-

scheinlich das Kflstenland, d. h. die Uferlandschaft

sich lange Zeit von den olympischen Spiclen

fern hielten, so sind sie auch wahrend des grossen

Nationalkriegs gegen die Perser neutral und

teilnahmlos geblieben. Hire Bedeutung wahrend

der alteren Jahrhunderte der griechischen Ge-

schichte beruht hauptsachlich darin , dass ihre

Stadte die Ausgangspunkte fur eine ausgedehnte

Colonisation Unteritaliens waren. Als die Stadte

Grossgrieehenlands nachmals von heftigen inneren

korinthischen Golfe, von der Westgrenze des 50 Unruhen zerriittet wurden. suchten dieselben bei

sikyonischen Gebiets bis zu dem Gebirge Panacha

ikon. Die patraeische Ebene ist dagegen an-

scheinend erst spater erobert worden. In dem

neu gewonnenen Lande besetzten die Achaeer die

von den ionischen Gesehlechtern geraumten festen

Hauptpliitze der einzelnen Cantone , die erst seit

dieser Zeit zu wirklichen Stadten erwachsen sein

sollen [Strab. VIII 386). Als Namen der zwOlf

achaeischen Stadte giebt Herodot (I 145) an:

den peloponnesischen Achaeern Schutz und Ab-

hilfe wider die anarchischen Bewegungen und

fiihrten bei sich die Verfassung des Mutterlandes

ein (Pol. II 39, Iff. Strab. VIII 434).

Je lebhafter sich das politische Leben in

ganz Griechenland seit den Perserkriegen ge-

staltete, je sehroffer der Gegensatz zwischen der

athenischen und der spartanischen Machtsphiire

sich entwickelte. um so schwieriger ward es fur

Pellene, Aigeira , Aigai. Bura, Helike, Aigion, 60 die Achaeer. die friihere Abgeschlossenheit von

Bhypes. Patrai. Pharai, Olenos, Dyme und

Tritaia. Es sind dieses die Hauptplatze des

Landes; neben ihnen bestanden kleinere Ort-

schaften, die sich zu den Vororten , wie Demen
zur Hauptstadt verhielten (vgl. Strab. VIII 386).

Die Geschichte dieser Achaeer, mit denen die

im Lande zurvickgebliebenen Ionier wohl all-

mahlich versehmolzen sind, ist, soweit die alteren

den grossen Bewegungen der hellenischen Po-

litik auf die Dauer zu behaupten. Wir sehen,

wie seit der Mitte des 5. Jhdts. v. Chr. die

hellenischen Grossstaaten riicksichtslos , sobald

es in ihrem Interesse liegt, in das achaeische

Stilleben zerstorend eingreifen. Man wird den

Grand hierfiir in strategischen Gesichtspunkten

suchen durfen. So hatte schon Perikles die
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Achaeer einmal genOtigt (454 v. Chr.) voriiber-

gehend in die kiihn aufstrebende athenische

Symmachie einzutreten (Thuk. I 111 vgl. 115.

Busolt Griech. Gesch. II 505). Und in dem
peloponnesischen Kriege , der auch die stille

Achaeerkiiste nicht unberuhrt liess, folgte die

Ostliche Bundesstadt, Pellene, dem Beispiel

ihrer dorischen Nachbarn und ergriff die Partei

der Spartaner (Thuk. II 9). Dagegen liess sich

Patrai, die bedeutendste Stadt des Westerns,

im J. 418 durch Alkibiadcs, der auch sonst

den korinthischen Golf vollkommen zu einem
athenischen Gewasser zu machen strebte, eine

Zeit lang in die Verbindung mit Athen hinein-

ziehen (Thuk. V 52. Cur this Peloponnes I 437;
Griech. Gesch. II 596. A. Holm Griech. Gesch.

II 459. Vgl. auch CIA IV 1 S. 165 n. 53b
Belobigungsdecret fur den Achaeer Lykon.
A. Wilhelm Herm. XXIV 113). Indessen

konntcn sich die Achaeer auf die Dauer dem
immer starker werdenden Zuge der Verhaltnisse

und der steigenden Macht der Spartaner nicht

entziehen: auch sie erscheinen seit dem Aus-
gang des 5. Jhdts. v. Chr. vollstandig unter

dem Einfluss der lakedaemonischen Politik

stehend. Nach der Schlacht bei Mantineia
(418 v. Chr.), welche die Macht der Spartaner
im Peloponnes wieder bedeutend hob, erhielten

die achaeischen Stadtverfassungen eine niehr

oligarchische Gestalt (Thuk. V 82), und spater

sehen wir die Achaeer wiederholt auf Seiten

der Spartaner tapfer kampfen. Ihre lange
Neutralitat hatte sie keineswegs unkriegerisch

gemacht; vielniehr hatten sie, wie die benach-
barten Arkadier, ihre Kraft wiederholt als Sold-

ner erprobt. Ein grosser Teil der Hellenen Jes

Kyros und Xenophon, deren Heldenthaten die

Anabasis besclireibt , bestand aus achaeischen
Hopliten. Ihre Tapferkeit gliinzte nicht minder
in dem boeotisch-korinthischen Kriege. Naclidem
sie schon in der letzten Zeit des peloponnesischen
Kriegs samtlich fiir Sparta gekampl't (Thuk. II

9. Xen. Hellen. Ill 5, 12), stritten sie in der

blutigen Schlacht bei Nemea (394 v. Chr.) eifrig

gegen die antispartanische Coalition (Xen. Hellen.

IV 2, 18ff. Curtius Griech. Gesch. Ill 172.

Holm Griech. Gesch. Ill 44). So lag es denn
auch ganz im Interesse der Spartaner. im J. 391
die Achaeer, die damals auch auf der gegen-
iiberliegenden Kiiste festen Fuss gefasst und
Kalydon an sich gezogen hatten, gegen die

Angriffe der Akarnanen kriiftig zu unterstutzen

(Xen. Hellen. IV 6, 1. Holm Gr. G. Ill 60.

B. Weil Zeitschr. f. Num. IX 1882, 200. Uber
die Besitzergreifung von Naupaktos : Diod. XV 76).

Inzwischen nahten allmahlich die stiinnischen

Zeiten. welche dem alten Achaeerbund ein Ende
bereiten sollten. ALs dauemdes Werkzeug der

spartanischen Politik hatten die Achaeer in dem
boeotischen Kriege die Spartaner eifrig unter-

stiitzt (vgl. Xen. Hellen. VI 2, 3. Diod. XV 31);

noch unmittelbar nach der Schlacht bei I.euktra

(371 v. Chr.) stiess ihr Aufgebot zu dem Heere,
welches Archidamos zurBettung der geschlagenen

Spartaner nach Boeotien fuhren sollte (Xen.

Hellen. VI 4, 17ff. E. v. Stern Geschichte der

spartan, und theban. Hegemonie vom Konigs-
frieden bis zur Schlacht bei Mantinea. Dorpat

Pauly-Wissowa

1884, 139. Holm Griech. Gesch. Ill 114).

Als infolge dieser Schlacht das stolze Gebaude
der spartanischen Macht zusammenzusinken be-

gann, sollen die Achaeer, noch ehe die Folgen
jenes blutigen Tages uberall klar wurden, von

den Lakedaemoniern und Thebanern zur Bei-

legung ihres Streites berufen worden sein (Polyb.

II 39, 8ff. Dazu E. v. Stern a. a. 0. 153ff.).

Der Zusammensturz der spartanischen Herr-

10 schaft machte die Achaeer nicht selbstandig. An
Macht und Zusammenhang noch neuerdings stark

geschwacht durch den Untergang von Alt-Bura

(vgl. Cuitius Pelopon. I 470) und ihrer

Hauptstadt Helike, die (373 v. Chr.) bei einem

furchtbaren Erdbeben vom Meere verschhmgen
wurde (Curtius a. a. 0. 466 f. 489 f. C.

Neumann u. J. Partsch Physikalische

Geogr. von Griechenland 324f.), verloren sie

im J. 367 auch ihre Besitzungen auf der aeto-

20 lischen Kiiste an die durch Epameinondas unter-

stfitzten Aetoler (Diod. XV 75. v. Stern a. a.

0. 206). Es stand das im Zusammenhang mit

der damals von Epameinondas gegen Achaia be-

folgten Politik; die Achaeer hatten namlich seit

dem leuktrischen Kampfe sich wieder, wie in

fruheren Zeiten, neutral zu halten versucht; nun
unternahm der grosse Thebaner seinen dritten

Zug nach dem Peloponnes (367) und nOtigte die

Achaeer jene Platze aufzugeben, sich selbst aber

30 der thebanischen Hegemonie unterzuordnen

(Stern a. a. 0. 205). Das hatte jedoch keinen

Bestand. Epameinondas hatte kliiglich die da-

mals bestehenden oligarchischen (aristokratischen)

Verfassungen der Stadte geschont; die Arkader

aber, damit hOchst unzufrieden, veranlassten die

schroff demokratische Partei zu Theben dieses

Verfahren zu missbilligen. Nun erschienen the-

baniscbe Hannosten in Achaia, richteten hier

Demokratien ein und vertrieben die bisherigen

40 Machthaber aus den Stadten. Diese, an Zahl

sehr bedeutend, vereinigten sich bald darauf,

nahmen ihre Stadte wieder ein, setzten sich in

Besitz ihrer alten Gewalt und unterstutzten

seitdem die Spartaner mit grossem Eifer im
Kriege (Xen. VII 1, 41—44. 2, 18. 4, 17. 5,

1—3. 18. Diod. XV 75. Vgl. Stern a. a. 0.

206ff. Holm Griech. Gesch. Ill 135). Die
aristokratische Begierungsform der Achaeer wird

uns durch den Wortlaut des Biindnisvertrages

50 urkundlich beglaubigt, der kurz vor der Schlacht

bei Mantineia (unter dem Archontat des Molon,

362/1 v. Chr.) zwischen Athen einerseits und den
Achaeern, Arkadern,Eleern undPhliasiern anderer-

seits auf Anregung der peloponnesischen Staaten

abgeschlossen wurde: CIA II 57 b. 112. Ditten-
berger Svll. 83. U. Kohler Athen. Mitth.

I 197ff. B. Weil Zeitschr. f. Num. IX 201.

E. v. Stern Gesch. der spartan, und theban.

Hegemonie 238, 2. Pohlmann Handb. der

CO Altertumswiss. Ill (1889) 426. A. Holm Griech.

Gesch. Ill 143.

Die systematische Zuriickhaltung der Achaeer
von der allgemeinen griechischen Politik hatte

mit dem peloponnesischen Kriege ihr Ende ge-

funden; aber die Schicksale. welche sie seitdem

erfahren, hatten nur dazu beitragen kOnnen den
schwachen Staatenbund immer mehr zum Werk-
zeug fremder Interessen zu machen und seine

6
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Zerbrockelung vorzubereiten. Unci die Zeit dieser

alhnahlichen Auflosung des alten Bundes war

nahe. Noch haben die Achaeer an den letzten

Kampfen der Hellenen gegen die kraftvolle,

aber alles verschlingende makedonische Su-

prematie teil genommen: der demosthenische

Bund gegen Philipp umfasste auch sie (Pint.

Dem. 17); sie kampften mit in der Schlacht

bei Chaironeia (338 v. Chr.) und erlitten einen

empflndlichen Vevlust (Paus. VII 6, 3, vgl. VI

4, 4). Und nachher haben sie auch, Pellene

ausgenommen, an der ungliicklichen Erhebung

des spartanischen Konigs Agis gegen den Eeichs-

verweser von Makedonien , Antipater , teil ge-

nommen, im J. 330 v. Chr. (Grote history of

Greece (Mcissner) VI 665. Droysen Gesch. des

Hellen. I 1, 395. E. Weil Zeitschr. f. Num.
IX 201). Aber die schwere Leidenszeit, welche

die Kampfe der Diadochen und Epigonen, die

gerade Griechenland so entsetzlich zerrtitteten,

iiber den Peloponnes herauffiihrten, die wieder-

holten Eroberungen durch die verschiedenen

makedonischen Machthaber, die Parteiwut, mit

welcher Oligarchie und Demokratie abwechselnd

einander zerfleischten, fiihrte die glinzliche Auf-

losung des altcn Bundes herbei. Die einzelnen

Stadte litten, gleich vielen andern Griechenlands,

unter dem harten Drucke fremder Besatzungen

oder unter der Gewaltherrschaft der aus Soldner-

fuhrern zu Tyrannen erwachsenen Befehlshaber,

die zu jenen Zeiten in zahlreichen hellenischen

Stadten sieh der hiichsten Gewalt bemiichtigt

hatten und, ihrerseits durch die makedonischen

Machthaber gestiitzt, an solchen Pliitzen, wo es

keine makedonischen Garnisonen gab, die Organe

makedonischcr Interessen waren. In dem bluligeu

Wirrwarr dieser Fehden hat zuletzt Deraetrios

Poliorketes in Achaia festen Fuss gefasst und

seine Besitzungen daselbst dauernd behauptet.

(Droysen Gesch. des Hellen. II 2, 186ff.).

Der kiihue Abenteurer endete sein ruhm-

reiehes , wechselvolles Leben im fernen Osten

(282 t. Chr.). Sein Sohn Antigonos Gonatas,

damals nur auf geringe Macht in Griechenland

beschrankt, war aufgebrochen. urn mit aetoliscber

Hili'e dem Ptolemaios Keraunos Makedonien

abzuringen. und wahrend cr hicr (280) ohne

Erfolg fehdete. begannen die Spartaner in

seinem Biicken einen Feldzug wider seine

aetolischen Verbundeten (vgl. Droysen Gesch.

d. Hellen. II 2, 334). In dieser Zeit erwachte

bei einem Teile der Achaeer, deren alte Tuchtig-

keit, Biederkeit und Liebe zu geordneten und
massvollen Zustanden auch unter dem Jammer
und den Greueln des letzten Menschenalters nicht

erloschen war, die Erinnerung an die besseren

Tage der Vergangenheit. Achaia war in den

letzten Zeiten von den Kriegsnoten minder be-

riihrt worden : eine verwustende Pest hatte die

abselegene Kiiste in hoherem Grade als andere

griechische Gebiete verschont ll'aus. VII 7. 1).

So sehuttelten damals |280 v. Chr.) vier Stadte

im "West-en des Landes. Dyme, Patrai. Pharai
und Tritaia. das freinde Joch ab (Polvb. II

41, 12. Strab. VIII 384) und legten den 'Grand
zu einem neuen Bunde, der spiiter zu ungeahnter
Bedeutung erwachsen sollte (Droysen Gesch.

des Hellen. 112, 334. v. "Wilamowitz Antigonos

von Karystos 260). Der furchtbare Einfall der

Kelten, die seit 280 Makedonien, 279 auch
Griechenland heimsuchten (damals geschah es,

dass die Burger von Patrai den Aetolern zu

Hili'e zogen, Paus. VII 18, 6. B, Weil Zeitschr.

f. Numism. IX 202) und auch nachher

noch geraume Zeit den Norden der illyrischen

Halbinsel beunruhigten, lenkte die Aufmerksam-
keit der Welt vom Peloponnes ab ; und so

lOkonnten die Achaeer, auch als schon Antigonos

Gonatas in Makedonien die Herrschaft gewonnen,

ihren Bund ungehindert weiter ausdehnen. Im
J. 275 vertrieb Aigion , zur Zeit die bedeutendste

Stadt von Mittelachaia, die makedonische Be-

satzung und schloss sich dem Bunde an (Polyb.

II 41). In demselben Jahre erschlugen die Burger
von Bura ihren Tyrannen, wahrend der Tyrann
Iseas von Keryneia es fiir angemessen fand, seine

Gewalt selbst niederzulegen (Polyb. II 41 . Droysen
20 Gesch. des Hellen. Ill 1, 201ft.). Losung der neu

verbundeten Stadte war jezt: Vertreibung der

fremden Truppen und der Tyrannen aus ihrem
Lande und gegenseitiger Schutz. So geschah

es, dass bald auch die noch iibrigen Stadte dem
neuen Bunde zufielen. Freilich waren in dem
Bcstand der alten Zwolfstadte manche Verande-

rungen eingetreten : Helike war von der Erde
verschwunden, Bhypes und Aigai ganzlich he-

runtergekommen, Olenos, das ubrigens dem Bunde
30 sich versagte. ebenfalls sanz verkommen (Paus.

VII 18, 1. 23, 4. 25, 7. Strab. VIII 384). Da-
gegen hatten Leontion und Keryneia sich im
Laufe der Zeit zu stadtischer Kraft erhoben. So
bcstand denn der neue Bund jetzt aus zehn

achaeischen Stadten: Patrai. Dyme, Pharai,

Tritaia, Leontion, Aigeira, Pellene, Aigion, Bura
und Keryneia (Polyb. II 41, 8).

Die harten Kampfe, welche Antigonos Gona-

tas zunaehst mit dem Epirotenkonig Pyrrhos,

40 dann mit Athen zu bestehen hatte, lenkten seinen

Blick ab von der abgelegenen Achaeerkilste. In

der Urkunde des Bundnisvertrages (CIA II

332). den die Athener zu Anfang des Chremoni-

deischen Krieges (unter dem Archontat des Peithi-

demos 270—265; vgl. Stschukareff Unter-

suchungen iiber die athenischen Archouten des

3. Jhdts. (russisch) St. Petersburg 1889 S. 168)

mit den Peloponnesiern gegen Antigonos ab-

schlossen, werden unter den Bundesgenossen auch

50 di e Achaeer aufgezahlt. Droysen Gesch. des Hellen.

III 1. 233. v. Wilamowitz Antigonos von

Karvstos (Berlin 1881J 225. 253. Dittenberger
Hermes II 304; Syll. 163. Wacbsmuth Stadt

Athen I 627.Pohlmann in Mailers Handbuch d.

Altert. Ill 448. Der Biindmsvertrag stellt an

die Beteiligten nicht die Forderung bestimmter

Leistungen, sondern will nur die Freundschaft

der einzelnen Staaten im Hinblick auf die Ge-

fahren. die der griechischen Freiheit drohen.

60 urkundlich gewahrleisten. Nach aussen bin ganz-

lich bedeutungslos . zufrieden damit in seinen

Stadten in alter Weise ruhige Gesetzlichkeit

und massvolle Demokratie zu pflegen, neuerdings

noch dadurch gekraftigt, dass er an seine Spitze

statt der zwei jahrlich weehselnden Strategcn

nur Einen stellte (Polyb. II 43, 2), gewann

der Bund eine Stellung von hoherer politi-

scher Bedeutung zuerst, als im J. 249 der

t

t

junge Aratos seine von der Tyrannis befreite

machtige und glanzende Vaterstadt Sikyon den

Achaeern zuwandte. Vgl. W. Vischer Uber die

Bildung von Staaten und Biinden in Griechenland

(Kl. Schriften I 376). E. Weil Zeitschr. f.

Numism. IX 211. Droysen Gesch. des Hellen.

Ill 1, 340ff. v. Wilamowitz a. a. O. 260.

Damit wurde der achaeische Bund zuerst

ein hochbedeutsames Glied in dem bunten Systenie

der damaligen griechischen wiederhellenistischen

Politik. Nunmehr wurde die Befreiung der Halb-

insel von dem Joche makedonischer Garnisonen

und Tyrannen das Lebensprincip der achaeischen

Politik; der Gegensatz zu Makedonien machte

aber die Achaeer zugleich zu Bundesgenossen der

Ptolemaeer. Aratos war und blieb seitdem der

leitende Geist des Bundes ; seine unermiidliche Er-

weiterungssucht und seine iiber jede moralische

Erwagung erhabene Politik haben dem Bunde

einen gljinzenden Aufschwung bereitet. Im J. 242

befreite er das hochwichtige Korinth von der

makedonischen Garnison und fiihrte die Stadt

dem Bunde zu (Polyb. II 43 , 4. Plut, Arat.

20—24. Droysen a. a. O. Ill 1, 416). In die Zeit

nach der Befreiung fallt der kiirzlich durch eine

Inschrift bekannt gewordene Grenzstreit der

Korinther mit den Epidauriern, dessen Eegelung

vom achaeischen Bunde den Megarensem iiber-

tragen wurde \'E<p. 'Any. 1887 S. 9 ft'.). Korinth

folgten bald Megara, Troizen und Epidauros

(Pol. II 43, 5. Paus. II 8. VII 7. v. Wila-
mowitz Antigonos von Karystos 302). Das

Verhiiltnis der" Achaeer zu Agypten wird da-

durch charakterisiert, dass Ptolemaios III. von

ihnen zum avfiimyo; {jye/ioviav symv xara y>]v

aai Mlaaoav erwahlt wurde (Plut. Arat. 24.

v. Wilamowitz a. a. O. 303). Vergeblich ver-

banden sich die Aetolcr mit Antigonos Gonatas,

um die Ausbreitung des Bundes zu hindern (Pol.

II 43, 9). Nach dem Tode des Antigonos (239)

veranlassten die Feimlseligkeiten zwischen scinem

Nachfolger Demetrios II. und den Aetolern
_
die

letzteren. mit den Achaeern in freundschaftliche

Verhiiltnisse zu treten (Pol. II 44, 1). Noch
giinstiger waren fiir den Bund die Umstande

nach Demetrios II. Tode (229). Der Vormund
des Kindes des Demetrios , Antigonos Doson,

entzog den kleinen Tyrannen im Peloponnes die

Unterstutzung seines Vorgangers. Daher fanden

es diese fiir ratsamer der Uberredung des Aratos

nachzugeben und durch freiwilligen Beitritt zum

Bunde Leben, Vermogen und Einfiuss zu retten

(Pol. II 44). Lydiadas, der Tyrann von Megalo-

polis, ging mit seinem Beispiele voran (234 oder

Anfang 233). Vgl. Schomann Praef. ad Plut.

A", et Cleomen. p. XXXVI. Dittenberger
Hermes XVI 180; vgl. Syll. p. 277 A. Spater

legten auch Aristomachos von Argos . Xenon

von Hermione und Kleonymos von Pblius ihre

Gewalt nieder (228). um mit ihrem Gebiete

Glieder des Bundes zu werden (Pol. II 44: vgl.

Plut. Arat. 34 f. Paus. II 8. Drovsen Gesch.

des Hellen. Ill 2. 54). Den Athenern ver-

schaffte Aratos (229) Mittel. durch Besteehung

des makedonischen Befehlshabers Diogenes sich

der Besatzunt'en auf Salamis . Sunion, dem

Peiraieus und Munichia zu entledigen (Plut. Arat.

34. Paus. II 8. 5; vgl. U. Kohler Hermes VII 3).

Jetzt hatte der Bund seinen hfichsten Glanz er-

reicht. Athen war befreundet; Megara, Aigina,

der ganze nOrdliche und mittlere Peloponnes

(ausser Sparta fehlteu nur noch Elis, Tegea,

Orchomenos und Mantineia) hatte sich ihm an-

geschlossen. Griechenland erschien neu belebt

und in verjiingter Kraft; aber leider zeigte es

sich bald, dass es nur von Neuem erstarkt war,

um seine frischen Krafte gegen sich selbst zu

10 verbrauchen.

Ehe wir die weiteren Schicksale des Bundes

verfolgen, mOgen hier die wesentlichsten Punkte

der B un d e s v e r f a s s un g in moglichster Kiirze er-

Ortert werden. Polybios II 38 behauptet, ausser der

Staatsverfassung der Achaeer gebe es wohl keine

andere, in welcher sich eine solche Gleichheit der

Stande, so viele Freiheit, kurz eine so wahre

Demokratie und von alien Nebenabsichten so

reine Institutionen fanden. In der That war
20 die Gestalt des neuen achaeischen Bundes eine

ganzlich neue Erscheinung unter der bunten

Fiille griechischer Politieen. Man bildete keinen

losen amphiktionischen Staatenbund wieder und

vermied andererseits die Form der Hegemonie

mit ihren politischen und sittlichen Gefahren.

Man bildete einen Bundesstaat mit moglichster

Schonung der stadtischen Indi^idualitaten und

ihres inneren Lebens, aber unter Hingabe gewisser

Souveriinitatsrechte an das Ganze ; es gab nur Einen

30 Achaeerstaat nach aussen. nach innen gemeinsame

Freiheit und gleiche Berechtigung. Dieses neue

Princip. verkniipft mit dem frischen Aufschwung

zur Befreiung der unter makedonischem oder

Tyrannenjoch schmachtenden Hellenen, hatte die

kleine Achaeerlandschaft zum Ausgangspunkt

einer hoffnungsreichen politischen Bildung wer-

den lassen ; freilich haben aber auch hier die

gefahrliehen Fehler und Schaden nicht geman-

gelt . denen die Geschichte bei Bundesgemein-

40schaften zu alien Zeiten so liauflg begegnet.

Die Verfassung gilt fiir die einzelnen Stadte

wie fiir die Gesamtheit als eine demokratische

;

sie war indessen allem Anschein nach stark

timokratisch gefiirbt. Dafur spricht der sehr

bedeutende Einfluss, den die Hippeis. d. h. die

zuEoss dienenden Wohlhabenden. ausiibten (Plut.

Philop. 7. 18. Polvb. X 25. 8. V 93, 6; vgl.

Droysen Gesch. des Hellen. Ill 2, 68) und der

Umstand. dass bei den grossen Bundesversamm-

50 lungen die Biirger nicht durch Deputierte ver-

treten wurden. sondern personlich erschienen,

was eine starkere Beteiligung der Massen aus-

schloss. Vgl. im allgemeinen : Freemann
Historv of Federal government I (History of the

Greek' Federations) London 1863. Vischer
kleine Schriften (Lpz. 1877) I 565ff. G. Gil-

bert Griech. Staatsaltert. II 116. 1. E.

Pohlmann Handb. d. Altert. Ill 453. Ob
alle Bundesmitglieder . alte wie neu aufge-

60nommene. die gleichen Eechte hatten. ist sehr

fraglich. Vgl. M. Klatt Chronologischc Bei-

trage zur Gesch. d. achaeischen Bundes (Berlin

188%) S. 6. Auch waren in dem zu einem bedeu-

tenden Staate erweiterten Bunde keineswegs

alle im eidgenossischen Gebiete licgenden Ort-

^chaften unmittelbare Bundesmitglieder (Droysen

Gesch. d. Hellen. Ill 2. 61). In den Bundes-

versammlungen wurde nach Stadten, nicht nach
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Kopfen oder nach anderen Verhaltnissen , ab-

gestimmt (Liv. XXXII 22. 23. XXXVIII 32),

ein bedenklieher Umstand, da dem Beohte nach

Orte wie Bura oder Tritaia gleiches Gewicht
batten wie die griisseren Bundesorte. Doch sind

umfangreichere Stadtgebiete, wie z. B. Megalo-

polis, in mehrere stiinmberechtigte Cantons ge-

teilt worden. Vgl. R. Weil Zeitschr. fur

Num. IX (1882) 224. Auf diesen Bundesver-

sammlungen warden alle gemeinsamen Ange-
legenheiten beraten. Ordentlicher Weise warden
dieselben jahrlich zweimal, ira Friihling und
Herbste (Pol. IV 37, 2. V 1, 1. 30, 7. II 54,

13. Liv. XXXVIII 32) in dem sogenannten Ama-
rion, in dem Haine des Zsvg 'Apdgiog bei Aigion

in der Nfihe eines Heiligtums der Aijfitjttjg

Hava%aia abgebalten (Strab. VIII 385. 387).

Polybios nennt das Heiligtum ' Ofidgiov (II 39),

den Gott
c

Oftagtos, wahrend Pausanias (VII 24, 2)

dem Gott den Beinamen ' Ofiayvgiog giebt. Aus
der Inschrift bei Dittenberger Syll. 178 cr-

sehen wir, dass der Beiname des Zeus 'Afidgtog,

der seines Heiligtums 'A/idoiov lautete. Auch
Athena fiihrte bei den Achaeern diesen Kult-

namen (vgl. die Schwurfonnel bei Dittenberger
a. a. 0. 'Ofivvco Ala ' Afidgmv,' A$tjv&v' Afiapiav,
Atpgodirav xtxl rovg fieovg jidvxag). Die Nach-
richten iiber die ordentlichen und ausserordent-

lichen Bundesversammlungen sind so unbestimmt,

dass eine sichere Zeitbestimmung der ordent-

lichen noch nieht gelungen ist. Vgl. G. Gil-

bert Griech. Staatsaltert. II 114ff. linger
Philol. XLVI 766ff. Klatt Chronologische Bei-

triige zur Gesch. d. achaeischen Bundes (Berlin

1883) 25. M. Dubois Les ligues Etolienne et

Acheenne (Paris 1885)11711'. A. Bauer Jahresb.

LX 1889, 166ff. In dringenden Fallen wur-

den zur Beratung eines besonderen Gegenstaniles

(Liv. XXXI 25) audi ausserordentlicbe Versamm-
lungen, und, seit der bedeutenden Ausdehnung
des Bundes liber Achaia hinaus, bald in diese,

bald in eine andere Bundesstadt zusammenbe-
rufen (Pol. XXV 1. 5. XXIX 8. XXXIII 15.

Plut, Arat. 41 ; Cleom. 15. 17. Liv. XXXI 25.

XXXII 19 u. a,). Zutritt hatte jeder Burger, der

30 Jahre alt war, ohne Unterschied des Standes

und Vermogens (Pol. IV 14, 1. V 1, 7. XXIX
9. 6), ebenso das Recht vorzuschlagen und zu

reden. wozu ein Herold die Anwesenden auffor-

derte (Liv. XXII 20). Es durfte jedoch iiber

nichts anderes geredet werden als iiber die vor-

her auf die Tagesordnung gesetzten Gegenstiinde,

selbst von den Bundesbeamten nicht (Pol. XXIX
9, 10. Liv. XXXII 20. XXXI 25; vgl. G. Gil-

bert Griech. Staatsaltert. II 118). Vor diese

Versaminlung gehorte (vgl. Paus. VII 8. 3. 9,

3. 12. 1. 2. 13. 3) hauptsaehlieh : Entscheidung
iiber Krieg und Frieden (Pol. IV 15. 16 u.

6.). Aufnahmc ins Biindnis (Pol. XXV 1|.

feierliehe Aiulienz fremder Gesandten und L'nter-

handlungen mit dem Bunde (Pol. IV 7. XXIII
7—10. XXVIII 7. XXXIII 15. Liv. XXXII 19

u. 6.). Auch der Verkehr mit einer fremden
Maeht musste von ihm ausgehen. da es den ein-

zelnen Staaten verboten war. in eigenen Ange-
legenheiten Gesandte abzuschicken (Paus. VII
9) oder Geschenke von fremden Staaten anzu-

nehmen (Pol. XXIII 8); ferner die Erteilung

von Ehren (Polyb. VIII 14. XL 8), z. B. die
Verleihung der Proxenie (Dittenberger Syll.

182), die Wahlen der Bundesbeamten (Pol. "IV
37. 82. Plut. Arat. 41) , Bestrafung der Vergehen
von Bundesbeamten, wozu bisweilen besondere
Richter ernannt wurden (Pol. IV 14. XL 5

;

vgl. auch Paus. VII 9, 2. Dittenberger Syll.

178). Vorberatung und Einleitung der Bun-
destagsangelegenheiten und wohl auch zuweilen

10 Stellvertretungen fur die allgemeine Versamin-
lung lagen wahrscheinlich einem standigen Aus-
schuss ob (Pol. II 46, 4. 6. IV 26, 8. XXIII
9, 6. XXVIII 3, 10. XXIX 9, 6. Plut, Arat.

53). TJber die Bedcutung der verschiedenen bei

Schriftstellern und auf den Steinen gebriiuch-

lichen Ausdrucke (ftovXrj, ysgovaia, ovvodog u. a.)

gehen die Ansiehten der Gelehrten stark ausein-

ander. Ich verweise in dieser Hinsicht auf die

Specialarbeiten.

20 An der Spitze des Bundes stand der Stra-

tegos (Strab. VIII 385. Pol. II , 43 , 1. 2) , der
mit einem Hipparchos (Polyb. V 95. X 22.

XXVIII 6. Plut. Philop. 7. Lebas-Foucart
Meg. et Pelop. II 353. Dittenberger Syll.

178 ; Hermes XVI 617ff.) unci einem Nauarchos
(Polyb. V 94. 95. Dittenberger Syll. 178)
das von dem Bunde aufgestellte Heer befeh-

ligte und die gesamte Leitung des Krieges hatte,

ein Staatsschreiber, yga/iuarsvg (Strab. VIII 385.

30 Pol. II 43, 1. Lebas-Foucart II 12. 17. Martha
Bull. hell. II 95 Z. 4. B, Weil Zeitschrift f.

Numism. IX 205) und zehn Damiurgen (Liv.

XXXII 22. XXXVIII 30. Plut, Arat. 43. Polvb.
XXIV 5. Dittenberger Syll. 182: Beschluss
des xoivbv zwv 'A/atwv, abgefasst km Sa[uog[ywv

Yiya. Bovgiov , Nty.arSgiSa

We inert die achaeische Bundesverfassnng, Dem-
niin 1881, 23ff. G. Gilbert Griech, Staats-

altert. II 114, 1. Dubois Los ligues Etolienne
40 et Acheenne 166ff.). Der argartiyog war als

oberster Bundesbeamte der officielle Loiter der
Bundespolitik, berief in Gemeinschaft mit den
Safuovgyoi die Bundesversammlungen, deren Be-
schliisse er ausfiihrte, verhandelte als Vertreter
des Bundes mit fremden Gesandten (Polvb. XXIV
12. XXXII 15) , erneuerte und beschwor die

Bundesvertrage mit auswiirtigen Staaten oder
Stadten (Polyb. XXIII 9. Dittenberger Syll.

178) und fiihrte im Kriege den Oberbefehl
50 iiber das Gesamtheer des Bundes. Niiheres iiber

seine Competenzen und Amtspflichten bei Wei-
ll e r t die achaeische Bundesverfassung 20ff.

G. Gilbert Griech. Staatsaltert. II llOff.

Dubois Les ligues Etolienne et Acheenne
150ff. Die Damiurgen, neben dem Strategen
der oberste Regierungsrat (iirsprunglich wohl als

Vertreter der alien zehn Achaeerstadte anzu-

sehen. wahrend man uachher zwar die Zahl bei-

behielt, aber natiirlich sich bei deren Wahl nicht

60 mehr auf die alten Orte beschranktel, scheinen die

Bundesversammlung in Gemeinschaft mit dem
Strategen berufen zu haben, den sie bei der
Leitung derselben unterstiitzten. Die Wahl der

Beamten wurde jahrlich in der beim Aufgang der

Plejaden (im Mai) gehaltenen Friihlingsversamm-

lung vorgenoinnien (nachweislich in den Jahren

219;8 und 218/7: Polyb. IV 37. V 30; vgl. G. Gil-
bert a. a. O. 111). Der Amtsantritt des Strategen

t» '

*

erfolgte durch Ubernahme der Svj/j,oola ocpoayig

(Pol. IV 7. Vgl. Plut...Arat. 38. G. Gilbert
a. a. O. 112 A. 2). tlber die Zeit derselben

sind unsere Nachrichten sehr unbestimmt und
von den Neuern zu den verschiedensten Deu-

tungen und Schliissen verwandt worden. Vgl.

Unger Abh. Akad. Munch. 1879, 117ff.;

Philol. XLVI (1888) 766ff. G. Gilbert Griech.

Staatsaltert, II 111. M. Klatt Chronol. Beitrage

kriegerische Thaten sich den Boden fur die von
ihm projektierten Reformen in Sparta zu gewinnen,

hatte im J. 228 unter Conivenz der Aetoler

die diesen zugewandten Stadte annectiert (vgl.

M. Klatt Rhein. Mus. XLV 347ff.). Noch
waren die Achaeer entschlossen den Krieg
zu vermeiden (Pol. II 46); aber die Besetzung
des megalopolitanischen Grenzpostens Belbina

durch Kleomenes, welche die Achaeer durch Weg-
zur Geschichte d. ach. Bundes (Berlin 1883) lOnahmevonKaphyaibei Orchomenosbeantworteten,

17ff. 32ff.; Rhein. Mus. XLV (1890) 337. A.

Bauer Jahresb. LX (1889) 167. B. Baier Studien

zur achaeischen Bundesverfassung. Progr. der Kgl.

Studienanstalt Wiirzburg 1886. Starb ein Stratege

wahrend der Amtsperiode, so trat bis zum nachsten

Wahltermine sein Vorganger fur ihn ein (Pol. XL
2, 1). Die Continuierung des Amtes war gesetz-

lich verboten, eine abermalige Bekleidung des-

selben erst nach Ablauf eines Jahres gestattet

worauf dann wieder Kleomenes Methydrion be-

setzte, brachte den Krieg zu offenem Ausbruch, 228
bezw. 227 v. Chr. (Pol. II 46. Plut. Cleom. 4;
Arat. 35). Dieser Krieg wurde auf Seiten der

Achaeer, vornehmlich wegen Aratos' Zaghaftigkeit

und seiner mehr als geringen militarischen Ge-

schicklichkeit, hOchst ungliicklich gefiihrt. Aratos

wurde im J. 226 von Kleomenes am Lykaion vfil-

lig geschlagen (Plut. Arat. 36; Cleom. 5. Pol. II 51,

(Plut. Arat. 24. 30; Cleom. 15. Ausnahme bei Phi- 20 3); in demselben Jahre verlor, nicht ohne Aratos'

lopoimen: Liv. XXXVIII 33; vgl. Klatt Forsch-

ungen zur Gesch. des achaeischen Bundes, Berlin

1877, 122. Dubois Les ligues Etolienne et

Acheenne 152). Was die Heereszusam-
mensetzung des Bundes betrifft, so bestan-

den die Bundestruppen teils aus achaeischen

Biirgern, teils aus Soldnern. Die Aushebung
des Bundescontingents lag dem Strategos ob,

dem eine Anzahl von vxoazgdnjyoi unter-

Schuld, der tapfere Lydiadas bei Leuktra Schlacht

und Leben (Plut. Cleom. 6); und im J. 225
wurde das von Aratos voriibergehend gewonnene
Mantineia von Kleomenes wieder erobert (Plut.

Cleom. 14. Pol. II 57. 58), im folgenden Jahre

224 aber das achaeische Heer beim Hekatom-
baion unweit von Dyme total zersprengt (Plut.

Cleom. 14; Arat. 39. Pol. II 51, 3. Droy-
sen Gesch. d. Hell. Ill 2, 102ff.). Nach. diesen

stellt war (Dubois a. a. 0. 152ff. 165f. Gil- 30 glanzenden Siegen und der Eroberung vieler

bert a. a. 0. 120). Der enge Zusammenhang
der einzelnen Staaten , den die Bundesordnung
bezweckte, sollte noch unterstiitzt werden durch
einerlei Mass, Gewicht und gleichen Miinz-

fuss. Denn wohl nur dieses will Pol. II 37 mit

rots avroTg vo/tio/iiaai sagen, da sich zahlreiche

Milnzen von den Priigstatten der einzelnen Staaten

finden; wir kennen iiber 40 Pragstatten achae-

ischer Bundesmiinzen. Vgl. R. Weil Zeitschr.

Bundesstadte machte Kleomenes den Achaeern
Friedensantriige, in denen er die Hegemonie ver-

langte (Plut. Cleom. 15 ; Arat. 38). Aratos

und seine Partei widerstrebten dem mit alien

Mitteln; zaher Hass und tiefgewurzelter eifer-

siichtiger Grimm gegen den Spartaner, der das ehr-

geizige Werk seiner patriotischen Streberei zer-

triimmert hatte, bestimmte den Aratos zunachst

;

indessen bei ihm und bei den Angesehenen und
fur Num. IX 199ff. 242ff. Ebenso sind unter 40 Reichen unter den Achaeern trat dazu wohl noch

agxovoi, fiovleviaig , dtxaoxatg roig avroTg a. a. 0.

nur Bundesbeamte und Bundesrichter in Bundes-

angelegenheiten zu verstehen, da die Selbstandig-

keit der einzelnen Staaten in Hirer innern Vcr-

waltung, eigene Volksversammlungen , eigener

Rat, Richter u. s. w. nicht aufgehoben waren.

Vgl. Plut, Arat. 44. 53; Philop. 13. Liv. XXXII
25. Pol. IV 18. V 93. G. Gilbert Griech. Staats-

alt. II 122. Dittenberger Svll. 242. 316.

Vischer Kleine Schriften I 56811.

Obgleich Aratos sich die crdcnklichste Miihe

gab fur den so gestalteten Bund den ganzen
Peloponnes zu gewinnen, so scheiterte doch sein

Streben an der hartnackigen Oppositon einiger

Staaten, namentlich der Eleer und Lakedae-

monier: und gerade diese letztern waren es,

von denen in Verbindung mit den Aetolern

fiir den Bund eine Gefahr ausging. die abzuweh-

ren Aratos weder Takt noch Feldhernitalent ge-

nug besass (vgl. Plut. Philop. 8).

dazu. dass auch die militarischen

nisse des Achaeerbundes damals nicht in der

Verfassung waren, um die grossen Gefahren,

welche die politische Aufgabe des Bundes wie

die Gegnerschaft seiner machtigen Nachbam
nach sich zog . mit besonderer Zuversicht be-

stehen zu kOnnen. Der rielunternehmende Konig
der Spartaner , Kleomenes III. , bemiiht , durch

die Bosorgnis, durch eine derartige Verbindung mit

dem so eben gewaltsam reformierten Sparta nicht

allein den Schwerpunkt der Machtverhaltnisse im
Peloponnes vollstiindig verschoben, sondern auch

die inneren Verhiiltnisse der einzelnen Stadte

zu Gunsten der armen, nach durchgreifenden

Besitzveranderungen und Schuldentilgung be-

gierigen Massen viillig umgewandelt zu sehen

(Schomann Prolegom. ad Plutarch. Ag. et

50 Cleomen. p. XXVIff. D r o y s e n Gesch. d.

Hellen. Ill 2, 205ff. Pohlmann in Mullers

Handb. d. Altertumsw. Ill 455). Daher suchte

Aratos, als Kleomenes nach Abbruch der Ver-

handlungen eine Stadt nach der andera gewann
und im J. 223 selbst Argos einnahm (Plut.

Cleom. 17 ; Arat. 39. Pol. II 52, 1), den Rest des

Bundes dahin zu bringen, dass er sich dem makedo-

nischen Konige Antigonos Doson. mit welchem
Aratos schon seit dem J. 225 unterhandelt hatte

Es kani60(Pol. II 47ff.) . in die Arme werfe (Pol. II 50.

Verhalt- Plut. Cleom. 16. 19; Arat. 3?. 40. 41). Sein

Rat drang durch: Antigonos ward um Hilfe an-

gegangen. Vgl. E. Oberhummer Akarnanien,

Ambrakia, Amphilochien, Leukas im Altertum

(Munchen 1887) 160.

Der Makedoncnkiinig knupfte seinen Beistand

an die Bedingung, ihm Stadt und Burg Korinth

zu iiberlassen (Pol. II 51). Die Achaeer trugen des-
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wegen Bedenken ; als aber die Stadt Korinth sich

an Kleomenes, der inzwischen noch manche andere

Stadt gewonneii hatte, freiwillig ergab, glaubten

sie sich ihrer VerpfUchtungen gegen die Korinther

enthoben und waren bereit dem Antigonos Akro-

korinth zu iibergeben (Pint. Arat. 42). Antigonos

erschien 223 v. Chr. mit 20,000 Maim und 1400

Reitern (Plut. Arat. 43) am Isthmos (Droysen
a. a. 0. 113). Kleomenes versuchte vergeblich

ohne Zweifel auf Philippos von Makedonien
rechnend, iibernahm ftinf Tage vor der gesetz-

lichen Zeit die Strategie, erlitt jedoch, als es

zum Gefechte kam, bei Kaphyai in Arkadien eme
griindliche Niederlage (Pol. IV 7. 12 Pint. Arat. 47).

Auf die Nachricht von diesem Unfalle ward Aratos
vor das Bundesgerieht gestellt, doch wurde ihm
in Betracht seiner frtiheren Verdienste auf seine

Bitten bin verziehen (Pol. IV 14). Bei einem

ihm das Eindringen in den Peloponnes unmoglieh 10 neuen Einfalle der Aetoler in den Peloponnes

zu machen; alle Stadte, die vom achaeischen

Bunde abgefallen waren, traten teils freiwillig

teils gezwungen wieder bei (Pol. II 52ff. Plut.

Cleom. 19ff.; Arat. 43ff). Nach langerem bluti-

gen Ringen — im J. 222 wurden unter anderem
Mantineia von den Makedoniern (Plut. Arat. 45.

Paus. VIII 8, 6. Pol. II 54. 57. 62, 11) und
Megalopolis von den Spartanern (Pol. II 55. 61.

Paus. VIII 27, 10. 49, 3. Plut. Cleom. 23—25;

(der namentlich die Stadte Kynaitha und Lusoi
traf) hatte Aratos nicht den Mut sich ihnen ent-

gegen zu stellen. Als aber Philipp, das Haupt der

grossen Symmachie, auf dem Bundestage zu

Korinth erschien (222 v. Chr.), wurde Messenien

fo'rmlich in den Bund aufgenommen (Pol. IV 9.

15. 25) und der allgemeine Krieg gegen die Aetoler

beschlossen. Vgl. Oberhummer Akarnanien
161. Dem Gesetze gemass musste der Beschluss

Philop. 5) furchtbar verheert — wurde endlich 20 von den einzelnen Bundesstaaten noch besondera

Kleomenes in der Hauptschlacht bei Sellasia

ganzlich geschlagen, im J. 222 bezw. 221 v.

Chr. (Pol. II 68. 69. Plut. Cleom. 28; Arat,

48. Mommsen E. G. I 551. B. Niese Histor.

Zeitschr. XLV 1881, 489ff. Droysen Gesch.

d. Hellen. Ill 2, 152, 1. M. Klatt. Ehein.

Mus. XLV 336). Kleomenes entfloh nach Agypten
(Pol. II 69. Plut. Cleom. 31; Arat. 46), wo er

bald darauf einen tragischen Tod land, 220

bestatigt werden. Allein die deshalb abge-

ordneten Gesandten fanden nicht iiberall regen
Eifer. Die Achaeer waren die ersten, die den
Beschluss ratiflcierten ; ihnen folgten die Akar-
nanen ; die Epiroten wollten warten, bis Philipp

den Krieg begonnen hatte; zu gleicher Zeit

versprachen sie den Aetolern Prieden zu halten

;

die Messenier, obgleich sie um Beistand gefleht,

wollten Phigaleia zum Lohn (Pol. IV 30ff.);

bezw. 219 v. Chr. Sparta musste seine friihere, 30 Sparta antwortete durch Schvveigen und schloss

durch Kleomenes umgestiirzte Verfassung wieder

aunehmen (Pol. II 70). Antigonos, massig in

der Benutzung seines Sieges, wurde bei den ne-

meischen Spielen als Sieger und Befreier be-

griisst, errichtete mit den Achaeem, Lake-
daemomeni, Arkadern, Boeotern, Phokern, Thes-

salern und Epiroten einen neuen Bund (Pol.

IV 9), dessen Hegemonie natiirlieh ihm zufiel,

musste aber wegen ernes Einfalls der Illyrier

sich nachher mit den Eleern den Aetolern an
(Pol. IV 16. 34ff.).

So begann Philipp, mehr auf sich als seine

Bundesgenossen vertrauend, den Krieg. den man
den Bundesgenoss enkrieg nennt, im J.

220/19 v. Chr. Dieser Krieg wurde von beiden

Seiten iiberwiegend durch pliinderude Einfalle in

das feindliche Gebiet ohne wirklich entscheidende

Schliige gefuhrt (Pol. IV 1—37. 57—V 30.

in das makedonische Gebiet zurtickkehren, wo 40 91—105; vgl. Plut. Arat. 47. 48). Nachdem
er bald darauf starb (220 v. Chr.), das Reich

seinem Neffen Philipp hinterlassend ; Pol. 1170.

IV 5. Plut, Cleom. 27. 30; Arat. 46. Droysen
Gesch. d. Hellen. Ill 2, 156. Mommsen Her-

mes XVII (1882) 477. E. Oberhummer
Akarnanien 160. Der Krieg mit Kleomenes
und des Aratos unselige Haltung hatte den
Achaeerbund zu einer makedonischen Dependenz
herabgedriickt (Plut. Arat, 45). Makedonische

Philipp noch mit dem Illyrier Skerdilaidas,

welcher bei der Teilung der von den Aetolern

im Peloponnes gemachten Beute leer ausgegangen
war, einen Vertrag geschlossen hatte, wodurch
dieser sich verpflichtete, die Aetoler zur See zu

beunruhigen (Pol. IV 29), zog er durch Thessalien

nach Epirus vor das von den Aetolern besetzte

Ambrakos. Er eroberte die Stadt (Pol. IV 61ff.),

nachdem der aetolisehe Stratege Skopas sie durch

Garnisonen standen in Korinth und Orchomenos 50 eine Diversion in Thessalien und Siidmakedonien

(Pol. IV 6, 5. Plut. Arat. 45). und hatten die

Achaeer etwa gemeint sich des jungen Philipp

leicht entledigen zu kiinnen, so sollte sich das

alsbald als eine Tausehung erweisen. Schon die

niichsten Ereignisse knupften den Peloponnes
noch enger an Makedonien.

Die Aetoler hatte bisher die Furcht vor

Antigonos in Schranken gehalten ; nach seinem
Tode aber begannen sie. die Jugend Philipp;

vergeblich zu retten versucht hatte. A'on hier

zog Philipp in das Land der Akarnanen, erhielt

das Bundescontingent und drang gliicklich am
Acheloos vor. Vgl. Oberhummer Akarnanien

162. Unterdessen hatte der Peloponnes durch

den Abenteurer Dorimachos von Trichonion zu

leiden, der den grossten Teil seiner Mannschaft
durch Unvorsichtigkeit nach der Eroberung der

Stadt Aigira verlor (Pol. IV 57f. |. sowie durch
verachtend, ihre alten Raubereien. zuniichst (220 1 60 Euripidas. den die Aetoler den Eleern als Feld-

gegen Westachaia und die Messenier (Pol. IV
1—13. E. Oberhummer a. a. O. 160). Die
Achaeer beschlossen sich derMessenieranzunehmen;
nur der Stratege Timoxenos suehte den Ausbruch
der Feindseligkeiten mit den Aetolern zu verhin-

dern, weil seine Landsleute seit einiger Zeit die

Waffeniibungen vemachlassigt hatten. Uberdies
waren die Finanzen erschopft (Pol. IV 60). Aratos,

herm geschickt hatten (Pol. IV 59f.|, und den

spartanischen Konig Lykurgos, der, noch ehe

Philipp die Feindseligkeiten begonnen hatte,

einige den Argivern in Lakonien zugehorige

Platze wegnahm und spiiter die Feste Athenaion

im Gebiet von Megalopolis zerstorte (Pol. IV 33.

81). Unter diesen Umstanden gingen achaeische

Gesandte an Philipp ab und forderten ihn zu

1

!

i

einem Einfalle in Elis auf (Pol. IV 65). Der

Konig gab ihnen keine entscheidende Antwort,

sondern behielt sie bei sich, verheerte mehrere

Orte Aetoliens und war eben damit beschaftigt

Oiniadai zu befestigen, das ihm besonders zur

IJberfahrt nach dem Peloponnes geschickt gelegen

war, als er aus Makedonien die Botschaft erhielt,

die Dardanier machten Miene in Makedonien

einzufallen (Pol. IV 64ff.). Auf diese Kunde

hin verliess er eilends Aetolien, um sich nach 10

Makedonien zu wenden. Das Gerucht von seiner

Ankunft reichte hin die Dardanier so in Schrecken

zu setzen, dass sie ihr Vorhaben wieder aufgaben

und sich zuriickzogen. Gleichwohl kehrte Philipp

nicht nach Aetolien zuriick, sondern zog nach

Thessalien und blieb in Larissa. Erst als der

Aetoler Dorimachos in Epirus eingedrungen war,

das Land geplundert und das dodonaeische Heilig-

tum verwiistet hatte (Diod. XXVI 10. Pol. IV 67),

schiffte er sich zur Winterszeit nach Euboea ein 20

und erschien hierauf den Griechen ganz unerwartet

in Korinth. Nachdem er von hier aus eine Ab-

teilung Eleer, die unter Euripidas einen Einfall

in das Gebiet von Sikyon zu machen beabsich-

tigten, bei Stymphalos ilberrascht und beinahe

ganz vernichtet hatte, vereinigte er sich in

Kaphyai mit der achaeischen Mannschaft und

brach nun mit 10,000 Mann auf, um Elis anzu-

greifen (Pol. IV 68ff.). Er wandte sich gegen

die den Eleern gehorende arkadische Festung 30

Psophis, gewann sie nach kurzem Widerstand,

verwiistete hierauf Elis und bekam nach wenigen

Tagen die Landschaft Triphylien im Siiden von

Elis in seine Gewalt. Vgl. Dubois Les ligues

Etolienne et Acheenne 72. Den Rest des Win-

ters 219/8 brachte er in Argos zu (Pol. IV

82). In welcher Abhangigkeit die Achaeer

von Philipp standen , beweist die Wahl des

Strategen Eperatos , die Philipps Drohungen

erzwangen , wahrend Timoxenos durchfiel, den 40

der von der makedonischen Umgebung des KOnigs

verdiichtigte und verholmte Aratos empfohlen

hatte (Piut, Arat. 48. Pol. IV 82. 84. V 15).

Eperatos hatte aber so geringen Einfluss, dass

Philipp, um Untersttit/.ung an Geld und Lebens-

mitteln fiir den niichsten Feldzug gegen die

Aetoler zu erhalten, den altern und jungern

Aratos wieder mit Hoflichkeit behandelte, worauf

ihm Getreide, 50 Talente beim Aufbruch, ein

dreimonatlichcr Sold fiir sein Heer und kiinftig 50

17 Talente monatlich, so lange er im Peloponnes

als Bundesgenosse kiimpfe . bewilligt wurden

(Pol. V 1). Im Anfange des Sommers 218 er-

offnete Philipp den Feldzug mit einem Angriffe

auf die den Aetolern verbiindete Insel Kcphallenia.

Keine der Stadte auf der Insel konnte einge-

nommen werden, und Philipp beschloss auf den

Rat des Aratos und die Bitten der Akarnanen

hin einen grossen Einfall in Aetolien zu machen

(Pul. V off. i. bei dem der Hauptort der Aetoler, 60

Thermon, samt den dort aufgehauften Kunst-

schatzen und andern Kostbarkeiten, die nicht

als Beute fortgeschleppt werden konnten, zerstort

wurde (Pol. V 7—12. Bursian Geogr. von

Griechenland I 136ff. Oberhummer Akar-

nanien 164ff.). Dorimachos, der zu derselben Zeit,

als Philipp Kephallenia angriff, ein aetolisches

Heer nach Thessalien gefuhrt und wahrscheinlich

mehrere Stadte, unter diesen das phthiotische

Theben, besetzt hatte, kam zur Abwehr zu spat.

Von Aetolien kehrte Philipp in den Peloponnes

zuriick, wo Lykurg die Stadt Messene beunruhigte.

Philipp verw'iistete Lakonien, ohne jedoch Sparta

selbst anzugreifen, und rettete sich aus bedenk-

licher Lage, in die er durch die Taktik des

spartanischen Konigs Lykurgos geraten war, nur

unter heissen Gefechten. Hierauf ging er nach

Korinth (Pol. V 18ff.) , wo er Gesandte von

Rhodos und Chios antraf, die den Frieden yer-

mitteln wollten. Teils die Verbindung der kneg-

fiihrenden Teile mit Piraten (vgl. Pol. IV 29

55. 68. 80), die den Seeriiubereien Vorschub

leistete, das Meer unsicher machte und den

Verkehr hinderte, teils die Furcht vor voTliger

Vernichtung der griechischen Freiheit mochte

die Staaten zu dieser Gesandtschaft veranlassen.

Der Konig erklarte sich geneigt zum Frieden,

ebenso die Aetoler. Es wurde ein dreissigtagiger

Waffenstillstand geschlossen und eine Zusammen-

kunft verabredet. Aber eine im makedonischen

Heere ausgebrochene Meuterei, die zwar sogleich

wieder unterdriickt wurde und den Urhebern ihre

Strafe brachte, vereitelte die Friedensaussichten.

Die Aetoler, davon benachrichtigt , hofften Vor-

teile von diesen Unruhen und erschienen nicht

zu der bestimmten Zeit. Philipp, dem es eben-

falls mit den Unterhandlungen kein rechter Ernst

war, gebot den Bundesgenossen neue Kriegs-

riistungen. Er selbst begab sich nach Make-

donien. Seine Abwesenheit brachte den Achaeern

durch einen Einfall der Aetoler in Achaia neue

Gefahr. die um so grosser war. als die Erbarm-

lichkeit des Strategen Eperatos vfillige Venvirrung

und Anarchie hcrbcigefiihrt hatte. Daher ward

Aratos wieder zum Oberhaupte gewiihlt; es gelang

ihm die Ordnung herzustellen (Pol. V 24—30.

91—93). Nachdem die Achaeer nun zu Land

und zur See noch einige Vorteile errungen hatten

(Pol. V 94—95), die makedonische Nordgrenze

durch Occupation des paeonischen Bylazora dau-

ernd gegen die Dardaner gedeckt und darauf das

phthiotische Theben, von wo aus die Aetoler ihre

Streifereien in Thessalien machten, vernichtet

war (Pol. V 97—99), beeilte sich Philipp auf

einmal Frieden zu schliessen. Nicht die wieder-

holten Vermittlungsversuche der Ehodier und

Chier. denen sich auch Ptolemaios Philopator von

Aegypten und die Bvzantier angeschlossen hatten

(PoT. V 100), bestimmten ihn dazu, sondern die

Nachricht von der Niederlage der Romer am
Trasimenersee (Pol. V 101; vgl. Mommsen
Hermes XVII 479). Langst schon hatte Philipp

mit Aufmerksamkeit den Gang des Kriegs zwischen

Hannibal und den ROmern in Italien beobachtet,

und nun stellte ihm der von den Romern ver-

triebene und von Philipp aufgenommene Demetrios

aus Pharos (Pol. Ill 16. IV 66. V 12. Mommsen
a. a. O. 480 1 eindringlich vor. dass es jetzt der

giinstigste Zeitpunkt sei den Einfluss der Romer

m Illvrien zu vernichten und vielleicht noch

Griisseres zu untemehmen (Pol. V 101 ;
vgl.

Iustin. XXIX 3). So kam im J. 217 v. Chr.,

wesentlich audi durch den weitblickenden Aetoler

Agelaos gefordert, bei Naupaktos der Friede zu-

stande. Vgl. Mommsen Hermes XVII 479.

Dubois Les ligues Etolienne et Acheenne 73.
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Oberhummer Akarnanien 166. POhlmann
Handbuch der Altertumsw. Ill 456. G. Clementi
Studi di storia antica pubblicati da Beloch I

(Roma 1891) 62. Nach den Bedingungen desselben

sollten beide Parteien im Besitze dessen bleiben,

was sie zur Zeit inne batten (Pol. V 102—105).

Die Ruhe des Peloponnes wurde aber bald

wieder durch innere Wirren in Messenien ge-

stort. Philipp, dem es darum zu thun war,

9—18. Plut. Pbilop. 10. Paus. VIII 50). Sein
Nachfolger, Nabis, setzte die Eaubereien und
Streifziige in nocb ausgedehnterem Masse fort

und wusste sich, wiewohl ihn Philopoimen erfolg-

reicli bekampfte , in Sparta dauernd zu behaupten.
Vgl. Pol. XVI 13. Plut. Pbilop. 12. Liv. XXXI
25. Mommsen R. G. I 690. Tsuntas 'Em. 'Any.

1887, 156.

Inzwischen batten die Aetoler, von den
seinen Einfluss in Griechenland sich nicht nurlORomern, die mit dem zweiten punischen Kriege
zu sichern, sondera auch zu vergrossern , eilte

berbei, reizte die Parteien noch mehr gegen ein-

ander auf und suchte dabei die wichtige Festung
Ithoine in seine Gewalt zu bekommen. Die
Vorwiirfe des jungern Aratos und die abmahnen-
den Vorstellungen des altern bestimmten Philipp
freilich von diesem Beginnen abzulassen, hatten
aber seine scbon langst bestehende Eifersucht

auf Aratos' Ansehen und Einfluss in solchen Hass

beschaftigt waren, nur lassig unterstutzt, mit
Philipp einen Separatfrieden geschlossen (205),
dem nachtraglich auch die Romer beitraten

(Oberhummer a. a. 0. 171. POhlmann a. a. 0.

457). Der Friede kam zu Phoinike in Epirus
zustande (Liv. XXIX 12). tlber die Bedingungen
desselben wissen wir sehr wenig (Oberhummer
a. a. 0. 171. G. Clementi a. a. 0. 77).

Philipp schloss den Vertrag mit Rom, um sich
verwandelt, dass er beide, Vater und Sohn, durch 20 in Zukunft ungestOrt den Angelegenheiten
langsam wirkendes Gift toten liess, 213 v. Chr.
(Plut, Arat. 49—54. Pol. VIII 14. Paus. II 9, 4.

Liv. XXVII 21; vgl. Neumeyer Aratos von
Sikyon. Neustadt 1886. 1887).

Der Krieg, welchen Philipp als Hannibals
Bundesgenosse seit 215 v. Chr. gegen die Romer
eingeleitet hatte, wurde nur allzubald auch den
Achaeern verderblich. Denn die Romer schlossen

211 v. Chr. durch den Praetor M. Valerius Laevinus

des Ostens zuwenden zu konnen. In Aeg}^pten
war 205 v. Chr. Ptolemaios Philopator ge-

storben, als Nachfolger den ffinfjahrigen Ptole-
maios Epiphanes zuriicklassend. Gegen ihn
vereinigten sich Philipp von Makedonien und
Antiochos III. von Syrien, um sich in sein Reich
zu teilen. Agypten und Kypros sollten dem
Antiochos , die kleinasiatische Kiiste und die

Kykladen dem Philipp zufallen. Philipp errang
ein Bfindnis mit den Aetolern , dem ausser 30 in den Jahren 204—200 bedeutende Erfolge,
andern auch Elis, Sparta und die durch Philipp so

schwer gereizten Messenier beitraten. Das brachte

iiber ganz Griechenland , vor allem ilber den
Achaeerbund, fur eine Reihe von Jahren Kriegs-

lann und Kriegsnot und leitete zugleich jene
Beziehungen zwischen Rom und Hellas ein, die

mit dem Untergang der griechischen Freiheit ab-

sehlossen (Pol. IX 28ff. Oberhummer Akar-
nanien 166ff. G. Gilbert Griech. Staatsaltert.

durch die er die Interessen der griechischen

Handelsstadte arg schadigte. Es bildete sich daher
eine Coalition gegen ihn, an deren Spitze

die Rhodier und KOnig Attalos von Perga-
mon traten. Durch diese fanden die Ro'mer
Gelegenheit, sich in den Krieg zu mischen : ihre

Gesandten forderten von Philipp, dass er die

Grieehen nicht angreifen und die agyptischen
Besitzungen in Frieden lassen solle. Als er sich

II 23. Brands t at er Gesch. d. aetol. Landes, 40 weigerte, dem Folge zu leisten, ward ihm der
Volkes u. Bundes 391. Wachsmuth Leipz.

Studien X (1887) 280. G. Clementi Studi di

storia antica I 66). Gliicklicherweise fanden
damals die Achaeer an dem Megalopolitaner
Philopoimen einen Mann, dessen sie in der Zeit
ihrer Not bedurften. Vgl. Mommsen R. G. I 702.

Neumeyer Philopoimen. Progr. Amberg 1879.
Dubois Les ligues Etoliennc et Acheenne 73 ff.

Dieser kriegstuchtige Offizier, der wohl wusste,

Krieg erklart und eine romische Flotte nach
Apollonia entsandt (200 v. Chr.). Vgl. Rospatt
Philol. XXVII 673ff. XXIX 488ff." 577ff. Ho-
molle Bull. Hell. IV (1880) 320ff. Durrbach
Bull. Hell. X (1886) 11 Iff.

Bei den meisten bisherigen griechischen Bundes-
genossen des Philipp, besonders bei den Achaeern,
zeigte sich wenig Neigung um seinetwillen neuen
Gefahren entgegenzutreten (vgl. Liv. XXXI 25).

dass die Achaeer nur auf eine starke Waffeiimaeht 50 Achaia blieb vorliiuflg neutral. Ira Winter 199/93
gestutzt eine selbstandige Politik treiben konnten,
hatte bereits als Hipparch die Bundesreiterei zu
einem brauchbaren Corps umzuschaffen versucht.

Dann zum ersten Male Stratege (207). bemiihte
er sich den nationalen Geist energisch zu be-

leben und die alte Waffenkraft der Achaeer und
Arkader durch Reform des bundischen Heerwesens
zur Geltung zn bringen. Philopoimen bewirkte
in kurzer Zeit. dass die Achaeer im offenen Felde.

traten die Aetoler zu den Rumern fiber, und im
folgenden Jahre 198/97 nahmen die Achaeer, be-

wogen von ihrem Strategen Aristainos, wenige
Stadte ausgenommen. ebenfalls die Biindnisan-

trage der Romer an (Paus. VII 8. Liv. XXXII
19ff. Pol. XVII 13; vgl. XXIII 9. 10. XXV 9i.

Sie wurden zu diesem Schritte vornehmlich durch
die Angriffe des spartanischen Tyrannen Nabis
bewogen. Vgl. Niese Handb. d. Altertumsw.

wo sie sich zuvor kamn noch zeigen durften. be- 60 HI 629. Im Somnier 197 v. Chr. wurde die
merkenswerte Erfolge errangen.

"
Ira J. 207 ge-

wann er bei Mantineia einen vollstandigen Sieg
iiber die spartanischen Heere. Vgl. POhlmann
Handb. d. Altertumsw. Ill 457. G. Clementi
a. a. 0. 74 (setzt die Sohlaeht in das J. 206
v. Chr.). Der spartanische Tyrann Machanidas,
der die Achaeer am meisten '

beunruhigt hatte,

fiel durch die Hand des Philopoimen (Pol. XI

grosse Entscheidungssehlaeht bei Kynoskephalai
in Thessalien geschlagen , worauf der Friede

zustande kam, in welchem die Grieehen fiir frei

und autonom erklart wurden. Die Achaeer er-

hielten im Peloponnes Triphylien, Heraia und
Korinth (Liv. XXXIII 34). das die Makedonier
besetzt hatten (Liv. XXXII 23); jedoeh wurde
in die Burg von Korinth eine romische Be-

i

satzung gelegt (Liv. XXXIII 31. XXXIV 50).

Nabis, der in diesem Kriege voriibergehend auf
Philipps Seite gestanden und unter dessen Namen
Raubziige ausgefiihrt, dann mit dem rflmischen

Feldherrn Flamininus sieh gegen Philipp ver-

bunden and seit der Zeit seine Feindseligkeiten

gegen die Achaeer eingestcllt hatte, sollte nach
dem Frieden das von ihm besetzte und schand-
lich misshandelte Argos frei geben; er weigerte
sich dessen, und Flamininus sah sich auf Bitten 10
der Grieehen genotigt, ihn zu bekriegen (195 v.

Chr.). Vgl. Lampros Bull. Hell. XV (1891)
417. Dittenberger Syll. 199. Wahrend
dieses Krieges unterstiitzte Eumenes von Perga-
mon (197—159 v. Chr.) die gegen Nabis ver-

biindeten Grieehen und Romer durch Sendung
eines Hilfsheeres nach Griechenland. Vgl. Liv.

XXXIV 26. 29. Auf diesen Zug bezicht sich

eine in Pergamon gefundene Weihinschrift, die

der Kdnig von der Beute des griechischen Feld- 20
zuges stiftete, sowie eine andere Urkunde, die

sich auf dem Bathron des Standbildes befand,

das die Soldaten, welche den Krieg mitgemacht
hatten, nach Beendigung desselben ihrem KOnige
darbrachten (Frilnkcl inschriften von Pergamon.
Berlin 1890 S. 47 Nr. 60. S. 48 Nr. 61).

Sparta wurde nach einem heissen Kampfe, den
die Bundesgenossen mit den Rotten des Nabis
zu bestehen hatten, eingenommen, 195 v. Chr.
Flamininus liess den Lakedaemoniern ihre Selb- 30
standigkeit und zwang sie weder zur Aufnahme
der Emigranten noch zum Beitritt zum achaeischen
Bunde, wie man in Griechenland meinte, um
Sparta im Gegengewicht zur Eidgenossenschaft
zu halten. Doch musste Nabis die lakedaemo-
nischen Kustenstadte dem Schutze der Achaeer
iiberlassen, eine Kriegsentschadigung zahlen,

Geiseln stellen und alles, was er sich zusammen-
geraubt hatte, ausliefern. Im folgenden Jahre
(194 v. Chr.) verliess der romische Consul den 40
griechischen Boden. Vgl. Liv. XXXII 38—40.

XXXIII 44. XXXIV 22—24. 26—32. 35—41.
43. XXXV 13. Pint. Flamin. 13. Mommsen
R. G. I 716ff. G. Gilbert, Griech. Staatsaltert.

II 109. Dubois Les ligues Etolienne et Acheenne
76. Oberhummer Akarnanien 177. Niese
Handb. d. Altertumsw. Ill 630.

Anderthalb Jahre hielt sich Nabis ruhig.

Als aber die Aetoler. iiber die Rfimer wegen des

letzten Friedens mit Makedonien erbittert. neue 50
Unruhen in Griechenland zu erregen versuchten,

erhob er sich aufs neue und suchte sich der

Seestadte, die unter achaeischem Schntze standen,

zu bemachtigen. Er begann die Feindseligkeiten

mit einem Angriff auf die wichtige Kiistenstadt

Gytheion. Die Achaeer schickten Philopoimen,
der damals zum vierten Mai die Strategic be-

kleidete. gegen ihn (192 v. Chr.). Allein der
Versuch, die Stadt von der Seeseite her zu ent-

setzen. scheiterte jiimmerlich (Liv. XXXV 26.60
Plut. Philop. 14.' Paus. VIII 50. Vgl. F.

Riihl Jahrb. f. Philol. 127 |1883) ~33ff.)

Mittlerweile hatte in Achaia eine regelrechte

Aushebung stattgefuuden, worauf in einer Ver-

sammlung zu Tegea der Beschluss gefasst wurde,

die Spartaner durch einen Einfall in Lakonien
von Gytheion abzuziehen. Doch fiel die Stadt,

noch ehe dieser Beschluss ausgefiihrt werden

konnte, dem Nabis in die Hande. Lampros
Bull. hell. XV (1891) 417. Darauf zog er

den Achaeern entgegen, die unter Philopoimen in

Lakonien eingefallen waren und bei Karyai ein

Lager bezogen hatten (Liv. XXXV 27. Riihl
a. a. 0. 36). Es kam zwischen den Achaeern und
Spartanern zu einer Schlacht, in der die letzteren

vollkommen geschlagen wurden. Philopoimen
riickte siegreich weiter und schloss den Nabis in

Sparta ein, verwiistete das lakonische Gebiet und
kehrte dann nach Hause zurtick (Liv. XXXV 30).

Die Achaeer wurden in ihrem Siegeslaufe durch
das Vorgehen des Flamininus gehemmt, der einen
Waffenstillstand veranlasste (Plut. Philop. 15.

Paus. VIII 50, 10. Riihl a. a. 0. 37ft). Die
Bedingungen dieses Waffenstillstandes sind uns
nicht bekannt. Wahrscheinlich wurde Gytheion
den Achaeern zuriickgegeben. Wahrend der Waffen-
ruhe wandte sich Nabis an die Aetoler mit der
Bitte um Unterstfitzung. Er erhielt einen un-
bedeutenden Beistand von etwas fiber 1000 Mann.
Der Anfuhrer derselben, Alexamenos, hatte den
geheimen Auftrag Sparta mit dem aetolischen

Bunde zu vereinigen. Um dies zu erreichen, musste
vorher Nabis aus dem Wege geschafft werden.
Alexamenos fand die Gelegenheit den Tvrannen
zu ermorden (192 v. Chr.) und wollte nun, statt

die Spartaner als Freunde zu gewinnen, die be-

stiirzte Stadt phlndern. Die Einwohner jedoeh
ermannten sich, erschlugcn den Alexamenos und
den grOssten Teil seiner Truppen. In dieser

Verwirrung erschien Philopoimen in Sparta (Liv.

XXXV 34—36. Plut. Phil. 15) und bewirkte
den Anschluss der Spartaner an den achaeischen

Bund, 192 v. Chr. (Liv. XXXV 37. Paus. VIII
50. Niese Handb. der Altertumsw. Ill 631.

Lampros Bull. hell. XV 417). Der Bund
umfasste jetzt den ganzen Peloponnes, da auch
die Messenier und Eleer bald darauf (191)
sich mit den Achaeern vereinigten (Liv. XXXVI
31. 35. Pol. XXVII 10. Paus. VIII 30. G.
Gilbert Griech. Staatsaltert. II 110, 2). Auf
den zweiten Krieg, welchen die Achaeer im J.

192 v. Chr. gegen Nabis fuhrten, sind die Weih-
insehriften zweier Marmorbasen zu beziehen,

welche in Pergamon zum Vorschein gekommen
sind : F r a n k e 1 Inschriften von Pergamon S.

48 f. (Nr. 62) und S. 49 (Nr. 63). Vgl. Conze
Monatsb. d. Berl. Akad. 1881, 869. Ditten-
berger Syll. 203. Die erste von den Sol-

daten des Eumenes gesetzte Inschrift (Nr. 62)

bezeugt einen zweiten Feldzug des Konigs nach
Hellas, fiber den unsere sonstige Uberlieferung

schweigt {oi fieta flarji/Jo>s Evfis\yov x]/.£vvat'TE;

to devzeoor si; ri/r 'E/./.[dda] oroaztwrai Is. rov

xotiuov rov .too? kafi[tr]}. Dittenberger Syll.

p. 312 A. 2 hat die Inschrift auf den Feldzug
des J. 195 bezogen . bei dem eine Beteiligung

des Pergamenerfursten iiberliefert ist. Doch be-

sitzen wir die Inschriftbasen der Weihmonu-
mente. die nach diesem Kriegszuge gestiftet

sind, wahrend andererseits der Ausdruck devreoor

nur von einer Erneuerung des Krieges ver-

standen werden kann. Diese kann nicht vor

192 v. Chr. stattgefunden haben, da Nabis von
195—192 v. Chr. mit Rum in Frielen lebte und
Eumenes wahrend dieser Zeit sicherlich keine

Feindseligkeiten gegen ihn eroffnet haben wird.
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Es lasst sicli daher die pergamenische Hilfs-

leistung nnr auf den Krieg beziehen, den Nabis

im Friihling des Jahres 192 v. Chr. durch seine

Angritfe anf die -dem acliaeisehcn Schutzc anbe-

fohlenen Kiistenstiidte ins Leben gerufen hatte.

In demselben Jahre fand dei Tyrann durch

den Aetoler Alexamenos seinen Tod. Polybios,

auf den die litterarische tjberlieferung dieses

Krieges zuriickgeht, hat von der Beteiligung des

entstandenen Strcite sollten die RCmer entschei-

den, der Scnat gab aber eine so geschraubte

und zweidcutige Antwort, dass Philopoimen mit

Frtihlingsanbrueh des J. 188 v. Chr. vor Sparta

riickte. Er bestrafte zuerst die, welche den Ab-

fell veranlasst batten, liess dann die Befestigungen

der Stadt niederreissen, schiekte alle fremden

Hilfsvolker aus Lakonien weg, verbannte alle,

wclche von Machanidas oder Nabis das Brirger-
i\_rieges zurucKt;eni, nai von uw ucicmguug «» »""'^ "" ""—

—

-- -
,. ". ,

Eumenes geschwiegen, wahrscheinlich urn seinen 10 recht erhalten hatten, und verkaulte die sich

Helden Philopoimen in mOglichst hellem Lichte

erscheinen zu lassen.

An dem Kriege der Romer gegen Antiochos

den Grossen von Syrien (192—190 v. Chr.)

nahmen die Achaeer, trotz ihrer Kriegserklarung

an denselben (Liv. XXXV 48ft'.), nur geringen

Anteil. Wir horen, dass sic den Peiraieus und die

wichtige Stadt Chalkis inGemeinschaft mit einer

pergamenischen Heeresabteilung besetzt hatten

Weigernden als Sklaven. Ein grosser Teil de

Gebiets flel an Megalopolis, die alte Verfassung

wurde abgeschafft, die friiher Verbannten in lhre

Rechte wieder eingcsetzt und die Stadt dem

Bunde zugewiesen (Liv. XXXVIII 30ff. Hut.

Phil. 16. Paus. VII 8, 3). Uber diese leiden-

schaftliche Harte und Ungerechtigkeit klagten

die Spartaner bei den Romern und erreichten

es, dass der Senat dem Vorgehen der Achaeer
pergamemscnen neeresaurenuug ueseuiv imw.™ ==>, »~ wi ^wi«.. -~~ -

-

n .
-----

(Liv XXXV 46—51- vol Plut. Flamin. 17). Als 20 eine sehr entschiedene Missbilligung erteiite

>,',.,., ..
° it -l.i. Vn,.l /T>„1 WITT 1 1 Q"i T?.a -nmrrlp iTrmip.r dp.lltlicher.

jedoch Antiochos mit grosser Macht gegen Chal

kis heranriickte, begab sich die achaeisch-perga-

menische Besatzung nach Boeotien in Sicherheit.

Darauf flel die Stadt dem Antiochos in die Hande.

Ausgezeichnet haben sich die Achaeer in diesem

Kriege bei der Belagerung der Stadt Pergamon

durch Seleukos, den Sohn Antiochos des Grossen

(192 v. Chr.). Die Stadt wurde von Attalos, dem
Bruder des Eumenes, mit geringer Mannschaft

(Pol. XXIII 1, 1—3). Es wurde immer deutlicher,

dass das rOmische Protectorat uber Hellas der

wahre Sinn der vielgefeierten Freiheitserklarung

des J. 196 war. Doch geht man sicherlich zu

weit, wenn man in der Haltung des Senates

gegcnuber Griechenland, wenigstens bis auf die

Schlacht von Pydna, nur Tucke und hinterlistige

Beveclmung flnden will. Der Achaeerbund befand

sich in einer Verfassung , die keiner Achtung

verteidigt und ware wohl gefallen , wenn nicht 30 und Schonung wert war. \gl. Mommsen K G. 1

rechtzeitig ein achaeisches Hilfshcer unter Dio

phanes herbeigekommen wilre , das von Attalos

des Nachts in die Stadt eingelassen wurde.

Den vereinigten Fergainenern und Achaeern ge-

lang es nun . durch glikkliche Ausfalle den

Seleukos zur Aufliebung der Belagerung, sowie

zum Verlassen des pergamenischen Gebietcs zu

zwingen (Liv. XXXVII 18 ft Pol. XXI 9ff.

Appian Syr. 26). Audi an der grossen Ent

74 5ff.v .W i 1 am o w i t z Antigonos von Karystos 303.

Neben dem alternden Philopoimen leitete damals

des Polybios gesinnungstiichtiger Vater, Lykortas

aus Megalopolis, diebiindischePolitik(Liv. XXXIX
35ff.). Infolge des Todesurteils, das die Achaeer

fiber einige spartanische Emigranten verhangt

hatten, ergaben sich neue Verwicklungen zwi-

schen der Eidgenossenschaft und Sparta, deren

Entscheidung "abermals den Romern iibcrtragen
Appian ovr. zoj. allien an uei gulden ^m- ™iuj^.^mi..i6 „,„„_.,..„,-- _-.- _

;
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scheidungsschlaeht bei Magnesia am Sipylos 40 wurde (Pol. XXIII 5. Liv. AAX1X 66a. raus.

(190 v. Chr.) haben sich die achaeischen Truppen

beteiligt: sie fochteu mit ihrem Bundesgenossen

Eumenes auf dem rechten Flugel der Romer
(Liv. XXXVII 37ff. Appian Syr. Slff.). Auf

diese Vorgiinge bezieht sich eine im Athena-

heiligtmn von Pergamon gefundene Weihinschrift,

welche die Achaeer dem nachmaligeii Konige

Attalos II. (159—138 v. Chr.) zu Ehren gestiftet

haben (Dittenberger Syll. 208. Frankel

VII 9. 2ff.). Die Lakedaemonier erhielten durch

die Romer nieht ganz die gehoffte Genug-

thuung: es musste zwar die von den Achaeern

ausgesprochene Verurteilung zuruckgenommen

werden. die Lakedaemonier wurden aber von

dem romisehen Senate angewiesen, in dem

achaeischen Bunde zu verbleiben (Liv. XXXIX
48; vgl. Polvb. XXIV 4). Ausserdem wurde

em Bunde "die Criminalgerichtsbarkeit uber
naoej] (_l»i Lieu uei gei oui. i."u. j.xuuni.i <•<*••' ^«..«« ... . --, -

, c
Inschriften von Pergamon S. 51 Nr. 63). Nach 50 das spartanische Gebiet entzogen unddenbpai

Besiegung des Antiochos und der Aetoler durch

die Romer erhielten die Achaeer die Stiidte Pleu-

ron und Herakleia am Oita als Zuwachs zu ihrer

Eidgenossenschaft. 189 v. Chr. (Pans. VII 11. 3.

14. 1 ). In dasselbe Jahr fallt die fur die innere

Politik des Bundes wichtige Anordnung des Philo-

poimen, dass die Bundesversanmilungen nkht
inehr, wie friiher, nur in Aigion, sondern in

alien Bundesstadten abwechselnd abgehalten

tanern gestattet, zu der alten lykurgischen

Verfassung zuriiekzukehren , sowie die Mauern

ihrer Stadt wieder aufzubauen (184 v. Chiv.

Freilich fiihrte das nur dazu, immer neue

Reibungen und neue Eimnischung von seiteu

der Romer zu veranlasseii . wie es vornehmlich

das den Lakedaemoniern eingeriiunite Vorrecht

mit sich brachte. in Criminalfallen (Staatsver-

brechen. Verbrechen gegen den Bund und ein-
auen uunuessiauien aoHeci^eum iiujieiiaiicn i'"-"'"'' , ^l^i^--^.. ^^ s ^-- —

-

werden sollten (Gilbert Griech. Staatsaltert. 60 zelne Glieder desselben) mcht vor das Bundes

II 110).

Mehr als durch den syrischen Krieg wurde

das achaeische Gemeinwesen durch die Unruhen

im Peloponnes in Ansprueh genommen. Die

Spartaner, durch den Drang der L'mstande zum
Beitritt genOtigt. benutzten den ersten Anlass,

die Verbindung mit dem achaeischen Bunde auf-

zuheben (schon 189 v. Chr.). In dem dadurcli

_ondem das rOmische Tribunal geladen zu werden

(Paus. VII 9j. Ihre vcillige Gleichgultigkelt

gesen die Achaeer zeigten die Romer bald nach-

her audi durch ihr Vorgehen , als die Messenier

unter ihrem Hauptling Deinokrates abtrunnig

geworden waren und die Achaeer deswegen Ab-

hilfe bei den Romern suchten. Die Romer, ant-

wortete der Senat, wurden sich gar nicht darum
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bekiimmern, wenn ausser den Messeniern audi

noch die Argiver, Lakedaemonier und Korinther

abfallen sollten (Pol. XXIX 10). Die Geduld des

Senates war zu Ende. Die lacherliche Vergrosse-

rungsucht und Krahwinkelpolitik der Achaeer

verdiente diese Antwort iii vollem Masse. Philo-

poimen ermutigte sich zwar und suchte die

Messenier zu demiitigen, wurde aber von ihnen

gefangen mid getiitet, 183 v. Chr. (Liv. XXXIX
49. Plut. Phil. 18—21. Paus. IV 29, 5. Momm- 10

sen Rom. Forsch. II 486. Dubois Les ligues

Etolienne et Ache'enne 78. Pohlmann in

Miillers Handb. d. Altertumsw. HI 460). Lykor-

tas, bisher der treue und wohlmeinende Gehilfe

des Philopoimen, trat an seine Stelle, rachte

seinen Tod und unterwarf Messenien (Pol. XXIX
12. XXV 1. Paus. VII 9, 3). Gleichwohl war
er nicht imstande, den sichtbar heranrtickenden

Verfall des Bundes aufzuhalten. Neue Unruhen
und neue Klagen seitens der Lakedaemonier 20

gaben den ROmern immer mehr Veranlassung
zu Einmischungen in die pelopounesischen Ver-

haltnisse, die uiu so gefahrlicher wurden, je

mehr nach und nach eine romischgesinnte Par-

tei unter den Achaeern selbst iiberwiegeriden Ein-

fluss gewann (Pol. XXV 1. XXVI Iff. Paus.

VII 10; vgl. Liv. XLV 31). An der Spitze

dieser Partei stand Kallikrates von Leontion, ein

gesinnungsloser kauflicher Politiker, der sich mit
Hilfe der Romer im Peloponnes zu behaupten 30
suchte. Vgl. Dittenberger Syll. 213. Als

der Krieg zwischen Rom und Perseus von Make-
donien (171—168 v. Chr.) ausbrach, wiederriet

Kallikrates den Achaeern das Biindnis von Make-
donien. Wiihrend der kampfgerustete Makedonen-
kOnig mit dem Beginn des Krieges zogerte,

agiticrte der rOmische Gesandte Marcius in

Griechenland und bewirkte hier unter andcrem,

dass die Achaeer mit 1000 Mann Chalkis besetz-

ten (Polyb. XXVII 2. 8. 11. Liv. XLII 44.40
Dubois a. a. O. 83. Vgl. die Weihinschrift

einer Basis, welche die Achaeer dem Q. Marcius
Philippus nach Olympia stifteten, bei Ditten-
berger Syll. 227). Nach der Besiegung des

KOnigs Perseus in der Schlacht bei Pydna
(168 v. Chr.) gab Kallikrates den Romern
die Namen einer grossen Anzahl von Hellenen

an, die im letzten Kriege heimlich mit Perseus

in Briefwechsel gestanden hatten, obgleich davon
keine Spur in den koniglicben Archiven gefunden 50
ward (Dubois a. a. 0. 85). Dieselbe Verdach-

tigung wurde durch rOmisch Gesinnte audi in

andern griechisehen Staaten vorgebracht , vgl.

Mommsen R. G. I 774. Hier wurden die Be-

schuldigten, deren Schuld in den weitaus meisten

Fallen in der blossen Sympathie fur Perseus'

Sache bestand, aus dem Lande gewiesen oder

in Verhaft genommen; an die Versammlung der

Achaeer wurden nach Korinth zwei rOmische
Commissiire gesendet, C. Claudius und Cn. 60
Domitius, welche den Auftrag hatten, hier einen

frechen politischen Gewaltstreich ins Werk zu

setzen. Es -mirde behauptet, die hOchstgestellten

Achaeer hatten den Konig Perseus wahrend des

Krieges mit Geld und Mitteln unterstiitzt. Uber
diese Leute solle das Todesurteil gefallt werden.

Als man sich achaeischerseits zu rechtfertigen

suchte, stellten die romisehen Gesandten die

Forderung, dass tausend der vornehmsten Achaeer

(unter ihnen audi der Geschichtschreiber Polybios)

nach Rom gehen sollten, dort ihre Unschuld darzu-

thun. Ohne Argwohn verliessen die Manner (167

v. Chr.) die Heimat ; in Italien angekommen, wur-

den sie jedoch getrennt und streng bewacht als

Geiseln zuriickgehalten. Fluchtversuche wurden
mit dem Tode bestraft; vgl. Wachsmuth Leipz.

Stud. X (1887) 289. Die wiederholten Bitten der

Achaeer ran Beschleunigung der richterlichen

Entscheidung iiber die Fortgefiihrten blieben er-

folglos. Erst nach 17jahriger Gefangenschaft

kehrten auf M. Porcius Catos Fiirsprache von

den 1000 kaum 300 zuruck, 150 v. Chr. Ihre

Riickkehr war keine Wohlthat ftir die Achaeer,

denn die Heimkehrenden brachten begreiflicher-

weise den gliihendsten Hass gegen Rom
mit, der sie bald nachher zum eigenen

Unheil gegen alle Erwagungen der Politik ver-

blendete (Liv. XLV 31. Pol. XXX 6. 10. XXXI
8. XXXV 10. Paus. VII 10. Plut. Cato mai.

9. Hertzberg Gesch. Griechenlands unter der

Herrschaft der Romer (Halle 1886) 217ft

Dubois Les ligues Etolienne et Acheenne 85.

Pohlmann Handbuch III 461. Hill der achae-

ische Bund seit 168 v. Chr. (Elberfeld 1883) 9ff.

C. Wachsmuth Leipz. Stud. X 288f.).

Im achaeischen Bunde hatten inzwischen, trotz

der allgemeinen Verachtung (vgl. Pol. XXX 20),

Kallikrates, Menalkidas und Andronidas die Ge-

walt in den Hiinden. Dem zunehmenden Be-

streben der Romer, durch Ausbeutung des stets

sich wiederholenden Haders und Streites in der

Eidgenossenschaft (namentlich mit Sparta), den

letzten Rest von Selbstandigkeit des Bundes zu

vernichten. leisteten sie tretflichen Vorschub (vgl.

Pol. XXXI 9. Paus. VII 11, 1). Zwar entzweite

sie ihre kleinliche Streitsucht und grenzenlose

Habgier selbst; doch haben sie ungeachtet dessen

den Untergang der griechisehen Freiheit in wirk-

samster Weise vorbereitet (Paus. VII 11— 16;

die Fragmente bei Pol. XXXVIII 1—5. XL 1—5.
7—11. Liv. Epit. LI und LIT). Als im J. 164

v. Chr. Grenzstreitigkeitcn zwischen Achaia und
Megalopolis (wahrscheinlich wegen des Gebietes

von Belmina) ausgebrochen waren , erhielten

die nach Asien abgeordneten Gesandten C. Sul-

picius Gallus und M. Sergius den Auftrag, den

Zwist zu schlichten (Polvb. XXXI 9. 6. Paus.

VII 11, 1. Wachsmuth Leipz. Stud. X 289).

Sulpicius iibcrtrug die Entscheidung der Frage

dem Kallikrates. Durch die eifrige Unterstiitzung

des Sulpicius gelang es der zum Bunde

gehorigen aetolischen Stadt Pleuron um diese

Zeit mit dem Senat iiber ihren Austritt aus der

Eidgenossenschaft zu verhandeln und denselben

durchzusetzen (Paus. VLT 11, 1. Mommsen
R. G. II 44. C. Wachsmuth Leipz. Stud. X
290). Die Erbarmlichkeit der Strategen und die

grenzenlose Verrottung des Bundes zeigte sich

im grellsten Lichte bei Gelegenheit des Streites

zwischen den Athenern und Oropiem , in den

auch die Achaeer hincingczogen wurden. Wir
haben iiber diesen Streit neuerdings durch ein

in Oropos gefundenes Decret. das Leonardos
in der 'Erp. 'Ao/_. 1885. 98 veroffentlicht hat,

interessante Aufklarungen erhalten ; vgl. v

Wilamowitz Hermes XXI 101ft. Die
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Athener befanden sich trotz der freigebigen

Gunst des romischen Senates, der sie nach der

Schlacht bei Pydna bedeutende territoriale Er-

weiterangen verdankten , in grosser Finanznot

und uberfielen zur Verbesserung ihrer pecuniaren

Lage die Stadt Oropos und pliinderten sie griind-

lich aus, 156 v. Chr. (Paus. VII 11. 4. Miiller

Orch. 412. Mommsen R. G. II 414. v. Wilamo-
witz Hermes XXI 102. F. Diirrbach De Oropo

ab (Paus. VII 11, 8). Die achaeische Hilfesendung

kam zu spat und begab sich unverrichteter Sache

wieder heim. Trotzdem licss sich Menalkidas von
den Oropiern die 10 Talente auszahlen, weigerte

sich aber, dera Kallikrates die Halfte des Geldes zu

uberlassen. Das entfiamrate die Rache des letzte-

ren. Als Menalkidas seine Strategic niedergelegt

hatte und Diaios sein Nachfolger geworden war,

klagte Kallikrates den aus Lakonien gebiirtigen

et Arnphiarai sacro, Paris 1890, 63ff.). Die 10 Menalkidas an, dasser Sparta yom Bunde loszu

ausgepliinderten Oropier wandten sich an die

Romer mit der Bitte ran Beistand. Diese schritten

nicht selbst ein, sondern betrauten die Sikyonier

mit der Erledigung der Eechtsfrage. Athen

wurde von den Sikyoniem zur Zahlung von 500

Talenten Strafe verurteilt. Die Stadt protestierte

dagegen und entsandte eine Gesandtschaft nach

Rom, an deren Spitze der Akademiker Karneades,

der Stoiker Diogenes und der Peripatetiker Kri-

reissen gesucht und in diesem Sinne mit don Ro-

mern diplomatisch verhandelt hiitte. Menalkidas

konnte sich aus der ihm drohenden Lebensgefahr

nicht anders rotten, als dass er von dem oropischen

Gclde dem Strategen Diaios drei Talente versprach,

wofur dieser den Process vereitelte, 149 v. Chr.

Die Angaben des Pausanias iiber den oropisch-

achaeischen Handel werden durch das in Oropos

gefundene Ehrendecret in manchen Punkten

tolaos gestellt wurden, 155 v. Chr. Der Zungen- 20 vervollstiindigt. Der Beschluss ist zu
^
Ehren

fertigkeit dieser Manner gelang es, vom Senat

eine Herabsetzung der Strafsumme auf 100 Ta-

lente zu erwirken. Da die Athener aber nichts

besassen, so zahlten sie iiberhaupt nicbts, bewogen
vielmehr die Oropier durch Vorspiegelungen und
Geschenke auf einen friedlichen Vergleich ein-

zugehen, nach dem es den Athenem gestattet

sein sollte, in Oropos eine Besatzung zu halten

und sich der Treue der Stadt durch Geisseln zu

des Achaeers Hieron, des Sohnes des Telekles

aus Aigeira, verfasst und beantragt fur den-

selben die Errichtung einer Bronzestatue und
die Verkiindigung dieser Auszeichnung bei der

Feier der Amphiaraeia. Diese Ehre verdankte

Hieron seiner eifrigen Mitwirkung bei der Er-

ledigung des Streites der Oropier mit den Athenern.

Auf dem Convent zu Korinth, bei dem die An-

gelegenheit zu Sprache kam, unterstiitzte er aufs

versichern. Flir den Fall, dass die Athener sich 30 eifrigste die Sache der Oropier und sammelte

von neuem etwas zu Schulden kommen lassen

wurden, sollte die athenisehe Besatzung zuriick-

gezogen und die Geiseln ausgeliefert werden

(Paus. VII 11, 5. C. Wachsmuth Leipz. Stud.

X 291). Wenn die Uberlieferurig in Ordnung ist,

so miissen die Oropier geistig umnachtet gewesen

sein, als sie auf diese Bedingungon eingingen.

Der Streit brach bald von neuem aus. Die

Mannschaft der athenischen Besatzung fiigte den

fur dieselben Geldbeitriige ein. Als darauf der

Beschluss gefasst wurde, in Argos eine

Versammlung iiber dieselbe Frage abzuhalten,

gewahrte Hieron den Abgesandten der Oropier

in seinem Hause Gastfreundschaft und brachte

dem rettenden Zeus in ihrem Interesse Opfer

dar. Auch wandte er sich in einer Rede gegen

die Athener und sonstigen Gegner der Oropier

und mahnte seine Landsleute, es nicht zuzulasssn,

Oropiern Unbilden zu, worauf diese an die Athe- 40 dass eine hellenische Stadt in Sklaverei geriete.

ner die Forderung stellten, die Besatzung aus

der Stadt zu ziehen und die Geiseln auszuliefern,

da der Vertrag gebrochen sei. Die Athener

weigerten sich dieses zu thun, indem sie sagten,

nicht das athenisehe Volk , sondern nur die

Soldaten hatten sich vergangen; diese wurden
zur Rechenschaft gezogen werden (Paus. VII

11, 6. Diirrbach De Oropo et Arnphiarai sacro

65). Unter diesen Umstanden wandten sich

die Oropier an die Achaeer und baten sie urn 50 sacro 67.

Die Inschrift sagt, dass Hieron hierdurch die

Riickkehr der oropischen Burger in ihre Vater-

stadt und die Wiederherstellung der oropischen

Freiheit bewirkt habe. Diese hatten die Oro-

pier also den Achaeern zu verdanken. Pausanias

erwiihnt hiervon nichts: sein Bericht widerspricht

audi sonst den sich aus der Inschrift ergebenden

Thatsachen. Vgl. v. Wilamowitz Hermes XXI
101 ff. Diirrbach De Oropo et Arnphiarai

Beistand gegen die Ubergriffe der Athener. Allein

die Eidgenossenschaft versagte ihre Hilfe aus

Freundschaft und Hochachtung vor den Athenern.

Die Oropier verspmchen darauf dem achaeischen

Strategen Menalkidas die Summe von 10 Talenten.

wenn es ihm geliinge, die Achaeer zu einer Hilfe-

leistung gegen die Athener zu bewegen (Paus.

Villi, 7). Menalkidas traute sich nicht soviel

Einfluss zu und versprach dem Kallikrates. der

Der oropische Handel gewiihrt einen traurigen

Einblick in die verrotteten Zustande der achaeischen

Eidgenossenschaft, deren massgebende Ftihrer

sich nicht durch die Erwagungen der Politik,

sondern von Selbstsucht und Habgier leiten

liessen. In Achaia zweifelte kein Menseh. class

der Stratege Diaios von Menalkidas bestochen

worden war. mil von diesem die Gefahren des

fiber ihm schwebenden Processes abzuwenden.

Freundschaft mit Rom eine sehr 60 Urn der Strafe der Bestechlichkeit zu entgehen.wegen seiner

geachtete Stellung im Staate einnahm. die Halfte

der von den Oropiern ausgesetzten Summe fur

seine Mitwirkung in der Sache. Hierauf wurde
die Hilfeleistung durch Kallikrates durchgesetzt.

Sobald die Athener von diesem Beschluss Kunde
erhielten, eilten sie nach Oropos und pliinderten,

was sie das erste mal noch iibrig gelassen. Naehge-
schehener That zogen sie samt ihrer Besatzung

stiirzte Diaios den Bund in neue Schwierigkeiten

mit Sparta (Paus. VII 12, 4). Erleugnetefrech, dass

die Spartaner nach einem Ausspruche des romi-

schen Senats in Crimiualfallen sich der Bundes-

gerichtsbarkeit entziehen durften. Es ware zum

Kriege gekommen, wenn die Spartaner im Gefiihl

ihrer' Schwiiche sich nicht auf Unterhandlungen

eingelassen hatten, die dazu fiihrten, dass Diaios
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t

24 vornehme Burger von Sparta als schuldig

bezeichnete und ihre Ausweisung aus der Stadt
verlangte. Die Spartaner sprachen iiber dieselben,

als sie die Stadt verlassen hatten, noch das

Todesurteil aus (Paus. VII 12, 8). Die Ver-
bannten gingen direct nach Rom, um hier Klage
gegen die Achaeer zu fiihren. Von achaeischer
Seite wurden zur Vertretung des Bundes Kalli-

krates und Diaios an den Senat gesandt. Kalli-

krates starb auf der Reise. Vor dem Senat kam
es zu einem wenig ruhmlichen Wortwechsel
zwischen Diaios und Menalkidas, der die Spartaner
vertrat (Paus. VII 12, 8. 9). Der Senat enthielt

sich einer Entscheidung und versprach eine

Commission nach Griechenland zu senden, welche
die Sache dort entscheiden werde. Dieser Be-
scheid wurde von den Vertretern der Spartaner
und Achaeer in ihrer Heimat in frechster Weise
zu Gunsten ihrer Staaten verdreht (Paus. VII
12,9. Mommsen R.G.II 43). Hierdurch erwachte
in Achaia der Kriegscifer von neuem. Derselbe
hatte auch dadurch frische Nahrung gewounen,
dass die Erfolge, welche die Romer in Thessalien
gegen den falschen Philippos errungen hatten,
vornehmllch der Untersttitzung des achaeischen
Bundesheeres zu verdanken waren. So brachen
die Achaeer unter ihrem Strategen Damokritos
(148 v. Chr.) trotz der Abmahnungen und War-
nungen des Metellus, der den makedonischen Krieg
soeben siegreich beendet hatte, gegen die Spartaner
auf und zwangen dieselben zu einer btutigen
Schlacht, in der gegen 1000 Spartaner das Leben
verloren (Paus. VII 13, 3. Mommsen R. G.
II 43). Doch niitzte Damokritos seinen Sieg nicht

aus, verzichtete auf eine Belageruug Spartas und
beschrankte sich darauf, Raub- und Pliinderziige

zu unternehmen. Er wurde daher bei seiner

Riickkehr zu einer Geldstrafc von 50 Talenten
verurteilt, deren Zahlung er sich durch die Flucht
entzog (Paus. VII 13, 5). An seine Stellc wurde
Diaios zum Strategen gewiihlt und der Krieg
gegen Sparta mit Eifer fortgesetzt, wiewohl
Diaios dem Metellus versprach, die Feindselig-

keiten gegen Sparta einstellen zu wollen, bis

die senatorische Commission in Griechenland
erschienen sein wurde. Der spartanische Feld-

herr Menalkidas beantwortete das feindliche

Vorgehen der Achaeer mit der Einnahme und
Zerstorung der zum Bunde gehorigen Stadt Iasos,

zog sich jedoch durch diese That die Unzu-
friedenheit seiner Landsleute in dem Grade zu,

dass er es fur geraten bielt. seinem Leben
durch Gift ein Ende zu bereiten (Paus. VII
13. 81. Die rSmische Commission, welche unter
Aurelius Orestes nunmehr in Griechenland er-

schien und eine Bundesversammlung nach Korinth
berief, machte allem Hader ein jahes Ende. Der
Senatsbeschluss, der hier verkiindet wurde. kam
alien unerwartet und rief unter den Achaeern
die grosste Aufregung und Besturzung hervor.

Aurelius Orestes teilte der Abgeordnetenver-
sammlung den Senatsbeschluss mit, dass der

Bund fortan auf die Zugehorigkeit von Sparta,

Argos, Korinth, Orchomenos und Herakleia am
Oita zu verzichten habe. Noch ehe der rtimisehe

Abgesandte zu Ende geredet hatte, stiirzten die

achaeischen Abgeordneten aus der Versammlung
und teilten die Forderungen des Senats derVolks-

menge mit, welche in tumultuarische Aufregung
geriet und ihre Wut in erster Linie gegen die

in Korinth anwesenden Spartaner richtete, die

in Massen ergriffen und in die Gefangnisse ab-

gefiihrt wurden. Die im hOchsten Grade erregten

Massen vergassen sich soweit, dass sie sogar in

die Hauser der romischen Gesandten drangen,

um die daselbst Schutz suchenden Spartaner zu

ergreifen und zu verhaften (C. Wachsmuth
10 Leipz. Stud. X 291). Die romische Gesandt-

schaft verliess mit Entriistung die Stadt und
erstattete in Rom sofort Bericht iiber die Vor-

gange in Korinth, die durch das Senatusconsult

hervorgerufen worden waren. Man fasste in Rom
das Vorgehen der Achaeer ungemein mild auf.

Es wurde eine zweite Commission unter Sextus

Iulius Caesar nach Griechenland gesandt, welche
auf der Bundesversaminlung zu Aigion (147 v. Chr.)

die Forderungen des Senats wiederholte und
20 Genugthuung fur die Unbilden forderte, die den

Gesandten in Korinth widerfahren waren (Polyb.

XXXVII 1. Paus. VII 14. Mommsen R. G.

II 44. Hill Der achaeische Bund seit 168 v. Chr.

14. C. Wachsmuth Leipz. Stud. X 292). Es
schien, dass das schonende und milde Vorgehen

des Senats gegen die Achaeer eine friedliche

Losung der Verwicklungen herbeifiihren wurde.

Man beschloss, in Tegea zu einer Versammlung
zusamnienzutreten, auf der von den Vertretern

30 der Spartaner, Achaeer und Romer das Verhiiltnis

Spartas zur Eidgenossenschaft endgiiltig fest-

gestellt worden sollte. Doch scheiterte dieser

Versuch an dem hinterlistigen Starrsinn des

neuen achaeischen Strategen Kritolaos (147/6 v.

Chr.), der die romischen Gesandten auf das

perrideste betrog, um den friedlichen Ausgleich

mit Sparta zu vereiteln. Er wusste es durch seine

kleinlich hinterlistigen Manover zu erreichen, dass

die Versammlung nicht zustande kam und Sextus

40 Iulius Casar unverrichteter Sache nach Rom zu-

riickkehren musste. Hierauf unternahm Kritolaos

eine demagogische Rundreise durch die Stiidte

Achaias und wiegelte die Massen allerorten gegen

die Romer auf. Das niedere Volk wurde durch

Sclmldenerlass und Aufschub der Bundesbeitrage

gewonnen. In Tbeben schloss sich der Boiotarch

Pytlieas der Politik des Kritolaos an und bewog
seine Landsleute, den Romern den Krieg zu er-

kliiren. Demi auf den Thebanern lastete eine

50 unbezahlte Geldbusse, die Metellus ihnen auferlegt

hatte. weil sie in Phokis eingefallen waren und
die Acker der Euboeer und Amphissaeer verwiistet

batten (Paus. VII 14, 7). Auch die Stadt Chal-

kis trat der antiromischen Coalition bei.

Metellus, der noch immer an die Moglichkeit

eines friedlichen Ausgleiches glaubte, schickte

eine Gesandtschaft an die Achaeer mit der

Mahnung. den Zoni der Bonier nicht bis zum
aussersten zu reizeu und Rube zu halten. Die

60 Gesandtschaft traf die Achaeer in Korinth , wo
im Fruhling des J. 146 v. Chr. eine grosse

Bundesversammlung abgehalten wurde (Polyb.

XXXVIII 4. M. Klatt Chronol. Beitrage zur

Gesch. des achaeischen Bundes , Berlin 1883,

30ff.). Die Mahnung war vergeblich. Die Reden

der Rcinier wurden durch den Larm der aus»er-

gewohnlich starken Versammlung , die sich

grosstenteils aus den untersten Schichten des
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Volkes, Handwerkern, Matroscn, Fabrikarbeitern

und anderem Pobel zusammensetzte , iibertont.

Kritolaos stachelte die erregte Menge durch

fanatisohe Eeden gegen die Bonier auf und

spracb das grosse Wort , dass man dieselben

wold zu Freunden, nicht aber zu Herm haben

wolle. Seine Eeden -warden vom Pobel mit

hellem Jubel aufgenommen und die romischen

Gesandten gezwungen, die Eednerbiihne zu ver-

Stadten Achaias herrschten die schreoklichsten

Zustande. Viele wurden durcb Furcht und Ver-

zweiflung zum Selbstmord getrieben, anderc

suchtcn ihr Heil in der Flucht oder in demiitiger

Hingabe an die Eomer (Paus. VII 15, 7. Polyb.

XL 3). Ura die Eomer vom Vordringen in den

Isthmos abzuhalten. sandte Diaios den Alkamenes

mit 4000 Mann nach Megara und zog das achaeische

Heer in Korinth zusammen (Paus. VII 15,

lassen. Ein Ausgleich war nicht mehr moglich. 10 Metellus wandte sick, nachdem er die Arkader

Man beschloss den Krieg, formell gegen Sparta.

in Wahrheit gegen Kora (Polyb. XXXVIII 5).

Kritolaos wurdc unbeschriinKte Macht iibertragen

und ein bedeutendes Bundesheer zusammenge-

bracbt. Man beschloss zunachst die Stadt Hera-

kleia am Oita, die sich auf Grand des Senats-

besehlusses von der Eidgenossenschaft losgesagt

liatte, fiir ihren Abfall zu ziichtigen. Da der ro-

mische Consul Mummius, dem der Senat den Ober

bei Chaironeia aufgerieben hatte, nach Theben,

da die Thebaner bei Skarpheia gegen die Eomer

mitgekiimpft hatten. Nocli ehe Metellus vor

Theben angelangt war, verliessen die Thebaner

ihre Stadt und suchten in den umliegenden

Dorfern Schutz. Metellus befleissigte sich der

aussersten Milde gegen die Stadt, die Tempel und

Wohnhauser sollten unversehrt bleiben, kein The-

baner sollte verfolgt werden, ausgenommen der

befehl gegen Griechenland iibertragen hatte, noch 20 Boiotarch Pytheas, der den Krieg gegen die Eomer

nicht eingetroffen war, musste Metellus die Fiih-

Tung des Krieges bis zu seiner Ankunft iibernehmen.

Der Zusammenstoss zwischen dem romischen

und achaeeisch-thebanischen Heere war jetzt un-

vermeidlieh, die Gelegenheit war gekommen, wo

die achaeischen Vaterlandshelden ihren grimmigen

Bomerhass mit den Waffen in der Hand bethatigen

konnten. Metellus fiihrte die romischen Legionen

iiber den Spercheios. Die Kunde von dieser

angefacht hatte (Polyb. XL 3. Paus. VII 15, 9f.)

Von Theben ging Metellus nach Megara, wo die

achaeische Besatzung unter Alkamenes lag. Als

er die Stadt erreichte, fand er die achaeische

Mannschaft nicht mehr vor, da sie es vorgezogen

hatte, bei der Kunde von seinem Anmarsch die

Stadt zu raumen und sich nach Korinth zu-

riickzuziehen. Metellus hegte den sehnlichen

Wunsch, den achaeischen Krieg vor Eintreffen

Thatsache gemigte
,

' urn das Achaeerheer zur 30 des Consuls Mummius zu bccnden und war daher

eiligsten Flucht nach dem Peloponnes zu bewegen.

Kritolaos war so sehr von dem Gedanken an

Entrinnen beseelt , dass er nicht einmal die

Thermopylen zu besetzen wagte und den Metellus

ungehindert in Mittelgriechenland eindringen

Hess. Die Eomer ermangelten nicht den retirie-

renden Griechen auf dem Fusse zu folgen und

•erreichten das Bundesheer bei Skarpheia in Lokris,

wo es in einer blutigen Schlacht vollstiindig ge-

den Friedensvorscldagen der Achaeer sehr geneigt,

als diese eine Gesandtschaft mit Andronidas an

der Spitzc an ihn abschickten. Die achaeischen

Gesandten kehrten mit den giinstigsten Be-

dingungen nach Korinth zuriick. Doch hier

angekommen, wurden sie durch den von Diaios

aui'gestachelteu Pobel vor Gericht gezogen und

am andern Tage zum Tode verurteilt. Nur durch

Bestechung des Diaios gelang es ihnen ihr Leben

chla'o-cn wurde. Kritolaos war nach der Schlacht 40 zu retten. Damit war jeder friedliche Ausgleich
-

- — mit Eom aufgehoben und die letzte Entscheidung

den Waffen iiberwiesen.

Diese Entscheidung hcrbeizuffihren, war dem

romischen Consul L. Mummius vorbehalten.

Als Metellus eben iiu Begriff stand, mit seinem

Heere nach dem Isthmos" aufzubrechen, um die

Achaeer im Peloponnes anzugreifen , erschien

Mummius seinen T'ruppen vorauseilend im romi-

uuimim „W „„„M „„.„,.... schen Lager und ubernahm sofort den Oberbefehl.

ihrTsTatrt'zu^^ lag ihm yiel daran. die Beendigung des

verschwunden; man vermutete, dass er ins Wasser

gegangen sei, derm er war weder unter den

Lcbenden noch unter den Toten zu finden (Paus.

VII 15, 4). Der Verlust der Griechen an Ge-

fangenen und Toten war gross. Eine Schar

Arkader, die dem Kritolaos zu Hilfe gezogen

war, hatte in Elateia Aufnahme gefunden. wurde

aber von den Phokern nach dem ungliicklichen

Ausgange der Schlacht bei Skarpheia aufgefordert.

zuriiekeilende Schar wurde von Metellus bei Chai-

roneia ereilt und niedergemacht (Paus. VII 15. 5.

6). Eine andere griechisehe Abteilung aus Patrai

wurde in Phokis"von den Bomern angetroffen und

vollstiindi g veniichtet ( Polyb. XL 3). Xur ein kleiner

Teil des grossen Bundes'heeres gelangte in den

Peloponnes. An die Stelle des verschwundenen

Kritolaos trat Diaios. sein Vorgiinger in der Stra-

tegenwiirde. Derselbe war entschlossen. den Krieg

gegen Bom mit alien dem Bunde zu Gebote 00 VII 5. 4.

stehenden Mitteln und Kriiften fortzusetzen. Zu Hill a. a

dem Zweck wurden eifrige Kriegsriistungen be-

trieben, alle waffenfahigen Manner aufgeboten,

12000 Sklaven mit der Freiheit besehenkt und

"Waffen bereit gemacht ; die Besitzenden wurden

in riicksichtslosester Weise zu Kriegszwecken

ausgesogen. die Anhanger des Friedens durch

Hinricbtungen aus der Welt geschafft. In den

achaeischen Krieges nicht dem Metellus zu iiber-

lassen. Dieser musste sich nach Makedonien

zuriickziehen . wiihrend Mummius am Isthmo-

sein Heer zusammenstellte. Dasselbe bestand

aus 23000 Maim Fussvolk nebst 3500 Beitern

und wurde noch verstarkt durch ein pergame-

nisches Hilfscontingent unter der Fuhrung des

Philopoimen. sowie durch eine Abteilung kretischer

Bogensehiitzen (Paus. VII 16. 1. Valer. Max.

Veil. I 12. Mommsen E. G. II 46.

O. 17). Es gelang den Griechen eine

Anzahl roinischer Vorposten. die in unvorsiehtiger

Weise zu weit vorgeschoben waren, anzugreifen

und mit Verlust zuruckzuschlagen (Paus. VII

16. 2. Zonaras IX 31). Dieser Erfolg stiirkte

ihren Mut und bewog sie, den Bomern eine

Schlacht anzubieten. Der Zusammenstoss der

feindlichen Heere erfolgte bei Leukopetra auf
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dem Isthmos, 146 v. Chr. Der Name des Schlacht-

ortes ist nur bei Aurelius Victor 60 iiberliefert.

Vgl. E. Curtius Peloponnes II 591. Polyb.

XL 12 nennt die Schlacht r\ tzhqi rov 'Ioft/tov

fiay/i (vgl. Hertzberg Gesch. Griechenlands

unter der Herrschaft der Eomer 1.272. B u r s i a n

Geogr. v. Griechenl. II 21 , 3). Uber den Verlauf

der Schlacht wird berichtet, dass die griechisehe

Eeiterei durch die sechsfach stiirkere romische

sofort in die Flucht geschlagen worden sei, wah-

rend das Fussvolk der Griechen der feindlichen

tjbermacht hartnackigen W7iderstand gcleistet

liabe, bis es durch einen Seitenangriff der Eomer
geworfen wurde. Damit war die Schlacht ent-

schieden. Wer von den Griechen dem Gemetzel

entronnen war, suchte die Eettung in eiligster

Flucht. Diaios verzichtete darauf, Korinth zu

verteidigen, sondern floh so schnell er konnte

nach seiner Vaterstadt Megalopolis, wo er zuerst

seine Gattin eigenhandig totete, dann sein Haus
anziindete und Gift nahm (Paus. VII 16, 6).

Korinth wurde dem Feinde preisgegeben : die

Einwohner hatten die Stadt verlassen und waren

in die Umgegend geflohen. Da Mummius die

Thore der Stadt offen fand, befurchtete er einen

Hinterhalt der Griechen und wagte es erst am
dritten Tage seinen Einzug in die verlassene

Stadt zu halten. Was noch von Mannern vor-

gefunden wurde, ward niedergemacht. die Frauen

und Kinder in die Sklaverei verkauft. Dann
wurde die reiche Handelsstadt gepliindert und auf

speziellen Befehl des Senates dem Erdboden gleich

gemacht. Ein AViederaufbau des Ortes wurde

durch die ublichen Baiinfuruieln fiir alle Zeiten

untersagt. Man wird in diesem iiberaus strengen

Gericht, das der Senat wohliibcrlegt an der

bliihendsten Handelsstadt Griechenlands vollziehen

liess. einen von der romischen Kaufmannswelt
inspirirten Akt der Eifersucht gegen das Centrum
des hellenischen Gro-ishandels erblicken diirfen

{Mommsen E.G. II 50). Das Gebiet Korinths

wurde toils romisches Gemeinland. teils den Siky-

oniern zugeteilt. unter der Bedingung, dass diese

von nun ab die Kosten der isthniisehen Spiele

zu bestreiten hatten. Die reicben Kunstsehiitze

der Stadt gingen nach Italien. wo sie teils in

Bom, teils in den Landstadten aufgestellt wurden

(Paus. VII 16. 7ff. Polyb. XL 7. Mommsen
E. G. II 47). Uber die Zerstorung des alten Tempels

am Fusse von Akrokorinth vgl. W. Dorpfeld
Athen. Mitt. XI 305. Aueh die anderen achaeischen

Stadte hatten samtlich capituliert ohne "Widerstand

zu leisten. Sie wurden zum Teil ihrer Mauern be-

raubt und ihre Bewohner. soweit sie gegen die

Bonier gekampft hatten. in die Sklaverei ver-

kauft. Alle Sondereidgenosseuschaften wurden

in Griechenland aufgehoben und die Bestimmung
getroffen. dass niemand in 2 Gemeinden Grund-

besitz erwerben diirfe. Das demokratische Eegi-

nient in den Stadten wurde beseitigt und an die

Spitze der Verwaltung ein aus aristokratischen

Elementen zusammengesetzter Stadtrat gestellr.

"Was den hellenischen Gemeinden blieb. war mil-

der Schatten einer fonnellen Freiheit. die sich

auf die Selbstverwaltung und den Bodenbesitz

beschriiukte. Dagegeu bildete sowohl in mili-

tarischen Dingen" als auch in der Jurisdiction

der Statthalter von Makedonien die oberste Iu-

stanz. Ferner wurden den einzelnen Gemeinden
bestimmte an Bom zu zahlende Geldbussen auf-

erlegt. Die achaeischen Bundesstiidte wurden zur

Zahlung von 200 Talenteu an die Spartaner ver-

urteilt. Die eingegangenen Strafsummen flossen

aber nicht in den romischen Staatsschatz, son-

dern wurden meist im Interesse der griechischen

Stadte verwandt. Stronger war das Strafgericht,

welches uber Theben und Chalkis verhangt

10 wurde. Die Mauern dieser Stadte wurden nieder-

gerissen, die Einwohner entwaffnet, zum Teilhin-

gerichtet. Namentlich in Chalkis sollen viele

vornehme Biirger mit dem Tode bestraft worden

sein (Polyb. XL 11. Mommsen E. G. II 47).

Die Boeoter wurden verurteilt, an die Herakleoten

und Euboeer 100 Talente Busse zu zahlen (Paus.

VII 16, 10). Doch haben die Eomer sowohl diese

als auch andere den Griechen auferlegte Straf-

summen spater erlassen. Wenn man das Ver-

20 fahren der Eomer gegen andere unterworfene

Volker mit dem gegen die Griechen vergleicht,

so muss man dasselbe als mild und schonend

bezeichnen. Das romische Eegiment hat den

Griechen zum Heil und Segen gereicht und
ist zur rechteu Zeit gekommen. Es wurde ihnen

fortan die Moglichkeit benommen, sich durch

ihre kleinlichenFreiheitsbestrebungen nach aussen

hin lacherlich zu machen und durch die niedrige

Selbstsucht und unersattliche Habgier ihrer

SOnichtsnutzigen Patrioten moralisch unci materiell

zu Grunde zu gehen. Wicwohl Griechenland

seine Autonomie einbiisste , so ist es im J.

146 v. Chr. doch noch nicht zu einer for-

metlen Proviuz des romischen Seiches gemacht

worden. Vgl. Hofler Untersuchung der Frage,

ob Griechenland mit der Zerstorung Korinths

romische Provinz geworden sei. Sitzungsber. d.

"Wiener Ak. 1870, 267ff. Mommsen E. G.

II 48 Anm. Die Ordnung der griechischen Ver-

lOhiiltnisse wurde durch eine senatorische Com-
mission von zehn Mannem besorgt, die sich ihrer

Aufgabe in massvoller und tiichtiger "Weise ent-

ledigten (Polyb. XL 10). Das Schicksal der

Unterworfenen wurde dadurch wesentlich erleich-

tert. dass die senatorische Commission die wei-

tere Ausfiihrung der gegen Griechenland be-

sehlossenen Massregeln beim Verlassen des Landes

dem Polybios iibertrug. der gleich nachdem er

von dem Ungliick seines A'aterlandes Kunde er-

50 halten hatte. hcrbeigeeilt war. um sich in den

Dienst desselben zu stellen. Er erziihlt uns

selbst, was ihm zur Erleichterung des Schicksals

seiner Laudsleute zu thun mfiglicb. gewesen.

"Wenn mit der Zeit wieder Wohlstand und ge-

ordnete Zustande in die griechischen Stadte zu-

ruckkehrten. so war das in erster Linie dem
romischen Eegiment zu danken. [Toepffer.]

2) Nach Besiegung des achaeischen Bundes

bezeichnen die Eomer das untenvurfene Grieehen-

60 land, das von ihnen selbst nie amlers denn als

Provinz betrachtet worden ist. mit dem Xamen
A. Ob Achaia seit 146 v. Chr. Provinz war
oder nicht, dariiber existiert bereits eine grosse

Litteratur, verzeiclmet bei Marquardt St.-V.

I 321. s und Hertzberg Geschichte Griechen-

lands unter roinischer Herrschaft I 284ff. Aber
die Thatsachen beweisen , dass die namentlich von

C. Fr. Hermann vertretene Ansicbt , A. sei
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erst durch Augustus im J. 27 v. Chr. zur Pro-

vinz gemacht worden , unhaltbar ist. In offi-

ciellen, vom rOmischen Senat ausgehenden Schrift-

stiicken findet sich der Ausdruck exagxia = pro-

vineia, so im SCtum in der Streitsache zwischen

den Messeniem und Lakedaemonicrn Dittenber-
ger Syll. 241 Z. 55; vgl. mit Z. 65 und ebenso

im SCtum de Asclepiade Kaibel IGI 951 = OIL
I 203, wo der grieehische Ausdruck 'Aoiav Maxs-
Sovi'av sxagyjag genau dem lateinischen . Asiam
Macedon-iam provincias entspricht. Zu dieser

hier erwiihnten MaxsSovia sxagxia gehOrt Euboea
und also auch A., wie wir weiter unten seben
werden. Nach der Eroberung von Korinth war
dessen Gebiet ager publicus und somit veetigalis

(Cicero de leg. agr. I 5). Zwar wurde ein Teil des-

selben den Sikyoniern, offenbar gegen die Ver-
pflichtung, die istbmischen Spiele auszurichten,

iiberlassen (Strab. VIII 381; vgl. mit Pausan.
II 2, 2), der grOsste Teil jedoch von den Cen-
soren in Eom verpachtet. Ebenso war Boeotien,

(Cic. de nat. deor. Ill 49 und die jiingst in Oropos
gefundene Inschvift aus dem J. 73 v. Chr. Herm.
XX 268) und Euboea ager veetigalis (SCtum
de Asclepiade IGI 951 — CIL I 203, worin
es ausdriicklich heisst : magistraftis nostri qitei-

quomque Asiam Euboeam loeabunt vectigalne

Asias Euboeae imponent). Im fibrigen wurde
dem Lande eine Steuer auferlegt, uber deren
Hohe wir nicht naher unterrichtet sind ; Pau-
sanias VII 16, 6 sagt: xai tpogog xe hayj&Tj xfj

'EV.ddi. Hiemit stimmen die sonstigen Nach-
richten iiberein, so zahlte die kleine Insel Gya-
ros 150 Draehman Tribut (Strab. X 485), und
so wurde der Stadt Aigion im J. 23 n. Chr. der
Tribut auf 3 Jahre erlassen, weil sie durch ein

Erdbeben verwiistet worden war (Tae. ann. IV
13). Und dass gerade die Steuerlasten, die nach
den Burgerkriegen so schwer auf das verwiistete

und verarmte A. driickten, dem Tiberius Anlass

zu der weiter unten zu berichtenden Verwal-
tungsanderung wurden, berichtet Tac. ann. I 76.

Bezeichnend heisst es in der Begrundung zu dem
y.trjcpwfia der Stadt Akraiphiai , das aus Anlass

der Neronischen Eede gefasst wurde : xgoaOcig

(SC. Nigwv) zj] fieyah] xai cbzgocdoxrjzcp Hiogari

xai avewtpoolav, tjv ovdeis zeov xodieoov 2efjaazcdv

Sloxuij Bcoxe. Bull. hell. XII "512 Z. 43.

Hier wird zugleich darauf hingewiesen , dass

einige Stadte der Steuerfreiheit sich erfreuten.

Dahin gehiiren als civitates foederatae Athcn
(Marquardt St.-V. I 327, 6) und Thyrrheion in

Akarnanien, dessen Bundnisvertrag mit Rom im
Bull. hell. X 165 herausgegeben ist. Von an-

deren Stadten, die steuerfrei waren, werden ge-

nannt : Sparta und die zu einem xoivov vereinig-

ten Stadte der Eleutherolakonen , Thespiai und
Plataiai (CIL VIII 7059), Tanagra, Delphoi. Abai,
Elateia seit dem Mithradatischen Krieg, Patrai
und Nikopolis seit Augustus, Methone in Messe-
nien seit Traian und Pallantion seit Antoninus
Pins. Marquardt St.-V. I 328, 2. Auch ein-

zelnen Personen, wie dem Polystratos aus Kary-
stos (SCtum de Asclepiade CIL I 203) und dem
Hermodoros aus Oropos (Herm. XX 274) ist

die Steuerfreiheit verliehen worden. Aber audi
diese steuerfreien Gemeinden waren zu gewissen
Leistungen verpflichtet, die festgesetzt waren und

von Strabo VIII 365 rpiXixal Xuxovgyiai genannt
werden. In der zu Gythion, das zu den Stadten
der Eleutherolakonen gehorte, gefundenen In-

schrift (Dittenberger Syll. 255} werden dieser

Stadt von den rOmischen Behorden Soldatcn,
Kleider und Getreide auferlegt. Dass in Kriegs-

zeiten Sulla sowohl als auch andere Feldherrn
die Stadte zu besonderen Leistungen herange-
zogen haben, wird oft berichtet und kann hier

10 nur kurz angedeutet werden.

Administrativ war Achaia mit Makedonien
zu einer Provinz vcreinigt. Bei Plutarch Cimon
2, wo es sich um die Anklage auf Mord, gegen
rflmische Burger begangen , handelt, heisst es

:

fj de xgioig f]v 1,-ri xov ozgazr\yov zfjg Maxedo-
viag (ovnoy yag eis zr\v 'EXXiida 'PcofiaToi oxgazrj-

yovg dtsji&fuiovTo), und das SCtum vom J. 78 v. Chr.

CIL I 203 = Kaibel IGI 951 fiir den Asklepiades
aus Klazomenai, den Polystratos aus Karystos und

20 den Meniskos aus Milet sagt Z. 24 : agxovzeg fjfiF.-

xegoi otziveg av nozs 'Aoiav Evfloiav fitodwoiv rj

ngooo&ovg 'Aoiai Evfloiai sjiizi&cdciv cpvX.algmvzai

u. Z. 29 : ojicog ze . . . vjzarot . . . yga.ftf.iaza

jzgog zovg ag%ovzag zovg fjfiEz&govg otzivsg Aoiav
Maxsdoviav ixagxeiag Hiaxaxixovoiv . . . ajio-

oxziltoaw, woraus doch hervorgeht, dass Euboea
zur Provinz Makedonien gehorte. In eben die-

sein Jahr — 78 v. Chr. — ist Cn. Cornelius

Dolabella Proconsul Makedoniens, der nach sei-

30 ner Eiickkehr wegen Erpressungen angeklagt
wurde, wobei die griechischen Stadte als Zeu-

gen gegen ihn auftraten (Plut. Caes. 4). Also

gehorte mit Euboea auch das iibrige Griechen-

land zur Frovinz Makedonien. Hierher gehOrt

auch die Inschrift aus Dyine (GIG 1543 = Dit-
tenberger Syll. 242), wo der av&vjcazog

. Q.
Fabius Maximus, der an die Behorden von Dyme
schreibt, zugleich Statthalter von Makedonien
ist (Zumpt commentationes epigraphicae II

40 167). Ausserdem wissen wir, dass zu dem Amts-
bezirk des li. Calpurnius Piso , der Makedonien
im J. 57/56 v. Chr. verwaltete, auch Griechen-

land gehorte (Zumpt a. a. O. 197. Marquardt
St.-V. I 330). Dagegen fallt als Beweis der

administrativen Zugehiirigkeit Achaias zu Make-
donien nach W. Kubitscheks Bemerkuugen
(Arch, epigr. Mitt. XIII 124) die Ubereinstim-

mung der Provincialaeren, worauf Marquardt
St.-V. I 328 so grosscn Wert legt, fort, wenn

50 die makedonische Aera vom J. 148 beginnt, wie

Kubitschek will. Aber auch eine grieehische

Provincialaera , die mit dem J. 146 v. Chr. be-

ginnen soil , steht keineswegs fest. Mit zwin-

genden Griinden wird keine der von Foucart
zu Le Bas II 116 in Inschriften genannten
Jahreszahlen auf das J. 146 als Anfangsjahr be-

zogen. An der Spitze der Verwaltung dieser

Provinz steht bald ein Consul oder Proconsul,

bald ein Praetor. Eine stete Begel hat sich in

60 republicanischer Zeit noch nicht herausgebildet.

Dem Statthalter untergeordnet sind mehrere Le-

gaten, von denen einer, nach dem haufigen Vor-

kommen von ^gto^tvxai auf griechischen Inschrif-

ten der republicanischen Zeit zu schliessen,

regelmassig seinen Sitz in Achaia gehabt zu

haben scheint, s. CL4. Ill 597. 598. Arch. Zeit,

1876, 53. Le Bas-Foucart 242a = Dit-
tenberger Syll. 255. CIL III 566 = suppl.

7304. CIG 2285b. Bull. hell. VI 448. XIII

388; vgl. auch Zumpt comm. epigr. II 18ft

189. Quaestoren bezw. Proquaestoren vervoll-

standigen das Beamtenpersonal.

Diessn Thatsachen gegenuber unterliegt es

,keinem Xweifel, dass Achaia seit 146 v. Chr.

r%Qische Provinz ist. Wenn es anders und besser

all andere Provinzen behandelt wurde, so ver-

dankte ep dies seiner grossen Vergangenheit sowohl

in Hadrians Zeit P. Pactumeius Clemens legatus
Bivi Hadriani Athenis Thespiis Plateis item
in Thessaiia genannt wird (CIL VIII 7059),
woraus zu folgern ist, dass Thessalien mit Athen,
Thespiai und Plataiai zu einer und derselben Pro-
vinz gehorte — derm dass ein Mann gleichzeitig
in Stadten, die zu verschiedenen Provinzen ge-
horten, legatus, in diesem Falle ad ordinandum
statum liberarum civitatum, gewesen sei, scheint

als auch:dem immer mehr sich ausbrcitenden Phil- 10 mir unerhort und ohne Belege zu sein — so ist
i,„n«.t. j™-d«™^ v™ a™ ,™i™ ™„ 4V, bei Strabo /li]Lei )>mit Einschluss von" zu ver-

stehen. Ebenso sagt Strabo VIII 381 xal raUa
fiexgi MapesSorlag vjto 'Pco/iawvg kyevszo, WO der
Zusammenhang lehrt, dass nur von Griechenland
mit Einschluss von Makedonien die Eede ist.

So lehrt uns also Strabo, dass Thessalien, Aeto-
lien, Akarnanien zur Provinz Achaia gehSrten.
Aber in dem, was folgt xai zivwv 'Hnugwxix&v

helleniBmus der Eoiner. Von den vielen von Ab-
gaben befreiten Stadten haben wir schon gespro-

chen, Mcht bios diesen, sondern auch den tri-

butpflichtigen Stadten wurde eigene Verwaltung
und eigene Gerichtsbarkeit durch einheimische

BehOrden gelassen. Allerdings wurden die de-

mokratischen Verfassungen aufgehoben und durch

timokratische ersetzt (Paus. VII 16, 6): in dem
Decret des Proconsuls A. Fabius Maximus an eftveov ooa zfj Maxedovla Ttgoamgioxo steckt eine
die Behorden von Dyme, wo ein gewisser Sosos 20 Corruptel , weil hier nur von einigen epirotischen
den Versuch gemacht hatte, die Timokratie auf- Volkern, die nur Makedonien zugeteilt sind, die
zuheben , heisst es von ihm : vo/aovg ygdipag

{mevavziovg zfj aaodoftsiorj zoig 'AyaioTg vno 'Pa>-

ftalaiv Ttohxeia; dieser Versuch ist strafbar,

Sosos wird mit seinem Genossen Phormiskos zum
Tode verurteilt, wahrend der weniger schuldige

Timotheos in Eom sich dem praetor peregrinus

zu stellen den Befehl bekommt. Eom schreibt

also den griechischen Stadten die Verfassung

zugeteilt
Eede, Epirus selbst aber, oder doch jedenifalls

der Hauptteil von Epirus, fortgelassen ist. Ich
glaube, dass nach 'Axagvavcov xai etwas ausge-
fallen ist, etwa so: 'Axagvavcov xai 'Husigov
s^co Ss zivcov 'Huetgcoztxcov J&vaiv. Unter den
Makedonien zugeteilten epirotischen Volkern
versteht Strabo offenbar diejenigen , die um
Dyrrhachion, Aulon und Apollonia ihre Sitze

vor und ahndet jede Ubertretung dieses Gebots. 30 hatten und thatsachlich zur Provinz Makedonien
Im ubrigen bestehen die alten Behorden und auch
der Eat und die Volksversamrnlung, wozu die Be-

sitzlosen jetzt zwar kommen , worin sie aber

nicht mit abstimmen diirfen, fort. Und wah-
rend friiher in der Volksversamrnlung jeder Bur-

ger einen Antrag stellen durfte, geschah es jetzt

durch den vorsitzenden Beamten , dem das ius

nun popitlo agendi zustand (Dittenberger
Herm. XII 16, dessen Ausfiihrungen durch die

gehorten (Ptol. Ill 13, 3. 14, 1). Seit Augustus
also gehorten Aetolien

, Akarnanien, Epirus und
Thessalien zu Achaia. Aber Ptolemaios rechnet
III 13, 44—46 Thessaiia mit der Phthiotis
zur Provinz Makedonien, wahrend Epirus mit
Akarnanien und den vorliegenden ionischen In-
seln eine eigene, von einem Procurator verwal-
tete Provinz bildet (Ptol. Ill 14. Arrian Epict.
diss. Ill 4). Wahrscheinlich fallt diese Ande-

neuen Inschriften aus Amorgos Bull. hell. XV 40 rung in der Begrenzung der Provinz in die Eev.^i„t:^ j„„\ -k.t„i.„_ .!„., „ii „.•

gierung fog p;USi jm Aegaeischen Meere ge-
horten die Sporaden und von den Kykladen Asty-
palaia und Amorgos zur Provinz Asia, die iibri-

gen Kykladen mit Euboea zu Achaia, Skyros,
Peparethos, Skiathos, Lemnos zu Makedonien und
Imbros, Samothrake, Thasos zu Thrakien. Erst
im 3. Jhdt. wird der grOsste Teil der Kykladen
zur neu errichteten provincia iimdarum, inaoy_ia
vtjocov gelegt (Marquardt St.-V. I 348). Nach

573 bestatigt werden). Neben den alten speci-

fisch griechischen Behorden kommen in der
Kaiserzeit neue Stadtbeamte vor. So die exdtxoi,

defensores, die die Vertretung ihrer Stadt den
rOmischen Beamten gegenuber wahrzunehmen
haben (CIL HI 568. CIG 1723. Bull. hell. VII
57. Marquardt St.-V. I 214), und ebenso die

Logisten, denen in den einzelnen Stadten die

stadtische Finanzverwaltung iibertragen wurde:
'A&rjvaiov IV 103 f. Decharme inscriptions 50 Hierokles 648, 4. 5 und 649, 1. 2 blieben ausser
de Beotie no. 16. Bull. hell. XIV 650 = CIA
III 10 Z. 32. CIG 2349. Marquardt St.-V.

I 162.'

Eine Anderung in der Verwaltung trat mit
Augustus ein, der die administrative Zusammen-
gehOrigkeit von Achaia und Makedonien aufhob
und Achaia zu einem selbstandigen Verwaltungs-
bezirk machte. Damit war naturlich auch eine
Feststellung der beiderseitigen Grenzen erforder-

Euboea auch Delos, Skyros, Lemnos, Imbros bei
Achaia. Die Provinz Achaia wurde von Au-
gustus dem Senat gegeben und regelmassig von
einem Praetorier mit dem Titel avdvmzog, pro-
consul, verwaltet. Der Sitz des Statthalters war
Korinth. Unter demselben stand ein Legat und
ein Quaestor. Vorubergehend war die Ordnung
des Tiberius, der durch die Klagen fiber harten
Steuerdruck veranlasst (Tac. ann. I 76) Achaia

lick Hier kommt vor aUem Strabo XVLT 840 60 dem Senat nahm und mit Makedonien und Moesien
in Betracht, der unter den senatorischen Pro
vinzen als siebente 'Axaiav fUxQt Oezxa/.tag xai
Alzo)).<ov xai 'Axagvavcov xyl xivmv 'Hxewmxixcov
edviov ooa xfi MaxsSoviq jigogcbotoxo aufzahlt.
Da nach Ptolemaios III 15 , 14 Aetolia zu
Achaja gehorte, da Tacitus arm. II 53 das in

Epirus gelegene Nikopolis urbs Aehaiae nennt,
womit Dio Cassius LIII 12 ilbereinstimmt , da

Pauly-Wlssowa

zusammen einem kaiserlichen Legaten unterstellte.

Claudius hob diese Verbindungwieder auf und gab
Achaia als eigene Provinz dem Senat zurfick.

Seit dieser Zeit blieb es unter Proconsuln, die
wir noch im 5. Jhdt. finden. wie im J. 401/402
CI. Barius, Le Bas-Foucart 38 = CIG 1086,
und um 440 Anatolius, CLA III 639. Denn
der Traum und all die schonen Hoffhungen von

7
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Freiheit und Unabhangigkeit, welche die Griechen

an Neros isthmisciie Rede kniipften, worm er

sie filr frei und unabhangig erklarte und lhnen

alien Steuerfreiheit versprach, waren kurz und

ephemer; der Gang der Ereignisse konnte da-

durch nicht beeinilusst werden. Nero hielt diese

Eede (Bull, hell. XII 510) im J. 66 oder 67,

und schon Vespasian hob diese Freiheit auf und

stellte die Provinz, wie sie seit Augustus gewesen,

wieder her. Neben den Proconsuln treten vom 2.

Jhdt n. Chr. ab andere kaiserliche Beamte auf, die

leqati Awjusti ad ordinandum statum liberarum

eivitatum, durch deren Titel zugleich ihre Wirk-

sarakeit bezeichnet wird, und deren Ernennung

die allmahlich in Verfall geratenen Finanzver-

haltnisse der freien Stadte , die nieht dem Pro-

consul unterstellt waren, nStig machten. Seit

Traian wurden ausserordentliche kaiserliche Com-

missure zur Regelung dieser Verhaltnisse ge-

schickt; etwa seit dem 3. Jhdt. sind dann

diese Correctoren, enavog&coxat, standig. Momm-
sen zu CIL III 6103 und B, G. V 256.

Durch Anlage von Colonien war Augustus,

nachdem schon vorlier Pompeius Dyme und Iulius

Caesar Korinth, Laus Mia Corinthus ,
als rO-

mische Colonien constituiert hatten, weiter be-

mliht, das Land zu heben. Patrai wurde aus

einem herabgekommenen Flecken teils durch Zu-

sammenziehung der umliegenden kleinen Ort-

schaften, teils durch Ansiedlung itahscher Ve-

teranen zu der volksreichaten und bltihendsten

Stadt der Halbinsel umgeschaffen (Mommsen

E. G. V 238). In Epirus wurden Buthroton

mid Nikopolis romische Colonien. Nikopolis er-

hielt Freiheit wie Athen und Sparta, und hier hatte

die fiovli) Axxiaxr] ihren Sitz, die zu dem neu-

gegriindeten pentaeterischen Fest beim akti-

schen Apollonheiligtum wie die 'Olvuxiaxvj fiovhj

zu dem Fest in Olympia in Beziehung stand.

Wir haben oben gesehen, wie den griechischen

Stadten die communale Selbstandigkeit im gan-

zen cewahrt blieb. Auch sonst liess die romi-

sche °Eepublik sowohl als auch das Kaiserreich

den Griechen manche liebgewordene Institution,

und ihre vielen landschaftlichen Veveinigungen,

die xoiva, bestanden fort, nachdem das im J. 146

erlassene Verbot bald wieder aufgehobcn worden

war. Allerdings finden wir nirgends mehr erne Spur

einer politischen Thatigkeit dieser xoivd — die

Zeiten einer solchen waren mit der ronuschen

Herrschaft fur immer vorbei! Die Neuordnung

der delphischen Amphiktionie ist dem Augustus

zuzuschreiben ; hier hatten die Griechen erne

religiose Gemeinschaft , deren Mittelpunkt der

Tempel des pvthischen Apollon war. Das Niiliere

hieiiiber sehe man bei Mommsen E. G. V 232.

Dieser grossen Gemeinschaft stehen viele_ klei-

nere gegeniiber. die ebenfalls urn ein Heiligtum

sich versammeln, und bei denen die bei diesem

Heiliftum stattflndenden Spiele und Feste die

Hauplseite ihrer Thatigkeit bilden. Aus repu-

blicanischer Zeit sind folgende xoiva sicher nach-

weisbar: xb xoivov x&v Adauavov (Bull. hell.

XIII 308) ; to y.oiror x&v Alxio/.&v (D i 1 1 e n b e r g e

r

Syll. 258); to xoivov x&v Airidvcov (Dittenber-

ger Syll. 256); to xoivov x&v <P(oxio>v (Bull. hell.

VI 448); to xoivov x&v 'Ayat&v (Arch. Zeitg.

XXXVI 38 No. 114). Beachtenswert ist die Ver-

bindung mehrerer dieser xoivd, urn gemeinsam

einem romischen Beamten ein Ehrendecret zu

votieren, wie CLi HI 586 to xoivov Boimx&v

EvBoscov Aoxg&v epcoxecov Acogiscov den M. Iunius

Silanus ehren. Diese 5 Volker konnen sich nur

ad hoc vereinigt haben; von einem festen Zu-

sammenschluss derselben ist sonst nirgendwo eine

Spur nachweisbar. So fasse ich auch die In-

schrift aus Akraiphiai (Keil sylloge inscript.

10 boeotic. No. 31, jetzt verbessert in Bull. hell. Xll

105). Das hier Z. 1 (vgl. mit Z. 22) ge-

nannte 'Ayai&v xal Boicox&v xal Aoxq&v xai

&mxe<ov xal Ev^oemv xoivov ist eine Verbindung

dieser 5 Volker zu einem bestimmten Zweck,

namlich urn den Kaiser Gaius zur Thronbestei-

gung zu begliickwunschen und ihm die verschie-

denen ihm decretierten Ehren mitzuteilen. An-

lass zu diesem gemeinsamen Vorgehen gab das

Zusammenkommen vieler Deputierten von den

20 Stadten, urn in Gegenwart des Statthalters dem

neuen Kaiser den Eid der Treue zu schworen.

Man hat aus dieser Inschrift auf das Vorhanden-

sein eines gemeinsamen, die ganze Provmz um-

fassenden Landtages schliessen wollen und hat

geglaubt, dass statt dieses liingeren officiellen

Titels to xoivov x&v 'Ayai&v der gewohnhche

sei. Aber diese Benennung — to xoivov 'Ayai&v

xal Boicox&v xai Aoxo&v xal $a>xec0v xal Ev-

Roiwv — umfasst doch nicht alle Stamme, die

30 zur Provinz gehsren. Es fehlen , urn nur die-

ienigen zu nennen, deren xoiva ich in der Kai-

serzeit erwahnt flnde , to xoivov x&v Oexxak&v

aus Vespasians Zeit (Le B as II 1238); to xoivov

x&v 'Ekzvfcoo).axo)v<ov (Le Bas-Foucart 243c

[Nerva] und 256. CIG 1389. Arch. Ztg. XXXV
39 No 41) ; to xoivov x&v 'Agxddtov (aus dem J.

212. Arch. Ztg. XXXVII 139 No. 274). Aus

Mangel einer naheren Zeitbestimmung muss to

xoivov x&v Mayvi)xoiv (De charme inscript. de

40 Beotie 51 Nr. 48) fortbleiben. Und von den

oben erwahnten 5 Stammen werden wieder em-

zeln genannt: to xoivov ttov <^mxsa>v (Hadrian)

Keil syll. inscr. boeotic. No. 26. Le Bas II

823II- I"- (nach Claudius) ; to xoivov xiov Boho-

x&v (CIG 1058 = Le Bas-Foucart 43 De-

char me inscr. de Beotie 27 No. 16 und vor

allein die Inschrift von Akraiphiai, aus der doch

bestimmt hervorgeht, dass das xoivov x&v Boim-

xoyr fortbestand) ; xo xoivov x&v 'Ayai&v (Paus.

50 VII 24. 2 und die vielen in Olympia gefundenen,

in der Arch. Zeitung von 1876—1882 edierten

Inschriften). Es ist sehr beachtenswert, dass an

der Spitze dieses letztgenannten xoivov sich nur

Leute aus dem Peloponnes, nie solche aus dem

nfirdlichen Griechenland finden, was doch der

Fall sein musste , wenn xb xoivov xwv 'Ayaiiov

der gemeinsame Landtag der ganzen Provinz

ware wie wir umgekehrt als au<ptxxiovc; oder

als naveU.t]rs; oft Manner aus dem Peloponnes

60 finden. Also auch in der Kaiserzeit bestanden

die vielen landschaftlichen xoiva fort; es war

ihnen natiirlich unbenommen, zu einem gemein-

samen Zweck sich zusammenzu thuu und gemein-

sam vorzugehen. Jetzt tritt zu der religio-

^en Seitc 'ihrer Thatigkeit, die oben erwahnt

i«t noch der Kaiserkult hinzu; die doyjioeis

x&v Sstiaox&v sind jetzt standig Beamte dieser

xoiva. Erst Hadrian hat eine Vereimgung, die alle
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Griechen, auch diejenigen ausserhalb des eigent-

lichen Griechenlands, umfasste, geschaffen, ein

cvvs&qiov x&v Ilavekirjvcov , das seinen Sitz in

Athen hatte, und dem die Ausrichtung glan-

zender Volksfeste und Spiele und der Kaiserkult

oblag. Politisch ist meines Wissens dies pan-

hellenische Synedrion nie hervorgetreten , aber

alle Griechen fanden doch hier ihre Vertretung

(Mommsen E. G. V 244).

Die ausseren Geschicke der Provinz Achaia

sind durchaus mit denen Eoms verkniipft. Nach
60 Jahren der Euhe, in denen Griechenland von

den Wunden, die der letzte Krieg ihm geschla-

gen, sich erholen konnte und thatsachlich sich

auch wohl erholt hat, brachte der mithradatische

Krieg neues Unheil. Die Parteinahme Athens

fiir Mithradates filhrte zur Eroberung dieser

Stadt durch Sulla und zur Zerstdrung des Pei-

raieus. Die in Boeotien, bei Chaironeia und Orcho-

menos geschlagenen Schlachten brachten diesem

Lande schweres Ungliick, und Theben musste fiir

seine Parteinahme so schwer biissen, dass es noch

zu Pausanias Zeit heruntergekommen war. Die
Tempel zu Delphi, Epidauros, Oropos (vgl. die

von Mommsen veroffentlichte Inschrift Herm.
XX 268ff.) und Olympia wurden ihrer Schatze be-

raubt, und wenn sie auch teilweise nach dem Siege

durch Sulla entschadigt wurden, so wog die Ent-
schadigung doch sicher nicht den Schaden auf.

Die Piraten pliinderten, nachdem der mithrada-

tische Krieg beendet und Griechenland von seinen

Wunden sich zu erholen begann, sowohl die In-

seln (s. Bull. hell. VII 162 und CIG 2335)
als auch die Kiisten des Festlandes, bis Pom-
peius im J. 66 der Piraten Macht brach. Die
bald darauf ausbrechenden Biirgerkriege zogen
auch Griechenland in ihre Kreisc. Die grossen

Kriege, die zu den Entscheidungsschlachten bei

Pharsalos, bei Philippi, bei Aktion fiihrten, ver-

wusteten und erschopften das Land, bis es durch
Augustus und auch der folgenden Kaiser, nament-
lich Hadrians Fursorge und durch den Frieden,

der hier in der nachsten Zeit herrschte, sich

allmahlich erholte. Der unter Marc Aurel er-

folgte Einbruch der Kostoboker, die bis Elateia
plundernd vordrangen, aber doch durch die Tiich-

tigkeit des Mnesibulos am weiteren Vordringen
gehindert wurden (Paus. X 34, 5. Heberdey
Arch, epigr. Mit. XIII 186), war nur das Vor-
spiel der in den nachsten Jahren sich haufig
wiederholenden Einbruche barbarischer Horden.
Unter Gallienus wurden Athen, Korinth, Argos,
Sparta erobert nnd gepliindert. Die Burger
des zerstorten Athen legten den abziehenden
Barbaren unter Derippos Fuhrung einen Hinter-
halt und brachten ihnen namhafte Verluste bei.

Gallienus griff sie dann in Thrakien an und
schlug sie (Mommsen E. G. V 224). Im J.

395 zog Alarich, ohne Widerstand zu finden,
durch Griechenland; Theben wurde durch seine

Mauern gerettet , aber Sparta, Korinth, Argos,
Tegea, Megara, auch Athen besetzt; 396 zog
Alarich ab. Im J. 465 pliinderten nochmals
vandalische Rauberschiffe die 'Westkiiste Grie-

chenlands, worauf fur das arg mitgenommene
Land vorlaufig jedenfalls Ruhe eintrat (Dahn
in Arch. Ztg. XL 128).

Litteratur: J. Marquardt EOm. Staatsver-

waltung I 321ff. Mommsen E. G. V 230ff. George
Finlay Greece under the Eomans. London 1844.

Brunet de Presle Grece depuis la conqufite

romaine in TUnivers , Histoire et description de

tous les peuples. Europe XL. Paris 1860. G. Fr.

Hertzberg Geschichte Griechenlands unter der

Herrschaft der Romer. 3 Bde. Halle 1868ff. Pe-
tit de Julleville Histoire de la Grece sous

la domination romaine, Paris 1875. J. P. Ma-
lOhaffy the Greek world under Roman sway,

London 1890. [Brandis.]

3) Von den Heliaden erbaute Veste im Ge-

biete von Ialysos auf Rhodos (Diod. V 57. Athen.
VIII 360e). Meursius Rhod. I 8 halt sie fiir

die Citadelle von Ialysos, und sie wiirde dann
wohl dem Ochyroma bei Strabo XrV 655 gleich

zu setzen sein.

4) Ort auf Kreta (Schol. Apoll. Rhod. IV
175), vielleicht sudfistlich von Methymna in der

20Nahe der Nordkiiste; vgl. HOck Kreta I 43.

5) Hugel bei Karystos auf Euboea, Steph Byz.

6) Quelle in Messenien, westlich von Andania,
Pausan. IV 33,7. [Hirschfeld.l

7) 'Axata (Strab. XI 516), Stadt in Aria, neben
Astakana und Alexandreia (HCrat) angefiihrt;

man glaubt, dass hier eine Verwechslung mit

der parthischen oder margianischen 'Ayaig vorliegt.

%yH.na).am 'Ayaia (Arr. peripl. 18, 4 mit dem
Beisatz des Anonymos im cod. Lond. 6 vvv

30 Totfidas jxoxafios, bei Ptol. V 9 , 8 'Ayaia x&fxrj),

Localitat an der pontischen Ostkiiste im Lande der

Achaioi (s. d. No. 2), (istlich von der axqa Togsxixtj

(jetzt Idokopas), westlich vom xohxos Keoxsxixos;

ganz in derselben Lage verzeichnen die ital. Por-

tulane des 14. Jhdts. den Hafen Maura Zechia.

9) Stadtename in Syrien und Parthien (Appian.

S}T. 57); vgl. Achais. [Tomaschek.]

10) Epiklesis der Demeter, boeotischer Kult.

Der Legende nach wandern die Tanagraeer aus

40 und folgen dabei auf Befehl einer Traumer-

scheinung der Demeter einem ertonenden Klange

(riyos); wo dieser aufhOrt, griinden sie Gephyra und
die" Demeter A. (Ar. Ach. 709 nebst Scholion,

das vollstandiger bei Orion 18, 22, abgekiirzt

Bekk. An. 473, 28 vorliegt, auch noch andere

Etymologien verzeichnet. Nikand. ther. 484
nebst Schol.). Den boeotischen Charakter des Kul-

tes bezeugt Plut. Is. et Os. 69, der den Namen
und das Fest (snaydfj xrjv coqxt/v sxeivtjv ovofid-

50 £ovxe;) von dem ayo? um die geraubte Perse-

phone ableitet, wie die angefiihrten Scholienstellen

auch. In Thespiai hatte Demeter A. eine ieoeia

did fiiov, Athen. Mitt. IV 191. In Athen war
ihr Kult der Geschlechtskult der Gephvraeer:

Herodot V 61. CIA III 373. v. Wilamowitz
Kvdathen 151. 71; Herm. XXI 106, 1. Toepffer
att. Geneal. 296. 299. [TVentzel.]

Aehaiaehala, befestigter Platz am Euphrat,

Ammian. XXIV 2, 2.
_

[Fraenkel.]

60 Achaikaros, Wahrsager bei den Bosporanem,

von Strabo XVI 762 mit den indischen Gymno-
sophisten und den persischen Magiern zusammen
gestellt.

Achaikos. 1) Peripatetischer Philosoph der

Kaiserzeit. als Erklarer der Kategorieen von

Simplikios ofter angefiihrt (Zeller Philos. d.

Griechen IV3 779 Anm.). 'A. Iv rjdixots wird citiert

neben Diokles von Laertios D. VI 99, neben
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Eratosthenes und Timotheos Pergam. von Cle- in der Nahe davon gegeben. Genauer wird man

mens Alex. Strom. I 8 , 56 (daraus Theodor. Istakhr und Takht i Gamsid (d. i. Thron des Gam-

7i7klh Jia&. VIII). [Gercke.] sid) (Persepolis) als den Mittelpunkt derselben

2)'A. aus Nikaia, Adressat des unter Constan- ansehen diirfen, denn dort, als an den vorel-

tin dem Grossen lebenden Rossarztes Apsyrtos in terlichen Orten (iv rouioig ngoyovixolg) , befanden

den Hippiatrica ed. Grynaeus, Basileae 1537 p. 38. sich die Graber (jtrrj/iaTa) der Achaimeniden,

[Oder.] Strab. XV 728. Auf jene Gegend, d. b. auf die

Achaimai (Ptol. IV 6, 20), Volkerschaft im modernen Districte (buluk) Ober- und Unter-Kha-

Innern Libyens. [Joh. Schmidt.] frak und Marvdast wird der Name A. beschrankt

Achaimeneis {AxaifiBveTs , Ptol. IV 3, 27), 10 geblieben sein, obgleich bei der leitenden Stel-

VbTkerschaft in Africa, landeinwarts von den lung des Achaimenidengeschlecbts das Stamm-

Kinithiern die an der kleinen Syrte wohnen gebiet desselben mit der Zeit zweifellos ,
durch

nacb Ptol. IV 3, 22. [Joh. Schmidt.] Ein- oder Unterordnung anderer Geschlechter

Achaimenes ('Axaifievrj?). 1) Mythischer oder Stiimme in den der Achaimeniden ,
erwei-

Stammvater und Eponymos des persischen Ko- tert worden ist. Daffir scheint die von Plinius

nigshauses (Herod. HI 75), als Vertreter persi- n. h. VI 98 aus dem Buche des Komgs Iuba

schen Reichtumes betrachtet (Horat. Carm. IH 1, Tiber Arabien geschopfte Angabe des Onesikntos

44 Ovid. Metam. IV 212), daher von Herder zu sprechen, dass das Gebiet der Achaimeniden

(Werke XXIV 489 Suphan) und Ritttar (Asien sich bis zum Hyctanis, einem nicht genauer

VIII 36) mit dem Gamsid des Zend-Avesta (vgl. 20 zu identiflcierenden Flusse Karmaniens {flumen

Both Ztschr. d. dtsch. morgenl. Gesellsch. Carmaniae Hyctanis . . . Achaemenidas usque

IV 417f.) identiflciert. Nach ihm wurde auch Mo tenuisse) erstreckt habe. Dies wird man

das Land der Perser benannt (Steph. Byz. s. besser auf das Gebiet des Geschlechtes oder

'Ayawsvia). Er gait als Sohn einea Aigeus Stammes der Achaimeniden beziehen, nicht auf

(Steph Byz ) oder des Perseus (Nikol. Dam. das von ihnen beherrschte Reich. Eine Art Be-

rn Etymol. Magn. p. 180, 43. [Plato] Alk. 1 120

;

stiitigung fur eine solche Ausdehnung der Achai-

vffl. Apollodor Bibl. II 4, 5, 1 und Wilhelm meniden bis an das Meer liegt in dem Umstande,

Museon VIII 44). Er sollte von einem Adler dass Ptol. VI 8 den Stamm der Pasargaden, zu

genahrt worden sein (Aelian h. a. XII 21; vgl. dem sie gehOrten, als an der Kiiste wolmend, neben

Duncker G. d. A. IV 5 251), vermutlich, weil die 30 den Chelonophagen, also nordhch von Ras al-Kuh,

Fliigel von den Persern als Attribut der konig- ansetzt. [Andreas.]

lichen Gewalt betrachtet wurden (Herod. I 209. Achaimenidai {'A/ai/tevlSat). 1) Persischer

Deuteroiesaias XLVI 11. Xen. Kyrop. VII 1, 4). Clan (<pg^en) zu™ Stamme der Pasargadai ge-

2) Vort'ahr des Dareios im funften Gliede , auf horig (Herod. I 125) mid nahe der Ostgrenze von

der Behistuninschrift (Spiegel altpersische Keil- Persien wohnhaft (Solin 54, 5 ; vgl. Pirn. VI 1 1 5 f.

schriften 43) genannt (Hakhamanish), von He- Ptol. VI 8). Wie jeder Clan umschloss auch der

rodot in seiner fehlerhaften Aufzahlung der der Achaimeniden vornehme und geringere Fa-

Ahnen des Xerxes (VI 11) erwahnt. Da der milien; zu jenen gehorte

Name A. im Geschlechte der Achaimeniden 2) das persische KOmgshaus , dessen Glieder

nicht ausstarb , ist nicht der mindeste Grand, 40 sich im engeren Sinne Achaimeniden nannten,

diesen A., der ran die Mitte oder in der zweiten das jedoch vom Clan der Achaimeniden scharf

Halfte des 7. Jhdts. v. Chr. gelebt haben zu unterscheiden ist (Buttmann Mythol. II

muss (wie Budinger Sitz. Ber. Akad. Wien 313). Der Name Achaimeniden ist fur die

XCVII 114 zeigt), mit dem mythischen Ahn- Familie des Kyros durch Herodot (HI 75), fur

herrn zu identificieren. Vgl. Keiper Museon die des Dareios bezeugt durch die Behistun-

II 212. inschrift (Spiegel altpers. Keilschr. 43 vgl. 2):

3) Bruder des Xerxes, von diesem als Statt- Demvegen werden wir Achaimeniden genannt,

halter in Agypten eingesetzt (Herod. Ill 12. VII von Alters her sind icir bcriihmt, von Alters

7) fiel unter Artaxerxes im Kampf gegen den her war unsere, Familie KiJnige. Nicht mit

aufstiindischen Inaros (Diod. XI 74), von Etesian 50 der Herkunft von Achaimenes rechtfertigt es

Achaimenides genannt (Pers. 40 Bekker). Dareios, dass seine Geschlechtsgenossen den

[Cauer.] Namen Achaimeniden ffihren; denn der Achai-

4) Delphischer Archon etwa um die Mitte menes, den er an der Spitze seiner Vorfahren

des 2. Jhdts. v. Chr. Wescher-Foucart nennt, ist von dem Eponymos des Geschlechts

inscr d. Delph. 16. Bull. Hell. V 403. VI 224; verschieden. Vielmehr ist deswegen auf das

vgl. Dittenberger Syll. 313 n. 1. folgende zu beziehen; weil die Familie des

[Kirchner.] Dareios von Alters her innerhalb des Clans der

Achaimenia (auch "Ayaipbiov, Steph. Byz.), Achaimeniden die Herrschaft fuhrte, darum wer-

Teil von Persis . so genannt nach Achaimenes, den die Angehorigen dieser Familie Achaimeni-

deni Ahnherrn der Achaimeniden, und dadurch 60 den im engeren Sinne genannt. Zweifelhaft bleibt,

als das Gebiet dieses Geschlechtes gekennzeich- ob Dareios unter seiner Familie nur seine eige-

net. Durch den Umstand, dass die Achaimeniden nen Vorfahren oder auch die des Kyros versteht.

eine <fo^re rj (altpers. taumd, rith) des Stammes Um die Verwandtschaft zwischen KyTos und

(altpers. xatta, xantu) der Pasargaden waren (He- Dareios nacbzuweisen und den Stammbaum der

rod. I 125, s. u. Achaimenidai) und Pasargadai alteren Achaimeniden zu reconstruieren ,
dienen

siclier auf der Ebene von Mashad i Madar i Sulei- ausser der Behistuninschrift (Ubersicht fiber die

man, sfidwestlich von Murghab lag, ist im allgemei- Ausgaben des persischen Testes und die Ge-

nendieLagederachaimenidischenGeschlechtsmark schichte der Entzifferung und Erklarung bei
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Spiegel altpers. Keilschr. 133f.) der baby- Teispes, des Vaters von Ariaramnes, war. Es ist

lonische Kyroscylinder (ediert und ttbersetzt u. a. nicht moglich, diesen Widerspruch durch die An-

von Theod. G. Pinches Transactions of the nahme zu beseitigen, Vater sei auf der Behistun-

Society of Biblical Archeology VII 151) und die inschrift im Sinne von Ahnherr gebraucht.

Aufzahlung der Vorfahren des Xerxes bei Herod. Denn gerade im monumentalen Stile ist es un-

VH 11. Schwierigkeit macht der Widerspruch denkbar, dass ein Wort, das an alien anderen

zwischen Herodot und der Behistuninschrift, dass Stellen im buchstablichen Sinne angewandt wird,

auf dieser Achaimenes Vater des Teispes genannt an einer einzelnen Stelle eine iibertragene Be-

wird, wahrend bei Herodot Kyros, Kambyses und deutung haben sollte. Wenn wir aber festhalten,

in einigen Hss. noch ein zweiter Teispes zwi- 10 dass mit „ Vater" auf der Behistuninschrift iiber-

schen Teispes und Achaimenes aufgefiihrt werden. all dasselbe gesagt ist, stellt sich der Wider-

Die alteren Versuche, diesen Widerspruch zu er- spruch zwischen Herodot und der Behistunin-

klaren, werden zusammengestellt von Baehr zu schrift als unlOsbar heraus. So ist es unver-

Herod.. VH 11; vgl. Rawlinson z. d. St. v. meidlich, eins der beiden Zeugnisse preiszugeben,

Gutschmid Neue Beitrage 90. Die meisten und zwar kann keine Frage sein, dass die ein-

(auch Duncker G. d. A. IV^ 250 und Lenor- heimische und urkundliche Quelle den Vorzug

m a n t Hist. anc. de l'Or. V 449) nahmen den von verdient.

Rubino De Achaem. gente XIV aufgestellten Es bleibt iibrig, den Stammbaum der Achai-

Stammbaum oder einen ahnlichen an. Rubino meniden ohne Berticksichtigung von Herodot allein

vermutete, Herodot habe aus Versehen den grossen 20 nach den inschriftlichen Angaben zu reconstruie-

Kyros mit seinem Vater und Grossvater unter ren. Die Behistuninschrift und der Kyroscylinder

die Vorfahren des Dareios eingeschoben. Da der haben einen Namen , Teispes, gemeinsam; auf

Grossvater des Kyros mit dem Ururgrossvater jener fiihrt ihn der Vater des Ariaramnes, auf

des Dareios denselben Namen trug, schien es dieser der Vater des ersten Kyros. Dass der

gerechtfertigt, beide zu identificieren; so ergab Vater des Kyros und der Vater des Ariaramnes

sich die Annahme , dass unter den Sohnen des dieselbe Person gewesen seien, ist damit keines-

Teispes das bis dahin einheitliche Haus der wegs gesagt, denn verschiedene Personen konnten

Achaimeniden sich in die altere Linie des Kyros denselben Namen tragen. Vgl. G o s c h e Hall,

und die jungere des Dareios gespalten habe. Litteraturz. 1847 II 871, der jede Verwandtschaft

Diese LOsung konnte befriedigen , bis wir aus 30 zwischen Kyros und Dareios bestreitet. Den
dem Kyroscylinder erfuhren, dass der Grossvater Vater des Kyros und den Vater des Ariaramnes

des Kyros ein Kyros und erst sein Urgrossvater zu unterscheiden , wurde sich
_
sogar empfehlen,

ein Teispes gewesen ist. Seitdem war es nicht wenn es richtig ware, dass die Herrschaft des

mehr moglich, die Namen, welche bei Herodot Kyros und seiner Vorfahren nicht in Persien,

gegen die Behistuninschrift iibcrschiessen (Kyros, sondern in Susiana gelegen habe. Die Ansicht,

Kambyses, Teispes) fur den grossen Kyros mit dass Kyros von Susa aus das Reich des Astyages

Vater und Grossvater zu halten. Infolge dessen erobert habe und dass erst durch Dareios die

fand ein anderer Stammbaum Annahme, welcher Perser der herrschende Stamm geworden seien,

alle Namen Herodots fur Vorfahren des Dareios erregte nach Entdeckung des Kyroscylinders

beibehielt und die altere Linie mit Kyros , dem 40 grosses Aufsehen. Sie stiitzte sich auf die An-

Grossvater des grossen Kyros, beim zweiten Teispes gabe dieser Inschrift, Kyros und seine Vorfahren

abzweigte (Budinger Sitz. Ber. Akad. Wien seien KOnige von Ansan (oder Anzan) gewesen.

XCVI 484. Winckler Untersuchungen zur Ansan wurde von mehreren angesehenen Assyrio-

altorient. Gesch. 129. Nfildeke Aufsiitze zur logen (H. C. Rawlinson Journ. of Roy. Asiat.

pers. Gesch. 16 = Encvcl. Brit. XVLU 565. Soc. XH 1880, 76. Haldvy Comptes rendus de

Amiaud Melanges Remer 260): l'Acad. des Inscr. 1880,263. A. H. Sayce Mu-

seon V 505. Theod. G. Pinches Transact, of

Achaimenes goc f Bibi, Arch. VH 170) mit Susa oder einer

j
Ortlichkeit in Susiana identiflciert. Wenn Kyros

Teispes 50 und seine Vorfahren in Susa geherrscht hatten,

! so ergaben sich drei Moglichkeiten : entweder
Kambyses waren sie keine Perser, sondern Elamiten, oder

I sie waren aus Persien vertrieben oder sie hatten
Kyros als persische Konige Susiana erobert (A. H.

I Savce Fresh lieght from ancient Monuments
Tei

fP
es 175"; Museon I 548—556. H 596—598; Actes du

I sixieme conerres des Orientalistes a Lejde 1883 U
Kyros Ariaramnes 689f. Halevy a. a. O.; Revue

,
des Etudes

|
;

juives I 17; Museon II 43—52. 2o0f. Keiper

Kambvses Arsames 60 Die neuentdeckten Inschriften fiber Kyros 17f.

j

'

|

E. Meyer G. d. A. I 466). Dass Kyros und

Kvtqs Hrstaspes seme Vorfahren Perser gewesen sind, wurden,

"i "
! abgesehen von den fibereinstimmenden Zeugnissen

Kambvses Dareios der classischen und biblischen Quellen, ihre Na-

men beweisen ; dass eine aus Persien vertriebene

Dieser Stammbaum steht jedoch in Wider- Familie in dem machtigcn Elam zur Herrschaft

spruch mit der ausdrucklichen Angabe der Be- gekomnien ware, und dass neben oder in dem
histuninschrift, dass Achaimenes der Vater des medischen Reiche eine persisch-elamitische Gross-



Altere Linie der Achaimeniden.

1. Teispes

I

2. Kyros

3. Kambyses
a. Kassandane, Tochter des Achaimeniden Pharnaspes

4. Kyros cv | b. Amytis, Tochter des Astyages

c. Tochter des Kyaxares

a Tochter des Kyros (9) (a Kambyses (5)
.

5 Kambyses (a'> b'?)c« Jb Atossa (7) 6. Smerdes (Tanyoxaikes?) 7. Atossa^ lb Pseudo-Smerdes 8. Artystone c-w> Dareios (II 6) 9. Tochter cv Kambyses (5).

lc Phaidime I
1° Dareios (II 6)

d Roxane
|

10. Parmys ev Dareios (II 6)

II.

Jiingere Linie der Achaimeniden.

1. Achaimenes

2. Teispes

3. Ariaramenes

4. Arsames

I

5. Hystaspes

I

7. Artanes

6. Dareios cv •

a. Tochter des Gobryas (39)

b. Atossa (I 7)

c. Artystone (I 8)

d. Parmys (I 10)

e. Phratagune (30)

f. Phaidime, Tochter des Otanes

8. Otanes (Onophas?) 9. Artabanos 10. Artaphernes 11. Tochter os Gobryas 12. Tochter os Teaspes

13. Artabanos (a) 14. Ariabignes (a) 15. Sohn (a) 16. Sohn (a) 17. Xerxes (b) cs> Amcstris (33) 18. Hystaspes (b) 19. Masistes (b) 20. Acha
, :

—

r~- \ TT

—

^T~, 7";

—

no n i 71—o"!

—

m , x oc „ IT
——- -". , . »„ ."; ?—rr M„i-„, ,oQ ., or TorOi+m- -_ Artochmes 29 Mandane 30 Phratagune oj Dareios (6) 31. Anaphas 32. Smerdomenes 33. Amestris os Xerxes (17) 34. Tritantaichmes 35. Artypliios 36. Ariomardos 37. Bassakes 38. Artapi

Achaimenes (b) 21. Ariomardos (c) 22. Arsames (c) 23. Gobryas (c) 24. Abrokomas (e) 25. Hyperanthes (e) 26. Arsamenes (x) 27. Artazostra (b)^ Mardomos (39) is. locnter oo Artocnmes _,». mai uanu ou. xm<tuiguiiC .-« -,_<=.««
^ , r v >

iiernes 39. Tochter os Dareios (6) 40. Mardomos co Artazostra (27) 41. Sataspes

I

a. Damaspia
b. Alogune

Makrochcir ^" jc. Kosmartydene

|

[d. Andia

51. Xerxes II. (a) 52. Sekyndianos 53. Arsites (c) 54. Bagapaios (d) 55. Parysatis (d) 56 Ochos (c) 57—69. 13 minderburtige Sohne
oder Sogdianos (b) als Konig

Dareios II.

45. Tithraustcs 46. Amytis tv Megabyzos 47. Rhodogune 48. Pissuthnes 49. Artaynta o Dareios (41)

50. Siihne

70. Artypliios 71. Zopyros 72. Amorges

73. Amcstris oj Teritouchmes, 74. Arsakas,
Sohn des Idernes als Konig

86. Dareios 87. Ariaspes 88. Ochos
oder Ariaratos als Konig

a. Stateira, Tochter des Idernes

b. Atossa (90)

Artaxerxes II.oj<! c. Amestris (87)
Mnemon | d. 360 Nebenfrauen,

darunter Aspasia

75. Kyix 76. Artostes 77. Oxendras 78—85. 8 friih verstorbeue Kinder,

oder Ostanes oder Oxathres

89. Amestris ~ Artaxerxes II. (73) 90. Apama o. Pharnabazos 91. lihodoguno c«- Orontes „., ,, fa. Artaxerxes II. (74) 93—207. 115 minderburtige Sohne, 208. Arsanes «s 209. Sisygambis
1 J -- Aws»a cnj w Orontes darunter Arsames

Artaxerxes III.

210. 211. 2 Sohne 212. Arses 213. Tochter 214 Parysatis os Alexandros 215. Kodomannos,
als Konig =<• Stateira

Dareios HI.

216. Oxathres 217. Oxyartes 218. Tochter c%> Pharnakes

219. Tochter e>* Arithradates 220. Barsine e*. Alexandros 221. Drypetis c»» Hephaistion 222. Tochter 223. Ainastrine tv Kratcro
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macht bestanden hatte, ware beides gleich un-

denkbar. Deshalb wurden sofort Stimmen laut,

welcbe die Annahme, Kyros und seine Vorfahren

haben iiber Susiana geherrscht, verwarfen(Am i au d

Melanges Kenier 247. C. de Harlez Museon I

286. 557—570. II 261. Delattre Museon VII

236. Oppert Gett. gel. Anz. 1881, 1255. Babe-
Ion Ann. de Philos. chret. 101, 359. Evers
Das Emporkommen der persischen Macht unter

Kyros 30f., wo iiber den Gang der Controverse

gut orientiert wird; vgl. Der historische "Wert

der griecbischen Berichte iiber Kyros 6 f.).

Dieser Annabme ist jeder Boden entzogen , seit

Winckler (Unters. zur altorient. Gesch. 114f.)

nacbgewiesen hat, dass mit dem Namen Ansan
nicbt Susiana oder eine Stadt in Susiana, son-

dern irgend ein Kleinstaat bezeichnet wird. We-
niger einleuchtend ist Wincklers Versuch, die

Lage yon Ansan an der Grenze von Elam, Baby-

lon und Medien zu bestimmen. Wenn Evers
(a. a. 0.) und NOldeke (Aufs. zur pers. Gesch.

3) Ansan vielmehr im ostlichen Persien suchen,

so kCnnen sie sich darauf stiitzen, dass es auf

Tradition aus alter Zeit beruhen musste, wenn
Orte wie Persepolis und Pasargadai noch spater

in Ehren standen. Denn seit der Schwerpunkt
des Reiches im Westen lag, gab es keinen

Grund mehr , weshalb diese im fernen Osten

gelegenen Orte batten emporkommen sollen.

Auch berechtigt nichts, die Uberlieferung, dass

der grosse Kyros den Palast in Persepolis gebaut

hatte (Aelian v. h. I 59) und in Pasargadai be-

graben lag, aus den Augen zu lassen.

Wenn Kyros und seine Vorfahren einen Klein-

staat im Ostlichen Persien beherrschten, werden
wir unter diesem Kleinstaat das Gebiet der Achai-

meniden oder der Pasargaden verstehen durfen.

Einen Kenig iiber ganz Persien hat es vermut-

lich vor Kyros nicht gegeben, sondern die Stam-
mesfursten, zu denen auch Kyros urspriinglich

gehOrte, standen in Abhangigkeit vom medischen
Ober-Konige. Von den acht KOnigen aus der Fa-

milie der Achaimeniden, welche nach Aussage der

Behistuninschrift vor Dareios geherrscht haben,sind

nur zwei , Kyros und Kambyses , Reichskonige, die

sechs anderen Stainmesfiirsten gewesen. Drei von

diesen sechs sind durch den Kyroscylinder bekannt,

Teispes, der erste Kyros und der erste Kambyses.
Die Namen der drei anderen zu bestimmen (vgl.

Bab el on Ann. de Philos. chret. 101, 359.

Winckler a. a. O. 129), ist vergebliche Miihe

(K e i p e r Die neuentdeekten Inschr. iiber Kyros

29; Museon II 617. Evers Emporkommen der

persischen Macht unter Kyros 30). Jedenfalls

sind sie verschieden von den drei unmittelbaren

Vorfahren des Dareios; denn diese werden nir-

gends als Konige bezeichnet. und haben nie ge-

herrscht (vgl. Oppert Les Medes 163. Spiegel
Pers. Keilschr. 82, 3). Aber nichts steht der

Annahme im Wege, dass die Vorfahren des Tei-

spes schon dasselbe Stammesfiirstentum beherrscht

haben, wie er und seine Nachkommen, und diese

Annahme wiirde sogar geboten sein , wenn , wie

Herr Professor Roth vermutet, d'wf itatamam
auf der Behistuninschrift ununterbroehen be-

deutet, mithin der Satz, welchen Oppert Gott.

gel. Anz. 1881 , 1256 iibersetzte : a deux re-

prises nous avons ete rois , Spiegel: je ge-

sondert sind wir Konige , vielmehr zu iiber-

setzen ist : Ununterbroelien sind wir Konige.

Ob einer dieser drei Konige der aus der Behi-

stuninschrift als Vater eines Teispes bekannte
Achaimenes ist, ob mit anderen Worten Teispes,

Vater des Kyros, derselbe ist, den wir aus der

Behistuninschrift als Vater des Ariaramnes und
Sohn des Achaimenes kennen , muss auch jetzt

dahingestellt bleiben. Da es mithin nicht mOg-
10 lich ist, die Verwandtschaft zwischen Kyros und

Dareios, an der zu zweifeln nicht der mindeste

Grund vorliegt, genau zu bestimmen, sind auf dem
beigefiigten Stammbaume (s. Beilage) die altere

und die jiingere Linie vollig getrennt. Der Stamm-
baumist so angeordnct, dass innerhalb einer jeden

Generation die Nummern auf einander folgen und
in einer jiingeren Generation das alteste Kind des

altesten Kindes sich mit seiner Nummer unmit-

telbar an das jiingste Kind des jiingsten Kindes

20 aus der vorhergehenden Generation anschliesst.

Die verschiedenen Prauen desselben Mannes sind

jedesmal mit Buchstaben unterschieden und den

Kindern, soweit es miiglich war, der Buchstabe

der Mutter in Klammern beigesetzt. Wo die-

selbe Person an zwei Stellen des Stammbaumes
begegnete, ist von der einen auf die andere ver-

wiesen. Selbstverstandlich giebt dieser Stamm-
baum von der Geschichte des Achaimeniden-

geschlechtes nur ein sehr unvollkommenes Bild,

30 da es rein vom Zufalle abhiingt, welche von den

zahlreichen Frauen und Kindern in den Quellen

genannt werden und welche nicht. Trotzdem sind

keine Belegstellen citiert, da dieser Artikel nur

eine allgemeine Ubersicht iiber den Zusammen-

hang des Geschlechtes geben sollte und eine

solche Ubersicht iiber den ohnehin recht ver-

wickelten Stammbaum durch beigesetzte Citate

noch mehr erschwert werden wiirde; das Detail

kann bei den Einzelnamennachgeschlagen werden.

40 3) Im weiteren Sinne werden die Perser iiber-

haupt Achaimeniden genannt (Etymol. Magn. s.

'Axaifiivijg). [Cauer.]

Acliaimenides, Gefahrte des Odysseus, den

dieser bei seiner Flucht vor dem Kyklopen in

dessen Hohle zuriickliess und nach drei Monaten

Aineias aufnahm. Wahrscheinlich ist er eine

freie Erfmdung des Vergil. In der Odyssee und

uberhaupt in griechischen Quellen wird er nicht

erwiihnt (Vergil. Aen. Ill 588f. Ovid. met. XIV
50160f.; Pont. II 2, 25; lb. 413f.).

[O. Rossbach.]

Achaioi. 1) s. Achaia Nr. 1.

2) Ein westkaukasisches Aboriginervolk , in

mehrere Stamme geteilt (plurima Achaeorum ge-

wera.Plin. VI 30), welches einen pontischen Kiisten-

strich von 500 Stadien zwischen den Cercetae,

Zvgi und Heniochi bewohnte (Scyl. 75. Strab.

XI 492. 495. 497. Ptol. V 9, 25. T. Pent, G. Rav.);

mit Sieherheit haftet ihr Name an der Localitat

60 Achaia (s. d. No. 8), auch wohl an dem weiter gegen

SO. mundenden Flusse Achaius. Den Namen
hat Schiefner aus dem abchasischen. Worte
aqua „Ufcrbewohner" deuten wollen; der Agyptio-

loge Brugsch wollte sie sogar in den Aqauasa

der agyptischen Inschriften wiederfinden. Durch

die Namensahnlichkeit verleitet, haben schon die

Alten in ihnen achaeische Griechen vermutet,

welche entweder aus dem phthiotischen Achaia
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unter Iason oder aus dem boeotischen Orchomenos

unter Ialmenos ausgezogen und an das unwirt-

liche kaukasische Gestade verschlagen so sehr

der Verwilderung anheimgefallen waren, dass sie

nicht nur standig Seeraub trieben, sondern auch

Anthropophagie iibten und gestrandete Hellenen

opferten (Arist. Pol. VIII 4. Dion. Hal. I 89.

Strab. IX 416. 495. XVII 839. Sail. fr. ap. schol.

Iuv. XV 115. App. Mithr. 102. Amm. Marc. XXII

3) Vater des Andromachos, lebte im Se-

leukidenreich urn die Mitte des 3. Jhdts. v.

Chr. Seine Tochter Laodike wurde die Ge-

mahlin des Konigs Seleukos Kallinikos (Pol. IV

51, 4. VIII 22, 11), nicht des Antiochos II., wie

friiher auf Grund von Porphyr. FHG III 707,

6 angenommen wurde (Droy s en Hell. Ill 1, 349)

;

seine Tochter Antiochis wurde die Mutter Attalos I.

von Pergamon (Strab. XIII 624). Von diesem

8, 25. Eust ad II. p. 272). Zum letztenmale be- 10 Manne, der hiernach erne grosse Rolle m seiner

J '
j:„ a„i,„„™ ;,-, ^oin PbtitiIhc des Arrifln • Zeit ffesnielt haben muss, ist nichts sicher iiber-Zeit gespielt haben muss, ist nichts sicher iiber-

liefert, als dass er in dem Kriege seines Schwieger-

sohnes Seleukos Kallinikos gegen den feindlichen

Bruder Antiochos Hierax als Stratege des ersteren

commandiert hat (Polyaen. IV 17). Moglich ist,

dass die Stadte Namens „ Achaia" in den Ost-

lichen Provinzen nach ihm benannt worden sind

(DroysenHell.ni. 2, 321). Niebuhrs Conjectur

io ucm jcu^igcii Ptolemaeus Actiaeum — interfecerit in Trog.

[Hirschfeld.1 20Prol. XXVII ist aufgegeben (vgl. Adaios).

gegnen die Achaeer in dem Periplus des Arrian

;

vielleicht sind auch in dessen drafts xax Ala-

v&v § 4 oi mneis oi Axeioi als bosporanisches

Hilfsvolk hieher zu Ziehen. [Tomaschek.]

'Axai&v axxr), Platz in Kypros, an der

Nordkiiste der schmalen nach NO. auslaufenden

Landzunge, so genannt, weil Teukros mit den

Seinen hier zuerst gelandet sein sollte (Strab.

XTV 682. Ptol. V 14, 4), wohl nahe dem jetzigen

Cap Plakoti. [Hirschfeld.]
_

'Aytaimv liftqv {Aeliaeorum Portus). 1) Die

30 (Plin. n. h. V 124), nicht 60 Stadien (Strab.

XIII 595) breite Bucht zwischen den Vorgebirgen

Sigeion und Rhoiteion in der Troas, wo man
das Schiffslager der Griechen suchte (vgl. auch

Strabo XIII 596. 598. 603 xo 'Axaiwv; Mela

I 93); friiher ergossen sich dort Simoeis und

Skamandros vereinigt; iiber die jetzigen Ver-

hiiltnisse Schliemann Ilios 106. 171. Vir-

chow ebenda 752. „ u ^w .~ D — ---°-
.

2) Hafen in Aiolis zwischen Myrina und begleitet hatte (Pol. IV 48, o), ubte er, als

Gryneion (Skyl. 98. Strab. XIII 622), wo sich Seleukos durch Morderhand gefallen war, als

Altare der 12 Gotter fanden. [Hirschfeld.] nachster Verwandter Rache an den Frevlern und

3) Hafenplatz bei Korone in Messenien, Paus. iibernahm den Oberbefehl iiber das Heer. Als

IV 34, 6: £<p oxoj 8k zov h/isva Axaiwv xakovoiv, dieses ihm das Diadem anbot, lehnte er es ab

ovx olda. NachCurtiusPelopon.il 166 ,wahr- (Pol. IV 48, 10), wurde aber bald darauf von

scheinlich zu Ehren des achaeischen Bundes be- Antiochos III., der inzwischen den Thronbestiegcn,

nannt" (*?). Er wird unter demselben Gesichts- mit der dvvaaxeia von Asia diesseits des lauros

punkte zu erklaren sein, wie die alte Stadt der betraut (Pol. V 40, 7). In kiihnen Kampfen gewann

parakvparissischen Achaeer am lakonischen Meer- 40 er auch die thatsachliche Herrschaft uber dies Ge-

busen bei Paus. Ill 22, 9. Uber die neuerdings biet: Attalos wurde auf sem angestammtes Land

4) Sohn des Andromachos (Pol. IV 51 , 1.

4), Enkel des A. No. 3. Durch die Vermah-

lung der Laodike, der Schwester seines Vaters,

mit Seleukos Kallinikos (vgl. A. No. 3) war

er der leibliche Vetter des Seleukos III.

Keraunos und Antiochos des Grossen (anders

Droysen Hell. Ill 2, 121 und sonst). Nach-

dem er am Anfang des J. 222 v. Chr. den Se-

leukos Keraunos auf seinem gegen Attalos von

30 Pergamon gerichteten Zuge iiber den Tauros

bestrittene Existenz altachaeischer Bevolkerung im

sudlichen Peloponnes vgl. Thramer Pergamos

S. 66. 69f. [Thraemer.]

4) Achaeorum portus (Plin. IV 82), Hafen

an der pontischen Kiiste nahe an Olbiopolis.

[Tomaschek.]

Achaios. 1) Sohn des Xuthos und der

Kreusa, der Tochter des Erechtheus, Bruder des

beschriinkt und in Pergamon eingeschlossen (Pol.

IV 48, 11); auch die Griechenstadte fielen ihm

zum grossten Teil zu (Pol. V 77), nur in Ephesos

und Samos hielt sich noch die agyptische Herr-

schaft. So in kOniglieher Macht dastehend

(Pol. IV 2, 6) hatte er den Mut, auch die letzte

Consequenz zu zichen, nachdem durch die In-

triguen des am Hofe allmachtigen Hermeias Zer-

Ion, eponymer Heros des Volksstammes der 50 wiirfnisse zwischen ihm und seinem kOniglichen

Achaeer (Apollod. 17,3. Strab. VIII 383. Paus.

VII 1 , 2ff.). Seine Genealogie ist sehr schwan-

kend. Dionys. ant. I 17 nennt als Eltern Po-

seidon und Larissa, Serv. Aen. I 242 Zeus

und Phthia. Der Scholiast zu Horn. II. II 681

und Eustathios z. d. St. nennen den A. einen

Sohn des Haimon, nach welchem Thessalien den

alten Namen Haimonia hatte. Des A. Briider

sind Pelasgos und Phthios. Nach Steph. Byz.
• XT'* 1 ' 1J- J Inlninvn fttv /<A1nA,. C,.V T

Vetter ausgebrochen waren (Pol. V 42). Wahrend

Antiochos gegen Artabazanes kampfte, ruckte A.

mit gesamter Streitmacht gegen Syrien vor,

setzte sich in Laodikeia in Phrygien das Diadem

auf und nannte sich Konig. Als er darauf an

der Grenze Lykaoniens von den konigstreuen

Truppen am " Weitermarsch verhindert wurde,

wusste er sich ihre Gunst durch Preisgebung

Pisidiens schnell wiederzngewinnen (Pol. V 57).

'EV.dg gait der letztere fur seinen Sohn. " Die 60 Als sein Konigreich betrachtete er Asien diesseits

Genealogien sind alle jung und aus ethnologischen

Refiexionen hervorgegangen. [Seine Sohne sind

Archandros und Architeles (s. d.). Herod. II 98.

Paus. II 6, 2. Vn 1, 3. Schol. Eurip. Tro. 1128

und dazu C. O. Mftller de rebus Cooram, Got-

ting. 1838, 5. Tumpel.] [Toepffer.]

2) Athenischer Archon aus den Jahren 197

bis 159 v. Chr. CIA II 433. [Wilhelm.]

des Tauros, wenn auch die einst ausgeschlagene

Seleukidenkrone sein letztes Ziel war (Pol. V
57, 3—4). In seiner Hauptstadt Sardeis pragte

er Miinzen mit der Umschrift BASIAEQS
AXAIOY. Vgl. Streber Denkschr. Munch. Ak.

1816/17. 1. Babelon Rois de Syrie 1890

LXXXVII 60. Durch die Heirat mit Lao-

dike, einer Tochter Mithridates II. von Pontes
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(Pol. VIII 22, 11), kniipfte er wertvolle Bezie-
hungen an; Byzanz, Rhodos und Agypten wett-
eiferten um seine Freundschaft (Pol. IV 48. 51).
Sein Gebiet bestandig, namentlich gegen Attalos
schfitzend und mehrend (Eroberung von Milyas
und Pamphylienim J. 218, Pol. V 72—77) wurde
er der gefiirchtetste Herrscher in Vorderasien
(Pol. IV 48, 12. V 77, 1). Da er von Antiochos
nur als Eebell behandelt werden konnte, wurde„„- „^ ™™ ^i,,u«u. woiuou iuimuc, nuiue i) ^.VQaxooiog, tQayixog vsmrsoog sygaws root-
er nach und nach immer niehr den seleukidischen 10 yq>Siag i, Suidas. Dieser iiingere A., der Tra

Didymos commentiert zu haben. Athen. X 451

C

nennt seinen Stil zierlich, aber zuweilen dunkel;

das Erhaltene ist zu gering, um uns irgend ein
Urteil zu gestatten.

Litteratur: Welcker die griech. Trag. Ill
958ff. Urlichs Achaei Er. quae supersunt collecta
et illustrata, Bonn 1834. Bernhardy Grundr. d.

gr. L. II 23 54. Nauck, trag. fragm.2 746—759.
7) Zvgaxootog, rgayinog vscbrsgog sygaips tqch-

.
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Reichsfeindcn, namentlich den Agyptern in
die Arme getrieben. Vergeblich hatte sich
Ptolemaios IV. Philopator bei den diplomatischen
Verhandlungen des Jahres 219 bemiiht, ihn in
die Vertrage mit Antiochos einzuschliessen, da
letzterer sich jegliche Einmischung in diese
innere Angelegenheit verbat (Pol. V 67, 12ff.).

So zog denn Antiochos, nachdem er nach der
Schlacht bei Eaphia 217 Waffenstillstand von
Fhilopator erlangt hatte, im folgenden Jahre 20 in Margiana angefuhrt ; doch gab es auch in

godien schrieb
,
gehort wohl erst alexandrinischer

Zeit an (Urlichs Ach. Er. quae supers. 2ff.);

weder Reste noch sonstige Nachrichten haben
sich erhalten. "Was mit Ayaiog citiert wird,
gehCrt gewiss alles dem Eretrier. [Dieterich.]

Achaiis (Plin. VI 48 oppidum Heraelm ab
Alexandro eonditum,, quod deinde sidwersum
ae restitutum Antiochus (I. Soter) Achmd<z
appellavit), dem Zusammenhang nach als Stadt

fiber den Tauros, um den Rebellen zu bestrafen,
fand in Attalos einen bereiten Verbiindeten (Pol.
V 107, 4), verdrangte den A. aus alien Positionen
und schloss ihn endlich in Sardeis ein. Nach
zweijahrigerBelageruug wurde A. 214 inmitten
hochfliegender Plane (Pol. VIII 19. 10—11) durch
die List eines Kreters ergriffen und auf Befehl
des Antiochos hingerichtet (Pol. VIII 17—23).

[Wilcken/

Parthia eine Stadt gleichen Namens, App. Syr.
57, benannt nach 'AxaTog, Bruder des Antiochos
(s. oben Achaios No. 3). [Tomaschek.]

Achaius (Axatovg Jiora/^og, Arr. peripl. 18,
3 mit dem Beisatz des Anonymos im cod. Lond.
6 vvv ksyo/isvog Bdaig), Grenzfiuss zwischen den
Zichi (Zygi) nnd den siidlicheren Sanigae; ent-
weder der heutige Sache oder, nach C. Miiller,

,
l.^iv^wi.j der das Gebiet der Ubychen im SO. abschliessende

5) U dixaoTtjs (A. h. Legat) von Palaestina 30 Soca-psta; die ital. Portulane verzeichnen hier
das J. 260/

26] n . Chr., Euseb. hist. eccl. VII die Station Alba Zechia. [Tomaschek
]

15. 3- [v. Rohden.]
6) A. der Tragiker, ITv&odcooov rj IlvdcooiSov

(Suid.), war aus Eretria auf Euboea, einer Stadt,
die grosse Dionysosfeste feierte (Bursian Geogr.
v. Griechenl. II 420 mit Anm.). Geboren 01.
74 war er etwas jiinger als Sophokles (SUym xivl,

Suid.), der 01. 71, 1 (496) geboren war. Er be-
gann aufzufuhren mit der 83. 01. und trat da

Achalp, Insel an der Westkiiste Lusitaniens
nur bei Avienus or. marit. 184 erwahnt, vielleicht

bei Caetobriga (Setiibal) zu suchen (Miillenhoff
DA I 104).

; ^

[Hiibner.]

Achane (dxdvtj), ein babylonisch-persisches
Getreidemass im Betrag von 21,8 hi. Von
dem Grammatiker Didymos wird die A. gleich
45 attischon Medimnen (ungefahr 23 hi.) gesetzt.

„„_„„...„,. „„„ ^vl uu . „,, uull ulu,„ ua fj ainscueii laeummen (ungeianr vo ni.) gesetzt
gegen Euripides auf; nur einmal siegte er (Suid.). 40 Die persische A. enthielt 40 (persische) Ar
Wenn er in den PrOschen von Aristophanes da,
wo von den noch ubrigen Tragikern die Rede
ist, nicht genannt wird, darf man als sicher an-
nehmen, dass er 01. 93, 3 (406) tot war. Uber
die Zahl seiner Stucke hat Suidas 3 Angaben:
44, 30, 24. Er wtirde also mindestens 6 Tetra-
logien aufgefiihrt haben, und keinesfalls hatten
die Alten spater mehr als 24 Stucke von ilim.

Wir kennen noch 19 Titel. Als Satyrspiele3 ' .w^u it, ma, iiio otiujisjjicie oyt., iijik in osyciua, wanrscneinii
sind bezeugt: AWa>v (Odysseus? Urlichs Phi- 50 maeotischen oder kaukasischen Kuste
lol T 599ff 1(\cr P.n^iVntr.r.r.'J Arnor. V A 1 A T3\ rrr

taben, jede zu 48 Kapetis. Auch als boeotisches
Getreidemass wird die A. erwahnt: ihr Betrag
war wahrscheinlich dem persischen Masse gleich.
Vgl. Brandis Miinz-, Mass- und Gewichtawesen
in Vorderasien 30f. 33. Hultsch Griech. u
rdm. Metrologie 2 391—393. 479f. 543.

[Hultsch.]

Achanoi (var. 'AyaQvoi), Theopompos bei Steph.
Byz., Volk in Skythia, wahrscheinlich an der

lol. I 599ff., oder Erj-sichthon? Athen. X 416 B),
'Alxfiioiv, "Htpaiaros, *Ioig, Aivog, ' Ofiydlr};
wahrscheinlich sind solche

r
A&).a (oder Adlml),

Kvy.vog, MoTgai, Mmuog, Die ubrigen Titel sind
"Alamos, 'A£avsg, 'A'/.(feotfSoia, 'Egytvog, Oijoev;,
Oldi'xovg, Ilegl&oog, &Uoy.Tt]Tt]e , <frolq~og. Die
Thatsache, dass fast die Halfte der Fragmente
aus Satyrspielen stammt. passt zu dem Urteil
des Menedemos (Laert. Diog. II 133), dass A.

[Tomaschek.]
Achantia s. Akanthia.
Acharabe (Joseph. Vita 188) s. Achabara.

[Benzinger.]

Aeliaraka, Dorf in Karien, das zu dem wenig
ostlichen Nysa gehorte. an der Strasse nach
Tralles in der Nahe des Maiandros (Str. XII 579.
XIV 649 f.) mit einem beruhmten Plutonion
und einem Heil-Orakel in der Charons-Hohle.

im Satyrspiel nur dem Aischylos nachstehe. 60 Lage noch nicht gesichert. Bam say Asia Min.
Sonst trifft man nur ganz vereinzelte Spuren
seines Ruhmes; Euripides soil eine Sentenz des
A. aus einem Satyrdrama entlehnt haben (Athen.
VI 270C), einmal wird ein Vers des Ari-
stophanes (Trosche 184) im Scholion als Parodie
des A. bezeichnet. Aber in Alesandreia wurde
er neben Ion den drei grossen Tragikern ange-
reiht, und nach Athen. XV 689 B scheint ihn

113. 431.
"

[Hirschfeld,]

Achardeos CA/dodeog nora/to; , Strab. XI
506), Fluss im Gebiete der sarmatischen Siraci,

welcher am Nordabhang des Kaukasos entspringt
und angeblich in die Maiotis miindet; vielleicht

der heutige Jegorlyq. der sich zunachst mit dem
westlichen Manyc einigt, aber einen langeren
Laut' besitzt als dieser. [Tomaschek.]

Achareus, nach Hygin F. 273 Name eines

Pankratiasten , mit dem Herakles in Olympia
kampfte [O. Schto eider Callim. II 66 vermutet
Leukaros; vgl. Aristot. i'r. 430 bei Schol. Pind.

Nem. Ill 27. Knaack]. In der Pisatis erwartet

man eher den Namen des Vaters des Pisos,

"AqxxQEvg vom messenischen Pharai, zu lesen (vgl.

Apd. Bibl. Ill 10, 3, 5. Schol.Theokrit. IV 29.

v. Wilamowitz Isyllos von Epidauros 55, 29).

[TiimpeL] 10

'Axagcarlas Sixi) wird von Poll. VIII 31

unter den Privatklagen Athens aufgezahlt, er-

wahnt von Valer. Max. V 3 Ext. 3, Luk. Axon.
19 und spateren Rhetoren, aber von Xenoph.
Mem. II 2, 13 ausdriicklich in Abrede gestellt,

welcher nur die Klage yovemv xaxcboeoog kennt.

Sie hat demnach wahrscheinlich nie existiert.

Vgl. Meier-Lipsius att. Proz. 668f. und fur

Griechenland iiberhaupt Xen. Ages. 4, 2. Da-
gegen scheint es bei den Persern eine solche 20
Klage gegeben zu haben, Xen. Kyrop. I 2, 7.

Sen. de benef. Ill 6 (wo friiher Macedonum
gelesen wurde). [Thalheim.]

Acharnai, zur Ph}'le Oineis gehorig, der volk-

reichste Demos in Attika (Thucyd. II 19). Verderbt
ist an dieser Stelle natiirlich die Ziffer der 3000
Hopliten (II 20, 4), welche A. allein bei einer

Gesamtzahl von 13000—14000 (II 13, 6) gestellt

haben soil. Die Annahme Muller-Struebings
Aristoph. 640f., welcher 300 (r statt ,7) lesen 30
mOchte, bleibt jedoch hinter der Wirklichkeit zu-

riick; so schon Beloch BevOlkerungslehre 105 f.,

der wiederum die Burgerzahl von A., namentlich
im Verhaltnis zu den niichstgrossten , zum Tcil

nicht viel kleineren Demen uberschatzt, indem er

lediglich von den 22 Prytanen A.'s in der Liste

CIA II 868 ausgeht. Nach meinen Tabellen
machte A. i/.,

s
—

1/26 der GesamtbevOlkerung aus,

so dass der Anteil von Biirgerhopliten etwa 500
betragen haben wurde. Vielleicht stand also, 40
worauf mich J. M. Stahl aufmerksam macht,
ursprunglich [~fl, welches dann in [T(,?') ver-

lesen worden ware. Die Lage von A. bei dem
grossen Dorfe Menidi im nordwestlichen Teil des
athenischen Pedion, ostlich von dem Durcbgange
zwischen Parnes und Aigaleos zum thriasischen
Gebiet, ist durch Inschriftenfunde und andere Reste
des Altertums hinlanglich bestimmt (vgl. die Zu-
sammenstellungen in meinem B Antikenbericht"
Athen. Mitt. XIII 337 f. n. 497—556). Die 50
Spuren der eigentlichen Ortschaft sind besonders
westlich und sudwestlich von Menidi (worin sich

allerdings der Name eines nordlichen Naehbar-
demos, Paionidai, erhalten hat) erkennbar. von
der Gegend Avlisa bis zu den Hohen des Hag.
Elias und der „40 Martyrer-. welche die Heilig-
tiimer (s. unten) getragen haben werden (die

Entfernungsangabe von 60 Stadien bis Athen,
bei Thukydides LT 21, 2, gilt offenbar fiir das
Lager des Archelaos, das wir ca. 1500 m. siidlich 60
vom Demoscentrum nicht weit von Kamatero
anzunehmen haben). Einzelne Strecken des Acker-
bodens waren durch Fruchtbarkeit beriihmt
(Lukian Icaromen. 18), besonders wohl die 01-

und Weingarten, welche sich ostlich bis zum
Ilissos ausdehnten (Dionysoskult s. unten; Grab-
saule eines Winzers Mitt. XIII 342 n. 543). Sorg-
faltige Bewasserungsanlagen bezeugen mehrere

Inschriften (CIA II 1060. Athen. Mitt. XIII
339 n. 514), sowie noch vorhandene Leitungs-

spuren; vgl. auch Ath. Mitt. II 128f. Andrer-
seits erwarb ein grosser Teil der Bevolkerung
seinen Unterhalt in den AValdern des Parnes
durch Brennen von Holzkohlen, welche die

Acharner mit ihren grossen Lasteseln (Diogenian.

Hesych. s. Axagrcxol ovoi) zu popularen Strassen-

figuren in Athen gemacht haben. Diese Be-
schaftigung (auch Jagd; vgl. das Relief Mitt.

XHT 338 n. 504) liess etwas von der Natur des

trotzigsten und rauhesten Gebirges Attikas auf
die Demoten ubergehen. Allbekannt ist ihre

Charakteristik durch Aristophanes in seinen

„Acharnern a (vgl. V. 180f. Tigivivm, aTegafioveg,

MaQa-d-covojiaxcu , a<psv8d/tnvoi. Hesych. Etym.
M. s. Aovaxapvevg. Pind. Nem. II 25. Seneca
Hippolyt. 22). In der Neuzeit haben die Be-
wohner des benachbarten Gebirgsdorfes Chassia
nach Thatigkeit und Eigenschaften hin die Erb-
schaft der Acharner angetreten. Hervorragende
PersOnlichkeiten scheinen aus A. nicht hervor-

gegangen zu sein. Von Gottheiten der A.
zahlt Pausanias (I 41, 6) auf: Apollo Agyieus
(vgl. die Parasiten des Apollo Athen. VI 234f.

235 c; den Apollo Erithaseos der siidlich bei

Drachmano gef. Inschrift CIA II 84 rechne ich

nicht mehr hierher), Herakles, Athena Hygieia.

Athena Hippia (vgl. CIA II 587) , Dionysos
Melpomenos, nach dem Epheu, der hier zuerst

gewachsen sein soil (vgl. Suid. s. Ayagvurr\g.

Anthol. Pal. VII 21. Stat. Theb. XII 633. Nonn.
XLVII 23), auch Kioaog genannt (dazu Chore-
gisches: Athen. Mitt. XIII 340 n. 521. 522 und
das Kantharosrelief der Inschrift CIA III 219).

Ausser diesen begegnen uns noch: Ares (CIA III

130; auch das Relief Lebas pi. 49, 2 = Friede-
richs-Wolters 1178 ?), Asklepios (Schol. Arist.

Plut. 621. Asklepiasten: Athen. Mitt. XIII 339
n. 516), Amphiaraos (? CIA III 25), Artemis
(Athen. Mitt. XIII 340 n. 520). Keinen dieser

Kulte kiinnen wir indessen als besonders alter-

tiimlich oder angesehen erweisen. Das „Kuppel-
grab von Menidi" gehOrt vielleicht noch in den
Bezirk unseres Demos. Was das „Embolon" der

Inschrift CIA III 61 (A III 27 Axaevr\ot nobg
rm ififlo/.q}) bedeutet , vermag ich nicht zu er-

klaren. A. als historischer Schauplatz: Thukyd.
II 20f. (vgl. dazu Conze Arch. Anz. 1858, 197).

Diodor XIV 32 f. Xenoph. hell. II 4. Leake
Demen iibers. v. Westermann 29f. Karten v.

Attika, Text II 42f. [Milchhofer.]

AcharilOS, Athener (Aa^rosvg). rga/ifiarevg

fiov/.ijg y.ai d>'juov zwischen 165—167 n. Chr.,

CIA III 1029. [Kirchner.]

Acharrai, Stadt im sudwestlichen Thessalien,

in der Tetrade Thessaliotis. wahrscheinlich nicht

weit von der Grenze der Dolopia gelegen, unter-

warf sich im J. 198 v. Chr. den Aetolern bei

dem Einfalle derselben in Thessalien, Liv. XXXII
13. Vielleicht ist damit das nur von Steph.
Byz. (s. "Axaooa) als xo/ug Axatag, d. h. Stadt der
thessalischen (phthiotischen) Achaeer, erwahnte
Akarra identisch. [Hirschfeld.]

Achasa (var. Aydaaa, Ptol. VI 15, 3). ein

Landstrich in Scythia extra Imaum , siidlich

von den Casii montes (westlicher Kuen-lun) und
nordlich von den emodischen Bergen (Himavat),
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also zwischen Yarqand und Ladag zu suchen ; zu-

grunde liegt wohl der Name des Volkes Khaca

mit einem den monosyllabischen Sprachen eige-

nen Nominalpraefix 'a-. [Tomasehek.]

Achates. 1) Fluss im westlichen Sicilien zwi-

schen Thermae Selinuntinae (Sciacca) und Selinus

(Plin. Ill 90). Von ihm fiihrt der Achat seinen

Namen, der hier zuerst gefunden worden sein

soil (Theophrast. de lap. 31. Plin. XXXVII 139.

Sil. Ital. XIV 228. Solin. c. 5. Vibius Sequest.

p. 1 B. s.No.2). VielleichtderCarabioderCannitello

(Holm zur Berichtigung der Karte des alten

Siciliens, Progr. Liibeck 1866, 14.15). [Hiilsen.]

2) Achat (dydtrjg, achates), ein Gemenge meh-
rerer Abarten des Quarzes , die sich schichten-

weise in Hohlraumen gewisser Gesteine abgesetzt

haben und Streifen bilden , die in Farbe und

Grad der Durchsichtigkeit verschieden sind.

Nach Theophrast (de lap. 31) ist es ein schoner

Stein, der im Flusse Achates in Sicilien (No. 1)

vorkam (vgl. Isid. etym. XVI 11,1) und gut bezahlt

wurde. Plinius n. h. XXXVII 139ff. beschreibt

ihn nicht genau
,
giebt aber an , dass er haufig

und billig geworden sei und zahlreiehe Abarten

bilde, die nach der vorherrschenden Farbe der

Streifen oder anderen Merkmalen benannt wurden

:

jaspachates, cerachates, smaragdaeliates, haema-
chates, leukachates, dendrachates (mit Baumchen
ahnlichen Zeichnungen = Moosachat) , aetha-

chates (beim Erhitzen nach Myrrhe riechend)

,

coralloachates (mit goldenen Punkten). Von
phrygischen und. mehr noch den kyprischen A.

wird glasahnliche Durchsichtigkeit als Kenn-

zeichen angegeben, die indischen A. zeigen die

Gestalten von Fliissen, Waldern, Vieh, Epheu,

Bildsaulen, Pferdeschmuck. Von dieser letzteren

Art war wohl auch der beriihmte A. des Pyrrhos

(Plin. n. h. XXXVII 5), auf dem die neun Mu-
sen und Apollon mit der Kithara zu sehen waren.

Aus Plin. n. h. XXXVII 194 scheint hervorzu-

gehen, dass solche Naturspiele (pkyses) beim
Kochen der Achatkugeln oder Achatmandeln (die

hier unter cochlides zu verstehen wiiren) mit

Honig erhalten wurden, und dass die Alten die

A. auf ahnliche Weise zu farben verstanden, wie

das jetzt noch geschieht. Vgl. Noeggerath
in Leonhard's Jahrb. f. Mineral. 1847 und
Ehein. Jahrb. X 82ff. Bliimner Technol. Ill

303 if. Geschliffene A. dienten als Amulette

gegen Skorpione etc. und wurden zu kleinen

Beibschalen fiir Arzte u. a. verarbeitet ; Plin.

h. n. XXXVII 140. Von den noch crhaltenen

antiken Arbeiten in Achat gilt als schonste und
bedeutendste die Wiener Schale (Marquardt
Privatleben der Bom. II 743 , abgebildet bei

Arneth die antiken Cameen etc. Taf. XXIII 2).

Dass A. geschnitten wurden, wird bei den alten

Schriftstellern nirgends ausdriicklich erwahnt,

fiber solche in Sammlungen vgl. Krause Pyr-

goteles 79 Anm. 124. 242. Von Fundorten

des A. werden bei Plinius angegeben: Sicilien,

Kreta. Indien, Phrygien, Aegypten, Kypevn. Oeta,

Parnass, Lesbos, Messene. Rhodos und bei Dionys.

Perieg. 1075 der Fluss Choaspes fur schone Achat-

gerolle. [Nies.]

3) Der tapfere und durch seine Treue sprich-

wortlieh gewordene Gefahrte des Aineias (Vergil

Aen. I 120. 188. 312. VI 158. XII 459 u. 0.

Ovid fast. Ill 603). Die Angabe des Schol. II.

II 701 (vgl. Eustathios II. 326, 5), A. habe den

Protesilaos getotet, ist wahrscheinlich erst nach

Vergil erfunden. Ahnlich berichtet Dictys (II 11),

Protesilaos sei von Aineias erlegt worden. Jeden-

falls ist die Gestalt des A. in alien wesentlichen

Ziigen eine Schopfung des Vergil. Warum er

diesen Namen gewahlt hat, lasst sich nicht ent-

scheiden. Servius (Aen. I 174) bringt ihn mit

10 dem bekannten Edelstein (oben Nr. 2) in Ver-

bindung, weil derselbe seinen Trager schiitze und

wohlgefallig mache, oder (Aen. I 312) mit &%og

{sollieitudo, quae regitm semper est comes),

Klaus en (Aen. u. d. Pen. I 477 f.) mit dem
Flusse Achates in Sicilien (oben Nr. 1).

[O. Bossbach.]

Acheles (AxiXrjg), Sohn des Herakles von der

Omphale und (Stief-?) Bruder des Hyllos, Schol.

VTownl. Bias XXIV 616; genannt, wie Hyllos

20 nach dem lydischen Fluss gleichen Namens, so

nach dem Fluss AxtXrjatog (Schol. ABD Ax&ijg)

beim Sipylos und Smyrna. Er heisst sonst

'Ax&rjs (s. d.), 'AXxaiog (s. d.) und AysXaog (s. d.).

Namensverwandtschaft mit AzdXevg ist zu er-

schliessen, weil auch dessen alteste Heimat das thes-

salische Magnesia (die Sepias der Thetis, der Pelion

des Peleus und seines Erziehers Cheiron) ist, weil

ferner auch dieser sowohl als AysXaog, 'EyiXaog

wie als Flussgott (G. Curtius Etym. 5 119)

30 gedeutet ist (vgl. Fleischer in Roschers Myth.

Lex. I 64f.); auch verbreitet sich der Achilleus-

kult zugleich mit dem der Nere'iden , ebenso

wie A. zusammen mit den AzsXrjti&sg vvficpat

(s. d.). [Tumpel.]
_

Acheletides (Aydrizidsg , AxaXrjTidsg) , die

Nymphen des lydischen Flusses Acheles (s. d.).

Panyassis beim Schol. II. XXIV 616.

[Wernicke.]

Acheloifdes {'AxeXmldeg , bei Sil. Ital. XII

40 34 Achelo'ias Siremim una , bei Ovid. Met.

XIV 87 Aehelo'iades), die Tochter des Acheloos.

So heissen

1) die Seirenen (Ovid. Met. V 552. XIV 87)

als TOchter des Acheloos und der Melpomene
(Apollod. I 3, 4; fr. Sabbait. 120 b [Rh. Mus.

XLVI 178]. Hygin. fab. 125. 141. Lactant. arg.

Ovid. Met. V fab. 9) oder der Terpsichore (Ap.

Ehod. IV 891. Schol. Od. XII 39. Tzetz. Lyk.

653) oder der Kalliope (Serv. Aen. V 864) oder

50 der Sterope (Apollod. I 7, 10, 2. Schol. Od. XII

39) ; aus dem Blut des Acheloos entstanden, Eu-

stath. 1709, 39. Vgl. Acheloos, Seirenen.

2) die Flussnymphen des Acheloos, Vergil

Cop. 15.

3) Allgemeinere Bezeichnung fur Flussnym-

phen. da A/uwog auch den Fluss schlechthin

bedeutet, Colum. X 263.

4) Beiwort der am Wasser gelegenen Stadte

Thrakiens, Aisch. Pers. 858f., wo die Scholien

60 bivyooi, xaoadaXdooiot erklaren. [Wernicke.]

AclielOll (A/JXon-). 1) Thebaner. "Aoytov Boi-

onotg Ende des '3. oder Anfang des 2. Jhdts. v.

Chr.. Bull. Hell. XIII 4.

2) Archon in Aigosthena zwischen 223—197

v. Chr., Larfeld SIB add. 8. [Kirchner.]

Achelonion CAy/i.wrlwv), Sohn des Theogne-

tos, Athener. roa/uiazavg flovXijg im J. 394/3 v.

Chr., Bull, Helf. XI 144. [Kirchner.]
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Acheloos {'AzeXmog) scheint ursprimglich bei

den Griechen, ebenso wie die stammverwandten
Namen Ayegcov und "Ivazog , das Element des

fliessenden Wassers iiberhaupt bezeichnet zu

haben, ein Sprachgebrauch fiir welchen sich

noch in der spateren Zeit in gewissen Formeln
des Cultus Beweise erhalten haben und aus

welchem sich am einfachsten die so weit ver-

breitete Verehrung des Acheloos erklart (s. unten).

Localisiert wurde derselbe dann als Eigenname 10

verschiedener Flusse, vor alien

1) des an Lange seines Laufes (etwa 24

geogr. Meilen in gerader Linie von Norden
nach Suden) wie an Wassermasse alle anderen

Flusse von Hellas iiberragenden Stromes, welcher

am siidlichen Fusse des Lakmon, des mach-

tigen Knotenpunktes der epirotischen Gebirge

(welcher gewohnlich mit unter dem Namen Iliv-

Sog umfasst wird) entspringt, dann durch das

Gebiet der Athamanen , Doloper, Agraeer und 20
Amphilocher hindurchfliesst, hierauf die grosse

akarnanisch-aetolische Ebene durchschneidet und
endlich durch ein schmales Engthal. zwischen

den akarnanischen und aetolischen Bergen in

die breite Miindungsebene (IlaQax^coTTig) ein-

tritt, wrelche allmahlich im Laufe der Zeiten

aus dem an der Mtindung abgelagerten Schlamm
und Sand entstanden ist, wodurch auch einzelne

friihere Inseln von der Gruppe der Echinaden
mit dem Festlande verbunden worden sind. 30
Vgl. Herod. II 10. Thuk. II 102. Strab. X
458. Paus. VIII 24, 11. Aus dieser Thatig-

keit des Flusses, welche, wenn durch Menschen-
hand geleitet und gleichsam gebandigt, eine

Quelle von Fruchtbarkeit und reichem Segen
wird, sind offenbar jene Sagen vom Kampfe des

Herakles mit dem Acheloos (s. unten) zu erklaren

(vgl. Strab. X 458), in welchem eines der Ho'rner

des Flussgottes abgebrochen und dann gegen
das Horn des Uberflusses (xeqag A/m'/i&siag) 40
vertauscht oder in dieses umgewandelt worden
sei (Ap. II 7, 5. Ovid. Met. IX 75ff.). Der
Name Qoag , welchen der Fluss in der altesten

Zeit gefuhrt haben soil (Strab. X 450. Steph.

Byz.) ist offenbar ein falschlich als Eigenname
aufgefasstes Beiwort, hergenommen von der

Schnelligkeit seines Laufes, ahnlich wie der Name,
mit dem die heutigen Griechen ihn benennen,
'Aoxgostoia/tog, von der grossenteils durch den
weisslichen Boden des Flussbetts bedingten 50
hellen Farbe seines Wassers (AxsXdxog dgyvoo-

divr/g, Hesiod. Theog.340. Kallimach. h. in Cerer.

13. Dionys. Perieg. 433) entlehnt ist. Lbrigens
scheinen einige altere griechische Geographen,
wie Hekataios (fr. 70—72 bei C. Miiller FHG),
und ihnen folgend Dichter wie Sophokles (bei

Strab. VI 271) den obem Lauf des A., vom
Lakmon bis in das Gebiet der Agraeer, als einen

besonderen Fluss betrachtet zu haben, welchen
sie mit dem Namen "Ivayog und als in den A. 60
fallend bezeichnen, so dass ihnen der jetzt

Meydofla genannte, aus der Dolopia herab-

kommende ostliche Nebenfluss des A. aLs der

eigentliche Hauptfluss erschien.

Ausser diesem Konige der griechischen Flusse

fiihrten denselben Namen
2) ein Nebenfluss des Spercheios im Gebiete

der Aenianen , unweit Lamia's (Strab. IX 434)

;

3) der gewohnlich Pieros oder Peiros ge-

nannte Fluss im westlichen Achaia, bei Dyme
(Strab. VIII 342. X 450);

4-) ein Nebenfluss des Alpheios im Gebiete

von Theisoa im westlichen Arkadien (Paus. VIII

38, 9);

5) ein vom Sipylos herabkommender Fluss

Lydiens, auch AxeXtjg oder AxsXtjg geschrieben

(Paus. 1. 1. Schol. E. XXIV616; vgl. Meineke
zu Steph. Byz. p. 58, 12);

6) ein Fliisschen auf Mykonos (Ditten-

berger Syll. 373, 35);

7) ein Bach in der Nahe von Larisa in Troas

(Schol. II. a. a. O.). [Hirschfeld.]

8) Acheloos spielt als Flussgott in Kult und
Mythus eine grosse Eolle. Er ist der Sohn

des Okeanos und der Tethys (Hesiod. th. 337

—

340. Lykoph. 712 mit Schol. Akusilaos bei Ma-
crob. Sat. V 18, 10. Hyg. fab. praef., wo Pon-

tes= 'Qxeavog und Mare = TrjMg als seine Eltern

genannt werden und an der Uberlieferung nicht

zu riltteln ist), in einer andern Tradition der

Sohn der Erde (Schol. Verg. G. I 8). Nach
Akusilaos a. a. O. war er der alteste und am
meisten verehrte der 3000 Flusse, die Tethys

dem Okeanos gebar. In der Ilias ist er neben

Okeanos selber der gewaltigste Flussgott, der

nur dem Zeus weichen muss (XXI 193). So er-

scheint er in der altesten Vorstellung iiberhaupt

als der Urstrom, dem alles Fluss- und Quell-

wasser sein Dasein verdankt (W
T
ieseler Votiv-

relief aus Megara 6f. Bruhn zu Eurip. Bakch.

519). Der Kult des A. ist demgemass weit

verbreitet : vor allem in Akarnanien, wo A.

auf zahlreichen Miinzen erscheint (zusammen-

gestellt von Imhoof-Blumer Wiener numismat.

Ztschr. X 13ff. Imhoof-Blumer und Keller,

Tier- und Pflanzenbilder XIII 22) und einen

Agon hat (Schol. T zu II. XXIV 616). Das

Orakel des Zeus Ndiog zu Dodona pflegte Opfer

an A. anzuordnen: Macr. Sat. V 18, 8 (Ephoros).

Schol. T zu II. XXI 194. XXIV 616. Carapanos
Dodone, texte 133. Weitere Statten der Ver-

ehrung sind nachweisbar in Athen (Plat. Phaidr.

230 B. Schol. T zu II. XXIV 616), in Oropos

und Megara (Paus. I 34, 3. 41, 2), in Aigosthena

bei Megara (Dedications-Inschrift bei Forch-
hammer Halkvonia 32), in Didyinoi, auf Sicilien

und auf Ehodos (Schol. T zu II. XXIV 616), in

Mantineia (IGA 104) und in Mykonos (Ditten-

berger Syll. 373, 35ff.). In Metapont hat A.

einen Agon (Miinzen bei Millingen anc. coins

121. Friedlander -v. Sallet Berl. Miinzkab.'2

678. Coll. Dupre 47). Mit diesem und dero

akarnanischen Agon des A. 1st zusammenzustellen,

dass im Heroikos des Philostratos (III 12 p. 678)

das Gespenst des Protesilaos einem Athleten be-

fiehlt, vor seinem Auftreten zu Olympia dem A.

'Evayotvtog zu opfern. Aus jener alten Vorstel-

lung vom A. als Urwasser erklart es sich. dass

A. von Dichtern und sonst vielfach fiir .Wasser"

gebraucht wird: Macr. Sat. V 18, 4—11 (aus

Didymos, mit Benutzung des Ephoros und Akusi-

laos und Belegen aus Euripides und Aristophanes).

Sch. Verg. a. a. O. (Orph. fgm. 268 Abel).

Seh. ABTGen. zu II. XXI 194. Schol. T zu II.

XXIV 616. Hes. s. v. Et. M. 181, 12. Eustath.

II. 353, 16. 500, 47. 1231, 12. Aischyl. Pers.
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859. Eurip. Andr. 167 (dazu Mus grave) nebst
Schol. ; Bakch. 624. Ar. Lys. 381. Kallim. epigr.

29. Ov. fast. V 343. Die Wassernymphen heissen
Tochter des A. (Plato Phaidr. 263 d. Verg. Cop.
15. Colum. X 263); auf den Nymphenreliefs er-

scheint in den Grotten regelmassig das Haupt
des Acheloos: Sammlung Saburoff XXVIII (aus
Megara). Schone griech. Reliefs 117. 118.
Miiller-Wieseler DAK II 44, 555.

Orestes und den Hippodamas zeugt: Apd. bibl.
I 7, 3, 4. Des Weiteren ist A. der Vater der
Eurymedusa, einer Geliebten des Zeus: Clem.
Rom. hom. V 13. Spatere, an akarnanische Orts-
namen anknilpfende Traditionen verlegen an den
A. die Auffmdung des Weines durch Staphylos,
einen Hirten des Oineus (Probus und Schol. Yerg.
G. I 9) und die Einfiihrung der Mischung des
Weines und des Wassers durch Kerasos (Hyg.

.!
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Wieseler a. a. 0. 23, 15—17. Damit ist 10 f. 274. Ov. fast. V 343). Die bekannteste A
<lie Grotte des A. und der Nymphen auf einem
Gemalde des alteren Philostratos zu verbinden
(I 23, 1). A. ist der Vater aller Quellen. ins-

besondere der Dirke in Theben (Eur. Bakch.
519. E. U n g e r Paradoxa Thebana 182—191)
und der Kastalia (Pans. X 8, 9 aus Panyassis).
Mit der Peirene in Korinth zeugt er den Leches
und Kenchreas, Paus. II 2, 3. Die meisten A.-

Sagen sind akarnanisch. A. ist der Vater der

Sage ist der Kampf des A. mit Herakles. Beide
bewerben sich um De'ianeira und ringen mit ein-

ander. A. verwandelt sich dahei in eine Schlange
und in einen Stier. In Stiergestalt wird er von
Herakles hei den Hornern gepackt, das eine
Horn bricht Herakles ab und iibergiebt es dem
Oineus, dem Vater der De'ianeira, als Brautge-
schenk. Nach anderen Erzahlungen erhalt A.
sein Horn von Herakles zuriick , nachdem er

Kallirrhoe
:

diese wird spater die Gattin des 20 diesem zum Austausch das Fullhorn der Amal
Alkmeon (s. d.), nachdem dieser auf Geheiss
Apollons sich durch A. von dem Morde seiner
Mutter hat entsiihnen lassen; durch Kallirrhoe
und Alkmeon wird A. Grossvater des Akar-
nan und des Amphoteros, die, nachdem sie

die Ermordung des Alkmeon geriicht haben,
von A. nach Delphi geschickt werden, um
dort das fluchbeladene Halsband der Eriphyle
dem Apollon zu schenken: Paus. VIII 24.

theia gegeben. Der Kampf des Herakles begeg-
net auf mehreren schwarzfigurigen Vasenbildern
(s. u.), er war dargestellt auf dem Throne des
amyklaeischen Apollon (Paus. Ill 18, 6) und im
Schatzhause der Megarer zu Olympia (ebend. VI
19, 2). Pindar und Sophokles sind die altesten
litterarischen Zeugen. Soph. Trach. 6ff. 504ff.
Schol. ABGen. zu II. XXI 194 (wo Pindar ci-

tiert wird). Strab. X 458. Philostr. iun. im. 4.
8— 10. Apd. bibl. Ill 7, 5, 3. 7, 7, 1. 30 Diod. IV 35. Hyg. fab. 31. Apd. bibl. II 7," 5
Philostr. vit. Apoll. VII 25 ; her. XX 33. Lukian.
de salt. 50. Ov. met. IX 409ff.; fast. II 43.
Be the theban. Heldenlieder 135ff. Von einem
Begleiter des Alkmeon soil A., der fruher Thoas
Mess, den Namen erhalten haben: Steph. Byz.
A. ist ferner der Vater der Seirenen, die 'er

entweder mit einer der Muscn (Kalliope, Melpo-
mene und Terpsichore werden genannt) oder mit
Sterope, der Tochter des Porthaon, zeugt: Lykophr.

1. Lukian. a. a. O. Dio Chrys. or. 60 (II 190, 23
D.). Zenob. II 48. Nonn. Dion. XVII 238. XLIII
12ff. Prop. Ill 34 , 33. Ov. met. VIII 870ff. IX
Iff. 83ff. ; her. IX 138. XVI 271 ; Am. Ill 6, 35.

101. Senec. Here. Oet. 302ff. 498ff. Stat. Theb.
IV 406. VII 416. Sil. It. Ill 40. Claudian XXIX
171. Boeth. phil. cons. IV 7, 23. Schol. Verg.
G. I 8; Aen. VIII 300. Rationalistische Aus-
deutungen und Umbildungen der Sage bei Diodor

671 c. schol. 712 c. schol. Ap. PJiod. IV 892 40 a. a. O. Schol. T zu II. XXI 194. Kedren I
c. schol. Paus. IX 34, 3. Apd. bibl. I 3, 3, 4
fgm. Sabb. 18, 15. Schol. Od. XII 39. Lukian. &.

a. O. Nonn. Dion. XIII 313. Ov. met. V 551.
XIV 87. Claud, rapt. Pros. II 254—257. PLM
V 154. Hyg. fab. praef. ; fab. 125. 141. Schol.
Verg. G. I 8. Nach einer hei Claudian, Ovid,
Hygin, schol. Verg. a. a. O. vorliegenden Version
werden die Seirenen verwandelt durch Demeter,
weil sie den Raub der Persephone nicht verhindert

246 Bekker. Malalas 164 Di. (aus Gergithion).
Phot, quaest. Amphil. 107 Migne. Eust. Dion.
Per. 431. Auch mit dem lydischen A. wird Hera-
kles in Verbindung gebracht : Schol. T zu II. XXIV
616. Auf einer Miinze von Phaselis in Lykien (?)
erscheint Herakles mit Acheloos: Rev. num. N.
S. IX (1864) 153. tiher die bildliehen Darstel-
lungen des A. und insbesondere des Kampfes
mit Herakles vgl. O. Jahn Arch. Zeit. 1862,

haben; damit ist zu verbinden, dass Demeter, 50 313ff. und M. Lehnerdt ebenda 1885,' 106ff!
wahrend sie die Tochter sucht, den A. dreimal
iiberschreitet : Kallim. hymn. VI 13. A. bat nach
dieser Verwandlung seiner Tochter die Erde. seine
Mutter, ihn aufzunehmen: an der Stelle, wo das
geschah, sprang der Fluss A. hervor. Schol. Verg.
G. a. a. 0. Die Entstehung der Eehinaden aus
denAnschlammungen des A. hat ihren sagenhaften
Ausdruck in der Erzahlung gefunden, dass die
Eehinaden Wassernymphen waren, die A. strafte.
nrai 1 oin ihn V. j-»* /1 nv T7^«l — ,3-_— _ •__ _ . . /~\ i*

Die bildende Kunst stellt in der alteren Zeit

den A. dar als Stier mit menschlichem Ober-
leibe und Armen (so auf den schwarzfigurigen
Vasen), spater als Stier mit Menschenkopf. In
der fur die Flussgotter gewohnlichen Bildung als

Mensch mit Stierhornern erscheint A. selten
(Arch. Zeitung 1862 T. CLXVIH 3. 4). Ganz
alleinstehend ist die Bildung als Meerdrache mit
gehorntem menschlichem Kopfe und Armen (Ger-

weil sie ihn bei der Einladung zu einem Opfer-60hard auserl. Vasenb. II 115. Arch.Zeitg. 1885
feste nicht herucksichtigt hatten. Ov. met, VIII
578ff. Lukian. de salt. 50. A. verfuhrt Perimele,
die Tochter des Hippodamas, die, von ihrem
Vater verstossen, sich ins Meer sturzt und auf
Bitten des A. in die Insel Perimele verwandelt
wird. Ov. met. VIII 590ff. Diese Perimele
ist zu identificieren mit Perimede, der Tochter
des Aiolos und der Enarete, mit der A. den

110). [Wentzel.]

Achenum flnmeu (var. Achana, Plin. XI
147), am persischen Meerbusen, von Sprenger
Alte Geog. Arab. 149 mit einer flussahnlichen

Auskerbung siidlich von Chaldone (Ra's el-LurJ

identificiert. [D. H. Muller.]

Acherbas bei Iustin (XYHI 4, 5 f.) Priester

der Hera in Tyros, Gatte der Elissa, von seinem

Schwiegervater Pygmalion um seiner Schatze
willen ermordet, also der Sychaeus des Vergil

(Aen. I 343f.) , welcher nach Servius z. d. St.

auch Sicharbas hiess. [0. Rossbach.]

Acherdus ('Axeedovs von azegSos, Dornstrauch;

'AxgaSovoios bei Aristoph. Eccl. 362 ist nur Ver-

drehung), kleinerer attischer Demos, der Phyle
Hippothoontis angehorig. Uber die Lage von A.

fehlen nahere Angaben; es ist aber in der Nahe
von Eleusis oder Dekeleia zu suchen. Vermutlich 10
trifffc das letztere zu; vgl. unter Attika die

Trittyen der Hippothoontis nnd den Demos
Elaius. Der einzige Grabstein auf einen A.

ausserhalb des Stadt- mid Hafengebietes wurde
in der Gegend „Bistardo", nOrdlich der heiligen

Strasse, westlich vom Olwald gefunden, CIA II

1951 = Kumanudes 359. [Milchhofer.]

Acherinij nur bei Cicero Verr. Ill 43 als

Einwohner emer sicilischen Stadt genannt. Die
Vermutung, dass Adtetini zu lesen (vgl. Silius20
It. XTV 268: pubes liquentis Achaeti, wobei
man des Epithetons wegen eher an einen Fluss

denken mOchte) ist unbegriindet, und erst recht

die darauf gebaute Ansetzung auf Licata (= L'

Acheta). Vgl. Holm zur Berichtigung der Karte
des alteu Sicilien, Prog. Lubeck 1866, 31. 32.

[Hiilsen.]

'A%r\(><x>. Demeter (s. d.). Hes3T
ch.

[Wentzel]
Acheron ^AyjQmv), ein Name welchen eben-30

so wie den sprachlich engvervvandten Namen
Acheloos (s. d.) mehrere griechische Flusse
trugen.

1) Der bekannteste ist der Hauptfluss dor

epirotischen Landschaft Qeajigaizk , welcher an
den siidlichen Abhangen des alten Tomaros,
jetzt Olytzika genannten Gebirges entspringt
und in seinem ohern Laufe jenes wilde und
rauhe Gebirgsland durehstromt, das man jetzt

als KaxoaovXt bezeichnet; zwischen kahlen hoch- 40
aufsteigenden Felswanden drangt er sich in

engem schluchtahnlichem Bette dahin, hier und
da in brausenden Kaskaden in tiefe Abgriinde
hinabsturzend, aus denen er erst nach einer

langeren Strecke wieder ans Tageslicht kommt.
Nachdem er dann in die breitere und fruchtbare
Ebene eingetreten ist, welche das Gebiet der
alten Stadt Ephyra (spater Kichyros) bildete,

verliert er sich bald in einen sumpfahnlichen
See, die 'AxtQovaia /.i/ivtj, deren Wasser dann in 50
den Hafen 'Elaia (jetzt <Pavam genannt) abfliesst

(Thuk. I 46. Skyl. 30; vgl. Liv. VIII 24.

Strab. VII 324). Wenn letzterer den Acheron
in den rivxvg Xifirjv (vgl. Itin. Ant, p. 325)
mtinden lasst, so scheint dies fur heute wenig-
stens nicht mehr zutreffend, da eine starke

Susswasserquelle vielmehr in der nordlich der
Flussmundung gelegenen Bucht iov ayiov

'Iwawov aufsprudelt

,

s. J. H. Skene Journal
R. Geogr. Soc. XVUI 139ff. Doch trennt auch 60
Ptol. Ill 14, 5 die Mundung des A. vom Hafen
Elaia. Wie dieser Name dem ganzen District

den Namen Elaiatis gab, so mag er auch die

gesamte Einbuchtung der Kuste umfasst haben
und zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene

Teile angewendet worden sein. Freilich ist auch
damit Strabos Angabe nicht erklart. Der Cde
und schauerliche Anblick, welchen das Bett des

Acheron in seinem oberen Laufe gewahrt, ver-

bunden mit der unheimlichen Tiefe und den un-

gesunden Ausdiinstungen des Sees, in welchem
er sich verliert, ist wahrscheinlich die Ursache
gewesen, dass man hier, wie (Sfters an ahnlichen

Orten, einen Eingang zur Unterwelt annahm, an
welchen sich ein altberiihmtes Totenorakel an-

schloss (Herod. V 92, 7. Paus. I 17, 5).

2) Ein kleiner Fluss Triphyliens, der stid-

lichsten Landschaft von Elis, welcher von dem
dem Hades geweihten Minthegebirge herab nord-

warts dem Alpheios zufiiesst (Strab. VIII 344).

3) Ein am Vorgebirge Acherusis am Pontos
miindender Fluss, der spater Soojvavrijs genannt
wurde (Apollon. Rhod. II 745). [Hirschfeld.]

4) Orph. Arg. 1136. 1145, mythischer Fluss

im Lande der nordischen Kimmerier.
[Tomaschek.]

5) Fluss im Bruttierlande
,
genannt in der

Geschichte des KOnigs Alexander von Epirus,

der an ihm, unweit Pandosia, seinen Tod fand

(Liv. VIII 24. Strab. VI 256. Iustin. XII 2).

Plinius III 75 filhrt ihn zwischen Consentia und
Vibo Valentia auf, mit dem irrigen Zusatz: a
quo oppidani Acherontini. [Hiilsen.]

6) In den mythischen Vorstellungen der

Griechen erscheint A. als einer der Flusse der

Unterwelt neben Kokytos, Pyriphlegethon und
Styx. Zuerst wird er erwahnt Horn. Od. X 513
(Rohde Psyche 50, 3). Die dort gegebene Dar-

stellung ist fiir die meisten Spateren massge-

bend geblieben. Die Hauptstelle liber A. ist das

Bruchstuck aus Apollodoros jisqI Qewv in dem Aus-

zuge aus Porphyrios' Buch tisqI Zrvyog bei Stob..

eel. I 41, 50; vgl. 54. Die Vorstellungen uber A.

haben sich im Laufe der Zeit wenig geiindert.

Man denkt ihn sich als Fluss und als See; er

bildet entweder sclber den acherusischen See,

oder dieser entsteht aus dem Zusammen-
flusse des Kokytos und Pyriphlegethon. Seit

der altesten Zeit wird A. von ayog abgeleitet,

er ist der Fluss des Wehs in den Volksvor-

stellungen, bei Dichtern und in den theolo-

gischen Speculationen : Aisch. Ag. 1115 K.

Soph. El. 183. Theokr. XV 102. Anyte A. Pal.

VII 486. Antip. Sid. ib. VII 30. Verg. G.
II 492; Aen. VI 295. VII 91. Stat. Thek IV
523. Lukian. de luct. 3. Corn, theol. comp. 35. Serv.

Aen. VI 107. Soph. Ant. 81 Iff. Eur. Ale. 443 ;

fgm. 862. Plat. Phaid. 112f. Lukian. Necyom. 15.

Philostr. her. XX 48. Schol. Od. X 513. Verg.

Aen. VI 107. Die Seelen der Abgeschiedenen

werden uber ihn iibergesetzt (Pind. bei Plut. de

superst. 6. Aisch. Sept. 836 K. Theokr. XVI 41.

XVII 46ff. Plat, Ax. 371 B) oder sie schwim-

men durch den A. (Dracont. IX 127). Demgemass
wird A. von den Dichtern, besonders von den

alexandrinischen und rOmischen, oft als Bezeich-

nung fiir die Unterwelt gebraucht. Orphische

Vorstellungen bei Orph. fgm. 154. 155 Abel. O.

Kern de Orphei, Epimenidis, Pherecydis theogoniis

Berl. 1885, 51. Als Person wird A. im Hades

hausend gedacht, sein Weib, das ihm den Aska-

laphos gebiert (Serv. Aen. IV 162), ist entweder

Gorgyra (Stob. a. a. O. Apolld. bibl. I 5, 3) oder

Orphne (Ov. met. V 539ff.) , seine Amme Mor-

molyke (Stob. a. a. 0.). Statius (Theb. XII 559 -

r

vgl. XI 69. 150. Verg. Aen. VII 570. Val.
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Fl. IV 73f.) macht ihn zum Vater des Erinys.
In Herakleia am Pontes, wo es einen acherusi-

schen See und einen Eingang in die Unterwelt
gab (s. u.), herrschte Konig A., Vater der Dar-
danis, einer Geliebten des Herakles: er gab
nach spaterer Erklarung den betreffenden Ort-
lichkeiten den Namen. Ap. Shod. II 351—355.
728. 901 nebst Schol. [Wentzel.]

Acherontici libri heisst bei Arnob. II 62

y
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'AxMSee XeeQov7)ooi (Var. Ayirldsg; Xsg-
Qovtjaoi raw 'Avxidmvi), bei Scyl. 108 Name des
ostlichen Kiistenvorsprungs der Kyreriaika, die
XsQQovrjaos /leydXtj des Ptol. IV 5, 2. Gegen-
wartig Bas et-tin. Vgl. H. Barth Wanderungen
I 501-

m
[Pietsehmann].

Achillas. 1) Der Heerfiihrer des jungen
agyptischen JKonigs Ptolemaios Dionysos, der
miter der Vormundschaft des Verschnittenen

221 Achilleitis Achilleus 222

eine_ bestimmte Klasse der die etmskischeW Yothelnos stani; prasfectum regium, singulari
Diseiplin bebandelnden heiligen Biicher, welche
auch Serv. Aen. VIII 398 meint, wenn er citiert

harvspicinae libros et sacra Acheruntia, quae
Tages composuisse dicitur; wie die aus ihnen
angefiihrten Lehren zeigen, gehfirten sie in die
Kategorie der libri rituales (Cie. de div. I 72).

Der Name weist nicht auf eine Herkunft der
Biicher aus der Gegend der thesprotischen oder
der campanischen 'Axegovaia Xi/ivtj, sondern auf

hominem audaeia nennt ihn Caesar b. c. Ill
104, 2. Er leitete die Ermordung des Pompeius
und fiihrte im alexandrinischen Kriege die
agyptischen Truppen gegen Caesar. Als Arsinoe,
die jiingere Schwester des Ptolemaios, aus Caesars
Gewahrsam zum Heere entflohen war, entstand
zwischen ihrem Befreier, dem Verschnittenen
Ganymedes, und A. Eifersucht, und als A. die
Truppen gegen Arsinoe aufzuwiegeln suchte,

ihre Beeinflussung durch griechische Unterwelts- 20 wurde er ermordet. Vgl. die Artikel fiber Caesar
vorstellungen, die ja iiberhaupt die Phantasie
der Etrusker machtig angeregt haben. Neuer-
•dings hat E. Bormann Arch, epigr. Mitt. XI
103 die alte, mit Eecht verworfene Variante
Aruntici libri wieder zu Ehren bringen wollen.
Vgl. K. O. Miiller-Deecke Etrusker II 26f.

O. Schmeisser Die etruskische Diseiplin vom
Bundesgenossenkriege bis zum Untergange des
Heidentums (Liegnitz 1881) 18f. [Wissowa."

und Pompeius. [Klebs.]

2) 'O JiagaxevrrjTog , Arzt vor Andromachos,
wird zweimal von Galen erwahnt (XIII 90. 834).

[M. Wellmann.]
Achillea s. Schafgarbe.
Achilleia, Insel bei Samos im aegaeischen

Meere, Plin. V 135. [Hirschfeld.]

Achilleion (AyOleiov). 1) Fester Ort bei
dem Vorgebirge Sigeion in Troas, von den My-

Acherusia, ein Name, der wegen der all- 30 tilenaeern erbaut (Herod. V 94. Strab VII 310
,„;„ a„„u —i„.-s„*x™ Tr._^.„„„^ ,.. xm 595f_ 600 _ 6Q4 _ pHn _ y 12g^ m .

t dem
Grabhiigel des Achilleus, bei welchem Alexander
d. Gr. (Arrian. An. I 11, 12; vgl. Cic. pro Arch.
24) und Caracalla (Dio Cass. LXXVII 16) Lei-
chenspiele hielten. A. wurde, gleich Sigeion.
von den Iliern seines Ungehorsams wegen zer-
stort (vgl. Strab. XIII 600); bei Kumkaleh?
s. Schliemann Ilios 121.

gem ein damit verknfipften Vorstellung des
Unterweltlichen, mehrern Ortlichkeiten, welche
als Eingang zur Unterwelt galten , beigelegt
wurde ; so nannten

1) die Bewohner von Hermione in Argolis
einen ringsummauerten, also fur Menschen un-
betretbaren Platz hinter dem Heiligtum der
Chthonia 'Ayjgovala Xt'/nvt} (Paus. II 35, 10);

2) hiess das steile Vorgebirge, welches un
mittelbar nOrdlich von der pontischen Stadt40Hell. Ill 2, 17. IV 8, 17,

2) Ort bei Smyrna, Steph. Byz. Xenoph.

Herakleia in den Pontos Euxeinos vortritt (jetzt

Cap Baba genannt) 'Aysgovaig ay.ga oder Ayeoov-
oiag yjggorijoog, weil in einer engen, sfidOstlich

davon sich hinziehenden Schlucht eine tief in
das Innere der Erde hinabgehende Hohle sich

faud, welche die Umwohner die Grotte des
Hades nannten und als den Platz bezeichneten,
an dem Herakles in die Unterwelt gestiegen sei

(Xenoph. Anab. V 10, 2. Apollon. Ehod. II 730ff.

Plin. h. n. VI 4).

3) Sumpfsee im epirotischen Thesprotien

,

durch welchen der Acheron vereint mit dem
Kokytos fliesst; s. Acheron und Leake
NGreece I 185. 232. [Hirschfeld.]

4) Acherusia pains (Ayegovaia Uftvrj). Strand-
see an der Campanischen Kfiste unterhalb Cumae
(Plin. Ill 61), mit dem Meere in Verbindung
stehend (zrjg da).azzrjg avayvaig zig Teravmdtj;
Strabo V 243). jetzt Lago del Fusaro. Eine Villa

3) Ein Platz vor Tanagra mit Heiligtum des
Achilleus. Plut. quaest. Graec. 37.

4) s. AyJU-stog xco/itj. [Hirschfeld.]

'Ax&Xeios x<*ea§ m Mysien bei Chrysa, Strab.
XIII 613. [Hirschfeld.]

'Axii-Xewg xcbpi) (Strab. VII 310. Steph. Byz.),
Ort an der schmalsten Steile des Bosporus Cim-
mericus auf der asiatischen Seite gegeniiber Par-
thenion und Myrmekion; Strab. XI 494 nennt

50 ihn auch einfach AyJV.ciov, ebenso Ptol. V 9, 5
'Aypj-uov enl zov otofiazog zrjg McucbriSog. Man
will Spuren des alten Heiligtumes bei dem Dorfe
Buzuk gefunden haben. [Tomaschek.]

'Axttitios xgyvr] in Milet, Athen. n 43d.

[Hirschfeld.]

'AylXXeiog Xifariv hiess der westlichere von
den beiden Hafen, die zu beiden Seiten des
schmalen Isthmos liegen, welcher die sfidlichste

Spitze der taenarischen Halbinsel, das Vorgebirge
des Servilius Vatia an seinem Ufer beschreibt 60 Tainaron im weiteren Sinne, mit dem siidtjchsten
Seneca ep. 55. Schon im Altertum wurde er mit
dem lacus Avernus und lacus Lucrinus verwechselt
(Strab. V 244. 245: vgl. I 26. Lvkophr. 695.
Verg. Aen. VI 107. Vibius Seq. 11 Burs.).

[Hulsen.]

5) See in Agypten auf der Westseite des
Nils bei Memphis nach Diod. I 96.

[Pietsehmann.]

Teile des Tavgetosriickens verkniipft, die jetzige
Bucht Marinari (Skvl. 46. Paus. IE 25, 4; vgl.

Bursian Abh. Akad. Munch. VII 3, 773ff.).

Wenn Steph. Byz. (s. AyJ/./.ewg Sgo/tog) ein

AyO.'/.stov als xiofi?] y.al u/it)v Mtaor\viTg aufffihrt.

so meint er damit offenbar dieselhe Ortlichkeit,

indem er ungenau alles, was westlich vom Vorge-
birge Tainaron liegt , zu Messenien rechnet.

tjber die Entstehung des Namens ist uns nichts

iiberliefert; doch hangt er wahrscheinlich mit

der Sage zusammen, welche den Pyrrhos, den

Sohn des Achilleus, auf seiner Brautfahrt nach

der Hermione an der Ostkiiste der westlicheren

Halbinsel Lakoniens, an der Miindung des Flusses

Skyras, vor Anker gehen liess (Paus. Ill 25, 1).

[Hirschfeld.]

Achilleitis ('AxdlsTrtg yo>ga) , die Gegend

urn Achilleion in der Troas. Diog. L. I 74 ; vgl.

Steph. Byz. s. Ayjllmog dgo/xog. [Escher.]

'AxiXXims aXoos nennt Strab. VII 307 die

kahle Westspitze des Ax'M-mog Sgopog; der Epi-

tomator dagegen nennt so den gegeniiberliegenden

Endpunkt der Hylaia, wo die Gottermutter (Hdt.

IV 53. 76), oder Hekate (Ptol.) einen Hain oder

ein Heiligtum besass. [Tomaschek.]

'AxtXXicog Sgofj-og, AyJIXetog Sgo/tog (Strab.

VII 307. Ptol. Ill 5, 25; Aydh'jiog dgo/tog Hdt.

IV 55. 76), jEennbahn des Achilleus", eine lange,

schmale, flache, kahle und sandige Erdzunge an

der pontischen Nordkiiste zwischen der Miindung

des Borysthenes und dem karkinitischen Meer-

busen, die nur an einer Steile und zwar in der

Mitte (bei dem Dorfe Klarowka, jisga/na rov

Kgaoiov Const. Porph. de adm. imp. 9 p. 77, 17)

mit "dem Festlande der Hylaia in Verbindung

stent, und wo Achilleus einen "Wettlauf abge-

halten haben soil; die heutige Landzunge Ten-

dera, welche teils durch Anschwemmung, toils

durch Abrasion stark zerrissen erscheint, sonst

aber Zeugnis ablegt von der fiber 2000 Jahre

unverandert gebliebenen Hohe des pontischen

Wassers. Genau in Bezug auf Lange und Breite

beschreiben diese Halbinsel Strabo, der Anony-

mos und Agrippa bei Plin. IV 83; ihre westliche

Spitze heisst bald Aydttwg rilaog, bald 'hgliv

axgov ; ihre Ostliche Mvaaglg, haufiger Taj.ivga.xi]

;

vgl. ausserdem Scymn. 820. Diod. Ill 44. Mela

II 5. Arr. peripl. 21f. Anon, peripl. 53. Dion. per.

306. Lycophr. 193. Amm. Marc. XXII 8, 41. Steph.

Byz. Hesych. s. Acoog. In der byzantinischen Zeit

wurden die skandischen
c

P<3s anfanglich Ago/urai

(—AxiXletodgo/iiTai Steph. Byz.) benannt, weil

sie ihre pontischen Eaubfahrten von der Miin-

dung des Danapris aus und von der Eennbahn
des Achilleus bei Kgaoiov begannen.

[Tomaschek.]

'Ax^XXiws vijaoe, synon^nne Bezeichnung fur

die vor den Miindungen des Hister gelegenc Insel

Asvxy (jetzt Phidonisi, tiirk. Jilan-adasi ,Schlan-

geninsel"), mit Tumulus, Statue. Tempel und
Orakel des vom Schiffsvolk verehrten Achilleus;

s. Leuke. [Tomaschek.]

Achilleus (Axd/.svg, Ayu.tvg ; aeol. Ayl/./.evg,

Et. M. s. paadevg; lat. Achilles. Achilleus;

etrusk. Achle).

1) Etymologie. a) Antike: ayog-'/.vuv, weil

A. Arzt ist; ayog-'Rievoiv, rBetriiber der Ilier",

schon bei Kallimachos ; ayog-la/./.Etv, .der Schmer-

zenbringer' ; a-y/'-6g, „ohne Pfianzenkost- (s. u.);

a-yui.og, weil seine Lippen die Mutterbrust nicht

kannten , oder weil ihm bei dem Feuerbade eine

Lippe verbrannte. Et. M. Cramer Anecd. Oxon.

IV 403, 25. Schol. II. I 1. Eust. ad II. 14, 18.

Tzetz. Lyk. 178. Apd. IH 13, 6.

b) Moderne Etymologien: Nach den einen

Erklarern ist A. ein Wassergott, entweder als

„lippenloser", die Ufer uberschwemmender Strom,

wie Forchhammer (Griindung Eoms 6f.) will;

oder weil im ersten Teil des Namens der Stamm
aqua enthalten sei (An germ an n Geographische

Namen Altgriechenlands , Meissen 1883, 11);

oder weil der Name urspr. 'Exe-Xaog ,Steinhal-

ter" (oder „Volkshalter") gelautet habe (Cur-

tius Grundziige 1873, 118). Fick Idg. Wor-

terbuchs II 8 erklart A. als ,den dunkeln".

10 Nach der verbreitetsten Ansicht ist A. als Licht-

gott im allgemeinen oder speciell als Gott der

Sonne oder des Blitzes aufzufassen; so Weber
Sitz. Ber. Akad. Berlin 1887, 903ff. H. E.

Meyer Idg. Mythen. H Achilleis, Berlin 1887. W.
Schwartz Jahrb. f. Philol. 1880, 299f. Mann-
hardt Ant. Wald- und Feldkulte 72 erklart den

Namen als Hypokorisma von AydXoyovog „Schlan-

gensohn" (aJiis-sxig-ayJhj), sofern die Schlange

die hauptsachlichste der Verwandlungsformen der

20 Thetis war. Dies ist nachgewiesen von A.

Schneider Der troische Sagenkreis 77f. , so

dass Mannhardts Deutung des Namens A.

wohl das richtige trifft. Vgl. auch Meineke
Anal. Alexandr. 98f. v. Wilamowitz Horn.

Unters. 18, 6.

Kultorte. In Thessalien ist ein Kult

des A. nicht direct bezeugt , doch immerhin

wahrscheinlich (K. O. Millie r Aeginet. 162).

Dafiir spricht die jahrliche Opfergesandtschaft

30 nach Sigeion (Philostr. Her. 207f. K.) und das

Bild des Heros auf Miinzen des thessalischen

Bundes (Brit. Mus. Cat. of Greek Coins. Thes-

saly to Aetolia 6, 68 u. 69). Vielleicht wurde

er in riiarsalos, im Thetideion, verehrt. Phar-

salos gait als seine Heimat. Schol. II. XXIII
142. Schol. Plat. Sisyph. 387 C. Lucan. Phars.

VI 350. Tzetz. Lyk. 1263, 175. Strab. IX 431;

vgl. Paus. X 13, 5. Mfinzen von Larissa Kre-

maste (auch Pelasgia) zeigen ebenfalls den Kopf

40 des A. Arch. Ztg. XXVII lOOf. Brit. Mus. a.

0. 33, 1 ; A. heisst Larissatus : Verg. Aen. II

197. XI 404; vgl. Pind. arg. Pyth. 298 Bockh.
Meineke Anal. Alex. 95. Vielleicht darf man
auch die Bezeichnung Uri.aoyixog Tiqxov (Lyk.

Al. 177) so erklaren; vgl. dagegen Tzetzes z.

d. St. In Epirus wurde A. unter dem Namen
Aspetos verehrt. Arist. iv OnovvxUor xohzsiq

b. Hesych. Plut. Pyrrh. 1. Ptol. Heph. 1.

Der Name A. kam in Epirus auch sonst vor.

50 Miinzen des Pyrrhos, Brit. Mus. a. O. Ill, 7.

Miinze von Byllis in Illvrien, ebenfalls mit

Kopf des A. ('?), Brit. Mus. a. O. 64, 1. In

der Nahe von Tanagra waren A. und anderen

griechischen Helden von Poimandros xmhr]
geweiht , Plut. quaest. Gr. 37 ; ebendaselbst

wurden auch die Nereiden verehrt, Paus. II

1, 7, wo Tiimpel Progr. Neustettin 1887, 11

iv rfj Iloifiavdgldi oder IloifiarSgiq statt hs.

xoiu'aivioivlie&t Vgl. dagegen Fleischer bei

60Eo'scher Myth. Lexik. I 60. der von einem

Heiligtum bei Korinth spricht. In Lakonien

genoss A. gottliche Ehren, Anaxagoras in Schol.

Ap. Rh. IV 814; besondere Kultstatten sind

das Heiligtum in Brasiai. mit jahrlicher Fest-

feier I'Paus. Ill 24, 5) und eines an der Strasse

von Sparta nach Arkadien , das nicht getiffnet

werden durfte. Die Epheben opferten olaselbst

vor dem Wettkampf „im Platanistes". Als



Grander gait Prax, ein Nachkomme des Neopto-
lemos (Pans. Ill 20, 8; vgL das lakonische
Spnchwort ov jcais AxiXXecog dXX' 'AxdXsve avrog
si, Plut. de am. et ad. discr. 5; Ale. 23). In
Elis war dem A. auf einen Orakelsprueh hin im
Gymnasion ein leeres Grabmal errichtet worden,
mit dem ein Trauerfest der elischen Frauen ver-
bunden war. Paus. VI 23, 3. Rohde Psyche
153. 171, 4. Ahnlich war der Trauerdienst
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der Prauen in Kroton
,

wobei weder S=ck 10 C^. XXXVIWn ©GH^fi 8?nochkostbare Gewander sretrasren werden dnrftp.n bJi,„*„. *. -tt..v. *...
U

,
u

, P- 87noch kostbare Gewander getragen werden durften
Lykophr. 856ff. In Tarent hatte A. einen be-
sonderen Tempel; auch vielen anderen Heroen
wurden Opfer dargebracht. Arist. mirab. 106.
Wahrscheinlich wurde A. auch in Lokroi Epizeph
gefeiert. Schol. Plat. Phaidr. 243 A; vgl. Paus.
Ill 19, llf. Auf Astypalaia wurde A. als Gott
verehrt, weil, wie Cicero sagt, seine Mutter eine
Gottin war. Cic. de nat. deor. in 45. In Mi-

phantastische Ausschmiickung der Sage ist z. B.
die Geschichte von den MeervCgeln als Ternpel-
wartern (Pind. Nem. IV 49. Eur. Andr. 1260f.
n. Schol.; Iph. Taur. 435 f. Pans. HI 19 llf
Strab. II 125. VII 306. Skyl. 69. Skymn. peripL
7911 Ptol. Ill 10. Steph. Byz. s. 'Ayikluov.
Arr. peripl. 21—23. Dion. Perieg. 541f Phil
Her. 211 IK. Arist. mirab. 106). In Olbia
hatte A. einen Tempel und Priesterschaft : Dio
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let gab es ein Hereon des A. und eine nach ihm 20 93. Pomp Ma II 98 Skyf fi^Ptol TTT io IvTbenannte Quelle. Ath. II 43 D fAi-istnbnW wi!T.JtA?..."?1
- ^^ "I 0, 17).benannte Quelle. Ath. II 43 D (Aristobulos

u. Parth. Erot. 26 (Aristokritos mqi MiXrjrov).
Emen Kult des A., der Thetis und der Nereiden
in Erythrai in Ionien kennen wir durch die In-
schrift Dittenberger Syll. 370, 51. 76. Auf
dem Cap Sigeion lag das Grab des A. und das
Stadtchen Achilleion, mit einem Tempel und
Kultbild des A. A. wurde als Heros und als
Gott verehrt, sowohl von den Landeseinwohnern

Beriihmter war jedoch die nahe vor der Miin-
dung des Borysthenes liegende Insel Borysthenis
Oder Achillea. Sie trug einen Tempel. A. wurde
dort als „Beherrscher des Pontos« verehrt. Mit
dieser Eigenschaft des A. bringt Fleischer
a. O. 58 auch den Beinamen Prometheus (Ptol.
Heph. 1) in Verbindung. Die Insel hiess auch
Leuke oder „Insel der Seligen" (CIG 2076
u. b. c. 2077. 2080. Dio Chrys. a. 0. Plin. IV

Welter nach der taurischen Chersonesos hin be-
fand sich eine langgestreckte schmale HalbinseL
die „Rennbahn des A.« (Soofios AxdXi<os). Den
Namen leitete Pomp. Mela II 5 von einem Wett-
lauf des A. zu Ehren eines Sieges ab (s. u.') f
andere lassen ihn dort sich einfach iiben oder
sagen, dass er bis dorthin die Iphigeneia ver-
folgt hahe

, so Dion. Perieg. 307. Tzetz. Lyk.
1921 Hdt. IV 55. 76. Strab. VII 307.

^dtX^S^nTn^1^ ^ir 30 ^F83,?tol.III5: 72. Amm. Marc. XXsandtschaft. Strab. XIII 596. Plin. V 125.
Eust. II. 666, 55. Serv. Aen. I 30. Philostr!
Her. 208f. K Der Kult besteht in Anrufen des
Heros, Opfern, dem Absingen thessalischer Hym-
nen

; einmal wird auch ein Kampfspiel erwahnt.
Philostr. Her. 210 K. Auf seinem Grabe erschien
A. dem Homer (Westermann biogr. 30, 20.
Schol. Plat. Phaidr. 243 A) und dem Apollonios
von Tyana: Philostr. A. T. 135 K. In BvzanzS^^-£^*tt&«l^*tt>^7rzS

8. CIG 2096 b. c. d(?). Am ostlichen Ufer des
kimmenschen Bosporos lag der Ort Achilleion mit
einem Tempel des A. Strab. VII 310. XI 494
Ptol. V9, 5. Steph. Byz.; vgl. Eckhel DN II
2. Brit. Mus. a. O. The Tauric Chers. 2, 5.
Moglicherweise bestand auch an andern Orten,.
die den Namen des A. tragen, ein Kult des
Heros.

Bedeutung des A. Die A. dargebrachte

leusbades A. und Aias Altare. Hes. Mil. orig.
Const. 16. Eine Reihe von Kultstatten sind im
Pontes gelegen ; weitaus die beriihmteste war die
Insel Leuke, auch Sgo/iog 'Axdticog genannt, vor
der Milndung des Istros. In ihr glaubte man
die ,Insel der Seligen" wiedergefunden zu haben,
nach der A. entruckt worden war. Auf der In-
sel befand sich ein Tempel mit reichen Weih-
geschenken; Priester werden nicht ausdriicklich

ros, und wo er als Gott erscheint, ist er es erst
geworden. Rohde Psyche 171f. Eine urspriing-
lich natursymbolische Bedeutung lasst sich fur
ihn nicht erweisen. A. ist vielmehr eine un-
mittelbar menschliche Gestalt der griechischen
Sage, der gewaltige Sohn des Peleus, das Ideal-
bild eines ritterlichen Helden. Mannhardt a
O. 731 Lohr Arch, -epigr. Mitth. XIII 1890, 161.

Genealogie. Vater des A. ist Peleus, Sohnerwahnt Die Insel war unbewohnt. Verehrt 50 des AiX^EnkeTd SJ MnttH*h£wurde A. von den benachbarten Festlandsbewoh-
nern (Quint. Sm. Ill 7751), besonders aber von
den Sehiffern, die ihm ausser Opfern noch Gaben
alier Art darboten. Ubung in den Waffen und
im Wettlauf bei Tage, frohes Gelage, Gesang
und Musik bei Nacht war die Beschaltigung des
Helden. Den Schutz suchenden Sehiffern war
er freundlich gesinnt. durch Erscheinung im
Traume oder durch Zuruf wies er ihnen den

alten und verbreitetsten Sage die Nereide The-
tis. Die Abstammung mutterlicherseits von
Nereus wird in der Sage kaum irgendwie betont.
Thetis als Tochter des Cheiron, A. also als des-
sen Enkel, werden von mehreren genannt. Schol
Ap. Rh. I 558. Tzetz. chil. IV 9941 Vereinzelt
heisst A. Sohn der Aktorstochter Philomela
(Schol. Ap. Rh. a. O.) oder der Polymela, Polv-
dora ist seine Schwester. Enst. II. 321, 5 II»„i.„„.i * • i •, V, """-" ">=" ™» i»t heme senwester. Jinst. 11. 321. 5 11

SdSKS£ X" t^\rtl™ 1U 1T C0^ "* *\*K ^- m % 1- Tzetz. LykSchiffe selbst. Bei Nacht zu landen war ver-
hangnisvoll, vor Abend musste jedermann die
Insel verlassen. Von einem Besuche des Orestes
auf Leuke berichtet Eust. Od. 1696. 45. Der
erste sterbliche Besucher soil der Krotoniate
Leonymos gewesen sein. Paus. Ill 19, 12. Den
Lokrern half A. in einer Schlacht gegen die
Krotoniaten. Schol. Plat. Phaidr. 243 A. Eine

175; vgl. Apd. fr. "Sabb. Rh. Mus. XLVI
185. Apd. Ill 13, 8 nennt auch Polymela eine
Tochter des Peleus, also Schwester des A. Uber
die Sohne des A. Pyres-Pyrrhos-Neoptolemos und
Oneiros. von Deidameia oder Iphigeneia s. u.
Nach alten Erzahlungen sollte A. <bi6 Sgvoe i)

<L-ro xergng stammen. SchoL Leid. II. XXII 126
(Herm. XIX 1884, 544); vgl. H. XVI 34. Die

Nachricht von A., dem Sohne der Gaia, oder des
Zeus und der Lamia, Ptol. Heph. 6, gehOrt ins
Gebiet der mythologischen Fabeln: Here her
Jahrb. 1 Philol. Suppl. I 2671 Von A. leiteten

ihr Geschlecht ab die Konige von Epirus (Plut.

Pyrrh. 11), Alexander d. Gr. mutterlicherseits
(Curt. IV 6, 29), der Dichter Epicharmos nach
Ptol. Heph. 1.

Geburt und Jugend. Wie Zeus und Po-
seidon ran Thetis freien, weissagt diese, dass ihr 10
Sohn noch starker als der Vater sein werde;
nun wird Peleus der Nereide Gatte. Pind. I
Vin 261 Ap. Rh. IV 8001 Apd. Ill 13, 1;
vgl. Mannhardt a. O. 72. Ort des Ringkampfes
und der Hochzeit ist die Kiiste Sepias, das spa-
tere eheliche Leben dachte man sich im Theti-
deion. Graf Arch. Jahrb. I 1887, 197. Den
neugeborenen A. tauchte Thetis des Nachts in
Feuer, bei Tage salbte sie ihn mit Ambrosia,
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— .„„ ^„„1OT1„ graWiMi,6 uci oage. wie aer imeg ausDncht,
urn ihn unsterbheh zu machen. Von Peleus da- 20 bringt Thetis den neunjahrigen A. nach Skyros und
bei uberrascht, verlasst sie sein Haus und kehrt
zu den Schwestern zuriick. Apd. in 13, 6. Ap.
Rh. IV 8691 und Schol. 816. Nach spaterer
Sage hatte Thetis schon sechs Kinder durch das
Feuerbad getotet, als ihr Peleus das siebente, A.,

entriss, der davon den Namen Pyrisoos erhielt.

Soph, in Schol. Aristoph. nub. 1068. Schol. II.

XVI 37. Lyk. 1781 Parallel ist die Sage, dass
Thetis die Kinder in einen Kessel siedenden

in erotischem Sinne gedeutet (Ov. fast. V 381.
Antisthenes fr. 5 W.; s. Robert Arch. Jahrb.
V 1890, 233), ebenso das Verhaltnis des Cheiron
zu A. (Dio Chrys. Tro. 302 R. Dummler
Philol. L 1891, 294) und weiterhin die Freund-
schaft mit Patroklos , Hug ad Plat. Symp.
180A. Nach vollendeter Erziehung kehrt A. als
erwachsener Jiingling zum Vater nach Phthia
zuriick.

Neben dieser Jugendgeschiehte besteht eine
zweite jungere Version. A. wird im vaterlichen
Hause von der Mutter erzogen. II. I 396. XVIII
571 4361 Beim Kriegsausbruch sendet Peleus
seinen noch nicht erwachsenen Sohn zu Agame-
mnon unter Obhut des Phoinix, der ihn in allem,
was dem Krieger frommt, unterrichtet. II. IX
438ff.

Daran schliesst sich nun eine weitere Aus-
gestaltung der Sage. Wie der Krieg ausbricht,
VtHncrf T'liaHo Han ncmniK\*ms»<\r, A -™««"U Ot J

lasst ihn dort als Madchen verkleidet unter den
Tochtern des Lykomedes weilen (Apd. Ill 13, 8
Hyg. 1 96. Bion XV. Stat. Ach. I. Sen. Troad.
223. Peleus bringt ihn dorthin : Schol. II. XIX
326. Die Sage war von Euripides in den Sky-
riern behandelt; Robert Bild und Lied 34).
Als Namen, die A. auf Skyros fiihrte, wer-
den angefiihrt Pyrrha (Hyg. a. O.), Kerkesyra,
Issa (Ptol. Heph. 1; vgl. Suet. Tib. 70). Der

I

metis die Aintter in einen Jtessel siedenden Issa (Ptol. Heph. 1; vgl. Suet. Tib. 70) Der
Wassers taucht, 6 xov Aiyifuov jiotrjoas iv SsvTeev 30 heimlichen Verbindung mit der Konigstochter
Schol Ap. Rh a. O. Die jungste Uberlieferung be- Deidameia entspringt Pyrrhos, spater Neop-
Schol. Ap. Rh. a. O. Die jflngste tjberlieferung be-
richtet, dass Thetis den Knaben in das Wasser
der Styx tauchte, um ihn unverwundbar zu ma-
chen; Homer kennt die Unverwundbarkeit noch
nicht. Stat. Ach. I 2691 Serv. Aen. VI 57.
Qu. Sm. Ill 62. Schol. Hor. epod. XIII 12
Hyg. fab. 107. Fulg. Myth. Ill 7. Nur die eine
Ferse wurde nicht benetzt; dort traf ihn der
totbringende Pfeil. Dem Neugeborenen schenkt

Deidameia entspringt Pyrrhos, spater Neop-
tolemos genannt (Stat. Ach. I 421 II 229
Sen. Troad. 350. Schol. II. Hyg. Apd. a O
Paus. Ill 13, 8. Serv. Fuld. Aen. II 477. Ur-
spriinglich lautete der Name Pyres, Noack Iliu-
persis 811). Da nun aber nach dem Spruche des
Kalehas Troia ohne A. nicht genommen werden
kann, so gehen Odysseus, Phoinix und Nestor
(Schol. II. a. O.) oder Odysseus und Diomedesin,„j.-

j" ini" i j m, """S"""/-'"-" ^"^iiivu v^"-"«i- ii- »• y>.) ouer uuysseus una Liiomedei
Ihetis die Flugel der Thaumastochter Arke; da- 40 (Stat. Ach. II in. Philostr. iun. im 1) als Ge
her der Beiname Podarkes Pt.nl TTphIi R c.„„^f» ri„„ tr„„«„„ „.. 13.1 n- '..her der Beiname Podarkes. Ptol. Heph. 6.

Nach dem Weggange der Mutter bringt Pe-
leus den kleinen A. auf den Pelion zu Cheiron,
wo er von Philyra und Chariklo, der Mutter und
der Gattin des Kentauren, gepflegt wird. Paus
IH 18, 12. Schol. II. IX 486. Pind. Nem. Ill 43
und Schol. Ap. Rh. IV 813 und Schol. Seine Nah-
rung sind Eingeweide von Lowen und Ebern
und Mark von Baren. Apd. m 13, 6. Stat. Ach
it qo^ ™i t>i.-i *. tt

r
, ^i T7-

' ^, ^"- "»"«"= aiigemnnen oteiien. uiese bage spncht

I &Jg £hllost
^-

Her-

I

97 K
- Cheiron lehrt 50 den Kyprien zu Bethe Theban. Heldenlieder

saiidte des Heeres zu Peleus, von diesem abge-
wiesen, nach dem von Kalehas angegebenen Ver-
stecke. Vor dem Palaste in Skyros legen sie
allerlei Ware fiir Fraucn und daneben Waffen
aus, und A. greift nach den letztern; oder er
verrat sich , wie Odysseus die Kriegstrompete
blast. Nach der Erkennung folgt A. den Ge-
sandten. Apd. Ill 13, 8. Ov. met. XIII 1621
und die angeiuhrten Stellen. Diese Sage spricht

ihn Ehrfurcht vor Zeus und vor den Eltern, Ge-
rechtigkeit und einfachen Sinn ; er unterrichtet
ihn im Jagen und Reiten und im Gebrauche der
Waffen, ferner in der Heilkunde. Pind Pyth
VI 23 1; Nem. m 441 Soph. b. Eust' II"

877, 59. Eur. Iph. Aul. 9191 Phil Her
1971 K. Stat. Ach. I 1661 n 3811 Schol II'

XI 832. XVI 37. Sehr alt ist jedenfalls auch
der Sagenzug von der Freude des A. an Saiten

81. Uber ihre Entstehung und Ausbildung vgl.
Lohr a. O. 1631 Verstandnislose Vermischung
der zwei alten Sagenversionen ist es, wenn Spatere
den A. durch Thetis zu Cheiron bringen lassen
(Orph. Arg. 3871), oder wenn ihn Thetis von
Cheiron weg nach Skyros fiihrt. Stat. Ach. I

1891
Erste Thaten des A. Paus. Ill 24, 10

berichtet, dass A. bei Tyndareos um Helena freite,. , = -o --, ----- -~i "• »" ""lit"- ucntuKi, uass a. uei iviiuareos um neiena treite

filllf^i^,!1^ f,"
Philostr-60wobei er den Las tiitete; Las ist der Oikist de

der. 197 K: vcl i?07f 213. Daranf rlontot n „«i, Di„i„„_ j._ j thi„.i._ jHer. 197 K; vgl. 2071 213. Darauf deutet auch
der Name Ligyron, Apd. Ill 13, 6. Den einen
verbrannten Knochel des A. ersetzt Cheiron durch
denjenigen des Giganten Damysos. Ptol. Heph. 6.

Gespielen des A. bei Cheiron sind Asklepios
(Eratosth. cat. 40. Schol. II. XI 613) oder Pro-
tesilaos, Palamedes und Aias, Philostr. Her. 176
K. Sein Zusammentreffen mit Herakles wurde

Pauly-Wiasowa

Platzes, der von dem Fluche des A. den Namen
'Agdi'vov hat. Diese und die folgenden Sagen
setzen A. als erwachsen vor dem Beginn des
troischen Krieges voraus, kntipfen also an die
von uns an erster Stelle behaudelte Jugendge-
schiehte an. Plut. Thes. 34.. erwahnt aus dem
13. Buche des Istros die Uberlieferung, dass
Alexandros, der in Thessalien Paris hiess, von

8



227 Achilleus Achilleus 228

A. und Patroklos am Spercheios besiegt worden sei.

Wegen der Weigerung des Poimandros von Ta-

nagra gegen Hion zu Ziehen, belagert A. das

tanagraeische Dorf Stephon, raubt Stratonike, die

Mutter des Poimandros, und totet Akestor, des

Ephippos Solm. Ephippos bittet den A. fur sei-

nen Vater Poimandros, der wegen unfreiwilliger

TOtung des Leukippos bei Elephenor in Chalkis

entsiihnt werden soil, um freien Durchzug durch

dort Heilung durch Rost oder durch Eisenspane
von der Lanze des A. (Plin. XXV 42. XXXIV
152), und zwar in Thessalien (Schol. Ar. nub.

919) odor in Mykenai (Eur. Tel. fr. 723) oder

in Argos. Prokl. und Apd. a. 0. Hyg. f. 101.

Suidas s. TfytyoQ. Bust. II. 46, 39. Ov. met.

XII 112. Prop. II 1, 65. Dass die Heilung
schon in Mysien erfolgt sei, wobei A. zum Lohn
schnellfiissige Pferde erhalt, berichtet Qu. Sm.

das Achaeerlager. Der Dank fur Gewahrung der 10 IV 172f. ; vor Troia verlegt den Vorgang Phil.

Bitte ist die Grundung des Heiligtums. Plut. qu.

Gr. 37. Euphorion b. Eust. II. 266, 20. A.

erobert Skyros, weil Lykomedes den Gastfreund

des Peleus , Theseus
,

getotet hat. Nach dem
Siege erfolgt die VersOhnung der Gegner, A.

erhalt die Deidameia zur Gattin. Als sich

das Heer in Aulis sammelt, bringt ihn Thetis

nach Phthia zuriick, schenkt ihm prachtige Waifen
und begleitet ihn ins Lager, wo das Heer Mutter

Her. 159 K. Auf der Riickfahrt von Mysien
zerstreut ein Sturm die Flotte , A. landet auf

Skyros und erobert die Insel. Kleine Ilias fr.

4 K. (Schol. II. XIX 326). Prokl. Kypr. a. 0.;

vgl. II. IX 668. tjber die chronologischen Fra-

gen, die sich an die verschiedenen Berichte iiber

das skyrische Abenteuer des A. kntipfen, s. Thra-
mer Pergamos 145. 148. Bethe a. 0. 34. 81 be-

zweifelt, dass die eben besprochene Sage in den
und Sohn verehrt. Philostr. Her. 198 K. Nach 20 Kyprien gestanden habe.

Schol. II. IX 668 ziichtigt A. auf einem Zuge
von Aulis aus die von Peleus abgefallenen Do-

loper auf Skyros.

Auszug aus Phthia. Nestor und Odysseus

fordern A. in Phthia persOnlich zum Kriege auf

und treffen in des Peleus Hause auch Patroklos

und seinen Vater. Menoitios ermahnt den Sohn,

dem A. ein treuer Freund und Berater zu sein,

11. XI 769f. ; A. aber verspricht , den Patroklos

Aulis. Iphigeneia. Nach 8jahriger Zwi-

schenzeit sammehi sich die Griechen zum zweiten

Mai in Aulis. Telephos weist ihnen den Weg nach

Troia. Apd. Ep. Vat. XVII 5 f. Hyg. f. 101

;

vgl. Diet. II 5. Widrige Winde hindern die

Flotte an der Ausfahrt. Nach Kalchas Spruch
muss die schflnste der Tochter des Agamemnon
der Artemis geopfert werden. Der KOnig lasst

Iphigeneia durch Odysseus und Talthybios (Prokl.

unversehrt zuruckzubringen, II. XVIII 324f. A. 30 Kypr. Apd. a. 0.) oder Odysseus und Diome-
wird auch hier als erwachsener Jiingling voraus-

gesetzt. Phoinix und Patroklos in ihrem Ver-

haltnis zu A. gehOren zwei verschiedenen Sagenver-

sionen an, Vor dem Auszuge gelobt Peleus dem
Flussgotte Spercheios das Haar des Sohues, falls

dieser gliicklich wiederkehre. II. XXIII 142f. und
Schol. A. befehligt die 50 Schiffe der Myrmi-
donen, II. II 681. XVI 168f. Eur. Iph. Aul.

235f. ; nach Apd. Ep. Vat. XVII 1 ; fr. Sabb.

des (Hyg. f. 98) holen, weil er sie dem A. zum
Lohne fur die Heerfolge versprochen habe. Schon
vor dem Altare stehend, wird sie von der Gottin

zu den Tauriern entruckt. Bei Euripides (Iph.

Aul.) wird A. von der die Iphigeneia begleitenden

Klytaimnestra von dem mit seinem Namen ge-

triebenen Spiel unterrichtet ; er will das Mad-
chen scliiltzen, wird aber vom Heere mit Stei-

nigung bedroht, bis sich endlich Iphigeneia frei-

168 ist er Befehlshaber der ganzen Flotte; als40willig darbietet; vgl. Soph. Iph. fr. 284. Nach
15jahriger nach Arist. rhet. II 22. Diet. I 16.

Schol. Od. Ill 106.

Fahrt nach Mysien. Nach den Kyprien

gelangen die Griechen auf dem ersten Zuge nach
Teuthranien und verwiisten das Land in der

Meinung, es sei Troia. Nun riickt der Konig
Telephos zum Entsatze heran, am Kaikos ent-

brennt cine heftige Schlacht , die fliehenden

Griechen werden bis zu den Schiffen zuruckge-

Dict. I 20f. holt Odysseus die Iphigeneia auf

Grund eines gefalschten Briefes des Agamemnon;
A. widersetzt sich der Opferung und iibergiebt

dann die Jungfrau dem gerade anwesenden Sky-

thenkonig; vgl. Ribbeck Rom. Trag. 99f.

Nach Duris (Schol. II. XIX 328) bringt A. die

Iphigeneia nach Skyros, wo er mit ihr den
Neoptolemos zeugt, der dann der Deidameia zur

Pflege iibergeben wird. Iphigeneia als Mutter
worfen, nur A. und Patroklos halten noch stand. 50 des Neoptolemos auch bei Lyk. 183. 324, s. v.

Vor A. wendet sich Telephos zur Flucht, ver-

strickt sich aber, weil er sich den Groll des

Dionysos zugezogen , in eine Weinrebe und wird

von A. am Schenkel verwundet (Prokl. Kvpr.

18f. K. Apd. a. 0. Schol. II. I 59. Lyk. 206f.

und Schol. Pind. 01. IX 70f. und Schol. ; I. IV
42. VII 49f. Sen. Troad. 215f. Diet. II If.;

vgl. Bethe a. 0. 34. PersOnliches Eingreifen

des Dionysos in den Kampf zeigt der pergame-

Wilamowitz Herm. XVHI 1883, 250.

Tenedos. Nach der Landung auf Tenedos
veranstaltet Agamemnon ein grosses Mahl; A.

wird zu spat eingeladen und entzweit sich darob

mit dem obersten Heerfuhrer. Prokl. Kypr. 19 K.

Arist. rhet. II 24. Vol. Here. Oxon. I 51. Soph.

'Axcuwv avV.oyog fr. 139—153. Welcker Gr.

Trag. I HOf. 232f. Ribbeck a. 0. 620. Te-

nes, der Prokleia und des Kyknos oder des

nische Telephosfries , Robert Arch. Jahrb. II GO Apollon Sohn, Konig von Tenedos, wird von

1887, 249). Nach der pergamenischen Localsage

erfolgte die Landung der Griechen in Mysien
nicht aus Unkemvtnis, sondern mit Vorbedacht,

Phil. Her. 156 K. ; dagegen gehiirt die Geschichte

von dem Schild des Telephos bei Phil. Her. 159 K.

nicht der alten Sage an. Robert a. 0. 257.

Telephos erhalt das Orakel 6 rgdiaas xai laasxai,

er begiebt sich nach Griechenland und findet

A. getotet , entweder wie er die Landung der

Griechen hindern will (Apd. Ep. Vat. XVII Of.

Paus. X 14, 4), oder als er die von A. verfolgte

Schwester Hemithea zu schiitzen sucht (Plut. qu.

Gr. 28 ; vgl. Schol. Lyk. 232f.). Mit Tenes wurde
auch dessen Vater Kyknos von A. getotet. Die To-

tung des Apollonsohnes Tenes soil nach der Weissa-

gung der Thetis A. selbst den Tod durch Apollon
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herbeifiihren. Deshalb totet A. seinen Diener

Mnemon, der ihm von der Mutter zur Warming
beigegehen, seiner Pflicht vergessen hatte. Im
Heiligtume des Tenes durfte der Name des A.

nicht ausgesprochen werden. Diod. V 83, 5. Die

ganze Sage stammt aus tragischer oder noch

spaterer Poesie. Wentzel Neue phil. Rdsch.

1891, 358.

Die ersten Ereignisse vor Troia. Der
erste, der von den Schiffen ans Land springt,

wird dabei den Tod flnden, so hatte Thetis den

Sohn gewarnt. Das Schicksal trifft den Protesi-

laos. Apd. Ep. Vat. XVH 15; fr. Sabb. 168.

Prokl. Kypr. 19 K. Zuletzt springt A. ans Land

;

an der Stelle des Niedersprungs sprudelt sofort

eine Quelle hervor; der Ort heisst davon 'A%il-

Xicog arjdrma. Lyk. 245f. und Schol. Schol. Eur.

Andr. 1139. A. drangt die Feinde zuriick und totet

den Kyknos, des Poseidon Sohn, durch einen Stein-

wurf, worauf die Troer fliehen (Prokl. a. 0.

Apd. fr. Sabb. 169. Pind. 01. II 90; I. IV 39.

Sen. Ag. 215; Troad. 183. Qu. Sm. IV 468 f.

153; etwas abweichend Diet. II 12. Uber die

Beziehung zum Kyknoskampfe des Herakles s. v.

Wilamowitz Eurip. Herakl. I 318. II 73. Die

Unverwundbarkeit des Kyknos findet sich zuerst

erwahnt Arist. rhet. II 22 ; vgl. Palaiph. incred.

12. Ov. met. XII 64f. Tzetz. Lyk. 232. Welcker
a. 0. I 113f.). Nun ziehen die Griechen die

Schiffe ans Land (Prokl. Kypr. 20 K.) und richten

das Lager ein. Dann verwiisten sie die Umge-
gend und es folgen, da die Troer sich nicht her-

vorwagen (II. V 789), allerlei kleinere Untemeh-

mungen. A. lauert dem Troilos im Heiligtume des

thymbraeischen Apollon auf, wie er seine Schwe-

ster Polyxena zu Pferde zum Brunnen begleitet.

Wiihrend der Priamossohn die Rosse tummelt,

wird er von A. getotet, oder er fallt erst auf

der Flucht nach der Stadt. Polyxena entkoramt.

Apd. fr. Sabb. 169. Prokl. Kypr. 20 K. Schol. II.

XXIV 257 (Sophokles). Eustath. II. 1348, 22. Die

Figur der Polyxena keimen wir fur diese Scene

nur aus den Monumenten. Robert Bild und
Lied 16. Spaterhin hat sich die Sage verzweigt.

Nach der einen Version findet Troilos den Tod
in der Schlacht. Verg. Aen. I 474f. Qu. Sm.

IV 155. 479f. Sen. Ag. 748. Statt des noch

nicht ganz erwachsenen Junglings , als welcher

Troilos sonst durchweg erscheint, flnden wir ihn

als bartigen Mann bei Tzetz. Lyk. 307. Dares

23. Nach Diet. IV 9 wird Troilos gefangen und

aus Rache gegen Priamos von A. getotet. Nach
einer andern Version ist A. von Liebe zu dem
schonen Knaben ergriffen und verfolgt ihn bis

zu dem Heiligtum , wo er ihn totet , oder wo
Troilos in As. Umarmungen den Tod findet. Lyk.

307f. und Schol.; vgl. Serv. Aen. a. 0. Dio Chrys.

XI 338 R. Hor. carm. H 9, 16. Welcker a. O". I

124f. Die Troilosepisode wird verschieden in den

Gang der Ereignisse eingereiht: Proklos lasst

sie der Einnahme von Pedasos folgen. Nach
einer andern Version, die vielleicht auf die kleine

Ilias zuriickgeht, folgt der Tod des Troilos

dem des Hektor. Plaut. Bacch. 954. Tzetz.

Posthom. 384; ferner Tzetz. Lyk. 307. Dares

33, wo eine enge Beziehung zu dem Falle des

Memnon angegeben wird. Kiessling ind. Schol.

Gryph. 1878, 16. Robert a. 0. 125f. Da

Troilos als ein Sohn des Apollon gilt (Apd. Ill

12, 5), muss A. nun seinerseits durch Apollon
fallen.

Nach Apd. fr. Sabb. 169 folgt die Gefangen-
nahme des Lykaon durch A. bei Nacht unter

den Mauern der Stadt. Lykaon wird durch
Patroklos oder durch A. selbst nach Lemnos
verkauft, der Iasonide Euenos lfist ihn mit einem
silbernen Krater sidonischer Arbeit aus , den

10 dann A. in den Leichenspielen fur Patroklos als

Preis aussetzt. Elf Tage freut sich Lykaon der

Freiheit ; am zwOlften ereilt ihn das Geschick von
der Hand des A., der ihn trotz seiner Bitten nieder-

sticht. II. XXI 35f. XXni 740f. Prokl. Kypr.
20 K., etwas abweichend Diet. IV 9. Dares 23.

Qu. Sm. IV 382 giebt als LOsegeschenk zwei sil-

berne Mischgefasse, eine Arbeit des Hephaistos,
an. Andere Sohne des Priamos nimmt A. ge-

fangen und verkauft sie, H. XXIV 751f. ; Frauen
20 aus Troia und anderen Stadten hatte er mit Pa-

troklos zusammen erbeutet. II. XVIII 28. 339f.

Ebenfalls in die erste Zeit des Aufenthaltes
vor Ilion, nach Prokl. a. 0. ganz in den Anfang
desselben, gehOrt die durch Aphrodite und Thetis
vermittelte Begegnung des A. mit der Helena.

Entweder sah sie A. zuerst im Traume und nach-
her durch das Entgegenkommen der Troer auf
der Mauer ; oder Thetis fiihrte sie A. im Traume
zu, nachdem sie sich bei der Stadt gesehen

SOhatten. Schol. II. Ill 140. Tzetz. Lyk. 143. 171.

Eroberungsziige des A. Da die Troer
sich zuriickhalten und kein entscheidender Schlag
gegen sie gefuhrt werden kann , verlieren die

Achaeer die Geduld und wollen heimkehren. A.

bringt sie von dem Vorhaben ab und unternimmt
Raubziige. Zuerst erbeutet er die Rinder des

Aineias am Ida, wobei der Priamossohn Mestor
(II. XXIV 257) und Andere getotet werden.
Apd. a. 0. Prokl. a. 0. Lyk. 529. Qu. Sm.

40 IV 181 f. Die Priamossohne Isos und Antiphos
lasst er gegen LOsegeld wieder frei. II. XI lOlf.

Aineias flieht nach Lyrnesos , von A. verfolgt,

der die Stadt einnimmt und zerstort; Aineias
entkomint. II. XX 188f. Ausser anderen Skla-

vinnen erbeutet er auch die Hippodameia (oder

Briseis, s. u.) und die Astynome. Lyrnesos heisst

des Mynes oder (Diet. II 17) des Eetion Stadt.

II. II 690. XIX 60. 296. XX 92. Schol. I 392.

Eust. II. 77, 34. Hesvch. Bethe Herm. XXIV
501889, 427. Wahrend der Belagerung von Lyr-

nesos wird Palamedes von Agamemnon zu-

riickgerufen und dann getotet , weil Odysseus
dem Oberbefehlshaber eingeredet hat, A. strebe

mit Hiilfe seines Freundes Palamedes nach der

Herrschaft. Dies ist fur A. die Ursache des

Grolls und des Fernbleibens vom Kampfe. Bei

der Verteilung der Beute bricht Streit zwischen
ihm und Agamemnon aus, den Odysseus, der A.

der Verraterei bezichtigt, jagt er fort. Den to-

60 ten Freund begraben A. und Aias auf aeolischein

Gebiet. Phil. Her. 180ff. K. Tzetz. Antehom. 365
und Fragm. Uffenbach 681 stelleu Palamedes
als Verfuhrer dar. Woher die Sage stammt,
wissen wir nicht; vor Philostratos ist sie nicht

belegt. In den sonstigen Berichteu iiber den
Tod des Palamedes erscheint A. nicht; dagegen
erinnert allerdings die Geschichte von dem an-

geblichen Verrate des Palamedes an den Vertrag,
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den A. mit Priamos um den Preis der Polyxena
abschliessen wollte.

Nach Lyrnesos nennen Proklos, Apollodor,
auch Homer Pedasos. Nach einer Sage wird die

Stadt, die damals Monenia hiess, von der in Liebe
zu A. entbrannten Pedasa an A. verraten. II. VI
35 u. Schol. (Hesiod und Demetrios). XX 92.
XXI 87. Eust. II. 623, 29.

In Thebe am Plakos totet A. den KOnig

467. Aristobulos b. Ath. II 43 D. Eust. II. 343, 6.

Aristokritoa mgl Mdr/rov b. Parth. Erot. 26 B.
Welche von diesen meist heroisierten Stadten

zu den „sieben Lesbierinnen" gehoren , die Agame-
mnon dem A. zuriickbot, ist nicht sicher. Die
Siebenzahl ist von der achilleischen (nordachae-
ischen) Zwfllfzahl eroberter Inselstadte zu trennen
und gehOrt dem (siidachaeischen) Agamemnon,
der in der messenischen Makaria eine Hepta-

Eetion, yerbrennt ihn mit den Waffen und errich- 10 polis beherrschte (IX 150f.) , die er bei der glei
tetihmein Grabdenkmal. Die sieben Sohne finden
bei ihren Herden den Tod. Die KSnigin fiibrt er

gefangen fort, lost sie aber spater wieder aus.

Nach Schol. II. I 18 erbeutete A. in Thebe die
Chryseis. II. I 366. VI 896ff. XVI 152 und
Schol. 467.

Die Eroberung von Lyrnesos, Pedasos, Thebe
am Plakos ist nur ein Teil des grossen Erober-
ungszuges, dessen sich A. II. IX 328 ruhmt und

chen Gelegenheit, um A. zu versohnen, zugleich
mit den sieben Lesbierinnen zuriickbot. Man darf
aus der Entsprechung der peloponnesischen und
der lesbiscben Siebenzahl nicht folgcrn , dass
auch A., der Eroberer und Empfanger, den Do-
riem ebenso altvertraut gewesen sei, wie Aga-
memnon. K.O. Mtiller Aeginetica 162. En-
mann Kypros und der Aphroditecult 42. Die
Vereinigung beider Concurrenten , Agamemnon

in dessen Verlauf er zwolf Stadte zur See und elf 20 und A., vollzog sich erst auf Lesbos.
zu Lande eroberte. Nach der Art der Aufzah-
lung derselben bei Apd. fr. Sabb. 169 vermutet
Wagner Rh. Mus. XLVI 1891, 402 eine

Reihe von einzelnen Kriegszugen. Angeffihrt
werden : „Lesbos und Phokaia ; Kolophon, Smyrna,
Klazomenai und Kyme; Aigialos und Tenos
(Tieion?); Adramyttion (vgl. Strab. XIII 613) und
Side ; Endion, Linaion, Kolone ; Theben am Pla-

kos und Lyrnesos; Andros (Antandros?) und

Auch derKreis der zwOlf zur See und der elf

zu Lande eroberten Stadte lasst sich nicht genau
bestimmen. Offenbar liegen hier zwei verschie-
dene, in sich geschlossene Gruppen vor, in der zwei-
ten fehlt Troia als von A. nicht miteroberte Stadt.
Die Doppelaufzahlung ist Dittographie, die zweite
Gruppe ist eine Spiegelung der ersten, entstan-
den nach der Besiedelung des Pestlandes , die
von Lesbos, der Metropole Aeoliens, aus erfolgte.

viele andere." Eust. II. 322, 25 erwiihnt von den elf 30 Der Kern der Ilias: Chryseis, Briseis, Agame-
Stadten, die A. zu Lande eroberte : Lyrnesos, Pe-

dasos, Thebe, Zeleia, Adrasteia, Pitya, Perkote,

Arisbe, Abydos (vgl. Phil. Her. 108 K.); Schol. II.

I 328 neimt dazu noch Sestos. Ausserdem ist

noch zu erwiihnen Skyros , wo A. die Iphis er-

beutete (II. IX 668, doch wohl die Insel; vgl.

dagegen das Schol. a. O.).

Auf Tenedos gewinnt A. die Hekamede (II.

XI 625); auf Lesbos im dortigen Chryse, wohin
die 'Odyaaicos nQmfina, I 430f. geht (vgl. Tiim-40Pontos gezogen sei und°Pomp. Mela 115 spricht

mnon , Zorn des A. war rein lesbisch-tenedisch,

ehe er den festlandischen Vcrhiiltnissen ange-
passt wurde. Gegen Lemnos und die benach-
barten Inseln zog A. wegen seiner Verwandt-
schaft mit lason nicht. Strab. I 45.

Anschliessend an die Eroberung von Lesbos
scheint es in spaterer Zeit eine Tradition tiber

einen Skythenzug des A. gegeben zu haben.
Malalas IV 125b.c sagt, dass A. nach dem

pel Philol. XLIX 1890, 91) die Eponyme Chryseis
und sechs andere Miidcheii , IX 128f. = 270f. ; in

Brisa (v. W i 1 am ow i t z Horn. Unt. 411) die Briseis.

Die spiiteren Gesiinge H 689. XIX 245 und mit
ihnen Aristarchos scheiden Briseis als Lyrne-
sierin (Hippodameia) vom Pestlande aus den
Lesbierinnen aus; ebenso XI 366f. die Chryseis
als Thebanerin (s. d. Art.). A. eroberte ferner

vielleicht Eresos, dessen Miinzen den Kopf des

von einer Siegesfeier des A. auf dem „Dromos
Nach Diet. II 16 dagegen stellte sich der Sky-
thenkonig mit Geschenken im Griechenlager eiii.

Tiimpel Jahrb. f. Philol. CXXXVII 1888, 829f.

Bei der Verteilung der Beute erhiilt A. die

Diomcde, II. IX 665. Diet. II 19; oder er be-

hiilt die Hippodameia widerrechtlich zuriick, Tzetz.

Antehom. 350. Fragm. Uffenbach. 679; oder er

bittet sich von der ganzen reichen Beute nur ein
Hermes zeigen. Diomedeia ist die Tochter des 50 Miidchen aus. Phil. Her. 200 K. Als Hauptehren
Hermeslieblings Phorbas. IX 664 und Schol. Durch
Vcrrat der Peisidike gewinnt A. Methymna; im
Besitze der Stadt lasst er das Madehen steini-

gen. Parth. Erot. 21. Arisba wird von A. er-

obert nach Serv. Aen. IX 264; vgl. Heyne z. d.

St gegen die Beziehung auf das festlandische
Arisba, das von Methymna aus gegriindet ward,
also wiederum das jungere ist. Dazu kommen
noch Pyrrha (so Diet. LT 16 statt Skyros; vgl.

geschenk aber fur A. giebt Homer iiberall die

Briseis an, und sie hat sich Zeus zum Werkzeug
ausersehen, A. dem Griechenheere zu entfremden.
Prokl. Kypr. 20 K. II. I 366. VI 414. IX 128.

328. XI 625. Od. HI 105.

Die Ereignisse der Ilias. Apollon ziirnt

fiber den Eaub seiner Priesterin Chryseis und
schickt eine Pest ins Lager der Griechen. Auf
Heras Geheiss beruft A. eine Versammlung des

TumpelJahrb. f. Philol. CXXXVTI 1888, 829f.) 60 Heeres — es ist das zehnte Jahr des Krieges und
und Hierapolis = Hiera-Ira. Weiteres s. u. d
Art. Lesbides. In Beziehung zu Lesbos steht

auch das Abenteuer mit Trambelos, den A. in

Lesbos oder auf seinem Zuge nach Milet wegen
seiner Liebesverfolgung der Lesbierin Apriate
totet. Nachdem A. erfahren, dass Trambelos ein

Sohn des Telamon, also ein Verwandter, sei,

begriibt er ihn unter Wehklagen. Schol. Lyk.

der zehnte Tag der Seuche — und Kalchas ver-

kiindet die Ursache der Seuche. Zornig willigt

Agamemnon in die Rflckgabe des Madchens,
verlangt aber dafiir ein anderes Ehrengeschenk.
A. widerspricht dem; da droht Agamemnon ihm
die Briseis wegzunehmen und mutet ihm zu,

sich selbst bei der Ruckfuhrung der Chryseis zu
bcteiligen. Nun aber uberschflttet ihn A. mit
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wilden Schmahreden und droht in die Heimat

zuriickzufahren , und wie ihn der Konig trotzig

gehen heisst, will er sich mit dem Schwerte

auf ihn losstiirzen. Athena halt A. auf Heras

Geheiss zuriick und verspricht dreifachen Ersatz;

auf weiteres Zureden des Nestor und Agame-

mnon giebt A. nach; er zieht sich in sein Zelt

zuriick, um von nun an dem Kampfe fern zu

bleiben und lasst, unter Beteuerang des ihm

den A. durch Iris auffordern, an den Graben zu

eilen und durch sein Erscheinen die Feinde zu

schrecken. Athena legt ihm die Aigis um die

Scnultern und urns Haupt eine goldene Wolke

fiammenden Peuers, und. wie A. seine gewaltige

Stimme erhebt, fliehen die Troer. A. klagt um
den toten Preund und gelobt, ihn nicht eher zu

bestatten, als bis cr die Waffen und das Haupt
des Hektor zur Stelle gebracht und zwolf troische

zugefiigten Unrechts, die Briseis durch Patroklos 10 Jiinglinge an seinem Scheiterhaufen geschlachtet

den Herolden iibergeben. A. klagt sein Leid der habe. II. XVIII.

Thetis, und die Mutter verspricht, Zeus fur die

Rachewiinsche des Sohnes (Sieg fur die Troer,

Niederlage fur die Achaeer) zu gewinnen. Am
zwolften Tage, denn Zeus war bei den Aithiopen,

bringt Thetis ihre Bitte vor, und Zeus willigt,

obwohl nur ungern, ein. Thetis bringt ihrem

Sohne die Kunde. II. I; vgl. Brandt Jahrb. f.

Philol. CXXXI 1885, 659f.

Mit Tagesanbruch iiberbringt Thetis dem
Sohne die neue Riistung; vgl. Robert Bild

und Lied 141. Nach einem vereinzelten Bericht

gab Cheiron der Gottin fiir ihren Sohn ein Lin-

derungsmittel fiir dessen Gram mit. Paus. V
19, 9 (Kypseloskasten). Auf des A. Bitten

schutzt sie den Leichnam des Patroklos durch

Ambrosia gegen Verwesung. Nun beruft A..

Nach den unglficklichen Kampfen, die durch 20 eine Versammlung der Achaeer und entsagt hier

den triigerischen, Sieg verheissenden Traum des

Agamemnon herbeigefiihrt sind (H in.) wird be-

schlossen, eine Gesandtschaft an A. zu schicken

;

Phoinix, Aias des Telamon Sohn und Odysseus,

samt den zwei Herolden Odios und Eurybates wer-

den dazu bestimmt. Agamemnon verspricht znr

Siihne reiche Gabon und grosse Auszeichnungen,

ja er will A. eine seiner drei Tochter zur Gattin

geben und eine Siebenzahl messenischer Stadte

feierlich seinem Grolle; Agamemnon geht freudig

darauf ein und bietet reiche Siihngeschenke.

Doch A. will gleich in den Kampf stiirmen.

Aber auf des Odysseus Vorschlag, dem das Heer

zustimmt, werden nun wirklich die Geschenke

gebracht, u. a. sieben Lesbierinnen und dazu noch

die eine, um die A. grollte, Briseis. Das Heer

begiebt sich zum Mahle ; A., der nichts geniessen

will, bevor er den Patroklos geracht, wird von

zum Geschenk. Die Gesandten finden A. auf 30 Athena mit Nektar und Ambrosia gestarkt,

der prachtigen Leier spielend , die er in der

Stadt des Eetion erbeutet (Diod. V 49, 4); sie

werden freundlich empfangen , aber trotz aller

Ilberredungskunst lasst sich A. nicht zur Wieder-

aufnahme des Kampfes bewegen. Erst wenn die

Troer die Schiffe in Brand gesteckt haben, will

er wieder eingreifen
;
ja zum Schlusse droht er

zum zweiten Male die Riickkehr anzutreten : mor-

gen schon, wenns sein muss ! II. IX ; vgl. Robert
Bild und Lied 132ff.

Am folgenden Tage sieht A. vom Hinterdeck

seines Schiffes dem Kampfe zu. Wie er den

Nestor mit dem verwundeten Machaon ins Lager

kommen sieht, sendet A. den Patroklos, um nach

dem Namen des Verwundeten zu fragen. Nestor

bittet den Patroklos alles zu thun , um A. um-
zustimmen oder doch von ihm die Erlanbnis zu

bekommen, in seiner Riistung den Achaeern bei-

stehen zu durfen. XI 596f. Die Feinde dringen

Nochmals folgen Klagen um Patroklos ; dann

riistet sich das Heer. A. erscheint auf dem von

Automedon geleiteten Wagen und feuert mit

furchtbarer Stimme seine unsterblichcn Rosse

Balios und Xanthos, einst dem Peleus von Po-

seidon geschenkt, an, ihn unversehrt durch das

Kampfgewuhl zu tragen. Da antwortet Xanthos,

dass sie ihn heute noch retten werden, dass

aber der Tag des Todes nicht mehr fern sei.

4011. XIX.
Nach einer Gfttterversammlung , in der Zeus

den andern Gottern die Erlaubnis giebt, nach

ihrer Neigung dem einen oder dem andern Teile

beizustehen, beginnt der grosse Entscheidungs-

kampf. den Zeus mit dem Donner begleitet,

wahrend Poseidon Gcwasser und Berge erregt.

Zunachst zwar halten sich die Gotter noch fern.

A. sucht unter den weichenden Troern den

Hektor. Da stellt sich ihm auf Antreiben des

ins Lager und ziinden die Schiffe an , da erhiilt 50 Apollon Aineias entgegen , aber dessen Speer

Patroklos von A. die Riistung; A. feuert die Myr
midonen persOnlich zum Kampfe an und opfert vor

ihrem Auszug dem Zeus von Dodona. Patroklos

treiht die Troer von den Schiffen zuriick. verfolgt

sie dann aber, entgegen dem Befehle des A., bis un-

ter die Mauern Troias, wo ihn Hektor totet und ihm
die Rustung, die einst Hephaistos dem Peleus

zur Hochzcit geschenkt, abnimmt. II. XVI. XV 63f.

Antilochos bringt dem vor dem Zelte sitzenden

prallt am Schilde des A. ab, wahrend A. den

des Aineias durchbohrt. Apollon hiillt den Pe-

liden in eine Wolke, bis er seinen Schiitzling

aus den Reihen der Kampfer zuriickgefuhrt hat.

A. totet hierauf den Iphition vom Gygaeischen

See, den Demoleon, den Hippodamas. den Pria-

miden Polydoros. Wie Hektor seines Bruders

Fall vernimmt, stellt er sich A. entgegen, doch

Athena lenkt den Speer von diesem ab, wahrend

A., den schon eine trftbe Ahnung beschlichen, 60 Apollon den Hektor in Nebel hiillt. A. lasst von

die Trauerbotschaft. A. bricht in laute Klagen
aus, Thetis kommt mit dem ganzen Gefolge der

Nereiden und verspricht ihm auf den folgenden

Tag eine neue Rustung von der Hand des Hephai-

stos. Das Kampfgetummel naht sich den Mauern

:

kaum sind Meriones und Menelaos im Verein

mit den beiden Aias noch im stande, den Leich-

nam des Patroklos zu schiitzen. Da lasst Hera

dem vergeblichen Kampfe ab und erlegt weiter-

hin den Dryops , den Philetoriden Demuehos,

Laogonos und Dardanos, des Bias Sohne. Tros,

des Alastor Sohn , den Mulios , Echeklos , Deu-

kalion. Rhigmos , des Peireos Sohn, aus Thra-

kien und dessen Wagenlenker Areithoos. H. XX.
Am Skamander teilen sich die Feinde, die einen

fliehen nach der Stadt , andere suchen durch
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den Fluss zu entkommen. Da lasst A. die
Lanze am Ufer zuriick und springt nur mit dem
Schwerte bewaffhet in den Fluss : Jammer erhebt
sich, und das Wasser rotet aich vom Blute.
Zwolf Troerjunglinge nimmt er lebend gefangen
und iibergiebt sie den Gefahrten; dann stiirzt

er sich wieder ins Getiimmel. Den ihm begeg-
nenden Lykaon macht er trotz seiner Bitten
nieder (s. o.). Auch Asteropaios, der Sohn des

Patroklos liegen. Dann folgt das Leichenmahl.
Den A. fiihren die Achaeerfursten zu Agame-
mnon

; sie suchen ihn zu bereden, sich von Staub
und Blut zu reinigen, doch er lehnt es ab, bevor
er nicht Patroklos bestattet habe. Gleich fruh
am nachsten Morgen sollen alle Vorbereitungen
getroffen werden. Vielleicht hezieht sich auf
dieses Mahl der Achaeerfursten das Lied des
Demodokos, Od. VHI 75 f. und Schol. A. und

Pelegon und Enkel des Flussgottes Axios, erliegt 10 Odysseus geraten in Streit'; da treat sichAga-
seinen Streichen; A. hohnt ihn noch im Tode. - - -. &

-

Von den Paionern fallen durch A. Thersilochos,
Mydon, Astypylos

, Mnesos, Thrasios, Ainios,
Ophelestes. Tiber die dem Asteropaios zugefiigte
Schmach erzurnt, wendet sich nun der Flussgott
Skamandros gegen A. ; er schiitzt die Troer, die
sich im Wasser bergen

, bedrangt den Peliden
hart und verfolgt ihn mit seinen Wogen weit
iiber die Bbene hin. Da fleht A. zu Zeus urn

memnon, denn ihm ist in Delphi geweissagt:
wenn die Besten streiten, wird Troia fallen.

Nach dem Mahle sitzt A. klagend mit den Myr-
midonen am Ufer des Meeres; hier iibermannt
ihn der Schlaf. Da erscheint ihm Patroklos
und bittet um schleunige Bestattung, weil ihm
die Schatten den Bingang zur Unterwelt ver-

wehren. Ihrer beider Asche soil in der gleichen
Urne einst geborgen werden. Am nachsten Mor-

Rettung, da ihm doch bestimmt sei, nicht hier, 20 gen bringt ein langer Zug zu Wagen und zu
sondern unter den Mauern Troias den Tod zu
finden. Poseidon und Athena sprechen ihm
Mut ein; aber bei dem erneuten Angriff auf
Skamandros ruft dieser den Simoeis zu Hiilfe.

Nun greift Hera ein: Hephaistos entfacht auf
der Ebene einen gewaltigen Brand, und ein
Sturmwind tragt die gliihende Lohe gegen die
Fluten

, die sich wieder in ihr Bett zuriick-
ziehen, brodelnd wie das Wasser in einem Kessel.

Fuss die Leiche zu der Stelle des Scheiterhau-
fens. A. weiht dem Freunde das Haupthaar,
da ihm ja doch nicht vergonnt ist, die Heimat
und den Vater Peleus wieder zu sehen. Dann
geht das Volk zu den Schiffen zuriick; nur we-
nige bleiben, errichten den Scheiterhaufen und
legen den Leichnam und die Opfergaben darauf.
A. schlachtet die zwolf Troerjunglinge und fleht

zu Boreas und Zephyros, die Flamme anzufachen.
A. ist gerettet A. kommt der Stadt immer30Die ganze Nacht hindurch giesst er Trankspen
naher, und die Griechen wiirden sie erobert ha
ben, wenn nicht Apollon den Antenoriden Agenor
gesandt hatte

, der den A. am Knie verwundet,
seinerseits aber vor einem wiitenden Angriff
seines Gegners durch den Gott gerettet wird,
der sich selbst

, in Gestalt seines Schiitzlings,
durch A. verfolgen lasst. II. XXI. Doch bald
Mart er ihn iiber sein nutzloses Begin nen auf.
Hektor allein von alien Troern steht noch
vor der Mauer und dei

wie aber A. naht, ergreift jener die Flucht.
Dreimal jagt ihn A. rings um die Stadt, und
jedesmal schneidet er ihm den Zugang znm Thore
ab. Wie sie zum vierten Male zu den zwei Quel-
len und dem Feigenbaum gelangen. legt Zeus
die Lose der beiden Helden auf die Wage. Die
Schale des Hektor sinkt, und Athena bringt A.
die frohe Botschaft; dem Hektor aber naht sie
in der Gestalt des Deiphobos und heisst ihn

den. Am Morgen wird die Flamme mit Wein
geloscht und die Asche in eine goldene Schale
gesammelt; darauf ein schicklicher Grabhugel
errichtet. Zu Ehren des Toten werden Kampf-
spiele abgehalten, zu denen xV. die Preise aus-
setzt. Wahrend des Wagenrennens muss A.
einen Streit zwischen Idomeneus und dem lokri-

schen Aias schlichten, spater einen durch Anti-
lochos hervorgerufenen. Den funften iibrig geblie-

skaeisclien Thor ; 40 benen Preis giebt er dem Nestor als Andenken
an Patroklos. II. XXIII; vgl. Roh de Psyche 14f.

Nach Beendigung der Leichenspiele heginnt
A. wieder die Klagen um Patroklos. Am nach-
sten und den folgenden Morgen schleift er die
Leiche des Hektor dreimal um den Grabhugel des
Freundes, Apollon aber schiitzt den Leib des
troischen Helden vor aller Beschadigung. Die
Gc'itter erbarmen sich seiner: Zeus lasst durch
Thetis dem A. den Groll der Getter iiber die

standhalten Hektor verspricht dem A., seinen 50 Misshandlung 'mitteilen . die Iris sehickt er zu
Leichnam den Griechen zurikkzugeben , wenn ~ "

-
- -

A. sich zu gleichem verpflichte ; doch dieser
weist den Vorschlag zuriick. Athena steht A.
im Kampfe bei, und Hektor empfangt die totliche
Wunde am Halse. Dem Sterbenden, der ihn an
sein eigenes nahes Ende durch Paris und Apollon
erinnert. schlagt A. nochmals die Bitte um Riick-
gabe des Leichnams ab. Dann nimmt er ihm
die Riistung ab. durchbohrt die Fiisse. zieht Rie-
men hindurch . bindet die Leiche

schleift sie nach dem Lager.Streitwagen un
n. xxii.

Im Lager angelangt entlasst A. das Heer,
nur die Myrmidonen halt er noch beisammen.
Dreimal fahren sie unter Wehklagen um den
Leichnam des Patroklos. Auch Thetis beteiligt
sich an der Klage. Den Hektor aber liisst A.
im Staube neben der aufgebahrten Leiche des

Priamos, damit dieser mit reichen Geschenken
den Toten bei A. ausliise. Von Hermes gefuhrt
gelangt der Troerfiirst ins Griechenlager. Im
Zelte trifft er A. mit, Automedon und Alkimos,
er umfasst des Helden Kniee und bittet flehent-

lich um seinen Sohn. Da iibermannt den A. die
Erinnerung an seinen eigenen alten Vater und
er bricht in Klagen aus; dann aber fasst er
den Greis bei der Hand und richtet ihn auf.

an seinen 60 Die Lfisegeschcnke werden vom Wagen geholt.
Hektors Leiche wird, nachdein sie gewaschen und
gesalbt worden, iierbeigebracht. Doch erst am
Morgen soil sie Priamos sehen

;
jetzt setzen

sie sich zum Mahle. Es wird ein elftagiger

Waffenstillstand fiir die Bestattung des Hektor
verabredet und durch Handschlag bekraftigt,
dann bcgiebt sich alles zur Rune. A. schlaft
bei der Briseis. Noch in der Nacht fiihrt Her
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mes den Priamos aus dem Achaeerlager. H. XXIV. 388f behundelt den Kampf am ausfuhrlichsten

Die MvouMvec Nnoddsc &evyss v "ExroQos Nach ihm teilen sich sogar die Gotter in zwei

a^'^chyS^lte^Wis, ^MePar^en^onhat^^Wu.eei,
vom Kampfe bei den Schiffen bis zur Auslosung

der Leiche des Hektor; im dritten Stiicke vvurde

sie gewogen, ein Zug, der vom Dichter nach II.

XXII 351 gebildet ist. Den gleichen Zeitrauni

behandelten Accius in der Epinausunache und

Ennius in den Hectoris lutra; vgl. Wecklein

S.-Ber. Akad. Miinchen 1891, 327ff.

Penthesileia. An die Erzahlung der Ilias

schliesst sich diejenige der Aithiopis. Den Troern

erscheint als Bundesgenossin die Amazone Pen-

thesileia. Nachdem sie viele getotet, wird sie

von A erlegt. Prokl. Aith. 33 K. und fr. 1.

Apd. Ep. Vat. XIX 1 ; fr. Sabb. 171. Er be-

wundert die SchOnheit der toten Feindm. Des-

wegen schmaht ihn Thersites, wirft ihm unkeu-

sche Liebe zu Penthesileia vor, ja er soil sogar

pfangen, da neigt sich die Schicksalswage in der

Hand der Eris, und es gelingt dem Peliden

dem Gegner das Schwert in die Brust zu stossen.

Etwas abweichend Diet. IV 6 und Tzetz. Post-

hom. 33. Memnon und Psychostasie des Aesch.

fr. 123f. 273f. Aithiopes oder Memnon des Soph.

10 fr. 25f. Dem Antilochos, seinem liebsten Freunde

nach Patroklos (II. XXIII 536), verbrennt A.

Haupt und Riistung des Memnon und veranstal-

tet ihm zu Ehren Leichenspiele. Phil. Her. 168 K.

Die Memnonepisode ist wahrscheinlich erst ver-

haltnismassig spat in den troischen Sagenkreis

eingedrungen ; sie setzt die hauptsachlichsten

Teile der Ilias voraus. Robert Bild und Lied 110.

Tod des A. Durch den Tod des Antilochos

aufs tiefste betroffen, treibt A. nach dem Falle
sche Jjiene zu renrnesueia vui, ja, ci ami ™b» <*<"° »^™»~ „„..„....., -------

nach einisen der Leiche ein Auge ausgeschlagen 20 des Memnon die fliehenden Troer vor sich her
nacn eimgen uer ueiciie ein g g & — , , . ,

haben. A. streckt ihn mit einem Faustschlage

nieder. Qu. Sm. I 475f. Lyk. 999f. und Schol.

Schol. II. II 220. Schol. Soph. Phil. 445. Uber

den Tod seines Verwandten ergrimmt, wirit

Diomedes die Leiche der Penthesileia in den

Skamander. Tzetz. zu Lyk. a. O.; Posthom. 116;

ahnlich Diet. IV 3. Aus dem von Thersites

gegen A. erhobenen Vorwurf machen Spatere

eine Thatsache. Nonn. Dionys. XXXV 28. Liban.

bis vor die Thore der Stadt. Vor dem skaeischen

Thore fallt er, von Paris und Apollon in die

Ferse getroffen. Prokl. Aith. 33 K. Apd. Ep.

Vat. XX 1; fr. Sabb. 171. Tab. Iliaca; vgl. Ro-

bert Bild und Lied 126f. Die Proklosstelle ist

nach Schol. Aristoph. eciu. 1056 fur die Heine

Ilias in Anspruch zu nehmen. Bethe a. O. 34.

Der Tod durch Paris und Apollon ist A. geweis-

sagt von seinem Pferde Xanthos (Il._ XIX 416f.)

iK¥^"r^^^»:v3»aB^_^^j-^siKas
der Liebe des A. zur lebenden Penthesileia und

einem Sohne Kaystros spricht Serv. Aen. XI

661; vgl. Rohde Der griech. Roman 42. 102.

Nach Ptol. Heph. 1 und Eust. Od. 1696, 51

wird A. von Penthesileia getotet (etwa weil

sie den Podarkes erlegt? Qu. Sm. I 233f.

815), lebt dann durch die Bitten der Thetis an

Zeus wieder auf und totet Penthesileia ,
woranf

er zum Hades zuriickkehrt. Nach Eust. Od,

ein Verg. Aen. VI 57 und Ov. met. XII 600. XIII

500, wo Apollon den Pfeil des Paris lenkt.

Die'altere Version dagegen (Bethe a. O. 124)

Wriehtet dass Apollon von der Zinne der Mauer

aus den A. niederblitzt. Qu. Sm. Ill 60f. Dass

A durch Apollon allein den Tod findet, wird

gesagt Aisch. fr. 340. Soph. Phil. 334. Hor.

carm. IV 6, 3 (auch wohl Pind. Pyth. Ill 101

;

vgl. Schol.) und ist vorausgesetzt in der delphi-
er zum maes zurucKnenn. na™ ""»»• "" 'g'- ^-^»-.r - 4, I i, „«,! a™-.

1697,55 totet A. ausser der Amazone auch den 40 sehen Sage von dem Racheversuche und dem

Begleitev Chalkon. der ihr aus Liebe im Kampf

zu Hiilfe kam. Philostratos (Her. 21 5f. K.) erzahlt

von der Vernichtung des Amazonenheeres auf

Leuke, wohin es gekommen war, um das Heilig-

tum des A. zu plundern. Nach der Totung des

Thersites (iiber den 'Axdksvc. Begotroxrovos des

Chairemon vgl. Welcker a. O. Ill 1086) und

infolge des daraus entstandenen Zwistes fahrt

A. nach Lesbos, opfert dem Apollon, der Artemi>

Tode des Neoptolemos (Eur. Andr. 1108. Strab.

IX 421), in der Weissagung der Thetis II. XXI

277, und in der Warnung der Gettin an ihren

Sohn, sich vor der Totung eines Apollonsohnes

(Troiios, Tenes, s. o.) zu hiiten. Spat ist die

Wendung der Sage, dass Apollon des Paris Ge-

stalt angenommen habe, Hyg. f. 107. 113; oder

dass Paris (Eust. Od. 1696, 49) oder Hele-

nos (Ptol. Heph. 6) von ihrem Liebhaber Apollon
A. nacn Lies dos, opiert acm Apoiion, uei aiicinw n»> i'™,""P" .,.-... .- -- ,'-, ,

und der Leto und wird durch Odysseus vom 50 den todbringenden Bogen erhalten. Nach Ptol

.. , • • ,

J
xi„„i, « c.niito fonipr A auf der Flucht vor

Morde gereinigt.

Memnon. Nun kommt Memnon, der Sohn

der Eos, in der von Hephaistos gefertigten Ru-

stung den Troern zu Hulfe, Thetis sagt ihrem

Sohne die nun folgenden Ereignisse voraus.

Antilochos wird von Memnon getotet, dann totet

A. den Memnon. Fiir diesen erlangt Eos von

Zeus Unsterblichkeit. Der Tod des Memnon
wird erwahnt Pind. 01. IT 91 : Nein. Ill 62f.

:

Heph. 6 sollte ferner A. auf der Flucht von

Apollon niedergemacht worden sein, nachdem er

den ihm von Cheiron eingesetzten Knochel des

Giganten Damysos im Laufe verloren hatte.

Im Heiligtume des thymbraeischen Apollon,

an dem Orte. wo er den Troiios getotet, wird

nach einer weiteren Version A. bei einer Zusam-

menkunft mit dessen Schwester Polyxena von

Paris getfitet, Statt des Gottes wird dessen
wirct erwannr nna. oi. i± s»i; i>cni. m uii. . i m^ s ^..i^v. --»-- --- - Q
Isthm IV 40f. Vn 54 und Schol. Diod. IV 60 Heiligtum emgefiihrt. ^chol l.vk. Zb9. 307

.„, 4. Philostr. im. I 7. Nach Pind. Nem.

VI 56f. und Schol. besiegte A. den Memnon im

Fusskampfe : Quelle ist die kleine Ilias: s.

Schroder Herm. XX 1885, 444. Bei Aischy-

los (Schol. II. VIII 70. XXH 209. Plut. do

aud. poet. 2) wagt Zeus die Lose der beiden

auf der Wage, wahrend die beiden Mutter

um das Leben ihrer Sohne flehen. Qu. Sm. II

Hdlanikos fr. 135 M. Eust. II. 816 .
in. Lact.

ad Stat. Ach. I 134. Hyg. f. Ho. Schol.

Eur Hec 41. 388: Troad. 16. Diet, IV 11;

s Forster Herm. XVII 1882, 200. v. Wila-

'n'l owitzHom. Unt. 181. Philostratos (Her. 204 K.)

venvechselt diese Version mit der homerischen.

Moglicherweise alt und schon in den Ky-

prien enthalten ist die Sage von der Liebe des
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A. zu Polyxena. FOrster Herm. XVIII 1883,
476 schliesst dies aus der Notiz des Schol. Eur.
Hec. 41, wonach bei der Einnahme Troias Poly-
xena von Odysseus und Diomedes verwundet
wpde und von Neoptolemos, doch wohl aus
Pietat gegen den Vater, ein ehrenvolles Begrab-
nis erhalt. Dann horen wir, dass A. dem Pria-
mos ein Blindnis oder Prieden anbot, wenn er
ihm die Polyxena gebe. Die Beratung dariiber
sollte im Haine des Apollon stattflnden. Oder
A. kam dahin, um sich die Polyxena abzuholen
(Serv. Aen. Ill 322. VI 57 und die obigen Stel-
len) Die Ermordung des A. im Haine des
Apollon gehort jedocb nicht zur alten Sage.
Nach Philostratos war die Liebe gegenseitig;
Polyxena flieht nach der Totung des A. ins
Griechenlager und totet sich selbst am dritten
Tage auf dem Grabe des A. Nach Schol. Lyk. 269
nehmen die Troer den Leichnam an sich und
wollen ihn erst gegen das firr Hektor gezahlte
LOsegeld herausgeben ; oder Aias, Diomedes und
Odysseus retten ihn mit Miihe (Diet. a. 0.).
Durch die spateren Schriftsteller erfuhr die Poly-
xenaepisode mancherlei Ausschmiickungen.

Am skaeischen Thor entbrennt iiber dem ge-
fallenen Helden ein erbitterter Kampf, den audi
die einbrechende Nacht nicht beendet haben
wurde, wenn nicht Zeus einen Sturmwind ge-
sandt hatte. Hauptkampfer ist Aias, der schliess-
lich den Leichnam rettet und ins Lager trilgt,
wahrend Odysseus die drangenden Peinde ab-
hillt. Prokl. Aith. 34 K. Od. V 309f XXIV
36f. Qu. Sm. Ill 212f. Apd. Ep. Vat. XX 2.

Bestattung. Totenfeier. Dann heisst
es bei Proklos weiter: Nun begraben sie den
Antilochos und stellen die Leiche des A. aus
Thetis kommt mit den Musen und Nereiden und
bewemt den Sohn. Und hierauf entreisst sie
ihn dem Scheiterhaufen und bringt ihn nach
der Insel Leuke. Die Achaeer schiitten einen
Grabhiigel auf und veranstalten Leichenspiele.
Uber des A. Waffen entsteht ein Streit zwischen
Odysseus und Aias. Bei den Leichenspielen siegt
Eumelos im Wagenrennen, Diomedes im Stadion
Aias im Diskoswurf und Teukros mit dem Bogen!
Die Rustling des A. wird fur den besten als Sieges-
preis ausgesetzt, Odysseus und Aias bewerben
sich darum, ersterem wird sie zugesprochen, und
Aias verfallt in Wahnsinn. Apd. fr. Sabb. 171
Sehiedsrichter sind B die Troer, oder, wie cinige
sagen, die Bundesgenossen"; vgl. Wagner a. 0.
404. Nach der kleinen Bias fr. 2 K. entschied
die Ansicht von Troermadchen , die man be-
lauschte, als sie auf Athenas Eingebung hin
Odysseus fiber Aias erhoben. Od. XI 547 u
Schol. v. Wilamowitz Horn. Unt. 153. Robert
Bild u. Lied 143. Die Lanze des Peliden zeigte
man spater im Athenatempel zu Phaselis. Paus.
Ill 3, 8. Auf anderer Grundlage beruht die
ausfiihrliche Schilderung bei Qu. Sm. IV 109
bis 595

,
wo der lokrische Aias. Teukros , Aias

des Telamon Sohn. Menelaos Sieger sind Die
eigentliche Totenklage im Lager beschreibt
Od. XXIV 43f. u. Qu. Sm. Ill 388f. Athena
schutzt den Leichnam durch Ambrosia vor Ver-
wesung, und wie er schon auf dem Scheiterhaufen
hegt, lasst Zeus Ambrosia auf ihn regnen (Qu
Sm. Ill 533. 696). Tag und Nacht brennt das

Peuer; dann loschen die Achaeer die Glut mit
Wein und sammeln die Asche in ein silbernes
Kastchen; bestattet aber wird sie mit der des
Patroklos zusammen in der goldenen Urne, die
einst Dionysos der Thetis geschenkt. Od. XXIV
74. Stesichoros in Schol. II. XXIV 92; danach
Lyk. 273. Phil. Ap. Tyan. 136 K. Oder mit
A. und Patroklos ist auch Antilochos vereint
Od. XXIV 77.

10 Leben nach dem Tode. An weithin sicht-
barer Stelle ist der Grabhiigel errichtet, Od.
XXIV 82; die Psyche aber weilt in des Hades
Reich (Od. XXIV 15f. Gemalde des Polygnotos
in der Lesche zu Delphi, Paus. X 30, 3). Dies
ist die altere Vorstellung (Rohde a. O. 80f.),
gesichert besonders auch durch den Totenkult
und das Erscheinen des Helden auf seinem
Grabe.

Eine ganz neue Anschauung tritt in der Er-
20 zahlung von der Entriickung des A. auf. Prokl

Aith. Apd. Ep. Vat. XXI 1; fr. Sabb. 171.
Schon Hesiod op. 156f. weiss von den Helden
des thebanischen und troischen Krieges, dass sie
auf den Inseln der Seligen wohnen. Nach Pind.
(01. II 77f.) weilt A. dort mit Rhadamanthys,
Kronos, Peleus, Kadmos; Thetis hat dies durch
lhre Bitten von Zeus erwirkt. Diomedes ist des
A. Gefahrte nach dem Skolion auf Harmodios
und Aristogeiton, Ath. XV 695 B (Bergk 10) ; vgl.

30 Plat. Symp. 179 E. 180 B. Ins Elysion versetzen
ihn Ibykos und Semonides, Schol. Ap. Rh. IV
814. Insel der Seligen und Elysion sind nnr ver-
schiedene Namen fur dicselbe Sache (Rohde
a, 0. 98). Nachdom man das feme Wonderland
gefunden zu haben glaubte in der vermutlich
nach ihrem Aussehen Leuke genannten Insel, trat
„Leuke" als Synonym zu den zwei andern Na-
men. Als die Seefahrer noch weiter im Pontos
vordrangen, wurden die Namen Leuke und Dro-

40mos auch auf andere Ortlichkeiten iibertragen
(s. o.), die Insel vor der Donaumiindnng behaup-
tete aber immer noch den ersten Rang. Es sind
wohl die Bewohner der Kiiste Kleinasiens, man
denkt vor allem an Milct, fur welche „die unbe-
kannte Feme", in der ja die Inseln der Seligen
hegen mussten, im Nordosten, in der Gegend des
Pontos war. Nach Philostr. Her. 212 K. lasst Po-
seidon die Insel Leuke auf Bitten der Thetis aus
dem Meere aufsteigen. Was sterblich war, ruht

50 in der Troas, was unsterblich ist , lebt im Pontos
fort, so der thessalische Hvmnos a. 0. 208 K.
Den Aufenthalt des A. auf'Leuke erwahnen zu-
erst Pind. Nem. IV 49. Eur. Iph. Taur. 435f.

;

Andr. 1260. Unvereinbar mit der alten Sage ist
die Notiz iiber ein Grab des A. auf Leuke (Plin.
IV 16) oder auf der Insel Borysthenis, Pomp.
Mela II 98. Vgl. damit das Glossem Apd. a. 0.

Auf Leuke ist A. mit Medeia vereinigt Apd
a. 0. Ap. Rh. IV 81 Iff. u. Schol. fIbvko> und

60 Semonides). Schol. Lyk. 172. 798; oder seine
Gattin ist dort Helena, nach der Sage von
Himera und Kroton. Paus. Ill 19, llff. Schol
Eur. Andr. 229. Phil. Her. 21 If. K. Ihr Kind
ist nach Ptol. Heph. 4 der gefliigelte Euphorion
(Epeur auf einem Etr. Sp., Engelmann Arch.
Jahrb. IV 1889, Anz. 42). Die von Artemis
nach Skythien versetzte Iphigeneia suchte A.
und blieb dann, als er sie nicht fand , auf
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Leuke; oder er soil sie bis in jene Gegenden
verfolgt haben. Lyk. 1861 200f. und Schol.

Eust. Dion. Perieg. 306. Von der Liebe des

SkythenkOnigs A. zu Iphigeneia erzahlt Eust. a.

0., wo auch Alkaios angefiihrt wird. v. Wila-
mowitz Herm. XVLTI 1883, 250. Nach Ant.
Lib. 27 lebte Iphigeneia unter dem Namen Orsi-

lochia mit A. auf Leuke. Dass Polyxena des

Peliden Gefahrtin war, sagt Sen. Troad. 942ff.

Einzeldarstellungen des A. sind nicht hauflg.

Erwahnt mag die schone r. f. Amphora werden,
deren eine Seite den inschriftlich bezeichneten
A., die andere Briseis aufweist. Gerhard A.
V. Ill 184. Helbig Die offentl. Sammlungen
Roms II 254. Wie man sich die Statue von der
Hand des Silanion (Plin. XXXIV 81) etwa zu

denken hat, zeigt Winter Arch. Jahrb. V 1890,
167f. Das von den Einwohnern von Pharsalos

Erscheinung des A. nach seinem Tode. 10 nach Delphi geweihte Reiterbild des A. (Paus.
Nachdem Odysseus den Neoptolemos aus Skyros

herbeigeholt und ihm die Waffen des Vaters
iibergeben hat, erscheint A. seinem Sohne. Prokl.

kl. Ilias 37 K. Nach Qu. Sm. XIV 178 erscheint

A. dem Sohne nach der Eroberung Troias im
Traume und lasst durch ihn die Griechen erin-

nern, wie viel Beute sie ihm zu verdanken hat-

ten. Zugleich fordert er die Polyxena als Opfer,

widrigenfalls er die Abfahrt der Flotte hindern

X 13, 5) zeigen Munzen der Stadt; Brit. Mus.
Catal. of Greek Coins, Thessaly to Aetolia 45,
21f., t. IX 17. Nach Plin. XXXIV 18 gab es

eine ganze Klasse von Statuen, die man Achilleae
nannte. Es waren nackte Jiinglingsfiguren, die

Lanzen hielten. Kultbilder werden erwahnt im
Tempel auf Sigeion (Serv. Aen. I 30), auf Leuke,
Arrian. peripl. 21 ; eine Statue im Gymnasion
des Zeuxippos in Byzanz, Christod. ecphr. 291f.

;

werde. Polyxena wird von Neoptolemos geopfert; 20 eine andere im Tempel der Astarte im Hierapolis,
vgl. Ibykos in Schol. Eur. Hec. 40. Euripides
dagegen (Hec. 37. 106. 506f.) lasst den Schat-
ten des A. dem zur Abfahrt bereiten Griechen-
heere erscheinen und fur sich die Tochter des

Priamos verlangen. Wahrscheinlich brachte erst

Sophokles die Erscheinung des Schattens in ur-

sachlichen Zusammenhang mit der Opferung der
Polyxena, und Euripides polemisiert dagegen

;

Noack Iliupersis llff. In den Nostoi erscheint

Luc. de dea Syr. 40. Die Beziehung der unter dem
Namen Pasquino bekannten Gruppe auf Aias mit
der Leiche des A. ist nicht gesichert, trotz anderer
mit Gewissheit so zu deutender Darstellungen
jenes Momentes. Die Litteratur s. bei Helbig
a. 0. 1 238. Auch die Deutung der im Westgiebel
des Tempels von Aigina dargestellten Scene
auf den Kampf um den gefallenen A. ist sehr

bestritten, s. Friederichs-Wolters Bausteine
A., sucht die Abfahrt der Flotte zu hindern und 30 41. 48. In keinem der uns erhaltenen Werke
weissagt das kommende Unheil (Prokl. 53 K.).

Die Opferung des Madchens, aber nicht als von
A. gefordert, war in der Iliupersis (Prokl. 50 K.)

und in der kleinen Ilias des Lesches erzahlt.

Paus. X 25, 10. Nach weiteren Berichten er-

tont die Stimme des A. aus seinem Grabe ; oder
A. hat sich sterbend im Heiligtum des Apollon
die Polyxena ausbedungen. Sie soil geopfert
werden, weil A. sie im Leben geliebt. Kalchas

der Bildhauerkunst hat man A. sicher wieder-
erkannt.

In der Malerei begegnen uns Scenen aus dem
Leben des A. mehrfach. Polygnot malte ihn in

der Lesche zu Delphi, wie er mit Antilochos,

Agamemnon, Protesilaos und Patroklos in der
Unterwelt zusammen ist. Paus. X 30, 3. Uber
andere Gemalde des Polygnot s. u.

Die bildlichen Darstellungen, die sich auf
vollbringt das Opfer nach Serv. Aen. Ill 40 die A. Sage beziehen , finden sich zusammenge
321; vgl. tab. II. Ov. met, XIII 438f. Sen.
Troad. 185f. 1165. Hyg. f. 110. In dem Vasen-
bilde Gerhard A. V. 198 schwebt der Schatten
des A. iiber den Schiffen.

Die bildlichen Darstellungen. Homer
schildert A. als den schonsten und tapfersten
der vor Troia versammelten griechischen Helden.
Blonden Haupthaares und blitzenden Auges, von
gewaltiger Grosse und von unubertrefflicher

stellt bei Overbeck Die Bildw. zum theb. u.

troisch. Heldenkreis, Braunschweig 1853. Schlie
Die Darst. d. troisch. Sagenkr. auf etr. Aschen-
kisten, Stuttgart 1868 und Brunn Rilievi delle

Urne Etrusche I Rom 1870. Brunn Troische

Miscellen, Sitz. Ber. Akad. Munchen 1868 I 45fF.

217ff. 1880 I 167ff. 1887 II 229ff. Luckenbach
Jahrb. f. Philol. Suppl. XI 491—638. Schneider
Der troisch. Sagenkreis in d. alt. griech. Kunst,

Schnelligkeit ist er der Stolz der Achaeer, der50Leipz. 1886. Klein Griech. Vasen mit Meistersi-
Schrecken der Feinde; oft schreckt er sie schon
durch seine furchtbare Stimme zuriick. Im
Kainpfe vor nichts zuriickbebend , hart und
unerbitterlich dem besiegten Feinde gegenuber
und unversohnlich in seinem Zorn , zeigt er
gegen die Freunde treae Anhanglichkeit , der
Schmerz um den Tod des Patroklos lasst ihn
den Groll gegen Agamemnon uberwinden. Den
Eltern ist er in Liebe zugethan , den Giitteru

gnaturenS Wien 1887 und Euphronios^ Wien
1886. Baumeister Denkm. I 3ff. In der Haupt-
sache muss hierauf verwiesen werden ; eine

auch nur summarische Aufzahlung und Be-
sprechung der Bildwerke wurde zu weit fiihren.

Ganze Cyklen von Scenen aus des A. Leben
finden sich dargestellt auf der Tabula Iliaca

und andern verwandten Monumenten, beiJahn-
Michaelis Griech. Bilderchroniken 9—28: Ge-

gehorsam. Dem klugen und gewandten A ga- 60 sandtschaft, Patroklos Rustung, Polydoros, He
lnemnon, auch Od3'sseus gegenuber muss er oft

nacligeben und sich fugen : das Naturkind dem
Manne der Welt. „In voller Individualitat seiner
Stammesheimat ist er in die gemeingriechische
Hannonie der Sage iibergegangen" Lohr Arch
epigr. Mitt. XIII 1890, 161. Schilderungen des
A. finden sich Phil. Her. 200 K. ; im. II 2. 7. Phil,
iun. im. 1. Heliod. Aeth. II 5. Liban. ecphras. 6.

ktor, Lykaon, Poseidon, Priamos, Penthesileia,

Thersites, Memnon, Tod und Kampf um die

Leiche, Polyxena (37). Die Capitolinische Brun-
nenmiindung (Mus. Cap. IV 17. Baumeister
Denkm. I 4. Wiener Vorlegebl. B IX 1 a—i)

zeigt die Geburt, das Styxbad, Ubergabe an
Cheiron und Unterricht, A. auf Skyros, Hektor.
Die Capitolinische Tensa (Bull. arch. com. 1871
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V 12f. Baumeister Denkm. Ill t. 90, fig.

2325. Helbig a. 0. I 548) enthalt: Styxbad,
Unterricht bei Cheiron, A. auf Skyros, Ruckfor-
derung der Briseis, Patroklos, Hektor, Tod des
A. und Rustung der Leiche. Auf drei „horneri-

schen Bechern", (Robert 50. Berl. Winckel-
mannsprogr. D 25—29; L 51—58; IX b 73
bis 75) findet sich: Priamos vor A. u. A. mit
Penthcsileia ; A. und Klytaimnestra und A. mit
Iphigeneia und Klytaimnestra (nach Eur. Iph.
Aul.), die Opferung der Polyxena (nach Eur.
Hec). Endlich sind die eben genannten Scenen.
fast samtlich audi auf Sarkophagreliefs vertreten.

Robert Die antiken Sarkophagreliefs II.

Auf die Eintauchung des kleinen A. in das
Styxwasser deutet Conze Arch, epigr. Mitt. I

1877, 73—76 mehrere Monumente. Wiener Vor-
legebl. B VII 4. Rev. arch. VIII 1851, 160, 5.

Die Ubergabe des A. an Cheiron war schon
auf dem amyklaeischen Throne dargestellt : Paus.
Ill 18, 12; vgl. Benndorf Griech. u. siz. Va-
senb. 86. Sidney Colvin, Journ. of Hell. Stud.

I 1881, 121. lSlf. t. II. Robert Bild und Lied
44. 123. Der Unterricht bei Cheiron erscheint otters

auf Sarkophagen. Die Darstellung des Cheiron
mit dem kitharspielenden A. auf dem bekannten
pompejanischen Wandgemalde geht auf ein in

den Saepta zu Rom aufgestelltes Werk der helle-

nistischen Kunst zuriick. Plin. XXXVI 29. H el-

big a. 0. I 567.

Der Auszug des A. aus Skyros ist auf V. B.

ausserst selten. Lohr Arch, epigr. Mitt. XIII
1890, 168f. deutet darauf Mon. d. I. XI 33, ein

Bild, das kurz nach 469/8 entstanden sein muss.

Die Scene, wie A. von der Gesandtschaft der

Griechen unter den Tochtem des Lykomedcs
erkannt wird, wurde von Polygnotos in Athen,
aber nicht wie die Opferung der Polyxena in

den Propylaeen, gemalt. Paus. I 22, 6. Robert
a. 0. 34. Wahrscheinlich geht auf dieses Ge-
miilde zuriick die Darstellung auf dem Gorytos
von Nikopol. Compte rendu 1864, 4. Wiener
Vorlegebl. B 10. Rec. d'ant. de la Scythie 34.

Robert Arch. Jahrb. IV 1889, Anz. 151 und
Herm. XXV 1890, 428. Auf das Gemalde des

Athenion (Plin. XXXV 134. Robert Sark. Rel.

II 21) geht wahrscheinlich die Masse der uns
erhaltenen Darstellungen , die alle unter sich

ubereinstimmen, zuriick : die pomp. Wandgemalde
(Helbig Wandgem. 1296ff. Graeven Genethlia-

con Gottingense 112ff.), die Mosaiken (Athen. Mitt.

II 1877, 429f. Kngelrnann Arch. Ztg. XXXIX
1881 , 127f.) und die Sarkophagdarstellungen.
Andere Gemalde werden erwahnt von Ach. Tat.

VI 1 und Aristainetos II 5; vielleicht ist auch
die Notiz uber Theon von Samos bei Ael. v. h.

II 44 so zu deuten. Lohr a. 0. 174.

Die alteste Darstellung der Verwundung des

Telephos ist das Bild eines kelchformigen Kra-
ters der Eremitage. Stephani 1275. Mon. d. I. VI
34. Lowy Arch, epigr. Mitt. IV 1880, 220f.

Skopas stellte den Kampf am Kaikos im hintern
Giebelfelde des Tempels der Athena Alea in

Tegea dar. Paus. VIII 45, 7; vgl. Arch. Ztg.

XXIV 217. 214. Parrhasios malte die Heilung
des Telephos, Plin. XXXV 36. Im pergameni-
schen Telephosfriese lassen sich zwei hieher geho-
rige Scenen nachweisen, die Verwundung des

Telephos und der Augenblick vor der Heilung.

Robert Arch. Jahrb. II 1887, 249f. Wahr-
scheinlich ebenfalls auf die Ereignisse in Mysien
bezieht sich das Bild der Berliner Sosiasschale,

wo A. die Wunde des Patroklos verbindet. Mon.
d. I. I 24.

Das wichtigste Monument der Scene des

Brettspiels ist die Amphora des Exekias. Mon. d.

I. II 22. Helbig Offentl. Samml. Roms II 250.

10 Ein Etr. Sp.: Helbig Rom. Mitt. II 1887,

147,.

Uberaus haufig sind die Darstellungen der

Troilossage. Es lassen sich vier Momente unter-

scheiden: Hinterhalt des A., Verfolgung des

Troilos, sein Tod, der Kampf um die Leiche.

VgL auchPuchstein Arch. Ztg. XXXIX 1881,

243. Holwerda Arch. Jahrb. V 1890, 244. 247
(no. 37. 53). Dahin gehoren auch die friiher

auf Tydeus und Ismene gedeuteten V. B. ; es ist

20 A. mit Polyxena am Brunnen; vgl. Overbeck
a. 0. 122f. Robert Bild und Lied 22.

Zur Gesandtschaft an A. vgl. Robert Arch.

Ztg. XXXIX 1881, 137ff.; Bild und Lied 95ff. 142.

Beriihmt war das grosse Gruppenwerk des

Skopas : die Uberbringung der von Hephaistos

gefertigten Waffen an A. durch Thetis und ihr

Gefolge, Plin. XXXVI 26. Helbig a. 0. I 149.

Die Totung des Hektor und die Schleifung

des Leichnams waren ein sehr beliebter Vorwurf

30 der bildenden Kunst; den Htntergrund bei der

letzten Scene bildet meistens die Mauer Troias.

Helbig a. 0. II 262. 295. Kalinka u. Swo-
boda Arch, epigr. Mitt, XIII 1890, 42. Ziehen
ebenda 45. Die Ldsung des Hektor war viel-

leicht schon am amyklaeischen Throne dargestellt.

Paus. Ill 18, 16. Klein Arch, epigr. Mitt. IX
1885, 149f. 159. E. Babelon Le cab. des

ant. a la bibl. nat. 41. Altkorinthischer Spiegel:

Hist. u. phil. Aufs. E. Curtius gewidmet 1884,

40l81f. t. 4; vgl. Robert Bild u. Lied 18f.

Die Totenfeier fur Patroklos ist nicht haufig

dargestellt. Hervorzuheben ist die figurenreiche

Malerei aus einem Grabgemache bei Vulci, Mon.
d. I. VI 31 u. 32. Helbig a. 0. II 270.

A., die sterbende Penthesileia auffangend, war
von Panainos im Zeustempel zu Olympia gemalt.

Eine Gemme bei E. Babelon a. 0. 19, 4.

Uber die V. B. mit dem Amazonenkampf des

A. s. Loschcke Bonner Studien R. Kekule ge-

50 widmet 249f., dagegen u. a. A. D. Corey De
Amaz. antiquiss. fig. 82. Der Kampf des A. mit

Memnon war zu sehen am amyklaeischen Thron
(Paus. Ill 18, 12) und am Kypseloskasten, wo
die zwei Mutter anwesend waren. Paus. V 19, 1.

Den Typns dieser zwei Darstellungen giebt wahr-

scheinlich wieder das metische Gefass Conze.
Die rnelischen Thongefasse t. 3, s. Loschcke
Dorpat. Progr. 1879. Auch ein Werk des Lykios,

von den Bewohnern von Apollonia in Ionien nach

60 Olympia geweiht. betraf diesen Kampf. Als

Streit um die Leiche des Melanippos, wobei den

zwei Gegnern Athena und Eos zur Seite stehen,

stellt die Scene dar einKrater desDuris: Robert
15. Hallesches Winckelmannsprogramm 1891.

Uber die Psvchostasie vgl. Robert Bild u. Lied

143f. Den Tod des A. (der Pelide ist in die Ferse

getroffen) zeigt u. a. die Silherkanne aus Ber-

nay, E. Babelon a. 0. 17. Wichtig ist die

ionische Vase Mon. d. I. I 51 , wo Glaukos die

Leiche auf die Seite der Troer zu Ziehen sucht.

Robert Horn. Becher 37. Uber den Streit um
die Waffen des A. s. Robert Bild und Lied 213f.

[Escher.l

2) Sohn des Lyson, nach Ptolemaios bei

Phot. Biblioth. p. 152 Bekk. der geistige Urhe-

ber des Ostrakismos (xal 6 %ov dazgaxiofiov

imvorjoas A&rjvrjm 'AjciXhve ixaksVto, vlos Avam

Aevxtmztj) scheint das spateste Erzeugnis der

Romanpoesie auf griechischem Boden zu sein.

Vor einem den Raub der Europe darstellenden

Bilde in Sidon erzahlt der Held Kleitophon selbst

dem Verfasser dieWechselfalle seines Liebesverhalt-

nisses zu Leukippe als Beispiel fur die Allgewalt

des Eros (Ubersichten uber den Inhalt geben

Wyttenbach in Jacobs Ausg. des A. p.

CXV—CXXVI und Rohde a. 0. 467—470).

vog). Die Nachricht ist wegen des Charak- 10 Der Roman teilt mit den iibrigen griechischen

ters ihres Gewahrsmannes verdachtig. Vgl
Hercher Jahrb. f. Philol. Suppl. I 269ff.

[Toepffer.l

3) Sohn des Demetrios. Hzgazriyos in Olbia

ca. 2. Jhdt. n. Chr. Latyschew inscr. orae

septentr. Ponti E. I 50. Vgl. "A. Arj/ntjiQiov

a. 0. 98 und Ar\fxr\xgwq A%i\Xeog 77.

4) Sohn des Zethes CA. Zij&ov). Zzgazr/yo; in

Olbia um dieselbe Zeit. Latyschew I 67.

Erzeugnissen dieser Gattung den Mangel an

innerer Motivierung der Handlung, die Ausser-

lichkeit in der Zusammenreihung verschiedenster

Schicksalswendungen und ist in Hinsicht der

Erfindunghauptsachlich von Heliodoros A'Sionma.

abhangig. Die Charakteristik einzelner Personen
ist derber als in den frtiheren Romanen, die

Lusternheit in Behandlung erotischer Dinge wohl
nur von Longos iiberboten (weshalb die Byzan-

5) Sohn des Poseides (A- Jloaeid^ov). Szga- 20 tiner, fur ein christliches Publicum, zum Teil den

rt/yoe in Olbia um dieselbe Zeit. Latyschew I 65.

6) Sohn des Syntrophos. Szgazrjyos in Olbia
um dieselbe Zeit. Latyschew I 79.

[Kirchner.]

7) Usurpator in Agypten. Er vertauschte

nach seiner Erhebung seinen Freigelassenennamen
mit dem vornehm klingenden L. Domitius Domi-
tianus, welchen er auf den Munzen fiihrt. Da
diese nur sein zweites Regierungsjahr nennen,

Heliodoros mehr empfehlen: vgl. die Verglei-

chung beider Romane von Mich. Psellos in J a c ob s

Ausg. des A. bes. p. CXXIII ff.; auch Phot,

bibl. cod. 87. 94. Greg. Cor. in WalzRh. Gr.

VII 2, 1236. Bekker Anecd. 1082), ein Zeichen

roheren Geschmacks besonders die Wiederholung
eines so plumpen Motivs wie des scheinbaren

Todes der Heldin (welche ubrigens nach Anth.

Pal. IX 203, 6 auf byzantinisches Publicum
muss er kurz vor dem agyptischen Neujahr 30 Eindrnck machte). Die Composition ist durch

(29. Aug.) 296 den Purpur genommen haben.

Das Jahr ist durch das Abbrechen der alexandri-

nischen Miinzpragung Diocletians und seiner

Mitregenten bezeichnet. Im siebenten Monat
seiner Herrschaft (Eutrop. IX 23) vor dem April

297 (Coll. leg. Rom. et Mos. 15, 3, 8) nahm
Diocletian Alexandreia ein und machte seinem
Leben ein Ende. Eutr. IX 22. 23. Vict. Caes.

39, 23. 38 ; epit. 39, 3. Zonar. XII 31 p. 640 C.

zahlreiche Einlagen von Reden, Briefen, Schil-

derungen, Mythen, Fabeln, naturgeschichtlichem

Beiwerk mehr als in den alteren Romanen mo-

saikartig und unorganisch. Die Sprache ist bis

zur Caricatur nach dem rhetorischen Recept fur

die Stilart der aepcXeia zugeschnitten und be-

wegt sich meist in kurzen, asyndetischen Satz-

chen. In der Wortwahl strebt A., von einigen

der yXvxvzrjs wegen eingestreuten Ionismen ab-

Euseb. chron. a. 2312. Eumen. Paneg. IV 21. V 5. 40 gesehen, nach reinstem attischen Ausdruck und
Cohen Med. imper. VII2 53. Sachs Zeitschr.

f. Numism. XIII 239. Seeck ebend. XVII 116;
Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswiss. VII 64
Anm. 6. [Seeck.]

Achilleus Tatios (so die meisten Hss., Pho-
tios und Greg. Cor. in Walz Rh. Gr. VII 1236,

16; nur Suid. hat Zzdzios).

1) Aus Alexandreia (Localkenntnis daselbst

verrat V 1), wahrscheinlich dem Kreise des

putzt sich mit ausgesuchten Wortern und Phrasen

aus den attischen Classikern (A. Stravoskia-
dis Ach. Tat. ein Naehahmer des Platon,

Aristoteles, Plutarch, Aelian. Erlangen 1889),

wobei freilich grobe Vulgarismen und Soloecismen

nicht vermieden werden (S. Naber Mnem.
N. S. IV 324ff.); in der Figuration wuchern

die gorgianischen Wort- und Reimspielereien.

Dem byzantinischen Geschmack aber stand dieser

Nonnos nahestehend
, Nachahmev des Roman- 50 Roman als Muster fur die Arfj? xajiFivozlga und

schreibers Heliodoros (lebt etwa Ende des

3. Jhdts. n. Chr.), des Musaios (E. Rohde
griech. Rom. 472), vielleicht auch des Longos
(Rohde a. 0. 503), nachgcalnnt von Ari-

stainetos (Rohde 473, 1) und in den byzan-
tinischen Romanen des Eustathios und Ni-

ketes Eugenianos, vielleicht noch in dem Ge-
dicht von Lybistros und Rhodamne (Krum-
bach er bvzant, Liti-Gesch. 444ff.), lebte allem

xa&aga neben Isokrates und Libanios (Jos. Rha-

cend. in Walz Rh. Gr. Ill 526), als Muster fur

uyiyr/fiazixai ivvoiat grjzogixai neben Xenophon
und Philostratos (id. ibid. 521), und die grosse

Zahl der Handschriften beweist seine Beliebtheit,

Uber Composition und Stil im ganzen vgl.

P a s s o w in Ersch und Grubers Encykl. I 304ff.

(= vermischte Schr. 87—91). Rohde a. 0.

474ff. Nachdem zuerst eine lateinische Uber
nach im 6. Jhdt. n. Chr. Wenn auch die 60 setzung der 4 letzten Bucher dieses Romans von
Nachricht des Suidas, dass er zuletzt Christ und
Bischof geworden, eine Fiction in Analogie zu

der entsprechenden Fiction fiber Heliodoros sein

wird, so ist doch der unchristliche Inhalt seines

Romans kein Hindernis zu glauben, A. sei Christ

gewesen (Rohde a. 0. 474f.). Sein Roman za

xaza Asvxixjztjv xal KXetxoq>6>vza in 8 Biichern

(die Byzantiner citieren ihn gewShnlich abkiirzend

Annibale della Croce (Crucceius), Lyon
1544, dann vollstandiger Basel 1554, erschienen

war, kam der griechische Text (nebst Longos
und Parthenios) 1601 ex officina Commeliniana

heraus, obwohl noch mit manchen Liicken, die

zum Teil in der Ausgabe des Salmasius (Lugd.

Bat. 1640) erganzt wurden. Wertlos ist die nur

angeblich nach einer Munchener Hdschr. und
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den Collationen einiger andern Hss. revidierte
Ausgabe von G. L. Bo den (Lips. 1746), wovon
diejenige von Mitscherlich (Bipont. 1792) ein
blosser Abdruck ist. Die erste kritisch bedeutende
Ausgabe ist die von Jacobs (Lips. 1821). Mehr-
fache Verbesserungen aber hat der Text in den
beiden neuesten Ausgaben von G. A. Hirschig
(Scriptores erotici. Paris Didot 1856) und
R. Hercher (Script, erot. I Lips. Teubner 1858)

fur das ganze Werk benutzt und dieses als

Liber de Universo betitelt hatte. [Schaefer.]

Achinapolns (so die 3 besten Hss., Atkeno-
dorus Rose), Astrolog, der das Horoskop von
der Empfangnis, nicht der Geburt, aus stellte.

Vitruv. IX 7 p. 232 Rose. [Riess.]

Achindanas ('AxivSdvae noxafios, Ptol. VI 8,

4. Marcian.), Fluss an derkarmanischenKiiste nord-

lich von Hannoza (jetzt Min-aS)
;
gemeint ist der

eriahren. Neuere Beitrage zur Kritik von Naber lOheutige Gin-a6, an desscn Miindung ehemals die
Mnem. N.S. IV 324ff. P. W. Schmidt Jahrb.
f. Philol. CXXV 185f. Ausser dem Roman
schreibt Suid. dem A. noch zu negl oyaigas xai
etv/io2.oyias xal lozooiav avufiixtov izoklaiv xal
fieyaXiov xal &avfiaaCa>v avdg&v fivtjftorevovaav.
Die beiden letzteren Werke kttnnte allenfalls der
Romanschreiber verfasst haben. [W. Schmid.]

2) Einer der zahlreichen Commentatoren des
Aratos, von Suidas mit dem Romanschriftsteller
zusammengeworfen. Den Namen A. T. halt 20
Christ (Gesch. der Griech. Litt. 386) test,

wahrend S use mi hi (Gesch. der Griech. Litt. in
der Alexandrinerzeit I 293, 46) unter Berufung
auf Diels Doxogr. 17ff. nur den Namen A.
gelten lasst und den Beinamen Tatios oder
Statios als einen Irrtum des Suidas verwirft.
Seine Lebenszeit, die bisher urn viele Jahrhun-
derte unbestimmt war, setzen E. Rohde und
Diels in das Ende des 2. oder Anfang des 3.

Jhdts. n. Chr., Gunther Gesch. der antiken 30
Naturwissenschaft (1888) 75 noch etwas spater
.inn 300 n. Chr.". Jedenfalls muss er vor Iulius
Firmicus, dem Mathematiker (urn 336 n. Chr.)
gelebt haben, der ihn Math. IV 10 nennt, da
es berechtigt scheint, diese etwas seltsame Stelle
quae divinus Me Abrawm et prudentissimus
Achilles nobis tradidere auf unsern A. zu
beziehen, wie es einst schon Aldus Manutius
gethan hat. Vgl. Pabricius Bibl. Gr. IIIc. 5,

Rhede Angan bestand; der Name erklart sich aus
pers. ahin-ddn „eisenhaltig" ; in den karmanischen
Bergen wurde Eisen gewonncn. [Tomaschek.]

AchirrhoS s. Anchinoe, Anchirrhoe.
Achitides s. 'AxtMdes xsGQ°vtla01 -

Achladaios, angeblich Anfiihrer eines den
Lakedaemoniern gesandten korinthischen Hilfs-

contingentes im zweiten Messenischen Kriege.
Paus. IV 19, 2.

Achlys, Personification des nachtlichen Dun-
kels, daher a) das Dunkel des Weltanfangs,
alter als das Chaos (als Caligo bei Hygin
fab. praef.); b) das Dunkel des Todes. So un-
personlich oft bei Homer, personificiert Hesiod
Aspis 264ff. bei einem in der Schlacht Gefallenen

stehend; es wird beschrieben mit den Eigen-
schaften der aus ihm folgenden tiefsten Traner.

c) Dienerin der Nyx, die deren Gespann fiihrt.

Orph. Arg. 343. [Wernicke.]

Aclimet. 1) Yioe Stjgcifi, angeblicher Verfasser

von oveigoxmuxa aus indischen, persischen, agy-
ptischen Quellen. Erste griechische Ausgabe (mit

lateinischer Ubersetzung) aus einer unvollstandi-

gen Handschrift (vollstandigere in Wien und Ley-
den) von Rigaltius hinter seinem Artemidorus
(Paris 1603). Vgl. J. de Rhoer otium Da-
ventriense (Dav. 1762) 338ff. Nach dem Catal.

codd. mss. bibl. reg. Paris. I 230 ware er

identisch mit Abu Bekr Mohammed Ben Sirin
13 (II 104f. der ersten Ausg.). Die spatesten 40 (33—110 Heg. = 653—728), nach anderen lebte
von A. citierten Autoren (soweit sich ihre Zeit
bestimmen lasst) gehoren in das ausgehende 2.

Jhdt, n. Chr. (Rohde Griech. Roman 471). Uber
des A. Leben ist nichts bekannt. A. schrieb ein
Werk Ilegl a<palgag (Suid.), von dem nur der
Anfang oder Auszuge unter dem besonderen
Titel ex tcov AxOMwg xgog daaymyijv dg ra
'Agdrov rpaivofieva uns erhalten sind. Diese
Ekayaiyrj, die fur unsere Erkenntnis des geo-

er Anfang des 9. Jhdts.; vgl. Pabricius B.

G. V 267 Harl. Jedenfalls ist das griechische

Werk von einem Christen interpoliert, vermutlich
auch aus verschiedenen Arbeiten compiliert.

Vielleicht mit diesem A. identisch ist

2) der Astrolog A. Von ihm besitzen wir

in mehreren Handschriften (z. B. einem Palati-

nus: Stevenson cod. Pal. Gr. bibl. Vat. no.

312, 16 fol. 86—160. Bibl. d. Marci Gr. 1740,
graphischen Wissens der Alten einen nicht ge-50149: c. 324 sc. c. XV); Achmetis ('Ayjiarrji
ringen Wert hat, wurde zuerst grieehisch aus
der mediceischen Bibliothek von Petrus Vic-
tor ins, Florenz 1567 zusammen mit Hipparch
und einigen andern herausgegeben , dann noch-
mals zugleich mit lateinischer Ubersetzung in
Dionysii Petavii Uranologium, Parisiis 1630
fol. und spater Amst. 1703 fol. abgedruckt.
Vgl. Weidler Hist, astronomiae (1741) 191.
460f. Die Commentatio de Arati Solensis vita

codd.) Persae in astrologiam (Persicam) isagoge

et fundamentum. Der Verfasser citiert Stepha-

nos Alex., lebte also vermutlich Ende des 8.

oder Anfang des 9. Jhdts. [Riess.]

Achnai, nach Steph. Byz. der Name zweier

griechischen Stadte , einer in Thessalien, aus
welcher Kleodamas , der Verfasser eines Bu-
ches fiber die Reitkunst und die Behandlung
der Pferde, herstammte, und einer andern in

etc. (Aratus ed. Btihle II 474) fasst den Inhalt 60 Boeotien; jene erstere ist wahrscheinlich identisch
des Werkes des A. zusammen in die Worte: Agitur
in hoe opere de Universo. de rerum principio,
de rerum omnium eonstituiione, de nutura coeli et

de spkaera astronotnim und giebt statt des von
Suidas iibermittelten dem Werke den in der Sub-
scription genannten Titel Ilegl rov tiolvios, wie
auch schon Gessner irrtumlich diese nur den
Inhalt des 1. Capitels bezeichnende Uberschrift

mit Ichnai in der Landschaft Thessaliotis (vgl.

Steph. Byz. s. V^vat) ; fiber die letztere ist nichts

Nalieres bekannt. [Hirschfeld.]

Achniadai, inschriftlicli bezeugte attische Phra-

trie, CIA II 1653: ['IJegov ['AJuoXlmvoi 'EfOto-

fiF.tov (pgazgia; Ayviadoiv. Der Stein stammt
aus Keratia in Attika. Vgl. CIG 463. Ditten-
berger Syll. 302. Sauppe de phratriis Atticis
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(Gfcrttg. 1886) 11. Toepffer Att. Geneal. 16.

Der hier erwahnte Beiname des Apollon ist

sonst nicht nachweisbar. [Toepffer.]

Achoali (var. Acitoali, Plin. VI 157), VoT-

kerschaft Nordwest-Arabiens, zwischen Thamu-
daern und Minaern genannt. Ihre Stadt Phoda

wird von Dos y mit Fadak, einige Tage im Nord-

osten von Medina gelegen, und sie selbst mit den

Benfi-'Owal bezw. Achwa-'Owal identificiert ; vgl.

Sprenger Geogr. Arab. 329. [D. H. Miiller.] 10

Acholius. 1) Magister admissionum Valeriani

prineipis (J. 253—260 n. Chr. Hist. Aug. Aurel.

12, 4), schrieb eine vita des Severus Alexander

(Hist. Aug. Alex. 48, 7 vgl. 14, 6), ferner die

itinera (intima Lipsius, interiora Peter)

desselben Kaisers (Hist. Aug. Alex. 64, 5); endlich

wird aus seinem liber actorum nanus eine Stelle

fiber Valerian und Aurelian angefuhrt ; Hist.

Aug. Aurel. 12, 4ff. [v. Rohden.]

2) s. Abydus.
Acholla s. Acbulla.
Achomai oder Achomenoi, ein Volk des

gliicklichen Arabiens, von Steph. Byz. nach Ura-

nios erwahnt und von Sprenger Geogr. Arab.

45 mit den Hakam an der Kfiste Siidarabiens

(17° 50'—14° 30') zusammengestellt ; vgl. Akme.
[D. H. Muller.]

Achoristos, S. d. Paramonos, Athener {IJaio-

vlSrjs). SuxpQoviOTrjg Itpr'iptov zwischen 174

—

177 n. Chr., CIA III 1138.

S. Lucia, S. Giovanni u. s. w. (zwischen Agora
und Latomien). Vgl. J. Schubring Rh. Mus.
XX 15—63. Holm u. Cavallari topografia

archeologica di Siracusa, Palermo 1883, 32—43.

82—85 u. 0. Notizie degli scavi 1889, 371f. =
1891, 414f. Lupus die Stadt Syrakus im Alter-

tum (Strassburg 1887) 27—34 u. 0.; Jahrb. f.

Phil. 141 (1890) 33—50. Haverfield Classical

Review 1889, llOf. [Hulsen.]

Achradns s. Acherdus.
Aehrantius aus Heliopolis, Bruder des Alex-

ander, der 363 Consularis Syriae war (s. d.),

Correspondent des Libanios (epist. 1376).

[Seeck.]

Achriane CAxQtavrj, Polyb. X 31, Einwohner
AxQiavol Steph. Byz.), Stadt und Gebiet im ost-

lichsten Teil von Hyrkania; gemeint ist der Can-

ton (5ah-i-germ zwischen Gurgan und (iowain,

welcher nach dem arabischen Geographen Yaqut
20 einst Arghian genannt wurde. [Tomaschek.]

Achris oder Achrida, spaterer Name von

Lychnidos, s. d. [Tomaschek.]

Achrua, Stadt im Innern von Arabia Felix

bei Ptol. VI 7, 28. [D. H. Muller.]

Aclrolla (so auf Miinzen der Stadt aus

augusteischer Zeit, s. Muller numism. de l'Af-

rique II 43f.; Aquillitani lex agraria von

643 = 111 CIL I 200, 79; Aeylla (Var. Ac/Ma)
Caes. bell. Afr. 33. 43 (cod. A Aneylla), ebenso

Achradina {"AxsaSivrj, auch 'AxQaoivtj, Diodor

XI 67, 8. 73, 1. XIV 63; Einw. 'AxQaSivos und

'AxgadivaTo; Steph. Byz.), Stadtteil von Syrakus,

nordlich von Ortygia und nachst dieser zuerst be-

baut, umfasste sowohl den ostlichen Teil des syra-

kusanischen Felsplateaus (Hohe 50—60 m. ii. M.;

Westgrenze eine Linie in der sudlichen Verlange-

rung der Tonnara di S. Bonagia) , wie die am
Fusse desselben (siidlich) gelegene Ebene bis zu

[Kirchner.] 30 Liv. XXXIII 48 ; Achollitanum Plin. h. n. V 30

;

AxdU-a stadiasm. mar. magni 110. Strab. XVII
831. Appian Lib. 94. Steph. Byz.; ~AXoXa Ptol.

IV 3, 10; Alwlla Tab. Peut. VI 3; Acola Geog.

Rav. V 5 ; Acolitawas, ein Biscligf in der Notit.

Byz. n. 59 und ein zweiter Harduin act.

cone. HI740 E a. 649). Sie gehOrte nach Plin.

zu den 30 oppida libera von Africa proconsularis

;

ihre Lage nahe bei Thapsus bezeugen Strabo und
Livius a. a. O. ; nach der Tab. Peut. lag sie 12 Milien

den beiden Hafen. Letztere war, wie das weit- 40 siidlich von Sullekthum, 27 von Thapsus. Mit Hr.

verzweigte Aquaductennetz und andere Reste be

weisen, stark angebaut, zum grossen Teil ein-

genommen von der mit Saulenhallen umgebenen
Agora (Diod. XIV 7. 41. Cic. Verr. IV 119).

An derselben lag der Tempel des Zeus Olympios
(Diodor XVI 83) ; das Timoleonteion , ein Bau
zu Ehren des hier begrabenen Timoleon mit

Saulenhallen, Palasten und Gymnasien (Plut.

Timol. 39; Agathokles metzelte daselbst 4000
Syrakusaner nieder [Diod. XIX 5] und zer- 50
storte es vielleicht); das Prytaneion (Liv. XXIV
22. 24) mit einer beruhmtcn Statue der Sappho
von Silanion (Cic. Verr. IV 126) , vor dem in

romischer Zeit ein Altar der Concordia stand (Liv.

XXIV 22, 1). Verres liess sich und seinem Sohne
hier Statuen setzen (Cic. Verr. II 50. 144. 154.

IV 138), die spater auf Volksbeschluss vernich-

tet wurden (eb. II 100). In den Siidabhang der

Felsterrasse, welcher in altester Zeit auch al

el-Alia identificieren sie C. Muller geogr. inin.

I 468. Gudrin voy. en Tunisie I 148. Tissot
ge"ogr. comp. II 179 u. a. Allein bei Ge-
senius mon. phoen. 319, worauf sie sich berufen,

steht nichts von einer in el-Alia gefundenen bi-

linguen Inschrift mit dem Namen der Stadt.

Wilmanns CIL VIII p. llf. suchte A. bei Hr.

Badria siidlich vom Vorgebirge Caputvada.

[Job. Schmidt.]

Achzif s. Ekdippa.
Aeidava. 1) Station in der traianischen

Provinz Dacia auf der Strasse, welche von Egeta
an der Donau zunachst ostwarts zum Alutus

(Oltu), dann diesen Fluss entlang nordwarts nach

Apulum fuhrt, mp. XIII hinter Romula (jetzt

Recka bei Karakal), Tab. Peut.; demnach nahe
dem Ufer des unteren Olt-Flusses bei der Ein-

mundung des Oltec zu suchen.

2) Station an derselben nach Apulum ffihren-

Nekropole diente , sind mehrere der grossen La- 60 den Strasse, umnittelbar mp. XV vor Apulum
tomien (Cappuccini, Novantieri u. a.) eingeschnit-

ten : auf dem Plateau selbst sind, ausser bedeu-

tenden Resten der mit Turmen verstarkten Um-
fassungsmauer (fiber den Angriff des Marcellus,

der durch Archimedes zuruckgeschlagen wurde,

s. Polyb. VIII 6. Liv. XXIV 34) keine nennens-

werten Ruinen zu finden. Aus christlicher Zeit

stammen zahlreiche Katakomben, unter der Kirche

(Karlsburg), Tab. Peut. ; also zwischen Muhlenbach
(Sebes) und Reussmarkt (Szeredahely) und zwar
sehr nahe dem ersteren Orte zu suchen. Der
G. Rav. hat, vielleicht richtiger, Sacidava; das

Element -dava, hauflg auf dacischem und thra-

kischem Boden, hat „Dorf, Siedelung" bedeutet.

[Tomaschek.]

Acidii, Ort im Innern Lucaniens, an der Via
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Herculia, nur im Itin. Anton. 104 erwahnt, 24
mp. yon Potentia, 28 mp. von Grumentum : irrig um
der Namensahnlichkeit willen mit dem heutigen
Accettura identiflciert, zu suchen ca. 50 km. west-
licher in der Gegend von Marsico nuovo. Schon
Cluver hat den Strassenlauf hier richtig be-
stimmt, will aber fiir Acidios lesen Aeirim;
die Quellen des Aciris sind in der That hier.

Mommsen CIL X p. 25. 710. [Hulsen.]

Acidinus, Cognomen der gens Manlia.

[v. Eohden.]
Acidnla s. Aquae Acidulae.
Acilianus, Cognomen der gens Catinia,

Claudia, Minucia, Postumia. Ein Acilianus auch
Plin. ep. II 16, 1. Eine [Priscjilla Aciliana
CIL XIV 2484; vgl. Acilius Nr. 42. Fig(linae)
Aeilianae CIL XIV 4090, 3 = XV 2224 (Tus-
culum). [v. Eohden.]

Acili compitniu (Plin. n. h. XXIX 12. Fasti

ist nicht sicher zu entscheiden. Notwendig ist

die Annahme der Identitat nicht. Vgl. Teuffel
E. L. G. § 127, 2.

5) L. Acilius P. f.; vgl. Nr. 17.

6) L. Acilius fiihrte in der Schlacht bei Ae-
bura 573= 181 den linken Flttgel, wohl als Legat
des Praetors Q. Pulvius Placcus. Liv. XXXX 31. 32.

7) L. Acilius, Rechtsgelehrter. Cicero Lael. 6
lasst Fannius sagen : sc.im.us L. Acilium apud

10 patres nostros appellatum esse Sapientem
quia prudens in itire eivili putabatur ; ihm
wird M. Cato gegeniibergestellt , dessen Zeit-

genosse er demnach war. Cicero de leg. II 59 fiihrt

ihn unter den veteres interpretes der XII Tafeln
an. Bei Pomponius (Dig. I 2, 2, 38) wird der-

selbe Mann als P. Atilius bezeichnet: primus a
populo Sapiens appellatus est. Da dies aus
Ciceros Laelius genommen ist, so ist die Ab-
weichung des secundaren Gewahrsmannes ohne

Arv. Eph. ep. I 39) s. Roma. [Hiilsen.] 20Belang. Vgl. Kriiger Gesch. d. Quellen u»„!„..„ r..-.. ».==.• _=_;, __._ ..,...„..,..
Litter, d. E. E. 53. Jors E. Rechtsw. I 247f.

8) L. Acilius und L. Scipio entfliehen bei
Ausbruch des Bundesgenossenkrieges aus Aesernia
avztjv avvtuTTovtsg, Appian b. c. I 41.

9) M.' (? quam die Hss.) Acilius, nach einigen
Annalen einer der 111 riri col. dedue., welche
die Anlage der Colonic Placentia leiteten. Liv.
XXI 25, 4.

10) M.' Acilius wird im J. 544=210 als Ge-

Acilius. Die Acilii sind ein plebejisches
Geschlecht, dessen Mitglieder zuerst in den
Zeiten des hannibalischen Krieges erwahnt wer-
den. In ihrem bedeutendsten Zweige, den Gla-
briones, bliihten sie bis zum Ende des 5. Jhdts.

n.
_
Chr. In eompito Aeilio wurde dem ersten

griechischen Arzt, der nach Rom kam, im J.

535 = 219 von staatswegen ein Laden gekauft
(Plin. n. h. XXIX 12). Damit steht in Verbin-
dung, dass auf den Denaren des M. Acilius UlSOsandter nach Agypten geschickt, 546=208 al:

vir (Nr. 14) ein Frauenkopf mit Lorbeerkranz
und der Beisehrift Salutis und eine Frau mit
der Schlange und Valetu(dinis) erscheint.

1) Acilius, Soldat der zehnten Legion, bcwies
bei Massilia im Seekampf besondere Tapferkeit
und wurde mit Kynaigeiros verglichen. Val. Max.
Ill 2, 22. Suet. Iul. 68. Plut. Caes. 16.

2) Acilius, ein Freund des M. Brutus. Plut.
Brut. 23.

Antragsteller im Senat erwahnt. Liv. XXVII 4,

10. 25, 2.

11) M.' AcilifusJ q(uaestor) auf sicilischen

Miinzen aus republioauischer Zeit. Mommsen
BMW 374, 27. 665f. (Trad. Bl. II 59). [Klebs.]

12) M.' Aeilio G . f. . . . . quaestori divi
Clfaudi .... proeos.] provineiae Narb[one.nsis
. . . .] sodali [Auyustali ....], CIL VI 1331.
Borghesi Oeuvr. II 136ff. denkt an M.' Acilius

3) Acilius, an den Plin. ep. Ill 14. gerich- 40 Aviola (Nr. 22). Dazu wurde aber der Vorname
tet ist,

4) C. Acilius (das praenomen flndet sich in

den Citaten Plut. Rom. 21. Dionys. Ill 67;
ausserdem hat M. Hertz Liv. per. 43 hergestellt

Acilius [c. iulius die Hss.] Oraece res Rummuis
scribit), fuhrte als Senator im J. 599 = 155
die griechischen Philosophen, welche als Ge-
sandte der Athener nach Bom gekommen waren,
in den Senat ein und diente ihnen als Dol-

des Vaters C. nicht gut passen. Denn bei den
Aviolae ist als einziger sicherer Vorname M.'
uberliefert. Jedenfalls kann man auch an Acilius
Strabo (unten Nr. 57) denken. [v. Eohden.]

13) M. Acilius M. f. auf Silbenniinzen, M. Aci-
li(us) auf dem Kupfer, Miinzmeister um 600=154.
Mommsen BMW 530 (Trad. Bl. II 323).

14) M. Acilius III vir (monetalis) auf einem
Denar, der, wie aus dem hinzugefiigten Amtstitel

metscher. Gell. VI 14, 9. Plut. Cat. mai. 22. 50 folgt, gegen Ende des 7. Jhdts. der Stadt gepragt
Er schrieb eine rdmische Geschichte in grie

chischer Sprache. Senator Acilius qui Oraece
sc.ripsit historian} citiert Cic. off. Ill 113 iiber

die von Hannibal nach der Schlacht bei Cannae
entlassenen Gefangenen. Die geringen C'berreste

lassen nur erkennen , dass Acilius scin Werk
nach der Weise der alteren romischen Annalistik
mit der Vorgeschichte begann und bis auf
seine Zeit fortfuhrte. Die jungste erhaltene

ist. Mommsen BMW 631 (Trad. Bl. II 497).

15) M. Acilius (Mdgxos Dio, bei Caesar
schwanken die Hss. und Herausgeber zwischen
M. und M.\ b. c. Ill 39, 1 haben die besseren
Hss. Caninianus und Canianus; da ein M.
Acilius Caninus inschriftlich bezeugt ist [vgl.

Nr. 28], so hat wahrscheinlich auch dieser das
Cognomen Caninus oder ein davon abgeleitetes
gefuhrt). Er war Legat Caesars im Burgerkrieg

Nachncht bezieht sich auf das J. 570=184 60 706 = 48 (Caes. b. c. Ill 15, 6. 16, 2. 39, 1. 40, 2
(Dionys. a. a. 0.). Eine lateinische Ubertragung ~- "-" -~ - - - ~ —
erwahnt Liv. XXV 39, 12 Claudius, qui annaies
Aeilianos ex Qraeeo in Latinum sermonem
vertit, und XXXV 14, 5 Claudius secutus Qraecos
Aeilianos libros (iiber die Gesandtschaft zum
Konig Antiochos 561 = 193). Ob dieser Claudius
mit Q. Claudius Quadrigarius identisch sei, da-

ruber sind die Ansicbten geteilt, und die Frage

Dio XLII 12, 1), Proconsul von Sicilien zwischen
707—710 = 47—44; wahrend dieser Zeit richtete

Cicero an ihn 10 Empfehlungsschreiben ad fam.
Xffl 30—39. Auf sein Proconsulat wird eine

Miinze von Panormus (Bull. d. Inst. 1834, 74.

1835, 43j mit M. AcilifusJ pro .... bezogen
(bisher nicht sicher beschrieben). Im J. 710
= 44 in Graeciam cum legionibus missus est

I

(fur den von Casar beabsichtigten parthischen

Krieg) Cic. fam. VII 30, 3. (31, 1); Cicero sagt

dort von ihm hie enim est a me iudieio capitis

rebus salvis defensus et est homo non ingrahts

meque vehementer observat. Darauf gent auch,

wie Lange R. A. IIP 465, 15 erkannt hat,

Nicol. Dam. V. C. 16, nach Casars Ermordung

hatten manche dem Adoptivsohn geraten, sich

nach Makedonien zum dortigen Heer zu begeben,

8 nooeZazenetiTtTO em rov Ilao&ixov jioleuov, f]yeixo 10 345

d' avxov Mdgxog Atfilhos, wo 'Axihoi zu lesen,

Mapxog aber nicht in Mdvioe zu andern ist.

[Klebs.]

16) M. Acilius (Aviola?). Der Consul suffectus

k. Iul. 721=33 M. Acilius (fasti Venusini CIL IX

422) wird ohne Grund mit dem Acilius Aviola

consularis identiflciert, welcher lebendig verbrannt

wurde (Nr. 19), damit stimmt aber der Vorname

Marcus statt des sonst bei den Aviolae allein

35), CIL VI 353 (Servilia Avioflai] im J. 51).

IX 2363. 2365. 2424; vgl. 2370; Vater oder eher

Grossvater des folgenden (Nr. 23).

23) M.' Acilius Aviola cos. ord. 122 mit Co-

rellius Pansa, CIL IX 3152 (wo der Vorname M.',

nicht, wie Klein fasti z. J. 122 angiebt, M.
lautet). Wilmanns 2601 (Aeilio Aviola et Co-

rellio Pansa). CIL XIV 2013 (Avio. et Ps. cos.).

Borghesi IV 373, 21 ; vgl. II 138. CIL XV 26.

24) M.' Acilius Aviola, cos. ord. 239 mit Gor-

dianus Augustus, CIL VI 1159 b. XIV 461. Ill

827 = suppl. 7633. 1911. 4800. Eph. ep. V
840. [v. Eohden.]

25) M .' Acilius L. f. K. n. Balbus, cos. 604

= 150 mit T. Quinctius Flamininus (fast. Cap.),

M.' Acilius Cassiod. Cicero de sen. 14; ad Att.

XII 5. Plin. n. h. VII 121.

26) M.' Acilius Balbus, cos. 640=114 mit C.

gebrauchlichen Manius schlecht uberein. Viel- 20 Porcius Cato. Cassiod. Plin. n. h. II 98. 147

leicht identisch mit Nr. 15. [v. Eohden

17) P. Acilius P. f. und sein Bruder L. Acilius

werden vom xotvov zwv 'Axaovavtvv ernannt zu

jiqo&vovs xal evsgyhas tov xoivov x&v 'AxaQvdvwv

CIG 1793 (nach Boeckh liberae Graeeiae tem-

poribus). [Klebs.]

18) P. Acilius avunculus Minicii Aciliani,

Plin. ep. I 14, 6. Vielleicht derselbe wie Nr. 3.

[v. Eohden.]

19) Acilius Aviola, Val. Max. I 8, 12 (Acilius 30 122, 10—13.

Obsequens 37 (hier wie in einigen Hss. Cassiodors

wird uberliefert M.). Als Miinzmeister auf

Miinzen um 620=134 M.' Acili(us) Balbus auf

dem Silber, auf dem Kupfer ohne Cognomen.

Mommsen EMW 530 (Trad. Bl. II 331).

[Klebs.]

27) Acilius Butas, Praetorier unter Tiberius,

verbrachte durch Schlemmen sein ungeheures

Vermflgen. Anekdoten iiber ihn bei Seneca ep.

consularis Plin. n. h. VII 173), wurde schein

tot verbrannt und lebte auf dem Scheiterhaufen

wieder auf. Vgl. Borghesi II 139ff.

[Klebs.]

20) Acilius Aviola, Legat von Gallia Lugdu-

nensis21 n. Chr. (Tac. ami. Ill 41 ; vgl. Borghesi

V 305f.), wahrscheinlich Vater von Nr. 22 *). Den

Aviola, welcher auf Miinzen von Smyrna und Per-

gamon Proconsul von Asien im J. 38/39 genannt

wird, bezieht Borghesi -II 139ff. auf diesen, 40

28) M. Aeilio M. f. Canino q(uaestori>

urbfano) negotiatores ex area Saturni, nicht zu

lange vor 726=28, CIL XIV 153 (Ostia). Viel-

leicht ein Suliu oder doch Verwaudter des M.

Acilius oben Nr. 15.

29) Cl(audius) Acilius Cleoboles, Sohn des

Ti. Claudius Cleoboles sen., Adoptivsohn von

Nr. 30, Bruder von Nr. 61, Vater von Nr. 60,

CIL IX 2334; vgl. 2333.

30) M.' Acilius Faustinus, cos. ord. 210 mit

Waddington fastes nr. 79 auf C. Calpurnius

Aviola cos. 24.

21) Acilius Aviola, Senatorensohn, der den

Arvalbrudern ministriert im J. 183 und 186, CIL
VI 2099 H 18. 2100 a 17. Vielleicht Enkel von

Nr. 23, Vater von Nr. 24.

22) M.' Acilius Aviola cos. ord. 54. Tac. ami.

XII 64 (M.' Acilius). Suet. Claud. 45 und Senec.

apocol. 1 (Acilius Aviola). Proconsul Asiae 65/66, .

Munzen von Ephesos bei Borghesi II 135ff. 50 hereditat(ium) et cohaerent(ium) , saeerd(oti)

und Waddington fastes nr. 93. Curator aqua- Laurent(ium) Lavinat(ium) etc. CIL XIV 154

rum 74—79, wo er gestorben sein muss, Frontin. vgl. VIII 1439.

aq. 102 (Aeilius Aviola). Wahrscheinlich Sohn 32) Acilius Glabrio s. Glabrio.

von Nr. 20, Gemahl der Aedia M. f. Servilia (viel- 33) Acilius (Glabrio), Consul unter Claudius

leicht Tochter des M. Servilius Nonianus cos. oder Nero, octogenarius unter Doiuitian, Vater

A. Triarius Rufinus, CIL VI 1984. Bull. com.

1880, 80. Sohn von Nr. 43, Vater von Nr. 29

und 61, CIL IX 2333. 2334.

31) Q. Aeilio C. fd. Pap(iria) Fusco v(iro)

cfyregio), proeural(ori) annon(ae) Augg. nn.,

p(atrono) c(oloniae) Ost(iensis)
,
proc. annoiuie

Auggfg.] nn[n.] [Ojstiensium (also J. 209—211,

CIL VIII 1439), procur. operis theatr(i) Pom-
peianfi), fisc.i advocat(o) codicill(ari) stationis

*) Stauimbaum der Acilii Aviolae Nr. 20ff.

20. Acilius Aviola, Legat 21 n. Chr.

22. M.' Acilius Aviola cos 54

M. Servilius Nonianus cos. 35.

«v Aedia M. f. Servilia.

(Acilius Aviola?)

23. M.' Acilius Aviola cos. 122.

i

21. Acilius Aviola puer 183. 186.

24. M.' Acilius Aviola cos. 239.
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yon Nr. 40, Iuvenal IV 94 ; vgl. Borghesi V
520f.

34) Acilius Glabrio (vielleicht Sohn von Nr.

43?) in einem Process gegen seinen Bruder (Nr.

30?) abschlagig beschieden von Severus und
Antoninus (zwischen 198 und 209 n. Chr.). Digest.

IV 4, 18, 1. [v. Rohden.]

85) M.' Acilius C. f. L. n. Glabrio (f. Cap.)
homo nomts (Liv. XXXVII 57, 10), tribunus pi. _

553= 201 (Liv. XXX 40, 9), decemvir sacrorum 10 das Schwanken der anderen beweist " nur die

breitete Sage (Preller-Jordan R. M. IP 263):
Pietati aedem conseeratam ab Acilio aiunt eo
loco, quo quondam rnulier habitaverit, quae
patrem suum inelusum earcere mammis suis
clam aluerit, Pest. p. 209. In etwas abweichen-
der Passung (Mutter und Tochter) bei Plin. n.

h. VII 121, nach dem die Dedication des Tem-
pels C. Quinctio M.' Acilio cos. 604 = 150 erfolgt

ist. Das geschichtlich Ricbtige giebt Livius

;

554 = 200 (XXXI 50, 5), aedilis pi. 557= 197
(XXXin 25, 2). In demselben Jahr zum Praetor
gewahlt (ibd. 24, 2), unterdruckt er 558=196
als praetor inter peregrines eine Sklavenverschwb'-
rung in Etrurien. Liv. XXXIII 36, 1—3. Im J.

561= 193 bewarb er sich vergeblich urns Consulat,

XXXV 10, 3. Consul 563=191 mit P. Cornelius

Scipio (ibd. 24, 5. fast. Cap.). Er erhalt den Auf-
trag den Krieg mit dem Konig Antiochos zu fiihren

spate Entstehung der ortlichen Sage. Aedilis
curulis war er 5S8 = 166 (Donat. Terent. Andria;
vgl. S pen gels Ausg. VI), cos. suff. 600 = 154,
fast. Cap.

37) (M.') Acilius Glabrio (das Praenomen wird
nur von Ps. Ascon. angefiihrt, ist also unbe-
zeugt, aber wegen des Sohnes wabrscheinlich)
gab als tribunus plebis 631/632 = 123/122 eine
lex repetundarum. Cicero in Verr. Act. I 51

(Liv. XXXVI 2). Er geht bald nach dem Amts- 20 sagt zu M.' Acilius (vgl. Nr. 38) fac tibi pater-
antritt nach Griechenland, schlagt Antiochos bei

den Thermopylen, bekriegt dann die Aetoler,

welchen er durch Vermittlung des Plamininus
einen Waffenstillstand bewilligt, nimmt Lamia
und belagert Amphissa (Liv. XXXVI 14—24. 30.

34—35. XXXVII 4—7, die anderen Zeugnisse bei

Weisscnborn). Anfang des J. 564=190 hebt
er die Belagerung auf und iibergiebt sein Heer dem
neuen Consul L. Cornelius Scipio. Liv. XXXVII

nae legis Aciliae veniat in mentem, qua lege

populus B. de. pecuniis repetundis optimis iu-
diciis severissimisque iudieibus usus est; ibd.

52 fortissimum patrem — — patris vim et

acrimoniam ad resistendum hominibus auda-
cissimis. Er erwahnt legem Aciliam als ein
abgeschafftes in Verr. I 26. Bruchstiicke dieses

Gesetzes sind auf der Vorderseite von Bronce-
Tafeln erhalteu, auf deren Riickseite eine lex

7, 7. Wahrend seines Aufenthaltes in Phokis 30 agraria steht (CIL I 198. Bruns font.s 53ff.
traf er Pestsetzungen uber die Grenzstreitigkeiten

in Bezug auf das delphische Gebiet; auf sie

wird Bezug genommen in einem zweisprachigen

in Delphi gefundenen Decret aus der Kaiserzcit

(genauer nicht sicher bestimmbar) CIG 1711 =
CIL III 567. Im J. 564 = 190 hielt er den
Triumph uber Antiochos und die Aetoler (Liv.

XXXVII 46, drei Saturnier aus seiner Triumphal-
tafel bei Bahrens PPR p. 56). Im J. 565= 189
bewarb er sich um die Censur, vom Volke wegen 40
zahlreicher Getreidespenden begunstigt, von der

Nobilitiit als homo itomis angefeindet. Die
beiden Tribune P. Sempronius Gracchus und
C. Sempronius Bufus klagten ihn wegen Unter-
schlagung von Beute an. In den Verhandlungen
trat sein Mitbewerber und friiherer Legat M. Cato
gegen ihn auf (iiber seine Reden vgl. Jordan
Cat. fr. LXXV f.). Da Acilius von der Bewer-
bung Abstand nahm, liessen die Ankliiger den
Process fallen. Liv. XXXVII 57.

In seinem Consulat gab er die lex Acilia,

welche der bisherigen Regelmassigkeit der Schal-

lung ein Ende machte und es ins Belieben der

Pontifices stellte Schalt- und Gemeinjahre wechseln
zu lassen. Macrob. Sat. I 13, 21 (wo die Ande-
rung Jans M.' Acilium fur das iiberlieferte

Marcium oder Martium allgemein anerkannt
ist); vgl. Mommsen Chronologies 40ff.

36) M.' Acilius M.' f. C. n. Glabrio (fast. Cap.)

Der Antragsteller ist in den Bruchstucken nicht
genannt , die Bozielmng auf Acilius ergiebt sich

aber aus dem Inhalt; vgl. Mommsen im CIL
und den Artikel Repetundae. Vom Sohne
erwahnt Cicero Brut. 239, er sei von seinem
Grossvater Scaevola erzogen. Demnach war Aci-
lius mit einer Tochter des P. Mucius Scaevola ver-

heiratet und muss friih gestorben sein, vielleicht

kam er als Anhiinger des C. Gracchus um.
38) M.' Acilius Glabrio, Sohn des M.' Acilius

Glabrio Nr. 37, Enkel des P. Mucius Scaevola. Bene
institutum art Scaeeolae diligentia socors ipsius
natura mglegensque tardaverat, Cic. Brut. 239
(diese Stelle ist verkehrter Weise dahin ausge-
legt, dass Acilius spat zu den Amtern gelangt
sei; es handelt sich nur um den Gegensatz zu C.
Piso als Redner minime tardus in excogitando).
Als Praetor 684 = 70 filhrte er den Vorsitz in

der quaestio de repetundis, als Cicero Verres an-
50klagte: Verr. A. I 4. 29. 41. 51. 52. Act. II 30. V

76. 163; Consul 687 = 67 mit C. Piso CIL I p.
540 n. 597 = 1X390. 782. Dio XXXVI 14, 1.

24, 3. 38, 1 (fotmdaris Cic. Phil. II 12). Nach
Dio XXXVI 38, 1 brachte er mit seinem Collegen
gemeinschaftlich ein Gesetz de ambitu ein, das
sonst als lex Calpurnia angefiihrt wird, und als

dessen Rogator Ascon. in Corn. p. 61 KS. nur
Piso nennt (vgl. Lex). Durch das Gabinische
Gesetz wurde ihm Bitliynia et Pontus und damit

duumvir aedem Pietatis in foro olitorio dedi- 60 die Piihrung des Krieges gegen Mithradates
earit statuamque aurutam, quae prima omnium
in Italia est staiuu aurata, patris Glabrionis

(= Nr. 35) posuit. Is eral qui ipse earn aedem
voverat, quo die cum rege Antiocho ad Therrno-
pylas depugnasset, locateratque idem ex senutus
consulto (Liv. XL 34 unter d. J. 573 = 181,
entstellt wiedergegeben Valer. Max. II 5, 1).

An diesen Tempel knupfte sich spater eine ver-

iibertragen (Sail. h. V 10. Dio XXXVI 16, 4).

Er eilte als Consul nach Asien in der Hormung,
dort miihelos den Krieg zu beenden. Die Nach-
richten iiber sein dortiges Verhalten sind lucken-
haft und geben kein klares Bild (Appian. Mith.
90 extr. ist ganz ungenau, Ciceros Urteil de imp.
3 huic qui suceesserit non satis esse paratum
ad tantum bellum administrandum ist in dieser
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Rede ohne Gewicht; multa praetereo consulto

sagt Cic. 26). Luculhis iibergab ihm drei Legionen

und forderte ihn auf, den Oberbefehl zu iiber-

nehmen (Cic. imp. 26), doch verharrte A. in Un-

thatigkeit. Die AuflOsung in Lucullus Heer wurde

dadurch noch beschleunigt, dass die Fimbriani-

schen Legionen durch das Gabinische Gesetz ent-

lassen waren (Sail. a. a. O.; nach Appian a. a. O.

hatte Acilius auch durch Edict die Soldaten des

Lucullus unter Androhung von Strafen fur sich

in Pflicht genommen). Die Verwirrung war so

gross, dass Lucullus den Oberbefehl weiter fiihren

musste bis zur Ankunft des Pompeius. Die Uber-

tragung des Befehls durch das Manilische Gesetz

688 = 66 an Pompeius beendigte auch Acilius

Commando. Acilius war in Rom im Senat bei

der Abstimmung iiber die Catilinarier, wobei er

nach dem Antrag des Iunius Silanus stimmte. Cic.

ad Att. XII 21, 1. Seine Teilnahme an einer

Senatssitzung 697=57 im December erwahnt

Cic. ad Q. fr. II 1, 1. Er war Pontifex 697 = 57,

Cic. har. resp. 12. Er war vermaMt mit Aemilia,

einer Tochter des M. Aemilius Scaurus cos. 639

= 115 und der Caecilia Metella, der Stieftochter

Sullas. Dieser zwang Acilius die schwangere

Gattin dem Pompeius abzutreten; sie starb bei

der Geburt des Sohnes (vgl. Nr. 39), Plut. Sull.

33; Pomp. 9 (daraus Zonar. X 1) Ein Beispiel

hochmiitigen Auftretens des Acilius giebt Dio

XXXVI 42, 2.

39) M.' (Acilius) Glabrio, Sohn des M.' Acilius

Glabrio Nr. 38 und der Aemilia, bat fur seinen

miitterlichen Oheim M. Scaurus 700 = 54.

Ascon. in Cornel, p. 25 KS. [Klebs.]

40) M.' Acilius Glabrio, Cos. ord. 91 mit

M. Ulpius Traianus, Dio LXVII 12, 1 {'Axdlco

napgicon). CIL VI 1988 = XIV 2392 (M.'Acil

.

.).

Acta Arv. a. 91 (Name fehlt). Sohn von Nr. 33 *),

Iuv. IV 94, vgl. Pronto ad Marc. V 22. 23. Er
musste als Consul auf Befehl Domitians mit

einem LOwen kampfen, den er ohne Schaden und
sehr gewandt besiegte. Im J. 95 ward er, weil

er mit wilden Tieren gekampft habe, und wegen
Hinneigung zum Atheismus oder Judentum
(quasi molitor rerwn novarum) in der Verban-

nurig hingerichtet. Dio LXVII 14, 3. Suet. Domit.

10. Pronto Iuv. a. a. O.

41) M.' Acilius Glabrio, Cos. ord. 124 mit C.

Beilicins Torquatus Tebanianus, CIL XIV 51. Ill

auppl. 7371 u. s. w. Brief Hadrians an den

Consul Glabrio, Digest. XLVIH 2, 12, 1. Wahr-
scheinlich Sohn des Vorigen und Vater des Pol-

genden. Ob der Glabrio, der wahrscheinlich

zwischen 147 und 151 Proconsul von Asien war
(Aristides p. 530), mit den Acilii Glabriones ver-

wandt war, ist unsicher; vgl. Waddington
Mem. de l'acad. des inscr. XXVI 1, 1867 S.

246f. und fastes nr. 140.

42) M.' Acilius M.' f. Gal(eria) Glabrio Cn.

10 Cornelius Severus, Cos. ord. 152 mit M. Va-

lerius Homullus, CLL XIV 250 und sonst. Voller

Name in der Tiburtinischen Inschrift CIL XIV
4237 und zu erganzen (/If.' Acilius Glab-]rio On.

Cornelius Severus) XIV 2484. M.' Acilius Glabrio

senfior) (im Gegensatz zu seinem gleichnamigen

Sohn, dem Consul II 186, Nr. 43) CIL IX 2333.

Wahrscheinlich Sohn des Vorigen. Die Inschrift

XTV 4237 zahlt seine Amter in dieser Reihen-

folge auf: cos., pontif., Ill vir a. a. a. f. f.,

20 VI vir turm. equit. Roman., trib. mil. leg. XV
Apollinaris, salius Collinus, leg. prov. Afrieae,

quaest. imp. Caesar. T. Aeli Eadriani Antonini

Aug. Pii (zwischen 138 und 152), [prjaetor, leg.

Asiae. Ob er oder sein Sohn proconsul Afrieae

war (CIG 2979 von Ephesos), ist unsicher;

ebenso ob er oder ein anderer M.' Acilius Glabrio

der Gemahl der Arria L. f. Plaria Vera Pri-

scilla flaminica war (Orelli 2228, Pisaurum).

Nach der Inschrift CIL XIV 2484 scheint seine

30Gemahlin Faustina geheissen zu haben, was zu

dem Namen seines Enkels M.' Acilius Paustinus

stimmen wurde; vgL CIL IX 2333. Sein Sohn ist

der Consul II 186 n. Chr. (IX 2333), seine TOchter

hiessen, wie es scheint, Faustina und [Pris?]cilla

Aciliana (XIV 2484). Vgl. den Stammbaum.

43) M.' Acilius Glabrio, Cos. ord. LT 186

mit dem Kaiser Commodns V., CLL VI 420

(= Kaibel IGI 985). 1980. Von dem Kaiser

Pertinax sehr geehrt, Dio LXXIII 3, 3. Hdn.

40 II 3, 3f. Sohn des Vorigen, Vater des M.' Acilius

Paustinus (Nr. 30), CIL IX 2333. 2334 (Allifae).

Vielleicht auch Vater von Nr. 34. Die Inschrift

Bull. com. XVI 1888 S. 178 Acilio Glabrioni

filio ist vielleicht auf ihn zu beziehen, da sein

Vater (Nr 42) in der Inschrift IX 2333 senior

genannt wird.

44) [M."?] Acilius Glabrio, vielleicht Legat von

Lusitanien, Eph. ep. IV 9. Ein anderer nichtnaher

zu bestimmender Acilius Glabrio in der Inschrift

50 von Ostia CLL VI 809 = XIV 74.

*) Stammbaum der Acilii Glabriones >
T
r. 40ff.

33. Acilius (Glabrio), Consul um 54.

40. M.' Acilius Glabrio, Cos. 91.

41. M.' Acilius Glabrio, Cos. 124.

42. M.' Acilius M.' f. Gal. Glabrio Cn. Cornelius Severus ess Arria L. f. Plaria

Cos. 152. Vera Priscilla?

43. M.' Acilius Glabrio, Cos. H 186. Faustina [Pris?]cilla Aciliana.

34. Acilius Glabrio. 30. M.' Acilius Faustinus, Cos. 210. Ti. Claudius Cleoboles sen.

45. M. Acilius Glabrio, Cos. 256. 61. Acilia M.' f. Manliola. 29. CI. Acilius Cleoboles.

Paaly-Wiwowa

60. Acilia Gavinia Frestana.
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45) M. Acilius Glabrio, Cos. ord. 256 mit L.

Valerius Maximus. OIL XI 3807. Notizie degli

scavi 1880, 261. Vielleicht Sohn von Nr. 34.

46) Anicius Acilius Glabrio Faustus s.Paustus.

47) Acilius Glabrio Sibidius s. Sibidius.

48) Acilius Lucanus, Ehetor und Sachwaitervon
Euf in Corduba, Vater der Acilia (Nr. 59), vita

Lucani bei Suet. ed. Eeiff. 76.

49) Plotius Acilius Lucillus s. Lucillus.

50) M. Acilius Memmius Glabrio, curator

riparum et alvei Tiberis unter Tiberius, Bull,

com. 1889, 165 = Not. d. scavi 1889, 70.

51) M. Acilius A. f. Vot(uria) Priscus Bgrilius

Plarianus (so in der Inschrift von Ostia CIL
XIV 72 ; M. Acilius Priscus Egrilius Plarianus CIL
XIV 156 [Ostia]. 2212 [Nemi], vgl. auch 281
[Ostia] ; der Name fehlt in der Inschrift CIL VI
1550 add. = XIV 155). UII vir via/rum curan-

darum, trib. mil. leg. V Maeed., qfuaestor) ur-

banus, aedilis pleb. cereal., praet., legatus pro-

vineiar. Sieiliae et Asiae, proeos. prov. Galliae

Narbonens. , legatus legionis VIII Augustas,

CIL XIV 155; praef. aerari militar., pontif.

Volcani et aedium sacrar., XIV 72. Sein natur-

licher Vater war wahrscheinlich A. Egrilius

Plarianus (CIL XIV 399, Ostia); er lebte etwa
unter Hadrian. Stammbaum etwa dieser:

Plaria Q. f. Vera flaminica «v (Egrilius)

A. Egrilius Plarianus M. Acilius Priscus

M. Acilius A. f. Vot. Priscus Egrilius Plarianus.

52) L. Aeilio L. f. Quifrina) Rufo qfuaestori),

propr. provine. Sicil., tr. pi., pr(aetori), praef.

frum. dand. ex sfenatusj efonsulto), CIL X
7344. Wahrscheinlich derselbe 1st der Acilius

Eufus, welcher als Consul designatus um das J.

106 bei Plin. ep. V 20, 6. VI 13, 5 genannt wird.

Einen gleichnamigen Duovir (wenn es nicht der-

selbe ist) L. Acilius L. f. Eufus nennt die Inschrift

CIL X 7210. Vgl. Klein Verwaltungsbeamte

I 165 Nr. 13.

58) M.' Aeilio M.' f. Gfalferia)] Rufoprocu-
rat(ori) Caesarum (soil. Hisp. cit. ?), CIL II 3840
(Saguntum).

54) Acilius Severus, Senatorensohn , im Dienst

der Arvalbriider im J. 183 und 186, CIL VI 2099
II 18. 2100a 17; vgl. auch Atilius Severus.

55) Acilius Severus s. Severus.

56) Acilius Sthenelus, Freigelassener. bertthm-

ter Weingartner. Plin. n. h; XIV 48f.

57) Acilius Strabo, mit praetorischer Amtsge-
walt von Claudius nach Kyrene gesandt, im J. 59 ver-

klagt und auf Neros Geheiss freigesprochen, Tac.

ann. XIV 18. Vielleicht derselbe wie oben Nr. 12

(CIL VI 1331). Ein L. Stertinius C. f. Uaec(ia)

Quintilianus Acilius Strabo C. Curiatius Mater-

nus Clodins Xummus flndet sich CIL X 1486
(Neapel). m 429 (Ephesos).

58) M. Acilius Vibius Faustinus, salius Pala-
tinus bis zum J. 170. CIL VI 1978.

59) Acilia, Tochter von Nr. 48, Mutter des

Dichters M. Annaeus Lucanns, vita Lucani bei

Suet. ed. Eeiff. 76. Bei der Verschwfirung
des Piso im J. 65 in den Process ihres Sohnes
verwickelt. Tac. ann. XV 56. 71.

60) Acilia Gavinia Frestana c(larissima)

pfueUa), Tochter von Nr. 29. CTL IX 2334.

61) Acilia M.' f. Manliola c(larissima)

fCeminaJ, Tochter von Nr. 30. CIL IX 2333. Vgl.

ex pr(aediis) Acili[ae?] Mallioflae?] CIL XV
2225. [v. Eohden.]

Acimincum s. Acumincum.
Aelnatins s. Aginatius.
Acindynus s. Akindynos.
Acinipo (so der Cod. Leid.) in Celtica nach

Plin. HI 14 (was mit seiner irrtiimlichen Auf-

lOfassung der Baeturia Celtica zusammenhangt)

;

daher 'Axivaaia Bainxwv KeXnxcov auch bei

Ptolem. II 4, 11, wahrend die Lage des Ortes

im siidlichen Andalusien bei Eonda la vieja

durch Inschriften (CLL II 1350. 1351. 1359.

1360) gesichert ist (CIL H p. 181f. 847). Die
Miinzen aus republicanischer Zeit zeigen samt-

lich, obgleich in verschiedenen Typen, als Symbole
der Fruchtbarkeit jener gesegneten Fluren eine

Weintraube und zwei Ahren mit der Aufschrift

20 Acinipo (Flore z I 14. Eckhel I 14. Delgado
I 13. Hubner mon. ling. Iber. n. 140); eine

nennt den Namen eines Aedilen. Die Stadt scheint

ein oppidum (so CIL II 1346) civium Romanorum
gewesen zu sein; die Tribus ist die Quirina.

[Hubner.]

Acinquum, Acincum s. Aquincum.
Acionna. Name einer gallischen Gflttin

(Quellgottin?), nur durch eine Inschrift bekannt
Orelli 1955: Aug(ustae) Acionnae sacrum

30 Capillus Bliomari f(ilius) porticum cum suis

omamentis v. s. I. m. Als Fundort wird an-

gegeben eine Quelle Namens l'Etuve'e bei Orleans.

Vgl. Accion. [Ihm.]

Acipenser (aus acus und pesna = penna.
Salmasius exercit. Plin. [Parisiis 1629] p.

1316d, dagegen bei Fest. ep. p. 22, 13
aquipenser), ein seltener Seeflsch, der bis * zu
Ciceros Zeit herab bei den EOmern als grOsster

Leckerbissen gait. Plaut. fg. Bacchar. b. Ma-
40crob. sat. HI 16, 1. Plin. n. h. IX 60. Lu-

cil. b. Cic. de fin. II 24. Zur Zeit des Horaz
(sat. II 2, 46) und Plinius entwertet, kam er

bald wieder in holies Ansehen (Mart. Xm 91),

das er behielt, so dass er z. B. zur Zeit des
Septimius Severus an der kaiserlichen Tafel

unter FlbtenscTiall von bekriinzten Sklaven auf-

getragen wurde (Macrob. sat. Ill 16. Athen. VII
294 F) und selbst ein kleiner nioht unter 1000
Drachmen zu bekommen war. Vgl. noch Plin.

50XXXH 145. 153. Ov. hal. 132. Was es

fur ein Fisch gewesen, wissen wir nicht, die

Griechen hatten die Benennung axuitjaiog ent-

lehnt (Ath. a. a. O.), die Gleichsetzung mit dem
rhodischen yaXeog (s. d.) oder dem eXXoy) (s. d.)

weisen Plin. n. h. XXXII 153 und Athenaeus
ab. Ebenso ist die Identificierung mit dem
StOr abzuweisen. Vgl. Salmasius a. a. O.

Becker-Eein Gallus IH 185. Marquardt
Privatleben 418. [A. Marx.]

60 Aciris, Acis s. Akiris, Akis.
Acisculus (auch acisetdum), ein kleines ham-

merartiges Instrumertt zur Steinarbeit im Gro-
ben. Boeth. inst. mus. V 2 p. 354, 14 Friedl.

Corp. Gloss, n 13, 47: aeiscularius Xazofiog.

Das Wort ist Deminutiv von acieris: Festus
ep. 10, 1: acieris, securis aerea qua in
sacrificiis utebantur sacerdotes; vgl. Corp.

Gloss. H 13, 9. IV 202, 39. 404, 15. S.

I
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Buecheler Rh. Mus. XLVI 1891, 233. Die

Form, nach der einen Seite stumpf wie ein

Hammer, nach der anderen herabgebogen and

in zwei Spitzen oder eine horizontale Schneide

auslaufend, erhellt aus den Denaren des M. Va-

lerius Acisculus, Babelon LT 514ff. Mit

dem a. ist identisch der nach Plut. parall. 35

in Falerii beim Opfer der Valeria Luperca von

einem Adler gebrachte Hammer. Ch. Lenor-

mant Nouv. Ann. de l'lnst. de corr. arch.

II 142. Nach Labb. Gloss, scheint man auch

eine Gartnerhacke oder Spaten (oxayior fjzot

3qv£ xtjjiovQixrj) so genannt zu haben. [Mau.]

Acitarones, ein auf der Alpeninschrift bei

Plin. n. h. IH 137 (Tropaea Augusti) zwischen

den Salassi und Medulli genanntes Alpenvolk.

VgL CTL V p. 904ff. [Ihm.]

Acitodunum, Stadt der Lemovices in Aqui-

tanien, im 10. Jhdt. Agidunum, heute Ahun
(Tab. Peut.). Vgl. E. Desjardins Table de

Peutinger 43. [Ihm.]

Acitoriziacum (Tab. Peut.), Ort Galatiens

an der Hauptstrasse von Ankyra nach Tavium
vor Gangra, bei Kaledjik? Earns ay Asia min.

259. [Hirschfeld.]

Aciuui (Itin. Anton. 87), Stadt an der Ost-

kiiste Siciliens an der Strasse von Tauromenium
nach Catana und der Miindung des Acis, jetzt

Aci Eeale. S. Akis.
'

[Hiilsen.]

Ackerbau. Nach allgemeiner griechisch-

romischer Sage schenkte Demeter das erste

Saatkorn ihrem Liebling Triptolemos und lehrte

es ihn anbauen, damit er es von Eleusis aus

verbreite. In Argos dagegen gait urspriinglich

fur den Urheber und Verbreiter des A. Pelasgos,

in Arkadien Aristaios; zum Teil wurde auch

Athene von den Athenern fur die Urheberin des-

selben gehalten. Der altitalische Saatgott war
Saturnus.

Dass der A. schon in der europaischen Urzeit
betrieben worden ist, deuten die gemeinsamen
Benennungen der siid- und nordeuropaischen

Sprachen fast fur die ganze Technik eines halb-

nomadischen A. an, wie Acker, pflugen, Pflug,

Egge, saen, Same, mahen, Sichel, mahlen. Den
Pnug mag allerdings nur ein gekriimmter Baum-
ast, an dessen Ende vielleicht ein scharfer Stein

befestigt war, gebildet haben. Linguistisch-hi-

storische und archaeologische Untersuchungen
lassen auf den Anbau mehrerer Feldfriichte

schliessen. Die alteste Kulturpflanze ist wohl der

Weizen (jzvgog, triticum), wenigstens der Gemeine
Weizen, Triticum vulgare Vill.; vielleicht aber

wurde auch schon der Englische, Tr. turgidum
L., angebaut. Neben dem Weizen ist der ihm
engverwandte Spelt^ oder Dinkel (frm oder olvga,

far oder odor, vielleicht auch arinca), Trit. spelta

L., zu nennen. Dieser Getreidefrucht allein be-

dienten sich nach Verrius (bei Plin. XVTJI 62),

ehe sie daneben auch den Weizen anbauten, die

EOmer 300 Jahre lang nach Erbauung der Stadt,

vielleicht noch langer die Campaner (Liv. XXIH
19, 8). Daran reihte sich die Gerste (y.gidtj

oder xqT, hordeum), welche Plinius (XVELf 72)

ffir die alteste Speisefrucht hielt, und zwar ist

dabei wahrscheinlich sowohl an die 2 als 4 und
besonders die 6zeilige Gerste zu denken; freilich

scheint bei den ECmern die 4zeilige fast gar

nicht gebaut, die 2zeilige erst spater aus Gala-

tien zu ihneri gekommen zu sein (Col. II 9, 14—16).

Endlich war unter den Cerealien auch die Eispen-

hirse (xsy%Qos oder fielivt] = albanes. melj, mi-
lium), Panicum miliaceum L., vertreten, wenn
sie auch bei Homer nicht erwahnt ist. Von der

Kolbenhirse, Panicum italicum L., ist dies nicht

ganz sicher, da wir nicht genau wissen, was die

Alten unter skvfiog und panicum verstanden

10 haben. Von Hulsenfriichten sind zu erwahnen
die Sau- oder Pferdebobne {xvafios, faba), Faba
vulgaris Mneh.; die Kichererbse (i(>efliv&os, spater

bei Diosc. tegtos, cicer) , Oicer arietinum L.
;

die Linse ((paxog, <paxij, lens), Ervwn lens L.,

Lens eseulenta Mneh. ; die Erbse (niaos, pisum),
Pisum sativum L. ; die Erve oder Ervenwicke
(ogojios, ervum), Ervum ervilia L., deren Samen
wenigstens in den Trummern von Troia auf-

gefunden worden sind (Wittmack Sitz-Ber. d.

20botan. Vereins zu Brandenburg v. 19. Dec. 1879).

Von Ruben wurden vielleicht auch die Brassica-

Arten mit fleischigen Wurzeln (yoyyvXis, gdicvs,

fiovviag, rapum, rapina, napus) im Felde ange-
baut, wahrend dies spater bei den Griechen in

Garten (Plin. XVHI 126), bei den Eo'mern an bei-

den Orten geschah (Col. LT 10, 22—24 und XI 3,

59—62). Von Homer sind Linse, Erbse, Erve
und Buben nicht erwahnt, die Erbse auch nicht
von Cato und Varro. Endlich ist als Industrie-,

30 wohl kaum als Fruchtpflanze der Lein (Xhov,

linum) und zwar zuerst der schmalblattrige, Li-
num angustifolium Huds., spater der Gemeine,
L. usitatissimum L., angebaut worden.

Die Entwicklung des A. in historischer
Zeit bis zur Compilation der Geoponica um die

Mitte des 10. Jhdts. verfolgend, finden wir zu-

nachst bei Dioscorides II 111 unter £eia &nlrj

auch das Einkorn Triticum nwnocoecum L. er-

wahnt, vielleicht zu identificieren mit der rlcprj

40 des Theophrast (h. p. VTTI 1, 1 u. 0.) und Plinius

(XVHI 81 und 93). Auch mag der Weisse
Emmer, Triticum amyleum L., der mit dem
Grannenspelt leicht verwechselt wird, bisweilen

unter der f«d zu verstehen sein, jedenfalls nicht
unter far, da Plinius ..(XV ILL 92) diesem die

Grannen abspricht. Ubrigens rechneten zum
Getreide (oTrog, oircbdt), atrijgd, frumentum) die

Griechen den Weizen, die Speltarten una die

Gerste, die Romer die letzte nur teilweise (Col.

50 II 9, 14), mitunter (Plin. XVHI 96) aber sogar
Sesam, Hirse und panicum (Kolbenhirse?). Was
den Eoggen, Secale cerealc L ., betrifft, so treffen

wir ihn bei Plinius (XVHI 140) neben farrago,
einem besonders aus Gerste und Hulsenfriichten

bestehenden Grimfuttergemenge (Varr. I 31, 5.

Col. H 7, 2. Fest. ep. p. 91, 14), also wohl als

Futterpflanze, unter dem Namen secale; dass
damit fleidekorn, Polygonum fagopyrum, gemeint
sei, ist deshalb unmoglich, weil dieses erst im

60 Mittelalter nach Europa gekommen ist. Unter
dem Namen asia bauten den Eoggen die Tauriner
(Plin. XVTH 141) und als /Jo/fa die Thraker
und Makedoner zur Zeit Galens (VI 514) an;
im Edict Diocletians vom J. 301 (CIL IE p. 801)
findet er sich als centenum sire swale und zwar
offenbar als Speisefrucht aufgefuhrt. Der Hafer
(fioonog, arena) gait bis auf Ovid und zum Teil
noch spater (fast. I 692. Verg. Georg. I 77. Plin.

*
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XVTTT 149) als schadliches Unkraut; doch

Columella (II 10, 32) fiihit ihn schon als Fut-

terpflanze an; als solche ist er audi im Edict

Diooletians zu nehmen, da er auch bei den

Geoponikern (XVIII 2, 6) als Putter verwandt

worden ist. Wahrend bei dem Unkraut besonders an

den Plug- oder Windhafer, ist in letzterem Palle

am ehesten an das franzosische Eaygras, Avena
elatior L., Arrkenaterum elatius M. Koch, zu

denken. Als Gewiirz und seines Oles wegen wurde
der Sesam (arjad/arj, sesamum), Sesamum indi-

eum de Candolle, schon friih von den Griechen

angebaut (Horn, batrach. 36. Her. Ill 48. Theo-

phr. VTTT 5, 1 u. 0.), wahrscheinlich vorwiegend

in Garten (Aristoph. av. 159). Plinius (XVHI 96)

lasst ihn wohl mit Eecht aus Indien stammen,

wenngleich der semitische Name semsem oder

simsim zunachst auf die Euphratlander hinweist,

wo er besonders kultiviert wurde (Her. I 193).

Bei den Romern wird er abgesehen von Plautus

(Poen. 326) erst von Columella (Q 7, 1) erwahnt,

der ihn im Felde zog (II 10, 18. XI 2, 50 und

56). Von Hiilsenfriichten (Sajigia, xedgona,

legumina) finden wir die Luzerne (fiijSixr) jioa,

mediea), Medicago sativa L., welche zur Zeit

der Perserkriege von Medien nach Griechenland

gekommen war, zuerst bei Aristoteles (h. an.

HI 21 und VIH 8) und Theophrast (h. pi. VIH
7, 7; de c. pi. II 15, 6) und bei Varro (I 42).

Unter &igpog, lupinus verstanden Theophrast

(h. pi. Vffl 11, 2 u. o.) und Cato (34, 2 u. 0.)

eine unserer Lupinen, wahrscheinlich Lupinus

albtts L. Der Bockshomklee (fovxsgag bei

Theophr. h. pi. VIII 8, 5 u. 0., vielleicht iden-

tisch mit rfjhg ebend. Ill 17, 2, da Galen VI 537

beide Arten au'ch alylxegag nennt), Trigonella

foenum-graecum, kam von Griechenland nach

Italien (Cat. 27). Ob unter acpaxrj (Aristot. h. an.

VHI 10. Theophr. h. pi. VHI 1, 4 u. o.) die

Putterwicke, Vieia sativa L., zu verstehen ist,

bleibt zweifelhaft; die Komer nannten sie vieia

(Cat. 27 u. o.). Die Essbare Platterbse, Lathy-

rus sativus L., nennt Theophr. (h. pi. VIII 3, 1

u. 6.) Xadvgog; bei den ROmern spricht von ihr

zuerst Varro (I 32, 2), der sie ricereula nennt.

Zweifelhaft bleibt, ob der &%gog des Theophrast

(h. pi. VIH 1, 3 u. &.), die zuerst von Varro

(I 32, 2) erwahnte ervila oder ervilia und die

eieera (Col. II 10, 35 u. 0.) mit der Roten

Platterbse, Lathyrus eieera L., zu identificieren

sind; ebenso was unter dem als Unkraut (Theophr.

h. pi. VIII 8, 3), dem lafrvgog ahnliche Hiilsen-

frucht (Galen. VI 541) bezeichneten agaxog zu

verstehen ist; Galen sagt (VI 551), dass fiixior

von den Attikern agaxog oder xiapog genannt

werde; vielleicht war es eine Vicia-Art (De Can-

dolle 431). Der S6?uyos, nach Galen (VI 541)

schon von HippokTates und Diokles als Speise-

frucht erwahnt und in Garten gezogen bedurfte

der Unterstutzung durch Stangen (Theophr. h.

pi. VIH 3, 2) und wird deshalb von Galen (VI

543) mit <paorjo).og identiflciert, unter welchem

Namen er bei Columella (II 10, 3) und Palladius

(X 12 und XI 1, 3) teils als Acker- teils als

Gartenpflanze (Col. Xn 9, 1) vorkommt. Man hielt

ihn bisher fur unsere Gartenbohne, Phaseoltis vulg.

L., doch stammt diese aus der Neuen Welt, wes-

halb man neuerdings an die Reisbohne, Dolichos

sinensis L.
}
welche der Gartenbohne in Blattern

und Wuchs durchaus ahnlich ist, gedacht hat. Zur
menschlichen Nahrung dienten von den Hulsen-

friichten bei den Griechen die Linse, die Pferde-

und Reisbohne und die verschiedenen Erbsen (Poll.

VT 60 und 61), weniger die Kichererbse und nur

im Notfalle die Lupine, die Wicke und der

Bockshomklee (Galen. VI 525—551); bei den

Romern die Bohnen, die Linsen, die Erbsen und
10 in knapper Zeit auch die Lupine; die andern

Hiilsenfriichte dienten zur Fiitterung der Tiere

(Col. II 10, 1—24). Von Industriepflanzen sind

hier noch der Hani {xawaflig, cannabis), Canna-
bis sativa L., und das Pfriemenkrautgras (amig-

zog, spartum), Stipa tenacissima L., zu nennen.

Zu Herodots Zeiten konnen freilich die Griechen

den Hanf noch nicht gekannt haben, da dieser

(IV 74) sich veranlasst sieht, den von den

Skythen gebauten genau zu beschreiben; doch

20 erwahnt ist er bereits in dem Fragment des

Thamyras des Sophokles (fr. 231 D.), und Varro

(bei Gell. n. A. XVTI 3, 4) spricht von seinem

Gebrauch bei den Griechen zur Verfertigung von

Stricken. Der KOnig Hiero H. von Syrakus kaufte

den Hanf fur die Taue seines Prachtschiffes vom
Rhodanusflusse (Athen. V 206f.). Bei den Romern
spricht der Satiriker Lucilius von einem hanfenen

Stricke (Pest. 356), iiber den Anbau dieser

Pflanze spricht aber erst Varro (I 23, 6); end-

301ich erfahren wir davon auch fiir Elis durch

einen Bericht des Pausanias (VI 26, 6). Was die

Kultur der Baumwolle (JSvoaog) betrifft, so scheint

sie nur in Elis nach der Zeit Alexanders d. Gr., viel-

leicht seit Beginn unserer Zeitrechnung betrieben

worden zu sein (Plin. XIX 20. Paus. V 5, 2. VI
26 4. VTI 21 , 7), doch erfahren wir nichts

von der Art und Weise derselben; bei den Geo-

ponikern ist die [Svoaog nicht erwahnt.

Der Ackerbau der Griechen.
40 Das Klima hat sich in historischer Zeit,

soweit dies nachweisbar ist, nicht wesentlich

geandert. Von seiner Beschaffenheit hatten die

Griechen die giinstigste Meinung, wie denn auch

Herodot (III 106), wenn er auch Hellas in Bezug
auf die Producte des Landes andern Landern
nachstellt, glaubt, dass es vor alien durch sein

Klima begiinstigt sei; besonders die leichte, klare

Luft Athens wird geruhmt. Cic. de fat. 7.

Cassiod. var. XH 15 u. s. w. In der That hat

50 das Land, abgesehen von der relativ geringen

Menge der atmospharischen Niederschlage wah-
rend der Sommerszeit und der ungleichen Ver-

teilung derselben, iiberhaupt ein im ganzen fur

die Vegetation recht giinstiges Klima. Man
beachte, dass die Temperatur des Mittelmeeres

durchschnittlich an der Oberflache nicht unter

13 o C. fallt und im Sommer nicht iiber 25 °

steigt; so erklart sich die relativ hohe mittlere

Temperatur des Jahres, die z. B. in Athen 17,3°

60 und in Patras 17,6 o betragt. Freilich nimmt
der ausgleichende Einfluss des Meeres auf die

Lufttemperatur in der Richtung von West nach
Ost immer mehr ab, so dass z. B. der Unter-

schied des warmsten und kiiltesten Monats am
Saronischen Golf kaum geringer als in Leipzig

oder Berlin ist. Immerhin betragt die mittlere

Temperatur Athens in 102,7 m. fiber dem Meere
im Januar 8,2, im Juli 27,0 °, wahrend sie z. B.
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in dem fast unter derselben Breite liegenden

Washington im Januar 0,2, im Juli 24,4 o betragt;

wahrend hier die mittleren Extreme des Jahres

4- 34,9 und — 15,8 « betragen, sind die Athens

-4- 38,1 und — 2,1 », wovon die absoluten Ex-

treme einer 25jahrigen Beobachtungsreihe + 40,7

und _ 6,6 wenig abweichen. Dabei sinkt das

Thermometer hier im Winter mindestens auf

2,7°, meist aber mehrmals unter den Ge-

Charakter desselben sehr verschieden. So haben

die tiefer gelegenen Ebenen, wie die boeotische

bei einer Erhebung von 95—250 m., zwar wahr-

scheinlich einen ebenso heissen Sommer wie

Athen, dagegen einen strengeren Winter, hoch-

gelegene Plateaus wie das Ostarkadiens (6—700

m.) ein eher mitteleuropaisches Klima. Lehrreich

sind die fiir Joannina in der Mitte von Epirus

zwischen dem 39. und 40. Breitengrade bei

frierounkt so dass die Zahl der Frosttage in 10 einer Hohe von 478 m. gemachten Beobachtungen

r£.f ..,' _„f on „Q0+ ;™vt hot- t.mt,7- Die mittWe TemTieratur des Jahres betragt hiei
1874 sich sogar auf 20 gesteigert hat; trotz

dem hat aber das Temperaturmaximum der

Frosttage sich noch stets iiber 6 o erhalten. Die

Warme verteilt sich in Athen auf die einzelnen

Monate in folgender Weise: 9,87 D., 8,20 J.,

8,89 F., 11,33 M., 15,04 A., 19,95 M., 24,45 J.,

27,00 J-, 26,75 A., 23,42 S., 18,75 O., 14,02 N
17 35 Jahr. Die mittlere Regenmenge belauft

sich in mm. auf 69,4 D., 52,6 J., 37, 9 F.,

Die mittlere Temperatur des Jahres betragt hier

14,5 o, die des kiiltesten Monats + 4,1 und des

warmsten 24. Fast jeder der vier Wintermonate

bringt alljahrlich Frost, besonders der Januar;

fast jeden zweiten Winter sank die Tempera-

tur auf — 10, zweimal in 6 Jahren sogar auf

— 17,8, stieg dagegen alljahrlich auf 33—34,

ja einmal auf 40°.

Weniger gunstig fur den A. war die Be-
sicn in mm. aui o»,t u., j«,u »., "•, i *•, ,,^.5~* &—-— -— — - -

-

#

36 7 M. 19,1 A., 24,5 M., 10,8 J., 7,4 J., 10,7 A., 20 schaffenheit des Bodens, da Griechenland

15,4 S., 53,1 O., 70,4 N., 408,0 Jahr. Winter

liche Temperaturen fallen nur in den December

bis Februar; der Schnee zerfiiesst meistens schon

einige Stunden oder auch einige Minuten nach

dem Auffallen auf den Boden. In Konstantinopel

betragt die mittlere Temperatur des Winters

+ 5,7, in Patras 9,4, in Korfu 10,2; die des

Sommers, Juni — August, entsprechend 23,5;

26,6; 26,3; das mittlere Minimum — 8,2; — 0,7;

iiberwiegend den Charakter eines Gebirgslandes

hat. In der Bodenformation Attikas iiberwiegen

die machtigen Ablagerungen dichten Kalksteins,

an dessen Oberflache nur eine sehr dunne Ver-

witterungsschicht, ein magerer, roter, an Thon-

erde armer Boden liegt, der bei seiner Durch-

lassigkeit die Feuchtigkeit der relativ sparlichen

Niederschlage nicht festhalten kann; es giebt

so nackte Flachen (yMxTg) , dass in Pachtcon-

1-1,7; das mittlere Maximum 32,8; 37,2; 35,0; 30 tracten sogar die Clausel gertellt wurde, keine

• V>. ;_ not HOI 1Q1« An ~W.Tt\o rtnvnn 711 nfthmen. C1G 93. Utters ISt
die Regenmenge in mm. 781, 727, 1318. An

der fur Athen (408,0) und Korfu (1318) ange-

gebenen Regenmenge erkennt man den grossen

Gegensatz zwischen der durren Ost- und der

weit feuchteren Westseite Griechenlands. Cha-

rakteristisch fiir den Regenmangel Athens war

die „um Regen flehende Ge", welche nBrdlich

vom Parthenon stand (Baumeister Denkmaler

d. klass. Altert. I 205). Die Inseln des Archi

Erde davon zu nehmen. CIG 93. Ofters ist

der Boden Attikas daher von den Alten als

unergiebig geschildert (Thuc. I 2, 5. Pseudo-

Dicaearch. de Graec. urb. FHG n 254. Strab.

IX 393); der gegensatzlichen Schilderung des

Komikers Antiphanes tritt Athenaios (TI 43 b)

entgegen; nur gute Gerste konnte er hervor-

bringen. Theophr. h. pi. Vin 8, 2. Daher be-

durfte kein Staat der Getreidezufuhr so sehr
tt. Kiass. Alien, i zuoi. uik uiscm u« ^.i^i- ^"'<> «""• ^„„„ u ™. „_„„_-_---_

pels haben einen etwas milderen Winter und 40 wie der athemsche (Dem. XVTII 254. XX 466.

warmeren Friihling als Athen, weshalb auch die

Getreideernte auf ihnen etwas friiher eintritt;

die Sommerhitze wird durch frische Winde ge-

massigt. Das schOnste Seeklima besitzt Kreta,

da die Sommerwarme nicht grosser zu sein

scheint als die Athens, wahrend man im Winter

keine niedrigere Temperatur als 4- 6,2 beobachtet

hat. Smyrna hat ziemlich gleiches Klima mit

Athen, namlich 8,2 o im Januar und 26,7 im Juli

VYJ.C Utl HIUUU11JUV..V v
~ w— .

Liv. XLm 6, 3); Boeckh (Staatshaush. d.

Ath. I c. 15) hat fiir die Bliitezeit Athens be-

rechnet, dass bei einer Einwohnerzahl von

500000 Seelen beinahe ein Drittel des Gesamt-

bedarfs von rund 3,400 000 Medimnen durch die

Einfuhr hatten gedeckt werden miissen (mehr

bei Wiskemann 12f.). Eine Ausnahme machte

ausser der heute versumpften Eleusinischen

Ebene. der Heimat des Ackerbaues, die Gegend
Atnen, namucn o,z" im januar uim io, i im juu, hucuc, uCi uumu-; »«- „™„~—_, — ° 1Q
mit einem absoluten Minimum von —7,1 und 50 von Acharnai und Oinoe. Lucian lkaromen. l».

einem Maximom von 43, 6 ; doch ist die Regen

menge mit 650 mm. grosser. Fiir das Innere

Moreas und Mittelgriechenlands fehlen uns mete-

orologische Beobachtungen fast vOllig; doch reicht

der Anbau des Weizens und der Gerste in der Pelo-

ponnes bis 1500, der Rebe bis 1250, des Olbaums
bis 500 m. binauf, die immergriine Vegetation bis

650, die Baumgrenze mit der Edeltanne bis 2000

m. Zwar reichen die Berge Griechenlands nicht

Derselbe Mangel an Fruchtbarkeit wurde auch

Megaris nachgesagt (Strab. LX 393), wo man

Felsen angebaut habe. Isocr. VIII 117. Da-

gegen gaben die wenig umfangreichen Ebenen

im opuntischen Lokris (Strab. LX 425) und des

phokischen Krisa (ib. 418) sowie des Kephisos

(Theophr. h. pi. VIH 8, 2. Paus. X 33, 7) sehr

reichen Ertrag. Bei weitem den besten Boden

in Mittelgriechenland hatte Boeotien. Eurip.
m. £war reicnen tue ocigc ijiiccucmanus uicuu iu Muw^i«ii.uvm«.» —- --- ' _ a
bis in die Region des ewigen Schnees, doch haben 60 Phoin. 6471 Theophr. h. pi. VI11 4 5. Pseudo

sie oberhalb 1500 m. von Mitte December bis Mitte Dicaearch. FHG H 259. Paus. IX 38
,

4. Vor

Marz erne dauernde Schneedecke, und erst gegen

Ende des Sommers sind alle Berge vollstandig

schneefrei. Ja selbst auf der Sudseite des bis

2409 m. ansteigenden Taygetos pflegen noch

Mitte Mai sich Schneemassen zu finden. Da
nun das Relief des Landes die verschiedensten

Abstufungen zeigt, so ist auch der klimatische

Aetolien und dem fruchtbaren Thale des Ache-

loos in Akarnanien erfahren wir durch die Alten

nichts. Die Umgegend des Kopaisseees in Boe-

otien und die grosse thessalische Ebene, einst ein

Seebecken, sind die bei weitem fruchtbarsten

Landschaften Griechenlands; Thessalien wird

schon seit Homer wegen dieser Eigenschaft ge-

M
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priesen. Horn. II. H 695. Thuk. I 2, 3. Strab.

IX 430; vgl. Athen. Ill 112a und Steph. Byz.
s. TTvgaoog. Auch der ganze Peloponnes ausser

Arkadien wird fruchtbar genannt (Thuk. I 2, 3),

wenngleich Aigina (Her. VII 147) und wohl
auch Korinth der Zufuhr bedilrftig gewesen
sein mogen ; insbesondere werden als fruchtbar
geschildert Sikyon (Lucian. Ikaromen. 18), dieses

zusammen mit Korinth (Athen. V 219a), ferner
Phlius (Scbol. Apollon. Shod. I 115. Steph.
Byz. s. $hovs) und Elis (Paus. V 4, 1. VI
26, 6. Strab. Vm 344), welches nur an einer
Stelle der Kiiste sandig war (Paus. VHI 344)

;

der an sich ergiebige Boden Lakoniens war nur
schwer zu bearbeiten. Eurip. bei Strab. VHI 366.
Am lohnendsten war aber der A. in der messeni
schen Ebene. Horn. Od. Ill 495. Tyrt. bei Strab.
VI 279. Eurip. bei dems. VHI 366. Paus. IV
4, 3. Selbst in den Landschaften Griechenlands,
welche als fruchtbar angesehen wurden, ist dieser

Vorzug doch nur wesentlich auf die Niederungen zu
beziehen, denn von der gesamten Oberflache des
Landes sind heute etwa 25 Procent ganz ohne
Kultur und, da stets die Halfte brach liegt,

kaum 19 Procent wirklich bebaut. Viel schlech-
ter als die Bewohner des Pestlandes waren im
allgemeinen die der Inseln daran (Isocr. IV 132);
doch Zakynthos war durch seine Fruchtbarkeit
(Plin. IV 54), Kerkyra (Ken. hell. VI 2, 6) durch
gute Kultur ausgezeichnet, und alle Inseln iiber-

trafen Euboea (Herod. V 31. Isocr. IV 108) und
Kypros. Strab. XIV 685. Eustath. zu Dionys.
508. Aelian. h. an. V 56.

Dass nun die Griechen um die Verbesse-
rung des Bodens dadurch, dass sie teils dem
Wasser und den Siimpfen Land abzugewinneri
suchten, teils den Wasserabfluss regulierten,

hezw. dem Wassermangel abhalfen. sorgfaltig

bemliht gewesen sind, geht aus mehreren Nach-
richten hervor. So soil der Sage nach Danaos
das wasserarme Argos in ein bewassertes Frucht-
gefilde umgeschaffen haben (Hesiod. frg. 97 G.
Strab. I 23), die Abzugsgraben bei Pheneos in

Arkadien Herakles geschaffen haben. Paus. VLTI
14, 2. Uber allgemeine Landescanalisation und
richtige VerteOung der Eegen-, Quell- und
Plusswasser handelt Plato (leg. VI 761). Naheres
findet man bei Biichsenschtitz (299), Her-
mann -Bliimner (103) und Neumann- Parts ch
(84f.). Die Irrigation im kleinen wurde bei ei-

gentlichem Ackerlande wohl nur selten ange-
wandt, besonders bei der Hirse vermittelst klei-

ner Wasserfurchen. Xen. an. II 4, 13. Geop. II

38, 1. Uber die Entwasserung der einzelnen
Felder durch Graben spricht Xenophon (Oec. 20,
llf.).

Die Art und Weise, wie der Boden bearbeitet
und bewirtschaftet wurde, ist sich seit Homer
ziemlich gleich geblieben, nur die von Pollux
(I 245) gegebene Aufzahlung der landlichen
Wirtschaftsgerate zeigt eine betrachtliche Ver-
mehrung derselben. Der Hauptfehler der Grie-

chen war der, dass sie den Vorteil des Frucht-
weehsels nicht recht erkannt hatten, sondern
bei ihrer unvollkommenen Bodenkunde die Kul-
turarten meist nach Lage und Boden classi-

ficierend (Theophr. de c. pi. HI 21. Geop. H
12 und 13) meist dieselbe Frucht auf dem nam-

lichen Boden anbauten, so dass immer ein

Brachjahr auf ein Fruchtjahr folgte (Suid. s.

im xalajxy agovv). Allerdings bauten sie zwi-

schen der hernach zu erwahnenden Umpfliigung
im Herbst und der im Sommer auf dem Brach-

felde auch Hiilsenfruchte an, aber nur solche,

die sehr frilh reiften. Theophr. de c. pi. HI 20,

7. Erst in spaterer Zeit begegnen wir der An-
sicht, dass die Lupine den Boden diinge (Geop.

10n 39, 6); auch baute man damals schon Som-
mergerste nach Weizen (ib. IH 3, 12). Neben
dem Zweifeldersystem wird aber auch schon

fruher eine Art von Dreifelderwirtschaft bestan-

den haben, da man auch Sommer- Weizen und
Gerste (Theophr. h. pi. VHI 1, 4. 4, 4; de c. pi.

HI 21, 2. Geop. HI 2, 4) und Hirse baute, so

dass Winterung, Sommerung, Brache aufeinander

folgten. Der Anbau der mehrere Jahre dauern-

den Luzerne macht natiirlich eine Ausnahme
20 von diesem Wirtschaftssystem.

Da in den siidlichen Landern Europas im
Altertum noch mehralsjetztdieZucht der Kinder

hauptsachlich zur Heranziehung von Arbeitstieren

betrieben wurde, weil ihnen das Olivenol statt der

Butter diente und die Milch wesentlich von
Schafen und Ziegen genommen wurde, und die

Weidewirtschaft verhaltnismassig sehr ausgedehnt
war, so fiihlte man vielleicht weniger das Be-
diirftiis Futterpflanzen anzubauen. Man hatte

30 infolge dessen auch weniger Dungstoffe und
suchte der ErschOpfung des Bodens mehr durch
Brachlegung und Umarbeitung desselben abzu-

helfen.

Die Brache (yeioe) wird wiederholt bei

Homer erwahnt (II. X 353; Od. Xin 32) und
hinzugefiigt. dass sie dreimal im Jahre mit dem
Pfluge (s. d.) umgelegt wurde. H. XVIII 542;
Od. V 127. Auch bei Hesiod (theog. 971) be-

gegnen wir der veioe rolnolog; eine unechte

40 Stelle bei ihm (op. 462) spricht freilich nur von
zweimaligem Pfliigen, im Friihling und im Som-
mer. Nach Xenophon (Oecon. 16, 12. 14) sollte

das Erdreich zum ersten Male im Friihling auf-

gebrochen und dann noch moglichst oft im Som-
mer mit dem Pfluge umgearbeitet werden; vgl.

Arist. nub. 1117. Auch die Stelle bei Theophr.

h. pi. VTI 13, 6, wo er davon spricht, dass

die 3 Pflugzeiten mit den 3 Bliitezeiten der

Meerzwiebel zusammentrafen, scheint damit in

50 Einklang zu stehen ; doch haben ihm bier wohl

verschiedene Meerzwiebeln vorgeschwebt, da die

verschiedenen Scillen-Arten zu verschiedenen

Zeiten, vom Friihling bis in den Spatherbst

bliihen. Andrerseits lehrt er ganz deutlich,

dass fettes und feuchtes Erdreich im Sommer,
d. h. bald nach der Ernte, leichtes und trockenes

im Winter aufgerissen (de c. pi. LH 20, 2), dann
aber beides nochmals im Friihling und Sommer
umgepfliigt werden solle (ib. 7. 8). Nach den

60 Geoponikern sollte bei der ersten Bodenart
der Aufbruch im August (H 23, 3. IH 11, 8;

vgl. 10 , 5) , bei der letztem Anfang October

(n 23, 4) oder im Januar (IH 1, 9) erfolgen,

ein Umpfliigen im Marz, und dieses noch ein-

oder zweimal wiederholt werden (HI 3, 10. 5, 8).

Wo Bohnen und Erbsen geerntet waren, sollte

die Erde sofort schon im JuJi umgepfliigt werden,

da iiberhaupt jedes Land sofort nach der Ernte
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gepfliigt werden miisse, bevor es trocken werde

(in 10, 5). Man bezweckte damit, das Erdreich

zu lockern und von Unkraut (s. d.) zu reinigen

(Xen. Oec. 16, 1. Theophr. de c. pi. HI 20, 7),

auch die tiefern Erdschicbten an "die Sonne zu

\bringen. Xen. ib. 15. Auch die Saat wurde

dann mit dem Pfluge untergebracht (Theophr.

lib. 8). Wie sehr die Griechen die Vorziige

,'der Tiefkultur begriffen haben, beweist der Um-

I
stand, dass sie die Bearbeitung mit dem Karst

ASixsXlia) der mit dem Pfluge eigentlich den

; Vorzug gaben (Theophr. a. O. Aristoph. pax 570),

ja die Megarenser den Acker alle 5 bis 6

Jahre so tief umgruben , wie der Eegen einzu-

dringen pflege , weil die Feuchtigkeit die niih-

renden Bestandteile mit sich hinabziehe. Theophr.

ibid. 4.

Was den Diinger (s. d.) betrifft, so deu-

tet die Sage von dem Augeiasstalle noch auf

eine Missachtung desselben hin, wenn auch Pli-

nius (XVII 50) das Gegenteil behauptet. Seine

Anwendung finden wir aber schon bei Homer

(Od. XVII 298. XXIV 297—299; vgl. Cic. de

sen. 54). Dass er nicht immer gesammelt wurde,

tadelt Xenophon (Oec. 20, 10). Theophrast, der

von dem Nutzen desselben ofters spricht, be-

hauptet, dass die Feldfriichte, welche gedungt

seien, andern in ihrer Entwicklung um 20 Tage

voraus seien (h. pi. Vni 7, 7). Fetter Boden sollte

nur wenig gedungt werden. Theophr. de c. pi. HI
20, 2. Geop. n 21, 1. Das Mittel der Griin-

diingung ist in den Worten Xenophons (Oec. 17,

10) angedeutet, dass man auf magerem Boden

die griine Saat als Diinger unterpfliigen konne;

nach Theophrast. (h. pi. VIH 9, 1) thaten dies

die Makedoner und Thessaler mit der Bohne;

spater wurde die Lupine dazu verwandt. Geop.

Ill 5, 7. 10, 8.

Die Saatzeit war bei den einzelnen Feld-

fruchten sehr verschieden, fiel aber natiirlich meist

in den Herbst. Zu den Friihjahrs- oder Sommer-

fruchten wurden abgesehen von dem Dreimonats-

getreide alle Hiilsenfriichte mit Ausnahme der

Lupine und meist auch der Pferdebohne, Erve

und Kichererbse, die auch fruher gesat werden

konnten, gerechnet. Theophr. de c. pi. IV 7, 1; h.

pi. VHI 1, 4), ausserdem noch die Hirse, der Se-

sam und der Hanf (Theophr. de c. pi. IV 15, 1.

Geop. II 38, 2. 40, 2. IE 2, 4. 3, 11. 12). Da man,

wie erwahnt, die Saat in die Pflugfurche streute,

so kam sie in verhaltnismassig nicht weit von

einander stehenden Keihen wie unsere Hack-

fruchte zu liegen. Die ubriggebliebenen Scbollen

wurden wohl noch mit einer Hacke, oepvga

(Aristoph. pax 566 und Schol.) odeT /W.oko.tos

(Poll. I 245. VII 141. X 129), zerschlagen.

Hinter dem Pfluger gingen Knaben, welche den

Samen mit einem Karst, paxttrj , behaufelten

(Hes. op. 470. Hesych. s. ixioxcupev;). Noch

spat (Geop. n 24, 1) heisst es, dass die Saat

am besten von Menschen untergebracht werde,

allenfalls aber auch, was auf die Anwendung

der Egge hinzuweisen scheint, von Bindern.

War die Saat aufgegangen, so war cine mehr

oder minder haufige Behackung, oxakats, und

Jatung, xoaofiog, notwendig. Theophr. de c.

pi. HI 20, 6. 9. IV 13, 3. Hesych. s. noa-

azQiai. Jene erfolgte beim Getreide zweimal

(Geop. n 24, 1) mit der axalk (PolL I 245.

X 129), diese einmal, warm sich die Ahren zeig-

ten (Geop. ib. 3), wohl mit der fidxekka (Poll,

ib.); die Hacker nannte man oxaUig, Xen. Oec.

17, 12. 15. In fruchtbaren Gegenden pflegte

man zu iippig ins Kraut gegangenes Getreide

auch zu beweiden oder abzuscheren. Theophr.

VHI 7,4. So gedieh die Saat bis zur Ernte

(s. d.).

10 Der Ackerbau der Eomer.
Von den klimatischen Bedingungen

desselben ist Ahnliches zu sagen wie bei Griechen-

land, obwohl Italien im Mittel 4 Grad nordlicher

liegt, sofern Bom ziemlich genau unter den 42.

und Athen unter den 38. Breitengrad fallt, und

obwohl dieses im Mittel eine um 2 Grade hohere

Temperatur als Kom besitzt. Auch Italiens

Klima konnten die Alten nicht genug loben

(Varr. r. r. I 2, 3f. Verg. Georg. H 149. Dion.

20 Hal. I 36. 37. Strab. VI 286. Plin.m 41. XXXVII
201. Aelian. var. h. IX 16. Solin. 2, 2), beson-

ders dasjenige Siciliens. Solin. 5, 2. 8. 14.

Abgesehen aber von dem Malariafieber, das sich

heute viel mehr als im Altertum bemerklich

macht und heute einen geregelten Anbau der

romischen Campagna so sehr erschwert, ist doch

auch in Italien im allgemeinen ebenso wie in

Griechenland die sommerliche Diirre dem Acker-

bau sehr nachteilig. Dass iibrigens das Klima

30 sich seit dem Altertum im grossen und ganzen

nicht geandert hat, beweisen viele Naturphae-

nomene, die uns aus jenem iiberliefert sind (Jahrb.

f. Philol. 1887, 465—475). Sehr verschieden

sind natiirlich die Temperaturverhaltmsse je

nach der Lage des Ortes, da Italien sich liber

fast 10 Breitengrade ausdehnt und sich mit

dem Gran Sasso d' Italia inmitten der Halbinsel

bis zu einer Hohe von 2900 m. uber das Meeres-

niveau erhebt. Ewiger Schnee lagert nicht nur

40 stellenweise auf den Abruzzen, sondern auch auf

den hochsten Spitzen des Kreises Sora, auf dem

Monte Cervati in Lucanien und in den zwischen

2100 und 3310 m. Hohe liegenden Schluchten

des Aetna. Durch eine Hohenlinie von ca. 500 m.

wird die immergriine Flora begrenzt; die Eebe

gedeiht im Siiden der Alpen bis 650 m„ am

Sudabhange des Appennin bis 960 m. und in

Sicilien bis 1000 m. Hohe; die Olive lasst sich

mit Erfolg auf Sicilien, in Calabrien, der Terra

50 d' Otranto und im Siiden Sardiniens bis 800 m.

Hohe kultivieren, in der bis an die Abruzzen

reichenden Eegion noch in einer Hohe von 550 m.

;

im iibrigen Mittelitalien, in Ligurien und an

den oberitalienischen Seen bis 460 m.; nahe dem

Meere steigt sie noch hoher, wie in Sicilien bis

1000 m., in Sardinien bis 800 m., in Corsica bis

700 m. Der Weizen wird in Sicilien bis zu

einer Hohe von 1100 m. angebaut, und die

Birke bildet hier in einer Hohe von 2100 m. die

60Grenze der Waldregion, wahrend diese durch-

schnittlich in ItaUen bis 1875 m. reichen soil.

Uber die verschiedenen klimatischen Verhaltnisse

Italiens kann umstehende Tabelle fiir die wich

tigsten Puukte Aufschluss geben.



271 Ackerbau Ackerbau 272

ft
a

.s SP
In

a as
a
-a

1 02

a
*a j=i

•< a
o .a

=d
•—

3

n
a T3
a
a aN

a

a
a <o

a
4>
bp a
M -s

J3 p^

3 a

a H
a

a •s

.0 a
a
.§

1H a
^ S
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i

Binigen Anhalt fttr die Beurteilung der

Temperate anderer Orte bietet die Beobachtung,

dass mit je 100 m. Hohe die Temperatur sich

um folgende Grade erniedrigt:

Gegend der
Nord-

Appenninen.

0,38

0,61

0,51

0,52

0,51

Fur die Fruehtbarkeit des Bodens, von

dem im heutigen KOnigreich nur ca. 19 Pro-

cent der Oberflache ganz unproductiv sind, ist

das alteste Zeugnis das des Sophokles in seinem

Triptolemos, der Italien wegen seines schonen

Gfetreides gliicklich pries (bei Plin. XVIII 65);

doch ist dieses Lob nur auf den Siiden Italiens

Sudl. der
Alpen.

Winter: 0,31

Fruhjahr: 0,60

Sommer: 0,70

Herbst: 0,51

Jahr: 0,53

Gegend der
Mittel- nnd

Sud-
Appenninen.

0,53

0,67

0,50

0,60

0,58

das Urteil iiber Etrurien (Varr I 9, 6. Strab. V
219. Diod. V 40), wo man in einigen Gegenden

das 15te Korn erntete (Varr I 44, 1) und sich

Clusium durch die Schwere seines Weizens

(Plin. XVIII 66), durch seinen Spelt (Col. II

6, 3) und ebenso wie Arretium durch seine

mehlreiche sttigo, eine besonders feine Weizenart,

auszeichnete. Plin. XVILT 87. In Umbrien war

nur der gebirgige Teil weniger fruchtbar (Strab.

10 V 227f.)
;
auch in Picenum gediehen die Feld-

Mchte reichlich (Liv. XXLT 9, 3), besonders gut

der Weizen bei Ancona. Strab. V 241. Im
Siiden Italiens sollte die Gegend der lucanischen

Stadt Sybaris oder Thurii hundertfaltigen Er-

trag liefern. Varr. I 44, 2. Am tarentinischen

Meerbusen war es zunachst Metapontum, dessen

Ackerbau sehr eintraglich war. Strab. VI 264.

Von Tarent heisst es, dass sein fettes Land
(Hor. od. II 6, 11) den Phalanthos zur Griindung

speciell das Kiistenland, und auf Sicilien zu be- 20 der Stadt veranlasst habe (Strab. VI 279); eben-
~" ----- ,,..„, .

go treg[jcn war ^er dieser stadt zunachst ge-

legene Teil Calabriens (ib. 281). Noch frucht-

barer trotz der geringen Tiefe der Ackerkrume

war die Umgegend von Brundisium (ib. 282);

aber das Kiistenland nach dem heutigen Bari

hin und Peucetien werden als zu gebirgig ge-

schildert (ib. 283). Sehr ertragreich war das

iibrige Apulien, namentlich die Umgegend von

Forentum (Hor. od. HI 4, 16) und die von

Ziehen. Dion. Hal. I 12. Meist finden wir

dieses Lob gepaart mit dem des Klimas (s. oben).

Gehen wir die einzelnen Striche Italiens durch,

so war das urspriingliche Stadtgebiet Eoms
wenig ertragreich (Dion. H. VIII 8), was beson-

ders vom ager Vaticanus gait. Cic. de 1. agr. II 96.

Dem reichen Campanien gegeniiber erschien die

Umgegend Eoms durr und ungesund. Cic. a. a.

0. Liv. VII 38, 7. Das iibrige Italien gait im
allgemeinen fur wasserreich (Theophr. h. pi. V 8, 3) 30 Urium an der Kiiste (Strab. VI 284), so dass

und fruchtbar. Strab. V 234. So wird beson-

ders der Hiigel von Tusculum als wasserreich

mit gutem Boden bezeichnet (ib. 239) und als

sehr fruchtbar das Aniothal Tiburs (ib. 238),

wahrend das iibrige Gebiet dieser Stadt nur

mittelmassigen Boden hatte (Varr. I 9, 6). Nur
einige sumpfige Gegenden machten eine Aus-

nahme (Strab. V. 231), besonders die Pupinische

Gegend. Cic. de 1. agr. II 96. Varr. I 9, 5. Col. I

der Weizen dieser Landschaft firr uniibertreff-

lich erkliirt wurde. Varr. I 2, 6. Also auch in

Italien waren es nur die tiefer gelegenen Ebenen,

von denen wir Giinstiges horen. Unter den In-

seln gait daher Corsica, dem grOssere Ebenen

fehlen, firr zu gebirgig (Strab. V 224); zur Zeit

des Tneophrast war es noch fast ganzlich mit

Urwald bedeckt (h. pi. V 8, 1. 2). Sardinien war

wenigstens zum Teil ein gesegnetes Getreideland.

4, 3. Das Sabinerland zeichnete sich mehr 40 Arist. mirab. ausc. 104. 105. Strab. V 224. Hor

durch seinen Ertrag an Wein und 01 aus. Strab.

V 228. Den fruchtbarsten Boden hatte Cam-
panien (Liv. VH 38, 6. Strab. V 250. Plin. IH
41), wozu auch die Phlegraeischen Gefllde bei

Comae zu rechnen sind (Strab. V 242. Plin.

Will 111); berflhmt war der dortgedeihende Spelt

(Varr. I 2, 6. Plin. XVIII 109) , auch xea genannt
(ib. 82). Hervorznheben ist, dass auf einigen

campanischen Feldern im Verlaufe eines Jahres

od. I 31, 4. Appian. b. c. II 40), zum Teil

freilich ungesund (Pomp. Mel. II 123). Ganz an-

ders lauten die Berichte iiber Sicilien, dessen

Fruehtbarkeit den Griechen schon zehn Menschen-

alter nach dem troianischen Kriege, wie Ephoros

(bei Strab. VI 267) behauptet, bekannt geworden

war; spater war dieselbe in aller Munde (Pind.

Nem. I 14. 15. Ov. met. V 481. Strab. VI 273.

Diod. V 2. Sil. Ital. XIV 23. Solin. 5, 13) und

d. h. von Beginn eines Winters bis zum folgen- 50 Sicilien wurde von Cicero die fruchtbarste aller

den, zweimal Spelt, das dritte Mai Hirse und
mitunter noch Gemiise gebaut werden konnte

(Strab. V 242; fast ebenso Dion. Hal. I 37 und
Plin. XVm 111) oder Gerste. Hirse. Ruben und
wieder Gerste, Dezw. Weizen (Plin. ib. 191).

Daher nennt Cicero dieses Land ein mhsidium
annonae und korreum belli (de 1. agr. I 21) oder

horreum legionum und solarium annonae (ib.

II 80). Dabei war das schwarze (Col. I praef.

romischen Provinzen genannt (Verr. IH 226). So

war besonders das Kiistengebiet um Catania durch

die Asche des Aetna befruchtet (Strab. VI 269)

;

auch das Gebiet der am Fusse des gleichnamigen

Berges gelegenen Stadt Aetna wird von Cicero

(Verr. LLT 47. 104) besonders hervorgehoben,

von Strabo (VI 273) wenigstens der tiefer ge-

legene Teil desselben. Vor alien aber zeichnete

ich die Gegend von Leontini durch ihren Acker-

24) und lockere Erdreich, terra pulla (Cat. 135. 60 bau aus (Cic. a. 0. Prudent, c. Symm. II 939),

CoL a. 0.) oder resoluta (Col. HI 11, 6), leicht

mit dem Pfluge zu bearbeiten. Cat. a. 0. Varr. I

20, 4. n 6, 5. Nachstdem wird das gjosste

Lob der Poebene gespendet (Pol. LT 15, 1—4.
Strab. V 218. 312) und der schwere Weizen des

transpadanischen Gallien geruhmt. Plin. XVHI
66. Dagegen wird Ligurien als zu steinig be-

zeichnet. Strab. V 218. Sehr gunstig lautet

welche nach Plin. XVHI 95 das hundertste

Korn getragen haben soil, nach Cicero (Verr. HI
112. 113) freilich nur das achte, sehr selten

das zehnte. Das letztere wurde fiir das Iugerum,

da die Aussaat nach Cicero einen Medimnus =
52, 53 1. betrug, einen Ertrag von 5^4 hi. oder

pro ha. von 21 hi. bedeuten. Zwar hat die

Provinz Siracusa, zu der Lentini gehiirt, den
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besten Weizenboden Siciliens, doch werden heute
daselbst rrar 7,11 hi. bei 1,75 hi. Aussaat auf
den ha. durchschnittlich nach amtlicher Statistik

geerntet, wahrend in der Provinz Catania sich

der Durohsohnitt auf 14 hi., also auf das 8te
Korn belauft. Allerdings erhalt man heute auf
ungediingtem Boden auch mitunter das 12te,

nach anderen Angaben sogar das 16te Korn,
aber immerhin dfirfte die Angabe Ciceros, die

zu hahen, wie dies fur die Zeit des Claudius

von Cassius Dio (LX 11, 1) bezeugt ist. Als

nach der Teilung des Reiches Agypten dem
Osten zugefallen war, gingen unter Iustinian

(ed. 13, 8) jahrlich 8 Mill. Artaben Weizen (denn

solche sind hier wie in c. 6 nach Mommsen
E. G. V 560 gemeint) oder 262/3 Mill. rOmischer

Modien nach Konstantinopel.

Der Grand, warum Rom, eine Stadt von mehr
sich auf den mutmasslichen Ertrag von 30000 10 als einer Million Einwohnern, in den ersten Jahr
Iugera bezieht (Verr. Ill 113. 116), ziemlich zutref-

fend sein, obwohl er als Anwalt der Siculer
vielleicht Ursache gehabt hatte den Ertrag eher
etwas zu niedrig anzugeben. Wenn man nun
bedenkt, dass heute Italien bei meist ziemlich
guter Kultur nur 11 hi. auf den ha. erntet, wah-
rend in Deutschland auf ihn 23 kommen, so ist

es erklarlich, warum den ROmern Sicilien, be
sonders die bevorzugteren Telle, Latium gegen-

hunderten der Kaiserzeit fast ausschliesslich von

ausseritalischem Korn lebte, ist sicherlich nicht

in einer verringerten Productionskraft des Bodens
zu suchen, sondern teils in der bequemeren mari-

timen Communication dem Landtransport gegen-

Iiber, teils darin, dass das iibrige Italien sein Korn
selbst verzehrte, nicht minder aber auch in der

Bevorzugung anderer, rentablerer Kulturen und in

der verminderten Wertschatzung des A., der meist

iiber, das doch nur einen mittleren Boden hatte, 20 den Handen der Sklaven tlberlassen wurde. Schon
als ein reiches Getreideland erscheinen konnte.
Schon im 2. punischen Kriege rechneten sie

darauf, dass diese Insel dem Mangel ihres Lan-
des abhelfen sollte (Liv. XXVI 40, 16. XXVII 5,

5); es war zu Catos bis zu Ciceros Zeit (Verr.

II 5) die Kornkammer Bonis und als solche
gleichsam eine Vorstadt Roms (Cic. Verr. II

7. Flor. Ill 19, 3). Als Verres Praetor war,
hatte Sicilien mit 68 Stadten (Plin. Ill 88—91),

Cato (1 , 6) hatte folgende Classification hin-

sichtlich der Bodenrente aufgestellt: 1. Reben-

pfianzung, 2. Gemiisegarten , 3. Weidenbusch,

4. Olivenpflanzung , 5. Wiese, 6. Kornfeld,

7. Schlagforst, 8. Eichenwald zur Gewinnung
von Eicheln. Auffallen muss es auch, dass Cato

so wenig vom Getreidebau spricht. Den sicher-

sten Gewinn sollte nach seiner Auffassung die

Viehzucht bringen (bei Plin. XVIII 29), weil

yon denen etwas mehr als 7 steuerfrei waren 30 diese die geringsten Betriebskosten erfordere

(Cia Verr. HI 13), allein als Zehntgetreide
3 Mill. Modien Weizen jahrlich an Rom abzu-
geben (ib. 163), was eine Gesamtproduction von
ca. 35 Mill. Modien = 3063900 hi. voraussetzt,

die zu der heutigen auf durchschnittlich
600000 ha. fallenden Weizenproduction von ca.

6 Mill. hi. gering erscheinen muss. Freilich
konnte die Insel dabei noch weitere 3 Mill.

Modien als altera? decumae und 800000 als

(Plin. ib. 30. Col. H 16, 2; vgl. Cat, 1, 5. 6.

Cic. off. II 89. Plut. Cat. 21), und dieser An-
sicht schloss man sich teilweise auch spater

an. Varr. I 7, 10. Col. m 3, 1. VI praef. 4.

Immerhin verlangte er, wenn auch nicht fiir die

Futterkrauter (29), so doch fur das Getreide

einen fetten Acker, auf dem keine Baume stan-

den (6, 1. 37, 1,) was auch bei Varro (I 23, 7)

fur wiinschcnswert erklart wird, obwohl man
frumentum imperatum damals an den rOmischen 40 schon lange vor ihm Getreide in das arbustum
Staat verkaufen. Ausserdem ging sicher noch
Getreide auf dem Wege des Privathandels nach
Rom (ib. II 6. 15); auch der Zehnte von Wein,
01 und Hiilsenfruchten kam seit 75 v. Chr. dort-

hin .(ib. 18).

Uberhaupt war Rom, welches in fruherer Zeit

seine in den fernen Provinzen stehenden Legionen
mit italischem Korn versorgt hatte (Tac. ann.

XII 43), zu Ciceros Zeit fur seinen Getreide

(s. d.) sate (I 7, 2), so dass Columella (II 9,

6. 12, 7. V 6, 11. 7, 3; de arb. 16, 2),

Plinius (XVE 202. 203. 214) und Palladius

(III 10, 5) nicht nur dasselbe thaten, sondem
Columella auch in die Olivenpflanzung (V 9, 11)

und in den Weingarten, vittea. (de arb. 4, 4),

Getreide sate. Ja nach einer Stelle bei Colu-

mella (II 2, 24. 25) ist anzunehmen, dass es

zu seiner Zeit in Italien sogar die Regel war,

bedarf nicht nur auf Sicilien, sondern auch auf 50 Getreide in den arbusia oder Olivenpflanzungen

Africa und Sardinien angewiesen (de imp. Cn
Pomp. 34), zu Beginn der Kaiserzeit besonders
auf die beiden letzten Provinzen. Varr. II praef.

3. Zur Zeit des Kaisers Augustus lieferte

Africa allein nach Rom den Bedarf fiir 8 Monate
(Joseph, b. Iud. II 16, 4), Agypten noch 20 Mill.

Modien (Aur. Vict. ep. 1, 6), und Vespasian
wollte durch Absperrung dieser beiden fiir den
Handel so wichtigen Provinzen (Strab. Ill 145)

anzubauen, wahrend in Agypten und Numidien
das Getreide meist fiir sich allein gebaut wurde.

Varro (II praef. 3. 4) klagt dariiber, dass die

Ftirsorge fiir den A. der Genusssucht zum Opfer

gefallen sei und dass man aus Geiz, d. h. wegen
der geringern Betriebskosten, Ackerland in Wie-

sen verwandelt habe. Er selbst freilich meinte

auf einen lOfachen Ertrag der Aussaat rechnen

zu kOnnen, ja in Etrurien ernte man sogar das

Italien aushungern. Tac. hist. UI 48. Die 60 15te Korn (I 44, 1). Da er auf fettem Boden

verschiedensten Bezugsquellen giebt Plinius an
(XVm 66—68), doch blieben jene beiden die

hauptsachlichsten (Stat. silv. Ill 13, 90f. Tac.

ann. XH 43), wenn auch noch im 3. Jhdt.

Sardinien und Sicilien ihre alte Leistungsfahig-

keit bewahrt hatten. Val. Max. VII 6,1. So
scheint denn Rom in den ersten Jahrhunderten
der Kaiserzeit fast nur~von fremdem Korn gelebt

mindestens 5 Modien als Aussaat rechnet, so

bedeutet das einen Ertrag von 17,508 bis 26,26 hi.

pro ha. , wahrend heute in den besten Lagen

Toscanas unter normalen Verhaltnissen nur 16 hi.

geerntet werden und der Durchschnitt fur Italien,

wie erwahnt, sich auf ca. 11 hi. stellt. Dem
gegeniiber behauptet Columella (III 3, 4), dass

wenigstens in dem grOssern Telle Italiens nie
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mehr als hochstens das 4te Korn zu seiner Zeit

geerntet worden sei, also bei einer Aussaat von

5 Modien auf das Iugerum magern Bodens (II

9, 1) nur 80 Modien = 7 hi. auf den Hektar.

Wenn er nun auch otfenbar die fruchtbareren

Gegenden ausgeschlossen hat, so erscheint doch

sein Ansatz ziemlich niedrig. Denn man rech-

net heute z. B. in der Hilgelzone Toscanas,

welche den grossten Teil der Oberfiache dieses

Vermeidung von Sumpfbildung durch unter-

irdische Minen handelt, vorwiegend schon in

vorromische Zeit (Litteratur dariiber bei Voigt

750 A. 6 und 7). Die zahlreichen perenmeren-

den Bachlein und Rinnsale aber fiir den land-

wirtschaftlichen Betrieb zu verwerten, war ge-

radezu ein Gegenstand der Rivalitat untei-den

Landleuten (Dig. XLIII 20. 21. Gell. XIV 1,

4), wie denn rivalis, eigentlich den Mitbe-
weicne den grossten xeii uei vumimuuc ^»ra •;, «io uc...i . ™.~, - — .-- w hp
Landes einnimmt, 6-11 hi. auf den ha., und in 10 rechtigten an der Benutzung eines Nassers De

der 54 Procent der Gesamtoberflache der Provinz

Perugia einnehmenden Hiigelzone schwankt die

Maximalernte der einz einen Kreise zwischen 7

und 9 hi.; ja die des Kreises Rieti steigt in der

genannten Zone sogar bis auf 18 hi. Wie. sehr

man schon in fruher Zeit den Wein- und Olbau

bevorzugte, geht daraus hervor, dass den trans-

alpinischen Volkern ran das J. 1.29 v. Chr.

oder wenig spater neue Wein- und Olpflanzungen

deutend, schon bei den Komikern den «eben-

buhler in der Liebe bezeichnet (z. B. Plaut.

Stich. 434. 727). Kultivierbares sowie von

Graben durchzogenes Land gewann man durch

Senkung des Albanersees im J. 357 = 397. Oic.

de div. I 100. Liv. V 15, 11. 17, 1. 19, 1.

Dion. Hal. XU 16. Plut. Cam. 4. Zon. VII 20.

Val. Max. I 6, 3. Durch einen Bergdurch-

stich und Ableitung des Velinersees wurde von
oder wenig spater neue wein- unu uipiianiuugcu suiou » &uiCi^& ~.~ -- ---

anzulegen untersagt war (Cic. r. publ. IH 16), 20 Curius Dentatus im 3. Jhdt. v. Chr das sum

eine Verordnung, die erst der Kaiser Probus

aufhob. Hist. aug. Prob. 18. Eutrop. IX 17.

Aurel. Vict. Caes. 37, 3. Die Bevorzugung

der Obstbaumzucht spricht sich in der Bemer-

kung Varros (I 2, 6) aus, dass ganz Italien einem

pomarium gleiche , und in der des Dionys von

Halikamass (I 37), dass Italien trotz seines guten

Ackerlandes wegen der vielen Baume wenig Ge-

treide produciere. Besonders der Weinbau, den

pflge Hochthal von Reate in eines der Irucht-

barsten Gefilde umgeschaffen. Cic. ad Att. IV

15, 5; anders freilich Tac. ann. I 79. Densel-

ben Erfolg hatte die von Kaiser Claudius (buet.

Claud. 20. Tac. ann. XII 56) durch einen Ge-

birgstunnel mit grosser Anstrengung teilweise

durchgefiihrte und von Hadrian (Hist. aug. Hadr.

22) erneuerte Ablassung des Fucinersees. Dahm

eehoren auch die Versuche die Pomptimschen
treiae proauciere. Besonaers aer vveinrau, uuu geuoiBii auui "= '»»"»" —

" -.-
*r„,„mno_

Columella (III 3) nicht genug empfehlen konnte, 30 Sumpfe (Nissen 326-328) und die
•

Marenmen

„„t _. tv™ : „ „„ J.„ T»nm;«an Tnwoms in oTit.wa.ssem lib. oUo . Am meisbeii
nahm so grosse Dimensionen an, dass Domitian

wegen des Getreidemangels dagegen einzuschrei-

ten beabsichtigte (Suet. Dom. 7). Weil auch

die Frumentationen zur Vernachlassigung des

A. beitrugen, hatte sich der Kaiser Augustus

mit dem freilich von ihm selbst fiir unausfiihr-

bar erachteten Plane getragen, dieselben abzu-

schaffen (Suet. Aug. 42). Alle Schuld schrieb

Columella, der wiederholt von einem Riickgange

Toscanas zu entwassern (ib. 308). Am meisten

zeichnete sich durch seine Canalisation das

Poland aus, welches schon von der Natur durch

die befrnchtende Thatigkeit des Po gesegnet

war. Plin. Ill 117—119. Hier fiihrte Scaurus

in der 2. Halfte des 2. Jhdts. v. Chr. zur Aus-

trocknung der Sumpfe einen Canal von Parma

bis zum Po bei Placentia (Strab. V 217); haupt-

sachlich aber war Venetian durch em dem unter-
(Jolumella. rter wieaernoit von emem rtucKgange sacmicii auei nai '«!«<»"

T,., -of „„,„!,
der Landwirtschaft uberhaupt, nicht bios des 40 agyptischen ahnliches, kunstiiches Wassernetz

a —:„i,* j„. xr„«i,is I.=.i™ir=;+ ^r Roaf»r 71, vwWTipti E.a.vnnna. und Altinum berruchtet. 6traD.
A. spricht, der Nachlassigkeit der Besitzer zu

(I praef. 20), welche die schlechtesten Sklaven

bei dem landwirtschaftlichen Betriebe verwen-

deten (I praef. 3. 12), wahrend wenigstens freie

Wirtschafter statt der unfreien die Herrn er-

setzen sollten (I 7 , 5) , oder auch, wenn sie

reiche Leute seien, ihr Land zur Schafweide

oder zur Erhaltung ihrer Wildbestande benutzten

(I 3, 12). Wesentlich dasselbe Verdict iiber die

zw'ischen Ravenna und Altinum befruchtet. btraD.

V 212 Plin. Ill 119. Wenn es nun dabei auch

auf eine rationelle Verwendung der Wasserquellen

in grOsserem Massstabe ankam (Cic. de sen. 53;

nat. d. n 152), so ist die irrigatw agrorum

(Cic. off. 14) doch wohl seltener, vielleicht mit

Ausnahme der Poebene, bei eigenthchem Acker-

lande vorgekommen. Sie wurde aber gebraucht,

wenn nahe Gebirgswasser dem Acker durch incilm
(1 3, la), wesentncn aasseme verttict uDer aie warn nane ueuirgs»a»oci uCu. .i..»v.

—

tri,!*
Geringschatzung und Vernachlassigung der 50 wahrend der heissen Sommerszeit ^ugerutyrt wer

/"-j.—!-«. fciii. 1. t.1- •._ ^-itttt i c j.„ i t„„/p„t 1« i Vera Reorff. 1 106—110
\JO*lllgOVllt*W<' ul»6 nilM l ^4liai.luaK,oiguiig v*^^

Landwirtschaft fallt auch Plinius (XVin 15.

21. 41), der freilich die Hauptschuld der Lati-

fundienwirtschaft nicht bios in Italien , sondern

auch in den Provinzen zuschreibt (ib. 35). Wenn
daher auch manche die Schuld mit Unrecht bald

auf eine Verandernng der klimatischen Be-

dingungen, bald auf eine Erschopfung des

Bodens schieben wollten (Col. I praef. 1. Plin.

XVHI 40. Tac. ann. XU 43) oder wie Cvprian

den konnten (Cat 155, 1. Verg. Georg.1 106—110.

Strab IV 205). so namentlich bei der Hirse

(Col. II 9, 17. Pall. IV 3), dem Hanf (Col. n
10, 21. Pall, m 5). der Luzerne (Col. H 10, 2b.

Plin. XVm 145. Pall. HI 6), dem Sesam (Col

II 10 18) und den Ruben (Col. U 10, ii).

Hauflger wurde sie bei Wiesen, Garten, mit-

unter auch Wein- und Olpflanzungen angewandt.

Sehr wichtig war naturlich die Entwasserung.
AV11I IV. lac. aun. ajj. to; uuei «ie <_vprian ceui ni'.iiLig noi „„i.^~^- --- — -

(ad Demerr. 3) der Altersschwaclie desselben zu- 60 Besonders bei Beginn der Herbstregen und mi

schrieben, so glaubte doch der Kaiser Tiberiu-,

dass Italien das aus den Provinzen bezogene

Korn selbst bauen konnte (Tac. ann. HI 54), und

die Giite seines Weizens wurde von keinem aus-

landischen Getreide abertroffen. Plin. XVm 63.

Die Meliorisierung des Bodens zunachst

in der heutigen Campagna fallt, soweit es sich

dabei urn den Abfluss der Grundwasser und die

Winter musste durch Reinigung der Graben oder

Anlegung neuer Abfluss geschafft werden. Cat.

155. Van. I 35. 36. Col. XI 2, 82. Plin. XVIII

230. Pall. XI 8. 3. Wie man sich die Ableitung

des Regenwassers vom Felde zu denken hat,

geht besonders aus einer Stelle des Columella

(II 8, 3) hervor. Bei der Unterbringung der

Saat 'in schmalen Beeten entstanden zwischen
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ihnen die lirae; diese miindeten in die elices und
diese wieder in die colliquiae, von wo aus das

Wasser in die das Feld begrenzenden fossae

(Varr. I 14, 2. Plin. XVIII 179) abfloss. Die

lirae oder elices, welche mit dem Pfluge her-

gestellt wurden, nannte man auch einfacher

fossae oder sulci (Varr. I 19, 2. 3. Col. II 8,

3); die colliquiae oder conliciae, grCssere eben-

falls mit dem Pfluge hergestellte sulci, waren
nicht unbedingt notwendig (Plin. ib.). Wenn
feuchtes, bisber nicbt dem Pfluge unterworfenes
Land urbar gemacht werden sollte, so geniigten

auf undurchliissigem oder kreidigem Boden offene,

muldenformige Graben, doch auf lockerem Boden
sollten auch einige geblendete Graben angelegt

werden, welcbe in die offenen miindeten. Die-

selben sollten eine Tiefe von 3 Fuss erhalten,

zur Halfte mit Steinen oder Kies angefiillt und
darauf Erde geschiittet werden, oder es sollte ein

aus Reisern geflochtener Strick, der die Sohle des

Grabens in seiner ganzen Breite einnahm, mit fest-

getretenem Laube oder Stroh und dann mit Erde
bedeckt werden; der Ein- und Ausgang eines

solchen Grabens sollte durch je zwei von ein-

ander abstehende Steine, zwiscben denen das

Wasser zu-, bezw. abfliessen konnte, den nOtigen

Halt bekommen. Col. II 2, 9—11. Plin. XVIII 47.

Pall. VI 3, 1. 2. Die Eeinigung alter Graben
gehorte ubrigens zu den selbst an offentlichen

Festtagen gestatteten, unaufschiebbaren Hand-
lungen (Cat. 24. Verg. Georg. I 269), wenn es

auch nach Pontificalrecht untersagt war neue
anzulegen. Col. n 21, 3. Serv. Georg. I 272. Ma-
crob. Sat. I 7, 8. 15, 21. HE 3, 10.

Tiber die Diingung ist ahnliches zu sagen
wie beim griechischen A. Zwar verkannte man
ihre hohe Bedeutung nicht und Varro (II pr. 4)

meint sogar, dass der Hauptzweck der Vieh-

haltung die Gewinnung des Diingers sei. Aber
aus den schon vorher erwahnten Griinden pflich-

tete man doch dem Ausspruche Catos bei: quid
est bene agrum eolere? bene arare. quid secun-

dum? arare. quid tertium? stercorare (Cat. 61,

1. Plin. XV EII 174). Er verwandte seinen Dung
zu andern Kulturen (29), hochstens zum An-
bau der Ruben (35, 2). Wie sehr es ihm an

dem nOtigen Stroh gefehlt haben muss, ersieht

man daraus, dass er empfahl ausgerauftes Un-
kraut dem Vieh unterzustreuen (37, 2). Colu-

mella hielt die Diingung, wenn ein Brachjahr
vorhergehe, im allgemeinen nur bei kraftlosem

Boden fur notwendig (LT 5, 1), so dass z. B.

bei den Bohnen nur gediingt werden miisse,

wenn keine Brache vorhergegangen (XI 2, 85)
oder der Boden nicht sehr fett sei (II 10, 5);

notwendig miisse gediingt werden fur den Hanf
(ib. 21), die Ruben (23), die 10 Jahre aus-

dauemde Luzerne (27) und fur das vorwiegend
aus Gerste bestehende Mengefutter (31) ; unige-

kehrt solle der Boden, der sechszeilige Gerste
getragen, entweder ein Jahr ruhen oder gediingt

werden (H 9, 15). Plinius (XVILT 192) sagt

zwar, dass eigentlich vor jeder Saat gediingt

werden solle, dass aber auf ungedilngtem Boden,
wenn auch nicht Gerste, doch Getreide, d. h.

Weizen und Spelt, gebaut werden konne; ge-

diingt werden miissten Hirse, Ruben und meist

auch Bohnen ; auch fur die Luzerne verlangt er

Dung (ib. 145). Palladium folgt in dieser Frage
wesentlich seinem Vorbilde Columella. Letzterer

bestimmt auch das Mass der Diingung, namlich
18 Fuhren auf das Iugerum fiir ebenes und 24
fur hiigeliges Land (LT 5, 1. II 10, 6. Pall. X
1, 2); nur von 18 Fuhren spricht Plinius (XVIII
193—194), indem er hinzufiigt, dass ein nicht

gediingter Acker Mere, ein zu sehr gediingter

erhitzt werde. Da Columella (XI 2, 86) die

1 Fuhre zu 80 Modien rechnet, so ergiebt die

schwachere Diingung mit 18 Modien auf das

Jug. 1440 Modien = 126 hi., die starkere 1920
Modien = 168 hi.; die Diingung war also, wenn
man bedenkt, dass der Stallmist in einer die

Feuchtigkeit conservieTenden Grube, wenn auch
ein ganzes Jahr gelegen hatte (I 6, 21, vgl. LT

14, 9), eine ziemlich starke. Da man namlich
das Gewicht von 126 hi. solchen Dungs auf ca.

10,500 kg., das von 168 auf ca. 14,000 kg.

20 schatzen kann, so geniigt die erstere Menge, urn

mindestens das 2i/2fache der Weizenernte ge-

geniiber der auf ungediingtem Boden gewon-
nenen zu erzielen und zwar auf schwerem Bo-

den 3 Jahre hintereinander ; die zweite Menge
geniigt bei normalem Boden fiir eine vierjahrige

Fruchtfolge, etwa Ruben, Weizen, Klee, Weizen.
Griindiingung mit Bohnen wandte man nach
Varro (I 23, 3) an ; wenn diese auch mit andern
Hiilsenfriichten geschehen konnte (Col. II 13, 1),

30 so wurde doch wohl meistens nur die Lupine
dazu verwandt (Col. II 14, 5. 15, 5. 6; vgl. LT

10, 1. XI 2, 80. Plin. XVLTI 257. Pall. VI 4, 2),

hochstens noch die Wicke. Col. II 13,1. Pall.

I 6, 14.

Die Brache nannten die ROmer entweder

rcteretum (Col. I 8, 10. LT 10, 4. 5. 12, 2.

3) oder gewohnlich ager novalis oder novalis

oder novate. Dieses Wort konnte auch ein erst

durch Ausrodung eines Waldes urbar gemachtes
40 (Plin. XVII 39. Pall. 16, 13. Dig. XLVII 21,

3, 2) oder ein bisher iiberhaupt der Kultur noch

nicht unterworfenes Land (Col. ILT 11, 5. Pall.

n 10, 1. Venant. Fort. vit. S. Mart. Ill 162) be-

zeichnen, gewohnlich aber verstand man darunter

einen Acker, der jedes zweite Jahr besat wurde.

Varr. 1. 1. V 39; r. r. I 29, 1. Col. LT 2, 14.

Plin. XVLTI 176. Fest. 174. Gains in Dig. L
16, 30. Isid. in groin, vet. ed. Rudorff p. 369, 18.

In diesem Falle blieb das Land nach der Ernte
50 bis zum Beginn des nachsten Fruhjahres ruhen,

wahrend es inzwischen zur Schafweide beniitzt

wurde. Cat. 30. Varr. LT 2, 12. Colum. VII 3, 9.

Wurde der Acker dann im Friihjahr mit dem
Pfluge (s. d.) aufgebrochen , so nannte man ihn

davon vervactum (Plin. XVIII 174. 176. Cat.

27. Varr. I 44, 2. Col. LT 4, 2. XI 2, 32. 52.

Pall. IV 2 und 6.), das Aufreissen des Bodens
selbst proseindere (Varr. I 27, 2. 29, 2. 30.

Col. und Pall, ib.) oder rerragere (Col. XI 2, 8).

60 Wurde das Land zum zweiten Male umgebrochen.

so hiess dies iterare (Plin. XVLTI 178. 295)

oder offrinyere (Varr. I 29, 2), worauf noch ein

drittes Unipfliigen, tertiare, folgen konnte. Col.

II 4, 4. 8. 12, 8. Pall. X 1, 1. Diese Ar-

beiten konnten in warmeren Strichen schon nach

dem kurzesten Tage (Plin. XVHI 174) oder doch

auf fettem und trockenem Boden schon in der

zweiten Halfte des Januar beginnen (Col. XI
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2, 8. Pall. LT 3, 1) und dann die iteratio in der

zweiten Halfte des April eintreten. Col. XI 2, 32.

Gewohnlich aber wurde die erste Pflugfarche m
der zweiten Halfte des April (Cat. 131. Varr

30. Col. II 4, 3. XI 2, 32. Plin. a. O. Pall. V
2 4), die zweite um das Sommersolstitium (Col.

II 4, 4. XI 2, 52. Pall. VIII 1) und eventuell

die dritte Anfang September gezogen. Col. II

4, 4. XI 2, 64. Pall. X 1, 1. Freilich Varro, der

Reife noch behackt und das Unkraut gejatet

werden, was je nach der Fruchtgattung mehr

oder minder oft notwendig war. Beim Weizen

hackte man gewohnlich zweimal (Cat. 37, 5. Varr.

I 18, 8. Col. II 11, 2. 3. 12, 1. Plin. XVHI
184) und zwar das erste Mai im Januar (Varro

I 36. Col. LT 11, 4. 8. XI 2, 9. Pall. II

9, 1), das zweite Mai in der ersten Halfte des

Marz. Varr. I 29, 1. Col. XI 2, 26. Plin. XVHI

nur 'von 2 Pflurfurchen spricht, wollte die zweite 10 241. Dann folgte die Jatung zwischen dem 25.

k"L. ^a.aJam Sommersolstitium und Ende Marz und 9. Mai (Varr. I 30) oder in der ersten

Halfte des Mai kurz vor oder nach der Bliite.
lieber zwischen dem Sommersolstitium und Ende

Juli Ziehen (I 32, 1), was Columella (II 4, 5)

fur gefahrlich hielt; er befiirchtete namlich, dass,

wenn in dieser Zeit ein nicht tief genug ein-

dringender Regen eintrete, sich terra cariosa

bilden kOnne, und diese umzupfliigen hielt nicht

nur er, sondern auch Cato (5, 6. 34, 1. 37, 1;

vgl. auch Pall. II 3, 2. 3) wahrscheinlich wegen

der sich dann bildenden steinharten Klumpen

Col. LT 11, 9. XI 2, 40. Als Werkzeuges be-

diente.man sich beim Hacken wohl hauptsach-

lich des sareulum (Plin. XVLLT 241), beim Jaten

des rostrum (Verg. Georg. 1 155), der marra (Col.

X 89. Iuv. XV 166) oder des langgestreckten

ligo. Ov. Pont. I 8, 59. Wie viel Zeit und

Kraft diese Arbeiten erforderten, kann man da-

fur ausserst gefahrlich. Im Hiigellande fielen 20 raus ermessen, dass die erste Pflugfurehe fur das

von diesen Arbeiten die erste schon in den Fe- Iugerum Weizen 2, die zweite 1 ,
die dntte 3/4

bruar oder Marz, die zweite von Mitte April und die Saatfurche V4 Tagewerk m Anspruch

bis zum Sommersolstitium, die dritte um die

Herbstnachtgleiche. Col. II 4, 9 Pall. Ill 2.

IV 2). Mageres und zugleich feuchtes Land wurde

nur zweimal, Ende August und im September

gepfliigt (Col. ib. 11. Pall. IX 1. X 1, 1),

im Hiigellande in der ersten Halfte und Ende

September. Col. ib. 11. Pall. X 1, 1. Trockener

nahmen (Col. II 4, 8; vgl. Plin. XVIII 178), auf

schwerem Boden sogar 3 +- 2 -+- 1 -(- Vg = 6V2
(Col. XI 2 , 46) oder doch 4s/

5 (ib. II 12, 8)

;

auf leichterem Boden ohne die tertiatio 3i/
4 (XI

2, 46) ; das Eggen erforderte I , das Behacken

2+1, das Jaten 1, die Ernte IV2 (H 12, 1), zu-

sammen 6 1/2 Tagewerke, so dass auf samtliche

Boden wurde erst zwischen dem Sommersol- 30 Arbeiten 93/4 bis 13 Tagewerke kamen. Plinius

stitium und der Herbstnachtgleiche, und sehr

leichter und durrer kurz vor der Saat aufgeris-

sen. Plin. XVIII 175. Fiir Weizen, Hirse,

Kichererbse und Lein waren nach Columella

(n 12) auf schwerem Boden 3 Pflugfurchen er-

forderlich, fur andere Feldfriichte weniger, ob-

wohl man natiirlich Land von der verschieden-

sten Beschaffenheit zum Getreidebau verwandte

(II 9, 2). Vier Pflugfurchen hielt Plinius (XVHI

rechnet wie fiir die Vorarbeiten so auch fiir

die nach der Saat etwas weniger, namlich fiir

die beiden ersten Pflugfurchen hochstens 3

(XVIII 178), fiir Eggen, Hacken und Jaten je

1 Tag (ib. 184).

Dieser Zweifelderwirtschaft mit dem Wechsel

von Brache und Anbau steht nun die Dreifelder-

wirtschaft gegeniiber, bei der nach der Brache

das Feld zwei Jahre hinter einander angebaut

181) fiir den meistenteils dichten Boden Italiens 40 wurde, so dass stets von je 3 Feldern eines

fur besser als drei, ja in Etrurien empfahlen sich

sogar acht. Eine Ausnahme machte bei der Be-

handlung der Brache namentlich die Luzerne,

sofern fur sie das Land schon um den 1. Octo-

ber aufgebrochen und dann noch um den 1. Fe-

bruar und 1. Marz umgepfliigt wurde, worauf

Ende April mittelst eines holzernen Karstes die

Einsaat erfolgte. Col. II 10, 26. 27. Pall.

HI 6. VI, 1. X 7. Die vorher ausgestreute

brach lag; das nicht vorher gebrachte Feld, in

welches die zweite Frucht kam, und welches

nur eine Pflugfurehe zur Unterbringung der Saat

erhielt (Col. II 12, 2), hiess ager restibilis. Fest.

281b 15; ep. 280, 9. Varro de 1. 1. V 39;

r. r. I 44, 2. Als zweite Frucht eignete sich

dabei auf fettem Boden das Dreimonats- oder

Sommergetreide , trimestre (Cat. 35 , 2) , ferner

die Gerste (ib. 35, 1), die Pferdebohne nach vor-

Saat 'wurde 'in der Regel auch mit dem Pflug 50 hergehender starker Diingung (Col. II 10, 6)

untergebracht (bes. Varr. I 29, 2. Col. n 12,

6. 8), nach Plinius XVIII 180 freilich auch

mit der oralis, einem rohen Weidengefleclit.

Man nannte dies lirare (Varr. I 29, 2. Col. XI

2, 46. Plin. XVLTI 180); dabei kam die Saat

in der lira oder porca genannten ErhOhung zwi-

schen zwei Furenen, sulci, zu stehen. Varr. I

29, 2. 3. Fest. 238, 7. Col. n 4, 8. 8, 3. 10, 5.

IX 3, 21. Schon nach der iteratio musste unter

die Reisbohne {phaselus), die Erbse (ib. 4)

die Lupine (ib. 2) und die Wicke (ib. 29).

Als Vorfrucht konnte eventuell die 6zeilige

Gerste dienen, doch musste dann nach ihr der

Acker gediingt werden (Col. H 9, 15). Vergil

(Georg. I 71—83) hielt es fur gleich vorteilhaft,

ob man das Land abwechselnd bebaue und brache,

oder ob man nach vorhergehender Diingung auf

Hulsenfruchte Spelt folgen lasse, wogegen Pli-

Umst'anden eine oeeatio, d. h. eine Zerkleinerung 60 nius (XVHI 187) es fur den kleinen Besitzer

der ubrig gebliebenen Schollen mit dem irpex er-

fobgen (Plin. XVLLT 180); doch wenn das Land

sorgfaltig gepflugt war, brauchte nicht einmal

nach Unterpflugung der Saat geeggt zu werden.

Col. n 4, 2. Dazu bediente man sich entweder

der erwahnten cratis oder des rostrum genannten

Karstes. Verg. Georg. I 94. Plin. a. O. War die

Saat aufgegangen, so musste sie bis zur Zeit der

fur ratlicher hielt, dem Spelt die Lupine, Wicke

oder Pferdebohne vorausgehen zu lassen. Er
riet auch (ib. 191) abgesehen von dem eine vier-

fache Saat binnen Jahresfrist vertragenden Bo-

den Campaniens, nach Spelt die Pferdebohne

als Sommerung und Winterung folgen zu lassen,

auf sehr fettem Boden Getreide nach Getreide,

dann aber jede beliebige Hiilsenfrucht folgen zu
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lassen; ein schwachlicher Boden dagegen erfor-

dere sogar 2 Brachjahre. An der Zweifelder-

wirtschaft hieltim allgemeinen Varro (II 7, 1 1 ) fest,

nur auf fettem Boden, wie dem Etruriens, kOnne

von dieser Regel abgegangen werden (I 9, 6),

oder wenn es sich um den Anbau weniger an-

spruchsvoller Friichte handle (I 44, 3). Colu-

mella stellt zwar fiir den Weizen und Spelt als

Kegel hin, dass sie nur im Wechsel mit der

Brache angebaut werden sollten (II 9, 4); doch

empfaH er bei Anlegung von Wiesen vorher im

ersten Herbste Ruben oder Pferdebolmen , im
zweiten Getreide anzubauen. Ja in seinem Ent-

wurf fiir die Bewirtschaftung von 100 Iugera

wollte er 25 mit Wintergetreide , 15 mit Som-
mergetreide und 25 vorwiegend mit Htilsenfruch-

ten bestellen (II 12, 7—9), so dass nur 35 Iugera

brach lagen, was voraussetzt, dass er drei Vier-

tel der beiden letzteren Fruchtgattungen auf dem
ager restibilis anbauen wollte.

Was schliesslich die Saatzeit betrifft, so

war diese vorwiegend der Herbst. Im Friihjahr

wurden ausser dem trimestre gesat vor allem

Hirse (Cat. 132, 2), Hanf, Erbsen und Luzerne,

eventuell auch Lein, 2 zeilige Gerste, Linse,

Erve, Pferdebohne, Wicke und Bockshornklee

(Col. H 9, 16. II 10. Pall. IE 3—5, 7. 22. IV

3. 5. V 1); am spatesten der Sesam Ende Juni

(Col. XI 2, 56), oder im September (Pall. X 7)

oder Anfang October (ib. XI 1, 3).

Litteratur: H. 0. Lenz Botanik d. alt. Gr.

und R., Gotha 1859. 0. Schrader Sprachver-

gleichung und Urgeschichte 2 (Jena 1890) 407

—433. 520f. V. Hehn Culturpflanzen und Haus-

tiere* Berlin 1883. A. de Candolle D. Ur-

sprung der Culturpflanzen, libers, von Goeze,

Leipz. 1884. Neumann-Partsch Physikal.

Geographie v. Griechenl., Breslau 1885. A. Phi-

lippson Der Peloponnes. Berlin 1892. Wiske-
mann D. antike Landwirtsch. , Leipz. 1859.

Bfichsenschfitz Besitz und Erwerb im griech.

Altert., Halle 1869, 293—309. Hermann

-

Blumner Lehrb. d. griech. Privataltert. , Frei-

burg i. B. und Tubingen 1882. H. Nissen Ital.

Landeskunde I. Berlin 1883. Magerstedt D.

Feld-, Garten- und Wiesenbau d. Romer, Son-

dersh. 1862. M. Voigt Rom. Privataltert. und

Culturgesch. in J. M fillers Handb. d. Mass. Al-

tertumsw. IV 2, Nordl. 1887. [Olck.]

Acmonla ('Axucovia, Ptol. 1H 8, 10), Ort in

der traianischen Provinz Dacia, sudlich von Sar-

mkegethusa (Varhel}'). Allgemein und mit Recht

wird angenommen, dass Agnaris in der Tab. Peut..

Augmonia mid Agmonia beim G. Rav. IV 14

denselben Ort darstellt; die Tab. Peut. setzt ihn

m. p. XIV Tirisco (jetzt Karansebes) auf dem von

hier durcb das „eiserne Thor" nach Sarmizege-

thusa ffihrenden Wege; derselbe muss demnach
westlich vom Pass, am Bache Bistra, kurz hinter

Ohaba gesucht werden. [Tomaschek.]
_

Acnua sagten nach Varro de r. r. I 10, 2 die

Landbewohner in Latium statt actus (s. d.).

Auch Frontin (de limit, in Gromat. I 30) erklart

beide Worte fur gleichbedeutend. Nach Columella

V 1, 5 (Metrol. script. H 53, 17) und Isidor

XV 15 (M. scr. II 108, 10, vgl. 125, 9. 130, 4)

gebrauchten die Bauern in der Provinz Baetica

die Form agnua (so nach handschriftlicher Uber-

lieferung von Hultsch hergestellt). Vgl.

Rudorff Gromat. Instit. in Gromat. II 279f.

Hultsch Metrologies 689. [Hultsch.]

Ac© s. Aconius Catullinus.
Aconius. 1) L. Aconius Callistus c(larissi-

maej m(emoriaeJ v(ir), Gemalil der Oratia Marina,

lebt 73 Jahre. CIL XI 2700; vgl. XI 2699
und 2708.

2) C. Aconius L. f. Porrus qftiaestor), X
10 vir s. c. pro IIII fir, Henzen 7129 (Falerii).

[v. Rohden.]

3) Aconius Catullinus Philomatius s. Ca-
tullinus.

4) Caelius Aconius Probianus s. Probianus.
5) Fabia Aconia Paulina s. Paulina.
Acontia (Strab. IH 15 'Axovxia; dies ist ge-

wiss die richtige Form und nicht 'Axovteia, wie
Steph. Byz., der das 3. Buch des Strabo dafiir an-

ffihrt, in seinem Strabo las: denn da er hinzu-

20 fiigt to k&vixov 'Axovixavoi, cos avros' eotxe 8s to i

Kara siXeovaafiov t!%eiv, so ergiebt sich, da das

Ethnikon bei Strabo gar nicht steht, die einfache

Verwechslung mit Aquitanien), Stadt der Vaccaer
am Durius. Acontia wie Segontia u. a. ist eine

gewohnliche iberische Bildung. Die wohl friih

untergegangene Stadt wird nur an dieser einen

Stelle erwahnt; die Lage ist ganzlich unbekannt.
[Hiibner.]

Acontius s. Akontios.
30 Acorns s. Accorus.

Acquisitio (Dig. XLIV 4, 4, 31) ist ein

Ausdruck des Juristenlateins fiir den Erwerb
einzelner Vermogcnsstiicke {singidarum rerum)
oder ganzer VermSgensmassen (a. per universi-

tatem Gai. II 97. 98; Dig. XXIX 2 de adqui-

renda rel omittenda liereditate). In der erst-

genannten Hinsicht wird von aoquirere vornehm-
lich bei dem Eigentum gesprochen (Dig. XLI
1), doch auch bei andern Rechten z. B. Servitu-

40 ten (Dig. VIII 4, 1 ; vgl. auch XIV 3, 1 und
Inst. Ill 19, 4) und bei dem blossen Besitze

(Dig. XLI 2. Cod. VII 32). Unter den Eigen-

tumserwerbsformen werden diejenigen des ius

civile hervorgehoben {in iitre cessio, mancipatio,

usueapio, emtio sub corona, seetio, adiudicatio,

lex). Sie waren ein Vorrecht der Burger, wel-

ches nur ausnahmsweise auch den Nichtburgern

gewahrt wurde (Ulp. 19, 4). Ihnen gegenuber

gestellt sind die Erwerbsarten des ius naturale

50 (Gai. II 66ff. : occupatio und die ihr gleich-

gestellte specificatio , alhirio und Ahnliches,

accessio und Fruchterwerb). Sie gewiihrten auch

den Nichtburgern das ihnen zugestandene eigen-

tumsahnliche Recht des in bonis habere und
sind wahrscheinlich nicht, wie vielfach behauptet

wird, erst spater vom romischen Rechte an-

erkannt, sondern vielmehr ohne besondere Vor-

schrift aus der Vorzeit als selbstverstandliche

Aneignungsformen fibernommen worden (palam
60 est autem vttustius esse naturale ius , Inst. II

1, 11). Auf den Besitzerwerb bezieht sich die

Rechtsregel : Possessionem adquirimus et animo
et corpore, animo utique nostro, corpore rel

nostro rel alieno (Paul. sent. V 2, 1). Litteratur:

v. Czyhlarz die Eigentumserwerbsarten des

Pandektentitels de adquirendo rerum dominio

(in der Fortsetzung von Glucks Pandekten-

kommentar) I. Erlangen 1887. Graf Leo
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Pininski der Thatbestand des Sachbesitz-

erwerbes nach gemeinem Recht. 2 Bande, Leip-

zig 1885. 1888. titer die acquisitio per uni-

versitatem : Booking Pand. II 54f. Anm.
12. 13. 14. Pernice M. Antistius Labeo I

315ff., vgl. ferner Puchta Inst. II § 228.

237—242. HI § 312ff. 327. Kuntze Kursus

des rSm. R. § 452. Windscheid Pandekten

I § 153—155. 170—190. LU 594—604. 662ff.

kOnnen, und jedenfalls nicht wie jene schlechthin

widerruflich sind. So insbesondere von der politi-

schen Einrichtung neu gewonnener Provinzen durch
den Feldherrn: 544 = 210 z. B. entscheidet

der Senat in gratiam Mareelli, quae is gerens

helium vietorque egisset, rata habenda esselAv.

XXVI 32, 6 (anderes bei Mommsen St.-R. IP
906, 5), aber auch von alien anderen Verfiigungen

;

vgl. Suet. Caes. 23 : de superioris anni (d. i.

Dernburg Pandekten I § 176—182. 201—221.10 695 — 59) aetis (n. Caesaris). Es entspricht der

ILT 160ff. 121. [Leonhard

Acra, Acrae s. Akra, Akrai.

Acrabbi (Hieros. Onom. 87 Lag.) s. Akra-
batta.

Aero s. Akron.
Acronus. Pomp. Mela III 24 Rtienus Al-

pibus deeidens prope a capiie duos laeus effieit

Venetum et Acronurn (dies besser beglaubigt

als Acronium). Von den drei Teilen, die man

Entwicklung der constituierenden Gewalten des

1. Jhdts. v. Chr. und des Principats aus den Am-
tern der Republik und ihrer praeponderierenden
Bedeutung, dass die A. dieser Machthaber einer-

seits alle die Merkmale der A. der republicani-

schen Reichsbeamten an sich tragen, andererseits

fiir die Entwicklung des offentlichen und des

privaten Rechts im Vordergrunde stehen.

2) Die protokollarische Aufzeichnung der miind-

heute am Bodensee {locus Brigantinus) zu unter- 20 lichen Verhandlungen und Entscheidungen, gleich

scheiden pfiegt, kann fiir die Beurteilung der

obigen Stelle nur der Hauptteil, der Obersee,

und der Zeller- oder Untersee in Betracht kom-
men, nicht der Uberlinger See, und danach
wurde, wie jetzt allgemein angenommen ist,

laeus Venetus den Ober-, Acronus den Untersee

bezeichnen. Vgl. E. Desjardins Geogr. de

la Gaule I 115. De Vit Onomast. s. v. mochte
nach Avien. ora marit. 683 Acronium in Accio-

bedeutend mit eommentarii (Tac. ann. XV 74 in
commentariis senatus, vgl. auch Cicero ad Att.

II 1 , 1 commentarium consulatus mei Oraece
scriptum) und {mo/tvrjfiara (Appian b. C. II 125

ta vziofivtffiara rijs a£>;£J;s n. Caesars) sowie auch
die scnriftliche Mitteilung eines Bescheides. Sie

beziehen sich auf die Anordnungen der Reichs-

beamten (s. Nr. 1 und 6), Verhandlungen und
Entscheidungen des Senats (s. Nr. 4), der Gerichts-

nium andern, verwechselt dabei aber Rhenus 30 hiife (s. Nr. 8), der Municipalcurien (s. Nr. 7), der

und Rhodanus. [Ihm.]

AcruYinm oder Acruium, Plin. Ill 144 op-

pidum civium Romanorum neben Rhizinium
(jetzt Risano), 'Axqoviov Ptol. II 16, 5 am xokxo;

'Pit,ovix6i (jetzt Bocche di CattaroJ; vielleicht ist

auch Liv. XLV 26 zu vergleichen, welchcr neben
einander anfuhrt Agravonitas et Rhixonitas et

Olcinatas. C. Miiller zu Ptolemaios p. 308 ver-

gleicht den heutigen Ort Gruda— einen slavischen

Priesterschaften (s.Commentarii pontificum, tri-

umphorum), endlich auf die Buchfiihrung, so in

der Intendantur der einzelnen Truppenteile (s.

Nr. 3). Damit hangt es zusammen, dass das

Datum der Verhandlung im Protokolle mit actum
eingeleitet wird, so die Gemeinderatsbeschliisse

von Caere CIL XI 3614 (act. Idib. Iunis Q.

Ninnio Hasta P. Manilio Vopiseo cos.) und
Vei 4046, und Rechtsurkunden privater oder

Ortsnamen! Richtiger wird man mit Kiepert in 40 offentlicher Art (s. Mommsen Subscription und
Acruium (Agruium) den iilteren Namen von
Cattaro (G. Rav. Decadaron, Const. Porph. As-

xarega) erblicken ; hier wurden Inschriften ge-

funden, CIL HI 1710—1716. [Tomaschek.]

Acta sind 1) im publicistischen Sinne die

Ergebnisse der auf der potestas oder dem im-
perium berohenden richterlichen oder legislato-

rischen Thatigkeit eines Magistrats, wahrend
die militarischen Handlungen des Oberfeldherrn

Edition der Rechtsurkunden, Abh. der sachs.

Gesellsch. d. Wiss. 1851, 375, 11), vgl. den
Gastfreundschaftsvertrag CIL II 2633. Noch all-

gemeiner bedeutet A. Bericht fiber Geschehenes,

s. N. 5. Hiibner Fleckeisens Jahrb. 1860, 561.

Mommsen St.-R. 113 906. Humbert bei Da-
remberg et Saglio I 46.

3) Acta militaria. Was uns von den Ver-

waltungs-Bureaux der einzelnen TruppenkBrper
vorzugsweise als gesta oder res gestae bezeichnet 50 bekannt ist, beschrankt sich auf Titel der in

werden. Die acta (Saa &roo|« re xal xqa£u n.

KaZoaQ App. b. c. V 75) konnen im weitesten

Sinne gefasst werden, sei es dass der Magistrat
fiber Auftrag oder aus eigener Initiative neue
Rechtszust&nde schafft, sei es dass er das Volk
oder den Senat (vgl. den Terminus agere cum
popuJ-o und das seltenere agere cum patribus)

zur Schaffung derselben aufgefordert und ange-

leitet hat; so konnte Cicero (Phil. I 18) sagen

ihnen bediensteten Chargen und auf die wenigen
Worte , mit denen Vegetius II 19 es erklart,

dass bei einem Teile der Recruten einer Legion
notarum peritia, calculandi computandique usus

eligitur: totius enim legionis ratio, sive ob-

sequiorum sive militarium munerum sire pe-

cuniae , cotidie adscribitur aetis maiore prope

dilige}dia, quam res annonaria nel civilis in

polyptychis adnotatur. Nach der diesen Worten
eequid est quod tarn proprie dici possit actum 60 folgenden Auseinandersetzung (vgl. z. B. nomhia
eius qui togatus in repiMica cum potestate im- ' '~ ~ '" ' '—

*

L
~

''"~~

perioque versatus sit quam kxl GewOhnlich aber
erstreckt sich der Gebrauch dieses Terminus nur
auf die direct vom Magistrate ausgehenden Ent-
scheidungen und Verfugnngen, da ja billigerweise

die Volks- und Ratsbeschlfisse, wenn auch auf

Anregung des Magistrats entstanden, doch nicht

als Ausdruck seines Willens angesehen werden

eorum, qui vices suas fecerunt, breribus inse-

runtur; quando quis commeatum acceperit rel

quot dierum, adnotatur in brevibus u. s. w.)

werden die Dienstleistungen der Soldaten und
ihre Einnahmen und Ersparnisse buchmassig
controliert und sichergestellt: die Ersparnisse

werden, wie Vegetius hinzufugt, apud signiferos

aufbewahrt, sonst bemerkt er nichts fiber das
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Bureaupersonal. Bs liegt aber auf der Hand,

dass der Inhalt der acta damit nicht erschopft

war, dass insbesondere ebensowenig die dienst-

lichen Berichte allgemeiner Art noch die Ee-

giaterfiihrung, Buchfiihrung und Inventariaierung

irgendwie beriieksiohtigt sind. Es wird word

aucb auf die Moglichkeit zu achten sein, dass

Vegetius nur einen Teil der acta darstellen

wollte (adscribitur aetis, was freilich auch fur

die Fortsetzung der A. gesagt sein kann), ja auch, 10

dass die res annonaria vel eivilis (im Gegen-

satze zur ublichen Auffassung) nicht auf ausser-

militarische Verhaltnisse sich bezieht, sondern

eben in jenen A. als Hauptbestandteil stand;

was Vegetius iiber das commeatum, aecipere

sagt, erschopft die res annonaria der Legion (vgl.

Aurel. Victor Caes. 33) gar nicht.

Die meist inschriftlicn gegebenen Titel von

militarischen Eegistratoren und Bechnungsbe-

amten (teilweise principals) sind mannigfaltig 20

(ah aetis, aetarius, capsarius, codieillarius , a

commentariis , commentariensis , exactus, exce-

ptor, ab indieibus, librarius, notarius, scriba,

tabularius) und gestatten, einen Schluss auf die

Ausdehnung ihrer Geschafte zu Ziehen. Denn es

ist kaum wahrscheinlich, dass unter diesen Titeln

die einzelnen willkiirlich wahlen konnten; auch

zeugen das Avancement vom exceptor zum aetarius

Mur. 864, 3 sowie die Erwahnungen dieser Stellen

in den spateren Eechtsquellen und die Art der Zu- 30

sammenstellung der Chargen eines cornicularius,

eines aetarius und von librarii und exacti OIL
XIV 2255 deutlich dagegen. Ob einzelne der

genannten Titel sich auf bestimmte Truppengat-

tungen beschrankt haben, lasst sich vorliiuflg

ebensowenig sagen, als sie sich grossenteils bisher

gegen einander abgrenzen liessen (Vermutungen

bei Euggiero). Vgl. Marquardt St.-V. II2

547. 550f. Cauer Eph. epigr. IV p. 424ff. De-

laberge bei Daremberg et Saglio 149. Eug- 40

giero diz. epigr. I 52ff.

4) Acta senatus. Dem in der Senatssitzung

antragstellenden Magistrate koramt es zu, fur eine

glaubwurdige authentische Niederschrift der ge-

fassten Senatsbeschlusse zu sorgen (s. Senatus
consul turn). Bereits 305 = 449 wurde durch

das Misstrauen, das in die Zuverlassigkeit der

Protokollierung der Senatsbeschlusse, offenbar

von plebejischer Seite, gesetzt wurde, die Verfu-

gung notwendig, ut senatus eonsulta in aedem 50

Cereris ad aediles plebis deferrentur, quae antea

arbitrio consilium supprimebantur vitiabantur-

que (Liv. EQ 55, 13) ; vielleicht wurde iiberhaupt

erst damals die Niederschrift angeordnet, und

hatte es dem Magistrate vorher geniigt, den

Wortlaut des SC im Gedachtnis zu behalten;

auch mag die Verfugung der Consuln des J. 305

sich lediglich auf jene SC bezogen haben, die

die Interessen der Plebs tangierten, vor allem auf

die Bestatigungen der Plebiscite. In spaterer Zeit, 60

sicher schon vor 567 = 187 (Liv. XXXIX 4, 8),

warden samtliche SC im Aerarium deponiert

und blieben unter der Aufsicht der Quaestoren;

dort wurden sie sei es nach den Consulaten sei es

nach den Verwaltungsjahren der stadtischen Quae-

storen geordnet und in Evidenz gehalten ; darauf

bezieht sich vielleicht Cic. ad Att. XIII 33, 3

reperiet ex eo libra in quo surd senatus eonsulta

On. Cornelia L. Mummio consulibus (a 608 =
146); Josephus fiihrt ant. XIV 219 ein Soyua avy-

xXrjxov ex xov xauietov avxiyeyoafi/iEvov ex xwv deX-

t(OV xwv 8r](ioaiwv xwv xautEvxixwv Koivxco Povri-

Xiw Kolvxw KoQvrjXtco xaulaig xaxa tioXiv, SeXxw

devxepq xal ex xcov jiqwxwv srgcoxj] ; die Copie des

SC vom. J. 56 v. Chr. (in Aphrodisias gefunden,

Lebas III 1627) [em fvalov KoQvnXiov IToxXiov

viov xal AevxCov MaQxlJov Aevxiov vlov vitdxwv

ex xSn> av[aysyQauuevcov xetpaXaiw (die von Vier-

eck sermo Graecus, Gottingen 1888, n. XIX nach

Analogie der oropischen Urkunde vom J. 73 v.

Chr. Z. 58f. versuchte Erganzung ex xwv dv[aye-

yga/tuevtov iv ngayudxwv avufle^ovXevuEvwv xtjqw-

uaoi 3i]ifiMxw u. s. f. vermengt die Citierweise des

Beschlussbuches des Senats mit dem des Amts-
protokolles der Consuln [xfyv xwv vjiouvrjpdxwv

diXxov Z. 31] und ist daher nicht ohne weiteres

zu billigen) njsujtxw exxw ejidouw oydow evdxw

xaffttevxixwv SeXxcov . . . xafxijwv xaxa tcAXiv SeX-

xw jiqwxtj; vgl. Cic. in Verr. I 37.

Vergleichsweise sei aus einer spateren Zeit

und andersartigen Archivleitung angefiihrt, dass

eine in Henschir Begar aufgefundene Copie eines

SC de nundinis saltus Beguensis (138 nach Chr.)

bezeichnet wird als descriptum et reeognitum ex

libro sententiarum in senatu dictarum h(apite)

V . . . T. luni Nigrini C. Pomponi Camerini
eo(n)s(ulum) CIL VIII 270. Dieses Beschluss-

buch wird sonst auch als commentarii senatus

(Tac. ann. XV 74), haufiger aber als acta be-

zeichnet: acta patrum (Tac. ann. V 4), sonst

acta senatus (so in titularer Nennung der in der

Kaiserzeit mit der Aufsicht und Niederschrift der

SC betrauten Personen und bei den Anftihrungen

durch Schriftsteller z. B. Suet. Caes. 20; Aug.
5. 36; Tib. 73. Pronto ad M. Caes. LT 1 p. 26
Naber. Hist. Aug. Hadr. 3, 2; Sev. Alex. 56,

2; Prob. 2,2); auch Tilgungen friiherer Beschliisse

in den A. konnten vom Senate decretiert werden
(Mommsen St.-E. Ill 1014, 1).

Ausser den Beschliissen des Senats konnte
der vorsitzende Magistrat auch verschiedene De-
tails aus der Verhandlung, deren Gedachtnis er

festzuhalten suchte, wahrend der Sitzung auf-

schreiben laasen. Cicero hat wahrend des Ver-

hors der allobrogischen Gesandten im Senate vier

hervorragende Senatoren gebeten (pro Sulla 41f.),

qui omnia indicum dicta, interrogata, responsa
perscriberent ; damals kam es dem Consul darauf

an, seinem Protokoll fur die Zukunft grOssere

Glaubwurdigkeit zu sichern ; sonst durften priva-

tim zu diesem Zwecke bestellte Schnellschreiber

(scribae Cic. ad Att. XV 3, 1 ; vgl. auch Dionys.

ant. XI 21, aber mit Mommsen St.-E. EH 1005,

2) diese Arbeit besorgt haben; so ist das Nach-
schreiben der Eeden, vom Vorsitzenden veran-

lasst, angeblich (Pint. Cat. min. 23) gleichfalls

erst durch Cicero im Catilinarierprocess einge-

fuhrt worden; denn dieser 'hatte die geiibtesten

Geschwindschreiber kurz vorher eine Menge Zei-

chen, die in kleinen Zfigen die Bedeutung meh-
rerer Buchstaben umfassten, gelehrt und dann
im Sitzungssaale allenthalben aufgestellf. An-
dererseits mogen die sentential vielfach schrift-

lich concipiert mitgebracht worden sein, so dass

ihre Einverleibung in ein Protokoll ohne weiters

erfolgen konnte. Ein solches Protokoll nennt Ci-
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cero in dem vorher angefiihrten Falle p. Sull.

40. 42 tabulae publicae, 41 auch monumenta
publiea; doch waren sie strenge genommen oder

wenigstens ursprunglich nichts als private Auf-

zeichnungen des Magistrats (privata custodia

eontinerentw 42).

In der Eegel war es keinem Senatsmitglied

verwehrt, fiber die Vorgange in den Senatssit-

zungen jedermann Mitteilung zu machen und seine

eigenen Eeden oder die Anderer miindlich oder

schriftlich zu verbreiten; dass die Senatoren ein

Bchreibzeug in die Sitzung mitnahmen (Dio XLIV
16, vgL Suet. Caes. 82; Gai. 28), lasst darauf

schliessen, dass sie sich Notizen zu machen

pfiegten.

Caesar verordnete in seinem ersten Consulate

eine regelmassige Abfassung und VerOffentlichung

von Verhandlungsprotokollen des Senats (Suet.

Caes. 20 : inito honore primus omnium instituit,

ut tarn senatus quam populi diurna acta eonfi-

erent et publiearentur); stark hatte dieser offici-

ellen Eedaction gewerbsmassige Thatigkeit pri-

vater Berichterstatter vorgearbeitet. Fiir die

Zuverlassigkeit und Offentlichkeit dieses Ver-

fahrens sind aber durch Caesar keine ausrei-

chenden Garantien geschaffen worden; nach wie

vor genugt Gegenzeichnung und Einverstiindnis

einiger senatorischer Parteigenossen, um ein Se-

natsprotokoll auszufiihren. Die Klagen fiber

Falschungen von Protokollen mehren sich; Cato
Uticensis weigert sich als Quaestor so lange, ein

SC von zweifelhafter Echtheit im Archiv zu de-

ponieren, bis beide Consuln eidlich dieselbe be-

kraftigen. Cicero beschuldigt den Dictator Caesar

(ad fam. IX 15, 4) und seinen Gegner M. Anto-
nius (Phil. VI 2) SC gefalscht zu haben u. s. f.

Die amtliche Protokollierung wurde seither nicht

ausgesetzt , noch fur 438 n. Chr. lesen wir die

gesta in senatu urbis Romae de recipiendo co-

dice Tkeodosiano (ed. Haenel p. 81ff.); aber ihre

VerOffentlichung untersagte bereits Augustus
(Suet. Aug. 36 auetor fuit, ne SC publiearentur),

so dass das Publicum nur auf private Mittei-

lungen sowie auf die amtlich aus den atta xe-

natus in die acta publico, genommenen Partien
oder Rnf besonders feierliche Publicationen , die

insbesondere auch durch Eingraben einer Gedenk-
inschrift erfolgen konnten, angewiesen war.

Der Kaiser tibergab die Controlle der Ge-
nauigkeit und Vollstandigkeit der Senatsprotokolle
einem Vertrauensmanne, curator actorvm senatus
oder ab aetis semdus (s. d.); dieses Amt wurde
wahrscheinlich schon vor dem Jahre 29 n. Chr.
geschaffen, fur das es zuerst bezeugt ist (Tac.
ann. V 4). Die Protokolle wurden immer ge-
nauer und verzeichneten selbst die Zwischemufe
und Zurufe. Das Kammerbureau wurde dadurch
eine wichtige Schule fur die remische Stenogra-
phic; wie dasselbe zusammengesetzt war, wissen
wir nicht. Am ehesten darf man an kaiserliches

Gesinde denken; dass es aus Nichtsenatoren be-

stand, versteht sich von selbst und darf man
vielleicht auch aus Herodian VII 10 (ovyxuioav-
xeg avrovg iv xco atjxcp udvovg) schliessen: Iulius

Capitolinus wiirde durch seine Erklarung eines
von Iunius Cordus erwahnten taciturn senatus-
constdtum (Hist. Aug. Gord. 12), wenn er nur
besser unterrichtet ware, eher aufklaren, da er

Pauly-Wiesowa

von einer geheimen Senatssitzung spricht, ut non
scribae, non servi publici, non eensuales Mis
actibus interessent, senatores exciperent, senatores

omnia offieia eensualium seribarwmque eomple-

rent, ne quid forte proderetur. Im schlimmsten

Falle liegt hier ein Anachronismus vor ; denn im
4. und 5. Jhdt. n. Chr. waren scribae und een-

suales mit der Nachschrift der Sitzungsberichte

betraut, ihr Vorstand war der magister censuum,
10 ein Unterbeamter des Praefectus urbi.

Inhalt der A. s. bilden in der Kaiserzeit alle

Vorgange der Sitzung, die Antrage, Meinungen
der Sprecher, Abstimmungen und Beschliisse,

Gerichtsverhandlungen (Tac. ann. XV 74), der

Acteneinlauf und die Erledigung desselben, ins-

besondere auch die kaiserlichen Orationes.

Firr die LOsung der viel ventilierten Frage,

ob die A.s. unmittelbar von den bedeutenderen

Historikern benutzt werden konnten, haben diese

20 selbst wenig Anhaltspunkte gegeben; citiert

werden sie Tac. ann. XV 74. Suet. Aug. 5. Hist.

Aug. Alex. Sev. 56, 2. Der Verfasser der v.

Probi 2, 1 behauptet auch die acta senatus a/s

populi benutzt zu haben; in der v. Tac. 8, 1. 2

giebt er sogar eine detaillierte Darstellung dieses

Quellenstudiums, erschiittert aber eben durch

diese unser Zutrauen. Immerhin lasst sich kein

verniinftiger Grund dagegen anfiihren, dass die

kaiserliche Verwaltung den Forschern in liberaler

30 Weise Zutritt zu dem Senatsarchiv gewahrte,

falls sie darum ansuchten und sonst vertrauens-

wiirdig waren.

5) Acta urbis. Die Stadtzeitung, genannt

populi diurna acta Suet. Caes. 20, diurna urbis

acta Tac. ann. XIII 31, diurna actorum scriptura

III 3 , diurna populi Romani XVI 22 , diurna
oder wahrscheinlicher libri actorum diurni Suet.

Claud. 41, acta populi Romani Plin. n. h. VIII

145, acta populi Hist. Aug. Prob. 2, publiea

40 acta Tac. ann. XII 24. Suet. Tib. 5. Plin. ep.

V 13, 8. VII 33, 3; paneg. 75. Hist. Aug. Gord.

4, acta urbana Cic. ad Att. VI 2, 6. Plin. ep.

IX 15, 3, rerum urbanarum acta Cic. ad fam.

XII 23, 2, acta urbis Eph. ep. V 1175. Hist.

Aug. Comm. 11; Sev. Alex. 6, acta, schlechtweg

Cic. ad fam. II 15, 5. XII 8, 1. 22, 1. 28, 1.

Seneca de benef. II 10, 4. Ill 16, 12. Plin. n. h.

II 147. VII 60. 186. X 5. Ascon. ad Scaur. 19;

Milon. 32. 44. 47. 49. Iuv. II 136. LX 84 (libri

50 actorum). Quintil. IX 3, 17. Suet. Cal. 8. 36,

xa ^ouviiaaxo. Dio Cass. XLVII 11, 3. XLVIH
44, 4. LVII 21, 5. LX 33, 1. LXVII 11, 3, xa xoiva

vxofirr/uaxa LVII 22, 2, xa dnuooia vnourrj/iaxa

LVII 12, 2 u. s., doch s. Hiibner de s. p. q.

aetis 59. Allerdings ist es sehr wohl moglich,

dass eine und die andere der angefiihrten Stellen

falschlich herangezogen worden ist, und nament-

lich mochte ich annehmen, dass die zeitlich spa-

testen, die in der Historia Augusta, in anderer

60 VTeise zu verstehen sind.

Nach Suetons (Caes. 20) Zeugnis war es Caesar,

der inito honoreprimus omnium instituit, ut tarn

senatus quam popidi diurna acta confierent et

publiearentur. Uber die GiTinde, die jenen hie-

zu veranlassten, lasst er sich nicht aus : aber sie

sind unsehwer festzustellen, wenn man nicht,

wie dies altere Gelehrte gethan haben, die acta

diurna aus den magistratischen acta und eom-
10
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mentarii oder aus den annates maximi u. s. w.

ableiten will; s. die altere Litteratur bei Be in

in Paulys RE I2 134ff. Caesar ordnete lediglich

an, dass von Staats wegen, also von bestunter-

richteter und zuverlassiger Seite die Verbreitung

der Neuigkeiten veranlasst werde, fur die bis

dahin lediglich die gefalligen Mitteilungen der

Unterrichteten an ihre Freunde und Bekannten,

haupts&chlich wenn diese ausser Rom weilten

esset non modo perscribere haec, sed omnino
animadvertere. omnia enim sunt ibi senatus con-

sults, ediela, fabulas, rumores, und halt selbst

diese Information fur nicht ausreichend_, daher

si quid in republica maius actum erit, quod

isti operarii minus commode persequi possint,

et quemadmodum actum sit et quae existimatio

secuta quaeque de eo spes sit, diligenter tibi

perseribenms. VIII 2, 2 eommentarium rerum
nauptsacnncn wenn uiese aussei xwm wcimou, j,crow»™.™. ,***. -, - „......„..._.

und aueh private Unternehmung gesorgt hatte. 10 urbanarum (offenbar emen ahnhchen von seinen

Der Briefwechsel Ciceros legt lebhaft Zeugnis

dafiir ab, dass das Bediirfnis nach dem pri-

vaten Meinungs- und Neuigkeitsaustausch ein

grosses war, und es ist selbstverstandlich, dass

dasselbe auch nach Caesars Neuerung unver-

mindert fortbestand und befriedigt wurde. Ja

es ist mSglich und wahrscheinlich, dass Caesars

Reform sich lediglich darauf bezog, dass die

Privatindustrie durch amtliche Mitteilungen un

operarii gemachten Berieht) primum dedi L.

Castrinio Paeto, secundum ei qui has litteras

tibi dedit. VIII 8 enthalt unter anderem einen

Berieht fiber eine Senatssitzung, wie wir sie ffig-

lich in jenem amtlichen oder halbamtlichen

Journal voraussetzen mfissen. VIII 11, 4 quam.

quisque sententiam dixerit in eommentario est

rerum urbanarum, ex quo tu quae digna sunt

selige ; multa transi, in primis ludorum explo-
jrnvatinauscne aurcn amiucue jmiuwuiuugcu uu- »»7"i ™m™ w.™^ -- r ~ —r --

terstiitzt werde, nicht aber dass eine eigentliche 20 stones et funerum et inepharum ceterarum;

01..I...U ; t „i«„„ ™™ft,„ w.ir^o Wir nhi.m. hnhet tdilia u. s. w. Cicero antwortet
Staatszeitung ins Leben gerufen wurde. Wir

haben vor allem gar keine Nachricht fiber ein

officielles Pressbureau der caesarischen und au-

gusteischen Zeit. Hfibner hat (S. 45) nach

Schmidts Vorgange wohl richtig sich dagegen

ausgesprochen, dass der Befehl Caesars, seine

Weigerung, den Konigstitel anzunehmen, den

fasti einzuverleiben (Cic. Philipp. II 87), mit

seinem Auftrage, dies eg to. vnofivrjfiata iyyga

plura habet utilia u. s. w. Cicero antwortet

bei Gelegenheit II 8, 1 quid? tu me hoe tibi

mandasse existimas, ut mihi gladiatorum com-

positiones, ut vadimonia dilata et Chresti com-

pilationem mitteres et ea quae nobis, cum Romae
sumus, narrare nemo audeat . . . ne ilia quidem

euro mihi scribas, quae maximis in rebus rei-

publicae geruntur qiwtidie, nisi quid ad me ip-

sum pertinebit; scribent alii, multi nuntiabunt,
seinem Auurage, tiies sg ™ vnu,uriif*u.i.LL c^y" """•' v- "•^^"»i „„.„..„... „„.., — ._„..-._- ,

wrjvai (DioXLIVll, 3), identificiert werde. Es SOperferet multa etwm tpse_ rumor.
_

Also Ucero

ist vielmehr wahrscheinlich (s. Mommsen OIL

I p. 294), dass die Mitteilung von jener Auf-

nahme der caesarischen Ablehnung in die fasti

auch den acta einverleibt wurde, und dann wohl

durch die Consuln; aber es genfigte, dass diese

durch irgend einen der seribae diese Notifica-

tionen vollziehen liessen (vgl. auch Dio XLVIII

44, 4 zum J. 38 v. Chr. : Octavian schickt den

neugeborenen Drusus seinem Vater avxo xovto I

wiinscht, dass Caelius inn in Parteisachen unter-

richte und nicht die Dienste eines Localreporters

ihm gegeniiber verrichte, weil er ja von Anderen,

die nicht so nolmxoi seien, derlei Dinge erfahre.

Wo bleiben, fragt man sich unwillkfirlich, die

officiellen A. u.f Man hat daher (Litteratur

bei Rein 134) angenommen, dass bald nach

Caesars erstem Consulat die Abfassung der Offent-

lichen acta auf eine Zeit lang unterblieben sei
neugeDorenen Drusus seinem vauui uviu io»i» c, m.^i. ^v™ «.«» «— , ,. r° ., ; t, .

ra Inouviuaza eyypdWag, Sn KaXaao x6 yervq&kv 40 und dass sich dadurch die oben erwahnten Pn-

Atoviq xrj lavzov yvvcuxl xaiStov Nsgwn tcp Jia

rgi axSScoxs). In der Kaiserzeit bestand aller-

dings ein Bureau ab actis urbis unter einem

kaiserlichen Procurator. Das schliesst in keiner

Weise aus, dass, bevor diese letzte Wandlung der

Dinge, von der wir wissen, eingetreten ist. die

Regierung sich darauf beschrankte , dem Leiter

der privaten Unternehmung, sei es eine oder seien

es mehrere gewesen, die amtlichen Behelfe mit

vatnachrichten erklaren. Besser thut man daran,

in Caesars Anordnung nur etwa eine princi-

pielle Bestimmung inbetreff amtlicher Publicati-

onen zu erkennen und anzunehmen, dass erst im

Laufe der Zeit aus der Verbindung von Berichten,

wie sie auf Bestellung des Caelius gemacht worden

sind, und jenen amtlichen Mitteilungen eine Art

Zeitung entstanden sei. Ob der Chrestus, von

dessen compilatio Cicero a. 0. schreibt, eben
es menrere gewesen, uie aumicueu ummc nnv- »»» ^-n _

„.™- «. -. -_..-----,-

zuteilen. Dass das kaiserliche Pressbureau auch50jenes volumen meint, das Caelius VIII 1, I an

direct seine Correspondenzen veroffentlichte , ist

schon deshalb wahrscheinlich, weil auch sonst

in der Kaiserzeit Geschaftsunternehmungen nicht

politischer Art, wie Bergbau, Fabriken u. a. in

kaiserlichem. d. h. staatliehem Betriebe standen.

Dass die acta, mogen sie wie immer von

Caesar eingerichtet worden sein, auch nicht fur

die Hauptmasse des Wissenswerten auszureichen

schienen. zeigt der Briefwechsel zwischen Cicero

kiindigt, oder ein privates Nachrichtenunternehmen,

dem des Caelius volumen zu Ciceros Bedauern

zu ahnlich geworden ist, lasst. sich nicht aus-

machen. Zur Erganzung bemerke ich, dass auch

Corniflcius im J. 44, da er als Proconsul in Asien

war, sich in ahnlicher Weise von seinen Freunden

die Nenigkeiten berichten liess (Cic. ad fam. XII

22, 1. 28. 3). Vgl. Hubner 40f. [596f.]. Die

Beschaffenheit der A. u. ist bei dem Mangel
scmenen. zeigt aer nneiwecusei i«isaiai w«»» "-- ;.r:

—"" :,.,., j ,.. ,,- §
und CaeliusT Caelius ad fam. VIII 1, 1 (aus 60 echter Lberreste lediglich aus den durftigen Er

51 v. Chr.) quod tibi decedmti poUieitus sum me

omnes res urbanas diligentissime tibi perseri-

pturum, data opera paravi. qui sic omnia per-

sequeretur. ut rerear, ne tibi nimium arguta

haec sedulitas rideatur; der Briefschreiber bittet

zu entschnldigen, quod hunc laborem ttlteri dele-

gavi — id. ipsum volumen, quod tibi misi, facile,^

ut ego arbitror, me excusat. nescio cuius otii

wahnungen, die aber wegen der Vieldeutigkeit

des Wortes acta mit grosser Vorsicht zu benutzen

sind, festzustellen. Derm die angeblichen 11

Fragmente der acta populi, die zuerst vollstandig

Pighius in seinen Annates II 378 veroffentlicht

und insbesondere Dodwell (praelect. Camden.,

Oxford 1692.665ff.) verteidigt und erlautert hat

(daher meistens fragmenta Dodwelliana genannt),
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sind ein Erzeugnis des 15. oder 16. Jhdts., wie

zuerst Wesseling (Probabilia II 1731 p. 354)

bewiesen hat (fihrige Litteratur bei Rein 136.

Teuffel-Schwabe Litt.-Gesch.s 454 und CIL VI

5, 3403*); ihr Verfasser datierte sie in die J.

168, 62 und 55 v. Chr.

Der Inhalt der A. u. war sehr mamiigfach. Die

Citate, die uns erhalten sind und den Zeitraum

von 58 v. Chr. his in das 3. Jhdt. umfassen,

erstrecjeen sich auf Staats- und Privatnachrichten.

Ohne Republik und Kaiserzeit auseinanderzu-

halten, flnden wir

1) Staatsangelegenheiten, naturlich gewiss mit

jener Auswahl und in jener Darstellung, die den

Machthabern beliebte: Prodigien Plin. n. h. II

147; Senatsbeschliisse und Verhandlungen, teils

vom Senat direct an die Redaction der A. ge-

schickt (Plin. paneg. 75), teils aufgenommen,

wenn ein Senatsbeschluss Offentlich aufgestellt

oder, was nur vor Augusts Publicationsverbot

mOglich war, durch die acta senatus dem Pub-
licum zuganglich geworden war (Ascon. p. 44
SC gegen P. Clodius; Cic. ad Att. VI 2, 6 Curios

Widerstand gegen die geplanten Massregeln fur

die Statthalterschaften ; Plin ep. VII 33, 3 eine

Anklage; Hist. Aug. Alex. Sev. 6 Acclamationen

des Kaisers u. s. w.); amtliche Handlungen der

Magistrate und der Kaiser (z. B. Ascon. 19 Ver-

setzung des Scaurus in Anklagestand vor dem
Repetundengerichte; Ascon. 44 und 49 Contioncn

der Volkstribunen; Tac. ann. XDI 24 Termination

des erweiterten Pqmerium durch Kaiser Claudius

;

Dio LXVII 11, 2 Domitian verbietet die Namen
des aufruhrerischen Statthalters von Germania
Superior Antonius Saturninus und seiner An-
hanger, coo&'Tva firidsfiia fivtffit} r&v Davaxovfisvcov

4>jtokti(p&fj , . . eg ta VJtOj.ivr]fiaxa, sgyQaipfjvai —
also geschah dies sonst gewohnlich u. s. w.) ; wich-

tigere amtliche Reisen, wozu ich Ascon. p. 32, 14
Ziehen mochte; Offentliche Bauten Dio LVII 21,

S; Tac. ann. Xin 31.

2) Vorgange aus der kaiserlichen Familie, Ge-
burtstage (Tibers Sueton Tib. 5, hier also irgend-

trie nachgetragen oder nach Analogie von unten
Zeile 66- aufznfassen; des iilteren Drusus Dio
XLVffl U, 4; des Caligula Suet. Gai. 8), Leichen-
begfagnisse (des Germanicus Tac. ann. Ill 3), Au-
dienzworber (bei der Livia Dio LVII 12, 2; bei
der jttngeren Agrippina LX 33, 1), auch wohl dass
Commodus in der Arena aufgetreten sei Hist. Aug.
Coram. 11; ebendort 15 wird hinzugefugt: {Corn-
modus) habuit jfraeterea morem, ut omnia, quae
iurpiter, quae tnpure, quae crudeliter, quae gla-
diatorie, quae lenonice faceret, actis urbis indi
iuberet.

3) Tagesnenigkeiten allerArt. wie Spenden wohl-
thatiger Milde (Seneca de benef. II 10, 4); Curio-
sitaten, z. B. Plin. n. h. VLT 186 dass bei dem
Leichenbegangnisse des Wagenlenkers Felix einer
seiner Verehrer sich freiwiUig mitverbrannt habe,
Vn 60 von sehr zahlreicher Nachkommenschaft,
VIU 145 von der merkwurdigen Treue eines Hun-
des, X 5= Solin. 33, 14 dass auf dem Comitium der
Vogel Phoenix zur Schanstellnng gebracht worden
sei; vor allem auch die an die Redaction zur Auf-
nahme eingesandten Familiennachrichten, namlich
Geburts- (Iuv. IX 84), Heirats- (Iuv. H 136), Ehe-
scheidungs- (Suet. Calig. 36. Seneca de benef.

Ill 16, 12) und andere Anzeigen, naturlich nur
aus dem Kreise der vornehmen Familien. Eine
ergotzlich karikierte, aber lehrreicheNachahmung
des Tageblatts der Stadt Rom giebt Petron 53,

dessen dunkelhaftem Geldprotzen actuarius tan-
quam urbis acta recitavit:'km 26. Juli: auf dem
Landgute bei Cumae, welches Trimalchio gehOrt,

geboren 30 Knaben, 40 Madchen. Von der Tenne
auf den Speicher gebracht 500000 Scheffel Weizen,

10 500 Ochsen eingefahren. Am selben Tage : der
Sclave Mithridates wurde ans Kreuz geschlagen,
weil er den Genius unseres Herrn gelastert hatte.

In die Kasse abgefuhrt, was nicht angelegt werden
konnte, 10 000000 Sesterzen. Am selben Tage:
Im Pompeianischen Park ist Feuer gewesen, im
Hause des Verwalters Nasta ist der Brand ent-

standen. Hierauf wurden Erlasse von Gutspo-
lizeibeamten verlesen und Testamente von Wald-
hfitern, in denen Trimalchio unter Angabe des

20 Grundes von der Erbschaft ausgeschlossen war,
dann die Listen der Gutsverwalter und die

Scheidung einer Freigelassenen von einem Nacht-
wachter, weil es herausgekommen war, dass sie

mit einem Badediener zusammengelebt hatte, und
die Verweisung eines Haushofmeisters nach Baiae;
ferner die Versetzung eines Kassierers in den
Anklagezustand und eine Gerichtsverhandlung
unter den Kammerdienern'. Friedlander Sitt.-

Gesch. 15 176 (6199) will in diesen A. des Trimal-

30 chio lieber eine Karikatur des kaiserlichen Tage-
buches, der ephemeris, sehen, und er hat gewiss
in der Hauptsache Recht; allein aus der ephemeris
sind doch wohl mindestens Auszfige in die A. u.

gekommen, und man muss sich wohl an den von
Petron selbst gegebenen Vergleich halten.

Filr die Art der Anlage zeugen weniger die

Citierungen Ascon. 44 acta totius illius temporis,

47 cius [anni] , Plin. n. h. VII 60 temporum
divi Augusti als die Bezeichnung diurna und

40 das Beispiel der acta des Trimalchio. Der Tag
wird genannt in den Citaten bei Ascon. 19. 44.

47. 49. Plin. n. h. VII 60 und sonst; vgl. Cicero

ad Att. VI 2, 6 habebam acta urbana usque
ad Nonas Martias. Auf den Stil der Anzeigen
in den acta bezieht sich die Bemerkung Quin-
tilians (inst. IX 3, 17) fiber die Floskel vom
schwergebeugten Leidtrager in den Todesanzeigen

(vulgatum actis quoque 'saucius pectus').

Man nimmt an, dass die officielle Zusammen-
50 stellung in albo veroffentlicht und Copien der-

selben durch Privatindustrie ahnlich wie vordem
aus den Annales gemacht worden seien, und dass

die acta dann in das Staatsarchiv gelangt seien.

Dass Private sich eine vollstandige Sammlung
angelegt hatten, ist wegen der Massenhaftigkeit

des Materials nicht wahrscheinlich. Die An-
nahme, dass, sei es gleich von Anfang her, sei

es erst, als die A. bereits durch lange Jahre sich

aufgehauft hatten, von Privaten Auszfige daraus

60 gemacht worden seien, stfitzt sich auf die Kach-
richten fiber die acta Acholii und die acta

Mueiani. Von ersteren ist die Rede in der Hist,

aug. Aurelian. 12, 4 ex libris Acholi, qui magister
admissionum Valeriani principis fuit, libra

actorum eius (also des Kaisers) libro nono (ge-

nannt wird Acholins noch in der vita Alexandri
Severi 14, 6. 48, 7 und 64, 5; an letzterer Stelle

Acholium, quiet itinera huius principis scripsit)
;
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dieser gedenkt Tac. dial. 37 neseio an venerint

in rnanus vestras haec Vetera (namlich die Reden

der Zeitgenossen des Cicero, Pompeius, Crassus

u. a.), quae et in antiquariorum bibliothecis

adhuo rnanent et cum maxims a Muciano (zum

3. Male 72 n. Chr. Consul) eontrahuntur ac iam
undeeim, ut opinor , aetorum libris et tribus

epistolarum composite/, et edita sunt. Ich kann

indes im Gegensatze zur herrschenden Meinung

gut geheissen ; endlich liess sich Antonius durch

eine lex Antonia de actis Caesaris eonfirmandis

(Cic. Phil. V 10; ad Att. XVI 16 C 11; vgl.

App. b. c. Ill 5. 22. Dio Cass. XLIV 53, 2 u. s.)

die Befugnis erteilen, alle in Caesars Papieren

aufgezeichneten Massregeln in giiltiger Weise

una bindend zu publicieren. Auch als im Fe-

bruar 43 die acta des Antonius (Cic. Phil. XII

12. Appian b. c. Ill 82) und mit diesen die

in den acta Aeholii nichts sehen als die Erzah- 10 vorgeblich aus Caesars Papieren genommenen

lungen der Eegierungsthaten des Kaisers Valerian,

und dass die Reden der Coaetanen des ersten

Triumvirats durch die A. u. verOffentlicht wurden
— das ungefahr muss allgemein folgerichtig

geschlossen worden sein — ist mindestens un-

wahrscheinlich. Ich halte vielmehr die acta

Muciani fur eine buchmassige Publication denk-

wiirdiger Ereignisse, welche mit den A. u. gar

nichts gemeinschaftlich zu haben braucht. Es

Entscheidungen cassiert wurden, hielt man prin-

cipiell an der Giiltigkeit der a. Caesaris fest.

Der Form wegen wurde von dem einen Consul,

Vibius Pansa, ein Centuriatgesetz in Aussicht

gestellt, das. neuerdings die Giiltigkeit dieser

acta decretieren sollte: scilicet hoc Pansa aid

non videt (hebeti enim ingenio est) aut neglegit :

quae enim, Caesar egit, earata esse non curat:

de quibus eonfirmandis et saneiendis legem

kann nicht verschwiegen werden, dass die neueren 20 comitiis centnriatis ex auetoritate nostra laturus

Gelehrten aus dem sparlich fliessenden Stoffe, der

in keinem richtigen Verhaltnis zu dem Interesse

stent, das er beansprucht, meist zu viel zu ge-

winnen gesucht haben.

Dass die A. erst aufgehOrt hatten, als Kon-

stantinopel durch Constantin d. Gr. die Haupt-

stadt des Reiches geworden war, wird ange-

nommen, weil Erwahnungen aus dieser Zeit nicht

mehr vorkamen. Wenn letzterer Grund stich

est (Cic. Phil. X 17). Vgl. iiber das Detail 0.

E. Schmidt Fleckeis. Jahrb. Suppl. XIII 6G5ff. r

wo auch die altere Litteratur verzeichnet ist.

Als bald darauf Antonius, Octavianus und

Lepidus den Dreibund zur Ordnung und Sicherung

des Staates schlossen, einigten sie sich auf Grund

des caesarischen Programms und gaben dieser

politischen Anschauung dadurch deutlichen Aus-

druck, dass sie iv xe xfj stgdyxy rov exovg r)peg<f

haltig sein sollte, konnte man das AufhOren der 30 avxoi xe wpooav xai xovg aXXovg &gxa>oav pefiaia

A u noch um 100 Jahre zuriick datieren ; denn vouielv xavxa xa vii exelvov yevousva Dio Cass.

das letzte Zeugnis ware die vita Alex. Severi XLVII 18, 2; Dio Cassius fiigt hinzu
:
xai xovxo

6, 2. Des Verfassers der vita Probi Behauptung

2, 1 (usus sum) actis etiam senatus ac populi

kann ich wegen seiner iibrigen Liigen nicht recht

glauben; s. oben S. 290, 22.

Litteratur. Hanptschrift : E. Hiibner de _
, , , „

senatus populique Romani actis 1859 (aus Fleck- xivd xoioifieda, eni xe xoig xo xgaxog aet^ov.

eisens Jahrb. Suppl. Ill 559—632) ; daselbst und «£ dvdyxng yiyvexai , xa xe jigax&evxa vn avx

bei Rein REP 134ff. die altere Litteratur. 40 xai xa Tigax&nooneva &ro xu>v del iwvxwv ogxoie

Sonst noch Heinze de spuriis diurnorum aetorum xipljkpaiovaQatj,^ vgl. LI^ 20, 1.^ LIII ^28^ 1.

xai vvv ijil naai toig xo xgdxog del I'oxovaiv fj

xai s.t avxov noxe yevopevoig xai /J.1] dxtfimdeXat

yivtxai ; vgl. LVII 8, 4 oneg em xe tq5 Avyovoxco

devgo del sv xfj ngcoxn rov exovg V^St sial ^7"-

xois a?.Xoig xoTe uex' exetvov aQ^aaiv, &v ye xai Xoyov

fragmentis, Greifswald 1860. Teuffel-Schwabe
Litteraturgeschichte5 § 216, die wenigen aber

ausgezeichneten Bemerkungen Mommsens im

St.-R. Ill 1017f. Humbert bei Daremberg
et Saglio I 49f. Ruggiero diz. epigraf. I

48ff.

6) Acta principis. Es scheint 709 = 45

an den Eid in leges, den die Reichsbeamten beim

LVIII 17, 1. LIX 13, 1. LX 10, 1. 25, 1. Tac.

ann. I 72. IV 42 [Apidiumque Merulam, quod

in acta divi Augusti non iuraverat, albo sena-

tors erasit n. Kaiser Tiberius) u. s. Es ist bei

der langen Regierung des Augustus und der grund-

legenden Bedeutung seiner Gesetzgebung begreif-

lich, dass jene Eidschwiire sich hauptsachlich auf

die augusteische Gesetzgebung, gewissermassen als

Antritte ihres Amtes zu leisten pflegten (fur 50 Grundgesetz der romischen Monarchie ,
bezogen.

uns seit dem J. 554 = 200 nachweisbar, Liv.

XXXI 50, 7) und mitunter im Verlaufe des

Amtsjahres durch den Schwur auf gewisse neue

Gesetze zu erganzen verpflichtet wurden. ange-

knupft worden zu sein, als verfiigt wurde xas

dg/as evDvs xadtoxafievag oavvvai /jrjSevl xwv

vxd Kaiaaoog ooi£ofiivo}v avxagdg'etv (App. b. c.

II 107). Sach" der Ermordung des Dictators

Caesar wurde die Giiltigkeit seiner Verfugungen

Und auf dieses Grundgesetz und seine Erganzungen

hin werden nicht bios Senat und Magistrate in Eid

genommen , sondern es haben selbst Kaiser ge-

legentlich (Tiberius, s. Dio LVII 8, 5 ; Claudius

LX 10, 1. 25, 1 K/.ai-diog de avxog per ndvxa xa

elOiofieva dimitooe) ganz spontan diesen Eid abge-

legt: wie denn Claudius sogarLX 10, If. xai e£id>v

ex xfjg dgz/jg avDtg aiiiooev &oxeo oi a/./.oi xai

xavxa it'ev ael Sodxig ixdxevoev eyerexo; indes

von den Republicanern in Frage gestellt, aber 60 nicht zu Anfang ihres Principats und ohne etwa

dank dem klugen Eingreifen des M. Antonius "•- - 1 - - :- ""* ^~»^<>« ^f^f^^pn

durch ein SC vom 17. Marz 44, das der poli-

tischen Lage Rechnung trug, decretiert; ja, es

wurden iiber Einscbreiten des Antonius politische

Massregeln, die noch nicht publiciert, aber. wie

Antonius vorgab, von Caesar ins Auge gefasst

und in seinen Papieren skizziert worden waren,

auf diese Erklarung hin einzeln vom Senate

ihn als eine Bedingung desselben aufzufassen.

Der Unterthaneneid (vgl. Texte bei Mommsen
Eph. ep. V p. 154ff.) und die rotorum nuncu-

patio vom 3. Januar und der nach dem ersten

Huldigungseide stets am 1. Januar zu erneuernde

Fahneneid der Soldaten sind zwar dem Zwecke

nach verwandt, aber auf anderen Grundlagen

entwickelt und daher nicht mit dem oben be-

297 Acta Acta 298

sprochenen Eide in acta principis zusammenzu-

werfen. In der die Competenz des neuen Kaisers

Vespasian formulierenden Urkunde CIL VI 930

besitzen wir ein authentisches Beispiel fur den

Wortlaatder Anerkennung, durch welche die voile

Verbindlichkeitdera.jo. ausgesprochen wurde: vgl.

Z. 19 utique quaeeumque ex usu rei publicae

maiestateque divinarum humanarumpublicarum

prwatarumque rerum esse censebit(ji. Vespasian),

ei agere facere ius potestasque sit, ita ut divo

Aug., Tiberioque Iulio Caesari Aug., Tiberioque

Claudia Caesari Aug. Qermanicofuit, undZ.29ff.

utique quae ante lianc legem rogatam acta gesta

decreta*7Ksperato(imgew6hnlichenSprachgebrauch

als acta zusammengefasst) ah imperatore Caesare

Vespasiano Aug. iussu mandatuve eius a quoque

sunt, ea perinde iusta rataqfue) sint, ac si

populi plebisve iussu acta essent.

Die Nichtigkeitserklarung der acta eines

Kaisers (acta reseindere Suet. Caes. 82; Claud.

11 u. s., a. subvertere Tac. ann. XIII 5; mit

Einschluss der vom Kaiser vollzogenen Privatge-

achafte Dio LXX 1, 2f. LXXVIII 18, 5) war
nach Beendigung seiner Herrschaft, also nach

seiner Absetzung oder nach seinem Tode, wie

ehedem den republicanischen Beamten und Feld-

herrn gegeniiber zulassig und wurde wiederholt

vom Senat, naturlich im Einverstandnisse mit dem
neuen Regenten, formell unbedingt ausgesprochen;

ohne dieses nicht durchfiihrbar, vgl. Hist. aug.

Hadr. 27 acta (des Hadrian) inrita fieri senatus

volebat, nee appellatus est divus, nisi Antonius

rogasset (unklarer bei Dio LXX 1); iiber die

Wirkung einer aetorum rcscissio s. Plin. ep.

X 56, 4 acta Bassi (Statthalter von Bithynien

bis 101 n. Chr.) rescissa datumque a senatu

ius omnibus de quibus ille aliquid constituisset

ex integro ageiidi, dumtaxat per biennium. So

geschah es mit Caligula, Oat acta omnia rescidit

(n. Claudius) Suet. Claud. 11. Aber es ware
Wahnsinn gewesen, einen solchen Beschluss voll-

inhaltlich auszufiihren, wahrend es sehr wohl
mOglich gewesen war, die acta eines einzelnen

Beamten oder Feldherrn zu cassieren. Die Com-
petenz eines Kaisers war zu gross und zu viel-

aeitig, seine Thatigkeit war, unterstiitzt durch
eine grosse Zahl von Beamten, weit intensiver

und danerte oft eine ungleich langere Zeit, und
so waren bei ihrer Beendigung durch sie so viele

neue Verhaltnisse geschaffen worden, die sich

grossenteils schon fest gestaltet und fortent-

wickelt hatten, dass eine vollige reseissio aetorum
entweder uberhaupt unmOglich war oder nur mit
argen Verleteungen bestehender Einrichtungen
durchgefuhrt werden konnte ; vgl. z. B., was
Tac. hist. I 20 fiber das Einziehen der Schen-
kungen Neros sagt Auch Caligulas acta sind,

wie wir sehen, trotz der Behauptung Suetons
(Claud. 11) nur teilweise widerrufen worden, und
ebenso sehen wir aus der Behandlung einzelner
Verfugungen Domitians, dessen acta gleichfalls

cassiert worden waren, dass Utilitatsrucksichten

und das Belieben der Nachfolger jene Wider-
rufungen in ihrer Wirkung wesentlich ein-

schrankten; vgl. die Correspondenz des jungeren
Plinius mit Traian n. 58. 60. 65. 72, besonders
in n. 58 die Erklarung im edictum divi Xervae :

nolo existimet quisquam, quod alio principe

(in erster Linie ist Domitian gemeint) vel publice

vel private consecutus sit, ideo saltern, a me,

rescindi ut potius mihi debeat. sint rata et

certa u. s. w. Die Ungiiltigkeitserklarung der

a. p. konnte zugleich mit der damnatio memo-
riae (s. d.) erfolgen, zuerst geschah dies bei Nero
(Tac. nist. I 17). Jedenfalls wurden solche 'a. p.

in der Reihe der zu beschwOrenden a. p. nicht

angefuhrt, vgl. Dio XLVII 18, 2. LVII 8, 4.

10 Daher fehlen CLL VI 930 in dem SC fiber die

kaiserlichen Befugnisse Vespasians die Namen
Caligulas, Neros und seiner drei ephemeren Nach-
folger; hingegen befinden sich unter ihnen die

acta Tibers, obwohl unter Caligula oi oqxoi

Tiegl (lev xa>v vao xov Tifogtov JiQax&cvxmv ovx
enr\yjh\aav. Es irrt also augenscheinlich Dio
LIX 9, 1, der dies meldet, wenn er hinzufugt:

xai Sia xovxo ovde vvv yiyvovxai, indem er den
Eid auf die a. p. und den Eid bei den Kaisern

20 (im Statut von Salpensa CLL H 1963 c. 26
iuranto pro contione per Iovem et divom Aug.
et divom Claudium et divom Vespasianum Aug.
et divom Titum Aug. et genium Domitiani Aug.
deosque Penates, also fehlt auch Tibers Namen)
confundiert. Am genauesten handelt iiber die

WiderTuflichkeit der kaiserlichen Amtshandlungen
Mommsen St.-R. IP 1122ff. Uber die Regi-

strierung der a. p. in commentarii (vjiouvq/taza)

und im liber libellorum rescriptorum a (bei-

30 spielsweise) domino twstro Qordiano Augusto,

s. commentarii principis, iiber das Hofjournal s.

e rftheifner%s

.

Litteratur: Mommsen St.-R. 13 621. IIS

906f. 1122ff. Herzog St.-V. II 698f. 717f. Hum-
bert bei Daremberg und Saglio I 50f. Rug-
giero Diz. epigr. I 58ff. Vgl. auch edictum,

epishda, mandatum, privilegium, subscriptio u. s.

7) Acta ordinis umfassten jenen Teil der

municipalen Registratur (tabtdarium), der die Ge-

40 schaftsthatigkeit der beratenden Stadtvertretung

zu buchen bestimmt war. Als a. o. sind sie

uns bisher ein einziges Mai genannt, CIL VIII

Suppl. 15497 aus der im Norden von Sicca

Veneria (Africa) gelegenen Ruinenstatte Henschir

Udeka, als commentarius cottidianus municipi
Caeritum CIL XI 3614. Besonders die zweite

Inschrift ist geeignet, eine deutliche Vorstellung

von der Anlage und dem Inhalt der a. o. zu

geben, da sie einen wortgetreuen Auszug aus

50 einigen Stellen des Ratsprotokolls enthalt

:

descriptum et recognitum factum in pronao
aedis Martis ex commentario, quern iussit

proferri Caperim Hostilianus (der Quaestor?)

per T. Rustium Lysiponum scribam, in quo
scripium est it. quod infra scriptum est : L.

Publilio Celso II C. Clodio Crispino cos. (d. i.

113 n. Chr.) Idibus Aprilib. M. Pontio Celso dic-

tatore G. Suetonio Claudiano aedile iure dicundo

praef(ecto) aerari commentarium cottidianum

60 municipi Caeritum (also war fur das J. 113,

und so wohl uberhaupt fur jedes Amtsjahr ahn-

lich wie bei den acta senatus [s. oben S. 287]
ein neuer Band begonnen worden) inde pagina
XXVII kapite VI, es folgt ein Ratsbeschluss

mit Angabe des Referenten, des Sitzungslocales,

des Gegenstandes der Beratung, des Beschlusses

und der Praesenzliste, aber nicht in den solennen

Formeln der Decrete und ohne Angabe der Pro-
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tokollzeugen (Mommsen St.-R. in 1015, 2), deutet, Preigelassener Benevents oder Abkomm-
so dass klar ist, dass hier der perscribierte Be- ling eines solchen war.

schluss nicht vorliegt, sondern andernorts im Auch von einer nichtrOmischen Gemeinde
Tabularium deponiert war, wenn fiberhaupt eine wird das Beschlussbuch (vjiofivrjuaxa) gelegent-

solche Ausfertigung notig erschien. Dass aber lich als axta bezeichnet; Kaibel IGI 830 =
hiedurch ein Unterschied zwischen acta und GIG 5853 Z. 20 and axtcov [SovXfjs (n. der Metro-

commentarii angedeutet werde, insofern acta le- polis Tyros) &x&eloris xa Aiov tov etovs t (21.

diglich die perscribierten Beschltisse als giltige Dios 300 tyr. = 14. October 174 n. Chr.), e<pn-

Verordnungen, eommentarii aber die Sitzungs- fiepevovros (?) F. Ovaleqiov KaXXixoarovg Hav-
protokolle (und die Correspondenz des Eates) 10 aaviov apoedgov.
umfasst batten, ist nicht allzu wahrscheinlich. S)Aetain judiciellemSinnekonneneben-
Es folgt dann , citiert : inde pagina altera sowohl alle Schriftstucke genannt werden, welche

capite prima , ein von den Iden des August einen dinglichen Rechtszustand als Beweisstiicke

datiertes schriftlicbes Gesuch des Bates an den im Processverfahren beurkunden sollen (s. in-

Curator des Municipiums um Bestatigung des strummta, tabulae, codex), als auch Gerichts-

erstangeffihrten Decretes ; die Bestatigung , da- protokolle zur schriftlichen Fixierung des Urteils,

tiert von den Iden des September , wird citiert zur Aufzeichnung der Acte der formalen Process-

inde pagina VIII kapite prima (die Schluss- leitung, zur Protokollierung eines Processver-

worte act. Idib. Iunis Q. Ninnio Hasta P. fahrens in seinem ganzen Gange oder in einzelnen

Manilio Vopiseo cos. [d. i. 114 n. Chr.], dedi- 20 Teilen. Diese Gerichtsprotokolle , sowie die ge-

eatum K. Aug. isdem cos. beziehen sich in ihrem richtlichen Aufzeichnungen fiber Privatgeschafte

ersten Teile wahrscheinlich gleichfalls auf einen (z. B. Testamente , Schenkungen) , welche der

Vermerk im Ratsprotokoll , moglicherweise auf grOsseren Sicherheit und Beglaubigung halber

die officielle Mitteilung von der Vollendung freiwillig oder infolge gesetzlicher Vorschrift vor

und Widmung des durch jenen Ratsschluss den mit richterlicher Gewalt ausgestattetenReichs-

erlaubten Baues). Auch eine ungefahre Vor- oder Municipalbeamten vorgenommen werden,

stellung vom Umfange des commentarius von sollen , da die Jurisdiction einen Teil der magi-

Caere, Jahrgang 113 n. Chr., gcwinnen wir stratischen Competenz bildet, unter dem Schlag-

hieraus: Mitte April Seite 27, Mitte August wort eommentarii (vno/ivrj/iara) , dem t. t. fur

wahrscheinlich Seite 29, Mitte September wahr- 30 die magistratischen Vormerke- und Beschluss-

scheinlich Seite 37, also kaum 60 bis 70 Seiten biicher ihre Behandlung linden,

im ganzen. 9) Acta triumphorum. Abgesehen von

Die andere derbeidenbezeichneten Inschriften, den amtlichen Mitteilungen an den Senat pflegte

CIL VIII Suppl. 15497 , beruft sich , okne den der triumphierende Feldherr iiber seine militari-

Wortlaut zu bringen, auf das Zeugnis der a. o., schen und politischen Erfolge auch an das Publi-

sowohl inbetreff der lectio senatus als eines von cum (s. Triumphus) zu berichten, und zwar

einem der Neugewahlten aus diesem Anlasse an durch eine contio, sowie durch schriftliche Dar-

die Gemeinde gemachten Geschenkes; auch hier stellungen seiner Thaten; solche wurden (in

kehrt die genaue Datierung wieder : [cum, ut alterer Zeit in saturnischem Versmass gedichtet,

actis ordinis] diei Nonarum luniarum Fusci40vg\. z. B. Pestus p. 162. Caesius Bassus G. L.

et Dextri cos. (d. i. 225 n. Chr.) cofnjtinetur, in VI 265, die Mummiusinsehriften u. a.)_ offentlieh

numero decfurionum] et inter aedilicios adlec- ausgestellt. Vielleicht sind diese Berichte, die

tus esset singulari instantia in administratione im Laufe der Zeit an Ausffihrlichkeit gewiss zu-

// vir(orum) qfuinlqfuennalium) [anni sequen- nehinen , spater buchformig zusammengestellt

tis sicuti eum fecisjse actis ordinis continetur worden ; wenigstens erklaren sich so_ am ein-

diei V. Kal. Ianuariarum Fusci et Dextri cos. fachsten die acta triumphorum, wie sie Plinius

[plus quam su]fficientem frumenii copiam pro- in den Quellenverzeichnissen zu Buch 5 und

priis sumptibus popularibus exhibuit. Buch 37 seiner Encyclopaedic anfiihrt; XXXVII
Nach der obigen Begriffsbestimmung sind 12ff. citiert er ausfiihrlicher fin- den Triumph des

ausserhalb der a. o. stehend zu denken alle jene 50 Pompeius 61 v. Chr. : verba ex ipsis Pompei

gemeindebehordlichen Protokolle und die schrift- triumphorum actis subiciam (es folgt die Auf-

fiche Fixierung der Bescheide und Buchung der zahlung besonders ansehnlicher Beutestficke und

amtlichen und nichtamtlichen Einlaufe. insoweit eine Schatzung der gesamten Beute, sowie der

sie nicht durch den Gemeinderat in Erwagung an die Officiere und Soldaten gemachten Ge-

gezogen und erledigt wurden oder von ihm direct schenke); hierauf bezog sich wohl auch die

zur Kenntnis genommen wurden, also insoweit triumphi praefatio liaec, die erVTI 98 ausschreibt:

sie nicht die Thatigkeit des Rates registrieren cum oram maritimam praedonibus liberasset et

sollten. Dahin gehoren das Grundgesetz der Ge- imperium maris populo Romano restituisset, ex

meinde, die Amtsprotokolle der Bin-germeister, Asia Ponto Armenia Papklagonia Cappadocia

der stadtischen Buchhaltung und Cassa, der 60 Cilieia Syria Hcythis Iudaeis Albanis Hiberia

Stadtpolizei und Marktbehorde u. s. w. Von insula Creta Bastrenis et super haee de rege

dem Offlcialenpersonal, dessen die Gemeindekanz- Mithridate atque Tigrane triumphavit. Das Citat

leien bedurften (s. Tabulae publicae), kann zu Buch V scheint sich auf V 36f. zu beziehen,

direct auf die A. mit grosserer Wahrscheinlich- wo aus einem Bericht fiber den Triumph des

keit bios der commentariensis bezogen werden; Balbus 19 v. Chr. indirect (durch auctores no-

CIL IX 1663 C. Concordius Syriacus eqfues) stros) ein Verzeichnis der dureh diesen besiegten

mpmanusj , commfentariensis) reipfublicae) Stadte und Vclker gezogen wird. Im ubrigen

Beneventfanae), der wie sein Gentilicium an- s. fasti triumphales.
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Die librigen acta s. unter Commentarii, heben (Cod. Theod. VII 4 11 13. 16. 24. Vict.

Gesta und Instruments [Kubitschek.] Caes. 33, 13) und es unter die einzelnen Sol-

Actania eine Insel der Nordsee, vor der daten zu verteilen. Als man die Naturalliele-

Kfiste der Friesen (Plin. n. h. IV 97), vielleicht rungen in Geld abloste. wurde den A. die Aus-

das heutige Schelling. [Ihm.] zahlung desselben ubertragen wofur sie zur

Artarins. uberhaupt s. v. a. scriptor actorum, Annahme einer Sportel berechtigt waren (U

Velrn^ Lonjus de orthogr. p. 73 K. ; vgl. die lust. XII 37, 16) Trotz ihrer haufigenl Ver-

CTiech lat. Glosse im Corp. gloss. Lat. II 467a untreuungen, welche schon Constants veranlass-

Timournuatoypdwos actarius memoraliw. Ac- ten, gegen sie die Folter zu gestatten (L, In.

L^ZHt vielleicht mit actus 'Urkunde' (vgl. 10 VIII 1, 3. 5), und denen die Gesetzgebung

zTb Servius zu Verg. Georg. II 502 populi auch spater auf die manmgfachste Weise, aber

talmlaria, ubi actus publici continent) oder immer vcrgebens entgegentrat (Vict. Caes. 66,

'Beweffune' zusammenzustellen, actarius mit 13. Amm. XXV 10, 7. C. Ih. Vli 4, 11. i-i,Z Oh actarius (so die Inschriften, ausser 16. 24. 28. VIII 1, 3. 14. 15. 8, 4. Cod.

denen der militarischen a. des 4. Jhdt.) die ur- lust. XII 37, 16. 49, 9), besassen sie bei den

BDifinelich einzige Form war, und ob zunachst Truppen meist so grossen Emfluss, dass die V er-

zwischen actarius und actuaries, entsprechend letzung eines A. leicht zu Revolten Veranlassung

vielleicht der verschiedenen Ableitung , ein gab (Vict. Amm. a. O. Eutr IX. 9, 6. Hist Aug.

sachlicher Unterschied bestand, oder die Ana- XXXTyr. 6,3; vgl. Amm. XX 5, 9). Mch Nieder-

logie von Wechselformen wie spiritualis und 20 legung ihres Amtes, dessen Dauer Valentrnian l.

spiritalis einwirkte , ware noch festzustellen. auf 10 Jahre fixierte, musste lhr Truppenteil ihnen

1) Im Privatleben a) als Rechnungsbeamter: das Zeugnis guter Verwaltung geben, was vermut-

bei dem Gastmahl des Trimalchio (Petron 53) lich in der Form der Acclamation geschah ;
dann er-

erscheint ein actuarius, der den Wirthschafts- hielten sie die Wfirde eines Perfectissimus (O ih.

bericht tamquam urbis acta reeitavU, eine gro- VIII 1, 10; vgl. 5), mitunter auch die btatt-

teske Parodie der offlciellen Journale, die den halterschaft einer Provmz (Amm. XX 5, y) una

Ubermut des Parvenus kennzeichnen soil; b) als die Anwartschaft auf weiteres Ayancement im

Geschwindschreiber: beim Nachschreiben einer Civildienst (C. Th. a. O.). Den Titel A. luhrten

Gerichtsrede Suet. Caes. 55, eines philosophischen auch diejenigen Beamten, welche dem Ueioige

Vortrags Seneca epist. IV 4 (33) , 9. Inschrift- 30 des Kaisers (Murat. 864, 3), den Zugtieren semes

lich genannt erscheinen actarii (nicht actuarii) Trosses (Amm. XV 5, 3), den^chauspielern und

von Privaten oder aus dem kaiserlichen Haus- den Circuspferden (C. Th. VIII 7, i\. l&) aie

halte CIL VI 5182. 6244. 9106. 9107. Verpflegung zuzuteilen hatten. Cauer tphem.

[Kubitschek.] epigr. IV p. 429. [Seeck.j

2) Beamter fiir das militarische Verpflegungs- Acta Sanctorum, in Citaten immer Bezeicli-

wesen, zuerst nachweisbar unter Severus (CIL nung des Riesenwerks, an welchem der Jesuiten-

XIV 2255; vgl. II 2663). Rang und Gehalt wird orden seit 1607 seine gelehrtesten Manner arbeiten

durch die Rechtsstellung seines Truppenteils be- lasst. 1643 erschien zu Antwerpen der erste

stimmt (Cod. Theod. VIII 1, 10). weshalb der Grossfolioband der A. S. quotquot toto orbecolun-

Name desselben oder doch die Angabe der Truppen- 40 tur, herausgegeben von Joh. Bolland— aarum

gattung zur vollen Titulatur gehort (a. legio-nis die Verfasser insgesamt meist BoUandisten ge-

VII Geminae CIL II 2663; legionis X Gcminae nannt — ; statt der in Aussicht genommenen IS

CIL HI 4232; legionis XIII Geminae Ephem. Bande sind 63 erschienen und bis zur Vollendung

epigr. IV 160; cohortis IV Brittonum CIL VII konnte wohl noch ein Jahrhundert yerstieichen.

458;o«<fiAAat<Wosil/oi9a JTOvLebasIir2o37:;jrofe- Acta sind ursprunglich die Bearbeitungen der

etorum CIL 111 6988; /.av>uaSiwv CIG 4004; gerichtlichen Protokolle in Martyrerprocessen,

legionis CIL VIII 2554; alae CIL III 3392. wie man sie frfih in christlichen Kreisen ver-

1XA oder EXAC in den Soldatenlisten CIL III anstaltete, spater rechnete man auch die:passwnes

6179. Vm 2626 ist wohl exactus [vgl. CIL XIV uberhaupt mit ein , und die BoUandisten be-

2255 = YI 3401], nicht ex actario aufzulflsen). 50 schranken sich nicht hierauf; die ganze hagio-

Anfangs wurden sie aus den Soldaten selbst ge- graphische Litteratur, alle Vitae Sanctorum, was

wahlt und zwar meist aus den Principales (aus irgend an Documenten zur Geschichte der kircn-

den equites legionis CIL II 2663; aus den lichen r Heiligen
a aufzutreiben ist, wird hier ge-

optiones CIL Till 2554). Doch im 4. Jhdt. waren sammelt und kritisiert. Wenigstens in den iruhe-

sie zu reinen Civilbeamten geworden; nur dass ren Banden (Gottfr. Hen seh en f 1681 und

sie den Magistri Militum unterstanden (Cod. Dan. Papebroeck t 1714 sind geniale Kntiker

Theod. VII 4, 24. VIII 1, 5. lo. 15. Cod. lust. gewesen) ist der Stoff mit rficksichtslosem Prei-

XII 37, 16 ) und deren Scriniarii fiber sie die mut verarbeitet worden; die jetzigen Leiter C.

Controle fuhrten (C. Th. VIII 1. 15). erinnerte de Smedt, G. van Hooff und J. de Backer

an ihre frfihere Stellung. Die Privikgien der 60 haben ausser dem Fleiss nicht viel mit den Alten

Soldaten nahmen sie zwar noch immer in An- gemein. Die Anlage des Werkes erschwert leider

spruch, doch wurden sie ihnen im Laufe der den Gebrauch ungemein: nach der Reihe der

Zeit vielfach beschrdtten (Cod. Theod. XH 1, Kalendertage werden die Heiligen erledigt, die

125. Cod. lust. XH 49, 9. Vgl. C. Th. VIII Bande jedes Monats haben ihre eigene Zahlung,

1, 3. 5). Sie hatten die Aufgabe, taglich von so bespricht A. S. Septembris torn. Mil 1762

den Susceptores der Naturalsteuern gegen eigen- die Sancti des 29. und 3u. Sept. nebst Er?an-

handige Quittung (pittacium authenticum) das zungen fiir die ubrigen Septembertage und J»acn-

fiir ihren Truppenteil erforderliche Korn zu er- tragen zum August. Dass das Werk jetzt erst
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bei den ersten Novembertagen angelangt ist,

hangt mit der Pause zusammen, welche von 1796
bis 1837 die ausseren Geschicke des Ordens auf-

erlegten. Wertvolle Urkunden stecken hier hin
und her unter einem Wust phantastisch mono-
toner Fabeleien verborgen. Ein zuverlassiges

Register liefert bis 1861 die Bibliotheca hist.

medii aevi von A. Potthast 1862, bis auf die

jiingste Zeit der Trevor de chronologie von Mas
Latrie 1889, 665ff. Der letztere giebt die In- 10
dices der Sancti nicht nur alphabetisch , sondern
auch nacli den Kirchenprovinzen. Besonders
empfeblenswert sind die chronologisch (und geo-

graphisch) geordneten Verzeichnisse bei K. J.

Neumann Der n'im. Staat und die allgem.

Kirche bis auf Diokletian I 274 (283) bis 331.

Seit 1882 erscbeinen in den Analecta Bollan-

diana allerlei Beilagen und Supplemente zu dem
Hauptwerke. Ahnliche Arbeiten, nur mit be-

schrankteren Zwecken, sind Mabillons Acta 20
Sanct. ordinis s. Benedicti 1668—1701 und Th.
Euinarts Acta s. martyrum sincera etselecta2

1713, letztlich zu Regensburg 1859 gedruckt.

Auch St. Evod. Assenianis Acta s. martyrum
orient, et Occident. I und II 1748 sind beachtens-

wert. Naturlich vermehren neue Entdeckungen
den Stoff fortwahrend ; B. Aube, H. Usener
u. A. haben uraltes, wertvolles Material herbei-

geschafft, wie die acta martyrum Scilitanorum

von 180. n. Car. in lateinischer und griechischer 30
Eecension. [Jiilicher.]

Actinia, Insel in ipso mari Oallico Valearico

iuxtalitus Spaniae Geogr. Bav. 414, 17 ; sonst un-

bekannt und der Name wohl verdorben. [Hubner.]

Actio, von agere, jede Handlung, insbesondere

die feierliche, fdrmliche Handlung anzeigend,

kommt in sehr verschiedenen Bedeutungen vor.

Fur das rOmische Privat- und Processrecht sind

folgende wichtig:

I) A. ist jede nach Volksrecht (lex, ins civile; 40
daher legitima, civilis A.) wirksame, an Formen
gebundene, bald ein- bald zweiseitige Handlung,
mag sie nun der Rechtsverfolgung dienen (Bei-

spiel : die streitige legis actio, der Spruchprocess)

oder ein friedliches Bechtsgeschaft sein, wie die

mancipatio, in iure cessio (Paul. Fragm. Vat.

47a. Gai. II 24; vgl. Voigt Jus naturale III

20—22. IV 2 S. 154. Keller-Wach ESm. Civil-

process §24. WlassakEom. Processgesetze I 250
—253. 258f. II 4 N. 5), stipulatio (so noch Paul. 50
Dig. XVII 2, 65, pr., arg. Labeo bei Ulp. Dig.

L 16, 19). Die (voraugusteischen) leg is actio-

nes, wie sie Gai. IV 11—29 scbildert (Keller-
Wach a. O. § 12), sind mit Ausnahme der ausser-

gerichtlichen pignoris capio und teihveise mit
Einschluss der manus iniectio (Gai. IV 21—29)
lauter zweiseitige solenne Handlungen (und zwar
dem Legaltext angepasste Eeden, zuweilen verbun-
den mit einem Ergreifen der Processsache. Stab-

anlegen und dergleichen) biirgerlicher Parteien vor 60
dem Stadtpraetor {in iure) in Rom (Wlassak
Eom. Processges. II 183—192. 222f. 265f. 271—273) und vor Zeugen zum Zweck derLitiscon-
testatio (s. d.), d. h. der Begriindung eines

legitimen Privatprocesses (Wlassak Litiscon-

testation 40. 79f.). Zur A. der Parteien gesellten

sich bestimmte Vor- und Zwischenreden des

Magistrats (Varro 1. 1. VI 30. 53. Cic. Mur. 26

:

carmen). In der Kaiserzeit sagte man von
dem Beamten, welcher befugt ist, die rechts-

geschaftliche legis A. zuzulassen und dabei mit-

zuwirken: est apud eum legis A., data est ei

legis A., /tabet legis actionem Ulp. Dig. I 16, 3.

I 20, 1. Paul. Sent. II 25, 4. An die Stelle

der Litiscontestatio durch feierliche Eede und
Gegenrede {legis A.) trat nach der Lex Aebutia
und der Augusteischen Lex Iulia (iiber die

stadtrOmischen privata indicia) die Streitbefe-

stigung durch Geben und Nehmen der (intentio

una eondemnatio verbindenden — s. Art. For-
mula) Schriftformel, das litigare oder agere per
eoncepta verba, m. a. W. das legitimum Judi-

cium (Gai. IV 31. 104. Wlassak Litiscontesta-

tion 40f. 81. 85; R. Processges. II 37—51.
183—192. 280f. 357f. 363f.). Fur das altere

wie das jungere legitime Verfahren gait der

vermutlich volksgesetzlich bestatigte Grundsatz:
bis de eadem re ne sit actio (Belege bei Bek-
ker Process. Consumption 21—26; Aktionen I

334—336. Rudorff Eom. Eechtsgeschichte II

261, 1, dazu P. Kruger Process. Consumption
1—12): „betreffs derselben Eechtssache soil nur
einmal agiert", d. h. insbesondere: nur einmal
Lis contestiert (vgl. z. B. Gai. IV 123. Pap.
Dig. XLVI 118, 1. Ulp. Dig. V 1, 3. Wlassak
z. Geschichte der Cognitur 7—-12) werden, oder
— was dasselbe ist — nur ein Eechtsstreit statt-

finden (Wlassak Litiscontestation 80, dazu 40f.

56. 57, 1). Wie den Begriindungsakt , so be-

zeichnet A. auch den ganzen Process (Gai.

IV 87. Ulp. Dig. VI 1, 9. XLVII 10, 17, 17.

Marcian Dig. XII 3, 5, pr. § 4); daher jener

einige Male durch A. inclioata (fur das Schrift-

formelverfahren haufiger durch indicium eoeptum)
ausgedriickt ist: Pomp. Dig. L 17, 27 (echt!).

XLVII 2, 76 (Mo. 77), 1. Paul. Dig. V 2, 21, pr.

Ferner heissen Actiones zuweilen einzelne Ab-
schnitte („T ermine") des Geschworenenverfah-
rens , sowohl in Privatsachen (Cic. p. Toll. 5 ;

pro

Caec. 97 ; p. Flacco 48) , wie in Strafsachen (Be-

lege bei Geib Gesch. d. rOm. Criminalprocesses

319 N. 208; vgl. noch Cic. p. Eab. ad pop. 14,

wo A. den alten „Strafprocess" anzeigt). Endlich
werden als Aetio>ies auch die Gerichtsreden
der Parteien und ihrer Anwalte bezeichuet; s.

Quintil. V 7, 25; vgl. iibrigens Plin. ep. I 20,

9. 10. Naheres iiber das Gerichtsverfahren in

Privatsachen unter Iudicium und Legisactio.
II) Das Legalrecht der alten Zeit verlangte

von den Parteien, die einen Privatprocess be-

grfinden (litem contestieren) wollten, die Verwen-
dung von bestimmten, teilweise aus Legalworten
zusammengesetzten. dem einzelnen Fall ange-

passten Spriichen (Jhering Geist d. rSm. Recnts
II 2 § 47<=) , durch die der Streitpunkt festge-

stellt war. Diese Spriiche, mit denen Eager und
Beklagter agieren mussten (die Processmittel),
desgleichen die als Muster dienenden , von den
Rechtsgelehrten entworfenen Grundtvpen nannte
man ebenfalls actiones (Belege bei Wlassak
Rom. Prozessges. I 75, dazu H 13—15. 56f. 357).

Ihre Zahl war begrenzt wie die der Leges, ihr

tvpischer Wortlaut unabanderlieh wie der Text
der Gesetze (Gai. IV 11. 30. Ulp. Fragm. Vat.

318). Formulare (actiones) verfassten tibrigens

die Juristen nicht bios fur das Streitverfahren,
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sondern auch fiir friedliche (gerichtliche wie

aussergerichtliche) Rechtsgeschafte (Testamente

und Vertrage). Beispiele bieten Manili actiones

bei "Varro de r. r. II 5, 11. 7, 6, Hostilianae

actiones bei Cic. de orat. I 245 (JOrs R. Eechts-

wissenschaft I 88f., und zu Varro 1. 1. VI 89 Cos-

eonius in aetionibus Litteratur bei J or s I 89, 2).

Sammlungen solcher Formulare unter dem Namen
Actiones gehOren unzweifelhaft zu den altesten

iuristischen Schriften der Romer (vgl. Jhering
Geist II 2 § 42. 47b. Jars a. O. I 86—89. 103f.

106 108. 244; wegen der spateren Actionenwerke

Wlassak E. Processges. II 4—6). Die classi-

schen Juristen gebrauchen A. regelmassig nur fur

die Processformeln (von diesen handelt Gains im

4, Buch seiner Institutionen), nicht fur die rechts-

gescblftlichen (wegen der weiteren Bedeutung vgl.

Leist Versuch einer Gesch. der rotn. Rechts-

systeme 4—7. Voigt Jus naturale HI 19—23.

JOrs a. O. I 21f. 25). In noch engerem Sinn

ist A. bios die Processformel, insofern sie dem
Angriff des Klagers dient, im Gegensatz zur

exceptio (s. Paul. Dig. L 16, 8, 1, andrerseits

Ulp. Dig. XLIV 1, 1). Im alten Biirgerprocess

konnte die Partei mit ihrem Klagspruch nur

ein gesetzlich anerkanntes Eecht verfolgen

(Jhering Geist II 2 § 47"); wie das Verfahren

selbst (A.) , so war notwendig auch das Process-

mittel (A.) legitim. . Dagegen ist im spateren ge-

setzlichen Process (legitimum iudicium) nach der

Lex Aebutia-Iulia (Gai. IV 30. 104) die (schrift-

liche) Klagformel (A., Belege bei Wlassak Edict

und Klageform 60f.) bald volks- bald amtsrecht-

lich (Gai. IV 107. 109), je nach der Art des

geltend gemachten Anspruchs (Wlassak E.

Processges. II 197, 19. 305—308. 339. 354f.

364), und der Vorrat der zulassigen Formeln
kann vom Praetor jederzeit auf Anruf der Eecht-

suchenden vermehrt werden (Pompon. Dig. XIX
5, 11). Um das neuere Processmittel, die

Schriftformel (vgl. Art. Formula) von der

alten A. (= Spruchformel) zu unterscheiden,

wird das erstere durch iudicium ausgedriickt

St.
Art. Accipere Nr. 2); so bei Cic. de nat.

eor. HI 74, dazu Wlassak Processges. I

72—85. Indes hat man A. bald auch fiir die

Streiturkunden verwendet, zuerst wohl fiir solche,

die mit iuris civilis (aus der legis A. ubernom-
mener) intentio (Gai. IV 45. 106. 107) ausge-

stattet waren, dann fur alle Schriftformeln civilen

wie honorarischen (amtsrechtlichen) Ursprungs,
auch fur die infactum concipierten (Gai. IV 46. 47).

Fast durchaus bewabrt ist der strengere Sprach-
gebrauch in den Edicten des praetorischen Al-

bums, die indicia (honorarische Formeln), nicht

actiones verheissen (Wlassak E. Processg. I 77),

und deutlich noch von Iulian bekundet Dig.
IX 4, 39 pr., wo der iuris chilis A. das indi-
cium honorarium gegenubersteht. Auch die

Bezeichnung einer Gattung von Schriftformeln,

in quibus 'ex fide bona' est additum (Cic. top.

66 ; de off. HI 61. Wlassak a. O. I 79. 5*).

als bonae fidei indicia bei Cicero, Gains (IV 62)

und anderen Juristen (vgl. aber lust. Inst. IV
6, 28, und hinsichtlich der einzelnen Formeln,
z. B. mandati Gai. HI 156. 160. 161. 162:
actio) durfte damit zusammenhangen, dass diese

Formeln ihre intentio nicht aus legis Actionen ent-

lehnten, sondern amtsrechtlicher Herkunft (spater

ins Volksrecht recipiert) sind (vgl. Gai. Ill 127

:

habent . . mandati iudicium . . . ex lege Publi-

lia . . habent actionem, Wlassak a. O. II 302,

10). Andererseits erklart es sich so, wie Gai.

IV 2—5 und Ulp. Dig. XLIV 7, 25 pr. bios

zwei Arten von Actiones unterscheiden konnten

:

vindicationes (Actiones in rem) und condictiones

(Actiones inpersonam); vgl. Wlassak a. O. I82f.

10 II 356, 14; anders Per nice Labeo III 1. Abt.

202, 1. Die honorarischen Klagformeln biieben

zunachst unbeachtet, da sie (in factum concipiert,

Gai. IV 46—47 ; wegen der Ausnahmen s. Gai. IV
34—38) weder eine intentio in rem noch in

personam hatten (Gai. IV 41. 45. 46, dazu Ulp.

Dig. XII 2, 3, 1) und infolge dessen nicht als Ac-
tiones im strengen Sinn (nach dem Muster der legis

Actiones) anzusehen waren. Verboten wurde die

Verwendung der Klagformeln im Privatprocess

20 erst von Constantius Cod. lust. II 58 (Kr. 57),

I im J. 342 n. Chr. (Wlassak a. O. II 60—62).
Trotz dieser Anderung konnten Iustinians Com-
pilatoren grosse Stiicke des classischen Formel-

und Processrechts in die Pandekten iibertragen,

weil nach der Absicht des Kaisers die Zustellung

des Klaglibells der editio actionis
(
= formulae,

Ulp. Dig. II 13, 1 pr. § 1. Cod. lust. El, 8)

des alten Verfahrens (s. Bethmann-Hollweg
Rom. Civilproc. Ill 243—245), und ebenso —

30 nach Inhalt und Wirkung — die neu geordnete

Litiscontestatio (Cod. lust. Ill 9, 1 — inter-

poliert!) dem gleichnamigen Akt des classischen

Rechtes entsprechen sollte (Bethmann-Holl-
weg a. O. Ill § 153. Bekker Aktionen II 230
—243. 358—362).

Ill) A. ist das Recht in der obligatio (Gai.

II 14: ius obligationis, vgl. Wind scheid Pan-

dekten II § 251, 3. Brinz Pand. V § 92 », dazu

besonders die von Bekker Zeitschr. f. Rechts-

40 geschichte IX 388f. gesammelten Stellen , wo,

wie bei Gai. IV 78, abwechselnd A. und obligatio

steht), das „Forderungsrecht" oder der per-

sonliche (in personam) mit einer Klagformel ver-

folgbare „Anspruch"; im engeren und im Sinn

der alteren Ordnung bios das volksrechtlich

anerkannte (.civile") Forderungsrecht. Nur
das letztere hat Celsus im Auge, wenn er Dig.

XLIV 7, 51 deflniert: Nihil aliud est actio quam
ius quod sibi debeatur iudicio („mit einer Schrift-

50 formel" oder „ durch Begrundung eines Processes")

persequendi (irrig ist diese Definition in lust.

Inst. IV 6, pr. an die Spitze des von den Actionen

im formellen Sinn [unter II] handelnden Titels

gestellt), ebenso Paulus, der Dig. XLIV 7, 3, pr.

zur Bestimmung der obligationum substantia den

Wortlaut der gangbarsten in personam conci-

pierten civilen Klagformeln benutzt. Dass ho-

norarische (amtsrechtliche) Verpflichtungen nicht

als wahre Obligationen (debita) erschienen , be-

60 statigt noch Ulp. Dig. XIII 5, 1. 8. XLIV 7, 25,

pr. XLVI 1, 8, 1. 2, dazu Gai. IV 112. Wlas-
sak R. Processges. I 82f. II 355, 12. Abzu-

leiten ist die Bedeutung von A. = Forderungsrecht

aus der Verwendung von A. = Process und Klag-

formel fiir personlichc Anspriiche, welche von
Papin. Dig. XLIV 7, 28. Ulp. L 16, 178, 2 be-

zeugt ist. Fiir die Verfolgung dinglicher Rechte

(A. in rem), die vielleicht in alter Zeit sehr ver-
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schieden war von der Durchsetzung der Obliga-

tionen (vgl. A. Bechmann Studie im Gebiete

der legis actio sacramenti in rem), hatte die

Kechtssprache einen besonderen Ausdruck: vin-

dicatio. Daher war A. zunachst der Process in
personam, dann die Processformel mit intentio

in personam, endlich der in solcher Formel er-

schopfend ausgedriickte obligatorische („persOn-

liche") Anspruch (oder eine zurEinheit verbundene
Mehrzahl von Anspriichen). So zeigt z. B. actionem
habere haufig das „Glaubiger sein" an, aetione

teneri (= obligatum esse) die „Schu]dverpflich-

tung". Ubermassiges Gewicht legt Bekker
(Zeitschr. f. Kechtsgesch. IX 376f. ; Aktionen d.

rom. Privatrechts) auf einige Ausserungen der

Quellen, denen zufolge obligatio und so auch A.
vorhanden ist, wahrend noch kein gegenwartiger
Anspmch, nicht einmal ein bedingter oder be-

tagter (vgl. Gai. IV 181. Ulp. Paul. Dig. L 16,

54 und 55. Ulp. Dig. L 16, 213, pr.) besteht. Der
Mangel eines eigenen Wortes zur Bezeichnung
der blossen „Haftung" ohne debitum (s. Brinz
Pandekten IP 36—38) hat die Juristen genotigt,

obligatio und A. in ungewOhnlichem Sinne zu

gebrauchen. Die weitaus meisten Stellen bieten

keinen Anhalt fur die Dnterscheidung von A.

und Anspruch. Von eigentiimlicher Beschaffen-

heit (wesentlich BHaftung") ist die durch Litis-

contestation zwischen den Parteien begriindete

Processobligation (Gai. Ill 180. Ulp. Dig. XLVI
1, 8, 3, dazu Bekker Aktionen II 174—184.
Kuntze Bxcurse iiber Rom. Recht 2 388—400.
Pernice Zeitschrift fur Rechtsgeschichte Rom.
Abt. XVIII 51—57. Wlassak Litiscontestation

57—59; Rom. Processges. II S. X. XI). Sie

tritt an die Stelle der durch Streitbefestigung

vernichteten („consumierten") privatrechtlichen

Forderung (A.) und wird selbst wieder A. (oder

lis , von den Classikern haufig indicium) genannt,

z. B. von Ulp. Dig. XVIII 4, 2, 8: si (heres)

novaverit vel in indicium deduxerit actionem
(d. h. die alte Forderung), praestare debebit hanc
ipsam actionem quam nactus est (d.h. die durch

Litiseontestatio neu erworbene Processobligation).

Bei dem engen Zusammenhang zwischen dieser

und jener A. lag die Versuchung nahe, ungenau
von einer Fortdauer der (alten) A. nach der Litis-

contestatio mit veranderter Wirkung zu reden;

vgl. Gai. Dig. L 17, 139, pr. Paul. XXVII 7,

8, 1. Mit Unrecht hat sich Windscheid (Die

A. des rOm. Civilrechts 49) auf die citierten Frag-

mente berufen, um dem classischen Processrecht

den vielfach bezeugten (s. Art. Litiscontesta-
tio) Gedanken der Actionen-(= Obligationen-)eon-

sumption abzusprechen.

Was endlich die obligationes tantum natu-
rales (s. Art. Obligatio) anlangt, so fiihren sie

diesen Namen. wie die Romer selbst einraumen,
nur missbrauchlich. Wem nicht A. zusteht, der

ist nicht creditor, der Gegner nicht debitor; mit-

hin liegt auch kein debitum vor und keine obli-

gatio (Belege bei Bekker Ztschr. f. Rechtsgesch.
IX 399f. Windscheid Pandekten II? §288, 6,

dazu Wlassak Kritische Studien 46f.).

Die unter II (die ,fonnelle-) und III (die

„materielle") angefuhrten Bedeutungen von A.

fliessen baufig zusammen. Wahrend es viele

Stellen giebt, wo A. lediglichdasProcessmittel,

die Klagformel anzeigt (z. B. Gai. Ill 160 : posse
me agere mandati aetione — in Itistinians

Pandekten ist hie und da A. von den Compilatoren
interpoliert, wo die Urschrift formula hatte, s.

Wlassak Edict und Klageform 58f.), kann man
schwerlich behaupten, dass die Classiker jemals
A. = Anspruch setzten, ohne zugleich — sei es nur
nebenbei — an die Processformel zu denken, mit
der zu agieren ware, und in der das Recht des

10 Glaubigers seinen genauen Ausdruck fand. Wie
die Jurisprudenz der ROmer ihren Ausgang nahm
von der Foxmelkunde, so hat man noch in spat-

classischer Zeit grosse Teile des PrivatrecMs

wesentlich im Hinblick auf den Process darge-

stellt. Die heutige Wissenschaft sucht dem Rech-

nung zu tragen, indem sie A. mit „Klage" oder

„Klagrecht" ubersetzt (Windscheid mit rAn-
spruch", der aber nicht eigentlich ubersetzen,

sondern den ro'mischen Begriff modernisieren, ver-

20 andern will). Hiedurch werden unklare Vorstel-

lungen und Missverstandnisse hervorgerufen (trotz

Brinz Krit. Blatter III 10f.). Das alte wie das

classische Recht der ROmer kennt keinen der

heutigen „Klage" entsprechenden Processakt

(Wlassak z. Gesch. d. Cognitur 5, 12). Zu-

dem sind die Anschauungen der Neueren vom
„Klagrecht" stark beeinflusst durch den nach-

classischen Begriif der metio natai (vgl. Ulp.

Dig. XI 3 , 5 , 5) , der auf Grand der Theodo-

30 sisch - Iustinianischen Verjahrungsgesetze (s. Art.

Praescriptio XXX annorum) gebildet ist.

Wenig Anklang hat bisher die Lehre Bekkers
(Aktionen I 15) gefunden , wonach in der A.

auch „ein Recht publicistischer Natur" wider

den Gerichtsmagistrat , das Recht „auf Gewah-
rung von Judex und Formel" eingeschlossen

ware. Vgl. ubrigens wegen des „Rechtsschutz-

anspruchs* (Wach) die Art. Dare (actionem),

Denegare (actionem). Hinsichtlich des Sprach-

40 gebrauchs der classischen Juristen ist noch zu
bemerken, dass A. gelegentlich auch solche Rechts-

mittel umfasst, fiir die besondere Namen herge-

bracht, und die mit der A. unter II nur ver-

wandt sind: das praeiudicium (vgl. aber lust.

Inst. IV 6, 13), interdictum, die stipidatio prae-

toria (s. die betr. Art.); so Ulp. Dig. XLIV 7,

37, pr. , vgl. indes Ulp. Dig. Ill 3, 35, 2. Ill

3, 39, pr. Es ware verfehlt, auf Grand solcher

Ausspriiche einen weiteren Begriff der A. aufzu-

50 stellen.

Litteratur (vielfach abweichend von dem hier

Gesagten): Schilling Institutionen II 332—336.

Savigny System des heutigen rom. Rechts

V. Keller -Wach Rom. Civilprocess « § 87.

Demelius Untersuchungen aus dem rom. Civil-

recht I 116—146. Windscheid Die A. des

riirn. Civilrechts. Muther Zur Lehre von der

rom. A. Windscheid Die A., Abwehr gegen
Muther. Jhering Geist d. rOm. R.4 II 2 § 47c.

60IH1 §50. 51. Bethmann-Hollweg Cmlpro
cess d. gem. Rechts II 207—211. Bekker in Zeit-

schrift fur Rechtsgeschichte IX 366—407; Die

Aktionen des rom. Privatrechts I. II (mit ausge-

zeichneten Erorterungen der einzelnen Actionen-

gattungen). M. Voigt Jus naturale IV 2

S. 147—166. Kleinschrod Uber die proc. Con-

sumtion 60—79. Lenel Uber Ursprung und Wir-

kung der Exceptionen 14—37. Gradenwitz In-
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I

I

terpolationen in d. Pandekten 103—122 (unhalt-

bar; s. Lenel Zeitschr. f. Rechtsgeschichte Rom.
Abt. XXII 179—181). Wlassak Rom. Process-

gesetze I 72—85. 250. II 12—22/ 52. 57f. 357f.

O. Fischer Recht uud Rechtsschutz 64—74.

Booking Pandekten d. r5m. Privatrechts2 I §131.

Arndts Pandektenis § 96. Unger System des

oesterr. Privatrechts II § 113. Windscheid
Lehrbuch des Pandektenrechts I' § 44. Dern-
burg Pandekten 13 § 128.

Die im folgenden in alphabetischer Ordnung

anzufuhrenden Namen, welche die ROmer gewissen

genera actionum (vgl. Gai. IV 1 und dazu IV

102) beilegen, betonen bald mehr ein wichtiges

Merkmal der Processformel und zwar der neueren,

der Streiturkunde , bald mehr des Rechts oder

(praetorischen) Quasirechts, dessen Verfolgung

die der Natur des letzteren angepasste Formel

vermittelt. Nur fiir die A. extraordinaria trifft

dies nicht zu. Der Ausdruck A. in rem wollte, 20 tutionen (1889) 354.

weg Civilprocess III 293, 24), hatte der Rich-

ter schliesslich auf die Aestimationssumme zu er-

kennen (s. Art. Absolutio Nr. 2b), die der Kla-

ger im Fall der contumacia und des dolus des

Gegners durch Schatzungseid (s. Art. Iusiuran-

dum in litem) feststellen konnte. Arbitrarisch

waren volks- und amtsrechtliche Actionen, fast

alle Aetiones in rem und einige in personam.

Beispiele nennen lust. Inst. IV 6, 31, vgl. dazu

10 Lenel Edictum 138f. 145. 149. 152. 281. 302.

324. 353. 358. 438 (teilweise anders Lenel Bei-

trage z. Kunde des praet. Edicts 55—100).

Weitere Litteratur beiVangerow Pandekten

I' § 140. Windscheid Pand. I § 46, 4; vgl.

besonders Keller-Wach R. Civilproc. § 28.

67. 88 a. E. Bethmann-Hollweg Civilproc.

II 287—293, dazuBekker AktionenH 140—142.
Brinz Pand. 2 I § 87. Dernburg Pand. I § 133.

Sohm Institutionen* § 40 I. Czyhlarz Insti-

wie es scheint, urspriinglich eine Eigentiim

lichkeit des dinglichen Processes (A. unter I) an-

zeigen. Ubrigens ist die Beschaffenheit der

Formel iiberall massgebend fiir die Gestaltung

des Verfahrens vor dem Judex (namentlich fiir

die Vollmacht des Richters) und fiir den Inhalt

der Processobligation.

A. aedilicia s. A. civilis und Art. Edictum
(aedilium curtdium).

A. annalis s. A. temporalis.

A. arbitraria. Diese Bezeichnung passt fiir

jede Formel, die den Geschworenen (index) er-

machtigt, in gewisser Richtung nach freiem Er-

messen (arbitrium) zu urteilen (vgl. Cic. de off.

ILI 70: arbitria in qiribus adderetur ex fide bona.

Cels. Dig. XIX 1, 38, 1). So wird denn auch

haufig (Belege bei Lenel Edictum 193,2, dazu

Alex. Cod. lust. Ill 18, 1) die A. de eo quod

eerto loco dari oportet (M. Cohn Die sogenannte

A. bonae fidei s. oben unter III und Art.

Iudicium.
A. certae creditae pecuniae s. A. certi und

Art. Condictio.
Aetiones certi im Gegensatz zu den Aetiones

incerti heissen die in ius concipierten person-

lichen Formeln mit intentio certa (s. Art. Inten-

tio). Die letztere war entweder auf dare oportere

einer bestimmten Geldsumme (Gai. IV 41, A. cer-

30 toe creditae pecuniae) oder einer andern bestimmt

bezeichneten Sache (sog. condictio triticaria,

Lenel Edictum 189—191) gerichtet. Dagegen

ist in der Intentio der Aetiones incerti der ange-

sprochene Gegenstand durch quidquid (ob earn

rem) . . . dare facer e oportet (Beispiele: Gai.

IV 136. 47) ausgedruckt. Die Aetiones in rem
fordern regelmassig eine intentio certa; Aus-

nahmen kommen nach Gai. IV 54 vor in pau-

cissimis causis (vgl. Ulp. Dig. V 4, 1,5. Jhering

A. de 'eo etc. Lenel a. O. § 96) arbitraria ge- 40 Geist* III 1 § 52 z. N. 77. 78). Auf die Aetiones
"

' " ' ' " " '

'

mit intentio in factum bezieht sich der Gegen-

satz von certum und incertum nicht (vgl. indes

Gai. IV 60 a. E., andererseits die von Lenel
Edictum 321 entworfene Formel). Beim Ge-

brauch einer A. certa setzt sich der Klager der

Gefahr des plus petere (Sachverlust) aus ; bei der

A. incerta ist ein Zuvielverlangen unmoglich

(Gai. IV 53—60; s. Art. Petitio pluris). Auch
sonst sind Sachen, die sich zur Verfolgung mittels

nannt, eine Formel, deren sich die Parteien zu-

weilen statt der stricten (den Gegensatz hiezu

macht die „arbitrarische") A. (condictio) certae

pecuniae und certae rei bedienen mussten (anders

Bemburg Pandekten 3 I § 133, 2). Eine zweite

und engere Bedeutung von A. a. ist aus Gai. IV
163. Ulp. Dig. IV 2, 14, 4. lust. Inst. IV 6, 31,

dazu Papin. Dig. XXII 1, 3, 1. Ulp. Inst, fragm.

Vind. 5 zu ersehen. In der formula oder A. a

ist der Condemnationsanweisung die Clausel vor- 50 personlieher A. certa eignen, vor Gericht ausge-

aufgeschickt: si ea res arbitrio (oder arbitratu)

iudieis non restituetur, bezw. exhibebitur (vgl.

Cic. in Verr. II 31, wo indes das Wort arbitrio

fehlt). Darnach muss der Geschworene vor dem
Endurteil, das im Formularprocess nur auf eine

Geldsumme lauten konnte (Gai. IV 48), den im
Unrecht befundenen Beklagten durch einen Vor-

bescheid zur Naturalrestitution (z. B. Herausgabe
einer k6rperlichen Sache), bezw. Exhibition (Vor

zeichnet (z. B. bestimmte Geldforderangen nach

Gai. IV 13. 171. Lex Rubria cap. 21 im CIL
I 205; s. ferner Demelius Schiedseid und Be-

weiseid 10—82).
Litteratur: Savigny System d. heutigen R. R.

V 74—77. Keller-Wach Civilproc. § 13 a. E.

§ 18. 25. 44. 88. Rudorff ROm. Rechtsgesch.

II § 41. Bethmann-Hollweg Civilproc. II

219—223. Brinz Pandekten 2 I § 83. Lenel
weisung, Gai. Dig. L 16, 22) auffordern. Der 60 Edictum 118—124. 184—199. Pernice Labeo

Gegenstand der Restitution war arbitrio (durch HI 1. Abt. 206f.

freies Ermessen) iudieis zu bestimmen; daher

der Name: A. a. Nur wenn das richterliche

Gebot (iubet, auch arbitratur aetori restitui, s.

Mauric. Dig. VI 1, 35, 1) erfolglos blieb (nach

classischem Recht wurde die Ausfiihrung des

Vorbescheids nicht direct erzwungen; anders im
Iustinianischen Process, s. Bethmann-Holl-

A. civilis, der die A. honoraria (praetoria und

aedilicia) gegenubersteht (s. die Stellen bei

Wlassak Kritische Studien 2—4), ist die auf

einer volksrechtlichen Norm beruhende Process-

formel und der durch sie — wenn die A. zu den

personlichen gehort — geschiitzte Anspruch. Die

A. (bei den alteren Juristen: iudicium) honoraria
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(die „amtsrechtliche", jObrigkeitliche") verdankt
ihre Entstehung und Anerkennung der Amtsge-
walt (imperium , hauflger iurisdictio) eines

Gerichtsmagistrats , des Urban-, des Fremden-
praetors oder der curulischen Aedilen (Gai. IV
110: ex propria ipsius, d. h. praetoris, iuris-

dietione pendet). A. c. und A. h. unterscheiden

sich wie uberhaupt Volks- und Amtsrecht (s. Art.

Ius civile, honorarium). In der A. civilis

Rechtsgesch. II § 49. 50. Bethmann-Holl-
weg Civilpr. II § 96. Brinz Pand. 2 I § 90.

Bekker Aktionenll 1—34. 106-153. 263—275.
Wlassak Edict und Klageform § 3. 6—8; Krit.

Studien § 1—4. 7. 8.

A. contraria s. A. directa.

A. directa ist a) die Hanpt- und Stamm-
formel im Verhaltnis zu der bedingten, ihr nach-

gebildeten A. fietieia (Gai. IV 34-38), dann
drilckt die Intentio ein Recht des Ansprechers 10 iiberhaupt im Verhaltnis zur A. utilis. S. unten
oder ein Obligiertsein des Gegners aus, sie ist

in ius eoncepta oder iuris civilis (Gai. IV 45.

106. 107). Die meisten (Gai. IV 46 : innume-
rabiles) Aetiones Iwnorariae enthalten keine

eigentliche Intentio (s. Art. Intentio), keine

Eechtsbehauptung, sie sind in factum concipiert

(Beispiel bei Gai. IV 46). Daneben giebt es vom
Praetor eingefuhrte Pormeln, welche die Intentio

(in ius eoncepta) aus einer volksrechtlichen ent-

A. utilis. b) stellen die Romer der A. directa

(Hauptformel und Forderung) gegenliber die A.
(oder iudicium) contraria (Gegenformel und For-

derung). Erstere steht dem A wider B zu, letztere

auf Grund und im Gefolge des die A. directa

erzeugenden Thatbestands dem B wider A. Bei-

spiele: A. commodati, depositi, mandati; nego-

tioruni gestorwm etc. directa und contraria ; vgl.

Cic. de off. Ill 70 und betreffs eines iudicium
lehnen und sich von dieser durch Zusatze (Fie- 20 coM^rarMwra besondererArt Gai. IV 174. 177— 181.
tionen und anderes , Gai. IV 34. 36—38) unter-

scheiden oder durch sonstige Anderungen des

Wortlauts (so die Formel bei Gai. IV 35 durch
„Umstellung der Subjecte", Keller Civilpr. §32).
Sie sind und heissen darum nicht minder Aetiones

praetoriae (z. B. die flcticiscbe Publiciana bei

Ulp. Dig. VI 2, 1, 1). Die meisten Civilactionen

stammen aus Volksgesetzen : A. legitima (lege

constituta, prodita, data; s. Wlassak Edict und

Dass eine Formel auch ihres Inhalts wegen
contraria heissen konne, zeigt die A. contraria

(= A. negatoria, Gegensatz: eonfessoria) bei

Ulp. Dig. Vin 5, 8, pr. Litt. Keller-Wach
Civilproc. § 58 a. E. § 89 a. E. Eudorff B,

Eechtsgesch. II 154f. 278f. Bethmann-Holl-
weg Civilpr. II 283. 537. Pernice Labeo II

124f. 315—318.WlassakNegot.gestiol92—196.
Endlich wird c) A. (und iudicium) directa der

Klageform 62—66, dazu aber 118f.), und werden 30 durch ein Verfahren mit A. ad exhibendum vor-

nach der Lex benannt (z. B. A. legis Aquiliae)

;

andere sind ihrem Ursprung nach praetorisch (in

factum), spater aber mitjntentio iuris civilis

ausgestattet, seitdem die Uberzeugung feststand,

dass der zunachst nur praetorisch Verpflichtete

(Cic. p. Eosc. com. 15 : arbitria honoraria) dare

faeere oportet, nach der Verkehrsgewohnheit ob-

ligiert sei (vgl. lust. Inst. Ill 13, 1: obligationes

civiles, quae aut legibus constitutae aut

bereitete Hauptprocess genannt. S. Ulp. Dig.

X 4, 3, 13. X 4, 17. Demelius Die Exhibitions-

pflicht 26f. Lenel Edictum 174f.

A. extraordinaria. Neben dem ordentlichen

(gesetzlicben oder praetorischen) Privatprocess

mit Formel und Schwurgericht kennt das Eecht
der Kaiserzeit fur gewisse Sachen (Ulp. Dig. L
16, 178 , 2 : quae non habent iuris ordinarii

exsecutionem, z. B. fiir den Fideicommissstreit)

certe iure civili comprobatae sunt ; Wlassak 40 ein rein magistratisches Verfahren: die cognitio

Gesch. der Negotiorum gestio § 12; Kom. Pro-

cessges. II 302, 10. Bekker u. O. Geib Zeit-

schrift f. Eechtsgesch. Rom. Abt. XVII 148. XXI
153). So erklart sich das Nebeneinander von prae-

torischer (in factum) und civiler Bonaefidei-For-

mel (in ius eoncepta) fiir dasselbe Verhaltnis (Gai.

IV 47, Litteratur bei Keller-Wach Civilproc. 6

§ 33 N. 365). Die praetorischen Actionen (Aetiones

a praetore datae, Gai. IV 112.W 1 a s s a k Processges.

consulum, praetoris u. s. w. (Wlassak E. Pro-

cessges. II 11, 6. 65f. N. 14. 15), das extra or-

dinem petere (Papin. Dig. XVII 1, 7 und 56. 3).

Von einer A. im alten Sinn kann hier nicht ge-

sprochen werden. Dennoch gebrauchen die spat-

elassischen Juristen A. zuweilen auch vom Extra-

ordinarverfahren (Ulp. Dig. V 1 , 52, pr.) , und
ziemlich haufig heisst so der Anspruch, der nur

extra ordimm verfolgbar ist; Scaev. Dig. XIX
I 42—48. II 358) sind entweder auf der Gerichts- 50 1, 52, 2 erwahnt in dieaem Sinhe Aetiones extra-

tafel (album; s. d.) des Magistrate durch Edict
(A. ex edicto) und Musterschema (zuweilen nur
durch eines von beiden, Wlassak Edict 99—106.

125—136) angekiindigt, oder sie werden ohne
Anhalt im Album im einzelnen Fall gegeben is.

unten A. in factum). Auch fur die civilen Actionen
waren auf der Gerichtstafel Muster ,proponiert"

(unter Uberschriften, jedoch ohne Edict). Qaellen-

widrig und irrefuhrend ist es. um deswillen oder

ordinarias. Vgl. Paul, interpol. Dig. Ill 5, 47
(Mo. 46), 1. lust. Inst. IV 15, 8; aus der Litt.

besonders Bekker Aktionen II 190—211, ferner

Keller-Wach Civilprocess § 81. Bethmann-
Hollweg Civilpr. II § 122. Wlassak Kri-

tische Studien 70—96. dazu Pernice Zeitschr.

f. Eechtsgesch. Rom. Abt. XLX 290—293. O. E.

Hartmann - Ubbelohde Ordo Iudiciorum I

§ 37—39. 41—43. Joh. Kuntze Die Obliga-

aus anderen Griinden die Schriftformel als solche. 60 tionen und das Jus extraordinarium (1886) 245
mit Einschluss der civileu, T praetorisch ", „hono-
rarisch", jinagistratisch' zu nennen (s. Wlassak
Krit. Studien 19—22; E. Processgesetz. I 162f.).

Wegen der Actionen aus Senatusconsulten (der Zeit

n. Chr.) und Kaiserconstitutionen vgl. Wlassak
Krit. Studien 98—104. 127—132.

Litteratur: Savignv Svstem V 61—63.

Keller-Wach Civilpr. §30. 89. Eudorff Eom.

—340. Ubbelohde in Gliicks Pandekten Ser.

d. Biicher 43. 44 II 408—416.
A. famosa s. Art. Infamia.
A. fietieia (Ulp. Fragm. XXVIII 12) s. oben

A, civilis und Art. Formula, Intentio.

A. honoraria s. oben A. civilis.

A. ineerti s. oben A. certi und Art. Con-
dictio.
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A. in factum, a) = A. in factum eoncepta

(Gai. IV 106. 107) s. oben A. civilis und Art.

Formula, Intentio. b) Cicero (top. 33) nennt

das System der Processformeln (iudiciorum for-

mulas) eine res infinita (s. oben A. unter II),

und die Juristen (Pomp. Papin. Dig. XIX 5, 11

und 1, pr.) belehren uns, dass in Ermanglung der

hergebrachten , insbesondere der im Album pro-

ponierten Formeln (Aetiones proditae, vulgares)

Aetiones in factum vom Praetor erbeten warden

(Beispiele bei Wlassak Edict und Klagef. 113, 4).

Obwohl in factum concipiert (vgl. hides Lenel

Edict 160), wie viele der standigen Formeln,

konnten diese praetorischen Actionen (meist hatten

sie das Geprage von Aetiones utiles, s. unten)

doch in einem besonderen Sinn in factum heissen,

insofern sie ohne Muster im Album erst fur den

einzelnen Fall entworfen wurden. Daher steht

z. B. bei Quintus (Cerv. Scaev.?) Dig. IV 3, 7,

7 der in factum concipierten A. doli gegeniiber

in factum A. Das Eecht, solche Processmittel zu

gewahren, hatten die Gerichtsmagistrate auch nach

der Hadrianischen Feststellung des praetorischen

Albums. Litteratur bei Vangerow Pand. I 7

§ 138, dazu Bethmann-Hollweg Civilproc. II

321-324. Bekker Aktionen II 146—153. Brinz

Pand. 2 I § 90 a. E. Wlassak Edict u. Klage-

form 111—113. 124; Krit. Studien 38. c) iiber

A. in factum civilis vgl. Art. Praescriptio.

A. in ius eoncepta s. oben A. civilis und

Art. Formula, Intentio.

A. in personam oder personalis (Gegensatz

:

A. in rem) ist die zum Schutz eines Forderungs-

rechts (obligatio) dienende Processformel und

dieses Forderungsrecht selbst; s. oben A. unter

III. Die classische Jurisprudenz anerkennt wie

volksrechtliche so auch amtsrechtliche Aetiones in

personam, Formeln und Forderungen (Gai. IV
106. Ulp. Dig. XLVI 2 , 1, 1 ; vgl. auch Scaev.

Dig. XXXI 89, 4 : actio fideicommissi in per-

sonam, dazu oben A. extraordinaria) ; dochkommt
die altere Anschauung, die nur civile Obligatio-

nen gelten liess, noch bei Ulpian und Paulus

nun Yorschein (s. A. III). Den Nanien in per-

tonam hat die Formel von der Fassung der Legis-

aetio (bei Probus de notis 4, 1. Gai. IV 18), die im
wesentlichen identisch ist mit der Intentio civilis

der Streiturkunde : aio (si paret) te (adver-
Barium, Nm. Nm.J mihi (Ao. Ao.J dare (oder

dare faeere) oportere (Gai. IV 2. 4. 5. 41. 45.

54). Hier kehrt sich, wie der Wortlaut zeigt.

der processualische Angriff wider (in) die Per-
son des Angesprochenen. Durchaus anders ist

die A. in rem gefasst. Allein das Gesagte trifft

auch nicht zu fur die Intentio in factum eon-

cepta der „pers0nlichen" A. honoraria; denn
diese erzahlt zwar vom „Schuldner". doch be-

gehrt sie nichts von ihm (vgl. Gai. IV 47). Vor den
Actionem in rem sind die Aetiones personates civi-

len und praetorischen Ursprungs ausgezeichnet

durch die von vomherein (seit der Begrundung
der Forderung) gegebene Bestimmtheit und Un-
veranderlichkeit(AuBnahmenbeiSavignyS)-stem
V 25f.) der Person des Processgegners (Ulp. Dig.

XL1V 7, 25 pr.). Nur mit dem Schuldner oder

mit dessen Erben (wenn die Obligation vererb-

lich ist) kann erfolgreich agiert werden, nie mit

einem anderen. Vgl. im iibrigen A. in rem nebst

der dort angefiihrten Litteratur und Bethmann-
Hollweg Eom. Civilpr. II § 93.

A. in rem (oder vindicatio; vgl. aber B e ch-

in ann Legis A. sacram. in rem 20—23. 7. 24f.)

hiess das alte Legalverfahren, in dem dingliche

Eeehte (civile iura in rem, z. B. Eigentum) ver-

folgt wurden, weil das Agieren auf die Sache
selbst gerichtet war. Diese (oder ein Stuck da-

von statt des Ganzen) musste sich auf der Ge-

10 richtsstatte (in iure) beflnden; der Actor hatte

sie anzufassen und den Stab (vindieta = festuca)

darauf zu legen (in rem praesentem fiebat vin-

dicatio; so Gai. IV 16. 17 betreffs der vindicatio

rei und hereditatis ; unbekannt ist die Gestaltung

der vindicatio servitutis, vgl. Karlowa EOm.
Civilpr. 91f.). Das spatere Eecht verlangt das

Dasein der Streitsache in iure nicht und kennt

also kein eigentliches agere in rem. Dennoch
ist der alte Name A. in rem und vindicatio auf

20 den dinglichen Process der neueren Zeit iiber-

gegangen, und erhalten hat sich auch die absolute

Fassung der Intentio im Eigentums- und Erb-

rechtsstreit , die im Spruchverfahren z. B. so

lautet: hune ego hominem ex iure Quiritium

meum esse aio . . . (Gai. IV 16. Cic. Mur._ 26),

und in der Streiturkunde: si paret hominem
Stiehum quo de agitur ex i. Q. Auli Agerii esse

(Gai. IV 41. Cic. in Verr. II 31). Hier wie dort

fehlt (im Gegensatz zur A. in personam) die Be-

30 ziehung des behaupteten Eechtes auf den Be-

klagten (der erst in der eomiemnatio der Schrift-

formel erscheint, Gai. IV 87). Dagegen ist in

der Intentio der meisten Formeln zum Schutz

und zur Abwehr von Servituten der Beklagte ge-

nannt (vgl. Lenel Edictum 149. 152f.; regel-

widrig ist die servitus aneris ferendi und die

zugehorige Formel) ; dennoch driickt die Intentio

keinerlei Verpflichtung des Processgegners aus;

vielmehr macht sie entweder ein gegen den

40 Willen des letzteren (invito Xo. No.) durchsetz-

bares Sachenrecht geltend (A. eonfessoria) oder

spricht ihm ein solches ab (A. negatoria). Nach
dem Sprachgebrauch der classischen Juristen ist

A. in rem jede Klagformel zum Schutz eines ding-

lichen Eechtes (wegen des sogenannten dominium
hereditatis vgl. die Litteratur bei Windscheid
Pand. Ill ' § 605, 12), mag auch das letztere nur

auf praetorischer Anerkennung beruhen, wie das

Publicianische (Dig. VI 2) und das hypotheka-

50rische (vgl. die Belege bei Dernburg Pfand-

recht II 289. 290, 7 und fur vindicatio pi-

gnoris ebenda II 289, 6). Besonderer Eegelung

bedarf bei der A. in rem die Frage (der „Passiv-

legitimation"), mit welchen Personen erfolgreich

agiert werden konne? Aus dem Inhalt des ver-

folgten Eechts ist hier - anders als bei der

Obligation — eine Antwort nicht zu gewinnen.

Der Schutz ist an sich und der Eegel nach gegen

jedermann gewahrt. Der richtige Gegner ist:

60 wer sich mit dem klagerischen Eecht in be-

stiminter Weise in Widerspruch setzt, z. B. bei

der petitorischen rei vindicatio (im Eigentums-

proeess) der jeweilige Inhaber der Sache (Ulp.

Dig. VI 1, 9), bei der A. negatoria wer sich an

der Sache des Klagers ein Servitut anmasst.

Neben den hier erwahnten Bedeutungen von A.

in rem nimmt die moderne Wissenschaft noch

eine dritte an. A. in rem soil sein das .materielle
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dinglicheKlagrechfoder der „dingliche Anspruch",

welcher z. B. fur den Eigentilmei gegen den

Sachinhaber aus der Bechtsverletzung entsteht,

ein Eecht, das der Obligation nahe verwandt
ware (vgl. Savigny System V 5. 16f. Wind-
scheidPand. II § 337.351. Bekker Aktionen

I 218—223. G. Eiimelin Archiv f. civ. Praxis

LXVIII 186—211, auch lust. Inst. IV 13, 5).

Allein diese Lehre ist hauptsachlich durch nach-
classische Gesetze (so das Theodosische betreffend

die Verjahrung der A. in rem) hervorgerufen

(vgl. Dernburg Pandekt. I § 146). Dem Ge-
dankenkreis der alten Juristen gehort sie schwer-

lich an, obwohl ihnen die Cession der Vindicatio

und die longi temporis praeseriptio bekannt war,

obwohl Paul. Dig. V 1, 24, 2 von einer A. ex

praesenti possessions spricht. Nach rOmischer

Anschauung tritt der mit A. in rem zu Be-
langende erst durch die Litiscontestatio in ein

Verpflichtungsverhaltnis zum Klager; vorher (lust.

Inst. IV 6, 1) nullo iure ei obligatus est. Frei-

lich sind dann fur den Inhalt der Processobliga-

tion auch Thatsachen massgebend, die in die

Zeit vor der StreitbefestigUDg fallen. Doch ist

der zum Eintritt in den dinglichen Process Auf-

geforderte nicht gehalten, dies zu thun: invitus

nemo rem eogitur defendere (Ulp. Dig. L 17,

156 pr., dazu Bekker Jahrb. d. gem. deutschen

Eechts IV 184. 186. Brinz Archiv f. civ. Praxis

LXX 405f.; die entgegengesetzte Eegel, wovon
wenige Ausnahmen

,
gilt fur Aetiones in per-

sonam: Ulp. Dig. XV 1, 21, 3). Lehnt er den
Process ab (zur gehOrigen Defension gehort hier

auch Caution cum satisdatione, Gai. IV 89. 90),

so wird ihm jetzt erst durch einen (meist be-

dingten) Befehl des Gerichtsmagistrats (vgl. die

Interdicte bei Eudorff Edictum § 227. 244—246.
Lenel Edictum § 229. 248. 255, dazu S. 106)

die (praetorische) Pflicht zur Bestitution an den

Gegner (eventuell zu Unterlassungen) auferlegt.

Letzterer aher erreicht hiedurch keineswegs das-

selbe, was ihm durch den Sieg im dinglichen

Process (A. in rem) zu teil wurde. Diese eigeu-

tumlichen Normen waren nicht entstanden , und
in der classischen Zeit nicht festgehalten worden,

wenn die Juristen einen vor dem Process vor-

handenen dinglichen Anspruch gegen den zu Be-

langenden gekannt hatten. Auch gewisse Wen-
dungen, wie das in den Pandekten hauflg vor-

kommende: A. in rem competit mihi adversus

aliquem und ahnliche zeugen nicht fur die moderne
Lehre. Das vindicandi ius (Cels. Dig. VI 1,

49, pr.), die blosse MOglichkeit, einen Gegner
durch Litiscontestatio zu obligieren, war den
BiSmern nichts vom Eigentum u. s. w. ver-

schiedenes, am wenigsten eine Mischung aus

dinglichem und personlichem Eecht. Inwiefern

die Praejudicien in rem sind (lust. Inst. IV
6, 13), daruber vgl. Art. Praeiudicium; be-

treffs der persiinlichen A. in rem seripta (Ulp.

Dig. IV 2, 9, 8) Ad. Schmidt [Ilmenau] Civili-

stische Abhandlungen I 1—50. Savignv Sv-

stem V 25f. Keller-Wach Civilpr. § 87"a. E.

Bethmann-Hollweg Civilproc. § 93, 2.

Litteratur bei Windscheid Pand. P § 45,

1, ferner Keller-Wach Civilproc. § 14. 28. 87.

Bekker Jahrb. d gem. Eechts IV 178-209;
Aktionen I 200—228. Bethmann-Hollweg

Civilpr. II 229—260. Arndts Pand. § 97. Brinz
Pand. 2 I § 84. Dernburg Pandekten I § 129.

S o hm Institutkmen* §39.Czyhlarz Institutionen

(1889) 359—361; uber den altesten Process in
rem: Bethmann-Hollweg Civilpr. 1 126— 146.

Karlowa Bom. Civilpr. z. Z. d. Legisactionen
69—97. Bechmann Studie im Gebiete der Legis-

actio sacramenti in rem (1888). Jhering Geist

des rom. Eechts, Vorrede z. 4. Aufl. (1888) von
10 T. in 1 S. IX-XHI.

A. interrogatoria s. Art. Interrogatio (in

iure).

A.
A.

A.

iudieati s. Art. Iudicatus.
iurisiurandi s. Art. Iusiurandum.
legitima s. oben A. civilis.

Aetiones mixtae nennt a) Ulp. Dig. XLIV 7,

37, 1 die iudieia und interdicta duplieia; s.

Art. Indicium (duplex) und Interdictum. In
einem anderen Sinn schreiben den ersteren mix-

20 tarn causam zu Iustinians Inst. IV 6, 20 ; s.

Keller-Wach Civilpr. § 87 z. N. 1094. b)heissen

(lust. Inst. IV 6, 19) Aetiones mixtae diejenigen,

quibus rem (Ersatz) et poenam (Strafe) persc-

quimur; vgl. unten A. poenalis.

A. ordinaria kOnnte man nach Ulp. Dig. L
16, 178, 2 den mit einer Schriftformel verfolg-

baren Anspruch nennen im Gegensatz zur A.
extraordinaria; s. oben A. extraordinaria. In-

dess war, wie es scheint, dieser Ausdruck nicht

30 gebrauchlich ; vgl. ubrigens Paul. Dig. L 17,

155, 1 und wegen des ius ordinarium Wlassak
Krit. Studien 81—84; Efim. Processges. II 11,

6. 66, 14. Bei Paul. Dig. IV 8, 32, 9 steht

A. ordinaria = staatsgerichtlicher Process dem
schiedsgerichtlichen gegenliber, bei Diocl. Cod.

lust. VIII 16 (Kr. 15) 5 in der Bedeutung „Nor-

malformel" der utilis persecutio; s. unten A.

utilis.

A. perpetua s. unten A. temporalis.

40 A. personalis s. oben A. unter III und A.

in personam.
Aetiones poenales sind personliche Anspriiche

(Forderungen), welche die Eechtsordnung (das

legitime und das honorarische Eecht) aus uner-

laubten Handlungen (maleficia, delicto) fur den
Verletzten hervorgehen lasst, um den (freien)

Delinquenten (wegen der Delicte von Sklaven

s. Art. Noxa) zu „strafen", um ihm ein Ubel
zuzufugen (vgl. Binding Die Normen I2 441

50 und Art. Delictum). Das alte Volksrecht

kennt solche Actionen auf Leibes- und Capital-

strafe (Gai. IE 223. 189), das neuere Eecht
nur Anspriiche des Verletzten auf Geldstrafe.

Anscheinend waren nach der alteren Auffassung

alle Forderungen gegen den ex delicto Ver-

pflichtcten poenal: nicht darauf war die Absicht

zunachst gerichtet, dem Verletzten Genugthuung
und wegen eines VermOgensschadens Ersatz zu

verschaffen (vgl. Ulp. Dig. IV 3, 7, 1). sondern

60 darauf, den Ubelthater zu bussen. Selbst manche
Anspriiche, welche die Juristen der Kaiserzeit

aus Vertragen herleiten, galten ursprunglich als

delictisch und poenal (vgl. im allgemeinen

Jhering Vermischte Schrrften 185—195 und
hinsichtlich der poenales Aetiones aus dem Aedi-

lenedict uber Kaufe bei Ulp. Dig. XXI 1, 23, 4

Pernice Labeo II 248. Wlassak Negotiorum
gestio 175—177). Das den Aetiones poeiiedes
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eigentiimliche Eecht betrifft hauptsachlich fol-

gende Punkte: die Noxalitat (wenn der Delinquent

einer Gewalt untersteht; s. Art. Noia), die

Unvererhlichkeit auf der Seite des Berechtigten

und des Verpflichteten, die Vervielfaltigung des

Anspruchs, wenn das Delict von Mehreren be-

gangen wurde (ihre Haftung ist „cumulativ« nicht

„solidariscb.", Tryph. Dig. XXVI 7, 55, 1), end-

lie}! sofern es sich um praetorische Actionen

*

die romischen Schulgelehrten nicht versaumt,

die rei perseeutio auch in ausschliessenden
Gegensatz zur poena zu bringen, weil sie so

zu einer umfassenden Einteilung der Actionen

gelangen konnten. Als reipersecutorisch im

strengen Sinn (Gai. IV 6. 7 rem tantum con-

sequimur) durfte man alle Aetiones in personam
aus Contracten und ahnlichen Thatbestanden be-

zeichnen (lust. Inst. IV 6, 17 ziehen selbst die

handelt die Annalitat (s. unten A. temporalis). 10 Aetiones in rem herbei ; vgl. auch Paul. Dig.

Unwesentlich fur die Annahme des Poenal-

charakters ist es, ob der Anspruch auf eine be

stimmte (oder zu bestimmende) Geldsumme, auf

das duplum, triplum, quadruplum des Schadens

oder aber auf einfache Ersatzleistung geht (vgl.

z. B. Iul. Dig. II 10, 3, pr. mit Ulp. Dig. II

10, 1, 4: poena; anders lust. Inst. IV 6,

17 19). In der classischen Zeit ist fur die

Mehrzahl der Delictsforderungen bereits der

XLIV 7, 35, pr.), als rein (Gai. IV 6. 8 :
_
tan-

tum) poenal vor allem die Actionen aus Delicten,

welche keinen VermOgensschaden voraussetzen,

sodann auch andere, wie A. furti, vi bonorum
raptorum, metus eausa, sofern man die Ansicht

zu Grunde legte, dass der Ubelthater, der die

voile Strafe bezahlt hat, doch noch einer A.

oder Exceptio ausgesetzt sei, deren Ziel die

Schadloshaltung des Verletzten ist (Gai. IV 4.

Ubergang auf die Erben des Verletzten aner-20 8. Savigny System V 51, 1). Eine dritte

kannt (vgl. aber Cic. ad fam. VH 22. Bekker " v:"~ J: " '-' "'~' -''• ~~ "*

Aktionen I 174, 18), was die Juristen wieder-

holt (so Ulp. Dig. IV 2, 16, 2. IV 7, 4, 6.

XLII 5, 11) mit dem Satz begriinden, die bo-

treffende A. rei habet (eontinet) perseeutionem.

Fur diejenigen Actionen, welche nach wie vor

auf die Person des Verletzten beschrankt blieben,

z. B. A. iniuriarum, haben die neueren Gelehrten

die Bezeichnung mndietam spirantes aufge

Gruppe bilden die Aetiones mixtae, quibus rem et

poenam persequimur (Gai. IV 9), wo die Straf-

leistung auch die Ersatzleistung vertritt, so dass

nicht Beides neben einander verlangt werden

kann. Aetiones mixtae in diesem Sinn sind nach

der in classischer Zeit bestrittenen , von Iusti-

nian aber gebilligten Ansicht z. B. die A. vi

bonorum raptorum (lust. Inst. IV 6, 19) und
A. metus causa (Ulp.-Iustinian Dig. IV 2 , 14,

bracht (s.Keller Civilpr. § 91 a. E.). Die Un-30 9. 10; vgl. Lenel Paling^ II 464 n. 3. 4).

vererblichkeit der Verpflichtung aus Delicten ™--— *--•-'-i-- j- t>- --<* *~ ™4™
(Gai. IV 112) ist grundsatzlich noch in der

Iustinianischen Compilation festgehalten ; doch

steht daneben die classische Eegel (Pomp. Dig.

L 17, 38), dass der Erbe die Bereicherung

herausgeben musse, die ihm aus dem Delict des

Erblassers (mOglicher Weise) zuging (vgl. gegen

Savigny u. A. Pernice Lehre von den Sach-

beschadigungen 125—129, wegen der Formel

Einen feststehenden Begriff der reipersecutori-

schen A. haben die EOmer nicht; weder der A.

poenalis noch der (vermutlich nur von Wenigen
anerkannten) A. mixta gegeniiber ist er genau

abgegrenzt. Namentlich ist die Definition von

Paulus Dig. XLIV 7, 35, pr. nicht weit genug, um
alle Actionen zu treifen, von denen die Juristen,

einen Rechtssatz begriindend, sagen : rei con-

tinent perseeutionem (vgl. W. Francke Bei-

gegen den Erben Bekker Akt. I 175f.). Bei40trage zur Erlauterung einzelner Eechtsmaterien

manchen (praetorischen) Actionen, welche im Lauf

der Zeit den Poenalcharakter vollig abstreiften,

wurde ungeschmalerter Ubergang auf die Erben
dea Schuldners festgesetzt. Die Juristen be-

rnfon sich hier (Pomp. Dig. IV 9, 3, 4. Ulp.

..Dig. Xni 5, 18, 2. dazu Bruns Ztschr. f.

-Eechtsgesch. I 67—69; vgl. auch Ulp. Dig.

XIII 1, 7, 2) wieder auf die Erwagung: A. rei

perseeutionem eontinet, und derselbe Gedanke hat

I 3f.)

Litteratur: Wilh. Francke Beitrage etc. 11

—57 (1828). Savigny System II 121—133. V
37—60 (eine Darstellung, die auf lust. Inst.

IV 6, 16—19 beruhend und von den Meisten

angenommen, von der hier gegebenen wesent-

lich abweicht). Keller-Wach Civilpr. § 91.

Windscheid Die Actio 23f. Eudorff Eom.
Eechtsgesch. II 155f. G. Geib Lehrb. des

wohl auch bei manchen Actionen zur Annahme 50 deutschen Strafrechts I 64—69. Bethmann-
solidarischei Haftung mehrerer Delinquenten
statt der cumulativen gefuhrt (vgl. Ulp. Dig.

H 10, 1, 4. IV 2, 14, 15. IV 3, 17, pr. Pernice
Sachbeschadigungen 130). Als .reipersecuto-

risch" aber erachien eine A. poenalis, wenn und
insoweit sie dem Verletzten Schadensersatz
erschafTte. Die beiden Zwecke , der letzter-

wahnte und der Strafzweck sind nicht unver-

einbar; allein das Becht der A. ex delicto

Hollweg Eom. Civilpr. II 294—302. 319f. A.

Pernice Z. Lehre von den Sachbeschadigungen

116—131 und Labeo II 44 (gegen Savigny).
Bekker Die Aktionen I 169—182. Binding
Grundriss des gem. deutschen Strafrechts* I

14_18; DieKormen2I441. 454, 52. A. Thon
Bxchtsnorm u. subj. Eecht 59—62. E. Holder
in Holtzendorffs Eechtslexicon 3 Art. Poenal-

klagen. Ill 87—90. Arndts Pand. 13 § 98. Wind-
musste sich verschieden gestalten, je nachdem 60 scheid Pand. 7 Et §326. BrinzPand. 2 I §85.
dieser (so in alter Zeit) oder jener (so seitens Dernburg Pand.s I §130.
der Classiker) mebr betont ward. Man lese

z. B. Ulp. Dig. XIH 5, 9, 8. XLH 5, 11, wo
von derselben A. zuerst gesagt ist: poenae
nomine eoncipitur, um die ^passive" Unvererh-

lichkeit zu hegrunden, und dann sofort: et rei

eontinet perseeutionem, um die „ active" Ver-

erblichkeit zu rechtfertigen. Ubrigens haben es

Aetiones populares (auch publico, A. , Paul.

Dig. XII 2, 30, 3) sind amtsrechtliche (praetorische

und aedilicische) Klagformeln, deren sich j e d e r

Burger (quicumque agere volet) zur Begriindung

eines Privatprocesses bedienen kann, um von dem-

jenigen, der fur ein das offentliche Interesse

beruhrendes Ereignis verantwortlich ist, die Zah-
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lung einer Geldstrafe (daher Actiones poenales)
zu erlangen. Die einzelnen Falle fiihrt Bruns
Ztschr. f. Eechtsgesch. Ill 343 auf. Unsiclier ist

es, ob schon in alten Volksgesetzen gleichartige
Actionen aufgestellt waren : vgl. Bruns Ztschr.

f. Rechtsgesch. XII 137—139 und Art. Quadru-
plator. Die uns bekannten (amtsrechtlichen)
Actiones populares stehen im Gegensatz zur
grossen Menge der iibrigen Actionen, die bios auf

bezw. landstadtischen) Biirger, qui volet. Vgl. hier-
iiber Bruns Ztschr. f. Eechtsgesch. Ill 360—370.
386f. XII 118f. 134—137, dazu Mommsen
St.-R. is 180—185. In den Fallen der letzteren
Art erwirbt der Klager, der die Staats- oder
Gemeindeforderung gerichtlich geltend macht,
durch die Streitbefestigung kein eigenes Becht,
weder dem Ausdmck nach, da die Condemnation
nicht auf seinen Namen (vgl. dagegen Gai. IV

den Schutz privater Interessen (Paul. Dig. in 10 86) gestellt wurde (arg. sog. L. Mamilia c, 55
3, 42, pr. : Actiones privatize) abzielen. tjbrigens
fliesst die mit A. p. eiageforderte Geldstrafe
nicht in eine Offentliche Kasse, sondern in die
Tasche des Klagers (anomal ist die erst in
der Kaiserzeit entstandene A. de testamento
aperto, Gai. Dig. XXIX 5, 25, 2. Bruns a. O.
ID! 377—379). Dennoch gilt ein Burger, der
mit A. p. auftreten kann, deswegen noch
nicht als Glaubiger (Ulp. Dig. L 16, 12, pr

in Lachmanns Gromatici veteres 265f. Bruns
a. 0. EH 368—370), noch der Sache nach, da die
erstrittene Geldsumme der offentlichen Kasse
zufiel. Nur ein praemium erhielt der Klager
zuweilen fur seine Bemiihung (opera). Nahe
verwandt mit den eigentlichen Actiones popu-
lares sind die Popularinterdicte; vgl. Art. Inter-
dictum.

Litteratur: Savigny System II 131—133;
die A. p. ist nicht Bestandteil seines Vermogens 20 Obligationenrecht II 303f. 313f. Keller-Wach
(Maec. Dig. XXXV 2, 32, pr.), erst durch ihren
Gebraueh (Litiscontestatio) zur Herstellung einer

Processobligation entsteht ein Sonderrecht fur

den Actor. Daher giebt es zwar populare Process-
mittel (Klagformeln , Actionen in diesem Sinn),

nicht aber populare Anspruche oder Forderungs-
rechte. Erst im einzelnen Pall erteilt der
Praetor (dat indicium) dem postulierenden Burger
die agendi potestas (praet. Edict Dig. XLVII

Rfim. Civilpr. <s§ 92 und§ 54 N. 629. Ad. Schmidt
Interdictenverfahren 126—129. Mommsen Ab-
handl. der kgl. sSchs. Ges. d. Wissensch. Ill
461—466. Dernburgin Heidelb. krit. Zeitschr.
f. ges. Rechtswissensch. Ill 91—93.Jhering Geist
d. rom. E. 14 § 14 (S. 186f. 201—203. 211).
III4 1 § 61 (S. 355. 360). Eudorff E. Rechts-
geschichte II 157—159. Geib Lehrb. d. deut-
schen Strafrechts I 69—73. 106—110. Bruns

12, 3, pr.) und ermoglicht so fur den Klager 30 Ztschr. f. Eechtsgesch. Ill 351—415 (= Klei-
den Erwerb einer Forderung durch die Streit-

befestigung mit dem Gegner (diese, nach dem
unter A. Ill und A. in personam angedeute-
ten, ursprtinglich fiir jede praetorische A. zu-

treffende Auffassung ist fur die popularen immer
wahr geblieben). Verlangen gleichzeitig Mehrere
die Zulassung zum Process mit A. p. , so w&hlt
der Magistrat die „geeignetere" Person aus. Ist

aber durch das Delict hauptsachlich das Inter-

nere Schriften I 313—375, italienisch mit Ein-
leitung und Anmerkungen v. Scialoja im Ar-
chivio giuridico XXVIII 166—213. 519—538.
XXIX 279—305). XII 117—120. 134—139 (=
Kl. Schr. II 290—292. 311—315). Bethmann-
Hollweg E. Civilpr. II 185—187. M. Voigt Jus
naturale IV 2 S. 261—265. Brinz Pandek-
ten2 I § 86. Holder in Holtzendorffs Eechts-
lexicona Art. Popularklagen (III 90—92). C o d a c c i-

esse Eines Burgers verletzt, so hat dieser ein 40 Pisanelli Archivio giuridico XXXIII 317—371
Vorzugsrecht , welches der Regel nach auf die

Erben iibergeht. Freilich kann auch diese beson-
dere Anwartschaft durch das Zuvorkommen eines

anderen unbeteiligten Burgers vernichtet werden
(Iul. Dig. XLVII 12, 6), da wegen derselben Sache
mit Erfolg nur eine einmalige Verwendung der
A. p. moglich ist (Ulp. Dig. XLVII 23, 3, pr.;

vgl. aber Paul. Dig. XII 2, 30, 3). Ihrer

poenalen Natur wegen sind fast alle Actiones p.
auf einen annus utilis eingeschrankt (Ulp. Dig. 50
XLVII 23 , 8). Im iibrigen ist das fiir diese

Actionen geltende Eecht ohne Zweifel durch den
Gedanken beeinflusst, dass der Actor nicht bios

sein eigenes, "sondern mit das Interesse aller
Burger vertritt (vgl. Paul. Dig. XLVII 23, 1

und die bei Bruns a. O. Ill 380f. ange-
fiihrten Satze). Indes erscheint der Ansprecher
in der Klagformel nicht als cognitor oder pro-
curator (in rem su-am) . sondern als einer, der

Maschke Ztschr. f. Eechtsgesch. Rom. Abt. XIX
226—241. Paalzow Z. Lehre v. d. rOm. Popular-
klagen (1889). Kipp Ztschr. f. Eechtsgesch. Rom.
Abt. XXIV 331—336.

A. praeseriptis verbis s. Art. Praescriptio.
A. praetoria s. oben A. civilis.

A. privata s. oben Actiones populares.
A. quae rei continet perseeutionem s. oben

Actiones poenales.

A. stricta s. Art. Iudicium (bonae fidei).

Actiones temporales (temporariae, meist an-
nates) sind amtsrechtliche Klagformeln, die mit
Erfolg nur innerhalb kurzer, gewohnlich einjah-

riger, Frist zur Litiscontestatio verwendet werden
konnen. Diese Einsehrankung ist in manchen
praetorischen Edicten ausdriicklich angekiindigt
mit den Worten : in anno quo primum de ea
re experiundi potestas fuerit, iudicium dabo
(z. B. Dig. XV 2, 1, pr. XLVII 9, 1, pr.). Den

suo nomine fordert (vgl. Schol. Bas. LX 32, 9 60 auf Grand soldier Verheissung proponierten Pro
ed. Heimbach V 670). Wesentlich verschieden
von der in den Quellen allein so genannten
(amtsrechtlichen) A. p. ist die in rCmischen
Leges (z. B. L. Iulia municip. v. 19. 97. 107.

125. 140, CIL I 20G. L. mun. Malacit. c. 58. 62.

67, CIL II 1964) vielfach angeordnete Eintrei-

bung von Geldstrafen zu Gunsten des Staates
oder einer Stadtgemeinde durch jeden (Bomer,

cessformeln war die exceptio temporis (L e n e 1

Edictum § 273) ein fur allemal eingefugt. Da-
gegen beruhte die Einschaltung der Exceptio
in vielen anderen Fallen nicht auf Vorschriften
des praetorischen Albums, sondern lediglich auf
allmahlich festgestellter Gerichtsiibung (s. Lenel
Edictum 52, 5). Daher erOrtern die Juristen bei
praetorischen Actionen uberaus haufig die offen
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gelassene Frage der Annalitat. Leitend war

dabei der Grundsatz, rein poenale Actionen nur

innerhalb kurzer Fristen zuzulassen, andere, die

rei perseeutionem habent, ohne Zeitgrenze (vgl.

Cassius bei Paul. Dig. XLIV 7, 35, pr. und

oben unter Actiones poenales). Eine Ausnahme

macht z. B. die praetorische A. furti manifesti

(Gai. IV 111). Temporal waren die aedilicischen

Kaufformeln. Unrichtig ist es , wenn lust. Inst.

lust. I 20, 2) anzuzeigen. Das Eecht der neueren

Verjahrung (hieriiber Art. Praescriptio XXX
annorum) weicht erheblich ab von dem der alten.

Namentlich kennt das alte Eecht keine Unter-

brechung des Verjahrungslaufs. Die Litisconte-

station mit A. t. hatte diese Wirkung nicht; viel-

mehr zerstorte sie (sofern sie legitim war) die

amtsrechtliche Forderung (A.) und setzte an ihre

Stelle die civile (bis zur Augusteischen Gerichts-

IV 12 pr. (die Chr. F. Elvers Themis N. 10 ordnung unverjahrbare ; a Gai. IV 104) Process-
- _

*
.
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F.'-I 131 und in anderer Weise Ubbelohde
O. E. Hartmann Uber die Berechnung des

tempus utile 34—40 in Schutz nehmen) die

Annalitat der praetorischen Actionen damit be-

griinden : nam et ipsius praetoris intra annum
erat imperium; s. Mommsen St.-B. 13 635,

2. Ob mit einer A. t. rechtzeitig Lis contestiert

war, das untersuchte der Geschworene auf Grund

der exceptio temporis. Letztere hat wohl der

obligation (Paul. Dig. XXVII 7, 8, 1). Iusti-

nians Compilatoren haben hinsichtlich der Actio-

nes temporales das classische Eecht ohne bedeu-

tende Anderung aufgenommen. Doch liegt es wohl

im Sinne des Kaisers, die von der neueren Ver-

jahrung handelnden Constitutionen — so weit

sich kein Widerspruch ergiebt — auch auf die

Actiones temporales zu beziehen.

Litteratur: Unterholzner-Schirmer Ausf.

die A. schon in iure als verjahrt, so erfolgte

seitens des Magistrats Denegation. Die Ver-

jahrungsfrist wurde als utile tempus behandelt

(s. Art. Tempus utile), sie begann erst an dem
Tag zu laufen, wo experiundi potestas, d. h.

die Moglichkeit vorlag, zur Litiscontestatio zu

schreiten (Ulp. Dig. XLIV 3, 1, dazu Savigny

55—77). Keller-Wach Civilprocess 6 § 93.

Demclius Untersuchungen aus d. r6m. Civil-

recht I 1—108 (gegen den Grundgedanken dieser

Schrift Holder Pand. 348f. 198f.). Brinz. Pand.2

I 389-396. Eudorff E. Eechtsgesch. II 174

—176. Bekker im Jahrb. d. gem. deutschen

Eechts IV 424—436. Bethmann-Hollweg
System IV 428—433. Ill 410—417. Wind-30R0m. Civilpr. II 326f. Kuntze_ Excurse fiber

scheid Pand.? I § 104, 7. Ubbelohde a. O
1_6. 39—51). Dagegen hielten Umstande, die

sich spater dem experiri entgegenstellten, den

Ablauf der Frist nicht weiter auf (so Ubbe-
lohde in der angefiihrten Schrift). Den praetori-

schen Actionen , von denen viele temporal sind,

stehen die civilen gegenuber als Actiones perpctuae

(Gai. IV 110). Etwas Besondercs verordnete die

Lex Furia de sponsu , indem sie die civile Obli

Rem. Rechta 468—470. Grawein Verjahrung

und gesetzliche Befristung (wo S. 7 weitere Litte-

ratur). Ubbelohde Uber die Berechnung des

tempus utile der honor. Temporalklagen (1891).

Arndts Pand. 13 § 106. Windscheid Pand.7

I § 106, 2. Dernburg Pand. 3 I § 145. Puchta
InstitutionenS II § 208. Sohm Institutionen i

§ 41. Czyhlarz Instit. (1889) § 164.

A. utilis. Dieser Ausdruck weist auf das

gation der sponsores und fidepromissores auf ein 40 Verhaltnis bin , in dem eine jiingere Klagformel

biennium einschrankte (Gai. Ill 121). Nach diesem

Gesetz verlor der Glaubiger seine civile A., d. h.

seine Forderung und mit ihr das zu ihrem Schutz

dienende Processmittel , durch Zeitablauf. Da-
gegen handelt es sich bei den praetorischen

Actiones temporales (in personam) zunachst nicht

nm Foiderangsrechte, die jemandem zu stehen,
sondern nm Klagformeln, die man zur Process-

begrundong nur innerhalb kurzer Frist vom

(praetorischer und Aebutisch-Iulischer Ordnung)

zu einer alteren steht. Wo es billig und dem
Geiste des geltenden Rechtes angemessen schien,

das Anwendungsgebiet einer civilen oder hono-

rarischen A. zu erweitern, sei es betreffs der

zum Gebraueh der A. berufenen Personen, sei es

hinsichtlich des vorausgesetzten objectiven That-

bestands, da konnte der Praetor helfen durch

Abanderung der Stammformel in diesem oder

Praetor bekommen kann. Auf das „Recht", 50 jenem Stuck (auch in der condemnatio, wodurch

welches die verheissene praetorische A. schiitzte,

ionnten die Jnrkten die Annalitat erst be-

ziehen, seitdem sie anfingen, neben den civilen

auch amtsrechtliche Obligationen (vgl. z. B.
Panl. Dig. XLIV 7, 6) anzuerkennen (s. oben
unter A. In, A. in personam und Actiones popu-
lares). Wesentlich verandert ist der geschil-
derte Eechtsznstand in spatkaiseilicher Zeit,

znletzt durch die Theodosisch-Iustinianischen

der Erfolg der A. ein anderer wurde; s. Gai. Ulp.

Dig. XIII 4, 1 und 2 pr.). Die so umgestaltete

und fiir Fiille, wo die alte Formel, die A. direeta

(s. Ulp. Dig. IX 2, 13, pr. und oben A. direeta)

oder vulgaris (Afric. Dig. XXVIII 5, 46, Mo. 47)

den Dienst versagte, brauchbar gemachte (hono-

rarische) Formel hiess Actio utilis. Unter A. ist

hier nur die Schriftformel zu verstehen , da die

Legisactionen vom Praetor nicht abgeandert wer-

Verjahrungsgesetze. Alle Actionen, in personam 60 den konnten (s. oben unter A. II). Die meisten

wie in rem, mit geringen Ausnahmen sollten in

30 oder 40 Jahren verjahren. Trotzdem blieb
in Iustinians Rechtsbfichern der hergebrachte,
nicht mehr zutreffende Name A. perpetua stehen
(vgl. lust. Inst. IV 12, pr. : . . in pcrpttuum,
id est usque ad finem constitutionibus introduc-
tum), um den Gegensatz zu den auf kurze Fristen

eingeschrankten Actiones temporales (vgl. Cod.

Pauly-Wissowa

Actiones utiles sind amtsrechtliche Processmittel,

die der Magistrat in Anlehnung an civile, im Al-

bum proponierte Actionen entwarf (so die Actiones

utiles ad exemplum legis Aquiliae); doch fehlt

es nicht an solchen, die eine praetorische Formel

zum Muster haben (vgl. z. B. Paul. Dig. IX 3, 6,

3). In den Schriften der Juristen sind zahlreiche

Actiones utiles erwiihnt, welche der Magistrat

11
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zur Streitbefestigung zuliess, obwohl sie im prae- A.

torischen Album durch kein besonderes Schema
vertreten waren. tfbrigens blieb der Name A. A.

u. auch derjenigen Formel gewahrt, die einen A
Platz im Album errungen hatte (vgl. Gai. II A
253). Ihrer Fassung nach sind die Actionem utiles A
bald formulae in ius eonceptae mit Einschaltung

einer Fiction (Gai. IV 34—38; s. Art. Formula, A
Intentio; zu den fieticischen gehfiren auch einige A
legitime Actionen, vgl. Lex Rubria I Z. 22—40, 10 A.

CIL I 205. Fragm. Berol. de iitdiciis LT in Col- A
lectio librorum iur. Anteiust. Ill 1890 p- 299)
oder mit „Umstellung der Subjecte" (Keller- A.
Wach Civilproc. § 32), bald in factum concipiert A.
(s. Papin. Dig. XXIII 4, 26, 3). Die ersteren A.
deuten schon durch ihren Wortlaut auf die civile A.
Mustefformel hin, nicht die letzteren. Bei mancher
A. in factum eoncepta konnte es zweifelhaft sein, A.
ob sie noch als A. u. oder als vollig eigen-

artige Formel zu gelten habe. Das Urteil hieriiber 20 A.

musste ran so unsicherer sein, je grosser der Ab- A,

stand zwischen den in Betracht kommenden A.
Formeln war. Bedeutung hatte die Frage darum,
weil die Juristen mehr oder weniger das Recht A.

der A. directa auf die A. u. iibertragen durf- A.
ten. Wo es feststeht, dass zwei Actionen in dem
bezeichneten Verhaltnis zu einander stehen , ist A.

ein wichtiges Stuck ihrer Geschichte ermittelt. A.
In Iustinians Pandekten und Codex ist das Bei- A.
wort utilis nicht getilgt, obwohl die Verwendung 30 A.

von Actiones = Schriftformeln im Iustinianischen A.
Process (ubi conceptio formularum non observa- A.

tur) verboten war, und der Kaiser ausdriicklich A.

erklart (Iustinian, nicht Paulus in Dig. Ill 5, 47 A.

[Mo. 46], 1; vgl. bes. Lotmar Krit. Viertel- A.

j ahrsschr. f. Gesetzgeb . u. Rechtswissensch.XXVIII A.

337—341), dass die Unterscheidung von A. directa A.

und utilis eine suptilitas supervacua sei. Uber A.

den Gebrauch von utilis (auch neben A.) = „statt- A.

haft" (Gegensatz: inutilis) vgl. Keller-Wach40 A.

Civilpr. § 89 N. 1128. A.

Litteratur: Miihlenbruch Die Lehre von A.

der Cessions 147—177. Savigny System V A.
70—74. Keller-WachCivilproc.6§89. Wind-
scheid Die Actio 129— 131; Die Actio, Abwehr A.

gegen Muther 64f. Muther Zur Lehre v. d. A.
rom. Actio 137—145. Rudorff R. Rechtsgesch. A.

II 173f. Bethmann-Hollweg Rom. Civilpr. A.

II 309—312. 321f. A. Pernice Z. Lehre v. d.

Sachbeschadigungen 157— 164, dazu Len el Edic- 50 A.

turn 159—161. Dernburg Pand. 113 § 131, 4.

Arndts Pand. 13 § 100. Brinz Pand. 12 § 90. A.

Czyhlarz Institutionen (1889) 358f. A.

A. vulgaris s. 0. A. utilis. [M. Wlassak.] A.
Anhang: Verzeichnis der wichtigsten privat- A.

rechtlichen Actionen mit Hinweis auf die spatere A.
Behandlung des Gegenstandes

:

A.
A. ad exhibendum siehe Exhibere. A.
A. aestimatoria siehe Aestimatorius con-

tractus, ferner Edictum (acdilium curu-60A.
Hum) und Emptio venditio. A.

A. aquae pluviae arcendae siehe Aqua.
A. arborum furtim cacsarum siehe Damnum A.

(iniuria dation). A.

A. auctoritatis siehe Auctoritas. A.

A. calumniae siehe Calumnia im Privatrechte. A.

A. calendarii siehe Calendarium. A.

A. Calvisiana siehe Alienatio.

. certae creditae pecuniae siehe Credere und
Certum.

. commodati siehe Commodatum.
communi dividundo siehe Communio.

. eondueti siehe Locatio conductio.
constitutoria (de pecunia eonstituta) siehe

Constituere.
. damni infecti siehe Damnum infectum.
de dolo (doli) siehe Dolus.
de effusis ct deiectis siehe Effundere.

. de eo quod ee.rto loco siebe oben A. arbi-

traria und Solutio.
de moribus mulieris siehe Mores.
de pastu pecoris siehe Pauperies.
de pauperie siehe Pauperies.
de peculio et de in rem verso siehe Pecu-
lium.

de pecunia eonstituta (constitutoria) siehe

Constituere.
depensi siehe Intercessio und Sponsio.
depositi siehe Depositum.
de rationibus distrahendis (A. rationibus
distrahendis) siehe Tutela.

de reoepto siehe Receptum.
de servo corrupto (servi corrupti) siehe Cor-
rumpere.

de superficie siehe Superficies.
de tigno iuncto siehe Tignum.
doli (de dolo) siehe Dolus.
empti siehe Emptio venditio.
exercitoria siehe Exercitor.
ex stipidatu siehe Dos und Stipulatio.
ex testamento siehe Legatum.
Fabiana (Faoiana) siehe Alienatio.
familiae herciscundae siehe Fam ilia.

fiduciae siehe Fiducia.
finium regwidorum siehe Finis.
funeraria siehe Negotiorum gestio.
furti siehe Fur turn.

hypothecaria siehe Hypotheca und Pignus.
iniuriarum siehe Iniuria.
institoria siehe Ins tit or.

legis Aquiliae siehe Damnum (iniuria

datum).
legis Corneliae siehe Iniuria.
locati siehe Locatio conductio.
mandati siehe Mandatum.
negatoria siehe Dominium rei und Ser-
vi t u s.

negotiorum gestorum siehe Negotiorum
gestio.

noxalis siehe Noxa.
oneris aversi siehe Locatio conductio.
Pauliana siehe Alienatio.
pigneraticia siehe Pignus.
praescriptis verbis siehe Contractus.
pro socio siehe Societas.
protufelae siehe Negotiorum gestio und
Tutela.

Publiciana siehe Publiciana.
quanti mirwris {aestimatoria) siehe Edictum
(aedilium curulium) und Emptiovenditio.

quasi Serviana sieheHypothecaundP i gnus.
quod iussu siehe Iussus.

quod metus causa siehe Metus.
receptieia siehe Constituere.
rationibus distrahendis (de rationibus distra-

hendis) siehe Tutela.
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A. redhibitoria siehe E dictum (aedilium curu-

lium) und Emptio venditio.

A. rei uxoriae siehe Dos.

A. rerum amotarum siehe Furtum.
A. reseissoria siehe Restitutio in integrum.

A. restitutoria siehe Restitutio in integrum.

A. Butiliana siehe Missio.

A. Serviana siehe Hypotheca, Pignus und

Missio.

A. servi corrupti (de servo corrupto) siehe Cor-

rumpere.
A. tributoria siehe Peculium.

A. tutelae siehe Tutela.

A. veetigaMs siehe Vectigalis ager.

A. venditi siehe Emptio venditio.

A. viae receptae siehe Via.

A. vi hominibus armatis damni dati et vi bono-

rum raptorum siehe Rapina und Furtum.
[Leonhard.]

ab actls. 1) Im militarischen Sinne (so

z. B. CIL VI 3884, 1, 12. IX 1617. Eph. ep.

IV 887b 16), trotz der analogen Bildung (fiber

Formen wie exaetus Mommsen Ann. d. Inst.

1853, 73f.) schwerlich identisch mit dem exaeta

(Boissieu 253, 12) oder exaetus (z. B. Bramb.

996. Boissieu 334, 31. CIL III 4311. XIV

2255), jedenfalls aber bedeuten beide Namen

militarische Verwaltungsbeamte. Die Zeugnisse

fur den ab actis sind im ganzen selten (optio

ab actis CIL VI 3884, 1, 12. 1617. Eph. ep

IV 887b 16; optio ab actis urbi CIL VIII

4874; evoc. Aug. ab act. fori IX 5839. 5840).

Die exacti bezeichnen sich als exacti des Statt-

halters, und zwar eines consularis CIL III 5822.

Bramb. 996, off(icii) jrresidis CIL III 4311,

proc(uratoris) pfrovinciae) L(ugdunensis) Bois-

sieu 334. 31, procuratoris ebenda 253, 12; hie-

mit ist die Bezeichnung exaetus ad praet(orium,

so CIL III 3634. VIII 4240) vielleicht gleich-

bedeutend ; auch bloss exaetus legionis VIII 2956.

Dass die exacti unter dem actarius standen,

seheint CIL XIV 2255 zu bezeugen. Vgl. Cauer

Eph. ep. IV p. 430ff. Ruggiero Diz. epigr.

I 56.

2) Ab actis senatus, im 2. und 3. Jhdt.

ublicher Titel des die Protokolle der Senats-

sitzungen fuhrenden Beamten (fruher curator

aetorum senatus, s. d.). Derselbe wird vom

Kaiser aus den Quaestoriem ernannt (vgl. Hist.

Aug Hadrian. 2, 3 post quaesturam acta sena-

tus curavit; dazu CIL VI 1377. 1517. 1549.

Eph. epigr. IV 425. V 1345. VII 395 u
%

s.),

hochst wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit. Nach

dem Amte ab a. s. gelangte man zum Volks-

tribunate oder gewohnlicher zur curulischen

Aedilitat, ausnahmsweise auch (Murat. 435, 6)

direct zur Praetur. Ja es seheint mit der Mitte

des 3. Jhdts. iiblich gewesen zu sein, dass der vom

Kaiser commendierte Aedilis curulis auch das

Senatsprotokoll iibernahm; darauf lassen haupt-

sachlich Dio LXXVLTI 22, 2 Aouhwg re xig

$/.wqos xsQidgopij {reqandag noos oxovSagyJav,

xaixoi 7iq6xcq6v tioxz xa xrjg povi.p^ v^ourr/uaia

bia yuo6? eymv xal ayooavofiog L-i avroi; arco-

6sty_dfjvm oysD.ior , dxa noiv ao^at tj;? eXxidog

Sia ~ID.avria.v6v Ixtisowv xazeozrioazo xal 6r)uao-

yog axeSely&ri und CIG 1133. 1327 ixl xa>v &ro-

(tvn/idxwv xijg ovyxkrjtov xavdidazog M. AvqtjUov

'Avxcoveivov Avyovaxov reg/iavixov schliessen. Da
die Ernennung der Aedilen ein Jahr vor dem

Amtsantritt erfolgt zu sein seheint, durfte das

Schriftfiihreramt im Senate in diesem Falle auf

die Dauer eines Jahres festgesetzt worden sein.

Ad acta senatus heisst das Amt Eph. epigr. V
1345, praepositus actis senatus Bull. hell. VII

26; ab actis imperatoris CIL X 6658, griechisch

CIG 1133. 1327. Vgl. Mommsen St.-R. IP
10 900ff. 927. Ruggiero Diz. epigr. I 46ff. Hiib-

ner de s. p. q. R. actis 587ff. (31ff.).

8) Ab aetis imperatoris kommt als Be-

zeichnung des die Protokolle uber die Senats-

verhandlungen fuhrenden Beamten (sonst ge-

wohnlich ab actis senatus s. Nr. 2) nur auf einer

Inschrift aus Antium vor (CIL X 6658), die

einem Consularen Iulius Proculus gesetzt ist;

derselbe war Miinzmeister (III vir a. a. a. f.f.)

gewesen, dann q(uaestor) Afugustorum, nemlicn.

20Nervas und Traians), dann Legionstribun ge-

worden und kam uber das Amt ab actis im-

peratoris) Traiani Augfusti) zum Volkstribunat

und zur Praetur. Die richtige Deutung des

Titels, der durch das zu Acta Nr. 4 Bemerkte

verstandlich ist, hat Hiibner Fleckeisens Jahrb.

Suppl. Ill 590 (de s. p. q. R. actis, Leipzig

1859, 34) angebahnt, Mommsen St.-R. IP 901,

3 gegeben.

4) Ab actis urbis, kaiserliches Bureau zur

30 Vorbereitung und wahrscheinlich auch zur direc-

ten VerOffentlichung der stadtrOmischen Zeitung

(s. Acta Nr. 5). An der Spitze des Bureaus

steht ein ritterlicher Beamter , der procurator

Auqusli ab a. u., wic die in den Ruinen von

Ma'ctaris (in der Provinz Africa) 1884 gefundene

Inschrift Eph. ep. V 1175 eines C. Sextius C. f.

Papiria Martialis zeigt, der zwischen dem Legions-

tribunat und' einer Steuerprocuratur dieses Amt
bekleidete (nach 138 n. Chr., denn Mactaris, das

40 in dieser Inschrift als eolonia bezeichnet wird,

war col. Ael. Aurelia, Eph. ep. V 1174). Man
darf daher, wie zuerst Mommsen zu n. 1175

gethan hat, annehmen, dass in dieses Bureau die

kaiserlichen Freigelassenen ab actis (so CIL VI

8694 Philippo Augfusti) lib(erto) ab aetis) und

der adiutor ab 'actis (so aus flavischer Zeit

8695 T. Flarius Aug. lib. Vestalis adiutor ab

aetis) einzureihen sind. Dass hieher die mili-

tarischen ab actis oder ab actis urbis gehoren,

50 wie Villefosse Bull, epigr. de la Gaule IV 155

und Ruggiero Diz. epigr. I 52 annehmen, halte

ich fur ganz unmoglich (s. Nr. 1).

[Kubitschek.]

Actor. 1) Im Privatprocess.

I. A. im strengen Sinn (= is qui agit , im

Formularprocess auch = petitor, was keineswegs

auf den mit actio in rem Agierenden beschrankt

war, s. Lex Rubr. c. 21. 22, CIL 1205. Scaev.

Dig. Xni 4. 2, 3. Pap. Dig. XLVI 3, 95, pr.

60Wlassak Z. Gesch. d. Cognitur 3. 12—17)

wird jemand, der sein Recht verfolgt, erst durch

die formliehe mit dem Gegner (cum quo agitur)

in iure zu stand gebrachte Litiscontestatio (anders

im Interdictenverfahren , s. Gai. IV 157—160.

163. 165. 169). Diesen Begriff vertritt A. fast

durchaus in Gaius Institutionen (vgl. aber IV

83. 186). Demgemass heisst die angreifende

Partei v r der Streitbefestigung (in genauer Rede)
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is qui acturus est oder qui agere,vult: Gai. IV
83. Ulp. Dig. II 13, 1, pr. Paul. Dig. II 11, io,
2; vgl. Labeo-Paul. Dig. XLVI 8, 15. Wlassak
Litiscontestatio 40. 42; Cognitur llf. 14f. Ubri-
gens kommen Abweichungen von diesem Sprach-
gebrauch auch bei den Juristen yor. Einerseits
kennt die alte Zeit eine feierliche, Bechtsverfol-
gnng (agere), die nicht an die Gerichtsstatte
gebunden war (Gai. IV 29: legis actio . . . extra
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ius) andererseit/ rWftf. \w "•„ •
• • ™™ infew«wm data (fa. 11263—266. Ulp.ius), andererseits durite der tn mre Verhan- 10 Fragm. n 7—11 Diz XL 5 fori Tn«+ vrrdelnde schon vor der Streitbrfesrf.;.™™ 4 ™ a. tj ^ '

~ g-
, ,

a
- Sf*- lnst

:
VLl

, — ""* "* *«we vernan-
delnde schon vor der Streitbefestigung A ge-
nannt werden (so z. B. Paul. Dig. IV 6, 22 pr.

S'^tJ* StPotitor), insofern er hier caus'am aqit
(Ulp. Dig II 4,2; vgl. Cic. Brut. 307). Ging man
zuruck auf den ursprunglichen Wortsinn, so konnte
selbst von dem Gegner, der sich verteidigt

, ge-
sagt werden agit (vgl. Gai. IV 82, dazu 83. 87)
Indes war es doch nicht tiblich, den rem (d h
den „Beklagten"; in alter Zeit hiessen so bcide

verhaltnisses) suo oder alieno nomine zu sein, fehlt.
dem Sklaven, sowohl fiir den legitimen wie fiir
den praetorischen Process (Marcian. Dig. XLVIII
10, 7). Auch im Yerfahren extra ordinem (ohne
Geschworene) ist er regelmassig als Kliiger nicht
zugelassen (Marcian a. 0.). Doch anerkennt das
Becht der Kaiserzeit hievon einige Ausnahmen
Besonders wichtig ist der Pall der libertas per
fideicommissum data (Gai. II 263—266. Ulp

4; vgl. Zimmern Gesch. d. B. Privatrechts I
§ 183. 203. Ad. Schmidt Freiburger Prorek-
toratsprogramm v. 1868. Wlassak B. Process-
gesetze II 103. 115. 114, 26; wegen des Iusti-
manischen Eechts vgl. noch Cod. lust. VII 17
und Art. Adsertor). A. und reus im ge-
setzlichen Spruch- und Schriftformelprocess {legis
actio und legitimum iudieium) kann nur ein
rfimischer Burger sein. Das von oder mitK^'^^™=^Nur verglichen wurde er mit dem A. und auch

dies nur, wenn er seine Verteidigung mittelst
Eieeptio bewirkte (Ulp. Dig. XXII 3, 19, pr.
XLIV 1, 1). Demnach stehen sich in jedem
Privatprocess von der Streitbefestigung bis zum
Urteil A. und reus gegeniiber, ins Deutsche tiber-
setzt —, freilich unpassend; s. Windscheid
Pand. 7 I § 44, 4. Wlassak Cognitur 5, 12 —
,Klager" und „Beklagter\ In aller Eegel sind

so dass die eme nur Klagerin, die andere nur
Beklagte ist. Eine Ausnahme machen die iudi-
eia und interdieta duplieia (s. Iudieium, Int er-
dictum).

II. In dem alten Verfahren init Legisactio
war fur die meisten Sachen auf der Seite des
Klagers wie des Beklagten Stellvertretung bei
der Streitbefestigung (alieno nomine agere) aus
geschlossen (Gai. IV 82. Ulp. Dig. L 17, 23 pr.).

grundete Processverhaltnis ist ein imperio con-
tinents iudieium, unterliegt nicht gesetzlichen,
sondern praetorischen Vorschriften (Gai. IV 104.
105. Wlassak Processg. I 53, 9. II 86—93.
183—192. 362f.; hinsichtlich der Legisactio der
Latiner m Bom vgl. Ad. Schmidt Zeitschr. f.

Bechtsgesch. Bom. Abt. XXII 142f., dazu aber
Wlassak a. O. II 139, 28. 215, 63. 359).
belt Caracalla (212 n. Chr.) verliert die Unter-a;„ nn j -r.

H .' .
i^gci sum oeii uaracaila i'iVi n. Chr ver erf; dip TTnW

»*J&£iS£^«\~£^^&ji£.'x&(1883)§54 N. 627-632, dazu Eisele Zeitschr. fiir
Bechtsgesch. Bom. Abt. XVIII 191—207. Max
Biimelin Z. Gesch. der Stellvertretung im rem
Civilpr. 18-92. Hruza Uber das lege agere
pro tutela. Ubbelohde in Gotting. gel Anz
1887, 993-999. Wlassak Cognitur 5f. 2s!

°i j
67

' We£en des adsertor libertatis s. Art.
Adsertor. Im Formular- und im spiitkaiser-
hchen Process war Stellvertretung zulassig

nnmer mehr an Bedeutung; nach Iustinianischero
Becht (Cod. lust. VII 5 und 6) sind alle Eeichs-
angehongen romische Burger. Die (vermOgensun-
lahigen) Hauskinder (liberi in potestate) standen
vermuthch wie die Ehefrau in manu und der
ireie Knecht {in maneipio) urspriinglich den
Sklaven gleich. Doch gewannen die Hauskinder
iruhzeitig (Pernice Labeo I 104) die Fahigkeit.
sich zu obhgieren und so auch rei in iure zu

Art. Cognitor und ProcVrTtSr h„ P?i! 50Z^ at^ e^TsZ\%ZT*X£cZprocess. Gemeinden (municipia, eu-itates) FwLnJlIT^YLrZ^X^'J G?™/
— o ---""* ««« i ivvuitttux nn pri-

vatprocess. Gemeinden (municipia, eititates)
liessen sich in Processen durch eigene Geschafts-
fuhrer vertreten, die Adores (municipum) hiessen
yflnger ist der defensor oder syndicus, s. Paul
Dig. Ill 4, 6, 1. Char. Dig. L 4, 18, 13)-'

ebenso die gewillkiirten Genossenschaften (corpora
umversitatcs, collegia). Vgl. Dig. Ill 4. CIL IX
2827, dazu Momms e n Abh. d. sachs. Ges. d. Wiss.

B r !
KelIer -Wach Civilpr. § 53. Budorff

--0-0--" --"* »»- »» uuigci , uie lin-
den riausvater, nicht fiir sich erwarben, nur aus-
nahmsweise Adores, selbst noch im classischen
Becht. Der Praetor verlangte den Nachweis
emer Notlage, in der die Zulassung zur Actio
unerlasshch schien zur Wahrung ihrer Interessen
Lbngens konnten sie (selbst oder durch Ver-
treter) suo nomine (Gegensatz patris nomine),
da ihnen nach Volksrecht kein privates ius zu-
stand (Gai. II 96), nur mit formula in factum

_ ; ' """F1 ' s ""• »«»«'» vertrix
K. Bechtsgesch. II 69 und in Ztschr. f. Bechtsgesch. 60 8, 3
1\ (4. (6. Betlimnnn-ttnllwon. p r<;„;i tV
fr A/ .

Beth raann-Hollweg E. Civilproc.

a
42

,
4~f26 - Len el Edict 79—83. Wegen des

A.
,

der im Xotfall ex decreto praetoris fur Be-
vormundete bestellt wird , vgl. die Stellen bei

p ul
er
i'^

ach a
- °- § 53 K 625

-
Endorff

ttt **
d

' Vormundschaft I 387f. Brinz Pand.
ill - ^ 520.

III. Die Fahigkeit, A. (Subject eines Process-

Farmhengiiterrecht 1 200-229 und Ad. Schmidt
Das Hauskmd in maneipio, Leipz. Progr. 1879
19-23. Belege fur die Fahigkeit der Haus-
kinder zum alieno nomine agere, insbesondere
zur Cognitur und Procuratur bei Mandry I 184
>iach Iustinianischem Becht sind die Hauskinder
grundsatzlich verm&gensfahig. Doch verwaltet
der \ater die (Adventiz-) Gater des Kindes und
yertntt es im Process; s. Cod. lust. VI 61

IV. \on den unter III genannten Eechts-
untahigen sind die bios Handlungs-(,Process-")
unfahigen zu unterscheiden. Fiir die letzteren
agiert im Formularverfahren und im spateren
Process entweder ein Tutor, Curator als Stell-
vertreter (s. Art. Procurator im Privatprocess),
oder sie agieren (wenn ihre Handlungsfahigkeit
nur beschrankt ist) selbst tutore auctore, bezw.
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mit dem Consens des Curators. Stellvertretung

ist unvermeidlich fiir Wahnsinnige und infantes

<Ulp. Dig. XXVI 7, 1, 2; vgl. aber Pernice

Labeo I 214—216. Buhl S. Iulianus 150—152).

Unmundige, pwpiUi, qui fari possunt (Iusti-

nian: nach vollendetem 7. Jahre) liess der Tutor

gewChnlich die Lis selbst contestieren und fiigte

nur seia Vollwort (auctoritas) hinzu. Gewaltfreie

Frauenspersonen bedurften der Auctoritas des

et ad loricatafm) ad auctoritatem VI 8688 (vgl.

8697 a. Wilmanns II S. 645).

In einzelnen Verwaltungszweigen wurden

Actores als subalterne Bureaubeamte (Kassen-

beamte) verwandt, kaiserliche Sklaven und Frei-

gelassene; so flnden sich ein a. ferrariarum

CIL X 1913. 'Not. d. scav. 1888, 737, a. quar-

tarum Not. d. scav. 1885, 479, a. XXXX Oal-

liarum VT 8591 , a. portus Lilybitani X 7225,

Geschlechtsvormunds (im Gesetzbuch Iustinians 10 a. de foro suario VI 3728. 9130, a. a frumento

Tjeseitigt) nur fiir die Legisactio und das Iudieium

legitimum, nicht fiir den praetorischen Process

(Ulp. Fragm. XI 27). Wegen des Processvor-

nrands bei Gai. I 184. Ulp. Fragm. XI 24 s.

Wlassak Processges. II 190f. Unaufgeklart

ist es, ob und wie im alten Legisactionenverfahren

Kechte, die vOllig handlungsunfahigen Personen

zustanden, verfolgt warden konnten. Daruber

neuestens Hruza Uber d. lege agere pro tutela

VI 8850. Hirschfeld im Philolog. 1870, 72,

vgl. dispensator ad frwmentum (= actor) = olxo-

VO/J.OS im xov ashov CIL IH 333 = CIG 3738.

Marquardt Staatsverw. IP 132, a. epulonis (?)

CIL VIII 2803 (vgl. S. 1102), a. praefeeti (Sol-

dat) Vn 318.

Der bei Tacitus (ann. n 30. Ill 67) erwahnte

a. publicus war nicht Aufseher uber die Staats-

sklaven und Staatswirtschaften , sondern iibte

s 3_5 mit Anf. aus der Litt. S. 32 , 2. Der 20 richterliche Functionen aus, wie der a. publicus

miindige Minderjahrige (adultus) ist handlungs

fahig; doch kann er einen Curator (minoris) er-

bitten. Fiir den Process des Minderjahrigen,

insbesondere fur die Streitbefestigung ist nach

spaterem Kaiserrecht der Consens des Curators

notwendig; s. lust. Inst. I 23, 2. Diocl. Cod.

lust. Ill 6, 2. Ant. Car. Cod. lust. V 31, 1.

Eudorff Becht d. Vormundschaft II 289—291.

Vgl. im iibrigen wegen der verschiedenen Falle,

eines Municipiums bei Plin. epist. VII 18, 2.

Gesamtheiten von Personen, z. B. Collegien und

Stadtgemeinden , liessen ihre finanziellen und

rechtlichen Geschaffce von einem A. besorgen

(= defensor publicus, syndicus, advocatus pu-

blicus, advocatus fisci s. oben). Unter diesen Ac-

tores flnden sich teils Sklaven, teils Freigelassene

und Freigeborene, welche hochangesehene Leute

waren (aus dem ordo splendidissimus). Actor

wo ein Vormund oder Pfleger eintrat, die Art. m colkgii CIL VI 671. 8697 a. 9111. Hist. Aug.

Tutor, Curator. Verschieden von der hier

(IV) behandelten „Processfahigkeit" ist die Fahig-

keit zu postulieren; s. Art. Postulatio.
Litteratur: Zimmern Gesch. d. rOm. Privat-

rechts III 462f. Eudorff Bom. Bechtsgeschichte

II 66—70. [M. Wlassak.]

2) Actores hiessen auch die Geschaftsfiihrer,

Verwalter (oixovoftoi, CIG 5875 a = CIL IX

425 ; vgl. agens actor CIL VI 669, servus age(n)s

Alex. 33, a. corporis (?) CIL VII 170. Eph.

epigr. VII 871, a. publicus Plin. epist. VII 18,

2. Henzen 6931 = Boissieu Inscr. de Lyon

156ff. Momms en im Hermes VII 319, a, muni-

cipii CIL IX 2827, a. rei publieae X 4904.

XI 2714. Eph. epigr. IV 834 (S. 599) , in den

Digesten ofters a. civitatis, a. huius loci CIL XII

2250 und Herzog Gall. Narb. 226, auch a.

allein, a. alimentarius CIL IX 2472. 5859 (?),

Ill 2126). Meist vertraute Sklaven (a. fidelissi- 40 a. eqfuitum) Rom(anorum)l Henzen 6532. Aus

mus, bonae fidei), seltener Freigelassene, in den

Landstadten auch Freigeborene, fuhrten sie die

Aufsicht auf dem Landgute ihres Herrn (als

vUici) oder bei seinen wirtschaftlichen Unter-

nehmongen oder verwalteten seine Gelder; vgl.

die Stellen bei Marquardt Privatleb. I 137, 3

und bei Kuggiero Diz. epigr. I 66ff.

Solche. Actores sind durch viele Inschriften be-

legt (Tgl. Kuggiero a. O. und die Indices zu den

fiihrliche Stellensammlung und Litteraturangabe

bei Euggiero Diz. epigr. a. O., ausserdem vgl.

Wilmanns 2223. 2263. Boissieu Inscr. deLyon

157* Mommsen im Korrespondenzbl. d. Westd.

Zeitschr. 1883 Nr. 170. Dirksen Manuale lat.

font. iur. civ. Eoman. s. v. Haenel Corpus legum

163. Heumann Handlex. zu d. Quell, d. rom.

Eechts 7. Ann. s. v.

Exactor scheint vielfach gleichbedeutend mit

Inschriften-Sammlungen) ; oft flndet sich hinter50as. zu sein, vgl. z. B. CIL III 349 (dazu S. 68).
n " • VI 42 8434 (ex actor hereditatium legatorum

peetdiorum). 8697 a. 9381ff. IX 4186. X 3732.

3907. XII 3070. [
Habe1-]

3) Neben ludio, histrio, cantor, saltator

romische Bezeichnung des Schauspielers , mit

besonderer Betonung seiner Aufgabe als Dar-

steller und Trager der Handlung; zunachst in

Bezug zu seiner Eolle: actor primanim, seewir-

darum, teiiiarum partium (Cic. Div. in Caec. 35;

actor der Name des Herrn oder der Herrin, so

namentlich bei denjenigen, welche im Dienste von

Jlitgliedern des kaiserlichen Hauses standen : CIL
VI 41. 585. 669. 8434 (ex actor). 8688. 8696.

8697 a (ex actor). IX 6083, 163. XI 3732, auch

der Name ganzer Familien (a. Postumiorum
Orelli 2865, a. Paebiorum VT 9115, a. Iulio-

rum Iusti et Secundi VI 9112).

Auf ihre Thatigkeit weisen z. B. hin : a. et

agr'icola IX 6592, a. equitii (Stuterei) Colum. 60 de orat. HI 26 u. 0.), dann auch absolut ,der

VI 27, 1, a. fundi Allmer Inscr. ant. de Vienne

HI 405, a. praediorum Romanianorum VI

721. Cod. lust. LT 13, 6, a. praediorum Tubli-

natium V 5005 (vgl. S. 1199), notarius et a.

VI 9130, dispensator ex a. IS. 4186, a. arcarius

VI 1429. IX 3579, a, in rationibus V 8237, a.

summarum Suet. Domit. 11. Hirschfeld Ver-

waltungsgesch. 1 34, 3, a. Caesaris ad Castor(em)

Darsteller'. Im engeren Sinne bezeichnet es den

Director der Schauspielergesellschaft (dominus

gregis; vgl. Marquardt-Wissowa Eom. St.-V.

Ill"2 538). Naheres s. unter Schauspieler.
[Eeisch.]

Actorius. 1) M. Actorius Naso, Suet. Iul.

9 (Kaso ibd. 52), ein Zeitgenosse des Dictators

Caesar, schrieb ein geschichtliches Werk fiber
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Caesar oder seine Zeit, nach den Mitteilungen,
die Sueton daraus macht, in anticaesarischem
Sinne.

2) Actoria Paula wird bei Hieronymus II
316 Vail, gelesen, als Name der Aemilia
Paulla. Hieronymus maclit sie falschlich zur
Gattin des Cato Censorius , wahrend sie die
seines alteren Sohnes war. Vgl. Aemilia Paulla.

[Klebs.]

Actrida s. Athrida.
Actnariae (sc. naves), nach Non. p. 534

dictae, quod cito agi possint, schnelle Fahr-
zeuge, welche nach Isid. or. XIX 1 Riemen
(Ruder) und Segel fuhrten. Der Begriff der A.
scheint ein weiter oder wechselnder gewesen zu
sein (vgl. Assmann bei Baumeister Denkm.
Ill 1623) und umfasst Schiffe von verschiedener
GrOsse, Beruderung und Bestimmung. Actti-

ariola mit 10 Eiemen Cic. ad Att. XVI 3,6;

gebraucht auch Papinian in der einzigen Juristen-

stelle (vgl. aber Iustinian Cod. I 5, 21, 1) . wo
actus legitimi begegnet (Dig. L 17, 77, armlich

Ulp. Dig. XLIX 1, 12), das Wort in diesem Sinn.

(Papinian schrieb wie die Plor. mancipatio, die

Comp. emaneipatio ; s. BechmannKauf 1237, 1).

A. 1. sind volksrectitlich geordnete, fast durchaus

nur romischen Burgern zugangliche Bechtsge-

schafte (wie das eivile negotium bei Ulp. XI
10 27). Kunstausdruck ist A. I. gewiss nicht. Pa-

pinian will a. 0. weder den Begriff bestimmen
noch eine erschOpfende AufziLhlung geben.

Litteratur: Dirks en Beitrage z. Kunde des

EOm. Eechts 232—234. Zimmern Geschichte

d. Bom. Privatrechts I 416f. Schilling Insti-

tutionen II 248f. Booking Pandekten d. rom.
Privatrechts^ I 347, 10. 390, 7. M. Voigt Jus
naturale III 21, 8. Ad. Schmidt Wirkung der

Eechtsgeschafte Leipz. Progr. 1888, 17 N. 19.
A. mit 30 Eiemen Liv. XXXVIII 38,8. Sicher-20 Jers EOm. Eechtswissenschaft I 22, 1. 143, 1.

lich gehorten sie nicht zu den Lastschiifen

(onerariae) , da sie diesen von Sisenna (Non. p.

534) gegeniiber gestellt werden. Ebensowenig
sind die A. der caesarischen Zeit eigentliche

Kriegsschiffe, wie aus Caes. b. G. V 2,1 hervor-

geht. Bei Caesars Expedition nach Britannien
dienen sie als niedrige Fahrzeuge von geringem
Tiefgange zum Transport von Truppen, Pferden
und Kriegsgerat, sind aber, wie ausdriicklich be

Weiteres bei Windscheid Pand.7 I § 95, 2.

4) Actus rerum heisst „Geschaftsbetrieb",

insbesondere bei Schriftstellern der Kaiserepoche
der Betrieb der Gerichtsgeschafte in Eom (Plin.

ep. IX 25, 3. Suet. Aug. 32; Claud. 15). Nach
dem Vorgang der neueren Gelehrten ist A. r.

hier als Stichwort beniitzt fur die Lehre von
der Geschafts zeit der stadtromischen Gerichte,

wofiir Sen. ep: II 6,1 dies rerum agendarum
merkt wird, als A. (Schnellruderer) erbaut. Die 30 (vgl. Ovid. fast. 165—168), Plin. ep. IV 29, 1

A. standen also im Dienste der Kriegsmarine
(vgl. Caes. b. c. I 34, 2. Ill 62, 2. 102, 5), ohne
eigentliche Kampfschiffe zu sein, und entsprachen
wahrscheinlich den Eikosoren, Triakontoren und
Pentekontoren der griechischen Kriegsflotten.

Dass die A. (gleich den xgiareig in der Flotte Phi-
lipps V.) zu Caesars Zeit im Notfalle, mit dem
Eammsporn (rostrum) versehen, als Kampfschiffe
verwandt wurden, ist aus b. Alex. 44 ersichtlich.

Gai. II 279 cum res agimtur, Iuv. XVI 42f.

qui lites inehoet annus, Serv. Aen. II 102 annus
litium (vgl. Keller-Wach Bom. Civilproc. § 45
N. 518) setzen. A. r. im modernen Sinn ist auch
bei Sueton (Claud. 23; Nero 17) nicht nachweisbar.
Zur Zeit, wo die Gerichte thatig sind, macht den
Gegensatz die Zeit der res prolatae bei Cic.

Mur. 28. Sen. brev. 7, 8; doch wird dieses Wort
(ebenso rerum prolatio) haufig gebraucht, um

Ihren Gebrauch als Piratenfahrzeuge bezeugt 40 iiberhaupt den Stillstand der Cffentlichen Ge-
Sail. hist, n b. Non. p. 535.

Actnarius s. A c tar i us.

Actnarius limes s. Ager.

[Luebeck.]

Actumerus, Fiirst der Chatten. Tac. ann.

XI 16; Catumerus XI 17; Ucromerus Strab.

VII 292. [v. Rohden.]
Actus. 1) Comes rei militaris bei Constantius,

brachte, vom Heere des Magnentius gefangen,

die Passe der Iulischen Alpen in dessen Ge-
walt, Amm. XXXI 11, 3.

2) Die Grunddienstbarkeit

Eecht des Viehtriebs in sich schliesst. Dig.

VIII 3, 1 pr. 7 pr. 12. Inst. H 3 pr.: actus
est ius agendi rel iumentum vel vehieidum.
Der Satz: qui actum habet et iter habet be-

deutet, dass diese Dienstbarkeit das Wegerecht
(iter) in sich schliesst; vgl. Rein Privatrecht

der Romer 314. Puchta Civilist. Abhandlungen
(1823) in 116ff.; Institutionen n § 253. Kuntze
Kursus des rom. Eechts § 531. [Leonhard.]

3) Actus leg itimi. Actus, bei den Juristen

„Handlung J
,

„Verwaltung L
, „Rechtsgeschaft"

(vgl. besonders Paul. Dig. XII 1, 21, 5), ist ur-

sprtinglich nicht verschieden von actio und kann
gerichtliche wie aussergerichtliche Handlungen
anzeigen. In den Pandekten sind A. iiberwie-

gend Geschafte der letzteren Art. Anscheinend
(wenn die Compilatoren nicht gekiirzt haben)

schafte (nicht gerade der gerichtlichen) anzu-
zeigen (s. die Stellen bei 0. E. Hartmann
Ordo I 181, 6). Ursprung und Bedeutung des
A. r. (= Zeit des A. r.) sind wenig aufgeklart.

Sicher besteht kein Zusammenhang (Bethmann-
Hollweg Civilproc. d. gem. Rechts n 169, 13)
mit dem alten System der dies fasti und nefasti
(Mommsen CIL I p. S66f.) , welches nur fur
legitime Jurisdictionsacte der Beam ten mass-

[Seeck.] 50 gebend war, wahrend der A. r. (in der Kaiserzeit)
welche das hauptsachlich auf die Geschafte der (nur in Straf-

sachen unter magistratischer Leitung stehenden)
Geschworenen hinweist (Plin. Suet, a, 0.).

Indes war nach Gai. U 279 (vgl. Ulp. Dig. IV
6, 26, 7. XLIV 3, 1) wahrend der rerum prolatio
auch die Jurisdiction des Stadtpraetors irgendwie
beschrankt (keineswegs durch langere Zeit vollig

eingestellt; s. Mommsen St.-R. I 664f. 668.
673. H 194f. Ill 1063f.). Andererseits bezog sich

60 die Gebundenheit an die Zeit des A. r. weder
auf die Rechtspfiege der kaiserlichen Beamten,
der Consuln und der jungeren Praetoren, die
keine Geschworenen ernannten (Gai. a. 0.), noch
auf die Judication samtlicher Schwurge-
richte. Ausgenommen waren die recuperatori-

schen (Mommsen CIL I p. 64, Belege bei
Karlowa Rom. Civilproc. z. Z. d. Legisactionen
230, 1. Hartmann Ordo I § 24 N. 43—45)
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und wohl alle (Gai. IV 105) Fremdenprocesse,

endlich selbst legitime Privatprocese unter Bur-

gern, wenn der Geschworene nicht (vgl. Wlas-

sak Rom. Processgesetze II 192-209. 361) aus

dem album iudieum berufen wurde (ttber den

Zusammenhang der indices im Album und des

'A r. s. Suet. Aug. 32; Claud. 15; Galba 14)

Ubrigens konnten wie die Parteien (Ulp. Dig. II

12 6 aus der L. Iulia iudic. privat.) so gewiss

auch die Listenrichter auf die ihnen zeitweise 10

zustehende Befreiung Verzicht leisten (wegen

des Zwanges zur Judication cum res aguntur s.

Plin. ep. IV 19). Demnach gehorten die legi-

timen Burgerprocesse zwar der Regel nach zum

A. r. (daraus erklart Theoph. Paraphr. Inst. Ill

12, pr. den Namen: dtxam^eia ordinaria; vgl.

Hartmann Ordo I 2—7. 387. Bekker Aktionen

II 200, 40. Keller-Wach Civilpr. § 2 N. 9),

doch gab es Ausnahrnen (Theoph. : SixaozriQia ex-

traordinarid) sowohl in Privat- wie in Strafsachen 20

(Cic. pro Cael. 1. Hartmann Ordo I 126, 14).

Sehr lilckenhaft ist unsere Kenntnis der Monate

und Tage des A. r. Gesetzlich festgestellt sind sie

in umfassender Weise wohl zum ersten Mai

(Huschke R. Jahr 388f.) — durch die beiden

stadtromischen Gerichtsordnungen (leges Miae)

des Augustus von 737 = 17 (Wlassak E. Pro-

cessgesetze 1 174. 175. 184f.), und zwar im ganzen

tibereinstimmend fiir die legitimen Privat- und

Strafprocesse. In republicanischer Zeit fielen die 30

Sitzungen der Schwurgerichte an den Fest-

tagen (feriae publicae p. i?., Hartmann Ordo

I 60, 18. 19) und Spieltagen (Cic. A. pr. in

Verr. 31; Verr. II 130; vgl. Bcthmann-Holl-

weg a. 0. II 170, 18; Verzeichnisse der Fest-

und Spieltage im CIL I p. 375. 377) aus, wo

auch die Jurisdiction ruhte (Hartmann a. 0.

I 60. 127f.), femer zur Zeit der Ernte (vgl.

Plaut. Capt. 78—87) und Weinlese (Suet. Caes.

40; vgl. aber Mommsen Chronol.2 70 N. 99). 40

Ob noch ausserdem grOssere Unterbrechungen

des A. r. als regelmassige Erscheinung anzu-

nehmen eeien, das ist mindestens zweifelhaft.

Erwiesen ist weder Mommsens „Process-« oder

.Gerichtsiahr" (Rechtsfrage zwischen Caesar u. Se-

nat 21-23; CIL I p. 64; St.-E. IP 208; vgl. Eu-

dorff Abh. d. Berl. Akad. 1861, 430f. 435—438.

Huschke Jahr 41—43) vom 1. Miirz bis zum

letzten August (arg. L. repet. Z. 7—9, CIL I p.

58, wo jedoch die Erganzungen durchaus unsicher 50

sind; s. Ubbelohde bei Hartmann Ordo I

571—585 und Mommsen selbst St.-E. P 611,2),

noch die Ansicht von 0. E. Hartmann (Ordo

I 179—365), der den Ursprung des A. r. in die

alteste Zeit versetzt, den uralten Bestand einer

nur periodisch zusammentretenden ,Gerichtsver-

sammlung" (zuerst von Eecuperatoren — wegen

comidhtm bei Plant. Cas. 966, vgl. Stude-

mund Herm. I 287) annimmt und den .1. r.

auch auf die Volksversammlungen und Senats- 60

sitzungen bezieht. Von Augustus berichtet Sueton

(32), dass er den Geschworenen der 4 Decurien

den November und December freigab, von Clau-

dius (23), dass er die Ferien zwischen dem

Winter- und Sornmersemesterbeseitigte. von Galba

(14), dass er die Ferien noch mehr verkiirzte. Da-

neben ist die Fortdauer der Fest- und Spieltags-

(Suet. Aug. 32. Macrob. Sat. I 10, 4), der Ernte-

und Weinleseferien (vor Marc Aurel: Stat. Silv.

IV 4, 37—45. Plin. ep. VIII 21, 2; spater Mi-

nuc. Fel. 2, 3) bezeugt. Der ubermassigen Ein-

schrankung des A. r. durch die bestandige Ver-

mehrung der Fest- und Spieltage traten die

Kaiser wiederholt entgegen (Mommsen CIL I

p. 377f.), dem Beispiel des Augustus folgend

(Suet. Aug. 32). Ganz neu geordnet ist anschei-

nend die Gerichtszeit von Marc Aurel (Hist. Aug.

M. Aur. 10). Er bestimmte (vielleicht durch die-

selbe oratio [S. C], welche Ulp. Dig. II 12, 1,

pr. II 12, 2. H 12, 7 erwahnt) 230 Tage im

Jahr fur die Gerichtsgeschafte. Vermutlich soil-

ten diese dies iudiciarii (Gegensatz : dies feriati,

feriae) wie fiir die Jurisdiction aller Beamten so

auch fiir die Judication der Geschworenen dienen.

Derselbe Kaiser hat nach dem Zeugnis Ulpians

(Dig. a. 0.) die Ernte- und Weinleseferien (auch

der extra ordinem, d. h. ohne Geschworene cog-

noscierenden Gerichtsbeamten, oder gar dieser in

erster Linie) eingehend geregelt und ein Ver-

zeichnis der dringlichen Eechtssachen aufgestellt,

die omni tempore zu erledigen waren. Im Laufe

des 3. Jhdts. n. Chr. hort dann die Thatigkeit

der Geschworenen, zuerst in Strafsachen, spater

auch in Privatsachen auf. Damit ist die Geschichte

der A. r. zu Ende. Nur anhangsweise sei noch

Folgendes bemerkt. In der christlichen Zeit er-

leidet der Gerichtskalender wesentliche Veran-

derungen. Schon Constantin (Cod. Th. II 8, It.

J. 321) verbot gerichtliche und andere Geschafte

am Sonntag. Dass aber die heidnischen Festtage

sich noch lange erhielten, zeigen die Fasti des Phi-

localus v. 354 (CIL I p. 332—354). Zur Herr-

schaft gelangte der christliche Festkalender erst

unter Theodosius I. (Cod. Theod. II 8, 2, dazu

Gothofredus = C. Th. II 8, 19 Haenel) im

J. 389. Die Eegel lautet jetzt: omnes dies esse

iuridicos. Gothofred berechnet fur diese Zeit un-

gefahr 240 Gerichtstage. Wegen der Ernte und

Weinlese war je ein Monat freigegeben ; vgl. auch

Syr -rom. Eechtsbuch (Bruns-Sachau) L § 75

Abs. 2 S. 22, dazu S. 238f.). Fiir das Iustini-

anische Recht ist die aus der Theodosischen

Constitution entstandene, durch Zusatze erweiterte

c. 7 (Kriiger 6) C. lust. Ill 12 (III 12, 2 der al-

teren Ausg. ist unecht) massgebend (Hart-

mann Ordo I 150—154. Bethmann-Hollweg
Civilprocess III 191—193).

Litteratur: Zimmern Geschichte d. rom.

Privatrechts III 389f. Puchta Institutionen I

§158. 183 a. E. Keller-Wach Rom. Civilproc. 6

SIN. 9. §3 (S. 16—18). Rudorff Eom. Rechts-

gesch. II 62—65 und in Abh. d. Berl. Akad. 1865,

336f. W alter Gesch. d. rom. E.3 II § 701. Beth-

mann-Hollweg Rcim. Civilpr. II 61. 169—174.

Huschke Ztschr. f. Rechtsgeseh. VI 328; Eom.

Jahr 41— 44. 338—354. 359. Kuntze Cursus d.

Born. B.2 217f. Karlowa E. Civilpr. z. Zeit d.

Legisact. 252—258. 0. E. Hartmann- Ubbe-

lohde Ordo Iudiciorum I 1—9. 179—469.

561—585, dazu Lotmar Krit. Vierteljahrsschr.

f GesetzgebuDg XXVHI 313—341. Baron Gesch.

d. E. Eechts 367. Padelletti-Cogliolo Storia

d diritto rom.2 584. Schulin Gesch. d. R.

Rechts 512f. 548. 593. [M. Wlassak.]

5) Ein italisches Mass, und zwar a) als

Langenmass urspriinglich die Lange der Furche,
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welche die Pflugstiere in einem Anlauf zu ziehen
hatten, wonach sie zum Ziehen der nachsten
Furche gewendet wurden (daher im Oskischen
und Umbrischen die Benennung versus oder
vorsus, wie im Griechischen szelefrgov, jiM&qov).
Bei den Oskern und Umbrern wurde der Versus
nach dem altitalischen Decimalsystem zu 100 Puss
gerechnet, in Latium aber duodecimal zu 120
Fuss. Die zehnftissige Messstange der Feldmesser

einen Stillstand der Handlung oder einen zeit-

lichen Zwischenraum, der die einzelnen Gescheh-
nisse trennt. Wahrend dieser Geschehnisse sind
natiirlieh die Schauspieler als die hauptsachlichen
Trager der Handlung auf dem Schauplatze an-
wesend (ejisiaddia und egoSos, dazu der nooloyog),
wahrend der Ruhepausen aber nicht (abgesehen yon
wenigen Ausnahmen, meist aus alterer Zeit); da-
gegen bleibt der Chor auch wahrend der letzteren

und Architekten (pertica, decempeda) war mit- 10 in der Orchestra und verkniipft durch seine Ge-
hin zwOlfmal im A. enthalten. "Nach heutigem
Masse betragt der romische A. 35,5 m Vgl
Plin. n. h. XVIII 9. Colum. de r. r. II 2, 27.
Frontin. de limit, in Gromat. I 30 (Metrol. script.
II 57). Balbus ad Celsum expositio et ratio
mensur. in Gromat. I 94f. (MetroL script. II 58).
Eudorff Gromat. Instit. in Gromat. II 281.
Hultsch Metrologies 39. 78f.

b) Aus dem Langenmass bildete sich, indem

sange die einzelnen Abschnitte ausserlich sowohl
als innerlich; nur in den ganz vereinzelten Fallen,
wo der Ort der Handlung in den verschiedenen
Geschehnissen ein verschiedener ist, verlasst auch
der Chor den Spielplatz. Je weniger der Chor
an der Handlung selbst beteiligt ist, desto schar-
fer treten in den Momenten, wo er allein anwe-
send ist, die Unterbrechungen im Gange der Hand-
lung hervor; die Stasima dienen dann nur noch

man so_ viele Furchen neben einander zog, dass20dazu, die Pausen ausserlich zu verdecken und die
die Breite des Ackerfeldes der Lange der Furchen
gleich kam, das Flachenmass actus quadratus,
gewohnlich schlechthin actus genannt. Da zum
Bepfliigen eines solchen A. ungefahr eine
halbe Tagesarbeit erforderlich war, legte man
zwei A. oder ein ganzes Tagewerk zusammen
zu einem Eechteck von 240 Fuss Lange und 120
Fuss Breite. Dies ist das iugerum, das Haupt-
feldmass der Romer. Eingeteilt wurde der A.

Continuity des Spieler zu wahren; seit Euripides
wird ihre Beziehung zu dem Gange des Stuckes
immer lockrer, ja sie wird mitunter vOllig gelflst

(ifi/lSli/m, mit denen nach Aristot. Poet. 18 p.
1456a 28 Agathon den Anfang gemacht haben
soil, s. unter Chor).

Eine ahnliche Entwicklung nahm die Komo-
die, in der die epeisodische Composition mehr
und mehr zur Geltung kam, wahrend der Verfall

in 4 climata (jedes zu 60 Fuss ins Gevierte), 144 30 des Chorgesangs durch aussere Verhaltnisse be
decempedae quadratae (das sind nach der tiblichen
Bruchrechnung, indem das Iugerum als Einheit
gesetzt wurde, ebenso viele scripula). Er ent-
hielt nach romischem Masse 14 400Q Fuss, nach
heutigem Masse 1260 Qm.' Vgl. Varro de 1

Lat. V 34f.
;

de r. r. I 10, 2. Colum. de r. r.

V 1. Frontinus und Balbus a. a. O. Isid.

etymol. XV 15 (Metrol. script. II 107f 137)
Hultsch Metroi.2 83f. 85f.

schleunigt wurde. Schon im Plutos des Aristo-
phanes tritt mehrfach an Stelle der Gesangs-
partieen blosser Tanz des Chors (in den Hss.
mit x°&°v bezeichnet) ; dies ist fur die Ko-
mOdien des 4. und 3. Jhdts. als Regel vor-

auszusetzen (Vit. Aristoph. p. XXVIII 75 D.
Euanth. de com. p. 6, 3 R.), insoweit nicht
durch den Gang des Dramas selbst ein Sing-
chor erfordert ist. Diese Zwischentanze der

c) Neben dem A. als Feldmass wird von Varro de 40 zoosvraj xmuixol, die in armlicheren Verhalt-
1. Lat. V 34. Colum. de r. r. V 1 und Spateren
ein actus minimus in der Breite von 4 und in
der Lange von 120 Fuss erwahnt. Aus der Ver-
gleichung mit den Angaben der Gromatiker
iiber die gesetzliche Breite der Vicinalwege er-

giebt sich, dass dieser actus minimus denjenigen
Flachenstreifen darstellte, welcher langs einem
actus quadratus hinlaufend von dem Grund-
stucksbesitzer zu dem limes oder der via vicim

nissen wohl auch durch das Spiel eines Floten-
blasers ersetzt wurden, lassen ebenso wie die

Zwischengesiinge in der Tragodie die einzelnen
Akte als volkommen gesonderte Teile des Dra-
mas auch ausserlich hervortreten.

Die Anzahl der Akte eines Stuckes ist

gegeben durch die gewissermassen im Wesen
des Dramas selbst hegrundete Gliederung des
Stoffes in Vorbereitung (Exposition , jtooxaoig),

lis abgetreten werden musste, so dass zwischen 50 Verwicklung (Spannung, ixhams), Liisutig (Um,j.„„.™ i.i..i.„ Txr._i.....i..
schlag, xaxaoTQCKprj); daraus ergiebt sich durch
weitere Unterabteilung eine Funfzahl der Ab-
sphnitte, die sowohl fur die jungere Tragodie
(in welcher der Chor noch beibehalten wird)
wie fur die KomOdie flblich gewesen zu sein

scheint; vgl. Apul. Flor. Ill 16 (von einer Ko-
mOdie des Philemon) : cutnque iam in tertio actu,
quod genus in eomoedia fieri amat, iucundiores
affectus moveret; Donat praef. Ad. p. 7 R. : quin-

je 2 Grundstucken die gesetzliche "Wegbreite von
8 Fuss (= 2, 4 m.) herauskam. Vgl. M. Voigt
Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1872, 42ff.

Hultsch Metrol. 2 86. [Hultsch.]

6) Akteinteilung des Dramas. Die
altesten TragOdien bestehen aus einem Com-
plex von Chorliedern, die durch Zwischenreden
der Schauspieler unterbrochen werden; die ein-

zelnen Stiicke einer Tetralogie bilden je ein
Ganzes, dessen poetischer Inhalt nicht weiter in 60 que actus clioris divisos a Graceis poetis.
gesonderte Teile gegliedert ist. Ebensowenig

m
. _

kann in der altattischen (wesentlich chorischen)
KomOdie von Akteinteilung die Rede sein (vgl.

Zielinski Gliederung der altattischen KomOdie
1885). Erst die zu einem wirklichen boaua, einer
Handlung, entwickelte xgaycadia zerfallt natur-
gemass in eine Reihe grOssere'r Abschnitte, actus;
die dazwischentretenden Ruhepausen bezeichnen

Wahrend Aristoteles in seinen Bemerkungen iiber

die i,T£ioo'<5<a (Poet. 4 p. 1449a. 9 p. 1451b. 17
p. 1455b) noch keine festen Regeln iiber die

Gliederung aufstellt, haben die Theoretiker der
alexandrinischen Zeit, anknupfend an die Ge-
wohnheit der zeitgenOssischen Dramatiker, dies-

bezugliche Normen festgesetzt, vielleicht schon
in der bei Horaz gegebenen Formulierung, ad
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Pison. 189: neve minor neu sit quinto produ-

etior actu fabula. Junggriechische Bezeichnungen

fur actus sind (abgesehen von dem nicht v&lig

entsprechenden exeioodtov) apayua (Poll. IV 108),

oxtjvij (Andron. jr. xco/^d. X s. Bergk GLG III

144, 478), fiEQos (Antonin. Comm. XH 36). Die

romischen Dramatiker eigneten sich auch beztig-

lich der Aktteilung die seit dem 3. Jhdt. in

Griechenland iiblichen Gebrauche an und trenn-

ten die Abschnitte der Handlung durch Chorge-

sange (in der TragSdie; auch im Rudens des

Plautus 290f.) oder durch Zwischenspiel auf der

FlOte (Plaut. Pseud. 573), mitunter wohl auch

durch andere Einlagen (Rede des Choragus Plaut.

Cure. 462). Da die massgebende handschrift-

liche Uberlieferung des Plautus und Terentius

eine Akteinteilung nicht kennt, so kOnnen wir

die Aktschliisse in ihren KomOdien nur aus dem
Verlaufe der Handlung selbst erschliessen —
Scenenwechsel kommt hier nicht vor — , wie

dies auch schon die romischen Forscher, Varro

an der Spitze, zu thun versuchten; vgl. Donat.

arg. Andr. p. 7, 11 R. : est attente animadver-
tendum, ubi et quando scena vacua sit ah omni-
bus personis, ut in ea clwnis vel tibicen obau-

diri possint; quod cum viderimus, ibi actum
esse finitum debemus agnoseere. OfFenbar haben
die Dichter vielfach den Schauspieldirectoren

Freiheit fur die Aktteilung gelassen, wie es ja

vorkam, dass man ein Stuck ohne Unterbrechung
durchspielte, um zu verhindern, dass das Publicum
auseinanderlaufe (Donat. praef. Ad. p. 7, 1 R. Eu-
anth. de com. p. 6, 3 R.). Soviel wir heute noch

feststellen kOnnnen, hat Plautus weder seinen

Akten gleichmassigen Umfang gegeben, noch die

Fiinfzahl regelmassig durchgefuhrt, die sonst der

romischen Kunsttheorie als Norm gilt (Donat

Hec. p. 12, 16 R.: divisa est, ut eeterae, quinque
actibus legitimis; vgl. ausser Hor. ad Pis. 189

noch Varro R. R. I 26. II 5, 2. Ill 17, 1;

die Dreiteilung hat im Auge Cicero ad Quint.

fratr. I 1 , 46). Seit dem Ende des 2. vorchr.

Jhdts. wurde in Italien der Theatervorhang (au-

laeum, s. d.) flblich, doch ist es fraglich, ob dieser

auch bei unveranderter Decoration am Schlusse

jedes Aktes, oder erst am Ende des Stuckes (vgl.

Hor. ad Pison. 154) hinaufgezogen wurde. Na-
turlich blieb die Sitte der Aktteilung auch spater

in Kraft, solange iiberhaupt wirkliche Dramen
zur Auffuhrung kamen; vgl. M. Antonin. Comm.
XII 36 vom xco/imSos: ra nhxs fieorj; Epiktet.

Diss. I 24, 17: negl toixov Tj rhaoxov /icgos.

Litteratur: Bergk Griech. Litt.-Geseh. Ill

144. IV 125. 180. Spengel Die Akteinteilung

der KomOdien des Plautus, Miinchen 1877 (vgl.

S.-Ber. Akad. Munchen 1883, 257). Ribheck
Gesch. d. rom. Dichtung I 107f. 195. [Reisch.]

Acuca, sonst unbekannte Stadt in der Ge-

gend von Luceria bei Liv. XXIV 20. 3, doch
schwerlich identisch mit dem kurz vorher genann-
ten Aecae (jetzt Troia); s. Mommsen CIL IX
p. 85 [Hiilsen.]

Acuflda, Stadt in Mauretania Sitifensis : Ju-

stus Acufidensis prbt. in der Notit. Maur. Sitif.

n. 35 (a. 482). [Joh. Schmidt.]

Acug s. Agugo.
Acninus, Gottemame auf einer dacischen In-

schrift CIL III 1403: Acuino domfestico), jeden-

falls = Aquinus und vielleicht zusammenhangend
mit dem pagus Aquensis CIL III 1407. Vgl.

Torma Arch, epigr. Mitt. IV 135. [Wissowa.]

Aculeo, Beiname der Furii und Visellii.

[v. Rohden.]

Acumincum, rOmisches Standlager in Pan-
nonia inferior auf der Strasse von Acraincum

nach Viminacium, urspriinglich eine keltische

Griindung. Ptol. H 15, 3 setzt 'Axovfiivxov mit

10 dem Beisatz Xsyimv an eine Schlinge oder Fluss-

beuge des rechten Donauufers, was etwa fur das

heutige Peterwardein {IIsxqixov Cinnamus V 6 p.

217) sprechen wiirde; die Entfernungszahl im
It. Ant. p. 242 zwischen Taurunum und Aei-

minai ist sicherlich unrichtig; genauer ist hier die

Tab. Peut., welche den Ort Aeunum (Geogr. Rav.

Acunnum, Cuminion) schreibt; darnach wiirde

Acumincum mit Szalan-kemen (Slany-kamen) zu-

sammenfallen, wo zwei Inschriften (CIL HI 3252.

20 3253) gefunden wurden. Vgl. ausserdem Not.

Dign. occ. 31 p. 91 cuneus equitum constantium
Aciminci, equites sagittarii Acimiinci und Amm.
Marc. XIX 11, 8 vallo prope Acimincum
locato. [Tomaschek.]

Acuntum s. Aguontum.
Aeunum (niansio Acuno Itin. Hieros. 553;

Aeunum Tab. Peut.; Acunon Geogr. Rav. IV

26) , Station an der von Valentia (Valence)

nach Arausio (Orange) fuhrenden Strasse, im
30 Gebiet der Tricastini, heute wohl AncOne (An-

conne) bei Montelimar. Schwerlich ist damit

identisch das von Ptol. II 10, 8 erwahnte

'Ay.ovaimv (s. Acusio). Vgl. Herzog Gallia

Narb. 143. E. Desjardins Table de Peu-

tinger 47. O. Hirschfeld CIL XII p. 205.

[Ihm.]

Acus (= Nadelflsch), ein Seefisch, jedenfalls

nicht der Hornhecht, sondern eine Syngnathus-

Art, fiber dessen Lebensweise und eigentiimliche

40 Art zu laichen Arist. Hist. An. V 11 p. 543b

11. VI 13 p. 567b 23. VI 17 p. 571a 2. IX
2 p. 610b 6; de gen. anim. in 4 p. 755a 33,

darnach auch Plin. n. h. IX 166. XXXLT 145.

Oppian. Hal. I 176. Ael. n. a. LX 60. XV 16

berichten. Bei den Griechen hiess er [Sekovri,

eaylg, &pievvijs. Athen. VH 305 D. 319 CD.
323 A. Vin 355 F. Er wurde gefangen (Opp.

Hal. IH 577. 605) und gegessen, aber wenig

geschatzt (Athcn. VIH 355 F. Mart. X 37, 6.

50Coel. Aurel. acut. II 37). Aus seinen Graten

sollte der Eisvogel (s. d.) sein Nest verfertigen.

Sonst s. Nadel.^
_ ^

[A. Man.]

Acusio. 'Axovaioiv xo/.covla nennt Ptol. H
10, 8 unter den Stadten der Cavaren. Man
wollte es identiflcieren mit Aeunum (s. d.).

Desjardins Geogr. de la Gaule H 226 lasst

die Lage unentschieden. VgL C. Miiller Aus-

gabe des Ptol. I 1, 243. [Ihm.]

Acutilius. Eine Controversia zwischen ihm

60 und Atticus, in welcher Cicero vermittelt, wird

erwahnt Cic. ad Att, I 4, 1. 5, 4. 8, 1 (aus den

Jahren 686/688 = 58/56). [Klebs.]

Acutius. 1) M. Acntius, Tribunus plebis im

J. 353 = 401, Liv. V 10. [Klebs.]

2) (Q.) Acutius Nerva, Cos. suff. im J.

100 n. Chr., Plin. epist. II 12, 2 (Acutius

Nerva cos. des.); wahrscheinlich identisch mit

Q. Acutius, dem Befehlshaber der 6. und 10.
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Legion in Germanien, auf Inschriften des Brohl-

thales und von Andemach, Brambach CIRh.
660. 662. 680; vgl. Liebenam Forsch. I 197.

[v. Rohden.]

3) Acutius Rufus, Anhanger des Pompeius,
Caes. b. c. Ill 83. [Klebs.]

4) Acutia, Gemahlin des (im J. 31 n. Chr.
gestorbenen, Tac. ann. V 8) P. Vitellius, wegen
Majestatsbeleidigung verurteilt im J. 37 n. Chr.,

Tac ann. VI 47. [v. Eohden.] 10
Ada, Tochter des karischen Dj'nasten Heka-

tomnos und Gemahlin ihres Bruders Idrieus,

Sohwester des Maussolos und der Artemisia.
Sie ubernahm nach dem Tode ihres Gemahls
01. 109, 1 = 344/3 die Begierung (Diod. XVI
45, 7. 69, 2). Urn das J. 340 bemachtigte
sich ihr jungerer Bruder Pixodaros der Herr-
schaft; A. fliichtete nach Alinda im karischen
Hinterlande , wo sie sich bis zum Einmarsch
Alexanders d. Gr. in Karien (Herbst 334) gehal- 20
ten hat (Diod. XVI 74, 2. Strab. XIV 656f.

Arr. Anab. I 23, 7). Damals zog sie Alexander
entgegen, begriisste ihn als ihren Sohn und wurde
wieder als Herrscherin iiber Karien eingesetzt.

Die Belagerung der Burg von Halikamassos
fiihrte sie gemeinsam mit Alexanders Feldherrn
Asander im J. 333 gliicklich zu Ende (Arr.

I 23, 8. II 5, 7. Strab. a. 0. Diod. XVII 24, 2.

Plut. Alex. 22, 4; de san. praec. 9; reg. et imp.
apophthegm. Alex. 9; non posse suav. vivi 17). 30
Spatestens um die Zeit von Alexanders Tod ist

A. durch Asander in der karischen Satrapie er-

setzt worden, also wohl gestorben (vgl. Judeich
EMnasiat. Studien 255). Miinzen A.s sind bis-

her nicht gefunden worden, vielleicht pragte sie

im Typus des Idrieus weiter (Judeich a. 0.

248, 1). [Judeich.]

Adaces, persischer Satrap, als Gesandter zu

Constantius geschickt, fallt spater gegen Iulian

(363). Amm. XXV 1, 6. Zos. Ill 27, 4. 40

[Seeck.]

Adacha (Ptol. V 15, 24), Ort der Palmyrene;
nach Moritz (Abh. Akad. Berl. 1889, 26) ist

der Name nus"A(>axa verschrieben und identisch

mit dem ebenfalls falsch geschriebenen Aratha
bezw. Anatka der Not. Dign. Or. XXXIII 11.

20 sowie mit Harae der Tab. Peut. (das in

Harac zu corrigieren ist). Erste Station von
Palmyra aus an der Strasse nach Sura am
Euphrat, das heutige Erek, 27 km. fistlich von 50
Palmyra. [Benzinger.]

Adad ("ASafios), eine syrische Sonnengottheit
(Macrob. Sat. I 23, 17f. Plin. n. h. XXXVII
186), nach welcher wohl drei aufeinanderfol-

gende KOnige des damascenischen Syrien ihren

alttestamentlichen Namen Ben-hadat, Sohn des

Hadad, ffihren; Philon von Byblos frg. 24 (FHG
III 309 aus Eusebios praep. evang. X 38) schreibt

den „Konig der Gotter" M<5gx5o'j. Der einge-

borene Damascener Nikolaos frg. 31 (FHG III 60
373 aus Ioseph. ant. Iud. VII 100) lasst freilich

die samtlichen Konige "Adadog heissen und
diesen Namen 10 Generationen lang nach dem
ersten menschliehen Herrscher der Dynastie fiihren

— 'nach Art der Ptolemaier'. [Tiimpel.]

Adada. 1) Stadt in Pisidien (Ptol. V 5, 8.

Cone. Const. Ill 676; bei Strab. XII 570 'Ada-

ddrrj und bei Hierokl. p. 674 'OSdSa), nordlich von

Selge im oberen Kestrosgebiet; aus Sterrett
Epigr. Journey I 420 Lage bei den grossen
Buinen von Karabavlo (Bitter Kleinas. II 571)
erwiesen durch G. Hirschfeld Gott. Gel. Anz.
1888, 587ff; vgl. Eamsay Asia Min. 408.
Miinzen bei Head HN 588. Inschr. CIG III

4379b—k. Sterrett a. O. [Hirschfeld.]

2) In Koilesyria (Ptol. V 15, 24. Not. Dign.
Or. XXXm 19), Stadt in der Landschaft Palmy-
rene, ostlich oder nordOstlich von Palmyra an
der Heerstrasse nach Sura am Euphrat gelegen

(Moritz Abh. Akad. Berl. 1889, 28).

[Benzinger.]

Adaegina, auf der spanischen Inschrift

CIL II 605 domina Turibrigensis Adaegina, s.

Ataecina. [Ihm.]

Adaeratio, griech. i^agyvQio/no? , dxagyvQi-

afioe (Gloss, vgl. Socr. IV 34), Umsetzung von
Naturalbeziigen in Geld. Das Verbum adaerare
ist zuerst 383 nachweisbar (Cod. Theod. VII 18,

8, 1 ; etwas spater VIII 4, 19. Amm. XXXI 14, 2.

Hist. Aug. Claud. 14, 14; vgl. Jahrb. f. Philol.

1890, 609), das Substantiv A. zuerst 409 (C. Th.
VII 4, 30. 32); vorher wird der Begriff immer
umschrieben. Die A. wird angewandt auf jede
Art von Naturalien, in erster Linie auf Getreide
(annona), doch auch auf Schweinefleisch, 01 und
Salz (C. Th. VIH 4, 17), auf Kleider (VII 6,

5. X 20, 18), Pferde (XI 17, 3), ja selbst auf
Eekraten (VII 18, 8. Socr. IV 34). Ordnungs-
massig scheint sie zuerst bei Riickstanden Platz
gegriffen zu haben; denn da der jahrliche Be-
da$ des Staates durch die regelmassig einlaufenden

Naturallieferungen gedeckt sein musste, so komite
er dasjenige, was an alten Steuerschulden einkam,
in natura meist nicht verwenden und erhob daher
den Wert in Geld nach einer Schatzung, welche
der Kaiser oder der Praefect bestimmte (Amm.
XXXI 14, 2. Cod. Th. XI 28, 17). Wider-
rechtlich wurde die A. aber schon sehr viel friiher

zum Vorteil einzelner Officiere angewandt und
gestaltete sich so zu einer argen Geisel fur die

Provincialen. Jedem Truppenteil war namlich
ein bestimmter Bezirk zugeteilt, aus dem er seine

Bediirfnisse an Naturalien ohne Intervention der

Centralstelle direct erhielt (s. u. Annona). Da-
durch stand das Militar in unmittelbarem Ver-

kehr mit den Steuererhebern und konnte diese

veranlassen , je nach den Bediirfnissen jedes

Officiers von den Bauem Geld statt der Naturalien

zu erpressen (C. Th. VII 4, 18). Unter Constantin
geschah dies in der Form, dass die Offiziere einen

Teil ihrer Kornrationen an die Steuereinnehmer
verkauften und diesen iiberliessen, sich an dem
Gelde der Provincialen schadlos zu halten. Don
trat der Kaiser mit harten Strafen entgegen
(C. Th. VII 4, 1); doch die A. setzte sich durch.
Seit 364 tritt in der Gesetzgebung dariiber ein

stetes Schwanken ein: bald wird sie partiell (VII

4, 10. 14. VIII 4, 17),'bald allgemein fur das Mili-

tar gestattet (VII 4, 22. 28. 34), bald wieder unter-

sagt (VII 4, 18). bald obligatorisch gemacht
(VII 4, 30. 31. 35. Vin 4, 17. XI 17, 3), bald

facultativ (VII 4, 32. 36), endlich 423 auch auf
die Civilbeamten ausgedehnt (VII 4, 35). Diese

Unsicherheit hatte darin ihren Grund, dass sich

hier die Interessen des Militiirs und der Steuerzahler

schroff gegeniiberstanden und beide abwechselnd
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bei Hofe zum Siege gelangten. Jenem lag daran,

je nach dem zeitweiligen Bedurfnis teils Geld,

teils Naturalien zu erhalten; es strebte daher

nach A., als Naturalverprlegung obligatorisch

war (VII 4, 1. 18), aber ebenso auch umgekehrt

(VII 4, 30); nur der facultative Wechsel von

beiden entsprach seinen Wiinschen. Dagegen
waren die Provincialen zwar nicht gegen die A.

als solche — wurde sie doch mitunter benutzt,

Rebellion den Tod gefunden zu haben. Anders

Droysen Hell. Ill 1, 402ff.

8) Commandant von Bubastos im Beginn der

Regierung des Ptolemaios Epiphanes (Pol. XV
27, 6). In dem Conflict zwischen Agathokles

und Tlepolemos stand er auf seiten des letzteren.

4) Ein makedonischer Dynast, der nur durch

seine Kupfermunzen (AAAIOY) , die um 200

v. Chr. oder spater angesetzt werden, bekannt

um durch wohlfeile Schatzung die Steuerlast zu 10 ist. Der Ort seiner Herrschaft ist nicht tiber-
"T "" " «- •" "" * «" Hefert. Zu der Vermutung, dass er in Skotussa

am Strymon gepragt habe, vgl. I in ho of Mon-
naies grecques 114.

5) Ein Makedonier aus Beroia, der 169 v.

Chr. vom Konig Perseus zweimal als Gesandter

zum Genthius geschickt wurde (Pol. XXVIH 8.

Liv. XLIII 19). [Wilcken.]
_

6) Sohn des Hadymos, Thessaler. 'Iegevg Awg
'Ay.Qatov, hochster religioser Beamter des xoivov

erleichtern (XI 20, 6. 28, 17. Nov. Theod. 26.

Nov. Marc. 2, 5); viele erbaten sie sich daher

sogar als Privileg vom Kaiser (XI 1, 37) — , wohl
aber lag ihnen daran, bestimmt zu wissen, in

welcher Form sie zahlen mussten. Sie verlangten

also nach Stetigkeit und Gleichmassigkeit, um
so mehr, als der schwankende Gebrauch der Er-

pressung manche Handhabe hot (VII 4, 1. 20.

21. 30. 32). Um dieser entgegenzutreten, wurde
immer wieder eingescharft, dass die A. nach dem 20 t<ov MayvrjTmv in einer Inschrift aus Demetrias,

jeweiligen Marktpreise stattzufinden habe (VII Mitte des 2. Jhdts. Athen. Mitt. XIV 51

4, 10. 28. 36. VIII 4, 19). Auch dies liess aber

noch viele Missbrauche zu. So verfiigte man denn,

dass der Praefect bei der jahrlichen Steueraus-

schreibung (s. Delegatio) fiir jede Provinz zu

bestimmen habe, was als Marktpreis zu betrachten

sei (VII 4, 22. 30. 31. 32. XI 20, 6, 1. Cod.

lust. I 52), oder die Adaerationssumme wurde
fiir gewisse Artikel auch gesetzlich fixiert (VIII

[Kirchner.]

7) A. von Mytilene, Kunstschriftsteller, von

welchem Athenaios (XI 47 IF. XIII 606A) zwei

Werke aegi Sia&eascoe und mgl dyakfiaroizoicor

erwahnt, vor oder gleichzeitig mit Polemon (S u-

semihl vermutet, vor Antigonus von Karystos).

Einem jiingeren Landsmann desselben gehOrt viel-

leicht das sehr spitzflndige, an Gedichte des Leo-

4, 17. XI 17, 3. Nov. Val. 18, 3). Auch das 30 nidas von Tarent anklingende Epigramm Anth

erwies sich wegen der schnell wechselnden

Preise als bedenklich. Infolge dessen gait zeit-

weilig die Regel, dass man facultativ nach dem
Ortlichen Marktpreise oder nach der festen Taxe
der delegatio adaerieren diirfe (VII 4, 32). End-

lich blieb es dabei, dass dre A. obligatorisch

war und nach dem Preise der Delegation be-

stimmt wurde (Cod. lust. I 52j. Bei sehr milder

Schatzung adaerierte man 445 eine jahrliche

Pal. VII 305 dSSaiov fiixvlrjvalov am Schluss

einer Meleager-Reihe. Doch ist wahrscheinlicher

,

dass nach Bergks Vermutung (Poet. Lyr. Gr>
III 198) hier dixaiov ft. zu schreiben ist; vgl.

Alkaios. Vgl. Wilamowitz Antig. v. Karyst. 9,

5. SusemihlGesch. d. griech. Litt. I 518, 20.

8) Aus Makedonien, Epigrammdichter; vgl.

Anth. Pal. VI 288 dSalov fiaxedovos in einer

Reihe aus dem Philippos-Kranz. Demselben

Annona mit 4 Solidi (Nov. Val. 18, 3), 534 wurde 40 Dichter gehOren wegen der Stellung sicher VI

sie auf 5 Solidi angesetzt (Cod. lust. I 27, 1,

22ff. 2, 20ff.). Andere Preisangaben C. Th. VII 4,

32. VIH 4, 17. XI 17, 3. LSeeck.]

Adai, Stadt in Aiolis, nordlich und unweit
Kyme, Strab. XIII 622. A. H. Sayce Journ.

HelL Stud, in 218ff. sucht es bei Giizelhissar.

[Hirschfeld.]

Adaioi oder Aidaioi, „arabischer' Volks-

stamm im stidlichsten Teile Agyptens, ostlich

vom Dodekaschoinos nach Ptol. IV 5, 74.

[Pietschmann.]

Adaios. 1) Mit dem Beinamen Alektryon,

Befehlshaber Philipps II. von Makedonien, unter-

liegt und fallt 353 v. Chr. im Kampfe gegen
den Athener Chares bei Kypsela am Hebros
(Theopomp, Dura und Herakleides bei Athen.

Xn 532 d. e; vgl. Zenob. VI 34. Suid. s. <Pi-

Xixiov dltxzqvmv. Eustath. z. Odyss. 1479, 37.

Damoxenos b. Athen. XI 469a, dazuA.Schaefer
Demosthenes I2 443, 3). [Judeich.]

2) Ein A. wurde nach Trog. Prol. XXVII von

Ptolemaios Euergetes L (nach Beendigung des

grossen syrischen Feldznges) gefangen und getotet

(der Name A. ist aus hs. adeum von v. Gut-
schmid bei Jeep p. 182 emendiert). Da nach

Iustin XXVII 1, 9 Euergetes den syrischen Krieg

wegen des Ausbruchs einer domestiea seditio

abbrach, so scheint A. als das Haupt eben dieser

258. IX 300. 303. 544 (iiber den Gemmen
schneider Tryphon; vgl. Furtwangler Arch.

Jahrb. IV 59). X 20, alle mit der Aufschrift

dSaiov, wahrscheinlich auch (trotz der Erwahnung
von Potidaia) VII 694, welches am Schluss einer

Reihe aus dem Philippos-Kranz steht. Zweifel-

haft sind VII 51 (vgl. Planudes). VII 238 auf

Philipp II. (falsch Bergk Philol. XXXII 681)

und VII 240 auf dessen Sohn Alexander. Jacobs

50 (XIII 831) mOchte auch sie, wohl mit Recht, dem
Makedonier zuschreiben. Er scheint identisch

mit dem von Seneca geschilderten asianischen

Rhetor A. (Nr. 9). [Reitzenstein.]

9) Adaios (Addaios), asianischer Rhetor in

der Zeit des Rhetors Seneca, der von ihm zu

fiinf Controversion , von denen eine ihren Stoff

sogar der romischen Geschichte entlehnt, Colores

mitteilt (I 7, 18. IX 1, 12. 2, 29. X 4, 19. 5, 21).

Fiir seinen nicht unbedeutenden Ruf spricht

GO ausser dem ausdrucklichen Urteil des Seneca (IX

1, 12 ex Asianis non proiecti nominis) die von

demselben nberlieferte Thatsache, dass viele la-

teinische Rhetoren Wendungen aus seinen Schnl-

reden, wenn auch nicht geradezu sich aneigneten,

doch nachahmten, so Blandus, Moschus, sogar

der zu dem Viergestirn unter den damaligen

rOmischen Rhetoren gehOrende Arellius Fuscus

(X 4, 20. IX 1, 12); letzterer, der als Asianer
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6ioh mit Vorliebe an seine Landsleute anschloss,

zahlte des A. Sententiae zu den besten (IX 1,

13). A. seinerseits scheint Schulreden des Kappa-
dokiera Glaukippos und des Glykon beniltzt zu
haben; wenigstens druckte er eine Wendung des
ersteren elegantius aus (IX 2, 29) und schloss
sich in der von letzterem mitgeteilten Sentenz
Tiber Parrhasius an diesen an. liber A. s. Busch-
mann Charakteristik der griech. Rhet. b. Rh.
Sen., Parchim Gymn.Progr. 1876, 16. [Brzoska.]

Adamana (Tab. Peut. = '08/j.dva Ptol. V 15,

24), Ort in Syrien an der Strasse von Damas-
kus nach Palmyra, nach Moritz (Abh. Akad.
Berl. 1889, 19) identisch mit Calamona der Not.
Dign. Or. XXXII 26 , entspricht der Lage nach
ziemlicb genau dem heutigen Nebk (Baedeker
Palast. und Syrien^ 377). [Benzinger.]

Adamanti os. 1) JMischer Arzt (latQixmv X6-
ymv aotpiarrfs Socrat. H. B. VII 13) aus Alexan

des Sohnes, den Biicheler Eh. Mus. XXXVTI
330f. ins 6. Jhdt. setzt. Adamantius Martyrius
bei Cassiodor GL VII 147, 8. 167, 1. 212, 26
berubt auf Contamination und deutet auf eine
Fassung hin, wie Adamantii sive Martyrii 165,
1. Vgl. Martyrius. [Goetz.]

A (lamas. 1) ASdftag itoza/j.6s (Ptol. VII 1,

17. 41), Fluss Vorderindiens, welcher im Gebirge
Uxentus entspringt und bei Kosamba in den gan-

10 getischen Golf mtindet. Der Reihenfolge der
Flusse nach entspricht, wie Lassen gesehen hat,

die Suvarna-rekha, Bio de Pipili der portu-

giesischen Seekarten. Diamantgruben sollen im
Hochlande von C6ta-Nagapur und im Mala-giri
vorhanden sein, und Ptolemaios 80 bemerkt, dass
die meisten Diamanten bei dem Volke der Savara
zu linden waren; vielleicht war Pippali (= Ko-
samba) der alte Bezugshandelsplatz fur die Steine,

die aus grosserer Feme kamen. Yule dachte an
dreia, lebte im 4. Jhdt. Er ist Verfasser der an 20 die Vaitarani, noch andere an die schon zu weit
Constantius gerichteten Epitome der tpvoioyvoi/iixd
des Rhetors Polemon (z. Z. Hadrians) in 2 Buchern.
Ausgaben

: Paris 1540 (griech.), Basel 1544 (gr. u.

lat.), sowie (griech.) mit Aelian, Polemon u. s. w.
Rom 1545. Unkritisch ist die Ausgabe von J.

G. F. Franz Scriptores physiognomiae veteres
Altenburg 1780 (gr. u. lat.). Eine neue Ausgabe
von R. Forster beabsichtigt : vgl. Herm. X
465f.; Philol. XLVI 250f. Eine andere Schrift von

TiEol avifimv ist von V. Rose Anecd. gr. I30Inschr. gr. B. 243.ihm
29f. aus einem Cod. Laurent. 56, 1 herausgege-
ben, von der ein Auszug im Aetius III 163 h?.qI

avefiaiv 'ASa/iarriov aotpiarov und in spatbyzan-
tinischer Zeit von Ioannes Diaconos Galenos er-

halten ist. Die ganze Abhandlung beruht im
wesentlichen auf der peripatetischen Meteorologie
(Aristoteles , Theophrast); der Gesamteindruck
fiihrt auf einen Schriftsteller ca. des 3. Jhdts.,
vgl. Rose a. a. O. 17f. Arzneimittel von ihm

siidlich fliessende Brabmani. [Tomaschek.]

2) Troer, Sohn des Asios (Aoiddrjg), Horn. II.

XII 140; vonMeriones getotet II. XIII 560ff.

[Knaack.]

3) Athenischer Bildhauer aus dem Ende
des 2. Jhdts. v. Chr., Sohn des Adamas und
Bruder der Bildhauer Dionysodoros und Moschion,
mit denen gemeinsam er eine Statue (der Isis ?)
fiir Delos verfertigt hat. CIG II 2298. LOwy

[C. Robert.]

4) s. Diamant und Stahl.
Adana. 1) Ta "Adava, Stadt in Cilicia cam-

pestris, landeinwarts am linken Ufer des Flusses
Saros und an der Strasse nach Issos, halbwegs
zwischen Tarsos und Mopsuhestia gelegen, in sehr
fruchtbarer Gegend ; zur Zeit der syrischen KtSnige,

wie es scheint, unter dem Namen Antiocheia ad
Sarum bliihend, vgl. die Miinzen (Eckhel DN I

46. Head HN 598f.). von Pompeius mit kiliki-
werden von Onbasius angefuhrt (V 109. 110. 111.40schen Seeraubern bevolkert (Appian. Mithr 96)
112. 114. 335. 552 u. oft.). [M. Wellmann.]

2) Sohn des Vivianus (Btfiiavov), unter Zeno
Praefectus urbi in Constantinopel (Cod. IV 65,
32. VIII 10, 12. XI 43 (42), 8), mit den con-
sularischen Ehren geschmiickt, Patricius, sollte

den Theoderich in der Provinz Dardania ansiedeln,
unterhandelte dariiber mit ihm im Winter 479
in der Nahe von Epidamnos. Die Unterhand
lungen wurden aber nicht zum Abschlusse ge

und bei der Gelegenheit zuerst erwahnt, denn
Skyl. 102 ist sehr zweifelhaft. Dann ein be-
deutender Handelsplatz (noch spat Abulfeda Tab.
Syr. p. 134); doch waren die Einwohner hauflg in

Zwist mit ihren Nachbarn in Tarsos (Dio Cass.
XLVII 26). Ubrigens vgl. auch Ptol. V 8, 7.

VIII 17, 46. Plin. V 92 an wunderlicher Stelle.

It. Hier. p. 580. Steph. Byz. Prokop. de aed. V 5.

Hierokl. p. 704. Cone. Chalced. p. 660. Cone.
bracht. (Malchus 18, FHG IV 126. Dazu Clinton 50 Const. II 119. Jetzt Adana; vgl Ritter Klein-
F.R. p. 692. Wietersheim-Dahn Velkerwan- ' "

------- a
- -

derung II 393). [Hartmann.]
3) Die orthodoxe Hauptperson in einem Cyclus

von Disputationen, darum vielleicht ihr Verfasser.
Keinesfalls schreibt er vor dem 4. Jhdt., ist also

nicht identisch mit Origenes, obgleich dieser den
Beinamen A. fuhrte (Hieronym. vir. ill. 54). Seit
de la Rue steht der griechische Grundtext in
den Ausgaben des Origenes, bei Lommatzsch
XVI 252—418. Die lateinische Ubersetzung des 60 Ihm ifolgte Sapor II
Rufinus hat J. C. P. Caspari Kirchenhist. frg. 178. Zos. II 27.
Anecdota 1883 I 1—129 veroffentlicht. Vgl. vor ~
allem Th. Zahn Z. f. Kirchengesch. IX 193—239.

[Jiilicher.]

4) Lateinischer Grammatiker (auetor doctor-
que elocutionis latinae . . . non futilis sagt der
Sohn GL VII 165, 14), Vater und Lehrer des
Martyrius. Seine Zeit bestimmt sich nach der

Asien II 167. E. I. Davis Life in Asiatic
Turkey 60. Inschr. CIG 4440. Le Bas III
1509—12. Athen. Mitt. XII 257. Bull. Hell.
II 359. [Hirsehfeld.]

2) s. Arabia felix.
Adanarses (Adhamarse) , der Sohn Hormis-

das LT., wurde Anfang 310 Perserkonig, machte
sich aber bald dureh seine Grausamkeit so ver-

hasst, dass ihn die Grossen des Reiches stiirzten.

Zonar. XHI 5. Joh. Ant.
Noldeke Geschichte d.

Perser u. Araber 51 Anm. 3. [Seeck.)

Adanates, eines der auf dem Triumphbogen
des Cottius in Susa CIL V 7231 genannten
Alpenvcilker. Die in der Alpeninschrift des Plin.

n. h. Ill 137 (CIL V p. 906) erwahnten Edenates
sind wohl dieselben. Vergleiche A.dunicates.
D e s j a r d i n s Geogr. de la Gaule II 99. [Ihm.]
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Adanos, nach Steph. Byz. s. "Adava Sohn des

Uranos und der Gaia, Bruder des "Oaratco? (B e r gk

;

'Aaraxoe Meineke), Sandes, Kronos, Iapetos,

Olympos (Salmasius; Hs. "OXv/ufSgos) und der

Rhea, kampft ungliicklich mit den Einwohnern
von Tarsos und grundet mit Saros in Kilikien

die Stadt Adana am Koiranos-Saros-Fluss. Die
meisten Namen in dieser Genealogie, die unter
Ablehnung der hesiodischen Titanennamen streng

nach der Orthographie anderer, alterer Entleh-

nungen gerichtet haben; dazu mag dann noch,

in Fallen wie der vorliegende, der Umstand ge-

kommen sein, dass der Name auch auf schrift-

lichem Wege zu ihnen gelangt ist, und dass sie

der ihnen durch Aktenstiicke der persischen Re-
gierung gelaufigen persischen Orthographie des-

selben fiir litterarische Zwecke gefolgt sind. In
ahnlicher Weise, als altere oder als durch die

an Homer angelehnt ist (M. Mayer Giganten u. 10 Schrift vermittelte Entlehnung, ist auch die im
Tit. 55), erinnern an die Siid-Kiiste der Propontis,

wo der vom hypoplakischen Thebe des troischen

Eetion herwehende Wind denselben Namen A.

fuhrte (Steph. Byz.). [TumpeL]
'ASdvov Svo , zwei Inseln im arabischen

Meerbusen (Ptol. VI 7, 44), wahrscheinlich mit
den Djebel el-Suqur Geierberg und der Harnisch-
insel identisch, wogegen die insula Adanu (Var.

Sadanum, Plin. VI 175), die neben Malichu

syrischen, in einer Schrift aus dem Anfange des 3.

Jhdts., dem von einem Schiller des Bardesanes
verfassten Buche liber das Gesetz der Lander fagl
sl/j.aQiiivrjg, Cu r e t o n Spicilegium syriacum 1 4, 1 9),
von Th. Noldeke (Bezzenbergers Beitr. z. Kunde
d. idg. Sprachen IV 50) hergestellte Form Athor-
pathkhan zu erklaren. Die wirkliche Aussprache
des Namens im 3. Jhdt. ist zweifellos Adhurbd-
dhaghan gewesen, indem die alteren inlautenden

(wie bei Ptol.) erwahnt wird, mit Perim bei Aden 20 Tenues in regelmassiger Lautentwicklung zu
zusammengestellt werden muss; vgl. Sprenger
Geogr. Arab. 73—76. [D. H. Miiller.]

Adapera, Stadt in Galatien, nach dem Itin.

Ant. p. 203 24 Millien westlich von Tavium;
identisch mit Lassora der Tab. Peut. und La-
skoria des Ptol. V 4, 9? G. Hirsehfeld Sitz.

Ber. Berl. Akad. 1883, 1250. Danach Ramsay
Asia Min. 259.

'

L
Hirschfeld.]

Adara (Euseb. Onomast. ed. Lagarde 209,

Medien und, in intervocalischer Stellung, zu
tOnenden Spiranten geworden waren. Sie mussr

mit Rucksicht auf das in der Orthographie des

mittelpersischen bestehende Verhaltnis von Schrift

und Aussprache als das normale, als die im
eigentlichsten Sinne der damaligen Schriftsprache

Irans entsprechende Lautinterpretation bezeichnet

werden. Als solche hat sie sicherlich bis zum
Sturze des Sasanidenreiches im 7. Jhdt. offi-

64), Stadt in Batanaea. Die Identification mit30cielle Geltung gehabt. Bezeugt ist sie durch
Schuhba erscheint fraglich. [Benzinger.]

Adarbigana. In der Darstellung des dritten,

in das J. 542 n. Chr. fallenden Feldzuges des

Chosroes I. gegen die ROmer bei Prokop. b. pers. II

24 wird zweimal die nordlich (ngog jiogQav ave-

fiov) von Assyrien gelegene Landschaft A. (259,

14 xaiQiov'AodafSrydv(ov,l.Adagfiiydva>v; 261, 11
to 'Adaqfiiyavrnv) erwahnt. Gemeint ist damit
das alte Media Atropatcne, das jetzige Axar-

Titel wie Adharbddhagdn-Sdh und Adharbd-
dhagdn-Ispdhbadh (Ibn Khordadhbeh, 9. Jhdt.,.

liber viarum et regnorum ed. de Goeje Text
17. 118, libers. 13. 90), durch die von Firdosi

(f ] 020 n. Chr.) aus metrischen Grilnden modifi-

cierte Form Adltardbddhydn, sowie durch Adhdr-
bddhgdn dor persischen Lexikographen. Aber
auch aus der byzantinischen Historiographie lasst

sich ein Beleg fiir sie beibringen, denn in der
bdigdn (bei den arabischen Geographen Adhar- AQ'Iozogia avvrofios (ed. de Boor 17, 10) des Pa-
baigdn, Adharbaigdn, vereinzelt auch Adhrdbigdn)
(s. u. Media Atropatene). Dieser neuere
Name, der eigentlich Adhdrbmgdn lautet und
nur infojge der tiblichen arabisierten Ortho-
graphie Axarbdigdn gesprochen wird , ist^ ein

Patronymikum vonAtropates (s. d., altpers. Atur-
pdta, neupers. Adhcirbddh), das, wahrscheinlich
seit Beginn der Sasanidenherrschaft (227) , offi-

cielle Bezeichnung der Nordwestprovinz von Iran

triarchen Nikephoros (f 829) findet sich in dem
angeblich vom Kaiser Heraklius im J. 628 ge-

falschten Briefe des Chosroes II. (590—628)
die Form AdogfSadiyavov. Aber schon im Laufe
des 4. Jhdts. muss in der Volkssprache eine

weitere Verschiebung des zweiten dh von Adhur-
hadhaghdn stattgefunden haben , und dadurch
die moderne Form des Landesnamens entstanden

denn der armenische Historiker Faustus
geworden ist. Im mittelpersischen (Pahlavi) wird 50 von Byzanz (schrieb zu Ende des 4. Jhdts.) ge-

er Aturp&taMn geschrieben, was aber historische, ' '
' ....

den damaligen Lautstand der Sprache nicht ge-

nau wiedergebende Schreibweise ist; und wenn
die armenischen Schriftsteller (vom Ende des 4.

Jhdts. an), nur mit der unten zu erwahnenden
Ausnahme, die Form Atrpatakan verwenden, so

beweist dieses Zusammentreffen mit der persi-

schen Orthographie nichts fur die Aussprache
des Wortes zu j e n e r Zeit. Dasselbe ist viel

braucht neben Atrpatakan nicht weniger als

siebenmal die Form Atrpajakan, mit welcher er

der damals wohl noch vulgiiren Aussprache ge-

rade in Bezug auf den fiir die neuere Form
charakteristischen Laut eine Concession macht.

Seit jener Zeit hat die neu aufgekommene volks-

tumliche Form die schulmassige Aussprache so

zuruckgedrangt, dass wir dieser nur noch in den
bereits erwahnten vereinzelten Fallen begegnen.

mehr entweder daraus
_
zu erklaren , dass die 60 So schreiben die Syrer (5. Jhdt. n. f.j diirchweg

Armenier das ursprunglich die Nachkommen des

Atropates bezeichnende Patronymikum, welches
ihnen infolge ihrer benachbarten Lage und ihrer

Beziehungen zum Atropatenischen Medien schon
lange bekannt sein musste, in seiner alteren

Lautgestalt festgehalten haben, oder aber dass

sie, anstatt bei der Schreibung des neu aufge-

nommenen Wortes der Aussprache zu folgen, sich

Adhorbaigliun (vgl. z. B. G. Hoffmann Syr.

Akten pers. Martyrer 64) ; entsprechende Formen
bieten auch die byzantinischen Geschichtschreiber,

zunachst, in der 1. Halfte des 6. Jhdts., Prokop
an den oben angefiihrten Stellen, dann, in der

1. Halfte des 7. Jhdts., Theophylaktos Simo-
kattes , der , in der Schilderung der Ereignisse
am Ausgange der Regierung des Hormisdas (579-
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bis 590) und am Anfange der des Chosroes II.,

viermal (IV 3, 13. 9, 1. 12, 10. 15, 1) to 'AdSa-

fliydvmv erwahnt (von de Boor im Index seiner

Ausgabe als Armeniae castellum bezeichnet, ob-

gleich bereits St.-Martin zu den betreffenden

Stellen von Lebeaus Histoire du Bas-Empire
X 292. 302. 310 das richtige hat); und IV 10,

1 ffihrt bei ihm der Kaukasus die Bezeichnung
'AtQcmaiHa ogrj, die durch ihre auffallende Uber-

doch vgl. dagegen Hieron. Onomast. ed. La-
garde 93) mit diesem A. ist das gleichnamige
Hadasa in Juda (Josua XV 37), das in der Kiisten-

niederung lag (Schurer Gesch. des jiid. Volks
I 170). [Benzinger.]

Adata, nach Glykas Annal. IV 295 einhei-

mischerNamefiirGermanicia Caesarea (s.d.).

[Benzinger.]

Adatha (Not. Dign. Or. XXXII 29), Station
einstimmung mit der von Faustus von ByzanzlOim Gebiet des Dux Phoenicis nahe bei Palmyra,
gebrauchten Form Atrpa/jakan bestimmt auf eine

armenische Quelle hinweist. Von den byzanti-
nischen Chronisten nennt Theopbanes (f um 817),
unter dem J. 626 (ed. de Boor 316, 1), bei Ge-
legenheit des Chazareneinfalles in Persien, xi)v

X<bgav xov 'Adgoiydv (codd. 'ASgor/yav , Anastas.
Adrahigae, de Boor 'Adga'iydv, wofiir de Boor
'Adgafiiydv (besser jedenfalls 'Adgofitydv) zu lesen

vorschlagt; vielleicht weist aber die Lesart der
Hss. auf eine zu Grunde liegende Form Adhur-20\>. c. Ill 59, 1.

aber nicht identiscb mit Adacha-Erek, welches
Sstlich von Palmyra liegt. [Benzinger.]

Adattha, Stadt in Saravene in Armenia
Minor, Ptol. V 7, 12; gleichgesetzt dem oft er-

wahnten byzantinischen Adata nOrdlich von Ger-
manikeia in Kommagene. Ramsay Asia Min.
801. [Hirschfeld.]

Adaulphus s. Athaulphus.
Adbucillus, Hauptling der Allobrogen, Caes.

bhmghdn, mit spirantischer Aussprache des b,

und ist beizubehalten. Fur die an der Spitze
stehenden Stellen des Prokop wird bei der kri-

tischen Bearbeitung seines Textes festzustellen zu
sein, ob die handschriftliche Uberlieferung nieht
gestattet, anstatt 'ASag^iydvwr-ASogfliydvmv zu
lesen, was der persischen Aussprache naher kom-
men und mit der genauen Wiedergabe des ersten

Bestandteiles des Wortes in dem 'Adogfiadiyavov

[Klebs.]

Adceneicns s. Agganaicus.
Adcrescendi ins. Adcrescere heisst zu-

wachsen oder hinzutreten (Dig. XIX 1, 13, 14).

Im Noterbenrecht insbesondere bedeutet here-

dibus in partem accrescere (Gai. II 124) die

Befugnis, einen Zuwachs zu den Testaments-
erben zu bilden und sie in den ihnen zugeteil-

ten Erbteilen zu beschranken (vgl. Holder
Beitrage zur Geschichte des rOm. Erbrechts.

des Nikephoros und in Namen wie 'A&ognadvrjg 30 Erlangen 1881, lOOff. Leist die bonorum
(pers. Adhurmdhan) bei Theophyl. Simok. Ill

10. 17 in Ubereinstimmung stehen wurde. In
Bezug auf den Gebrauch des Namens 'Adagfli.-

java bei Prokop muss schliesslich der Ansicht
G. Hofmanns (Syr. Akten pers. Martyrer 252f.

Anm.) gedacht werden, wonach der Name der
Provinz fur den ihrer Hauptstadt Ganzaka (s. u.

Gazaka) stande, eine Auffassung, fiir welche
zwingende Grunde jedoch nicht vorhanden sind.

[Andreas.]

Adarima (Ptol. VII 1, 86), Ortschaft Vorder-
indiens im Lande Limyrica (Dimurica) und zwar,
wie der Pinax ersichtlich macht, im Quellgebiet
der Kaveri. [Tomaschek.]

Adarin (Tab. Peut., vielleicht identisch mit
Otthara Not. Dign. Or. XXXII 3 u. 18, sowie mit
"Axnga Ptol. V 15, 24), an der Heerstrasse von
Damaskus nach Palmyra, wahrscheinlich iden-

tisch mit den Ruinen sudlich von dem heutigen
Kastal (Moritz Abh. Akad. Berl. 1889, 19).

[Benzinger.]

'ASdgov jioXig, Stadt der Leaniten in Arabia
felix an der Westkiiste des persischen Meer-
busens (Ptol. VI 7, 18), fallt der Lage nach mit
<Jorain zusammen (Sprenger Geogr. Arab. 196).

[D. H. Muller.]

Adasa, nach Joseph. Ant. Jud. XII 105 Flecken
in Judaa, 30 Stadien von Bet Horon entfernt, wo
der syrische Feldherr Nikanor von Judas Makka

possessio II 77ff. Windscheid Pandekten
§576. DernburgPand.III§ 143. Sohm Instit.

§ 100 S. 428. 430). Hiervon verschieden ist das

ius adcrescendi der Miterben (Gai. II 126. Cod.
VI 10). Es ist dies das Eecht auf den Zuwachs
eines nicht erworbenen Teils einer Erbschaft,

eines Vermachtnisses oder einer Schenkung von
Todeswegen (Backing Pand. I 386) zu einem
andern erworbenen Teile. Gewohnlich wird es

40 Anwachsungsrecht genannt. Seine Behandlung
ist bei Erbschaften eine andere als bei Ver-

machtnissen. Die Leges Iulia et Papia Poppaea
schrankten das altcivile Accrescenzrecht aller

solcher Personen, welche nicht in gerader Linie

mit dem Erblasser bis zum dritten Grade ver-

wandt waren, ein, indem sie nicht erworbene
Teile testamentarischer Zuwendungen {caduea)

als Kindererzeugungspramien verwerteten (Gai.

II 206. 207. Ulp. 18. 24, 12 und 13), was spater

50 durch Kaiser Antoninus zu Gunsten des Fiscus

geandert (Ulp. 17, 2) und durch Iustinian auf-

gehoben wurde. Cod. VI 51 de eaducis tollendis.

Puchta Inst. Ill § 326. Rudorff in der Zeit-

schrift fur geschichtl. Rechtswissensehaft VI 397ff.

Jflrs Uber das Verhaltnis der L. Iulia de mari-

tandis ordinibus zur L. Papia Poppaea, Inaugural-

Dissertation Bonn 1882, 49ff. VgL fiber das Accres-

cenzrecht: Koppen Lehrbuch des heut. rom.

Erbrechts 1888 § 29. 30. Kuntze Kursus des
biius geschlagen wurde (1 Makk. YD! 40. 45. 60 rom. Rechts §862. 895.909.915. Windscheid
Ioseph. Bell. Iud. 1 1, 6). Eusebios (Onomast. ed. La-
garde 220) kennt den Ort noch als Flecken nahe
bei Gofna (das heutige Dschifna), also nordOstlich

von Bet Horon. Die Identification mit Chirbet
'Adase (Guerin Judee III 5—6. The Survey of

western Palestine III 30. 105) scheint zweifel-

haft, weil der Ort sudostlich von Bet Horon liegt.

Nicht zu verwechseln (wie Euseb. a. a. O. thut,

Pand. § 603. 604. 644. 645. Dernburg Pand.
Ill § 91. 92. 113. 116. Schulin Gesch. d. rom.

Rechts 484. [Leonhard.]

Adcrescens. 1) Da die Kopfsteuer erst von
einem bestimmten Alter an erhoben wurde (Lact.

de mort. pers. 23), so blieben diejenigen, welche

dasselbe zur Zeit der Einschatzung noch nicht

erreicht hatten, bis zum nachsten Census als
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adcreseentes steuerfrei. Doch war es gestattet,

aus ihnen die Liicken in der Steuerrolle zu fullen,

welche unterdessen durch Tod oder Aushebung
der Pflichtigen entstanden. Dies ist 319 zuerst

nachweisbar. Cod. Theod. VI 35, 3, 1. VII 13,

6, 1. 7, 3. X 23, 1. XHI 10, 7.

2) Gemass der Tendenz der letzten Kaiserzeit,

die Erblichkeit der Stande mOglichst durchzu-

fiihren, wurde spatestens unter Constantin ver-

fiigt, dass die Sohne von Soldaten gleichfalls in

das Heer eintreten mussten (Cod. Theod. VII
22, vgl. VII 1, 5). Dies Princip dehnte man
331 auch auf die Mitglieder der civilen Beamten-
collegien (officio) aus (Cod. Theod. VII 22, 3;

vgl. VIH 4, 28. 30). Spater wurde es iiblich,

die Dienstpflichtigen in die Liste (matricula)

des Truppenteils oder des Officiums, welchem der

Vater angehOrte oder angeho'rt. hatte, schon als

Kinder einzutragen, in welchem Falle sie adcre-

seentes hiessen_(Cod. Theod. VI 24, 2. VII 1, 11. 14).

Eine solche Liste von den Unterbeamten einer

rOmischen Wasserleitung mit Angabe ihrer Kinder
ist noch erhalten (OIL XIV 3649). Bei den
Domestic! bekamen die A. nach einem Gesetz

von 364 (Cod. Theod. VI 24, 2) sogar tagliche

Kornrationen, wie die Soldaten selbst, doch
wurde dies schon 372 wieder abgeschafft (Cod.

Theod. Vn 1, 11). Einflussreiche Manner be-

wirkten wohl auch, dass ihre Kinder als A.

in solche Korperschaften aufgenommen wurden,
zu denen sie selbst in keinen Beziehungen
standen; z. B. trat Aetius, dessen Vater Magister

militum war, als Knabe in das Officium eines

Praefectus praetorio (Greg. Tur. II 8; andere

Beispiele Liban. ep. 365. 795). Dessau Ann.
dell' Inst, 1882, 130. [Seeck.]

Addaia, Ort in Mesopotamien am Euphrat,
Ptol. V 18, 7. [Fraenkel.]

Addaios. 1) Chili arch im Heere Alexanders
d. Gr., fallt vor Halikarnassos im J. 334, Arr.

anab. I 22, 4. 7. Vgl. D r o y s e n Hellenism.
I 1, 215. [Kirchner.]

58) Addaeus, Comes domesticorum (Cod.

Theod. VI 24, 5 falsch datiert), Magister militum
per Orientem 393—396 (Cod. Theod. I 5, 10.

7, 2. VI 24, 6. XVI 8, 9). An ihn gerichtet
Liban. epist. 982, erwahnt Ainbros. epist. 40,6
= Migne L. 16, 1103. [Seeck.]

8) Addaeus, Praefectus praetorio im J. 551
(Authent. 122 = Nov. lust. 129). [Hartmann.]

Addara (Euseb. Onomast. ed. Lagarde 219, 83),

Ort in Judaa im Bezirk von Diospolis. [Benzinger.]

Addieere verwendet die alte Rechtssprache
regelmassig in der Grundbedeutung. die Fest. ep.

p. 13 an erster Stelle angiebt. Demnach weist
A. hin auf den zur Rede und Handlung einer

Person von einem andern hinzugefugten Spruch,
insbesondere auf die in billigendem Sinn und
von einem ubergeordneten Wesen beigefiigte

Ausserung. So ist das aves addicunt der Au-
guren aufzufassen, so auch das A. des Gerichts-

magistrats bei der streitigen und streitlosen Le-

gisactio (nach Varro 1. 1. VI 30. 53 ist es eines

der drei verba certa legitima), ebenso das A.

des Geschworenen , den (anders Muther Se-

questration 143—146) die ZwOlftafeln (Gell. XVII
2, 10, Schoell 118f., dazu Litteratnr im Art.

Absentia Nr. 4 A. c) anweisen, zu Gunsten der

allein erschienenen Partei zu entscheiden: prae-

senti litem addicito. Diese Worte stehen einem
secundum praesentem litem dare oder iudieare

gleich (Huschke Gaius, Beitrage 169); sie sind

nicht vom „Zuspruch" des Processgegenstandes zu

verstehen — das Gesetz handelt keineswegs nur

vom dinglichen Process — , vielmehr umfassen sie

auch das den Schuldner absolvierende Erkenntnis.

Als Handlung, wozu der Geschworenenspruch be-

10 statigend hinzutritt, ist der von der anwesenden
Partei auf Grand des Processprogramms gestellte

Antrag zu denken. Das A. des Gerichtsmagi-

strats im Legisactionenverfahren ist ausdriicklich

bezeugt fiir die rechtsgeschaftliche , Verausse-

rungszwecken dienende tegis actio, d. h. fur die

in iure cessio (Gai II 24. Ulp. Fragm. XIX
9—15) und deren Abart, die manumissio vin-

dieta (arg. Varro 1. 1. VI 30. Cic. ad Att. VTI
2, 8, dazu Rein Privatrecht und Civilprocess2 572.

20 558, 1. Pernice Ztschr. f. Rechtsgesch. Rom.
Abt. XVIII 40, 3, anders Voigt Jus naturale

III 40). Gaius II 24. I 134 sieht hier in der

addictio einen „Zuspruch", eine „Ubereignung"

;

dennoch trifft auch in diesen Fallen die ursprfing-

liche Wortbedeutung zu, und n u r in diesem letz-

teren Sinne kann das magistratische A. gefasst

werden, wenn es sich — wie Bethmann-Holl-
weg Rom. Civilproc. I 117f. II 542. Deme-
lius Confessio 77. Keller-Wach ROm. Civil-

30 proc. § 63 N. 725 richtig annehmen — an eine

ernstlich gemeinte vindicatio und confessio (in

iure) anschloss. Wo die angesprochene Partei

in iure confitierte, nicht um zu veraussern, son-

dern iiberzeugt von der Unbestreitbarkeit des

gegnerischen Rechtes, da hatte die addictio des

Beamten bios die Bedeutung, die unangefochten
gebliebene vindicatio von Staats wegen zu be-

kriii'tigen. Zu einer „Ubereignung" fehlte hier

der Gegenstand. Addictio heisst der Spruch des

40 Magistrats, weil er der Legisactio der Parteien

nachfolgt. An dieselbe Stelle (Cic. Mur. 26. Gai.

IV 15. 17. 18. Pseudo-Ascon. p. 164 Or.) ge-

hort im alten Streitverfahren mit Sacrament und
Condictio die Ernennung des Schwurgerichts durch
den Beamten: daher A. indicium (Varro 1. 1.

VI 61. Trebatius bei Macrob. Sat. I 16, 28). Im
neueren Process mit Schriftformeln wurde der

Geschworene vor der Litiscontestatio ernannt;

indessen blieb A. iudicem im Gebrauch (Belege

50 bei Brissonius s. v. A. 4) neben dem haufiger

(selbst bei Gai. IV 15. 17. 18) vorkommenden
dare iudicem (vgl. auch Fragm. Atestinum Z.

16 im Hermes XVI 26, sog. L. Mamilia in

Lachmanns Gromatici p. 265). Wiederholt

(Ulp. Dig. XIII 4, 4, 1. Mod. Dig. X 2, 30.

lust. Inst. IV 17, 1) begegnet index (arbiter)

action i oder iudicio addietus. Hiernach hatte

man die Vorstellung, dass der Geschworene zur

Formel, die der Klager vorlaufig ediert hatte

60(Wlassak Litiscontestation 45) hinzuernannt

werde (Naheres fiber die Bestellunff des Judex
und wider Ad. Schmidt 'Ztschr. f. Rechts-

gesch. Rom. Abt, XV 162, 3. Hartmann-Ub-
belohde Ordo I 264. 2. 271f. u. A. bei Wlas-
sak Rom. Processgesesetze II 197, 18. 289, 13).

In der jungeren Rechtssprache tritt mehr die

schon erwahnte zweite Bedeutung von addictio

(= Zuspruch, Zuschlag; Gegensatz abdicere, s.
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Pomp. Dig. I 2, 2, 24) in den Vordergrund. So
verengt sich einerseits das Anwendungsgebiet
des Ausdrucks, andrerseits wird es weiter, inso-

fern das A. zwar gewOhnlich, doch nicht immer
(z. B. Hor. Sat. II 5, 109. ltd. Dig. XLI 4, 7,

.6) von Beamten ausgeht (vgl. neuerdings Per-
nice Labeo III 1. Abt. 103-105). Obrigkeitlich
addiciert wird z. B. das Eigentum der gepfandeten,
unverkauflichen Sache dem Glaubiger (Dernburg

Addictus. Der iudicatus oder in iure eertae
pecuniae eonfessus wird, wenn er nicht binnen
30 Tagen die Schuld tilgt, vom Glaubiger mit
manus miectio vor den Magistrat, apud quern
legis actio est (dem das do dico addico zusteht),

gefuhrt und von diesem, ni iudieatum facit oder
einen Vindex stellt , dem Glaubiger addiciert.

Den addictus (vereinzelt auch adiudieatus, Gai.
Ill 189) darf der Glaubiger heimfiihren und nacli

Pfandrecht II 255—257, s. ferner n 240—250), 10 den XLT Tafeln fesseln (Gell. XX 1, 45: secum
oder eine Giitermasse dem sector (zu Booking
Pandekten d. rOm. Privatrechts n § 142, Beth-
mann-Hollweg R(Sm. Civilpr. II 669f. vgl.

Pernice Labeo I 350—358 und Art. Sectio).
Im Concurs wird das ganze Cridavermogen vom
magister, den die Glaubiger unter praetorischer
Leitung wahlen, dem Meistbietenden addiciert
(Keller-Wach a... O. § 85). In diesen Fallen
ist das A. ein „libereignen u

, meist an einen

dueito , vincito aut nervo aut eompedibus, XV
pondo ne minore finaiore ?] aut si volet maiore
[mitiore?] vineito. Si volet suo vivito. Ni suo
vivit

, qui eum vinctum habebit . libras farris
endo dies dato. Si volet plus dato). Ist die
Schuld nicht binnen 60 Tagen, wahrend deren
an den drei letzten Nundinen der A. vor den
Magistrat zu fiihren und seine Schuld offentlich

bekannt zu machen ist, bezahlt oder ein Ab-
Kaufer. Ubrigens kann A. auch den Abschluss 20 kommen mit dem Glaubiger erzielt , so stehtm™« t>„„i,^^.* /•_.. j_- » j._ s, t.--

<i;egem nac}j (jgjj jjj tafeln das Kecht zu, den
Schuldner zu tflten oder ins Ausland (trans
Tiberim) zu verkaufen (Gell. XX 1, 47). Dass
damit auch das Vermogen und die Gewaltunter-
worfenen des Schuldners dem Glaubiger verfallen
waren, ist durch Liv. II 24. VIII 28. Dionys.
ant. VI 29 nicht hinreichend bezeugt. Fur den
Fall, dass mehrere Glaubiger zur TOtung be-
rechtigt sind, verordnen die XII Tafeln: tertiis

eines Pachtvertrags (so das A. der decumae bei

Cic. in Verr. Ill 51. 83. 88; ob vendere und lo-

care urspriinglich zusammenfallen, dartiber s. C. C.
Burckhardt Geschichte der Locatio conductio
24 N. 66) und einer Werkverdingung (Cic. in

Verr. I 144) anzeigen, wie es denn iiberhaupt
mehr der Laiensprache angehOrt und keinen fur
die Jurisprudenz verwertbaren Begriff ausdriickt
(vgl. auch Bechmann DerKaufI 43). Beson-
ders hauflg crscheint das Wort

_
bei Versteige- 30 nundinis partis secmito. Si plus minmve se

rungen aller Art; s. Art. Auctio. Als Kunst-
ausdruck kommt bei den Juristen nur addictio
in diem vor (s. d.). Dass das A. des Vcrkaufers
nicht notwendig den Vollzug des Verkaufs in

sich schliesst, zeigt z. B. Paul. Dig. XLIX 14,

50. Ulp. Dig. XLII 1, 15, 6.

Litteratur (zum A. bei der Legisactio): Stint-
zing Uber das Verhaltnis der Legisactio Sacra-

mento 39—41. Becking Pand. d. rom. Privat-

euerunt , se fraude esto (Gell. XX 1 , 48f.).

Dieses altcivile, noch in die Lex Ursonensis (e. 61)
von 710 = 44, wenn auch ohne Erwahnung des
Totungs- und Verkaufsrechts (ibernommene Recht
der Personalexecution ist zugleich mit den Legis-
actionen durch das praetorische Recht verdrangt
worden. Nach diesem wird der iudicatus oder
eonfessus, welcher die geschuldete certa pecunia
nicht wahrend des tempus legitimum zahlt, mit

rechts II 65. 68f. Rudorff Rom. Rechtsgesch. 40 der in ius voeatio vor den Praetor, Statth'altern 133, 24. 140. Bethmann-HollwegRom. Ci-

vilprocess I 117f. 188. II 542. M. Voigt Abh.
d. sachs. Gesellsch. d. Wissensch. VI 146f. ; die

Zwolftafeln II 56—58. 61. 650—654. M. Lich-
t en stein De in iure cessionis origine et natura
(Berliner Diss. 1880) 33—35. 82f. Demelius
Die Confessio 65. 77. 94. 95, 2. 101. Wach bei

Keller Civilpr. § 13 N. 201. § 63 N. 725.
A. Pernice Ztschr. f. Rechtsgesch. Rom. A.

oder Municipalmagistrat gezogen. Wenn der
Schuldner nicht durch Ableugnung der Schuld
und satisdatio iudieatum solvi eine weitere rich-

terliche Untersuchung veranlasst (a. iudicati),

erfolgt von seiten des Magistrats das duci inhere.
Der Glaubiger darf darauf den Schuldner, nOtigen-
falls mit Gewalt, wegfiihren (Paul. sent. V 26.
Dig. XLV1I 10, 1, 2. 1. Rubr. c. 21 v. 19) und
in Privathaft halten, bis die Schuld bezahlt oder

XVin 40, 3. Sohm Institutionen* 31f. 219. 50 abverdient ist. Das praetorische Edict enthielt
Bechmann Legis Actio sacramento in rem 8f.

25f. 29. 32. 33, 1. 47. E. Cuq Les institutions

juridiques des Romains (Paris 1891) I 440—443.
[M. Wlassak.]

Addictio in diem (Dig. XVIII 2) ist der
Vorbehalt eines Riicktrittsrechts einer Partei von
dem Verspreehen einer entgeltlichen Leistung
fur den Fall, dass ihr binnen einer bestimmten
Frist von einer andern Seite her eine noch bessere

Bestimmungen fiber vietus und stratus des duc-
tus (Lenel Edict, perp. 328f.). Dass die ductio,
abgesehen von den zur Bewahrung des Gefangenen
erforderlichen Massregeln , unter denen auch
Fesselung vorkommen kann, eine Minderung der
personlichen Eechte des Schuldners bewirkt, ist

nicht ersichtlich. Gegen Personen, welche den
Schuldner entfuhren , steht dem Glaubiger die
actio furti zu (Gai. Ill 199). Der duel iussus

Gegenleistung angeboten werden sollte (si quis 60 wird auch jetzt noch als addictus bezeichnet
meliorem coiyliciormn fecerit, Plaut. Capt. 179ff.).

Die Festsetzung der Frist ist dem Geschafte
wesentlich. S. Windscheid Pandekten § 323
Anm. 3 (vgl. auch dort Anm. 1). Glucks Pan-
dektenkommentar XVI 239-270. Dernburg
Pandekten LT § 95 Anm. 22. 23. Bechmann
der Kauf nach gemeinem Recht II 502ff.

[Leonhard.]

(Africanus bei Gell. XX 1, 51). Obwohl durch
die Einfiihrung der VermCgensexecution (cessio bo-

norum, missio in bona und venditio bone-rum) so-

wie durch das sogenannte benefieimn compHentiae
derGebrauch der Personalexecution eingeschrankt
wurde, kommt die private Schuldhaft trotz wieder-
holter zur Unterdriickung der carceres privati be-
stimmter Gesetze der christlichen Kaiserzeit (zu-

erst Edict von Valentinian , Theodosius und Ar-

cadius v. 388, Cod. Th. IX 11, 1) bis zur Zeit

Iustinians vor (Cod. VII 71, 1 [Alexander Severus],

Ambrosius de Tobia c. 9 § 33. c. 10. Cod. LX
5, 2). In alterer Zeit wird auch der fur mani-
festus dem Bestohlenen addiciert; die addictio

furis ist beseitigt durch Einfiihrung der praeto-

rischen actio quadrupli.

Litteratur: Zimmern Gesch. d. rom. Privatr.

in 20 den Fluss Udiva im Gebiet der Ilercavonen.

Die Namensformen konnen identisch sein.

[Hubner.]

'AS-qSov, Flecken der Kassanitai an der West-

kiiste von Arabia Felix (Ptol. VI 7, 6). Es wird

von alteren Geographen mitltwad, von Sprenger
(Geogr. Arab. 44) mit Hodayda zusammengestellt.

[D. H. MiiUer.]
^

"ASsia ist eigentlich gleichbedeutend mit ao<pd-

III 124. v. Bethmann-Hollweg rOm. Civilpr. 10 Xeia; im staatsrechtlichen Sinn bedeutet es Straf-

I 196. II 660. v. Keller-Wach rom. Civilpr,

§ 83. Karlowa rom. Civilproc. z. Z. d. Legis-

act. 164. Mitteis Reichsrecht und Volksrecht

444. [G. A. Leist.]

Addida (Joseph. Ant. Jud. Xm 203. 392,

vgl. 1 Makk. XH 38. XHI 13) beherrschte nach

Joseph. Bell. Jud. IV 9, 1 die Hauptstrasse von

Jope nach Jerusalem. Esra II 33 ist es zu-

sammen mit Lod und Ono genannt, also identisch

losigkeit, und adeiar dMvai heisst einer Person

Straflosigkeit zusichern fur eine bestimmte Hand-

lung, zu welcher sie an und fur sich nicht berechtigt

ist. Der a. bedurfte in Athen, wer beantragen

wollte, dass die Atimie eines Burgers aufgehoben,

eine Schuld an den Staat entweder ganz erlassen

oder in Teilzahlungen abgestattet wurde (Demosth.

XXIV 45f. And. I 77), wer als Staatsschuldner

an Staatshandlungen teilnehmen wollte (Plut.

mit dem von Eusebius und Hieronymus erwahnten 20 Phok. 26), unzweifelhaft auch, wer einen Antrag

Aditha (Onomast. ed. Lagarde 93); heute el-

Hadite, Ostlich von Lydda (Schiirer Gesch.

des jiid. Volks I 187). [Benzinger.]

Addix , ein persisches Getreidemass, von

Eustathios zu Odyss. XIX 28. Pollux IV 168

und den Lexikographen als [ihgov tstqo.%oLvixov

erklart. Der Komodiendichter Aristophanes hat

nach Eustath. eine &/.<phcov fieXdvcov addi%<x er-

wahnt. Die persische Artabe (s. d. und unter

auf Riickkehr von Verbannten stellen wollte;

ferner wer. beantragte, dass Gelder des Tempel-

schatzes fur weltliche Zwecke verwandt werden

sollten (CIA 1 180—183; vgl. 32) und im 5. Jhdt.

wer auf eine eigyogd , eine ausserordentliche

Kriegssteuer, antrug (CIA I 32), und es ist wahr-

scheinlich , dass es noch manche andere Falle

gab, von denen die Uberlieferung schweigt. An-

derer Art ist die a., welche bei Anzeige von Ver-

Achane) enthielt 12 A., die A. 4 Kapetis. 30 brechen (urjvvatg) Mitwissern, Biirgern sowohl
- -

• " "
-^e Nichtbiirgern und Sklaven, zugesichert wird

(And. I llf. 20f. 15. 34. II 23. Plut. Pericl. 31),

denn sie enthalt Straflosigkeit fiir vergangene

Thaten und ist an die Bedrngung gekniipft, dass

die Angabe sich als wahr herausstellt (And. I

20). Endlich drittens steht a. in der Bedeutung

„sicheres Geleit" Thuc. VIII 76 und 81. Plut.

Ale. 23. Demosth. V 6; ob es jedoch in diesem

Sinne Terminus ist, ist fraglich; CIA I 36

Bezieht man die Bestimmung /ihgov rerga-

ypLvixov auf attisches Mass, so kommen auf die

A. 4,4 Liter; nach dem persischen System

ist sie wahrscheinlich ein wenig holier, namlicb

auf 4,55 Liter, anzusetzen. Vgl. Brandis
Miinz- Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien

29. Hultsch Metrologie2 481f. [Hultsch.]

Addua (?Adovas), Nebenfluss des Po, jetzt Adda,

entspringend auf den riitischen Alpen am Worm
ser Joch (Strab. IV 204 giebt irrig an, dass er, 40 steht es nur in Kirchhoffs Erganzung und bei

wie der Rhein, auf dem 'Adoidas oqos entspringe),

fliesst in den Lacus Larius (Lago di Como), von

dem er seit rOmischer Zeit durch seine Schutt-

abl&gerungen die Nordspitze (jetzt Lago di Mezzola)

in einer Lange von ca. 10 km. abgetrennt hat

SUsenltal. Landesk. 1 180. 188), tritt dann aus

n OsQlichen Seearm (Lago di Lecco) aus, bildet

weiter die Grenze zwischen dem Gebiet derlnsubrer
und Cenomanen und fallt nach einem Lauf von

Demosth. XXI 33 steht es noch weiter verall-

gemeinert als „Unverletzlichkeit". Fiir die erste

Art der a. war geheime Abstimmung von mehr

als 6000 Biirgern erforderlich (Demosth. XXIV
45), fiir die andere geniigte einfacher Volks-

beschluss (And. .1 12. Lys. XIII 55) ,
ja sogar

ein Beschluss des bevollmachtigten Rates (And.

I 15). Vgl. Boeckh Staatsh. d. Ath. II a 40f.

M. Goldstaub de aMag notione et usu in iure

290 km. (wovon 48 auf den Durchfluss des Co- 50 publico attico, Breslau 1888. [Thalheim.]

mer Sees kommen) -zwischen Placentia und Cre-

mona in den Po. Vgl. Polvb. II 32. XXXIV
10. Strab. IV 192. 209. v"213. Plin. II 224.m 118. 181. Tacit, hist. II 40. Claudian de
VI cons. Honor. 196. Sidon. Apoll. ep. I 5. Geogr.

Rav. IV 36. Cassiodor Var. XI 14. [Hulsen.]

Addnn8 (Dio und Zonaras: "A66wv), verwun-
det den C. Caesar bei Artagira, Veil. II 102, 2.

Dio LV 10 a 6. Zonar. X 36 p. 539 D. [v. Eohden.]

Addyme (PtoL IV 2,_ 8), Stadt an der Kiiste 60
von Mauretania Caes. zwischen Ciss. (jetzt Dellys)

und Rusuccuru (jetzt Tagzirt). [Joh. Schmidt.]

Adeas, Sohn des Tyrannen Euphron von Si-

kyon. Wird daselbst an die Spitze der Soldner

gesteUt im J. 367, Xen. HelL VII 1, 45; vgl.

Curtius Gr. Gesch.5 III 357. [Kirchner.]

Adeba ("Adefia), Stadt der Ilercavonen, nur

bei Ptolem. II 6, 61 erwahnt; doch nennt Plinius

Pauly-Wissowa

Adeigaces ('Admydves) wird bei Polybios

V 54 als der Name eines Magistratscollegiums

in Seleukeia am Tigris erwahnt. Die Bedeutung

des Amtes ist nicht bekannt. Die Etymologie

wird auf aram. -p-! mit vorgeschlagenem Artikel

zuriickgefiihrt, die armenischen Ostikani davon ab-

geleitet; vgl. Ritter Allg. Erdkunde X 70 und

Petermann de Ostikanis Comment, Berol. 1840.

[Szanto.]

Adeimantos. 1) Athenischer Archon 01. 75,

4 = 477/6. Simon. 147 B. Diod. XI 41. Plut.

Them. 5. Mann. Par. 55. [Wilhelm.l

2) Korinther. Sohn des Okytos, Anfiihrer der

Korinther im Kriege gegen Xerxes, angeblich

ein Feigling, dessen Furcht vor der Schlacht bei

Artemision Themistokles durch ein Geschenk von

drei Talenten beschwichtigte (Herod. VIII 5), der

aber trotzdem diesem im Kriegsrat wiederholt

12
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mit schnoden Reden entgegentrat (Herod. YIII
59. 61) und schliesslich in der Schlacht bei Sala-
mis gleich beim ersten Zusammenstoss das Weite
suchte (Herod. VIII 94; vgl. Plut. de malign.
Her. 39. Simonides Bergk PLG III 454. Lykur-
gos Leokr. 70 und Dio Chrysost, XXXVII 525).
Die Geschichte des Adeimantos ist durch den
Parteihass der Athener gegen die Korinther ent-
stellt worden. Vgl. Lolling Athen. Mitt. I

9) Freund des Theophrast (Diog. Laert. V57).
[Toepffer.]

10) Einer der 12 „Junger a des Manes, fur die
abendlandischen Manichaer noeh um 400, wie
-wir aus dem Munde des Paustus (bei Augustin
ctr. Paust. I 2) hCren, nachst Manes selber die
ho'chste Autoritat. Von seiner — ins Lateinische
wohl erst iibersetzten — Streitschrift wider das
Alte Testament als dem Neuen widersprechend

127ff. Toepffer Quaest. Pisistr. 17ff. Bus olt 10 hat Augustin uns in dem Buche contra Adiman-
Griech. Gesch. II 176. Sein Sohn Aristeas
(Herod. VH 137) oder Aristeus (Thukyd. I 60
u. o.) befehligte das Corps, Welches die Korinther
zu Beginn des peloponnesischen Krieges den von
Athen ahgefallenen PoteidaiatenzuHiilfeschickten
(Thuk. I 60. A. Holm Griech. Gesch. II 355)
und flel spater den Athenern in die Hande, die
ihn hinrichten liessen (Herod. VTI 137).

3) Athener aus einer angesehenen Pamilie

turn Reste erhalten. Corpus Script, eccles. lat.

Vind. XXV 115-190. [Jfilicher.]

Adeisaga (Ptol. VII 2, 23), Ortschaft Hinter-
indiens, unbestimmt, ob im Quellgebiet des Doanas
(Ma-nam) oder des Besingas (Iravadi); Lassen
nimmt das letztere an und halt sie fur die alte
indische Griindung Ta-gong in Birma.

[Tomaschek.]
Adeisamon (Ptol. V 4, 10), Ortschaft im

(Eupolis noXsii; beim Schol. zu Arist. Ran. 1513), 20 Innern von Taprobane (Ceylon) zwischen Mad-
Sohn des Leukolophides, gebiirtig aus Skamboni-
dai. CIA I 274. 275. 276. IV p. 35. 176.
Dittenberger Syll. 38 A. 2. Xen. Hell. I 4,
21. Plat. Protag. 315 E. Eupolis Koek CAP
I 316. Aristoph. Ran. 1513 nennt aus metri-
schen Griinden den Vater Leukolophos, und
nach ihm Suid. s. 'AdeipavTog. Vgl. Kock zu
Arist. Nub. 65. A. ist derselbe, der mit Alki-
biades in den Mysterienprocess verwickelt wurde

yga/i/iov (Mahavelligama) und 'Hkiov liurjv (Ba-
tikala). [Tomaschek.]

Adeisathra (Ptol. VII 1, 67), Ort im In-
lande Vorderindiens, nach Lassen das heutige
Nagapur; skr. adhi-satra bedeutet „fiber dem
Opferplatz gelegen", adhi-kSetra „Oberland".

[Tomaschek.]
Adeisathroi (Ptol. VLT 1, 71), Volk im Innern

Vorderindiens am Gebirge gleiehen Namens, nach
(Andok. I 16. U. Kohler Herm. XXIII 394f. 30 Lassen sudlich von Nagapur bis Tiber die mitt-
CIA IV p. 176). Wir besitzen noch die Bruch- lero Godavari hinab hausend. [Tomaschek.]
stucke der Abrechnungen fiber den Offentlichen Adeisathron ('Adeloa&oov Soos Ptol. VII 1,
Verkauf seiner conflscierten Grundstiicke. An- 23. 35. 68. 75), Gebirge im centralen Teile Vor-
hangerder oligarchischen Partei und als solcher derindiens zwischen dem Vindius (Vindhya) und
von Aristophanes den gefahrlichsten Burgern bei- Uxentus mons (Cdtya-Nagapur) ; damit lasst sich
gezahlt, war A. in den letzten Zeiten des pelo-

ponnesischen Krieges mehrfach thatig als Strateg

:

so mit Alkibiades und Aristokrates bei der Ex-
pedition nach Audros, 407 v. Ch. (Xen. Hell. I

durchaus nicht die Angabe vereinigen , dass an
demselben Gebirge die Quellen der Kaveri lagen— es miisste sich von Nagapur quer fiber die
Godavari und Krsna bis zum Nila-giri erstrecken

!

4, 21. Diod. XIH 69. Curtius Gr. G. II 763), 40 Offenbar hat Ptole'maios oder Marinos einem Lo-
sodann mit Konon nach der Schlacht bei den
Arginusen (Xen. Hell. I 7, 1), und endlich in
der Schlacht bei Aigospotamoi im J. 405 (Plut.

Alcib. 36), wo er mit in Gefangenschaft geriet,

aber allein unter alien Athenern von Lysander
verschont wurde, angeblich weil er gegen den
grausamen Antrag des Philokles, alien Feinden,
die in ihre Hande fallen wfirden , die rechte
Hand abzuhauen, Einspruch gethan, in Wahrheit

calnamen eine zu grosse Ausdehnung beigemessen.

[Tomaschek.]
Adekto CAdey.rw), Name einer unbekannten

Gottheit bei Suidas. [Wernicke.]
Adello (Itin. Anton. 401, 1 ; Eddie, beim Geogr.

Rav. 343, 3 und Ehe bei dems. 304, 11), Station
der Strasse von Ilici nach Valentia in der Hi-
spania Tarraconensis. Unmittelbar vorher gehen
im Itinerar die Stationen ad Statuas und ad Turns

;

jedoch weil er, von Lysander bestochen, in der50einige Hss. haben ad ello und dello. Hiernach
Schlacht Verrat gefibt hatte (Xen. Hell. LT 1,

30. 32. Lvsias XIV 38. Demosth. XIX 191.
Paus. IV 17, 3. X 9, 11).

4) Athener, Sohn des Kepis, erwahnt bei Plat.
Protag. p. 315 E.

5) Athener, Sohn des Ariston , Bruder des
Glaukon, Halbbruder des Antiphon IIvgudfixr)s,
Verwandter des Platon (Plat. Apol. p. 34 A;
Polit. H 357—368. VTH 548; Parmen. 126.
Diog. Laert. Ill 4. Vgl. Susemihl Philol. Suppl. 60
H 97ff.

6) Athener aus Myrrhinus (Lucian Navig. Iff.).

7) Ephoros in Lakedaemon , auf Anstiften
seiner Amtsgenossen ermordet, 221 v. Chr. Polyb.
IV 22. 23.

8) Lampsakener, Schmeichler des Demetrios
Poliorketes (Strab. XHI 589. Athen. VI 253a.
255c).

ist es zweifelhaft, ob in Ello ein Ortsname zu
sehen ist, wie init alteren spanischen Gelehrten
A. F. Guerra (Deitania u. s. w. Madrid 1879,
43) annimmt, der einen mittelalterlichen Bi-
schofssitz Elo oder Eio bei Yecla im heutigen
Murcia ansetzt. Der vorwiegende Gebrauch des
Itinerars lasst in der Ablativform eher einen
Ortsnamen Adellum vermuten, dessen Lage ge-
nauer zu ermitteln bleibt. [Hubner.]

Adelphius. 1) Clodius Celsinus A.. Cor-
rector Apuliae et Calabriae (CIL IX 1576), Pro-
consul (Isid. Hisp. de vir. ilL 22 [18]), Praefectus
urbi 7. Juni — 18. Dec. 351 (Chronogr. a. 354.
CIL VI 1712). Wiihrend dieses Amtes wurde
er bei Magnentius verklagt, nach der Krone zu
streben, entging aber der \'erurteilung (Amm.
XVI 6, 2). Seine Gattin war die Dichterin
Proba, seine Sohne Q. Clodius Hermogenianus

357 Ademptio legati Adfirmator 358

Olybrius (Cos. 379) und Paltonius Probus Alypius

(Praef. urb. 391). Montfaucon Diar. ital. 36.

Sitz. Ber. Akad. Wien 1867, 552. Isid. orig. I

39 (38), 26; de vir. ill. 22 (18). Vgl. Anicius.

2) Vornehmer Antiochener; wahrend der Maje-

statsprocesse, welche der VerschwOrung des Theo-

doros folgten (371), gab er sich, um der Polter

zu entgehen, selbst den Tod. Liban. or. I 114

Reiske.

bus, Tertull. ad nat. II 11. Weisweiler Jahrb.

f. Philol. CXXXIX (1889) 39 vermutet Affera.

[Aust.]

Adferial, das beim Totenopfer dargebrachte

Wasser. Labbaei Gloss, s. v. Glossae nominum
ed.Loewe p. 7. Bei Festus ep. 11 arferia. [Mau.]

Adflnitas. Modestinus bezeichnet die cognati

viri et uxoris als adfines und erklart den Namen
daraus, dass duae cognationes quae diversae

3) Correspondent des Libanios, Consularis 10 inter se sunt per nuptias copulantur et altera ad

Galatiae um das J. 391. Liban. epist. 969. An
ihn sind vielleicht die Briefe des Gregor von

Nazianz 204—206 (= Migne Gr. 37, 337) ge-

scbrieben.

4) Consul im Occident im J. 451. D e Rossi
Inscr. christ. urb. Rom. I 752. 753. [Seeck.]

Ademptio legati ist der Widerruf eines Ver-

machtnisses (Dig XXXIV 4). Er kann formlos

(nuda voluntate) gesehehen und wird vermutet,

alterius eognationis finem accedit, Dig. XXXVIII
10, 4, 3. Hiernach versteht man allgemein (vgl.

z. B. Hinschius s. v. Affmitat in v. Holtzen-
dorffs Rechtslexikon und Sohm Institutionen

*

335 § 78, II) unter A. die Schwagerschaft (ein-

schliesslich der Stiefverwandtschaft), d. i. das Ver-

haltnis eines Gatten zu den Verwandten des

andern. Innerhalb dieser Schwagerschaft waren

jedoch nur die Allernachsten durch Rechtssatz

sobald eine Todfeindschaft (capitales ml gravis- 20 ausgezeichnet ; so war z. B. das Verhaltnis des

simae inimieitiae) zwischen dem Geber und dem
Nehmer des Vermachtnisses ausbricht(Dig. XXXIV
4, 3, 11 und XXXIV 9, 9 pr.; vgl. hiezuDern-
burg Pandekten HI § 106 Anm. 8). Bei den

legata, den Vermachtnissen des alteren Rechts,

war der formlose Widerruf nicht vollwirksam

(eodem modo adimatur, quomodo datum est Ulp.

24, 29). Im Iustinianischen Rechte ist auch in

dieser Hinsicht der Unterschied der legata und

Gatten zu den Geschwistern des andern nur in

der altesten Zeit (Dion. ant. IV 79) und dann

erst wieder in der christlichen Kaiserzeit ein

Ehehindernis (Cod. lust, de inc. nupt. V 5 , 5

und 8, anders Liv. I 46. Plut. Crass. 1, 2. Apulei.

Apol. 97). Daher erklart sich die rechtliche Be-

deutungslosigkeit der Schwagerschaftsgrade (Dig.

XXXVIII 10, 4, 5) daraus, dass alle rechtlich

ausgezeichncten Schwager gleich behandelt wur-

der dem spateren Rechte entsprungenen fidei- 30 den. Ferner ist auffallend, dass Paulus die Ehe-
*

T
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gatten und die Brautleute zu den adfines zahlt

(Pragm. Vat. 302; vgl. Br uns quid conferant

Vaticana fragmenta ad melius cognoscendum ius

Romanum, Tubingae 1842, 116). Adfines im

technischen Sinne waren hiernach wahrscheinlich

im Sinne der Pandektenjuristen nur die Grenz-

nachbarn zweier durch Heirat oder VerlObnis an

einander geruckter Familien, mit andern Worten

die Gatten und die Brautleute in ihrem Verhalt-

eommissa ausgeglichen ; vgl. Inst. II 21 pr.

Litteratur: Rosshirt Lehre von den Vermacht-

nissen I 429—446. Arndts in Weiskes Rechts-

lexikon VI 297—301. Kuntze Kursus des rom.

R. § 920. Schulin Lehrb. der Geschichte des

rom. R. 473. Windscheid Pand. Ill § 640.

[Leonhard.]

Adenystrai (AStjrvoxQai), Festung in Assyrien

(Dio Cass. LXVIII 22). _
[Fraenkei;

Adeona, romische Gattin der iwligitamenta, 40 nisse zu einander und zu ihren Verwandten in

deren Schutz bei der Riickkehr (adire) der Kin
der von ihren ersten Gangen aus dem Hause an-

gernfen wurde, August, c. d. IV 21. VII 3; bei

TertulL ad nat. II 11 zuerst von Gothofredus
richtig erganzt; vgl. Abeona. [Aust.]

_ Adepliagia ('Adtjqiayia), Personification der

reiehlichen Sattigung, cine Hypostase der De-
meter, die nach einer Notiz des Polemon (bei

Athen. X 416b, auch von Aclian v. h. I 27, 1

gerader Linie. Die AuflOsung einer Ehe beseitigte

zwar die durch sie begriindete Adfmitat (Cic. pro

Quinctio 6; pro Sestio 3; pro Cluentio 67. Gai.

I 63), aber nicht immer ihre rechtlichen Folgen

(vgl. fr. Vat. 218. 303. Dig. XXIII 2, 15). Uber

diese Folgen vgl. Klenze Ztschr. f. geschichtl.

Rechtswiss. VI 1—144, welcher jedoch (ebenso

wie Rein Privatr. d. Rom. 406. 503ff.), darin

zu weit geht, dass er Rechte der eognati den

ansgeschrieben) in Sicilien neben der Demeter 50 ad-fities auch da, wo Quellenzeugnisse fehlen,

2txd> einen Tempel hatte. [Wernicke^
Adereo, 'Adiexmv xoh; 'Ifitjoiag Steph. Byz.,

sonst nirgends erwahnt; vielleicht ist Ilurco oder

Bercavonia gemeint [Hfibner.]

AdeslOj QewShrsmann des Commentators zu

Ter. Eun. IV 4, 22 (ego Adexionem sequor, qui
reete inteUcnit Terentium seientem mustellino

colore Eunuehum dixisse coloration velut subli-

vido e. q. s.). Welcher Name sich hier verbirgt

ohne weiteres zuspricht. Vgl. namentlich auch

Becking Pandekten I 207 § 55. Kuntze Kurs.

des rom. R. § 395. 403. [Leonhard.]

Adflrmator heisst derjenige, welcher vor der

Obrigkeit versichert, dass ein anderer das zu

einer bestimmten Aufgabe erforderliche Mass von

Tuchtigkeit hat, und dadurch fur diesen verant-

wortlich wird. Man kOnnte ihn einen Zuverlassig-

keitsbfirgen nennen. Die adfirmatores kommen
(der Bodl. hat edisionum; Suetonium vermuthet 60 namentlich vor, um die Tauglichkeit solcher Per-

W. Wehle Obs. crit. in Petr., Bonn 1861, thes.

VIII) und ob der Trager desselben ein Gram-
matiker war, ist nicht ermittelt. [Goetz.]

Adessos CASt]oo6i) , Stadt in Karien von
Ptol. V 2, 20 zwischen Alinda und Mylasa ge-

nannt. [Hirschfeld.]

Adferenda, ramische GSttin der indigita-

menta, die ihren Namen fuhrt ab adferendis doti-

sonen zu bekraftigen, welche eine Vormundschaft

erhalten sollen (Dig. XXVII 7 , 4, 3 ; vgl. aber

auch Dig. IV 4, 13 pr.). Einen gleich stehen

die postulatores und nominatores , das sind die-

jenigen, welche eine bestimmte Person als Vor-

mund erbitten oder vorscblagen. Kuntze Kurs.

des rOm. R. § 729. Windscheid Pandekten II

§ 444. [Leonhard.]
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Adganai, Bewohner eines vielleicht am
Comer See gelegenen Ortes, auf der Inschrift

CIL V 5671 (Galliano) Matronis et Adganais.
Schwerlich sind Gottheiten Adganai oder Ad-
ganaae zu verstehen; vgl. Widmungen wie Dex-
sivae et Gaudellensibus CIL XLT 1064, Matronis
et vicanis CIL V 5716. Rhein. Jahrb. LXXXIIT
36f. (s. auch Agganaicus). [Ihm.]

Adgandestrins, Chattenfiirst, Tac. ann. II 88.

[v. Kohden.]
Adgentii weihen dem Mars Augustus Lacavus

den Stein CIL XII 3084 in Nemausus ex aere
collato. Im Index des CIL ist A. als Personen-
name gefasst; eher sind es die Bewohner eines
Pagus oder Vicus, wenn sich auch die Ortlichkeit
nicht nachweisen lasst. Vgl. Herzog Gallia
Narb. 126 und Anmerk. zu n. 261. Revue epigr. du
midiII316. Gliick Kelt. Namen 39. [Ihm.]

Adherbal (gr. Ardoflas), karthagischer Name.

Adiabene (Plin. n. h. V 66. VI 25. 28. 41.
44. 114. Ammian. XXHI 6. Hist. Aug. Sev. 9 T

18 ; Adiabena ltd. Honor. Cosmograph. 6 (Riese).

'Adiafavn Strab. XI 503. 530. XVI 736. 745,
Ptol. VI 1, 2), bezeichnet ursprunglich wie der
zu Grunde liegende einheimische Name Hadjab
das Flussgebiet der beiden Zab. Da aber die-

nordlich davon gelegenen Nachbargebiete zeit-

weilig mit dieser Landschaft eine politische Ein-
lOheit bildeten, so wird A. als politische Benen-

nung auch fur diese gebraucht, und so erklart

es sich, dass z. B. Plinius (VI 42) Ninus in A.
ansetzt, wahrend es nach Strabon (XVI 736) zu
Aturia gehOrt. A. gilt auch direct als der neuere
Name fur Assyrien (Plin. V 66 und nach ihm
Ammian. XXHI 6, 20), weil es politisch den
grossten Teil der Landschaft Assyrien umfasste.

A. wurde im 1. Jhdt. n. Chr. von eigenen
Kflnigen regiert, die aber in einem gewissen

1) Feldherr der Karthager, der im J. 307 20 Abhangigkeitsverhaltnisse zu den Parthern stan
_.:j. Tt.__-h__ j__ o , , ^gn ^^ gQ sowohl in die parthischen Thron-

streitigkeiten wie in die Kampfe der Rtimer und
Parther verwickelt wurden (Joseph. Ant. XX
35. Tac. Ann. XII 13. Dio Cass. LXLT 20.

LXVHI 28). Merkwurdig ist der durch Josephus
und von ihm unabhangige jiidische Quellen (B riill

Jahrb. f. jiid. Gesch. u. Litt. I 58ff.) berichtete

Ubertritt einer Dynastie A.s zum Judentume.
Durch Traian 116 erobert, wurde A. unter dem

v. Chr. zusammen mit Himilko den Sohn des

Agathokles, Archagathos, in Tunes eingeschlossen

hielt. Diodor. XX 61, 3.

2) Befehlshaber der Karthager auf Sicilien.

Im J. 505 = 249 versuchte der Consul P. Clo-

dius (Pulcher) ihn mit seiner Plotte von Lily-

baion aus im Hafen von Drepana zu uberfallen.

A. wurde zwar iiberrascht, machte aber schnell

seine Plotte bereit, zog sich aus dem Hafen von
Drepana heraus, besiegte die hiedurch in Ver- 30 Namen Assyria romische Provinz. [Fraenkel.]
wirrung gebrachte rfimische Plotte vollstandig

und erbeutete 93 Schiffe. Er ging hierauf selbst

zum Angriff auf die rOmische Plotte vor Lilybaion
iiber. Polyb. I 46, 1. 49, 4. 51. 53, 1.

3) Karthagischer Flottenfuhrer , mit dem
(nach Liv. XXVIII 30, 4ff.) 548 = 206 C. Lae-
lius ein gliickliches Seetreffen in der Strasse von
Gades hatte.

4) Altester Sohn des numidischen Konigs

Adiabenici ludi s. Ludi.
Adiabenicns , ein Beiname, den zuerst L.

Septimius Severus nach Unterwerfung der Adia-
bener im J. 195 n. Chr. annahm (Miinzen bei

Eckhel VII 172f. ; Inschriften s. besonders die

Indices des CIL; Hist. Aug. Sev. 9, 10. Eutrop.
VIII 18. Vict. Caes. 20, 17. Sex. Ruf. 21, 2).

Seinem Sohne Antoninus (Caracalla) wird er nur
vereinzelt (um 213/214) beigelegt, vielleicht aus

Micipsa, der nach dessen Tode 636 = 118 mit40lrrtum (auf meist unsicheren Inschriften: CIL
seinem Bmder Hiempsal und seinem Vetter Iu
gurtha Erbe des Reiches wurde (Sallust. lug. 5,

7ff. 9, 4. Liv. epit. 62. Diod. fr. XXXIV 35).

Als Iugurtha den Hiempsal besiegt und getotet

hatte, ergriff er 637 = 117 die Waffen, wurde
aber von Iugurtha besiegt und floh nach Rom.
Bei der hierauf vom Senate angeordneten Teilung
Numidiens erhielt er die ostliche Halfte (639 =
115. Sallust. lug. 13—16). Bald darnach wurde

VII 1004. 1186. VTH 1855. 1857. X 5802. II

1037. CIG I 1619; nicht auf Miinzen). Dem
Aurelianus wird er nur von seinem Biographen
zugeschrieben (Hist. Aug. Aurel. 30, 5). Adia-
benicns maximus nennen sich, wahrscheinlich
aus Anlass des Krieges vom J. 297, in dem
Edict de pretiis rerum vom J. 301 (CIL III p.

824) gemeinschaftlich die Augusti Diocletian
(vgl. auch CIL X 3343) und Maximian (bei

A. jedoch von Iugurtha angegriffen; er suchte 50 diesem ist der Name zu erganzen; vgl. auch
anfangs den Krieg zu vermeiden , da er sich

schwacher fuhlte ; schliesslich ward er gezwungen
dem mit einem ansehnlichen Heere einruckenden
Iugurtha Widerstand zu leisten. Bei seiner Haupt-
stadt Cirta ward er vollig geschlagen und rettete

sich kaum in die Stadt hinein. Der Senat in

Rom, den er anrief, versuchte durch zwei Ge-
sandtschaften den Krieg zu beendigen. Iugurtha
setzte trotzdem seine Einschliessung Cirtas fort,

und A. wurde durch die anwesenden Italiker ge- 60
notigt sich zu ergeben. Iugurtha liess hierauf

gegen den Vertrag ihn und alle iibrigen Gefange-
nen niedermachen 642 = 112 (Sail. lug. 20—26.
Liv. epit. 62. 63). [Niese.]

Adia (Hieron. Onomast. ed. Lagarde 93),

Ort nahe bei Gaza, verschieden von Addida
und Adithaim. [Benzinger.]

Adiabas s. Diabas.

Dipl. 58 CIL III p. 900 = X 1113) und die

Caesares Constantius Chlorus und Galerius Maxi-
mianus. Der letzte, der den Beinamen fiihrte,

war Constantius II. (Adiaben. max. im J. 354,
CIL HI 3705), der wahrscheinlich im J. 338
einen Krieg in Mesopotamien gefiihrt hatte (vgl.

Mommsen z. d. Inschr.). [v. Rohden.]
Adiabla (Ptol. V 12, 5), ein nicht naher

bestimmbarer Ort in Albania. [Tomaschek.]
Adiante CAdidvTtj), Tochter des Danaos und

der Herse, Braut des Daiphron, Apollod. II 1, 5.

S. Aigyptos, Danaos. [Wernicke.]

'ASiavrov s. Frauenhaar.
'ASttxTaxToi heissen nach Pollux III 57 die-

jenigen Fremden in Athen, die noch nicht als

Metoeken eingeschrieben waren und daher nicht
bei den metoekischen Leiturgien aufzukommen
batten. [Szanto.]
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Adiathain (Euseb. Onom. p. 220 Lag.) s.

Adithaim.
Adiatorix, erhielt von Antonius den rOmischen

Teil von Heraclea; von Augustus nach dem
Triumph hingerichtet, Strab. XII 542f.

[v. Rohden.]

Adiatimnus, Oberbefehlshaber in der Stadt

der Sontiaten, macht mit seinen sobiurii einen

Ausfall gegen P. Crassus 698 = 56, Caes. b. G.

Darstellung auf einer attischen Vase N. Mem.
d. Inst. 383ff. Tf. IV 4 (Brunn). Vgl. O. Kern
Jahrb. d. Inst. HI 234ff. [Wernicke.]

'AScxiov, wegen Amtsmissbrauch, neben xXo-

nfjs Unterschlagung und dcogcov Bestechung das

dritte Vergehen, dessen ein abgetretener Beamter

bei dem Rechenschaftsverfahren schuldig befunden

werden konnte. Die Strafe bestand gewohnlich

in einer Geldbusse, welche verdoppelt wurde,

III 22.

Adiavniii (eine aus den iiberlieferten Schreib-

weisen A%ao Itin. Ant. p. 246 und Odiabo Not.

Dign. occ. 32 p. 95 erschlossene Mittelform), ein

am rechten Ufer der Donau im o'stlichen Teile

von Pannonia superior in der Mitte zwischen

Bregetio (O-SzSny) und Crumerum (Nyerges-

Ujfalu oder Neudorf ?) gelegenes rOmisches Stand-

lager der Leg. I., ursprunglich wohl eine Grun-

dung der Boii. Inschriften wurden in dieser

[Klebs.] lOwenn sie nicht bis zur 9. Prytanie des Jahres

entrichtet war (Aristot. resp. Ath. 54, 2. Plut.

Pericl. 32 ; die bisher bekannten Ausziige [Harp,

und Lex. rhet. p. 199] waren so unvollstandig,

dass der Begriff vOllig unklar blieb, zumal Poll.

VIII 31 das Wort unter den Privatklagen auf-

zahlte). [Thalheim.]

Adila, unter Theoderich Senator und Comes
in Sicilien (Cassiod. Var. II 29). [Hartmann.]

Adima', Fluss in Numidien nach Geogr. Rav.

Gegend bei Siitt6 und NeszmeTy, ferner bei Duna- 20 III 6,wird sonst nirgends erwiihnt,

Almas nnd Totis gefunden, vgl. CLL III p. 337.

In der Tab. Peut., welche hier wahrscheinlich eine

Lucke aufweist, fehlt dieser Ort; sie bietet mp.

V Ostlich von Brigantio den Namen Lepavist,

worin kaum leg. I. Azai stecken diirfte. Dage-

gen hat Boeckings Vermutung p. 699, dass

-der Ort "Avavov oder "Avafiov , der bei Ptolem.

II 11, 15 als ausserster Punkt der Germania
ans linke Donauufer geriickt erscheint, in 'Abia

[Joh. Schmidt.]

Adinnerglos, Konig von Charakene. Eine

Tetradrachme mit seinem Namen (AAINNP-
rAO[Y] 2QTHPOZ) vom J. 333 der Seleu-

kiden = 21 n. Chr. bei Waddington Rev.

Num. N.S. XI (1866) 320ff. und PL XII 11.

[Wilcken.]

Adis s. Adys.
Adisdara (Ptol. VII 1, 53), Stadt in der vor-

§ov zu verbessern und ans rechte Ufer zu setzen 30 derindischen Landschaft Prasiaca , siidlich von

sei, sehr viel fur sich; vgl. C. Miillers Note

p. 275. [Tomaschek.]

Adido, vermutlich Name einer gallischen

Localgottheit auf einem in Puy-en-Velay (Haute-

Loire, Gebiet der Vellavi) gefundenen Votivstein

:

Adidoni et Augusto ScxftusJ Talonius Musiciis

u. s. w. Revue epigr. du midi I 116 (die dort

, ausgesprochenen Vermutungen sind wohl unhalt-

bar). Revue Celt. II 286. [Ihm.]

Adie s. A sie.

Adlectus (solutionis causa) heisst der Ver-

treter eines Glaubigers, welcher bei einer Ab-
rede neben ihm genannt wird mit der Bestim-
mnag, dass der Schuldner das Recht erhalten

soil, ihm gegenuber zu erfiillen. Er unterscheidet

«ieh Ton dem blossen Empfangsbevollmachtigten
dadnrch, dass der Glaubiger sein Recht zur An-
nahme des Geschuldeten nicht durch Widerruf
besettwm kann, und von dem Correalglanbiger

der Yamuna, entweder am Unterlauf .der Vetra-

vati (Betwa), oder der Carmanvati (Cambal) an

Stelle von Atara.
' [Tomaschek.]

Adithaim (Hieron. Onomast. ed. Lagarde
93; Euseb. ibid. 220 ASia&atv), Ort in Juda, zu

unterscheiden von Addida. [Benzinger.]

Aditio hereditatis (Erbschaftsantretung) ist

das Verhalten eines zu einer Erbschaft Berufenen,

durch welches er den Willen , sie zu erwerben,

40 aussert. Sie kann durch eine blosse Willens-

erklarung oder durch ein thatsachliches Ein-

greifen in die Verwaltung des Nachlasses (pro

herede gestio) geschehen. Inst. II 19, 7. Die

Erbschaftsantretung ist ungiltig, wenn sie auf

einen Teil der Erbschaft, welche angetreten

werden kann, beschrankt wird (Dig. XXLX 2, 1),

ebenso, wenn ihr eine Bedingung oder eine zeit-

liche Beschrankung zugefugt ist. Dig. L 17, 77.

Litteratur: Kflppen Lehrb. des heutigen rom.

sowie dem adstipulator dadurch, dass er nur 50 Erbrechts 195n\ § 31ff. Kuntze Kursus d.

Empfanggrechte, nicht aber Klagebefugnisse hat.

Inst ID 19, 4. Dig. XLV 1, 141, 5. Vgl. Wind-
scheid Pandekten II § 342 Anm. 34. Dern-
burg Pandekten II § 55, 3b. [Leonhard.]

Adienos ('Adttirfe Arrian. Per. 8 und Anon.
Per. 39, nach leteterem fruher auch 'ASivijos),

kleiner Kustenfluss in Pontos, 180 Stadien west-

lich von Athenai; jetzt Kanlu Dere. Die Tab.
Peut. nennt etwa an der Stelle einen Ort Ar-

rom. R. § 856. Windscheid Pandekten III

§ 596ff. Dernburg Pandekten ni § 160ff.

Schulin Lehrb. d. Gesch. d. rom. R. 447.476.
[Leonhard.]

Adiudicatio ist der ursprunglichen Bedeutung

nach ein Richterspruch , besonders der desGe-

schworenen, sofern er zu Gunsten einer Partei er-

geht, ihr etwas zubilligt (s. Art. Addicere),

gleichviel ob er neues Recht schafft oder nur be-

dineus, welcher wohl mit Odeinios (Skyl. 84 ; 60 stehendes anerkennt. Selbst den classischen Ju

G. Rav. Godinio) gleich zu setzen ist.

[Hirschfeld.]

Adikia, Personification der Ungerechtigkeit,

kam, wie es scheint, als Gegenbild der Dike
(s. d.) in der rhapsodischen Thcogonie des Or-

pheus vor. Bereits am Kypseloskasten war Dike

dargestellt. wie sie die Adikia wttrgt und mit

einem Stabe schlagt, Pans. V 18, 2; dieselbe

risten ist dieser Sprachgebrauch nicht fremd;

s. Marcian Dig. XX 1, 16, 5. XX 4, 12, pr.

Auch gewissen Magistraten wurde iudicatio zu-

geschrieben (Wlassak Rom. Processgesetze II

53, 4); daher konnten sie auch „adjudicieren",

wie die Lex agraria CIL I 200 Z. 62. 69. 90 (da-

zu Mommsen p. 103 z. Z. 52 und — kaum
zntreffend — p. 97f.) zeigt und Gai. IH 189
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(dazu III 199 mit Huschkes Conjectur), wo
adiudieatus der vom Magistrat als Schuldknecht
Addicierte ist (s. Art. Addictus). Zu Cic. ad

Att. IV 2, 3 vgL Mommsen St.-E. IP 50, 1.

Aus dem weiteren Begriff der A. haben die Ju-

risten einen engercn ausgeschieden. Ihnen ist

A. Kunstausdruck zur Bczeichniing eines Ge-
schworenenspruchs , der nur im Teilungsprocess

mit Actio familiae kerciscundae, Actio communi
dividundo und im Grenzberichtigungsverfahren

(iudieium finium regundorum) vorkommt. Hier
kann der Bichter, um die Gemeinschaft der Mit-
erben, Miteigentiimer u. s. w. (s. Windscheid
Pandekten II § 449, 1) aufzulOsen, das Eecht der

einen Partei gegen Entschadigung auf die andere
oder beider Eecht auf einen Dritten (Alex. Cod.
lust. Ill 37, 3, dazu Bekke.r Aktionen I 231, 9)
iibertragen (.adjudicieren"). Ersteres ist aucn
im iudieium finium regundorum mOglich (Ear-
low a Beitr. z. Geschichte d. rom. Ciyilprocess.

141ff. 160f.). Vom gewOhnlichen (bios declarie-

renden) Urteil unterscheidet sich das adjudi-

cierende dadurch, dass es mit Bewusstsein Beehts-
anderungen bewirkt. Demnach ist die A. Ent-
stehungsgrund von Eigentum (Ulp. Fragm. XIX
16) und anderen dinglichen Bechten, namentlich
von Servituten (Gai. Dig. VII 1, 6, 1). Ermach-
tigt ist der Geschworene zur A. durch einen

besonderen Satz des vom Praetor genehmigten,
von den Parteien bei der Streitbefestigung an-

genommenen Processprogramms. Die Juristen

nannten dieses Stuck der Schriftformel (s. Art.

Formula) ebenfalls A. (Gai. IV 39. 42, dazu
Eck Die doppelseitigen Klagen 90 N. 308. Le-
nelEdictum 163—166). Mit der Formel ist die

A. im letzteren Sinn von Iustinians Compilatoren
beseitigt, dagegen das adjudicierende Urteil beibe-

halten (lust. Inst. IV 6, 20. 17, 4—7). Im al-

teren und im classischen Process hangt die Kraft
der A. durchaus von der Beschaffenheit der Litis-

contestatio ab. Ist die Streitbefestigung legitim

(legitimum iudieium, Gai. IV 104. Paul. Vat.

Fragm. 47a—49, dazu Bruns Quid conferant
Vatic, fragm. etc. 94f. Wlassak Bom. Processges.

II 75. 191f. 363), so begriindet der Spruch des

Geschworenen volksrechtlich anerkannte(„civile")
Verhaltnisse, wiihrend nur praetorisch geschiitzte

Quasirechte entstehen (vgl. Paul. Dig. X 2, 44,

1, dazu Keiler Uber Litiscontestation 11 5f., 6),

wo die Litiscontestatio und demzufolge auch das
Urteil der gesetzlichen Grundlage entbehrt (im-
perio eontinens iudieium, Gai. IV 105. Wlassak
a. O. II 227. 231. 311. 327). Unter volksrecht-

licher Gewahr stebt das durch legitime A. er-

zeugte Eecht selbst dann, wenn sein Inhalt durch
praetorisch e Normen bestimmt ist (irrig Keller
Bom. Civilprocess § 72 a. E.; vgl. Wlassak a.

0. n 305. 307. 355. 364).

Litteratur: Zimmern Geschichte d. rfim.

Privatrechts III 146. 149. 151. Schilling Lehrb.
fur Institutionen II 574f. Puchta Institutionen

I § 166. 167 i. 175 z. II § 238 Z. 4. 256 p. Kel-
ler- Wach Eom. Civilproc. § 39. 40 N. 458. §
45 a. E. § 72 a. E. Bucking Pandekten d.

rom. Privatrechts II 70f. Eudorff Eom. Bechts-
gesch. II 97. 160. Bethmann-Hollweg Eom.
Civilpr. I 63f. II 228f. 627. 654. Eck Die so-

genannten doppelseitigen Klagen 88—90. lOlf. und

in Holtzendorffs Eechtslexicon I s. v. A. (
s S.

46f.). Bekker Die Aktionen I 231f. Brinz Pan-
dekten2 I § 152. Voigt Die Zwolftafeln II 222.

509. 511. Pernice Ztschr. f. Eechtsgesch. Eom.
Abt. XVIII 40, 3; Labeo III 1. Abt. 103, 5.

Sohm Institutionen* 222—224 (§ 50). 250. 300.

Czyhlarz Institutionen (1889) § 53. 62. P. Cog-
liolo Storia del diritto privato romano II 43.

166. [M. Wlassak.]

10 Adiutor. 1) Ein Gehilfe bei einem Unter-

nehmen, bei der Verwaltung irgend eines Amtes
oder Geschaftes ganz im allgemeinen (vgl. die

Stellen bei Euggiero Diz. epigr. I 79ff.), so

Parteiganger (Veil. Pat, II 74, 3), Beirat (Veil.

Pat. II 127, 2. 129, 4), Gehilfe eines Lehrers (Quint.

II 5, 3), Darsteller einer Hilfsrolle auf der Buhne
(Deuteragonist; Cic. div. in Caec. 48. Hor. sat.

I 9, 46; ep. I 18, 14. Phaedr. V 5, 14. Suet.

de grammat. 18). In demselben Sinne nament-
20 rich inschriftlich sehr oft adiuvante, adiuvantibus

(folgen die Namen). In der Kaiserzeit meist die

officielle Bezeichnung einzelner Unterbeamten,
kaiserlicher Sklaven oder Freigelassener, besonders

im kaiserlichen Hofdienst oder in der kaiserlichen

Verwaltung als subalterne Kanzlei- und Kassen-

beamte. Hirschfeld Verwaltungsgesch. I 275ff.

I. Adiutores beschaftigt im kaiserlichen Haus-
und Hofhalt, meist kaiserliche Freigelassene : a.

a lagona CIL VI 8866; a. a tinis 9091. 9092
30 (unter einem procurator vinorum 8498). Fried-

lander Sittengesch. I 197; a. ab auro gemmato
8736. Not. d. scav. 1884, 156 = Bull. com.

1884, 46 (unter einem praepositus ab auro gem-
mato CIL VI 8734. 8735); a. tabulariorum ratio-

nis vestium 8544; a. a veste castrense 8547, vgl.

8546. 8553 ; a. procurators rationis ornamento-
rum 8950, wo 2 oder 3 solcher adiutores genannt
sind , auch ein Caesaris rerna a. tabulariorum

,

(sc. rationis ornamentorum) ; in denselben Kreis

40geh0ren auch der a. a commentariis ornamen-
torum 8951 und der a. proeuratoris ab ornameu-
tis 4228 (uber die ratio ornamentorum vgl.

HirsQhfeld a. a. O. 183f.) ; a. proeuratoris

summi choragii 10083. XIV 1877. Hirschfeld
a. a. O. 182f.; a. ad feras CIL VI 10208.

Hirschfeld a. a. O. 178, 3; a. ab a/lmissione

(Audienz) CIL III 6107. VI 8700 (vgl. 8698/8702).

Cassiod. Var. VI 6. Friedlandera. a. O. I 158,

unter einem maqister ab admissionc; a. a li-

hObdlis (Bittschriften) CIL VI 8615, unter einem
marjister liliellorum , Hirschfeld a. a. O. 207.

Friedlander a, a. 0. 108 und 177ff.; a. ab
qMs^is /.atom 1563 (fraglich). Wilmanns 1259.

Hirschfeld a. a. 0. 34, 1. Friedlander a.

a, 0. llOff. 187; a. a codicillis (Ernennungs-
schreiben, Patente) 8441f. Friedlander a. a. 0.

191f. Hirschfeld a. a. 0. 60, 2; a. a cogni-

tionibus domfijnicis (kaiserliche Eechtsprechung)
8631. 8634f. Eph. epigr. V 346. Hirschfeld

60a. a. 0. 209. Karlowa Eom. Eechtsgesch. I

545; a. studiorum sexagenarius 1704, ein hoher

ritterlicher Beamter aus der Zeit Constantins,

zweiter Director im Studienamt, der spiiter

Studienrat (magister studiorum) wird, Hirsch-
feld a. a. 0. 210, 2. Friedlander a. a. 0. 109;

a. proeuratoris Augusti qui fuit a pinaeoihecis

10234; adhdores bei der Verwaltung des fiscus

castrensis, der Kasse, aus welcher die Kosten
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des kaiserlichen Hofhaltes bestritten wurden,

CIL VI 8518. Eph. epigr. V 361. Hirschfeld

a. a. 0. 88, 4 u. 199. Friedlander a. a. 0.

194; a. tabulariorum rationis privatae (kaiser-

liche Privatschatulle) 8510. Hirschfeld a. a.

0. 43f. ; A. in der Verwaltung des kaiserlichen

Hausgutes (patrimonium) , so auf den kaiser-

lichen Besitzungen ausserhalb Italiens: a. tabu-

lariorum CIL V 368. 369. 371. VIII 2021. 2033.

A. in der diocletianisch-constantinischen Zeit vgl.

Officium. Euggiero Diz. epigr. I 85f. und
Karlowa Eom. Eechtsgesch. I 830f. 876.

c) In den Municipien: a. tabul. officii a

rationibus lanae IX 166); corpus mensorum
frumentariorum adiutorum in Ostia, mit einem

patronus und quinquennalis (perpetuus) als

Vorsteher XIV 2. 150. 154, vgl. Acceptor.
IV. Militarische adiutores: a. praefectorum

Erjh epiffr. V 350—361. 419—425. 831. 418 10 praetorio? CIL VI 3196; a. (officii) cornieula
.
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(a. tabulari a mensa Vagens.), dazu S. lllf. und

Eph. epigr. VII 703; vielleicht gehoren auch

hierher der a. tabul. trib(idorum) Eph. epigr.

V 425 und die a. a commentariis Eph. epigr.

V 347—349 und 414—417. Hirschfeld a. a. 0.

41ff.

II. Adiutores , Bureaubeamte in der Verwal-

tung des fiscus (Eeichsfinanzministerium), grOssten-

teils kaiserliche Freigelassene. Hirschfeld a.

riorum, sehr zahlreich, z. B. Ill 894? 1471. 2052.

3510. 3543. VI 2659. VHI 1875. 10724. XII

2604. CIG 4453, vgl. subeornicularius ; a. prin-

cipis VIII 2555. 4332. Eph. epigr. V 709; a.

off(icii) rat(ionum) CIL III 1099, vgl. zu diesen

A. Eph. epigr. IV S. 228ff. u. 412ff. Marquardt
Staatsverw. II 546; a. dupliearius CIL VHI
9292; a. signorum VI 3472; a. trierarchi X
3391; a. praeteritorum (?) Ill 4030, vgl. S. 1142

a. 0. 30ff. Friedlander a. a. 0. 106f. und 20 und 1156; a. veteranorum Eph. epigr. VII 788

171ff. : a. a rationibus CIL VI 455. 5305. 8417/24.

IX 2438 curarum socius = a. a rationibus

(Friedlander a. a. 0. 108, 1); a. rationalium

VI 9033. Bull. com. 1886, 181; a. tabularii a

rationibus VI 8429f. Eph. epigr. V 1023; a. tab.

summarum rationum Vl 1115 ; a. tabulariorum
= fiondog xapXaQimv III 6574. 7126 (dazu Suppl.

S. 1287); a. tabulariorum (aurariarum Daciae)

III 1305 (vgl. Wilmanns II S. 569). Eph. epigr.

V. Im Sacralwesen : a. a sacris VI 8715ff.

(8714), vgl. Aedituus; a. haruspieum (Bitter)

VI 2168; a. Laur. Lavinat. (?) XIV 189.

[Habel.]

2) Beiname des Neptun auf einer Weihin-

schrift aus Tibur : Keptuno Adiutori sacrum, M.
Aemilius Flaccus Q. f, CIL XIV 3558, und des

Hercules auf einer Widmung aus Luna : Eer(culi)

idiut(ori) pro salute Q. Fom(oni) Bo... Philo-

II 420 (dazu CIL III 941). Hirschfeld a. a. 30 calu(s) ser(vus) posuit, CIL XI 1319. [Aust]

0. 85; a. tabular. XX hereditatium VI 8448f.

;

a. tabulariar. ration, hereditat. Caes. n. 8438.

Hirschfeld a. a. 0. 55; a. fisci Asiatici VI
8577, a. tabular, fi.se. Asiat. 8571. Hirsch-
feld a. a. 0. 13f. Marquardt Staatsv. 112

214f. ; a. tabular, fisci Alexandrini 5744. Hirsch-
feld a. a. 0. 14, 2.

III. Adhdores in anderen Venvaltungszweigen

Adiutrix. 1) Beiname der Fortuna auf einer

stadtromischen Inschrift Fortunae Adiidriei et

Tidelae Vol. Florcntimis v. I. s., CIL VI 179;

demnach wohl auch mit Eecht erganzt [Fortuna

Adijutrix Augusta CIL III 5314. [Aust.]

2) Beiname von zwei romischen Kaiserlegionen.

Der Zusatz ist nicht wie der bei verschiedenen

Legion en vorkomm ende victrix ein ehrender und

bedeutet nicht „die helfende" (wie Nr. 1), son-thatig

:

„

a) In der Provinzialverwaltung: a. ad ecmus^OAem ,die aushelfende". Wie namlich das reiche

itter) Henzen 6519 = Wilmanns 1291; a. ad bei Euggiero Diz. epigr. I 79ff. und oben(Bitter)

census provine. Lngudunrns. proe. Aug. (Bitter)

CIL XII -J 08. Marquardt Staatsverw. 112 214f.

;

a. proeuratoris Augusti prov. VII 62 (a. proeu-

ratorum). XII 671; a. tabulariorum (procurat.

prov.) Ill 431. 1305. 4020. 4023. 6075. VIII

2021. 2033. 4372f. 7053. 7075. 10827. IX 5706

u. a., kaiserliche Freigelassene, BOcking Not,

dign. II 321. Hirschfeld a. a. 0. 277; a. praef.

unter Adiutor Nr. 1 zusammengestellte Ma-

terial beweist , ist adiutor entweder ein fur

einen andern eintretender Ersatzmann oder ein

subalterner Stellvertreter eines Beamten von ge-

ringerem Ansehen. Die beiden Legionen erhiel-

ten den Beinamen A., der sie den ubrigen nach-

stcllen sollte, aus Anlass ihrer ursprunglichen

Zusammensetzung. Sie wurden namlich bei ihrer

annon. ad oleum Afrum et Hispamtm recen- 50 Errichtung in den Jahren 68 und 70 nicht wie
-

• - -
(Jie andern Legionen aus romischen Burgern,_ son-

dem aus peregrinen Flottenmannschaften gebildet,

welche. wie die auf sie beziiglichen Diplome IV, V,

VI und LIX beweisen, erst bei der Entlassung

die Civitas erhielten. Die Legionen waren also

zunachst den ubrigen nicht gleichgestellt, sondern

Legionen zweiter Klasse. In der Folgezeit stan-

den sie in Bezug .auf Eecrutierung und Ansehen

den andern vollig gleich, und der Beiname hatte

sendum, item solantina transfcrenda, item vec

turas nariculariis exsolvendas (Bitter) II 1180.

b) In der hauptstadtischen Verwaltung : a. ab

aetis (urbisf VI 8695. Friedlander a. a. 0.

425; a. tabulariorum r(ationis) u(rbicat) VI

9078. Hirschfeld a, a. 0. 88; a. proeuratoris

operum pmblicorum VI 455. Hirschfeld a. a.

0. 157ff. ; a. thermarttm Traianarum VI 8678;

a. curatoris ahei Tiberis et cloacarum (Eitter)

XIV 172. Bull. d. Inst. 1883, 207; a. aquarum 60 seine urspriingliche einschrankende Bedeutung

verloren. Die Geschichte der Legionen I und II

adiutrix siehe unter Legio. [Cichorius.]

Adlectio. 1) Technische Bezeichnung des

Acts der Aufnahme in eine politische, sociale,

militarische, religiose oder private Korperschaft

als Mitglied.

I. Besonders haufig und stehend findet es sich

in der Kaiserzeit von der Einreihung in eine

(Senator) Frontin. de aq. II 99. Mommsen
Staatsr. II 1001. Hirschfeld a. a. 0. 164, 4;

a. praefecti an/wnae VI 8470; a. praepfositi)

scalptorum sacrae monetae VI 8464. Hirsch-
feld a. a. 0. 96; a. rat(ionalium) stat(ionis)

Bull. com. 1886, 181f.; a. xigilum. (?) VI 220,

22; ex adiut(ore) inl. viri mag. officior. (vir

spectabilis) VIII 989; liber die Bedeutung des
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der Rangklassen des Senats oder der Verleihung

aller politischen wie Ehrenrechte, die aus einer

Magistratur sich ableiten, an Personen, die die-

selbe nicht bekleidet haben, z. B. a. inter prae-

torios. Wohl davon zu unterscheiden ist also

die Verleihung der ornamenta z. B. praetoria,

d. h. die Beilegung der blossen Ehrenrechte mit
Ausschluss der politischen. Es iibten diese A.

in der ersten Kaiserzeit diejenigen Kaiser, die

mit der Censur auch die censorische leetio

senatus vollzogen. Seit aber Domitian die Cen-

sur auf Lebenszeit ubernommen, wurde sie ein

standiges Vorrecht der Kaiser als solcher. Sie

betraf entweder

a) Personen, die noch nicht Mitglieder des

Senats waren. Wahrend die Censoren der Re-
publik sich im wesentlichen darauf beschrankt
hatten, Senatoren der niedrigsten Rangclasse
neu zu ernennen, nehmen die Kaiser auch in

hiihere Rangclassen auf, zugleich einen beliebigen

Platz in der Abstimmungsreihe anweisend. Die

A. erfolgte der Regel nach a) inter tri-
bunieios OIL II 4130. Ill 4567. V 2822.

3117. 4338. VI 1474. IX 5833. X 6520. 7237. XI
1183. CIG 4034; selten /?) inter aedilieios
indem die Aedilitat nach augusteischer Ordnung
mit dem Volkstribunat eine Rangstufe bildete

s. Mommsen St.-R. I 555. CIL XI 3337. Hist.

Aug. Marc. 10; oder y) inter praetorios
CIL m 335. 552. IV 1359. 1412. 1547. 1564.

VIH 7057. IX 1573. XII 1857. 2535. 3166 vgl.

Plin. ep. I 14, 5. Suet. Vesp. 9; allectus inter

quaestorios, inter praetorios CIL XIV 3611;
inter praetorios, item tribunieios II 4114 und
ahnlich IX 5533; inter praetorios, tribunieios,

quaestorios Or. 922. O. Hirschfeld Verwal-
tungsgesch. I 245 denkt in den drei letzten Bei-

spielen an successive Allectionen; anders Momm-
sen a. a. 0. lis 941, 4. <5) die a. inter quae-
storios findet sich seltener; Personen, die

ihrem Alter und ihrer Stellung nach fur die

Quaestur passten, liessen die Kaiser meist, mit Uber-

springung des Vigintivirats, sich darum bewerben.

CIL V 1812. 7153. VI 1442. 1488. 1512. 1530.

1558*. 1575. 1576. IX 1592. X 376. 3723. XII
2453. XIV 3611. Eph. ep. VII 395. Rev. arch.

1888 II 255. t) die a. inter eonsulares, die

in der besseren Kaiserzeit vermieden wurde, findet

sich erst seit dem 3. Jhdt. (Dio Cass. LXXVIII
13), regelmassig zur Quiescierung der praefeeti

praetorio: s. Mommsen St.-R. 113 868, 4. 866,

6, vgl. CIL VI 1704. IX 1125. Oder diese A.

bestand

b) in der Versetzung eines Senators aus einer

der niederen Amtsclassen in einehohere: a) inter
tribunieios CIL 4126*. Ill 1458. VIII 2582
(vgL 2745). 7044. 7062. XII 3163. Tac. ann. II

32: /?) infer praetorios CIL II 3533. VI
1450. X 1249. XIV 2925. 3619a. Orelli 773
c. add. LT 1262 (praetorius tribfunus) plebfisj) ; in

Verbindung mit der Designation zum Consulat
CIL III 21. XII 3164. Dio Cass. LI 4. LXII
23. LXXVI 5: y) inter eonsulares selten

(s. Dio Cass. LIU' 13). CIL IX 1572 (aus dem
3. Jhdt,). Vgl. Mommsen St.-R. 13 456ff.

561. 113 939ff.

Nur in einzelnen Fallen ist die Wahl in den
Senat durch directe Cooptation erfolgt, in der

Regel mit Befreiungen betreffs der Wahlqualifi-
cation (s. Mommsen a. a. O. 113 943f.). Mon.
Ancyr. I 3: fsenjatus decretis honor[ifijeis
in ordinem suum [me adlegit . . . e]on[su-
lajrem loeum sfententiae dieendae mihi dans];
vgl. Mommsen a. a. 0. I 458, 3. 5. Dio Cass.

LIE 28.

II. Auch fiir die Erteilung des lotus elavus
d. h. des senatorischen Standesrechtes (s. Momm-

10 sen a. a. 0. HI 466f.) findet sich der Terminus
adlectus in amplissimum ordinem und ahnlich,

CIL XH 4354. 2452. V 5265. Henzen 6929.

Boissieu Inscr. de Lyon 284.

HI. In der spateren Kaiserzeit versteht man
unter A. mit Bezug auf die Senatoren die Be-
freiung von den im allgemeinen einen jeden Se-

nator treffenden Lasten der praetura und des

follis oder der gleba. Cod. Th. VI 4, 10: alleeti-

onis quaerendus est honor; VI 35, 7: . . ita

20 demum prosit allectio ; Symm. ep. VII 96 : . . ut

beneficio alleetionis utatur; Cod. Th. VI 23, 1

:

inter alleetos et immunes a senatoriis descrip-

tionibus habeantur, und ahnlich VI 24, 7. 8.

9. 10. VI 25. 26, 7. 8. Cod. lust. XII 19, 3.

Cod. Th. VI 27, 5. 30, 19. 24; vgl. E. Kuhn
die stadt. und biirgerl. Verfassung des rom. Reichs
I 204ff. Befreiung von der praetura erlangte

man nur durch die Erhebung zum Consul oder

Praefectus praetorio, wobei Codicillarconsulat und
30 -praefectur den ordentlichen Amtern gleich-

stehen (Cod. Th. VI 4, 10. VI 23), sowie durch
die praerogativa militias, d. h. in Anerkennung
langjahrigen Dienstes (Svmm. ep. VII 96. Cod.

Th. VI 2, 8. 4, 28 u. a"), Befreiung von dem
follis oder der gleba bezw. der dieselbe vertretenden

Steuer der sieben Solidi nur durch letztere (s.

Kuhn a. a. O. Anm. 1691. 1695—1698) oder

ausserordentliehe kaiserliche Bewilligung.

IV. Adlectio inter patrieios. a) Nachdem be-

40 reits Caesar der Dictator sich das Recht der

Patriciererncnaung durch einen Volksbeschluss

hatte erteilen lassen (Tac. ann. XI 25. Suet.

Caes. 41. Dio Cass. XL 47), erlangte Augustus
724 = 30 die gleiche Vollmacht durch die Lex
Saenia, vermutlich in Verbindung mit der Censur.

Als Censoren haben auch Claudius, Vespasian,

Titus das Recht geiibt, nach dem Untergang der

Censur die Principes als solche; alleetus inter

patrieios ist dafiir die technische Pormel: CIL
50 VI 3827 vgl. ni 289. 290. VI 1383. Orelli 773

et add. CIL IX 1123 vgl. 1124. V 874. X 211.

VI 1548. 1562. 1577. IX 1592. 2456. b) Den
Kaisern, die als Plebejer zum Principat gelangten,

verleiht der Senat den Patriciat. Dio Cass.

LIII 17. Hist. Aug. Iulian. 3; Macrin. 7: sena-

tus . . . Maerinum . . . in patrieios adlegit
novum hominem; vgl. Dio Cass. LXXVIII 17.

Mommsen St,-R. W 1101. 789.

V. Adlectio in turmas equestres. Die Ertei-

60 lung des Ritterrechts durch Verleihung des Staats

pferdes stand zu Beginn der Kaiserzeit den Cen-

soren und dem Kaiser (Strab. HI 169. V 213.

Sueton Claud. 16; Aug. 27; vgL- Dio Cass.

XLVII 7. XLVIII 45. Suet. Vesp. 9. CIL XI
3098), nach der Beseitigung der Censur dem
Kaiser allein zu (Dio Cass. LIE 17. LIX 9.

Suet. Aug. 38. 39; Calig. 16; Claud. 16. Tac.

Hist. I 13. II 57. Hist. Aug. Marc. 4; Alex. 19.
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Ulp. fragm. 7, 1. Dosith. sent. Hadr. 6). Auch

dafiir ist, neben anderen, adleetus technische Be-

zeichnung: adlectus equo publico CIL VIII 937.

7074. 11173. 15437; a. in equite II 4251; a. in

turmas equestres VIII 627. 1147. 10501. 11007.

15270*; vgl. Mommsen St.-R. IH 489f.
' VI. Adlectio in deeurias iudieum. Die Liste der

drei, seit Augustus vier, seit Gaius fiinfDecuriender

Geschworenen wurde vom Kaiser aufgestellt (Tac.

. IH 30. Suet. Aug. 27; Tib. 41; Claud. 15. 10 collegio CIL V 5738. Bull. com. 1887, 4. CIL VI

der Aufnahme unter die fratres Arvales : adleetus

ad fratres Arvales CIL VI 2065 II 13. 2074 II

5. 2078 II 61; ebenso zuweilen von der unter

die sexviri Augustales : adleetus sexvir Augustalis

CIL V 3354. IX 4891. Orelli 3963; vgl. auch

CIL XIV 3657; ferner von der unter die saeer-

dotales provineiae X 7518; sodann von der in

eine Tribus: a. tribui Palatinae X 3676, und
endlich oft von der in Collegien:

16. Plin. h. n. XXIX 18. XXXHI 30; vgl. Momm
s en a. a. O. HI 535f.). Dafiir die Pormeln adlectus

in quinque deeurias und ahnlich CIL II 1180.

4223. VIH 1494. 1576. 1827. 5278. 6711. 6950.

9374. 15872. X 53. 1493. 7019*. 7518. Orelli

2543. Boissieu Inscr. de Lyon 163; adlectus in

deeurias iudieum seleetorum und ahnlich CIL
HI 726. Vin 1147. X 1685; vgl. auch IX 2600.

X 5197. 7507.

10243, 11. 15. 16. 10290 a 5. X 1403 c 1. 6638 c 9.

XIV 258, 1 u. s. w. (das iibrige Material bei

Ruggiero Diz. epigr. I 421).

XI. Im Cod. Theod. Xn 6, 11 ist allectio (von

Gothofredus aus allegatio corrigiert) Amt der

allecti, d. h. der Einnehmer der fiscalischen Ab-

gaben, sowohl der in Naturalien als der in Geld

zu leistenden, in der nachdiocletianischen Kaiser-

zeit. Als solche werden sie mit den prosecutores und

VII. Der Terminus adlectio findet sich auch 20 largitionales verbunden Cod. Th. XH 6, 12. 13,

angewandt in Bezug auf die kaiserliche Wahl
zum comes Augusti CIL XII 1856 adlecto inter

comitfes AJuggg. nnn.

VIII. Fiir die Einstellung in das Corps der

equites singulares: eques singularis adlectus CIL
VI 2361. 3191. 3234. 3239a. 3249. 3255. 3308.

Eph. Epigr. IV 739. Ann. d. Inst. 1885, 272.

IX. Adlectio ist auch der ebenso passende als

haufige Ausdruck fiir die Verleihung des Burger

mit den exaetores von Anianus zu Cod. Th. XVI
2, 2; mit den susceptores werden sie gleichge-

setzt Cod. Th. IX 35, 2, und Tribonian setzt fiir

allectio in Cod. Th. Xn 6, 11 vielmehr susceptio

ein, Cod. lust. X 72, 4. Uber gewisse wohl fiir

ihre Beforderung und Verpflegung zu leistende

Beitrage (sumptuum collatio) Cod. Th. XI 16,

15. 18. Mensurae bezeichnet als Werkzeuge ihres

Amts sowie pondera als die der arcarii Apoll.

rechts der Municipalstadte (vgl. Cod. lust. X 30 Sidon. ep. V 7, oftenbar mit Riicksicht auf die------ •

Naturalabgaben. Den Namen erklart Gotho-
fredus zu Cod. Th. XII 6, 12. 13 daher, quod

susceptores, qui non ex curialibus eligebantur,

curialibus muneribus hoe ratione adlegerentur,

quasi ad eurialia munera adlecti et eurialium

proinde privilegia gaudentes. Er vergleicht des-

halb diese allecti mit den oben unter Nr. Ill be-

sprochenen. Diese Herleitung der Bezeichnung

scheint mir zweifelhaft.

2) Seltener steht allectus von der Betrauung

40, 7. Dig. L 1, 1) und die Aufnahme in den

Ordo derselben. a) Erstere konnte unmittelbar

oder mittelbar in Verbindung mit letzterer statt-

haben. Verfiigt. wurde sie entweder durch die

Comitien oder durch den Ordo der betreffenden

Gemeinde oder auch durch den Kaiser (s. Momm-
sen St.-R. Ill 788. 803. IP 1034. Rug-
giero Diz. epigraf. I 414ff. ; civis adleetus

CIL n 3423; allectus . . . inter immunes II

4514 ; cotan(us) adleetfus) dfecreto) dfecurio- 40

num) ... XI 1617; decurio allectus II 1055.

4263. HI 1914. VIII 8494. 8840. XIV 303. 321.

362. 378. 390. 4142. Rev. arch. 1888 II 256;

allectus in ordinem und ahnlich II 4244. 4262.

4463. VI 1944. VIII 5278. X 1132. 1449. 3704*.

8215. XIV 5. Wilmanns 2265; deeur talis allectus

II 4227; a. in curiam XII 1585; aedilieius a.

XIV 409; a. in eoloniam II 4249). b) die Auf-

nahme aber von solchen, die schon das Biirger-

recht haben, in den Ordo erfolgte durch den Ober- 50

beamten der Gemeinde, der die lectio ordinis aus-

iibte, oder durch den Ordo oder ausnahmsweise

durch einen rOmischen Maeistrat (decurio allectus

CIL III 3497. V 2395. 2524. 2860. VIH 1224.

X 1273. XIV 353. 2987. Rev. arch. 1888 II

255 : a. in ordinem decurionum und ahnlich CIL
XI 1640. 1641. 3573. X 1576. 1804. 3679. 3216.

XIV 2992. Orelli 108. 3706. 3737: a. inter quin-

quennalieios CIL VHI 262. IX 333 : a. inter

mit einem offentlichen Amt (= lectus, creatus).

Diese Verwendung scheint auszugehen von Fallen

der Art: adlectus ad munera praefeetorimlegw-

nicm Henzen 6747; a. ad curam civitatis CIL

VIII 15496; a. aerario V 1978. 2069. 2070;

a. amwnae legionis V 5036. Weiter sagt man
dann auch: adlectus curator viarum Orelli 3176

add.; a memoria CIL XIV 4062; centurw VIII

14698: sacerdos provineiae X 7917. 7940.

[Joh. Schmidt.]

Adlector. 1) Henzen 6950: alkct(or)ar[k(ae)]

Galliarfum) und Gruter p. 472, 1 (= 471, 9|:

allector GalUiae). nach Mommsen (Ann. d. Inst.

1853, 63). der den index drcae Gallidrum Orelli

3650 und Henzen 6949 und den inquisitor

GaUiarfum) Gruter 476, 4 und Orelli 3653 ver-

gleicht, der Einnehmer der Provincialabgaben fiir

den Landtag und das Provincialpriestertum der

,,,._,_ _.„ ,„. tres Galliae. In Mommsen Inscr. Helv. 154

duumvirates V 4386; inter adiliews VIII: 15497; 60 = Orelli 369 ist wohl nicht dieser Beamte,

inter dictatorios XIV 4178c; decurio ab ordine

allectus CIL V 2501. VIII 8995. X 846: a.

deereto decurionum XIV 349. 375. 398. 411.

415, 4. 10; quinquemialicius oder aedilieius

deereto decurionum a. und ahnlich IX 4976.

Atti dei Lincei 1838, 265. CIL VIII 12585*.

XIV 375. 412b. 415, 7.

X. Derselbe Terminus findet sich auch von

sondern ein allfeetus in orduiem deeurionum)

zu verstehen.

2) allector collegii CIL VI 355. 950 {allec-

tores cultores Silvani idem immunes). 3756,

vermutlich der Einnehmer der von den Mit-

gliedera des Collegiums in die Kasse desselben

zu zahlenden Beitrage; so Visconti Bull. com.

1874, 15.
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Das Amt des adleetor heisst adlectura, Henzen
6950 : ob allecturfam) fideliter administratam.

[Joh. Schmidt.]

Adlectus aerario. Auf Steinen der drei be-

nachbarten oberitalischen Gemeinden Feltria,

Opitergium und Vicetia flndet sich diese Formel,
in der Euggiero I>iz. epigr. I 31 Of. den Titel

eines Beamtencollegiums sehen will, das die

fehlenden qtiaestores aerarii ersetzen soil. H om m-
sen hatte CIL V p. 1196 vcrmutet, dass a. a. 10
rnir einen attributiv verwendeten Teil des Titels

von IIII viri iurc dicundo oder praefecti i. d.

gebildet babe ; denn wir lesen CIL V 1978 IIII
viro iur. die. (bis) allecto aer. , 2069 IIII vir.

pr. i. d. adl. aera., 2070 praef. i. d. adlefet.

aer.] und praef. i. d. adl. [aer.], 3137 IIII vir
i. d. adl. aer. S. Adlectio Nr. 2.

[Kubitschek.]

Adler. Aristoteles (h. a. IX 32), den Plinius

n. h. X 6ff. ausschreibt, unterscheidet sechs Arten : 20
1) nvyaoyog oder rsfigocpovog : halt sich in der

Ebene und der Umgebung von Stadten auf. 2)
sildyyog, in der Ilias XXIV 316 fx&Qqvog und
jisQxrog genannt, auch vrjxxocpdvog : an Gr6sse und
Starke der zweite, in waldigen Bergschluchten
und an Seen nistend. Plinius fiigt ausser einer

Schilderung seines Kampfes mit Wasservogeln

(§ 9) hinzu (7) Phemonoe Apollinis dicta filia

denies esse ei prodidit mutae alias earcntique
lingua .... consentit et Soio (corr. Pincianus, 30
codd. boethuius). Darnach scheint es, als ob ge-

rade er in der Auguralkunde (vgl. unten) eine

besondere Eolle gespielt hat. Er soil es auch
gewesen sein (Plin.), der dem Aischylos die Schild-

krote auf den Kopf geworfen hat (= Pandion
Haliaetus 'Flussadler

5

?). 3) (u/.avdsxog oder Xaym-
tfovog: der kleinste, aber (mit Ausnahme von 6)
der starkste und mutigste, schweigsam raid von
gutem Charakter, der einzige A., der seine Jungen
aufzieht, lebt in Bergen und Waldern (= aquila40
minuta?). 4) neqy.vojixeoog oder oQF.ai/.aoyng oder

vxdexog : dem Geier ahnlich, sehr gross mit weissem
Kopf und kurzen schwarzen Fliigeln . voll iibler

Charaktereigenschaften, wird von Baben und an-
deren Vogeln verfolgt. Er lebt von Aas , ist stets

hungrig und schreit. 5) dhaiexog: mit dickem
Hals, gekriimmten Fliigeln und breitem Schwanz,
lebt am Meere von der Jagd auf Seevogel (= Ha-
liaetus albicilla'Seeadler'). Aristoteles h. a. IX 34
fin. sagt, dass er mit seinem scharfen Gesicht 50
die unter dem Wasser schwimmenden Viigel ver-

folgt, um sie im Augenblick, wo sie auftauchen,
zu fangen; er zwingt seine Jungen in die Sonne
zu schauen und totet die, deren Augen thranen
(Arist. a. O. Plin. a. O. und XXIX 133. Anti-
gonus hist. mir. 52 aus Aristoteles). Gewohnlich
wird diese Sage so gewandt, dass er damit die

Legitimitat seiner Brut pruft; Aelian. n. a. II 26.

IX 3. Dionys. ixeut. I ]. Lucian pise. 46. Iu-

lian p. 495. 2. 540, 11 H. Paroemiogr. graeci 60
n 252, 26. 550, 11. Ekphantos ap. Stob. flor. 48,
64. Ps. Dionys. Areop. col. 361b Migne; vgl.

337a. Tzetz. Chil. XII 711ff. Lucan. IX 901ff.

Tertull. de anima 8. Ennod. ep. I 18 p. 30,
3 H.;vgl. carm. II 150, 1. Claudian c. VI
Iff. Nach Boio bei Antoninus Liberalis 11 hatte
das Erscheinen des dhakxog fur Schifter eine

gute Vorbedeutung. 6) oi xa/.ov/ievoi yvrjawi:

die einzige Vogelart, welche sich durchaus rein

erhalt, einundeinhalbmal so gross wie die iibrigen

Adler, braungelb und nur selten erscheinend und
dann des Nachmittags (

=• Aquila fulva oder Aquila
chrysaetos 'Steinadler' oder 'Goldadler*). Eine nur
einigermassen sichere zoologische Bestimmung der

von Aristoteles unterschiedenen Arten, mit Aus-
nahme von 5 und 6, ist bisher nicht mOglich ge-

wesen; vgl. Aristoteles Tierkunde hrsg. v. Al-
bert und Wimmer I 82ff. Gar nichts anzu-

fangen ist mit den sonstigen Notizen uber andere

Adlerarten. Nach Aufzahlung der Aristotelischen

Klassen schliesst Plinius X 11 quidam adiciunt

genus aquilae quam barbatam voeant, Tusci

vero ossifragam; vgl. u. d. "VV. Aelian II 36
erzahlt (mit einem in der uns vorliegenden Tier-

geschichte nicht vorhandenen Citat aus Aristo-

teles), wie der A. iqvoakxog oder aoxEQiag auf

Kreta die Stiere erjagt. Da er jiiymxog dzxmv
heisst, wird er mit Nr. 6 bei Aristoteles identisch

sein. Einen weissen Schwanadler xvxviag will

Pausanias VIII 17, 3 selbst gesehen haben ; von
ihm soil Pythagoras ein gezahmtes Exemplar be-

sessen haben (Aelian. v. h. IV 17. Jamblich vit.

Pyth. 132).

Uber die Lebensweise des A. teilt Aristoteles

a. O. (und VI 6) ausser mehreren von der mo-
dernen Naturforschung bestatigten Ziigen einige

seltsame oder geradezu marchenhafte Nachrichten
mit. So die , dass sich der Oberschnabel im
Alter kriimmt und das Tier darum Hungers
sterben muss (vgl. Antigon. Car. 46. Paroemiogr.

gr. ed. Leutsch I 42. Demetrius de eloc. 158.

Horapollo II 96. Plin. n. h. X 15), nach einem
aetiologischen Mythus (Aristot. a. O.) deshalb,

weil er einstnial ein Mensch gewesen sei, der
sich an seinem Gastfreund verging und nun in

Vogelgestalt dafiir biissen miisste. Die vom A.
aus dem Nest geworfenen Jungen soil der Vogel
<prjvr] (Geier?) aufziehen (Arist. IX 34. VI 6,

wo Aristoteles beifallig den Vers des 'Musaios'

anfuhrt Sg (sc- dsxog) xgia (sc. <pa) ftsv xixxu,

Svo d'ixXsiisi, h> S'aAsyi&i; VIII 18 tadelt er den
Hesiod, dass er den A. trinken lasst, wahrend
alle krummklauigen Vogel nicht tranken). Eine
andere Uberlieferung (Donat zu Terent. Heauton-
tim. 521) liess den A. im Alter zum Saufer werden,
wenn er mit dem verkriimmten Schnabel nicht

mehr fressen konnte. Andrerseits war von einer

bis zum Tode erhaltenen Jugendkraft dexov yiJQag

sprichwortlich ; vgl. Suid. s. v. und Paroemiogr.
gr. I 42 u. o. Die christlicben Schriftsteller er-

zahlen auf Grand von Psalm 102, 5 von einer

Verjiingui'.g des A. im Alter; vgl. Physiologus

cap. 6. Er soil sich dann den krummen Schna-
bel abstossen (Augustinus z. d. St. ed. Benedict.

IV p. 839).

Zu dem Bereich 'natflrlicher' Sympathie ge-

hort der magisehe 'Adlerstein' {dsxixrjg, s. d.),

den der Vogel angeblich in sein Nest einbaut.

Auch die Pflanze 'SchCnhaar* (y.a'/.'/.lxQixov = ddi-

avxov , s. d.) soil in seinem Nest sein, um die

Schaben fernzuhalten (Geop. XV 1, 9). Eir.e

andere Pflanze, av/xtpviov, tfltete ihn (Aelian. n.

a. VI 46). Wenn er krank war, frass er die

Schildkrote, um zu gesunden (Dionys. ixeut. I 1.

Pseudo-Nepu alios ed. Gemoll , Striegau 1884,

§ 14). In der animalischen Medicin warden —
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I

wie noch heute in China; vgl. Brehm Tierleben

IV2 620 — seine Korperteile verwandt: die Galle

gegen Augenleiden (Plin. n. h. XXIX 123. Diosc.

II 96. Marcellus Empir. 8 Helmr.), das Him
gegen Gelbsucht (Plin. XXIX 118), die Zunge

als Amulet gegen Husten (Galen XIV 505), der

Magen gegen sehlechte Verdauung (Marcell.

Emp.), die Fiisse gegen Lendenschmerzen (Plin.

XXX 54). Von der Verwertung des Mistes als Heil

247; vgl. u. a. Eurip. Ion 156. Arat. 522. Cal-

limach. hymn. I 68. Nach der einen Version war

er mit dem Gotterkonig zu gleicher Zeit geboren

(Schol. A Horn. II. VIII 247; V XXIV 293), nach

einer andern Erzahlung hatte er ihm den Sieg ver-

kiindet im Gigantenkampfe (Serv. Aen. IX 564.

Mythogr. Lat. I 184. II 198. Etym. M. s. dezdg)

oder in dem gegen die Titanen (Anacreon (?) fr.

132B. Aglaosthenes bei Eratosth. cat. fr. 30 p.

mittel will zwar Galen XII 305 nichts wissen, 10 156 Rob. Hygin. Astr. II 16. Lact. Plac. I 12

empnehlt aber X 1012 zur Vertilgung von Wanzen a"^^ T1 vttt oa-7 s ™ 4™ n 5(14 .v.hol

Adlerfedern. Diese sollten auch mit den Federn

andrer Vogel zusammengethan, die letztern ver-

nichten (Aelian. n. a. IX 2. Plutarch, quaest.

conv. V 7. Plin. X 15. Theophyl. Sim. quaest.

nat. 2 und andere Byzantiner).

Mit dem Glauben an die Eigenschaft des A.

als Blitzvogel (vgl. unten) hangt es zusammen,

dass sein rechter Flflgel in Saatfeldern und

Weinbergen vergraben wurde, um diese vor Ha- 20

Schol. II. VIII 247. Serv. Aen. IX 564. Schol.

Hor. c. IV 4). Er ist der Waffentrager des

Donnergottes und Uberbringer des Blitzes. Eine

rationalistische Erklarung dieses Glaubens auf

Grund eines angeblichen Naturvorganges bei Plin.

X 15 (negant wnquam solam hane alitem ful-

mine exanimatam; ideo armigeram Iovis eon-

suehtdo iudicavit). In den Gewitterwolken sollte

zudem der Schnabel des A. feurig blinken (Plin.).

Bekannt sind die Sagen, dass der A. in Zeus

gelschauern zu schutzen (Geop. I 14, 2). Die Auftrag den Ganymed raubte und dem Prometheus------ —
die Leber zerfleischte. Nach kretischer Uber-

lieferung (Moiro bei Athen. XI 491b) trankte

und schiitzte er den Zeus als kleines Kind (uber

die Denkmaler s. Sittl S. 8 A. 1). In Delphi

standen neben dem 6/i<pcd6g zwei Adlerbilder,

weil dort die beiden A. zusammengetroffen waren,

welche Zeus von den Enden der Erde ausgesandt

hatte. Pindar fr. 32 B. bei Strab. IX 419. Schol.

gleiche prophylactische Kraft (auch gegen Heu-

schrecken) sollte ein Adlerbild auf Smaragd be

sitzen, Plin. n. h. XXXVII 124. Adlermist wen-

deten die Landwirte an, um Schlangen fernzu-

halten, Geop. XIII 8, 8. Eine reale Benutzung

fanden seine Federn zur Herstellung von Pfeilen

bei libyschen und andern barbarischen Volkern

(Aischyl. fr. 135, 4. Fab. Aesop. 4 H.), Griechen

und Eimer'brauchten sie zu Zahnstochern (Kri- 30 Pind. Pyth. IV 6 u. a.; vgl. Bursian Geop
nag. Mytil. 5 [Eubensohn p. 68]), die Skythen

fertigten aus seinen Knochen FKiten (Pollux IV

76). Bei den Indern wurde er zur Jagd abge-

richtet; Ktesias b. Aelian. n. a. IV 26. Dass

er oft geziihmt wurde, bezeugen die vielen Anek-

doten uber die wunderbare Anhiinglichkeit und

Dankbarkeit des Tieres. Aelian. n. a. II 40. VI
29 [Phylarch]. XVII 37 [Stesichoros] ; vgl. fab.

Aesop. 5. 6. 92. 120. Pausan. IV 18, 4. Pseudo

v. Griechenl. I 176, 2. In Olympia wurde der

Beginn des Wettrennens dadurch angezeigt, dass

sich vom Altar des Hippodromos ein eherner

Adler mittels eines Mechanismus in die Lufte

erhob, wahrend ein Delphin zu Boden schoss;

Pausan. VI 20, 12. Bei Liebesabenteuern nahm

Zeus selbst die Gestalt des A. an (bei Gany-

edes [vgl. oben] Lucian Dial. deor. 4. Ov.

etam. X 255; bei Aigina Nonn. Dion. VI 210;
m
metam,

Plut. parall min. 35.' Plin. n. h. X 18: genaueres 40 bei Asteria Ovid met. VI 108; uber die hierher

bei Marx Griechische Marchen von dankbaren

Tieren, Stuttgart 1889, 29 — 50.

Die griechische Mythologie gab dem A. einen

hervorragenden Platz. Er gait als der einzige

schlechthin giittliche und himmlische Vogel

(Aristot. h. a. IX 32 fin. Anthol. Pal. IX 222,

2): ein Glaube, zu welchem nach Aristoteles sein

hoher Flug den Anlass gegeben hatte. Als Weis-

sagevogel nahm er den ersten Platz ein : xe'/.eioto.

gehorigen Bildwerke s. Sittl 8, 3 und iiber den
:

Adler als Stellvertreter des Zeus' ebenda 39f.).

In den Verwandlungssagen waren es der

attische Konig Periphas, der in den blitztra-

genden Vogel iiberging (Anton. Lib. 6) oder

Merops von Kos, der als Adler dann noch unter

die Sterne versetzt wurde (Hygin. Astr._ 11^16).

In den d/.iaisxog wurden verwandelt Konig Nisos

von Megara (Ovid. met. VIII 145. Hygin fab.

neienvmv II. VIII 247. XXIV 315; fiavrdag 50 198. Vergil. Georg. I 405) und der Ephesier Pan-
• • " - - -

,jareos (Boios bei Anton. Lib. 11). Auch Penkly-

menos nahm nach einigen die Gestalt des A.

an. Hesiod in d. Schol. Apoll. Rhod. I 156.

Ovid, metam. XII 554. Hygin fab. 10. Astro-

nomische Mythen uber das Sternbild A., welches

Aratos phaen. 31 3f. schildert, bei Hygin Astr. II

16. Eratosth. catast. 30 mit den Schol. Germ. Serv.

Aen. I 394 (vgl. Knaack Hermes XXIII 311).

'Der Konig der Vogel' (Aischyl. Agam. 113.

xgdedoog Aristot. VIII 18 fin. So lehrten auch

die Etrusker (Porphyr. de abstin. earn. Ill 4 p.

125 Nauck. Seneca quaest. nat. II 32). Deshalb

spielte er auch in der Traumdeutung eine be-

sondere Eolle. Artemidor. II 20. Er war dem
hochsten Gotte heilig und (lessen standiges Attri-

but; vgl. Sittl der Adler und die Weltkugel

als Attribute d. Zeus i. d. griech. u. rom. Kunst

(Jahrb. f. cl. Phil. Suppl. Bd. XIV). Zeus bezw.

Iuppiter hiilt entweder ein Adlerscepter oder tragt 60 Pindar Pyth. 113; 01. XIII 30; Isthm. VI 48,

- • - • ~ n '

'

3
Aristoph. Ritt 1087 u. a. 0.) war bereits im Orient

das Symbol der Zeusentsprossenen Konige, be-

sonders das der Achaimeniden (Aischyl. Pers. 250.

Xenoph. Cyrop. VII 1, 8. Curt. Euf. Ill 3, 16),

deren Stammvater von einem A. auferzogen war

(Ael. n. a. XII 21), was sparer auf Lagos (Suid.

v.) von den Ptolemaeern tibertragen wurde.

den* Vogel auf seiner Hand (Arm) oder — und

dies ist erst der gewohnliche Typus der romischen

Plastik — hat ihn neben sich auf dem Boden

sitzen. Am spiitesteii endlich kam das (orien-

talische) Motiv auf, den Zeus auf einem fliegenden

A. ruhen zu lassen (Sittl 37). Schon in der

Ilias heisst er 'der liebste der Vogel des Zeus'

und sein 'schneller Bote' XXIV 292. 311. VIII Adlersagen gingen um auch von dem babylo-
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nischen Ksnige Gilgaraos (Aelian a. 0.) und dem
Grander der phrygischen Dynastie Gordios (Ar-

rian an. II 3). In Europa wurde der A. als

kOnigliches Miinz- und Wappenzeichen duroh
Alexander den Grossen eingefiihrt, dem die

Diadochen hierin folgten; vgl. Keller Tiere des
klass. Altertums,. 241. 24411. Octavian brachte
ihn dann aus Agypten nach Eom als kaiser-

liches Wappen. Joseph, b. Jud. Ill 5. Der in

Lanze in der Hand; hinter ihm stehen sein mili-

tarisches Gefolge, die hochsten der Truppenoffi-
ciere, Lictoren u. s. w. Die Truppen sind vor
dem Tribunal in Parade aufgestellt, Adler und
Signa in der ersten Reihe; die Soldaten sind in

voller Uniform mit Lanze, Schild und Helm,
letzterer mit Busch, soweit solcher von den Ab-
teilungen getragen wird. Die Cavallerie ist re-

gelmassig abgesessen und halt die Pferde am
Kom zuerst auf der Antoninussaule erscheinende 10 Zugel (dies flndet sich gleichmassig auf der
Doppeladler ist uralt und stammt aus dem
Orient (Sittl 11. Keller 276). In der Apo-
theose fuhren die Kaiser auf einem A. gen
Himmel (Artemidor II 20), was ausnahmsweise
auch andere Personen thun (Sittl 38). Bei der
Consecration des Kaisers auf dem Marsfelde liess

man deshalb vom Scheiterhaufen pinen A. in

die Luft steigen (Herodian IV 2). Uber den Ge-
brauch des A. als romisches Feldzeichen s. Signa.

Traians- und Antoninssaule wie auf den Miinzen).

Von den Yerschiedenen Truppengattungen sind

auf den bildlichen Darstellungen der A. vertreten

Legionen, Praetorianer , Auxiliarinfanterie und
Cavallerie, bald alle gleichzeitig bald nur einzelne

Kategorien davon; dies ist meist wohl vom Zu-
fall abhangig, sicher nahm jedesmal das gesamte
an Ort und Stelle befindliche Heer daran teil.

Der Wortlaut einer bei Gelegenheit der A.
Vgl. im allgemeinen Keller a. 0. 236—276. 20 gehaltenen Ansprache liegt uns vor in der In
Viele Darstellungen des A. bei Imhoof-Blumer
uud 0. Keller Tier- und Pflanzenbilder auf
Miinzen und Gemmen (s. dort d. Register S. 164
ii. d. W.). [Oder.]

Adlocutio, die feierliche Ansprache des Kaisers
an die Truppen. Das Wort A. kommt in dieser

Bedeutung zwar weder in der Litteratur noch auf
Inschriften, wohl aber sehr hauflg auf Miinzen

der Act selbst flndet sich ausser auf den

schrift aus Lambaesis CIL VIII 2532, worin
Hadrian die eohors VI Oommagenorum belobt.

Genaueres uber A. s. in meiner Ausgabe der
Traianssaule. [Cichorius.]

Adluvio (alluvio) bedeutet bei den Juristen
den allmahlichen Zuwachs eines Ufergrundstiickes
durch Anspulung (Gai. II 70. Dig. XLI 1, 7,

1), in Inst. II 1, 20 (ahnlich Dig. VII 1, 9, 4)
inerementum latent genannt und daher von der

Miinzen (von Gaius an bis ins 4. Jhdt.) viele Mai 30 Anschwemmung eines losgerissenen Erdstuckes
dargestellt auf der Traianssaule, der Antonins-
saule und auf den TriumphbBgen.

Die A. darf nicht verwechselt werden mit der
eohorfatio, der vor Beginn der Schlacht iiblichen

aufmunteraden Ansprache der Truppenbefehls-
haber an ihre Soldaten; auch alloquium (Tac. hist.

Ill 36) ist davon verschieden, da es nur das ge-
legentliche zwanglose Anreden einzelner Soldaten
bezeichnet.

(der sogenannten avulsio) unterschieden. Gai. II

71. Dig. XLI 1, 7, 2. Inst. II 1, 22. Sie fallt dem
Eigentiimer des vergrOsserten Grundsttickes zu.

Die altere Redeweise scheint freilich dem Worte
eine weitere Bedeutung gegeben zu haben, in

welcher A. alle Bodenanderungen durch das An-
strOmen eines Pluases bezeichnete und jedenfalls

die sogenanntc avulsio mitumfasste (arg. Aggen.
Urb. zu Frontin. ed Lachmann p. 16. 17 82).

Das Recht die A. an die Truppen zu halten 40 In dieser weiteren Bedeutung ist zu verstehen Cic.
steht einzig dem Kaiser zu; sic flndet statt

zunachst in Rom vor den Praetorianern (darauf
beziehen sich die Miinzen mit der Aufschrift

adlocutio eoh. oder eoh. praetor.) und zwar bei be-
sonders wichtigen und festlichen Veranlassungen,
beim Regierungsantritt des Kaisers, bei Adoption
eines Thronfolgers (so durch Galba bei der
Adoption des Piso, Suet. Galb. 18) u. s. w.
Dann flndet die A. vor allem im Felde statt.

de or. I 173, welcher daruber berichtet, dass in

den Centumviralgerichten die iura adluvionum
et eircumluvionum- verhandelt wurden (wozu Fron-
tin ed. Lachmann p. 49. 82. Hygin. ibid. p. 125
und Sicul. Flaccus ibid. p. 150 zu vergleichen sind),

ebenso wohl auch Dig. XLI 1,16: In agris
limitatis ius allurionis locum non habere constat;
vgl. Fest. ep. p. 116 limitatus ager est in centurias
dimensus undNiebuhr rom. Gesch.311697—710.

Auf der Traianssaule, wo auch in diesem Piinkte50 Rudorff gromat. Institutionen 284ff. (Naheres
der Hergang am treuesten dargestellt und der
Zusammenhang am klarsten zu erkennen ist,

finden wir die A. immer nur bei drei verschiedenen
Gelegenheiten, a) nach dem Eintreffen des Kaisers
bei einem Heere, also als Begriissung (so wird
wohl auch adlocutio Britannica auf einer Miinze
Hadrians zu erklaren sein); b) vor der Abreise
des Kaisers vom Kriegsschauplatze nach Beendi-
gung des Krieges, also Verabschiedung von den

siehe unter Ager). Da die Einteilung des Lan-
des in centuriae dem Iustinianischen Rechte
fremd ist, so nimmt man an, dass die Ausnahme-
bestimmung der angezogenen Stelle (Dig. XLI
1, 16) in diesem Rechte keine Geltung mehr
hatte (so z. B. Booking Pand. II 144. Sell
rOm. Lehre der dingl. Rechte 263). Dagegen
legt Dig. XLI 1, 16, woselbst von einem Grund-
stiicke an der Landesgrenze die Rede ist, die

zuruckbleibenden Truppen ; c) nach den grossen 60 Vermutung nahe, dass die Ausschliessung der A.
Entscheidungsschlachten , also Belobigung der
Truppen, womit vielleicht auch gleich die Ver-
leihung der militarischen Decorationen verbunden
wurde. Regelmassig wird die A. im Lager
abgehalten und zwar in der Weise, dass der
Kaiser von dem erhohten Tribunal an die ver-
sammelfen Soldaten die Ansprache halt; er ist

im Panzer und halt meist eine Rolle oder eine

von dem amtlich abgegrenzten Lande sich nicht
bios auf die inlandischen Grundstucksabteilungen
bezog, sondern auch auf die abgesteckte Landes-
grenze. Insoweit ist. also jene Ausnahmebestim-
mung mit Recht als noch nicht vollig veraltet

in Iustinians Pandekten aufgenommen worden.
Der Zuwachs, welcher aus einer A. dem ager
limitatus zufallt, unterliegt der freien Occupation.

377 Admagetobriga Admetos 378

Dig. XLIII 12, 17. Litteratur: Rudorff gro-

matische Institutionen in der Ausgabe romischer

Feldmesser von Blume, Lachmann und Ru-
dorff II 451—453. Rein Privatr. der Romer
282tf. Becking Pand. II 143f. KuntzeKurs.
d. rOm. R. § 511. Sell rom. Lehre der dingl.

Rechte 255. Gesterding Ausbeute von Nach-

forschungen III 360ff. (iiber A. an Bachen).

Puchta Inst. II § 242 nota y. z. aa. Schulin
Lehrb. der Gesch. des rOm. R. 296.

[Leonhard.]

Admagetobriga. In der Rede des Aeduers

Divitiacus bei Caes. b. g. I 31 wird das Treffen

erwahnt, in dem der von den Sequanern herbei-

gerufene Ariovist die Gallier (d. h. die Aeduer)

zuerst besiegt habe, quod proelium factum sit

(Anton. Lib. 23). Er ist Konig von Pherai

in Thessalien, wo er am Berge Chalkodonion

seinen Sitz hat (Ap. Rh. I 49. Verg. Cul. 262.

Hyg. f. 14). In der altesten Tradition erstreckfc

sich seine Herrschaft auf die vier Stadte Boibe,

Glaphyra, Iolkos und Pherai (II. II 711. Aristarch

im schol. Eur. Ale. 1154). Schon bei Euripides

aber reicht sie Ostlich bis an den boibeischen

See, bis zum Pelion, Iolkos und zum aegaeischen

lOMeer, westlich bis zum Molossergebiet, umfasst

also ganz Thessalien (Ale. 590ff.; vgl. 422ff. 510.

687). Demgemass ist A. in der Poesie und der

Heldensage, soweit die letztere uns greifbar vor-

liegt, der Reprasentant zunachst von Pherai und

Umgegend, spiiter auch von ganz Thessalien. Als

Thessaler ist A. reich an Herden (Eur. Ale. 573ff.

Admagetobrigae. So die beste Lesart (Var. ad 588), besonders an Pferden (II. XXHI 288 u.

magetobriae), von Holder u. a. aufgenommen, schol. Townl. Callim. h. II 48. Stat. Theb. VI 332fi.

wahrend friihere (Nipperdey, Kraner u. a.) Triph. 171). Demgemass heissen seine Kinder

sich fur ad Magetobriam erklarten. Gliick20Eumelos (II. H 714. XXIII 288. 391. 532. An-

(kelt. Namen 121ff.) halt Magetobriga fur die stot. Pepl. 29. Hyg._f. 97. Diet. I 14. Triph.

richtige Namensform, gestiitzt auf die angebliche

Aufschrift eines zu Anfang dieses Jahrhunderts

in der Nahe des Qrtes (? ?) gefundenen Bruch-

stiickes einer Urne MAGETOB. und deutet ihn

als collis amplus. Andere lassen die Frage un-

entschieden, z. B. Desjardins Geogr. de la

Gaule II 616. D'Arbois de Juhainville
(Revue Celt. VIII 149) deutet den Namen als

171), Perimele (Ant. Lib. 23, Mutter des Magnes)

und Hippasos (Schol. Ar. Vesp. 1239), wahrend

ein viertes Kind, Pheres, schlecht bezeugt ist

(Dares 26). Stehende Eigenschaft ist ferner seine

Rechtlichkeit (oowtijg , evasfSsta, hervorgehoben

bei Eur. Ale. 11. Diod. VI 7, 6 und in dem
Skolion bei Athen. XV 695c. Arist. Vesp. 1239

nebst Schol. Schol. Ar. Ach. 980. Paus. att.

„ chateau d"Admagetos"

Admatha (Not. Dign. Or. XXXIV 33), Militar-

station im Gebiet des Dux Palacstinae, identisch

mit Amathus, s. d. [Benzinger.]

Adinedera s. Ammaedara und ad Medera.
Admete ('Ad/ifo]). 1) Tochter des Okeanos

and der Tethys, Gespielin der Persephone. Hes.

theog. 349. Horn. h. Cer. 421. Hyg. f. praef.

2) Tochter der Amphidamas , Gattin des

Eurystheus, Mutter von

[Ihm.] 30fgm. 14 Schwabe; vgl. Diogenian. II 68. Zenob.

I 18), und damit zusammenhangend seine von

Euripides stark betontc, aber kaum erfundene

Gastlichkeit (Ale. 343if. 539. 545ff. 555ft. 747f.

762. 855). Die wichtigsten Sagen des A. sind

Apollons SrjTsia und A.s Ehe mit Alkestis. Apollon

muss dem A. als Knecht und Hirte dienen auf Be-

fehl des Zeus, zur Strafe dafiir, dass er die Ky-

klopen getiitet hatte, die den Donnerkeil geschmie-

det hatten, mit dem Zeus den Asklepios totete;

8) A., der Priesterin der Hera von Argos. 40 so eraahlte Hcsiod, der benutzt ist bei Eur. Ale
" " - - Iff. Apollod. bibl. Ill 10, 4, 1. Hyg. f. 49. 51.

Serv. Aen. VII 761. Schol. Eur. Ale. 1 ;
vgl. v.

Wilamowitz Isyllos 62tf. 82, 55. Ferner: Di-

od. VI 7, 6. Luc. de sacr. 4. Orph. Arg. 175.

Prob. Georg. Ill 1. Serv. Georg. Ill 2. Schol.

Lucan. VI 368. Stat. Theb. VI 376ff. Nach Phe-

rekydes war der Anlass zur dt]xtia, dass Apollon

die Sonne der Kyklopen, nach Alexandrides von

Delphoi, dass er den Drachen Python getotet

0. Jahn griech. Bilderchroniken 53, 351. Taf.

1. Sync. I 324 Dind. Fiir A. muss Herakles den

Gfirtel der Amazonenkonigin Hippolyte holen.

Apollod. II 5, 9. Joann. Pedias. IX. Auf einer

schwarzfigurigen Vase (Santangelo 186) ist A.

anwesend ,
• als Herakles dem Eurystheus den

ervmantischen Eber iiberbringt. Aus Argos ver-

trieben, flieht sie nach Samos mit dem Kultbilde

der Hera und wird dort deren Priesterin. Auf
Anstiften der Argiver wollen es Tyrrhener ent- 50 hatte (Schol. Eur. Ale. 1 ; vgl. Val. Flacc. I 444).

fuhren. Das gelingt aber nicht, da das Schiff

mit dem Bildnis beladen unbeweglich feststeht.

Die Rauber werfen es auf den Strand, wo es von
den auf Veranlassung der A. suchenden Samiern
gefunden und mit Xvyog bekranzt wird. A. ent-

suhnt es durch Waschung im Meerwasser und
weiht es von neuem. Zum Andenken daran wird

das Fest der Tonaia gestiftet, an dem die Samier
sich mit '/.vyog bekranzen. Ath. XV 672a.

[Wentzel.]

Admetos ("AS/iijzog). 1) Sohn des Pheres
(Aisch. Eum. 723. Soph. frg. 354. Eur. Ale. 11.

476. Apollod. bibl. I 8, 2, 3. I 9, 14. Hvg. f.

14. Diod. IV 53. 2. Schol. Ap. Rh. I 49. Prob.

Georg. Ill 1. Kaibel epigr. 192) und der Kly-

mene (Schol. Eur. Ale. 16) oder Periklymene,

Tochter des Minyas (Hyg. f. 14), Bruder des Ly-

kurgos (Apd. I 9, 14), Grossvater des Magnes

Nach Rhianos (Schol. Eur. Ale. 1) verliebte sich

Apollon in den A. und begab sich deshalb in

seine Dienste (Callim. h. II 49. Nonn. Dion. X 322.

Plat, Erot, 17. 18; Num. 4, 7. Ov. her. V 151;

a. a, II 239. Tib. n 3, 11. HI 4, 65ff.). Gleich-

falls auf Hesiod geht zuruck, dass Apollon, weil

A. ihn liebreich und ehrfurchtig behandelt habe,

dessen Kuhe mit doppelter Fruchtbarkeit segnete,

so dass sie Zwillingskalber gebaren (Apollod. Ill

60 10, 4. 2. Callim. h. II 54. v. Wilamowitz
a. a. 0. 66). Auch der Pferde des A. wartet

Apollon (Schol. T zu _I1. XXIH 288. Callim. h.

II 49). Als specielle Ortlichkeit, wo Apollon die

Herden des A. weidet, wird der Bach Amphrysos

genannt (Callim. h. II 48. Verg. G. Ill 2 nebst

Servius und Probus. Serv. Aen. VII 761. Lucan

VI 367 nebst Schol. und comm. Bern. Stat.

Silv. I 4, 103). A. grundet dem Apollon das
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Heiligtum Eretria bei Pharsalos: Strab. X 447. Ursprunges (Phanodemos Schol. Ar. Vesp. 1239)
Bei den Kynikern und den Kirchenvatern ist diese lasst ihn gegen Ende seines Lebens mit Alkestisf
ftnrda Apollona bei A. ein beliebter locus com- und Hippasos vertrieben werden und in Athen bei
munis im Kampfe gegen den alten Getterglau- Theseus Aufnahme flnden. Damit ist Eur. Ale.
ben: z. B. Luc. Iup. conf. 8. Clem. Al. protr. 210 zu vergleichen, wo gesagt wird, dass A.
III 65. Tert. apol. 14. Minuc. Pel. 23 , 5. Aug. Gegner in seinem Volke habe. A. hat ein Ora-
de civ. d. XVIII 13 (wo Herakles mit Apollon kel (Clem. Al. Strom. I p. 144). Otfr. Miiller
verbunden wird, wie Clem. Al. strom. I p. 139). Prolegomena 300ff., dem v. Wilamowitz Isyll.

Weitere Stellen: Eur. Ale. 570—75. Philostr. 75ff. folgt, hat erkannt, dass der Heros A. nicht
ep. 57. Ant. Lib. 23. Schol. Nic. Al. 560. Hyg. 10 die urspriingliche Figur ist , sondern eine Um-
f. 14. Sen. Here. fur. 455. Stat. silv. 111 3, bildung einer urspriinglich mythischen Person,
57. Dracont. VIII 206. Zum Danke fur die lieb- des Konigs der TJnterwelt, dem Apollon nach der
reiche Behandlung hilft Apollon dem A. die Al- Totung des Drachen Python dienen muss; danaeh
kestis zur G-attin zu gewinnen. Deren Vater ist auch Alkestis zu beurteilen. Die neueren
Pelias wollte die Tochter nur dem zum Weibe phyeikalisch-allegorischen Deutungen, zusammen-
geben, der es vennochte, Lowe und Eber vor den gestellt bei K. Dissel der Mythos von A. und
Wagen zu spannen. Mit Hilfe Apollons gelingt Alkestis, Progr. Brandenb. 1882, sind abzuweisen.
das dem A. (Apoll. bibl. I 9, 15, 1 = Hyg. f. 2) Troer, Sohn des Augeias , verwundete in
51, aus Hesiod, v. Wilamowitz a. a. 68; A. der Nyktomachie nach der Iliupersis des soge-
den Eber und den Lowen unter ein Joch span- 20 nannten Lesehes und dem dieser folgenden Ge-
nend waren auf dem amyklaeischen Throne dar- miilde des Polygnotos in Delphi den Meges und
gestellt. Paus. Ill 18, 16; vgl. Ann. d. Inst. wurde von Philoktet getotet. Pans. X 25, 5.

1861, 227ff.). Bei der Hochzeitsfeier (Schilde- 27, 1. P. Noack Iliupersis (Giessen 1890) 70.
rung Eur. Ale. 915) versaumt A. der Artemis [Wentzel.]
von Pherai zu opfern und findet in seinem Braut- 3) Kiinig der Molosser um 470 v. Chr. A.
gemach Schlangen. Das Zeichen erfiillt sich, suchte Verbindung mit Athen; angeblich be-
A. muss sterben (Apoll. bibl. I 9, 15, 2), Apol- miihte er sich sogar um ein Biindnis, das aber auf
Ion aber erwirkt von den Moiren, die er trunken Themistokles Rat abgelehnt wurde (Plut. Them,
macht, dass A. am Leben bleiben solle, wenn 24, 2; vgl. Thuk. I 136, 2 m. d. Scholien und
sich jemand freiwillig fur ihn opfere (Aisch. Eum. 30 Scholien zu Aristeides XLVI p. 680 Dind.). Als
721ff. Eur. Ale. 12. 32. 42. 222 , als deren Themistokles spater (um 466) auf seiner Plucht
Quelle man auf Grund von Serv. Aen. IV 694 notgedrungen bei ihm Schutz suchte, gewahrte
gewOhnlich , doch ohne zureichenden Grund

,

ihm A. trotz der friiheren Gegnerschaft Zuflucht
Phrynichos annimmt; Apd. bibl, I 9, 15, 2). und lieferte ihn den verfolgenden Haschern nicht
Nur Alkestis ist bereit fur ihn in den Tod zu aus: Themistokles wurde sicher bis Pydna ge-
gehen: Persephone sendet sie aber, geriihrt von leitet und konnte von hier die Fahrt nach Asien
ihrer Treue, dem A. an die Oberwelt zurtick. antreten (Thuk. I 137, 1 ; vgl. Plut. Them. 24, 3.

So die alte auf Hesiod zuruckgehende Darstellung 25, 2. Corn. Nep. Them. 8, 5. Diod. XI 56, 1—4).
der Sage^Plat. symp. 179 B. Apd. 1 9, 15, 3), Eine bereits von Thukydides (1 136, 3. 4. 137,
wahrend in jungerer, aus Phrynichos stammender 40 1) verwertete, nach der Telephossage gestaltete
Tradition Herakles die Alkestis dem Tode ab- Legende lasst Themistokles auf Rat von Adme-
ringt (Eur. Ale. Apoll. bibl. I 9, 15, 3. Hyg. f. 51. tos Gattin den Sohn des Konigs ergreifen und
v. Wilamowitz a. a. O. 67ff.). Die Sage ist mit ihm am Herd des Palastes hilfeflehend nie-

eine der popularsten im Altertum, Alkestis und dersitzen. Die Legende findet sich spater haufig
A. gelten als Typen der Gattenliebe; z. B. Ael. weitergebildet und ausgeschmuckt: der Name
v. h. XVI 15. Philostr. her. II 3. Prop. II 6, der Konigin, Phthia, wird zugefugt u. a. m.
23. Ov. trist. V 14, 37; Pont. Ill 1, 106. Sen. (Plut. Them. 24, 2. 3. Corn. Nep. Them. 8, 4.

Med. 66'1; Dial. XII 19, 5. Val. Max. IV 5, 6. Diod. XI 56, 1. Aristodem. 10. Pseudo-Them.
Stat. silv. Ill 3, 192. V 3, 272. Hieron. adv. Br. 5, 20 Hercher). Wciterhin wird A. nicht
Iov. I 15; ausserdem: Plat. symp. 208 D. Iuv. 50 mehr erwahnt. [Judeich.]
IV 652. Hyg. f. 243. 251. Diet. I 14. Perner 4) Makedonier, Fuhrer der Hypaspisten im
nimmt A. teil an der kalydonischen Jagd (schon Heere Alexanders d. Gr., fallt bei der Erstiirmung
auf der Francoisvase, Apd. bibl. I 8, 2, 3. Hyg. von Tyros, Arr. anab. II 23, 2. 5. Diod. XVII
f. 173), an den Leichenspielen, die Akastos nach 45. Vgl. Droysen Hellenism. I 1, 294.
dem Tode des Pelias veranstaltet , wo er mit 5) Athener (II - -). QsaftoOkrjs zwischen
Mopsos, dem Sohne des Ampykos, sich im Paust- 230—220 v. Chr., CIA II 859, 41.
kampfe misst (so auf dem Kypseloskasten, Paus. [Kirchner.]
VI 17, 9. Diod. IV 53, 2), an dem Argonauten- 6) Ein vornehmer Makedonier, der auf Befehl
zuge (Pind. Pvth. IV 126ff. nebst Schol. Soph. Philipps V. getotet wurde. Pol. XXIII 10, 9.

fgm. 354. Ap. Rh. 1 49. Orph. Arg. 175. Apd. bibl. 60 7) Sohn des Bokros, ein Makedonier aus Thes-
I 9, 16, 8. Hyg. fab. 14) und bei Statius an salonike, wurde gegen Ende des 3. Jhdts. v.

den nemeischen Spielen, wo er eine Chlamys mit Chr. als .too'Jctoj der Delier von diesen durch
einer Darstellung von Hero und Leander gewinnt Errichtung von Statuen geehrt. Bull. hell. X
(Theb. VI 37 Iff. 540ff.). A. sendet Colonisten 124ff. Moglicherweise ist dieser A. mit Nr. 6
aus, die den Leukippos sich zum Fuhrer wahlen, identisch. [Wilcken.]
erst nach Kreta gehen, von dort vertrieben werden 8) Name eines schlechten Dichters in einer
und sich schliesslich in Ephesos ansiedeln (Par- Anekdote in Lukians Demonax 44.

then. 5). Eine vereinzelte Tradition attischen [Reitzenstein.]

Adminius, britannischer Fiirstensohn, ergab osmium quoqm his in procineia iudicantium

sich dem Caligula, Suet. Gai. 44, vgl. Dio LX et consessus indultus Cod. Th. XII 1, 109. Die

20 1 [v. Rohden.] Audienzordnung eines Provincialstatthalters aus
'

Admissarius s. Pferdezucht. der Zeit Iulians (361—363) liegt uns vor in dem

Admissio,Zulassung,intechnischerBedeutung ordo salutationis des Ulpius Mariscianus aus

iiberhaupt und besonders in Bezug auf den Kaiser Thamugadi CIL VIII Suppl. 17896.

Zulassung zur salutatio (s. d.), zur Friihaudienz. [Joh. Schmidt.]

Schon in der republicanischen Zeit war in Rom Admissionales, Beamte, denen die Einfiihrung

die Sitte aufgekommen, die Form des Empfangs der zu den kaiserlichen Audienzen Zugelassenen

bei den Morgenbesuchen in den vornehmen 10 oblag (Amm. XV 5, 18. XXII 7, 2; vgl. Ado-

Hausern je nach dem Ansehen der Besucher sich r atio), zuerst erwahnt 319 (Cod. Theod. VI 35, 3),

abstufen zu lassen. Nach Senec. de benef. VI denn die A. des Alexander Severus und der

33. 34 hatten zuerst C. Gracchus und Livius magister admissionum Valeriani principis

Drusus die Besucher in drei Klassen geteilt, von kommen nur in einer Falschung des 5. Jhdts.

denen sie die Mitglieder der ersten allein und im vor (Hist. Aug. Alex. 4, 3; Aur. 12, 4 vgl.

Geheimen empfingen, die der zweiten in grosserer See ck Jahrb. f. Philol. 1890, 609). Sie bildeten

Anzahl, die der dritten in Masse. So waren denn eine Corporation (officium admissionum C. Th.

auch fdie amiei der Kaiser (s. d.), d. h. tech- a. a. O. Not. Dign. Or. XI 17), welche unter

nisch'diejenigen, welche bei ihren Salutationen dem Befehl des Magister officiorum stand (Not.

erscheinen durften, in mindestens drei Klassen 20 Dign. Or. XI 17; Oc.IX 14) und an den Privilegien

geteilt (Senec. de clem. I 10 , 1 : totam der Hofbeamten teil hatte (C. Th. a. a. O.).

eohortem primae admissionis. Hist. Aug. Alex. Der Eintritt in dieselbe war im 5. Jhdt. yon

20 : amicos non solum primi ac secundi loci, einer schriftlichen Erlaubnis des Kaisers (divina

sed etiam inferiores. Bull. com. XVIII 1890, probatoria) abhangig, welche im Scrinium Libel-

103 : habmti . . . salutationfemj seeundam imp. lorum niedergelegt werden musste (C. lust. XII

Antonini Aug. Pii). Wohl nur die amiei primae 59, 10, 5). Innerhalb des Collegmms avancierte

admissionis wurden vom Kaiser mit einem Kuss man nach dem Dienstalter, bis man die hochsten

begriisst, nach Friedlander (Sittengesch. I 3 Stufen, erst des proximus (Amm. XXII 7,2), zum

153 196ff) eine in die vornehme Welt Roms Schluss des magister admissionum erreichte (C.

unter Augustus aus dem Orient eingedrungene 30 Th. VI 2, 18; vgl. -XI 18. Amm. XV 5, 18)

Sitte. Zur Dienstleistung beim Empfang, Mel- Wer mit dieser Wurde ausschied, trat 367 mit

dung, Einfiihrung, Aufrechterhaltung der Ord- dem Range eines Consulars (C. Th. VI 35, 7),

nung war ein besonderes Hofamt eingerichtet 414 mit dem eines Vicars in den Senat em, aber

mit einem zahlreichen Personal: liberti Augusti ohne den Standcslasten der Senatoren unter-

ab admissione CIL VI 8698. 8699. 8702*; worfen zu sein (C. Th. VI 2, 18; vgl. XI 18, 1).

[ab ofjficis et admiss[ionc] 4026 (im Colum-
_ _

[Seeck.]

barium der Livia); prox(imus) ab admissiom ab admissione s. Admissio.

8701 (Freisjelassener des Traian); atliutor ab ad- Admon. Sein Name auf einem Carneol, der

missiom CIL III 6107. VI 8700; nomenclator sich zuletzt in der Sammlung Marlborough be-

ab admissione CIL VI 8931 vgl. 8930. 8932—37. 40 fand (Cades III A 286. Bracci Memone d.

Senec. de benef. VI 33, 4; ad Seren. 14, 1; ep. 19, ant. incisori I Taf. I), hinter dem Bilde eines

11 ; de tr. an. 12, 6 Lucian. de mere. cond. 10. stehenden Herakles mit Keule und Skyphos, ist

Athen. II 47 E. Ammian. XIV 6. tjber das alt, bezeichnet aber nicht, wie man angenommen

, offieium admissionum der spateren Kaiserzeit hat , den Steinschneider, sondern wahrscheinlich

«. unter Admissionales. Mommsen und den Besitzer. Ihrem Stil nach gehort die Gemme
Marquardt rechnen (gegen Friedlander Sit- etwa in das 2.—1. Jhdt. v. Chr. Von alien

tengesch. 13 131) auch die liberti (auch seri-i) iibrigen Steinen, auf denen sich sein Name findet,

Aug. a euro, amicorum zum officium admis- ist kein einziger als echt nachgewiesen; s. Brunn
sionis (liberti CIL VI 8796—8799. 604. 630; Gesch. d. griech. Kiinstler II 533f. Furtwang-
servus 8795. Meyer Anth. 1704). Unter Clau-501er Arch. Jahrb. IV 64f. Die Verfasser des

dins haben nur die amiei des Kaisers, quibus Catal. of gems in the Brit. Mus. Nr. 2298 yer-

admuswni* liberae ius dedissent , das Recht muten, dass der Name mit Allion oder Dalion

imaginem principis ex auro in anulo qeremli. (s. d.) identisch sei. [O. Rossbach.]

Plin. h. n. XXXIII 41 (vgl. Mommsen Adnamatia s. Annamatia.
Herm. IV 127—131. Marquardt Privatl. 149f. Adnotatio bedeutet wohl urspriinglich die

Friedlander Sittengesch. 13 I26ff. 146ff. Anmerkung, welche der Kaiser an den Rand

Becking ad not dign. or. X 237; occid. VHI eines Gesuches schreibt, um dadurch Bewilligung

232). . oder Ablehnung auszusprechen. Sie enthielt die

Eine der kaiserlichen analoge Audienzord- Anweisung fur die kaiserliche Kanzlei, nach

nung gait wohl auch fur die hohen Wurden- 60 welcher das betreffende Rescript auszufertigen

trager des Reiches, wenn wir auch nur nick- war; doch konnten in diesem auch Wieder-

sichtlich der Provincialstatthalter uber dieselbe holungen vermieden werden, indem es einfach auf

naher unterrichtet sind. Fur die altere Kaiser- die A. verwies (Coll. leg. Rom. et. Mos. I 10).

zeit v«*l. Tac. ann. XV 31. Hist Aug. Sever. Dieser selbst wurde eine Rechtskraft, die von

2; fur°die spiitere Cod. Th. VI 23, 1. VI 26, dem Rescript unabhangig gewesen ware, anfangs

5. VI 28, 8. XII 1, 109. Cod. lust. I 48, 3. nur missbrauchlich beigelegt, was noch Constan-

Auch hier werden die vornehmen Provincialen tin 313 gesetzlich zu verhindern suchte (Cod.

durch den Kuss der Statthalter ausgezeichnet: Theod. I 2, 1). Aber die gottliche Weihe, mit
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welder sich das Kaisertum im 4. Jhdt. um-
gab, fiihrte bald dazu, dass die a. sacra, weil

sie Ton der eigenen Hand des Kaisers herriihrte

(Cod. Theod. VIII 5, 14. XVI 5, 52), vor dem
simplex rescriptum (C. Th. X 10, 27. Nov.

Val. 19, 3) , welches die Hofkanzleien selbst-

standig abfassten, einen Vorzug errang (C. Th.

IX 21, 10. X 10, 20). Sie wurde jetzt auch
aus einer einfachen Randbemerkung zur

Urkunde, welche der Magister memoriae con-

cipierte (Not. Dign. Or. 19; Oc. 17); ihre voll-

standige Bezeichnnng ist demnach: authentiea

sacra, quae divinam continet adnotationem (Cod.

lust. XII 59, 10). Doch blieb ihr das Unter-

scheidende, dass der Kaiser eigenhandig eine

Grussformel oder einen Vollziehungsbefehl dar-

unterschrieb und dass sie regelmassig als Ant-

wort auf eine Bittschrift erlassen wurde. In-

folge dessen verlor sie ihre Eechtskraft, sobald

in der Bittschrift die Behauptung falscher That-

sachen (precum mendaeia) nachgewiesen war
(Nov. Val. 19 , 2). Niemals enthait sie Be-

stimmungen von allgemeiner Geltung, sondern

ihr Inhalt ist immer eine Vergunstigung, welche

einem Einzelnen erteilt wird (daher das stehende

Beiwort specialis, C. Th. VI 2, 21. 27, 3. 4.

VIII 4, 29. X 10, 20. 27. Nov. Theod. 17,

1, 3), z. B. Begnadigung von einer verwirkten

Strafe (C. Th. XIII 5, 36. Nov. Theod. 24, 2.

Nov. Val. 19), Schenkung von an den Fiscus

gefallenen Giitern (C. Th. V 13, 30. X 8, 1.

10, 20. 27. XI 20, 6. XV 1, 41. Nov. Theod.

XVII 1, 3. 2, 5), Befreiung von gesetzlichen

Munera (C. Th. XII 1, 135. 137. 139. XIII

5, 19. XIV 4, 8. XV 3, 5. 7, 13. Nov.

Theod. 8) oder Ehehindcrnissen (C. Th. Ill 10,

1), Verleihung von Monopolen (C. lust. IV 59,

2) oder Pragerechten (C. Th. IX 21, 10), Avance-

ment ausser der Reihenfolge (C. Th. VI 27, 3)

u. dgl. m. Auch die Aufnahme in gewisse be-

vorzugte Beamtencollegien wurde von einer A.

abhangig gemacht (C. Th. VI 30, 18. C. lust.

XTI 59, 10). Da die Gunst des Kaisers natiir-

lich sehr oft missbraucht wurde, so bestimmen
die meisten Gesetze, in denen die A. erwiihnt

wird, dass sie in dem betreffendenFalle als ungiiltig

betrachtet werden solle; doch wird die revcren-

tia sacrae adnotationis (C. Th. V 13, 30) meist

starker gewesen sein, als die Scheu vor der Ver-

letzung eines allgemeinen Gesetzes (vgl. Symm.
rel. 22). Neben dieser besonderen Bedeutung
bildete sich fur das Wort auch die allgemeinere

der eigenhandigen Beurkundung (Cod. Theod.

VI 2, 8. 28, 4. X 16, 3. XI 7, 14).

[Seeck.]

Adnotator bedeutet wahrscheinlich den Be-

amten, weleher fur den Empfang der Natural-

steuern in Getreide die Quittungen auszustellen

hat: das Wort scheint also von adnotare im
Sinne des eigenhandigen Beurkundens abgeleitet

zu sein. Nur in Agj-pten ist dieses Amt nach-

weisbar (Cod. Theod. XII 6, 3); in den andern
Provinzen, wo die Massen des zu liefernden

Kornes nicht so gross und daher die Suscep-

tores minder besehaftigt waren, durften sie das

Quittieren wohl selbst besorgt haben.
[Seeck.]

Adoes, Sohn des Mathanos (Adorjg Ma&avov).

StQarriyos in Olbia ca. 2. Jhdt. n. Chr., Laty-
schew inscr. orae septentr. Ponti E. I 52.

[Kirchner.]

Adolenda, rOmische Gottin der indigitamenta t

der von den Arvalbriidern am Tempel der dea

Dia beim Verbrennen (adolere) von Baumen ein

Opfer {oves) dargebracht wurde: CIL VI p. 560.

574. Der Name der A. erganzt ibid. p. 569;
Henzen act. fratr. arval. 147. Oldenberg

10 de sacris fratrum arvalium quaestiones (Diss.

Berol. 1875) 45f. Jordan Krit. Beitr. z. Gesch.

d. lat. Spr. 279f. Sachliche und formale Be-

denken gegen einen Gotternamen A. bei Weis-
weiler Jahrb. f. Philol. CXXXIX (1889) 37f.

Vgl. Coinquenda, Commolenda, Deferun-
da. ,

[Aust.]

Adolins, Sohn des Acacius, Armenier, Silen-

tiarius, Befehlshaber von Armeniern unter Belisar

im J. 542, fallt im persischen Kriege (Proc. b.

20 Pers. II 3 p. 160. II 21 p. 243. II 24 p. 261. II

25 p. 267 B.). [Hartmann.]
Adouaea, eine grosse.Gartenanlage mit Por-

tiken, sind auf dem Fragment der Forma Urbis

Koinae 44 dargestellt, Man pflegt sie gewfihn-

lich mit den von Philostr. Vita Apoll. Tyan.
VII 32 erwahnten Add>vi8og xijxoi in den Kaiser-

palasten zu identificieren und unter S. Bonaven-
tura auf der Ost-Ecke des Palatin zu suchen,

ohne zwingenden Grand. Vgl. Richter Topogr.

30 108. Hiilsen Rom. Mitteil. 1890, 77.

[Htilsen.]

Adonia. Das Fest des Adonis, ein im Hoch-
sommer begangenes Fest, dessen Hauptbestand-
teil die Klage um den toten Adonis war, der durch

holzerne Puppen dargestellt wurde. Das Fest,

von unsicherer Herkunft, ist auf griechischem

und kleinasiatisch-syrischem Boden sicher alt,

erwahnt unter dem Namen 'Adeovia wird es zu-

erst fiir Athen bei Gclegenheit der sicilischen

40 Expedition (Aristoph. Frieden 419. Plutarch Nic.

13; Alcib. 18) als Privatfeier der Frauen; mehr-
fach kommt es dann im 4. Jhdt. bei den Komikern
vor als von Hetaeren begangen, so bei Diphilos

fg. 43, 39 (II 554 K., ebenda 557 im Theseus
des Diphilos geben sich Hetaren an den Adonien
gegenseitig obscoene Batsel auf). Ein Ehren-
decret der Thiasoten der Aphrodite fiir ihren

Vorsteher aus dem Jahre 302 (Dittenberger
Syll. 427) hebt dessen Verdienste um die ^o/tntj

50 der A. hervor, welche demnach ein Hauptfest

dieses Thiasos gewesen sein muss. Schilderung

einer glanzenden Begehung der A. in Alexandreia,

begiinstigt von Ptolemaios Philadelphos, in Theo-
krits 15. Idyll; Schilderung der Feier in Byblos

wohl aus dem 1. Jhdt. der Kaiserzeit bei [Lukian]

de dea Syria 6ff. ; in Antiocheia wird noch 362
n. Chr. (nach Amm. Marcell. XXII 9, 15) das

Fest jahrlich begangen. tjber den Verlauf im
einzelnen und die Bedeutung vgl. Adonis.

60
" [Dummler.]

Adoniastai (A&wnaorai), religiose Genossen-

schaft zur Verehrung des Adonis in einer In-

sehrift von Svme in Kleinasien; Hamilton
Researches DI 301 S. 461. [WentzeL]

Adonis. 1) Fluss Phoinikiens ("AScavtg Ptol.

V 15, 4. Plin. n. h. V 78. Strab. XVI 755. [643].

Lucian de dea Syr. 6), der heutige Nahr Ihrahim,
der bei Apheka am Fuss des Dschebel Muneitira
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entspringt und ca. 1 Stunde siidlich von Byblos

ausmiindet. Noch heute wird zu gewissen Zeiten

des Jahres der Fluss durch ein Mineral rot

gefarbt. Die Alten erblickten darin das ver-

gossene Blut des vom Eber zerrissenen Adonis

Luc. a. O. (Baedeker Palast. und Syrien 361.

Ebers und Guthe Palastina II 24ff.).

[Benzinger.]

2) "AScovis -iSos und "A8<ov -a>vog, lateinisch

Ackmis -is und -idis und Adon -onis, altlat. Ado-
neus (Plaut. und Catull). Litteratur: W. H. En-
gel Kypros II 536—643 (vollstandigstes mytho-
graphisches Material, aber breit und unkritisch).

Movers Phoenizier I 191—253. Brugsch
Adonisklage und Linoslied, Berlin 1852. von Bau-
dissin Studien zur semitischen Religionsge-

schichte I (Lpzg. 1876) 289—304. Greve De
Adonide, Leipziger Diss. 1877 (altere Litteratur

angefuhrt). Mannhardt Wald- und Feldkulte

II 273—291. W. H. Roscher Mythol. Lexik. I

69—77. Preller Griechische Mythologie I* 359
bis 364. Rawlinson History of Phoenicia (1889)

333. 348 (wertlos).

K u 1 1. Der Kult des A., bei spateren Schrift-

stellern fiir Syrien (Strab. XVI 755) und das

sildliche Kleinasien oft erwahnt (Zeugnisse bei

Greve 24ff.), lasst sich auch in rein griechi-

schen Gegenden schon friih nachweisen. Fur
Lesbos bezeugt ihn im 7. Jhdt. Sappho, deren
Lieblingsstrophe sich an volkstumMche Adonis-

klagen anlehnt, im 6. Jhdt. spricht der Kolo-

phonier Xenophanes von der FlOtenmusik, mit
weleher in Phoinikien Adonis beklagt werde
(Athen. IV 174f. Rh. Mus. XLII 139f.). Alkman
bei Athen. XIV 624b nennt einen phrygischen
FlOtenspieler Adon, der vielleicht nach der Weise
des Trauergesangs heisst. Athenaios bemerkt mit
Recht, dass bei Xenophanes der Name ipotvtxt]

auch Karien bedeuten konne; wenn jedoch Gingras
ein phoinikischer Name des Adonis ist, so ist wohl
die syrische Kuste gemeint.. Xenophanes hatte in

demselben Zusammenhange missbilligend von ver-

wandten agyptischen Kulten gesprochen. Vgl.

Wachsmuth De Timone Phlias. 76. Karsten
Xenophan. fg. 35. Fiir Sikyon bezeugt ein Trauer-
fest im Hochsommer das Gedicht der Praxilla (5.

Jhdt.). In Athen, wo ja seit Solon die Beziehun-
gen zu Kypros sehr rege sind, wird die Adonisfeier

bei Gelegenheit der sicilischen Expedition erwahnt,
und zwar fand sie statt, als die Flotte ausfuhr
nach Plutarch Alcib. 18 (vgl. Nic. 13), also

gleichfalls im Hochsommer (Thuc. VI 30. Plat.

Phaidr. 276b von den Adonisgiirten -d^govg).

Aus Aristophanes Lysistr. 389ff. schloss Kam-
mel (Heracleotica, Plauener Progr. 1869, 19;
vgl. Greve 45. Roscher 73) mit Unrecht auf
eine Friihlingsfeier. Prothesis, Leichenklage und
Bestattung wurde von den Weibern auf den
Dachern mit (hiilzernen) Puppen. die Adonis vor-

stellten, dargestellt. Die Begehung Mess nach
Hesych s. v. xa&sdoa, wie die Trauertage fiir

verstorbene Angehorige. Fiir Athen werden auch
die Adonisgarten zuerst erwahnt (Plat. Phaidr.
276b), Gefassscherben, in welche man schnell auf-

keimende und schnell verwelkende Kraufer, na-
mentlich Lattich und Fenchel (wohl secundar
Weizen und Gerste: Schol. zu Theocr. XVII 2
twuvaoi yaQ iv rots 'Admvioig nvoovg xai xgt&ag

Pauly-Wisaowa

aneiQsiv ev tioi ngoaateiotg [1. dorgaxioig] xai

tovs tpvTevd&VTag xtfizovg 'Adcovlovg nQooayogevetv
;

andere Stellen bei Engel 48, 26. Greve
37—41) zu saen pflegte und welche bei der

Prothesis die Leiche umgaben. Wichtig ist, was
Zenobios I 49 berichtet, dass man diese Garten
mit dem toten Gotte hinaustrug und in Quellen
warf. Vielleicht gehOrt auch in den Adoniskult
und in dieselbe Symbolik, was Hesych berichtet s.

10 'AoTa, dsvdga xomojieva xai avati&snEva xfj 'AtpQO-

dhrj, &g IoxoqeT ) NdooavSgog (Nlxavdgog ?) jiqos

rate sladdoig , da 'Awog auch Name des A. war

;

vgl. Etym. M. und Hesych s. v.

Zu derselben Zeit, im Hochsommer, scheint

die Feier in Alexandreia stattgefunden zu haben,
von weleher Theokrits 15. Idyll aus der Zeit des

Ptolemaios Philadelphos ein anschauliches Bild
giebt. Der Dichter schildert die Schaustellung,
welche am ersten Tage der zweitagigen Feier

20 stattfand und das Beilager des A. und der
Aphrodite zum Gegenstand hatte. Die kiinst-

lichen, buntbemalten Statuen beider ruhen auf
silbernem Lager (V. 127. 128, nach welchen man
zwei gesonderte Betten annehmen miisste, sind

schwerlich richtig uberliefert) mit purpurnen
Kissen und Decken. A. hat das Ansehen eines

18—19jahrigen, dem der erste Flaum spriesst.

Um beide liegen die Fruchte der Jahreszeit,

Adonisgarten in silbernen Korben und in gold-

30nen Alabastren syrische Salben, aus sussem Ge-
back sind allerhand Blumen und Tiere gebildet,

Schirme aus grtinem Dill iiberwolben das Lager,
Eroten (aus Gold und Elfenbein) nattern dariiber.

Das Lied der Sangerin, das beide feiert, erwahnt
auch die Begehung des nachsten Tages: Aphrodite
solle sich heute ihres Gemahles freuen , der

nach zwolf Monaten vom Acheron wiederkehre,

morgen wiirden ihn die Frauen mit gelOstem
Haar und Gewand mit wilder Totenklage zum

40 Meere tragen. Er mOge seinen Verehrern gna-
dig bleiben und gnadig nach Jahresfrist zuriick-

kehren. Wollte man die Wiederkehr nach zwolf

Monaten hier wortlich nehmen, so wiirde man ja

ein Friihlingsfest annehmen miissen, wiirde dann
aber mit der proleptischen Totenklage am
nachsten Tage in Verlegenheit kommen. Deutlich

ist, dass nur eine Feier im Jahre stattfand, und
dass die ixcpogd der Hauptakt der Feier ist. Am
ersten Festtage ist also der vorangegangene Zeit-

SOraum des Beisammenseins nur in einen Tag zu-

sammengezogen, das Friihlingsfest, die Ankunft,
gleichsam nachgeholt. Auch die reifen Fruchte,

welche das Lager umgeben, sprechen, ebenso wie
im Gedichte der Praxilla, fiir Begehung des Festes

im Hochsommer. Kammel (19) setzt das Fest
ohne hinreichenden Grand in den Marz.

Ein Friihlingsfest mit umgekehrter Folge der

Ereignisse nimmt von Baudissin (289 Anm.
3) und Mannhardt (277) fur Byblos an nach

60 [Lukian] de dea Syria 6. Doch ist weder die

Zeit noch die Beziehung des Festes auf A.
ausser Zweifel, jedenfalls die Schilderung aus
einer Zeit allgemeiner Kultmengerei fur die ur-

sprimgliche Form des Kultes eine triibe Quelle.

Die Byblier hatten danach angenommen, A. sei

auf ihrem Gehiet (am Libanon) jagend durch
den Eber umgekommen. Zur Erinnerung daran
veranstalteten sie jahrlich einmal eine Totenklage

13
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und br&chten dem A. wie einem Heros Toten-

opfer, am nachsten Tage behaupteten sie, er lebe,

und geleiteten ihn an die Luft. Gleichwohl schOren

sie ihr Haar, wie die Agypter, wenn sie um den

Apis trauern. Die Frauen, welche dies nicht

thun wollten, mfissten sich einen Tag lang auf

dem Markte ausstellen, einem Fremden prosti-

tuieren und den Erlfls der Aphrodite weihen. Der

Ausdruck fivrjii^v rov aa&ovs spricht auch hier

fiir Begehung zur Todeszeit des Heros. Sehr be- 10 identificieren , ist gar nicht discutierbar.

handelt. Folgerungen fur die Herkunft des Sui-

tes aus seinen semitischen oder griechischen Pa-

rallelen sind daher unberechtigt. Die Identitat

des Adonis mit dem Babylonisehen Tammuz
(Movers 193. v. Baudissin 800ff.) ist gar

nicht erweisbar, der Versuch der meisten Orien-

talisten, denen sich Kammel (18) anschliesst,

das Linoslied als einen Teil des Adoniskultes zu

fassen und Adonis und Linos gewissermassen zu
-" •- -

'

-'-1- J
- •"-—•':--*-- A.

fremdlich ist das Scheeren am Auferstehungstage.

Der Verfasser sagt c. 7 selbst, einige Byblier

bezOgen das Fest auf Osiris, weil der Kopf des

Heros naeh 7 Tagen von igypten in Byblos an-

getrieben werde, keinesfalls kann der Bericht

ein allgemeiner verbreitetes Friihlingsfest fiir

A. beweisen. Das Aphroditeheiligtum auf dem

Libanon fiihrten die Byblier nach Ps. -Luk. 9

auf Kinyras, also den Kult auf Kypros zuruck.

bat auf griechischem wie auf nichtgriechischem

Gebiet unzahlige selbstandige Parallelgestalten.

Dass der Kult solcher Heroen wie des Hylas,

Bormos, Lityerses den Griechen spater erst wieder

grossenteils bei den NachbarvOlkern auffiel, be-

weist nicht, dass ihnen entsprechende Kulte ur-

spriinglich fremd waren. Der Adoniskult gehort

in Griechenland zu denen, welche in historischer

Zeit von der Peripherie des Griechentums her
aui junyras, aiso ueii b-uii, aui ivypiuo '"^ "™ .>«. «„. .».f-»» — - -----

Mannhardt (283) legt auf die von Ps.-Lu- 20 wieder Eingang fanden, weil er dort die stark

%:„„ v.„„ v„ V^ifnii™ ;,, RvHas anwiclit. p.kstatischen Formen bewahrt hatte, die ursprung-
kian bezeugte Prostitution in Byblos Gewicht,

welche er als eine kultliche Darstellung der hei-

ligen Hochzeit von Aphrodite und A. fasst. Aus

dem Bericht der Apollodorischen Bibl. Ill 14,

3, Aphrodite habe durch irgend etwas erziirnt

auch die Schwestern des A. zur Prostitution

getrieben, folgert er, dass auch an den Adonien

in Paphos derselbe Brauch bestanden habe.

Dieser Schluss ist aber nur fiir den kyprischen

ekstatischen Formen bewahrt hatte, die ursprung-

lich den meisten Kulten gemeinsam waren. Die

Formen des Kultes, obwohl stark verwittert, sind

altertiimlich, weil er nie verstaatlicht wurde, er

blieb aberglaubischen Frauen und unter diesen

wieder vornehmlich Verehrerinnen der Aphrodite

iiberlassen, daher in historischer Zeit trotz sei-

nes landlichen Ursprungs grossstadtisch. Da A.

auf der Stufe eines allgemeinen Vegetations-
Uieser ecniuss ist auer uui iui uou iytmomon »>". ~v» ~—.« ... ,

°
n 1 • v

Auhroditekult im allgemeinen, nicht fur die Ado- 30 daemons steben geblieben und zu keiner be-

nien, und wer weiss fiir welche Zeit zulassig.

Wenn das Wasser des vom Libanon kommenden

Flusses Adonis rote Farbung zeigte, so fiihrten

die Byblier dies nach [Lukian] de dea Syria

8 auf den Tod des A. zuruck und begannen

das Fest. Diese Erscheinung will Maundrell

am 17. Marz 1697, Eenan Anfang Februar be-

obachtet haben (vgl. v. Baudissin 298). Da
unbekannt ist, wie oft diese Erscheinung sonst

stimmten Kulturfrucht ein Verhaltnis einge-

gangen war, konnte er auf dem Lande mit

Dionysos und Demeter nicht concurrieren , ob-

wohl" ursprunglich ein wesenhafter Unterschied

zwischen der Demeter der Mysterien und der

Aphrodite des Adoniskultes nicht vorhanden

ist. Der Grundgedanke des Kultes ist in der

Alexandrinischen Feier am klarsten ausgespro-

chen, obgleich sie wohl erst eine hOfische Erwei-
unDeKannx isx, wie on uiese rii»tucmuuS ~™ ww, „~£.~.™ ~.~ -

im Jahre eintritt, so sind diese Beobachtungen 40 terung der einfachen Adomsklage 1st wie sie

r ,. -a ,. ' j,_ -n.-i._.:i. 1 t.i,„; „„„ iv, i+^on irAopliilflftrt. wird. Man dachte sicn
fiir die Bestimmung der Festzeit unbrauchbar

In Antiochia wurden die Adonien gefeiert im

Herbst362 n. Chr., als Iulian dort ankam, annuo

eursu complete (Amm. Marc. XXII 9, 15). Mit

Bestimmtheit setzt Hieronymus ad Ezech. 8 p.

750 den Tod des A. in den Juni. So weit

wir sehen konnen, wurde uberall eine jiihrliche

Feier dem A. begangen und zwar zur Zeit seines

Todes im Hochsommer. Aus der iibrigen alten

uns in Athen geschildert wird. Man dachte sich

das Naturleben gewissermassen potenziert in dem

ehelichen Zusammenleben eines gottlichen Paares.

Aphrodite ist hier die grosse, die ganze Natur

durchdringende Gottin, wie sie bei Orphikern

und Tragikern erscheint, unsterblich, aber nicht

leidlos, hat sie jahrlich den Verlust ihres Lieb-

lings zu beklagen. Dieser ist nicht nur in he-

roischer Sphaere stehen geblieben, sondern seine
Toaes im noensommer. aus uer uungeu auni i^uci ^ .~~.- ™-~-

-
„-- - ,

Welt sind noch zahlreiche Nachrichten iiber 50 Bedeutung 1st wohl durch polytheistische und ka-

» j._- i„.ii v.„„j v,„» „OT „„ - AiKraho iiViPr lendnrische Comnromisse von der eines Vegeta
Adoniskult vorhanden ohne genauere Angabe fiber

Art der Begehung und Zeit der Einfiihrung. Ein

Haus, in welchem die argivischen Weiber den

A. beklagen, erwahnt Paus. II 20, 4, was we-

gen des daneben bestehenden Linoskultes wichtig

ist. Nach Rom gelangte der Kult wie andere

hellenisch-orientalische im letzten Jahrhundert

der Fiepublik, nach Etrurien vielleicht schon

fruher, vgl. Greve 29ft.

lendarische Compromisse von der eines Vegeta-

tionsgeistes zu der eines Blutenheros herabge-

sunken. Wenn die ersten Friichte reifen, schwin-

det er hin. saftige schnellwelkende Fruhlings-

kriiuter und schnell entblatterte Blumen sind

sein Symbol. Keben der holzernen Puppe, deren

Schicksal sie auch teilen, veranschaulichen die

Adonisgarten das Wesen des Gottes. Dass sie

in Scherben gepflanzt sind, ist nicht bedeutungs-

BedeutuBg^des Kultes. Die Adonisfeier, 60 los, die silbernen Korbe in Alexandreia sind keine

. .. . .p ... . . ,. , . tt t„_i „ v;ollo;<.>if wit nrsTirnnflicn das
welcher die Alten selbst orientalisehen Ursprung

znschrieben, hat sowohl in semitischen Kulten

Parallelen, fiber welche zuletzt Mannhardt
274ff. zu vergleichen ist, als auch in unzweifel-

haft griechischen. Auch in noch bestehenden

nordeuropaischen Erntegebrauchen finden mehr-

fach verwandte Anschauungen ahnlichen Aus-

druck, woruber Mannhardt (285) ausfuhrlich

Verbesserung. Vielleicht war ursprunglich das

Zerbrechen der TSpfe selbst ein Teil der Feier,

eine Darstellung des Versiegens der Quellen, das

den Tod des Adonis zur Folge hat. Denselben

Sinn haben die zerbrochenen Kruge im Danaiden-

mythos, zu vergleichen ist auch die von Diodor V
62 erzilhlte Sage von den TOchtern des Staphylos,

welchen Schweine die anvertrauten Gefasse zer-
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brechen. Dass gerade in die Scherben gesat

wird, ist ein pragnanter Ausdruck der Auferste-

hungszuversicht, welche die ganze Feier beherrscht.

Der erste Teil des Festes zu Alexandreia verherr-

licht das Beilager des gottlichen Paares, das

durch zwei Xoana vertreten wird; die mannig-

faltigen teils wirklich teils in Nachbildungen
vertretenen Gegenstande, welche das Lager um-
geben, veranschaulichen zugleich die universelle

Bedeutung des Vorgangs, zugleich suchen sie die 10

Gunst des gottlichen Paares dem gesamten hier

vertretenen Naturleben, Friichten wie Herden, zu

sichern. Fiir die Darstellung des Beilagers giebt es

keine genaue Parallele auf griechischem Gebiet;

doch ist die Verwendung holzerner Puppen zur

segenbringenden Nachahmung heiliger Geschich-

ten auch hier uralt. Der Idee nach stehen am
nachsten die Plataeischen Daedalen, wo der Auf-

zug der Braut durch holzerne Puppen dargestellt

wurde, die dann, um Vegetationssauber zu fiben, 20

verbrannt wurden. Durch die feste Errichtung

der Gotterbilder erlitt die primitive Dramatik
des Kultes manche Einbusse, doch behaupteten

sich Eeste davon zum Teil in veranderter Form
noch lange, teils ist auch die Erinnerung an

solche Brauche nur in Sagen niedergeschlagen.

Im Wesen der Adonisfeier nahestehend ist der

Athenische Anthesterienbrauch der Vermahlung
der (iaaiXiaaa mit dem durch seine Statue ver-

tretenen Dionysos , der dadurch gewissermassen 30

aufs neue der Vater seiner Gemeinde wird, ferner

der Brauch der kretischen Braute, in der Nacht
vor der Hochzeit beim Xoanon des Leukippos

zu schlafen (Anton. Liber. 17), dessen samtliche

Sagen nur aetiologische Motivierungen dieses

Branches sind (vgl. Parthen. 15. Paus. VII 20.

Ovid. Metam. IX 667ff.). In Trozen ist an Stelle

dieses symbolischen Beilagers, welches das Kecht
des Heros anerkennt, das Haaropfer der Braute
an Hippolytos getreten. Nun ist in der Ale- 40
landriniscben Feier die gesonderte Darstellung
des Beilagers vielleicht erst aus der alteren und
einfacheren Beklagung des die Leiche vorstellen-

den Bildes entwickelt, aber durchaus dem Sinne

des Kultes gemass, da auch diese Beklagung
keine mussige ist, sondern die Belebung des Be-
trauerten, wenn auch nach langerem Zeitraum,
zum Zwecke hat. Ein Brauch, der das genaue
Gegenstuek zur Adonisfeier bildet, indem hier

der mannliche Teil der fiberlebende ist, spiegelt 50
sich in der kyprischen Sage von Pygmalions be-

lebter Statue, der vielleicht im Wesen von A.

nicht verschieden ist, wider. Auch A. hiess in

Kypros Pygmaion, der Name bezeichnet, wie Eu-
palamos oder Eucherr den kunstreichen Verferti-

fer des Xoanons (anders Pietschmann Gesch.
. Phoen. 188), der wohl als Priester zugleich

die Erweckungsceremonien vornahm. Bei der ur-

wprunglichen Adonisfeier stellten die klagenden
Frauen Aphrodite selbst dar. Dass die Uber-60
lebende von Lebenden gegeben wurde , lag im
Wesen des Kultus. Die inbrfinstige Art der
Totenklage spiegelt sich in dem Zug der Sage,
dass Aphrodite den Leichnam nicht aus dem Anne
lassen will (Bion I passim), wie ihm ja auch bei
der Bestattung die Wiederkehr eingescharft wird.
Am besten erlautert wird der zwiespaltige Cha-
rakter jener Beklagung, welche zugleich eine

Erweckung ist, durch die Protesilaossage, wo der
zartliche Kultus, welchen Laodameia mit dem
Xoanon ihres Gatten treibt, wirklich dessen Wie-
derkehr von den Toten zur Folge hat (Apollodor
epit. Vatic. II 17f. 43). Die Sage ist durch ahn-
liche Brauche wie die Adonien veranlasst.

Auch in der Bestattung des A. spricht sich

die Hoffnung der Wiederkehr deutlich aus.

Hier sind namentlich die nordischen Parallelen
bei Mannhardt BK I 406—421 (Hinaustra-
gung des Vegetationsgeistes) zu vergleichen (vgl.

auch 214 und 315). Das ins Wasser werfen oder
mit Wasser benetzen des Menschen oder der
Puppe, welche den Vegetationsgeist darstellt, deu-
tetMannhardt als Eegenzauber zumZwecke, der
Vegetation des nachsten Jahres den nOtigen Re-
gen zu sichern. Er vergleicht W. u. FK. 275 die

Wasserbesprengung des babylonisehen Lieblings
der Istar Duzi, welche diesen wieder erwecken
soil. Nach griechischer Anscbauung ist die un-
fruchtbare See die Huterin des latent gewordenen
Lebens wiihrend der unfruchtbaren Zeit des Jahres.

Dionysos, von Lykurgos bedroht, flndet Zuflucht
in der Tiefe bei Thetis und kehrt im Frubjahr
zu Schiffe wieder (aus dieser Anschauung heisst

ein amphibischer Fisch adcovig nach Klearch bei
Athen. VIII 332c). Ein genaues Gegenstiick zur
Bestattung des A. ist es , wenn das Bild der
samischen Hera jahrlich gesucht und in einem
Lygosgestrauch am Strande gefunden wird (Me-
nodot bei Athenaios XV 372). Einen sehr alter-

tiimlichen kretischen Brauch erzahlt Plutarch de
def. orac. 14: iv Kgr/ty x@6vov avxvor Stdyaiv

tyvcov axoxov xiva TsXovjih-rjv soqttjv , iv
f]

Hal

el'Saikov dvdooe axirpakov avadeixvvovot xal Xi-

yovaiv , d>s ovzos f\v MoXoe 6 Mtjgwvov jzarr/Q,

vv/Mpfl de jiqos filav ovyysvofievoe ovrmg evge&eiri.

Molos, der Wandrer, wird auch hier der Vege-
tationsgeist sein, wie bei den Alexandrinischen
Adonien folgt auch hier der Tod unmittelbar auf
das Beilager (vgl. die Aigyptiden).

In historischer Zeit sind jedenfalls in der
Adonisfeier mehrere Akte des gottlichen Dramas
zusammengezogen , welche ursprunglich zeitlich

getrennt sind nach dem Jahreslauf, den sie dar-

stellen. Es mogen fruher auch von denselben
Verehrern zu verschiedenen Zeiten Feste von ver-

schiedenem Charakter oder wenigstens mit ver-

schiedener Scenenfolge gefeiert worden sein, das
ist aber nicht mehr nachzuweisen , alle guten
Nachrichten zeigen nur ein jahrliches Fest, an
welchem die Trauer vorwiegt und der Gedanke
der Auferstehung mehr proleptisch in der Art
der Totenklage und der Bestattung angedeutet
wird.

Der Mythos des A. ist verhaltnismassig

jung und rein griechisch, im einzelnen bis in

spate Zeit schwankend; so weit er nicht rein

poetisch ist, versucht er nur den Kult zu erklaren.

Die altesten Genealogien bei griechischen Dich-
tern drucken nur das Bewusstsein von der allge-

mein orientalisehen, noch nicht von der speciell

kyprischen Herkunft des Kultes aus. So giebt
Hesiod bei Apollod. Ill 14, 4 und Prob. ad Verg.
Buc. XI 8 (frg. 57 Ez.) Phoinix und Alphesibcda
als Eltern des A. an (nach Antimachos bei Pro-
bus a. a. O. ist A. Sohn des Agenor, nach Zoi-

los Et. M. 117, 35 des Theias und der Aoa,
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isoliert steht die Angabe des Philostephanos bei

Probus a. a. 0., dass Zeus ihn selbst geboren

habe), Panyasis bei Apollod. a. 0. (vgl. Anton. Liber.

34) den syrischen (oder assyrisehen) Ko'nig Theias

und seine Tochter Smyrna. An Stelle des Theias

tritt spater fast allgemein der kypriscbe KOnig
Kinyras, dessen Tocbter dann Smyrna oder Myrrha
wird. Der alteste Zenge fur diese Abstammung
ist wobl der Komiker Platon bei Athen. X 456.

des A. durch Aphrodite. Die alexandrinische Feier

verbietet, das Verhaltnis als platonisch aufzu-

fassen, ganz abgesehen von dem Schmutz der

Komodie, welcher keinen echt sagenhaften Hinter-

grund hat. Der Komiker Platon a. a. 0. macht

A. zum Lustknaben des Dionysos; wenn er bei

andern in einem Liebesverhaltnis zu Herakles

oder Apollon erscheint, so ist das Contamination

mit verwandten Gestalten, wie Hylas und Hya-

Zur herrschenden wurde diese Version durch 10 kinthos (vgl. Engel II 576f. 617). Dass im

die Tragodie Kinyras von einem unbekannten
Nachahmer des Euripideischen Hippolytos, die

am Tage von Philipps Ermordung zu Aigai

aufgefiihrt wurde (Nauck Prg. Trag.a p. 838.

Welcker Griech. Trag. Ill 1226). Diese Tra-

gCdie liegt auch da zu Grunde, wo, wie bei

Apollodor III 14 , 4 und Anton. Liber. 34, aus

anderweitiger mythographischer Tradition Theias

fur Kinyras eingesetzt ist ; am deutlichsten ist die

Volksglauben das Verhaltnis von A. und Aphro-

dite kinderlos ist, hat weniger in seiner Jugend

seinen Grand, als darin, dass der Accent auf

seiner persOnlichen Wiederkehr ruhte. Nach-

kommen, welche A. und Aphrodite gegeben wer-

den, sind nicht echt sagenhaft, am haufigsten

wird er mit Dionysos zusammen der Vater des

Priapos genannt, andere spatere Schriftsteller

machen ihn zum Vater der Eponymen von Ort-

Nachahmung des Dramas bei Ovid Metam. X 20 schaften wie Golgos und Beroe (vgl. G r e v e

298—502. Die Eolle, welche in alien diesen Be
richten die kupplerische Amme spielt — welche

bei Antoninus Liberalis Hippolyte heisst — weist

deutlich auf das Euripideische Urbild hin , so

dass es also nicht angeht, bei Apollodor mehr
als die Genealogie fiir Panyasis in Anspruch zu

nehmen. Durchweg erscheint der Vater bei dem
blutschanderischen Verhaltnis durch die Tochter

hintergangen , die unnatiirliche Liebe der Toch

17). Ganz allgemein, weil unmittelbar aus

dem Kultus fliessend, ist die Sage von dem vor-

zeitigen gewaltsamen Tode des A. Dass diesen

Tod ein Eber herbeigefuhrt habe, ist echte

alte Sage, denn dieser Zug ist in der lydischen

Konigssage bereits von Adonis auf Atys (= Attis)

iibertragen (Herod. I 34). Gleichwohl gab es

doch auch hier lange Zeit Varianten nebeneinan-

der. Im Euripideischen Hippolytos 1420ff. droht

ter wird durch den Zorn der irgendwie verletzten 30 Artemis, sie wolle zur Rache fiir den Tod_ ihres

Aphrodite motiviert (nach Schol. Theocr. I 107

hatte Myrrha mit ihren Haaren geprahlt, nach
Lact. Plac. X fab. 9 hatte ihre Mutter Kenchreis

die Gottin verletzt). Nach der Entdeckung wird

Myrrha von Aphrodite oder nacb Antoninus Libe-

ralis von Zeus aus Mitleid in den gleichnamigen

Baum verwandelt. Die Geburt des A. erfolgt nach
Antoninus Liberalis vor der Verwandlung, nach
Ovid a. a. 0. gebiert der Baum nach 10 Monaten

Lieblings den, welcher jener der liebste sei, mit

ihren unentrinnbaren Geschossen dahinraffen. Da-
mit kann nur A. gemeint sein, und es ist wert-

voll, dass Euripides die Verwandtschaft des A.

mit Hippolytos deutlich empfindet. Der Wider -

spruch des unwissenden Scholiasten, welcher

die Deutung auf A. durch Hinweis auf die Vul-

gata zu entkraften sucht, darf uns nicht irre

machen. Contamination der Euripidesstelle mit

von selbst das Kind, nach Hygin f. 58 und 161 40 der Vulgata ist es, wenn nach Apollod. in 14,

muss dazu der Vater mit dem Schwert die Rinde
spalten, n achSeivius Aen. V 72 und Eel. 10, 18 ein

Eber mit seinem Zahn. Alt und echt sagenhaft

wird bei diesen Geburtssagen nur die blutsch&n-

derische Entstehung und die Baumgeburt sein.

Erstere kommt haufig vor und wohl urspriing-

lich ohne den Begriff des ungeheuerlichen in

alien den Kulten, die sich um eine numerisch

eng begrenzte Gotterfamilie drehen; analog ist

4 Artemis den Eber gesandt hat. Gewohnlich

hat ihn Ares aus Eifersucht geschickt oder sich

selbst in ihn verwandelt (die Stellen bei Gr eve
12). Vor dem Eber fliichtete sich A. in den

Lattich , oder er wird von Aphrodite nach Kal-

limachos im Lattichfeld verborgen oder nach

dem Komiker Eubulos auf Lattich gebettet (bei

Athen. II 69), man glaubte daher, der Ge-

nuss des Lattichs hindere den Liebesgenuss. Aus

z. B. die Entstehung des orphischen Iakchos. 50 dem Blute des sterbenden A. sprosst die Ane-

Die Baumgeburt ist ein Ausdruck fiir das Wesen
des A.; dass er gerade aus der Myrrha her-

vorgeht, erklart sich aus ihrer Verwendung bei

der Totenklage (Preller 360, 2). Nach der ge-

wOhnlichen Sage wachst nun A. (nach Ovid. Met.

X 514. Servius Eel. 10, 18 unter der Pflege

der Nymphen) zu gottlicher Schonheit heran, als

Hirt oder Jager, von Aphrodite geliebt, die ihn

vergeblich vor den Gefahren der Jagd zu warnen
sucht. Dass das Verhaltnis notwendig als brant- 60 Gr eve 13)

mone (Ovid Met. X 735) oder (nach Bion I

72) die Rose, wahrend die Anemone aus den

Thranen der Aphrodite entsteht. Andere spiele-

rische Varianten dieser Pflanzensage bei Greve
11. Das Traucrfcst um A. setzt nach Ovid

a. a. 0. Aphrodite selbst ein, es ist eine

Nachbildung ihrer Trauer. Als Ort des Todes

werden die spatercn Hauptlocale des Kultes ge-

nannt, vornemlich Kypros und der Libanon (vgl.

liches, keusches aufgefasst worden sei, wie Engel
II 573 und nach ihm Mannhardt W. u. F.

K. H 277 behaupten , ist nicht als wesentlich

fiir den Kult zuzugeben ; die Vorstellung wurde
erst durch die hellenistische Kunst begiinstigt,

die A. , ihn mit Eros vermischend , in geradezu
unreifem Alter darstellt. Aus einem solchen

Bilde macht Plautus Men. I 2. 34 einen Raub

Eine abweichende Sage, welche sich mit dem
gewaltsamen Tode durch den Eber eigentlich

nicht vertragt, erzahlt Apollod. Ill 14, 4. Gleich

nach der Geburt aus dem Baume habe Aphro-

dite den neugeborenen A. in eine Lade gelegt

und der Persephone zum Aufbewahren gegeben,

diese habe, cntziickt von der Schonheit des

Knaben, ihn nicht zuriickgeben wollen ; den Streit
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der beiden Gettinnen habe Zeus (oder nach Hyg. bei dem Kult keine Rolle spielte, hat der Name
Astr. LI 7 und einer Neapler Vase Coll. Sant. nichts zu thun, es ist eine Volksetymologie von

No. 702 Kalliope) geschlichtet , so dass A. ein yiyygog = xivvgog, der laut Klagende), welches

Drittel des Jahres Persephone, ein Drittel Aphro- "Wort die FlOte bezeichnet, die dann auch bei

dite gehOren und fiber das letzte Drittel selbst der Adonisklage verwandt wurde, wonach auch

verfugen solle; er habe auch dies noch der A. selbst bei den Phoinikern Gingras geheissen

Aphrodite gewidmet. Spater wird diese Sage haben soil (Pollux IV 76. 102. Athen. IV 174f.).

mit der Vulgata so verbunden, dass Aphrodite Alter als mit Kinyras kann die genealogische

nach dem Tode des A. in die Unterwelt ge- Verbindung mit Myrrha sein, welcher Name be-

stiegen und eine Teilung durchgesetzt haben soil 10 reits von Sappho fr. 163 erwahnt wird. Es

(vgl. Schol. Theocr. Ill 48. Hyg. f. 251. Greve verdient Beachtung, dass Ableitungen von jenem

14). Wenn diese Sage einzelne Elemente ent- Namen gerade in Nordkleinasien zu Hause sind.

halt, welche den Eindruck machen, als gingen Die lesbischen Namen Myrtilos und Myrsilos,

sie direct auf den Kult zuriick , so verdankt sie die Amazone Smyrna, nach der die Stadt heisst,

das nur dem Umstande , dass sie echten Kult- gehoren hierhin, das oijfia nokvxkavxoio Mvglvrjg

sagen, wie der eleusinischen Demetersage oder in der Ilias (II 814) weist sogar auf einen

der athenischen Erichthoniossage nachgebildet chthonischen Kult hin. Wir mflssen die Frage

ist; sie ist nicht echte Mysteriensage, wie Engel nach der Herkunft des A. unentschieden lassen,

II 570 meint , sondern spate Dichtung. Bei fiir griechische Herkunft des Kultes ist bis jetzt

Panyasis stand sie jedenfalls nicht, allem An- 20 nur Engel eingetreten, aber auch er leitet

schein nach ist es die LOsung, welche ein Deus den Namen von einem semitischen Gotte in Ama-

ex machina (Zeus, Aphrodite, Kalliope) einem thus ab (II 597). Die antiken griechischen

Drama, das sich vornehmlich mit dem Schicksal Etymologieen (ebenda 599) sind wertlos; wichtig

des Kinyras und der Myrrha beschaftigte
,

gab, ist, dass Alkman den Namen Adon fur einen

also nicht alter als das 4. Jhdt. In einem phrygischen Flotenspieler gebrauchte, da es

Drama Adonis des Tyrannen Dionysios (Athen. nicht erwiesen ist, dass dieser nach der Adonis-

IX 401f.) trat A. als Jager auf; von dem klage heisst. Wenn der Name etwa in das

Adonis des Ptolemaios Philopator (Schol. Ar. nordbalkanische (phrygisch - thrakische) Sprach-

Thesm. 1059) kennen wir kaum mehr als den gebiet gehort, so sind alle griechischen und semi-

Titel. Am wahrscheinlichsten bleibt also , dass 30 tischen Etymologieen miissig, da dann dem S ge-

der Kinyras jenes Anonymus auf die spatere meingriechisches i? entsprechen kann. Erwah-

Tradition einen ziemlich weitgehenden Einfluss nenswert ist, dass Herodian zur Ilias V 203 und

ausiibte. XI 88 die Form "Adwvig als die bessere angiebt.

Eine von alien iibrigen abweichende Adonis- Dunkel ist auch der Name Kvgig oder Ktgie wie

sage, die Servius (Eel. 10, 18 und 8, 37) erzahlt, nach Hesych und Etym. M.^ Adonis auf Kypros

ist eine wertlose hellenistische Novelle mit mythi- hiess , die Gleichsetzung mit xigiog wird dem

schen Namen ohne jeden echt sagenhaften Hinter- schwankenden Vocalismus nicht gerecht, der fiir

grund. ein Fremdwort spricht. Dunkel ist auch ravag
' Namen und Herkunft. Die gewohnlich (Tzetzes zu Lykophr. 831; Greve 48 erklart

sehr zuversichtlich vorgetragene Ableitung des 40 Java? = yavgog von yajja>). Ein griechisches

Namens A. von dem hebraischen Adon = Herr Epitheton ornans ist $ege>dijs (Hesych s. v.). Die

•wurde nur dann auf Wahrscheinlichkeit Anspruch Namen 'Ecog , 'Aibog , 'Hofyg , 'Adt , die sich bei

machen kennen, wenn der semitische Ursprung Hesych und im Etym. M. finden, werden kaum
des Kultes feststande. Das ist aber nicht der griechisch sein, obwohl sie sich zum Teil so deuten

Fall, so wenig die Moglichkeit geleugnet werden lassen. Den Namen 'Afl<ofldg , den Hesych und

solL Dass in historischer Zeit, seit „Hesiod", Etym. M. fur das pamphylische Perge bezeugen,

die Qtiechen den Kult von Osten herleiteten, hat schon Movers mit Recht von dem semiti-

bewekt nichts fiir seine Herkunft. Auch Aphro- schen Namen Abub fur Flote abgeleitet. Fur Be-

dite fat bereits fur Homer ausschliesslich Kvxgig urteilung von Wesen und Herkunft des A. sind

und doch in Dodona uralt griechisch. Die Ver- 50 diese scheinbaren Synonyma ganz ohne Wert,

bindung des A. mit Aphrodite scheint ursprung- da sie wahrscheinlich grossenteils auf Identifi-

lich m sein; er hat in der griechischen Sage cationen der theologischen Speculation beruhen,

Parallelgestalten an Phaethon und Phaon, mog- welche ja schon bei den Logographen bliihte;

licherweise setzt er Ares als Gemabl der Aphro- die meisten werden aber ganz spat sein.

dite wahrend der nnfruchtbaren Jahreszeit vor- Adonis in der Kunst. Der Gebrauch der

aus, so dass sein feindliches Verhaltnis zu diesem Adonisxoana als transportabler Gotterbilder hat

nicht erst durch einen Compromiss urspriinglich die kiinstlerische Auspragung seiner Gestalt fiir

verschiedener Sagen entstanden zu denken ware. den Kultus verhindert. Wo von Heiligtumern

Er wurde dann dem Hephaistos entsprechen, des A. die Rede ist, hat er sie invmer mit

mit dem er als Pvgmaion-Pygmaiion Kunstfer- 60 Aphrodite gemeinsam und nirgends wird eine

tigkeit gemein hat. Die Verbindung mit Kiny- Kultstatue von ihm erwahnt. Die Benennungen

ras ist nicht ursprflnglich , sondern erst eine antiker Statuen nach A. waren willkiirlich. Die

Folge der Monopolisierung des Aphroditekultes altesten Darstellungen, welche wir von A. haben,

fiir Cypern. Die genealogische Verbindung wurde finden sich auf etruskischen Spiegeln , welche

durch Wesensverwandtschaft erleichtert. Kinyras ihre Vorbilder in Werken der ionischen und

(uber welchen Engel II 94ff. zu vergleichen) ist attischen Kunst des 5. bis 3. Jhdts. haben.

eine oberflachliche Hellenisierung von yiyygo; (mit Die meisten dieser Spiegel sind jetzt publiciert

dem semitischen Saiteninstrument Kinnor, das in Gerhards etruskischen Spiegeln I 111—117
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(vgl. jedoch tiber 112—113 0. Jahn Ann. d.

Inst. 1845, 317ff.; Archaeol. Aufs. 147). Meist
sind Turan und Atunis in traulichem Zusam-
mensein abgebildet, letzterer oft ganz kindlich

(I 117 ohne Beischrift) , einmal geflilgelt wie
Eros (1 116). Nicht immer scheint die griechische

Vorlage rein verstanden zu sein, einmal erscheint

neben beiden eine Lasa Sitmica (I 115), welche
trotz ihrer mannlichen Formen wohl als Schiek-

fior d'Adone, camomilla di fior rosso) auf Schutt-

haufen und namentlich auf den Ackern unter

der Saat von jeher haufig gewesen zu sein scheint.

Vgl. Sibthorp Prodr. flor. Gr. I 379. Dier-
bach Flora mythol. 153. Fraas Synops. plant,

flor. class. 132. Billerbeck Flora class. 143.

Lenz Botanik der alten Griechen und Romer 604.

Leunis Synopsis 2. Teil3II590, 6. v. Heldreich
Pflanzen d. att.Ebene = Aug.Mommsen Griech.

salsgOttin zu fassen ist (Artemis, d. h. verlesenes 10 Jahresz.V530. Murr Die Pflanzenwelt i. d. griecb

'AQxt^ixr\1). Einmal stent zwischen Meleager und
Atalante einerseits, Turan und Atunis anderer-
seits Atropos , welche das Eberhaupt, das ge-
meinsame Verhangnis, festnagelt. Einmal (Mo-
mun. d. Inst. VII 61. Etr. Sp. IV 322) erscheint
neben Aphrodite, die den kindlichen Adonis
miitterlich umschlingt, ein ungeheurer Schwan mit
der Beischrift Tmna (= Zeus?). Sind hier Zeus
und Aphrodite als Eltern des A. gedacht? Das
griechische Vorbild gehOrt in das 5. Jhdt.

Der Streit der Aphrodite und Persephone
urn den mit geschlossenen Augen, aber ohne An-
deutung einer Verwundung auf einer Kline liegen-

den A. ist dargestellt auf einer apulischen Vase,

abgeb. im Bulletino Napoletano n. s. VII 9

(unsicher die Mon. d. Inst. VI 42 abgebildete

Vase), ferner auf einem Praenestiner Spiegel Mon.
d. Inst. VI 24, 1 und bei Gerhard Etr. Spiegel

IV 325.

Der verwundete A., teils von Aphrodite und 30
Eros beklagt, mehrfach auf pompeianischen Wand-
gemalden, fiber welche vgl. 0. Jahn Archaeol.

Beitr. 45ff. und die bei Preller-Robert I 363,

4 angefiihrte Litteratur. Haufig ist auf rOmischen
Sarkophagen der Adonismythos dargestellt, der

sich ja fur diesen Zweck durch die Auferstehungs-
hoffnung, die er enthalt, besonders eignet. Nach
Analogie der tragischen Sarkophage sind meist
einzelne Scenen abgeteilt, Aufforderung zur Jagd

Myth. 265. Von einigen wird sie — nicht ohne

Willkiir— fur identisch gehalten mit der agyefuovn

des Dioskorides (II 208). Doch ist keineswegs aus-

geschlossen, dass die Lesart adonium bei Plinius,

dem sicher die Theophraststelle h. pi. VI 7, 3
vorgelegen hat, aus Missverstandnis des griechi-

schen Textes zu erklaren oder aber als verderbt

zu betrachten ist ; daher vermuten andere Heraus-
geber Adonidis horti = ol 'ASmvtdog xrjjzoi =

20 BlumentOpfe mit allerlei kiinstlich getriebenen

Pflanzen , namentlich Lattich und Fenchel , die

ebenso schnell vergingen wie sie gewachsen waren
— ein an den Adonisfesten angewandtes Symbol
der ebenso rasch aufbltihenden als dahinwelken-
den Sommervegetation ; vgl. oben S. 385f. Siehe

auch Anemone. [Wagler.]

Adopissos (ASoxioodg) , Stadt in Lykaonien
nach Ptol. V 6, 15, anscheinend verdorben aus

Koropassos. Ranisay Asia Min. 344. 455.

[Hirschfeld.]

Adoption. 1) Die Einfuhrung der A. in
Griechenland wird bei Aristot. Polit. II 9

p. 1274 b der thebanischen Gesetzgebung des

Philolaos zugeschrieben , jedenfalls aber hat sie

schnellen Anklang gefunden, denn sie ist in Athen
alter als Solon (Demosth. XLVI 14) , in Sparta

alter als Herodotos (VI 57), in Gortyn alter als

das vor kurzem aufgefundene Stadtrecht (XI 20)
und mn 350 v. Chr. unter Griechen und Bar-

Verwundung des Adonis — Abschied der Lie- 40 baren allgemein verbreitet. Genauer bekannt sind

benden,

Ein Bild der um A. trauernden Aphrodite
auf dem Libanon beschreibt Macrob. S. I 21, 5.

Eine technisch geringe, aber interessante Eeplik
einer solchen Statue ist in jener Gegend gefun-

den , abgeb. Gazette archeol. I 26 und von L e-

normant richtig gewfirdigt, sie zeigt die Gottin
verschleiert mit aufgestutztem Haupt auf der

Erde knieend, ein Typus, der fur die mythische

uns nur die Bestimmungen von Gortyn und
Athen.

In Gortyn kannte man nur die A. bei Leb-
zeiten. Der Ausdruck ist avcpavais, der Adop-
tivvater heisst dv<pavd,usvog , der Adoptierte av-

tpavzog. Es durfte adoptieren jeder erwachsene
Mann, sofern er nicht selbst adoptiert war, ohne
Riicksicht darauf , ob er leibliche Kinder hatte

(XI 6. X 48). Frauen und Unmundigen war es

Vorstellung der verlassenen Braut im 5. Jhdt. 50 untersagt (XI 18). Die Wahl des Adoptierten
in Griechenland erfunden worden ist und z. B.

auf kretischen Miinzen fur die trauernde Europa
verwendet wird, dessen altester Reprasentant die

sogenannte Penelope im Vatikan ist.

[Dummler.]
Adonisios wird im Leydener Hemerologium

der solaren Kalender griechischer und orienta-

lischer Gemeinden (^fieoo/.dyiov ftrjvoir dta<pdo<ov

ndi.ewv) als 31tagiger, dem August des iuli-

scheint vtillig frei gewesen zu sein (X 33). Der
Adoptierende stellte den Adoptierten der Volks-

versammlung auf dem Markte vor und gab seiner

Hetairie ein Opfer (X 37). Waren keine ehe-

lichen Kinder vorhanden , so erhielt der Adop-

tierte die Erbschaft mit alien Rechten und Pflich-

ten, hatte aber auch das R«cht, sie abzulehnen
(X 45). Wenn daneben eheliche Kinder vorhan-

den waren, so erhielt der Adoptierte mit Sohnen
anischen Kalenders entsprechender Monat der 60 den halben Sohnesteil, mit Tochtern den gleiehen

Einwohner der Stadt Seleucia (welcher?) be
zeichnet; vgl. auch Ideler Handbuch d. math.
Chronologie I 434. [Kubitschek.]

Adonium (Plin. n. h. XXI 60) wird meist
als Herbst-Adonis (Adonis auctumnalis L.) ge-

deutet, eine dunkelblatrote, im Grunde schwarze
mit den Anemonen verwandte Blume, welche in

Griechenland, aber auch in Norditalien (Adonide,

Anteil (X 48). Starb der Adoptierte kinderlos,

so kehrte das Vermogen zu den Verwandten des

Adoptiwaters zuriick (XI 6). Aufhebung der

A. (<L-iofei.-idd&ai) war gestattet, sie musste gleich-

falls auf dem Markt vor versammeltem Volke
erfolgen. Der Adoptiwater zahlte eine Busse
an das Gericht, die der Beamte dem Verstossenen

„als Gastgeschenk" aushandigte (XI 10). Vgl.
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Bttcheler und Zitelmann Das Recht von

Gortyn 160ff.

In Athen war die A. (aoirjaig , &soig) von

dreifacher Art. Entweder a) adoptierte jemand

bei seinen Lebzeiten (z. B. Is. II 14. VII 1.

13f. Demosth. XLI 3; vgl. [XLIV] 19), oder

b) erst auf den Fall seines Todes im Testamente

(Is. VIII 40. IX 5. VI 6 u. o.), oder endlich

c) wurde dem, der ohne Testament gestorben

war und auch keinen Sohn hinterlassen hatte,

der zunachst Berechtigte, besonders haufig ein

Tochtersohn, als Erbe und Adoptivsohn in sein

Haus hinein adoptiert (Is. XI 49. [Demosth.]

XLIII 11. XLIV 41), ein Verfahren, welches

wesentlich auf dem Wunsche beruht, der auch

unausgesprochen in jedem Athener lebendig war,

zu verhtiten, dass sein Haus verwaise, sein Name
aussterbe (Is. VII 31. [Demosth.] XLIV 43) und

die mit dem Geschlechte verbundenen sacra

erloschen. Der Staat teilte diese Sorge auch

aus einem fmanciellen Grunde, da er Gefahr lief,

beim Aussterben eines Hauses durch Zersplit-

terung eines oft bedeutenden Vermogens eine

reiche Hilfsquelle zu verlieren (Is. VII 42). Da-

her war der Archon angewiesen, vorkommenden
Falls durch Veranlassung von A. dem Absterben

der Familien vorzubeugen (Is. VII 30). Man
gebrauchte den Ausdruck ixnoteto&cu von dem
Vater , der seinen Sohn in ein fremdes Haus
hinein adoptieren liess , signoizTo'dai , noietodai,

&eodai vldv, vl&aai von dem, der adoptierte, den

man daher auch xoirjxdg naxrig oder dexr/g nannte,

Tiotrj&fjvai , ek7toir]'&-fjvai von dem , der adoptiert

wurde, der daher xotijzdg, &exog vidg heisst, im
Gegensatz zu yvtjmos vide- Das Recht zu ado-

ptieren hatte nur der erwachsene und selb-

standige Burger, wenn er noch keine mannlichen

Lcibeserben besass und die A. aus eigenem

freiem Willen und in gesundem Zustande vor-

nehmen konnte (Is. II 14. X 9. [Demosth.] XLVI
14). Hatte jemand einen mannlichen Leibes-

erben, so durfte er nur auf den Fall, dass

der Sohn vor erlangter Volljahrigkeit sterben

sollte , einen andern als Adoptivsohn im Testa-

mente einsetzen ([Demosth.] XLVI 24). Waren
Tfichter da, so wurde in der Regel der Adoptiv-

sohn mit einer der Tfichter verlobt, die iibrigen

aber mit Mitgiften abgefundcn (Demosth. XLI
3. Is. Ill 42). Adoptiert werden durfte nur ein

attischer Burger, insofern er im Besitz der Ehren-

rechte und nicht etwa fur ein verwaltetes offent-

liches Amt dem Staate noch Rechcnschaft schul-

dig war (Aisch. Ill 21). Die A. weiblicher

Personen ({tvyaxoonoria) erfiillte den wahren Zweck
der A. nicht, daher Beispiele wohl selten waren
(Is. XI 9 und 41). Kinder von Burgern, die in

Atimie verfallen waren, wurden nicht gern adop-

tiert, ja A. derselben wurde wohl selbst mit Atimie
verpont (Ps. Plut. Vit. dec. orat. 834B); daher ein

Vater bei ihm drohender Atimie seine Sonne vor

dem Eintritt derselben bisweilen zur A. weggab
(Is. X 17). Sonst war die Wahl innerhalb der Voll-

biirger eine vollkommen freie ([Demosth.] XLIV
49 ; vgl. Isocr. XIX 49) , wenn auch factisch

dieselbe in den meisten Fallen auf Angehorige
des engeren Verwandtschaftskreises fiel. Der
inter vivos Adoptierte trat in alle Rechte eines

natiirlichen Sohnes , ubernahm die sacra des

Adoptiwaters, wurde Erbe seines Vermogens etc.

Wurden dem Adoptierenden nach der A. noch

mannliche Leibeserben geboren, so hatte der

Adoptierte gleiches Recht mit diesen (Is. VI

63). Bei Adoptionen durch Testament erhielt

der Sohn das Erbe erst durch das gerichtliche

Verfahren der htibixaoia (Is. VI 3), konnte auch

statt zum Erben des ganzen Vermogens bios zum
Erben einer bestimmten Quote, z. B. der Halfte,

10 eines Drittels etc. eingesetzt werden (Is. V 6

von einem Erben Ixi t<j> xqiz($ fiepet, ex triente

heres). Der Adoptierte hatte aber auch alle

Verpflichtungen der ay%i<sxz!a gegen seinen Ado-

ptiwater und dessen Familie, daher er wegen

Verletzung derselben auch xaxwoscae angeklagt

werden und der Adoptiwater die einem natur-

lichen Vater zustehende djioxrJQvl;tg (s. d.) an-

wenden konnte. Riickkehr in das Haus des

naturlichen Vaters und Anspruch auf seine ur-

20 spriinglichen Rechte war dem Adoptierten auf

Grund beiderseitiger Ubereinkunft (Demosth.

XLI 4), sonst nur dann gestattet, wenn er in

dem Hause seines Adoptiwaters Nachkommen
hinterliess. Blieb inzwischen auch er kinderlos,

so durfte er weder testieren ([Demosth.] XLIV
68), noch war ihm eine zweite A. gestattet, und

der olxog fiel den Seitenverwandten zu ([Demosth.]

XLIV 64. Harpokr., Photius, Suidas s. on oinoir\_-

xol jiaTdeg). Die biirgerliche Verwandtschaft mit

30 der naturlichen Mutter dauerte auch nach der A.

fort (Is. VII 25 ftr/xgog ovdek ioxtv exxofyxog).

Was die Form betrifft, die zu rechtlicher Geltung

der A. beobachtet werden musste, sobestandsie

darin, dass der zu Adoptierende an einem schick-

lichen Tage nach dargebrachtem Opfer (fisiov)

und abgelegter eidlicher Versicherung des Adop-

tierenden, dass jener attischer Burger sei, mit

der Genehmigung der Phratoren durch den Phra-

triarchen unter einem dem Adoptierenden belie-

40bigen Namen in die Liste der Phratrie (xoivdv

yeaf<f/axetov) ein getragen wurde (Is. VII 15f.).

Darauf folgte an den Archairesien die Eintragung

ins Gemeindebuch [).r)%io.Q%ixbv yQafifiaxelov ,
Is.

VII 28. [Demosth.] XLIV 39). Bei der zweiten

und dritten Art der A. besorgte wahrscheinlich

die Eintragung des Namens der Adoptierte selbst,

wenn er volljahrig war; war er minderjahrig, einer

seiner naturlichen Anverwandten oder Vormunder.

Die Oberaufsicht bei diesem Geschaft fuhrte wohl

50 der Archon. Vgl. Meier-Lipsius der att.

Process 539ff. Hermann-Thalheim Rechtsalt.

68f. [Thalheim.]

2) Nach rOmiscbem Recht ist adoptio

die Aufnahme eines andem in den eigenen agna-

tischen Familienkreis an Stelle eines Kindes oder

eines entfernteren Abkommlings, also die Heran-

ziehung eines neuen Familiengliedes durch Wahl,

nicht durch Zeugung; vgl. Dio Cass. LXLX 20.

Das Wahlkind kann gewaltfrei (sui inris) sein,

60 oder von seinem bisherigen Hausherrn in die Ge-

walt des Wahlvaters hinubergegeben werden

(datio in adoptionem). In jenem Falle fand eine

adrogatio statt (s. d), im letzteren eine datio in

adoptionem. Dieses Geschaft war (namentlich

bei HaussOhnen, Gai. I 134) ein iiberaus urn-

standliches (vgl. Gellius V 19. Sueton. Aug. 64).

Dass bei ihm eine priesterliche Mitwirkung Platz

griff, wird von Mommsen (Rom. Forsch. I 76)
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nach Cicero pro domo 34. 36 rait gutem Grunde
vermutet. Bs zerfiel im iibrigen in zwei Haupt-
teile, eine Loslo'sung des Kindes von der Gewalt
seines bisherigen Hausherren und seine Aufnahme
in das neue Hans. Die Loslesung gesohah in

der Form einer datio in maneipium , der Hin-

gabe in eine sklavenahnliche Abhangigkeit durch
maneipatio (Verausserung mit Erz und Wage,
Gai. I 119—123. Ulp. 19, 3). Bei TOchtern
und Enkeln geniigte ein einmaliger Verkauf, bei

Schnen sah man in dem Satze der XII Tafeln

si pater filium ter venum duit, filius a patre
liber esto eine Schranke der LoslOsung vom Vater -

hause (vgl. hiezu v. Jhering Geist des rflm.

Eechts II 184flf.). Haussohne wurden demnach,
nachdem sie einmal maneipio hingegeben waren,

von dem Empfanger freigelassen, um in die Ge-
walt ihres Vaters zuriickzufallen und diesem die

MogUchkeit einer zweiten Mancipation zu ge-

wabren. Diese erfolgte demnachst; doch auch
diesmal liess der Empfanger das Kind aus seinem

Maneipium frei und das Kind fiel in des Vaters

Gewalt zuriick. Jetzt, durch eine dritte Fort-

gabe in das Maneipium, zerstorte der Vater end-

lich sein Eecht, das Kind bei ferneren Frei-

lassungen in seine Gewalt fallen zu seben, deren

Band daher erst jetzt vfillig zerschnitten war.

Um jedoch das Weitere selbst vorzunebmen, liess

sicb der Vater in der Kegel das nunmenr im
fremden Maneipium befindliche Kind in sein

eigenes Maneipium zuriickgeben (remancipari,

Gai. I 134). Nun begann erst der zweite Teil

des Adoptionsgeschaftes, die Aufnahme des Kindes

in die Gewalt des neuen Vaters. Sie vollzog

sicb in der Form eines Scheinprocesses. Der
Wahlvater trat als Klager auf und stellte eine

vindieatio filii in potestatem an, der augenblick-

liche Gewalthaber des Kindes (bei dem reman-

cipierten Kinde also der naturliche Vater) schwieg
als Beklagter und trat hiedurch das Kind ab

(in iure cedebat). Dass trotzdem durch die

Adoption keine Bechtsnachfolge in der vater-

lichen Gewalt begrflndet wurde (also aiich die

Befehle des friiheren Gewalthabers nicht in die

Herrschaftszeit des neuen hinuberreichten) , er-

giebt sich aus den Ausfiihrungen v. Scheurls
de modis liberos in adopt, dandi, Erlangae 1850,

5ff. Die Adoptionsformlichkeiten vereinfachten

sich in der ehristlichen Kaiserzeit, bis Iustinian

sie von alien veralteten Umschweifen sauberte

(Cod. VIII 48 ult.); doch geschah sie noch zu

seiner Zeit auf Verantwortlichkeit der Obrigkeit,

imperio magistratus (vgl. hieriiber Puchta
Inst. Ill § 283 n. und Leonhard in den

Festgaben der Marburger jur. Facultat fur Wet-
zell, 1890, 148ff.). Die datio in adoptionem
raubte dem Kinde in der bisherigen Familie

zwar nicht die cognatischen , wohl aber die

agnatischen Verwandtschaftsrechte (daher sie eine

capitis diminutio enthielt). In der neuen ge-

wahrte sie agnatische und cognatische Bechte,

jedoch nur gegentiber den Agnaten des Wahl-
vaters. Nach Iustinians Gebot (Cod. VTH 47

[48], 10) soil sie diese Kraft nur dann haben,

wenn das Wablkind ein Abkommling des neuen

Vaters ist, sonst begriindet sie diesem gegeniiber

nur ein gesetzliches Erbrecht. Inst. I 11. Dig.

I 7. Cod. VIII 47 (48). Litteratur: Huschke

Studien d. rom. E. 204ff., bes. 212 fiber die datio

servi in adoptionem (Gellius V 19, 3; vgl. zu
dieser anch Schlesinger Ztschr. f. Eechtsgesch.

VI 109ff.). Eein Privatr. der Romer2 472—482.
Lange rOm. Altertilm. I 103ft. Puchta Insti-

tutionen III § 283. Kuntze Kursus des rOm.

Eechts § 751—754. 981. Danz Lehrbuch der

Gesch. d. r. E. II § 101. Voigt die 12 Tafeln

II S05ff. § 98. Baron Institutionen § 43.

lOSchulin Lehrb. d. Gesch. d. rOm. E. 24. 197.

241—246. [Leonhard.]

Ador s. Spelt.

Adora (Joseph. Ant. Jud. XIII 207. 257.

396 ~Ada>Sa; ibid. VHI 246 'Adcooatfi, ebenso 1

Chron. XI 9; Joseph. Bell. Jud. I 2, 6. 8, 4

'AdwQsogj, Stadt in Idumaea; das heutige Dura
ca. 2 Stunden westlich von Hebron mit Euinen.

Dora (Joseph. Ant. Jud. XIV 88) ist ebenfalls —
Dura, nicht das phoinikische Dor (Baedeker

20Palast. und Syrien 154. Schtirer Gesch. des

jud. Volks I208f.). [Benzinger.]

Adoratio, griecb. ngoaxvvrjais. Bei den
Persern herrscbte der Brauch, dass, wer sich

dem Konig nahte, vor ihm, wie vor den Bildern

der Gotter, anbetend niederfallen musste (Plut.

Them. 27; Arist. 5. Arr. an. IV 11, 9. Xen.

Cyr. VIII 3, 14; vgl. IV 4, 13. V 3, 18.

Her. IE 86. VIE 118. Senec. de ben. II 12),

so dass sein Antlitz den Boden beruhrte (Curt.

30VIDI 5, 22). In derselben Weise wurden auch

bohe Wiirdentrager von ihren Untergebenen ver

ehrt (Xen. an. I 6, 10). Diese Sitte, welche den
Griechen immer entwiirdigend erschienen war (Val.

Max. VI 3 ext. 2. Ael. v. h. I 21 . Nep. Con. 3, 3. lust.

VI 2, 13. Her. VII 136. Xen. an. Ill 2, 13. Polyb.

XXX 19,5. Eurip. Or. 1508), versuchte Alexander

derGrosse auch an seinem Hofe einzufiihren, schei-

terte aber damit an dem Widerstande der Make-
donier (Arr. an. IV 10, 5ff. Curt. VIII 5, 5 ff.

40 Plut. Al. 54. lust. XH 7, 1—3). In der friihe-

ren Kaiserzeit erscheint die A. vereinzelt, bald

als Schmeichelei eines Hoflings (Suet. Vit. 2.

Dio LIX 27, 5), bald als Forderung eines ver-

riickten Tyrannen (Dio LIX 27, 1. Hist. Aug.
Alex. 18, 3). Wenn auch Zenobia sie in Pal-

myra emfiihrte, so geschah dies in Nachahmung
des nahen Persien (Hist. Aug. XXX Tyr. 30, 13).

Erst Diocletian, welchem gleichfalls nach dem
offenen Gestandnis des Galerius die persische

50 Despotie bei seiner Umgestaltung der Beichs-

verfassung als Vorbild diente (Lact. de mort.

pers. 21), machte sie noch vor 289 (Eumen.

paneg. Ill 11) zu einem bleibenden Bestandteil

der rOmischen Hofetikette (Vict. Caes. 39, 4.

Zon. XII 31. Eutr. IX 26. Amm. XV 5. 18;

vgl. XV 5, 27. Eunap. vit. Aedes. 26). Die

Ceremonie der kaiserlichen Audienzen wurde jetzt

so geordnet, dass die Zugelassenen in der Eeihen-

folge ihres Eanges und Dienstalters eintraten

60 (Cod. Theod. VI 8; daher adorare inter eos, qui

ex diwibu-s sunt C. Th. VI 23, 1 ; inter tribunos

et notaries Cass. Var. XI 18. 20; inter prote-

etores C. Th. VI 24, 3. X 22, 3. Not. Dign.

Or. 39, 37. 40, 38. 41, 41. 42, 45. Cass.

Var. XI 31), sich vor dem Herrscber nieder-

warfen (Themist. or. IV 52c. Proc. b. Vand.

II 9) und dieser ihnen einen Zipfel seines Pur-

purgewandes hinbielt (Amm. XV 5, 18. XXI 9,
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8) den sie ergriffen und an die Lippen driickten werben (Dig. XIX 1, 81, 2. Ulp. XIX 7). Bei

(G Th VI 24 4 VIII 7, 16. Ioh. Chrysost. dem Besitzerwerbe insbesondere (a. possessionem

ad pop. Ant. XI 5 = Migne Gr. 49, 1'26; vgl. Dig. XLI 3, 4, 22), welcher corpore et animo

Themist. or. IV 53c). Daher nennt man den

Act auch adorare purpuram (C. Th. VI 24, 3.

TH1'7 vm 1, 13. 7, 4. 8. 9. 16. XII 1,

70. C.' lust. XH 29, 2. Amm. XXI 9, 8. Cass.

Var. XI 20. 31). Die Zulassung dazu gait als

Privileg, das nur Standespersonen zukam oder

geschieht (s. Animus) bezeichnet a. rem so viel

wie das corpore aequirere (Dig. XLI 1, 14 pr.

V 3, 25, 5), d. h. eine sichtbare Entstehung
des Besitzes, welche jedoch keineswegs in einer

Beriihrungder Sachevon seiten des Besitzerwerbers

zu bestehen braucht (Dig. XLI 2, 1, 21). Lit-

durch besondere Gunst gewabrt wurde (C. Th. 10 teratur : v. Savigny d. Eecbt d. Besitzes § 14ff.

VI 13, 1. 24, 3. 4. VIH 7, 16. Euseb. vit. "-* "--- =
--i" ^- r™.-^--'—* * c„„v.i,„„u.

Const.' IV 67. Eumen. paneg. ILT 11. Amm.
XXI 9, 8. XXII 9, 16). Den Mitgliedern zahl-

reicher Beamtencollegien wurde, nachdem sie

die h8chste Staffel ihres Dienstes erreicht hatten,

der Abschied in der Form erteilt, dass sie an

einer solchen Massenaudienz teilnehmen durften

(C. Th. VII 1, 7. VIII 1, 13. X 22, 3. Not.

Dign. ed. Seeck 327) und durch die Ehre,

Graf Pininski Der Thatbestand d. Sachbesitz-

erwerbs. Leipzig 1885, I. Windscheid Pand.

I 153, 3. Dernburg Pand. I 178.

[Leonhard.]

Adpromissio ist Biirgschaft durch Stipulation

(promissio), d. h. ein Stipulationsversprechen,

welches neben eine fremde Schuld tritt, um sie

zu sichern. Sie erscheint im alteren Bechte in

drei Formen, der sponsio, der (wahrscheinlich fur

die geheiligte Person des Kaisers zu sehen und 20 Peregrinen bestimmten) fide promissio und der
~ " ™ "T "' zu Iustinians Zeit allein noch iibrig gebliebenen

fideiussio, welche auch fiir andere als Stipulations-

Schulden mOglich und von gewissen gesetzlichen

Schranken der erstgenannten beiden Geschafte

frei war; vgl. Gai. Ill 115—117. Litteratur

bei Danz Lehrbuch d. Gesch. des rom. E. II

§ 156 und bei Baron Institutionen § 118; vgl.

auch Eein Privatr. der Bomer 668. Kuntze
Kursus d. rom. E. § 149. 659. 661. Czyhlarz

zu beriihren, gewisse Privilegien (C. Th. VI 24,

4. Vm 7, 8. 9. 16. Xn 1, 70) und eine gesetz-

lich bestimmte EangerhOhung erhielten (C. lust.

XII 29, 2. Cass. Var. XI 18. 20. 31).

[Seeck.]

Adoreus wird bei Livius (XXXVIII 18) der

Berg in Phrygien genannt, auf welchem der

Sangarios entspringt. Als Quelle des Flusses wird

jetzt ein starker Ausfluss bei Bunarbaschi, siid-

westlich von Pessinus bezeichnet, doch kommen 30 Inst. 158—160. Schulin Geschichte des rOm

auch Zufliisse vom Emirdagh; da nun um diesen

Phrygia Paroreia gelegen, so ist moglicherweise

bei Livius auch Paroreus zu schreiben und der

Emirdagh gemeint. Ungriechiscb ist A. jeden-

falls. [Hirschfeld.]

Ados, von Steph. Byz. s. SvayQa als Ort

Kilikiens genannt, nahe Laerte; C. Miiller zum
Stad. M. M. § 205 vermutet Naulos fur Ados.

[Hirschfekr

E. 350. [Leonhard:

Adpulsus pecoris ist eine Grunddienstbar-

keit, das Eecht, sein Vieh an einer bestimmten

Stelle zu tranken. Dig. VIII 3, 1, 1. XLHI 20,

1, 18; vgl. Elvers Die rom. Servitutenlehre II

416f. [Leonhard.]

Adra. 1) Ptol. II 16, 6, Stadt in Liburnia;

Tab. Peut.: Bwno m.p. XIIII Hadre, ab Hadre

p. XIII Clambetis ; G. Eav. IV 16 p. 211, 3

Adplumbatioist die Verbindungzweier Sachen 40 Adrisfc). Die Lage von Burnum wird durch die

durch Blei (Dig. XLVII 12, 2). Sie wird als

eine nach Eechtssatz trennbare Vereinigung der

untrennbaren ferruminatio gegenilbergestellt.

Diese bedeutet nicht, wie man friiher annahm,

ein Aneinanderschweissen von Metallstucken,

sondern ein Anlothen. So GOppert Uber die

Bedeutung von ferruminare und adplumbare in

den Pandekten, 1869 (akademisches Programm,
in dem S. 9ff. uber die alteren Ansichten bericbtet

Archi Eomani bei Iwosewci bestimmt ; Clambetis

fallt etwa nach Obrovac ; A. hat also die Stelle

von Medwidje, wo ro'mische Inscbriften (CLL HI
2844—47) gefunden wurden. [Tomaschek.]

2) Stadt in Arabia Petraea (Ptol. V 17, 7),

von Sprenger (Geogr. Arab. 221) mit el-Azraq,

zwei Tagereisen von Bosra entfernt, zusammen-

gestellt.

'

[D. H. Miiller.]

3) s. Adraa.
wird) und in der Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte 50 Adraa oder Adra (Ptol. V 15, 23. Hierokl.

IX 241—244. Zustimmend Dernburg Pand
I § 209 A. 6, welcher jedoch, gestiitzt auf die

Meinung von Conze, in der A. nicht mit Gop-
pert eine Befestigung durch bleierne Stifte oder

Klammern sient, sondern ein Anlothen und zwar

(im Gegensatze zu der ferruminatio) ein solches,

das dem Auge des Beobachters erkennbar bleibt,

wahrend die ferruminatio eine durch saubere

Ausfiihrung unerkennbare und darum nach Rechts

45 P. Euseb. Onomast. ed. Lagarde 243;

Tab. Peut. Adrahd), das alttestamentliche Edrei

(Num. XXI 33 u. a.). Stadt des Ostjordanlandes,

24 Millien nordwestlich von Bostra an der

Strasse von Bostra nach Capitolias am Hieromax

gelegen. Im alten Testament als Hauptstadt

des sagenhaften KOnigs Og von Basan genannt,

dann dem Stamm Manasse zugeteilt, in christ-

licher Zeit Bisehofssitz. Jetzt Dei'at, grosster

satz untrennbare Arbeit war; vgl. auch Wind- 60 Ort des Hauran, 4—5000 Einwohner, viele Euinen

scheid Pand. I § 189 Anm. 1. [Leonhard.'

Adprehendere heisst auch bei den Juristen

anfassen oder beriihren , so namentlich bei dem
Eigentumserwerbe durch maneipatio (Gai. I 121)

und bei der rei vindieatio (Gai. IV 16). Da-

neben bezeichnet A. im bildlichen Sinne so viel

wie betreffen (Dig. XXm 2, 64, 1. XLIV 2,

14, 2) und in Bezug auf Eechte so viel wie er-

(Baedeker Palast. und Syrien 195. Schu-
macher Across the Jordan 121). [Benzinger.]

Adrabaecampi, gennanisches Yolk am linken

Ufer der Donau siidlich vom Gabretagebirge, bei

Ptol. II 11, 11 (Adoaflaiza/noi, vgl. die kurz

vorher genannten IlaoficUxafinoi). Der zweite

Bestandteil des Namens erinnert an den Neben-

fluss der Donau ,Kamp'1
. Vgl. Zeuss Die
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Deutschen 122. C. Miiller Ausgabe des Ptol.

I 1, 265. [Ihm.]

Adraistai (Adgatozai oder Adgrjazai), indisehe

VoTkerschaft im Pangab zwischen dem Hydraotes
nnd Hyphasis, welche die Veste Wfaigafia besass,

Arr. an. V 22. Mit Unrecht wird das grosse

und machtige Volk dor Aratta skr. Arastra ver-

glichen, das in den Agazgioi des Peripl. m.
Erythr. 47 vorliegt ; es ist vielmehr ein eng be-

Schreibung scheint auf Hadramtit zuriickzugehen,.

welches neben Hadramaut iiberliefert wird.

[D. H. Miiller.]

Adramytteion (auch, und anscheinend alter

Atramyteion mid Atramytteion, vgl. Steph. Byz.
und Poppo Thukyd. Proleg. II 441), Stadt My-
siens am adramyttenischen Meerbusen, angeblicb,

vom Lydier Adramys, einem Sohne des Alyattes
und Bruder des Kroisos gegriindet (Steph. Byz.

grenzter Localname, skr. Adhfsta B die unwider- 10 vgl. Strab. XIII 613 nnd FHG III 397, 65),

stehlichen, unbezwingbaren". [Tomaschek.] =-j— *-"- _-— _i.--t. -•_- ._•_!.. __.._• r a •

Adrama (Ptol. V 15, 26), Stadt im Ostjordan-
land, zur Landschaft Batanaea geherig.

[Benzinger.]

Adramitai (ASga/j.Tzat Ptol. VI 7, 10; Atra-
mitae Plin. VI 155. XII 52), identisch mit Adgd-
fivxa und den Cftatramotitae (Plin. VI 154 etc.

s. d.) = dem heutigen Hadramaut.
[D. H. Miiller.]

jedenfalls ursprunglieh eine einheimische Ansie-

delung und erst durch die von den Athenern
vertriebenen Delier hellenisiert (Thukyd. V 1.

Diod. XII 73; vgl. Skyl. 89: nofog 'Eily(g);
A. ist auch trotz der Niedermetzelung der Btfrger

durch den Perser Arsakes (Thukyd. VIII 108) eine

Stadt griechischer Verfassung geblieben, iiber

die Aristoteles in den Politien schreiben konnte
(Steph. Byz. FHG II 163, 191), doch nur un-

Adramon {'ASgafiwv) , lydischer Name des 20 eigentlich als athenische Colonie zu bezeichnen
Hermon (Hesych.) ; vgl. Adramys. [Tiimpel

Adramyles (ASgaftidrjg), ein von Herakles
im Eingen iiberwundener Thraker, nach einer

Sage der thrakischen Stadt Psykterios, die vom
'Abwischen

1

des Schweisses nach diesem Kampfe
genannt sein soil: Apollonios (von Bhodos)
KvlSov xziaig bei Steph. Byz. s. Wvxztfgwg
(FHG IV 313b). Vgl. Hesiod. Aigimios frg. 7

Ki. sv&a jror eozai i/.iov ywxztfgiov (= aXow&rjg

(Strab. XIII 606). Zuerst erwahnt bei Gelegen-
heit des Heereszuges des Xerxes (Herod. VII 42)
und als eine persische Stadt bei Thukyd. V 1

;

die Ansiedelung der Delier erfolgte im J. 422;
der Biickzug der Zehhtausend beriihrte A.
(Xenoph. Anab. VII 8, 8), das vom 4. Jhdt.
an Miinzen schlug. Urn 300 nicht ohne Be-
deutung (vgl. Diod. XX 107); dann im Kriege
gegen Antiochos (Liv. XXXVII 19) und gegen

xal ovoxiog xoTtog dew avei/xcvoe, h q> eonv ava- 30 Mithradates (Strab. XIII 614, vgl. Appian. Mithr.
tpv^ai, Athen. XI 503 CD). [Tiimpel

j

Adramys, nach dem Lyder Xanthos mit
Attales zusammen Sprossling aus der ausser-

ehelichen Verbindung des Sadyattes mit zwei

Schwestern (frg. 19b aus Nikolaos v. D. frg. 63,

FHG I 40b); nach frg. 19a (aus Athen. XII
515 D, FHG I 39) Erfinder des evvovyj&iv
xag yvvatxag , wohl o.-zcog avziag y_g(pzo del vea-

Sovaatg (wie Gyges: Hesych. -Miles. FHG IV

23) stark gesehadigt. Doch unter den ROmern
Sitz eines eonvenius iuridieus (Plin. n. h. V
123; vgl. Cic. pro Flacco 68) und offenbar auch
in geistiger Beziehung niijht unbedeutend. (Strab.

XIII 614, XIV 660. Cic. Brut. 316 und s.

Art. Xenokles). Eine besonders gute Qua-
litat des ungttentitm oenantlrinttm aus A. er-

wahnt Plin. XIII 5; ebenderselbe setzt (V 122)
A. gleieh dem homerischen Pedasos , wahrend es

171, 47 'nach Xanthos
5

). Nach Aristoteles Po- 40 bei Hierokl. 665 mit Lyrnesos identiflciert wird.
lit. frg. 191 aus Steph. v. Byz. ,?. Adgu/avzzei

(vgl. Hesych. s. ASga/iwv), FHG II 163, der

sonst auch Hermon genannte lydische Griindcr

der Stadt Adramytteion (der Name Hermon ist

wohl zu erklaren aus dem pelasgischen Hermes-
dienst von Lemnos, wo ein Kijnig gleichen

Namens vorkommt: O. Crusius Beitiage zur

griech. Mythol. Leipzig 1886, 27, 4). Nach Dikai-
archos frg. 11 (aus Schol. ADTownl. II. VI 397,

Die Stadt, welche einen Hafen besass (Strab.

XIII 606), lag nicht beim binnenlandischen Adra-
myti, wie man lange wegen des Namens ange-
nommen hat, sondern dahin, an die Stelle der
alten Thebe. ist Ort und Name erst um 1100 n.

Chr. tibertragen worden , wahrend das alte A.
auf eincm Hiigel am Meere siidlich vom Euenos
gelegen war; s. H. Kiepert Ztschr. Ges. f. Erdk.
1889. 2921T. Taf. S. Miinzen Head HN 446.

FHG II 238j ein Pelasger von nicht ange- 50 Inschr. aus Adramyti Bull. Hell. II 129. IV 375.
gehener Herkunft (lemnischer Pelasger? s. o.),

wekher nach dem troisch-lydischen Idagebirge
kam nnd das dortige Adramytteion griindete.

Seine dort geborene Tochter bot er als Prei's eines

Wettlaufs aus. Der Sieger Herakles gewann sie

und griindete unter dem Plakionberg eine Stadt,

die er nach ihr Thebe nannte. Die Sage will

zugleich etymologisch den Namen A. aus dga-
fteiv (mit a intensivum ?) erklaren. Athenaios
und Steph. Byz. nennen ihn auch 'Abgattvztjg

; 60
Schol. Hesiod. op. 161 'Adgd/avzog , Ilias-Schol.

a. O. AD Azgdfiovg , Townl.. 'Avbgafivg, Hesy-
chios 'Adga/xwv; vgl. Art. Adramvtteion.

"
[Tiimpel.]

Adramyta, neben Saba und Kittibaina von
Theophrast hist, plant, IX 4, 2 als Ursprungs-
gebiet von Weihrauch, Myrrhe, Kassia und Ki-
namon genannt. Identisch mit Hadramaut, Die

IX 401 = Ephcm. Epigr. IV 213.

[Hirschfeld.]

'ASga/j.vTTijvos xoAjios (Strab. XIII 584.

605. 606 und ofter), grosser, tief eingezogener

Meerbusen in Mysien, Lesbos gegeniiber, von
der anliegenden Stadt genannt; im engeren
Sinne von Gargara bis etwa dem siidlich gegen
uberliegenden Herakleia gerechnet, im weiteren
von Cap Lekton his Kanai, Strab. XIII 606.

[Hirschfeld.]

Adramvttis, lykische Insel (Steph. Bvz.).

[Hirschfeld.]

Adrana, Fluss in Germanien bei Tac. Ann.
I 56, wahrscheinlich die Eder, die mit der Fulda
vereinigt in die Weser fallt. Zeuss Die Deut-
schen 15. [Ihm.]

Adranodoros, Schwiegersohn Hierons II. und
einer der Vormiinder des Hieronymos von Syra-
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kus. Bald nach dem Antritt des Hieronymos

beseitigte er die Vorrnundschaft , brachte den

jungen Hieronymos unter seinen Einfiuss nnd
wirkte mit Zoippos erfolgreich fiir das Biindnis

mit Karthago. Nach Hieronymos Tode, und dem
Sturz der Tyrannis (215 v. Chr.) befestigte er zu-

nachst die Ortygia, erkannte aber dann die neue

Ordnung an und ward zum Strategen gewahlt.

Als er jedoch, gedrangt von seiner ehrgeizigen

Gattin Damarata, Anstalten machte, sich der 10

Herrschaft zu bemachtigen , wurde er mit seinem

Genossen Themistos im Eathause zu Syrakus

getotet (Liv. XXTV 4, 3f. Polyb. fr. VII 2, 1. 5,

4f. Liv. XXIV 21, 6ff. 24, Iff.). [Niese.]

Adranon (Adgavdv Steph. Byz., Einwohner

'ASgarizrjg, lat. Hadranmn, Hadranitanus), Stadt

Siciliens am siidwestlichen Abhange des Aetna

und am Fliisschen Adranos (Steph. Byz., noch jetzt

Adriano, ein Nebenfluss des Gabella) , von Dio-

nysius 400 v. Chr. bei einem auf einem Hiigel 20

gelegenen alten Tempel des Adranos (s. d.) ge-

griindet (Diod. XIV 37; vgl. Plut. Tim. 12. Diodor.

XVI 68), 263 von den Eomern erobert (Diodor.

XXIII 4). Jetzt Adern6 mit bedeutenden Eui-

nen. Inschriften bei Kaibel IGI 567—572;
Miinzen British Mus. Sicily 3. Salinas monete

della Sicilia 9 tav. II. [Hiilsen.]

Adranos. 1) Fluss in Sicilien, s. Adranon.
2) 'Adgavog (in der litterarischen Uberliefe-

rung daneben wiederholt die Form 'ASgavog, vgl. 30

Cluver Sicil. antiqua 332. G. Hermann opusc.

VII 322. Welcker Griech. Gotterl. Ill 138, 9;

iiber die Betonung Lobeck Pathol. 181), eine

in Sicilien verehrte Gottheit, vielleicht phoiniki-

schen Ursprungs; vgl. Holm Gesch. Sic. I 94f.

Nach ihm war die Stadt Adranon (s. d.) ge-

nannt. Die Griechen identificierten ihn mit

Hephaistos, wie aus der Combination von Aelian.

n. a. XI 3. 20 und Diodor XIV 37 hervor

geht; daher wird sowohl A. (Hesych. s. IIah-40
xol) wie Hephaistos (Steph. Byz. s. Ilahxri) als

Vater der sicilischen Paliken (s. d.) genannt.

Sein Hauptheiligtum befand sich bei der Stadt

Adranon am Fusse des Aetna; das Gfitterbild

hatte als Attribut einen Speer, Plut. Timol. 12.

Ein anderes Heiligtum in Halaisa ist inschriftlich

bezeugt, Kaibel IGI 342 I 54. 62. Sein hei-

liges Tier war der Hund ; in seinem Tempel am
Aetna wurden gegen tausend riesige Hunde ge-

halten, von deren wunderbarer Dressur Aelian 50
a. a. O. fabelt. Auf Miinzen der Mamertiner
erscheint auf der Vorderseite der behelmte Kopf
des A., auf der Eiickseite ein Hund, Brit. Mus.
Catal. of Greek Coins, Sicily 109, 1. 2. Head
HN 136. Der auf Miinzen von Adranon er-

scheinende gehOrnte Jiinglingskopf (Catal. of

Coins, Sicily 3, 3) ist auf den gleichnamigen
Flnssgott (Nr. 1) zu deuten. [Wernicke.]

Adrans s. At ran s.

Adrantos s. Adrastos Nr. 7. 60
'Adgd<pa^vg s. Melde.
Adrapsa (Ptol. VI 9, 6), Stadt in Hyrcania

nahe der Mundung des Maxeras; zum Namen
vgL Drapsaca in Bactriana und skr. drapsa
»Tropfen-. [Tomaschek.]

Adrassos. 1) Stadt und Festung in der Kdt-
xia tgaxua, an einem der Tauruspasse gelegen,
on byzantinischen Schriftstellern Ofter genannt

(s. Earn say Historical Geography of Asia Minor

367f). Die Lage ist nicht gesichert, doch scheint

sich der Name in der fiir das Gebirge nOrdlich

vom Kalykadnos , zwischen Ermenek und Mut,

heute geltenden Bezeichnung Adras-Dagh erhalten

zu haben. In derselben Gegend hat sich auch

die Grabschrift eines ASgaoasvg gefnnden.

[Wilhelm.]

2) Von Hierokles 46 P. als Stadt der Provinz

Arabien neben Adraa genannt, also wohl schwer-

lich identisch mit diesem. [Benzinger.]

Adraste (ASQ^arri), Dienerin der Helena,

Horn. Od. IV 123 (und Schol.). [Eiiaack.]

Adrasteia. 1) Quelle bei Nemea in Argolis,

Paus. II 15, 3.

2) Eine Landschaft am Hellespont um den

Granikos (Strab. XIH 587, vgl. 565) angeblicb

mit einem gleichnamigen Stadtchen, das ein

Orakel des Apollon Aktaios und der Artemis

hatte, aber der Tempel war zerstert und von

den Steinen ein grosser Altar im nahen Parion

erbaut (Strab. XIII 588). Bei Plinius (V 141)

gilt A. nur fiir den homerischen Namen (II. II

828) von Parion. Jedenfalls ist A. mit der troi-

schen A. des Steph. Byz. identisch.

[Hirschfeld.]

3) Eine troisch-phrygische Berggottin jung-

fraulichen Charakters (episch 'Adgrjoreia , Adgd-

areia bei Aischylos, Menandros, Kallisthenes dem
Skepsier und seinem Anhang, uberhaupt den ety-

mologisierenden Grammatikern und Philosophen),

Die Phoronis (frg. 2 Ki.) lasst an unbestimmtem

Orte (eV#a) die ogeir] Adgrjazeit] mit ihren svnd-

Xafioidega^ovztg, Aenyotjzsg'IdaToi i'gvysg avdgeg

ogeozcgoL, Kelmis, Damnameneus, Akmon (also den

Daktylen s. u.) verehrt werden. Da der Orts-

eponymos Adrestos des Schiffskatalogs_ v. 825ff.

als Sohn des Perkosiers Merops mit seinem Bru-

der Amphios zusammen die Mannschaften fiihrt

oV 8' 'Abg-qozudv z'uym xai dijjj,ov Ajiawov xal

Ilizveiav s'xov xal Tr/gewv ogog alni, so ist die

troische Hellespontkiiste von (Perkote) Lampsakos

und Paisos das Kultgebiet der A. So erklart

auch der grosse Apollodoros iiegi ve&v bei Strabon

XHI 588 die y<i>ga 'Adgaozeia und ASgaoxeiag

Tiebiov, und ftezag~v JjQiajzov xal zov JIagiov lasst

der eingeborene Diogenes von Kyzikos (frg. 2,

FHG IV 393) den Dienst der A. als einer der

'Oresteiadischen Nymphen1

heimisch sein. Der
Grunder des Heiligtums (Nefieaecog) war nach

Kallisthenes bei Strabon a. a. O. wirklich der

homerische Adrestos (in x°^9a un<^ xedtov Adga-

ozeiag , wahrend Diogenes gar eine sonst unbe-

kannte gleichnamige xohg A. nannte).

Als jiingere Zweigstatte davon sieht H. Pos-

nansky (Nemesis und A., in Breslauer Philol.

Abhdl. V 2, 1890, 91) den Kult von Kyzikos
an: Antimachos Theba'is frg. 43 Ki. . . pwpiw be

oi ei'aazo xgwzog "Adgijozos stordfioio naga goov

Alorj.-zoio, evda zezl/tr/zai. Kyzikos war der erst-

genannten Gegend durch den wirklichen Besitz

eines Heiligtums uberlegen, zu Apollodors oder

des Skepsiers (? vgl. ,Gaede Demetrii Scepsii

quae supersunt, Gr}ph. 1880, 61. Index II) Zeit

wenigstens, wahrend in Troas kein solches that-

siichlich nachweisbar war (Strab. a. O.); die

hesychische 'ASgdozov Sgvg'roxog jzaga rgavixov

kann dies- wie jenseits des troischen Grenzflusses
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gelegen haben. Nach Kyzikos verlegt auch das oxeiaixega (Gomperz Jahrb. f. Philol. 1871, 328;

Schol. Apollon. Rhod. I 1116 das Nvar/ibv nehLw, die Hs. exaiga) xijg Ns/teostog. Miravdgog MBp
dessen Name auf die Atog Su vrjma xovglSovrog 'ASgdaxsia xal &sa axv&gwne Nefieat, avyyiyvma-

miXri xgdwog 'Adgr/oxeta dvxgco h ' Idaiq) gedeutet xere (= Harpokrat. und Suidas mit Streichung

-wird (ebenda III 133f.), der Verschmelzung mit des /«?). Die Gleichsetzung und Verschmelzung

dem kretischen Zeusmythos zuliebe (s. u.). Der beider Gottinnen (Strab. XIII 588. Plutarch, de

grosse Apollodoros dagegen (frg. 147, FHG I sera num. vind. 22. Lukian. dial, meret. XII 12

;

153) denkt an Phrygien, vielleicht das ostliche, apol. 6; conviv. 23. Philostr. Apoll. Tyan. I

an das schon Aischylos (Niobe frg. 158) dachte, 25, 1. Libanios Narr. 4 p. 359 Westerm. Nonnos

wenigstens kann man dort Begsxvvza x&gov, 10 XLVIII 452. XXXVII 423. I 481 pass. Ammian.

evff e'Sog "I8tj re trotz des damit zusammen- Mareell. XIV 11. Martian. Capella I 88. 64

genannten Ida nur mit der Burg Berekyntia u. a., s. Posnansky 79ff.) beruht auf der

am Sangarios identificieren. an die Tiergottinnen Kybele und Artemis er-

A. wird eine Erscheinungsform der Mr\tr\Q innernden Natur der A. emerseits und der An-

6pelv sein (E. Meyer Gesch. d. Alt. I 302f. lehnung der Rhamnusischen Nemesis mit lhren

Posnansky 26. 68), die sowohl auf dem tro- Hirschen an die Artemis noxvla fygmv anderer-

ischen Ida, als am adrestischen T^gsiov ogog seits; ferner auf dem Umstande, dass beide als

Homers (M^ttjq decov Trjgeir) Strab. VTII 589), Totenrichterinnen galten, entsprechend der sto-

sowohl auf dem Dindymon von Kyzikos am ischen Etymologie der A. von a-SiSgdoxetv (s. u.).

Aisepos wie auf dem von Pessinus am Sanga-20So haben in Laodikeia, der Seleukidengriin-

rios verehrt wurde. Dagegen wird speciell die dung am Maiandros, zwei Miinzen des Caracalla

kyzikenische A. von Demetrios dem Skepsier (Jahrb. d. Inst. Ill T. 10 no. 18. 19) die

(frg. 18 Gaedeaus Harpokration s. Adoaaxsiav) 'unentrinnbare' A. laufend mit vorgestreckten

als eine Artemis bezeichnet. Mit dem (naeh Handen in flatterndem Gewande auf Darstellungen

Marquardt Kyzikos 111. Posnansky 71) ur- von Zeus' Kindheit: das eine Mai urn das Kind

sprunglich wohl ihr fremden kretischen Mvthos aufzunehmen, das andere Mai es tragend, mit

von der Kindheit des Zeus (und Rhea = 6-Pelrj) der otpaTga zu ihren Piissen. Der Mutterkult

verschmilzt A. wohl unter Vermittlung der ist wohl der des westlich nahegelegenen Attuda

mehrdeutigen bald troischen, bald kretischen (jetzt Assar, Hassar): Bull. hell. XI 1887, 348f.

Bergnymphe Ida und der Idaeischen Daktvlen 30 no. 5 fca; Mrjxgog Adgdaxov (sic), Ehrendecret

(s. o. Phoronis und Aischylos) erst bei Kallima- an ihren Priester Karminios. Weitere Kultezu

chos (Hymn. I 46ff.) : A. lost als Amine die Ida Apameia laut Miinzen des Valerian und Traian

und Amaltheia, die Kvofidrxwv itdgai, ab und Decius, ahnlich der zweiten von Laodikeia

pflegt das Kind Uxvm hi ygvae^. Ahnlich (Overbeck KM II 1 T. V no. 16. 17a. Pos-

Apollonios v. Rhodos; III 135ft. schenkt A. dem nansky 167f.), Andros (zusammen mit Nemesis,

Zeuskinde ocpalgav ivxgoxalov xal ygvaea xvx/.a, Athen. Mitt, I 243); ebenso in Kos (Paton-

welche Sternenglanz durch die Luft strahlen: mit Hicks Inscriptions of Kos no. 29 Dubois de

dernephalischenHonigspeise(derMelissen)zusam- Co insula, Paris 1884, 61. Dibbelt Quaest.

men samtlich Anzeichen, dass dieser 'Zeus Coae mythol. Greifsw. 1891, 67 ;
enger Zusam-

eigentlich ein Helios Xtxvittjg mit Planetenkreisen 40 menhang zwischen Andros und Kos: Di b belt

und Sonnenkugel ist. Eine dritte Theokrasie 32. 64) ; in Dacien (CIL IH 944a, Weihinschrift

vollzieht sich nach Posnansky 79 (vgl. an Adrasteia durch ein collegium utnclarwrum),

174) in Pergamon, wo, wie mancher andere Mytilene ( Bresosinschnft aus Tibenus Zeit:

troische Kult! so auch dieser eine neue Heimat Conze Reise auf Lesbos T. XVII 1. Griech.

gefunden zu haben scheint; wenigstens erkennt Dialektinschr. 1 255, 10), Kirrha (Statue im lempel

die A. in der herbei eilenden weiblichen Gestalt des Apollon, der Artemis undLeto: Paus X 37,

zwischen der auf dem LOwen reitenden Kybele 8), Sikyon (s. am Schluss). In der rhapsodischen

und dem Kabeiros auf der Siid-Seite des Zeus- - Theogonie des Orpheus hatte A., die bei Homeros

altars Puchstein S.-Ber. Akad. Berl. 1889, 330. und in der hesiodischen Theogonie jncht vor-

Und dem auf Pergamon stark wirkenden attischen 50 kommt, Kybeles Symbole, yai.xsa gonxga und

Einflusse wird es (nach Posnanskvs Vermutung) xv/i.-tava rjyjevia. und sass mit ihrer Schwester,

gelungen sein. in der Attalidenstadt die asiatische der efai&ijs Eldr] (Ida)
.

in der Vorhalle der

A. mit der attischen Nemesis von Rhamnus in Nyx, wo Zeus genahrt wird, die vdfioi oieT&eofioi

der Weise zusammenfliessen zu machen, wie dies ASgaaxsiag gebend: Hermias comment. Platon.

zuerst Antimachos that, frg. 43 Ki. «m 6e us Phaedr. 148 Ast, Abel Orph. theog. frg 109f.

Nifuois, fieydZri dedg . . . pwuov U oi etoaxo Proklos thcol. Plat. IV 16, 206, Abel 111.

xoOtos "Ador,axog (s. o.) . . . . xexiun tai xs xal O. Kern Arch. Jahrb. Ill 234ff. hat eine Dar-

'Adototeia \at.elxai. stellung davon schon in den von Pausanias s g.

Gerade Athen hatte schon vor dem pelo- Qagnaxeirgiat der Kypsele wiedererkennen woilen

ponnesischen Kriege sowohl einen Kult der Ne- 60 (neben Dike nur Adikia, Nyx mit Hypnos und

mesis Urania (s. d.i", als einen Kult der A. gehabt: Thanatos).

CIG 273 (erganzt von Boeckh. aus 01.89, 3); Genealogieen: Ausser der von Attuda:

dazu CIA I 210 (Inventar) und 273d (Tempel- Mutter des Adrestos (vielleicht aber zu verbinden

einkiinfte). Trotz der Verschmelzung bei Anti- Mutter-Gottin des A.) die des Euripides (Rhesos

machos war doch die attische Komodie des 342): Tochter des Zeus; Schol. dazu: Tochter der

Menandros sich der Verschiedenheit der Nemesis Demeter (Nemesis?); Charax (Hellemka II frg. 2,

und A. deutlich bewusst geblieben : Frg. Com. Att. FHG III 637) : Tochter des Melisseus, Enkelm der

in 93 Kock (aus Miller Melanges 382) 'Adod- zuerst in Troas herrschenden Ida (vom xojios

ASodoxeia); Hermias (im Schol. Platon. Phaedr. solchen sein (so Roscher Myth. Lex. I 78.

148)- \ die Gottin und*A. die Nymphe, Tochter Preller-Plew Gr. M. I 340. Schomann Hea.

des Melisseus und der Amaltheia; Hygin F. 182 Theog. 233 und E. Meyer der die herodotische

trennt 1 A Tochter des Okeanos, Schwester Sage von Adrastos und Atys, foohn des Kroisos,

der Eidothea und der Amaltheia (alii k., Eidothea, fur eine Umbildung der nordsyrischen von Atys-

Amaltheia Tochter des Melisseus); 2. A. und Ida, Adonis - Attis = Tammuz erklart: Gesch. d. Alt.

Ammen des Zeus, Dodonaeische Nymphen genannt I 308f.). Demist entgegenzuhalten dass man

(alii Naiades); Apollod. Bibl. I 1, 1, 6: A. und 1. for die Kybele eines asiatischen Ortes oder

Ida Tochter des Melisseus (= Plut. Quaest. symp. Ortsheros Adrestos eher die Namenstorm Adga-

Hl'9 2 2 nach jtalaiot). Nach Plutarch (de 10 mqvti erwarten sollte; auch for lhre Schwester

sera rmm vind. 22): Tochter des Zeus von Ananke Ida ist ein correctes 75^a C^ri?) bezeugt

nach den Philosophen. Nach Platon ist sie Rich- (Kaibel epigr. gr. 812. Bechtel Bezzenb Beitr

terinimTotenreiche, wo siedieindererstenPeriode V 150), wahrend das homensche (II. V 41*!)

ihres Daseins untadelhaft befundenen Seelen 'AS^arlvt] (vgl. Hesych. s. v.) nur die dvyaxye

frei von Leid erhillt, den anderen Gelegenheit ASgrjoxov = Alyidlua angeht, also weder asia-

a-iebt ihren Mangel durch gute Leistungen aus- tisch noch Umformung aus 'ASgrjox^vt] ist. Ferner

zualeichen (= Plut. de fato 4), ahnlich Pytha- hat 2. die alteste Namensform "ASgriaxos,-eiabe-

<roras nach Philostrat. v. Apollon. VIH 7 p. deutend engere Fiihlung mit dem griechischen

156 iiber den 'A&gaoxsia? dtopios. Nach Chry- Idiom, als mit jener angeblichen asiatischen

sippos bei Plut. de Stoic, repugn. 47 ist A.20Urform Adar. Urn die jedenfalls auffallige

= Heimarmene (Atropos, Ananke, Pepromene; Homonymie mit dem argolischen Adrastos zu

vtrl Orpheus bei Proklos zu Platons Tim. V begreifen, hat man auch gar mcht nOtig, mit

323c Abel Orph. theog. frg. 110); ahnlich frg. Baumeister (de Atye et Adrasto, 1860) eine

36 Abel (= Theogonie des Hieronymos? Pos- sonderbare Ubertragung solch klemasiatischen

nansky 73, 2): A. = Ananke. Im Gebet an Gottes Adar-Adrestos nach Argolis schon tiir

Musaios v 36 wird sie als avaooa angerufen, vorhomerische Zeit anzusetzen; denn der argo-

zwischen Nike und Asklepios. Die Etymo- lische kann ja der altere sein Unter diesem,

logieen stoischer Kreise kamen unabhiingig freilich von Posnansky abgelehnten Gesicnts-

diesen Abstractionen zu Hilfe (Posnansky winkel erscheint 3 die Nachricht des Lysi-

721- z B Chrysippos bei Plut. de Stoic, repugn. 30 machos von Alexandres (Nostoi II trg 10,

47- iibersichtlich bei Kornutos (theol. graec. FHG III 338) von der e7fa 'Adgaoreta aut dem

comp 13) a = avsxwevxxog xal dvaxoSgaorog

,

Gipfel des argolischen Keraumon als mcht so

b = deiSgdaxna, nagd xo del 8gav x6 xatf wertlos und unglaubwiirdig wie Posnansky

aixm', c = noMgdoxaa (a intensivum); Paral- (68, 2) meii.t; namentlich in Verbmdung mit der

lelstellen bei Posnansky 89. Die Kunst hat nemeischen jrtjyij 'Adgaorua (Paus.
f
1 1&

.
6h

ausser dem selbstandigen Typus des Pergame- die Posnansky 83 nur als gramniatische Ana-

nischen Altars und der Miinzen von Laodikeia logie gelten lassen mochte. Ferner bringt 4. das

und Apameia Anlehnung an den Kybele-Typus troische Briiderpaar Adrestos und A^tog bei

durch Mauerkrone: so auf der dritten Seite der Homer die sikyonischen Adrastos und A/tyi-

Ara Capitolina (Overbeck KM II 1, 328. 40 dgaog (Kurzname "AfvpiogJ) m Ermnerung (M

Miiller-Wieseler DAK II T. 62, 805. Mayer Giganten und Titanen 38 Dibbelt

Sprichwortlich war Adgaozeiag cpdovog wegen Quaest. Coae mythogr. 5. 10, 1, ahnlich wie der

unvorsichtiger Rede; Aisch. Prom. 936 und Pla- 'Troei^ A-modwv das eleische TlToa: MaassGGA

ton de republ V 451: ngooxvv& ASgdoxemv 1890, 346). Ganz unverachtlich ist aber jeden-

(vgl Posnansky 75f.). Euripides Rhes. 342. falls die Homonymie des troischen'Anatoos-IIatoog

468': avv 5' 'Adgaoxda JJyco u. a. (Posnansky 77). unter der Herrschaft des homenschen Adrestos

In alleemeinerem Sinne wird A. in nachchrist- mit dem argolischen Axaiaavxiov ogog (Uemo-

licher Zeit durch die Paroimiographen lii r&v dokos Herakleia I, FEG 212f. Ki.). Aus Argolis

diynv uh ixwevyovxcov mit dem argolischen Adres- ist auch nach dem daumschen Argynppa-Arpi

tosmythos in Verbindung gebracht, mit dem sie 50 der Name Ilaioog (Stcph. Byz. s. v.) ubertragen,

in der erhaltenen echtcn Uberlieferung ausser aller wie ja der Name des Diomedes und seines Nostos

Fiihlunf ist (Zenob. I 30; vgl. Paus. Lexikogr. aus Troas gerade an dieser Gegend und der

bei Eustath. II. H 828 p. 355. 29. Libanios argolischen Heimat der Adrasteiawurzel nattet.

Narr 4 p 359 Westerm. u. a., vgl. Posnansky Wenn Axaiodvnov sonst auch 'Anioavxiov oder

84ff) Die von Pott (Kuhns Ztschr. V 279), A^ioag heisst, so nennt ahnlich Eustathios zu

H o e c k (Kreta I 193) u. a. (Posnansk v II. II 827 p. 355, 1 das troische 'Axuoog-ATuoos

.

83ff) gebilligte Etvmologie des Antimachos, Wenn ferner 5. die A. von Paisos in unserer Uber-

Kaliisthenes Demetrios v. Skepsis: 'Adgijoxna lieferung mit der phrygischen Berg- und Lowen-

sc did — GOttin des Adrestos (nieht umgekehrt Mutter-Gottin beinahe eine einzige untrennbare

"Aiorioxog von 'ASotoxua, wie Charon, Diogenes 60 Personlichkeit bildet, so ist dem entsprechend

v. Kyzikos VolSker Rh. Mus. I 1832, 210, am argolischen 'Axawdriiov-Aneoas erne Selene

Zoega Abh 70 wollten) geht zunachst zwar als Berg- und Hohlengottin locahsiert, und zwar

nur den troischen Adrestos an; und daraufhin zugleich als Erzeugerin oder Entsendenn ernes

erganzt Posnansky wirklich (84) geradezu beriihmten Lowen (des nemeischen Aphnso oder

'Adgjoxsia sc KvBi).rj. Dann miisste freilich Amphidymon; s. d. Art.). In Sikyon smd auch

'Adgtjoxog ein nur graecisierter urspriingUch asia- gerade die beiden yorjxsg Kelmis und Damna-

tischer Name (= Adar: Pervanoglu Archeogr. meneus zu Hause, die schon im altesten Zeugnis,

Triest. 1878/79, 149) oder die Ubersetzung eines dem Phoronisfragmente, als Gefolge der A. er-
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scheinen. Sie sind aua Sikyon (der Telchisstadt:

Paus. II 5, 6) nicht bios, um den lykischen Lykos

vermehrt, als.'Telchines' nach Rhodos (Nonnos

a. 0.) ilbertragen worden, sondern ebenso, um den

lyrnessisch-phrygischen Akmon yon Akmonia ver-

mehrt, nach Troas und Phrygien als Idaeische'

Daktylen. Ohnehin bringt die Angabe des Anti-

machos, dass die fieydlt) &sos Adgr/ozov ndvza

3cqos Maxdgcov ekaxsv, das Maxdgcov sdgavov

Sikyon des Kallimachos frg. 195 ins Gedachtnis. 10

"Wenn demgemass Sikyon schon den Kernbestand

des troischen A.-Dienstes umfasste, so wird man
schwerlich einen asiatischen Adar zu bemiihen

haben; und vielleieht hatte der confuse Nonnos

seine AgyoXlg Adgdazeia aus ebenso guten

Quellen vie den ganzen Telchinenmythos (vgl.

Jahrb. f. Philol. 1891, 165ff.). Durch diese These

soil nicht Baumeisters etymologische Combi-

nation iiber M/teaig mit Ne/iea empfohlen werden,

welche Posnansky 84 mit Recht abfertigt; 20

dessen Abhandlung, die bis auf die Frage der

Urheimat der A. beinahe erschopfend zu nennen

ist, liegt stofflich diesem Artikel zu Grande.
[TumpeL]

'ASgaazeiag ogog mit dem Tempel der Adra-

steia bei Kyzikos, wo Mithradates lagerte (Strab.

XLT 575. XIII 588. Plut. Lucull. 9).

[Hirschfeld.]

Adrastine oder Adrestine (ASgtjar(vrj) heisst

Aigiale als Tocbter des Adrast, Horn. II. V 412. 30

Suid. s. 'ASoaazlvtj. [Knaack.]

Adrastos (episch "ASgijazog). 1) Altgriechi-

scher Gott, der unsjedoch nur schon zum Heros

terabgesunken entgegentritt.

A) Im Mutterlande.

Kulte: 1) Zu Sekyon in einem Heroon auf

•dem Markte wurde A. besonders durch zgayixol

xogol gefeiert, wahrend Dionysos bei den Sekyo-

niern keine Verehrung genoss. Der Tyrann

Kleisthenes hat vergeblich versucht, diesen A.- 40

Kult aus seiner Stadt zu verdrangen (Herodot

V 67). Auch das Grab des A. meinten die Se-

kyonier zu besitzen (Dieuchidas bei Schol. Pin-

dar. N. IX 30). 2) In Megara bestand ein Toten-

kult des A. (Dieuchidas im 3. Buche seiner Me-

yagixd Schol. Pind. N. IX 30, aus ihm Pausanias I

43, 1). 3) Auf dem KoXwvoe &imos bei Athen

stand nach Pausanias I 30, 4 ein rjoroov Ileigi&ov

xal Qrjoewg OlSucoSog ze xal A&gdazov ;
vgl.

v. Wilamowitz Kydathen 103. Vielleieht ist 50

A.-Kult auch in Argos anzunehmen, da Pausanias

II 23, 2 dort in unmittelbarer Nahe des Diony-

. sostempels olxla ASgdazov angiebt, der auch das

Heiligtum des Amphiaraos nicht fern gelegen

habe.
Sagen: Obgleich sich in Sekyon der Kult

des A. lange gehalten hat, sind doch nur wenige

Beziehungen desselben zu dieser Stadt iiberliefert.

In der Aufziihlung der Stadte Agamemnons heisst

es bei Homer II. II 572 xal Zexv&v ,
89' Sg' 60

"ASgr/azog xgmz' ifif}aot).evev. Auch die sekyoni-

schen KOnigslisten fuhren ihn auf: die in des

Eusebios Chronicon (p. 50f. ed. Schoene) aus

Kastor geschopfte (Chronogr. frg. p. 153 hinter

der Herodotausgabe bei Firmin-Didot ; s. Euse-

bios Chron. p. 56f. Schone) nennt ihn als 23.,

durch 2 Namen von Polybos getrennt; die von

Pausanias II 6, 6 benutzte (durch Menaichmos

von Sekyon vermittelte? vgl. Schol. Pind. N. IX

30. Lubber t de Adrasti regno Sicyonio, Bonn.

Prgr. 1884) fuhrt ihn als Nachfolger des Poly-

bos an 17. Stelle auf. Menaichmos von Sekyon

(Schol. Pind. N. IX 30) erzahlt, A. habe den

Tempel der "Hga Aim in Sekyon gegriindet.

Pindar N. IX 9 preist den A. als Stifter von

Wettkampfen in Sekyon zu Ehren des Phoibos,

was die Scholien fur eine poetische Fiction er-

klaren, da erst der Tyrann Kleisthenes diese

pythischen Spiele eingerichtet habe. Vgl. Liib-

bert de ludis Pythiis Sicyoniis, Bonn. Progr.

1883/4; de Pindaro Clisthenis Sicyonii institu-

torum censore, Bonn. Prgr. 1884.

Dennoch erscheint A. in den Sagen stets als

Konig von Argos (vgl. Paus. VII 17, 7 $ogto-

veldrjs) und auch in der altesten erkennbaren

Version ist er nur lose mit Sekyon verknupft.

Diese ist erhalten bei Pindar N. IX. Herodot V
67. Menaichmos von Sekyon (Schol. Pind. N. IX

30). Schol. B zu II. II 572. Servius Aen. VI 480,

und geht auf ein homerisches Epos (Apipidgeo)

egeXaoisi) zuriick; vgl. Bethe Theb. Heldenl.

43ff. Nach ihr ist A. Sohn des Biantiden Talaos,

KOnigs in Argos, und der Lysimache (so nennt

sie Menaichmos, Avaidvaaaa Pausanias II 6, 6,

AvaLnxrj Schol. Platon. Polit. 590 a), der Tochter

des Kfinigs Polybos von Sekyon. Amphiaraos,

der Melampodide, und die Anaxagoriden , beide

Konige in Argos, erschlagen Pronax, des Talaos

Sohn (daher die Peindschaft zwischen Lykurgos,

dem Sonne des Pronax, und Amphiaraos; am
amyklaeischen Throne waren sie streitend dar-

gestellt, A. und Tydeus sie trennend. Pausan.

Ill 18, 12; vgl. O. Jahn Ber. d. sachs. Ges.

d. W. 1853, 21. Bethe a. O. 49 n. 11) und yer-

treiben sein'en Bruder A. und die Seinigen. Diese

fliehen nach Sekyon, wo der alte kinderlose Polybos

seinem Enkel A. seine Herrschaft vererbt. So

wieder zu Mackt gekommen, kehrt A. in das yater-

liche Argos zuriick, versohnt sich mit Amphiaraos

und giebt ihm seine Schwester Eriphyle zum

Weibe. In dieser Sage spiegeln sich die II. II

570 vorausgesetzten und von Steffen (Kartenvon

Mykenai, Text Iff.) aus den altesten argivischen

Befestigungen und Wegebauten erschlossenen Ver-

haltnisse wieder : engster Zusammenhang zwischen

Achaia und dem nordwestlichen Teile von Argos

und feindlicher Gegensatz dieser Macht zum

iibrigen Argos.
.

Die jungere Sagenform (der Thebais) schemt

A. nur als KiSnig von Argos ohne Beziehung zu

Sekyon zu kennen.

Seine Hauptrolle spielt A. in der Sage vom

Zuge der Sieben gegen Theben. In alien ihren

Formen ist A. der Herzog der sieben Helden.

Die Veranlassung giebt Polyneikes, des Oidipus

Sohn. Aus Theben fliichtig, bei Nacht in die

Halle des A. gekommen, gerat er um die Lager-

statt in Kampf mit Tydeus. Der auf den Larm

herbeigeeilte A. erkennt in den wilden Kiimpen

die ihm vom Orakel verheissenen Schwiegersohne,

Eber und Lowe, und nimmt sie als solche

auf Eurip. Hiketid. 133ff.; Phoiniss. 408ff. mit

Scholien. Diod. TV 65. Apd. I 8, 5, 3 (vgl.

Schol. ABD zu II. XIV 120). Ill 6, 1, 2-4.

Hygin fab. 69. Schol. AD zu n. IV 376. Statins

Theb. I 375ff. Mythogr. Vatic. II 80. Eustathios

zu Tl. IV 380 von Euripides abhangig (Spiro

de Eurip. Phoinissis, diss. Berl. 1884), dieser

vielleieht von einem alten Epos: Bethe 166ff.

Eine andere Sagenform setzt die chalkidische

Vase in Kopenhagen voraus (Arch. Z,eitg. 1866

Tfl. 206 = Baumeister Denkm. S. 17 Fig.

19), deren Bild Abeken (Ann. d. Inst. 1839,

255) trotz Heydemann (Arch. Ztg. 1866, 130)

richtig gedeutet zu haben scheint. Der bartige

den thebanischen Helden und dem Gotterzorn er-

liegen lassen. Denn, wie Usener (bei Bethe
65) gezeigt, ist das Briiderpaar der Ilias II 828.

XI 328 "ASgrjozog und Apcpiog , welche trotz der

Abrnahnung ihres Vaters den Troern zu Hiilfe

ziehen und von Diomedes getOtet werden, iden-

tisch mit den mutterlandischen Heroen A. und
Amphiaraos ('A/j,(piog ist Kurzform desselben Na-
mens), welche ebenso wie jene ihren Tod im

AARE2T02 liegt in seiner Halle auf der Kline, 10 Kriege vorherwussten , aber dennoch auszogen.

ihm gegeniiber an einer Saule (neben dem Herde ?

Tgl. das fieyagor von Tiryns) hocken schutzflehend

zwei wegen der dem A. ahnlichen Gewandung
und Haartracht fur Manner zu haltende jugend-

liche Gestalten TVDEV21

und Polyneikes ('?);

drei Frauen stehen dabei.

Fur seinen Schwiegersohn Polyneikes unter-

nimmt A. den Zug gegen Theben. Nur Amphia-

raos, der als Seher das bflse Ende voraus weiss,

Dazu stimmt sein Name (a— didgdanco), und erst

so erduldet A. wirkliche Leiden, welche nach

Herodot V 67 die Sekyonier mit zgayinol xogoi

feierten. Auch sprechen Homer H. IV 409 und
Hesiod W. u. T. 162 ,vom Untergange samtlicher

Argiver-Helden vor Theben und auch Pindar N.

IX erwahnt die Flucht des A. nicht.

Im Epos Thebais dagegen ist A. als Heer-

ksnig nicht in die Zahl der Sieben eingerech-

will nicht mitziehen. Uber die Art, wie auch 20 net, wenn anders deren Liste bei Aisch. Sept,

er zur Teilnahme am Kriege bewogen wird, sind

zwei Versionen zu unterscheiden , von denen die

herrschend gewordene jungere (der Thebais?)

den A. ausschliesst. Die altere (vielleieht der

Aficptdgew l&Xaoigl) kniipft an die oben S. 412

erzahlte Sage an. A., von Sekyon in das ange-

stammte Argos zuruckgekehrt, macht mit seinem

Feinde Amphiaraos Frieden mit der Bestimmung,

dass bei kiinftigen Streitigkeiten Eriphyle, des

Soph. Oidip. Col. 1313. Eurip. Supplic. 860
mit Recht auf die Thebais zuriickgefuhrt sind.

Aus dem allgemeinen Verderben der Argiver

entfiieht allein A. mit seinem gottlichen Kosse

Areion (s. d.) : Pausan. VIII 25, 8 sv ds 0>]fiaidi

"Adgaozog syevysv ix Orj/icov sl'/zaza kvygd (figmv

avv Ageiovi xvavo%ai,Zfl. Vgl. Horn. II. XXIII 346

mit Schol. Pindar I. VII 10. Aisch. Sept. 50.

Eurip. Suppl. Apollodor III 6, 8, 5. Hygin. Fab.

A. Schwester und des Amphiaraos Gemahlin, 30 70. Schol. Eurip. Phoiniss. 409. Strab. IX 404,

zwischen beiden entscheiden und ihr Schieds-

spruch beide binden solle. Der Plan
,

gegen

Theben zu ziehen, bringt den Zwiespalt und
Eriphylens Schiedsamt. Da besticht sie A. durch

-ein goldenes Halsband : sie entscheidet fur den

Bruder gegen den Gemahl und Amphiaraos muss
dem Vertrage geraass gehorchen. Pindar N. IX
mit Schol. zu v. 35. Schol. Od. XI 326. Apollodor.

Ill 6, 2. Diodor. IV 65, 5. Hygin. fab. 73.

Vgl. Bethe 51ff.

Als erste Etappe des Zuges der Sieben gilt

seit Alters Nemea. A. scheint mit Nemea alt

und ursprunglich verbunden zu sein: denn eine

Quelle in Nemea heisst 'Adgdozeta (Paus. II 15,

3, s. d. Nr. 1) und A. tritt in beiden Versionen

iiber die Stiftung der nemeischen Spiele hervor.

Nach der wohl alteren (Hypothesis zu Pindars

Nemeen III, Boeckh S. 425. Abel II 10 Z. 1. Aelian

V. H. IV 5) wurden sie zuerst gefeiert zum An-

Paus. IX 9, 3. ~Welcker Ep. Cyklus II a 369

iibersetzt „mit Trauergewandern" und lasst ihn

demgemass erst nach Bestattung seiner Gefahr-

ten heimzishen, mit Berufung auf Schol. Pind.

O. VI 15; vgl. Eohde Psyche 107, 1. Dagegen
Bethe 93ff. : nach jenem Fragment der Thebais sei

A. aus der Schlacht mit Not fiiehend zu denken,

seine gefallenen Genossen aber seien nach diesem

Epos von den Thebanern nach homerischer Sitte

40 den Tieren zum Frasse hingeworfen worden. Auf
dieser Sage seien die 'EXsvoivioi des Aischylos,

'IxeuSsg des Euripides u. s. w. aufgebaut.

In der Epigonensage steht A. ganz im Hinter-

grunde. Nach Dieuchidas von Megara (Schol.

Pind. N. IX 30 und Pausanias I 43, 1) ist A.

als Greis aus Kummer fiber den Tod seines Sohnes

Aigialeus vor Theben in Megara gestorben. Nach
den Worten des Pausanias muss man A. auch

als Fiihrer des Epigonenzuges ansehen ; als solcher

denken an den Bruder des A., Pronax, des Lykur- 50 erscheint er auch bei Pindar P. VIII 50 ; vgl.

gos Vater, und nach Pindar N. VIII 51 fanden Suidas s. Adgdozeia Mftzaig

sie schon statt langst vor dem Streite des A.

und der Kadmeier. Direct als Stifter der Nemeen
wird A. von Pindar N. X 28 genannt (vgl.

Didymos im Schol. zu v. 49), und als solcher er-

scheint er in der Vulgarsage, welche die nemeischen
Spiele als Totenfeier fur Archemoros-Opheltes,
des Lykurgos Sohnchen, von den Sieben ein-

richten lasst : Aischylos Nemea Nauck Fr. Trg.2

Dass im alten Epos A. als honigsiisser Redner

wie Nestor gefeiert worden sei, haben Boeckh
Pindar II 2, 155 und Welcker Ep. Cykl. 112

367 aus Tvrtaios frg. 12, 8 geschlossen; vgl.

Plat. Phaidr. 269 K
In der von den Athenern im 5. Jhdt. ent-

wickelten Sage, Theseus habe die Thebaner durch

Waffengewalt gezwungen, die Leichen der ge-

p. 49. Euripides Hypsipyle (405), Nauck Fr. 60 fallenen Argiver zur Bestattung herauszugeben,

Trg.2 752ff. (vgl. Welcker Die griech. Trag.
H 554). Apollodor. HI 6, 4, 4. Hygin. fab. 74.

273. Hypothesis zu Pindars Nemeen. Statins Theb.
VI. fzetzes zu Lvkophr. 373. Welcker Ep.
Cykl. 112 350. "

In den Kampfen vor Theben scheint die ur-

sprungliche Sage den A. als einen der Sieben
igezahlt zu haben, und hat ihn wie alle anderen

spielt A. als der allein Gerettete eine Rolle. Er
trat als Bittflehender auf in den 'Ehvoivioi des

Aischylos (Plut. Thes. 29) und mit den Witwen
und Waisen der Gefallenen in den 'Ixhideg des

Euripides ; Isokr. TV 55. Diod. TV 65. Apollod.

Ill 7, 1, 2. Paus. I 39, 2; vgL Wellmann
de Istro Callim. diss. Greifsw. 1883, 83. Eine

andere Version liess A. in Athen am Altare des
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"EXsog statt in Eleusis flehen: Apollodor III 7,

1, 2. Statius Theb. XII 482. Mkephoros I 499, 3

"Walz. Eine TragOdie A. unbekannten Inhaltes hat

Achaios geschrieben, Nauck Frg. Trag.2 S. 746.

Ein namenlos iiberliefertes Fragment (N an ck Frg.

Trg. 2 adespota 358) einer Stichomythie zeigt A.

und Alkmeon, den MOrder seiner Mutter Eriphyle,

Schwester des A., im Streit. Antimachos von Ko-

lophon (s. d.) in seiner Thebais hat der alten

Tradition getreu den A. als Fiihrer der Sieben

gegen Theben gefeiert. Im 5. Buche war ein

Gastmahl des A. geschildert, hei dem Honigmeth

kredenzt wurde (Athen. XI 468; vgl. Welcker
Ep. Cykl. II 2 327 mit n. 14). Er lasst den A.

fahren auf dem Zweigespann des Kaigog rind

'Aquwv, dessen dritter Herr A. ist (Pausan. YIII

25). Statius in seiner Thebais hat, aus verschie-

denen Quellen schOpfend, die dargelegten Tradi-

tionen ineinandergearbeitet.

Die bildliche tjberlieferung liber A. bei Over-

beck Gall, heroisch. Bildw. S. 81ff. Benndorf

Heroon von GjOlbaschi-Trysa 187ff. Robert

Homer. Becher (50. Berl. Winckelmannsprogr.) 82.

Brunn-Kflrte Eelievi delle urne Etrusche II

Tfl. XXIff. S. 56ff.

Litteratur: Welcker Ep. CyklusS II 320ff.

Lubbert 3 Programme, Bonn 1883/4. Bethe

Theb. Heldenl. 42ff. 52ff.

B) In Asien.

A. erscheint hier ganz parallel der mutter-

landischen Sage im troischen Kriege : mit seinem

Bruder Amphios zieht er trotz der Mahnungen

seines Vaters, des Sehers Merops von Perkote,

in den Krieg und erliegt seinem Schicksal durch

die Hand des Diomedes, II. XI 328ff. II 828ff. S.

oben S. 414. Als identisch mit diesem ist sowohl der

A. H. "VI 37ff. zu betrachten, der bei der Flucht

aus dem zerbrochenen Wagen (vgl. denselben

Zug in der Sage des mutterlandischen A. bei

Strabon IX 404 aus der Griindungslegende des

boeotischen "Ag/na) geschleudert von Meuelaos ge-

fangen, von Agamemnon getotet wird, und der

A. II. XVI 694, der nur mit nacktem Namen

als eines der Opfer des Patroklos aufgezahlt ist.

Auch mit dem troischen KOnigsgeschlechte er-

scheint A. bei Apollodor III 12, 3, 8 verbunden

durch eine Tochter Eurydike, Gemahlin des Ilos.

An der Nordostecke der Troas, die II. II 828

als Heimat des A. bezeichnet wird, hat sich die

Erinnerung an ihn erhalten im Namen der Stadt

Adgdoxeia (zwischen Parion und Priapos), im

Kulte der M/nemg Adgdoxeta (s. d.) und den

Localsagen, die ihn als Griinder und Stifter

nennen (Antimachos bei Strab. XIII 588. Apollon.

Rhod. 1 1116 mit Schol. Strab. a. a. 0. aus Kalli-

sthenes. Steph. Byz. s. Adgdoxua. Suid. s. v.).

Die Identitat des asiatischen A. mit dem

mutterlandischen hat schon Welcker Kl. Schr.

V 34 gesehen. A. erscheint als ein gottliches

Wesen, verehrt von einem urgriechischen Stamme,

der seinen Kult sowohl in der alten Heimat zah

festhielt, als auch fibers Meer mitffihrte. Zum
Heros herabgesunken, spielt er zunachst als ge-

waltiger KOnig und Heerffihrer, dann als tapferer

Held, schliesslich als leerer Name in einer troi-

schen Androktasie eine bedeutende Kolle in der

Heldensage.

Sein gottliches Wesen ist schwer zu erkennen.

In Sekyon erscheint er als ein dem Dionysos ahn-

liches Wesen: deshalb hat Welcker Kl. Schr.

I 24 seinen Namen mit ddgog, ddgoovvtj zusammen-

gestellt und ihn als ,Fulle des Sprossens" erklart.

Andererseits erscheint er in der altesten Sagen-

form als einer, der seinem Schicksal nicht ent-

rinnen kann, wozu seine Verbindung mit der

Nemesis trefflich passt. Daher wird sein Name
von a—didgdoxo) abgeleitet. Vgl. Pape-Ben-

10 seler und Curtius Gr. Etymologie 5 238 (adga-

oxog = unentfliehbar).

2) "Adgaoxog 6 Ilolvvsixovg bei Pausanias II

20, 5 falsche Lesung fur AXdoxcog oder "AXaazog ;

vgl. Schol. Pind. 0. II 76.
. .

3) Adrastus et Hipporwus eius filius ips?,

se in ignem iecerunt ex response Apollinis bei

Hygin. Fab. 242 steht vereinzelt und ist so nicht

verstandlich. [Bethe]

4) Sohn des phrygischen KSnigs Gordios,

20sucht, von seinem Vater wegen unvorsatzlicher

Ermordung seines Bruders verstossen und von

allem entblOsst, Hilfe bei dem lydischen KOnige

Kroisos. Dieser reinigt ihn von dem Morde und

nimmt ihn in seinem Hause auf. A. begeht aber

auf einer Jagd einen zweiten unabsichtlichen

Mord an dem allein zur Nachfolge fahigen Sohne

des Kroisos, Atys. Aus Kummer darliber tfitet

sich A. auf dem Grabe des Jiinglings. Herod.

I 34—45. Lukian. Iupp. conf. 12 kennt die Ge-

30schichte aus Herdot. Vgl. A. Baumeister de

Atye et Adrasto, Lips. 1860. Schubert Ge-

schichte d. KOnige von Lydien 81ff.

5) Lyder, der im lamischen Kriege mit eigener

Hand den Griechcn beigestanden haben soil und

durch eine von Paus. VII 6, 6 beschriebene

Statue geehrt wurde. [Cauer.]

6) Sohn des Nikotimos ("A. Nsixoxdiiov xov

'Agxe[uda>Qov xov Zr/vcovog 'Jigaxog) aus Aphrodi-

sias in Karien. Glied einer vornehmen Familie

:

40 dgyisgevoag xwv Sefiaoxwv ,
yvfivaaiagx^oag <*&>

nxicpav^qiogrjaag 8Cg, dymvoftexrioag rgig, dyogavo-

urioag xexodxtg, Le Bas HI 1602a.^'
[Kirchner.]

7) A. von Aphrodisias, peripatetischerPhilosopb.

um die Mitte des 2. Jhdts. n. Chr. Im An-

schlusse an Andronikos schrieb er fiber die Ord-

nung der aristotelischen Schriften (ZellerPhilos.

d. Gr. IV 780, 9 und 10), ferner historische und

lexikographische Untersuchungen zu Aristoteles-

50 nik. Ethik und namentlich Theophrasts Ethik in

6 Buchern (Athen. XV 673, wo "Adgavxov von Ca-

saubonus beseitigt ist) und erklarte Aristo-

teles Kategorien (Galen XIX 42f.) und Physik

C?Zeller 781, 2) und Platons Timaios (Porph. in

Ptol. Harm. Ill 270 W.); letzterem Commentar

kann auch seine Abhandlung fiber die Sonne

(Ach. Tat. 19) angehort haben. Dagegen gehort

die erhaltene Harmonik in 3 Buchern nicht lhm,

sondern Manuel Bryennios; vgl. Caesar Grundz.

60 d. Griech. Rhvthmik 3, 2. 28. A. wich von

Aristoteles wenig ab (Zeller 782f.), wurde

aber viel benutzt, von Porphyrios und Simplikios

Ofter citiert, von Plotin (Porph- vit. 14) in den

Kanon aufgenommen, vielleicht als Mathematiker

genannt von Claudianus Mam. de statu an. I 25.

Den ethischen Commentar nutzte Hephaistion aus

(Athen.), wohl der Lehrer des Verus, den zum

Timaios Proklos und in grossen Stucken fast wOrt-

lich Theon von Smyrna (ed. Martin, Paris 1849

S. 74ff.) und, ebenfalls direct (Hi Her Rh. Mus.

XXVI 582ff.), Chalcidius. Von ihm ist nicht

durchweg sicher zu trennen

8) A. aus Phiiippoi gebfirtig: 6 nsguiaxrjxi-

xog tpiXdootpog, 'AgioxoxsXovg(f) lia&rjxr/g (Steph.

Byz.; vgl. Marc, epitome geogr. Artemidori (V)

VI 15). [Gercke.]

Adrene oder Adrane, Stadt in Thrakien,

zweifellos das Meer bezeichnet. Der obige auf-

fallige Ausdruck erscheint demnach ledigflch als

eine schwerfallige Wendung, ahnlich wie oi nsgi xov

IIMtcova, die am ehesten erklarbar ist durch die

Tha,tsache, dass A. ursprfinglich, bei Herodot, Eu-
ripides (Hippol. 736 'ASgitjvij dxxrj), vielleicht auch
bei Hekataios, nicht das ganze adriatiscne Meer,
sondern nur den innersten Winkel vor der Pomiln-

dungund dem Veneter-Gestade hedeutete, wahrend
etwas oberhalb von Berenike, Steph. Byz. nach 10 auf die Gesamtheit des Meeres der streng genom-
Polybios und Theopomp; jetzt Andrenos.

[Hirschfeld.]

Adresteia, Adrestine, Adrestos s. Adra-
steia

:
Adrastine, Adrastos.

Adrens s. Hadreus.
Adria (d 'ASgtag, ionisch 'Adgfyg Hekat. fr. 58,

61. 69. Her. 1 163. IV 33. V 9. Lys. XXXII 25.

fr. 1, 4. Isokr. V 21. Skyl. 5. Polyb. I 2, 4 und
Ofter. Agathem. I 5. Diod. XV 3. Strab. I 21

men nur der Umgebung der Strasse von Otranto
zukommende Name 'Ioviog xoXnog, siovzog (Aisch.

Prom. 840. Eurip. Tro. 225. Herod. VI 127.

VII 20. IX 92. Thuk. I 24, 1. H 97, 5. Hellan.

b. Dion. Hal. I 10. 28) ausgedehnt wurde (ver-

einzelt Aisch. Prom. 836 'Psag xoXnog). Erst seit

dem Aufschwung der syrakusanischen Colonien

an den Ufern Italiens und Illyriens gewann der
Name A. eine weiter nach Sfiden greifende Be-

u. s. Plut. Cam. 16; fj Adgtde aXfir/ Dion. Perieg. 20 deutung. Man erstreckte ihn bald bis zum Mons
92. Cat. 36, 15. Hor.C. I 3, 15. Sen. ep. 90),

Adriatieum mare (»j Adgiarixij ddXaooa Strab.

IV 204, to 'Adgiauxdv jisXayog Agath. I 3. Ptol.

Ill 15, 2. VIII 9, 2. 12, 2. Eustath. ad Dion. 92.

Liv. XL 57, 7. XLIV 31, 4. Mela I 17f. II 58.

Plin. Ill 118. 128. Tab. Peut.), (H)adrianum
mare {'Adgiavrj &dXaooa Scymn. 368. Cic. in Pis.

38; ad Att. X 7, 1. Mon. Anc. V 12. 31. Hor.

C. I 16, 4), (H)adriacum mare (Prop. Ill 20, 17.

Garganus (Dion. Perieg. 380. Ptol. IH 1, 1. 12

bis 16), bald bis zu der Strasse von Hydruntum
(Isokr. V 21. Skyl. 14. 27. Polyb. VII 19, 2. X 1,

7. Mela II 67. Plin. Ill 100). Aber auch im letz-

teren Falle blieb man sich bisweilen der klaren

Gliederung der Adria in zwei Becken bewusst in

der Weise, dass man das innere bis zum Garganus
die A. im engern Sinne, das aussere das Ionische

Meer nannte. Strab. II 123. VII 137. Diese

Verg. A. XI 405. Ov. Hal. 125. Luc. IV 404. Sil. 30 Anschauung, welche das ionische Meer zu einem

I 54. X 214. Claud. V 59. IV 404. Avien. Descr.

Orb. 594), Adriatieus sinus ('Adgiaruiog xdkxog

Scymn. 374. Strab. II 92. Adgtanxog fiv^dg Polyb.

Ill 47, 2. XXXIV 6, 10. Liv. X 2, 4). bei den

Romern mare superum (wohl nicht Nordsee, son-

dern das jenseits des Apcnnin gelegene, das nur

durch einen Anstieg fur die Romer erreichbare

Meer: Plaut. Men. 236. Cic. de or. Ill 69 ; ad
Att. IX 5, 1. 19, 3. Verg. Georg. II 158; Aen.

Teile der Adria herabdruckte , fiihrte dann, als

der Name des ionischen Meeres auf das sicilische

Meer im Westen Griechenlands ubertragen wurde
(dies geschieht zuerst bei Mela II 37. 48. 110.

115. 117. Plin. Ill 100. IV 9) zu einer miss-

brauchlichen Erweiterung des Begriffes A., wel-

cher nun oft auch den Tarentinischen Golf (Serv.

Aen. XI 540), das sicilische Meer (Paus. V 25,

3. VIII 54, 3), den Korinthischen Golf (Philostr.

VIII 149. CIL V 7817 (= Plin. Ill 136). Liv. 40 imag. IH 6), selbst die Gewasser zwischen Kreta
V 33. Plin. HI 132. 150. XIV 67. Mela II 58.

Iustin. XX 1, 7. Suet. p. 242 Reiff.; Aug. 49).

Der Ursprung des Namens kann sicher nicht

(Paul. Diac. Hist. Lang. II 19) von der piceni-

schen Binnenstadt Hadria hergeleitet werden,

nur von der alten, einst bedeutenden Etrusker-

stadt Atria an der Pomundung. Liv. V 33, 7.

Strab. V 214. Iustin. XX 1, 9. Plin. Ill 120.

Theopomp (Strab. VII 317) nahm noch einen

und Malta (Joseph, vit. 3, 15. Apostelgesch. 27,

27. Oros. I 2, 90) mit einschliesst. An der Schwelle

des Mittelalters schritt diese Begriffserweiterung

vielleicht noch etwas fort (Jord. Rom. 223 Bodus
totius Atriae insularum metropolis; vgl. Tab.

Peut.). Die Grosse der A. uberschatzt Strabo (II

123), wenn er die Lange auf 6000 Stadien (wirk-

lich 750 km. = 4000 St.), die hOchste Breite auf

1200 (wirklich 200 km. = 1060 St.) anschlagt.

Fluss Adrias zu Hfilfe, der nach dieser Stadt be- 50 Agathemeros : 3000 Lange , 1200 Breite. Die
nannt war, also wohl eine Mfindung des Po ; vgl

Steph. Byz. s. 'ASgcag. Die Geschichte des Na-
mens wird ohne Not verwickelt, wenn man die

sprachlich kaum zulassige Meinung vertritt, 5

'Adgit/g bedeute bei Herodot nicht ein Meer, son-

dern einen Landstrich. Ein Beweis dafur ist

durch die Wendung des Polybios (II 14, 4. 11)
<5 xard zov 'Adgiar xokxog oder (II 16, 4) r\ xaxd
xov 'Adglav ddXaaoa (ahnlich Diod. XVI 3 xaoa
t) xegi xov 'ASgiav &d).aooa) keineswegs erbracht, 60
da an alien anderen Stellen bei Polybios (II 14,

6. IH 47, 4 6 xov xavxog ASgt'a /.tv^og, I 2, 4. II

16, 7. 26, 1. LH 86, 9 ot xaxa xov 'Abgiav xoxoi,

HI 88, 1 fj xaxd xbrAdgiav ycaga, II 16, 12. X 1, 7
oi xaxd xov 'Adgiar /.ifieves, II 17, 5. XXXII 23, 5
xa xooorjxovxa, xd rcvovxa Moog xov 'ASgiav, eben-
» II 17, 7. Ill 61, 11. 86, 2. 8. 87, 1. 110, 9.

VH 19, 2. XXIV 3, 1. XXXIV 7, 11) 'Adgiag

Pauly-Wissowa

Breite der Einfahrt an der Strasse von Hydrant
('Ioviog jiogog) betragt 50 mp. oder 400 Stadien

(Plin. Ill 100. It. marit. 489). Auch Strabo

(VI 281) fand diesen Abstand bezeugt zwischen

Sason (Insel am keraunischen Vorgebirge) und
Hydrant; aber in falschem Zutrauen zu einer

anderen fibertriebenen Angabe (700 Stad.) fur die

Breite der Strasse ruckte er nun jenes Eiland in

die Mitte der Strasse.

Die Befahrung der A. gait wegen der Stiirme

fur unerfreulich und selbst gefahrvoll. Lys. fr.

1, 4. Hor. C. I 3, 15. 33, 15. H 14, 14. Ill 3,

5. 9, 23. Sen. Tro. 362. Sil. XI 509. Nemes.
Cyneg. 62. Da siidOstliche und nordflstlichc

Winde (Scirocco und Bora) unter den Stunnen
vorwalten, wird namentlich die Hafenarmut der

italischen Kiiste (Liv. X 2, 4 importuosa Italiea

Utora) schwer empfunden. Den Gegensatz des

14
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tiberreich gegliederten illyrischen Gestades betont

Strabo (VII 317). Auch Istriens Kiiste besitzt

tiefe Einschnitte. Sie konnten zusammen mit

dem Namen des Landes das Aufkommen des Irr-

tums beglinstigen, dass ein Arm des Ister sich

in diesen Winkel der A. ergiesse. Theopomp bei

Strab VII 317. Arist. hist. anim. VIII 15, 4;

de mirab. ausc. 112. Skyl. 20. Apoll. Rhod. IV

S23ff Dagegen Diod. IV 56. Strab. I 46. 57.

Litteratur: Nissen Italische Landeskunde I

89—94. MtjXiagdxrjg fiMxr\ nsgl tr\g diosmg

tov 'lovlov neXayovg, er 'A&r)vaig 1888.

[Partsch.]

Adrianos nebst Ableitungen s. unter Ha-

drianus. T
Adrias, nach Theopomp'os (frg. 140, FHG 1

302 aus Tzetzes Lyk. 631) Eponymos des adria-

tischen Meeres, Grander der Stadt Adria, Vater

des Illyriers Ionios, der Eponymos des lonischen

Meeres ward, also wohl mit Beziehung auf das

'dalmatische' (= illyrische?) "Adgtov ogog (Strab.

VII 315). Nach Strabon vielmehr Eponymos

des gleichnamigen, durch Hekataios friih be-

zeugten Flosses (s. u. Adria). Nach Eudoxos

von Ehodos (frg. 2, FHG IV 407, aus Et, Mag.

p 18, 57) Vater des Messapiers Pauson.
"'

[Tumpel.]

Adrion ("Adotov Sgog Strab. VII 315), ein

Gebirge, welches Dalmatia bis zum Flusse Naron

hinab in der Mitte durchschneidet, also 'das sogen.

Dinara-Gebirge. Mit Eiicksicht auf die Land-

schaft Agdia und das Volk AgdeToi (\ardaei)

will man 'Aodiav ooog lesen. [Tomaschek.]

Adris (Ptol. VIII, 26. 27. 42), einehand-

schriftliche Nebenform filr 'Povadis , d. i. skr.

Airavati, jetzt Ravi, Nebenfluss des Akesines un

indischen Pangab ; falls die Form ihre Kicbtig-

keit bat, vergleicht sich skr. ddhri „unaufhalt-

sam«. [Tomaschek.]

Adristas, ein bei Paus. VIII 4, 1 genannter

arkadischer Heros. von dem Arkas die Kunst

des Webens und Wollespinnens lernte. Vgl.

Roscher Jahrb. f. Philol. CXXIII 670ff.

[Wernicke.]

Adrogatio ist die Aufnahme eines hishcr Ge-

waltfreien in die eigene agnatische Familie an

Stelle eines Abkommlings. Sie geschah durch

rogatio populi, d. i. einen Antrag des Ponti-

fex maximus an die Curiatcomitien (Gell. V 19.

Cic pro domo 34ff. und insbesondere iiber den

Namen des Geschaftes Gai. I 99). Dieses A
r
er-

fahren blieb auch dann noch bestehen, als die

Curien in diesen Versammlungen nur noch durch

Lictoren vertreten waren (Cic. de leg. agr. II

31 ; ad Attic. IV 18. VTII 3) und kommt noch

in der Kaiserzeit vor (vgl. Sueton. Aug. 65: lege

curiata Tiberium adoptavit). Daneben kommt

eine A. durch kaiserliche Anordnung (per rescri-

ptum prineipis) auf und verdrangt die alte Form,

bis schliesslich diese von Diocletian als die emzige

zulassige hingestellt wird. App. b. c. Ill 94.

Tac. ann. XII 26. 41; hist. I 15. 12—19. Sueton.

Galba 17 (pro contione adoptavit). Dio Cass.

LXX 1. LXXIX 17. Hist. Aug. Hadr. 4. 24;

Pius 4; Phil. 5; Aur. 14. 15. Cod. VIII 47 (48)

2. 6. Die Arrogation der Unmundigen und

der Frauen verbot sich ursprunglich durch die

Form des Geschaftes, spater wurde sie gelegent-

lich gestattet, den Unmundigen gegentiber grund-

satzlich durch Antoninus Pius. Gai. I 102. Dig.

I 7 21. Der Arrogation ging eine Vorpriifung

ihrer Zulassigkeit voraus. Sie lag den Priestern

ob (Cic. pro domo 35) und in den Provinzen, in

denen die Arrogation erst durch die neue Form

moglich wurde (Gai. 1 100. Ulp. 8, 4. Cod. VIII

47 (48), 6), den Statthaltern. Die Arrogation

gab dem Wahlvater am VermOgen des Kmdes

lOEigentum, im iustinianischen Kecht nur noch

Niessbrauchsrechte (Gai. IE 82-84. Inst, m
10 2 3) Litteratur: Mommsen rOm. Staatsr.

Il'34 Danz Lehrb. d Gesch. d. r. R. II § 101.

Kuntze Kursus d. rOm. E. § 753. Schulin

Lehrb. d. Gesch, d. r. E. 32. 179. 241ft

Auf Gewaltfreie richtet sich auch die seit der

letzten Zeit der Eepublik mehrfach erwahnte

adoptio per testamentum. Sie verlieh lur den

Todesfall eines Testators dessen Famihennamen

20 (Plin ep. VIII 18, 5 nennt sie ein adsumere in

nomen). Sie war, da sie eine vaterliche Gewa.lt

nicht begrunden konnte, auch Frauen gestattet

(Suet. Galb. 4. Cic. ad Attic. VII 8). Die An-

sichten uber ihre Bedeutung sind verschieden.

Sie stand neben einer Erbeseinsetzung und konnte

ohne die Erbschaft nicht angenommen werden.

Wohl aber beweist Suet. Tib. 6 , dass bei lhr

die Erbschaft ohne den Namen des Erblassers

erworben werden konnte. Bachoven (ausgewahlte

30Lehren d. rom. E. 235) will hier freilich einen

Ausnahmefall annehmen ,
jedoch ohne Grand.

Dirksen (Versuche z. Krit. und Ausl. d. r. R.

73—88) sieht in dieser Adoption daher lediglich

eine Erbeseinsetzung mit der Bedingung oder

Auflage, den Namen des Erblassers zu tragen

(vgl. Dig. XXXVI 1 1. 7 und 65 (63) § 10).

Bachoven a. a. 0. 185—227 erblickt in ihr

die Ubertragung der politischen Stellung des

Verstorbenen , doch war diese Stellung wohl

40 schwerlich von Eecbtsgeschaften und Rechts-

satzen , sondern lediglich von den Machtverhalt-

nissen abhangig. Mit Recht ist daher von Gu-

iacius observat. lib. 7 c. 7 und Brissomus de

form VII 26 angenommen worden, dass diese

Adoption nicht bios dem durch sie Ausgezeich-

neten die Ehrenbezeugungen und die Zuneigung

sicherten , auf welche ein Sohn des Erblassers

rechnen durfte, sondern auch ihm die Befugms

gab, bei den Curiatcomitien (spater bei dem

50 Kaiser) seine Einreihung in die agnatische Familie

des Verstorbenen (und mit ihr den Erwerb aller

aus der Verwandtschaft mit ihm herzuleitenden

Rechte) zu beantragen. Octavian wemgstens

machte von dieser Befugnis Gebrauch (App. b.

c III 14. 94. Dio Cass. XLV 3. 4. 5) und es

ist nicht wahrscheinlich, dass er sich der Fa-

milie des Caesar durch einen sonst unzulassigen

Akt in dieser Form aufgedrangt hat (vgl. auch

Vellei. Paterc. II 59. 60); vgl. noch iiber diese

60 adoptio per testamentum Suet. Caes. 83; Aug.

101. Tac. ann. I 8. 14. V 1. Liv. epit CX\ I.

Plin. h. n. XXXV 8. Cic. de off. Ill ,4. Lit-

teratur: Eein Private, d. Romer 480. Gluck

Pandektencommentar II 34 If. Zimmern Gesch.

d. r. Privatrechts I 818-821. Puclita Inst,

III 6 283 Not. u. Walter Gesch. d. rom. E.

Buch III Kap. 8 Not. 96. v. Jhering Geist d.

rom. Rechts IV 291 ft Anm. 404ft; vgl. auch

Hofmann Ztschr. f. R.-G. XII 301—316 und
fiber das griech. Recht Schulin das griech.

Testament, verglichen mit dem rOmischen, Basel

1882, 17—25. [Leonhard.]

Adromios, Monat, genannt auf einer Frei-

lassungsurkunde der Stadt Halos (in der Phti-

otis) aus den Amtsjahren der Strategen Ptole-

maios und Italos (Heuzey et Daumet Mace-
doine n. 214 p. 431f. = Collitz Dialektin-

schriften 1461, vor 150 v. Chr.), u. zw. zunachst

rafiievovtos tav jigwzav e^dfirjvov Evaivhov tov

'HgaxXfeJoSwgov als erster Monat, dann ebenso im
folgenden Strategenjahr, das nicht in zwei Halften
zerlegt wird. Da aus der no<hxa igd/irjvos noch
vier Namen Evconog, FLv&oTog, 'Ayraiog und i"W-
rioe , bezw. Fzvixios ifipoAi/xos, aufgezahlt werden,
war der A. entweder der erste (so Heuzey,
MonceauxBull. Hell. VII 55. Bischoff Leipziger

Studien VII 328) oder der zweite Monat im Jahre.

'VomZusammenlaufen', Fick bei Collitz IV 134.

[Kubitschek.]

Adros ("Adgov [vijaoe] sgrj/ioe Ptolem. II 2,

10), Insel zwischen Britannia und Hibernia, bei

Plin. IV 103 Andros genannt. Welche der zahl-

reichen kleinen Inseln in jener Meerenge gemeint
sei, ist nicht zu bestimmen. [Hiibner.]

Adrotta, Ort in Lydien auf einem Abhang
am Meer, Steph. Byz. Marin. Vit. Procl. 32.

[Hirschfeld.]

"ASqov, Stadt im Innern von Arabia Petraea
bei Ptol. V 17, 5, von Sprenger Geogr. Arab.
206 mit Adruh (Orak), etwa zwei deutsche Mei-
len nordlich von Petra, zusammengestellt.

[D. H. Muller.]

ad Adrnm flnmen (Itin. Anton. 418, 2),

Station einer der Strassen von Olisipo nach
Emerita, westlich von Ebora in Lusitanien. Wohl
einer der kleinen rechten Nebenflilsse des Anas
unweit Badajoz; welcher, lasst sich nicht be-

stimmen. Guerra (discurso a Saavedra, Madrid
1862, 83) setzt die Station vermutungsweise
in die Nahe von Alandroal. [Hiibner.]

Adriiinetum s. Hadrumetum.
Adryades (ASgvdSes) , Kurzform filr 'Afia-

iovdSe? bei Propert, I 20, 12. Nonnos XXIV
24. 99. XXII 14. 91. XLIV 145 u. a., nach
Boeckh zu Pind. frg. 126 p. 632 von adgva
. . 2txelol . . ra fxfjXn. jiaga ds ArnxoTg rd

axgodgva, Hesych. Uber den Unterschied von
A., Dryaden und Hamadryaden vgl. die Stellen

bei U n g e r Paradoxa Theb. 440. [Tumpel.]

Adrymes (Adgv/xyg), Griinder und Eponymos
der libyschen Stadt gleichon Namens, s. Hadru-
metum (Steph. Byz.). [Tiimpel.]

Adryx, nach Steph. Byz. ein zum Gebiete von
Syrakus gehoriges Stadtchen Siciliens ; Einwobner
'ASgvxTvog. [Hiilsen.]

Adsallnta. Auf einigen im Gebiet von
Celeia (Cilli in Noricum) gefundenen Votivinschrif-
ten erscheint eine Gottin dieses Namens CIL
HI 5134. 5138: mit dem Beinamen Augusta III
5135. 5136. Arch.-epigr. Mitteil. IX 261; im
Verein mit dem Samis angerufen HI 5134
<'gL Arch.-epigr. Mitteil. IV 224). 5138. Eph.
«P- II 971. Wie der Savus . so ist offenbar
auch die A. Flussgottheit , und der Fluss,
<|er denselben Namen fiihrte , wahrscheinlich
*« Saan, die bei Eatschach in den Savus

miindet, ganz in der Nahe des Fundgebiets der
genannten Inschriften. Vgl. Mommsen CIL
in p. 628. [Ihm.]

Adscripticius. 1) sc. eivis, Neubilrger, ge-

bildet von dem t. t. adseribere in civitatem, z. B.
Cicero pro Arch. 6. 8, nirgends aber selbst als

1. 1. nachweisbar ; bios bei Cic. de nat. deor. Ill

39 nennen die mdoeti in ubertragenem Sinne die

nach ihrem Ableben als Getter verehrten Heroen,
10 wie Hercules, Aesculap, die Dioscuren, Romulus,

quasi novos et adscriptieios rives in caelum
receptos. [Kubitschek.]

2)s Colonus.
Adscriptiyi. Erklart von Varro de 1. 1. VTI

56: Aseriptivi dicti quod olim aseribebantur
inermes armatis milUibus qui siteeedereni , si

quis eorum deperisset. Also unbewaffhete Ersatz-

mannschaften, die von den Legionen mitgefuhrt
wurden, nm eintretende Liicken sofort wieder zu

20 erganzen. So noch Plautus Men. 184 und vOllig

iibereinstimmend Festus ep. p. 14 unter adscri-

ptieii. Nach Varro de vita pop. Eom. Ill b. No-
nius 520 wurden aus den A. auch die Accensi
der Decuriones und Centuriones genommen (etwa
Officiersburschen oder -diener), wenngleich, wie
Mommsen EOm. St-E. Ill 283, 4 zeigt, A. und
Accensi ursprunglich gleichbedeutend waren. Vgl.

unter Accensi Nr. 1. [Cichorius.]

Adsectator. Das Wort bezeichnet den Be-
30 gleiter, Anhanger jemandes. Im besonderen ver-

steht man unter adsectatores die Gefolgschaft

des Candidaten, welcher sich bei den Comitien
um ein Amt bewarb (assidua adsectatorum eopia);

ihr Dienst heisst adseetatio , adsiduitas. Nach
Q. Cic. de petit, consul. 9 (diese Schrift zeigt,

was als erlaubtes Mittel bei der Amtsbewerbung
zu Ciceros Zeit gait; vgl. Ambitus und Peti-
tio): huius autem rei (adsectationis) tres sunt
partes, una salutatorum cum domum veniunt,

40 altera deductorum, tertia assectatorum scheinen

die adsectatores die standigen Begleiter eines

Candidaten, wenn er sich in der Offentlichkeit

vor dem Volke bewegte, gewesen zu sein, wah-
rend die salutatores dem Candidaten in seinem
Hause ihre Aufwartung machten und die deduc-
tores ihm von der Wohnung bis auf das Forum
das Ehrengeleit gaben. Cic. pro Mur. 70.

Die adsectatores waren zumeist Verwandte,
Freunde, Clienten, geringere Tribusgenossen des

50 Candidaten (/wmines tenues), welche dem Amts-
bewerber irgendwie verpflichtet waren oder sich

dessen Gefalligkeit fur spater sichern wollten.

Cic. pro Mur. 69ff. Die lex Fabia, quae est de

numero seetatorum (im J. 66) und ein Senatus-

consultum unter dem Consulate des L. Iulius

Caesar (im J. 64) suchten vergebens die Zahl der

adsectatores zu beschranken. Cic. pro Mur. 71.

Vgl. Daremberg et Saglio Diet. 1473. Lange
E«m. Altert. 13. 716. [Habel.]

60 Adsertor. Uber die Freiheit eines Menschen
durfte dieser nicht selbst vor Gericht streiten, weil

seine Rechts- und Processfahigkeit vor Entschei-

dung des Rechtsstreites nicht feststand. Da nun-
mehr ein solcher Process (vgl. Dig. XL 12 de li-

berali causa) auch das Eigentum dessen betraf.

der ihn als seinen Sklaven beanspruchte und ihm
somit die Rolle des Streitgegenstandes zuflel, so

bednrfte es, um den Formlichkeiten des Eigen-
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tumsstreites zu geniigen, eines Vorkampfers seiner

Freiheit (vindex libertatis, Donat zu Ter. Adelph.

II 1, 40), der ala Processpartei dem angeblicnen

Herren entgegentreten und, wie jede andere Par-

tei in solchen Streitigkeiten , den Gegenstand

durch Berilhrung mit deT Hand bezeichnen (manu
adserere) musste. Hiernach hiess er adsertor in

libertatem, sein Gegner adsertor in sermtutem.

Mancherlei Unredlichkeiten , durch welche bei

diesem Verfahren die wahre Rechtsstellung an-

geblicb freier Sklaven verwischt wurde (Sueton.

Dom. 8 sprieht von assertiones perfusoriae)

fiihrten zn Sondervorschriften. Einerseits musste

der A. eine Caution stellen (Cod. VII 18, 3, 1.

C. Theod. IV 8, 6, 5, alteres Recht siehe bei

Gai. IV 14), andererseits wurde es mOglich, da,

wo er seine Rolle aufgab, ihm einen andern A.

nachfolgen zu lassen (sog. seeundae adsertiones,

Paul. V 1, 5. Quinitil. XI i, 78. V 2, 1) und

falls er den Process verlor, ihn zu bestrafen

(Paul. V 1, 5); vgl. auch Dig. XL 16 de eol-

lusione detegenda. Iustifaan hob die Notwendig-

keit der Zuziehung eines A. zu dem Freiheits-

processe auf (Cod. VII 17); vgl. Martial. I 52.

Varro L. L. VI 64. Plaut. Pers. I 3, 83; Poen.

905ff. 964. 1348; Cure. 668; Eud. 973. Dionys.

Ant. XI 28—37. Suet. Aug. 74; Vit. 10; Vesp.

3 (wo bei einem Streite daruber, ob eine Frau

eine Latina oder ingenua war, von adserere ge-

sprochen wird); Dom. 8. Ovid. amor. I 4, 40.

m 11, 3; heroid. XII 158. Sueton. gramm.

21. Cic. pro Flacco 17. Liv. Ill 44. XXXIV
18. XXXV 16. Plinii et Traiani epist. 66 (72),

2. Frgm. Vat. § 324. Uber das iudieium libe-

rate vgl. namentlich Gothofredus Anm. zum

Cod. Theod. p. 399—410, ferner Brissonius
de form. V p. 362, welcher auch Stellen fur die

der adsertio entsprechende xaQTtwxia anfuhrt.

Mommsen Herm. XVI 147f. Puchta Inst. II

§ 156 Not. d. Schmidt (v. Ilmenau) in der

Zeitschr. fur geschichtl. Rechtsw. XIV 71—94.

Maschke Der Freiheitsprocess im class. Alter-

tum, Berlin 1888 und hiezu Ubbelohde
Gottinger gel. Anz. 1888, 356ff. Punschart
Der Process der Virginia 1860. Kuntze Kurs.

d. rOm. E. § 384. Bekker Die Aktionen des

rem. Privatr. II 284 Anm. 29. Leonhard de

natura actionis quae praeiudicatio vocatur diss.

inaug. Berol. 1874 p. 45f. Bechmann Studien

im Gebiete der legis actio sacramento in rem,

Munchen 1889 und dazu Kriiger in der Zeitschr.

der Savigny-Stiftung X 196. Schulin Lehrb.

d. Gesch. d. rom. Eechts 253f. 262. 530. 604.

Wlassak in Grunhuts Ztschr. f. d. Privat- u.

Off. Eecbt XIX 709ff. ^
[Leonhard.]^

Adsessor, griech. xdgedeog (Liban. ep. 227.

351; or. II 104. 120 Eeiske. Zos. V 30, 4. Theod.

ep. 72 = Migne Gr. 83, 1241. Nov. lust. 60,

2. 82. 1. 2 und sonst), xaotboevmv (Lib. ep. 1443;

or. Ill 249), avredoevoiv' (Lyd. de mag. Ill 11)

oder ov/xdiledoos (Socr. VII 20. Macar. hom.

XV 42 = Migne Gr. 34, 604). Das Amt ist

zuerst um die Mitte des 1. Jhdts. n. Chr. nach-

weisbar (Senec. tranq. an. 3, 4. Suet. Galb.

14) und dauert mit allmahlich vermehrter Macht
und Wiirde. aber doeb in allem Wesentlichen

unverandert bis uber Iustinian hinaus fort.

Semen Namen scheint der A. daher zu fuhren.

weil er in dem jedesmal wechselnden Personal

der Consilia eine feste Stelle behauptete (s.

Consilium); denn ihnen beiwohnen hiess

adsidere (Tac. ann. I 75. H 57. Suet. Tib.

33). Doch war nicht jeder aus der Cohors,

welcher zu ihren Sitzungen zugezogen zu wer-

den pflegte, deshalb schon A., sondem nur

je Einer dieses Titels befand sich bei dem
einzelnen Beamten (Cod. lust. I 27, 2,21—34.

10 Sen. a. a. O. Dig. I 22, 1. Cod. Theod. VIII 15, 5,

1. Nov. lust. 8, 8. 17, 5, 2. 24, 6. 25, 6. 28,

3. 7. 29, 2. 30, 6, 2. 82, 1, 1; wenn Liban. ep.

144S von jiagsSgeiovTee redet, so bezieht sich

der Plural wohl auf nacheinander Fungierende).

Einzig bei den Praefecti praetorio findet sich

eine Mehrzahl (C. lust. I 27, 1, 21. Hist. Aug.

Pesc. Nig. 7 , 4. Lib. ep. 227. Ioh. Lyd. de mag.

Ill 11) ; sonst pflegte man auch bei Uberbiirdung

nicht einen zweiten zu ernennen, sondern dem
20 vorhandenen einen Beisitzer zu geben (Lib. or. H

104). Erst spater, als die Consilia verschwan-

den, wird adsidere (Dig. I 22, 2. 3. 6. IV 6,

37. 38. C. lust. I 51, 14, 1. H 7, 11. August, conf.

VI 10, 16 = Migne L. 32, 727 und sonst),

ovyxa&s(eo&ai (Kaibel Epigr. Graec. 919, 1),

in eonsilio esse (Cod. Theod. VHI 15, 6. Hist.

Aug. Pesc. Nig. 7, 4) gleichbedeutend mit

^Assessor sein". Solche kommen vor bei den

Praetoren (Senec. tranq. an. 3, 4. Dig. IV 2,

30 9, 3), bei den Praefecti praetorio und urbis

(Kaibel a. a. O. C. lust. I 51, 11. 27, 1, 21.

Apoll. Sidon. ep. I 3, 3. Lib. ep. 227. 351.

Cass. Var. VI 12. Hist. Aug. Pesc. 7, 4), bei

den Magistri militum und officiorum (C. lust.

I 51, 11. Zos. V 30, 4. Socr. VII 20), beim Comes
largitionum Italicianarum (Aug. conf. VI 10, 16),

bei den Proconsuln und Vicaren (Kaibel a. a. Q.),

beim Comes Orientis (Lib. or. II 104. 120), bei den

Duces (C. lust. I 27, 2, 21ff.), bei alien Pro-

40 vincialstatthaltern (Suet. Galb. 14. Lact. de mort.

pers. 22. Dig. I 22, 3. Lib. ep. 1443 und sonst),

bei den Curatores civitatum (Dig. I 22, 6), bei

einem Tribunus militum, der index areae ferrariae

in Gallien war (Inschr. v. Thorigny bei Momm-
sen Ber. d. sachs. Gesellsch. 1852, 238), und

fehlten wohl iiberhaupt keinem Beamten, der

richterliche Functionen hatte. Jeder durfte

seinen A. frei wahlen (C. Th. I 35, I. C. lust.

I 51, 1. Nov. lust. 8, 8. 17, 2, 5. Zos. V 30, 4.

50 Macar. hom. XV 42. Lib. ep. 351; vgl. Dig.

L 14, 3) und beliebig wechseln (C. Th. a. a. O.

Lib. or. H 120). Infolge dieser personlichen,

halb privaten Stellung, welche wohl auch der

Grund ist, warum die A. in der Notitia digni-

tatum nicht vcrzeichnet sind, pflegten sie Ver-

trauensleute ihrer Judices zu sein (C. Th. V1H
15, 5) und bei ihnen grossen Einfluss zu be-

sitzen. Dies zeigt das Beispiel des Cornelius

Laco, der wahrend Galbas Statthalterschaft bei

60 ihm A. gewesen war und nach dessen Thron-

besteigung sein allmachtiger Gardepraefect wurde

(Suet. Galb. 14). Eine Qualification war nicht

vorgeschrieben, selbst Freigelassenen konnte das

Amt ubertragen werden (Dig. I 22, 2); nur

durfte' keiner in seiner Heimatsprovinz anders

als provisorisch fungieren (C. Th. I 35, 1. C.

lust, I 51, 10. Dig. I 22, 3. 6. IV 6, 37. 38.

Hist. Aug. Pesc. 7, 5). Doch in der Eegel
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wfthlte man gelehrte Juristen (Expos, tot. mundi
25 bei Riese Geogr. lat. min. 109. Dig. I 22,

I. TV 2, 9, 3. L 18, 4. C. lust. I 51 , 1.

Aug. confess. VI 10, 16. VTII 6, 13), nament-

lich Advocaten dazu (C. lust. I 51, 14. II 7,

II. Nov. lust. 60, 2, 1. 82, 1, 1. Zos. V
30, 4. Kaibel Epigr. Graec. 919, 1). Das

Amt hatte sich eben in einer Zeit gebildet, in

welcher die Bechtskunde aus einem Gemeingut

aller politisch thatigen Manner zum Special-

studium weniger wurde, und sein Hauptzweck
war, den Magistraten erforderlichen Falles juri-

stische Belehrung zu gewahren. Dass Galerius

ungebildete Statthalter ohne A. in die Provinzen

schickte, gait als Beweis seiner Verachtung des

Eechts und der Eechtswissenschaft (Lact. de

mort. pers. 22). Der A. concipiert fur den

Praetor die Formeln, welche er in iure auszu-

sprechen hat (Senec. tranq. an. 3, 4), er ver-

fasst dem Praefectus praetorio seine Edicte

(Cass. Var. VI 12), dem Eichter die Entschei-

dungen, welche von ihm ausgehen (Dig. I 22,

1. XXn 1, 3, 3. XII 1, 40), ja er pflegt so-

gar sein Handzeichen darauf zu schreiben (C.

lust. I 51, 14, 2) und ist dafur verantwortlich

{Dig. II 2, 2). Er richtet und unterschreibt

auch selbstandig im Namen des Judex, doch
wurde dies im J. 320 verboten (C. lust. I 51, 2.

13. Nov. lust. 60, 2. 82, 2). Aber nicht nur in

juristischen, sondern auch in alien andern Fra-

gen ist er sein Berater (C. Th. I 35, 2. VI 15.

Zos. V 30, 4) und besitzt das Eecht, ihn an
Gesetzwidrigkeiten zu hindern (Aug. conf. VI
10, 16. Dig. XL 2, 8. vgl. IV 2, 9, 3). Daher
beisst er auch des Eichters consiliarius (Dig. I

22, 5. C. Th. I 35, 1. C. lust. I 51, 3. 11.

12. 14 und sonst), soeius et particeps (C. Th.

VIII 15, 5; vgl. Til 6, 1. C. lust. I 51, 1)

oder avfiTtovog (C. lust. I 51, 13). Um dem
Missbrauch dieses grossen Einfiusses vorzubeugen,

wurde innerhalb ihrer Provinz jede Schenkung
an die A., jeder grOssere Kauf und jedes Ver-

lobnis, welches mit ihnen geschlossen wurde,

fur ungultig oder fur widerruflich erklart und
zum Teil mit Strafe belegt (C. Th. Ill 6. VIII 15,

5. 6. C. lust. I 53). Auch mussten sie nach
Niederlegung des Amtes noch mindestens 50

Tage in der Provinz bleiben, um jedem bequeme
Gelegenheit zur Anklage zu gewahren (C. lust.

I 51, 3). Innerhalb der a/hessura scheint sich im
4. Jhdt, ein fester cnrsits honorum ausgebildet

zu haben, der Art, dass man aus dem Dienste

eines niedrigeren Beamten immer zu einem der

nachsthoheren Rangstufe iiberging. Wenigstens
war Tatianus vor 367 zuerst A. eines Praeses,

dann eines Vicars, dann eines Proconsuls, endlich

zweier Praefecti praetorio (Kaibel Epigr. Graec.

919, 2. Vgl. Aug. conf. VI 10, 16. VIII 6,

13). Fur ihn war nach Abschluss dieser Lauf-

bahn die Ernennung zum Praeses noch ein

Avancement, spiiter aber wurden die A. der

Viri inlustres , falls sie die Comitiva primi
ordinis erhielten, was wohl meistens geschah,

bei ihrem Riicktritt den Vicaren gleichgestellt

(C. Th. VI 15, 1. Sid. Ap. ep. I 3, 3); auch
erlangten sie Immunitat von alien Steuern und
Lasten (C. lust. I 51, 11). Uber ihre Besoldung
vgl. Dig. I 22, 6. Cod. lust. I 27, 1, 21. 2,
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21—34. 52, 1. Nov. lust. 24 fin. 25 fin. 28, 3.

7. 29, 2. 30, 6, 2. Liban. ep. 351. Hist. Aug.
Pesc. 7, 6; Alex. Sev. 46, 1. August, conf. VIII

6, 13. Bethmann-Hollweg Rom. Civilprocess

II 137. Ill 129. [Seeck.]

Adslduns (assiduus), das seiner Abstammung
entsprechend (Fest. ep. p. 9 qui in ea re, quam
frequenter agit, quasi consedisse videatur. Charis.

p. 75 Keil; vgl. residuus) auch soviel als ,sess-

10 haft' bedeutete (z. B. Cic. pro Eosc. Am. 18.

51 ; ad Att. IV 8b 3) , wurde technisch in der

servianischen Verfassung (Cic. de rep. II 40.

Charisius a. O.) als synonym mit loeuples (Cic.

a. O. Quint, inst. V 10, 55. Gell. XVI 10, 15

aus den XI[ Tafeln. Aelius Stilo bei Cic. top.

10. Fest. a. O. Varro de vita pop. Rom. I bei

Nonius p. 67 M.) und pecuniosus (Quint, a. O.

a peeorum eopia; vgl. Cic. de rep. II 16) auf

die Steuerfahigen bezogen und im Gegensatz zum
20 eapite census oder proletarius gebraucht. Daher

der von den Alten fast allgemein anerkannte

Versuch des Aelius Stilo, das Wort ah asse (oder

aere) abzuleiten und dementsprechend zu erklaren

(Fest. quasi multorum assium und qui sumptu
proprio militabat ; Charisius qui asses dabant, n.

als tri/nttum; Isid. orig. X 27 qui assibus ad
mrarium expensum conferendis praeerat). Vgl.

die Fragmente des Zwolftafelgesetzes bei Bruns
fontes iurisS 17f. undM omm s e n St.-R. Ill 237f.

30 [Kubitschek.]

Adsignatio (publico). Gemeindeland kann
Privaten oder Gemeinden zu vollem Eigentum
oder bios zu Besitz- und Nutzniessungsrecht

iiberlassen werden. Es ist gewiss richtig, wenn
die Tradition den Konigen als den Tragern der

Souveranitat das Recht der A. zuerkennt (Dionys.

II 7: Romulus, II 62 und Cic. de rep. II 26:

Numa; Dionys. Ill 1: Tullus, Cic. de rep. II 33:

Ancus; Liv. I 46 und Dionys. IV 13: Servius).

40 Im republicaniscben Rom , wenigstens dem der

spSteren Zeit , ist die Anschauung geltend

,

dass den Magistraten kein Anrecht auf einen

Liberalitatsakt auf Kosten des Gemeindelandes
zustehe (trenender Vergleich mit dem Verhaltnis

des Vormunds zum VermOgen des Miindels bei

Mommsen St.-R. V 240); vielmehr mussten

diese u. zw. zunachst auf Geheiss des Senats

(der erste Fall einer gegen den Willen des Se-

nats erwirkten Ackerbill war die Lex Flaminia

50 522 = 232) in den Comitien ein Specialgesetz

zu diesem Zwecke erwirken, durch das die Aus-

dehnung und die Modalitaten des Liberalitats-

aktes festgestellt und, seit nicht mehr die stan-

dige Oberbehorde die A. vornahm. also etwa seit

den Saraniterkriegcn (Ausnahme [?] Liv. XXXE
1,6 im J. 555 = 199; vgl. Mommsen a. O.

627, 3), die Einsetzung und Competenz der durch

Volkswahl zu bestellenden Specialcommissare nor-

miert wurden. Derlei Ackergesetze {leges agra-

60 riae, s. d.) sind uns vielfach bezeugt, auch beziehen

sich jene Commissure in ihrem Titel wiederholt

genau auf das Bestallungsgesetz (Cicero de lege

agr. H 31 tresviri lege Sempronia; CIL VI
1312 wird Livius Drusus genannt Xvir a(<jris)

d(andis) a(dsignamlis) lege sua, eodem anno
Vvir a. d. a. lege Saufeia; in der Lex Mamilia

Roscia Peducaea Alliena Fabia von 695 = 59

c. 55 curatoris qui hoe lege erit). Diese
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Specialbeamten (viri agris damdis adsignandis

Oder dandis oder dividendis, auch dandis adtri-

buendis iitdieandis, audi bios agrarii genannt)

sind in 8, 5,-7, 10, 15 oder 20gliedrigen Col-

legien vereint (nur das Ackergesetz von 643 =
111 Z. 57 nennt Ilviri) und konnten ebensowohl

aus Privaten als aus den amtierenden Magistraten

bestellt werden. Wenn es sich nicht urn dare d.

i. Ubereignen, sondern um blosses adsignare d.

i. Uberweisung handelte, wenn also das Eigen-

tu'msrecht der Gemeinde nicht aufgehoben wurde,

war der Volksbeschluss nicht nCtig, und es ge-

niigte die Anweisung des Senats an einen Ober-

beamten, dem eventuell eine Senatscommission

zur Unterstiitzung zugewiesen werden konnte.

So wurden 574 = 180 Ligurer auf dem Gebiete

von Taurasia durch die Feldherrn angesiedelt

(uber das besitzrechtliche Verhaltnis dieser An-

siedelung s. Mommsen St.-R. 113 625, 2; dort

wohl besser als CIL IX p. 125), die jenes Volk

unterworfen batten (agro dividendo dandoque

iidem qui traduxeramt . . . praepositi, postulanti-

bus tamen ipsis Vviri ab senatu dati, quorum

ex eonsilio agerent Liv. XL 38).

Selbst sehr geringfiigige Schenkungen von Ge-

meindeacker erheischten noch um den Anfang

des 2. Jhdts. v. Chr. neben dem Senatsbeschluss

auch einen Volksbeschluss; vgl. die Aufschrift des

Grabes an der Kreuzung der via del Marfono

und des Macel dei corvi CIL I 635 = VI 1319

senatus consulto populique iussu locus monu-

mento, quo ipse postereique eius inferrentur,

publiee datus est; aber der wachsende Einfluss

des Senats auf die Vermogensgebarung sowie das

Bediirfnis, die Volksversammlungen zu entlasten,

flihrten dazu, dass in solchen Fallen der Senats-

befehl genugte (so schon 171 v. Chr. Liv. XLIII

3; 169 XLIV 16, 7; 168 Cic. d. n. II 6. Ill 13

vgl. Val. Max. I 8, 1; Ackergesetz von 111 v. Chr.,

1, 93 is ager ex s. e. datus adsignatus est),

und vollends in spaterer Zeit, nach der sullanischen

Reform, stent dem Senate iiberhaupt das Assi-

gnationsrecht zu (vgl. Willems le senat II 348,

2. Mommsen m 1119. Cic. ad fam. XI 20, 3;

Phil. V 53 u. s.); fraglich ist (Willems a. 0.

347ff. Mommsen III 1118, 2), wie weit altere

Falle, z. B. Dionys. V 35 und Vict, de viris ill.

18, 5, auf Glaubwlirdigkeit Anspruch erheben

kOnnen. Die constituierenden Gewalten, welche

zurMonarchie uberleiten, sehen, wenn es ihnen so

beliebt, bei der unentgeltlichen Ackeranweisung

von der Mitwirkung des Senats und des Volkes

ganz ab, kniipfen also auch hier an das komgliche

Becht an. Ebenso fallt die A. in der Kaiserzeit,

in der sie, insbesondere fur die Veteranen, eine

wichtige Kolle spielt, ganz in die Competenz des

Princeps. Nur Nerva hat, soviel wir sehen

(Callistratus Dig. XLVLT 21, 3, 1), fur eine Aeker-

verteilung sich einer lex agraria bedient. Der

Unterschied zwischen den vom Senate, bezw. von

den republicanischen Gewalten, und von den durch

fiber der Verfassung stehende Gewalten vorge-

nommenen A. kommt gelegentlich bei den Schrift-

stellern zum Ausdruck, am deutlichsten bei Veil.

I 14, 1, der die iussu senatus ausgefiihrten Colo-

nien (auch diese beruhen ja auf Assignation) den

militares entgegenstellt, deren causae et auetores

ex ipsarum praefulgent nomine.

Die A. kann im Principe jedem Btirger, aber

auch den Bundesgenossen (Liv. XLII 4, 4. Serv.

Aen. I 12) zu gute kommen. Die Anzahl der

Teilnehmer und die Qualification fur den Land-

empfang sowie die GrOsse der Ackerlose (sors,

aceepta, s. d.; ehedem waren Una iugera =
504 ha. das iibliche Ausmass, und zwar an-

geblich seit Romulus, Fest. ep. p. 53 centurta-

tus ager. Varro r. r. I 10, 2. Plin. n h. XVIII

10 7 ; auch sonst wird ftr die A. der alteren Zeit

dies hescheidene Ackermass bestatigt oder vor-

ausgesetzt, z. B. Siculus Flaccus p. 153. Iuv.

XIV 163. Plut. Popl. 21. Liv. VI 36, 11) werden

immer speciell durch die betreffende lex agraria.

festgestellt; 'so durch die vom J. 554 = 200,

dass die Teilnehmer an den Kampfen in Spanien

und Africa beteilt werden sollten und zwar mit

so vielmal zwei Iugera, als jeder Veteran Jahre

gedient habe (Liv. XXXI 49). Selbstverstandhcb.

20kcnnen nicht bios einzelnen Privaten, sondern

auch anderen juristischen Personen, z. B. Ge-

meinden, Telle des ager publicus verliehen wer-

den, insbesondere Walder und Weiden (vgl. Ru-

dorff Feldm. II 396ff.).

• Die A. fuhrt (s. u. Ager) entweder a) zum

vollen Eigentumsrecht optima iure, sei es nach

romischem sei es nach latinischem Rechte, so dass

diese Acker den fur den ager privatum geltenden

Bedingungen unterworfen sind, aber auch ver-

30 erbt, verkauft, cediert u. s. w. werden kOnnen

(in uneigentlichem Sinne) , oder b) lediglich

zur possessio, so dass der Staat jederzeit den

Acker wieder einziehen kann, ager occupatorius

(s. u. Attributio), oder c) zur bedrngten

oder unbedingten Verzichtleistung des Staates

auf die Einziehung, wobei indes sein Eigentums-

recht gewahrt bleibt, ager publicus privatusque.

Uber die Eignung des Bodens fur die A. s.

Ager. ,.

40 Von staatsrechtlichen Folgen ist nur die a.

coloniaria , die mit der Griindung einer neuen

Gemeinde oder Erganzung einer bestehenden ver-

bundenist, begleitet(s. ColoniaundDeductio),

nicht aber die a. viritana, die nicht notwendig

den Beteilten zum Wohnungs- und Gemeinde-

wech^el fuhrt; vgl. uber diese Mommsen CIL

I p 88; St,-R. IP 636. Ruggiero Diz. epigr.

I 106f. Littcratur: In den Handbuchern des

rom. Staatsrechts , bes. bei Mommsen, dann

50 Ruggiero Diz. epigr. I 103ff. ; agrariae leges in

der Enciclop. giuridica Italiana § 71—77. Ru-

dorff gromat. Institutionen in Feldm. 11 oV3n.

[Kubitschek.]

Adsifrnatio liberti hiess die (in beliebiger

Form gestattete) Anordnung, durch welche em

Patron fur den Fall seines Todes die Patronats-

rechte an einem Freigelassenen einem seiner

Kinder allein iiberwies. Ohne sie ftel das patro-

natische Erbrecht nach seinem Tode alien semen

60 Kindern zu. Das Recht der A. I. wurde durch

einen Senatsbeschluss vom J. 46 n. Chr. be-

grundet und war wohl vorzugsweise aut den

Fall berechnet , dass ein Sklave vor oder nach

der Freilassung zu einem Kinde seines Herrn

durch seine Lebensschicksale in hesonders nahe

Beziehungen getreten war. Inst. Ill 8 (9). Dig.

XXXVIU 4. Ulp. 27, 1. 29, 4 und 5. Inst. Ill

7 3 Cod VI 4, 4. Unterholzner in der Zeit-

429 Adsinnadensis Adversaria 430

schrift fur geschichtl. Rechtsw. V 36ff. 52f. 112.

Kuntze Kursus d. rom. R. § 804. [Leonhard.]

Adsinnadensis , Burger einer Stadt in Mau-

retania Sitifensis; Gains Adsinnadensis prbt.

Notit. Maur. Sitif. n. 115 (a. 482).

[Job. Schmidt.]

Adsmerlus, Beinamen des Mercurius auf

einem Bronzegefass aus Poitiers: Deo Me(r)curio

Adsmerio. Mowat Notice epigraphique 114.

Espe"randieu Epigraphie du Poitou et de la

Saintonge 122ff. pi. XXIV (vgl. Bull, epigr. II

153). Wohl identisch mit Atusmerius (s. d.}.

[Ihm.]

Adstipulator ist derjenige, welcher sich neben

einem Stipulationsglaubiger das Recht ausbedingt,

die ihm versprochene Leistung fur ihn einzu-

treiben. Gai. Ill 11 Off. Cic. in Pis. 18. Brinz
(Krit. Blatter IV 21) nennt ihn „einen in den

Vertragaufgenommenen Vertreter des Glaubigers ".

Ein solcher Nebenglaubiger konnte den Haupt-

glaubiger auch in der aussergericfctlichen, Bei-

treibung der Schuld und ihrer Tilgung durch

acceptilatio vertreten. Zum Schutze gegen Ad-

stipulatoren, welche unredlicherweise dies Recht

zur acceptilatio missbrauchten, enthielt das zweite

Capitel der Lex Aquilia eine Strafbestimmung.

Wenn jemand zu einer stipulatio post mortem,
welche erst durch Iustinian erlaubt wurde, einen

A. zuzog, so konnte dieser fiir seinen Erben die

Schuld beitreiben. Gai. Ill 117. Inst. Ill 19,

13. Im iustinianischen Rechte ist die adstipu-

latio bereits verschwunden. Litteratur: Rein
Privatr. d. Rfimer 668. 745 Anm. 2. Huschke
Zeitschr. f. gesch. R. W. X1IT 267. Rudorff
ebenda XIV 374—399 bes. 385ft. Jhering Geist

d. rom. R. Ill (IV) Anm. 328. Puchta Insti-

tutionen II § 156 Not. c. Ill § 277 Not. z.

Kuntze Kursus d. r. R. § 137. 660. Schulin
Lehrb. d. Gesch. d. rom. R. 180. 338.

[Leonhard.]

Adnaca s. Aduatuca.
Aduatucu {'Arovdrovxov Ptol. II 9, 5), fester

Ort in der Mitte des Eburonenlandes , wohin
Caesar bei einem Zug gegen Ambiorix eine Be-

satzung legte (b. G. VI 32), die von den Su-

gambrern angegriffen wurde (b. G. VI 35ff.).

Nach Vernichtung der Eburonen (VI 34. 35. 43)

wurde der Ort die Hauptstadt der Tungri. Es
ist nicht anzunehmen. dass das Aduatuca Caesars

verschieden sei von dem Adnaca Tungrorum im
Itin. Anton. 378 (Ahtaca Tab. Peut.), das an

der von Castellum Menapiorum uber Bagacum
und Iuliacum nach Coin fiihrenden Strasse lag.

Im 4. und 5. Jhdt. war es unter dem Narnen
Tungri (Armn. Marcell. XV 11. 7. XVII 8, 3;

Civitas Tungrorum in der Not. Gall., das

heutige Tongern) neben Coin die bedeutendste

Stadt der Provinz Germania secunda. Desjar-
dins Geogr. de la Gaule II 456ff. ; Table de

Peutinger 12. Longnon Geogr. de la Gaule au
Vie siecle 386. Andere suchen das Castell Caesars

anderwarts, z. B. von Veith Picks Monats-
schrift IV (1879/80) 419, dem Harroy Les
Eburons a Limbourg (Namur 1889) beipflichtet,

in Limburg im Thale der Vesdre (vgl. Rhein.
Jahrb. LXXX 124. LXXXIX 205). Cohausen
Rhein. Jahrb. XLIII 13ff. mit Taf. II—IV.

[Ihm
]

' Aduatuci (zur Schreibung des Namens vgl.

Gliick keltische Namen bei Caesar 8; Aduatiei

haufige Lesart, 'Arovaztnoi Cass. Dio XXXIX 4

;

Zangemeister Rhein. Jahrb. LXXXI 84 zieht

die Schreibung mit t vor), Volk in Gallia Bel-

gica, AbkOmmlinge der Cimbern und Teutonen

(Caes. b. G. II 29). Ihre Wohnsitze waren
zwischen Eburonen und Nerviern (b. G. V 38),

mit denen sie sich Ofters verbfindeten zum Kampf
10 gegen Caesar (b. G. H 16. 29ff. V 38ff. VI 2).

Spater werden sie nicht mehr genannt. Des-
jardins Geogr. de la Gaule II 437. 456ff.

Vgl. Aduatuca. [Ihm.]

Adventicium heisst das auf unvorhersehbare

Art Entstandene (Dig. XL 9, 4. L 17, 41 , 1).

Darum bedeutet dies Wort bei den Juristen einen

unverhofften Gewinn , insbesondere ist die dos

adventicia eine solche, welche nicht vom Haus-

vater herriihrt, im Gegensatze zu der profectieia

20 (a patre profecta). Frgm. Vat. 108. Ulp. VI 3.

Dig. XXIII 3, 5, 11. Ebenso heissen die Ver-

mOgensstucke, welche einem Gewaltunterworfenen

nicht von seinem Hausherren her zukommen,
bona adventicia, Dig. XL 1, 4, 1. XLH 5, 28

(quia id ex adventicio adquisitum est, non per

patrem ad eum pervenit, woselbst der Ausdruck

auf eine Erbschaft angewandt wird). Die dos

adventicia hiess receptieia, wenn der Besteller

sich den Ruckfall vorbehielt. "Ulp. VI 5. Andern-

30 falls verblieb sie bei dem Tode der Frau dem
Mamie (Ulp. 1. c. , nach iustinianischem Rechte

fallt sie den Erben der Frau zu, Cod. V 13, 6),

bei der Scheidung gehort sie der Frau. Ulp. VI
6. Ein adventicischer Erwerb des Hauskindes

fiir sich selbst wurde erst in der Kaiserzeit mOg-

lich, zunachst als Ausnahme, im iustinianischen

Rechte als Regel. Litteratur: Bechmann das

rom. Dotalrecht II 436ff. Czyhlarz das rom.

Dotalrecht 1870, 313ff. Mandry das gem.

40 Faniiliengiiterrecht 1871. 1876. Puchta Inst.

Ill § 282 Not. 1 ff. § 292 Not. y. Kuntze Kur-

sus d. rOm. R. §980. Salkowski Institutionen

§ 146. 147. 150. Sohm Inst § 82. 88.

[Leonhard.]

Adventus, Beiname, besonders in der Gens
Antistia. Ausserdem hervorzuheben : Oclatinius

Adventus, Cos. ord. 218 (siehe unter Oclati-

nius); vielleicht an denselben Adventus richtete

auch Solinus sein Werk, vgl. Teuffel R.L.G.5

50 § 389, 2. [v. Rohden.]

Advernus. Eine in Coin gefundene Votiv-

inschrift lautet Adrerno L. Valerius Atticus

[i]mp(rrio) ips(ius). Es ist kaum zweifelhaft,

dass Adrerno fiir Arrerno steht und der Offers

auf Inschriften genannte Mercurius Arrernus zu

verstehen ist. J. Klein Rhein. Jahrb. LXXXX
199. S. Arvernus. [Ihm.]

Adversaria (sc. seripta) sind vorlaufig und
darum mit minderer Sorgfalt aufgezeichnete

60 Gegeniiberstellungen von Anspriichen und Schulden

bestimmter Personen gegeniiber dem Aufzeich-

nenden, also eine Kladde oder Strazze (Concept-

bach, Brouillon). Sie dienten dazu, die endgiiltigen

Eintragungen in das Schuldbuch (codex aceepti

et expensi) vorzubereiten und galten vor Gericht

nicht so , wie diese letzteren, als Titel zur Be-

grundung eines Anspruches. Cic. pro Rose. Com.
5—9 ;

vgl. auch Prop. IV 23, 20 (dessen epheme-
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rides jedoch wohl nur gewchnliche Tagebiicher

sein sollen) ; vgl. Rein Privatr. d. ROmer 2 678
Anm, 2. Kuntze Kursus d. rOm. E. § 668.

Bethmann-Hollweg Civilproc. II 821. Baron
in der Ztschr. der Savigny-Stiftung, roman. Ab-

teilung I 139. Schulin Lehrb. d. Geschichte

des rOm. Rechts 342. [Leonhard.]

Adversitor heisst im Personenverzeichnis zu

Plautus Mostellaria der Sklave, der den auswarts

speisenden Herrn abends abholt (advorsum it).

Das Wort bezeichnet schwerlich eine besondere

Klasse von Sklaven, sondern ist fur den besonde-

ren Fall geschaffen. Nach Terenz kommt das

advorsum ire nicht vor, sondern man behielt

den begleitenden Sklaven (ad pedes, a pedibus)

im fremden Hause bei sich. Becker-Goll
Gallus H 154f. [Man.]

Adulas {'Abovla? bei Strab. IV 192. 204.

V 213. Ptol. II 9, 5f. IH 1, 1. Marcian. peripl.

2, 27. 29), Benennung einer Alpengnippe von
unbestimmtem Umfang, nach Strabon Quellgebiet

des Eheins und der Addua. Vgl. auch Avien.

descr. orb. terr. 431. Heute fiihrt den Namen
Adula eine der machtigsten Gruppen dor Grau-

bundner Alpen mit dem Rbeinwaldhorn (Piz

Valrhein, 3398 m.). [Ihm.]

Adule {'Adovi.T] Ptol. IV 7, 8. VIII 16, 11;

'ASovXi oder "AdovXi Peripl. mar. Erythr. 4;

"Adovfag [nach Steph. Byz. grammatisch richtiger

ais'Adovh] Procop. bell. Pers. I 19. Nonnososbei
Phot. 3. Martyrium Arethae = Boissonnade
Anecd. Graec. V 45. 49, audi oppidum Aduli-

ton Plin. VI 29), Stadt der Aduliten am arabi-

schen Meerbusen, 8 Tagereisen von Axomis, an-

geblich von fluchtigen Sklaven der Agypter ge-

grundet, Au'sfuhrstelle fur Waren , die dorthin

hauptsachlich durch Zwischenhandel
,

grossten-

teils aus dem Innern des Landes gelangten, fur

Nilpferdhaut, Ehinoceroshorn, Schildplatt, Affen

und Sklaven, ganz besonders aber fur Elfenbein

bester Gattung (Peripl. mar. Erythr. 17). Von
den lebhaften Verkehrsbeziehungen zur gegen-

ftberliegenden Kiistenstrecke Arabiens zengt im
Altarabischen die Benennung einer Schiffsart

(S. Fraenkel die aramaischen Fremdw. im
Arab. 214). Trummer auf dem linken Ufer des

sudlich von Masaua in die Annesley-Bucht mun-
denden Habas, gegeniiber von Zulla, werden
meistens als Uberreste von A. betrachtet (Voyage

en Abyssinie execute p. Theoph. Lefebvre,
A. Petit et Quartin-Dillon Relat. hist. Ill

437_439: Album archeol. 11. Clem. R. Mark-
ham Hist, of the Abvssinian Expedition 155:

Journ. R. Geogr. Soe." XXXVIII 14). Kosmas
Indikopleustes hat die Inschriften eines Denk-
mals , das es zu A. gab , initgeteilt . ohne zu

merken , dass es sieh um Bruehstiicke von
zwei Inschriften ganz verschiedenen Ursprungs
handelt. Der Anfang einer Inschrift eines

Ptolemaios Euergetes und der Schluss einer In-

schrift eines viel spater lebenden eingebornen

Fursten sind so zusammen iiberliefert. Eine

kritische Ausgabe des von Kosmas geliefer-

ten Testes mit Scheidung der G'.ossen und mit

einigen Anmerkungen in P. de Lagarde
Mitteil. IV 193—203. Vgl. auch Mannert
Geogr. d. Griech. und Rom. X 1 , 136—142.
Forbiger Hdb. d. alt. Geogr. II 810. Fabri-

cius Biblioth. Graeca IV 251—252. Nova Pa-

trum et Scriptor. Graec. collectio ed. Mont-
faucon II 141—143. CIG 5127. Phil. Butt-
mann Mus. der Altertumswissensch. II 105—166.

B. G. Niebuhr Kleine hist. u. philol. Schriften

I 399—411. Gius. Sapeto Viaggio e missione

cattol. fra i Mensa, i Bogos e gli Habab 383
—390. G. A. v. Kloden Stromsyst. des obern

Nils 278—280. A. v. Gutschmid zuSharpe's
lOGesch. Egypt. I 225, 2. H 292, 1. Dillmann

Abhdl. Akad. Berlin 1877, 195—205. Momm-
sen ROm. Gesch. V 599, 1. Ad. Schmidt Abhdl.

zur alt. Gesch. 113f. [Pietschmann.]

'ASovXmos h6XjioS (Ptol. I 15, 11. IV 7, 8),

Bucht im arabischen Meerbusen , benannt nach

der Stadt Adule (s. d.). [Pietschmann.]

Adnlitai, Volksstamm im Kustenlande Abes-

siniens (Ptol. IV 7, 27) in der GegencT'von Adule

(s. d.), verschieden von den Axomiten. Die Her-

201eitung des Namens von Adul oder Adola, der

Benennung eines der Afar-Stainme, hat sprach-

lich Bedenken. [Pietschmann.]

Adullani (nohg 'ASovUdfi Joseph. Ant. Jud.

VI 247 ; 'OSoXkdfi ibid. VIII 246), in Verbindung

mit Stadten der Kiistenniederung im Siiden Pa-

lastinas genannt, ebenso Josua XV 33. 35, dage-

gen von Eusebios und Hieronymus (Onomast. ed.

Lagarde 220) 10 Millien Ostlich von Eleuthero-

polis, also im Gebirge Juda angesetzt. Die mo-

30 derne Identification ist sehr strittig, nach der

kirchlichen Tradition= Magharet Charetiin, grosse

Hohle ca. 3 Stunden siidlich von Bethlehem. Allein

die „Hohle" bei Joseph. Ant. Jud. VI 217 beruht

auf der falschen Lesart 1 Sam. XXII 1. A.,

wohin David fliichtete, war eine Bergfeste

(Wellhausen Text der BB. Samuelis 123f.

Baedeker Palast. und SyrienS 135. 163).

[Benzinger.]

Adulterium bezeichnet bei den Romern das

40 Verbrechen der Ehegattin, welche die dem Gatten

schuldige Treue darch Umgang mit.einemanderen

verletzt, und des Mannes, der Umgang mit einer

verheirateten Frau pfiegt. Stuprum ist der

weitere Begriff, bedeutet aber im engeren Sinne

den unziichtigen Verkehr mit einer unverheira-

teten Frau oder von Personen mannlichen Ge-

schlechtes mit einander (Dig. XLV1II 5, 6, 1.

L 16, 101 pr.). In alterer Zeit, als das Straf-

recht des Staates noch sehr begrenzt war, kiim-

50 merte sich der offentliche Richter nicht um diese

Vergehen. Die fehlende Frau konnte das Fa-

milienhaupt, das gewdhnlich einen Familienrat

beizog . beliebig verstossen oder be3trafen (vgl.

auch Tac. ann. II 50j. An dem Manne nahm
die verletzte Familie Rache; wenigstens ist es

noch in spater Zeit — in Eom, wie in anderen

Staaten, der letzte Rest der Selbsthilfe im Straf-

rechte — anerkannt, dass der Gatte oder Vater,

der die. Schuldigen auf frischer That ertappte,

60 nicht nur die Frau toten , sondern auch an dem
Manne ungestraft beliebige Eache nehmen konnte

(Hauptstelle Cato bei Gellius X 23, 4ff.; doch

spielen riimische Schriftsteller sehr oft auf dies

Recht an: Rein Rom. Crim.-R: 838). Wenn der

Mann seine Frau wegen A. verstiess, so hatte in

Streitigkeiten in betreff der Mitgift ein Offent-

liches Civilgericht zu entscheiden (vgl. Dos. und

iudieium de moribus). Ferner konnte der
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Censor wegen Missbrauches des hausherrlichen

Eechtes eine Buge erteilen und dadurch eingreifen

<Cic. rep. IV 6. Dionys. ant. XX 13, 3). Das

ordentliche Verfahren war aber in historischer

Zeit der aedilicische Multprocess; der Aedil legte

wegen stuprum Frauen und Mannern Geldstrafen

auf, die er gegen die Provocation vor den Co-

mitien verteidigte. Der alteste uns bekannte

derartige Process wnrde 426 = 328 verhandelt

konnte erst nach Auflosung der Eho angeklagt

werden, und auch gegen ihn hatte der Gatte

wiihrend der ersten 60 Tage alleiniges Klage-

recht; gegen den adulter erlosch jede Klage

durch 5jahrige Verjahrung. Adulter und Adul-

tera durften nicht zusammen beklagt werden.

Das Eecht die Verbrecher auf frischer That zu

tOten schrankte die Lex Iulia ein; der Mann
durfte seine Frau iiberhaupt nicht mehr und den

<Liv. VILI 22 , 3 ; ferner Liv. X 31 , 9. Val. 10 Adulter nur dann toten , wenn er ein Freige-

Max. VI 1, 7—8. Mommsen St.-E. 113 493,

3—4). In einem uns bekannten Falle gingen

einige der verurteilten Frauen ins Exil (Liv.

XXV 2, 9). Die Verurteilten wurden intestabiles

(Plaut. mil. glor. 14161). Sulla scheint ein hierher

gehOrendes Gesetz gegeben zu haben (Plut. Lys. et

Sull. coid^ 3). Genaueres liber die Strafgesetze

gegen A.,' die in republicanischer Zeit galten,

aber durch das 1. Capitel der Lex Iulia aufgehoben

lassener der Familie oder eine persona vilis

war und er ihn im eigenen Hause antraf; doch

durfte er ihn 20 Stunden lang zum Zwecke des

Beweises im Hause zuruckhalten ; erst Iustinian

erweiterte das Eecht der Selbstrache wieder

(Nov. 117, 15). Der Vater, aus dessen Potestas

die Tochter in manum mariti gekommen war,

oder in dessen Potestas die Tochter stand, hatte,

wenn er sie in seines oder seines Schwiegersohnes

wurden (Coll. 1. Mos. IV 2, 2; vgl. Lex Scantinia), 20 Wohnung betraf, das Recht, sie und ihren Lieb

wissen wir nicht. Als im J. 737 = 17 An
gustus die Lex Iulia de adulteriis coercendis

durchsetzte (Hor. carm. IV 5, 21—24. Dio LIV
16. Suet. Aug. 34. Plut. Apophth. Aug. 8; der

Name des Gesetzes ist zweifelhaft), kniipfte er

vielfach an altere Gebrauche an. Doch wurde

durch das Gesetz eine Quaestio perpetua geschaffen,

vor der von nun an die Processe wegen A., so-

weit sie nicht extraordinar abgeurteilt wurden.

haber (in continenti) zu toten ; er war aber straf-

bar, wenn er den einen Teil totete, den anderen

verschonte. Die Strafe der Lex Iulia war Relegation

(Suet. Aug. 65; Ti. 50. Tac ann. IH 24. IV 42.

Plin. ep. VI 31. Dig. XXXIV 9, 13. XXXXVIII
18, 5; vgl. Waechter Beil. zu Vorles. iiher d. D.

Str.-R. I 7 If. Sehling Ztschr. d. Savigny-St.

Rom. Abth. IV 160ff. Hartmann de exilio

29f.), verschiirft fur die Adultera durch den Ver-

verhandelt wurden. Zum Thatbestande war 30 lust der halben Dos und des dritten Teiles des

nach dem Wortlaute des Gesetzes wohl erforder-

lich, dass sich der Mann mit einer Mater fami-

lias verging — was durch Interpretation weiter

ausgeleg'u wurde— oder mit einer unverheirateten

Matrona honesta ; bestraft wurde nur, wer dolos,

nicht wer culpos handelte. Der Mann wurde

bestraft mit Rflcksicht auf das Vergehen gegen

die fremde, nicht etwa wegen Untreue gegen die

eigene Frau. Beihiilfe und Teilnahme wurde

VermOgens, fur den Adulter durch Verlust des

halben VermOgens (Paul. sent. II 26, 14). Eine

Folge der Verurteilung blieb die Intestabilitat

(Dig. XXII 5 , 14. 18. XXVIII 1 , 20, 6) und

die Infamie (Dig. Ill 2, 2, 3). Die Frau durfte

vom Momente der Anklage an nicht mehr hei-

raten (Dig. XXIH 2, 26). Es kann sein, dass

die Bestimmungen des Septimius Severus auch

die gesetzliche Strafe verscharft haben; jeden-

als lenocinium ebenso bestraft, wie der Ehebruch 40 falls aber ist die Tendenz der Strafverscharfung

selbst ; daher ftel unter das Gesetz der Ehemann,

der seine Frau auf frischer That ertappte und

nicht verstiess oder der gar aus dem Vergehen

seiner Frau Vorteile zog ; ferner wer dem Ehe-

brecher behiilflich war, oder wer in irgend einer

Weise die Vermittlnng, die zu einem strafbaren

Verhaltnisse fuhrte, betrieb, oder wer eine wegen

A. verurteilte Frau ehelichte. Wegen lenoci-

nium konnte auch durante matrimonio geklagt

hauptsachlich auf die Verdrangung des Quae-

stionenverfahrens durch die extraordinaria eogni-

tio zuruckzufiihren (Dio LXXVI 16, 4. LXXVII
16, 4. Cod. h. t. 1. 9 und II 4, 18). Von Constantin

bis Iustinian wurde, viellcicht unter dem Einflusse

des Christentums (vgl. Augustin. civ. dei III

5. Amm. Marc. XXVIII 1), die Capitalstrafe fur

den Adulter die Regel, Todesstrafe oder auch

Deportation (Nov. Maior. 9). Durch Iustinian

werden, und diese Klage verjiihrte erst nach 5 50 wurde die Todesstrafe bestiitigt (Inst. IV, 18,4),

Jahren, dagegen konnte gegen die Frau wegen A
erst geklagt werden , wenn sie von ihrem Manne
verstossen war, und zwar in den ersten 60 Tagen

nach dem repudium nur von ihrem friiheren

Manne (oder, seit Severus, auch vom Brautigam)

oder von ihrem Vater; von dem letzteren nach

alterem Rechte nur, wenn sie in dessen Potestas

war, nach spaterer Juristeninterpretation auch,

wenn diese Voraussetzung nicht zutraf. Auch

aber die Confiscation, falls nahe Ascendenten

oder Descendenten vorhanden waren, nicht zu-

gelassen. Die Frau sollte nach Iustinians Be-

stimmungen (vielleicht gepeitscht und) in ein

Kloster gesperrt werden, in dem sie auf Lebens-

zeit eingesperrt blieb, falls sie der Mann nicht

innerhalb zweier Jahre wieder zu sich nahm

(Nov. 117, 8. 134, 10; vgl. Burchardi N.A.d.

Crim.-R. VHT 212, dazu Proc. dvcxd. 17). Haupt-

wahrend dieser 60 Tage hatte der Mann den 60 quellen : Paul. sent. II 26. Coll. leg Mos. IV

Vorrang vor dem Vater. Erst nach Verlauf

dieser Frist konnte nach dem Eechte der lex

Iulia jeder klagen, der iiberhaupt bei einem Iu-

dieium publicum als Anklager auftreten konnte,

bis Constantin das Anklagerecht auf die personae

proximae et necessariae beschrankte. Sechs Mo-

nate von Auflosung der Ehe an wurde iiberhaupt

keine Klage angenommen. Auch der adulter

Dig. XXXXVin 5 (wo auch die Schriften des

Ulpian, Papinian, Paulus de adulteriis excerpiert

sind). Cod. Th. IX 7. Cod. lust. IX 9. Litteratur:

Rein Eom. C.-R. 835—856, woselbst die altere

Litteratur. A. Du Boys hist, du dr. crim.

des peuples anciens (1845) 400ff. 677ff. C. R.

Gottschall diss, de adulterii poenis i. Eom.

const. (Regim. 1846). Haenel Corp. leg. ab
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imp. a. Iustinian, lat. 9—11. Geib Deutsch.

Str.-R. I 57ff. Haelschner GericMssaal XXII
401ff. A. Esraein le delit d'a. a Rome, Nouv.
Eev. hist, du dr. franc, et <5tr. II Iff. 397ff.

und einzeln (Par. 1878). H. Bennecke die strafr.

Lehre v. Ehebruch (Marburg 1884), 1—33.
[Hartmann.]

Aduna, nach Plinius (n. h. VI 135) ein aus
Susiana (ex Susianis) kommender Nebenfluss

des Eulaeus. In dieser Stelle des Plinius wird 10
mit dem Namen Eulaeus ein Flusslauf bezeich-

net, der sich zusammensetzt einesteils aus dem
sonst unter dem Namen Choaspes (pers. Huvaspa)
bekannten jetzigen Karkha (Kercha) bis zu seiner

Einmfindung in den Karun, etwa durch den Satt

alMaqtu'ah (s. Karte XI zu Chesney Expedi-
tion to the Euphrates and Tigris, und Text vol. I

199. Ill 357. 361), andernteils aus dem Unterlaufe
des Karun, dessen eigentlicher alter Name Pasiti-

gris, d. h. „Hinter- Tigris" ist, von jener Vereini- 20
gung mit dem Karkha an abwarts. Ausserdem
ist aber mit dem ersten Teile jenes Plusslaufes,

dem Karkha-Choaspes , auch der jetzige Sdpur
oder Sdvur zusammengeworfen worden , auf den
allein die Bemerkung eircumit arcem Susorum
ac Dianae templum augustissimtim Hits genti-

ans passt, und dem nach Ausweis der Inschriften.

der assyrischen Konige (vgl. Delitzsch Wo lag

das Paradies 326) der Name Ulai, d. i. Eulaeus,

nrsprunglich allein zukommt (das Nahere ilber 30
Namen und Lauf der erwahnten Fltisse Susianas

s. unter Choaspes, Eulaeus, Pasitigris). Da
nun der den Karkha-Karun bezeichnende Eulaeus
der Pliniusstelle die Grenze Susianas gegen Ely- .

mais bildet (Susiancn ab Elymaide disterminat
a/mnis Eulaeus) , der Aduna aber aus Susiana

kommen soil, so muss dieser ein rechts vom
Karun liegender , aus Norden oder Nordwesten
zustrfimender Fluss sein. Da ferncr der Karkha
nach seinem Eintritt in die Ebene von Susiana 40
keine Nebenfliisse aufnimmt, so kann der A. nur
ein zum Flusssystcme des Karun gehcirender

Fluss sein. Damit ist aber die ldentiflcierung

des A. auf die folgende Alternative reduciert:

entweder ist er der Fluss von Dizful , der Ab i

Diz, dessen einheimischer, susischer Name in

den Keilinschriften Midi (Hide) lautet (vgl.

Delitzsch Paradies 329), der den Alten aber

seit der Zeit Alexanders unter dem persisehen

Namen Kopratas (s. d., pers. Hupartu) bekannt 50
war; oder er ist der Savur, der eigentliche

Eulaeus (Ulai). Entscheidet man sich fur

die erste Mo'glichkeit , so kann in A. nur

der mangelhaft iiberlieferte Name Midi (Midi)
stecken. dementsprechend es dann zu emendieren
ware, etwa in Ididen oder Ididim. Giebt man
jedoch der zweiten Annahme den Vorzug, so

muss entweder A. der alte persische Name
des Sdiitr sein, der neben dem susischen Ulai
stande, wie Kopratas neben Midi, oder aber die 60
Lesart Adttnam , fiir die F2 et unum bietet,

ist in et Ulam oder et Ulaeam zu andern, wo-
durch der susische Name des Flusses wiederher-
gestellt wiirde. Loftus, der in Susa Aus-
grabungen vorgenommen hat, halt (Journ. Roy.
Geogr. Soc. London XXVII 127) den Sdvur fiir

den A., wahrend Chesney (The Expedition to

the Euphr. and Tigris I 205) die vollig unhalt-

bare Ansicht von der Identitat des A. und des

jetzigen Qarrahi aufgestellt hat (s. u. Hedy-
phon). [Andreas.]

Adunicates, Alpenvolk in Gallia Narbonen-
sis, im Verein mit den Suetrii und Quariates

von Plin. n. h. HI 35 genannt, nordlich von
den Oxubii. Sie sind vielleicht identisch mit

den Adanates (s. d.). Auf der Inschrift CIL
XII 80 erscheint ein praefectus A[danatiu]m
(oder Afdunicatiujm?), Quariatfium] u. a.

Revellat Bull, epigr. de la Gaule IV 273ff.

setzt sie nach Andon (Alpes-Maritimes).

[Ihm.]

Advocatensis, Bewohner einer Stadt in

Africa, vielleicht in Africa proconsularis ; ein

Bischof derselben wird erwahnt bei Harduin
act. cone. I 1107 A (a. 411); ex Advocatensi

(cod. Abtoeatensi) oppido in dem Tractat de
passione ss. Donati et Advocati hinter dem
Optatus Milev. ed. Antwerpen p. 190.

[Joh. Schmidt]
" J Advocatns ('herbeigerufen') wird jeder ge-

nannt, der auf geschehene Auffordernng einen

andern bei irgend einem Geschafte durch per-

sOnliche Gegenwart unterstiitzt, insbesondere wer
einer Partei in Rechtshandeln in solcher Art seinen

Beistand leistet, wie denn auch dem richtenden

Beamten in ahnlieher Weise auf dessen Bitten

seine Freunde als adsessores bei der Durchfiih-

rung der Gerichtsverhandlung beispringen.

Die Einrichtung des A. ist nicht mit der
des patrcmus identisch, da diese aus ganz an-

derer Grundlage, namlich aus der Vertretung des
Clienten als nicht vollberechtigten Hausgenossen

oder des fremden Nichtburgers sich entwickelt

hat. Der Patronus fiihrte die Sache seines

Schutzbefohlenen vor dem Kichter; der A. hin-

gegen , den sich der Burger aus freien Stiicken

gewahlt hatte, konnte in alterer Zeit gewiss dem-
selben kaum anders helfen als durch seinen Rat
und seine Rechtskenntnisse ; im allgemeinen hatte

der Processfuhrende allein seine Sache durchzu-

fuhren. Sobald aber die Gesetzgebung und das
Processverfahren immer complicierter sich ge-

staltet hatte und fiber das ungeschriebene Ge-
wohnheitsrecht und einfache Formeln hinausge-

wachsen war, musste die Sitte aufkommen, dass

der minder Befahigte seinen Process wenigstens

teilweise durch einen erfahreneren Freund bei Ge-
richt durchfechten liess; dieser wurde in Anleh-

nung an die Bezeichnung des Gerichtsbeistands

bei Clienten und Landfremden patronus (cauaae)

oder orator genannt. Folgerichtig scheidet der

sog. Asconius in den Scholien zu Ciceros Verrinen

p. 104 Or.: qui defend it alterum in iudicio, mit

patronus dicitur, si orator est; aut advocatus,

si aut ius suggerit aut praesentiam suam com-
modat amieo; aid procurator, si absentis (fehlt

in den Hss.) negotium suscipit; aut cognitor,

si pratseniis causam novit et sic tuetur ut suam.
Wahrend also der Patronus durchaus nicht gerade

ein Rechtsgelehrter zu sein brauchte und uber-

haupt die gerichtliche Beredsamkeit sich jener

Beredsamkeit naherte, wie sie in den Volksver-

sammlungen sich entwickelte, und .der gericht-

liche Redner nicht sowohl durch Uberzeugung

auf den Verstand zu wirken als Geffihle und
Leidenschaften zu erregen strebte, wirkte der A.
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durch sein Mosses Erscheinen an der Seite der

Partei, fiir die er hiedurch eine moralische Em-
pfehlung gab (so selbst Kaiser Augustus Suet.

Oct. 56), oder durch seinen geschaftlichen Rat.

Es kann nicht wunder nehmen, dass diese

Scheidung (Belege unter Patronus) auf die

Dauer nicht aufrecht erhalten werden konnte. Die

wissenschaftliche Ausbildung des Rechts seit dem
Ende des Freistaates, verbunden mit der gestei

anzuerkennen und eapiendis pecuniis modum
statuit usque ad dena sestertia (10000 Sesterzen),

quern egressi repetundarum tenerentur (Tac. ann.

XI 7). Neuerdings bestimmte Nero, ut litiga-

tores pro patrociniis certam iustamque merce-

dem darent (Suet. Nero 17). Charakteristisch

ist, dass Quintil. inst. XII 7, 8ff. die Frage er-

Crtert, gratisne ei (oratori) semper agendum sit,

traetari potest. In traianischer Zeit oder etwas

gerten Productivifat der gesetzgebenden Gewalt, 1 vorher war geboten worden , dass das Honorar

machte es bald unmOglich , durch blosse Redner
kfinste ohne griindliche Rechtskenntnis mitErfolg
einer Partei vor Goricht zu dienen, weshalb auch

allmahlich beides von einem gerichtlichen Beistande

gefordert wurde. Diese rechtsgelehrten Fiirsprecher

einer Partei vor Gericht sind es, welche in der

Kaiserzeit unter dem Namen advocati (Quintil.

inst, IV 1, 7. 45f. X 1, 111. XI 1, 19. XII 3,

6. 7, 4), patroni, oratores, causidiei, noch spater

iuris periti und scholastici (s. d.) erscheinen.

Was die Qualification zur advoeatio betrifft, so

war jedem, der sich die Fahigkeit zutraute, ge-

stattet pro alio postulare (postulate- est desideri-

um suum vel amid sui in iure apud eum, qui
iurisdietioni praeest, cxponere vel alterius ilesi-

derio contradicere Ulpian Dig. Ill 1, 1, 2, vgl.

XXXIX 2, 4, 8). Als Ausschliessungsgriinde be-

trachtete das praetorische Edict (Ulpian. Dig. Ill

1, 3ft.) unreifes Alter, mangelnde Vollsinnigkeit,

nicht vor dem Processe bezahlt werden diirfej

denn Plinius schreibt ep. V 9 (21), 4 einem
Freunde, dass ein Edict des Praetors Nepos sich

in folgendem Punkte auf ein SC berief : hoe omnes,
quisquis negotium haberet, iurare prius quam
agerent iubebantur , nihil se ojb advoeationem
euiquam deddsse, promisisse, eavisse. his enim
verbis ac mille praeterea et venire advocationes

et emi vetabantur. peractis tamen negotiis per-

20mittebatur peeuniam dumtaxat decern milium
dare; vgl. V 4, 2. Auch die spatere Zeit halt

an einem modus legitimus (Rescript der Kaiser

Septimius Severus und Caracalla Dig. L 13, l r

10) fest; wie Ulpian (Dig a. O.) bemerkt, im
honorariis advocatorum ita versari index debet,

ut pro modo litis proque advocati facundia et

fori eonsuetudine et iudieii, in quo erat acturus,

aestimationem adhibeal, dummodo licitum ho-

norarium quantitas non egredi-atur. Im Maxi-

weibliches Geschlecht, Infamie. In spaterer Zeit 30 maltarif von 301 wird 7, 72f. als hochstes zu-

bildete auch die Zugehorigkeit zu den officiales

cohortales einen Ausschliessungsgrund (Cod. lust.

II 7, 11 vom J. 460. II 7, 17 von 474. Cod. Thcod.
VIII 4, 30 von 436) und wurde die Advocatur noch
an weitere Bedingungen geknupft, namlich an
eine bestimmte Studiendauer und ein schriftliches

Zeugnis uber das juridische Examen des Can-
didaten (Rescript von 460 Cod. lust. II 7, 11;
II 7, 22, 4 von 505; II 7, 24, 4 von 517), an

lassiges Honorar vorgeschrieben : advoeato sive

iuris perito mercedis in postidatione (denarios)

ducentos quinquaginta, in eognitione (denarios)

mille. Kaiserliche Belohnung von Advoeaten, die

ihr Geschaft ohne Honoraranspruche besorgt hat-

ten , Hist. Aug. Alex. Sev. 44, 5. Eine Schil-

derung des Advocatenstandes, getragen von sitt-

licher Entriistung, bei Amm. Marc. XXX 4.

In spaterer Zeit bilden die Advoeaten ein

die Erledigung einer freigewordenen Stelle (II 7, 40 staatlich organisiertes Corpus mit einer bestimm-

11 von 460 und II 7, 17 pr. von 474), alles

Dinge, die mit der spateren Organisation der

Advocatur zusammenhangen ; ferner auch an das

Bekenntnis der katholischen Religion (I 4, 15

-116,8 von 468) u. a.

Das postulare pro aliis gait, namentlich in

der Zeit der Republik , fur sehr ehrenvoll und
wurde in friihester Zeit allgemein ohne jeden

Anspruch auf Entgelt geubt. Indes musste be

ten Anzahl von Mitgliedern (statuti), zu denen

supcrnumerarii treten konnten; Rechte (privi-

legia et immunitates) und Pflichten waren durch

kaiserliche Verordnungen geregelt; vgl. z. B. Cod.

Iustin. II 7; s. Ruggiero Diz. epigr. I 121.

Litteratur: Walter Gesch. des rOm. Rechts

IP n . 787. 850. Rudorff rom. Rechtsgeseh. I

50. 437. Bethmann-Hollweg rom. Civilproc.

Ill 161ff. Grellet-Dumazeau le barreau ro-

bereits im J. 550 = 204 eine Lex Cincia de donis 50 main2 Paris 1858. Loo de advocate Romano,

et muneribus dieses Herkommen durch gesetz-

liche Fixierung zu sichern suchen (Tac. ann. XI
5: consurgunt patres legemque Cintiam flagitant,

qua eavetur antiquitus, ne quis ob causam oran-

dam peeuniam donumve aecipiat; vgl. XV 2d).

Wie aber uberhaupt der Mangel an idealer Auf-

fassung biirgerlicher Aufgaben nicht auf dem
Wege von Verordnungen und Strafandrohungen

behoben werden kann, so haben auch die romi-

Leyden 1820. Friedliinder Sittengesch. P> 290ff.

Ruggiero Diz. epigr. I 110 (sehr brauchbarer

Artikel, handelt auch fiber Vorbildung, sociale

Stellung, Thatigkeit, Verbindung Offentlicher Eh-

renstellen mit der Thatigkeit der Advoeaten u.

a.). Humbert bei Daremberg et Saglio 1

81f. : vgl. Mitteis Reichsrecht und Volksrecht,

Leipzig 1891, 189ft. S. die Stichworte Causi-

dicus, dty.o/.oyoe, Iuris peritus, vojiixog,

schen Sachwalter sich nicht durch jenes Gesetz 60 Orator, Patronus, Pragmaticus, Schola-

behindern lassen, pecuniare Vorteile aus ihrer

Thatigkeit zu ziehen. Nicht besseren Erfolg

konnte eine Verfugung der augusteischen Zeit

(Dio LIV 18,2 aus 737 = 17) aufwrisen: rovs

QrjTOQag a,utoOt ovvayogeveiv ij rergajikdoiov ooov

ar XafSwoiv exxiveir exilevasv. Denn Kaiser Clau-

dius sah sich gezwungen, die Anspruche der Ad-

voeaten auf eine Entlohnung ihrer Muhewaltung

sticus, Togatus. _ [Kubitschek.]

Advocatus flsci. Uber seine Einsetzung be-

richtet die Hist. Aug. Hadr. 20, 6 kurz: (Hadri-

anas) fisci advocatum primus instituit. Zweck
derselben war, die bis dahin den Verwaltungs-

beamten zukommende Vertretung der Interessen

des Fiscus in Streitigkeiten mit den Unterthanen

vom eigentlichen Verwaltungswesen zu trennen
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und hiedurch der Uberbfirdung der Beamten und
der dadurch bedingten mangelhaften Brledigung
ihrer Pflichten abzuhelfen. Es scheint ursprttng-

lich, wenn der oben angefiihrten Angabe hierin

unbedingt zu glauben ist, ein einziger Beamter
dieser Art eingesetzt worden zu sein ; bald muss
aber eine grOssere Zahl nOtig geworden sein, da
noch vor 161 ein advocatus fisei Romas CIL VIII
1174 genannt erscheint und bald hierauf ver-

schiedene Advocati fisci uns begegnen. Wie
die Titel derselben zeigen, waren ihre Compe-
tenzen geographisch oder nach Gebiihrenkate-
gorien abgegrenzt, daher ferner noch die Titel:

a. f. per Italiam VI 1704 (Zeit Constantins d. Gr.),

ad eausas ftseales tuendas in provinciam Ba[e-
t]icam ... electo VIII 9249, ad[v]ocatus fisci

provineia (rum) XI VIII 822, f. a. eodicillaris

stationis hereditatium et cohaerentium VIII
1439 = XIV 154, a. f. statfionis) hereditat(um)
IX 2565, ad fisci advocationis ter numero pro-
motus Thevestinam Hadrumetinam Tkamufgfa-
densem)] VIII 2757, fisc(i) adv(ocatus) XL (=
quadragesimae) (jralliarufm] Eph. ep. V 1203;
endlich auch a. f. summae rei IX 1682 und
fisci paironus rafionum summarum X 1125;
fiber den spateren Titel patronus fisci und die

griechische Bezeichnung avvrjyooos xov isgcoxd-

rov xauetov Le Bas III 651, qftoxoavvr/yogo;

Hesych. vgl. Herrlich de aerario et flsco 27f.

Hirschfeld Untersuchungen I 51, 2. Dass die

ad/voeatio fisci auch in einzelnen Fallen ad tera-

pus, sei es rait sei es ohne Bezahlung, wahr-
scheinlich von den Procuratoren Iibertragen wer-

den konnte, wird ausdrficklich bezeugt (de iure

fisci 17, anderes bei Hirschfeld I 50, 4) und
ware auch aus dem Zusatze eodicillaris. d. h.

mittelst Decrets angestellt, CIL VIII 1439 = XIV
154 bei- den dauernd angestellten Advocati fisci

der grOsseren Stationen zu schliessen (Hirsch-
feld I 50, 3).

Die advocatio fisei ordnete sich als Amt in

die ritterliche Carriere ein und zwar als erste

Staffel; vgl. CIL III 6075. VI 1704 (dort noch
hinzugefugt : beneficio studiorum prima octal c.

iurentutis electa). VIII 822. 1174. 1439 =XIV 154.

Hist. Aug. Carac. 8; Get. 2; Macr. 4. Eutrop. VIII
18. Victor Caes. 20, 30. Dass der Ritterrang zur

Bekleidung erforderlich war, wird auch durcb Phi-

lostratus vit. soph. II 32 und Hist. Aug. Macr. 4
sehr wahrscheinlich ; desgleichen aus Hist. Aug.
Carac 8; Get. 2, sowie wohl auch aus CIL VI 1704,
dass Juristen, insbesonderc Advocaten hiebei be-

vorzugt wurden (das Detail bei Ruggiero Diz.

epigr. I 130f. und Hirschfeld Untersuchungen
I 51). Ira 4. Jhdt. nimmt unter ihnen der

Leiter der Centralstation in Eom, der adrocatus
fisci summae rei (CIL IX 1682. X 1126. Eumen.
paneg. Const. 23) eine hohe Stelle ein: ihm
kam der Perfeetissimat zu (CIL IX 1682).

Litteratur: Herrlich de aerario et flsco

Bom. quaestiones. Berlin 1872. 25ff. Hirschfeld
Untersuchungen auf dem Gebiete der rom. Ver-

waltungsgeschichte I 49ff. Ruggiero Diz. epigr.

I 125ff. Schurz de mutationibus in imperio
Romano ord. ab imp. Hadriano factis, Bonn 1884,
25ff. Humbert bei Daremberg et Saglio
I 82f. [Kubitschek.]

Adrocatus populi in Clusium CIL XI 2119

und Verona V 3336, oder advocatus publieus in

Ariminum Orelli-Henzen 5124, auch advocatus rei

publicae in Assisium Grut. 466 , 1 = Orelli 3906,
Diana CIL VIII 4604 (wohl auch 4602), Cuicul

10899 (iuris perito tunc advoc. reip., vgl. Eph.
ep. V 930), und [ad]vok. splendid, colon. [Vena-
frajnor. et Casinatium X 4860, hauflger defensor

genannt (s. d.). [Kubitschek.]

Adurnus s. Portus Adurni.
10 Aduros, der alte Name des Flusses Kaikos

in Mysien ([Plut.] de frav. 21, 1). [Hirschfeld.]

Adusios, Perser, Feldherr des alteren Kyros,

spater Satrap von Karien (Xen. KyTop. VII

4, 1—11. VIH 6, 7). [Judeich.]

'ASvvaroi. In Athen war eine Sitte, deren

Ursprung auf Peisistratos und Solon zuriickreichte

(Plut. Sol. 31), Burger, welche wegen korper-

licher Gebrechen ihren Unterhalt zu erwerben
unfahig waren, von Staats wegen zu unterstiitzen.

20 Urspriinglich beschrankte das Gesetz die Unter-

stutzung auf die Kriegsinvaliden , spater auf

robs evxos xgicbv uvwv xexxtjfievovs xal xo acb/na

jisjttjQco/xsvovs , diaxe pi] fivvaaficu firjdkv sgyov

eoyd&o&ai (Aristot. Resp. Ath. 49, 4). Sie be-

trug zu Lysias Zeiten taglich einen Obolos (Lys.

XXIV 26), zur Zeit des Aristoteles das Doppelte
(nach Philochoros bei Harpokration neun Drach-

men monatlich). Sie wurde zuerkannt durch den
Rat der 500, welcher alljahrlich die Verhalt-

30 nisse der Empfanger von neuem priifte (Lys.

XXVI 26), wobei alle zu erscheinen hatten. Die

Bezahlung erhielten sie nach Prytanien (Aisch.

I 103f.), sie waren jedoch von den offentlichen

Aintern ausgeschlossen (Lys. XXIV 13); vgl. die

Rede des Lysias ngog xrjv eioayysMav nsgi xov

ul] blonoftai x(3 aSvvdxq) dgyigior (XXIV) mit
der Einleitung von Frohberger und Blass Att.

Ber. I 648. Die Bezeichnung zioayyeUa ist irr-

tiimlich (Meier-Lipsius Att. Proc. S. 312 A.).

40 Die Rede des Lysias zeigt zwar, dass es mit der

Bedingung ganzlicher Erwerbsunfahigkeit nicht

immer streng genommen wurde , der Annahme
ciner verschiedenen Hohe der Unterstiitzung je

nach dem Grade der Unfiihigkeit aber ist der

Text des Aristoteles a. a. O. sehr ungfinstig; vgl.

Boeckh Staatsh. d. Ath. 12 342f. Hulleman
de mercede publica ddvvdxm; apud Atticos data

in seinen Quaest. Graecae 2f. [Thalheim.]

Adyrmachidai, ein Volksstamm der Libyer,

50 welcher im Westen Agyptens langs der Kuste

hauste „bis zum Vorgebirge Plynos" (Herodot IV
168), nach spaterer Angabe weiter siidlich im
Binnenlande vor der Ammonsoase (Ptol. IV 5 , 22).

Ihnen wie den andern Libyern dichtete man den
Stammvater Amphithemis an (vgl. auch Agroi-

tas FHG IV 294, 1). Nach Herodots Aussage

hatten die A. im allgemeinen den Agyptern sich

angepasst. doch manches Eigenartige beibehal-

ten. Sie liessen ihr Haar lang wachsen. hatten

60 ihre besondere Tracht — die Weiber KnOchel-

ringe aus Erz an den Beinen — und bei Ehe-

schliessungen stand den Hauptlingen das Herren-

recht zu. Vgl. auch Sil. It. IH 278f. IX 223
—225. [Pietschmann.]

Adys oder Adis (Polyb. I 30 'Advv Accus., var.

'Adiv), nach Tissot Adin, nofos a£i6xo£<o; im
Gebiet von Karthago, bei der Regulus fiber die

Karthager einen Sieg erfocht. [Joh. Schmidt.]

441 Adyte Aebutius 442

Adyte (Advtn), Tochter des Danaos nnd der

Piereia, Braut des Menalkes. Apollod. II 1, 5, 8.

[Wernicke.]

AdytOB (SSvxov), ein Allerheiligstes, ein be-

sonderer, meist nur den Kultusbeamten zu ge-

wissen Zeiten zuganglicher Raum (Caes. b. c.

Ill 103), den jedoch nur einige Tempel besassen.

Pausan. II 35, 10. VII 23. X 32, 9. Pind. Pyth.

IX 5 mit Schol. Eur. Andr. 1033. Diod. XVI 26.

Serv. Aen. H 115. Schol. zu H. V 448; vgl. 10

auch CIA H 718. Doch fmdet sich im Sprach-

gebrauch bald A. ffir die Cella des Tempels iiber-

haupt; das Sacrarium des Epidaurischen Askle-

piostempels, in das die Kranken sich zur Heilung
begaben, hiess aSvxov oder afiaxov. 'Ecprjit. dgx-
1883, 197ff. 1885, Iff. 85f.; vgl. 'E<pW . dsx . Ill

1885, 6 Nr. 84, 30. Dittenberger im ind. lect.

Halle 1889/90 S. XI. Vercoutre Revue ar-

cheol. Ill (1885) 273. IV (1886) 106ff. Schon

Aebutiana, Ortschaft in Samnium, auf der
Tab. Peut. (Ebutiana), zwischen Saepinum Te-
lesia undAesernia, ungewisser Lage (vgL Momm-
s en CIL IX p. 203, I). [Hillsen.]

Aebutianus, Praefectus praetorio unter Com-
modus, hingerichtet, Hist. Aug. Comm. 6, 12.

Vielleicht Vennonius Aebutianus (s. CIL VI 1635
= XI 3940), vgl. Hirschfeld V.-G. I 228 Nr. 47.

[v. Rohden.]
Aebutius. Nach der Uberlieferung der Ma-

gistratstafel befindet sich unter den Aebutii eine
patricische Gens mit dem Cognomen Helva.
Daraus Consuln in den jahren 255. 291. 312 =
499. 463. 442 , also aus einer Zeit , fur welche
die Cognomina nicht auf zeitgeno'ssische Uber-
lieferung, sondern auf spatere Hinzufugung zu-

rttckgehen (vgl. die Vorbemerkung zu Aemilii
Mamerci). Unter diesen Umstanden liegt wenig-
stens die Moglichkeit vor, dass M. Aebutius

Homer erwahnt ein A. in einem troischen Apol- 20 Helva Praetor 586 =168 nicht sowohl ein Nach-
lontempel II. V 448. 512; vgl. Autenrieth
in Naegelsbach Homer Theol.2 199. Am
beruhmtesten war das A. des delphischen Apol-
lontempels, aus dem heraus die Pythia die Orakel
erteilte (Herod. VII 140. Pans. X 24, 7). Bis-

weilen war das A. ein unterirdisches Gemach
(Paus. II 2, 1. VII 27, 1; vgl. IX 8, 1 und
Lobeck Aglaoph. 830ff.), in wclchem Fall es

gewohnlich Megaron genannt wird (R o h d e

Psyche I 109, 3), ein Name, der auch sonst30Vgl. Art. Lex.

komme altpatricischer Helvae war, als durch
seinen Namen den spateren Redactoren der Fasten
den Anlass gab den altpatricischen Aebutii, wel-
che sie in den Listen fanden, das Cognomen Helva
beizulegen (vgl. Cichorius de fastis consula-

ribus antiquissimis 221).

1) Aebutius, nach Zeit und Stellung unbe-
kannter Urheber der Lex Aebutia, welche im
Process das Verfahren mit Formulae einfuhrte.

mitunter synonym mit A. gebraucht wird (Herod.
VII 140f.; vgl. DOrpfeld Athen. Mitt. XII
200, 2. Btitticher Tektonik IV 13). Auch
die Erdspalten (xdo/uaxa) , in welche die athe-

nischen Frauen am Thesmophorienfest (Robert
Herm. XX 349ff.) lebende Ferkel, angeblich als

Opfer fur Eubuleus, hinabstiirzen, werden advxa
(oder fieyaga) genannt. Lukianscholion ed. E.
Rohde Rh. Mus. XXV 549; vgl. Clemens Alex.
Protr. II 17 p. 14 P. Eben dahin gehoren40
auch die Opfergemacher, die man im Heiligtum
der Kabiren bei Theben und in Idalion auf Kypern
aufgefunden hat (Dorpfeld Athen. Mitt. XIII
91ff. Ber. der Arch. Gesellsch. Wochenschr. f.

klass. Phil. VI 1889, 532). Ein solches haben
wir uns wohl auch bei Eur. Iph. Taur. 1155 vor-

zustellen, wo Thoas fragt, ob der Leib der frem-
den Jiinglinge ddvzoig iv dyvoTg bereits verbrannt
sei. Dagegen werden als A. nicht mehr bezeichnet

2) Aebutius, Tribunus plebis, Urheber einer

Lex Aebutia tribunicia, quae non modo eum qui
tulerit de aliqua curatione ae potestate, sed etiam
eonlegas ein.s cognatos adftnis excipit, ne eis ea
poti'stas curatiove mandvtur, Cic. leg. agr. II 21.

3) Aebutius, senator, Gran. Licinian. p. 24, 22
Bonn. Beraht nur auf unsicherer Vermutung.

4) Aebutius, unsichere Vulgata Cic. ad Att..

XVI 2, 5 de enietio (M) non credo. [Klebs.]

5) Aebutius, romischer Decurio in Palaestina-

im J. 66, Joseph, bell. Iud. Ill 7, 3. IV 1, 5;,

vit. 24. [v. Rohden.]

6) M. Aebutius, constantissimus et puden-
tissimus homo, Falcidii adfinis, Cic. p. Flacc. 93-

7) M. Aebutius, tribunus militum seeundae
legionis im J. 576 = 178 Liv. XLI 1, 6.

8) P. Aebutius, Sohn eines rOmischen Ritters

und dev Duronia. Im Verein mit dieser will sein

Stiefvater T. Sempronius Rutilus ihn verderben
ganze Tempel oder Tempelbezirke, deren Betreten 50 und dazu in die Bacchanalien einweihen lassen

fur gewohnlich untersagt ist. Paus. VIII 38, 3.

36, 3. 31, 5. VII 27, 4. Soph. Oid. Kol. 125
Thuk. II 17 u. s. w. ; vgl. Schoemann Griech.
Altert.3 II 206ff. Hermann Gottesd. Alt. 2

§ 19 Anm. 14. Botticher Tektonik IV 15 und
301ff. Daremberg et Saglio Diction. I 91f.

[Stengel.]

Aeadava (AidSafia), Castell in Dacia medi
terranea der Regio Remessiana. Procop. de aedif.

IV 4 p. 284, 39.

AeMsoci s. Nebisoci.
Aeboso(ca), Bezeichnung der Herkunft einer

Fran auf der Inschrift CIL II 2527 ans Aurium
(Orense) im hispanischen Gallaecien. [Hfibner.]

Aebura, Stadt der Carpetaner in Hispania
citerior, nur bei Livius XL 30, 3 erwahnt; wohl
nicht verschieden von dem lusitanischen Ebora
(s. d.). [Hubner.]

Von seiner Geliebten Hispala Fecenia gewarntr

machte er dem Consul Anzeige, die zur Ent-
deckung und Uhterdriickung der Bacchanalien

fuhrt. Durch Volksbeschluss wurden A. und Fe-

cenia belohnt im J. 568 = 186, Liv. XXXIX 9—19.
9) Sex. Aebutius, Gegner des A. Caecina,

welchen Cicero vertheidigte, p. Caec. 1 und ofter.

10) T. Aebutius Carus in vir coloniae dedu-

cendae (nach Parma und Mutina) im J. 571 = 183
[Tomaschek.] 60 (Liv. XXXIX 55, 8), Praetor in Sardinien im J. 576

= 178 (Liv. XL 6, 5), Xvir fur die Verteilung

der agri Ligustini et Gallici. Liv. XLII 4, 4. Auf
ihn hat Mommsen CIL I 638 = VI 438 eine

Inschrift bezogen, die nach der einzigen Abschrift

lautet [Djiovei Victore 1. Mefu . . . M. f. Ill

restituit , indem er Aebutius corrigierte ; es ist

aber mit Hubner Eph. epigr. II 41 vielmehr
Mefulanus zu erganzen.
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11) L. Aebutius Helva, Consul im J. 291 = 463
mit P. Servilius Priscus, starb im Consulat an

der Pest. L. Aebutius Liv. Ill 6. Cassiod. Oros.

II 12, 3; Aevxios Alfioimos "AXfiag Diod. XI 79;

Asvxwg Aipovuog Dionys. X 7 (in einer Rede,

in der Erzahlung IX 67 heisat der College des

Servilius L. Fabius); Helva Chronogr., Albus Idat.

4>Xdf)ov Chr. Pasch.

12) M. Aebutius Helva, einer der triumviri ad
coloniam Ardeam deducendam im J. 312 = 442,

blieb in Ardea, Liv. IV 11, 5ff.

13) M. Aebutius Helva, Praetor im J. 586=168,
erhielt Sicilien als Provinz, Liv. XLIV 17, 5. 10.

14) Postumus Aebutius Helva Cornicen, Cos.

im J. 312 = 442 mit M. Pabius Vibulanus. Postu-
mus Aebutius Gornieen Liv. IV 11, 1; Postumus
Aebutius Cassiod. Hoarovfiios Aiflovrios OvXexo;
Diod. XII 34; Helva Chronogr. Idat. Chr. Pasch.

Postumus Aebutius Helva magister equitum im
J. 319 = 435. Liv. IV 21, 10 (der Name Po-
stumus Aebutius Helva wird als entnommen eon-

sulum fastis in der Schrift de nominibus c. 2

angefuhrt).

15) T. Aebutius Helva, Consul im J'. 255 =499
mit C. Vetusius. T. Aebutius Liv. II 19, 1 (Cassi-

od.), Helva Chronogr. Idat., 'EXova Chron. Pasch.

mnXioi 'Efiovrios Dionys. V 58. VI 2. Nach
Liv. a. 0. war er in dcmsclben Jahr Magister

equitum des Dictator A. Postumius in der

Schlacht am See Regillus, nach anderen jiingeren

Annalisten (Liv. II 21, 2). denen Dionys IV 2

folgt, fiel die Schlacht ins J. 258 = 496. Vgl.

Schwegler II 60ff. Mommsen R. Chr.2 199.

390. [Klebs.]

16) Aebutius Liberalis aus Lugdunum, an

welchen Seneca die 7 Biicher de beneficiis schrieb;

vgl. Sen. epist. 91 , 1. 3. 13. Vielleicht iden-

tisch mit dem Centurio Q. Aebutius Liberalis

CIL III Suppl. 9973. [v. Rohilen.]

17) Aebutia, Vatersschwester des P. Aebutius

tfr. 8, Liv. XXXIX 11, 3—7.
18) Aebutia, Prau des L. Menenius Agrippa,

fiber ihr ungerechtes Testament Val. Max. VII
S, 2. [Klebs.]

Aecae (Atxai Polyb. Ill 88 ; Einwohner Aecani
Plin. Ill 105), Stadt in Apulien (Liv. XXIV 20,

5) an der Via Traiana von Bencvent nach Bari

(It. Anton, p. 117; Hierosolym. p. 610. Tab.

Peut. Geogr. Rav. IV 35) , das heutige Troia.

Der Liber colon, p. 210 erwahnt den oyer Aceanus
mit dem Zusatz : iter populo non debetur. Unter
Septimius Severus scheint der vollstandige Name
eolonia Augusta Apula Aecae gelautet zu haben.

CIL X 950. ZugehOrigkeit zur Tribus Papiria

vermutet Kubitschek imp. Rom. trib. discr.

p. 36 nach der allerdings in ihrer Lesung nicht

sicheren Inschrift CIL VI 2381 (Praetorianer-

verzeichnis v. 1 53 n. Chr.). Inschriften CIL IX 947
—961. Ein curator r. p. Aecanorum aus hadria-

nischer Zeit CDL IX 1619. [Hulsen.]

Aecetia ( = Aequitia, eineBildung, die in dem
Gegensatze nequitia, sich erhalten hat), alteste

Namensform fiir die Aequitas (s. d.), insehrift-

lich bezeugt auf einem Trinkgefasse aus Volci

AECETIAI POCOLOM, CIL I 43. [Aust.j

(}. Aeclanins Hermias s. Hermi as.

Aeclanum (so durehweg die Inschriften, Itine-

rare, der Liber colon, p. 210. 261 und die Kirchen-

schriftsteller ; Aeculanum die Autoren : Cic. ad
Att. VII 3, 1. XVI 2, 4, AlxovXavov Appian. b.

c. I 51 und Ptolem. Ill 1, 62 ; Einwohner Aeculani

bei Plin. HI 105, wo Detlefsen aus der Var.

Auseeulani unrichtig Ausculani macht, vgl.

Mommsen CIL X p. 62; Aeculanensis Velleius

II 16, wo die Hss. Asculanensis , sonst stets

Aeelanenses z. B. CIL IX 1006. X 416), Stadt

der Hirpiner in Samnium an der Via Appia, 15

lOMillien ostlich von Benevent (Tab. Peut. Geogr.

Rav. IV 33. Itin. Anton, p. 120 ; Hierosolym. p.

610). Aus vorromischer Zeit stammt die In-

schrift Mommsen unterital. Dialekte 177 (os-

kisches Alphabet): im Burgerkriege wurde es

von Sulla belagert (Appian. b. c. I 51), doch

hielt ein Teil der Burger, darunter Minatius

Magius, der Urgrossvater des Velleius Paterculus,

zu den ROmern (Velleius a. a. O.). Auf die

"Wiederherstellung der Mauern durch diesen Mi-

20natius Magius und den im Hirpinerlande reich

begiiterten C. Quinctius Valgus (Cic. de lege

agrar. Ill 3. 8; vgl. Dessau Hermes XVIII

1883, 620—622) bezieht sich die Inschrift CIL X
1140 (vgl. 1141), aus welcher zugleich hervor-

geht, dass A. damals Municipium war. Im 2. Jhdt.

n. Chr. wurde es Colonie, der vollstandige Name
lautete vielleicht eolonia Aelia Augusta Aecla-

num, CIL IX 1111. Die Stadt war, wie die zahl-

reichen Inschriften beweisen, bedeutend und wohl-

30 habend i eine Strasse von A. nach Apulien (CIL

IX 1414, via Herdonitana ib. 670, vgl. 1156.

1175), welche die Appia mit der Traiana ver-

band, stand in cigentiimlicher Weise unter muni-

cipaler Verwaltung und kaiserlicher Oberaufsicht,

im 3. Jhdt. wurde sie als via Aeclanensis ver-

staatlieht (CIL III 1456; vgl. O. Hirschfeld
Unters. zur Vcrw.-Gesch. 112). Im 4. Jhdt. stent

A. unter dem corrector Apuliac et Calabriae,

weshalb es der Liber coloniarum unter Apulien

40 auffuhrt. Schon fruh wurde A. Bischofssitz : einer

der Bischofe, Iulianus. beteiligte sich an den

Pelagianischen Streitigkeiten (Prosper chron. ad

a. 439 p. 663 Rone), und der hlge. Augustinus

fasste gegen ihn eine eigene Streitschrift ab (Opp.

ed. Migne X 641. 1049). Im J. 669 soil sie von

Cotistans II. von Grund aus zerstort worden sein

(Acta S. Mercurii citiert von Holsten ad Cluver.

274). Schon im friiberen Mittelalter verschwindet

der Name A. und an seine Stelle tritt die Benen-

50 nung ad Quintumdccimum (lapidem der Appia

von Benevent). Bedeutende Ruinen in der Nahe
des heutigen Mirabella. an dem le Grotte genann-

ten Ort. Griechische Inschriften Kaibel IGI 689.

690, lateinische CIL IX 1091—1400. 6270—
6278. [Hulsen.]

Aedava {'Asia/la), Castell in Dacia ripensis

zwischen Augustae und Oescus am Ufer der

Donau, jetzt Rahowa. Procop. de aedif. IV 6

p. 290. [Tomaschek.]

60 Aedeinon s. Aidemon.
Aedes bedeutet zuniichst .Gemach, Zimmer',

im Plural .Gebaude". Auch die Grabstatte (do-

mus acterna) wird mit A. wie mit aedicula und

templum bezeichnet; vgl. z. B. Suet. Caes. 84.

CIL VI 9433. 13562 (aed. sepulturae). XIV 166.

480. 2793. Eph. epigr. IV 228. 498. Preller

Rom. Myth. II 95, I. Vorwiegend aber bedeutet

A. ein zum Gottesdienst bestimmtes Gebaude
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(Serv. Aen. II 511. Fest. p. 157a), aedes sacra

oder publico., aedes privata (religiosa, profana).

Nach Jordans Ausfiihrungen (Herm. XIV 567ff.)

haftet in Rom im Gegensatz zu templum, welches

an das solum privatum, spater = des Kaisers

Grand und Boden, gebunden ist, der Begriff der

a. sacra an dem solum publicum populi Bomani,

welcher Bezirk allmiihlich bis an die Grenzen

Italiens hinausriickte (Mommsen Res gest. div.

hinzu-, bezw. an die Stelle solcher einfachen con-

secrierten saepta und arae tretenden ornamen-
talen und monumentalen Zierrathe, deren Aufstel-

lung mit der weiteren Verbreitung von fcildlichen

Darstellungen der Gotter wuchs und erst durch
diese veranlasst worden ist". Unter diesen kleinen

Staatsheiligtumern waren die altesten und heilig-

sten Kultstatten. Cic. pro dom. 53. Liv. XXXV
9 a. Victorias Virginis. Plin. n. h. XXXV 108

Aug. 78f. Jordan im Herm. VH 206). Soil 10 a. luventatis. XXXVI 36 a. eoiumnis adornata.

die a. sacra auch fur staatliche Geschafte brauch

bar sein, oder verlangt der gottesdienstliche Ri

tus die Beobachtung der Bauregeln der Au
guraldisciplin, so muss sie erst von den Augurn
inauguriert werden {templum), ist sie nur fur den
Kult bestimmt, so geniigt die Consecration durch
die Pontiflces (fanum) , nach vorhergegangener
Ubergabe (dedicatio) des Heiligtums an den Ver-

treter des Gottes seitens des Vertreters des Staa-

Dig. XLVIII 13, 19, 1. CIL VI 27. 56. 10234.
15593. V 3634. VIII 5297; vgl. die Indices des
CIL, z. B. I S. 618. Diese Capellen (a. publicae)

gehOrten teils als Nebenhauten zu einem Haupt-
bau (aedes, templum), in dessen unmittelbarer

Nahe sie standen, teils waren sie ein Heiligtum
fiir sich mit einem eigenen Bilde ihrer Gottheit
und einem Altar, b) Nischen (meist a.privatae)
an den Wanden der Tempel, Hiiuser, Grab- una

tes (Stiftungsurkunde : lex dedicationis, lex tern- 20anderer Denkmaler, in welchen Standbilder(s»g'Ma)

pli, lex aedis, Stiftungstag : natalis dei, aedis,

templi u. s. w.).

Der Unterschied zwischen a. publico, und a.

privata beruht auf dem bekannten sacralrecht-

lichen Unterschiede der sacra publwa, quae pu-
blico sumptu pro populo fiunt, sacra privata,

quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus

fiunt, Pest. p. 245a; vgl. p. 321a. Dig. I 8, 6,

3. Cic. pro dom. 105. Die a. privatac waren

der Gotter, Penaten und Laren aufgestellt wur-
den, CIL V 3634. Liv. XXXV 41, 10. Plin. n. h.

XXXIII 19. XXXV 108. XXXVI 87. Apul. met.
Ill 27. Petron. 29. Besonders am Hausherde be-

fanden sich a. fiir die Penaten und Laren bestimmt.

Auch jeder vieus in Rom hatte seine a. (Laren-

capelle oder -nische, bei Plinius eompita Larum),
welche an den eompita (Kreuzwegen) der viei

standen (aedicula viei Salutaris (?) Rom. Mitth.
wie alle fiir den Privatgottesdienst bestimmten 30 VI 123). Die Zahl der viei und a. wuchs von
sacella nicht durch die Pontiflces consecriert und
gehorten zu der Klasse der loca religiosa. Auch
in der Bedeutung „ Heiligtum" wird A. haufig fiir

aedicula gebraucht; vgl. Jordan Hermes XIV
571f. [Habel.]

Aedesa, Fluss in Lykien, an welchem der

Ort Choma lag. Plin. V 104; vgl Petersen-
v. Luschan Lykien II 161. [Hirschfeld.]

Aedesius s. Aidesios.

Vespasianus bis Constantinus von 265 auf 324
oder mehr an; Preller Die Regionen der Stadt

Rom (1846) 79ff. Jordan Topograph. II 96.

Endlich hcisscn a. auch tragbare, fiir den haus-

lichen Privatkult bestimmte, tabernakelartige

Gehiiuse von kleineren Dimensionen , eine Art
Heiligenschreine , wie Polyb. VI 53 von %vXiva

vat&ia fiir die imagines spricht. Das inschrift-

liche Material bei Ruggiero Diz. epigr. I 139if.

Aedico heisst der Vater des Odoaker beim 40 Litteratur nebst Abbildungen (von pompejani-
Anon. Vales. X 45. Vgl. Edeco. [Hartmann.]

Aedicula (aedicla) bezeichnet ein (Wohn- oder

Schlaf-) Zimmerchen (Plaut. Epid. Ill 3, 21),

auch ein kleines Gebaude , Hauschen , in dieser

Bedeutung aber gewohnlich im Plural (Ter. Phorm.
663. Cic. parad. 50. Petr. 90 extr. u. a.). Haufig,

besonders auf stadtrtiniischen Inschriften, bedeutet

a. die Grabkammer (sepulerum) oder die Nische
(loculus) in der Grabkammer, welche die Aschen-

schen Wandgemalden) bei Daremberg et Sa-
glio Dictionnaire I92ff.; vgl. ausserdem Ritschl
im Rhein. Mus. XIV 296ff. (= Opusc. IV 352ff.).

Marquardt Staatsverw. Ill 152f. [Habel.]

Aediflcatio ist die Erbauung eines Hauses
oder Schiffes. Dig. XLIX 14, 46, 2. Gegen wider-

rechtliche Bauten kann man sich durch einen

Einspruch schiitzen. welcher operis novi nunti-

aiio heisst, Dig. XXXIX 1. Cod. VIII 11. Wer
urne (olla) oder die Portratstatue der Verstorbe- 50 unter Missachtung dieses Einspruches weiterbaut,
nen aufnahm: aedicla et ollan'a fmctuarioriim
CIL VI 10275, aedicula cum ollis ossuaris 9189,
aedicvla ossuaria 16624, a. columbarum, aed.

ollarum Not. d. scavi 1887 , 21. Bull. com.

1890, 478. CTL VI 15593, dazu Uhden in Wolfs
Mus. d. Alterth.-Wiss. I 534ff. CIL VI 4889.

5206. 9910. 15547. 15551. 17653. 18019. 18329.
X 3099. Marquardt Privatleben I 257f. 350ff.

In religioser Beziehung ist der Gebrauch des

setzt sich einem inierdictum demolitorium aus,

wahrend derjenige, welcher mit obrigkeitlicher

Erlaubnis den Bau fortsetzt, durch ein Interdict

lie ei vis fiat aedifieanti geschiitzt ist. Dig. Ill

3, 45, 2. 1st ein Bau oder ein anderes opus in
solo factum in einer rechtlich fehlerhaften

Weise (vi aut clam) hergestellt, so richtet sich

dagegen das interdietum quod vi aut clam.

Dig. XLni 24. Litteratur in Windscheids
Wortes ein doppelter: a) Gotteshiiuschen, deren 60 Pandekten H § 466. 465. Der Hauserbau ist

Typus von den celVae der Tempel entlehnt ist,

vielleicht immer durch valvae verschlossen, welche
an den Festtagen der Gotter geoffnet wurden (a.

piMica und privata). Jordan (im Herm. XIV
575) erkliirt : ,Die aedieulae , anspruchsvoller

aedes genannt, sind nichts weiter als die allmiih-

lich zur Ausschmuckung von sacella, das heisst

von loca diis saerata sine tecto (Fest. p. 319)

im iibrigen nach rSmischem Recht durch Rechts-

vorschriften besonders geschiitzt. Geschieht er am
Meeresufer, so bringt er die Bauflache, welche vor-

her res communis omnium war, in das Eigen-
tum des Bauenden. Dig. I 8, 6 pr. Wer zum
Wiederaufban zerstorter Gebaude Geld leiht, hat
fiir seine Forderung ein gesetzliches Pfandrecht.

Dig. XX 2, 1 (vgl. Schlayer im Archiv f.
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civil. Praxis XLIX 83ff.) und ein Concursprivileg;

Dig. XLVII 5, 24, 1. XII 1, 25; vgl. auch XVII

2, 52, 10 und die SSCC de aediflciis non diruen-

dis, CIL X 1401 und hierzu Bachoven aus-

gew. Lehren des rom. Civilrechts 185—227.

[Leonhard.]

Aedilicia ornamenta wurden nicht in Rom
(Zumpt Rh. Mus. N. F. II 276. Mommsen
St.-B. 13 464, 7; davon Hist. Aug. Marc. 10, 4

(s. Ruggiero I 266) bei den Quasimagistraten

nichtstadtischer Ansiedlungen ; bezeugt sind fur

den Pagus der Celtianenses in Numidien CIL VIII

7946 ein magister a. p. und vielleicht auch Epb.

epigr. V 903 ein magister habens potestatem-

aedilis iure dieundo. [Kubitschek.]

Aedilicius, d. h. ein Mann vom Range eines

Aedilen, ward der RSmer oder Latiner dureh die

Wahl zum Aedilen oder durch die adleetio inter

Ausnahme'?),'wi'ederholt aber in Stadten des 10 aedilieios (s. Adleetio). Wenigstens ist fur den

Conventus von Tarraco (Tarraco, Barcino, Der-

tosa) verliehen, und zwar durch Ratsbeschluss.

CIL H 4060. 4062. 4216. 4268. 6095. Ihre Ver-

leihung gewahrte nicht wie die adleetio die poli-

tischen Rechte der Rangstellung eines aedilicius,

sondern bios die ubrigen Ehrenrechte dieses

Ranges (s. Ornamenta). Sie kam daher bei-

spielsweise zur Anwendung bei der Ehrung eines

Toten, um sein Leichenbegangnis dem eines ge

Senat in Rom die adleetio inter a. nur wahrend

der Kaiserzeit moglich, verschwindet aber, da die

Aedilitat und der Volkstribunat damals zusammen

nur eine Rangstaffel ausmachten und die adleetio

inter tribunicios die Regel war, nahezu ganz.

Nur in der Hist. Aug. Marc. 10, 3f. und CIL
XI 3337 (adlecto a dim Hadriano inter aedi-

ieios) wird sie erwahnt. In den ubrigen Stadten

romischen oder latinischen Rechts, wo sie durch

wesenen Aedilen gleich gestalten zu kennen, vgl. 20 Ratsschluss erfolgte , wird ihrer gleichfalls ge-

4268 (statua) quae, ex d(ecreto) dfecurionum

Tarr(aeonensium)
,

quod factum post mortem
eius, posita est adieetis ornamentis aedilieis und

wohl auch 4060, wo der Rat von Dertosa aedi-

lieios et dufumvi]rales honorfes) fur den Sohn

eines Augustalen (wahrscheinlich Freigelassenen)

beschliesst, dem gleichfalls dieselbe Ehre erwicsen

wurde : seviro AugfustaliJ primo aedilici iuris in

perpetuum 4061, einem anderen Augustalen aedi

legentlich Erwahnung gethan: CLL VIII 15497

nach dem Ratsprotokoll einer in der Provinz,

Africa gelegenen Stadt; XIV 409 decfurionum)

deer(eto) aedilicio adl(ecto); 412 ex d. d. aedili

adlecto; 415 d. deereto aedili aUecto, samtlich

aus Ostia, s. Mommsen Eph. epigr. IH S. 327 j

vgl. CIL VIII 12585. Im Album von Canusium
(CIL IX 338 vom J. 223) werden 19 a. aufge-

zahlt, die wohl samtlich durch die Bekleidung

lie. iwnores decrevit 4062. Wahrend in den ge- 30 der Aedilitat in diesen Rang eingetreten waren

;

nannten Fallen diese Ehrung notwendig die Stelle

der Ableistung des Amtes vertritt, ist sie 4514

(eonseeut. in honores aedilieios) und 4216. 6095

(aedilieis honoribus ab ordine d[on]atus) an

Manner erfolgt, die die fur die Aedilitat notige

Qualification besasscn und nachher wirklich noch

den Duumvirat erreichten. Sonst wurden in den

remischen Landstadten Aieonuwtenta duoviraUcia

oder quinquennalicia verliehen, die sich

wenigstens werden nicht alleeti noch besonders-

erwahnt, wie dies bei den quinquennalicii (7

Namen, darnach 4 alleeti inter quinq.) geschieht.

Ruggiero Diz. epigr. I 209. [Kubitschek.]

Aedilis. Name: Dass aedilis von aedis wie

z. B. civilis von civis oder hostilis von hostis

abgeleitet ist, liegt auf der Hand. Aber die Be-

ziehung des Namens auf die Einffihrung des Am-
tes ist nicht gefunden. Varros Erkliirung (de 1. 1.

wesentlichen von den a. o. gewiss nicht unter- 40 V 81) aedilis qui aedes saeras et privatas procu

schieden. Es ist also wohl anzunehmen , dass

fur die Nordostecke der tarraconensischen Pro-

vinz lediglich eine Abweichung der Form und der

Terminologie , nicht eine sachliche Verschieden-

heit durch jene Ausdrficke bezeichnet wird. Die

Vereinigung der aedilicii et du[umvi]rales lio-

nor(es) 4060 kaim einen Gegenbeweis nicht sttttzen.

[Kubitschek.]

Aedilicia potestate erscheint im Amtstitel

arei (ebenso Fest. ep. p. 13. Dionys. ant. VI
90. Theophil. inst. I 2. Lyd. de mag. I 35) be-

zieht sich auf Befugnisse der A. , die nicht die

ursprfinglichen gewesen sein konnen. Thoricht

ist die Ablcitung von adire (Fest. ep. p. 13)

quod facitis ad eum plebi aditus esset (ebenso

Theophil a. O.). Wenig Vertrauen erweckt Pom-
ponius Dig. I 2, 2, 21 ut essent qui aedibus

praeessent, in quibus omnia scita sua plebs de-

Beamten italischer Landstadte, und zwar 50 ferebat. Auch Schuberts (de Rom. aedil. 152)

1) in Vertretung des Titels aedilis, hauptsach-

lich dort, wo die Oberbehorden einer Stadt zu

einem Vierer- oder Achter-Collegium yereinigt

waren : Illlviri oder VIHviri aedilicia po-

testate; doch werden mitunter auch den Ilviri

iure dieundo die Ilviri aedilicia potestate zur

Seite gestellt. Ein Verzeichnis der Stadte, fur

die Beamte a. p. bezeugt sind. giebt Ruggiero
Diz. epigr. I 249f. 2) wo Aedilen nicht in ord- . „ ,

.

nungsmassiger Weise bestellt worden waren oder 60 sei. Mommsen (St.-R. II 3 479) vermutet, dass.

von Lange (Rom. Altert. 13 856j modiflcierte Com-

bination dieser Stelle mit der Angabe des Livius-

(III 55, 13) zum J. 305 = 449 ut senatus con-

sulta in aedem Cereris ad aediles plebis defer-

rentur hat das Missliche, dass sie von der un-

bewiesenen Hypothese ausgeht, dass der Ceres-

tempel, in dem das Amtslocal der A. sich befand,

fur die Plebejer von vorne herein der Tempel xar

und Ceres die Gottin der Plebs gewesen

sich nicht an ihrem Amtssitze befanden: prae-

feeti aedilicia potestate (Aquileia CIL V 749.

Briria 4459. 4468. 4904. Patavium 2856); fur

den erstgenannten Fall mussten nach einer Lex

Petronia (s. d. , Ende der Republik?) vom Ge-

meinderate praefecti gewahlt werden; vgl. CIL

X 5655 : aed(ilis) Ffabrateriae) X(bvae) Uer(um)

l(ege) P(etronia); b) concurrierend mit aedilis

die A. als plebejische Frohnbaubehorde entstanden

sind, da sie nach dem gallischen Brande die

Aufsicht fiber den Wiederaufbau der Stadt ffihren

und in dem caesarischen Stadtrecht der Colonie

Urso CIL II Suppl. 5439 (c. 98) den Aedilen die

Aufsicht fiber die Frohnden zugewiesen wird, und
will daher in ihnen die „Gebaudeherren" erkennen;

aber er verhehlt sich nicht die Schwierigkeit, zu
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erklaren , wie die A. , die zur Zeit ihrer Ein-
setzung nicht Beamte des Staates , sondern der

Plebs waren, dazu kamen, die Frohnden zu con-,

trolieren, die nicht minder die Patricier als die

Plebejer treffen mussten ; vgl. anch Herzog St.-V.

1 798, 1. Die griechische Bezeichnung ayoqavouoe

knupft an die Fiirsorge der A. ffir den Markt,
also an eine nicht urspriingliche Befugnis der-

selben an.

Geschieht e. Dass das Institut der A. alter

als die romische Republik und gemeinlatinisch

sei, wie dies seit Lipsius wiederholt vermutet
wurde (mit wesentlicher Modification von Ohnes-
seit Ztschr. der Savignystiftung rom. Abt. 1883,
200f.; vgl. Mommsen St.-R. 113 474, 1), kann
nicht aus der spateren Verbreitung der Aedili-

tat fiber die Stadte romischen oder latinischen

Rechts gefolgert werden; umsomehr spricht die

Erwagung dagegen , dass , wenn jene Hypothese
begrundet ware, wenn Rom die A. aus der ge-

meinlatinischen Verfassung genommen hatte, die

A. von Anfang an unter den romischen Beherden
erscheinen mussten und nicht erst als Schutz-
beamte der Plebs Aufnahme flnden konnten.
Glaubwilrdiger erscheint die Uberlieferung, die ein-

stimmig (fiber das Schweigen des Livius Momm-
sen St.-R. lis 470, 1) die Einsetzung der A. als

Teil jener Akte ansieht, durch die die Plebs sich

als Gemeinde im Staate constituierte und ihr

Rechtsverhaltnis zum Patriciat regelte, 260=494
(Fest. p. 230. Gell. XVII 21, 11. Dionys. VI 90.

Pomponius Dig. I 2, 2, 21. Zonar. VII 15
Ende); veranlasst sei sie durch die Notwendig-
keit, den Tribunen Unterbeamte (vnrjghai zebv

Srj/uaQxcov Dionys. a. O. und VI 95. Zonar. a. O.)

beizugesellen. Ein gewisser Parallelismus zwischen
den Beamten und der Vertretung der Gesamt-
gemeinde einerseits , der Plebs andererseits ist

nicht zu verkennen, so dass nicht sowohl ein

specielles Bedfirfnis als der Einfluss der Analogie
der staatlichen BehOrdcnorganisation zur Ein-
setzung der A. gefiihrt zu haben scheint; wie
die Quaestoren anfangs als Diener der Consuln,
so erscheinen die A. als Diener der Volkstri-
bunen.

Die fernere Ausgestaltung dieses Amtes ist

bedingt durch das Bestreben, dasselbe vom Volks-
tribunat unabhangig zu machen , also den Inter-

essen der Plebs zu entfremden und in den Dienst
des Staates zu stellen. Besiegelt wurde diese

Umgestaltung 387 = 367, da die Plebejer den
Zutritt zum Consulate erreicht hatten, durch die

Errichtnng eines neuen Gemeindeamtes, auf das
der Name des plebejischen fibertragen wurde

;

seither und durch die ganze Republik giebt es

2 aediles plebei und 2 aediles curules (Liv. VI
42, 13f. : weil angeblich die bisherigen Aedilen
sich weigerten , ffir die zum Dank fur die Bei-
legung des langwierigen Standestreites beschlos-
sene Erweiterung der Ludi Romani zu sorgen;
Pompon. Dig. I 2, 2, 26); erstere sind immerfort
nur Plebejer. Caesar erhohte die Zahl der A. um
weitere zwei Stellen (Dio XLITI 51, 3: 710 =
44, ffir dasfolgende Jahr. Suet. Caes. 41. Pompon.
Dig. 12,2, 32) , qui frumento praeessent et

[dieerentur] a Cerere Ceriales (Pompon, a. 0.

;

vgl. CIL VI 1095 aedilium pleb. et pleb. Ceria-
lium. VI 1822 ae[d. plejb. Cerial. IX 2457

Pauly-Wlssowa

aedil. pleb. Cerial, ebenso XIV 155. 2768. 3590;
aedilis Cerialis IX 2213. 2335. 3667. XI 3364).

Die Sechszahl, die ffir Vespasians Zeit Sueton

(Vesp. 2) bezeugt, blieb wohl seither ffir die

Dauer des Bestandes der A. unverandert.

Wahlqualification. Von der fur plebe-

jische Amter gfiltigen Voraussetzung , dass nur
Plebejer zu ihrer Bekleidung geeignet seien, ist

bei der Wahl der plebejischen A. so wenig ab-

lOgegangen worden, dass auch die von Caesar

creierten neuen plebejischen Stellen nur Plebejern

zuganglich wurden (sx zov izXriftovs Dio XLIII

51, 3). Die curulischen A. waren angeblich, wie

Pomponius (Dig. I 2, 2, 26) und Livius (VI

42, 13, vgl. VII 1, 2) indirect bezeugen, einge-

setzt worden, um dem Patriciat die Ausilbung

der Aedilitat zu ermOglichen, und daher war zu-

nachst patricische Abkunft Wahlerfordernis. Nach
Livius ware schon im folgenden Jahre den Be-

20 schwerden der Tribunen fiber diese dem Geiste des

Standeansgleiches widerstreitende Neuerung in-

soweit nachgegeben worden, dass verfiigt wurde,

ut alternis annis ex plebe fierent; postea, fugt

Livius hinzu, promiscuum fait. Die von Momm-
sen (Riim. Forsch. I 97f.) gepriiften Uberreste

der Liste zeigen in den beiden ersten Collegien

Patricier, dann spater, ,wahrscheinlich bis in das

7. Jhdt. der Stadt' in den varronisch geraden

Jahren Plebejer, in den ungeraden Patricier;

30 jedenfalls bestand 663 = 91 dieser Turnus nicht

mehr (nach Cicero de or. I 57 war der Plebe-

jer M. Claudius Marcellus damals curulischer A.).

In der Kaiserzeit ist kein Beispiel bekannt, dass

Manner patricischer Abkunft die curulische Aedi-

litat bekleidet haben, und erscheint somit ffir

diese Zeit die Aedilitat uberhaupt als plebejisches

Amt; Mommsen setzt (St.-R. 13 555f.) in an-

sprechender Weise jene Anderung in die Zeit

der Begrttndung des Principats.

40 W ah Ifor m. Anfanglich megen die Volks-

tribunen selbst die A. ernannt haben; allein

dieser von der ursprunglichen Art der Bestellung

der Quaestoren gezogene Schluss findet in der

Uberlieferung keine Unterstiltzung, vielmehr wer-

den nach Dionys (VI 90) schon die ersten A.

von der Plebs gewahlt. Jedenfalls tritt die

Volkswahl fruh ein, denn bereits durch das Ple-

biscitum Publilium Voleronis 283 = 471 (Liv.

II 56, 2. Dionys. IX 49) wird der Wahlmodus
50 fur die A. und die Tribunen geregelt ; noch 707

= 47 und 709 = 45 (Suet. Caes. 76. Dio XLII
20, 4) werden beide Collegien in denselben con-

cilia plebis gewahlt, die fir von einem der

amtierenden Tribunen geleitet annehmen dfirfen.

Die curulischen A. werden in denselben patri-

cisch- plebejischen Tribusversammlungen (Varr.

de re rust. HI 17, 1. Liv. XXV 2, 7. Piso bei

Gell. VII 9, 2. Cic. p. Plane. 49. 53) wie die

niederen Magistrate gewahlt und zweifelsohne

60 unter denselben Modalitaten.

Amtsdauer. Das Amt war jahrig. Wir
dfirfen als gewiss ansehen, dass das Amtsjahr
der plebejischen A. dem ihrer Vorgesetzten , der

Volkstribunen, parallel lief, das der curulischen

A. aber wegen der andersartigen Bestellung der-

selben mit dem Amtsjahre der patricischen Ober-

beamten zusammenfiel (anders denkt fiber das

Amtsjahr der curulischen A. Soltau Rom. Chro-

15
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nologie 281. 326); doch muss die Einffihrung

der curulischen A. das plebejische Amt- auch

in soweit bertthrt haben, dass seine Verwaltung

sich in dieselben Zeitfristen wie das patricische

fiigte, d. h. dass in der Zeit von 531 = 223

bis 600 = 154 der Amtsantritt aller vier A.

an denMarziden, nachher am 1 . Januar erfolgte.

Den Beweis hieffir hat W. A. Becker fHandbuch

II 2, 308) aus Angaben des Livius iiber die

sondere von den Patrieiern) iibersprungen wurde.

Insignien, Rechte. Die plebejischen A.

haben, sowie die Volkstribunen, kein Anrecht, sei

es auf eine auszeichnende Tracht, sei es auf ein

anderes magistratisches Abzeichen, insbesondere

Fasces und Lictoren. Sie vollziehen, wie jene,

ihre Amtsverrichtungen auf einer Bank (subsel-

lium) sitzend, nicht aber auf einem besonderen

Sessel wie die patricisohen Oberbeamten ; vgl. die

Designierung amtierender plebejischer A. zu 10 Mfinze der beiden plebejischen Aedilen M. Fan

Praetoren und aus dem iulischen Municipalgesetz

Z. 25 (aed. cur. aed. pi. . . . in diebus V pro-

ximis, quibus eo mag. designate* erunt eumve

mag. inierint, inter se paranto aut sortiunto)

erbracht.

Rang. Die curulische Aedilitat steht ihrem

Wesen nach von vornherein tiefer als Consulat

oder Praetur, insbesondere durch den Mangel

des militarischen Imperiums. Deshalb und weil

nius und L. Critonius bei Longperier Rev.

arch. 1868 Tf. 17, 9, auch bei Babelon und

bei Cohen, dann bei Daremberg et Sag-

lio I 88 Abb. 139. Pint. Mar. 5. Die curuli-

schen A. haben gleichfalls keine Lictoren, aber

sie verfugen iiber einen curulischen Sessel (Name

des Amtes! vgl. ausserdem Piso bei Gell. VII

9, 6. Cic. Verr. V 36. Liv. VII 1, 5. IX 46, 9)

und tragen die Praetexta; nach Ablauf ihres

sie die Moglichkeit gab , bei den Spielen sich 20 Amtes erlangen sie einen besseren Sitz im Senate,
- '- - - '"

' sie geniessen das Bildnisrecht , also wird durch

die Aedilitat die Nobilitat begrundet. Cicero (Verr.

V 36) filhrt als Rechte der curulischen A. an

antiquiorem in setiatu sentential dicendae locum,

togam praetextam, sellam curulem, ius imaginis

ad memoriam posteritatemque prodendae. Die

sacrosaneta potestas, d. h. die durch einen reli-

giosen Akt verbiirgte Unverletzlichkeit, kam wie

den iibrigen plebejischen Behorden auch den A.

durch Freigebigkeit die Gunst der wahlberech

tigten Massen zu gewinnen, reiht sie sich, seit

eine feste Amterfolge sich bildete, vor jene beiden

hCchsten Amter ein, ohne aber zur Erreichung

derselben notwendig werden zu kiinnen, da wohl

die Zahl der Praetorstellen , nicht aber die der

curulischen A. erhOht wurde. Die plebejische

Aedilitat stand zunachst in gar keinem Rang-

verhaltnis zu den patricischen Gemeinde&mtern

wohl aber, ihrer Bedeutung entsprechend, unter30zu (Liv. Ill 55, 7. Cato bei Fest. p. 318. Momm-
- - - sen st.-R. II 472, 2), doch wohl gegenfiber der

umfassenderen iribunieischen Gewalt in verringer-

tem Umfange; diese Sanctitat schwindet dann in

dem Masse, in welchem die plebejische Aedilitat

hrem ursprunglichen Zwecke entfremdet wird.

dem Volkstribunat , ohne aber seit der Verm eh
rung der Tribunenzahl die obligatorische Vor-

stufe fur dieses Amt bilden zu ko'nnen. Hie-

durch und durch die factische Befreiung der

Aedilitat vom Einfiusse der Tribunen wurde

dieses Verhaltnis geloekert; vollends brachte es

die durch die Gleichheit der Competenz bewirkte

Gleichstellung der beiden Aedilitaten mit sich,

dass bei der Bildung einer festen Amterabfolge

Liv. Ill 55, 9." Mommsen a. O. 486, 2.

D i e n e r d e r A. Die vornehmsten unter ihnen

sind die in einer Decurie unter einem prineeps

vereinigten scribae (scribae librarii) der curuli-

der plebejischen Aedilitat die bessere Geltung der 40 schen A. und die scribae der plebejischen A.

curulischen zu gute kam und sie wie jene zwischen

das Tribunat (man muss sich dieses in histo-

rischer Zeit feste Verhaltnis und seine Entstehung

vergegenwartigen , mil die Angaben des Diony-

sios VII 14. X 48 iiber die beiden ersten Tri-

bunen, bezw. einen Tribunen des J. 299 — 455.

die im folgenden Jahre die Aedilitat annahmen,

vorsichtig zu beurteilen. Mommsen St.-R. I

550, 2) und die Praetur eingefiigt wurde. Momm-

dann werden (Liv. XXX 39, 7) viatores der cu-

rulischen A. erwahnt, die einst im Vereine mit den

scribae derselben Gelder aus dem Aerarium (552

^202) defraudierten (aber vgl. Mommsen St.-

R. 13 360, 6) und CIL VI 1933 ein viator aed.

pi. hge Papiria; endlich finden sich praecones

der curulischen A., die unter zehn Ersten stan-

den CIL VI 103. 1869. 1946. ..

Amtsbefugnisse der A. a) Alteste Aedi-

St.-R. I 540ff. Ausgeschlossen ist da- 50 litat: Dieselben sind, der Entstehung des Amis

durch natiirlich nicht, dass aus besonderen Griin

den ausnahmsweise die Aedilitat nach der Prae-

tur (Ti. Claudius Asellus Praetor 548 = 206,

plebejischer A. 549 = 205) oder gar nach dem
Consulat (M. Agrippa Consnl 717 = 37, curu-

lischer A. 721 = 33) bekleidet wurde. Durch

die Neuordnung des Staates bei BegTiindung des

Principats versehob sich dieses Verhaltnis ein

wenig zu Gunsten des Tribunats, indem dieses

entsprechend , zunachst im Umkreis der tribunici-

schen Amtsbefugnis zu suchen, und ihre An-

wendung hing wohl von dem Geheisse, bezw.

dem Einverstiindnis ihrer Vorgesetzten ab; Ge-

naueres aber lasst sich bei dem Mangel an

zuverlassigen Xachrichten nicht sagen ; auch sind

die Versuche, aus dem Namen das Wesen der

ursprunglichen A. zu erkennen, nicht geglfickt

(s. o. S. 448). Andererseits erklart sich aus

und die beiden. bezw. die drei Aedilitaten einan- 60 der Unterordnung der A. unter die Tribunen,

der vollig gleichgestellt wurden (Mommsen a.

O. 554f. auf Grund der insehriftlich bezeugten

Carrieren und mit Hinweis auf des Maecenas

Vorschlag Dio LII 20, 2 jafaevaavTeg y.ai ayo-

Qaro)ir}aavres ij brjuaoyjjoavTSs oroaTrjyeltcooav)

und somit zwischen Quaestur und Praetur nur

entweder eine Aedilitat oder das Tribunat trat,

wenn nicht iiberhaupt diese Mittelstufe (insbe-

dass die Aedilitat sich allezeit lediglich auf die

stadtische Verwaltung, den Amtskreis domi, be-

zog und nie mit dem militarischen Imperium aus-

gestattet wurde. Zonaras (VLT 15 p. 58) sieht

als die Hauptthatigkeit der ursprunglichen A.

die Verwahrung des Archivs der plebejischen

Gemeinde und die Unterstutzung der richter-

lichen Thatigkeit der Tribunen an: to fikv ovv
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&Q%aXov hd rovra> (namlich Jtgoe ypdfi/MXTa) tjqovvto

xai km t(p dixd£civ ; spater sei ausser anderem auch
die Sorge fur den Marktverkehr hinzugetreten (rijv

x&v mviwv ayogav istsTgdjttjaav , S'&sv xai dyogav6-

fiot zotg eXXrjvlCovoiv wvopdo-dTjaav) und ebenso

nur mit nicht genfigend scharfer zeitlicher Ab-

grenzung der letzten Verpflichtung und mit Ergan-

zung derselben durch die Besorgung isgiov re xal

Sr/fioaimv tojiojv Dion}rs. VI 90. Der Anteil an der

Strafgerichtsbarkeit, sowie die Archivleitung ent- 10

spricht thatsachlich der analogen Stellung der

Quaestur; erstere aussert sich bald durch die Mit-

wirkung bei der Verhaftung oder Urteilsvoll-

streckung (Coriolan Dionys. VII 15. 26. 35. X 34.

P. Scipio Liv. XXIX 20, 11. XXXVIII 52, 7. Diod.

XXVII 4, 6), bald durch die selbstandige An-
strengung von Criminalanklagen (Process des

Veturius 300 = 454 Liv. Ill 31. Dionys. X 48);
das Archiv der Plebs im Tempel der Ceres nahm
seit 305 = 449 nach Liv. Ill 55, 13 auch die 20
Senatsbeschliisse auf, was vermutlich nur dann
richtig berichtet ist, wenn damit jene Senats-

beschliisse verstanden werden , durch die die

Rechte der Plebs tangiert wurden und insbeson-

dere die Gflltigkeit der Plebiscite (also etwa bis

auf die Lex Hortensia 468 = 286) bedingt wurde.
Leider sind aus der weiteren Entwicklung

der Aedilitat von einer rein plebejischen Behorde
zum Staatsamte nur wenige und nicht controlier-

bare Details bekannt. Schon friihzeitig erfolgen 30
Auftrage der patricischen Oberbeamten an sie.

so angeblich 291 = 463 (Liv. Ill 6, 9), wo sic

bei der grossen Volskergefahr die Runden in der

Stadt inspicieren; bald darauf, 326 — 428 (Liv.

IV 30, 11), haben sie dariiber zu wachen, dass

weder fremde Getter, noch fremdartige Verehrung
der heimischen Getter sich einbiirgere; vor 316
= 438 benutzen sie , wie vielleicht aus Plinius

(n. h. XVIII 15) geschlossen werden darf, ihr

Aufsichtsrecht iiber den Getreidemarkt zur Ver- 40
wohlfeilung der Kornpreise. Die Aufsicht iiber

den Wiederaufbau der Stadt nach dem gallischen

Einfall fallt gleichfalls den A. zu (Liv. VI 4, 6).

Jedenfalls besass dieses Amt bereits einen seharf

ausgepragteiv Charakter , als das Bestreben der

Patricier , dasselbe seinem Ursprunge zu ent-

fremden, zur Einsetzung der curulischen A. fiihrte.

b) Die Aedilitat seit 387 = 367. DieCom-
petenz der curulischen und der plebejischen A. ist

trotz der verschiedenen Wahlqualification, Wahl- 50
form und Amtstracht und trotz des getrennten

Kanzleipersonals und der getrennten Kasse im we-
sentlichen die gleiche. Nur unter dieser Voraus-

setzung war die Verwendung des alten Namens
auch fiir die neu geschaffenen curulischen A.
moglich. Dem entspricht auch die gleichartige

Unterordnung beider Arten von A. unter die

Oberbeamten der Gemeinde, so dass z. B. 568
= 186 die Consuln den plebejischen A. die

Untersuchung iiber den Bacchanalienunfug iiber- 60
tragen. Liv. XXXIX 14. 9. Darum kann das

iulische Municipalgesetz Z. 24 sie direct als ein

Amt zusammenfassen : aed(ilcs) curftdes), aedfi-

les) plfebei) quei nunc sunt queieomque post

hfanc) l(egem) r(ogatam) faciei createi erunt
eumve mag(istratum) inierint. Somit kann im
folgenden, ohne Schaden fur die Darstellung, die

Aufzahlung der einzelnen Geschafte der A. ohne

Berficksichtigung jenes Unterschiedes gegeben
werden.

Ihre Thatigkeit gliedert sich der Hauptsache
nach dreifach: suntoque aediles coeratores urbis

annonae ludorumque sollemnium. Cic. de leg.

Ill 7.

a) cura urbis (Cic. a. O. und Verr. V 36;
proeuratio Lex Iulia mun. 70 u. s.) umfasste
die Aufsicht iiber die Pflasterung der Stadt (Lex
Iulia mun. 20ff.), das Reinfegen der Strassen (Plaut.

Stich. 352. Lex Iul. mun. 50. Suet. Vesp. 5. Dio
LIX 12, 3) und die Beseitigung aller den Ver-

kehr auf diesen hemmenden Gegenstande und
Vorbauten (iul. Gesetz 69f.), auch die Aufsicht

fiber die Tempel (aediumsaerarum proeuratio Cic.

Verr. V 36. Varro 1. 1. V 81 ; de r. r. 1 2, 2. Dionys.

VI 90). Die A. sorgen auch sonst fiir die Sicher-

heit der Passage und schreiten daher z. B. gegen
jene ein, die gefahrliche Tiere ohne geniigende

Aufsicht halten (aedilicisches Edict Dig. XXI
1, 40—42. Inst. IV 9, 1), und wie zu der Auf-
sicht fiber das Marktgeschaft die Jurisdiction in

den aus demselben erwachsenden Processen sich

gesellt, wird auch hier der Civilprocess wegen
damnum iniuria datum nicht dem Praetor,

sondern dem curulischen A. fibergeben. Daran
reiht sich die Aufsicht iiber die Bader (Seneca

epist. 86, 10; de vita beata 7, 3), die Garkuchen
(Suet. Tib. 34. Martial V 84. XIV 13) und,

da das Gewerbe der Buhlerinnen bei den A. an-

gemeldet werden musste (Tac. ann. LT 85. Orig.

Philocalia IV 63), die Bordelle. Die A. haben
wiederholt die Confiscation und Verbrennung der

als gemeingefahrlich erklarten Biicher geleitet.

Tac. ann. IV 35. Dio LVI 27, 1. LVII 24, 4.

Sie iiben ein Aufsichtsrecht fiber die Leichen-

bestattung, das sich hauptsachlich gegen den
Begrabnisluxus richtet (CIL VI 1375. 12389.

Cic. Phil. IX 17. Ovid. fast. VI 663), sie

haben auch auf die Beachtung der Sumptuar-
gesetze zu sehen (Tac. ann. Ill 52—55 gegen
den Tafelluxus; doch erkennt man aus dieser

Stelle, dass man nie zu einer consequenten Durch-
ffihrung dieses Aufsichtsrechtes gelangt war).

Sie iiberwachen die Kultstatten sowohl gegen

nicht erlaubte Religionsiibung als gegen die Ver-

unehrung der Offentlichen Kulte (Liv. IV 30, 11

zum J. 326 = 428. XXV 1 , 10 zum J. 542 =
212; beim Bacchanalienprocess 568=186 XXXIX
14, 9; vgl. Cic. de har. resp. 27); sie werden ver-

pflichtet, dafiir zu sorgen, dass die Burger beim
Erscheinen in der Offentlichkeit auch das Deco-

rum der Tracht wahren (Suet. Aug. 40). Schliess-

lich sei erwahnt , dass sie , wie sonst auch die

Censoren, wenn solche amtierten, die Abgabe des

Wassers aus den Offentlichen Wasserleitungen

geregelt haben (Front, de aquis 95. 97. Caelius

bei Cic. ad fam. VIII 6, 4); nach Front-in (97)

waren die curulischen A. gesetzlich dazu ver-

halten, in jeder Strasse, in der ein offentlicher

Brunnen war, zwei in derselben wohnhaften oder

mit Grundbesitz beguterten Mannern die Aufsicht

fiber den Brunnen zu ubertragen. Gegen jene,

welche den Anordnungen des A. Widerstand ent-

gegensetzten, stand ihm , sofern hiebei die Pro-

vocationsgesetz« nicht hinderten, die Zuchtigung
zu (gegen einen vilicus Suet. Claud. 38; gegen
Schauspieler Plaut. Amphitr. prol. 69ff. ; Cist.
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epil. 3 ; Trin. IV 2, 147) , die Pfandung (Tac.

ann. XIII 28), die Multiervmg (Tac. a. 0. Suet,

a. 0.), in besonderen Fallen konnte er auch in

anderer Weise einschreiten ; s. Mommsen St.-R.

IIS 514. Wenn die mit einer die Provocations-

grenze fiberschreitenden Mult belegten Personen

an das Volk appellierten, schritten die A. zur

Anklage vor den Tributcomitien ; solcbe Ge-

richtsverhandlungen fanden statt z. B. bei stu-

die aus dem Marktverkehr, insbesondere aus dem
Sklavenhandel, sich ergebenden Civilprocesse wer-

den den curulischen Aedilen, und niclit dem
Praetor, zur Durchffihrung iibergeben , und sie

prasidieren dem von ihnen zusammengesetzten

Geschworenengerichte. Ulpian. Big. XXI 1, 1.

1, 38. 63. Dio LDI 2, 2. Gell. IV 2, 1. Auct.

de vir. ill. 72; vgl. Plaut. Men. 590f. Wich-

tig war die ihnen obliegende Pflicht, fur bil-

prum (Val. Max. VI 1, 7. Liv. VIII 22, 3. lOlige Marktpreise zu sorgen. Das bestandige An-

Plut. Marc. 2), Zauberei (Plin. n. h. XVHI 41f.), wachsen der stadtrOmischen BevBlkerung und die

Kornwucher (Liv. XXXVIII 35, 5), Unterschleif

der pemarii (Liv. X 23, 11. 47, 4. XXXIII 42,

10. XXXV 10, 12. Ovid. fast. V 283ff.), Uber-

tretung der Lex Licinia riicksichtlich des Besitzes

von ager publicus (Liv. X 13, 14), bei frivolen und
unpatriotischen Reden (Gell. X 6), bei culposer

Korperverletzung durch Steinwurf aus dem Fenster

(Gell. IV 14, 3), bei Wucher (Liv. VII 28, 9. XXXV

nicht minder stetige Abnahme des Getreide-

baus in Italien erschwerten sie erheblich. Das

wirksamste Mittel, urn Teuerung zu verhuten,

schien in der Fftrsorge fur stetige ausreichende

Getreidezufuhr und in der Hintanhaltung der

Speculation zu liegen; man kaufte Getreide auf

Rechnung des Staates an und gab es den Bfir-

gern der Stadt zunachst zum Selbstkostenpreis

41, 9). Diese Klagen steUten sowohl die plebe-20ab, seit der gracchischen Frumentationsbill (631-•- " ' '
n J - = 123) mit immer steigendem Preisnachlass, seit

dem Getreidegesetz des Clodius mit ganzlichem

Verzicht auf einen Ersatz der Anschaffungskosten.

Die Aufgabe, Bom in dieser Zeit mit Getreide,

01 und dergleichen zu versorgen (Liv. XXIII 41,

7. XXX 26, 6. XXXI 4, 6. 50, 1), die Magazine zu

beaufsichtigen (XXVI 10, 1) und die Verteilung

zu leiten (vgl. Caelius bei Cic. ad fam. VIII 6,

6) fiel den A. zu, obne dass es ubrigens in ihrer

jischen als die curulischen A. an, und zwar je

zwei oder auch nur einer, aber die gewonnenen

Strafgelder, welche gemeinnutzig verwendet wur-

den (z. B. far Tempelbau und Weihgeschenke

durch die curulischen A., Liv. X 23, 12. 33, 9.

Plin. n. h. XXXIII 19; durch die plebejischen,

Liv. X 23, 13. XXXIII 42, 10. XXXIV 53, 4.

Tac. ann. H 49; fur Strassenbau Liv. X 23, 12.

47, 4. Varro 1. 1. V 158. Ovid fast. V 287),

fieien ' stets in getrennte Kassen der curulischen 30 Macht stand, Ankauf und Verteilung ohne Senats
- - -- - - .._..,

.
,

oder yolkskeschluss selbstandig vorzunehmen.

Caesar entlastete die A. dadurch, dass er die

eura annonae den von ihm neu creierten a.

plcbei Ceriales iibertrug. Aber auch diese scheinen

der ihnen obliegenden Verpflichtung nicht ent-

sprochen zu haben, denn Kaiser Augustus ent-

schloss sich nach einigem Bxperimentieren (seit

32 = 22) dazu, die Getreideverwaltung selbst

oder plebejischen A. Sowohl Geld- als andere

in dem Edict angedrohte Strafen, von denen

wir ubrigens nichts Naheres wissen, werden un-

weigeriich gebiisst oder mit Gewalt beigetrie-

ben. Dahin gehort das Zerbrechen der falschen

Gewichte, das Vernichten schlechtcr Lebens-

mittel, die Zerstorung oder Beseitigung der

die Offentliche Sicherheit behindernden Gegen-

stande u. s. w. Soweit nicht die plebejischen zu fibernehmen und durch geregelte Zufuhr aus

oder curulischen A. gesondert als fur irgend eine 40 der Krondomiine Agypten Hungersnoten und den

Angelegenheit competente BehOrde bezeichnet wer-

den, wird uns nichts weiter fiber die Geschaftstei-

lung berichtet , als dass das iulische Municipal-

gesetz die plebejischen und die curulischen A., die

daselbst wie ein Collegium auftreten, fur die via-

rum reftciendarum tuendarum procuratio die

Bezirke (vielleicht die vier Stadttribus) auf Grund

einer Vereinbarung oder durch das Los gewinnen

lasst (Z. 24). Augustus liess aus den A., den

durch sie leicht sich ergebenden Unruhen vor-

zubeugen ; etwa zwischen 8 und 14 n. Chr. wurde

die (ritterliche) praefectura annmuw eingesetzt,

so dass die A. gewiss nichts mehr mit der An-

nona zu schaffen hatten.

y) cura ludorum sollemnium. Vielleicht die

jiingste unter den Aufgaben der A. ist die Auf-

sicht fiber die Spiele ; aber sie war in den letz-

ten Zeiten der Bepublik und bis auf Augustus,

Tribunen un'd den Praetoren fur jede seiner Re- 50 der sie 732 = 22 den Praetoren iiberwies (Dio

gionen jahrlich einen Polizeileiter durchs Los

fur je ein Jahr bestimmen. Dio LV 8, 7 ; vgl.

Suet. Aug. 30.

yS) cura annonae (Cic. de leg. HI 7. Dionvs.

VI 90; vgl. den griechischen Nam en der A.

ayogavofiog , der offenbar a potiori gewahlt wor-

den ist). Die A. haben die Marktpolizei in wei-

testem Umfange ; sie schreiten gegen alle Rechts-

widrigkeiten , Wucher und Betrug im Marktyer-

LIV 2, 3. Momm sen St.-R. lis 237), insofern die

wichtigste, als durch sie am leichtesten und straf-

los die Gelegenheit gewonnen wurde, die Gunst

der Menge sich zuzuwenden. Das Volk bevor-

zugte bei den Wahlen fur die hochsten Amter

jene Manner, die als A. Freigebigkeit bei den

Spielen gezeigt hatten, und setzte sparsame zu-

rfick (Cic. de off. II 58. Plut. Soil. 5, wonach

Sulla seine Abweisung bei der Bewertung urn

kehr ein; si'e sorgen fur die Verwendung rich- 60 die Praetur dem Umstande zuschrieb dass er

tiger Gewichtsstucke und Masse in den effent-

lichen Geschaften (Mommsen St.-R. 113 499, 3)

und verwahren die Normalmasse und -Gewichte

(ebenda 500, 1); sie nehmen verbotene oder ver-

dorbene Waren weg, die in den Garkfichen oder

auf dem Markt feilgeboten werden. Sueton Tib.

34; Claud. 38 coercitionem popinarum aedi-

libus a/demit; vgl. Plant. Rud. 371. Ja selbst

die Aedilitat nicht bekleidet habe , obwohl das

Volk mit der Hoffnung gerechnet habe, dass er als

A. wegen seiner freundschaftlichen Beziehungen

zum Maurenkonige Bocchus glanzende Jagden ver-

anstalten wiirde). Diese Aufsicht hat sich gewiss

aus kleinenAnfangen heransgebildet, zunachst wohl

von den polizeilichen Anordnungen bei Festlich-

keiten ; so wird z. B. in einer wenigstens fur die

(Liv XXXIV 54, 3. Cic. har. resp. 27. Dio

> XXXVII 8, 1. Didaskalien zu Terenz Andr. Eun.

Heaut. Hec. , Denare der Gens Furia und der

Gens Plaetoria). Die Ludi plebei, die nach der

Art der Ludi Romani etwa 534 = 220 einge-

richtet wurden, lagen den plebejischen A. ob (Liv.

XXIII 30, 17. XXV 2, 10. XXVII 6. 19. 36, 9.

XXVIII 10, 7 u. s. Didaskalie zu Plautus Sti-

chus). Desgleichen gehflrten 552 = 202 die
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Auffassung der spateren Antike selbst charak-

teristischen Art berichtet (Liv. IX 40, 16), dass

die Obsorge fur die Ausschmiickung des Forums auf

die Vorbereitungen anlasslich des Triumphes des

Dictators Papirius Cursor (444 = 310) zuriick-

gehe. Von den grossen statarischen Spielen der

Republik waren die Ludi Romani, die altesten

und lange die einzigen Festspiele, den Consuln

zugewiesen, die auch dann noch den Vorsitz in

deutenderen Zuschuss zu jenem Beitrage leistete,

als den Hauptspender allein nennen; so wird

M. Aemilius Scaurus, der sein bedeutendes, er-

erbtes und erbeutetes, VermOgen in seiner Aedi-

litat (696 = 58) durch mass- und sinnlose Ver-

schwendung verlor und obendrein in Schulden

geriet, von den zahlreichen Berichterstattern

allein als Spielgeber genannt, wahrend die Mun-
zen seinen Collegen P. Hypsaeus ihm auch bei

denselben behielten, als ihre Ausfiihrung bereits 10 den Spielen vOllig gleichstellen. Babelon Monn.

ganz in die Hande . der curulischen A. ftberge-

gangen war ; dieser Ubergang entwickelt sich aus

der den Consuln bei der Vorbereitung und bei

der polizeilichen Anordnung geleisteten Hiilfe und

ist im letzten Jahrhundert der Republik eine

vollendete Thatsache. Liv. X 47, 4. XXIII 30, 16.

XXIV 43, 7. XXV 2, 8. XXVII 6, 19. 36, 8 u. s. w.

Cic. Verr. V 36. Dio XXXVII 8, 1. Ebenso

richten sie die Megalesia, die grossen Spiele zu

consul, unter Gens Hypsaea und Gens Aemilia.

Aedilicische Spiele der Kaiserzeit sind freiwillige

und denen der Privaten gleich zu setzen. Dio
LIV. 8, 5. Hist. Aug. Gord. 3.

tjber die Thatigkeit der A. bei der Abhal-

tung und Uberwachung der Spiele, auch der

privaten, sowie fiber die Bestreitung des Auf-

wandes durch sie s. Ludi.
Litteratur: in den Handbiichern der Staats-

Ehren der Gottermutter (seit 550 = 204), aus 20 altertumer von Becker II 2, 291ff. Lange P
856ff. lis 582ff. Mommsen ns470ff. HerzogI
798ff. Karlowa Rom. Rechtsgesch. I 1, 249ff.

531ff. ReininPaulysRealenc.I2 208ff. Humbert
bei Daremberg et Saglio Diet, des ant. I

87ff. Ruggiero Diz. epigr. I 209ff. Ausserdem
Schubert De Romanorum aedilibus, KOnigsberg

1828 (Prodromus, ebenda 1823). Z e di c k e De Rom.
comitiis aediliciis, Neustrelitz 1832. Hoffmann
De aedilibus Rom., Berlin 1842. Thibaut Civi-

Ludi Ceriales, zu Ehren der Ceres, die durch die 30 list. Abhdlgn., Heidelberg 1814 (131—145 fiber

raumliche Nachbarschaft des aedilicischen Amts-
locales und des Cerestempels zur SchutzgOttin der

Plebs geworden war, in den Wirkungskreis der

plebejischen A. (Liv. XXX 39, 8; damals wurden

sie, da die plebejischen A. als vitio creati ab-

danken mussten , auf Senatsbeschluss von einem

Dictator und seinem Magister equitum geleitet)

;

ebenso lasst Dio (XLVlt 40, 6) die ayooavopoi

xov nkij&ovs diese Spiele besorgen, doch kann

die A. und das aedilicische Edict). Dirksen
Civilist. Abhdlgn., Berlin 1820 (II223ff. zur Tafel

von Heraclea). Manfeldt De usu actionum aed.,

Leipzig 1827. Vernede De aed. edicto et redhi-

bitione, Utrecht 1834. Clermont quaedam ad

edictum aed. animadversiones , Rotterdam 1840.

Nasse meletemata de publica cura annonae apud
Rom., Bonn 1852. Gfill de Rom. aedilibus sub

Caesarum imperio, Schleiz 1860. Meisner aed.

man sich nicht ganz der Vermutung crwehren, 40 edicti ob vitium rei venditae propositi praecepta,

dass eine Verwechslung der plebejischen und
cerialischen A., bei denen man eher in dieser

Zeit die Leitung jener Spiele erwartet, vorliegt.

Nur teilweise im Einklang (Ludi Romani) mit
dieser Verteilung der hauptsachlichsten aedili-

schen Spiele, teilweise auch nicht mit ihr ver-

einbar (Ludi Ceriales) und noch insofern auffallig,

als die Megalesia nicht aufgezahlt werden, wohl
aber die (seit 581 — 173 gefeierten) Floralia,

Leipzig 1862. Zumpt Criminalr. I 2 (1865) 117.

Labatut etudes sur la socie'te Rom.: les e'diles

et les moeurs, Paris 1867 ; L'edit des e'diles, Paris

1879. Janase" les e'diles et leur r&le dans le

developpement du droit prive\ Soltau Histor.

Untersuchgn. A. Schiifer zum 25j. Jubilaeum ge-

widmet 98ff. (die urspr. Bedeutung und Compe-
tenz der aed. plebis).

Aedilen in den Landgemeinden. Wie die

fur deren Zuweisung unsere Uberlieferung nicht 50 Verfassung der Stadt Rom sich sonst zum mass-

ausreicht (Varr. 1. 1. V 158 und danach Ovid.

fast. V 287 gegen Festus p. 238), ist Ciceros Aus-

serung (Verr. V 36) : nunc sum designatus aedi-

lis curulis ;
— mihi ludos sanctissimos Cereri

Libera Liberaeque faciundos, mihi Floram ma-
trem popido plebique Romanae ludorum celcbri-

tate plwandam, mihi ludos antiquissimos, qui

primi Romani sunt nominati, maxima cum
dignitate ac religione lovi lunoni Minervaeque
esse faciundos.

Dass die beiden Collegen in der plebejischen

oder der curulischen Aedilitat je gemeinschaft-

lich die ihnen zufallenden staatlichen Spiele aus-

fiihrten, ist von vorneherein wahrscheinlich, da

hiefur von Staats wegen diesen Amtcrn Betrage

zur Bestreitung der Kosten zugewiesen wurden

;

die Schriftstellerberichte konnen insofern irre

fiihren, als sie jenen der beiden A., der den be-

gebenden Muster fur die Constituierung der Land-

stadte rOmischen und latinischen Rechts gestaltete,

so verbreitete sich auch die Aedilitat fiber den

latinischen Bund, aus dem Rom selbst hervor-

gegangen war, dann fiber das fibrige Italien und

die Provinzstadte. Diese Verbreitung ist so

constant, dass deshalb und insbesondere wegen

ihres Erscheinens in den altlatinischen Gemein-

den die Frage aufgeworfen werden konnte (am
60 entschiedensten und ausfuhrlich von Ohne sseit),

ob die Aedilitat nicht vielleicht alter als die

Verfassung der Republik Rom und uberhaupt den

latinischen Gemeinden gemeinschaftlich gewesen

sei. Allein diese Frage kann schon wegen des

oben S. 449 angefiihrten Grundes vcrneint wer-

den. Es ist nicht ratlich, fiber den Anfang der

Verbreitung der A. ausserhalb Roms sich in

Vermutungen zu ergehen, da sie zu erweisen aus



Aeams Aedins 460
™

(^g
e°^telnnichtm8glichist.Al3erda(JieThat- I 24) hat Pytheas, der dem ihm befreundeten

sich spaterl^'
^ass ^e ^ ™ ^en ita^sc^en Stadten Helden des Eomans begegnet

,
et lixas et virgas

zeigen wie •

^urc^aus s0 gleichartig entwickelt et habitum. prorsus magistratui congruentem

;

wenn i'ede «'
S'e es n^c^ hatten werden konnen, er Mart seinen Freund auf: annonam curamus

und ganz n
nzelne von ilmcn zu beliebiger Zeit et aedilem gerimus ; wenn wir annehmen , dass

entlehnt Ir*
freiem Ermessen Roms Verfassung Apuleius die Einrichtung der Aedilitat in den

CSt -E III ft^
e

' ^a* Mommsens Vermutung romischen Stadten Africas unbesehen auf Larissa,

ein'be'stimni ^ ?rosse Wahrscheinlichkeit, dass den Schauplatz jener Scene, dem rOmische Muni-

Rom die bu-
er ^enats- °^er Volksbeschluss von cipalmagistrate nicht zukommen, ubertragen hat,

die A unt
hen Gemeinden verhalten habe, 10 so haben wir diese Stelle wegen des darin an-

reihen und it*

illre VerwaltungsDehOrden einzu- gedeuteten Rechts auf Lictoren in Gegensatz zu

Es kann da
statut dementsprechend zu andern. der Bestimmung der Lex coloniae Genetivae zu

ilbrigen ita]-
ln nictt l>ez"wreifelt werden, dass die bringen, die wohl fur die Duumviri , nicht aber

in das romil
Schen Gemeinden Dei ihrem Eintritt fur die A. Lictoren vorschreibt ; doch darf darauf

stimmungen
>i*e ^ec^lt ^^ gleichfalls diesen Be- verwiesen werden, dass auf dem Grabsteine eines

der uns die ^Sen mussten. In der Zeit, aus A. der Colonie Nemausus (in Siidfrankreich) CIL

dem letzten $ueUen reichlicher fliessen, also seit XII 3273 rechts und links je ein Rutenbiindel

die Aedilitat
r^llmxkr* des Freistaates

,
gehOrte dargestellt erscheint. Das Dienerpersonal jedes

gistratur iji
Dere^s ganz zum Typus der Ma- einzelnen A. der Colonia Genetiva umfasst nach

in den letzt
^ea ^andstadten und befand sich 20 dem Statut c. 62 scribas singfulos)

,
publicos

ist in der ft ^asen ih*e* Entwicklung. Sie cum cincto limo quattuor, praeeonem., haruspi-

Behorde um^ einer hdheren rechtsprcchendcn cem, tibicinem, wahrend die Duumviri lietores

alle Ehren
ergeben und teilt im wesentlichen binos, aeeensos singfulos), scribas binos, viatores

ganzen der**
1^ dieser. ^nre Competenz ist im binos, librarium, praeeonem, karuspicem, tibi-

fhr haben si
stacltr6mischen nachgebildet

,
ja in einem zu fiihren berechtigt sind; der A. bei

dieser erhalt^ £ewissc Funetionen langer als in Apuleius a. 0. hat einen officialis mit sich.

jjjrem'

gj1(j
^n, so dass wir mancherlei Ziige aus Zahl. Eang. Titel. a) In der grossen

stellung voji'
!ur Vervollstandigung unserer Vor- Masse der italischen Landstadte und in den

nehmen veril
**er nauPtstadtischen Aedilitat zu Provinzen durchweg fungierte je ein Collegium

Wahlqu £.
el
V .

30 von 2 A., die nach der Natur der ihnen zuge-

Genetivae c
a ^^ on " ^'e

"'
jOX c°l°mae wiesenen Geschafte den zweitep Rang unter den

Caesar und' ^ wieQei'holt den mindestens seit Municipalbeamten einnahmen; ausserlich driickt

mein (vgl di
^°^ uberiaupt seit Anfang allge- sich dieses Verhaltnis in dem Unterschiede der

Satz dass h-
Lex

"
l'ulia nltlMC'Palis 1°5 )

gultigen Ehrenrechte aus, besonders auch durch das Feh-

diirfe qui j
*emalM ein Gemeindeamt bekleidcn len der Eponymitat (hOchstens secundar wird dag

hoe lege in
^ mrum qua C<MM» ««', e qua eum Jahr nach ihnen bezeichnet, vgl. CIL X 3804.

inve decuri
Cofoma decurionem nominari creari XIV 2007. 2213), durch die Stellung im Cursus

was ganz sei
n*"s esse nml °Porteat non ti<*at, honorum (s. Kuggiero Diz. epigr. I 263f.) und

in das Qeih
lbstverstandlich ist, da der Eintritt durch die Pflicht, die Intercession des Duumvirn

meinderat fmeindeam.

t aucn zum sitz im Ge- 40 zu respectieren. CIL II 1963 c. 27. Aber dieser

die Wahl el.f
rt ; es siid also (s. Decuriones) fiir Rangunterschied ist nicht so bedeutend, wie in

Vorleben eh
or^er^cn ^re'e Geburt, unbestraftes Eom zwischen Consulat und Praetur einerseits

ches Gew'erbp*
same

^
^e^en unc' cventuell eben sol- und der Aedilitat andererseits. Vielmehr gelten

von Feldzue
' Ableistung e iner bestimmtenAnzahl die A. gewohnlich als collegae minores der Ober-

30 (seit Au ** °^ei m^esiejis ^as zuruekgelegte biirgermeister, wie etwa in Rom der Praetor gegen-

der gesetzlic^
lst"s 25 '-1 Le^ensJanr >

Beachtung iiber dem Consul. Das Statut der Gemeinde Sal-

Decurionat -
n -^m*erfolge, endlich der fur den pensa bezeichnet geradezu c. 29 die A. als Collegen

heischte Mini*
11 ^er ^etreffen(len Gemeinde er- des Duumvirn : sive unum sue plures collegas

zugehoriffkeii-
,Ilalcensus- Inwieweit dic Gemeinde- habebit, und z. B. CIL X 800 (dazu Momm sen S.

um viri D« WaWerfor(iernis ist, daruber s. D u- 50 93) erscheinen die Duovirn und die A. von Pompei

Amt'sda
Ur ^° nes un<* ^dl ect i°- schlechthin als qua!tuorviri;ja, diese Verbindung

Hiefiir gelte
^ er - Amtsantritt - An t r ittsgcld. konnte geradezu titular werden, sowie auch in ei-

fur die Duur!?
^'e ^eic^en Bestimmungen wie nigen Gemeinden, in denen 8 Oberbeamte fungier-

honoraria '"' S- duumviri und Summa ten, diese samtlich, also auch die A. als octoviri

Insieni bezeichnet wurden. Wir finden daher (s. die Zu-

nal Die In
°' Ehrenrechte. Dienerperso- sammenstellungen bei Ruggiero a. 0. 244ff.) II

ubrigen Hon^
i^"ien sincl fur ^ie A. wie fur. die viri aediles, mit dem alten Titel, der fur Eom sich

schen Amter^
es ^er Landgemeinden den patrici- nur mehr an einer Stelle nachweisen lasst (Senats-

lischen A R
1 der Hauptstadt. speciell den curu- beschluss bei Liv. VI 42, 14 vom J. 387= 367),

auch die At18 ' nacngeMlclet. Daher tragen 60 neben den Burgenneistern (II viri iure dicundo,

62 vgl Liv
^e Praetexta (Lex colon. Genet, c. auch gelegentlich praetores, dictator u. a.) ; ferner

•der sella ait-
-^XXIV 7, 2) und haben das Recht quattuorviri aediles neben quattworviri iure di-

Statut der C*^*
s

. ^
v^' z ' ^" ^^ ^ 4880); das eundo, und zwar ist fur die Kaiserzeit wenigstens

Nachtzeit au*
on*a Genetiva gestattet ihnen, zur die Regel nicht zu verkennen (H en z en Ann. d.

lassen (c 62
der

.

strasse sicn voranleuchten zu Inst. 1857, 111. 1859, 204ff. Marquardt St.-V.

maq habebu^^' viris aedilibusque , dum eum 12 152, 4), dass der Quattuorvirat den Munici-

habere ius ^ ' to9as praetextas, funalia, cereos pien , die beiden Duovirate den rOmischen Colo-
**otestasq. esto). Bei Apuleius (met. nien eigentilmlich sind; indes ist ein ausreichender

401 Aedilis Aecuus 4622

Beweis und das Mittel, die Genesis der Aus- verfassung von Urso ganz allgemein iiber die

nahmen von dieser Regel zu erklaren, noch nicht Jurisdiction der Municipalbeamten, und so auch

geliefert (vgl. auch Mommsen Hermes XXVII der A. gesagt ist. Den Kern der potestas aedi-

1892, 109) ; auch an einer Materialsammlung fehlt licia in den Landstadten hildeten die gleichen

es noch. Octoviri aedilicia potestate kennen wir Rechte, die den stadtromischen A. zukamen.

nur aus den Stadten Nursia und Trebula Mu- Also a) die cura aivmmae; daher wird CIL IV

tuesca im Sabinerlande. Ganz singular war die 429 ein Candidat fur die Stelle eines A. empfoh-

Aedilitat in Ariminum eingerichtet , wo neben len, weil er panem bonum fert, und ein anderer

/// viri CIL XI 378. 418 auch CIL XI 406 ein auf Paros CIG 2374 e gelobt wegen seiner Sorge

III vir acd(ilis) und 385=386 ein lllvir aedi- IOojtqjs- 6 dij/ios [ev] 'zvex-qqia xal Saydeiq vmxQxn

lis eurfulis) genannt wird (vgl. 387 aedilis cui [xgjcofievos agzois xal aXyhoig cos a^i[wr]a%ois

et eurulis i(uris) d(ictio) et plebeia mandata xal (SeXziaroig; hingegen wird der A., der das

est und Bormann CIL XI p. 77); an der Spitze Brot dem gemeinen Manne nicht billig genug zu

jenes Gemeindewesens standen Duumvirn. machen weiss, gescholten und verdachtigt (Petr.

h) In einigen italischen Stadten , in denen 44), und wohl auch, wenn er artiorem armonam
einst von einem aus Eom geschickten prae- aedilitatis tempore praebuit, straffallig. Papinian

feetus iure dicundo Eecht gesprochen wurde, so Dig. XVI 2, 17. Gegen Preisverteurer geht der

in Fundi (Mommsen CIL X p. 617), Formiae A. strafend vor, indem er ihre Ware vernichtet

(p. 602), Arpinum (p. 556), Peltuimrm (IX p. (persifliert bei Apuleius met. I 25) oder ihnen

324), ferner vielleicht in Tusculum (Dessau CIL 20 eine korperliche Zuchtigung zuerkennt (Callistr.

XIV p. 254), bekleideten A. die hOchste Stelle; Dig. L 2, 12); unrichtige Gewichte werden zer-

die Vermutung, dass in diesen Gemeinden nach triimmert (Persius I 129. Iuven. X 100. Ulpian

Beseitigung einer friiheren hOchsten Stelle , also nach Sabinus Dig. XIX 2, 13, 8. CIL IX 2854.

in den drei zuerst genannten des praefectus, die XIV 2625. Bull. d. Inst. 1840, 96), richtige auf

Macht der A. erweitert und diese dadurch zur ihren Befehl verfertigt (CIL VIII 3294. 9666.

obersten BehOrde umgestaltet worden sind, ist IX 1656. Bull. d. Inst. 1840, 96
;_
mit ihnen

sehr wahrscheinlich. Der exceptionellen Stellung concurieren ubrigens gelegentlich in dieser Thatig-

dieser A. entspricht es, dass wir sie den Census keit die Duovirn CIL IX 980. X 793. 6017);

ausiiben sehen ; daher in den genannten Stadten auch insoweit konnte der A. auf diesem Gebiete

auch der aedilis quinquermalis , aedilis quin- 30 seiner Pflicht nachkommen, dass er (CIG 2374 e)

quennalis solus oder aedilis solus (niimlich allein siegl re iu>v fiiofdov] egya^ojiivrnv xai xu>v fu-

im Censusjahr mit der Befagnis, den Census ab- odov/.isvmv [avjzovs ojimg fit]6er.eQ0i aSixcovxai

zuhalten, ausgestattet) vorkommt. /s^g/oVrifsv, eTravayxd^wv xara tovs vouovg rovg

Von der Competenz gehen aus die Titel aedi- jiev pii] a&ereTv , aV.a ixi to spfyov] xoQsvea&at,

lis iure dicundo (Ausculum, Beneventum, Caere, rove dc Ajiodiddrai zoig [egyJaQofdroig xov pio&ov

Gnathia, Herdoniae), aedilis annonae (Caere), dVsr dixqg.

aedilis eurulis (Ariminum) , ferner aus Pompei ft) cura urbis. Ausser der Aufsicht iiber die

aedilis p. a. oder aedilis u. a. s. p. p. (vgl. II Strassen auch Strassenbau (Eph. ep. II 20. Zve-

vvr u.a.s.p.p.) unsicherer Erklarung (Momm- tajeff Syll. inscr. Oscar. 73), Beseitigung der

sen St.-R. IP 499, 2), dann der aedilis liabens 40 Verkehrshindernis.se (Paulus Dig. XVIII 6, 13;

iuris dictionem quaestoris pro praetore oder vgl. Papinian XLIII 10, 5 von den doTvrofioc), auch

aedilis quaestoriae potestatis aus Caere, endlich vorspringender oder sonst unstatthafter Bauten

der vereinzelte Fall eines aedilis pro qfuacstorej (Lex col. Genet. 73), Gestattung der Benutzung

CIL X 219 aus Grumentum. Der aedilis lege offentlkhen Platzes zur Aufstellung von Weih-

Petronia auf einer Inschrift aus Fabrateria Kova geschenken oder Marktbuden (CIL X 3822. IV
(CIL X 5655 aed(ilis) F(abrateriue) N(ovae), He- 1096— 1097 a. 2996. 2996 a), Aufsichtsrecht iiber

r(um) I. P.) war richtiger als quattuorvir prae- die offentlich zuganglichen Badeanlagen (vgl.

feetus aedilicia potestate (s. d.) lege Fctronia Plut. quaest. sympos. Ill 10, 3 und Alfenus Dig.

zu bezeichnen; denn fur die Stellvertretung der XIX 2, 30, 1), die Beaufsichtigung des eventuell

Beamten, wenn deren Wahl nicht rechtzeitig 50 vom Gemeinderat angeordneten Hand- und Spann-

zustande gekommen war , hatte das petronische dienstcs der Stadteinwohner (Lex col. Genet. 98

;

Gesetz gesorgt. Marquardt St.-V. 12 170f. vgl. CIL IX 6257), die Leitung der Herstellung

Amtsbefugnis. Sie wird in der Lex colo- ciffentlicher Gebaude, sei es aus Strafgeldem (CIL

niae Genetivae fur alle stadti.schen Oberbeamten III 1139. VIII 978. 2631. IX 1644 u. s.) und

als imperium potestasve bezeichnet c. 94. 125. auf Gemeinderatsbefehl bin (CIL IX 442. 5369.

128, und auch bei Apuleius met. I 25 inter- X 4583. 6105. XIV 3000. 4196 U.S.), sei es aus

veniert der A. bei dem teueren Fischhandel pro eigenem Gelde (CIL VI 951. IX 2557. X 219.

aedilitatis imperio. Diese Gewalt steht der der 220. 5847 u. s.).

Duumviri nach und erstreckt sich weder auf das y) cura ludorum. Der A. wird hiebei oft

Commando der im Falle der Not einzuberufenden 60 gedacht (vgl. Euggiero Diz. epigr. I 262f.

Biirgerwehr, wie aus c. 103 des angefuhrten Ge- Mommsen Eph. epigr. VTI p. 401ff. s. Ludi);

meindestatuts hervorgeht, noch auf die Strafge- die Ableistung der Spiele ist ebenso den A. wie

richtsbarkeit , auch vielleicht , wenn § 69 des den Duumvirn teilweise gesetzlich vorgeschrieben,

Statuts von Malaca von Mommsen richtig er- teilweise erfolgt sie aus freien Stiicken. Fur die

ganzt ist, nicht auf die Civilgerichtsbarkeit, sobald obligaten Spiele schreibt das Statut von Urso

der strittige Gegenstand den Wert von tausend c. 71 auch den A. vor, eine bestimmte Summe aus

Sesterzen iiberstieg; damit braucht nicht in der Gemeindekasse zu beheben, und bezeichnet

Widerspruch zu stehen, was c. 94 der Gemeinde- eine Minimalsumme , die sie aus Eigenem als
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Zuschuss leisten sollen. Inschriftliche Erwahnung
obligater Spiele z. B. CIL VI 903; freiwillige

erfolgen z. B. ob honorem aedilitatis (so CIL
Vni 858. 2344. 7990. IX 3314); vgl. den aedi-
lis munerarius CIL XII 522, den aedilis et

munerarius VIII 1270. Ausserdem werden im
Statut der Colonia Genetiva c. 128. 130. 131.
134 die A. den Duumvirn bei der Leitung der
Gemeinderatssitzungen anlasslich der Verleihung

immer nachweisen lasst. So kntipft wohl an die
Thatigkeit der A. als Spielgeber die Bezeichnung
des Claudius Cnorimus an, der aedilis (actus a
vexillatione et ludos edidit - - cum suis acroa-
matis (CIL VI 1063, vgl. 1064; dazu Euggiero
Diz. epigr. 1 268). Fernerim Vereinswesen(vgl.
Schiess Die rom. collegia funeraticia, Mfinchen
1888, 62. Liebenam Rom. Vereinswesen, Leip-
zig 1890, 209), das auch sonst die Anwendung— — — —-„„„„„_ „„* ""~«™b iig io37, a\in), uas aucu sousi aie Anwenaung

des Gemeindepatronats, sowie bei der Oberleitung 10 der im Staats- oder Gemeindeleben iiblichen Amts-
des Kults und der GeloVehfmiTio' orlpi^Vio-ao+ollt . +;i-ai n„f At„ \rn-„;„„„»„„ T.:„„j.: i.-.u... ™-t -c-tttdes Kults und der Geldgebarung gleiehgestellt

;

doch legt das Schweigen aller anderen Quellen
fiber diese angeblicbe Befugnis den sehr ge-
griindeten Zweifel nahe, dass auf der dritten Tafel
des Gesetzes, auf der diese Angaben sich finden,
wie an anderen Stellen, so auch hier eine nicht
recht begreifliehe Interpolation mitgewirkt hat
(vgl. Momm sen Bph. epigr. II p. 145f. und bei
Bruns fontes iuris^ 131. Hiibner CIL II Suppl.

P
*""""

Es ist selbstverstiindlich , dass in jenen Ge-
meinden, in denen die A. allein oder mit einem
Dictator gemeinschaftlich die oberste Instanz
bildeten, auch alle Kechte, die sonst den Duum-
virn zukamen, ihnen gebiirten. Daher berufen
die A. in Peltuinum den Gemeinderat (CIL IX
3429), in Caere der Dictator und der aedilis
iure dicundo (XI 3614); daher die Ausiibung der
Censur durch die aedilcs quinquemiales , der
Reehtsprechung durch a. iure dieundo.

IJber die Erlangung des rfimischen Biirger-
rechtes per aedilitatis gradum s. Latium.

Als Quasimagistratur erscheint die Aedi-
litiit auch ofter in vorstiidtischen oder dorfahn-
lichcn Ansiedlungen, die kein eigenes Gemeinde-
statut besitzen, z. B. in den viei Furfo oder
Sextantio, in denpagi ad deam Pelinam oder bei
den Vocontii, in den eanabae der Legio V. Mace-
donia in Troesmis u. s. ; vgl. Euggiero Diz.

titel auf die Vereinsorganisation liebte : CIL XIV
3684 aedil. iuvenum Tiburi, 2636 aedil. et
curat(or) sodal(ium) namlich iuvenum von Tus-
culum, VI 9288 aed., q(uaestor) ter , in aed(i-
litate) deeurio adlectus ex consensu deeurionum
et familiae voluntate und ahnlich 9289 aus Rom,
III 633 ob honorfem) aedilitfatis) namlich des
collegium Silvani in Philippi (Makedonien), 5678
aedfiles) [cjolflegii) iuvenufm) in Lauriacum.

20Dann erscheint in der sacralen Organisation
des von Augustus erneuerten etruskischen Stadte-
bundes neben (oder — so Bormann Arch.-epigr.
Mitt. XI 113, 10 — zeitlich vor?) dem praetor
Etruriae ein aedilis Etruriae (CIL XI 2116.
2120. 3615); s. Sacra Etruriae und vgl. Bor-
mann Arch.-epigr. Mitt. XI (1887) 103ff. Rug-
giero Diz. epigr. I 269f.; ein aedilis sacris Vol-
l-ani faciundis in Ostia (CIL XIV 351. 375 =
376 ; aedil. et pr. sac. Yolk. fan. XIV 3. 390 = 391,

30s. Ostia und vgl. MommsenEph. epigr. Ill p.
326. Dessau CIL XIV p. 4. Euggiero 270f.),
ein aedilis lustralis in Tusculum (CIL XIV 2603.
2628, vgl. 2580; s. Tusculum. Marquardt-W i s s o w a St.-V. Ill 476f. M o inm s e n Rh. Mus.
XIX 1864, 458), ein aedilis Augustalis in Neapel
(CIL X 1493). Unklar ist die Bedeutung eines
aedilis castrorurn VI 231 (genio sancto castro-
rum percgrinorum Aur(clius) Alexander [e]a-
naliclarius, quodperegre [cjonstitutusvovit, aedi-

epjgr. 1 Jbbtt. Die lempelordnung des luppiter 40 l(is) castrorum [volturn libenssohit); Mommsen
Lihpr in Fnrfn PTT, TY 3K1 Q «fi ,r m,. \ :.,+ ^„„ l.„t „„;„., „i j. i ,. . W' ,Liber in Furfo CIL IX 3513 (58 v. Chr.) ist das
einzige ausfiihrlichere Instrument fiber ihre Com-
petenz (hier die proeuratio aedium sacrarum),
das wir derzeit besitzen.

Litteratur
: Die Erorterungen fiber die Haupt-

' quellen, namlich die Lex Iulia municipalis fCIL
I 206) und die Gemeindestatute von Urso (Eph
epigr. II p. 105. 221. Ill p. 87. CIL II Suppl.
5439), Malaea (CIL II 1964) und Salpensa (CIL

hat seine ebenda ausgesprochene Deutung dieses
a. c. als aedituus acdis genio castrorum pere-
grinorum (St.-R. 113 479, l) zuruckgezogen ; aber
sein zweiter, allerdings nur versuchsweise ge-
machter Vorschlag, ihn als Spielgeber zu fassen,
erscheint nicht plausibel. Dass A. endlich auch
im privaten Haushalte (als Aufsichtsorgane)
vorkamen, hat man aus Petron 53 geschlossen,
wo aus der karikierten Hofzeitung des GutsU 1963), alle m bequemem Abdruck bei Bruns 50 herrn edicta aedilium recitabanlur ; da aber die

fnntpi! inri! 5 1 m ff 1 1 8ff :ni,K»..«n,i— i,„: T.-i„i i 1-1: < ™ ...fontes iuris 5 lOlff. 118ff. , insbesondere bei
Mommsen die Stadtrechte der latinischen Ge-
meinden Salpensa und Malaea, Abhdlg. d. sachs.
Ges. d. Wiss. Ill (1855) 364ft , dann Henzen
Ann. d. Inst. 1859, 200ff. Marquardt St.-V.
I 2 150f. 166f. Ohnesseit fiber den Ursprung
der A. in den latinischen Landstadten. Zeitschr.
d. Savigny-Stiftg. f. Rechtsgesch. IV 200ff. Otto
de aedilibus colon, et munic. , Utrecht 1732.

Titel der republicanischen Ehrenamter auch sonst,
soviel wir sehen, sorgfaltig von der Bezeichnung
des unfreien Dienstpersonals feme gehalten wer-
den, wird es geraten sein, diese Quelle mit Vor-
sicht zu behandeln; selbst fur einen grotesken
Spass erscheint die Sache zu gewagt; vielleicht
ist vor aedilium ein tamquam ausgefallen.

[Kubitschek.]
Aedinins. -V. Aedinius lulianus patronus

Humbert bei Daremberg et Saglio Diet. 60 dlarissimus) (tir) im J. 223 n. Chr., Album
des ant. I 92f. und die ausffihrliche Darlegung von
Euggiero Diz. epigr. I 241ff.

Aedilis findet sich als Amtstitel auch auf
nicht politischern Gebiete . wahrseheinlich
durchaus (Mommsen St.-E. 113 479, i) ;n An-
lehnung an die Bedeutung analoger specieller
Functionen der staatlichen oder landstadtischen
Aedilen, was sich iibrigens im einzelnen nicht

Canusinum CIL IX 338. Aedinius lulianus k-
g(atus) Aug(usti) prov(inciae) L[u]gd[unensis]
(um 230 nach Chr.), qui postea (etwa 235 nach
Chr., vgl. Hirschfeld V.-G. I 236 Xr. 74)
praefffectusj] pr[a]et(orio) [f]uit; exemplum
epistul(ae) Aed[ini] Iuliani pra-efecti prae-
tCorio); in provineia Lugdunes[e] qui[n]qwfas-
cal[is dum] agerem, Inschrift von Thorigny aus
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dem J. 238 nach Chr. bei Mommsen Berichte

d. sachs. Ges. d. W. 1852, 238ft; vgl. Wad-
dington Mem. de l'acad. des inscr. XXVI 1,

1867 S. 223. [v. Rohden.]

Aeditnus. Als altere Formen finden sich

bei Schriftstellern und auf Inschriften aeditumus
und aeditimus (Varro de r. r. I 2, 1. Gell. XII
10. Marquardt Staatsverw. Ill 214, 7. Eug-
giero Diz. epigr. I 271; die Stellen lassen sich

heit der Kultgenossensehaft, welche ihn bestellt

hatte, war der Stand des A. ein verschiedener;

es finden sich Sklaven aller Art , servi publici,

Sklaven des kaiserhchen Hauses und von Pri-

vaten, Freigelassene, meist kaiserliche, Peregrine
und rOmische Burger; in den Zeiten der Eepu-
blik bekleideten das Amt vielleicht nur freie und
angesehene Burger (Serv. Acn. IX 645). Die
aedes C'oneordiae hat romische Bfirger zu aedi-

nach den Indices des CIL leicht vermehren), in- 10 tui (CIL VI 2204—2208) , einmal einen serous
a^liriff.lipn n.llf\h nff aj>sli.tiiB Dip TVia+.iorlrpit: Vio_ nnoonrn* /HTT. VT Q7AQ\ Anwnn Ti+M «^«v^.„schriftlich auch oft aeditus. Die Thatigkeit be
zeichnet aedituens bei Lucret. VI 1273, aedi-

tumor und aedituor , aedituavit CIL VI 8707.
(2553*). Der rSmische A. ist von der aedes be-

nannt, in welcher und ffir welche er thatig ist

(Varr. de 1. 1. VII 12. VIII 61. Gell. XII 10,

5. Fest. ep. p. 13; iibertragen Hor. epist. II 1,

230) ; custos aedis (CIL III 1158. VI 435. IX
1609) scheint mit A. gleichbedeutend zu sein, je

Gaesaris (CIL VI 8703), dessen Titel aeditus
al> Concordia lautet, wahrend die Burger aedi-
tui aedis C'oneordiae genannt sind.

Die vornehmeren aeditui haben die Kfister-

geschafte nicht in Person besorgt, sie beauftrag-

ten mit diesen Diensten Freigelassene oder Skla-

ven, denen aber dann neben ihnen der Titel a. nicht
zukam (Dig. XXXIII 1, 20, 1) ; und so wird sich

in Praxis oft die cura templi in die zwei ver-
doch sind die curatores templi, magistri fani etc. 20 schiedenen Functionen geteilt haben, die Mar-
von den aeditui verschieden (Marquardt Staats-

verw. I 172f. Mommsen Eph. epigr. II p.

128ff. Ohnesseit im Philolog. XLIV 527ft).

Marquardt Staatsverw. Ill 214ff. (vgl. Com-
ment, phil. in honor. Th. Mommseni 378ff.)

nimmt zwei Arten von aeditui an, den Tempel-
diener (aedituus minister) , welcher das Heilig-

tum o'ffnet, schliesst und reinigt, den Fremden
die Merkwiirdigkeiten desselben zeigt, den Zutritt

quardt ansetzt. Die Inschriften haben meist
nur den Titel aedituus, die Angabe des Tempels
(im Genetivus oder mit den Praepositionen a
und de) findet sich : CIL V 5306. 5598. VI 122

(2 aeditui Veneris hortorum Sallustianorum,
dazu Eph. epigr. IV 869). 479 = XIV 32. VI
675. 2203—2211 (zu 2208 Eph. epigr. IV 868).

2329. 2330b. 4222. 4305. 4327. 5745. 8423.
8703-8711. X 6638. XIV 32. 73; vgl. auch

zum Tempel bewacht, und den Tcmpelverwalter 30 Tac. hist. Ill 74. Varro de r. r. I 2, i. Orelli
(aedituus magister) , in dessen Obhut die Ein-
richtung des Gebaudes mit den Weihgeschenken,
dann die von Behorden und Privaten im Tempel
deponierten Capitalien und Documente stehen.

Aber diese Zweiteilung lasst sich nicht genfigend
beweisen; ein aed/ituus) mag(ister) ist nur be-

legt in der Inschrift eines Freigelassenen CIL
VI 2212, ein aedituus minister bis jetzt noch
nicht, nur eine aeditua ministra CIL VI 2213

2445. Uber den aedituus der fratres Arvales
(Sklave des Collegiums) vgl. Henzen Acta p.

IX und 139. In einem corpus militum (in einer

Militilrstation) war natiirlich ein Soldat (ein

Peregrine) A. CIL III 5822 aedituus singularium
= aedituus aloe II Flaviae singularium (vgl.

a. a. O. S. 1156); ein Veteran nennt sich (CIL
III 1158) aedis (sc. Victoriae Augustae) eustos

c(ivium) Rfomanorum) leg. XIII; vgl. dazu CIL
(vgl. 2209), deren Stellung niiher zu bezeichnen 40 IX 1609 (foetus custos imp.) Antonino aedis
nicht mOglich ist; der sermis publicus, welcher
bald aediftuus) a sacrario diai Aug. (CIL VI
2330b), bald nur a sacrario divi Aug. (2329.
2330a; vgl. 2331f.) tituliert wird, soil nach Mar-
quardt ein aedituus minister sein. Da sich

sonst bei den Autoren sowohl wie auf den zahl-

reichen Inschriften stets nur die eitifache Benen-
nung a. findet, so musste man allgemein auf eine
Unterscheidung der beiden Arten von a. in der

sa(crar) und VI 406. Die XVI aeditui (acdis)

Castor is et Pollucis in Tusculum (oder aeditui

Casforis et Pollucis Augustales oder Auqastales
aeditui CIL VI 2202. XIV 2620. 2629. 2637.
2639. 2918) mit einem magister und einem cu-
rator haben dem Kaiserkult und dem Kult des

Castor und Pollux obgelegen, wie die seviri Au-
gustales in den Municipien, welche auch neben dem
neuen Kaiserkulte schon bestehende Gtitterkulte

Titulatur verzichtet haben. was hochst unwahr- 50 beibehielten. Schneider de sevirum Aug. mu-
scheinlich ist. Vielmehr wird es nur eine Klasse nerib. Giss. 1891, 33ff. Ohnesseit a.a.O. S. 531.
von A. gegeben haben wie auch die oben an-
gefiihrten Erklarungen des Wortes beweisen —

,

welche sowohl mit den Verrichtungen betraut
waren, die unsern Kustern obliegen, als auch
Verwaltungsbeamte wie unsere Geistlichen waren

Vgl. veo>x6goi und Marquardt a. a. O, 214, 8.

Nicht nur in den Tempeln, sondern auch in

andern offentlicb.cn Gebaudcn waren aeditui (Haus-

meister) verwandt, so im atrium Libertatis als

Hfiter der tarentinischen und thurinischen Gei-
und so als Tempelverwalter (antistites) neben sein I'Liv. XXV 7); Serv. Aen. IX 645 nennt so-
den Tempelpriester traten (CIL V 519 ein saeer- gar den serrus atriensis in Privathausern aedi-
dos im Tempel der Mater Magna neben einem tuus, wofiir sonst keine Zeugnisse vorhanden sind.
aedituus,wie CIL VI 406 ein curator templi neben 60 Ferner findet sich ein a. collegii tabernatlariorum
einem saeerdos. Dig. XXXIII 1, 20, 1 ein so- CIL VI 5183b, ein a. in einem collegium fune-
cerdos, hierophylax und liberti. qui in illo tem-
plo crunt). Die aeditui wohnten im Tempel
(vgl. bes. Suet. Domit, 1. Tac. hist. III 74 und
I 43. Varro de 1. 1. V 52, dazu Marquardt
Staatsverw. Ill 154, 2. 216, 6). Je nach der
Bedeutung des Tempels, welcher der Fursorge
des A. anvertraut war, oder nach der Vornehm-

raticium VI 10291, ein aediti(mus) corporis fa-
brum navalium Portensium (oder Ostiensium)
XIV 256, 179, ein aed. rern(arum) Ant(ia.tium) X
6638, ein a. libertorum et familiae VI 9102, ein

a. (serrus) familiae Africanae'E^h. epigr. V S. 751

.

— Der a. sepulcri Sergiae familiae (Orelli 2447)
ist gefalscht ; vgl. CIL VI 2553 *. [Habel.]
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Aedius. Aedia M. f. Servilia, Gemahlin

des (M.
1

Acilius) Aviola (Cos. 54), OIL VI 353

(vom J. 51). IX 2363. 2365. 2424, vgl. 2370.

[v. Rohden.]

Aedon (Arjdcov). 1) Die Hauptperson eines

alten Tiermarchens , das mehifach umgestaltet

und friih in die Heroensage aufgenommen, in den

iiberiieferten Formen ein schwieriges Problem
der Mythenforschung darstellt.

Der Verfasser derselben wusste, dass A. Tochter

des Pandareos tmd mit Zethos vermahlt war; er

wusste ferner, dass A. ihr Kind Itylos 8i d<pga-

8(ag mit dem Erze getotet hatte und dann in

die Nachtigall verwandelt worden war, urn all-

jahrlich zur Friihlingszeit in melodieenreichem

Gesang die Klage um Itylos zu erneuern. Was
hier fur kundige HOrer mit wenigen Strichen

angedeutet wird, bot in genauer Ausfiihrung

la. Westgriechische Version (Arjdaiv, 10 Pherekydes (fr. 102 Mailer mit der Zurecht-

"Hzvlog [Arjrvlogj, Zrjzrjg). Eustathios (zu Od
XIX 517) verweist auf eine yqatprj Tialaia, welche

als Gemahl der A. nicht wie Homer den theba-

nischen Heros Zethos, sondern den Boreaden Zetes,

als sein und der A. Kind nicht "IzvXog , sondern

"HzvXog nannte. Den Namen Zetes fiihrte der

Verfasser auf Zatfztjg, aus £a und aijzrjs (ebenso

Et. Mag. s. Zrjzqg und Schol. Find. Pyth. IV

stellung bei Thramer Pergamos 7ff.; das zu

dem kurzen unter Pherekydes Namen iiberiieferten

Schol. V zu Od. XIX 518 aus dem langeren

Schol. V und aus Eustathios als gleichfalls phere-

kydeisches Gut heranzuziehende erscheint im fol-

genden in eckigen Klammern): B Zethos von

Theben vermahlt sich mit A., der Tochter des

Pandareos [von Milet], und erzeugt mit ihr das

324), dem entsprechend den Namen "HzvXog auf Geschwisterpaar Itylos und Ne'is. A. beneidet

ArjzvXog zuriick. Das sieht wie etymologisierende 20 ihre Schwagerin [Hippomedusa], die Frau des

Willkiir aus, hat aber doch eine Grundlage in

der Sagenuberlieferung. Denn in der Chresto-

mathie des Helladios (Phot. bibl. p. 531 Bekker)

finden wir dieselben Namen in einer ganz eigen-

artigen Aedonsage wieder, deren Kern sich als

eine beachtenswerte Localuberlieferung zu er-

kennen giebt. Nach Helladios namlich war Zetes,

der Sohn des Boreas, mit A., der Tochter des

Pandareos von Dulichion, vermahlt, beider Kind

Amphion, um deren grOsseren Kinderreichtum,

sechs Sprosslinge gegen nur zwei. [Nun wachsen

Amaleus, des Amphion Sohn, und Itylos zusam-

men auf und teilen sogar nachts dasselbe Lager.

A. beschliesst die Totung des Amaleus und weist,

um im Dunkel der Nacht sicher zu gehen,

ihrem Sonne die innere Seite der gemeinschaft-

lichen Lagerstatte an. Itylos aber befolgt die

Weisung nicht und] A. totet in dem die Aus-

Aetylos (Photios giebt'Axzv/.og. was schon Menr- 30 senseite einnehmenden Schlafer ahnungslos das
-' sius nach Eustathios berichtigt hat). A. wahr.t " : Vi- A r7 """ 1 ""<- ;l" ° 5"» B"°" «"< ™'1

ihren Gemahl im Ehebruch mit einer Hamadryade.

Von Eifersucht erfasst und zugleich im Glauben,

dass Aetylos der Treulosigkeit des Vaters Vorschub

leiste, totet sie den von der Jagd heimkehrenden

Sohn. Von dem Eingreifen des Zetes erfahren wir

leider nichts. Photios schliesst sein kurzes Re-

ferat mit der Angabe, dass Aphrodite die un-

gliickliche A. aus Erbarmen in die Nachtigall

eigene Kind. Zeus legt ihr eine Busse auf und
verwandelt sie auf ihre Bitte in den gleich-

namigen Vogel, dessen klagender Gesang ihr

Leid urn Itylos verewigt". Auch das Schicksal

der Tochter Neis hat Pherekydes erzahlt, wir

erfahren aber nur, dass cr das neitische Thor
Thebens nach ihr benannt sein liess (Schol. Eur.

Phoen. 1104, nachzutragen zu Miiller fr. 102).

Gar nichts verlautet von der Bolle, welche Phe-

verwandelt habe; iiszayvovoa ds fj nakai fuv yvvij 40 rekydes dem Zethos zuwies. In dem von diesem

vvv d' ogvig dor}vsi zov jiaida /.voir ov% evQioxovoa

zov Tol(j.r)fiarog. Nach Abzug jiingerer Zuthat

(der Zorn iiber den vermeintlich mitschuldigen

Sohn stammt von einem Spatling, dem die Moti-

vierung durch Eifersucht nicht geniigte) ergiebt

sich als wertvoller Bestand alter Sage: des Pan-

dareos Localisierung in Dulichion, die Begrttn-

dung des Kindsmordes durch Eifersucht, die Figur

des Zetes. Der Name des Kindes, Etylos oder Ac

Logographen unabhangigen Schol. B zur ge-

nanntcn Odysseestelle verfolgt Zethos die Kinds-

morderin, bis sie in den Vogel verwandelt wird

(das Kind heisst hier irrtumlich Itys). Pausanias

(IX 5, 9) weiss von Verfolgung nichts, lasst da-

i'iir abgeschmackter Weise den Zethos vor Kum-
mer sterben. Ubrigens ist fur ihn der A. kin-

derreichere Schwagerin Niobe (vgl. auch die

Scholien zur Odyssee). Das ist eine Anlehnung an

tylos, ist vermutlich nur dem Zarjztj'g zuliebe aus 50 die Tragodie. Wenn aber letztere Niobe zur Gat-

Itylos umgemodelt. Der Schauplatz der ehelichen

TragOdie ist nicht genannt, natiirlich ist es, ihn

nicht zu weit von Dulichion entfernt zu suchen.

Und da ist jene Uberlieferung beachtenswert.

welche die Boreaden im Gebiet der westgriechi-

schen Inseln auftreten lasst: nach Hesiod (fr. 211

Gottl.) rufen Zetes und Kalais bei der Verfolgung

der Harpvien den Zeus Aineios an. der nach

Kephallenia gehort (Schol. Ap. Eh. II 297), das

tin des Amphion gemacht hat (vgl. Thramer
Pergam. 9), so hat sie A. fallen lassen und als

Ersatz ihre Doppelgangerin Prokne auf die Biihne

gebracht. Die oben fur Pherekydes vorausge-

setzte milesische Herkunft des Pandareos kcnnt

auch Pausanias (X 30, 1), doch ist ihm Panda-

reos Bewohner des kretischen Milet. Ein junger

Spross der Version lb erscheint endlich bei Eu-

stath. p. 1875, 20 Bom.; danach totet A. zuerst

Ziel der Verfolgung aber sind nach Apollodor bibl. 60 den Amaleus und dann, um der Bache ihrer

I 9. 21 die Echinaden. die in der Ilias (II 625)

mit Dulichion, der Heimat unseres Pandareos, in

enger Beziehung erscheinen.

lb. Boeotisch-kleinasiatische Version
CArjdu>v,"Izv/.o;, ZfjOoe). Angedeutet ist dieselbe

in den an der iiberiieferten Stelle sehr ungeschickt

angebrachten, an sich aber poetisch wie myjho-

logisch wertvollen Versen Odyss. XIX 518—24.

Schwagerin zuvorzukommen, ihren eigenen Sohn.

Die eheliche Verbindung der A. mit Zethos

ist das Ergebnis einer relativ jungen Verknu-

pfung ganz heterogener Elemente. Apollodor III

5, 6, 1 nennt als Zethos Gattin Thebe, die Toch-

ter des Asopos (Paus. II 5, 2), nach Zeus Willen

dyefiova jtoAtos (fO.aQfia.zov (Pind. Isthm. 8, 21).

Das ist fur den thebanischen Heros jedenfalls
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eine passendere Gattin als die den Waldesduft
des Marchens athmende A. Gemahl letzterer

war in Version la Zetes und wir werden sehen,

dass dieser Anspruch erhebt zum urspriinglichen

Personal des Marchens zu gehOren. Vermutlich

ist nur der Namensanklang von Zetes an Zethos

die Veranlassung gewesen A. in das Bereich der

thebanischen Heroensage hineinzuziehen.

II. Die Nachtigall in mega rischer und
phokischer Sage [JIqoxvh], "Izvg, Trjosvg, 4>i-

Xo/trjXa). A. und Prokne lassen sich wissenschaft-

lich nicht getrennt behandeln, doch nOtigt uns der

lexikalische Gesichtspunkt, hier von der Prokne-
sage nur die Hauptmomente heranzuziehen.

a) Megarische Version. Der megarische
Heros Pandion hat zwei TOchter, Prokne und
Philomela. Prokne ist an Tereus, den Gebieter

des megarischen Pagai, vermahlt und von ihm
Mutter des Itys. Tereus vergewaltigt seine

Schwagerin Philomela, beide Schwestern setzen

aus Bache den zerstiickelten Itys dem Tereus
zum Mahle vor ; dieser verfolgt die Morderinnen
und giebt sich, da er sie nicht erreichen kann,
zu Megara selbst den Tod. Alsbald errichten ihm
die Bewohner ein Grabmal und bringen an dem-
selben alljahrlich Totenopfer dar. So weit er-

scheint Tereus als regelrechter Heros, allein der

Zusatz xat zdv Inona evzav&a (pavijvai Tifjwxov

Xeyovot zeigt, dass an dem Heros eine Verwand-
lungssage haftete und die Megarer fur die Art
derselben die Prioritat in Anspruch nahmen. Von
den beiden Frauen meldet die Quelle, dass sie

auf ihrer Flucht nach Athen (dies Local in mega-
rischer Sage natiirlich nur interpoliert) kamen
und nach eigenem Wunsche in Nachtigall und
Sehwalbe verwandelt wurden. Pausanias I 41,

8. 9 und dazu Hiller v. Gartringen Graecor.

fab. ad Thrac. pert. p. 48f. Man beachte, dass

noch eine zweite Vogelmetamorphose , die Ge-
schichte von Nisos und Skylla, auf megarischem
Boden spielt.

b)Attische aus megarischer und pho-
kischer Uberlieferung combinierte Ver-
sion. Sie zeigt gegeniiber Ha Gleichheit der Per-
sonen und der Handlung, aber veranderte 6rt-

lichkeiten; Pandion ist zum Konig von Athen
geworden, Tereus thrakischer Herrscher in Daulis.

Die Geschichte verlauft wie bei Ha (von den
reichlicher iiberiieferten Einzelheiten sei nur her-

vorgehoben, dass Tereus der geschandeten Philo-

mela, um ihres Schweigens sicher zu sein, die

Zunge ausreisst); der Schluss ist etwas veriin-

dert: Tereus verfolgt die Schwestern und im
Augenblick, wo er sie erreicht, werden alle drei

in Vogel (Nachtigall, Sehwalbe, "Wiedehopf) ver-

wandelt. Grundlage dieser Version ist der Te-
reus des Sophokles (Welcker gr. Trag. I 384ff.),

als Schauplatz der Handlung wird in den Frag-
menten nur die yrj £ivij (516) der rosseliebenden

Thraker (523) erwahnt, anderweitige Zeugnisse

(Thukyd. II 29. Strab. IX 423. Konon narr. 31.

Pausan. X 4, 8. 9) nennen bestimmt das von Thra-
kern bewohnte Daulis am Parnass. Auch bei

Apollodor (in 14, 8), der Tereus im eigentlichen

Thrakien ansetzt, ist Daulis doch noch Ziel der

Verfolgung und Statte der Verwandlung, bei Ovid
dagegen (Met. VI 490. 587. 589) ist der Schau-

platz vollig nach Grossthrakien verlegt; vgl. unten

lie. Die grosse Ubereinstimmung zwischen der

megarischen und attischen Version beweist, dass

letztere der ersteren nachgebildet worden ist >

wenn aber in der attischen das megarische Pa-

gai durch das phokische Daulis ersetzt wurde,

so ist anzunehmen, dass auch an letzterer Statte

seit Alters eine Sage von der Nachtigall und
Sehwalbe existierte. Diese Annahme wird dureb

die Thatsache gestiitzt, dass das Gebiet von Dau-
10 lis, auch heute noch ein Lieblingsaufenthalt der

Nachtigall, bei griechischen Dichtern diesem Vo-
gel den Namen Aavhas dgvig eingetragen hat.

Thukyd. II 29: jzoXXoig raiv Ttoirjzoiv Iv drjSovog

livrjixrj AavXiag r\ oqvig enawoftaozat. Wenn wir

nach solchen Dichtern Umschau halten, so bietet

sich aus vorsophokleischer Zeit nur Ein Zeugnis,

Hesiod, wahrscheinlich der Dichter der Kataloge
(fr. 208 Gottl.). Derselbe liess die Nachtigall

voTiig, die Sehwalbe zur Halfte des Schlafes ent-

20 behren. Aelian, dem wir das Fragment verdan-

ken, fiihrt als Grand „das ruchlose Mahl in

Thrake" (d. h. Daulis) an, und wir haben keinen

Grund mit Hiller v. Gartringen (a. a. O. 47)

zu argwohnen, dass Hesiod ein anderes Local im
Auge hatte. Damit ware ein alterer Zeuge fur

Daulis als mit Megara concurrierende Statte der

Proknesage gewonnen. Nun kennt auch der

Dichter der Werke und Tage, wie seine Ilavdi-

ovk yjhSwv (568; vgl. Sappho fr. 88 Bergk) be-

30 weist, die Sage von Prokne und Philomela. Es
mag dahingestellt bleiben, ob fur ihn Pagai oder

Daulis der Schauplatz war; wenn letzteres, so

ware in Daulis ein mit Megara concurrierender

Pandion gegeben. Soviel ist sicher, dass in Dau-

lis eine der megarischen verwandte Nachtigallen-

sage heimisch war. Man vergleiche auch die

von Pausanias (X 4, 9) verzeichnete Merkwlirdig-

keit, dass das Gebiet von Daulis von der Sehwalbe

gemieden werde, ein Phanomen, das in der Local-

40 uberlieferung auf die ruchlose That des Tereus

zuriickgefiihrt wurde.

In beiden Formen der Proknesage (Ha und
b) lassen sich die auftretenden Personen aus der

heroischen Verkleidung leichter als bei la und b

losltisen, denn die beibehaltene Verwandlung der

drei Hauptbeteiligten in Nachtigall, Sehwalbe

und Wiedehopf spricht noch deutlich genug fur

ihre Herkunft aus dem Tiermarchen. In der

attischen Version ist freilich das Thrakertum des

50 Tereus storend. Doch scheint hier Tereus ledig-

lich dadurch zum Thraker geworden, dass einer-

seits die Sage in der Nachbarschaft von Daulis

Thraker kannte (Ephor. fr. 30 Miiller. Aristot.

fr. 223 [596] Didot), andrerseits der griechische

Name (vgl. unter IV) Trjgsvg an den thrakischen

„Teres" anklang. In der megarischen Version

ist von thrakischer Herkunft des Tereus nichts

zu erkennen.

c) Eine sehr merkwurdige Behandlung der

60 Proknesage liegt bei Hygin(fab. 45, nach einer

griechischen Tragodie, ich vermute dem Tereus

des Karkinos) vor. Heimat der Schwestern ist

hier Athen, Schauplatz Grossthrakien. Die Ver-

wandlungen weichen absonderlich ab, Prokne

wird zur Sehwalbe, Philomela zur Nachtigall

(diese Vertauschung der Rollen erscheint auch

in spateren Sprossen von lib; vgl. Welcker Gr.

Trag. I 374, 2), Tereus aber zum Habicht (aeci-
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piter), letzteres ein tjberrest aus der Sphare des

Tiermarchens, auf den wir unter IV zuriick-

kommen.
III. KleinasiatischeVersion(yl»7<5<u»','7Ti;s,

IloXvrsxvog, Xel.tdcor). Die fiberlieferte Form,

ein Product des hellenistischen Zeitalters (Boios

bei Anton. Liberal, c. 11), contaminiert die Ver-

sionen I und II, entha.lt aber auch Zfige einer

eigenartigen kleinasiatischen Nachtigallensage:

Pandareos (I) haust auf dem Preon bei Ephesos

und ist von Demeter mit unverwustlichem Appetit

begabt. Seine Tochter A. (I) verbindet sich mit
Polytechnos von Ephesos, einem geschickten Zim-

mermann, zu glficklicher Ehe; beider Kind ist

Itys (II). Ein dttrftig motivierter Wettstreit der

Gatten, als dessen Preis eine Sklavin bestimmt
wird, fallt zu Ungunsten des Polytechnos aus.

Im Zorn beschliesst er seine Schwagerin Che-

lidon (vgl. Philomela in II) der Schwester als

Sklavin zuzufiihren, holt sie unter falschen Vor-

spiegelungen aus Ephesos ab, vergewaltigt sie

unterwegs (II a und b) und erzwingt durch Drohun-

gen (Abschwachung von lib) ihr Schweigen. Che-

lidon dient unerkannt im Hause der Schwester,

wird aber, als sie an einer Quelle einsam ihr

Leid klagt, von A. belauscht. Folge ist wie

bei II das Itysmahl. Die Schwestern fliichten sich

nach Ephesos ins Vaterhaus. Polytechnos ver-

folgt sie, wird aber von den Dienern des Pan-

dareos gefesselt, mit Honig bestricben und auf

eine Wiese geworfen, wo ihn Fliegen qualen.

In plfitzlicher Anwandlung von Mitleid wehrt

jetzt A. dem Gatten die Fliegen ab, wird dafiir

von Eltern und Bruder mit dem Tode bedroht,

Zeus aber, „um grOsseres Unheil zu verhfiten",

verwandelt alle in V(jgel, A. in die Nachtigall,

Chelidon in die Schwalbe, Polytechnos in den

Specht (jiehxav), Pandareos in den Seeadler, seine

Frau in den Meereisvogel, den Bruder der A. in

den Wiedehopf. Den in der Nachtigallensage

so vielbesungenen Hopf mochte Boios nicht mis-

sen, konnte ihn aber nur mit einer seiner Ne-

benpersonen in Verbindung bringen, da in ephe-

sisch-kolophonischer Uberlieferung die Haupt-

person (Polytechnos) offenbar auf den Specht

zugeschnitten war. Die Motivierung letzterer Ver-

wandlung bei Boios ist sehr einfaltig (on

"Hcpaiatog avzoJ jzil.exvv sdwxev zexratrovn), die

Verwandlung selbst ein hochst beachtenswertes

Merkmal aus ionischer Localiiberlieferung. Die

Verwandlung des Pandareos in der dhaiezog

erinnert an die Nisossage, fiberhaupt wird man
die Metamorphose auch all der Nebenpersonen

dem Verfasser der Ornithogonie auf Rechnung
setzen ko'nnen.

_

IV. Die Uberreste des Marchens. Da
die Sage im Gewande der HeroisierUng sich

scharf in die Versionen I und II sondert, so

ist anzunehmen, dass auch schon das Marchen
in zwei Fassungen erzahlt wurde. Zunachst

wenden wir uns zu den auftretenden Personen.

Unter ihnen ist der Vater (Pandareos bezw. Pan-

dion) an der Handlung nicht beteiligt, sondern

nur genealogischer Hintergrund. Beide Namen
klingen aneinander an und werden von Roscher
(Berl. phil. W.-S. 1884, 1544) fur im Grunde
identisch erkliirt (ITavd-dgemg = IIavb-io)v), sie

sind aber etymologisch dunkel und es bleibt un-

gewiss, ob die Figur fiberhaupt aus dem Marchen

stammt und nicht etwa erst bei dessen Heroisie-

rung hinzugekommen ist. Charakterisiert_ ist

Pandareos in der spaten Version III durch seinen

unstillbaren Heisshunger und durch die Ver-

wandlung in den Meeradler. Das sieht auf den

ersten Blick wie Gut des Tiermarchens aus; al-

lein der Heisshunger ist nach Boios eine Gabe

der Demeter und damit weist ihr Trager aus

10 dem Tiermarchen hinaus in die Sphare chthoni-

scher Damonen (vgl. den Erysichthon der thessa-

lischen Sage). Fandion seinerseits sitzt in der

megarischen Heroensage so fest, dass er von

Hause aus dieser anzugehoren scheint. A. hat in

Namen und Metamorphose die Herkunft aus dem
Marchen klar bewahrt. Prokne und Philomela des-

gleichen: Prokne, verwandt mit nsgxvog, bezeich-

net die Nachtigall nach ihrem mischfarbigen

Gefieder (vgl. x>-<ogrjtg dijdcov Od. XIX 518; arj&ova

20 jzoixdodeigov Hesiod egya 203); Philomela hat

ihren Namen von der Neigung der Schwalbe an

Stallen zu nisten (vgl. Eustath. zu II. XVI 180).

[Wenn Curtius (gr. Etym.5 275) Prokne als „die

bunte Schwalbe" fasst, so steht er unter dem
Barm der jungen Sagenumgestaltung, welche die

Rollen von Prokne und Philomela vertauscht hat

(o. S. 470, 64); parallel ging Welckers ungluck-

licher Versuch im Ep. Cycl. 12 257, 451 <f>tlo-

fii'jXa als ursprungliche Bezeichnung der Nachti-

30 gall von fisl.og herzuleiten]. Itylos und Itys (Aety-

los fallt als spielende Umbenennung) sind iden-

tisch, nach der Auffassung der Alten ist der Name
onomatopoetisch. nach dem Schlag der Nachtigall

gebildet (Aeschyl. Ag. 1146. Soph. El. 147. Arist.

av. 212 etc.), nach der Sprachvergleichung mit

hallos , vitulus , vatsas zusammenzustellen , also

„das (heurige) Junge". Die Wagschaale schwankt

zwischen beiden Erklarungen. Unter den als

Gemahl der Nachtigall auftretenden Figuren

40 wurde Zethos als Eindringling aus der Heroen-

sage bereits eliminiert (o. S. 469). Ehe wir

die Namen Zetes und Tereus priifen, wenden

wir uns der Handlung zu. Deutlich ist von

vorne herein, dass die auftretenden Personen

schon vor ihrer Verwandlung nach den Eigen-

schaften der Vogel, zu denen sie schliesslich

werden , charakterisiert sind. Nun ist in alien

Versionen (mit Ausnahme der pherekydeischen, am
starksten umgestalteten, oben lb) ein feindliches

50 Verhaltnis des Gemahls zur Gattin oder zu Gat-

tin und Schwagerin durchgefiihrt. Die blutige

That ist ein Racheakt (la. II. Ill), an den sich

die Verfolgung durch den Vater des getoteten

Kindes schliesst (II und III; bei la ist dieser

Zug vielleicht nur durch das flfichtige Referat

des Photios unterdriickt, bei lb ist er wenigstens

durch das Schol. B zu Od. XIX 518 bewahrt).

Fassen wir nun den Gemahl der Nachtigall ins

Auge. Nach Version II wird er in den Wiede-

60 hopf. nach Version III in den Specht verwandelt.

Die Alten. welche die Parallele zwischen dem
menschliehen Vorleben und dem Verhalten der

Vogel durchzufiihren suchen, sind mit Erklarungen

fur den Wiedehopf zur Hand: in seinem Rufe

(.tow, Tiov) liege noch das Suchen nach dem

Schwesterpaar (Tzetzes Chil. ATI 479. Eustath.

zu Od. XIX 518). Oder man fand ihn zur Rolle

des Marchens passend wegen seines kriegerischen
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Aussehens (Helmbusch und langer, spitzer Schna-

bel; Aeschyl. [d. h. Sophokl.] fr. 305 Dind.).

Konon (narr. 31) behauptet sogar, Tereus lasse

auch in der Verwandlung nicht vom Zorn, son-

dern verfolge noch als Hopf unaufhorlich Nach-

tigall und Schwalbe. In Wirklichkeit aber ist der

Hopf einer der angstlichsten Vogel, den schon eine

vortiberstreichende Schwalbe erschreckt (Brehm).

So schlechte Naturbeobachtung ist den alten Er-

findern des Marchens nicht zuzutrauen , hinter 10

dem Hopf muss sich ein wirklicher Feind der

beiden lieblichen Friihlingsboten verbergen. Als

solchen den Sperber (xioxog) erkannt zu hahen,

ist das Verdienst Oders"(Rh. Mus. XLIII 541ff.).

Die Hereinziehung des Hopfes hangt mit dem
merkwiirdigen griechischen Volksglauben zusam-

men, dass der xigxog sich in den Wiedehopf

verwandelt (Sophokl. im Tereus = Aeschyl. fr.

305D.), einem Glauben, der sich nicht auf diese

beiden Ordnungen der Vogelwelt beschrankt. 20

Oders treffende Ausffihrungen konnen nur in dem
einen Punkt keine Zustimmung finden, dass der

Hopf zu Sophokles Zeit ein noch wenig bekann-

ter Vogel gewesen und kaum vor dem 5. Jhdt. in

die Nachtigallensage aufgenommen sein soil (a. a.

O. 546); der Hopf ist ein Zugvogel wie Nachti-

gall und Schwalbe, also den Griechen nicht

spater als diese bekannt geworden. Seine Hinein-

ziehung in das Tiermarchen ist zeitlich nicht

zu fmeren, der Anstoss zu derselben scheint von 30

Megara ausgegangen zu sein (oben unter Ila)!

Nachdem in der Verkleidung des Hopfes ais

feindlicher Gemahl der Nachtigall ein Vogel der

Ordnung Falco erkannt ist (oben lie ist tiberdies

das echte Substrat, der accipiter, rein erhalten),

wird man in seinem Namen Tereus (mit dem
Thraker Tereus haben wir uns oben S. 470 abge-

funden) eine charakteristische Bezeichnung des

Raubvogels suchen. Die Alten hOrten aus Trjgevg

den Stamm zrjQeXv heraus (Schol. Aristoph. av. 102. 40

Etym. magn. s. Ttjgsvg), wir glauben mit Recht,

denn der aus den Liiften nach einem Opfer herab-

lauernde Sperber ist in der That ein zrjgtjzijg xaz

il-oxyv. Das Verhaltnis zwischen dem Sperber und
den kleinen Singvogeln spiegelt sich klar im Ver-

folger des Marchens, sehr stark auch noch in

dem Zuge wieder, dass Tereus der vergewaltig-

ten Philomela die Zunge ausreisst.

Wir kommen jetzt zur Aedonsage. In der

westgriechischen Version (la) beschrankt sich 50
die Verwandlung auf A., vom Schicksal des Zetes

erfahren wir gar nichts; das ist aber wohl nur

auf Rechnung des fluchtig referierenden Photios

zu setzen und anzunehmen, dass Zetes bei Hel-

ladios die Gattin verfolgte und schliesslich wie

sie verwandelt wurde. Nun war nach Helladios

Zetes des Boreas Sohn, also der bekannte Heros

der Argonautensage. Als solcher fallt er aus

dem Rahmen des Tiermarchens heraus. Es fragt

sich indes, ob die beiden Boreaden mit Recht 60

als Heroen (oder genauer zu Heroen herabge-

sunkene Windgotter) gelten und nicht vielmehr

ursprunglich Marchenfiguren sind. Setzt man
als ihr Substrat einen oicovog, so konnte derselbe

nach seinem raschen Fluge und Stoss sehr gut

,Kind des Boreas" genannt werden, was dann

bei der Heroisierung „Boreaden" ergab. Und bietet

das Nachtigallenmarchen nicht gerade in der

Rolle, als deren ursprilnglichen Trager wir den

Falken erkannt haben, den Boreaden Zetes? Auch
sein Name fiigt sich gut zu unserer Vermutung,

da er sich ungezwungen vom Stamme Cv (&'-£»?-

ftat = dt-djtj-fiai Curtius griech. Etym. 5 S. 626)

ableiten lasst und dem „Belauerer" Tereus den

„Spaher" Zetes an die Seite stellt. Demnach
scheint Zetes in der That eine echte Figur un-

seres Tiermarchens zu sein.

Ubrig ist der Specht der ephesischen Sage

(Version HI). Von ihm gilt das Gleiche wie

vom Wiedehopf, denn im Naturleben kummert
sich der Specht ran Nachtigall und Schwalbe

nicht im geringsten. Sollte er seine Aumahme
in die Nachtigallensage etwa einem ahnlichen

Spiel der Volksphantasie verdanken, wie es bei

dem Hopf zu Tage trat? Diesen hat sein suchen-

der Ruf nov, xov zum Stellvertreter des Marchen-

gemahls Kirkos geeignet gemacht. Der Baum-
kletterer seinerseits mit seinem klopfenden Suchen

im Walde, das ihm seinen deutschen Namen Specht

(Grimm D. Myth. 2 1222), vielleicht auch den

lateinischen picus (Corssen Ausspr.2 I 379) ver-

schafft hat, ist zu jener Rolle ebensogut geeignet.

Nun zeigt die ephesische Version durch die

Namen A. und Pandareos einen ursprilnglichen

Zusammenhaug mit der Version von Dulichion

und an der Stelle des Spahers Zetes den Spaher

xelexdv. Die Vermutung drangt sich auf, dass

beide in dem gleichen Verhaltnis zu einander

stehen wie der xioxog zum snoip.

Zum Schluss eine Bemerkung fiber die That

der Nachtigall. Seltsam ist vom Standpunkt des

Marchens das Tercusmahl. Wir wollen nicht

mit Oder (Rh. Mus. XLIII 550) auch noch den

Kukuk heranziehen, wodurch die Verwickelung

erhoht und doch keine glatte Erklarung gewon-

nen wird. Die Aedonsage weiss von dem ruch-

losen Mahle nichts, sondern kennt nur den ein-

fachen Kindsmord (aus Eifersucht oder aus Neid).

Vermutlich ist hierin die ursprungliche Handlung

des Marchens bewahrt, das Tereusmahl aber, wie

schon Hiller v. Gartringen (a. a. O. S. 47) be-

fiirwortet hat, erst in Nachbildung des Thyestes-

oder Tantalosmahles der Nachtigallensage von

aussen zugebracht worden.

2) A. ('ATjdcov geschrieben) angeblich Bei-

name der Athena bei den Pamphyliern (Hesych.

s. 'Arjdcov). M. Schmidt verweist den Artikel

unter die glossae explicationesque de seriptura

suspeetae und vermutet Zusammenhang mit

Bekker Anecd. S. 355 s. Ai5a>. Vgl. auch

Hesych. s. Aibovg fiwfiog und Eustath. zu H. XXII
451. [Thramer.]

Aedonia ('ArjSwvia Skylax 108; im Stad. mar.

magni 41 , wo die Erwahnung von einer Glosse

herzuruhren scheint, infolge eines Schreibfehlers

Sibojria; bei Ptol. IV 5, 75 'At)6ovk) , Insel an

der Ostkfiste des kyrena'ischen Hochlandes, jetzt

Djeziret el-Burda im Golfe von Bomba. Gail

zum Stad. mar. magni. H. Barth WTanderungen

durch das punische und kyrenische Kfistenland.

510. Ferd. Borsari Geografia etnol. e stor.

della Tripolitana, Cirenaica e Fezzan 179.

[Pietschmann.]

Aedos, Ortschaft zwischen Syene und Meroe,

westwiirts vom Nil, erwahnt in einem Verzeichnisse

(Plin. n. h. VI 180) nach Iuba. [Pietschmann.]
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Aedui (dies die gewehnliche Lesart ; daneben

die Pormen Haedui und Hedui, auch inschrift-

lich, Mommsen Inscr. Helv. 192. OIL IH 4498.

XII 3325; vgl. Glfick Keltische Namen 9ff.

Haedues uberliefert bei Anson, parent. 6 , 6.

ED VIS soil auf gallisohen Milnzen stehen, Des-
jardins Geogr. de la Gaule II 465, 4; die

Griechen schreiben Aidovoi oder AiSovoi. Strab.

IV 192. Ptol. II 8
;
17. Cass. Dio XXXVIII 32

;

quedius Festus redemptor operum Caesar, et

puplicorum aedem diritam refeeit, quod ad.iu-

torio eius rivom aquae Claudiae August(ae) sub
monte Aeflano consummaeit (folgt Datum 3. Juli

88). Der hier genannte Tunnel, 4950 m. lang,

ist noch nachzuweisen (Lanciani acque 137).

Auf der Hohe des Monte S. Angelo finden sich

Keste uralter Umfassungsmauern und einer Tem-
pelsubstruction, untersucht von Lanciani (Rom.

Aldovaioi bei Steph. Byz.), Volk in Gallia Lugu- 10 Mitt. 1891, 153). Die bei Velleius I 14, 8 ge-

dunensis zwischen Arar und Liger (irrtumlich

bei Strabon zwischen Arar und Dubis). Der Arar
schied sie von den Sequani (Caes. b. G. I 11.

Strab. IV 186) , mit denen sie haufig in Zoll-

streitigkeiten verwickelt waren. In frtther Zeit

erscheint ihr Name mit andern gallischen Stam-
men in Oberitalien. Liv. V 34. Sie waren das

angesehenste unter den Volkern Galliens , das

erste, das sich den RCmern anschloss und daher

nannte, 508 = 246 deducierte Colonie Aesulum
kann mit A. nichts zu thun haben, s. Momm-
sen BMW 332 Nr. 113. [Htilsen.]

Aefnlanus M., Proconsul Asiae unter Nero.

CIG II3187 (Smyrna), vgl. Waddington fastes

Nr. 88. [v. Rohden.]

Aegates insulae (zweite Silbe bei Silius

stets lang; Aegatae Florus. Mela II 105; griech.

Atyovaaat Polyb. I 44, 2, nicht Alyddeg), Insel-

von diesen Brtider und Verwandte genannt. Caes. 20 gruppe westlich von Sicilien vor Lilybaeum, ge-

b. G. I 33. 43. Cic. ad fam. VII 10, 4. Pomp.
Mela in 20. Plin. n. h. IV 107. Zu ihren

Clienten gehorten die Aedui Ambarri, die Se-

gusiavi u. a. Caes. b. G. I 11. VII 75. Als

Caesar nach Gallien kam, war ihre Macht durch

die Sequaner beeintrachtigt worden; Caesar stellte

ihr Ansehen wieder her (b. G. VI 12). Sie

blieben im ganzen treue Bundesgenossen der

ROmer. Unter Tiberius (im J. 21) liessen sie

nannt besonders wegen des Seesieges des C. Lu-
tatius Catulus fiber die karthagische Flotte, 241

v. Chr. (Polybius a. a. O. Nepos Hamilc. 1.

Liv. XXI 10, 7. 41, 6. 49, 5. Florus I 18, 33.

Auct. de vir. ill. 41. Oros. IV 10. Ampelius

45. Silius Ital. I 61. 622. IV 79. VI 684). Silius

VI 684 geminas consurgere fluetu Aegates scheint

nur die beiden der Kuste zunachst gelegenen,

Aegusa (Pavignana) und Phorbantia (Levanzo)

sich durch Iulius Sacrovir zur Emporung auf- 30 unter diesem Namen zu begreifen , wahrend die

reizen, der sich auch andere Stamme anschlossen,

und besetzten Augustodunum. Aber ihre ver-

weichlichten und an den Krieg nicht gewohnten

Scharen wurden von dem Legaten C. Silius mit

leichter Miihe bewaltigt. Velleius II 129. Tac.

ann. Ill 40ff. ; vgl. Schiller Gesch. der rom.

Kaiserz. I 282. Als Claudius den Galliern das

ius honorum erteilte, waren die A. die ersten,

welche dieser Auszeichnung gewiirdigt wurden.

Neueren auch die 25 km. westlich gelegene

'Iega vfjaog (jetzt Maritimo) dazurechnen.

[Hiilsen.]

Aegiamnnniaegus soil der Name eines Gottes

auf der spanischen Inschrift CIL II 2523 sein;

vgl. Hiibner S.-Ber. Akad. Berl. 1861, 815.

[Ihm.]

Aegida (Plin. Ill 129), ein oppidum IKstriae

eivhmi Ttomanorum. Von einigen wird der Ort

Tac. ann. XI 25. Ihre vornehmste Stadt war 40 gleich dem spateren Neapolis an der Miindung
Bibracte (Caes. b. G. I 23. VII 55 u. (i. Strab.

a. O.) , ferner Cabillonum , Noviodunum u. a.

Caes. b. G. VII 42. 55. 90. Ihr hiiehster, auf

ein Jahr gewahlter Magistrat, der Macht fiber

Leben und Tod hatte, hiess vergobrelns. Caes.

b. G. I 16. VII 33. In der zvveiten Halfte des

3. Jhdts. lebte der Aeduer Eumenius, von dem
wir eine Rede fur die Wiederherstellung der

Schulen in seiner Vaterstadt Augustodunum

des Ningus (jetzt Citta nuova), von anderen gleich

dem spateren Caprae oder Iustinianopolis (jetzt

Capo dTstria, zur Zeit der venezianischen Herr-

schaft Hauptort von Istrien) erachtet.

[Tomaschek.]

Aegidius, vornehmer Gallier (Priscus frg. 30),

wahrscheinlich Enkel des Flavius Afranius Sya-

grius, Consuls 381 (Seeck Symmachus p. CIX),
nach dem er seinen Sohn benannte (Greg. Tur. H

(Autun) besitzen; damals muss ihr Land ziem- 50 18, 27. Sid. epist. V 5, 1. VIII 8, 3), stand bei

lich verodet gewesen sein ; vgl. im allgemeinen

auch Desjardins Geogr. de la Gaule II 465ff.

[Ihm.]

Aeflcius. M. Aeflcius Calvinus , Vater der

Aeficia Calvina, CIA III 873; wohl identisch

mit dem Efi-cius Cahinus eques Romanus prae-

dives bei Suet, gramm. 3. Vgl. auch Le Bas-
Waddington 1572 (Knidos): M. Aeflcius M. f.

Apollonius. [v. Rohden."

Maiorianus (457—401) in hoher Gunst und wurde
von ihm zum Comes et magister utriusquc mi-
litiae in Gallien ernannt (Prise, a. O. Greg. Tur.

II 11. Hydat. Sev. 2). Nach der Ermordung
des Kaisers wurde er nur durch den Gothenkrieg
gehindert, einen Rachezug nach Italien zu unter-

nehmen (Prise, a. 0.) ; doch machte er sich in

Gallien unabhangig von Ricimer und dessen

Creatur, dem Kaiser Libius Severus. Durch seine

Aefulae (so die besten Hss. bei Hor. Od. 60 Feindschaft mit dem Comes Agrippinus (Vit. S.

IE 29, 6; vgl. Hiibner Hermes I 426), hoch-

gelegene Stadt (arx Aefulana Liv. XXVI 9,

9) am Westabhange des Sabinergebirges , nach

Plin. n. h. m 69 (wo Aesolani fiberliefert) friih

untergegangen. Den Namen bewahrte noch in

der Kaiserzeit der mons Aeflanus (jetzt Monte S.

Angelo in Arcese) , laut der Inschrift CHi XIV
3530 : Bonae Deae Sanctissimae Caelesti L. Pa-

Lupicini 3, Act. Sanct. Mart. Ill 266) flel Narbo
462 in die Hande der Gothen; doch sehr bald

darauf schlug und totete er bei Orleans Frederi-

cus, den Bruder ihres Konigs (Hydat. Mommsen
chron. min. I 664. Mar. Avent. a. 463). Andere
Episoden aus diesem Kriege bei Greg. Tur. in

glor. confess. 22. Paulin. Petroc. vit. S. Mart. VT
lllff. Migne L. 61, 1066. Im J. 463 trat er
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mit den Vandalen in Verbindung, wahrscheinlich

um mit Geiserich einen combinierten Angriff

gegen Ricimer vorzubereiten. Doch starb er vor

der Ausfiihrung des Planes, wie man meinte, an

Gift. Nach seinem Tode ergossen sich die Gothen

ungehemmt fiber das noch rOmisch gebliebene

Land (Hydat. Greg. Tur. II 18). Dass es> acht

Jahre fiber die Franken als KSnig geherrscht

habe (Greg. Tur. H 12), ist wohl nur Sage.

[Seeck.]

Aegiiirarus s. Aigimuros.
Aegina als Inselname im Itinerar. marit. p.

515 zwischen Pandateria und Aenaria (var. egena,

egina); p. 516 unter den liparischen Inseln (var.

egyna, egira); beidemal nicht sicher zu emen-
dieren. [Hiilsen.]

Aegissus, Stadt und Veste in Scythia minor
zwischen Noviodunum und Salsovia, vor der Delta-

gabelung des Hister; wie schon Mannert VII
122 erkannt hat, das heutige Tuldza. Es finden

sich folgende Formen : Alyiaadg Hierocles p. 637,

Aegissos Not. dign. or. 36 p. 99 (Accisso p. 100),

Aegisos Ovid, ex Ponto I 8, 13. IV 7, 21. 53,

Aegiso oder Aegyso It. Ant. p. 226, Aegypsum
G. Rav. IV 5, Aiyiorov Procop. de aedif. IV 7

p. 293; vgl. CIL III p. 1009. [Tomaschek.]

Aegitua (Aiyirvd), nach Polyb. XXXIII 7 Ort

an der Sfidktiste von Gallia Narbonensis im Ge-

biet der Oxybier, vielleicht in der Gegend des

heutigen Cannes. d'Anville Notice de la Gaule
35. Herzog Gall. Narb. p. 27. Desjardins
Geogr. de la Gaule I 174, 3. II 176. '[Ihm.]

Aegnatius s. E gnat ius.

Aegonne , Ort in Galatien, zwischen Tavium
und Komana (Tab. Peut.), gleich Eugonia, Eua-
gina der Tab. und Phuibagina des Ptolem. V
4, 9, jetzt Gone. S. G. Hirschfeld Sitzgsb.

Akad.' Berl. 1883, 1265. 1268. Raiusav Asia

Min. 261. [Hirschfeld.]

Aegrilius s. Egrilius.
ab aegris cubiculariorum, Pfleger der er-

kiankten Kammerdiener des kaiserlichen Haus-
haltes, genannt CIL VI 8770 = Bull. com. 1886,

413 [M. Ulpio?] Aug(usti) l(iberto) Stephana,
ab aegris cvhiclarior(um) und 8771, wo Par-
thenopaeus ab aeg(ris) und Epiterpes ihrem
,Collegen', dem P. Aelius Aug. lib. Chrysanlhus,
q(ui) f(uit) a frumfento) eiih(icularwrum), die

letzte Ruhestatte bereiten. [Kubitschek.]

Aegusa (Plin. n. h. Ill 92, daraus Martian.

Capella § 648, Atyovaa Polyb. I 60. Ptolem.

IH \, 8, Einwohner Alyovaatog Steph. Byz.)

Hauptinsel der aegatischen Gruppe, Lilybaeum
gegenfiber gelegen, mit karthagisehem Namen
Kaigia (Steph. Byz. s. v.). Jetzt Favignana.

[Hiilsen.]

Aeimnastos, Sohn des Euphraios, Thebaner.
'ParpcoSog in einer Thebanischen Siegerliste, die

sich wahrscheinlich auf die Museia in Thespiai

bezieht. Athen. Mitth. Ill 142. [Kirchner.]

'Ativavrai waren nach Hesychios eine Be-

liorde in Milet. Bei Plutarch (Qu. Gr. 32) wird

der Name durch die Annahme erklart, dass die

Mitglieder dieses Collegs zur Beratung wich-

tiger Angelegenheiten zu Schiffe stiegen und
«rst nach gefasstem Beschlusse ans Land kamen.
Wachsmuth (Stadt Athen I 481) leitet das

Wort jedoch von vaveiv ab und glaubt, dass es

das Sitzen am Gemeindeherd des Prytaneion be-

zeichne, halt die Aeinauten also fair eine Art Pry-

tanen und bringt sie in Beziehung zu den atti-

schen Naukraren (s. d.), denen er ebenfalls jede

Beziehung zur Flotte abspricht; vgl. fiber den
letzten Punkt Busolt Gr. Gesch. I 419, 3.

[Szanto.]

'Aeupvyla, Verbannung auf Lebenszeit, wurde
als burgerlicher Tod von den Griechen der

1 Todesstrafe gleichgeachtet und war immer mit
Vermogensverlust verbunden. Poll. VUI 99. CIG
2008. CIA I 9, 30. II 54, 20. Sie kam am
haufigsten vor, wenn Jemand durch die Flucht
sich dem Urteil und der Strafe entzog (vgl. Is.

IV 28), sie konnte in den aywves TifujTol von den
Richtern als Strafe festgesetzt werden, sie wurde
ofter auch in Beschliissen denen angedroht, die

etwa diesen Beschluss aufheben sollten. CIG 2008,
22. Dittenberger Syll. 5, 35. Gesetzlich

20 festgesetzt war in Athen die Verbannung als

Strafe fur rgav/xa kx Ttgovoias (Lys. HI 38. VI
15. Demosth. XL 32) und fur das Ausgraben
heiliger Olbaume (Lys. VII 3. 25. 32. 41, hier-

ffir nach Aristot. Resp. Ath. 60, 2 sogar der Tod).

Riickkehr ohne Befugnis zog Todesstrafe nach
sich. [Lys.] VI 15. Lyk. Leocr. 93. Poll. VIII
86. CIG 2008. Niemand durfte den Verbannten
aufnehmen bei Todesstrafe (Demosth. L 49) ; ge-

wissen Arten von Verbannten wurde sogar das

30 Begrabnis in heimischer Erde versagt. Thuk.
I 138.

f (

[Thalheim.]

'Aeioitoi (atoiToi). Wahrend die Speisung im
Prytaneion in Athen . ursprunglich wie in alien

griechischen Staaten bios den hochsten Beamten
oder den Staatsgasten zukam, und fur die alterc

Zeit eine doppelte Speisung, die der Archonten im
Thesmothesion und die der Prytanen im Pryta-

neion nachweisbar ist, liisst sich mit Sicherheit

fiir die Zeit seit Solon die Zuziehung der My-
40 sterienpriester und verdienter Manner uberhaupt

zu den gemeinsamen Mahlzeiten behaupten. Als
seit Kleisthenes die funfzig Prytanen in der

Tholos gemeinsam speisten, blieb im Prytaneion
die Ehrentafel fiir die Gesandten fremder Staaten

und fiir die Wohlthater der Stadt; spiiter wurden
beide wieder vercinigt. Diejenigen Teilnehmer
an der Staatstafel nun, welche Beamte oder

Priester, aber nicht Prytanen und nicht Ehren-
gaste sind, heissen nach einem spateren Sprach-

50 gcbrauch dewiroi. Sie scheiden sich durch diesen

Namen von den Prytanen, welche nach Monats-
frist ihren Platz an der Tafel verlassen miissen.

Vor der Kaiserzeit begegnet die Bezeichnung
dsiaiToe in den Inschriften CIA II 329 und 487.

in der Kaiserzeit kommt sie hauflger vor : CIA
III 1019ff. Unter ihnen werden aufgezahlt 6 Iri

ficoficp, Isoorpdvzt];, dqdov/og xvgqpogos, samtlich

Mysterienpriester, der Fldtenblaser, der bei den
Opfern fungierte (hgavlrjs), ferner der Herold und

60 der Schreiber des Rates und Volkes, mehrere
andere Schreiber und der isgeve qp(oa<p6ocov xal

£.Ti Zy.ia.8og; vgl. Kohler Hermes V 336ff. R,
Scholl Hermes VI 15ff und die citierten In-

schriften mit den Commentaren. [Szanto.]

'Aei^mov (quoniam vireat semper, Plin. n. h.

XXV 160. Diosc. de mat. med. IV 88. Hesych.

:

cpvxbv &£i&a?Jg), sempervwum, sedum, sesuvium
bei Opilius Aurelius (Festus p. 343), zur Familie
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der Crassulaceen (Dickblatter oder Fettpflanzen)

gehorig, war Colleetivbezeichnung ftir Fetthenne,

Mauerpieffer, Hauslauch, Hauswurz. Theophrasts
Ausserungen fiber das A. sind spiirlich : Es hat

fleischige (h. pi. I 10, 4), glatte und langliche

Blatter, bleibt immer saftig und griln und wachst

auf den Ebenen am Meere, desgleichen an Mauern
und selbst auf Ziegeln , wenn daselbst zufallig

etwas sandiges Erdreich zusammengeschwemmt
ist (h. pi. VII 15, 2). Hiernach bezieht Sprengel 10
den Namen A. auf das auf Mauern in und um
Athen haufige Sempervivum tenuifolium Sibth.

(vgl. Smith Prodr. fl. graec. I 335), Dierbach
(Flora mythol. 214) auf Sedum heptapetalum
Poiret, wahrend Praas (Synops. plant, fl. class.

135) schwankt, ob er Sedum amplexicaule Cand.

oder Sempervivum tectorum L. fur Theophrasts
Pflanze halten soil. Sicherlich zog man bei der

leidigen Unsicherheit der antiken Nomenclatur
den Stamen auch bald auf verwandte Arten fiber, 20
wie aus Dioskorides hervorgeht, der sogar eine

zt]Xe(piov-A.Tt tqItov ei5og aeiCd>ov nennt (IV 89).

Plinius unterscheidet von A. (n. h. XXV 161)

zwei Arten : die grOssere (sedum magnum) wird

fiber eine Elle hoch und dicker als ein Daumen.
Ihre Blatter sind an der Spitze zungenahnlich,

dabei fleischig, fett, saftreich und von der Breite

eines Daumens. Einige Blatter wenden sich nach

unten , andere nach oben , so dass sie augen-

fOrmige Kugeln bilden. Hiervon hiess die Pflanze 30
auch jOchsenauge", „Tierauge" oder kurzweg
„Auge" (Plin. XXV 160, wo noch andere Be-

zeichnungen angegeben sind). Ganz ahnlich

lautet die Beschreibung des grossen A. bei Dios-

korides (IV 88). Ubereinstimmend mit Plinius

(XXVII 14) giebt er an, dass es auch in irdenen

Gefassen auf Dachern gezogen werde; frei komme
es namentlich in bergigen Gegenden vor. Ent-

weder ist das fieya A. auf Sempervivum arboreum

L. (hauptsachlich auf den Inseln des aegaeischen 40
Meeres und Cypern) zu deutcn (Praas 1. 1. 135

Diosc. torn. II p. 614 Sprengel) oder auf Semper-

vivum tectorum L. Diese Pflanze heisst noch

jetzt in Italien semprevivo maggiore und wachst
daselbst allenthalben auf Mauern, Dachern, Felsen

und Bergen (Lenz Bot. d. a. Gr. und R. 602).

Die kleinere, ebenfalls in Italien und Griechen-

land haufige Art (Sedum acre L. oder sedum
rupestre s. reflexum L. ?; vgl. Diosc. torn. II p.

615 Sprengel; jetzt semprevivo minima) des A. 50
hiess nach Plin. XXV 160 auch erithales. tri-

thales, ehrysothales oder isoetes. Sie wachst auf

Mauern , Felsen , Wanden und Dachziegeln , ist

von der "Wurzel an buschig und hat schmale,

spitzige, saftreiche Blatter und zarte Stengel von

der Hone einer Spanne (9—12 Zoll); vgl. Diosc.

IV 89. Uber die zahlreichen (fiber 60) Arten

des sedum bezw. sempervivum vgl. Leunis
Synopsis II. Teils II. Bd. § 4T8 und S. 236.

Anm. 14. Billerbeck Flora class. 114. 121. 60
Die Verwendung des A. in der Heilkunde war
wegen der alien Arten angeblich innewohnenden
kfihlenden und zusammenziehenden Krafte (Plin.

XXV 162) eine vielseitige : man brauchte teils

die frischen, zerquetschten Blatter, teils den aus-

gepressten Saft gegen mit Fieber auftretende

Katarrhe (Plin. XXVI 32), Augengeschwure, zum
Aufweichen klebriger Augenlider, gegen Kopf-

schmerzen, zur Bekampfung der schlimmen Wir-
kungen der giftigen Wolfswurz und des Bisses

giftiger Spinnen, als Schutzmittel gegen Scorpio-

nenbiss (Plin. XXV 163), ferner gegen rote Haut-
entzundungen (z. B. Eose), alle moglichen Ge-
schwfire (Plin. XXVI 145), Augenentzundungen r

Brandwunden, Podagra (Plin. XXVI 101), Durch-
fall (Plin. XXVI 45), Eingeweidewfirmer , zur

Stillung ubermassigen Blutverlustes bei der

monatlichen Reinigung, gegen das Triefen der

Augen. Diosc. IV 88. Gal. XI 815; vgl. X 951.

XI 740. 751. Ferner fand das A. Verwendung
gegen kranke Briiste bei Frauen (Plin. XXVI
163), gegen Nasenbluten (Plin. XXVI 131), Gflrtel-

rose (Plin. XXVI 121), Schlaflosigkeit (Plin.

XXVI 101), Verhartungen (Plin. XXVI 127),

Ohrenschmerzen (Plin. XXV 164) u. s. w. ; vgl.

auch Plin. XXVI 129. 137. In der Landwirt-
schaft schatzte man das A. wegen des reichlichen

Saftes, der sich muhelos aus seinen Blattem
drucken lasst. Mit diesem durch Wasser etwas
verdunnten Safte wurden alle Getreide- oder son-

stigen Samen kurz vor der Aussaat befeuchtet,

eine Nacht stehen gelassen und alsdann gesat.

Auf diese Weise praparierte Saat blieb gefeit

gegen alle Beschadigung durch Wfirmer, Eaupen,
Erdflohe und sonstiges die Wurzeln durchfressen-

des Ungeziefer. Diese Vorschrift stammte von
Demokrit. Plin. XVIH 159. Colum. II 9, 10.

X 356. XI 3, 61. 64. Plin. XIX 179. 180.

Geopon. II 18, 1. XII 7, 3. 20, 4.. Pallad.

de r. r. I 35, 3. X 3, 2. Auch legte man ge-

trocknete Blatter des A. auf die Gerste oder

sonstige Getreidehaufen, um alle Schaden fern-

zuhalten und die eingesammelten Korner besser

zu conservieren. Geopon. II 27, 6. 30, 2. Fur
die Mythologie ist das A. dadurch von Bedeu-
tung, dass Glaukos nach dem Genusse dieses

wunderreichen Krautes von ekstatischer Raserei

ergriffen sich ins Meer sturzt, wo er fortan als

Gott haust. Es wird in diesem Mythus dem A.
ganz deutlicb eine an das homerische fi&kv erin-

nernde belebende bezw. Unsterblichkeit verlei-

hende Wirkung zugeschrieben; wenn also Ovid
(met. VII 232) das griech. A. mit vivax gramen
ubersetzt, so scheint er A. causativ (= immer-
wahrendes Leben hervorbringende , belebende

Pflanze) aufgefasst zu haben. Doch muss her-

vorgehoben werden, dass verhaltnismassig nur
wenige alte Quellen die Pflanze, von der Glaukos
ass, wirklich mit A. bezeichnen: zwei Aischylos-

fragmente aus dem D.avxoe JJovxtog bei Bekk.

Anecd. I 347 (fr. 28 und 29 Nauck*). Athen. XV
679a

. Tzetz. Lycophr. 754 zijv 6i fSoxarrjv, fjt rysv-

oazo (sc. r/.avxos), yaai ziveg atiZwov thai, wah-
rend die meisten nur ganz allgemein von .too,

fiozdrrj, adarazog fioxavrj, herba, imnwrtales ker-

bae, gramen, gramma sprechen; vgl. Serv. Ge-

org. I 437. Palaeph. de incred. 27. 28. Paus.

IX 22, 7. Auson. Mos. 277. Ov. met, XII 936.

941. Claudian de nupt. Honor, et Mar. 158.

Schol. Ap. Khod. I 1310. MOglich, dass die

dMcooe xoa des Glaukos erst spater mit dem
Hauslauch identificiert wurde. Eoscher Nektar
und Ambrosia 32. Bergk in den Jahrb. f. Philol.

1860, 385, 75. Gaedechens Glaukos der Meer-

gott 33ff. Lobeck Aglaoph. II 866. M ein eke
Anal. Alex. 238f. Eoscher Lex. I 1679. Dier-
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bach Flora myth. 214. Murr Die Pflanzenw.

i. d. gr. Myth. 212. Grimm Deutsche Kinder-

und Hausmarchen III 26. Auch im Mythos eines

anderen Glaukos, des Sohnes des Minos und der

Pasiphae, begegnet uns ein ahnliches (oder das

gleiche?) Zauberkraut; vgl. Apollod. Ill 3, 1

(jiola). Tzetz. Lye, 811. Hyg. fab. 136. Eoscher
Lex. I 1687. Ob das A. deswegen auf den

Dachern der Hiiuser gehegt wurde , weil man
sich davon eine blitzableitende, die Gewitter fern-

haltende Wirkung versprach, ist nicht mit Be-

stimmtheit zu erweisen, doch nicht unmOglich.

Festns p. 343 vgl. mit Plin. XXV 160: nasci-

tur in suggrwidiis (auf den Wetterdachern).

Ein Herleiten des Wortes sedum von sedare (sc,

tempestatem) ist naturlich wissenschaftlich aus-

geschlossen — Vanicek (Etym. W. 1011) erkliirt

sedum (sadum) als „aufsitzend, d. h. platt auf der

Erde wachsend" zur Wurzel seel (sad) „sitzen" —

,

doch haben wir eine immerhin beachtenswerte

Volksetymologie vor uns, der ein im Norden noch

jetzt fortlebender Volksglaube zu Grunde licgt;

vgl. Leunis a. O. 230 Anm. 3. [Wagler.J

Aelana, Aelanites slims s. Ailana, A'O.ari-

Aelia, das zunachst von roniischen oder la-

tinischen Gemeinden zur Bezeichnung der Herkunft

ihres Stadtrechtes als von Hadrian oder Antoninus

Pius herriihrend verwendcte Adjectiv gentilicischen

Ursprungs, wird spaterhin viclfach wie Ulpia, Iu-

lia, Aurelia, Septimia u. ii. an Stelle der Trihus

im Namenscomplcx romischer Biirgcr venveudet.

Diese Sitte ist gewiss nicht vor der 2. Halfte des

2. Jlidts. n. Chr. aufgekommen und wohl lc-

diglich dadurch vcranlasst worden, dass nach

Hadrian nicht mehr zugleich mit der Verleihung

des romiscben oder latinischen Stadtrechtes eine

der 35 Tribus vergeben wurde und wenigstens

bei den Neugriindungen dem Bediirfnisse eines

Surrogats fur eine rOmische Tribus abgeholfen

werden musste und durch das kaiserliche Genti-

licium leicht abgeholfen werden konnte. Der Ge-

brauch dieser von den Neueren mitunter ,Militar-

tribus' genannten Distinctiva an Stelle der Tribus

hat sich dann so erweitert , dass er die pigent-

lichen Tribus mitunter verkenncn und ganz zuriick-

treten liess. Vgl. z. B. in der Praetorianerliste

Eph. ep. IV 896 (Anfang des 3. Jhdts.) Z. 8f.

[M.] Aurel. M. f. A[c/L Vcrinus Carn(iiioiio),

[L.j Papir. L. f. Ael. Yerinus Cam. (statt Ser-

gio- Carnunto) und Z. 29IT.MJariii(U) 'l.f. Ael.

Acitus MursfaJ, ahnlich Z. 43. [Kubitschek:]

Aelia Capitolina (Al/.ia Ka.-nm/.wU , Dio
Pass. LXIX 12. Hierocl. 43. Ptol. V 16, 8.

VIII 20, 18; Tab. Pcut, llelya Capitoliwt),

Xame des von Hadrian 130 n. Chr. wieder auf-

gebauten und in eine rSmische Colonic verwan-

delten Jerusalem (Aelia nach dem Familiennamen

Hadrians, Capitolina nach dem capitolinischen

Iuppiter, dem an heiliger Statte ein Tempel ge-

baut wurde). Hieron. Chron. ad ann. Abr. 2152:

Aelia ab Aelio Heidriano condita, et in fronte

eius portae, qua Bethleem egredimur. sus sculp-

tus in marmore. significans Romanae poteslati

mhiar-crc Iudaeos. Naheres s. unter Jerusalem.
Schiirer Gesch. d. jfid. Volkes I 565ff. 584ff.

Gregorovius S.-Ber. der Miinchener Akad. 1883,

477—508. [Benzinger.]

Panly-Wiesowa
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Aelia Castra s. Castra.
Aeliae, Ort in Africa, provincia Byzacena,

Station auf dem Wege zwischen Aquae regiae

und Thysdrus, Tab. Peut. VI 2. Itin. Ant. p. 55,

1, nach letzterem 18 Millien von Thysdrus ent-

fernt; vgl. Tissot Geogr. comp. n 588f.

[Joh. Schmidt.]

Aelianus, Beiname der Gens Aelia, Aemilia,

Papiria, Plautia, Pompeia und Eoscia. Ausserdem
10 1) Aelianus, an den ein Eescript vom J. 226

n. Chr. gerichtet ist , Cod. lust. IV 21 , 3 , ist

vielleicht identisch mit Fl(avius) Aelianus leg.

Aug. pr. pr. von Pannonia inferior im J. 228,
CIL III 3524 (Aquincum); dieser wieder kann
geineint sein mit dem . . . aelianus c. v. leg.

Aug. pr. pr. von Punn. inf., CIL III 3747, wenn
nicht etwa an M. Pontius Laelianus Larcius Sa-

binus (Legat von Pann. inf. unter Marcus) zu
denkeu ist.

20 2) Aelianus, an den ein Rescript vom J. 239
oder 241 n. Chr. gerichtet ist, Cod. lust. Ill

36, 7, ist vielleicht identisch mit Celsus Aelianus,

Cos. suff. im J. 238.

3) Aelianus, an den ein Rescript vom J. 257
n. Chr. gerichtet ist, Cod. lust. Ill 29, 3.

[v. Rohden.]

4) Fuhrer der Bagauden in Gallien, von ihnen
um 284 gemeinsam unit Amandus zum Kaiser

ausgerufen , unterlag 286 dem Maximian. Eu-
30trop. IX 20, 3. Vict. Caes. 39, 17. 19. Zon.

XII 31. Eumen. Paneg. II 4. Ill 5. VI 8.

5) Proconsul von Africa 313—315. Zeitschr.

f. Eechtsgesch. X 209. CIL VIII 701.

d) Protector, eruffnete 348 die Schlacht bei

Singara, indem er mit einer Legion die schlafen-

den Perser iiberflcl. Zum Comes avanciert, wurde
er bei der Erobcrung von Amida 359 von den
Persern gefangen und gekreuzigt. Amm. XVIII
9, 3. XIX 9, 2.

40 7) Feldherr unter Valens. Seine Charakter-

schildernng bei Eunap. frg. 36.

8) A gens in rebus, 408 als Executor der neuen
Ketzergesetze nach Africa geschickt. Const.

Sinn. 12. [Seeck.]

9) Praefectus praetorio unter Zeno um das J.

480 ii. Chr. Cod. lust. II 21 (22), 9. V 12, 28.

75, 6. XI 70 (69), 6. [Harhnann.]

10) Verfasser einer Taktik , nach der tlber-

schrift (raznzi Aiharov) in den massgebenden

50 Hss. ; die Subscription im Laur. 55, 4 Aiharov
aoyiFoeoK raxTiy.ij duooia ist wohl den Anfangs-
worten der Schrift selbst entnommen; die Be-

zeichnung anyisohoq scheint auf Verwechslung
mit Claudius A. (Nr. 11) hinzudeuten (Suid.).

Angefuhrt wird A. von Joa. Lvdus de mag. I

47; Kaiser Leo VI. (886—911)' tact, VI 30. VII
86. 87 (Meursii Opp. VI = Migne Patrol. 1071,

tact, ined. 30 (Kf.chly Diss. IV 35); Constan-

tin in seiner Taktik hat nur Leo ausgeschrieben

60 (Hardt Catal. codd. mss. bibl. r. Bavar. IV 408.

Hirsch Gott, gel. Anz. 1873, 496). Seine Zeit

bestimmt sich nach der Schrift selbst (Einl. 1.

3. 4. 6. Cap. I 2) auf das Ende des 1. und den

Anfang des 2. Jhdts. n. Chr. Dcnn er spricht

von Xerva als dem Vater des in der Einleitung

angercdeten Kaisers und erwahnt ilin, sowie Fron-

tin (dessen Name auch I 2 jedenfalls fur <Po6v-

zoivi einzusetzen ist; vgl. Frontin. ed. Gunder-
16
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mannXII. Fronto ed. Niebuhr XXXI. Dede-
rich Ztschr. f. d. Altertumswiss. VI 1839, 1077ff.

Kflchly Kriegsschriftst. II l,90ff. FOrsterHerm.
XII 446ff. Teuffel § 327, 4) als Zeitgenossen.

Die hiemit nioht im Einklang stehendc Widmung
an Hadrian (Einl. 1) ist wohl auf spiitere Verwechs-
lung mit Claudius A. zuriickzufiihren, welche die

Einsetzung von Adgiavs in die Hss. nach sich

zog (Kflchly anderte es in Tgcuavt). Die Schrift

ist also (nach Einl. 3. 4 veranlasst durch den
Wert, welchen der urns J. 103 gestorbene Fron-
tin in der Unterredung bei einem Aufenthalte

A.s in Pormiae der griechischen Taktik beilegte)

unter Nerva begonnen , herausgegeben unter

Traian , auf welchen auch das iiberschwengliche

Lob der Kriegserfahrung und des Peldherrntalents

(Einl. 4. 6) viel besser passt , als auf Hadrian
(nach 103, wegen der Erwiihnung Prontins I 2

x<5 xad' fjjmg dvdgi vnanxqi). Es wiire doch

auch schwer verstandlich — um von der Be-

ziehung auf Alexander d. Gr. (Einl. 6) abzusehen
— wenn A. die Herausgabe einer unter Traian

(vor 103, wegen der Erwahnung von Prontin,

Einl. 3) begonnenen Schrift in der "Widmung an

Hadrian als durch dessen ausserordentlichen

Kriegsruhm veranlasst hinstellte (bei dieser An-
nahme miisste Nigova — nicht 'Adgiave — aus-

geschieden werden, Einl. 3), Vgl. KOchly Diss.

I 5ff. 2 Iff. II 12ff.; Kriegsschriftst. II 1, 85ff. II 2,

291. FOrster 430ff. 444ff. Schenkl Jahresber.

XXXVIII 270f. Schiifer Quellenk. II § 87, 4.

ITber die PersOnlichkeit A.s liisst sich, ebcn-

falls nur auf Grand seiner Schrift, soviel sagen,

dass er jedenfalls Grieche war und ihn wohl seine

litterarische Bildung mit den hoheren Kreisen in

Rom in Beriihrung brachte (vgl. Einl. 1 . 3)

;

ferner dass er nicht aus eigener Erfahrung spricht,

sondern als Theoretiker, dass er also nicht Soldat

war (Einl. 2). Die Veranlassung zur Abfassung
der Taktik ist bereits oben erwahnt ; doch spielte

hiebei auch der persflnliche Ehrgeiz seine Rolle

;

A. fiihlte sich befahigt und berufen, den Gegen-
stand besser zu behandeln, als seine Vorgiinger

(Einl. 1. 4. 5. 6. Cap. I 4—6). Ja er hat, nach
seiner ausdriicklichen Versicherung (Einl. 7) ein

ausfiihrliches Inhaltsverzeichnis deshalb vorausge-

schickt (nach dem Muster von Plinius) , damit

der Kaiser bei seiner vielseitigen Beschiiftigung

stets rasch finden kflnne, was ihn gerade inter-

essiere. Er rechnet also auf Beniitzung — auch
ein Beitrag zur Charakteristik des Mannes.

Der sprachliche Ausdruck ist gewandt und
sorgfaltig. zuweilen etwas weitschweifig ; A . liebt

lange Perioden und fiihrt dieselben meist gut
und streng durch; die Polge ist allerdings, dass

der Inhalt nicht immer gleich fasslich ist.

Den Inhalt der Schrift bildet, nach A.s eigner

Erkliimng in der Einleitung. die griechische,

d. h. griechisch-makedonische. Taktik. Im wesent-

lichen haben wir ein Lehrbuch derElemen-
tartaktik der Hoplitenphalanx helle-
nistischer Zeit vor uns, und zwar verfasst

von einem Manne , der nicht als militarischer

Fachmann, sondern von rein theoretischem Stand-

punkte aus den Stoff behandelte, dazu dem be-

liandelten Stoffe auch zeitlich feme stand. Doch
hat er nach seiner Versicherung alle alteren

Quellen benlitzt und nennt als solche im ersten

Capitol eine Anzahl erhaltener und verlorener

Schriftsteller (Aineias und dessen Epitomator
Kineas , Pyrrhos und dessen Sohn Alexandres,

Klearchos, Pausanias, Euangelos, Polybios, Posei

donios u. s. w.) ; auch fiihrt er gelegentlich Vor-

ganger an (so III 4 Aineias und Polybios, letz-

teren auch XIX 10; VIII 3 ol aketovg xwv xax-

tixd ygaydvTCOv ; XXIV 4 staga maot toig rax-

Tiy.oTg). In wieweit er allerdings diese im Original

10 eingesehen oder nur aus den Anfiihrungen bei

anderen gekannt hat, ist im einzelnen fraglich;

eine Hauptquelle war wohl die verlorene Taktik
des Polybios. Die merkwiirdige Thatsache, dass

er die Taktik des Asklepiodotos (s. d.), eines

Schiilers des Strikers Poseidonios, ausschreibt,

aber dieselbe unter seinen Quellen gar nicht

nennt, findet ihre einfachste Erklarung wohl
darin, dass wir in der unter Asklepiodots Namen
iiberlieferten Taktik das vom Schtiler herausge-

20 gebene oder bearbeitete Werk des Meisters, der
ja I 2 genannt wird (ebenso Arr. I 2), erblicken;

oder man miisste Asklepiodotos unter die alloi zs

siXelovfn; miteinbegriffen denken. Denn dass As-
klepiodotos wie A. aus der verlorenen Schrift des

Poseidonios selbstandig geschflpft haben sollten.

diese Annahme macht die allzu grosse Uberein-

stimmung, zum Teil bis ins einzelne hinein, un-
wahrscheinlich. Der Wert der Schrift des A.

ist also ein beschrankter, wenn auch der Zweck,
30 eine Ubersicht iiber den gesamten Stoff zu geben

(vgl. Einl. 5. Cap. XXII 1), im grossen und
ganzen erreicht ist, was auch die Beniitzung

durch Spiitere zeigt (vgl. Kflchly Diss. II llff.

50. Ill 48; Kriegsschriftst. II 1, 74ff. 86ff.

Haase Encycl. v. Ersch und Gruber III 21, 427f.

FOrster 430ff.). Die Schrift A.s ist in zwei

Recensionen iiberliefert : 1) der urspriinglichen,

sogen. Florcntiner , 2) der spiiter iiberarbeiteten,

sogen. Pariser, in welche ganze Abschnitte (Cap.

10 36ff.) neu eingeschoben sind. Leo setzt letztere

Uberarbeitung voraus. Die in der Pariser Re-
cension am Schlusse angehangten Capitel (teil-

weise abgedruckt bei Robortelli 61—63 und
hieraus bei Gesner 603—605. Kflchly Kriegs-

schriftst. II 1, 550ff.), sowie das in der Floren-

tiner Recension zwischen Inhaltsverzeichnis und
Einleitung eingeschobene Stiick (Robortelli 66f.

Gesner 611. KOchly 232ff.) gehflren nicht zur

Schrift. Die Florentincr Recension, allerdings nur
50 in jungen Abschriften. hat zuerst Kflchly seiner

Ausgabe zu Grunde gelegt, unter Heranziehung
von Vertretern der Pariser; alle fruheren Ausgaben
und Ubersetzungen gehen auf schlechte Vertreter

der Pariser Recension zuriick (vgl. Haase De milit.

script, edit, instit. [Berol. 1847] 27ff. 34ff. Kflchly
Diss. I 14ff. II 4ff. 27ff. 35ff. IV; Kriegsschriftst.

II 1, 208ff. 472f. 524ff. Wescher Poliorcetique

d. Grecs XXVff. Graux Rev. de philol. N. S.

III 1879, lOOff. IV 1880, 88ff. K. K. Miiller
60 Festschrift f. L. Urlichs [1880] 106ff. ; Festgabe

z. 3. Siicnlarf. der Univ. Wiirzburg von Gramich.
Haupt. Miiller 30ff. FOrster Philol. XLII
1883, 169).

Die von KOchly in seiner Ausgabe und vor-

her in den unten aufgefuhrten Programmen, sowie

in der Geschichte des griechischen Kriegswesens

aufgestellte Ansicht, dass die unter A.s Namen
iiberlieferte Taktik eine jungere Bearbeitung der
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Taktik Arrians durch einen unbekannten Ver-

fasser sei, und dass diese letztere — mit Aus-

nahme des Arrian wirklich zugehflrigen Stiickes

tiber die Ubungen der rflmischen Reiter (32, 3

bis Schluss) — dem A. beigelegt werden miisse,

wahrend die von Arrian verfasste Schrift verloren

gegangen sei, eine Ansicht, die einen vollkom-

menen Bruch mit der Uberlieferung bedeutete,

ist von FOrster aus sprachlichen und anderen

II 506f. Grundmann Quid in elocut. Arriani He-X

rodoto debeatur (Berol. 1884) 83ff. Meyer De
Arriano Thucydidio (Rost. 1877) 35ff. Eberhard
Arriani scripta min. R. Hercher iterum recogn.

p. LIX. Bolja Arriano . . . (Torino 1890) 64f.

Haase N. Jahrb. f. Philol. XIV (1835) lOOff. 114.

XVII (1836) 213. Marquardt Rflm. Staatsverw.

II2 594f. Bauer in Miillers Handb. der klass.

Altertumswiss. IV 188ff. Droysen in Hermanns

Griinden als unhaltbar nachgewiesen worden. 10 Lehrb. d. griech. Ant. II 2, 35ff. Jahns Gesch.

Auch die Grunde, welche Kochly, ohne ge-

niigende Kenntnis der Hss., aus diesen fiir seine

Ansicht entnehmen zu kOnnen glaubte, hat die ge-

naue Untersuchung der Hss. als nicht stichhaltig

erwiesen. GegenK ch 1y s Ansicht kann j etzt auch

noch die arabische Ubersetzung der Taktik A.s

angefuhrt werden, die mit Nennung des Namens
— allerdings leider nur bruchstiickweise— einem

Werke liber das muhammedanische Hecrwesen

d. Kriegswiss. (Munch. Lpzg. 1889), I 5ff. 94ff.

130ff. de Se'rignan La phalange. Etude philol.

et tact. s. les formations d'arm^es des Grecs . .

.

Par. 1880 (teilweise Ubersetzung von Arrians

Taktik mit mangelhaftem Commentar).
[K. K. Miiller.]

11) Claudius Aelianus (AlXiavog), Sophist

aus der zweiten Halfte des 2. Jhdts. n. Chr. Seine

Zeit wird dadurch bestimmt, dass er ein Zeit-

eingefiigt ist. Lebte auch der Verfasser dieses 20 genosse des Flavius Philostratos war , des Ver-

Werkes erst im 14. Jhdt., so geht doch die von

ihm beniitzte Ubersetzung, wie die meisten der-

artigen, jedenfalls auf das 9/10. Jhdt. zuriick.

Hiefiir spricht auch der Umstand , dass ihr ein

besserer Text zu Grunde liegt, als ihn unsere

besten, dem 10/11. Jhdt. angehOrigen Hss. bieten.

Vgl. Das Heerwesen der Muhammedaner und d.

Arab. Ubersetz. d. T. d. A. von Wiistenfeld. Gott.

1880 [S. A. a. Abhandl. d. Ges. d. Wiss. XXVI]

fassers der plot ootpiormv, der in Rom unter Sep-

timius Severus (192—211) lebte. Es giebt von
ihm zwei Biographien: einen Artikel im Suidas

und eine Vita in Philostratos vit. soph. II 31.

Er war aus Praeneste bei Rom gebiirtig, weshalb
er sich mit Recht einen ROmer nannte (V. H.
XII 25. XIV 45), stammte aus libertinem Stande,

wegen seines Namens Claudius , und bekleidete

in Praeneste das Amt eines aoxieQevg (Suid.). Er
Hammer Sitzungsber. Akad. Wien.XV(1855)38ff. 30 war Schiller des Sophisten Pausanias aus Cae-

Wenrich Deauctor.graec.versionib.4ff. Klam-
roth Zts. d. D. Morgenl. Ges. 42 (1888) 43f.

Beim Wiederaufbliihen des Stadiums der Alten

wurde A. friiher und mehr als die iibrigen grie-

chischen Taktiker abgeschrieben und iibersetzt,

auch friih herausgegeben ; er hat also auch damals
einen gewissen Einfluss ausgeiibt ; vgl. Haase
de lat. codd. mss. subscript. 18f. Gebelin 8ff.

Litteratur: Fiir die Ubersetzungen , altere

sarea, unter dessen Leitung er sich die griechische

Sprache in einem Grade zu eigen machte, dass

cr von einem eingeborenen Athener schwer zu

unterscheiden war (Phil.). Daraus erklart sich

sein Beiname 6 (isUyi.wzToq r\ fieXi<p{toyyog , den
er nach Suidas von seinen Zeitgenossen erhalten

hatte. Wahrend seine Zeitgenossen in sophisti-

schen Declamationen ihre Kraft vergeudeten,

widmete er sich der schriftstellerischen Thatig-

Litteratur und alle Einzelheiten verweise ich auf 40 keit (Phil.). Viel von der Welt hat er nicht

Engelmann - Prcuss, Hoffmanns Biblio

graph. Lexicon d. ges. Litterat. d. Griech. 2

und Gebelin (Quid rei milit. doctrina renascen-
tibus litteris antiquitati debuerit. Burdigalae

1881), dessen Angaben iibrigens unvollstandig
nnd nur mit Vorsicht zu gebrauchen sind. Ed.
princ. v. Franc. Robortelli Ven. 1552. Hieraus
abgedruckt sind die Ausgaben von Conr. Ges-
ner (in: CL_Aeliani_Opp: Tig. 1556) und Sixt.

gesehen ; nach seiner eigenen Aussage ist er

nie iiber die Grenzen Italiens hinausgekommen,
noch hat er je ein Schiff bestiegen und das Meer
befahren (Phil.). Die Notiz seiner Tiergeschichte

(XI 40), dass er in Alexandreia einen wunder-

baren Stier und die Missgeburt eines Kalbes ge-

sehen habe, steht keineswegs im Widerspruch

mit seiner Aussage; er hat jenes ganze Capitel

einschliesslich des ?.&saaa/tt)v aus seiner Vorlage
Arcerius (Lugd. Bat. 1613, einzeln und mit 50 (Apion) heriibergenommen. In seinen Stileigen-

Leo zusammen); Arcerius fiigte Anmerkungen
bei, die zur Erlauterung des Textes dienen.

Griech. Kriegsschriftstcller. Griech. und Deutsch
m. krit. und erklar. Anmerk. von H. Kochly
und W. Riistow II 1. II 2, 239ff. Lpzg. 1855.
Kflchly: I) De libris tacticis, qui Arriani et

Aeliani feruntur, diss. Turiei 1851 = Opusc. acad.
I. II) Dissertationis de 1. 1., qui Arriani et A. f.,

supplementum 1852= Opusc. acad. I. Ill) Libri

tiimlichkeiten , vornehmlich in seinem Streben

nach rhetorischer Einkleidung seiner Erzahlungen,

sowie in seiner Stellung zur Religion, fiir welche

die Bruchstiieke seiner Schrift xegl xgovolas be-

zeichnend sind, steht er auf dem Boden seiner

Zeit (vgl. Kalkmann Pausanias der Perieget,

Berlin 1886, If). Von seinen Werken sind

zwei verloren gegangen: jiegi xgovoias und tieoi

dehor haoyn&v, die von Suidas in umfanglicher
tactici duae, quae Arriani et A. f. , editiones emen- 60 Weise ausgeschrieben sind. Es waren platte Er-
datius descriptae et inter se collatae. 1853. IV) De
scriptorum milit. graec. cod. Bernensi diss. 1854.

[Angefuhrt als: Diss. I. II. Pn. IV]. Riistow
und Kochly Gesch. d. griech. Kriegswesens
XVI 104ff. 235ff. Hercher Lit. Centralbl. 1852,
454. AbichtArriansAnab.p.8. FOrsterHermes
XII (1877) 426ff. Schenkl Jahresb. XXXIV 185.

XXX\1II 270f. Bohner Acta semin. phil. Erlang.

bauungsbucher, in denen durch Beispiele aus der

Weltgeschichte der Finger Gottes an seinen Ver-

iichtern nachgewiesen wurde. Trotzdem Aelian

kein Stoiker war, sondern zu den Missgeburten

des Popularglaubens gehorte, so ist wahrschein-

lich, dass sie auf stoischen Schriften (Chrysipp

jiegl ngovoiag) beruhten. Erhalten von ihm sind:

1. jregi £cpa>v ISiozrjTos , nsgi t,<^u>v iozogCai (de
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natura animalium) in 17 B., mit einer Vorrede
und einem Schlussworte. Das Buch ist nur zum
Teil naturwissenschaftlich beschreibend , zum
andern Teil ist es paradoxographischen Inhalts,

eine Sammlung von merkwiirdigen Ziigen aus
dem Tierleben, die zur Belehrung und Nach-
ahmung, also mit einem Anfluge ethischer Ten-
denz zusamniengestellt , wenn audi ohne Plan
und systematische Folge bunt durcheinander ge

Bd. X. XII) fast wOrtlich ubereinstimmt, ferner
dass er den Plutarch beniitzt babe, ist unhalt-
bar (Herm. XXVI 481f.). A. B run k hat in den
comment, phil. in hon. sod. phil. Gryph., Berlin
1887 S. If. den sichern Nachweis gebracht, dass
die IJbereinstimmungen zwischen Aelian und
Plutarch (Pseudoplutarch) auf Bentitzung des-

selben Anekdotencompendiums zuriickzufiihren

sind. Dasselbe gilt fiir die Ubereinstimmungen
mischt ist. Bestimmt war das Buch zur Unter- 10 mit Athenaeus; vgl. Rudolph de fontibus quibus
haltung des gebildeten Publicums. Es ist fur ' " '

uns ungemein wertvoll wegen der vielen Excerpte
aus alteren Schriftstellern : so aus Aristoteles

(64 mal citiert), Aristophanes von Byzanz, Theo-
phrast, Megasthenes, Agatharchidas u. a. Die
Hauptquelle des Aelian ist Alexander von Myn-
dos (s. d.), dessen Schriften xegi Cwmv , &avfia-
oi(ov ovvaycoyr) und jieQmX.ovs zfj; sqv&qSs fiaXaz-

zng er fast wortlich ausgeschrieben hat. Ferner

Aelianus in varia historia componenda usus sit,

Leipz. Stud. VII 8ff. (verfehlt). 3) ixiozoXal

dygoixixai, 20 an der Zahl, voll erotischen In-

halts. Sie beweisen, dass A. fiir seine stilisti-

schen Studien Aristophanes gelesen hat. Die
beste Ausgabe des Aelian von Bud. Here her,
Paris (Didot) 1858 und in der Bibl. Teubn.
1864. Von commentierten Ausgaben ist die beste
von J. G. Schneider Lips. 1784; ad fldem co-

sind von ihm beniitzt teils direct, teils durch 20 dicum restit. et annot. illustr. Fr. Jacobs Jen.
Vermittlung Alexanders, fiir die Schlangenge-
schichten und die Beschreibung der niederen

Tiere, Sostratos Werk jzegl flXyzmv xai daxszcov

(M. Wellmann Herm. XXVI 321ff.), fiir die

Elephantengeschichten vornehmlich Jubas Ai-

Pvttd (M. Wellmann Herm. XXVII 389ff.), fiir

die Fischgeschichten das Buch des Leonidas von
Byzanz tiber die Fische und des Demostratos
'AXievzixd , endlich fiir die Erziihlungen vou

1831. Ed. princ. von Conr. Gesner, Tiguri 1556.
Vortrefflich fiir seine Zeit: Var. hist. ed. Peri-
zonius, 2 voll. Lugd. Bat. 1701.

12) Mekkios Ailianos, Lehrer des Galen
(XIV 298), Avrjo el xai zig SXkos e/txeiQtq xiyvr]g

xai ejiwixi'q yvojfttjg diaipiocov. Als Italien ein-

mal von einer Pest heimgesucht wurde, hatte er

ein Gegengift verordnet, wodurch diejenigen, die

es vor der Erkrankmig genommen, verschont
agyptischen Tieren Apions Aiyvxziaxd. Das Buch 30 blieben (Gal. a. a. O.). Sein Hauptverdienst
ist in spiiterer Zeit viel gelesen worden: Kon- " " ^ "

'

"

'

stantinos Porphyrogennetos Hess aus ihm zu-

sammen mit der aristophanischen Epitome des

Aristoteles, fimotheos von Gaza, Agatharchidas
und Ktesias eine avXXoyi) zfjg xeol ^iiiow iozogiag

zusammenstellen (Lambros Suppl. Arist. I 1.

Berl. 1885), und im 14. Jhdt. legte es Manuel
Philes seinem Gedichte iiber die Eigentiimlich-

keiten der Tiere zu Grunde. Was die Form dieser

Schrift angeht, so hat E. Hercher in derPrae-40
fatio zu seiner Pariser Ausgabe gezeigt, dass die

Tiergeschichte zwar unverkiirzt erhalten ist, in

der Urhandschrift aber von einem hulbgelehrten

Leser mit zahlreichen Randbemerkungen versehen
war, die dann ein unkundiger Abschreiber. oft

an unrechter Stelle und bald ohne weitere An-
kntipfung, bald mit vorgestelltem xai oder hin-

zugefiigtem dqXordzt., in den Text selbst ein-

schwarzte. 2) .-zoixO.tj iozooia (varia historia) in

14 B. Abgesehen von den ersten 15 Capiteln, die 50
naturgeschichtliehe Gegenstande behandeln, ist es

eine Sammlupg von Anekdoten mit moralisieren-

den Zusatzen. Die vermischten Geschichten haben
sich nur bis B. Ill 12 so ziemlich in ihrer ur-

spriinglichen Gestalt erhalten , von da an aber
nur in Form eines Auszuges, wofiir namentlich
die von Stobaeus aus dem noch vollstandigen
Werke ausgehobenen Stiicke und die von einem
andern Abschreiber am Schluss hinzugefiigte ur-

spriingliche Fassung mehrerer Capitel des XII. B. 60 petuus Aurelianus II).

liegt auf dem Gebiete der Anatomie; er ver-

fasste eine smzouij zwv zov xazgvg uvazoftixwv

avyyoa/ifidzcov , in der er auch die Muskellehre
ausfuhrlich behandelte (Gal. XVIII B 926f. 935.
986). [M. Wellmann.]

18) Ailianos, Adressat des unter Constantin
d. Gr. lebenden Bossarztes Apsyrtos in den Hippi-
atrica ed. Grynaeus, Basileae 1537 p. 110; von
Apsyrtos mit dea.zoza angeredet. [Oder.]

14) Aeliana, an die ein Eescript vom J. 215
n. Chr. gerichtet ist, Cod. lust. IV 49, 1.

15) Aeliana, an die ein Eescript vom J. 245
n. Chr. gerichtet ist, Cod. lust. II 26, 3.

Den Beinamen Aelianus fiihren folgende Con-
suln der Kaiserzeit:

a) J. 45 und 74 n. Chr. Ti. Plautius M. f.

Silvanus Aelianus (Suffectus).

b) J. 80 L. Aelius Plautius Lamia Aelianus
(Suffectus).

c) J. i00 L. Boscius M. f. Aelianus Maecius
Celer (Suffectus).

d) J. 116 L. Lamia Aelianus (Ordinarius mit
L. Antistius Vetus).

e) J. 184 Cn. Papirius Aelianus (Ordinarius

mit L. Cossonius Eggius Marullus).

f) J. 187 L. Boscius Aelianus (Ordinarius mit
L. Bruttius Crispinus).

g) J. 223 L. Boscius Paculus Papirius Aelianus
(Ordinarius mit L. Marius L. f. Maximus Per-

(cap. 2. 5. 6. 12—16. 22j den" Beweis liefern;

vgl. B. Hercher de Aeliani varia historia, Ru-
dolstadt 1857. Fiir die Quellcnanalyse dieses

Buches, in dem manches Wertvolle steckt, ist

wenig gethan; die Ansicht des Pcrizonius,
der einen Commentar zu den variae historiae

geschrieben (Lugd. Bat, 1701), dass er den Athe-
naeus, mit dem er in seiner Schrift vielfaltig (bes.

h) J. 238 Celsus Aelianus (Suffectus).

Den angeblichen Kaiser L. Aelianus (einen

der sog. 30 Tyrannen) s. u. Cor(nelius) Ulp(ia-

nus) Laelianus.

Endlich siehe noch: Q. Axius Aelianus, Cas-
perius Aelianus (praef. praet.), C. Iulius Flaccus
Aehanus und Q. Valens Aelianus (imp.).

[v. Eohden.]
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Aelius. Die Aelier sind ein plebejisches Ge-
schlecht, das in den Paeti friih (Anfang des 5.

Jhdts. d. St.), spater auch in den Tuberones und
Lamiae zur Nobilitat gelangt. In der Kaiserzeit

ist der Name sehr verbreitet, besonders seit

Hadrians Regierung — so sehr, dass er fast die

Geltung eines Nomen gentilicium verliert und
ahnlich wie Flfavius), Aur(elius) hauflg abge-

kfirzt Ael(ius) geschrieben wird. Die urspriingliche

Porm war Ailius (vgl. T. Ailius Ligus), wofiir bei

den Paeti in den f. Cap. Ailius geschrieben ist.

1) Aelius : unbekannt sind die Urheber zweier

Leges Aeliae: a) Lex Aelia gewohnlich mit Lex
Fufia zusammen genannt iiber die Obnuntiatio
aus dem Ende des 6. oder Anfang des 7. Jhdts.

d. St. ; b) einer Lex Aelia, die im Bruchstiick einer

Lex municipalis erwahnt wird CIL I p. 263 =
Bruns font. 5 p. 149 (vgl. Lex). [Klebs.]

2) Aelius, Senator im J. 139 n. Chr., CIGII 3175.

3) Aelius , an ihn ein Eescript vom J. 196,
Cod. lust. IV 26, 1.

4) Aelius , Statthalter von Sardinien , Eph.
ep. VIII 753, vielleicht P. Aelius Valens (Nr. 158)
oder M. Aelius Vitalis (Nr. 161). [v. Rohden.]

5) C. Aelius : (statua) posita est T/omae C.

Aelio tribuno jrtebis lege perlata in Sthemiium
Stallium Lttcanum qui Thurinos bis infestave-

rat. Ob id Acliuin Thurini statua et corona
aurea donarunt (im J. 469 = 285) Plin. n. h.

XXXIV 32.

6) C. Aelius, Tribunus militum s. T. Aelius
Nr. 13.

7) L. Aelius : pueris nobis audisse videor L.
Aelium libcrtinum hominem litteratum ac fa-
cctum, cum idcisceretur patroni iniuriam
(folgt ein Witzwort) Cic. Scaur. 23.

8) M. Aelius wird wegen einer Praedial-
Servitnt erwahnt Cic. ad Att. XV 26, 4. 29, 1

{vom J. 710 = 44).

9) P. Aelius, einer der ersten plebejischen
Quaestoren im J. 345 = 409. Liv. IV 54, 3.

10) P. Aelius, III vir eoloniae deducendae
(Lunam) im J. 577 = 177. Liv. XLI 13, 5.

11) P. Aelius hatte einen Verwandten ent-
•erbt und A. Cluentius zum Erben eingesetzt,
Cic. Cluent. 162.

12) Q. Aelius, Tribunus plebis im J. 576 =
178, Liv. XLI 6, 3.

13) T. Aelius: T. H C. Aelii tribuni mili-
tum legionis tertiae im J. 576 = 178, Liv. XLI
1, 7. 4, 3. Vgl. Nr. 6. [Klebs.]

14) Aelius Achilles, Eationalis (Finanzminister)
des Septimius Severus im J. 193, CIL VI 1585 a. b.

15) Aelius Aelianus v/ir) p(erfcctissi»msj
praeses provincial Mauretaniac CaesfariensisJ
ob prostratam gentem Bararum Mesegneitsium
praedasqm omnes ac familias eorum abduetas,
Eph. ep. VH 530.

16) P. Aelius P. fil. Aelianus Archelaus
Marcus originis clarissimae vir. um 281, CIL
X 3725 (Volturnum).

17) Aelius Aemilianus , Praefectus classis

Misenensis im J. 247, CIL III p. 896 dipl. 53
= CIL X 3:535.

IS) P. Aelius P. f. Agrippinus, Cornicularius

(Adjutant) des Proc. prov. Belgicae, Sohn der
Aelia Amabilis, Bruder des (Aelius) Victorinus
Aug. lib., CIL X 1679.

19) P. Aelius Alcibiades, Cubicularius Hadriani
Le Bas III 1652f. CIG II 2947f. Bull. hell. VII
269, 13. Papers americ. II p. 6 nr. 3.

20) T. Aelius Amiantus Aug. lib. proc. (von

Kappadokien?), CIL HI Suppl. 6776 = 287
(Laodicea Lycaoniae).

21) P. Aelius Ammonius, Procurator Augusti
(Moesiae inf.), Praefectus classis Fl. Moesicae
Gordianae (238—244), Griechische Inschrift aus

lOMoesia inferior, Arch, epigr. Mitt. VLU 1884
S. 22 Nr. 61, wo O. Hirschfeld hinzufiigt:

,,Vielleicht identisch mit dem Ammonius, an
den ein Eescript des Gordian vom J. 240 gerichtet
ist, Cod. lust. VI 45, 2."

22) T. Aelius Anthus Aug. lib. proc. nwni-
ment/orum?) fstatuarfum)?] imaginum, CIL
VI 9007.

23) T. Aelius Antipater, Proc. Augg., Orelli

1891 (Sentinum).

20 24) Imp. T. Aelius Caesar Antoninus = Imp.
Caes. T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus
Pius (138—161 n. Chr.) s. T. Aurelius Pulvus
Boionius Arrius Antoninus.

25) L. Aelius Appaienus Iulianus cflaris-

simus) p(uer), Bull. com. 1880 p. 138 Nr. 393.

26) P. Aelius Aristides (Theodoras) s. Ari-
st ides.

27) L. Aelius Aug. lib. Aurelius Apolaustus
Memphius Agrippus. Verus habuit et Agrippum

30 liistrionem , cui cognomentum erat Memphii
(nach der „alten koniglichen" Stadt Memphis
vom Volke so genannt, Athen. I 20 C), qucm
Apolaiistum nominavit, Hist. Aug. Verus 8, 10.

[A] alio Aug. lib. [Aurjelio Apolausto [pajnto-
mimo, CIL IX 344, wo Mommsen alles iiber

ihn Uberlieferte zusammengestellt hat. L. Au-
rclio Apolausto Memphio Augg. (also des Marcus
und Verus) lib. hieronieae, CIL VI 10117. L.

Aurelius A[p]olaustus pantomimus Memfphjius,
40 CIL X 6219 (Fundi) . . . Aurel. . . . Apolausto

hieronico, CIL X 3716 (Campan.). Apolaustus
aliique libcrti aulici inierempti (mit Oleander),

Hist. Aug. Comm. 7, 2. Vgl. Verus ad Fron-
tonem p. 116 Naber, wo aber Mommsen Herm.
VIII 1874, 213f. einen andern Apolaustus an-

nimmt; Friedlander SG 113 610.

28) L. Aelius Aurelius Commodus = Imp.
Caes. L. Aurelius Verus Augustus (161—169
n. Chr.) s. L. Ceionius Commodus.

50 29) T. Aelius Aurelius T. f. Epianus , leg.

Aug. leg. X Gcm(inae), curfator] viae Clod(iae),

leg. p[r. pr.J prov. Afr(icae) pfraetor etc//,

CIL XIV 2164 (Aricia). Vielleicht ein Sohn
des Epius Augusti libertus, CIL XIV 2262.

30) M. Aelius Aurelius Tfieo n(ir) c(laris-

simus). X vir stlitibus iudieandis, adlectus inter

quaestorios, tribun. plebis, praetor, sodalis Ha-
drianalis, iuridieus de inftnito per Flam(iniam)
et l.'mbriam Picenum, CIL XI 376 (Ariminum)

;

60%. Augg. (scil. Valeriani et Gallieni, 253—260)
pr. pr. praes. provine. Arabiae ret. (?), CIL III

90 = Le Bas III 1949 (Bostra); cos. desig.,

CIL III 89 add. = Le Bas III 1950 (Bostra).

Die Zeit ergiebt sich aus den Beinamen der

Legion in der letzten Inschrift.

31) M. Aelius Aurelius Verus Caesar = Imp.
Caes. M. Aurelius Antoninus Augustus (161—180
n. Chr.) s. M. Annius Verus.



491 Aelius Aelius 492 493 Aelius Aelius 494

32) Aelius Bassianus, Proconsul Africae zur

Zeit der Geburt des Clodius Albinus, Hist. Aug.
Clod. Albin. 4, S.

33) P. Aelius Bruttpus] Lucianus, Procos.

[Pamphyli]ae, Lycpae etc.], Bull. hell. IX 436.

34) L. Aelius Caesar (f 1. Jan. 138) s. L.

Ceionius Commodus.
35) Sex. Aelius Q. f. L. n. Catus, Cos. ord.

757 = 4 n. Chr. mit C. Sentius C. f. Saturni-

sariensis, CIL VIII 10432. 10436. 10461—10463.
10465. 10468 f. Eph. ep. VII 677. Ein Archi-
tekt des Hadrian hiess Decrianus (Hist. Aug.
Hadr. 19, 12).

45) Aelius Diodotus, Praetor tutelaris unter
Severus und Caracalla (J. 198—209), Vatic.

frgm. 159. 206. 211. 215. 246. VielleicM der-

selbe ist Ae[l] Diodotus c(larissimus) v(ir),

CIL HI 3571 (Aquincum) , welchcr moglicher-
nus, Dio ind. LV (wo falschlich Aemilius stent). 10 weise Legat von Pannonia inferior war ; vgl.

CIL XI 1421. XIV 2801. Veil. II 103, 3 und Borghesi HI 117f.

sonst. Mit seinem Collegen Urheber der Lex
Aelia Sentia. Er versetzte 50000 G-eten tlber

den Ister nach Thrakien (Strab. VII 303), viel-

leicht als Statthalter von Makedonien. Vielleicht

Vater der Aelia Catella (Nr. 169)?
36) Aelius Celsus, vir nobilis, sine causae

dictione von Septimius Severus hingerichtet, Hist.

Aug. Sever. 13, 2.

37) Aelius Cesettianus (Ceseetianus ed. princ. 20
Mediol. ; Caesetianus Eyssenhardt), Praefectus
urbi 275, Hist. Aug. Tac. 7, 2.

38) Aelius Cladeus a nicmoria et cubiculo

Aug., CIL VI 8618.

39) P. Aelius Goeranus (iunior, acta Arv.)

cos. (suff. etwa unter Caracalla), procos. prov.

Mao., leg. kg. VIII Aug. , iurielic. per Flami-
niam et Vmbriam, praet. urb., trib. pleb. hand.,

quaest. , IIII vir iur. die.
, frat. Arvalis (im J,

46) Aelius Diogenianus s. Diogenianos.
47) [Aelius? Diojnysius leg. Aug. pr. pr.,

unter Marc Aurel, CIL III 5874 (Baetia).

48) P. Aelius Dionysius signo Palladius,.

pferfectissimus) vfirj rationalis, Vater der Vet-

tenia SabiniUa v(irgo) Vfestalis), CIL VI 1587.
Vielleicht Vater von Nr. 49.

49) Helvius Aelius Dionysius s. Dionysios.
50) Aelius Dionysius s. Dionysios.
51) Aelius Donatus s. Donatus.
52) Q. Aelius Egrilius Euarctus, philo-

sophus, amicus Salvi Iuliani (cos. 175?), Hen-
zen 5600 (Bonn.).

53) T. Aelius Eutychus proc. Aug. n. villae

Alsiensi, CIL XI 3720 (Alsium).

54) Aelius Festus Aphthonius s.Aphthonius.
55) Aelius Florianus, v(ir) p(erfeetissimus).

praef. vigil, zwischen 226 und 244, CIL VI 206,
213 und 214, acta Arv. CIL VI 2086, 8. 10. 12. 30 vgl. Hirschfeld VG I 148, Nr. 26.

2103 a 3. 10. b 9), curat, civit. Antiatium et Aqui-
natium, CIL XIV 3586 (Tibur). Wohl ein Sohn
des Koiranos, welcher wegen seiner Freundschaft
mit Plautianus (im J. 203) verbannt , nach 7

Jahren (also 210) zuriickgerufen, als erster Agy-
pter in den Senat aufgenommen und Consul wurde
(etwa 211), ohne vorher ein Amt bekleidet zu

haben, Dio LXXVI 5, 5.

40) Aelius Constans, Proc. Aug., namlich des

56) P. Aelius Aug. lib. Florus, qui proc(u-
ravit) in, ratione heredfitatiumj ad leges prae-
dior(uw), GIL VI 8432.

57) Aelius Gallus, anschcincnd der alteste

Sohn des L. Aelius Seianus *) (unten Nr. 133),
Tac. ami. V 8: vgl. IV 3 und V 9. Borghesi
IV 444. Er war von (Cn. Cornelius) Lentulus
Gaetulicus zum Schwiegersohn bestimmt worden
(Tac. aim. VI 30), erhielt mit seinem Vater zu-

Commodus zwischen 185 und 192, vielleicht von40sammen im J. 31 ein Priestertum (Dio LVIII 7,

Dacia Porolissensis, CIL III 865.

41) Aelius Corduenus, alter Staatsbeamter
unter Commodus, Hist. Aug. Niger 4, 4.

42) Aelius (Hist. Aug. Albin. 5, 10; Maximin.
12, 7) oder Iunius (Macrin. 1, 3; Maximin. 27,

7; Gordian. 5, 6. 12, 1. 14, 7. 17, 3. 21, 3. 22,

2; Max. et Balb. 4, 2. 5) Cordus, Geschichts-

schreiber des 3. Jhdts. , obscuriorum impereito-

rum vitas edidit (Macrin. 1, 3); so die des

4) und wurde mit ihm getotet (31. October).

[v. Eohden.]

58) C. Aelius Gallus in libra dn signifi-

catione verborum quae ad ius ciai/c pertinent

Gell. XVI 5, 3 (daraus Macrob. VI 8, 16);
C. Aelius Gallus librs prima de verborum quae
ad ius civile pertinent significationc Dig. L 16.

157; Gallus Aelius in libra prima significatio-

num quae ad ius pertinent Fest. 218; Gallus
Clodius Albinus (5, 10. 7, 3. 11, 2), der Maxiniini 50 Aelius libra II siguiftcath

(4, 1. 6, 8. 12, 7. 27, 7. 28, 10. 29, 10. 31, 4),

der Gordiani (4, 6. 5, 6. 12, 1. 14, 7. 17, 3. 19,

9. 21, 3. 4. 22, 2. 26, 2. 31, 6. 33, 5) und des

Maximus und Balbinus (4, 2. 5. 12, 4).

43) P. Aelius I)a[phnus?] [proc.] ratianis

. . . [hereditajtium. etwa 161—169, CIL VI 3757.

44) T. Aelius Decrianus, r(ir) pferfectissi-

mus), procurator Alexandri von Mauretania Cae-

rcrborum quae
ad ius pertinent Yat. 273; Gallus Aelius libra

II significationum quae ad ius pertinent ibd.

302; Aelius Gallus I. II (significationum er-

ganzt richtig H u s c h k e I quae ad ius pertinen t ibd.

352; ausserdem an 19 Stellen bei Festus Aelius
Gallus oder Gallus Aelius ohne Buchtitel;

Aelius Gallus de verbis ad ius civile per/iwn-
tibus Serv. Georg. I 264. Er war also Ecchts-

*J Etwa folgender Starnmbaum der Galli ist wahrscheinlieh

:

(Aelius Gallus)

L. Seius Strabo.

59. (C.) Aelius Gallus. 173. Aelia Galla co Postumus

;
(adopt.)

L. Seius Tubero. M. Seius Veranus. 133. L. Aelius Seianus :ns Apicata

?

57. Aelius Gallus (Aelius) (Aelia).

gelehrter und schrieb 2 Biicher Erkliirungen von
Begriffen des Ius civile. Aus den liauflgen Er-

wahnungen bei Festus folgt, dass er nicht jiinger

war als Verrius Flaccus ; dass er friiher lebte, wird

aus Fest. 273a s. v. Reus nicht richtig gefolgert.

Dort wird der Definition reus nunc dieitur eine

andere mit at Gallus Aelius ait gegenubergestellt,

fur die auch Ateius Capito angefiihrt wird. Nunc
und at bezieht sich also auf den Gegensatz des

gewOhnlichen Sprachgebrauches zu Verrius Flac-

cus Zeit und die urspriingliche , technische Be-

deutung von reus im Ius civile. Die Fragmente
bei Huschke Iur. Antei. 5 94—98. [Klebs.]

59) C.(?) Aelius Gallus (der Vorname in der

attischen Ehreninschrift CIA III 577 , die viel-

leicht auf ihn zu beziehen ist), ex equestri ordine

Plin. n. h. VI 160, praefectus Aegypti (um 727
= 27 bis 730 = 24?), Strab. II 118. XVII 806.

819. Dio LHI 29, 3. Er unternahm einen Feld-

zug nach Arabia felix 729 = 25 bis 730 = 24,

Strab. II 118. XVI 780—782. XVII 819. 820.

Jos. Ant. Jud. XV 317. Dio LHI 29 (= Zonar.

X 33). .. Plin. n. li. VI 160. Galen. XIV 189.

203. Uber die Frage, ob er diesen Zug als

praef. Aeg. (so Momm sen) unternommen habe
oder vorlier (so Kriiger und Schiller) vgl.

H. Kriiger Der Feldzug des Ael. Gallus nach
d. gliickl. Arabien 1862. H. Schillerrom. Kaiser-

zeit I 198, 2. Mommsen Bes gestae d. A. 2

106f. — Freund des Strabon (II 118. XVII 806.

816), Adoptivvater des Seianus (Nr. 133), viel-

leicht Bruder der Aelia Galla (Nr. 173).

[v. Eohden.]

Er ist hOchst wahrscheinlieh identisch mit

dem von Galen (XIII 179) erwilhnten Arzte M.
Aelius Gallus, einem Schiiler des Asklepiades,

der auf der Expedition nach Arabien durch seine

fhjoiaxi] ttooq Gy.OQTrienv Trlriyag xat voa ?(7)V aa-

xvdvTwv, die er spater dem Augustus schenkte,

viele Soldaten geheilt hat (Gal. XIV 203). Galen
hat uns von ihm eine Eeihe von iirztlichen

Recepten erhaltcn (XIV 114. 158f. 161. XIII 28.

29. 77. 138. 202. 310 u. a.), die beweisen, dass

er sich um die Arzncimittellehre verdient gcinacht.

Dass er den Krateuas benutzt hat , folgt aus
Diosc. IH 6, 346. Er ist wahrscheinlieh der

Adreasat der Briefe des Arztes Antipater (Gael.

A. M. Ch. II 13, 295). [M. Wellmann.]
60) P. Aelius Geincl(l)us. vir el'irissimus

CIL III 1006 (Apulum).

61) Aelius Gordiauus. Gordiani iiuperatoris

[filius? pater?] , im Eate des Alexander, Hist.

Aug. Alex. 68, 1.

62) Aelius Gracilis, Belgicae Legatus im J. 58,

Tac. ann. XTTT 53. Vgl. Cn. Ponipeius Homullus
Aelius Gracilis Cassianus Longinus, CIL VI 1626.

63) Aelius Hadrianus, Grossoheiru des Kaisers,

peritia ceielestium eallens, Hist. Aug. Hadr. 2. 4.

64) P. Aelius Hadrianus = Imp. Caes. Traia-
nus Hadrianus Aug., rSmischer Kaiser vom 11. Au-

gust 117—10. Juli 138 n. Chr.

I. Quellen. a) Hadrians eigene Lebens-
beschreibung umfasste mehrere Biicher (vit. 1

,

1. 16, 1), war lateinisch geschrieben (vgl. Plew
Quellenuntersuchungen zur Geschichte des Kaisers

Hadrian 5. 61, 1. 64, 2), nach der zweiten

grossen Eeise und vor Beginn der letzten Krank-
heit, also zwischen 134 und 136 vollendet und

unter dem Namen eines Freigelassenen (vit. 16,

1;, aber nicht des Phlegon, vgl. Plew 3) heraus-

gegeben worden (vgl. Plew 6). Sie ist einer-

seits von Marius Maximus, andererseits von Cas-
sius Dio benutzt worden. Durch Vermittlung
des ersteren liegt sie der uns erhaltenen vita

des Aelius Spartianus (in den Scriptores historiae

Augustae, im folgenden als vita citiert), nament-
lich bis Capitel 14, 8 und in geringerem Masse bis

lOCapitel 22 einschliesslich zu Grunde (Plew 53;
etwas abweichend Diirr Die Eeisen des Kaisers
Hadrian 73—88). Durch Vermittlung des Dio und
eines Epitomators desselben (vgl. Mommsen
Herm. VI 87. H. Haupt Herm. XIV 46. Plew
54) liegt sic der uns erhaltenen Epitome des Xi-
philinos zu Grunde (Dio LXIX, im folgenden
ohne Buchangabe als „Dio" citiert: vgl. Dio Bd.
V p. 203f. Dind. Zonaras XI 23f. Suidas s.

'Adoiavu;). Doch sind sowohl von Marius Maxi-
20 mus als von Cassius Dio auch andere, dem Ha-

drian ungiinstige 'Quellen benutzt. Aus Marius
Maximus ist wahrscheinlieh auch (Victors) Epi-
tome 14 geschOpft (vgl. J. Diirr 13, 34). Un-
abhangig sind namentlich Eutrop. VIII 6f. (hier-

aus einiges bei Hieron. chron. p. 165ff. Schoene
und Eufius Festus 14, 4. 20, 3) und Victor Caes.

14. Vgl. ausserdem Eusebius (Hieronymus) chroni-

con II p. 1 64—169 Schoene z. J. Abr. 2133—2153.
b) Hadrians Briefe sind des Datums wegen

30 bei der schwierigen Chronologie dieses Kaisers

besonders wichtig. Inschriftlich erhalten sind

folgende (vgl. G. Eadet lettres de l'empereur
Hadrien, Bull. hell. XI 1887, 108—126):

1) An Pergamon aus Iuliopolis vom 12. Novem-
ber (117). Herm. VII 37f. = Diirr Auhang Nr. 1.

2) An Astvpalaia vom J. 118, Bull. hell. VII
1883, 405 (Bruchstiick).

3) An Delphi vom J. 118, Bull. hell. VI
1882, 452f. Nr. 84 (Bruchstiick).

10 4) An Ephesos vom 27. Sept. 120, Herm.
IV I78f. = Waddington fastes des provinces

Asiatiques Nr. 125.

5) An Syros vom J. 125, CIG 2347e = Diirr
Anhang Nr. 103 (Bruchstiick).

6) und 7) An Stratonicea-Hadrianopolis aus

Bom zwei Briefe vom 11. Febr. 127, Bull. hell.

XI 1887, 109—112 Nr. II und III.

8) An dieselbe Stadt aus Bom vom 1. Marz
127, a. a. O. Nr. I.

50 9) An Ephesos bei seiner Abreise aus Eleu-

sis im J. 129, Wood discoveries at Ephesus,

Odeum Nr. 1 = Diirr Nachtrag S. 124 (Bruch-

stiick i.

10| An Astvpalaia au.s [Laodi]cea am Lycus
vom J. 129, Bull. hell. VII 1883, 406f. (Bruch-

stiick).

11) Aus Bom vom 5. Mai 134, CIG 5906 =
Kaibel IGI 1054b.

12) Kleinere Bruchstflcke von Briefen an

60 Ephesos (Herm. IV 181f.) und an Athen (CIA
III 31. 35. 36).

13) und 14) Dazu kommen zwei schriftliche

Mitteilungen an die Arvalbriider vom Anfang 118

(CIL VI 2078 I 28—35) und 120 (CIL VI 2080,

23—26). Wahrscheinlieh gefalscht sind dagegen
die schriftlich iiberlieferten Briefe Hadrians (vgl.

auch Philostr. vit. soph. I 25, 3. Dio 14, 3):

15) An seinen Schwager (L. Iulius Ursus)



tyo melius

Servianus, Hist. Aug. Saturnin. 7, 6—8, 10 vgl
Durr 88—90. Mommsen E. G. V 576, 1. 585,
2. Plew 5.

16) An seine Mutter (Pompeia Plotina ?) vom
24. Jan. (120?), Dositheus, divi Hadriani sen-
tentiae et epistolae § 15 bei Booking Corpus
iuris Romani anteiustiniani , Bonn 1837, 211;
schon deswegen verdachtig, weil darin von den
Schwestern Hadrians die Rede ist, wahrend wir ^ Un
sonst nur von einer wissen. Vgl. dagegen den 10 213ff.

Aelius 496 497 Aelius Aelius 498
tar) = CIA III 464, in Athen 1862 gefunden,
wichtigste Quelle fur Hadrians Leben bis zum
J. 112.

2) CIL VI 967 , Dankinschrift fur Hadrians
Schuldenerlass vom J. 118.

3) Athenische Inschriften, welche eine Aera
and rfje 'Adgtavov iniSrj/Mas zahlen, CIA III 69 a.

735. 1023. 1107. 1120 (zusammengestellt bei
Durr S. 42); vgl. Dittenberger Herm. VII

inschriftlich erbaltenen Brief Plotinas an Hadrian
vom J. 121, 'E<p. &qX . 1890. 143f. Diels Archiv
fur Gesch. der Philosophie 1891, 486ff.

17) An den Proconsul von Asien, C. Minucius
Fundanus, betreffs der Behandlung der Christen,
Iustin. apol. I 68. Euseb. hist. eccl. IV 9, vgl.
F. Gregorovius Der Kaiser Hadrian 2 (Stutt-
gart 1884) 431—434 und die dort angegebene
Litteratur. In Bezug auf die ubrigen Rescripte
Hadrians vgl. Haenel Corpus legum, Leipzig 20 XLVIII und LX

4) Inschriften der Memnonssaule bei Theben
in Agypten vom J. 130. CIG 4725-4731 mit
add. p. 1201ff. = Kaibel epigr. 988—992; vgl.
O. Puchstein epigrammata Graeca in Aegj^to
reperta, Strassbg. 1880, 15ff.

5) Ehreninschriften von Athen, besonders vom
Olympieion aus dem J. 132, CIA III 464—525
nebstCILIH Suppl. 7281—7283, vgl. E. Cur-
tius Die Stadtgeschichte von Athen Brl. 1891,

1857, 85—101, wo samtliche "Erlasse und Ver-
ordnungen Hadrians mit Angabe der Belegstellen
ausfiihrlich zusammengestellt sind.

c) Hadrians Re den, von denen er 12 heraus-
gegeben zu haben scheint (Charis. GL I 222,
21, vgl. vit. 16, 5. 20, 7), sind verloren bis auf
die Inhaltsangabe einer Rede de Italicensibus,
die er im Senate gehalten hat (Gell. XVI 13,
4—5), und zwei inschriftlich erhaltene Bruch

6) Grabinschrift vom Mausoleum, CIL VI 984.
Im ubrigen vgl. die Indices des CIL (die

romischen Inschriften besonders CIL VI 967—984;
die Militardiplome 30—37 CIL III p. 872ff.) und
die Zusamnienstellung von 144 meist griechischen
Inschriften Hadrians bei Durr Anhanar S. 104
—124.

7) Als schriftlich iiberlieferte Inschrift ist

noch zu erwiihnen Hadrians eigener Rechenschafts-,.. ," —
.. r. ,

"•""'"""""'' ™».oui, miira- ""i-ii iueiwauaeiinaunaus eigener itecnenscnaits-
stucke, namlich: 1) Grabrede auf die altcre 30 bericht auf dem Pantheon zu Athen (Pausan I
Matidia vom .L lift. flTT, YTV RS7Q ("Tikn,^ ,-.*! S K\ „.„l.a H7M • ,. T) ,-',-.Matidia vom J. 119, CIL XIV 3579 (Tibur), vgl.
Mommsen Abh. d. Berl. Akad. 1863, 483—489.
F. Vollmer laudationum funebriuni Romanorum
historiaetreliquiarumeditio, Lips. 1891, 51 6—525.
2) Kritik des Heeres zu Lambaese vom J. 128,
CIL VIII 2532, vgl. Wilmanns commentationes
Mommsen. 207—212. Dehner Hadriani reliquiae,
Bonn. Diss. 1883, 19f.

d) Von Hadrians Gcdichten sind inschrift-
lich erhaltcn

:

1) Weihinschrift fur das Fell ernes erlegten
Baren in Thospiae, Kaibel epigr. 811 = D'urr
Anhang Nr. 90.

2) Epigramm auf das Jagdpferd Borvsthenes
CIL XII 1122, vollstandig bei Riese' anthol.
Lat. 903, vgl. Hirschfelds und Moinmsens
Bemerkung zur lnsehr. und Dio 10, 2.

3) Ehreninschrift auf einer Bildsaule des (L.
Catilius) Severus in Ephesos , Kaibel epi'T.
888 a.

4) Erneuerung eines Epigramms des Parthe-
nios, wahrscheinlich aus der Villa Tiburtiua CIG
6857 = Kaibel epigr. 1089 = IGI 1089.

5) Dass auch die Grabschrift auf den bata-
vischen Soldaten, der vor Hadrians Augen die
Donau durchschwamm, von Hadrian verfasst sei.

ist unwahrscheinlich, CIL III 3676 add. p. 1042
= Riese anthol. Lat. 660 = Bahrens poet,
lat. min. IV Nr. 126; vgl. Dio 9, G

5, 5), welcher von Wilamowitz Herm. XXI
623 mit den res gestae divi August i verglichen
wird.

f) Die Miinzen Hadrians bei Eckhel VI
473-519. Cohen 112 104-246 (im folgenden
nur nach den Nummern citiert) ; die alexandri-
nischen Miinzen bei Mionnet VI 144—202 Nr
825—1348; Suppl. IX 52—56 Nr. 150—239, vgl.
v. Sallet Die Daten der alexandrinischen Kaiser-

40 munzen 30.

g) Von neueren Werken vgl. besonders: J.

Durr Die Reisen des Kaisers Hadrian, Wien
1881. H. Schiller Geschichte der romischen
Kaiserzeit I 2 Gotha 1883, 602ff. F. Gregoro-
vius Der Kaiser Hadrian, Gemalde der romisch-
hellenischen Weltzu seiner Zeit, 2. neugeschriebene
Aufl., Stuttgart 1884. E. Herzog Geschichte
und System der romischen Staatsverf'assung II 1

Leipzig 1887, 356-379. Uber Hadrian als

50 Schriftsteller vgl. W. S. Teuffel R.L.G. 5 § 346.
Von Specialschriften seien genannt W. Schurz
de mutationibus in imperio ordinando ab imp.
Hadriano factis I Bonn. Diss. 1883. J. Plew
Quellenuntersuchungen zur Geschichte des Kaisers
Hadrian, Strassburg 1890.

II. Leben vor der Thronbesteigung.
Am 24. Januar 76 n. Chr. (vit. 1, 3) wurde P.
Aelius P. f. Sere/da tribu) Hadrianus

(lnsehr.
von Athen, oben Ie 1; der Vorname P. auch CIL' o~ ~> -• ••-'" .......wi, vutiiiu i, uci i uiumiic jr. audi K^LLl

Andere Gedichte_ oder \erse: vit. 16, 4. 25, i)0 VI 2016 = XIV 2242. OA III 1096. Dio LX VIII
33, 1) in Italica (Appian. Iber. 33. Gellius XVI
13, 4. Eutrop. VIII 6 = Hieron. chron. J. 117;
vgl. Dio 10, 1. epit. 14, 1 und die Tribus Sergia,
zu welcher die Italicenser gehorten : CIL V 932.
II 1129; die Vita, welche 1, 3 Rom als Geburts-
ort angiebt, widerspricht sich selbst, vgl. 2,1:
rtdit und 19, 1: patria) in Baetica gehoren, als
Sohn des Praetoriers P. Aelius Hadrianus Afer

9. Apuleius apol. 11. Anthol. Palat. VI 332.
VII 674. IX 17(-?j. 137. 337 (?J. 402 f?j. Riese
anthol. Lat. 392f. = Bahrens PLM IV Xr. 123f.
Ausserdem vgl. Pausan. VIII 11, 8. Dio 10, 3.

vit. 14, 7. 25, 10.

e) Von den anderen iiberaus zahlreichen In-
schriften sind besonders hervorzuheben:

1) CIL III 550 (mit Moinmsens Comnien-

i

(vit. 1, 2. Dio 3, 1. epit. 14, 1) und einer aus
Gades gebiirtigen Domitia Paulina (vit. 1, 2).

Denselben Namen wie die Mutter fiihrt die

Schwester Hadrians (CIL X 6220. Le Bas 1360.
Dio 12, 1. vit. 1, 2), welche sich mit (L. Iulius

Ursus) Servianus vermahlte (vit. 1, 2. 2, 6. 8,

11. 15, 8). Die Verwandtschaft mit dem spateren

Kaiser Traianus ist nicht ganz klar. Die Vita (1,

2) und die Epitome (14, 1) nennen Hadrians Vater
consobrimis des Traian, so dass Hadrians Gross- 10

(Ulpius)

vater vaterlicherseits eine Tante Traians geheiratet
zu haben scheint (ungenau wird vit. 1, 4 Hadrian
selbst consobrinus Traians genannt). Dagegen
nennt Eutrop. VIII 6 (= Hieron. chron. J. 117)
Hadrian eonsobrinae Traiani filium, wonach
Hadrians Grossvater miitterlicherseits (also ein

Domitius) eine Tante Traians geheiratet haben
miisste. Wenn wir das erstere vorziehen, so er-

giebt sich etwa folgender Stammbaum (vgl. CIL
X p. 467):

(Aelius)

M. Ulpius Traianus, (Ulpia) cvj (Aelius), Aelius Hadrianus

(Ulpia) Marciana Traianus P. Aelius Hadrianus Afer co Domitia Paulina
Augusta Augustus ,

->
.

|
«s Pompeia Plotina

Matidia Augusta co L. Vibius

Matidia, (Vibia) Sabina
cnj Hadrian.

Hadrianus Augustus, Domitia Paulina co L. Iulius
os (Vibia) Sabina Ursus

Servianus

Cn. Pedanius Fuscus cvs (Iulia)

Salinator, Cos. 118

Im 10. Lebensjahre (24. Januar 85—24. Januar
86) verlor Hadrian seinen Vater und kam unter
die Vormundschaft zweier bedeutender Lands-
leute, seines Verwandten und spateren Kaisers
M. Ulpius Traianus und des spateren Praefectus
piraetorio Caelius Attianus (vit. 1, 4, vgl. 4, 2
und Dio 1, 2). Diese werden ihn zum Zweck
seiner Ausbildung mit sich nach Rom genommen 30
haben. Jedenfalls kehrte er im 15. Lebensjahre
(24. Jan. 90— 24. Jan. 91) in seine Vaterstadt zu-

ruck und begann den Kriegsdienst (vit. 2, 1). Bald
darauf wurde er aber von Traian, der ihn wie
•einen Sohn behandelte, aus Italica wieder fort-

gefubrt (vit. 2, 2) und trat nun in Rom seine

Beamtenlaufbahn an. Zuerst wurde er (wahr-
scheinlich in dem iiblichen Alter von 17—18
Jahren, also 93 n. Chr.) decemvir sttitlbus iu-
diea-ndis (lnsehr. von Athen, oben I e 1 ; vit. 2, 40
2), unmittelbar darauf praefectus feriarum Lati-
narum und secir turmae equitum liomanorum
(lnsehr.). Zum Heeresdienst iibergehend, wurde
er sodann (urn 94—95 n. Chr.) tribunus Ict/ionis

II Adhitriris p. f. (lnsehr.; vit. 2, 2), darauf
tribunus icijionis V Mncedonieae (lnsehr.), welche
damals in Moesia inferior stand, so dass der
Biograph mit Recht sagt (2, 3): in inferiorem
Moesiam translnttis (Lie ben am Forschunsren I

277 leitet falschlich eine Statthalterschaft daraus 50
ab), und zwar extremis mm Domitiani tempo-
ribus. also 96 n. Chr.

Im October 97 wurde er nach der Adoption
Traians durch Nerva dazu ausersehen. die Gluck-
wiinsche des moesischen Heeres an Traian nach
Germania superior zu bringen (vit. 2. 5) , und
blieb nun in dieser Provinz als tribunus ler/ioiu's

XXII Primigeniae p. f. (lnsehr.).

Ende Januar 98 elite er von hier nach Ger-
mania inferior, um dem in Coin weilenden (vgl. go
Eutrop. VIII 2) Traian als erster den Tud cTes

Nerva (27. Januar 98) zu melden, woran ihn
vergeblich sein neidischer Schwager Servianus
zu hindern suchte (vit. 2, 6). Doch gelang es

diesem, den Unwillen Traians gegen Hadrian zu
erregen, indem er dem Kaiser von Hadrians Auf-
wand und Schulden Mitteilung machte (vit. 2, 6).

Aber durch Vermittelung des (L. Licinius) Sura

(Pedanius) Fuscus f 136.
gewann Hadrian bald die Gunst des Traian in
haherem Masse zuriick (vit. 2, 10), und da ihm
auch Traians Gemahlin (Pompeia) Plotina sehr
wohlgesinnt war, so erhielt er um das J. 100
eine Grossnichte Traians, (Vibia) Sabina zur Ge-
mahlin (vit. 2, 10, vgl. 1, 2. 11, 3. Dio 1, 1;
der Name ihres Vaters L. Vibius und damit ihr
eigener Gentilname ergiebt sich aus der In-
schrift IRN 7133 = Henzen 5460. Auf ihren
zahlreichen Inschriften und Munzen heisst sie nur
Sabina, seit 128 n. Chr Sabina Augusta).

Im J. 101 erhielt Hadrian die Quaestur (vit.

3. 1) als Candidatus principis (vgl. die lnsehr.)
und begleitete Traian in den 1. dacischen Krieg
(lnsehr. ; vit. 3, 2) ; er wusste sich in der Gunst
Traians so zu erhalten , dass er zweimal milita-
rische Auszeichnungen erhielt (lnsehr.; vit. 3, 3).

Nach der Quaestur (und wohl nach Beendigung
des 1. dacischen Krieges 102 n. Chr.) bekleidete
er das Amt ab act is senatus (vit. 3, 2, vgl.

Mommsen St.-R. 113 901, 6).

Im J. 105 (vit. 3, 41 wurde er Volkstribun,
im 2. dacischen Kriege (105—106) Legat der
tenia I Minem'a p. f. (lnsehr.; vit. 3, 6), zeichnete
.sich mehrfach so aus, dass er von Traian mit
einem kostbaren Edelstein , den er selbst von
Nerva erhalten hatte, beschenkt wurde (vit. 3,

7 ) , und wurde zur selben Zeit (des Krieges),

namlich im J. 106 Praetor (lnsehr.; vit. 3, 8).

Dass das Jahr 106 als Jahr der Praetur anzusctzen
ist, ergiebt sich daraus. dass zwisehen Hadrians
Volkstribunat 105 n. Chr. (vit. 3. 4) und Con-
sult im Juni 108 (CIL VI 2016 = XIV 2242)
nicht nur die Praetur, sondern auch die Statt-

halterschaft von Pannonia inferior liegt (vit. 3,

9 : lnsehr.). Wenn also die vita 3, 8 die Praetur
ins J. 102 setzt (sub Sitrano bis et Serriano
iteruitt conns.)

, so ist das einfach als Versehen
zu betrachten und nicht mit Mommsen (zu

CIL III 550) eine Verwechslunjr der Consuln des
J. 102 (Sura II et Serriano II) mit denen des
J. 107 (Sura. Ill et Seneeione II) anzunehmen.
Unabhangig davon ist die Frage. ob der 2. dacische
Krieg im J. 106 (Dierauer) oder 107 (Momm-
sen) beendigt sei; denn Hadrian kann schon vor
Beendigung des Krieges nach Rom zuruckgekehrt
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sein und dort seine Spiele gegeben haben (vit.

3, 8).

Im J. 107 war er lecjatits pro praetore imp.
Nervae Traiani Caesaris Aug. Oermanici Da-
cici Pannoniae jnferioris (Inschr. ; vit. 3., 9),

fiihrte als solcher ein strenges Regiment und Melt
die Sarmaten im Zaum, wodurch er sich das
Consnlat verdiente (vit. 3, 9).

Am 22. Juni 108 war er Cos. stiff, mit
M. Trebatius Prisons (fasti fer. Lat. , CIL VI 10
2016 = XIV 2242, vgl. Ill 550. vit. 3, 10.

Dio 1, 2. Mommsen St.-R. 13 574, 4). Da
bald darauf (L. Licinius) Sura starb (vit. 3, 11),

der die Reden fur Traian zu verfassen pfiegte

(Iulian. Caes. 327 B), so iibernahm Hadrian dieses

Amt und wurde dadurch mit dem Kaiser genauer
vertraut (vit. 3, 11). Noch vor dem J. 112 er-

hielt er auch zwei Priesteramter , namlich das
cines Sodalis Augustalis und das eines Septemvir
epuloimm (Inschr.). 20

Im J. 112 (Phlegon frg. 51 , FHG III 623

;

genauer im attischen J. Ill—112 vgl. Diirr 43,

199) war er agymv zu Athen (Inschr. ; CIA III

1096. vit. 19, 1. Dio 16, 1). Da er in der In-

schrift ao/cov , nicht Sg^ae heisst , so ist sie in

demselben J. 112 gesetzt, Hadrian hat also zwischen

108 und 111 kein weiteres Amt bekleidet. Auch
fiber seine spateren Amter haben wir keine ge-

naueren Angaben. Der Biograph (4, 1) sagt nur,

dass er infolge der Gunst Plotinas zum Legaten 30
im parthischen Feldzuge (113—117) ernannt
worden sei.

Im J. 117 (oder vielleicht schon fruher, vgl.

Dio 1, 2) wurde er Statthalter der Provinz Syrien

(Dio 2, 1. vit. 4, 6) , wo inn Traian bei seinem
Aufbruch nach Italien mit dem Hecrc zuriicklicss

(Dio LXVIII 33, 1). Auch wurde er durch Plo-

tinas Gunst zum Consul II fur das J. 118 dc-

signiert (vit. 4, 4, wo fiilschlich foetus stehti.

Am 9. August 117 empfing er in Antiochia (Dio 40
2, 1) die Nachricht von seiner Adoption durch
Traian (vit. 4, 6) ; zwei Tage darauf, am 11. August,
wurde ihm der Tod Traians gemeldet. so dass

er diesen Tag als seinen dies imperii feiern liess

(vit. 4, 7). Die Adoption wurde wahrseheinlich
von Traians Witwe und Caelius Attianus fins*iert

(vgl. Dio 1. vit. 4, 8—10. 9, 6. Victor Caes'. 13,

12). Um sie zu beweisen , wurde in aller Eile

von Plotina oder Hadrian eine Miinze gepriigt

mit der Aufsehrift: Imp. Cars. Xer. Traian. 50
Optim. Ann. flerm. Dae. R. lladriano Traiano
Caesar i (Eckhel VI 473. Cohen 112 p . 240,
Nr. 5). Obgleich diese Miinze durch die Reihenfolge
lladriano Traiano und durch das Fehlen von
Parthieus erhebliche Bedenken erregt , wird sie

doch von Eckhel (VI 473) und Mommsen
(St.-R. lis H54. 5) fur edit erklSrt. Sparer
wird die adopt io ausdriicklich auf Miinzen betont
(Cohen Nr. 3-4).

III. Regierungszeit. 60
117: p. m. trib. pot. (11. August 117—9. Dec.

117) cos. und cos. des. If (p. p.).

a) Name: Der neue Kaiser nennt sich nun-
mehr imp. Cars, divi Traiani Parthici filius.

did Xervac itepos, Traianus Iladriauus Augu-
stus oder kiirzer imp. Cars. Traianus Hadrianus
Augustus und nirnmt die Beinamen seines Adop-
tivvaters optimus Augustus Germanicus Dacicus

Parthieus an (Cohen Nr. 3. 4. 191. 249. 250.
259—261. 522—525. 740. 750. 875. 1008f.), lasst

sie jedoch bald wieder fallen (die angefiihrten

Miinzen sind vom J. 117 ; nur 191 vom J. 118
und 261 vom J. 119). Spater wird ihm im Ori-

ent der Beiname Olympios (auch Panhellenios,

Zeus, Helios u. a.) gegeben (vgl. z. B. Diirr
Anhang Nr. 18ff.), wahrseheinlich nach der Voll-

endung des Olympieions im J. 128/129; die

ersten datierten Inschriften mit Olympios sind

vom J. 131 (CIG 4334f.). Vgl. iiber die Got-

ternamen Hadrians und seine Vergotterung iiber-

haupt Gregorovius 184—187.

b) Titel: 1) p(ontifex) mfaxinms), vgl. vit.

22, 10; 2) die tribeunicia) potfestas) wurde von
Hadrian regelmassig am 10. December erneuert,

vgl. Mommsen St.-R. IP 801, 1; 3) die zweite-

Imperatorenacclamation nahm er erst im J. 135
an (s. unten J. 135); 4) das Consulat hat er

nur dreimal gefiihrt, in den Jahren 108 (s. oben
II), 118 und 119 (s. zu diesen Jahren); 5) censor
heisst er nur in einer wertlosen Stelle des Apu-
leius (apolog. 11). 6) Den Titel p(ater) (patriae),

der ihm sofort nach seiner Thronbesteigung und
spater noch einmal zuerkannt wurde, lehnte er

zunachst ab (vit. 6, 4); trotzdem wird er ihm
haufig, sowohl auf Miinzen wie auf Inschriften,

schon vor dem J. 128 gegeben (z. B. CIL III

1445. 2828. 3968a, VII 1169 u. s. w., vielleicht

sogar in den Arvalakten vom 3. Jan. 118 und
7. Jan. 122, CIL VI 2078. 2081). Erst im J.

128 nimmt Hadrian officiell den Titel an (s.

unten J. 128), vgl. iiber diese Frage Eckhel
VI 515ff. Mommsen St.-R, 113 779, 6; Diirr
28—32. 7) Den Titel proconsul fiihrt Hadrian,

wenn und solange er ausserhalb Italiens verweilt

(vgl. Mommsen St.-R. IP 778, 1. Diirr 33f.),

so im J. 121 (CIL VI 1233), 123 (CIL II 1339

fprojc.'f), 124 (dipl. 30 CIL III p. 872f. VIII
10355 = 10363), 132 (CIL III 5733. 5744) und
vielleicht 134 (CIL II 4841; p. m. t. p. XVIII
cos. Fill [sic!] p. p. proc).

c) Hadrians erste Regierungssorgc gait der

Ordnung der orientalischen Angelegenheiten. Er
gab die von Traian eroberten Gebiete jenseits

des Euphrat, namlich die drei Provinzen Assy-

rien, Mesopotamien und Annenien, auf, da sie

nach seiner Meinung auf die Dauer doch nicht

behauptet werden konnten (vit. 5, 3. 9, 1. Fronto

p. 206 Naber. Eutrop. VIII 6 = Ruf. Fest 14.

4. 20, 3), rief die dort noch stehenden Heeres-

teile zuriick (Eutrop. VIII 6) und gab den

Parthamaspathes, welchen Traian zum Konig der

Parther gemaeht hatte (Dio LXVIII 30, 3), die

Parther aber nicht anerkennen wollten (Dio

LXVIII 33. 2). einem benachbarten Volke ziun

Konig (vit. 5, 4, vgl. 21. 10), namlich den Os-

rhoenern (vgl. v. Gutschmid Gesch. d. Konig-

reiclis Osrhoene 28. 49). Den Armeniem ge-

stattete er wieder einen eigenen Konig (vit. 21.

Ill, wahrseheinlich den bei Dio 15, 1—2 ge-

nannten Volosraesus (vgl. v. Gutschmid Gesch.

Irans 147. Mommsen R. G. V 403, 1). Der
furohtbare jiidische Aufstand in den letzten Re-

gierungsjahren Traians war jetzt in Judaa und
Agypten (vit. 5, 2) so weit niedergeworfen (vgl.

Euseb. Hieron. chron. J. 117), dass Hadrian den

Lusius Quietus, der von Traian zum Statthalter
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Palaestinas ernannt worden (Dio LXVIII 32, 5),

aber dem Hadrian verdachtig geworden war, ab-

berufen (vit. 5, 8) und den Q, Marcius Turbo,

welcher in Agypten den Aufstand gediimpft hatte

(Euseb. h. e. IV 2), fiir einen neuen Posten in

Mauretanien bestimmen konnte (vit. 5, 8).

d) Nach einem kurzen Briefwechsel mit seinem

fruheren Vormund und jetzigen Praefectus praeto-

rio Caelius Attianus in Selinus, der sich fiir die

Hinrichtung einiger unliebsamerManner aussprach
(vit. 5, 5—6) und nach einem doppelten Geschenk
an die Soldaten (vit. 5, 7) begab sich Hadrian
von Antiochia nach Selinus, um dort (vgl. Dio
LXVIII 33, 3) die Uberfiihrung der Leiche Tra-

ians nach Rom personlich anzuordnen (vit. 5, 9).

Nach Antiochia zuriickgekehrt (vit. 5, 10), bat

er in einem sehr verbindlichen Schreiben den
Senat um die Consecration Traians und um seine

eigene Anerkenmmg. indem er sich zugleich we-
gen der verspatcten Bitte formlich entschuldigte

(vit. 6, 1—2). Dem Gesuche fiigte er die eid-

liche Versicherung bei, zum Heile des Staates
regieren und keinen Senator toten zu wollen (Dio

2, 4). Der Senat entsprach der doppelten Bitte

und fiigte fiir beide Kaiser noch besondere Ehren-
bezeugungen hinzu (vit. 6, 2—4; vgl. Dio 2. 3.

Plew 46 mit Anm. 3; iiber den damals ange-
botenen Titel p. p. s. oben Illb 6). Wahrsehein-
lich fand jetzt schon die Consecration Traians
statt (Consecrationsmiinzen Cohen IP 87. 658f.

vgl. IP Nr. 245 p. 1—3), obwohl Euseb. Hieron.
chron. J. 118 sie erst ins niichste Jahr setzt.

e) Dass Hadrian von Antiochia aus etwa im
September 117 eine ReisenachPalaestinannrl Agyp-
ten unternommon habe, wie Diirr 10 glaubt, ist

weder nachzuweisen noch wahrseheinlich. Eine
Stelle des Epiphanius (de pond, et mensur. 14),

auf welche sich Diirr bevnft, bezieht sich trotz

der Angabe des J. 117 auf das J. 130 (vgl. Si-

sQ/jzai Ttjv 'Avxioyov .7iJ/jf, wiihrend er im J. 117
von Antiochia ausgegangen sein miisste). Die
Herstellung Alexandreias, das bei dem jiidischen

Aufstaiide teilweise zerstiirt worden war (Euseb.
Hieron. chron. J. 117), braucht der Kaiser nicht
persOnlich geleitet zu haben.

f) Wahrseheinlich noch im J. 117 fand der
furchtbare Aufstand der Briganten (vgl. Invenal.

14, 196) im nordlichen Bri'tannien statt (vit. 5.

2), in welchem die 9. Legion vernichtet worden
zu sein scheint (vgl. Fronto p. 218 Naber); denn
diese verschwindet bald nach dem J. 108 (CIL
VII 241) und wird in der ersten Zeit Hadrians
durch die VI victrix ersetzt (CIL VI 1549). vgl.

Mommsen R. G. V 171, 2 und die i.rpnlitio Bri-
tannica (CIL X 5829. Orelli 8U4). Zur Annahme.
dass Hadrian personlich die Emporung nieder-

geworfen habe (so noch Jung Roman. Land-
schaften 1881, 289. Schiller Gesch. d. roin.

Kaiserzeit I 2, 607, 6), ist kein Grand vorlianden
(vgl. dagegen Eutrop. VIII 7: semcl tantum
per pmpsvhm dimicavit).

g) Etwa Ende October oder Anfang November
117 brach Hadrian von Antiochia auf, nicht um
direct nach Rom zu gehen, sondern um einen
Einfall der sannatischen Roxolanen in Dacien
zu bestrafen (vit. 5, 2. 6, 6). Dass er direct

von Syrien aus nach Moesien eilte, ergiebt sich

aus vit. 6, 6 praemissis exercitibus Mocsiam

petit. Das erste Ramam venit (5, 10) ist also vor-

aus genommen und muss zusammenfallen mit dem
zweiten (7, 3; vgl. hieriiber Diirr 16, 46. Plew
45ff.). Das Datum des Aufbruchs lasst sich un-

gefahr aus dem Briefe (oben lb 1) bestimmen,
den Hadrian am 12. November aus Iuliopolis in

Bithynien an die Stadt Pergamon schrieb (denn

der Titel drjfw.0%. i^ovoias ohne Iterationszahl

lasst mit ziemlicher Sicherheit auf das J. 117
10 schliessen, vgl. Diirr 17). Weniger sicher ist

die Annahme Diirr s (19), dass Hadrian zwischen
dem 10. und 31. December 117 in Sarmizegetusa ge-

weilt habe, da auf die Titulatur der Inschrift CIL.

Ill 1445 kein rechter Verlass ist. Dei Sarmaten-
krieg (Euseb. chron. J. 120) war schnell beendet,.

da der Roxolanenkonig auf die angebotenen Un-
terhandlungen einging (vit. 6, 8). Wahrseheinlich
ist es derselbe Rasparaganus, der als rOmischer Bur-
ger (P. Aelius) spater in Pola starb (CIL V 32f.).

20118: p. m. trib. pot. 77(10. Dec. 117—9. Dec,
118) eos. II. des. III.

a) Am 1. Januar 118 trat Hadrian abwesend
sein zweites Consulat an , zugleich mit dem
Schwiegersohn seiner Schwester (vgl. Dio 2, 6),

Cn. Pedanius Fuscus Salinator (CIL VI 2078 =
acta Arv. J. 118. CIG 1732 vgl. CIL VI 1421.

vit. 4, 4 und die Inschriften und Miinzen mit cos..

II). Er fiihrte es wahrseheinlich 6, mindestens

5 Monate (vgl. acta Arv. J. 118 und Diirr 21).

30 b) Wiihrend er noch mit der Ordnung der

moesisch-dacischen Verhaltnisse beschaftigt war,
erhielt er die Kunde von einer Verschwflrung

gegen sein Leben, deren sich vier Consulare (A.

Cornelius) Palma, (L. Pnblilius) Celsu^, (C. Avi-

dius) Nigrinus und Lusius Quietus schuldig ge-

maeht haben sollten (vit. 7, 1—2. Dio 2, 5, der

auch andere Ansehuldigungen annimmt). Noch
ehe Hiulrian es hindern konnte, wurden alle vier

sofort auf Befehl des Sonats, da wo sich jeder

40 befand, hingerichtet (vit. 7, 2). Um die dariiber

entstandene Missstimmung personlich zu be-

kiinipfen, eilte Hadrian aus Dacien, als dessen

Statthalter er den Ritter (Q.) Marcius Turbo
(Fronto Publicius Severas, vgl. CIL III 1462)

mit ausserordentlicher Gewalt zuriickliess (vit,

7, 3, vgl. 6, 7), durch Illyricum nach Rom (vit,

5. 10. 7, 3), wo er Ende Juli oder Anfang Au-
gust 118 eintraf. Dieser Zeitpunkt ergiebt sich

namlich aus den Akten der Arvalbriider vom J.

50 118. die zu Ehren seiner Ankunft zweimal Opfer

darbrachten (CIL VI 2078 II 24. 53); vgl. auch

die Miinzen (Eckhel VI 476. Cohen 91f.) mit
a/henfus Aug. pont. max. tr. pot. cos. II; andere

Ankunftsmiinzen fiir Italien (Cohen 42—55)
und Rom (Cohen 79—90. 93—95) sind spater

gepriigt. Zugleich cooptierten sie ihn zum Mit-

glied 1 CIL VI 2078 II 31, vgl. VI 968). obwohl
er sie schon im Februar 118 als .seine Col-

legen' anredet (CIL VI 2078 I 32).

60 c) Hadrians erste Sorge in Rom war. die Gunst
des Senates und des Volkes fiir sich zu gewinnen.

Deshalb beteuerte er wiederholt eidlich seine Un-
schuld an dem Tode der vier Consulare (vit. 7,

4. Dio 2. 6), sehob die Verantwortung auf seinen

Gardepraefecten Caelius Attianus (vit. 9, 3) und
fiigte im Senate hinzu, was er fruher schon schrift-

lich versichert hatte (Dio 2. 4), dass er niemals

einen Senator ohne Zustimmung des Senates be-
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strafen werde (vit. 7, 4). Dem Volkc aber gab
er zu seinem friiheren Geschenke noch ein dop-

peltes congiarium (vit. 7, 3) und erliess in einem
feierlichen Akte alle seit 16 Jahren rfickstandigen

Schulden an den Fiscus (nicht audi an das Ae-
rarium, wie Dio 8, 1 sagt; vgl. 0. Hirschfeld
V.-G. I 12, 1; dagegen Sohurz 23) im Werte
von 900 Millionen Sesterzen (etwa 190 Millionen
Mark), OIL VI 967. Eckhel VI 478 = Cohen
1210—1213. vit. 7, 6. Dio 8, 1. Euseb. Hieron.
chion. J. 118. Das Andenken seines Adoptiv-
vaters, auf dessen Forum die Verbrennung der
Schuldscheine stattfand (vit. 7, 6), ehrte er durch
-einen glanzenden Triumphzng, bei dem das Bild-

nis Traians auf dem Triumphwagen stand (vit.

6, 3; vgl. Cohen IP p. 78 Nr. 585).

d) Gleich nach seiner Ankunft in Rom (statim
vit. 7, 5) iibernahm Hadrian auch die Postver-
waltung vollstiindig auf den Staat (vit. 7, 5),

setzte an Stelle des friiheren Beamten ah vehi-

culis Ritter als Postdirectoren ein unter dem
Namen praefeetus vehiculorum (Hirschfeld
V.-G. I 98, 5. 100. Mommsen St.-E II» 1030f.

Schurz 17—20. Herzog II 1, 359, 1. 371, 2)

und schuf das neue Amt a diplomaiibus (Hirs ch-
feld I 105).

e) Endlich erweiterte Hadrian um diese Zeit

die Alimentationsstiftungen Traians (vit. 7, 8) und
ftigte den neuen Titel eines Praefeetus alimen-
torum zu dem der Curatores viarum hinzu

(Hirschfeld I 116f.).

119: p. m. Mb. pot. TIT (10. Dec 118—9. Dec.

119) eos. III.

a) Am 1. Januar 119 iibernahm Hadrian zum
dritten und letzten Male das Consulamt, zuerst

mit (Q. Iunius?) Eusticus, dann mit seinem
Preunde A. Platorius Nepos Aponius Italicus

Manilianus C. Licinius Pollio (vgl. vit. 4. 2.

15, 2. 23, 4; der vollstiindige Name CIL V
877), und zwar .nur" fiir 4 Monate (also das

zweite langer), vit, 8, 5. CIL II 2959. VI 2078
II 64 (acta Arv. J. 119); vgl. die zahlreichen

Miinzen und Inschriften mit cos. III.

b) Am 24. Januar, seinem Geburtstage, gab
er dem Volk grossartige Festspiele (vit. 7, 12.

Dio 8, 2). Es folgt der Sturz seines bisherigen

Praefeetus praetorio und ehemaligen Vormunds
Caelius Attianus, dessen wachsende Maeht Ha-
drian unbequem wurde (vit, 8, 7. 9. 3—4V. auch
sein College Sulpicius Siniilis musste abdanken
(vit. 9, 5. Dio 19); zu ihren Nachfolgern erhob
Hadrian den sehon fruiter ausgezeichneten (vit.

5, 8. 6, 7. 7, 3) Q. Marcius Turbo und C. Se-

pticius Clarus (vit. 9, 4—5). Dainals wird auch
der Geschichtsschreiber C. Suetonius Tranquillus
durch Vermittelung seines Gonners C. Septicius
Clarus das Amt ah epistulis erhalten haben (vgl.

vit. 11, 3. Friedlander Sittengesch. 16 185).
e) Hierauf begab sich der Kaiser nach Cam-

yianien (vit. 9, 6) und veranstaltete gegen Ende
des Jahres in Rom zu Ehren seiner Schwieger-
mutter, der alteren Matidia, glanzende Leichen-
feierlichkeiten (vit, 9, 9. 19, 5), hielt selbst die

Laudatio, von der uns ein Bruchstikk erhalten ist

(vgl. oben Ic 1). und liess die Verstorbene am 23.

December 119 eonseerieren (Acta Arv. J. 119, CIL
VI 2080, 6. Eckhel VI 47 If. Cohen 550: vgl.

S. 102 Nr. 1—12. CIL III 5807. 6070a).

d) Wahrend dieses ersten Aufenthaltes in Rom
(also zwischen 118 und 121) scheint auch die Be-
stimmung getroffen worden zu sein, dass die

bisher von Freigelassenen bekleideten hoheren
Amter fortan mit Bittern zu besetzen seien (vgl.

Schurz 31 und unten IVb 2).

120/21: p. in, Mb. pot, IVjV (10. Dec
119/20—9. Dec. 120/21) eos. III.

a) Ob Hadrian im J. 120 oder 121 zu seiner

10 grossen Reise aufgebrochen ist, bleibt noch zwei-

felhaft. Nach vit. 10, 1, wo es unmittelbar

nach der Leichenfeier der Matidia heisst post
haee profeetus in Gallias scheint das erstere der
Fall zu sein. Diirr (25ff.) dagegen folgert aus
den Miinzen Eckhel VI 501 = Cohen 162—164:
ann(o) DCCCLXXIIII (= 121 nach Chr.) na-
t(ali) urb(is) P(arilibus) (am 21 April) cirfeen-

ses) confstituti) vgl. CIL I p. 391f., dass Ha-
drian noch am 21. April 121 in Rom anwesend

20 gewesen sei, um die Neuordnung der Festfeier

am Jahrestage der Stadtgriindung zu leiten und
gleichzeitig den Grundstein des Romatempels zu
legen. Doch bleibt diese Annahme unsicher, da
Athen. VIII 361f. schwerlich von der Grundstein-
legung, sondern von der Einweihung des Roma-
tempels spricht und bei der Neuordnung der

Feier des 21. April Hadrian nicht personlich zu-

gegen gewesen zu sein braucht. Jedenfalls be-

fand sich der Kaiser schon im Laufe des J. 121
30 ausserhalb Italiens, da ihm in diesem Jabre der

Titel proconsul gegeben wird (CIL VI 1233, vgl.

oben J. 117b 7.

b) Spiitestens also im J. 121 brach Hadrian
zu seiner ersten grossen Reise auf (vgl. fiber die

Reisen im allgemeinen Dio 9—10. Diirr 1—6.

Gregorovius 60—71. Herzog II 1, 360f.).

Er wandte sich zuerst nach Gallien (vit. 10, 1;

Miinzen mit adventus: Cohen 31 —35, und resti-

tutor: Cohen 1247—1257. Eckhel VI 494),
40 von dort nach Germanien (vit. 10, 2; Miinzen mit

Germanic/,: Cohen 802—807 und exere. Ger-
man.: Cohen 562. 573f. Eckhel VI 494), wo
er wahrscheinlich die Limesbautcn Domitians und
Traians fortgesetzt und vollendet hat (vgl. vit. 12,

6. Mommsen E.G. V 112. 141. HiibnerRom.
Herrsch. in Westeuropa 1890, 98). Bei dieser

Gelegenheit wird er auch Eaetien (Eckhel VI
•500. Cohen 578 -582) und Noricum besucht
haben. wo seine Ankunft durch Miinzen bezeugt

50 wird (Eckhel VI 499. Cohen 73. 565-567).
An der Ehein- und Dnnaugrenze widmete er vor

allem sein Augemnerk den militarisehen Verhalt-

nissen (vit. 10, 2-11, 1. Dio 9, 1-3, vgl. un-

ten IVe).

122: p. m. trib. pot. VI (10. Dec. 121—9.
Dec. 122) cos. III.

a) Etwa im Friihjahr 122 (nach Dfirrs An-
nahme) setzte Hadrian nach Britannien fiber (vit.

11. 2: Miinzen mit adecntus Cohen 28: Britan-
QOuia: Cohen 194—199: exere. Britannieus:

Cohen 555f. Eckhel VI 493, vgl. CIL VII
498). Hier baute er den gewaltigen nach ihm
benannten Wall zwischen dem Solway Frith und
der Miindung der Tvne (vit. 11, 2; vgl. Hiibner
CIL VII p." 99-104; Rom. Herrsch. in West-
europa 39—48. Mommsen E.G. V 169—171).

Um diese Zeit setzte er den Praefeetus praetorio

C. Septicius Clarus und seinen Secretar C. Sueto-
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nius Tranquillus wegen ungebfihrlichen Beneh-
mens gegen seine Gemahlin Sabina ab (vit. 11, 3).

b) Von Britannien nach Gallien zuriickgekehrt

(vit. 12, 1), erbaute er in Nemausus eine Basi-

lica (vit. 12, 2) oder richtiger einen Tempel (Dio

10, 3) zu Ehren der Witwe Traians, der Pompeia
Plotina. Da dies aus Anlass ihres Todes geschah
(Dio 10, 3) und Plotina noch im J. 121 lebte (vgl.

den oben lb 16 erwahnten Brief Plotinas an

aegaeischen Meere gezogen. Es ist aber aus dem.
soeben erwahnten Grunde mOglich, dass Hadrian
von Mauretanien aus sofort nach Kilikien oder
Syrien fuhr und von dort aus fiber Trapezus
nur einmal von Ost nach West Kleinasien durch-
zog.

124: p. m. Mb. pot. VIII (\0. Dec. 123—9.
•

_
Dec. 124) eos. III.

Sicher bezeugt ist Hadrians Anwesenheit fiir

Hadrian), so gewinnen wir damit eine gewisse 10 Kappadokien (Miinzen mit Cappadocia: Cohen
Bestatigung daftir, dass Hadrian nicht schon im «««>-- - - •

~ -

J. 121, sondern erst im J. 122 im stidlichen

Gallien verweilte. Von hier ging er nach Spa-

nien (vit. 12, 3; Miinzen mit athentus: Cohen
36—41; Hispania: Cohen 821—842; exerc. Hi-
spanieits: Cohen 5631; restitutor: Cohen
1258—1273. Eckhel VI 495) und fiberwinterte

(also 122-123) in Tarraco (vit. 12, 3), wo ihm
so viele Bildsiiulen gesetzt wurden, dass zu deren

200—211 und exere. Cappadoc'icus: Cohen 553.
Eckhel VI 493; doch konnen sich dieselben
auch auf das J. 129 beziehen; vgl. vit. 13, 7),.
Trapezus (Arrian peripl. 1, 1), Bithynien (Miinzen
mit adventus: Cohen 26—27; restitutor: Cohen
1238—1246; vgl. restitutori Nieomediae: Cohen
1283f. Eckhel VI 493, vgl. Euseb. Hieron.
chron. J. 120), wo er in Bithynion (= Claudiopolis)
damals seinen Liebling Antinous kennen gelernt

Beaufsichtigung ein eigener Beamter bestellt 20 haben mag (Dio 11, 2), Phrygien (Miinzen mit
werden musste (CIL II 4230).

123: p. to. Mb. pot. VII (10. Dec 122—9.
Dec. 123) eos. Ill

a) Ohne seine Vaterstadt Italica , die er

iibrigens mit Wohlthaten fiberhaufte (Dio 10, 1.

vit. 12, 4. Gell. XVI 13), zu beriihren (Dio 10,

1), zog Hadrian etwa im Friihjahr 123 nach Ca-
des (vgl. Cohen 814: Here. Gadit.), iiberschritt

die Meerenge und unterdriickte in Mauretanien

wlventm: Cohen 74; restitutor: Cohen 1286—
1291. Eckhel VI 500), wo er in Melissa dem
Alkibiades auf dessen Grabe eine Bildsaule er-

richtete (Athen. XIII 574f.), Asien (Miinzen mit
adventus: Cohen 24—25; Asia Cohen 188—
190; restitutor: Cohen 1235—1237. Eckhel
VI 492), Hadrianotherae in Mysien, das von ihm
zum Andenken an ein gliickliches Jagdabenteuer
gegriindet wurde (vit. 20, 13. Dio 10, 2), Ilion

einige Unruhen, woftir ihm der Senat supplicatio- 30 (Philostr. Heroic, p. 288), Rhodus (Brief an
nes bewilligte (vit. 12, 7: vgl. die Miinzen mit
adventus: Cohen 63—71; Maurctania: Cohen
951—961 und exercitus Mauret.: Cohen 575f.

Eckhel VI 498). Dass er aber damals auch
schon in der Provinz Africa gewesen sei, wie
Diirr 37f. zu erweisen sucht, ist schr unwahr-
scheinlich (vgl. Mommsen CIL VIII praef. XXI
not. 4, der etwas zu weit gehend selbst seinen
personlichen Aufenthalt in Mauretanien bestrei

Ephesos, oben lb 9). Auch Samothrake ist viel-

loicht unter den von ihm besuchten Inseln (vit.

13, 1) srewesen (vsrl. CIL III Suppl. 7371 vom
J. 124. Hirschfeld Arch.-cpigr. Mitt. V 1881,
224f).

125: p. m. trib. pot. IX (10. Dec. 124-9.
Dec, 125) eos. III.

a) Nach vit. 13, 1 (per Asian), et insulas ad
Achaiam naviyavit) scheint Hadrian direct von

tet). Vielmehr war ernach vit. 22, 14 (vgl. CIL 40 Asien aus fiber die Inseln des aegaeischen Meeres
VIII 2609f.) nur ein einziges Mai (im J. 128) m
Africa. Hadrian wird also von Mauretanien aus
direct nach Kleinasien gefahren sein, um einem
drohenden Partherkrieg zu begegnen (vit. 12, 8).

In der That wurde derselbe durch eine IJnter-

redung Hadrians beigelegt (vit. 12, 8), wobei der
Kaiser wahrscheinlich die Concession machte,
dass er den von ihm selbst zum Konig von Os-
rhoene eingesetzten Parthamaspates fallen liess

nach Athen gereist zu sein, Diirr (56) dagegen
setzt in die Zeit vom Spatherbst 124 bis Sommer
125 den durch Miinzen bezeugten Besuch in

Thrakien und Makedonien, teils weil Hadrian schon
im Herbst 125 Asien verlassen habe und erst

im Herbst 125 nach Athen gekommen sei, teils

weil der erwiihnte Besuch sich sonst im System
der Reisen nicht einffigen lasse. Nun ist es

zwar richtig, wie wir gleich sehen werden, dass
(v. Gutschmid Gesch. Irans 146); denn dieser 50 Hadrian im Herbst 125 zuerst nach Athen ge.
regierte bis 123 n. Chr. (vgl. v. Gutschmid ' . -

- ......_.
Gesch. d. KOnigreichs Osrhoene 28. 49 j.

b) Aus diesem Umstande, dass die orienta-

lischen Verhaltnisse Hadrians schleuniges Er-
scheinen im Osten erwunscht inachten, erkliirt

sich der merkwurdige Umstand, dass Hadrian
bei seinem Wege vom Westen zum Osten des
Reiches nicht fiber Griechenland nach Asien.
sondern fiber Asien nach Griechenland reiste (vit.

kommen ist, aber andererseits ist kein Grund
vorhanden, den Aufenthalt Hadrians in Klein-

asien auf ein Jahr zu beschranken. Vielmehr
kann der Kaiser sehr wohl zwei voile Jahre
(Herbst 123—125) in Asien und auf den Inseln

zugebracht haben. Und was die Einreihung
des erwahnten Besuches in die fibrigen Reisen
betrifft, so kann er sehr wohl zwischen die Jahre
131—133 verlegt werden, zumal damit der Be-

13, 1). Nach Diirr (49— 55), welcher alle Stadte 60 such in Moesien und Dacien zu verbinden sein
Asiens , die der Kaiser wahrscheinlich berfihrt

hat, mit alien Wohlthaten Hadrians und den
Ehrenbezeugungen fur ihn genau aufzahlt, ware
er in der zweiten Halfte des J. 123 von Hali-

kamass nach Norden bis Pergamon, dann durch
das Binnenland zum Euphrat, in der ersten

Halfte des J. 124 von dort zuruck fiber Trape-
zus an der Kuste des Pontus entlang nach dem

wird, der nach den Miinzen in der Zeit nach
dem J. 119 stattgefunden hat (vgl. also unten
J. 132).

b) Als Jahr von Hadrians erster Ankunft in

Athen liisst sich 125 in folgeiider Weise bestim-
men. Hadrian kam frfihestens im attischen Jahre
124/25 nach Athen, da er schon im 15. Jabre
nach seiner ersten Ankunft consecriert war (CIA
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III 1023; vgl. oben Ie 3). Im 3. oder 4. Jahre

nach seiner ersten Ankunft kam er zum zweiten

Mai nach Athcn (CIA III 1107. 735. 69a).

Dieser zweite Aufenthalt fand cbenso wie der

erste im Winter statt (Euseb. Hieron. chron. J.

121/123 und 129/131); wenn Eusebius-Hieronymus
zwischen diesen beiden ausdriickbxhen Angaben
eines athenischen Aufenthaltes die erste Weihe
in die eleusiniseben Mysterien anfiihrt (cbron. J.

im Sommer 126) Mittelgriechenland und den Pe-

loponnes (vgl. die Munzen mit restitutori Acha-
iae: Cohen 1214—1220. Eckhel VI 487. vit.

13, 2). Sicher bezeugt ist seine Anwesenheit
fur Thespiae (oben I d 1), Delphi (vgl. Anthol.

Pal. XIV 102), Korinth (Pausau. II 3, 5. VIII

22, 3. Mionnet S. IV 85 Nr. 573, docb vgl.

Diirr 59, 314), Mantineia, wo er auf das Grab
des Epaminondas ein selbstverfertigtes Epigramm

124/125), so ist daraus nicht ein dritter Aufent- 10 setzte (Pausan. VIII 11, 8; vgl. VIII 8, 12. 10,

halt in Athen zu entnehmen, sondern diese erste

Weihe fand bei Gelegenheit des ersten Aufent-

haltes statt (vit. 13, 1) und ist ohne Grand davon
getrennt. Wenn nun also Hadrians zweiter Auf-

enthalt ebenfalls im Winter stattfand, so konnen
wir nieht mit Diirr (48) an den Winter 129/30

denken; denn nach zwei neugefundenen Briefen

(oben lb 9 und 10), von denen Durr den einen

nur im Nachtrag, den andern noch gar nicht

verwerten konnte, segelte Hadrian schon im J. 20
129 (genauer 10. Dec. 128—9. Dec. 129) von

Eleusis nach Ephesus und befand sich schon in

demselben Jahre auf seiner Weiterreise in Lao-

dicea am Lycus. Demnach muss der Winter
128/29 fur Hadrians zweiten Aufenthalt in Athen
angesetzt werden. Auch wird er erst im Herbst
128 nach Athen gekommen sein, da er sich wahr-

scheinlich noch im Juli 128 in Africa befand und
von dort aus erst nach Rom zuriickkehrte (s.

2), und Sparta (CIG 1241 = Diirr Nr. 113).

Von Achaia aus segelte Hadrian nach Sicilien

(vit. 13, 3; Miinzen mit adventus: Cohen 751;
Sieilia: Cohen 1407; restitutor Cohen 1292

—

1295. Eckhel VI 500), wo er den Aetna bestieg,

um den Sonnenaufgang zu sehen (vit. 13, 3).

Von hier kehrte er nach Rom zuruck (vit. 13, 4),

wahrscheinlich gegen Ende des J. 126, und be-

endete damit seine erste grosse Reise (121—126).

127: p. m. trib. pot. XI (10. Dec. 126—9.
Dec. 127) cos. III.

Am 11. Februar und 1. Marz 127 befand sich

Hadrian in Rom (oben I b 6—8: Briefe an Stra-

tonicea Hadrianopolis). Wahrscheinlich hat er

dieses ganze Jahr in der Hauptstadt oder wenig-
stens in Italien zugebracht.

128: p. m. trib. pot. XII (W. Dec. 127-9.
Dec. 128) cos. Ill p. p.

a) die Annahme des Titels pater patriae er-

unten J. 128). Folglich werden die Jahre der 30 folgte zwischen dem 11. October 127 (CIL III

athenischen Aera von Hadrians Ankunft so ge-

zilhlt worden sein:

J. 125/126 Erste Ankunft; erstes Jahr der

Aera.

J. 126/127

J. 127/128
III 69a. 735.

J. 128/129

Zweites Jahr .der Aera.

tqitov and rf/g ajzodyf-ilag , CIA

Zweite Ankunft; r^rao fico ano
Tij]g oro(hrri[s d.7iodr]iiiag] , CIA III 1107.

p. 874 dipl. 31) und dem 29. August 128 (ale-

xandr. Miinzen bei Eckhel VI 516. Mionnet VI
168 Nr. 1049; 170 Nr. 1065; vgl. Euseb. chron.

J. 125, Hieron. J. 128. CIL II 1371 vom J. 128.

CIL III p. 875 dipl. 32 vom 18. Febr. 129, p.

876 dipl. 33 vom 22. Marz 129. CIL VI 971

vom 26. April 129), wahrscheinlich am 21. April

128 aus Anlass der an diesem Tage vollzogenen

Einweihung des Templum Romae et Veneris (vgl.

c) Der erste Aufenthalt in Athen fand also 40 Diirr 30f.). Gleichzeitig erhielt seine Gemahlin
im. Winter 125/126 statt. Hadrian richtete es

so ein, dass er kurz vor den grossen Eleusinien,

die im Boedromion (etwa September) gefeiert

wurden, in Athen eintraf; denn er wollte sich

sofort bei Gelegenheit dieses Festes die erste

Weihe der eleusiniseben Mysterien geben lassen.

Daher erwahnt die Vita (13. 1) diese Weihe so-

fort nach seiner Ankunft in Achaia vor Nennung
Athens (vgl. auch CIG 434 = Kaibel epigr.

Sabina den Titel Augusta (Euseb. Hieron. chron.

J. 125/128. Eckhel VI 519—523. Cohen 112

246-257. Mionnet VI 203f. Nr. 1349—1361.
S. IX 66f. Nr. 240—242. v. Sallet Daten 30
—33: luf—Lx' = J. 13—20=29. Aug. 128—29.
Aug. 136; die Inschriften nehmen den Titel oft

voraus, z. B. CIL II 4992 vom J. 121, vgl. II

186).

b) Der Besuch Hadrians in Africa (vit. 13,

863. Euseb. Hieron. chron. J. 124/25). Anschei- 50 4; Miinzen mit adeenhis: Cohen 8—15; Africa:

nend Hadrian zu Ehren, wurde um diese Zeit

auch der Anfang des attischen Jahres vom He-

katombaion auf den Boedromion verlegt (vgl.

Diirr 47, 213). Der Kaiser sorgte namentlich

fiir Athens Verfassung und Gesetze (Dio 16, 2.

Euseb. Hieron. chron. J. 121/123). fiir seine Han-
delsbliite ..(vgl. die Verordnung iiber den athe-

nischen Olhandel, CIA III 38) und seine Ver-

sehoneruiig dureh grossartige Bauten (vit. 13, 6.

Pausan. I 20. 7; vgl. unten J. 128c).

126: p. m. trib. pot. X (10. Dec. 125—9.
Dec. 126) cos. III.

Im Marz 126 ftihrte Hadrian den Vorsitz bei

den grossen Dionysien in Athen (vit. 13, 1. Dio

16, 1, der falschlieh an den zweiten Aufenthalt

in Athen zu denken scheint, vgl. Diirr 46).

Von Athen aus besuchte er entweder auf Aus-

flugen oder nach seiner definitiven Abreise (etwa

Cohen 136 153; restitutor: Cohen 1221-1232.
Eckhel VI 488) fallt in den Sommer wahr-
scheinlich dieses Jahres. Die Jahreszeit ergiebt

sich mit Sicherheit aus der inschriftlich erhal-

tenen Rede, welehe der Kaiser an die Truppen
in Lambaese hielt (oben Ic 2); denn in frgm.

CI:/"... no]n. htl. und Db 10: [X]on. lid.

Zarai ist das Datum angegeben (vgl. Wil-
manns comm. Momms. 209; CIL VIII p. 287).

60 wonach er sich am 7. Juli in Africa befand.

Als Jahr lasst sich 128 in folgender Weise wahr-
scheinlich machen. Der Legat, welcher zur Zeit

von Hadrians Besuch in Numidien fungierte (oben

Ic 2). Q. Fabius Catullinus, war in seinem Amte
sicher noch im J. 129 (CIL VIII 2533). Da nun
die Legaten im allgemeinen drei Jahre zu fun-

gieren pflegten, Catullinus also schwerlich vor dem
J. 126 nach Africa gekommen ist, da er ferner
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V

I

bei Hadrians Besuch schon langere Zeit im Amte

gewesen sein muss (vgl. Ic 2 frgm. Aa 1. 11.

Db 1), so ist es nicht wahrscheinlich, dass Ha-

drian .schon im J. 127 nach Africa gekommen ist.

Mr das Jahr 128 spricht ausserdem vit. 13, 6,

wonach Hadrian sofort (statim) nach seiner Riick-

iehr aus Africa nach dem Osten aufgebrochen

ist; und dass er den Winter 128/129 in Athen

zubrachte, haben wir oben gesehen (z. J. 125).

Demnach scheint Hadrian bald nach dem 21.

April 128 von Rom nach Africa gereist und etwa

im August von dort nacb Rom zuriickgekehrt zu

sein (vit. 13, 4—6). Die Stadte, die Hadrian

wahrscheinlich in Africa besuchte , zahlt auf

Durr 40f.

c) Dass Hadrian noch im Marz 129 in Rom
verweilt habe, geht keineswegs, wie Diirr 32

glaubt, aus dem Senatusconsultum Iuventianum

(Digest. V 3, 20, 6) hervor; vielmehr ist er etwa

Ende August oder Anfang September 128 von

Rom zu seiner zweiten grossen Reise nach dem
Osten aufgebrochen (vit. 13, 6). Wiederum rich-

tete er es so ein, dass er gerade zu der Feier dei

grossen Eleusinien in Athen eintraf, um seine

zweite Mvsterienweihe vornehmen lassen zu kiiii-

nen (Euseb. Hieron. chron. J. 129/131. Dio 11,

1). Die grossartigen Bauten in Athen , die er

wahrend seines ersten Aufenthaltes (Winter

125/126) begonnen hatte, wurden jetzt (Winter

128/129 vgl. oben J. 125b) vollendct und einge-

weiht (vit. 13, 6), namentlich das Olvmpieion

(vit. 13, 6. Dio 16, 1. Paus. I 18, 6. Philostr.

vit. soph. I 25, 3. Steph. Byz. s. 'OXvijxuTov;

die Stellen vereinigt bei E. Curtius die Stadt-

geschichte von Athen XLII); hierbei wird Ha-

drian den angetragencn Namen Olyinpios oder

Zeus Olympios angenommen haben (vgl. oben J.

117a). Von den iibrigen Bauten Hadrians in

Athen sind zu nenncn: das Panhellenion (Pausan.

I 18, 9. Dio 16, 2), bei welchem er die panhcl-

lenischen Festspiele einsetzte (Dio 16, 2); das Pan-

theon (Pausan I 18. 9) mit einer Inschrift, die

Hadrians eigenen Rechenschaftsbericht enthiclt

(Pausan. I 5, 5, vgl. oben Ie 7); die Bibliothek

(Pausan. 118, 9); die Stoa Hadrians (Pausan. X
35, 4); das Gymnasium Hadrians (Pausan. 1 18, 9)

und ein Tempel der Hera (Paus. I 18. 9). Uber-

haupt wurde am Ilissus ein neuer Stadtteil an-

gelegt, der von Hadrian den Namen empfing
(vit. 20, 4. CIA III 402 = Kaibel epigr. 1045b;
vgl. iiber Hadrians Bauten in Athen besondcrs

C. Wachsmntb die Stadt Athen im Altertum
I 686—694. Gregorovius Hadrian 476—482.
E. Curtius Stadtgeschichte von Athen 264

—

271).

129: p. vi. trib. pot. XIII (10. Dec. 128-9. Dec.

129) cos. Ill p. p.

Von Eleusis aus (also wahrscheinlich nach
der Feier der kleinen Eleusinien, Anfang Marz)
fuhr Hadrian im J. 129 nach Ephesos (oben lb

9; vgl. die Munzen mit Diana Ephesin: Cohen
534—539; Fortuna Ephesia: Cohen 777; die

Ehreninschrift Hadrians fur Severus, oben Id 3

;

Zusammenstellung der Gunstbezeugungen bei

Diirr 50, 226). Von dort reiste er in demselben

Jahre (per Asiam iter faciens, vit. 13, 6) nach
Laodicea am Lycus (oben lb 10); von hier (wohl

fiber Cibyra) nach Lycien (Inschriften in Phaselis

bezeugen seine Anwesenheit in Akalissos und
Korydallos, CIG 4336f. add. p. 1157 = Diirr ka'-

hang Nr. 123f.), dann nach Kilikien (Munzen mit
adventus: Cohen 29f. Eckhel VI 494) und Sy-

rien (Munzen mit exerc. Syriae.: Cohen 568—
570. 583—588. Eckhel VI 500). Befand er

sich schon am 23. Juni (129) in Antiochia, wo
er an diesem Tage ein grosses Fest gefeiert

haben soil (Malal. XI 278 Bonn.), so hat er wohl
10 erst von hier aus Kappadokien (anscheinend zum

zweiten Male, vgl. oben J. 124) besucht (vit. 13,

7) und die Fiirsten und KOnige des Ostens zu
einer Zusammenkunft eingeladen (vit. 13, 8), die
wahrscheinlich in Samosata abgehalten wurde
(Diirr 62, vgl. die Miinze mit exercitus Parthi-
cus Cohen 577. Eckhel VI 500). Der Parther-
konig Osroes, dem Hadrian als Beweis seiner

Freundschaft die von Traian gefangene Tpchter
zuriickgesandt und die Riickgabe des erbeuteten

20 Thronsessels versprochen hatte, folgte der Ein-
ladung nicht (vit. 13, 8), ebensowenig der Iberer-
kiinig Pharasmanes (vit. 13, 9; vgl. 17, llf. 21,

13). Von Antiochia aus bestieg Hadrian auch den
Berg Kasios, um den Sonnenaufgang zu sehen (vit.

14, 1. 3); von dort aus wird er auch in der

zweiten Halfte dieses Jahres (129) nach Palmyra
gegangen sein, wo durch eine Inschrift vom J.

130/131 (Le Bas 2585 = Vogue Syrie Centrale

Nr. 16 = Diirr Nr. 140) sein nicht lange vorher
30 erfolgter Besuch bezeugt wird (vgl. auch Steph.

Byz. s. Jld/./ivQa). Wenn der Kaiser von hier

iiber Damascus (wie es wahrscheinlich ist) an
die Kiiste zuriickgekehrt ist. so ist es wenigstens
mo'glich, dass er schon im Spiitherbst 129 Gaza
besucht hat, dessen neue Aera in diesem J. be-

ginnt (vgl. unten J. 130). Den Winter 129/130
wird Hadrian wahrscheinlich in Antiochia zuge-

bracht haben.

130: p. in. trib. pot. XIV (10. Dec. 129—9. Dec.
40 130) cos. Ill p. p.

a) Etwa im Friihjahr 130 brach Hadrian von
Antiochia nach dem Suden auf. In Judaea
(Miinzen mit adventus: Cohen 51—58; Iudaea:
Cohen 871f. Eckhel VI 495f. Madden coins

of the Jews 1881. 231. Dio 11, 1) wird er vor

allem Jerusalem aufgesucht haben, das nunmehr
60 Jahre. wenn auch nicht vOllig unbewohnt,
so doch Ode und wiiste dalag. Diese altberiihmte

Stadt wieder herzustellen. musste ihm, dem gros-

50 sen restitutor, naturgemass am Herzen liegen;

er ordnete also den Wiederaufbau der Stadt an
unter dem neuen Namen Aelia Capitolina (nach
seinem Gcschlechtsnamen und dem Iuppiter Ca-
pitolinu?, dem die Juden seit Vespasian die fruhere

Tempelsteuer zu entrichten hatten, Joseph. Bell.

Jud. VII 6, 6. Dio LXVI 7, 2. Suet. Dom. 12); vgl.

Dio 12, 1. Epiphan. de pond, et mens. 14, oben
J. 117e. Auf seinem weiteren Wege liess Hadrian
besonders Gaza so grosse Wohlthaten zu teil wer-

60 den. dass diese Stadt von seiner Ankunft eine neue
Aera begann, deren erstes Jahr 129/130 ist (Eck-
hel III 452f. Schiirer Gesch. d. jud. Volkes I

568, 76; Hadrian kann daher auch schon im Herbst
129 in Gaza gewesen sein, s. oben J. 129 z. E.).

b) Weiterhin durchwanderte Hadrian Arabien
(vit. 14, 4 ; Munzen mit adventus : C o h e n 20—23

;

restitutor: Cohen 1233f. Eckhel VI 492), dessen
Hauptstadt Petra sich nach ihm 'Adgiavij Ilezoa
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nannte (Eckhel III 503f. Mionnet V 587—589

;

S. VIII 387f.), und kam nun endlich nach Agyp-

ten (Dio 11, 1; Munzen mit Aegyptus: Cohen

9g—119). Bei Pelusium stellte er den Grab-

hiigel des Pompeius prachtig wieder her (vit. 14,

4. Dio 11, 1 ; seine Inschrift darauf ist uns viel-

leicht erhalten: Anthol. Palat. IX 402) und er-

schien dann in der Hauptstadt Alexandria (Munzen

mit advenhis: Cohen 16—19; Alexandria:

zog Thrakien, Moesien, Dacien, Makedonien und
Nordgriechenland , "brachte den Winter 132/33

wieder in Athen zu und eilte von dort aus nach

Palaestina zuriick (die letztere Moglichkeit legen

wir dem folgenden zu Grunde).

b) In das J. 131 scheint der Tod seiner

Schwester Domitia Paulina zu fallen, der er zu-

nachst keine letzten Ehren erwies (Dio 12, 1).

Ob die Herstellung des edietum perpetuum (vgl.

Cohen 154—161). Da die alexandrinischen 10 unten IV d) von Hieron. chron. mit Rccht zu

Munzen, welche sich auf seine Ankunft beziehen, " T -"-'"" ---•--•"- J

meistens zwar vom 15. Jahre Hadrians (29. Aug.

130—28. Aug. 131, Eckhel VI 489f. Mionnet
VI 175, 1107—1115) sind, eine aber auch vom
14. Jahre (29. Aug. 129—28. Aug. 130, Mion-

net VI 172, 1081, vgl. Diirr 63, 359), so scheint

Hadrian kurz vor der Jahreswende, etwa Anfang

August 130, nach Alexandreia gekommen zu sein.

c) Nach etwa zweimonatlichem Aufenthalt in

diesem J. 131/32 gestellt wird, ist unsicher.

132: p. m. trib. pot. XVI (10. Dec. 131

bis 9. Dec 132) cos. Ill p. p.

a) Dass Hadrian nach Moesien und Dacien

noch einmal nach dem J. 117/18 gekommen ist,

zeigen die nach dem J. 119 (cos. Ill) gepragten

Munzen mit adventui Moesiae: Cohen 72;

exer. Moesiaeus: Cohen 554; Varna: Cohen
526—533; exerc. Various: Cohen 557—561.

Alexandreia fuhr Hadrian in Begleitung seiner 20 571—572. Eckhel VI 494. 499. Dieser zweite

Gemahlin (vgl. oben I e 4) den Nil hinauf (Mun-

zen mit Nilus: Cohen 982—1002). Wahrend

dieser Fahrt (vit. 14, 5. Dio 11, 2) starb sein

Liebling Antinous eines ratselhaften Todes im

Nil (Dio 11, 2-4. vit. 14, 5—6. Vict. Caes. 14,

7; vgl. unter Antinoos), vielleicht am 30. Octo-

ber , da auf diesen Tag das Chronicon paschale

(J. 122 , S. 223 Mommsen) dio Griindung der

Stadt Antinoapolis verlegt (vgl. Diirr 64). Dev „ , _ ...

Kaiser betrauerte ihn so schr, dass er an der 30 XI 280 Bonn., vgl. Hist. Aug. Elag._7,

Stelle, wo cr gestorben (Dio 11, 3), die nach ihm

benannte Stadt erbauto (Pausan. VIII 9, 7. Dio

11, 2—3. Vict. Caes. 14, 6 und sonst, vgl.

Antinoupolis), ihm fast in der ganzen Welt

Bildsaulen setzen (Dio 11, 4; vgl. Pausan. VIII

9, 7f. Gregorovius 463—467) und ihn sogar

gottlieh verehren licss (vit. 14, 7; Inschriften

und Munzen s. unter Antinoos). Sicher bezeugt

ist das Datum, an welchem Hadrian wahrend

Besuch ist am besten mit dem Besuch in Thra-

kien und Makedonien zu verbinden, der (nach vit.

13, 1) schwerlich in das J. 124J25 verlegt werden

kann (s. oben J. 125). Beide nnden hier inner-

halb der Reisen Hadrians die passendste Stelle.

In Thrakien (Munzen mit adventus: Cohen 77f.

Eckhel VI 501) erinnert der Name der Stadt

Adrianopel, die Hadrian wie viele andere gleichen

Namens (vgl. vit. 20_, 4) gegrfindet hat (Malal.

noch

heute an die Thiitigkeit des Kaisers. Von

Makedonien aus (Munzen mit adventus: Cohen
59-62; rrstitutor: Cohen 1279—1282. Eckhel
VI 498) durchzog Hadrian das Tcmpethal (vgl.

vit. 26, 5) und besuchte in Epirus Dodona (vgl.

seinen Beinamcn Zevs AwdmvaTos CIG 1822 =
Diirr Nr. 86) und Nikopolis (vgl. die Miinze bei

Diirr 56, 294). Dass Hadrian im J. 132 auch in

Athen verweilt hat, ist deswegen wahrscheinlich,

seines Aufenthaltes in Theben die Memnonssaule 40 weil in diesein Jahre (CIL III Suppl/7281— 7283)

klingen horte, niimlich der 21. November 130

(CIG 4727 = Kaibel epigr. 988 = Diirr An-

hang Nr. 141 vgl. oben Ie 4).

131: p. m. trib. pot. XV (10. Dec. 130

bis 9. Dec. 131) cos. Ill p. p.

a) Von Theben nach Alexandreia zuriickge-

kehrt, machte Hadrian vielleicht einen Ab-itecher

nach Kyrenaika, das durch den Judenaufstand

des J. 117 verwustet worden war (Euseb.-Hieron

erne grosso Anzahl griechischer Stadte durch

feierliche Gesandtschaften Ehrenbildsaulen Ha-

drians im Olympieion aufstellen liessen (CIL III

471ff. vgl. obenIe5 und Gregorovius 182ff.),

womit grosse Festlichkeiten verbunden gewesen

sein werden. Fiir einen dritten Besuch Hadrians

spricht auch der Umstand, dass sowohl Dio (c.

16) als auch Eusebius-Hieronymus (chron. J.129/31)

den zweitcn Besuch unrichtig in die Zeit nach

chron. J. 120/121. Oros. VII 12; Miinze mit 50 der agyptischen Reise verlegen , was vielleicht

restittrtori Libyae: Cohen 1278; vgl. Diirr

38, 163). Jedenfalls unternahm er einen Jagd-

zug in die libysche Wiiste, auf dem er einen

Liiwen mit eigener Hand erlegte (Athen. XV
677 e, vgl. vit. 26, 3). Nachdem er so vielleicht

die grOssere Halfte des J. 131 in Alexandreia sich

aufgehalten (vgl. Athen XV 677 d und den wahr-

scheinlich gefiilschten Brief Hadrians an Servia-

nus, oben lb 15), verliess er Agypten etwa im

durch die Annahme einer Vermischung mit dem

dritten Besuch zu eiklaren ist. Es ist also mSg-

lich, dass der Kaiser auch den Winter 132/33

in Athen verlebte.

b) Als Hadrian im Spatherbst 131 oder im

Friihjahr 132 Syrien verlassen hatte (f.t« xonom

Everero). brach der letzte furchtbare Judenaufstand

aus (Dio 12. 2, vgl. Euseb.-Hieron. chron. J. 132/33),

vgl. die ausfiihrlichQ Zusammenstellung des ge-

Her'bst 131. urn durch Svrien (Dio 12, 2) nach 60 samten Materials fiber denselben bei E. Schiirer

Europa zuruckzukehren. Wahrscheinlich segelte

er entweder sofort nach Athen, blieb dort den

Winter 131/32, reiste dann durch Nordgriechen-

land nach Makedonien . Thrakien . Moesien und

Dacien, um von dort nach dem Kriegsschauplatz

in Palaestina zuriickzukehren ; oder aber er blieb

den Winter 131/32 wieder in Antiochia, segelte

imFruhjahr 132 nach dor Balkanhalbinsel, durch-

Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter

Jesu Christi. Lpz. 1890 I 562—589. Der Grund

des Aufstandes war einerseits das Verbot der

Beschneidung (vit. 14, 2; vgl. Mommsen R. G.

V 549). andererseits der im J. 130 begomiene

(s. oben J. 130 a) Bau der Colonie Aelia Capito-

lina und eines Iuppitertempels an Stelle des frfihe-

ren Jehovatempels (Dio 12, 1). Die Aufstandi-
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f

schen, an deren Spitze ein gewisser Simon (so

nux auf Munzen: Madden Coins of the Jews

1881, 233ff. Schiirer I 640f.) oder Barkosiba

(auch Benkosiba; so bei jiidischen Schriftstellern,

Schtlrer I 570, 84) oder Barkocheba (= Sternen-

sohn- so bei christlichen Schriftstellern, z. B.

Euseb. hist. eccl. IV 6. Schiirer I 570, 82) und

zh Anfang auch ein Priester Eleasar (Munzen bei

Schiirer I 640, vgl. 571) standen, wagten keine

offene Schlacht, sondern fuhrten von sicheren

Verstecken, Hohlen und Castellen aus einen furcht-

baren, verwfistenden Kleinkrieg (Dio 12, 3, vgl.

14, 2), machten viele tausend Eomer nieder

(Pronto p. 218 Naber. Dio 14, 3) und nahmen

Jerusalem ein (Munzen bei Madden a. a. O.

241ff. Schiirer I 640f., vgl. 572f.).

133: p. m. trib. pot. XVII (10. Dec. 132

bis 9. Dec. 133) cos. Ill p. p.

a) Zuerst hatten die Romer (also auch wohl

Hadrian) den jiidischen Krieg gering geschatzt

(Dio 13, 1); als aber die Juden in der ganzen

Welt erregt wurden und ihre Volksgenossen in

Judaea kraftig unterstiitzten (Dio 13, 1—2),

schickte Hadrian zunachst dem bedrangten Statt-

halter von Judaea, Tineius Rufus (Euseb. chron.

J. 132, vgl. hist. eccl. IV 6, 1 und sonst. Schiirer

I 543f.), den Legaten von Syrien, Publicius Mar-

cellus, mit grosseren Streitkraften (vgl. fiber die

am jiidischen Krieg teilnehmenden Truppen

Schiirer I 574, 96) zu Hiilfe (CIG 4033f., vgl.

Dio 13, 2. Euseb. h. e. IV 6, 1), dann aber

scheint er sich (etwa im Friihjahr 133 von Athen

aus) persOnlich nach dem Kriegsschauplatzebe-

geben zu haben. Fiir diese Annahme spricht

namlich trotz des anscheinenden Widerspruches

von Dio 13, 2 (tjiefiytsv) , Euseb. h. e. IV 6, 1

(xeficpfciorje) und Eutrop. VIII 7 (per pracsidem

dimicavit) erstens die rabbinische Legende

(Schiirer I 576, 101), Moses von Chorene histor.

Armen. II 57ff. p. 174 Winston, Chron. pasch.

J. 119, obwohl natiirlich auf diese apokryphen

Angaben kein Wert zu legen ist; zweitens der

Brief Hadrians an den Senat, in dem er der

grossen Verluste der Romer wegen in der Ein-

gangsfonnel wegliess : „Ich und die Heere be-

finden uns wohl" (Dio 14, 3, vgl. Plew 95, 1);

drittens die Bitte Hadrians an seinen Baumeister

Apollodoros (s. d.) um Anweisung fiir die Belage-

rung von Felsenfestungen (Apollodors poliorketika

prooem., abgedruckt bei Plew 92), die sich nur

auf die HOhlenfestungen in Judaea (Dio 12, 3)

beziehen kann und Hadrians Anwesenheit auf

dem Kriegsschauplatze voraussetzt (vgl. die aus-

fuhrliche ETOrternng bei Plew 92ff.V, viertens

endlich die Inschrift des Q. Lollius Urbicus (CIL

Vin 6706), welcher seine geringen Auszeich-

nungen im jiidischen Feldzuge schwerlich als

selbstiindiger Legat, sondern, wie es scheint, als

Begleiter des Kaisers erhalten hat (vgl. Schiller

I 613, 7); dagegen lasst siCh aus den Inschriften

CIL X 3733 und Henzen 6771 die Teilnahme

der Praetorianer (also auch Hadrians) an dem
Kriege nicht mit Sicherheit erweisen ; noch weniger

beweisend sind die beiden Inschriften CIL VI
974 und HI 2830 (aus letzterer zieht Schiller

613, 7 einen ganz verfehlten Schlnss).

b) Jerusalem oder vielmehr Aelia Capitolina

war zwei Jahre in den Handen der Aufstandischen

Pauly-Wi8sowa

(Miinzen bei Schiirer I 641, vgl. 573), wurde

also wahrscheinlich in diesem Jahre, vielleicht

gerade wahrend Hadrians Anwesenheit, der frei-

lich aus diesem Anlass nicht den Imperatortitel

annahm, von den Romern wieder eingenommen;

dass die Stadt in der That unter Hadrian er-

obert und zerstiirt worden ist, beweist Appian.

Syr. 50 (vgl. auch Io. Lyd. de mens. I 17 p. 9f.

Bekker ; die Stellen der Kirchenvater bei S c hu r e r

101 577f., 105f.).

134: p. m. trib. pot. XVIII (10. Dec. 133

bis 9. Dec. 134) cos. Ill p. p.

Da Hadrian sich am 5. Mai 134 bereits wieder

in Rom befand (oben lb 11), so wird er ent-

weder im Herbst 133 oder im ersten Friihjahr

134 nach der Hauptstadt zurfickgekehrt sein;

fiir die letztere Annahme spricht die Inschrift

CIL II 4841 vom J. 134, in der ihm der Titel

proconsul gegeben wird (vgl. oben J. 117 b 7;

20doch ist die Titulatur nicht zuverlassig). Er
Hess die Leitung des jiidischen Krieges in guten

Handen, da er inzwischen (etwa Ende 133 oder

Anfang 134) seinen besten Feldherrn Sex. Mini-

cius Faustinus Iulius Severus (CIL HI 2830 add.),

damals Legat von Britannien, zum Statthalter

des aufstandischen Judaea ernannt hatte (Inschr.

und Dio 13, 2). Wahrend Severus den lang-

wierigen und ermiidenden, aber erfolgreichen

Kleinkrieg gegen die Juden leitete und nament-

301ich von ihren zahlreichen Felsencastellen eines

nach dem andern zerstOrte (Dio 13, 3— 14, 1),

widmete sich Hadrian in Rom der Einfiihrung

griechischer Kultur in die riimische Hauptstadt

(Vict. Caes. 14, 2—3), griindete eine Universitiit

unter dem Namen Athenaeum (Vict. Caes. 14, 2,

vgl. Hist. Aug. Pert. 11, 3; Alex. 35, 2; Gord.

3, 4) und baute vor allem an zwei grossartigen

Wcrken, namlich seiuem Mausoleum (vit. 19, 11.

Dio 23, 1) in Rom und seiner Villa bei Tibur

40 (vit. 26, 5 ; vgl. die ausfuhrliche Schilderung bei

Gregorovius 486—493), in der er dann bald

seinen standigen Wohnsitz nahm (Vict. Caes. 14,

4. vit. 23, 7).

135: p. m. trib. pot. XVIIII (10. Dec. 134

bis 9. Dec. 135) imp. II cos. Ill p. p.

a) Imperator II heisst Hadrian noch nicht in

dem Militardiplom 35 vom 15. September 134 (CIL

III p. 878 = X 7855) ; mit ziemlicher Sicherheit

wird der Titel erganzt in zwei Inschriften des

50 J. 135: CIL II 478 ([trib. pot] XVIIII [imp.

i]tcru[mj) und CIL VI 974 ([imp. II trib. pot.

XVI]III cos. Ill p. p.) ; sicher findet er sich in

einer Inschrift vom 19. oder 29. December 135 : CIL

XIV 4235 ([trib. pot. XJX cos. Ill p. p. im[p.

II] mit Consulangabe) und vom J. 136 ab (CIL

VI 975. 976; vgl. Schiirer I 582f., 118); doch

fehlt er zuweilen noch im J. 136, z. B. CIL XIV
2088. IE 749. Hadrian nahm also den Titel

Ende 134 oder wahrscheinlicher im Laufe des

60 J. 135 an, zweifellos aus Anlass der Beendigung

des jiidischen Krieges. Dieser hatte sich zvdetzt

hauptsachlich um die hartnackig verteidigte

Festung Bethther (wahrscheinlich Bettir, drei

Stunden sudwestlich von Jerusalem, Euseb. h. e.

TV 6, 3. Schiirer I 579f. , llOf.) gedreht, die

endlich im 18. Jahre Hadrians (Euseb. h. e. IV

6, 3; chron. J. 135), d. h. zwischen 11. August 134

und 10. August 135, erobert wurdc. Damit war
17
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der Krieg nach etwa 3V»jahriger Dauer (Anfang
132 bis Mitte 135) beendet (vgl. Schiirer I
581, 116); der siegreiche Peldherr Sex. Iulius
Severus erhielt die ornamenta triumphalia (OIL
III 2830), der besiegte Barkocheba „die ge-
buhrende Strafe" (Euseb. h. e. IV 6, 3).

b) Die ganzlich verwiistete (Dio 14, 1—2)
Provinz Judaea wurde nunmehr von Hadrian neu
eingerichtet. Sie erhielt den neuen Namen Syria

516

Palaestina, ausser der legio X fretensT^£ 10 ntnus* den' M Cut£H3f'(WlLlegto Vlferrata als Besatzuni* nm. i. Bsw,>„ t, ox, *„i:„_ a.._„i7' £ „"* <-
lus ~ae!?X- itfe?io Vlferrata als Besatzung und deswegen an

Stelle des bisherigen praetorischen Legaten einen
consularischen zum Statthalter (vgl. meine Dis-
sertation de Palaestina et Arabia 1885, If. 31).
Als neue Hauptstadt wurde jetzt die Colonie
Aelia Capitolina aufgebaut (auf Miinzen Col
Ad Cap., Eckhel in 441—443. Madden Coins
of the Jews 247—275. Ulpian. Digest. Ll5, 1, 6.
Dio 12, 1. Euseb. h. e.IV 6 und sonst. Schiirer

In i? ' I '
HeL 4

'
7
^
an einem B1«taturz (Dio

20, 1). Am 24. Januar, seinem letzten Geburts-
tage, empfahl Hadrian als Nachfolger den Con-
sular T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Anto-
ninus (vit. 26, 6), am 25. Februar adoptierte er
ihn (Pius 4, 6 vgl. Hadr. 24, 1. Dio 20, 4) unter
dem Namen Imp. T. Aelius Caesar Antoninus
(Munzen des Antoninus Pius als Caesar Cohen
II 2 407, 1—3) mit der Bedingung, dass Anto-

I 584ff.) welche die Juden bei Todessirafe fortan 20 nicische Stf pToUuTSe GeTX (Kus

T

T-meht mehr betreten . ia nicht enma.1 von fern* daw <,„,,„„ „i„ r..-.T_ • ^e
? ,. ^?,

us *' Vmeht mehr betreten
, ja nicht einmal von feme

ansehen durften (Euseb. h. e. IV 6 und sonst
Schiirer I 584, 125).

_
c) Etwa im J. 135 nahm Hadrian Bithynien

wieder unter kaiserliche Verwaltung und gab
dafttr dem Senat Pamphylien (Dio 14, 4. Mar-
quardt St.-V. 12 352. 376). Urn dieselbe Zeit
fand ein gefahrdrohender Einfall der Albaner in
Armenien statt (Dio 15, 1. Arrian exzal-is).

186: p. m. trib. pot. XX (10. Dee. 135
bis 9. Dec. 136) imp. II cos. Ill p. p.
Etwa zu Anfang dieses Jahres (136) brach

die schwere Krankheit aus, welche die letzten
Lebensjahre Hadrians trubte (vit. 23, 1 ; Hel 2
1. Dio 17, 1. epit. 14, 9. 12) und ihn an seine
Nachtolge denken liess. Seine Wahl fiel auf
den Cos. ord. dieses Jahres L. Ceionius Corn-
modus (s. d.), den er zwischen dem 19. Juni (CIL
VI 10242) und 29. August (alexandrinische Miinze

Aelius Aurelius Verus Caesar, z. B. CIX III
Suppl. 9995. VIH Suppl. 11320. 14555; als
Kaiser: Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Aug)
und den Sohn des L. Aelius Caesar, L. Ceionius
Commodus (als Adoptivsolm des Antoninus: L.
Aelius Aurelius Commodus, z. B. CIL VHI 50
in Suppl. 8394; als Kaiser: Imp. Caes. L. Aure-
lius Verus Aug.) adoptierte (Dio 21 , 1. vit. 24,
1

;
Pius 4, 5) und fibergab ihm sofort die tribu-

Tlif.lSP.nA nnil nvAAAtinnlrnnnAn /"i ~ ij. rr\: i i-i

y. Sallet Daten 33f.) 136 unter dem Namen
L. Aelius Caesar adoptierte (Dio 17, 1. vit. 23,
11 ;

Hel. 1, 2. 2, 1. 3, 1 und sonst) , aber nicht
yor dem 10. Dec. 136 mit der tribunicischen
Gewalt ausstattete (da er im J. 137 nur trib.
pot., nicht trib. pot. II heisst , auf Munzen und
Inschriften, s. L. Ceionius Commodus). Seinen
Schwager L. Iulius Ursus Servianus und dessen
Enkel (Pedanius) Puscus, die mit dieser Wahl

— r~~—^^xwiiovyiji- \jvnaiu ^j. ins 1-, t ;

daner schon als Caesar: imp. vgl. die Munzen).
Bald darauf bestellte er ihn in Rom zum Reichs-
verweser und begab sich selbst nach Baiae, wo
er am 10. Juli 138 von seinen Qualen erlost
wurde (vit. 25, 6; Pius 5, 1. Dio 23, 1. Vict
Caes. 14, 12. epit. 14, 12; fiber seine vergeb-
lichen Versuche, sich selbst zu toten oder toten
zu lassen, vgl. vit. 24, 8—9. 12—13. Dio 17, 2
22. epit. 14, 12). Zuerst wurde er in Ciceros

30 Puteolanischer Villa (vit. 25, 7), dann, nach Rom
ubcrfuhrt, in den Garten der Domitia (Pius 5, 1),
endlich nach Vollendung des Mausoleums etwa
Anfang 139 in diesem beigesetzt (Dio 23, 1. CIL
VI 984). Die Consecration wurde ihm erst auf
besondere Bitte seines Nachfolgers bewilligt (Dio
LXX 1. vit. 27, 2; Pius 5, 1. Eutrop. VIII 7.
Consecrationsmiinzen

: Cohen 270f. 1509f.).
IV. Verwaltungsmassregeln (Ubers'icht).

a) Provinzen : 1) Hadrian gab Assyrien, Armenien?*trJ^?te?i?E^«£s?&tt&^^cien in superior und inferior zwischen 126 und 129
(CIL HI 2830 und p. 876 dipl. 33. Marquardt
Staatsverwaltung 12 308f.) , machte die bisher mit
Belgica vereinigten Provinzen Gennania superior
und inferior bis zu einem gewissen Grade selbstandig
(Hirschfeld comment. Mommsen. 442), trennte
vielleicht audi jetzt erst Cilicien vollstandig von
Synen (Marquardt 887f.; vgl. auch vit. 14, 1).

2) Judaea wurde im J. 135 als Syria Palae-

SLtllTl r%:£%J?T?^ 50^^^ fc x i^^hy^;richten (Dio 17, 2. 6. vit. 23, 2—3. 8. 15, 8
25, 8). Ende des J. 136 wird auch Hadrians
Gemahlin Sabina gestorben sein (vit. 23, 9. epit.

14, 8) ; denn ihre datierten alexandrinischen Mun-
zen reichen nur bis zum 20. Jahre Hadrians (d h
29. Aug. 135— 29. Aug. 136), und dass sie
noch im J. 137 lebte, folgt nicht aus der In-
schrift CIL VHI 799, die sehr wohl in die zweite
Halfte des J. 136 gesetzt werden kann. Sie
wurde von ihrem Gemahl consecriert (vgl. CIL 60
VI 984).

137 : p. m . trib. pot. XXI (10. Dec. 136
bis 9. Dec. 137) imp. II cos. Ill p. p.

Hadrian krank in Tibur, L. Aelius Caesar Cos.
ord. II, dann in Pannonien (vgl. CIL HI 4366)

138: p. m. trib. pot. XXII (V). Dec. 137
bis 10. Juli 138) imp. II cos. Ill p. p.
Am 1. Januar 138 starb L. Aelius Caesar

um dieselbe Zeit an Stelle Pamphyliens kaiser-
lich (J. 135 c), der Haemus anscheinend mit Thra-
kien (vgl. CIL III 749 add. p. 992), ein Teil
von Oberpannonien wahrscheinlich mit Italien
vereinigt (CIL HI 3915 und Mommsen CIL III
p. 496), Italien von jetzt ab mehr und mehr den
Provinzen gleichgestellt (vgl. z. B. die Munzen
Cohen 42—55. 867—870. 1274—1277 mit den
ahnlichen der Provinzen).

3) Hadrian beaufsichtigte streng die Statt-
halter (vit. 13, 10; vgl. 3, 9), gab vielen Ge-
memden latinisches Eecht (vit. 21 , 7) und
ubernahm, um das Municipalwesen zu heben,
mehrere Municipalamter (vit. 19, 1).

4) In vielen Provinzen legte er neue Strassen
an (Inschriften bei Schiller I 624, 9), griindete
neue Stadte (vit. 20, 4; vgl. oben lb 6—8 III
J. 124, 130 c, 132 a), stellte alte Stadte wieder
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her (epit. 14, 4. Cohen 1283f. vgl. oben J. 130a,

135 b), unterstutzte fast alle in umfassender

Weise (Dio 5, 2—3) und beschenkte sie nament-

lich mit Wasserleitungen (vit. 20, 5), Tempeln

(vit. 18, 6), Theatern (Dio 10, 1) und Pracht-

banten aller Art (Frouto p. 206 Naber. vit. 19,

9. Eutrop. VHI 7 ; vgl. fiber Rom besonders vit.

19 f io—13, fiber Athen oben J. 128 c). So

heisst denn Hadrian restitutor der meisten Pro-

vinzen (Cohen 1214—1295), ja restitutor und
Joet^letator orbis terrarum (Cohen 1285. 950).

b) Beamte : 1) Trotz seiner Hochachtung gegen

den Senat (Dio 7, 1. vit. 6, 1. 7, 4. 9. 8, 6—8.
22, 4) bevorzugte Hadrian im allgemeinen den

Ritterstand (sein vertrautester Gehilfe war der

Ritter Q. Marcius Turbo Pronto Publicius Seve-

rus, Dio 18, 1—2. vit. 9, 4; vgl. oben J. 118b);

er grtadete einen ritterlichen Reichsbeamtenstand

una fiihrte die Scheidung zwischen Militar- und
Civilcarriere durch (Hirschfeld Verwaltungs-
geschichte I 253f. 290ff.; vgl. Schiller 1619;
etwas fibertrieben epit. 14, 11: officia sane pu-
blico, et palatina nee non militiae in earn forma/m
statuit, quae paueis per Comtantinum immu-
tatis hodie perseverant).

2) Ritter waren seit Hadrian (vgl. oben J.

119u) die Beamten ab epistulis und a libellis

(yit. 22, 8), a rationibus (vgl. Priedlander
Sittengesch. 16 171fF. Schurz 33—37), procu-
rator patrimonii (Hirschfeld V.-G. I 41), proc.

aquarum (Hirschfeld 169), proc. XX heredi-

tatium (Hirschfeld 56).

3) Neu geschaffen wurden die Amter des

ad/eocatus fisci (vit. 20, 6; vgl. Schurz 25—27),

praefectus alimentorum (oben J. 118 e), a di-

plomatibus (J. 118 d), der 4 consulares fur die

neuen Gerichtssprengel Italiens (vit. 22, 13: Pius

2, 11. 3, 1; Marcus 11, 6. Appian. b. c. I 38.

Schurz 3-12. Mommsen St.-R. 113 1085.
Herzog H 1, 370f.), der consiliarii Augusti (vit.

18, 1. Hirschfeld 215, vgL.unten dj.

4) Umgestaltet wurden die Amter ah epistulis,

das fortan in eine lateinische und eine griechische
Abteilung zerflel (Hirschfeld 204), ab vehiculis
(jetzt praefectus vchiculorum, vgl. oben J. 118d),
proe.portus (jetzt proc. annonae Ostis, Hirsch-
feld WO^ und des Praefectus praetorio , der zu
einem jnristischen Beisitzer des Consiliums wird
(Hirschfeld 216. Herzog II 2, 767).

c)_ Finanzwesen : Die Pinanzen wurden von
Hadrian ausserordentlich sorgsam verwaltet (vit.

6, 5. 7, 6f. 11, 1. 20, 11. Eutrop. VIII 7), bei
dem Erlass der rtckstandigen Steuern im J. 118
(oben J. 118 c) eine regelmassige Revision der
Restforderungen von 15 zu 15 Jahren angeordnet
(Dio 8, 1. Mommsen St.-R. 113 1015, 4), an
Stelle der Verpachtung der Steuern die directe
Einziehung eingeftthrt (Hirschfeld 64. Momm-
sen St.-R. n» 1018, 4. Herzog II 363) und
die advocati fisci neu eingesetzt (oben b 3). Die
Munzen zeigen auch Hadrians Sorge far die Berg-
werke (vgl. Cohen 120f. : Aeliana Pincensia;
Cohen 962: met. Nor.) und besonders fur das
Munzwesen selbst (vgl. Cohen 963—978: mo-
neta Augusti); sind doch Hadrians Miinztypen
besonders mannigfaltig und schOn ausgefuhrt.

d) Rechtswesen : Hadrian griindete den Staats-

rat (vit. 8, 9. 18, 1. 22, 11. Dio 7, 1. Hirsch-

feld 215. Schurz 12—17. Mommsen St.-R.

113 989. Herzog n 369f. 757), liess durch P.
Salvias Iuliantts das edictum perpetuum zusam-

menstellen (Eutrop. VHI 17. Vict. Caes. 19, 2.

Hieron. chron. J. 131/32. Cod. lust. I 17, 2, 18.

IV 5, 10, 1. Const, tanta 18 = deSmxsv 18.

Karlowa R8m. Rechtsgeschichte 1885 I 629),

widmete sich selbst mit grosser Pflichttreue der

Rechtsprechung (vit. 8, 3. 21, 1. 22, 11. Dio 7,

10 1) und erliess eine grosse Anzahl epochemachen-
der (vgl. Herzog II 366) Constitutionen , die

von Hanel (Corpus legum 85—101) zusammen-
gestellt sind (vgl. bes. vit. 18 und oben I b 17).

e) Heerwesen. In seiner eingehenden TJnter-

suchung fiber die Quellen fur die Militarreorgani-

sation Hadrians kommt Plew (a. a. O. 61— 88)
zu folgenden Resultaten (vgl. auch Schiller I
608ff.). Da die Militarreformen sowohl bei Dio
(c. 9) als bei Spartian (c. 10) zu Beginn der

20Reisen Hadrians besprochen werden, scheint

Hadrian selbst in seiner Autobiographie neben
der Hebung der materiellen Lage der Provinzen
die militarische Sicherung des Reiches als einen

Hauptzweck seiner Reisen hingestellt zu haben
(Plew 58). Die Reformen selbst betrafen haupt-
sachlich: 1) die materielle'Lage und Lebensweise
der Soldaten, 2) ihre sittliche Piihrung, 3) ihre

militarische Ausbildung , 4) ihre Dienstzeit und
ihr Avancement (vgl. besonders Dio 9, 2—3. vit.

30 10, 6—8. Plew 61ff.). In Bezug auf den dritten

Punkt wiederum unterscheidet Arrian (tact. 44)
als neue Bestimmungen des Exercierreglements

ra /iev is naXkoi , xa 8s eg o^vzrjra, xa. de is

sHTtXtj^iv, to. 8e is xQs ^av ZVV *w' r<? ^i?)"!) (Plew
76i.). Im ganzen kann man Hadrians Reformen
nicht als wes entliche Umgestaltungen des Heer-

wesens bezeichnen (Plew 80). Aber seine Be-
stimmungen blieben lange Zeit hindurch mass-
gebend (Dio 9, 4. Hist. Aug. Niger 4, 3; Probus

40 4, 3. Veget. I 8. 27. epit. 14, 11. Digest. XLVHI
3, 12. XLIX 16, 5, 6). Wie er selbst auf die

strengste Disciplin hielt (vgl. die Munzen mit
disciplina Aug. Cohen 540—549. Dio 5, 2.

vit. 10, 3. epit. 14, 11. Eutrop. VIE 7) und
nach den Paraden und Manovern genaue Kritik

iibte (vgl. die Rede von Lambaese oben I c 2
und Pronto p. 206 Naber), so gab er selbst den
Soldaten in Ertragung der Strapazen ein aus-

gezeichnetes Beispiel (Dio 9, 3—4. vit. 10, 2. 4.

5014, 10. 16, 3); da er ausserdem sehr freigebig

gegen sie war, wurde er von ihnen sehr geliebt

(vit. 21, 9). Dass er fibrigens eine Schrift fiber

Taktik verfasst habe und diese unter dem Namen
des Urbicius erhalten sei, hat R. Porster Herm.
XH 449ff. 466 widerlegt.

V. Charakter: a) Ausseres: Hadrian besass

eine schOne, schlanke, doch nicht zu hagere Ge-
stalt, zarte weisse Hautfarbe, blaue Augen, sorg-

sam gepflegte, mit Grau gemischte Haare und
60 einen fur ihn charakteristischen (vgl. Iulian. Caes.

311 D) dichten Vollbart, den er angeblich trug,

um Gesichtsnarben zu bedecken; seine Haltung
war kraftvoll und vornehm (vit. 26, 1. Iulian. a.

a. O. Malalas XI 277 Bonn.; vgl. sein Bildnis

auf den Munzen und die zahlreichen erhaltenen

Bildwerke). b) KOrperliche Pertigkeiten : Hadrian
war ein ausgezeichneter Pussganger (Dio 9, 3.

vit. 2, 6. 10, 4. 16, 3. 26, 2. epit. 14, 4) und



519 Aelius Aelius

Eeiter (Dio 9, 3. vit. 26, 2 ; fiber sein Lieblings-
pferd Borysthenes vgl. Dio 10, 2 und oben Id 2);
gegen Kalte und Hitze, Sturm unti Regen so ab-
gehartet, dass er niemals sein Haupt bedeckte
(Dio 9, 4. vit. 17, 9. 23, 1); in den Waffen sehr
geiibt (vit. 14, 10. 26, 2) und vor allem ein so
leidenscbaftlicher Jager (vit. 2, 1. 26, 3. Dio 7,

3), dass er sich auf der Jagd schwere Verletzungen
am Schliisselbein und Schenkel zuzog (Dio 10,
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e) Gegensatze in seinem Charakter: Hadrian
war streng (vit. 3, 9. 13, 10. 23, 7f. Dio 2, 5—6
17, 1) und milde (vit. 5, 5. 12, 5. 14, 11. 18,
7—9. epit. 14, 6. Miinzen mit dementia: Cohen
212—235. 509—519; indulgentia : Cohen 520.
845—858); sparsam (vit. 11, 1. 22, 1—5. 20, 11.
Eutrop. VJJI 7) und verschwenderisch freigebig
(vit. 7, 9f. 15, 1. 16, 8. 17, 5. 11. 21, 9. 22, 9.

7, 3. Dio 5, 1—2. Munzen mit Uberalitas: Cohenn -V na o\— i 11 1 —, ° y ' 1,0. jjioo, i—a. munzen mil uioeramas: uon en
2 vit. 26, 3); ererlegte unter anderem einen 10 902—945. 1197); ruhmsiichtig (vit. 16, 1. Dio
Eber mit emem Schlase fDio 10. 3. Mfinzmi hei s o „„,•+ -n r\ „„a a„„i, „;„.,V „.-x.i ', -^ ,«Eber mit einem Schlage (Dio 10, 3. Munzen bei
Cohen 502f.), Baren in Mysien (Dio 10, 2. vit. 20,
13, vgl. oben J. 124) und Boeotien (vgl. oben I d 1)
und Lowen in Libyen (Athen. XV 677e. vit. 26, 3).

c) Einfachheit : Hadrian war sehr einfach in
Kleidung (vit. 10, 5), Essen und Trinken (vit.

10, 2. 22, 5. Dio 7, 3; dagegen vgl. vit. 21, 4
und Fronto p. 226 Naber: prandiorum opimo-
rum esor optimus) und seinem ganzen Auftreten
/tv in i\ w • t> • i

° 1 , ,

•"-"' j-iouimc uci j? ubuiauuei oiweugescn. i« zioi.)

\ }2' I): r.

Wie
D ..

e
i
n Pn^tmann badete er in 20 in Misstrauen und, wie es scheint, Menschenhass

3, 2. epit. 14, 6) und doch nicht eitel (vit. 19,
9. 20, 4. 8, 2). Er beneidete alles Hervorragende
(Ammian. XXX 8, 10. epit. 14, 6. Dio 3, 3),
versammelte aber doch die bedeutenden Manner
um sich (vit. 16, 10). Seine Freunde liebte und
ehrte er sehr (Dio 7, 3—4. vit. 4, 2. 9, 7. 15,

1), verfolgte sie aber spater bis zum Tode (vit.

15, 2—8. 23, 4—5 ; vgl. das Verzeichnis seiner
Preunde bei Friedlander Sittengesch. 1 6 216f.)

den offentlichen Badern (vit. 17, 5), besuchte
seine Freunde bei Gastmahlern und in Krank-
heiten und lud sie seinerseits zu sich ein (vit.

9, 7. Dio 7, 3—4); omnia denique ad privati
hominis modum fecit (vit. 9, 8).

d) Geistige Begabung : Fuii memoriae ingen-
tis (vgl. vit. 20, 9—10. epit. 14, 3), facultatis
immensae (vit. 20, 7; vgl. 20, 11), linguae fusioris
et admodum raro silentis (wie der spatere Lilian,

(vgl. seine Vorliebe fur Pferde und Hunde vit.

20, 12, ein Zug, der an Priedrich den Grossen
erinnert). Er haschte nach Volksgunst (vit. 7,

6. 17, 8), wurde aber im allgemeinen nicht ge-
liebt (doch vgl. vit. 21, 9), sondern gefttrchtet
(Pronto p. 25 Naber). So vereinigte Hadrian
die grossten Gegensatze in seiner vielseitigen
Natur, sich nur gleich bleibend in seiner Ver-
schiedenheit (semper in omnibus varius, vit.. . ^r-^TT ; Vr, , v .,

~"
„K * *-T,> o^uiououuciij ysemper in ominous nanus, vit.

wT11^^7
•

4
\
17;

.

y^1
\!J

t
-
20

'
8)' P<irjeden30 14, 11; varius, multiplex, multiformis, epit. 14,

~— - —- . ~, * . , ' b" *"• t-Jvij yji. * wi jiiUgu

Witz hatte er wieder einen Witz, fur jeden Scherz
einen Scherz, fur jedes Gedicht ein Gedicht als

Antwort bereit (epit. 14, 7. vit. 15, lOf. 16, 4
20, 8; Hel. 4, 4. 6, 3), wie er uberhaupt die

geistreiche Unterhaltung liebte (vit. 20, 1. Dio
7, 3). Faeundissimus Latino sermone (vgl.

vit. 3, 1. Pronto p. 206 Naber), Oraeco erudi-
tissimus fuit (Eutrop. VIII 7; vgl. Dio 3, 1. vit.

1, 5. epit. 14, 2), so dass er von Iulian (Caes

6). So stehen auch unvermittelt neben den
Pehlern seiner Zeit : unnaturlicher Wollust (Vict.

Caes. 14, 6. vit. 14, 6) und krassem Aberglauben
(vit. 2, 8. 22, 10. 16, 7; Hel. 3, 9. 4, 1. 3. Dio
11, 3—4. Vict. Caes. 14, 7) die modcrnen
Charakterzuge wahrer Humanitat gegen Sklaven
und Frauen (vit. 18, 7—10, vgl. Hanel corpus
legum 95), grosser Freude an den Naturschon-
heiten (vit. 13, 3. 14, 3) und unersattlichen For--> - -r-~ --'-<? — , ~\ •" ""-"

v^»cc xiciTCu ^vil. io, o. it, oj una unersattncnen Jbor-
311 D) em Sophist genannt wird. Poematum et 40 schungstriebes (vit. 17, 8, vgl. 11, 4—6. Tertul-
litterarum nimium studiosissimus fvit. 14. R\ linn amln™* s. n ,*,*,»\.„, „,,..„•„.,„•*„<,.,,. „„,.;Ktterarum nimium studiosissimus (vit. 14, „,
hat er selbst in Poesie und Prosa vieles ge-
schrieben (Dio 3, 1. vit. 15, 10—11; vgl. uber
seine Autobiographie vit. 1, 1. 7, 2. 16, 1. Dio
11, 2 und oben la; fiber seine Reden oben Ic;
uber seine Gedichte oben I d). In seiner Vor-
liebe fiir das Altertfimliche zog er Cato dem
Cicero, Ennius dem Vergil, Coelius (Antipater)
dem Sallust vor (vit. 16, 5) und setzte an Stelle_— _ .„ y ..„ .„, „

y „.,„ u^ Uo„v „,,! urcuc ci seme uiigBneure ArueitSKrail epit. 14,4. Uio
des Homer den Antimachos (Dio 4, 6; vgl. vit. 50 18, 2) in den Dienst des Staates; seine Keisen

Han. apologet. 5 : omnium curiositatum explora-
tor).

f ) Regententugend : Modern mutet es uns auch
an, dass er zuerst wiederholt und offentlich den
Grundsatz aussprach, der Staat sei nicht des
Piirsten, sondern der Fiirst des Staates wegen
da (vit. 8, 3; salus pulltea: Cohen 1358; fides
publica: Cohen 715—722). In der That stellte

er seine ungeheure Arbeitskraft (epit. 14, 4. Dio

16, 2: Cataehannas libros obseurissimos Anfi-
machum imitando scripsit). Nicht nur in den
Wissenschaften (auch in Arithmetik und Geo-
metrie, vit. 14, 8. epit. 14, 2 ; und in der Arznei-
kunde, epit. 14, 2), sondern auch in alien Kunsten
war der hochbegabte Kaiser erfahren (vit. 15,
10. Dio 3, 2), so in der Malerei (Dio 3, 2. 4, 2.

vit. 14, 8. epit. 14, 2). Musik (Pronto p. 226
Naber. Athen. VHI 36 If. vit. 14, 9. epit. 14, 2),

galten vor allem dem Prieden und der Sicher-
heit des Reiches (Dio 5, 1. 9, 1), der Verschmelzung
seiner Kulturelemente (vgl. Vict. Caes. 14, 2—8),
der Hebung und Forderung seiner Provinzen und
Stadte (oben IV a). In unermudlicher, rastloser
Thatigkeit und Pflichttreue sorgte er auf alien
Gebieten der Staatsverwaltung (oben IV) so durch-
greifend fiir das Wohl des Staates und seiner
Unterthanen, dass seine Regierungszeit mit Rechttviji.

"--—— ". —"*. "" i^, t/. ^iu. j.-r, uf, uiiicimanen, uass seme negierungszeit mit-itecnt
Bildhauerkunst (Dio 3, 2. epit. 14, 2) und Bau- 60 als ein glucklicb.es (temporum felieitas: Cohen
kUnst (l)lO 4 9. %\ Vr afri*-+ nr,fl /HonnKarfn 1JOC1 ,•„ _1_ -.-.. .ij.r7-j.-li. •kunst (Dio 4, 2—3). Er stritt und disputierte
mit Kunstlern und Gelehrten aller Art, tadelte
und verspottete sie, ehrte und beschenkte sie

aber auch reichlich und entliess die Unfahigen
mit reicher Entschiidigung (vit. 15, 10—13. 16,
8—11). So fiihrte er durch seine lege Teilnahme
eine neue Kunstblfite herbei; vgl. Gregorovius
439—505.

1436), ja als ein goldenes Zeitalter gepriesen wird
(saeculum aureum: Cohen 1321f.). Argl. im
allgemeinen fiber seinen Charakter Fronto p. 25.

226 Naber. Dio 3—7. vit. 14, 8—11. 20, 7—11.
26, 1—3. epit. 14. Diirr Iff. Schiller I 603ff.

Gregorovius 3—8. 244—247. Herzog II 372ft.

65) P. Aelius Hadrianus Afcr, Vater des
Kaisers Hadrian, Dio LXIX 3, 1 ('Abgiavov
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ZA<pqov). Hist. Aug. Hadr. 1, 2 (Aelius Hadria-

nus, cognomento Afer). Vict. epit. 14, 1 (Aelius

Hadrianus). Der Vorname P. im Namen seines

Sohnes CIL IH 550 = CIA III 464, Uber seine

Verwandtschaft mit dem spateren Kaiser Traian

s. vit Hadr. 1, 2. epit. 14, 1. Eutrop. VIII 6;

obeii S. 497f. Seine Gemahlin Domitia Paulina

stammt'e aus Gades (Hadr. 1, 2). Am 24. Januar

76 n. Chr. wurde ihm in Italica in Baetica sein

beriihmter Sohn geboren (Hadr. 1, 3. Eutrop.

YUI 6) Seine Tochter Mess wie die Mutter

Domitia Paulina (CIL X 6220. Le Bas 1360.

Dio LXIX 12, 1. vit. Hadr. 1, 2). Als Prae-

torier (Dio LXIX 3, 1) starb er im J. 85 n. Chr.

{genauer zwischen 24. Januar 85 und 24. Januar

86, Hist. Aug. Hadr. 1, 4).

66) Imp. Caes. T. Aelius Hadrianus Anto-

ninus Augustus Pius (138—161 n. Chr.) s. T. Au-

xelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus.

67) Aelius Harpocration s. Harpokration.

68) Aelius Herodianus s. Herodianos.
69) P. Aelius Hilarianus, Consularis, Le Bas

m 595. 1617 = CIG II 2793. 2792.

70) P. Aelius Hilarus Augg. lib. qui pro-

cfuravU) AUxandriae ad ratfionemj patrimonii,

CIL XIV 2504; vgl. Hirschfeld V.-G. 43, 5.

71) Ael. Ianuarius, [p]roc. hereditatfium],

proc. Glwsdrocfnes, proc] Syriae Coeles, [proe.]

veet. Illyricfor . . . proc.'f] prov. Hispa[niae

citejrioris Tarracfon., praejses prov. Ting[it.,

praesejs prov. Maufret. Gaesariensis] , CIL II

4135 (Tarraco); vgl. Nr. 125.

72) Aelius Iulianus, Praefectus vigilum (etwa

unter Commodus), CIL VI 414, vgl. Hirschfeld
V.-G. I 147 Nr. 12. [v. Eohden.]

73—79) Aelii Lamiae. Die Lamiae er-

•scheinen in der Zeit Ciceros als eine wohlhabende
und angesehene Familie ritterlichen Standes.

Unter Augustus gelangen sie zum Consulat;

genus decorum riihmt Tac. ann. VI 27 an L.

Lamia (Nr. 76); bei Iuvenal IV 154. VI 27 stent

Lamiae als Bezeichnung des hOchsten Adels.

Horaz c. Ill 17 ffihrt scherzhaft ihre Abstam-
mung auf den Laestryonenkonig Lamos zurfick,

w&hrend Lamia = Popanz in Wirklichkeit ur-

sprunglich Spottname war*). Ilorti Lamiani
in Bom werden Cic. Att. XII 21, 2. 22, 3. Suet.

CaL 59 erwahnt.

IS) C. (Aelius) Lamia: G. nosier Lamia
•wird fiberiiefert Cic. ad Q. fr. II 11 (13), 2 im
Berieht fiber eine Senatsverhandlung aus dem
J. 700 = 54, _in der Lamia die Ritter gegen
einen Angriff in Schutz nahm; wahrscheinlich
ist L. Lamia Nr. 75 gemeint.

74) L. Aelius Lamia, als deformis, (daher

wohl der Beiname) voin Redner Crassus verspottet,

Cic. de or. H 268. 269.

75) L. Aelius Lamia (L. Aelius Cic. in Pis.

64, sonst L. Lamia oder Lamia), eques Roma-
nus (Cic. in den Reden), equestris ordinis prin-

ceps (Cic. ad. fam. XI 16, 2) ; von seinem Vater

her mit Cicero befreundet (p. Sest. 29), wurde

er wegen seines Eintretena fur den verbannten

10 Cicero vom Consul Gabinius aus der Stadt ge-

wiesen 696 = 58 (Sest. 29; in Pis. 64; p. red.

sen. 12; ad fam. XI 16, 2. XLT 29, 1. Ascon. in

Pis. p. 10). Im J. 703 = 51 empfahl ihn Cicero

dem P. Silius (ad fam. XHI 62), 706 = 48 ver-

mittelte er zwischen Cicero und Antonius (Cic.

ad Att. XI 7, 2), 709 = 45 war er Aedil (ad Att.

XIII 45, 1 ; sein magnifieentissimum munus
aedilicium wird erwahnt ad fam. XI 16, 3. 17,

1), 710 = 44 bewarb er sich um die Praetur,

20 wobei ihn Cicero unterstutzte und ihn D. Brutus

empfahl (ad fam. XI 16. 17). Im J. 711 = 43

war er in Handelsgeschaften in Africa (ibd.XII

29). Er wird ausserdem von Cicero erwahnt ad

Att. V 8, 3. XII 29, 2. Er ist wahrscheinlich

der L. Lamia praetorius vir, der scheintot ver-

brannt wurde (Val. Max. I 8, 12. Plin. n. h. VII

173). Seine Sonne sind L. und Q. Lamia Nr. 76

und 79. [Klebs.]

76) L. Aelius L. f. L. n. Lamia, Cos. ord.

30 756 = 3 n. Chr. mit M. Servilius M. f. Nonia-

nus (fasti Cap., Arv., Gab. [XIV 2801]. Dio ind.

LV. CILX 892. Eph. ep. Ill p. 11. VIII 316);

dass er auch Mfinzmeister gewesen wie sein

Bruder (Nr. 79), behauptet ohne genugenden

Grund Borghesi IV 485. Freund des Horaz

(carm. I 26, 8. 36, 7. Ill 17; epist. I 14, 6).

In Oermania Elyricoque (vielleicht als Legat

des Tiberius 4—6, vgl. Borghesi IV 457ff.) et

•mox in Africa (als Proconsul etwa 15—17, Tac.

40 ann. IV 13) splendidissimis functus ministeriis

(Veil. II 116, 3, wo sein Name von Borghesi
IV 455ff. hergestellt ist). Zum Legat von Syrien

ernannt (etwa J. 20), wird er von Tiberius in

Rom festgehalten (Dio LVHI 19, 5. Tac. ann.

VI 27, vgl. Mommsen zu CIL III Suppl. 6703).

Praefectus urbi im J. 32, Dio LVHI 19, 5. Tac.

ann. VI 27. Stirbt Ende 33, Tac. ann. VI 27.

77) [L.] Aelfius Lamia?], Arvalbruder zur

Zeit des Claudius, CIL VI 2034, 1. Vielleicht

50 ein Sohn von Nr. 76 und Vater von Nr. 78?

78) L. Aelius Plautius Lamia Aelianus, Cos.

suff. 80 (Dipl. 11 CIL in p. 854 [L. Lamia
Plautius Aelianus}. Acta Arv.). Er war ver-

mahlt mit Domitia Longina, der Tochter des

*) Stammbaum etwa folgender:

74. L. Aelius Lamia

75. L. Aelius Lamia, Praet. 711 = 43

76. L. Aelius L. f. L. n. Lamia
Cos. 756/3 f 33

77. [L.] Aelfius Lamia?]
frat. Arv. zw. 41—54

79. Q. Aelius L. f. Lamia

t ca. 735/19

Cn. Domitius Corbulo

78. L. Aelius Plautius Lamia Aelianus co Domitia Longina
Cos. suff. 80, f vor 96. [v. Rohden.]



Corbulo; aber noch unter Vespasians Regierung
entfiihrte sie ihm Domitian, lebte mit ihr und
heiratete sie zuletzt, Dio LXVI 3, 4 (wo der
Name L. Lamia Aemilianus lautet). Suet. Dom.
1. 10. 22. Lamia selbst wurde spater von Domitian
getotet, Suet. Dom. 10. Iuv. 4, 154.

79) Q. Aelius L. f. L. n. Lamia, IIIvir a
a. a. f. f. zwischen 731 = 23 und 742 = 12
vielleicht im J. 734 = 20, EckhelV120 135'
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Cohen reD I n 1lf £ fi in T b , n f
"ting Alter der Schniten rom. Jur. 50f. Bios

ghesi IV 485. Bruder Ton Nr. 76, frflh gestorben
(um 735 = 19), Hor. epist. I 14, 6f.

80) Aelius Lampridius s. Historiae Au-
gustae scriptores.

81) T. Aelius Leo proc, unedierte Inschrift,Hirschfeld V.-G. I Ind. S. 302.
82) P. Aelius Aug. lib. Liheralis, procurator

annonae Ostiensis, procurator pugillatwnis et
ad naves vagas, CIL XIV 2045. [v. Rohden.l

wahrscheinlich. Seine Schriften fallen nach
Caracallas Tode (217): die Kaiserbezeichnung
dims Severus et Antoninus (Magnus) in den
Digesten (XX 1, 16, 9. XXXVLT 15, 4. XLVII
11, 4. 19, 3. XLVIII 2, 13. 13, 10, 1. 15
3, 1. 17, 1 pr. XLIX 14, 22 pr. 1) ist ver-
kehrt, es muss flberall divi gelesen werden ; vgl
Mommsen Zeitschr. f. R.-G. IX 106. 109 gegen
Pitting Alter der Schriften rom. Jur. 50f. Bios
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S<t1 Aniil t;™. 7r v -n
L "^""""•J ocnnnen: L) InsUtutwnes (16 B.), das um-

2l£tLfe^^ dieser Art, >aS w^r kennen,nomtnum esset, nesciremus, nisi se Ligurem
ipse esse dieeret Cic. har. resp. 5, tribunus ple-
ats, qui cognomen sibi ex Aeliorum imaginibus
adripuit Cic. Sest. 63. 64, zu den quisquilias
sedthonis Glodianae geziihlt ib. 94; M. Papirii
sui fratris testamento et iudieio improbatus
Cic. dom. 49. Er unterstiitzte nach diesen Stellen
im J. 696 = 58 des Clodius Antrag gegen Cicero,
war 697 = 57 Volkstribun und widersetzte sich
den Antragen auf Ciceros Zuriickberufung.

84) P. Aelius P. f. P. n . Ligus mit C. Po-
pilius Laenas Consul 582 = 172 ambo primide
plebe f. Cap. (wo Ailius). Liv. XLII 9, 8 (P.
Aemtlium Ligurem die Hs., jedoch P. Aelius
lbd. 10, 9). Cassiod. Beide Consuln lagen mit
dem Senat in Streit; (patres) Liqures ambobus
consulibus deeernunt; doch begaben sich beide
erst nach langerer Weigerung nach Ligurien,
Liv. XXXH 10, 21—22, wo M. Popilius, der

man vielleicht zweifeln, da'iiberhaupt nur ein-
mal ein Citat, und zwar divus Severus (Dig.
XLIX 1, 7), begegnet. Bei den iibrigen Schrif-
ten wird man andererseits auch nicht weit nach
Caracallas Tod hinabgehen diirfen; der in den
Institutionen (Dig. XXXVLT 14, 5, 1) erwahnte
imperator noster ist wahrscheinlich Alexander
(222—235). Alle weiteren Spuren fehlen.

Schriften: 1) Institutiones (16 B.), das um-
o .i^.ia. uiran jiiu, UttS wii Keunen.

In der ersten, grosseren Hiilfte (B. 1—9) herrscht
eine systematische Ordnung vor, welche im ganzen
dieselbe ist wie die aus Gains Institutionen (B
1 und 2) bekannte. B. 1 und 2 des Marcian
enthalten das ius quod pertinet ad personas
(= ^

ai
- I)- B. 3—9 das ius quod pertinet ad

res (= Gai. II), und zwar wird zunachst de
rerum divisions, sodann vom Eigentums- und
Servitutenerwerb unter Lebenden gehandelt (B 3

30 = Gai. II 1—96); darauf folgt eine breite Dar-
stellung der Rechtsnachfolge von Todes wegen:
B. 4 Testament, B. 6 und 7 Legate, B. 8 und 9
Pideicommisse- (= Gai. II 97—289); die von
Gams III 1—87 behandelte Intestaterbfolge ist
von Marcian als 5. Buch eingeschoben ; die Dar-
stellung des Obligationenrechts (Gai. Ill 88—225)
fehlt ganzlich. Ebenso wenig ist das Actionen-
recht (Gai. IV) hereingezogen. Der zweite Teil
(B. 10—14) bringt Commentare zu Gesetzen (lexBruder des Consuls in frivoler W^Vein^Er^ 40££VPapl^ZT^ KSS^angezettelt hatte. Ihre Aufeahi. d as dpi, T.i™. j„,„- Sw.-r,o. <Tt/^ ", («c Mcxhe,angezettelt hatte. Ihre Aufgabe, das den Ligu-

rem zugefugte Unrecht gutzumachen, hatten sie
nicht zur Zufriedenheit des Senats erfullt (ib.

28). Im J. 587 = 167 war er einer der fiinf
Legati, welche die Verhaltnisse von Illyricum ein-
richten sollten, Liv XLV 17, 4. [Klebs.]

85) Aelius Lycinus s.P.Sempronius Aelius
Lycinus (CIL III Suppl. 6756f.).

86) [Ael.?] MallifanusJ proc. Aug. scil
Alpium Graiarum et Poeninarum ~~~ ~~"

102, vgl. 120.

87) Aelius (Aurelim, Collat.) Marcianus, Pro-
consul Baeticae unter Pius, Digest. I 6, 2 Inst
I 8, 2. Collat. leg. HI 3, 1. [v. Rohden.]

88) Aelius Marcianus, romischer Jurist aus
dem Anfang des 3. Jhdts. n. Chr. Uber sein
Leben ist nichts naheres bekannt. Kruger
(Quell, und Litt. d. R. R. 225) vermutet wegen
der vielen bei ihm erwahnten Rescripte der Kaiser

,
" ^«--^«"«, ucioa ci cine oteiiuug ii

der Keichskanzlei gehabt habe. Bremer (Rechts-
lehrer und Rechtsschulen 67) will aus seinen In-
sfetutionen (s. u.) auf eine ausgedehnte Lehr-
thatigkeit schliessen, auch behauptet dieser Ge-
lehrte (99) griechische Abstammung. Dass unser
Marcianus mit dem Adressaten von Constitutionen
des Alexander (Cod. lust. II 12, 6. VII 21, 4) und
Gordian (Cod. IV 21, 4) identisch ist, ist wenig

Aelia Sentia 13; im 14. Buch werden haupt-
saehlich Strafgesetze behandelt). Der Inhalt des
15. und 16. Buches ist nicht erkennbar Frag-
mente bei Lenel Pal. I 652—675 (fr. 42—183).
2) Regulae, (5 B.), Fragmente ebenda I 680—688'
(fr. 219—286). Die Anordnung des Stoffes lasst
sich nicht bestimmen. 3) Ad formulam hypo-
theeariam (1 B.). Die Schrift enthielt jeden-

nf T
-- falls einen ausfflhrlichen Commentar zu der

OIL XII 50 Serviamschen Klagfonnel des praetorischen Al-
bums. Lenel vermutet ausserdem eine Beband-
lung einzelner pfandrechtlicher Fragen als An-
hang. Fragmente bei Lenel Pal. I 644—652 (fr.

17—41). 4) De appellationibus (2 B.). Fragmente
ebenda I 639f. (fr. 1—4). 5) De iudieiis publi-
cs (2 B.). Im 1. Buch werden Strafgesetze
commentiert, das 2. Buch behandelt das Ver-
fahren in systematischer Ordnung. Fragmente
ebenda I 675—680 (fr. 184—218). 6) De delatori-lSSUA2l^^^E^^»^^^^j^%r^
7) Ad SO Turpillianum (1 B.; vgl. Rudorff R.
E

-;G - r 12Jf-)> Fragmente ebenda I 688—690 (fr.

287). 8) Xotae zu Papinians Schrift de adulteriis
in 2 Buchern. Dass diese Noten nicht wie die des
Ulpian und Paulus zu Papinians Quaestionen
und Responsen von Constantin und Theodosius II.
nnd Valentinian HI. ausser Kraft gesetzt wur-
den (vgl. AemiUus Nr. 105), erklart sich daraus

dass die Schrift, welche sie betrafen, bei weitem

nicht die Bedeutung fiir die Praxis hatte, wie jene

beiden anderen. Ein Fragment s. bei Lenel

Pal. I 806 (fr. 11). Die Digesten (XXIII 5, 17)

geben noch ein Bruchstflck unter der Uberschrift

Mareianus libro septimo digestorum. Doch ist

es unwahrscheinlich, dass die Compilatoren Iusti-

nians, wenn ihnen eine solche, doch immerhin

umfan'greiche Schrift Marcians vorgelegen hatte,

derselben nur ein einziges Excerpt entnommen

hatten. Es wird ein Schreibfehler anzunehmen

und das Citat dem bekannten Digestenwerke des

Marcellus zuzuweisen sein. Vgl. Rudorff R. R.-G.

I 198. Fitting Alter d. Schriften rOm. Jur.

50—52. Teuffel R. L.-G. § 378, 2. Kruger
Quell, und Litt. d. R. R. 225f. EarIowa R, R.-G.

I 750f. [JOrs.]

89) P. Aelius P. f. Palatina Mareianus,

praepositus classis Syriacae et Augustas, praef.

elassis Moesiaticae, CLL VIII 9358 (Caesarea

Mauret.).

90) (Aelius) Maryllinus, atavus des Kaisers

Hadrian, primus in sua familia senator populi

Romani fuit, Hist. Aug. Hadr. 1, 2.

91) Aelius Maurus, PMegontis Hadriani liber-

tus, wird iiber den Tod des Septimius Severus

citiert, Hist. Aug. Sever. 20, 1.

92) Aelius Maximus, an ihn ein Rescript vom
J. 245, Cod. Gregor. II 5. Ein libertus Augu-
storum, Lanciani silloge aquaria 162.

93) Aelius Melissus in nostra memoria fuit

Romae summi quidem loci inter grammatieos

id temporis ; is praeter alia, quae scripsit cotn-

pluria, lib-rum composuit 'de loquendi propric-

tate', Gell. XVIII 6, 1.

94) T. Aelius T. f. Palfatina) Naevius Anto-

nius Severus c(larissimus) v(ir), quaestor, so-

dalis Hadrianalis, trib. laticl. leg. XVI Fl. p.

f. , praef. feriar. Latinar., Ill vir c.apit. , CIL
VI 1332. T. Ael. Naev. Antonius Severus 6

XanitQoxaxog vxaxixog, IGI 1071. Diese Inschrift

weist Lanciani (Bull. com. IX 1881 S. 16, 1)

der Zeit des Decius zu, weil sie zugleich mit
einer Inschrift des Decius gefunden sei und beide

Ton derselben Hand eingehauen schienen.

95J
T. Aelius Neratius fiyt/tdiv, d. h. Legatus

Thraciae unter Septimius Severus , Miinzen von

Pauta!ia,Mionnet Suppl. II376.Nr. 1025—1028.
96) P. Aelius Aug. lib. Olympas proc, CIL

VI 586. [v. Rohden.]

97) C. Aelius Paetus mit M. Valerias Consul
im J. 468 = 286 (C. Aelius Cassiod., Petus
Chronogr., Petitus f. Idat. = Chr. Pasch.).

98) C. Aelius Paetus Staienus hiess eigent-

lich C. Staienus (ist Nomen gentilicium wie Al-

fenus) qui se ipse adoptaverat et de Staieno
Aelium fecerat (Cic. Brut. 241) ; quid hi Paete ?

hoe etnim sibi Staienus cognomen ex imaginibus
Aeliorum delegerat (p. Cluent. 72). S. unter C.

Staienus.

99) L. Aelius Paetus, Aedilis plebis im J.

458 = 296, Liv. X 23, 13.

100) P. Aelius Paetus mit C. Sulpicius Longus
Consul im J. 417 = 337 , Liv. VIH 15 (Paiog

Sovhtixiog , Aevxtos LJcuiiQiog Diod. XVH 29)

;

433 = 321 zum Magister equitum des Dictators

Q. Fabius Ambustus ernannt, doch wurden ihre

Wahlen fiir ungultig erklart (Liv. EX 7, 13).

Wahrscheinlich derselbe ist P. Aelius Paetus,

einer der fiinf ersten augures de plebe im J. 454

= 300 (Liv. X 9, 2).

101) P. Ailius Q. f. P. n. Paitus (Allim f.

Cap. a. 555 ;
[Al]lius Q. f.

P. n. Paitus f. Cap.

552), wahrscheinlich Sohn des Q. Paetus Nr. 103

und alterer Bruder des Sextus Nr. 105. Augur
erealus im J. 546 = 208 (Liv. XXVII 36, 5;

hier haben die Hss. falsch P. Aquillius Paetus,

10 richtig XLI 21, 8) , Aedilis plebis 550 = 204

(Liv. XXIX 38, 4), Praetor 551=203 und zwar

urbanus (XXX 1, 9. 17, 3); Magister equitum

des C. Servilius Geminus {dictator eomit. habend.

caussa) im J. 552 = 202 (Liv. XXX 39, 4. f.

Cap.); Consul 553 = 201 mit Cn. Cornelius

Lentulus, Liv. XXX 40, 5. 44, 2 (falsch C.

Aelius Paetus Cassiod.). f. Cap. Plin. n. h. XVHI
166. Pomp. Dig. I 2, 2, 38; in seiner Provinz

Gallia richtete er gegen die noch aufstandischen

20Boier wenig Erhebliches aus (Liv. XXXI 2),

kehrte nach Rom zurilck und Melt die Comitien

ab (ib. 3. 4). Fiir 554 = 200 wurde er zu

den Decemviri gewahlt, welche den Veteranen

des P. Scipio in Samnium und Apulien Land an-

weisen sollten (ib. 4, 3); 555 = 199 mit (seinem

Bruder) Sextus unter die Tresviri gewahlt, welche

die Angelegenheiten der Colonie Narnia ordnen

sollten (XXXII 2, 7); Censor 555 = 199 mit

P. Cornelius Scipio Africanus (ib. 7, 1—3. f.

30 Cap.) ; 561 = 193 wurde er wiederholt mit diesem

als Gesandter zum Konig Antiochos geschickt

(Liv. XXXIV 59, 8); er starb im J. 580 = 174

an der Pest (XLI 21, 8). Pomp. Dig. 1. c.

nennt ihn mit Sex. Aelius unter den altesten

Juristen , welche maximam seientiam in profi-

tendo habuerunt. Sein Sohn Q. Aelius Paetus

Nr. 104.

102) P. (Aelius?) Paetus Miinzmeister auf

einem Denar von 550—600, Mommsen RMW
40 505 Nr. 53. Da Paetus auch als Cognomen der

Gens Autronia vorkommt, ist die Beziehung auf

einen Aelius nicht zweifellos, noch weniger die

Person bestimmbar.

103) Q. Aelius Paetus bewarb sich im J.

537 = 217 vergeblich um das Consulat, fiel 216

in der Schlacht bei Cannae, Liv. XXII 35, 2.

XXIII 21, 7. Pontifex heisst er an beiden Stellen.

Val. Max. V 6, 4 berichtet von einem Praetor

Aelius, dem sich, wahrend er Recht sprach, ein

50 Specbt aufs Haupt setzte ; die Haruspices hatten

erklart conserrato eo fore ipsius domui fatum

felicissimum , rei publicae miserrimum, oceiso

in contrarium utrumque eessurum. Er habe

ihn getotet und 17 Glieder der Gens Aelia seien

in der Schlacht bei Cannae gefallen. Ohne den

letzten Zusatz steht dieselbe Geschichte bei Plin.

n. h. X 41, wo der Praetor Aelius Tubero heisst,

und Frontin. str. IV 5, 14, wo die Hss. schwanken

zwischen eaelium = C. Aelium und c. eaelium

60 Nach Frontin fiel er selbst mit 14 anderen Aelii:

hunc quidam non Aelium sed Laelium fuisse

et Laelios non Aelios periisse eredunt. Es
herrschte also schon im Altertum Unsicherheit

iiber die Beziehung der Anekdote.

104) Q. Ailius P. f. Q. n. Paetus, f. Cap.

(Ailius), Sohn des P. Paetus Nr. 101, im J.

580 =174 Augur an Stelle des verstorbenen

Vaters (Liv. XLI 21, 8); Consul 587 = 167 mit
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M Iunius Pennus (f. Cap. Liv. XLV 16, 1. Obsq.
II [70]. Cic. Brut. 109;, als Provinz erhielt er
Gallia (Liv. 1. 1. 16. 17). tJber die Anekdote
von seiner Einfachheit bei Plin. n. h. XXXIII
142 und Val. Max. IV 3, 7 vgl. Q. Aelius Tubero
Nr. 154.

105) Sex. Ailius Q. f. P. n. Paitus Catus (f.

Cap. 556. 560 [Ailius]), Sohn von Nr. 103, Bru-
der von P. Paetus Nr. 101, Aedilis curulis im J.
554 = 200 (Liv. XXXI 50, 1); 555 = 199 ge-
horte er mit seinem Bruder Publius zu den Tres-
viri, welche die Verhaltnisse der Colonie Narnia
regeln sollten (Liv. XXXII 2, 7). 556 = 198
Consul mit T. Quinctius Flamininus (ib. 7, 12,
8, 1. f. Cap. Plut. Plam. 2], ihm flel Italia als
Provinz zu (Liv. 1. 1. 8, 4), er ging nach Gallia
cisalpina (ib. 9, 5) und verbrachte dort sein
Amtsjahr ohne besondere Thaten (ib. 26, 1—3).
Im J. 560 = 194 Censor mit C. Cornelius Cethe-
gus (f. Cap. Liv. XXXIII 44, 4—5. XXXV 9, 1);
diese Censoren ordneten zuerst bei den Spielen
gesonderte Sitze fiir die Senatoren an (Liv. XXXIV
44, 5; vgl. 53, 3, nach Valerius Antias, vgl. Ascon.
in Corn. p. 61 K.-S.). Beriihmter Rechtsgelehrter,
iuris quidem

_
eivilis omnium peritissimus, sed

etiam ad dieendum paratus (Cic. Brut. 78 ; de
orat. I 212), wegen seiner Eechtskenntnis von
Ennius gefeiert als egregie cordatus homo, catus
Aelius Sextus (Cic. de orat. I 198; Tusc. I 18;
de Rep. I 30), wegen seiner allgemeinen Bildung
geriihmt de orat. Ill 133. Cotnmentarii Sex.
Aelii nennt Cic. de orat. I 240, als alteror
juristiseher Schriftsteller fiber eine Controverse
wird er genannt _bei Cic ad fam. VII 22. Extat
illius liber qui inscribitur Tripartita, qui liber
velut eunabula iuris continet. Tripartita autem
dieitur, quoniam lege duodeeim tabularum prae-
posita iungitur interpretatio , deinde subtcxitur
legis actio. Eiusdem esse tres alii libri referun-
tur, quos tamen quidam negant eiusdem esse
Pompon. Dig. I 2, 2, 38 ; derselbe vorher § 7

augescente civitate quia decrant quaedam genera
agendi non post multum temporis spatium (nach
der Veroffentlichung des Ius Plavianum) Sextus
Aelius alias aetioms eomposuit ct librum po-
pulo deMt, qui appellatur ius Aelianum. Dar-
nach hatte A. selbst sein Buch Tripertita ge-
nannt, weil es umfasste 1) den Text der Zwolf-
tafeln, 2) die bis zu seiner Zeit festgestcllte
interpretatio, d. h. nicht nur Wort- und Sach-
erklarung, sondern auch Behandlung derjenigen
Rechtsinstitute, welche von den Juristen auf dein
Wege der Auslegung neu geschaffen waren, z. B.
emaneipatio des filius familias, 3) die Klage-
formeln; nach dem Vorbild des Ius Flavianum
wurde sein Buch Ius Aelianum genannt (iiber

die unbegrundeten Zweifel betreffs der Identitat
beider Titel vgl. Karlowa Romische Rechtsge-
schichte I 476). Eine Worterkliirung aus ihm bei
Cic. de leg. II 59, von Servius Sulpicius angefuhrt
Gell. IV 1, 20, von Celsus Dig. XIX 1, 38, 1.

Er setzte seine juristische Thatigkeit bis in sein
hob.es Alter fort, Cic. Cat. m. 27. [Klebs.l

106) Aelius Palladius s. Palladius.
107) Ael(ius) Paternianus. v(ir) efgregius),

praef(eetus) legfionisj 11 adiut&icis) afgens)
v(ices) Ifegati) von Pannonia inferior 284 n. Chr.,
CIL III 3469 (Aquincum).

108) Aelius Paulinus s. Paulinus.
109) P. Aelius Peregrinus, regfis] Sarma-

tarum Rasparagani f(ilius) v(ivus) (fecit), CIL
V33 (Pola); vgl. P. Aelius Rasparaganus Nr. 119.

110) P. Aelius P. f. Papiria Peregrinus
Rogatus (so VIII 9359), perfectissimus vir , a
ognitionibus Aug[g]g. (J. 209—211, VIII 9360),
proc. Mauretaniae [Caes. factjus a domino
[n. An]tonin[o] (?) (VIII 9361), v(ir) efgre-

10 giusj proe. Auggg. (J. 209-211, VIII 8991),
proc. Augg. (J. 211—212, VIII 8485), praeses
prov. Mauret. Caes. (VIII 9360), CIL VIII 8485.
8991. 9320. 9030. 9359—9361.

111) P. Aelius Phlegon Trallianus , Hadriani
Aug. libertus, s. Phlegon.

112) L. Aelius Plautius Lamia Aelianus s.

oben Nr. 78.

113) T. Aelius Poemenius v. e. ad proe. aqua-
rum promotus (kurz vor 301), CIL VI 1418.

20 114) P. Ad. P. f. Q(uirina) Primianus, eq.
R., a milfUiis), defensor provineiae suae (niim-
lich Mauretaniens), CIL VIII 9045.

115) Ael. Priseianus lib. et proe. Auqq., CIL
VI 9008.

116) Aelius Priscus tetete im Wahnsinn seine
Mutter, 178—180 n. Chr., Digest. I 18, 14.

[v. Rohden.]
117) Aelius Promotus {Athoe nooumros), Arzt

aus Alexandreia, gehBrt vermutlich dem 2. Jhdt.
30 n. Chr. an, d. h. der Zeit zwischen Hadrian und

Pertinax (vgl. E. Rolide Rh. Mus. XXVIII 264,
1)

;

Er ist Verfasser eines Werkes iiber Heil-
mittel, dwa/iegdv betitelt, aus dem sich in einer
Handschrift der Marcusbibliothek in Venedig (cod.
gr. 295 fol. 191 bit'.) eine Sammlung von Arznei-
mitteln erhalten hat. Einiges ist aus dieser Hs.
von C. G. Kiihn additam. ad Pabricii elench.
med. vet. I p. 5—8 publiciert. Von der im
zweiten Buch seines Hauptwerkes enthaltenen

40 Sammlung von <Pvaixa giebt es mehrere Hss.

:

cinen Vaticanus 299, Ambrosianus und Vossianus.
Bie im Vatic, und Ambros. erhaltene Schrift
xeoi loflo/.wv xai 6rj).r)xt}Qimv q>ag,ud>!mv ist keine
Schrift des Aelius Pr., sondern ein Auszug aus
Archigenes (E. Rohde a. a. O.). [M. Wellmann.]

118) P. Aelius Aug. I. Pukidcs, pantomimus
hieronicn, CIL V 7753 (Genua).

119) P. Aelius Rasparaganus , rex Roxola-
norum, v(ivus) v(ivos) f(ccit), CIL V 32 (Po-

50 la)
; rex Sarmatarum, Vater des P. Aelius Pere-

grinus, Nr. 109. Rasparaganus wird der Ro-
xolanenkonig gewesen sein, welcher sich bei Ha-
drian iiber die verminderten Geldzahlungen be-
klagte, einen Einfall in Dacien machte, aber mit
Hadrian schnell Frieden schloss, Ende 117 oder
Anfang 118 n. Chr., Hist. Aug. Hadr. 6, 8; vgl.

5, 2. Wahrscheinlich wurde er von Hadrian (ent-
weder damals oder spater) zur Abdankung ge-
notigt (wenn er nicht aus seinem Lande vertrie-

60 ben wurde) und in Pola in anstandiger Gefangen-
schaft gehalten. Jedenfalls nahm er mit seinem
Sohne von Hadrian den Namen P. Aelius an.

120) Aelius Restitutianus s. Restitutianus.
121) P. Aelius Aug. lib. Bestifutus procu-

rator, CIL VI 9010.

122) T. Ael. Augg. (J. 161/169) lib. Resti-
tutus proc. [Sjyriae Palaest(inae) , CIL VI 8568.

123) Aelius Romanus curat, aed. safcrarum]
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et operum locorufmque pttblicorjum, im J. 210,

Bull. com. 1880, 80.
.

124) Aelius Romulus s. M. Messius M. i.

<JaL Rusticus Aemilius Verus Aelius Romulus

Priseianus Titus Proculus. CIL II 1175 (Hispalis).

125) Aelius Rufus lanuarius v(ir) efgregius),

.ad fisci advocationis ter nmm.ro promotus The-

vestinam Eadrumetinam Thamu[g(adensemJJ,

ad annonam perp(etuo), a militiis, CIL VIII

2757. Vgl. Nr. 71.

126) Aelius Sabinus, wird iiber Maximins Tod

•citiert, Hist. Aug. Maximin. 32 (6), 1.

127) Aelius Saoterus, patronus sacerdotum

dvmus Augustae urn 180—184, CIL VI 2010, 1,

28. Wohl derselbe ist Saoterus subactor Corn-

modi (Hist. Aug. Comm. 3, 6), der im J. 183 von

den Praefecti praetorio ermordet wurde, 1. e. 4, 5.

128) Aelius Saturninus, als Verfasser von Ge-

dichten auf Tiberius hingerichtet im J. 23, Dio

LVII 22, 5.

129) Aelius Aug. I. Saturninus procur. castr.,

CIL X 6005 (Minturnae).

130) T. Ael. Augg. lib. (etwa 161—169) Sa-

turnin. prfoc. prov.] Belgieae .... proc. fisci

libertatis et peculiar. ,
CIL VI 8450.

131) Aelius Scorpianus, Cos. suff. Ill nonas

Pebr. 276, Hist. Aug. Prob. 11, 5.

132) P. Aelius Secundinus, Arvalbruder in

den J. 219. 221. 224. 234, CIL VI 2067. 2106.

2107, 19. 2108, 10.

133) L. Aelius Seianus, der Giinstling des

Tiberius. Der vollstandige Name auf einer

Miinze von Bilbilis, Eckhel VI 196. Mionnet
I 30, 219 und bei Dio LVII 19, 5. Sonst meist

Aelius Seianus.

Seianus wurde geboren in Volsinii in Etrurien

(Tac. aim. IV 1), etwa 734-738 = 20—16, da

er prima iuventa war im J. 753—757 = 1—

4

n. Chr. (1. c). Sein Vater, L. Seius Strabo, ge-

hOrte dem Ritterstande (Tac. arm. I 24. IV 1.

VI 8. Veil. II 127, 3. Dio LVII 19, 5), seine

Mutter dagegen einem vornehmen Adelsge-

schlechte an (Veil. II 127, 3). Sein Oheim miit-

terlicherseits war der Consular Iunius Blaesus

(Tac. ann. Ill 35. 72), also muss seine Mutter
eine Ionia gewesen sein. Sein Name zeigt, dass

«r von einem Aelius adoptiert wurde, wahrschein-
lich von (C.) Aelius Gallus (oben Nr. 59). Seine

consularischen Bruder (Veil. II 127, 3) scheinen

L. Seius Tubero und M. Seius Veranus gewesen
zu sein; vgL Borghesi IV 435ff. und den
Stammbaum S. 49. Prima iuventa begleitete

er den C. Caesar in den Orient (753—757 =
1-4 n. Chr., Tac. ann. IV 1). Dabei sollte

er sich dem M. Gavius Apicius verkauft haben.
Tac. ann. IV 1. Dio LVII 19, 5. Bald nach
dem Regierungsantritt des Tiberius (19. August
14 n. Chr.) wurde Seianus seinem Vater, der

schon unter August Praefectus praetorio war, als

Amtsgenosse beigegeben. In kurzem hatte er das

Vertrauen des Tiberius gewonnen. Dieser sandte
ihn mit Drusus nach Pannonien, um den Mili-

taraufstand zu unterdrucken (Tac. ann._I 24ff.),

und als sein Vater mit der Verwaltung Agyptens
beauftragt wurde, erhielt Seian allein die Stelle

eines Befehlshabers der Praetorianer (Dio LVII
19, 6), der er die grosste Wichtigkeit dadurch

zu geben wusste, dass er die praetorischen Co-

horten, die fruher in Rom und den benachbarten

Stadten zerstreut waren (Suet. Aug. 49 ; Tib. 37),

in ein Lager am viminalischen Hugel vereinigte

(Tac. ann. IV 2. Dio LVII 19, 6). Die Soldaten

machte er sich ergeben, und semen Einfluss im
Senat sicherte ihm des Tiberius Gunst, der an ihm
zur Ausfiihrung seiner Plane stets ein willfahriges

und tuchtiges Werkzeug fand und dafur ihn

iiberall als den ihm am nachsten Stehenden

10 ruhmte, seine Tochter im J. 20 mit Drusus, dem
Sohne des nachherigen Kaisers Claudius verlobte

(Tac. ann. Ill 29. Suet. Claud. 27. Dio LVIII
11, 5), ihm in demselben Jahre (20) die orna-

menta praetoria verlieh (Dio LVII 19, 7) und
sein Bild im Theater, auf oflentlichen Platzen

und in den Lagern der Legionen zu verehren ge-

stattete (Tac. ann. Ill 72. IV 7. 74. Suet. Tib.

48. Dio LVIII 4, 4). Die Macht, welche Seian

in Handen hatte, reizte ihn, nach Hoherem zu

20 streben. Noch standen ihm aber des Kaisers

Sohn Drusus und die herangewachsenen Kinder

(Nero und Drusus) des Germanicus im Wege.
Den Anfang, diese Hindernisse wegzuraumen,
machte er mit Drusus, gegen den er wegen ver-

achtlicher Behandlung besonderen Groll hegte.

Er verfiihrte dessen Gemahlin Livia (oder Li-

villa), eine Nichte des Kaisers, zum Ehebruch,

verstiess seine eigene Gemahlin Apicata, von der

er drei Kinder hatte (Tac. ann. IV 3), eroffnete

30 somit der Livia Aussichten auf die Ehe und Mit-

besteigung des Thrones und trieb sie zur Er-

mordung des eigenen Gemahls. Drusus erhielt

langsam verzehrendes Gift und starb im J. 23

(Tac. aim. IV 3—11. Dio LVII 22. Suet. Tib.

62). Da ihn in seinen Planen gegen die Sfihne

des Germanicus, welche nun zur Thronfolge be-

rufen waren , die Wachsamkeit ihrer Mutter
Agrippina hinderte, verfolgte er vorerst einige

Preunde ihres Vaters und vermehrte des Kaisers

40 Abneigung gegen das Haus des Germanicus (Tac.

ann. IV 12-19. 54. 60. 67. 68).

Inzwischen richtete Seian an Tiberius das

Gesuch, die Witwe des Drusus an ihn zu ver-

heiraten, im J. 25 (Tac. IV 39). Der Kaiser

riet ihm davon ab, hauptsachlich weil der Neid
iiber Seians hohe Stellung dadurch Nahrung er-

hielte (Tac. IV 40). Seian selbst furchtete dieses,

und um der Gefahr, bei Tiberius verdiichtigt zu

werden, zu entgehen und frei seine Absichten

50 verfolgen zu konnen. beredete er diesen, Rom zu

verlassen und fern von der Hauptstadt in an-

genehmer Gegend das Leben zu geniessen (Tac.

IV 41). In der That folgte ihm der Kaiser im

J. 26 und zog zuerst in Campanien umher; die

Sorge fur die kaiserliche Person, die auf dieser

Reise Seian bei einer drohenden Gefahr zeigte,

erhohte des Tiberius Vertrauen auf des Praefec-

ten Freundschaft und Zuverlassigkeit (Tac. IV 59).

Wahrend dann Tiberius auf der von ihm zum
60 Aufenthaltsorte gewahlten Insel Capreae dauernd

seinen Wohnsitz aufschlug, war Seian sein Stell-

vertreter in Rom. Er betrug sich mit solchem

Stolz und solcher Anmassung, dass er Kaiser

{avzozoaTojo), Tiberius Beherrscher einer Insel

{vijaiaoxoc) zu sein schien (Dio LVIII 5, 1 1. Um
Seians Verfolgungen zu entgehen, drangte man
sich darch Schmeicheleien jeder Art, ihm seine

Ergebenheit auszudrucken (vgl. Tac. ann. IV 74).
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Wer sein Missfallen erregt hatte, musste fallen.

Auch Agrippina und ihre beiden Sohne, Nero und
Drusus, wurden zuletzt (im J. 29) Opfer seiner

Intriguen (Tac. V 3. VI 23. 25. Suet. Tib. 54.

55). So glaubte denn Seian nicht mit Unrecht,
seinem Ziele, selbst den Thron zu besteigen,

nahe zu sein.

Er wurde mit des Kaisers Bnkelin Iulia, mit
deren Mutter Livilla er gebuhlt hatte, verlobt

135) L. Aelius Sep(timius) Abgar s. A b g a r
Nr. 9.

136) Aelius Serenianus, omnium vir sanc-
tissimus, in oonsilio Alexandra, Hist. Aug.
Alex. 68, 1.

137) Aelius Serenus, Suid. s. v. Zsgijvog &
xal Ai'Xcog %Qnuaxioag 'Ad-rjvaTog ygafifiaxixog.

'Emxofiijv xije 4>lXa>vog ngayf-iaxslag Ttegl nokseov
(vgl. Etym. Mag. p. 149, 54. 207, 48) xal rives £<p

(Zonar. XI 2 p. 550 C: xndeoztjv isxi 'Iovlia, xy xov 10 sxdaxng kvdog~oi fitpita •/. 'ExiTour/v x&v 0dog~e-
Aqovoov dvyaxgi jioirjodficvog ; vgl. H. Schiller
ROm. Kaiserzeit I 1, 299; doch ist dies vielleicht

eine Verwechslung des Zonaras mit der Witwe
des Drusus, der Iulia Livilla selbst; vgl. Pistner
L. Aelius Seianus. Tac. ann. VI 8. V 6. Dio LVIII
7, 5. Suet. Tib. 65), erhielt das ordentliche Con-
sulat (fur das J. 31) mit dem Kaiser zusammen
(Mtinze s. oben. Suet. Tib. 65. Tac. ann. VI 8.

Dio LVIII 4, 3), ferner ein Priestertum und sogar
die proconsularische Gewalt (Dio LVIII 7, 4). 20
Nur die tribunicische Gewalt fehlte ihm noch
zur vollen Mitregentschaft. Anscheinend sollte

eine VerschwOrung dem Ungeduldigen die er-

sehnte Krone verschaffen (Joseph. Ant. XVIII 181.

Tac. ann. V 8. VI 47), da ereilte ihn, alien un-
erwartet, das verdiente Geschick. Antonia, die

Witwe des alteren Drusus , teilte ihrem Schwa-
ger Tiberius in einern Briefe die Plane des Seian
mit (Joseph, a. a. 0.). Sofort traf der Kaiser

vov slg "0/j.vqov a. Vielleicht derselbe Grammati-
ker des 2. Jhdts. bei Photius bibl. cod. 279 p.
536a Bekker: Segrjvov ygauuaxiy.ov sv dia<pogoig

fiexgoig Sgdfiaxa didrpoga. Ein anderer Serenus
scheint aber derjenige zu sein, aus dessen 'Ano-

uvquovevfiara Stobaeus LI 8, 1. 23, 11. 228, 24.

229, 1 Wachsmuth einige Verse citiert, da dieser

von Photius (bibl. cod. 167 p. 114b Bekker) unter
die Philosophen gerechnet wird.

138) P. Aelius Severianus Maximus (so auf
den beiden Inschriften von Bostra CIL III 91
und Heraclea-Perinthus , Arch.-epigr. Mitt. VIII
1884, 217; sonst stets Severianus), leg. Aug. pr.

pr. (Arabiae), cos. desig. (unter Pius), CIL III

91 = Le Bas 1943. 'O laftjzgoxaxog vjiaxtxdg,.

Vater eines gleichnamigen Sohnes (Arch.-epigr.

Mitt. 1. c. mit Hirschfelds Bemerkung). Als
Legat von Kappadokien von dem PartherkCnig
Volagases bei Elegeia in Armenien mit seiner

mit gewohnter Vorsicht die Vorbereitungen zum 30 ganzen Legion (XXII Deiotariana?) vernichtet
Sturz seines allzu machtigen Gunstlings; er be
stimmte den Befehlshaber der Stadtcohorten,
Naevius Sertorius Macro, zu seinem Nachfolger;
dieser setzte sich mit dem Praefectus vigilum,
P. Graecinius Laco, ins Einvernehmen, lockte den
Seian mit der Versicherung, es solle ihm die tri-

bunicische Gewalt iibertragen werden, in den
Senat und iibergab dort den Cunsuln einen langen
Brief des Tiberius, der am Schluss die Verhaf-
tung des Gardepraefecten befahl. Wahrend Macro 40
sodann den Praetorianern den Willen des Kaisers
kund that, wurde Seian unter der Bedeckung
des Laco ins Gefangnis gebracht, noch an dem-
selben Tage (18. October 31, Tac. ann. VI 25) zum
Tode verurteilt und hingerichtet. Sein Leichnam
ward der Wut des Pobels preisgegeben , und
seiner Hinrichtung folgte die seiner drei Kinder
(darunter Aelius Gallus, oben Nr. 57), seiner Ver-
wandten und einer Menge Anderer, die einer

im J. 161/2 (Dio LXXI 2, 1. Lucian. quom. hist,

conscr. 21. 25. 26; Alexander 27. Pronto p. 209
Naber). Vgl. Borghesi IV 254. V 375. Re-
nier mel, d'epigr. 122. Mommsen E. G. V 406.

139) P. Aelius Severinus, v(ir) efgregius),
praeses (Alpium maritimarum), CIL V 7880.

140) T. Aelius Severus s. T. Aelius T. f.

Pal(atina) Naevius Antonius Severus (oben Nr.
94).

141) Aelius Sostratus proc. (Daciae Apulen-
sis oder aurariarum) miter Caracalla (211—217
n. Chr.), CIL III Suppl. 7836 (Ampelum).

142) Aelius Spartianus s. Hi s tori a e Au-
gustae scriptores.

143) Aelius Spectatus subpraef. vig. 4. Febr.
239, v(ir) e(gregiusj, Eph. ep. VII 1210.

[v. Eohden.]
144) L. Aelius Stilo Praeconinus (Varro de

1. 1. VIII 81. Suet, de gramm. 2. Plin. n. h.
Verbindung mit ihm angeklagt wurden. Das 50 XXXIII 29. Stilo quod orations nobilissimo
VermOgen des GetOteten wurde grOsstenteils ein

gezogen (Dio LVIU 6—19; vgl. Tac. ann. V
6—9. VI 2—4. 19. XIII 45. Suet. Tib. 65. Se-

neca detranqu. 11, 11. Iuvenal 10, 66ff. Io. An-
tioch. FHG IV 570). tjber seinen Charakter
haben wir entgegengesetzte Schilderungen bei
Velleius II 127 und Tac. ann. IV 1; vgl. auch
Seneca ad Marciam 22, 4—7. MonogTaphie von
Pistner L. Aelius Seianus, Landshut, Progr,

cuique scribere solebal , Praeconinus quod pater
eius praeeoniutn fecerat nach Sueton) aus Lanu-
vium (Suet. 2), dem Eitterstande angeh0rig(Suet.
2. Cic. Brut. 205), lebte urn 600—680 u. c;
denn ihm widmete Coelius Antipater sein Ge-
schichtswerk (Marx Stud. Lucil. 96) und Cicero
ist noch sein Zuhorer gewesen (Brut, 207). Von
seinen sonstigen Lebensverhaltnissen wissen wir
nur weniges. Er war ein Freund des Q. Metel-

1880, welcher den Seian gegen Tacitus derart60lus Numidicus, den er im J. 654 = 100 in die
in Schutz nimmt, dass er sogar den Giftmord
des Drusus als Verleumdung hinstellt, S. 48ff.

134) L. (Aelius) Seianus, vielleicht ein Frei-
gelassener des Vorigen. durch seinen Gflnner zum
Praetor erhoben und nach dem Sturze desselben
von Tiberius verschont, obwohl er an den Flo-
ralien die Kahlkopflgkeit des Kaisers verhchnt
hatte, Dio LVIII 19, 1. 2.

Verbannung begleitete (Suet. 2). Dass er in

Tusculum eine Villa besessen habe , beruht auf
Vennutung (Cic. de orat. I 265. Mentz 10).
In Rom wirkte Stilo teils als Lehrer, teils als

Verfasser von Reden fur Andere. Beide Littera-

turen beherrschend, ist er der erste hervorragende
Vertreter grammatischer Gelehrsamkeit in der
alteren Zeit. Seine bedeutendsten Schuler sind
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Cicero und Varro (Hauptstellen bei Cic. Brut.

205—207 und Gell. XVI 8, 1). Als Redner
spendet ihm Cicero geringes Lob (orator nee
studuit unquam fscil. esse] nee fuit, Aelianas
leves oratiuneulas Brut. 206. 207). Als Philo-

soph war er ein Anhanger der Stoa (Stoicus esse

voluit Cic. Brut. 206) ; der stoische Einfluss lasst

sich. in seinen grammatischen, speciell seinen ety-

mologischen Versuchen nachweisen (Mentz 13
—15). Er entfaltete eine rege schriftstellerische

Thatigkeit. Vieles ging aus seinen" Werken
in die des Varro und Verrius Flaccus iiber;

weitere Spuren finden sich bei Plinius d. Aelt.

und Gellius, wahrend spatere Erwahnungen wohl
durchweg alteren Quellen entstammen. Bezeugte
Schriften sind : 1) interpretatio earminum Salio-

rum (so bei Varro de 1. 1. VII 2, exili littera

expeditam et praeterita obseura multa) oder ex-

ptanatio earminum Saliarium (so bei Fest. 141),

auf die verhaltnismassig oft Bezug genommen wird
(Mentz Nr. 4—12 S. 28f.); 2) index eornoedia-

rum Plautinarum (Gell. Ill 3; Stilo hielt 25

Stiicke fur echt, d. h. die fabulae Varronianae
und 4 andere, darunter die Faeneratrix nach
Fest. 372; vgl. Ritschl Parerga XXI; Urteil

iiber die Sprache des Plautus bei Quintil. X 1,

99); 3) commentaries de proloquiis (= itsgl

a^icoudxcov , vgl. Gell. XVI 8 ; vermutlich im An-
schluss an die Stoiker iiber Syntax handelnd;
vgl. Wilmanns de Varr. libr. gr. 15. Mentz
11); 4) Eeden fur andere (scriptitavit orationes

multis Cic. Brut. 169; so fur Q. Caecilius Metel-

lus Nepos, Q. Servilius Caepio, Q. Pompeius
Rufus, C. Amelias Cotta; vgl. Meyer Or. E.

fr. 2 336ff.) ; 5) Ausgaben, wie die der Schrif-

ten des Metellus Numidicus, vielleicht auch noch
anderer Autoren (vgl. Fronto ad Caes. et inv. I

7 S. 20 Nab.). Zu diesen bezeugten Schriften hat
man auf Grund der Citate noch einige andere

hinzufugen zu miissen geglaubt, so ein antiqua-

risches Werk (van Heusde 56), einen Commen-
tar zu den XII Tafeln (vgl. u. a. S eh Oil 26);
indessen ist die Annahme mehrerer Werke wenig-
stens nicht nOtig: es geniigt, wenn wir mit
Mentz ein einziges und zwar ein glossographi-

sches Werk voraussetzen , in dem sich die ety-

mologischen Notizen ebensogut unterbringen lassen

wie die antiquarischen und historischen. Litte-

ratur: I.A.C. van Heusde de L. Aelio Stiloue,

Ciceronis in rhetoricis magistro, rhetoricorum ad
Herennium ut videtur auctore. Irserta sunt

Aelii Stilonis et Servii Claudii tragmenta.

Traiecti ad Rb. 1839. F. Ritschl Parerga 238ff.

F. Mentz de L. Aelio Stilone fin Comment,
phil. Jen. IV 1890, 1—60; darin die Fragmente
S. 27—35). [Goetz.]

145) P. Aelius Aug. lib. Taunts proc., CIL
VI 9011.

146) M. Aelius Aurelius Theo s. oben Nr. 30.

147) (P. Aelius) Trophimus, Aug. lib., proc.

prov. Cretae, 1. October 124, CLL XT7 51 (Ostia).

[v. Rohden.]

148—157) Aelii Tuberones: Quid Aelia
familia (ungenau fur stirps Tuberonum) qumn
locuples! sedecim eodem tempore Aeli fuerunt
quibus una domuncula erat et unus in agro
Veiente fundus. Eodem gens nullum ante
seripulum argenti habuit quam Paulus Perse

devieto Q. Aelio Tuberoni genero suo (vgl. Nr. 154)

quinque pondo argenti ex praeda donaret (Val.

Max. IIII 4, 8. 9, dasselbe aus der gleichen

Quelle oder aus Val. Max. bei Plutarch Aemil.

P. 5. 28); die Beziehung auf die gesamte Gens
Aelia ist rhetorische tlbertreibung des Val. Max.
und wird widerlegt schon durch die gleichzeitigen

Paeti, vgl. die Notiz iiber die glanzenden Spiele

des Sex. Aelius Paetus Catus bei Liv. XXXI 50,
10 1. Bei den Tuberones blieb die Einfachheit und

Strenge Familienuberlieferung.

148) Aelius Tubero, Praetor urbanus, Plin. n. h.

X 41; iiber die dort erzahlte Anekdote vgL
Q. Aelius Paetus Nr. 103.

149) C. Aelius Tubero : G. Aelium Tuberonem
praetura functum a rogo relatum Messalla Ru-
fus et plerique tradunt, Plin. n. h. VII 173.

150) L. Aelius Tubero, homo cum ingenio
turn etiam doetrina excellent (Cic. Lig. 10), stand

20 mit Cicero in naher persCnlicher Verbindung:
domi una cruditi, militias eontubernales (im

Bundesgenossenkriege) post adfines, in omni de-

nique vita familiares (Lig. 21; iiber die Ver-

schwagerung wissen wir Naheres nicht; falsch

Schol. Gronov. p. 415. 417 sororem Ciceronis ha-
buit; denn bei dem Fehlen jeder anderen Er-

wahnung muss die Existenz einer Schwester

Ciceros geleugnet werden). Im J. 693—696 =
61—58 war er Legat des Q. Cicero, Proconsul

30Asiae (Cic. ad Q. fr. I 1, 10; p. Plane. 100)

j

heimgekehrt warnte er Cicero vor den Anschlagen
der verbannten Catilinarier (Plane, a. 0.). Beim
Ausbruch des Biirgerkrieges schloss er sich den

Pompeianern an; der Senat bestimmte ihn zum
Statthalter von Africa (p. Lig. 23ff. Caes. b. c.

I 30, 2 ; der Sohn stellte dies in seiner Anklage-

rede so dar: ilium a senatu missum non ad
bcllum, scd ad frumentum coemendum. Quint. XI
1, 80). Tubero ging mit seinem Sohn Quintus

40 nach Africa, fand aber seinen Posten schon be-

setzt. Q. Ligarius, der frtihere Legat des Pro-

praetors C. Considius Longus, war von diesem bei

seinem Abgang 704/705 = 50/49 als zeitweiliger

Nachfolger zuriickgelassen ; 70S = 49 war P.
Attius Varus, aus Italien fliichtend, nach Africa

gekommen und hatte den ihm angebotenen Ober-

befehl iibernommen. Beide hinderten die Tu-
berones an der Landung (Cic. Lig. 21ff.) und
gestatteten nicht einmal die Einnahme von

50 Wasser und die Ausschiffung des kranken Sohnes

(Caes. b. c. I 31. Pompon. Dig. I 2, 2, 46). Die
Tuberones begaben sich darauf zu Pompeius nach

Makedonien, und vom Sohn bezeugt Cicero Lig. 9
ausdriicklich die Teilnahme an der Schlacht bei

Pharsalus. Sie wurden von Caesar begnadigt,

lebten in Rom, und der Sohn klagte dort Ende
708 = 46 den Ligarius vor Caesar an; vgl. Nr.
156. Unsicher ist, ob sich Ciceros Bemerkung
(ad Att. XIII 20, If. vom J. 709 = 45) ad Li-

QDgarianam de uxore Tuberonis et pritigna neque

possum iam addere, est enim pervolgata, neque
Tuberonem volo ojfendere, miriftte est enim
(fdalxtog, die auf hauslichen Skandal deutet, auf

den Sohn oder (wabrscheinlicher) auf den Vater
bezieht. Von L. Tubero sagt Cic. Lig. 21 ma-
gnum etiam vinculum quod isdem studiis sem-
per usi sumus; der Skeptiker Ainesidemos wid-

met ihm (x&v e§ 'AxaSnuiag ovvaigeoia>xn) seine

t
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Hvqocovsioi Xoyoi Phot. bibl. 212; er schloss sich

also wie Cicero der neueren Akademie an. Aus
Cic. ad Q. fr. I 1, 10 (Tubero quern ego arbilror,

praesertim cum seribat historiam, multos ex
suis annalibus posse deligere quos veldt et pos-
sit imitari) erhellt, dass Tubero sich mit ge-
schichtlichen Arbeiten beschaftigte. Doeh ist

nicht bekannt, dass er solche veroffentlicht hat.

[Klebs.;

2, 2, 40 ist er Consul (suff.) gewesen; dann kOnnte
sich Ciceros Bemerkung nur auf seine erste Be-
werbung beziehen, da zu Tuberos Zeit die Be-
kleidung der Praetur fur das Consulat notwendig
war. Doch ist der Zusammenhang bei Cicero
dieser Auslegung nicht giinstig, und geschicht-
liche Irrtiimer begegnen bei Pomporiius inehrfach.

Getreu den tjberlieferungen seiner Pamilie war
er ein Mann von iiusserster Einfachheit und

lot) L Aelius Tuber (oj dfuovir) ifuri) d(i- 10 Strenge, die er in unzeitgemasser Weise zur
cundo) im J. 23, CIL X 895. [v.' Eohden.

j

152) P. Aelius Tubero, Aedilis plebis im'j.
552 = 202, legte nach schon gegebenen Spielen
mit seinem Collegen C. Laetorius das Amt nie-
der vitio creati (Liv. XXX 39, 8). Praetor 553
= 201, erhalt er Sicilien (ib. 40, 5. 41, 2); im
J. 565 = 189 einer der 10 Legati ad res Asiae
diseeptandas componendasque (liv. XXXVII 55,

7), Praetor iterum im J. 577 = 177 und zwar
urbanus (Liv. XL 8, 1. 2).

Schau trug. Is, cum epulum Q. Maximus P.
Afrieani patris sui nomine (namlich einen
Leichenschmaus) populo R. daret, rogatus est a
Maximo ut triclinium sterneret, cum esset eius-

dem Afrieani sororis filius. Atque tile, homo eru-
ditissimus et Stoicus, stravit pellieulis haedinis
lectulos Punicanos et exposuit vasa Samia, darum
fiel er bei der Bewerbung um die Praetur durch
(Cic. p. Mur. 75. 76, daraus Val. Max. VII 5, 1);

153) Q. Aelius Tubero: exitu Ivuius mini
(560 = 194) Q. Aelius Tubero tribunus plebis

ex senatus eonsulto tulit ad plebem plcbesque
seivit, uti duae Latinos eoloniae una in Brut-
tios altera in Thurinum agrum dedueercntur.
His deducendis triumviri creati quibus in tri-

ennium imperium esset — — in Thurinum
agrum A. Manlius Q. Aelius (P. Aemilius die

~Bm.)L.Apustius (Liv. XXXIV 53, 1—2); eodem

20 darum spricht Senec. epist. 95, 72. 73 von Tu-
beronis ligneos leetos und vasa fietilia, ahnlich

98, 13; seine Armut wird gepriesen ib. 104,

20._ 120, 19. Senec. contr. II 1, 8 (Tuberonem
cuius paupertas virtus fuit). Tubero, Mucius
Scaevola und Rutilius Rufus waren die einzigen,

welche die Lex Pannia sumptuaria beobachteten,
Athen. VI 108. Sein Charakter fiihrt e ihn zur
stoischen Philosophic (vgl. Tac. aim. XVI 22
ista secta Tubcrones et Favonios, veteri quoque

anno (561 = 193) eoloniam Latinam in castrum 30 rei p. ingrata nomina genuit) und seine Zuge.
Frentinum triumviri deduxerunt A. Manlius
Volso L. Apustius Fullo Q. (P. die Hss.) Ae-
lius Tubero cuius leqe dcducebatur (Liv. XXXV
9, 7).

154) Q. Aelius Tubero war vermahlt mit
einer Tochter des L. Aemilius Paullus, boglei-

tete seinen Schwiegervater, wohl als Legat, nach
Makedonien, wurde von ihm bei der Ubernahme
und Hut des Konigs Perseus im J. 586 = 168

horigkeit zum scipionischen Kxeise (auch Laelius
bezeichnet ihn bei Cic. Lael. 101 als jungeren
Freund) erleichterte die Bckanntschaft mit Pa-
naetius , dessen Schiiler er wurdc : discipulus
Panaetii Cic. off. Ill 63; Me stoicus Panaetii
(Pansae die Hss.) auditor Pompon. 1. 1., dies et

noctis virum summa virtute et prudentia vide-
bamus philosopho cum opcram daret Q.Taberoncm
Cic. de orat. Ill 97. Panaetius richtete mehrere

verwandt (Liv XLV 7. 8. Plut. Aem. Paul. 5. 27. 40 Schriften an ihn : Panaetius epistola quadam quae
28); dvijo aoioio; y.al /isyaz-onQsaearaTa 'Pwfmicov est ad Q. Tuberonem Tusc. IV 4; Panaetius
stevia xQtjaafteros (Plut. a. O. 5). Uber seine
Armut vgl. oben Nr. 148. Er ist gemeint von
Plin. n. h. XXXIII 142: item Catum Aelium
cum legati Aetolorum in cousutatu prandentem
in fictilibus adisseni. minim ab iis rasa argen-
tea, non accepisse neqne aliwl halmisse argenti
ad supremum vitae diem quam duo pocula quae
L. Paulus socer ci ob virtutem dericto Persco
rege donavisset. Die erste Geschichte wird 50
ebenso von Q. Tubero cognomine Catus consul
von Val. Max. IV 3, 7 erzahlt. Offenbar sind von
dem geineinsehaftlichen Gewahrsmann beider Q.
Aelius Tubero und Q. Aelius Paetus, Cos. 587 =
167. zusammengeworfen worden.

155) Q. Aelius Tubero, Sohn des Q. Tubero
Kr. 154 (daher L. Pauli nepos Cic. Brut. 117;
P. Afrieani sororis filius p. Mur. 76 ; P. Afri-
eanus sein avunculus Brut. 117; de orat. II 341).

cum ad Q. Tuberonem de dolore patiendo scri-

beret Fin. IV 23; Crantoris de luctu aureolus
et, ut Tubcroni Panaetius praecipit, ad verbum
ediscewlus libellus Acad. II 135. Hekaton aus
Rhodes, Schiiler des Panaetius schrieb an ihn de

officiis. Cic. off. Ill 63: eine Schrift des Posi-
donius an ihn wird nur bei Pseudo-Plut. de nobil.

18, 3 erwahnt.

Auf seine Beredsamkeit ausserte die Stoa
einen ungiinstigen Einfluss : ut vita sic orationc
durus, incultus, horridus medioeris in
dicewlo Brut. 117, cloquentiam in Tuberone
nullam vvleo fuisse ibd. 118. Die Leichenrede
fur Scipio Africanus schrieb ihm nach Cicero
Laelius (de orat. II 341; glaublicher Schol. Bob.
p. 283 super Afrieani laudibus extat oratio C.

Laeli Sapientis qua usu-s ridetur Q. Fnbius
Maximus in laudation? morUti Seipionis).

Als Tribunus plebis widersetzte er sich P. Africa- 60 Besser stand es mit seiner Rechtsgelehrsamkeit
mis (also tr.pl. vor 625=129) Brut. a. 0., trennte
sich trotz Verwandtschaft und Freundschaft von
Ti. Gracchus (Lael. 37 fuit in primis Graccko
molestus. quod indieat Gracchi in earn, oratio,
sunt etiam in Grace-hum Tuberonis Brut. 1. 1.,

wo wohl an C. Gracchus zu denken ist). Xach
625 bewarb er sich um die Praetur, prartura
delectus est (p. Mur. 76). Nach Pompon. Dig. I

uber diese fiihrt Gellius II 22, 7 sehr anerken-
nende Worte Ciceros an; Pomponius erwahnt ihn
kurz. Cicero hat ihn in seiner Schrift de re

publica als Bedenden eingefuhrt (re p. I 31 ; vtrl.

ad Att. IV 16, 2; ad Quint, fr. Ill 5, 1).

Plutarch (Luc. 39) fiihrt als Ausspruch rov
SzmXxov Tovpiocovog an, er habe Lucullus einen
romischen Xerxes genannt ; Plutarch hat hier in
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der Person geirrt. Als Pompeius Ausspruch giebt
dasselbe Plin. n. h. IX 170.

156) Q. Aelius Tubero, Sohn des L. Tubero
Nr. 150. Uber seine Schicksale bis zur Schlacht bei

Pharsalus vgl. den Vater. Ende 708 = 46 klagte

er Q. Ligarius vor Caesar an; seine Rede lag

Quintilian noch vor (V 13, 20. 31. X 1, 23. XI
1, 78. 80). An der letzten Stelle sagt Quintilian:

Tubero iuvenem se patri haesisse, ilium a senatu

lintei (fr. 6. 7) und der Schilderung von Regulus
Martern (fr. 9) zu urteilen scheint Tubero ganz.
im Eahrwasser des Antias und Macer geschwom-
men zu sein. Dionys I 80 nennt ihn dsivog avijQ

xai stegi rijv avvayayrjv rrje'lozoQias im/ue^s; er

ist wohl der Q. Aelius Tubero, welchem Dionys
seine Schrift meal roti Qovxvbibov xagaxrijQog
gewidmet hat (c. 1. 55; ad Ammaeum I 1).

Varro benannte nach ihm einen seiner Aoymxo-
missum non ad, bellum sedfrumentum coemendum 10 oixoi Tubero de origine humana Censorin. 9, 1.

ait, ut primuni lieuerit a partibus recessisse;

Ligarium et perseverasse et non pro On. Pom-
peio, inter quern et Caesarem dignitatis fuerit
contentio, cum salvam utcrque rem p. vellet, sed
pro Iuba atque Afris inimicissimis popido Ro-
mano stetisse. Tubero hat also keineswegs die

Thorheit begangen, die ihm Cicero, den Sach-
verhalt verdrehend, vorwirft, seinen Gegner der-

selben Handlungen anzuklagen, die ihm und sei

Prob. Verg. Buc. VI 31. Er wird von Plinius
als Autor angefiihrt zu 1. II. XVIII. XXXVI,
citiert XVLTI 235 und Schol. German, p. 132 Br..

Er war vermahlt mit einer Toohter des Servius
Sulpicius, hatte von ihr eine Tochter, Gattin des
C. Cassius Longinus, Pompon. § 51; sein Sohn
ist Q. Tubero Nr. 157. [Klebs.]

157) Q. Aelius Q. f. Tubero, Cos. ord. im
J. 743 = 11 v. Chr. mit Paullus Pabius Q.

nem Vater zur Last flelen , sondern seine An- 20 f. Maximus , Dio ind. 1. LIV (Q. Aelius Q. f.

klage war materiell auf Hochverrat gestellt, die

sich formell eben so gut auf perduellio als auf
laesa imminuta maiestas p. R. richten konnte.
Auf diesen juristischen Kern der Sache hat Cicero
einzugehen vermieden. Der Misserfolg seiner An-
klage veranlasste ihn als Redner nicht mehr
aufzutreten und sich ganz dem Recht zu widmen.
Post hos Q. Tubero fuit qui Ofilio opcram de-

dit, fuit autem patronus (patricius die Hss.) et

Tubero). Frontin. aq. 99. 100. 104. 106. 108.
125. 127 (Q. Aelius Tubero). CIL I 799. X 1935.
Dio LIV (Q. Aelius). Mon. Ancyr. Gr. 3, 13 (Q.
Tubero). CIL I 800 {Aelius Tubero). IX 5289
( . Aeli. .) Plin. n. h. VIII 65. Obseq. 72. Gaius
I 136. Wahrscheinlich Sohn des Rechtsgelehrten

Q. Aelius Tubero (Nr. 156).

158) P. Aelius Valens, proc. (Philipporwn)
praef. prov. Sard, im J. 248, v(ir) e(gregius),

transiit a causis agmidis ad ius civile, maxime 30 Eph. ep. VIII 739. 743. 772; vgl. 753 (oben Nr. 4)
postquam Q. Ligarium aesusavit nee obtiui/it

apud C. Caesarem. doctissimus quidem habi-
tus est iuris publici et privati, complures utrins-

que operis libros re.liquit ; sermone etiam antiquo
usus affectavit scribere et ideo partem libri eius
grati habentur. Anfiihrungen seiner juristischen

Ansichten in (mittelbarcn) Citaten Dig."XXXII 29,

4. XXXIII 6, 7, pr. 10, 7, 1. 2. Zwei Anfiih-
rungen aus Ateius Capito uber Staatsrechtliches

159) Aelius Verus (Hist. Aug. Hadr. 23, 11;
Aelius 3, 1; Pius 4, 1) = L. Aelius Caesar s.

L. Ceionius Commodus.
160) M. Aelius Aurelius Verus Caesar = Imp.

Caes. M. Aurelius Antoninus Aug. s. M. Annius
Verus.

1 61) .1/. Aelius Vitalis. v(ir) pferfectissimus),

praescs prov. Sardiniae im J. 283/284, Eph. ep.

VIII 757. CIL X 8013 (= Le Bas 1051). Vgl.
GelL XIV 7, 13 und deque ea re adsensum esse 40 oben Nr. 4 und Klein Verw.-Beamte I 278 Nr. 89.
Capito [Varro ]nem Tubcroni rcfert ibd. 8, 2,

beigestimmt namlich in litteris quas ad Oppi-
anum dedit ibd. 7, 3. Da in diesen die Trium-
viri rei p. const, erwahnt waren (7, 5), miissen
sie nach 711 = 43 geschricben sein und die Be-
hauptung, dass hier der iiltere Q. Tubero zu ver-

stehen sei (Peter Hist. Rom. Rell. CCCLVilli,

ist falsch. Praewpta Aelii Tuberonis super of-

ficio iudicis (Gell. XIII 2. 20) sind gleichfalls

auf den jungeren zu beziehen. Ausserdem ver- 50
fasste er ein Geschichtswerk. historiae in we-
nigstens 14 Biichern (fr. 10) vom Anfang der
Stadt an bis auf seine Zeit herab, wenn die auf
Caesar bezuglichen Notizen Suet. Caes. 56. 83
aus seinen Historiae genommen sind. Da ein liber

ad C. Oppium seriptus des Aelius Tubero von
Gell. VI 9, 11 erwahnt wird, C. Oppius wie
Tubero Caesarianer war und ein Leben Caesars
schrieb, das von Suet. Caes. 52. 53 angefiihrt wird.

>o liegt die Vermutung nahe , dass Sueton. der 60
mOglichst Specialschriften benutzte, eine besondere

Schrift uber Caesar von Tubero meint, eben jenes

von Gellius angefiihrte Buch. Die historiae wer-
den von Livius einmal mit Antias (fr. 6), zweimal
mit Licinius Macer (fr. 6. 7) angefiihrt, ausserdem
von Dionys, Gellius u. A. Doch sind die Bruch-
stiicke sparlich (Peter Hist. Rom. Rell. 311; Fr.

Hist. 199). Nach der Berufung auf die libri

162) Aelius Ulpianus, Legat unter Caracalla,

Cod. lust. IX 51, 1.

163) Aelius Xifidius, Praefectus aerarii unter
Valerian (257—260), Hist. Aug. Aurel. 12, 1.

[v. Rohden.]

164) Aelia, zweite Frau Sullas. Plut. Sulla 6.

[Klebs.]

165) Aelia; ein Rescript an sie vom J. 204,
Cod. lust. VI 53, 3.

166) Aelia, Kenigin des Bosporus, anscheinend
Gemahlin des Ti. Iulius Tiranes (275/6—278/9
n. Chr.), Latyschev inscriptiones regni Bos-
porani 1890 Nr. 29A; vgl. p. LH.

167) Aelia Ariadne (Frau des Kaisers Zeno)
s. Ariadne.

168) Aelia Caeci[l]ia Philippa , r\ xoaxioxn,

Mutter des Serius Augurinus, IGI 1346(Fidenae);
vielleicht verwandt mit Aelius Philippus, Papinian.

Digest. XXXV 1, 101 pr. ; vgl. Borghesi VI 300.

169) Aelia Catella, durch vornehme Abkunft
und Reichtum hervorragend, tanzte. 80 J. alt, vor

Nero um 59 (Dio LXI 19, 2). Vielleicht eine Tochter
des Sex. Aelius Catus Cos. 757 = 4 (oben Nr. 35)?

170) Aelia Eudocia, Frau des Kaisers Theo-
dosius II. s. Eudokia.

171) Aelia Eudoxia s. Eudoxia.
172) Aelia Flaccilla (Frau des Kaisers Theo-

dosiu.s I.) s. Flaccilla.
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178) Aelia Galla, Gemahlin eines Postumus
(vielleicht des C. Propertius Q. f. T. n. Fab.
Postumus OIL VI 1501, welcher in diese Zeit

gehort, vgl. Mommsen Hermes IV 1870, 370),

der mit Augustus gegen die Partner zu Pelde
zog, Propert. IV 12. Vielleicht eine Schwester
•des (C.) Aelius Gallus (oben Nr. 59).

174) Aelia Galla Placidia (Mutter Valentini-

ans) s. Galla Placidia.

175) Aelia Licinia Petili[a], Tochter des M.
Licmius Petilius Aia ... e. m. v., CIL V 871
(Aquileia).

176) Aelia Marcia Euphemia (Prau des Kaisers
Anthemius) s. Euphemia.

177) Aelia Marciana, Lanciani silloge aqua-

ria 197.

178) Aelia Optata, o(larissima) f(emina),
con(iunx) M. Aurel(ii) Fortunati vfirij e(grcgii),

J. 270-275, CIL VIII 2665 (Lambaese).

179) Aelia Paetina, consulari patre (man
•denkt ohne Grand an Sex. Aelius Catus Cos.

757 = 4 n. Chr. oben Nr. 35), zweite Gemahlin
•des Claudius, ex levibus offensis von ihm ver-

stossen (Suet. Claud. 26). Er hatte von ihr eine

Tochter Antonia (1. c. 27) und dachte eine Zeit

lang daran, sich wieder mit ihr zu verhinden,

"bis ihn Agrippina fesselte (1. c. 26).

180) Aelia Peithias, Gemahlin des Ti. Clau-

•dius Hermias, eines Consulars, Ephesische Inschr.

Herm. IV (1870) 193, 9.

181) Aelia Prospera, e(larissima) ffemina),

Gemahlin des C. Pomponius Magnus leg. Augg.
pr. pr. e. v. praesidis (Numidiae) , J. 211—212,

CIL VIII 2748 (Lambaese). [v. Rohden.]

182) Aelia Pulcheria (Prau des Kaisers Mar-
xian) s. Pulcheria.

183) Aelia Saturnina, e(larissima) ffemina),

uxor Ant. Tauri, CIL III Suppl. 8712 (Salonae).

[v. Eohden.]

184) Aelia Verina (Frau Leos I.) s. Verina.
Aelius pons in Rom, erbaut von Hadrian

im J. 134 als Zugang fur sein Mausoleum (In-

schrift CIL VI 973. Hist. Aug. Hadr. 19), viel-

leicht nach Ahbruch des wenig stromabwarts ge-

legenen pons Neronianus. Erwahnt bei Dio LIX
23 und in der Notit. reg. p. 566 Jord. (pons

Hadriani Prudentius peristeph. Xn 49): eine

angebliche Abbildung auf einer Miinze (Donald-
son architectura numismat. n. 64) ist hochst

verdachtig (Eckhel D.N. VI 512. Cohen med.

imp. H 2 234 n. 1508). Jetzt Ponte S. Angelo.

Abbildungen: Piranesi antichita di Roma IV
4. 5 (fur alles, was unter Wasser, hochst phan-

tastisch). Canina edifizi IV 239 ; vgl. Jordan
Topogr. I 1, 416. [Hiilsen.]

2) in Britannien, s. Pons Aelius.

Aelia ("AsV.a), die schnellste der Amazonen,
die von Herakles zuerst getodtet wurde. Diod.

IV 16. [Toepffer.]

Aello ('AnV.cb, Sturmwind). 1) Eine der Har-

pyien (s. d.), Tochter des Thaumas und der

Okeanide Elektra, Hesiod. Theog. 265ff. Apollod.

I 2, 6. Serv. Aen. Ill 209; vgl. Ovid. Met. XHI
709f.

2) Ein Hund des Aktaion, Ovid. met. Ill 219.

[Wernicke.]

Aellopus ('AM.6jiovg, 'AeXXonos). 1) Beiname
^der Iris, II. VTII 409 (= XXIV 77. 159).

2) Harpyie (s. d.), sonst Aello (s. d.) genannt,

Apollod. I 9, 21, 6 ; zeugt mit Boreas die Rosse

Xanthos und Podarge, Nonn. Dion. XXXVII 158f.

(anders II. XVI 149f.). [Wernicke.]

Aelmanius (?) oder . . . aelmanius, vielleicht

Name eines Gottes auf einem bei Madrid ge-

fundenen Inschriftfragment CIL II 3100.

[Ihm.]

Aematis (Abl. Aemate), Station auf der Strasse

10 von Salona nach Servitium, m. p. XLIII vor Ser-

vitium, It. Ant. p. 269. Die Tab. Peut. schreibt,

wohl fehlerhaft, Lamatis , m. p. XLI Servitio.

Nach O. Blau (Reisen in Bosnien S. 109—111)
jetzt Han-Pavie\ ein Knotenpunkt der Wege auf

der Hochebene Dobrinja, siidlich von Banjaluka, wo
sich antike Spuren nachweisen lassen. Das edvixbv

musste Aematini oder Haematini lauten; hieher

gehort wohl eine bei Vaganj nordostlich von Jajce

in Bosnien gefundene Inschrift CIL III Suppl.

20 9864 L. Arruntius Camilltts Seribonianus kg.

pr. pr. Caesaris Aug. Germaniei ittdicem de-

dit M' . Ooelium cent. leg. VII ut fines regeret

et terminos poneret inter Sapuates (s. Sapua)
et l/jmatinos. In der Meileninschrift n. 10159

(= 3201) via a Salonis ad Hejjjj castel • Dae-
sitiatiitm weist die Entfernung m. p. CLVI viel-

mehr auf eine andere, weit Tiber Aemate ostwarts

gelegene Oertlichkeit. [Tomaschek.]

Aemilia, Bezeichnung der Gegend um die

30 Via Aemilia Lepidi, war s«hon im 1. Jhdt. iib-

lich (Martial. VI 85, 5: funde tuo lacrimas
orbata Bonania Iiufo et resonet tota planetus

in Aemilia ; vgl. HI 4 , 2). Im 2. und 3. Jhdt.

wird A. als Sprengel kaiserlicher Rechtspfleger

(iuridici) hauflg genannt, meist combiniert mit
Flaminia oder Liguria und Tuscia (CDL VI 332.

X 5178. 5398. VIII 597. 5354. Marquardt
St.-V. 12 227. Mommsen St.-R. US 1085). In
der diocletianischen Verwaltungseinteilung ist A.

40 der Name der 8. augustischen Region (ausschliess-

lich des ravennatischen Gebietes). Bis Ende des

4. Jhdts. war A. und Liguria zu einer consu-

larischen Provinz verbunden (Cod. Theod. XI
16, 2. II 4, 4. CIL X 1125; doch manchmal
nur die bedeutendere A. genannt, Cod. Th. rV
12, 1. XIII 10, 3), dann war A. eine eigene

Provinz, zu der zeitweise auch wieder Ravenna
geschlagen wurde (CIL VI 1715. Not. Dign. Occ.

I 5. II 12). Hauptstadt war Placentia; vgl.

50Marquardt St.-V. 12 235. [Hiilsen.]

Aemilia basilica, Halle an der Nordseite

des Forum Romanum, zuerst errichtet 179 v. Chr.

unter der Censur des M. Aemilius Lepidus und
M. Pulvius Nobilior (Liv. XL 51, 5), daher Aemilia
et Fulvia genannt (Varro 1. 1. VI 4: Aufstel-

lung einer Wasseruhr in der b. A. 159 v. Chr.,

vgl. Plin. VII 215), ausgeschmiickt von dem
Consul M. Aemilius Lepidus 78 v. Chr. (Plin.

XXXV 13). Dieser Bau ist auf den Mfinzen des

60 Triumvirn Lepidus vom J. 61 v. Chr. (Bab el on
Aemilia 27. Mommsen RMW 633) als zwei-

geschossige Halle dargestellt. Ein prachtvoller

Neubau wurde sodann mit Caesars Gelde von
dem Bruder des Triumvirs, L. Aemilius Paullus

Lepidus errichtet (Cic. ad Att. IV 16, 14. Plut.

Caes. 29. Appian. b. c. LI 26) : doch beniitzte

Lepidus dahei zum Teil Materialien vom alten

Bau, u. a. die (inneren) Saulen aus Pavonazzetto

541 Aemiliana Aemilia tribus 542

<Cic, ad Att. 1. c. Plin. XXXVI 102; aber die

Yielverbreitete Ansicht, dass die grossen Pavonaz-

zetto-Saulen in S. Paolo fuori le mura von der

h. A. stammten, ist unhaltbar: de Rossi Rom.
Mitt. 1888, 95). Fernere Restaurationen, immer
-durch Mitglieder der Gens Aemilia, werden ver-

aeichnet im J. 34 (Dio XLIX 42) und 14 v. Chr.

<nach einem Brande: Dio LIV 24), 22 n. Chr.

<Tac hist. HI 72). Die Darstellung auf der

8) Iasdius Aemilianus Honoratianus, Magister
fratrum Arvalium im J. 241, Acta Arv. J. 241, s.

Iasdius.

9) L. Lamia Aemilianus (Dio LXVT 3, 4),

verdorben fur L. Lamia Aelianus, s. oben Ae-
lius Nr. 78. [v. Rohden.]

10) Praefectus praetorio Italiae im J. 328.
Cod. Theod. XI 16, 4.

11) Schiiler des Libanius, halt als Gesandter
traianischen Marmorschranke (Monum. dell' Inst. 10 seiner Vaterstadt eine Rede an den Kaiser Lilian
IX 47. 48. Jordan Top. I 2, 219ff.) zeigt sie

xins, wie auch die Schilderung des Forums bei

Statins (Silv. I 1, 26) vermuten lasst, in der

sArchitektur entsprechend der gegenuberliegenden

Basilica Iulia: eine (zweistflckige) Bogenhalle,

.auf Pfeilern mit vorgelegten Halbsaulen. Die
b. A. verzeichnet die Notitia in der 4. Region,
und noch der Laterculus des Polemius Silvius

{448 n. Chr.). Ein Teil ihrer westlichen Seiten-

(Liban. epist. lat. HI 31. 32) und scheint von
diesem zum Finanzheamten erhoben zu sein. Lib.
ep. 669.

12) Virius Audentius Aemilianus, Consularis
Campaniae CIL X 3714. 3842. 3866. Stellver-
treter des Proconsuls von Africa zwischen 379
und 383, CIL VIII 1296. 14728.

13) Magister officiorum im Orient 404 und
405. Pallad. dial. 9 = Migne Gr. 47, 33. Cod.

front, erst um 1504 von Bramante abgerissen, 20 Theod. I 9, 3. VI 34, 1 und falsch datiert VII
ist aus Zeichnungen der San Gallo u. a. hekannt.
Hiilsen Ann. d. Inst. 1884, 323ff.; Rem. Mitt.

1889, 242. [Hiilsen.]

Aemiliana. 1) Vorstadt Roms, im Marsfelde,

zuerst genannt bei Varro de r. r. in 2, unter
Claudius durch einen Brand verwiistet (Sueton.
Claud. 18), auch im neronischen Brande beschadigt
<Tac. ann. XV 40). Ihre Lage ist nicht genau
zu bestimmen: dass sie sich bis zum Tiber er-

8, 8. Stadtpraefect von Constantinopel im J. 406.
Chron. Pasch. Cod. Theod. n 4, 6. XV 1, 44 46.

14) Stadtpraefect von Rom im J. 458. Nov.
Maior. 4.

15) Nummius Aemilianus Dexter s. Dexter.
[Seeck.]

16) Aemilianus von Nikaia, Epigrammdichter
des philippischen Kranzes, von welchem drei
massige Gedichte auf wunderliche Ereignisse und

streckt hatte, schliesst Becker (Topogr. 643) 30 Kunstwerke erhalten sind, lebte zu Rom (Anth.
aus der (gut beglaubigten) Inschrift der Bronze
platte Grut. 642 : sub L. Arruntio Stella, navis
harenaria quae servit in Aemilianis redemptore
L. Mucio Felice. Vgl. Beschr. Roms. Ill 3 S.

150ff. ^ [Hiilsen.]

2) AlpiXiava in Hispania citerior (wohl castra
Aemiliana), Station der Strasse zwischen Oretum
und Mirobriga im Gebiet der Oretaner, nur bei
Ptol. II 6, 8 erwahnt. [Hiibner

Pal. 1X756; vgl. Plin. XXXVI 23). Kiessling
identiflciert ihn, wohl richtig, mit dem von Seneca
erwahnten Rhetor (Nr. 1). [Reitzenstein.]

Folgende Consuln fiihren den Beinamen Ae-
milianus :

a) Strabo Aemilianus Cos. suff. 156, Acta
Arv. CIL VI 2086, 67. Vir consularis, proeon-
sul (Africae) designatus,k^\A. Flor. 74, vgl. 70. 71.

b) Aemilianus Cos. ord. 206 mit M. Nummius
Aemilianus, Beiname der Gens Aemilia, Asel- 40 Umbrius Primus M. f. Senecio Albinus, s. L.

lia, Cornelia, Corvinia, Fahia, Palladia, Sicinia.

Vinia.

1) Aemilianus, Rhetor unter Tiberius, Senec.
«mtr. X 34, 25; Sohn des Epitherses, Plut. de
<le£ orac. 17.

2) Aemilianus, ein Armer, Martial V 81.

8) Aemilianus, Feldherr des Pescennius Niger,
getOtet 194, Dio LXXIV 6, 2—4. Herodian HI
2, 2. Hist. Aug. Sever. 8, 16; Niger 5, 7; s.

Asellius Aemilianus.

4) Aemilianus, Kaiser 253, s. M. Aemilius
Aemilianus.

5) Aemilianus, einer der sogenannten 30
Tyrannen unter Gallienus (256—268), wurde als

Befehlshaber in Agypten genotigt, sich zum
Kaiser zn erklaren, aber durch Theodotus ge-
fangen und erdrosselt, Hist. Aug. trig. tyr. 22;
Gaflien. 4, 1. 2. (Victor) epit. 32, 4. Sichere
Miinzen von ihm giebt es nicht, vgl. Eckhel

Fulvius Aemilianus. An ihn vielleicht das Re-
script vom J. 212, Cod. lust. II 53, 1.

c) Aemilianus, vielleicht Beiname des Cos. ord.
227 M. Laelius Maximus, vgl. Klein fasti con-
sulares J. 227.

d) Aemilianus Cos. ord. 244 mit Armenius
Peregrinus und Cos. II ord. 249 mit L. Naevius
Aquilinus s. Fulvius Aemilianus.

e) Aemilianus Cos. ord. 259 mit Bassus s.

50 Klein fasti J. 259.

f) Aemilianus Cos. ord. 276 mit dem Kaiser
Tacitus, Brambach 1130. [v. Rohden.]

Aemilia portions, Halle in Rom, unterhalb
des Aventin, von der Porta Trigemina zum
Emporium fiihrend: angelegt von den Aedilen
L. Aemilius Lepidus und L. Aemilius Paullus
199 v. Chr. (Liv. XXXV 10, 12), restauriert 174
v. Chr. von den Censoren Q. Fulvius Flaccus
und A. Postumius Albinus (Liv. XLI 27, 8). Ob

VII 468. Cohen VI 12. Dochjtann er gemeint 60 sie auf einem (nur aus der vaticanischen Zeich3
'~"~

"' "
' nung bekannten) Fragment der Forma Urbis (95

ed. Jord.) dargestellt sei, ist zweifelhaft (Jor-
dan p. 44ff.). Becker Topogr. 464. Richter
Top. 127. [Hiilsen.]

Aemilia tribus (griechisch Al/ndia, Alfiv/.ia),

eine der altesten Landtribus, scheint, worauf
der Name schliessen lasst, um ein patricisches
Geschlechterdorf, den pagus Aemilius (unbekann-

sein auf der alexandrinischen Miinze bei Poole
Catalogue of the Greek coins, Alexandria 1892,

p. 299 Nr. 2306 und Tafel XXXII; vgl. p. XXV

:

A. K. M. I(ovXiog').) AlpuXiavog sva. R. L. d.

6) Aemilianus, Index in Tarraco im J. 259,

Prudentius peristephanon VI 34.

7) (Corvinius) Aemilianus, procurator) Augg.
von Pannonia inferior, CIL ICE 3281.
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ter Lage) gruppiert gewesen zu sein und das Stammvater des Geschlechts ausgegeben. Nach
gemeinschaftliche Bodeneigentum desselben, den den einen war er ein Sohn des Pythagoras 81
ager Aemilius, gebildet zu haben. Spater, seit atfivXiav loyov xaX %aoiv Aluikioe irQosayooevd-eig-

in die Tribus aucb geograpbisch nicht mit ihnen (Pint Aem. 2. Fest. ep. p. 23), nacb Anderen ein

zusammenhangende Bezirke Aufnabme fanden, Sobn des (Pythagorasfreundes) Numa (Plut. Num.
wurden ibr nur wenige Gemeinden angegliedert, 8); Andere wieder fabelten von einer Aemilia,

und zwar 566 =188 Fundi und Formiae , die Tochter des Aeneas und der Lavinia, welche
bis dahin unvollstandiges' Biirgerrecht gehabt dem Mars Romulus geboren habe (Plut. Eom.
hatten, spater infolge des Bundesgenossenkrieges 2), oder von Aimylos, einem Sohn des Ascanius
Suessa Aurunea , Vibo Valentia und Copia (alle 10 (Fest. ep. 23). Das Geschlecht gelangte schon im
drei bis dahin latinische Colonien) , sowie Me- 3. Jahrzehnt der Eepublik zum Consulat, gehOrte

vania in Umbrien. Ausser Italien erscheinen nur zu den angesehensten wahrend der ganzen Re-
makedonische Communen in der A. censiert, und publik und am Anfang der Kaiserzeit ; mit den
zwar das Municipium civium Eomanorum Stobi iulischen Kaisern verschwinden auch die Ae-
sowie die Colonie Dyrrhachium und die Gemeinde milier. Tacitus ann. Ill 27 urteilt: Aemilium
(derzeit unbestimmten Eechtes) Dobiros. Vgl. mein genus fecundum bonorum eivium, et qui eadem
Imperium Eom. tributim discriptum 240. Die familia eorruptis moribus, inlustri tamen for-

iibliche Abkurzung des Namens, wo er als Teil tuna egere (wie z. B. die Scauri), ein UrteiL

des bttrgerlichen Namenscomplexes erscheint, ist welches den Thatsachen entspricht, Hervorra-

Aem. Litteratur: Kubitschek De origine ac20gende Stirpes der Gens A. waren die Barbulae,

propagatione tribuum Eomanarum, Wien 1882 und Lepidi, Papi, Paulli, Eegilli, Scauri (uber die an-

imperium Eom. trib. discriptum, Wien 1889. geblichen Mamerci oder Mamercini vgl. unten
[Kubitschek.] Nr. 93ff.); als Praenomina kommen vor Gaius, Lu-

Aemilia yia. 1) Heerstrasse in Oberitalien, cius, Mamercus, Manius, Marcus, Quintus, Tibe-

gebaut von dem Consul des J. 187, M. Aemilius rius.

Lepidus , Fortsetzung der Via Flaminia
,
ging 1) Aemilius, ein Offentlicher Ausrufer, unter-

von Ariminum uber Bononia nach Placentia (Liv. stutzte den jiingeren Scipio bei seiner Bewerbung
XXXIX 2, 10) , wo sich dann die (spater Iulia um die Censur, wie Scipios Gegner behaupteten
Augusta genannte) Strasse nach Nicaea anschloss. (Plut. Aem. 38). [Klebs.]

Diese 3 Strassen zahlen in directer Fortsetzung 30 2) Aemilius, Primipilaris unter Tiberius, Tac.

von der Hauptstadt (so dass bei einer Gesamt- ann. II 11. IV 42. Wahrscheinlich bezieht sich

lange von 613 mp. auf die Via Aemilia die Meilen- auf ihn CIL X 3881 : Paulo Aemilio D. f. primo
steine 232—389 kommen). Strabon irrt, wenn er pilo, bis praefedo equitfum), tribuno cohort(is)

V 217 als Lauf angiebt (von Bononia) ek 'Axv- 1111 prartorfiae) (Capua).

Xrjiav iraga rots pi'C«s ™s t(5v "Alxsmv (Aqui- 3) Aemilius als willkiirlich gewahlter Name
leia wurde auch erst im J. 181 Colonie). Er- bei Inv. VII 124 und Mart. XII 19.

wahnt u. a. Cic. ad fam. X 30, 4; Philipp. XII 4) Aemilius . . ., Proconsul (von Asien), CIG
22. Plin. n. h. II 199. Frontin. strateg. II 5, II 3211 (Smyrna).

39. Meilensteine CIL I 535—537. Die Stationen 5) Aemilius, an den ein Eescript vom J. 222,

Itin. Antonin. p. 287 ; Hierosolym. 616. Tab. 40 Cod lust. VIII 29, 2.

Peut. Geogr. Eavenn. IV 33 und auf den Bechern 6) Aemilius, an den ein Eescript vom J. 224,

von Vicarello CIL XI 3281—3284. Vgl. Mo mm- Cod. lust. VI 25, 4.

sen CIL V p. 828. Uber die Beamten Can- 7) Aemilius, an den ein Eescript des Gor-

tarelli Bull. com. 1891, 87—90. dian. Cod. lust. VII 46, 3.

2) Gleichfalls oberitalische Strasse. angelegt 8) Aemilius miles, an den ein Eescript vom
von M. Aemilius Scaurus, Censor 109 v. Chr. J. 246, Cod. lust, VI 21, 11. [v. Eohden.]

(auct. de vir. ill. 72). Sie bildete die Fortsetzung 9) Aemilius , Eationalis im J. 313. Cod.

der Via Aurelia und ging von Vada Volaterrana Theod. X 8, 1. [Seeck.J

zunachst liber Genua (Meilensteine 188 zwischen 10) Aemilius aus Spanien, Eossarzt, aus des-

Volterra und Pisa gefunden Bull, dell' Inst. 1835, 50 sen Schrift uber Pferdekrankheiten ein Bruch-

155. Orelli 5119) nach Vada Sabatia , dann stuck stent in der Hippiatrica ed. Grynaeus,
durch das Thai der Bormida uber Aquae Statiellae Basileae 1537 p. 26. Mit Unrecht von Miller
nach Dertona, wo sie sich mit der im J. 148 Notices et Extraits XXI 2 p. 150 zusammenge-
angelegten Via Postumia traf (Strab. V 217). worfen mit dem Adressaten des Apsyrtos (Nr. 20).

Eine Restauration durch Antoninus Pius bezeugt [Oder.]

Orelli 5119. Die Stationen Itin. Anton. 292. 11) Al/uho; liest Brunn (Gesch. d. griech.

Tab. Peuting. Geogr. Eav. IV 32. V 2. Vgl. Kstl. H 570) den Namen eines Gemmenschneiders
Mommsen CIL V p. 827. 853. 885. [Hiilsen.] oder Besitzers auf einem Cameo unbekannten

Aemilius (die urspriingliche Form ist At- Aufbewahrungsortes mit dem Bilde eines Greifen

milius, welche in f. Cap., Act. triumph, und 60undderimAnfangbeschadigtenInschriftA/7vl/OC.
anderen Denkmalern haufig erhalten ist). Die Eine in Paris befindliche Copie desselben Steines

Gens Aemilia gehOrte zu den altesten patricischen mit der Inschrift MIAIOY (Bracci Memorie I

Geschlechtern (Plut. Aem. 2); nach ihr ist die tav. d'agg. 25. Chabouillet Catalogue des

Tribus Aemilia benannt, eine der 16 altesten camees et pierres gravees a la bibl. imp. Nr. 16)

landlichen Tribus (vgl. Mommsen St.-R. OT hatte zur Annahme eines Steinschneiders Midias

168). Die altesten Aemilii, welche in den Ma- Veranlassung gegeben. [O. Eossbach.]

gistratslisten vorkamen, fiihrten das Praenomen 12) C. Aemilius, Arzt des Augustus vor An-
Mamereus; daher wurde ein Mamercus auch als tonius Musa, Plin. n. h. XIX 128. [v. Eohden.]
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13) L. Aemilius Interrex (Lix VII 17, 11), Zos. I 28. Vict. Caes. 31, 1. epit. 31, 1. Eutrop.
Magister equitum (ibid. 21, 1) vgl. L. Aemilius IX 5. Jord. Eom. 285; Get. 105). Er heisst nun-
Mamercinus Nr. 95. _ mehr: imp. Goes. M. Aemilius Aemilianus pius

14) L. Aimilius L. f. praitor (CIL I 630). felix invielus Augustus, pont. max., trib. pot.,

Die Schreibung praitor und die Weglassung des p. p., cos. procos. (so in dem Meilenstein von
Cognomen weisen auf holies Alter der Inschrift Moesiasup. CIL III Suppl. 8270; ebenso ausser cos.

(6. Jhdt.). Die Personlichkeit ist nicht festzu- in dem sardinischen Meilenstein CIL X 8011; auf
stellen. _ Miinzen fehlt auch invictus und procos. Cohen

15) L. Aemilius deeurio equitum Gallorum nr. 32— 37). Aemilianus brach sofort (Zos. I 28)
Caes. b. G. I 23, 2. 10 mit seinem Heere nach Italien auf; die Kaiser C.

16) Mamercus Aemilius vgl. unten Nr. 97. Vibius Trebonianus Gallus und C. Vibius Aflnius
17) M'. Aemilius M'. f. Unter den Nach- Gallus Veldumnianus L. Volusianus zogen gegen

triigen, welche Domitian zu den f. Cap. mit Ruck- ihn und riefen gleichzeitig den P. Licinins Va-
sicht auf seine ludisaeeularesmsetzm liess (CIL I lerianus aus Eaetien und Noricum (Eutrop. LX
p. 423), wurden auch die angeblichen dritten Sae- 7. Vict. Caes. 32, 1) zu Hulfe herbei, wurden aber
cularspiele vom J. 518 = 236 verzeichnet : IaiM schon bei Interamna (Eutrop. IX 5. Vict. Caes.
saeculares tert. M.' Aimilio M.' f. mag. Xvir. 31, 2. epit. 31, 1) von den Ihrigen getotet, ehe
M. Livio M. f. M. n. Salinatore CIL I p. 442. die Heere zusammentrafen (von einem Kampfe
In Wirklichkeit sind diese Spiele in die eom- weiss nur Zon. XII 21 ; dagegen z. B. Zos. I 28).
mentarii XVvirorum (Censorin. 17, 11) nur 20 Aemilianus schrieb an den Senat, er wolle ihm die
hineingesetzt worden, um der augusteischen Sae- Eegierung iiberlassen und selbst nur die Kriege
cularfeier willen vom J. 737 = 17 und sind viel- fiihren (Dio contin. V p. 218 Dindorf. Zon. XII
mehr die ersten Saecularspiele 505 = 249 gefeiert 22), und wurde nun vom Senate anerkannt
worden; vgl. Mommsen Chronol.2 180. 185. Der (Miinzen mit SO), ebenso in Agypten (alexandr.
einzige, mit dem dieser Aemilius identificiert wer- Miinzen), Asien (Miinzen von Syrien, Cilicien und
den konnte, ist, wieBardt (die Priester der vier Mysien bei Cohen V2 p. 294—295. Mionnet
grossen Collegien 28) richtig bemerkt. M.' Ae- II 583, 455. IH 546, 50 und sonst), Sardinien
milius Numida, Decemvir, gestorben 543 = 211 (CIL X 8011) und Africa (CIL VIII 10402).
(Nr. 103). Doch hat eine Personalnotiz, die nur Aber noch bevor er auf seinem weiteren Marsche
in Verbindung mit einer Fiilschung auftritt, iiber- 30 durch Italien nach Eom gekommen war (Joannes
haupt wenig Wert. Antioch. fr. 150, FHG IV 598), wurde er bei

18) [M. Aimjilio M> f. G. Anfio C. f.] Spoleto (epit. 31, 2; vgl. Chronographus a. 354)
fpraifjtoris CIL I 180, Inschrift aus vorhanni- von seinen Soldaten auf die Nachricht von Vale-
balischer Zeit. Die Erganzung [praijtoris ist rians Heranriicken getetet (Zon. XII 22. Zos. I
nicht sicher, weil [quaes]toris nicht ausgeschlos- 29; falschlich Vict. Caes. 31, 3 morbo absumtus
sen ist. est), etwa September 253, genauer zwischen dem

19) M. Aemilius, Praetor Siciliae im J. 536 29. August (alexandr. Miinzen mit „Jahr 2",

= 218 (Liv. XXI 49, 6. 51, 7); vgl. M. Aemi- vgl. v. Sallet Daten 70ff.) und 22. October 253,
lius Lepidns Nr. 67. an dem schon ein Teil der Legio III Augusta auf

20) M. Aemilius, Praetor urbanus im J. 537 40 Befehl des neuen Kaisers Valerian aus Raetien
= 217 (Liv. XXII 9, 11. 33, 8. XXVII 33, 8) nach Africa zuruckgekehrt war (CIL VIII 2482).
vgl. M. Aemilius Eegillus Nr. 128. [Klebs.] Aemilianus (pugnax nee tamen praeceps, epit.

^21) M. Aemilius, Satyrspieldichter : oazvoo- 31, 3) starb in einem Alter von 40 (Zon. XII
YQatpog M. AifiiXiog auf einer Inschrift rOmischer 22) oder 47 (epit. 31, 4) Jahren, nach einer
Kaiserzeit CIG 1585, 18, welche die aywres der Eegierung von 3—4 Monaten {dies LXXXVIII
thespischen MovaeXa zu verzeichnen scheint; vgl. Chronographus a^ 354 S. 148 in Mommsens
Pausan. IX 31, 3. [Dieterich.] neuer Ausgabe; tertio mense: Eutrop. IX 6 =

22) M. Aemilius, Deeurio, Adressat des unter Hieron. chron. a. Abr. 2270 = Oros. VTI 21 =
Constantin d. Gr. lebenden Rossarztes Apsyrtos Jordan. Rom. 286; tres menses: Vict. Caes. 31,
in der Hippiatrica ed. Grynaeus, Basileae 1537 50 3; mense quarto: epit. 31, 2. FHG IV 598;

P- 175.
_

_
[Oder.] i»™ reaaaoa; fiijvag: Zon. XII 22). Seine Ge-

23) Aemilius Aelianus aus Corduba, unter mahlin war wahrscheinlich GaifaJ Cornelia Supera
Augustus angeklagt, Suet, Aug. 51. (Eckhel VII 374—376. Cohen V2 295—297).

24) M. Aemilius Aemilianus (so CIL X 8011. Vgl. H. Schiller Gesch. d. rOm. Kaiserzeit I
vgl. Vin 10402. m Suppl. 8270

;
Miinzen bei 2, 809f. E. Herzog Gesch. und System derrOm.

Eckhel VII 371f. Cohen V« p. 287—295 nr. 31. Staatsverfassung II 1, 523f. 536, 3. E. SadCe,
58. 63.70.74; alexandrinische bei Mionnet VI de imperatorum Romanorum tertii p. Chr. n.

443, 3199f. und v. Sallet Daten der alexandr. saeculi temporibus constituendis , Bonn. Diss.
Kaisermflnzen 70ff.; Aemilius Aemilianus Vict, 1891, 38.

Caes. 31; sonst Aemilianus), von Geburt ein 60 25) Aemilius Afer s. M. Messius M. f. Gal.
Maure (vit. epit 31, 3. Zonar. XII 21), wurde Eusticus Aemilius Afer Cutius Romulus Priscianus
(wahrscheinlich im J. 251 von Gallus) zum Statt- Arrius Proculus (CIL XIV 3516). [v. Eohden.]
halter von Moesien ernannt (Zon. XII 21. Zosimus 26) Aemilius Alba scurra improbissimus, an-
I 28), besiegte (etwa imFnihjahr 253) die Gothen tiquissimus non solum amicus, verum etiam
in einer grossen Schlacht, gewann nach dem Siege amator Verris Cic. in Verr. Ill 145. 146. 148.
durch gTosse Versprechungen die Soldaten fur sich [Klebs.]
und liess sich (etwa Ende Mai oder Anfang Juni 27) L. Aemilius Andromachus s. L. Aemilius
253) von ihnen zum Kaiser ausrufen (Zon. XII 21. Deems Andromachus (Nr. 42).

Panly-Wiaaowa 18
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28) L. Aemilius L. f. Pap(iria) Aroanus,
adlectus in amplissimum ordinem ab imp. Cass.

Hadriarw Aug., sevir equitum Bomanor., curio,

quaestor urbanus. trib. plebis, praetor designat.,

CIL XII 4354 (Narbo). Vielleicht em Sohn des

Preundes von Martial (VIII 72), vgl. Herzog
Gall. Narb. 115, 36a. [v. Bohden.]

29) Aemilius Asper, lateinischer Gramraatiker
aus unbestimmter Zeit. Die zahlreichen ErOrte-

Jugend auf eng befreundet und von ihm dem
Servius Sulpicius empfohlen (ad fam. XIII 21.

27 vom J. 708 = 46; M. Aemilius Avianus
hat der Medio. 21, 1, Aemili Avianiani die Hss.

27, 2). Als Patronus des C. Avianius Evander
wird er genannt ib. 2, des C. Avianius Hammo-
nius 13, 2 und 27, 2. Die Inschrift G. Avianus
M. Aemili Evander ist jetzt (anders IEN 4358)
von Mommsen unter die gefalschten OIL X

rungen tiber seine Zeit, iiber die der Kurze wegen 10 709* gesetzt worden; die Begriindung displiceat-

auf die kritische IJbersicht beiLammerhirtde
prisoorutn scriptoram locis a Servio allatis (Com-
ment. Jen. IV 1890, 401—404) verwiesen wer-
den kann, ergeben nur das eine mit Sicherheit,

dass er nach Cornutus, dem er widerspricht (Schol.

Veron. ad Aen. Ill 691), und vor Iulius Roma-
nus, von dem er ausgescbrieben wird (Charis.

216, 28 u. sonst; vgl. Neumann de Plinii de
dub. serm. libris 17), thatig war. Alle sonstigen

que nomen liberti a patroni nomine diversum
wird durcb Oiceros Zeugnis hinfallig. Vielmehr

ist die Inschrift nach Cicero gefalscht; vgl. 708*.

31) L. Aimilius Q. f. Q. n. Barbula (der

vollstandige Name Act. tr. 474), Sohn des Cos. I

von 437=317 (Nr. 34), Consul im J. 473 = 281
mit Q. Marcius Philippus (L. Aemilius Zon. VIII

2. Cassiod., Barbula Chronogr. Idat. Chr. Pasch.,

Aemilius Barbula Dionys. XVII 9, Aemilius
Anhaltspunkte sind unsicher, so z. B. dass Asper 20 Appian. Samn. 7. Orosius IV 1, 41 Im J. 474
aus Sueton geschopft babe (Neumann 47) oder

dass ihn Sueton nicht erwahnt, weil er gleicb-

alterig oder jfinger sei (dagegen Vahlen Ind.

lect. Berol. 1877/78 p. 7), oder dass er mit Pronto
in Verbindung gesetzt wird (Liimmerhirt 404;
vgl. dagegen Jahresber. LXXXVII 446), am
alteres zu iibergehen. Seinen Interessen nach
passt er sehr gut in das 2. Jhdt. Werke : 1) Com-
mentar zu Terenz, der bei Donat mehrfach an-

= 280 triumphierte er pro cos. de Tarentineis

Samnitibus et Sallentineis VI id. Quint. Act. tr.

32) M. Aimilius Q. f. L. n. Barbula, Dicta-

tor in unbekanntem Jahre, CIL I p. 280 ELog.

n. XI. Die Gleichsetzung mit M. Aemilius Pa-

pus ib. p. 564 ist als unbegriindet zu verwerfen.

33) M. Aimilius L. f. Q. n. Barbula, Consul

im J. 524 = 230 mit M. Iunius Pera (f. Cap..

M. Aemilius Cassiod. Zonar. VIII 19, Barbula
geffihrt und noch viel Ofter benutzt sein wird ; 30 Chronogr. Idat. Chr. Pasch.), Sohn von Nr. 31.

vgl. zu Phorm. 12, 24; Ad. Ill 2, 25. IV 2,

20; ferner Rufrn. GL VI 555, 1. 565, 5; 2) Com-
mentar zu Sallust (Iul. Roman, b. Charis. 216,

28. 196, 23. 209, 6. 215, 6. 216, 25. Hieron. adv.

Ruf. I 16. Pompeius GL V 273, 12. Lyd. de

magistr. Ill 8); 3) Commentar zu Vergil; die

Citate gehen meist auf die Aeneis, einige wenige
auf die Georgica und Bucolica. Nach R i b b e c k s

knappen, aber erschopfenden Erorterungen (Pro-

34) Q. Aimilius Q. f. L. n. Barbula, Cos. I

im J. 437 = 317 mit C. Iunius Bubulcus, Cos.

II 443 = 311 mit demselben, triumphierte als

Cos. II de Etrusrcis idibus Scxt. Den vollen

Namen geben die f. Cap. 437. 443. Acta tr. 443;

Q. Aemilius Barbula Liv. IX 20, 7. 21, 1. 30,

1 (Q. Aemilius Cassiod.), Koiviog Aluilio; Diod.

XIX 17. XX 3, Barbula, Barbula II Chronogr.

Barbulo zu 437 , Barbula zu 443 Idat. , Bai.-

leg. 128 —136) zeigt Asper als Kritiker wie als 40 fioulov und Baofiovlov Chr. Pasch. Der Triumph
Erklarer Takt nnd gesunden Sinn. Sein Com-
mentar erstreckte sich in gleicher Weise auf

Sprachliches wie auf Sachliches ; charakteristisch

ist die haufige Bezugnahme auf Sallust. Uber-
haupt scheint Aemilius Asper derjenige zu sein.

durch den zahlreiche Sallustcitate bei Donat,
Servius und andern in die grammatischo Tradi-

tion hineingebracht worden sind. Ausser diesen

Commentaren hat er auch eine Specialschrift

(nur in den Act. tr.) ist erdichtet: vgl. Schweg-
ler R. G. II 30.

_

'

' [Klebs.]

35) C. Aemilius Berc[ni]cianus Maxim[us]
',

cos., VII vir epulon., procfos.] splendidissimae

provhiciafe] Narbonensis, leg. propr. provinfc]
Asiae, praetor supremar. (= fidcicomm. vgl.

Borghesi V 390. Mommsen St.-R. lis 104,

1), alkctus iiiter tribunis(ws) a divo Magn.
Antonino (211—217), q. urbanus, tribun. lati-

iiber die Sprache Vergils verfasst : ob freilich 50 clavius kg. IIII Scgthieae item VII Geminae
die bei Keil (M. Valerii Probi in Verg. Buc. et

Georg. comm. S. lllff. ; vgl. dazu Hagen im
Pliilol. XXV 353ff.) veroffentlichten und durch
Chatelain (Revue de phil. X 83ff.) vermehrten
Fragmente (aus dem Palimpsest von Corbie) in

der vorliegenden Form dem Asper gehOren oder,

wie Boelte de art. script, lat. (Bonn 1886)
These VI annimmt, nicht vor dem 3. Jdht. ent-

standen sind, ist noch die Frage. Vielleicht

'terato tribunatu. Xvir stlitibus iudioandis, CIL
XII 3163 (Nemausus). [v. Rohden.]

36) L. Aemilius Buca , lebte nach der Be-

zeichnung des Sobnes (Nr. 37
J

bei Asconius als

filius noch zur Zeit von Scaurus' Process. Ihm
gehort moglicherweise ein Denar zweifelhaften

Alters mit L. Buca an, Mommsen BMW 647
nr. 301.

37) L. Aemilius Buca filius unter denen ge-

bezieht sich auf diese Schrift das Citat bei Pris- 60 nannt, welche im Process des Scaurus kniefallig

cian GL III 489, 36 (pexui uel pectui: sic

Asper de uerbo): vgl. II 536, 6. 499. 18. Der
spate Tractat bei Hagen Anecd. Helv. 39—61
und der noch spiitere bei Keil GL V 547—554
(daher Asper iunior) haben mit Aemilius Asper
nichts zu schaffen; vgl. Hagen LXXX und
Keil 530. [Goetz.]

30) M. Aemilius Avianus, mit Cicero von

fur diesen baten (Ascon. p. 25, 9 K.-S.), wahr-

scheinlich wie die anderen dort genannten ein

Verwandter. Er ist wahrscheinlich der L. Aemi-

lius Buca IIIIvir . welcher auf Miinzen mit Caesars

Bildnis, geschlagen 710 = 44, als Munzmeister

genannt wird, Mommsen RMW 652; vgl. 740.

[Klebs.]

38) L. Aemilius L. f. Cam(ilia) Carus (CIL
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YE 1333 wo aber Karus geschrieben ist), X vir

«« iud., trib. mil. leg. IX Hispanae (unter

Hadrian?), trib. mil. leg. VIII Aug., quaest.

Aug., trib. pleb., praet., leg. leg. XXX U(lptae)

mfictrieis) (vgl. L. Aemilius Carus kg. Aug.,

Brambach CIRh 334 [Koln] und L. Carfujs,

Ssbd. 299 bei Solingen), curator viae Flaminiae,

Ug. Aug. pr. pr. prov. Arabiae, leg. Aug. pr.

»r." eensitor provinciae Imgduncnsis , leg. Aug.

demselben Jahre von Commodus verbannt. Hist.

Aug. Comm. 4, 11; vgl. die Inschrift bei Bor-
ghesi V 65 (Aemilius luneus).

54) L. Aemilius Iuncus, Cos. suff. a. d. V. id.

Oct. 127 mit Sex. Iulius Severus (Dipl. 31 CIL
III p. 874 = X 7854); vgl. Iuvenal 15, 27

(nuper consuls Iunco) und Digest. XL 5, 28, 4

(Aemilio Iunco et Iulio Severo consulibus); 51,

8 (senatus consultum Iuncianum). Er stammte

«r *r provinciae Cappadoeiae (wahrscheinlich 10 aus Tripolis in Phoenicien (CIA III 622) und

Wlter Pius, vgl. Borghesi IV 159) ;
co[s] (suff. war um das J. 125 legatus Augusti pr. pr.,

— . , .•

—

j.— n „„,;«;,•„ T?i„„ir.iit, tf™v namlich ad ordinandum statum liberarum eivi-
ta nnbestimmtem J.), sodalis Flavialis, XV vir

sfacrisj f(aciundis), CIL VI 1333. L. Aemilius

"Corns leg. Aug. pr. pr. Ill Daeiarum, CIL LTI

1153. 1415. Suppl. 7771.

89) Aemilius Cicatricula s. Cn. Pinarius
Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus.

40) M. Aemilius Clodianus, e(gregius) v(ir),

procurator) Aug[g.] n[n.] (J. 211/212) patri-

monii reg(ionis) Leptimimnsis, item privatae 20 75/74 v. Chr. (vgl. Waddington fastes Nr. 19)

reg(ionis) Tripolitanae, CIL VIII Suppl. 16542f. oder an den vorangehenden zu denkenist. Vgl.

tatium prov. Aehaiae, CIA III 622 ; vgl. 622 a

und CIG 1346 (Sparta) : Al/j.ihog 'Iovyxog 6 8i-

xatodorng; vgl. Dittenberger Eph. epigr. I

p. 246—249 und Borghesi V 63ff. Vielleicht

war er spater Proconsul Asiae, vgl. Bull. hell.

XI 1887 p. 99 Nr. 22 (avftvnaxq) Alfidlcp 'Iovyxco),

wenn nicht an M. Iuncus Procos. Asiae urns J.

(Theveste); vgl. Mommsen St.-R. Ill 555, 1.

41) M. Aemilius Crescens, praef. class. Germ.

p. f.,
CIRh. 355 = Henzen 6867 (Bonn).

42) L. Aemilius Decius Andromachus, Pro-

curator Augusti (von Asien'?), CIG II 2218

(Chios).

43) Aemilius Equester, vielleicht Praetor oder

Legat, an den ein Rescript des Pius, Digest.

XXXVI 4, 1, 3.

44) M. Aemilius Flaeeus qfua-estor) , CIL
XIV 3557. 3558 (Tibur).

45) M. Aemil(ius) M. f. Flavins lulianus

Latimaitus c(larissimus) v(ir), Eph. ep. VIII

246 (Eegium). Vgl. unten Nr. 59.

46) [Aejmilius Florus Patenms vfir) c(laris-

simus) et inlustris (proconsul Africae) , CIL
Vni 1412.

47) C. Aemilius G. f. Galferia) Fraternus

auch Lancia ni silloge aquaria 567: L. Aemili

Iunei.

55) L. Aemilius L. f. Cam. Karus s. Nr. 38.

56) M. Aemilius Laetus a studiis Augusti,

Orelli 6355 (Lugdunum).

57) Q. Aemilius Laetus (Hist. Aug. Comm.
17, 1), Praefectus praetorio am Ende der Begie-

rung des Commodus, J. 192 (Hist. Aug. Comm.
30 15, 7. 17, 1. Dio LXXII 19, 4 = Zonar. XII 5

p. 600 C. Herodian I 16, 5). Als er sich von

Commodus bedroht sieht, bringt er ihn im Bunde
mit Eclectus und Marcia, der Concubine des

Kaisers, um, 31. December 192, Dio LXXII 22.

Herodian I 17. Hist. Aug. Comm. 17, 1—2. Er
verhilft dem Pertinax auf den Thron (Dio LXXIII
1, 1—2. Herod. II 1—2. Hist. Aug. Pertinax

4, 5—6. 5, 1—2. 10, 9), bleibt unter ihm Praefect

(Pert. 10, 8) und bringt bald auch diesem den

eensum egit in proviuc. Gallia Aquitanie., CIL 40 Untergang, 28. Marz 193 (Dio LXXIII 6, 3.

H 4188 (Tarraco); vgl. 4458 (Aeso

48) Aemilius Frontinianus, Patronus sacerdo-

tnm domus Augustalis um 180—184, CIL VI
3010 I 29.

49) Aemilius Frontinus, Proconsul zu Ephesus,

<L h. Ton Asien. um das J. 180, Apollonius bei

Busebius hist. eccl. V 18, 9; vgl. Wadding-
ton fastes Nr. 155.

50) Aemilius Fronto clfarissimu-s) vir, an

9. Pert. 10, 8—9. 11, 7). Didius lulianus,

der ihn im Verdacht der Hinneigung zu Severus

hatte, liess, obwohl einst durch ihn vor Commo-
dus gerettet, ihn und die Marcia hinrichten, 193

(Dio LXXIII 16, 5. Did. Iul. 6, 2).

68) Aemilius Larianus, lebte unter Severus,

Digest. IV 4, 38.

59) Aemilius Latinianus, Senator, Freund des

Acilius Glabrio, Procos. Africae (s. oben Acilius

einer der vier von Hadrian eingesetzten 50 Nr. 42), CIG 2979 (Ephesus). Vgl. oben Nr. 45.

(iuridiei) eonsulares von Italien, Gruter p. 494,

5 = Borghesi VIII 370 (Tifernum).

51) L. Aemilius M. f. Vol(tinia) Honora-
tus, nlvir capitalis, qfuaestorj propr. provine.

Ponti et Bithyniae, leg. eiusdem provine., aed.

pleb., prfaetor), praef. frumenti dandi ex s. c.,

sacerdos fetialis, procos. provine. Cretan et Cyre-

narum, hie hos honores beneftcio optumi prin-
ciplis) (d. h. des Traian) maturiu* quam per

[v. Bohden.]

60) L. (Aemilius Lepidus), Sohn des M. Aemi-

lius Lepidus Nr. 66 (Liv. XXLTI 30, 15).

61) M.' Aemilius Lepidus. Auf dem Severs

eines Denars aus der ersten Halfte des 7. Jhdts.

ist dargestellt eine Beihe von drei Bogen, darauf

die Statue eines bewaffneten Beiters, umher M.'

Aemilio Lepfido) , die Nachbildung eines sonst

unbekannten Ehrenbogens mit gleicher Inschrift.

annos permitti solet, gessit, CIL XII 3164; vgl. 60 Mommsen BMW nr. 124.

3165 a. 5896 (Nemausus).

52) Aemilius Iucundus, Praefectus alae, Joseph.

Bell. Jud. H 19, 7. Ein mit 16 Jahren gestorbener

Q. Aemilius M. f.
Quifrina) Iucundus CIL

VLTI 8541 (Sitifis).

53) Aemilius Iuncus (Iunctus die Hand-
schriften), vielleicht Sohn oder Enkel des Folgen-

den, Cos. suff. im J. 182 mit Atilius Severus, in

62) M.' Aemilius Lepidus (das Praenomen

ist in den Hss., wie bei J/.' gewohnlich, haufig

in M. verderbt, doch besteht bei diesem nirgends

ein Zweifel fiber die richtige Lesung), Consul

im J. 688 = 66 mit L. Volcatius Tullus. Cic.

Cat. I 15; p. Sull. 11. Sail. C. 18, 2. Ascon. p.

52. Dio XXXVI 42, 3. Lepidus Chronogr. Bul-

cacio et Tullo Idat. Chr. Pasch. . . Lepidus (die
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Lesung des Praenomens ist unsicher) Cassiod.

Im folgenden Jahr trat er als Zeuge gegen C.
Cornelius auf (Ascon. 53. Val. Max. VIII 5, 4).

Er billigte das Vorgehen Ciceros gegen die Cati-

linarier (Cic. Phil. II 12). Beim Ausbruch des
Biirgerkrieges nahm er eine ahnliche abwartende
Stellung wie Cicero ein, mit dem er auf dessen
Formianum als Nachbar im Februar und Marz
705 = 49 viel verkehrte; er war Anhanger des

lich gleichen Namens, gepragt ist; er zeigt auf
der Biickseite einen jugendlichen Better mit
langem Haar und Bulla, die Spolien tragend, da-
bei M. Lepidus anfnorum) XV pr(aetextatus)
h(ostem) ofcciditj cfivem) s(ervavitj; (Mommsen
BMW S. 634 nr. 275 b = Trad. Bl. nr. 281b;
Mommsen lost im Hinblick auf Val. Max.
prfogressus) auf, was abor auch in der Inschrift,.

welche die Miinze offenbar wiedergiebt, kaum
Pompeius, hielt sich aber vorsichtig zuriick (Cic. 10 absolut stehen konnte. Welcher M. L»idus
*A A+f VTT 19 A Oct 1 V7TTT 1 9 fi 1 no • , .,,..,., . , , , ,. '
ad Att. VII 12, 4. 23, 1. VIII 1, 3. 6, 1. 9, 3
IX 10, 7); nach den ersten Misserfolgen der
Pompeianer in Italien war er entschlossen , an
den Senatsverhandlungen im Marz wieder teil-

zunehmen (ad Att. VIII 15, 2. IX 1, 2).

[KlebsJ
68) M.' Aemilius Q. f. M. n. Lepidus, Cos.

ord. 11 n. Chr. a) Name: . . milius Q. f. M.
n. Lepidus fasti Cap. M. Alfdhog K. vl. Asxidog

gemeint ist, lasst sich nicht bestimmen.

65) M. Aemilius Lepidus, Consul im J. 469
= 285 mit C. Claudius , M. Aemilius Cassiod.
Lepidus Chronogr. Idat. Chr. Pasch.

66) M. Aimilius M. f. M. n. Lepidus, Cos.
I mit M. Poblicius Malleolus im J. 522 =
232 (f. Cap. , M. Aemilius Cassiod. Lepidus
Chronogr. Idat. Chr. Pasch. MAqxov Asm'Sov
Polyb. II 21. 7). Die Consuln unternahmen

Dio ind. LVI. M.' Aemilius Lepidus CIL IX 20 einen Peldzug gegen die Sardinier (Zonar. VIIIi^« VTT ,ooq ttv™ „. T ..,J...mr,
lg) Cog ns5ff Zwischen 533/535 = 221/219
(da nur fur diese von den in Betracht kom-
menden Jahren die f. Cap. fehlen); gestorben
538 = 216: M. Aemilio Lepido qui bis consul
augurque fuerat filii tres Lucius Marcus Quin-
tus ludos funebres dederunt Liv. XXIII
30, 15.

67) M. Aemilius Lepidus bewarb sich ver-

geblich fur 538 = 216 um das Consulat (Liv.

1456. XH 4333. XIV 2302. M.' Lepidus CIL
I 759. m 398 = Suppl. 7089. Senec. contr. X
pr. 3. Tac. ann. Ill 22. M.' Aemilius fasti Arv.
Demnach steht der Vorname M.' fest (vgl. Bor-
ghesi V 289), und es irren die Fasti Antiates

(= min. XIV) CIL X 6639 (M. 4emilins Lcpid.)
und Dio ind. LVI. LVI 25, 2, welche ihn 3/.

nennen. Die Stellen des Tacitus , dessen Hs.
ihn nur ann. Ill 22 Manius, sonst auch falsch-

lich M. ^iennt, hat zwwchen^hm und Nr. 75 30 XXIII 35, 1); Praetor im J. 541 = 213 (XXIV
L„!i. t. i.._. tr nor. «™ xt- n

43,6); der Senat beschloss M. Aemilius praetor,
cuius percgrina sors erat, iuris dictione M. Atilio
collcgae practori urbano mandata Lueeriam
provinciam habcret (ibd. 44, 2); in locum 31.'

Aemilii Xumidae decemviri sacrorum M. Aemi-
lius Lepidus suffectus (XXVI 23, 7). Er ist

wahrscheinlich der M. Aemilius, Praetor Siciliae

im J. 536 = 218 Liv. XXI 49 , 6. 51, 7. Der
Praetor vom J. 536 und der Praetor urbanus M.

verteilt Borghesi V 287-299. Nipperdey
Andre sen zu Tac. ann. Ill 32. Klebs in-

dex Tac. p. 80. Demnach gehoren dem M.'

die Stellen Tac. ann. I 13. Ill 11. 22. 35. 50.

IV 20. 56. VI 5. 27. b) Leben: Cos. ord. 11

n. Chr. mit T. Statilius T. f. T. n. Taurus s.

die oben angefiihrten Stellen. Augur CIL III

398 = Suppl. 7089 (Pergamon). Praeceptor
Neronis (Germanici f.), Senec. contr. II 3, 23.

Verteidigt im J. 20 den Cn. Piso (Tac. ann. 40 Aemilius von 537 Liv. XXII 9, 11. 33, 8 konnen
III 11) und seine Schwester Lepida (III 22).

Entschuldigt sich wegen des Proconsulats von
Africa im J. 21 (Tac. ann. Ill 35). Proconsul
von Asien im J. 26/27, Tac. ann. IV 56. CIL
Vm 9247 (Maur. Caes.). CIL III 398 = Suppl.

7089 (Pergam.), vgl. Waddington fastes nr. 37.

Gestorben im J. 33, Tac. ann. VI 27. c)Familie:
Sohn von Nr. 79, da er Q. f. heisst, Bruder der
Lepida (Nr. 170), Tac. ann. HI 22. Vater der

unter sich nicht identisch sein , da Wiederwahl
zu demselben Amt ohne Zwischenzeit damals be-
reits untersagt war (Liv. VII 42) und die Auf-
hebung der Wahlbeschrankungen erst nach der
Schlacht am Trasimenus erfolgte (Liv. XXVII
6, 7). Ebensowenig konnte dieser M. Aemilius
als Praetor urbanus sich ums Consulat bewerben,
da Intervallierung der curulischen Amter damals
bereits vorgeschrieben war, dagegen der Praetor

Lepida (Nr. 171), welche im J. 21 nubilis war, 50 von 536 sehr wohl, weil damals der Zwischen
Tac. ann. m 35. Er hatte mehrere Kinder
Tac. 1. c. d) Charakter: Vir egregius , Senec.

contr. IX praef. 5. Seine moderatio atque sa-

pientia gelobt von Tac. ann. VT 27. IV 20. Nach
des Augustus Urteil war er des Principats capax.
sed aspernans, Tac. ann. I 13. Er stand in

Ansehen und Gunst bei Tiberius, Tac. ann. IV
20. VI 5. Bedeutender Bedner, Senec. contr.

n 3, 23. IX praef. 5. Tac. ann. Ill 11. 22. 50

raum eines Jahres geniigte (Mommsen St.-B. 13

526). Die wiederholte Bekleidung der Praetur
536 \md 541 ohne Einhaltung des sonst damals
schon vorgeschriebenen Zwischenraums von 10
Jahren erklart sich aus dem erwahnten Plebi-
scitum vom J. 537. Dieses geht zwar in der bei
Livius vorliegenden Fassung nur auf die Wieder-
wahl der Consuln . dass es aber iiberhaupt sich
auf Aufhebung der Beschrankungen in weiterem

h T7~~f 1 i r ... i. t-.

64) M. Aemilius Lepidus. Aemilius Lepidm
ptter etiam turn progressus in aciem Iwstem
interemit, eirem servavit. Cuius tarn memora-
bilis operis index est in Capitolio statua bul-

lata et ineincta praetexta senatus eonsuUo posita,
Val. Max. HI 1, 1. Darauf bezieht sich die

Darstellung eines Denars, der gegen das J. 700
= 54 von einem spateren Aemilier, wahrschein-

fv. Bohden.] 60 Umfang bezogen haben muss, zeigen die Fasten
wahrend des hannibalischen Krieges , z. B. M.
Pomponius Matho Praetor 537. 538, Q. Fulvius
Flaccus Praetor 539. 540.

68) M. Aimilius M. f. M. n. Lepidus (f. Cap.
567. 575. 579, ebenso auf den Meilensteinen der
Via Aemilia CLL I 535—537, wo aber die Schrei-
bung Aemilius beweist, dass es spater gesetzte
sind). Wahrscheinlich ein Sohn des vorhergehen-
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•den (Nr. 67). Im J. 553 = 201 wurde er mit

zwei anderen als Gesandter nach Alexandreia an

den unmundigen Kenig Ptolemaios V. Epiphanes

gesandt (Liv. XXXI 2, 5) qui tutoris nomine
regnum pupilli administret (lust. XXX 3, 4; vgl.

Tac. ann. II 67 ; sehr ungenau Val. Mas. VI 6,

1). Auf diese Sendung bezieht sich eine ums
J. 700 = 54, wahrscheinlich von einem M. Le-

pidus geschlagene Miinze mit M. Lepidus Tutor

Beg(is) — S. C— Pont(i)fe(x) Max., Momm-
sen BMW 633 nr. 275 a (Trad. Bl. 281a). Die
Gesandtschaft ging 554 = 200 von Agypten zu

KOnig Philipp, der Abydos belagerte. Als Lepi-

dus, der jiingste der Gesandten, die Auftrage des

Senats vorbrachte , antwortete ihm Philipp , er

verzeihe ihm, weil er so Jung, so schon und weil

«r ein Eomer sei (Polyb. XVI 34 = Liv. XXXI
18). Aedilis curulis im J. 561 = 193 (Liv. XXXV
10, 11), Praetor Siciliae 563 = 191 (XXXVI 2,

6). Im J. 564 = 190 bewarb er sich vergeb-

lich ums Consulat (XXXVII 47, 6), desgleichen

im folgenden Jahre (XXXVTII 35, 1). Cos. I im
J. 567 = 187 mit C. Flaminius (f. Cap. Liv.

XXXVUI 42, 2; M. Lepidus Cassiod. Lepidus
Chronogr. Idat. Chr. Pasch. Polyb. XXII 3, 2.

Val. Max. VI 6, 3. Strab. V 217. Zonar. IX 21).

Beide Consuln erhielten Ligurien als Provinz,

obwohl sich Lepidus dagegen striiubte (Liv. 1. 1.).

Nach Unterwerfung der Ligurer viam a Placentia

Ariminum perduxit, die (eine) via Aemilia (Liv.

XXXIX 1—2. Strab. 1. 1.). Drei spiltere Wieder-
holungen von ihm gesetzter Meilensteine s. oben.

Censor mit M. Fulvius Nobilior im J. 575 = 179

{f. Cap. Liv. XL 45, 6—46. 51. Cic. de orat. DI

287. Fcst. p. 125 s. macellum). Nach der Wahl
versuhnte er sich mit seinem friiheren Feinde
und Amtsgenossen Fulvius (Liv. XL 46. Cic. prov.

cons. 20. Fest. p. 285. Val. Max. IV 2, 1. Gell.

XII 8, 5). Cos. II im J. 579 = 175 mit P.

Mucius Scaevola (f. Cap. Liv. XLI 19. Obsq. 10.

Cassiod. Oros. IV 20, 34; bis consul Cic. prov.

-cons. 20 = Val. Max. IV 2, 1). Sechsmal Prin-

ceps senatus (Liv. XL 51, 1. XLI 27, 1. XLIII
15, 6; per. XLVI. XLVIL XLVIII. Polyb. XXXII
21, 5). Seit 555 = 199 Pontifex (Liv. XXXII
7, 15) wurde er 574 = 180 zum Pontifex niaxi-

mus gewahlt (Liv. XL 42, 12 ; vgl. XXXVII 43,

1. XLI 27, 1. Polyb. XXII 3, 2. XXXII 21, 5.

Cic. prov. cons. 20 = Val. Max. IV 2, 1 ; de
dom. 136; Phil. XIII 15; Cat, M. 61. Val. Max.
VI 6, 1 und die oben erwiihnte Miinze). Hoch-
Ijejahrt (Cat. 1. 1.) starb er 601/602 = 153/152
und befahl seinen Sohnen, ihn auf das Einfachste
zu bestatten (Liv. per. XLVITI). Proavus des

M. Lepidus DH vir, Cic. Phil. 1. 1. In der Censur
errichtete er mit Fulvius die Basilica Aemilia
et Fulvia (so Varro 1. 1. VI 4), gewOhnlich Aemilia
genannt (Liv. XL 51, 5).

69) M. Aemilius Lepidus, tribunus militum
M. Lepidi filius, qui post paueos annos pon-
tifex maximus {actus est, also Sohn des Consuls
567 = 187 (Nr. 68), zeichnete sich im Kriege
gegen Antiochus aus im J. 564 = 190 (Liv.

XXXVII 43).

70) M. Aimilius M.' f. M.' n. Lepidus, Con-
sul im J. 596 = 158 mit C. Popillius Laenas
(f. Cap. ; M. Aemilius cos. Cassiod. Plin. n. h.

XXXIV 30; Lepidm Chronogr. Idat, Chr. Pasch.).

Bei Censorinus 17, 13 hat die beste Hs. (D) M.

Aemilius M. f. Lepidus.

71) M. Aemilius Lepidus, Consul im J. 628

= 126 mit L. Aurelius Orestes {M. Lepidus

Cic. Brut. 109; M. Aemilius Cassiod. Obs. 29.

Orosius V 10, 11; bei Censorin. 17, 11 ist in

den Hss. M. vor Aemilius Ijepidus ausgefallen

;

Lepidus Chronogr. Idat. Chr. Pasch.).

72) M. Aimilius Q. f. M. n. Lepidus (f. Cap.

10 671). Bei dem Aufstand des Saturninus (654 =
100) kiimpfte er fur den Senat (Cic. p. Bab. perd.

21). Er bereicherte sich bei den Proscriptionen

Sullas (Sail. or. Lep. 18). Als Propraetor ver-

waltete er Sicilien als Vorganger des C. Mar-

cellus, also 674 = 80, wo er sich arge Erpres-

sungen zu Schulden kommen liess (Cic. in Verr.

IH 212; vgl. H 8). Aus dem Baube erbaute er

sich ein Haus, das als das schOnste der Zeit

gait (Plin. n. h. XXXVI 49. 109) und stellte

20 die Basilica Aemilia her, die er mit Ahnen-

schildern zierte (ibd. XXXV 13). Darauf bezieht

sich die Miinze (Denar), welche ein Nachkomme,
wahrscheinlich der .Sohn, der Triumvir, hat pragen

lassen; sie zeigt auf dem Eevers die Seiten-

ansicht einer Basilica und die Beischrift M. Le-

pidus Aimilia ref(ecta) S. C. Mommsen BMW
p. 635 nr. 275b (Trad. Bl. 281.) Nach Pseudo-

Ascon. p. 206 ist Lepidus wegen der Verwaltung

von Sicilien a duobus Metellis, Celere et Ncpotc,

30 angeklagt worden , doch hatten sie die Anklage

wegen seiner Beliebtheit beim Volk fallen lassen.

Die Nachricht ist trotz des verdachtigen Gewahrs-

mannes wahrscheinlich richtig, da Lepidus in

der Folgezeit als Gegner der Optimaten auftrat

;

auch konnte Ps.-Asc. diese Nachricht nicht wie

sonst haufig aus Cicero selbst zusammenstoppeln.

Mit Unterstiitzung des Pompeius wurde er gegen

Sullas Willen fur 676 = 78 zum Consul mit

Lutatius Catulus gewahlt (Plut. Pomp. 15. f. Cap.

40CIG 5879 = Kaibel IGI 951 = CIL I 203.

CIL I 590. HI Suppl. 7227 = Eph. epigr. V
1414. Cic. p. Balb. 34. Liv. per. XC. Val. Max.

n 8, 7. Flor. H 11, 1. Eutr. VI 1, 1. Cassiod.

Chronogr. Idat. Chr. Pasch. Plin. n. h. X 50.

XXXVI 49. 109. Plut. Pomp. 15. 16; Sulla 34.

Appian b. c. I 105). Fur die Geschichte seines

Aufstandes sind die hauptsachlichen Quellen:

Sallusts Fragment* aus hist. I (die beiden Eeden

des Lepidus und Philippus sind in folgendem mit

50 or. L. u. or. Ph. angefuhrt). Liv. per. CX. Flor.

n 11. Oros. V 22, 16—17. Gran. Licinian. p.

42 f. Bonn. Plut. Pomp. 16. Appian. b. c. I

105—107 ; nur kurze Erwahnungen bei Cic. Cat.

Ill 24. Suet, Caes. 3. Eutrop. VI 1, 5. Dio

XLIV 28, 2. 47, 4. Die Streitigkeiten zwischen

Lepidus und Catulus begannen nach dem Amts-

antritt (ev&vs ag^aficrm dicupigeo&cu App.) und

noch bei Lebzeiten Sullas verhchnte Lepidus ihn

als scaevus Romulus und trat bereits mit demo-

60 kratischen Antragen auf Abschaffung der sullani-

schen Ordnungen hervor (or. L.) Als Sulla ge-

storben war, widersetzte sich Lepidus der An-

ordnung der feierlichen Bestattrmg auf dem Mars-

feld ,
jedoch erfolglos , weil Pompeius ihm ent-

gegentrat (App. Plut.). Als jetzt von den Tri-

bunen die Wiederherstellung der tribunicischen

Gewalt gefordert wurde, sprach Lepidus zunachst

dagegen, ergriff aber andere volkstiimliche Mass-
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regeln, wie die Wiedereinfiihrung von Getreide-
verteihmgen (Or. L. vgl. Marquardt Staatsv.112

116) und veraprach die Riickberufung der Ver-
bannten und Aufhebung der acta Sullae (Gr. Lie.).

Manche erwarteten eine demokratische Umwal-
zung ; so kam audi Caesar nach Eom, liess sich
aber trotz dringender Aufforderung nicht naher
mit Lepidus ein, da er zu ihm kein Vertrauen
hatte (Suet., nam erat natura turbulentus et

inquietus Gr. Lie). Seine Versprechung , die 10
von Sulla eingezogenen Landereien den fruheren
Besitzern wiederzugeben (Flor. Gr. Lie), veran-
lassten die Faesulaner, eigenmachtig die Colo-
nisten, welche Sulla in ihr Gebiet gelegt hatte,
zu vertreiben, wobei manche totgeschlagen wur-
den (Gr. Lie). Der Senat beschloss die Ent-
sendung beider Consuln mit einem Heer (Sail,

fr. 44. Gr. Lie) und verpflichtete sie eidlich, nichts
gegen einander zu unternehmen (App. 107). Le

77. Uber seine Bestattung Einzclheiten bei
Plin. n. h. VLT 186. Er war vermahlt mit
Appuleia (Plin. n. h. VII 122). Seine SOhne
waren a) der Triumvir M. Lepidus Nr. 73, b) L.
Aemilius (Lepidus) Paulus Nr. 81, c) ScipioT

nach dem Namen wohl von einem Cornelius
adoptiert, vielleicht d) (Aemilius) Regillus Nr. 84.

[Klebs.]

73) M. Aemilius M. f. Q. n. Lepidus, Triumvir.
a) Name : M. Aimilius M. f. Q. n. Lepidus

fasti Cap. a. 709. fasti triumph, a. 711 ; M. Aemi-
lius M.

f. Lepidus Dio ind. XLVII ; M. Aemilius
M. f. . . . fasti Colotiani a. 712; M. Aemilius
Lepidus Macrob. sat. Ill 13, 11. Ascon. p. 43.
Schol. Bob. p. 281. Dio XLI 36, 1. Suet. Tib.
5. Eutrop. VI 23; Aemilius Lepidus Dio ind.
XLIII. Sonst meist M. Lepidus, auch auf den
Miinzen.

b) Leben: Geboren ums J. 665 = 89, be
pidus ging nach Etrurien und nahm dort eine 20 gegnet er uns zuerst ums J. 690 = 64 als Pon-
hflchst zweideutige Haltnng ein. Ganz Etrurien
war im Einverstandnis mit ihm, und von alien
Seiten strOmten ihm Anhanger zu (Sail. fr. 45.
46; or. Ph. 7. 8). Urn ihn unschadlich zu
machen, befahl ihm der Senat, nach Eom zuriick-

zukommen und die Comitien abzuhalten. Lepidus
kehrte sich nicht daran, sondern fiihrte nach Ab-
lauf des Jahres als Proconsul den Befehl weiter
(App. or. Ph. 7). Ebensowenig liess er sich durch

tifex (Macrob. sat. Ill 13, 11; vgl. Cicero de
har. resp. 12 vom J. 697 = 57 und dazu
Mommsen Eh. Mus. XVT 333, 32), war so-

dann vielleicht ums J. 693 = 61 Milnzmeister
(ohne eigenen Namen auf den Miinzen, CIL I 474.
Babelon I Aemilia 20—25; vgl. Mommsen
BMW 634 nr. 488). Im J. 702 = 52 erster In-
terrex, wollte er dem Herkommen gemass nicht
schon die Wahlcomitien halten und wurde des-

die feierlichen Verwiinschungen (Gr. Lie.) und 30 halb von den clodianischen Bewerbern urn das
Orakelspriiche (or. Ph. 3) beirren, durch welche
der Senat ihn zu schrecken suchte. Vielmehr
stellte er jetzt bestimmte Forderungen: Wieder-
herstellung der tribunicischen Gewalt, Zuriick-

rufung der Verbannten, Aufhebung der Eechts-
beschrankungen firr die Kinder der Geachteten,
Wiedergabe der eingezogenen Guter (or. Ph. 141'.

Flor.). Fiir sich selbst verlangte er das zweite
Consulat (or. Ph. 15; dasselbe steckt in den

Consulat in seiner Wohnung angegriffen und
wahrend der fiinf Tage seines Amtes belagert (Cic.

p. Mil. 13. Ascon. p. 43. _Schol. Bob. p. 281; vgl.
Mommsen R. G. Ill7 337). Praetor urbanus (vgl.
Briiggemann de Aem. Lepidi vita 8, 7) im J.

705 = 49, liess Lepidus als entschiedener Partei-
ganger des Caesar in einer Volksversammlung un-
gesetzlicher Weise den in Massilia verweilenden
Caesar zum Dictator ernennen (Caes. b. c. II 21.

Worten bei Gr. Lie. 44b 19 iterum co . . . . ). 40 Dio XLI 36, 1. XLIII 1, 1; vgl. App.' II 48). Zumwav,™;. a~ q.„„4. ™- vi.n.. ..^i ..!._.-_-...,.
L?hne durfte er im folgenden Jahre (706^ 4g)
Hispania citerior als Proconsul verwalten (Bell
Alex. 59. App. II 48. Dio XLIII 1, 1), d. h. aus-
plundern (Dio XLIII 1, 3), und weil er im J. 707
= 47 im jenseitigen Spanien die Handel zwischen
dem dortigen Statthalter Q. Cassius Longinus
nnd M. Marcellus Aeserninus geschlichtet hatte
(Bell. Alex. 63f.), erhielt er den Titel Imperator
und einen ^Triumph bewilligt (Dio LXIII 1, 2).

Wahrend der Senat eine schlaffe und schwankende
Haltung einnahm (or. Ph.), riickte Lepidus gegen
die Stadt vor. Erst dem kraftigen Auftreten
des Marcius Philippus gelang es, entschiedene
Massregeln durchzusetzen. Der Interrex Ap.
Claudius und der Proconsul Catulus wurden mit
der Verteidigung der Stadt beauftragt und ihnen
unumschrankte Vollmacht {nt> quid res p. detri-
menti capiat) gegeben jfon Ph. 21) : Pompeius
wurde beauftragt, gegen D. Brutus, einen Legaten 50 Fiir das J. 708 = 40 emannte ihn Caesar zu
des Lepidus, der von Mutina aus Oberitalien be
herrschte, zu Ziehen (Plut.). Lepidus wurde vor
den Thoren Boms von Catulus geschlagen (App.j
und zog sich nach Etrurien zuriick. Sein Sohn
Scipio fliichtete nach Alba und wurde nach der
Einnahme der Stadt getotet (Oros.). Desgleichen
fiel Mutina durch fjbergabe, und Brutus ward bei
Eegium getotet (Plut. Oros.). Lepidus, von Catu-
lus verfolgt, kampfte mit ihm um den Eiickzug

seinem Amtsgenossen im Consulat (Dio XLIII
1, 1. Plut. Anton. 10. Cic. fam. XIII 26, 3.

Fasti Cap. CIL I p. 440), eine Bevorzugung,
welche er neben seinem Adel und Keichtum vorzugs-
weise seiner geistigen Unbedeutendheit verdankte.
"Wenn dagegen Dio XLIII 1. 1. 3 und Eutrop.
VI 23 ihn schon in diesem Jahre zum M agister
equitum erhoben werden lassen, so scheint dies
den Fasti Capitolini CIL I p. 440 zu wider-

und schiffte sich darauf bei Cosa (Sail. fr. 51. 60 sprechen ; vgl. Mommsen CIL I p. 453. Briig
Eutil. Nainat. red. I 297ff.) ein. um sich nach gemann 14.4. Vielmehr durfte er sich erst in
Sardinien zu hegeben und von dort Verbindungen
mit Sertorius anzukniipfen. Aber der dortige
Statthalter Valerius Triarius (Ascon. p. 16, 23)
schlug ihn, Lepidus erlag einer zehrenden Krank-
heit (App., nach Plut. und Plin. n. h. VLT 122
dem Schmerz iiber die Untreue seiner Gattin),
und sein Heer verlief sich (App.) im J. 677 =

J. 708 = 46 als Consul zu Caesars Magister
equitum fiir das J. 709 — 45 ernennen (fasti

Cap. a. 709 CIL I p. 440. Dio XLIII 33, 1).

In Caesars Anwesenheit war dies ein ruhiger
Posten; in Caesars Abwesenheit leitete er zwar
die Geschafte (Dio XLIII 48, 1 ; vgl. Plut, Anton.
6). aber natiirlich nach Caesars Instructionen
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und in Verbindung mit einer Commission von xoh-

avofiot, welche nicht einmal den ausseren Schein

einer hoheren Stellung des Lepidus duldete (Dio

XLIII 48). Fiir uns sind seine einzigen Thatig-

keitsausserungen, dass er bekannte Mitglieder zu

den Senatssitzungen einladt (Cic. Att, XIII 42,

3. 47, 2).

Fiir das J. 710 = 44 emannte ihn Caesar

zum zweitenmal zu seinem Magister equitum (fasti

Cap. a. 710 CIL I p. 440. Fasti Colotiani a. 710

CIL- 1 p. 466. Dio XLLT1 49, 1. Suet. Caes. 82.

Plin. n. h. VII 147) und verlieh ihm die Ver-

waltung vop Gallia Narbonensis und Hispania

citerior (Dio XLIII 51, 8. App. II 107; vgl. Veil.

II 63, 1. Dio XLV 10, 6). Aber Lepidus liess

vorlaufig diese Provinzen durch Freunde verwal-

ten (App. II 107), blieb in Eom und zog bei der

Hau'ptstadt ein Heer zusammen. Am 15. Februar

710 = 44, bei dem Vorfall am Lupercalienfest,

protestierte er gegen das Vorgehen des Antonius

nach Ciccros Behauptung (Phil. XIII 17) durch

maextitia und lacrimae (vgl. Nic. Dam. 21, FHG
III 442). Vielmehr bewirtete er den Caesar noch

am Abend des 14. Marz (App. II 115. Plut.

Caes. 63. Suet, Caes. 87). Caesars Ermordung
erfuhr er auf dem Markte (App. II 118), da er

sich vielleicht auf dem Wege zur Curie ver-

spatet hatte; vgl. Gardthausen Augustus I

1, 35.

In der ersten Bestiirzung floh er, wie Anto-

nius, in seine Wohnung (Plut. Caes. 67), da er

befiirchten musste, dass auch fiir ihn der Tod
beschlossen sei (vgl. Dio XLIV 19, 1). Da ihm
aber die Truppenmacht, an deren Spitze er stand,

die Hoffnung erregte, als kOnne er Caesars Stellc

einnehmen (Dio XLIV 34, 5), so besetzte er in

der Nacht vom 15. auf den 16., oder vom 16.

auf den 17. Marz (vgl. Briiggemann 24f.

Gardthausen I 1, 35) das Forum und sprach

am andern Morgen zum Volke, um es gegen die

MOrder zu erbittern (Dio XLIV 22, 2—3. App.
II 118. 126. 131. Zonar. X 12 p. 492 D. Nic.

Dam. 27, FHG III 448f.).

Antonius' Aufforderung, nicht offene Gewalt
zn gebrauchen, und Ciceros Versohnungsrede (Dio

XLTV23— 33) entwaffneten den unsichern, angst-

lichen Mann (Dio XLIV 34, 5—6). Um sich ihn

als Werkzeng zu erhalten, verscnaffte Antonius
dem Lepidus durch ungesetzliche Wahl die durch
Caesars Tod erledigte Stelle eines Pontifex ma-
ximns (Dio XLIV 53. 6—7. Liv. ep. 117. Veil.

n 63, 1. App. b. c. n 132. Mon. Ancvr. 2. 26
;

vgl. Mommsen St.-E. IP 3i
t 3) un(l verlobte

seine Tochter mit Lepidus' Sohne iDio 1. c.) Als

Lepidus fflr Antonius in Eom entbehrlich wurde,
ging er in die ihm noch von Caesar angewiesenen
Provinzen Hispania citerior und Gallia Narbonensis
(s. oben) und brachte hier einen Vergleich mit Sex.

Pompeius zu stande (Dio XLV 10, 6). wofiir ihm
am 28. November vom Senate unter dem Vor-
sitze des Antonius eine snpplicalio (Cic. Phil.

in 23f.) und am 3. Januar des folgenden Jahres

(711 = 43) auf Ciceros Antrag sogar eine ver-

goldete Bildsaule zu Pferde an einer beliebigen

Stelle des Marktes beschlossen wurde (Cic. Phil.

V 40. XIII 8; vgl. Dio XLVI 51, 4). Zugleich

nannte er sich jetzt imperator iterum (Lepidus bei

Cic. fam. X 34. 35. Cie. Phil. Xffl 7), dankte

jedoch fiir die Ehrenbezeugung dem Senat gar

nicht (Cic. fam. X 27) und dem Cicero erst sehr

spat und nur gelegentlich und lau (Lepidus bei

Cic. fam. X 34), weil er Ciceros Absicht, ihn

gegen Antonius zu gewinnen, erkannte und nicht

gebunden sein, sondern nach den Umstanden han-

deln wollte (vgl. Drumann I 238). So empfahl

er denn in einem Schreiben, das am 20. Marz
im Senate verlesen wurde, zum grossen Arger

10 des Cicero, dem Senate den Frieden mit Antonius

(Cic. fam. X 6, 1. 27, 2. XI 18, 2; Phil. XIH
7. 49). Als der Senat darauf nicht einging,

sondern von ihm verlangte, er solle die Consuln

gegen Antonius, welcher Mutina belagerte, un-

terstiitzen (Cic. fam. X 33. Dio XLVI 29, 6. App.
Ill 74), sandte er zwar von Gallien aus den M.
Silanus mit einer Heeresabteilung, gab ihm aber

so unbestimmte Auftrage, dass dieser, seine Ge-

danken kennend, von selbst sich an Antonius

20 anschloss (Dio XLVI 38, 5—7. 51, 1). Trotz der

Verstarkung wird Antonius geschlagen und wendet
sich nun nach Gallien. Ungehindert dringt er

durch die Engpasse und lagert sich, ohne sich

zu verschanzen, wie neben einem Freunde in der

Nahe von Lepidus, der ihm von der Ehone aus bis

in die Nahe von Forum Iulii entgegengeriickt

war. Er wird von diesem in den angekniipften

Unterhandlungen anfangs zum Scheine zwar zu-

riickgewiesen, zuletzt aber (29. Mai, Plancus bei

30 Cic. fam. X 23, 2) giebt Lepidus die Vereinigung

zu; es blieb ihm der Name des Oberbefehls-

habers, die eigentliche Macht war bei Antonius

(Veil. II 63, 1-2. Plut. Anton. 18. App. HI
83—84. Dio XLVI 51, 1—3. Suet. Aug. 12. Liv.

epit. 119. Cic. fam. X 34, 1. 35. XI 26. XII 8.

9). Der Senat erklarte nun am 30. Juni (Cic.

fam. XII 10, 1) auch den Lepidus in die Acht
und befahl, seine Statue umzuwerfen (Dio XLVI
51, 4—5. Veil. II 64, 4. 66, 1). Nach etwa zwei

40 Monaten aber wird dieser Beschluss wieder aufge-

hoben, auf Octavians Veranlassung (Dio XLVI 52.

App. LU. 96). Erbittert auf den Senat, hatte sich

dieser mit Lepidus und Antonius in Unterhand-

lungen eingelassen (App. Ill 80— 81. Dio XLVI
42. 1. 43, 6. Veil. IT 65, 1), und durch Lepidus'

Vermittlung kam Ende October oder Anfang No-
vember die Zusammenkunft auf einer Insel bei

Bononia zu stande, durch welche das Triumvirat

entstand (Dio XLVI 54. 55. App. b. c. IV 2. Flor.

50 IV 6, 1— 3. Liv. epit. 120). Lepidus erhielt ganz
Spanien und das Narhonensische Gallien (Dio

XLVI 55, 4. App. IV 2), sollte diese Provinzen

aber durch Stellvertreter verwalten lassen, um
im nachsten Jahre (712 = 42) in Eom als Consul

zur Leitung der dortigen Angelegenheiten zu-

riickzubleiben, wahrend die beiden andern Trium-
virn gegen Brutus und Cassius zu Felde zogen

(App. IV 3. Dio XLVI 56, 1). Von seinem

Heere sollte er selbst nur drei Legionen behalten

60 zu seinem Bedarf in Rom, wahrend die iibrigen

sieben zwischen Octavian und Antonius geteilt

wurden (App. IV 3). Schon hiedurch war es aus-

gesprochen, dass ihm nur eine untergeordnete Bolle

zugedacht sei, wie sie auch seinen Fahigkeiten
allein entsprach: man gfinnte dem eiteln Manne
den ausseren Schein und liess ihm auch am Hasse
seinen Teil, die reellenFruchte aber pfliickten seine

beiden Collegen. So erscheint sein Bild nur in
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der ersten Zeit auf den Miinzen der Triumvirn
(Babelon I Aemilia 27—39; vgl. Mommsen
in Sallets num. Ztschr. II 67. Gardthausen
I 1, 132), und sein Name wurde in ihren Edic-
ten haufig iibergangen (Dio XLVIII 22, 2). Er
war der letzte, welcher bei dem feierliehen drei-

tagigen Einzuge der Triumvirn in Rom die Haupt-
stadt betrat (App. IV 7. Dio XLVII 2, 1). Auf
der von lhnen entworfenen Proscriptionsliste

argerlich fiber sein Erscheinen und von Lepidus
aufgchetzt, schossen auf ihn, und nur mit Mtihe
entkam er. Als sich aber Lepidus, ohne etwas
zu wagen, von ihm einschliessen liess, ging die
Mannschaft in einzelnen Abteilungen zu Octavian
iiber. Lepidus musste sich ergeben. Sein tjber-
mut verwandelte sich in den niedrigsten Klein-
mut; im Trauerkleide kam er zu Octavian und
bat ihn flehentlich um sein Leben (3. September

stand Lepidus' Bruder L. Paullus (Nr. 81) an 10 718 = 36, CTL X 8375. IX 4192. Eph. ep. I
erster Stelle (App. IV 12. Dio XLVII 6, 3. Veil. ~ " " " ""- "

n 67, 3. Plor. IV 6, 4. Liv. 120. Plut. Anton.
19). Am 27. November 711 = 43 fand die
Eatification des Triumvirats fur fiinf Jahre, d. h.
bis zum 31. December 716 = 38 statt [fasti Colo-
tiani OIL I p. 466: ex a. d. V Kal. Dee. ad pr. k.

Ian. sex(tas)] und zwar durch die Lex Titia (App.
IV 7. Dio XLVH 2, 1. Mon. Anc. 1, 7-9); am 31.
December (fasti triumph. CIL I p. 461) trium

p. 37—38. Mommsen Hermes XIII 633, 2).

Dieses, sein Privatvermogen und die Ober-
priesterstelle wurden ihm gelassen, die Triumvir

-

wiirde, die er nicht zu behaupten vermochte, ge-
nommen; auch sollte er entfernt von Rom in

Italien unter Aufsicht leben, nach Sueton (Aug.
16) in Circei (Dio XLIX 11, 2—12, 4. 15, 3.

L 1, 3. 20, 2—3. App. V 122—126. Veil. II 80.
Liv. 129. Suet. Aug. 16. 31. 54. Senec. de clem.

phierte Lepidus auf Grand der ihm fruher zuer- 20 1 10, 1. Plut. Anton. 55. Tac. ann. I 2. lo!
kannten Supplication iiber Spanien (Veil. II 67,
4. App. IV 31); am folgenden Tage (1. Januar
712 = 42) trat er dann sein zweites Consulat
an mit L. Munatius Plancus (fasti Colot. = min.
IV. Eph. ep. IV p. 192. Dio ind. XLVII. XLVII 16,
1. Veil. II 67, 4. Plin. n. h. II 99. Suet. Tib. 5).

Nach der Schlacht bei Philippi (Spatherbst
712 = 42) wurden bei einer neuen Teilung der
Provinzen durch die beiden Sieger dem Lepidus
die ihm fruher zugewiesenen Provinzen (Spanien 30
und Gallia Narb.) entzogen und als Entschadi-
gung ihm, falls der auf ihm liegende Verdacht
einer verraterischen Verbindung mit Sex. Pom-
peius in Sicilien unbegriindet ware, Africa ver-

sprochen (App. V 3. Dio XLVIII 1, 2. 2, 2). Er
erhielt aber von Octavian diese Provinz erst nach
Beendigung des perusinischen Krieges (J. 714=40,
Dio XLVIII 20, 4. 23, 5. App. V 12. 53. 75), in

welchem Lepidus als Unterfeldherr Octavians

Oros. VI 18, 28-32; vgl. Gardthausen I 1,

277f.). Als sein Sohn (Nr. 74) um die Zeit der
Schlacht bei Actium sich gegen Octavian ver-
schworen hatte (Veil. II 88. Liv. 133. App. IV
50. Dio LIV 15, 4. Suet. Aug. 19), musste Le-
pidus, obwohl daran vOllig unbeteiligt (App. IV
50), doch auf Octavians Befehl nach Rom ziehen,

wo er von diesera mit Verachtung behandelt
wurde (Dio LIV 15, 4—6).

Er starb entweder Ende 741 = 13 (Dio LIV
27, 2) oder Anfang 742 = 12 vor dem 6. Marz,
da an diesem Tage die Wurde des Pontifex
maximus, die er nach hergebrachter Sitte bis an
sein Ende behalten hatte (Dio LVI 38, 2), auf
Augustus uberging (Mon. Ancyr. 2, 26 und
Mommsen zu d. St.; fasti Praenestini CIL I p.
387 = XIV 2963. Dio LIV 27, 2. Suet. Aug. 31).

c) Familie: Dass Lepidus zuerst mit einer
Cornelia vermahlt war im J. 702 = 52, wird

eine sehr ungluckliche Rolle gespielt hatte (App. 40 nur von Asconius (p. 43) berichtet und ist
V 29f. Dio XLVIII 13, 4. Liv. epit. 125).

' * " - ~ - -

Im Besitz von Africa verblieb Lepidus auch
nach dem Vertrag von Brundisium im J. 714 =
40 (App. V 65. Dio XLVIII 28, 4. Plut. Anton.
30). Hatte er sich im J. 716 = 38 geweigert,
dem Octavian im Kriege gegen Sex. Pompeius
Hiilfe zu bringen (Dio XLVIII 46, 2), so folgte
er doch der emeuten Aufforderung Octavians im
J. 718 = 36 (Dio XLIX 1, 1). In diesem Jahre

glaubwurdig, da M. Lepidus, der Sohn des Tri-
umvirn und der Iunia (Veil. II 88, 1), dann fruhe-
stens im J. 704 = 50 geboren, also im J. 723 = 31
hochstens 19 Jahre alt gewesen sein konnte. In
diesem Jahr war er aber mit einer Servilia,

vielleicht in zweiter Ehe vermahlt (Veil. II 88,

3), da er wahrscheinlich derselbe Sohn des Tri-

umvirn ist, dessen Ehe mit einer Tochter des
Antonius im J. 717 = 37 vollzogen werden

verlasst er Africa am 1. Juli (App. V 98), landet 50 sollte (App. V 93; vgl. Dio XLIV 53, 6). Doch
auf Sicilien, belagert Lilybaeum und unterwirft
sich die Umgegend (App. V 97. 98. Dio XLIX
8, 1—3), zieht dann, wahrend Agrippa fur Oc-
tavian den Pompeius bei Mylae und Naulochos
besiegt, vor Messana und gewinnt diese Stadt
samt der pompeianischen Besatzung. Hierdurch
kamen zu seinen 14 Legionen (App. V 123.
Veil, n 80, 2; vgl. Bruggemann 63f. Gardt-
hausenll, 277) noch 8 hinzu, und nun glaubte

braucht die Vermahlung nicht ausgefiihrt zu sein;

vgl. Mommsen Eph. ep. I p. 271ff. und unter
A n t o n i a. Ausserdein kann der anscheinendjiingere
Sohn des Triumvirn, Q. Lepidus (Nr. 79) als

Consul des J. 733 = 21 spatestens im J. 700 —
54 geboren sein. Um diese Schwierigkeiten zu
beseitigen

,
giebt es eine dreifache MOglichkeit

:

a) das Wahrscheinlichste ist, dass Asconius sich
im Namen der Cornelia geirrt hat, vielleicht

er eine drohende Stellung gegen Octavian an- 60 infolge Verwechslung des Triumvirn mit seinem
nenmen zu diirfen. Auf die Nachricht von dessen v-*p«- -d—ii— «—-»:-- t ._:j... /it.. ™. ,

Annaherung bezog er ein festes Lager vor der
Stadt und verlangte von Octavian die Herstellung
seiner Rechte als Triumvir, sowie die Raumung
Siciliens. Octavian erschien mit geringer Beglei-
tung in Lepidus" Lager, in der Absicht, ihn durch
seine plotzliche Ankunft zu schrecken und sein
Heer fur sich zu gewinnen. Die Soldaten jedoch,

Neffen Paullus Aemilius Lepidus (Nr. 82j, dessen
Gemahlin in der That Cornelia hiess. Dann
kann M. Lepidus (Nr. 74) der alteste Sohn des
Triumvirn gewesen, etwa um 696 = 58 geboren,
als 14jahriger Knabe mit einer Tochter des An-
tonius' im J. 710 = 44 verlobt (Dio XLIV 53,
6. Cic. fam. XII 2, 2), als 21jahriger Jiingling
vermahlt worden sein (J. 717 = 37, App. V 93

1
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spater eine zweite Ehe mit Servilia geschlossen

und als 27jahriger im J. 723 = 31 sich gegen

Octavian verschworen haben. Sein jiingerer

Bruder, Q- Lepidus, konnte um 698 = 56 ge-

l)oren und im J. 733 = 21 zum Consulat alt

genug gewesen sein (Nr. 79). Jedenfalls hatte

Iunia mehr als einen Sohn, da Cicero (ad Brut.

1 18 6) von ihren pueri (im J. 710 = 44) spricht

/Vgl.' auch Phil. XIII 8). 0) Die zweite MOg-

lichkeit ist die, dass Q. Lepidus der altere Sohn 10

ware, um 698 = 56 von Cornelia geboren, im J.

710 = 44 als 12jahriger mit der Antonia verlobt

und im J. 717 = 37 als 19jahriger vermahlt.

Sein jiinger Bruder, M. Lepidus, ware dann um
704 = 50 von Iunia geboren und nur mit Ser-

vilia vermahlt gewesen. y) Die dritte MOglich-

keit ist die , dass ein unbekannter Sohn des

Triumvirn und der Cornelia mit der Tochter des

Antonius verlobt, bezw. vermahlt worden, Q. Le-

pidus um das J. 698 = 56 von Cornelia, M. Le- 20

pidus um das J. 704 = 50 von Iunia geboren

ware. Jedenfalls war der Triumvir im J. 710 = 44

(Dio XLIV 34, 6. Cic. Att. XIV 8, 1) und noch

im J. 723 = 31 (App. IV 50) mit Iunia, einer

Schwester des Caesarmorders M. Brutus vermahlt

{Veil. II 88, 1. Brut, ad Cic. I 18, 6. II 2, 1.

Cic. Att. XIV 8, 1; fam. XII 2, 2), und min-

destens M. Lepidus (Nr. 74) war ein Sohn aus

dieser Ehe (Veil. H 88, 1). *)

d) Charakter: Lepidus wird von den Schrift-30

stellern einstimmig als schlaff und trage, eitel

und unbedeutend bezeichnet (z. B. Veil II 80, 1

:

vir omnium vanissimus neque ulla virtute tarn.

longam fortunac indulgentiam mcritus, 63, 1:

om/nes imperatores eo meliores). Besonders ge-

tadelt wird seine soeordia (Tac. ami. I 9), anyia

(App. V 124; vgl. Ill 84), vw&sm (Dio XLVIII
4, 1 ; vgl. XLIX 12, 1). Selbst Cicero weiss von

ihm nichts zu riihmen als seine summa nobili-

tas, summi honores, amplissimum sacerdotium, 40

ampla res familiaris (Phil. XIII 8) und sagt be-

zeichnend (Phil. XIII 43) : Lepidum ego metuam
numquam, bene sperabo dum lieebit.

e) Allgemeines : Briefe von ihm bei Cic. fam.

X 34. 35. Miinzen bei Babelon I Aemilia
27—89. Cohen 12 p. 32—34. Mionnet I 65
nr. 11—16; Suppl. I 130f. nr. 9—18 (von Anti-

polifl in Gallia Narbonensis). Mionnet VI 663
nr. 357. CIL I 474. Sein Bildnis bei Imhoof-
Blumer Portratkopfe Taf. I 5. 50

Litteratur: Drumann Geschichte Roms I

12—23. P. Brflggemann de M. Aemilii Lepidi
vita et rebus gestis, Diss. Miinster 1887. Gardt-
hausen Augustus und seine Zeit (Lpzg. 1891)
I 1, 28. 35. 107ff. 132.

74) M. (Aemilius) Lepidus, Sohn des Trium-
virn (Nr. 73; vgl. Liv. per. 133) und der Iunia,

der Schwester des Brutus (Veil H 88. 1 ; vgl.

oben Nr. 73), stiftete im J. 723 = 31 eine Ver-

schwOrung gegen Octavian, wurde aber von Mae- 60
cenas. der den Plan erfuhr, nach Actium an
Octavian geschickt und auf dessen Befehl hin-

gerichtet (App. IV 50. Dio LIV 15, 4. Liv. 133.

Suet. Aug. 19. Senec. de clem. I 9, 6; de brev.

vit. 4, 5), worauf seine Gemahlin Servilia sich

selbst den Tod gab (Veil. H 88, 3).

75) M. Aemilius Paulli f. L. n. Lepidus, Cos.

ord. 759 = 6 n. Chr.

3.3
° S3

3

>-3 ,,

. 1
"*

CO
"3 o
s .

<6

O

p-i o
=

II

^4 c—

Hi <N

3§
3 II

SI
GO

%£§P< r^H *2

1-5 OB C

© Pi O"

a

dA
S

< u

3
<V TO ,—

(

^ .2 .

3 " o

J ids

J3
"O

3 <»

'I s



563 Aemilius Aemilius 564

a) Name: M. Aemiliu(s) Paulli f. L. n. Le-
pidus Eph. ep. HI p. 11; M. Aemilius L:

f.

Lepidus Dio ind. LV; M. Aemilius Lepidus
CIL XIV 2963 (fasti Praenest. = min. XIII).

II 3695. 2820 (diese spanische Inschrift bezieht
sich entweder auf diesen oder auf den Triumvir

;

beide haben Spanien verwaltet); M. Lepidus CIL
VI 9449. Fasti min. XTI; vgl. CIL I 752—775
(M. Lep.). Mtinze von Cotiaeum bei Wadding-

univim; vgl. Mommsen CIL I p. 559, wonach-
die Inschrift CIL I 600 (Q. Lepidus M.' f. M..
Lollius''M. f. cos.) neu ist. Vater des M. Ae-
milius Q. f. M. n. Lepidus (Nr. 63) Cos. 764 = 11
(fasti Cap.); vgl. Nipperdey zu Tac. ann. Ill
32. Vielleicht identisch mit Nr. 78.

[v. Rohden.]

80) Mam. Aemilius Lepidus Livianus (die Ge-
staltung der Namen zeigt, dass er, der Abkunft

ton fastes nr. 70 (dagegen bezieht sich die Milnze 10 nach aus der Gens Livia, von einem Aemilius
bei Eckhel V 126 nach Mommsen BMW 634
nr. 490 auf den Consul 676 = 78). Veil. II 114,
5. Tac. ann. Ill 32; Aemilius Lepidus Dio LV
25, 1. Tac. ann. II 48. Sonst Lepidus.

b) Leben: Ira J. 6 n. Chr. war er Cos. ord.

mit L. Arruntius L. f. L. n. Wahrend des pan-
nonisch-dalmatischen Aufstandes erwarb er sich
als Unterfeldherr des Tiberius die ornamenta tri-

urnphalia im J. 9 n. Chr., Veil. II 114, 5. 115,

Lepidus adoptiert wurde), Consul im J. 677 = 77
mit D. Iunius Brutus (Mam. [Aijmilius . .

/".

. .n. [Lepijd. Livianus f. Cap.; Mam. Aemilius
Cassiod. ; M. Aemilius Obsq. 59; Mamereus Chro-
nogr. Idat. Chr. Pasch.; Mamereus Cic. Brat.
175; Mam. Lepidus Ascon p. 72). Eine Ent-
scheidung, die er als Consul traf, bei Val. Max.
VII 7,6. Eine frtihere Bewerbung war erfolglos

gewesen: Mamereo komini divitissimo praeter-
2—3. 125, 5. Im J. 14 n.' Chr. Hispanias exer- 20 missio aedilitatis consulates repulsam attulit
eitumgue . .cum imperio obtinuit, Veil. II 125,
5. Im J. 17 beerbt er die reiche Aemilia Musa
(Nr. 172) nach des Kaisers Willen, Tac. ann. II 48.

Im J. 21/22 war er Proconsul Asiae, Mtinze von
Cotiaeum bei Wadding ton fastes nr. 70. Tac.
ann. Ill 32. Im J. 22 stellte er die Basilica

Pauli wieder her {firmavit ornavitque, recoluit,

Tac. ann. Ill 72; nach dem Brande des J.

740 = 14 war sie aber schon unter Augustus

(Cic. off. II 58); darauf geht Sail. h. I 52 D.
Curionem quaesit (irgend ein angesehener Mann)
uti adulescentior et a populi suffragiis integer
aetati concederet Mamerci.

81) L. Aemilius M. f. Q. n. (Lepidus?) Pauilus
(A. AIjmXioq M. vi. LTavlos Dio ind. 1. XL), leib-

licher Bruder des Triumvirn (Veil. II 67, 3. 4;
vgl. unten die anderen Stellen iiber seine Pro-
cription und Cic. Phil. XIII 8), daher Sohn des

wieder aufgebaut worden, Dio LIV 24, 2— 3). 30 M. Aemilius Lepidus Cos. 676 = 78 (Nr. 72)
Er stirbt im J. 36, Tac. ann. VI 40. Vgl. Nip-
perdey-Andresen zu Tac. ann. Ill 32. 72.

VI 40. Borghesi V 288ff.

c) Familie : Sohn von Nr. 82 (vgl. den Namen
und Tac. ami. Ill 72), Bruder von Nr. 115 (Prop.

V 11, 63), Vater von Nr. 167 (Tac. ann. VI 40

;

vgl. CIL VI 9449) und vielleicht auch von Nr. 7(i.

d) Charakter: Gelobt von Veil. II 114, 5. 115,
2— 3. 125, 5; arm, unbedeutend, iiobilitas sine
probro acta (Tac. ann. Ill 32. 72).

76) M. Aemilius Lepidus, vielleicht ein Sohn
des Vorigen (Nr. 75). MAqxos Atxtfios, xaid/y.ii t«

fi/ta xai eQaorr/g des Gaius, Dio LIX 11, 1. 22,

6; vgl. Suet. Gai. 36. Aemilius Lepidus adulter
Agrippinac (vgl. auch Tac. ami. XIV 2) et Lirillae.

sororum Gai, Suet. Gai. 24. Dio LIX 22, 6: Ge-
mahl der Drusilla, der Schwester und Concubine
des Gaius, der er nach ihrem Tode im J. 38 die

Lobrede halt, Dio LIX 11,1. Der Kaiser erlaubte

und Q. n. Nach der Sitte der vornehmen Ge-
schlechter jener Zeit erhielt er das Cognomen
eines beruhmten Vorfahren aus der Gens Aemilia
vgl. Nr. 84; ob er dabei Lepidus beibehielt

oder abwarf, ist nicht zu entscheiden, da auch
sein Sohn und Enkel schwanken : gewiihnlich L.
Paullus, Aemilius Paullus oder Paullus genannt.

Im J. 691 = 63 klagte er Catilina lege

Plautia de vi an (Sail. Cat. 31. 4; vgl. Cic. in Vat.
40 25. Schol. Bob. p. 320). Im J. 694/95 = 60/59

Quaestor des Propraetors C. Octavius von Make-
donien, wurde er von Vettius, einem Werkzeug
des Caesar und Pompeius einer (erfundenen) Ver-
schworurig bezichtigt (Cic. ad Att. II 24. 2 ; in

Vat, 25). Im J. 697 = 57 trat er fiir Ciceros Btiek-

berufung ein (ad fam. XV 13, 2) und erklarte bei
dem Process des Sestius im folgenden Jahre se

nomen Vatinii delatvrum . si Maeer Lieinius
cunctaretur (ad Q. fr. II A, 1). Als Aedilis cu-

ihm, sich. fiinf Jahre vor der gesetzmassigen Zeit 50 rulis 699 = 55 stellte er die alte Basilica Ae-
um die Amter zu bewerben und wollte ihn zu

seinem Nachfolger machen, to'tete ihn aber dann
im J.39 alsVersehworer gegen sein Leben, DicLIX
22, 6. 7. Suet, Gai. 24; Claud. 9. Jos. Ant. XIX
20. Senec ep. 4. 7. Until. Nam. de red. I 305.
Agrippina und Livilla wurden als Mitwisserinnen
verbannt, Dio LIX 22, 8. Suet. Gai. 24.

[v. Kohden.]
77) Q. (Aemilius Lepidus), Sohn des M. Ae-

milius Lepidus Nr. 66. Liv. XXIII 30, 15.

78) Q. Aemilius Lepidus starb plotzlieh nullis
etidentibus causis. Plin. n. h. VII 181 (vgl. Nr.
79). [Klebs.J

79) Q. Aemilius (M. f. M. n.) Lepidus, Cos.
ord. 733 = 21 mit M. Lollius M. f., Fasti min.
IV (Q. Aemilius Lepid.). V (Q. Le . . .). Dio
ind. LIV {Q. Lepidus). LIV 6, 2 (Q. Lepidus).
Hor. epist. I 20, 28 {Lepidus). Sohn des Tri-

milia wieder her in medio foro basilicam iam
paene texuit isdem an/iquis columnis (ad Att.

IV 16, 8). Im J. 701 = 53 waren die Comitien
durch biirgerliche Wirren bis zum Juli verschleppt

(Dio XL 45); fur den Best des Jahres wurde
Paullus Praetor (Cic. Mil. 24). Beim Herannahen
des Burgerkrieges suchte Pompeius die Wahl auf
Manner zu lenken, welehe als entschiedene Geg-
ner Caesars gait en. So wurden im Juli 703 =

60 51 Paullus und C. Marcellus gewahlt {consul
designatus Cic. ad fam. VIE 4. 4. 8. 5. 10, 3.

XV 12). Consul 704 = 50 (Cic. ad fam. XIII 29,
4. XV 13; ad Att. VI 1, 7. 3. 4; Brut. 229.

328. Hirt, b. g. VLtl 48. 10. Suet. Caes. 29.
Plin. n. h. II 147. Plut. Pomp. 58; Caes. 29. Ap-
pian. b. c. II 26. Dio ind. 1. XL und XL 63, 2.

Cassiod. Obseq. 65. Chronogr. Idat. Chr. Pasch.).

Die Hoffnungen, welehe die Senatspartei auf ihn
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«™™v hatte, erfullten sich nicht; er war durch

seine Bauten in Schulden geraten, und-Caesar

erkaufte mit 1500 Talenten seine passive Haltung.

Das Geld verwandte er auf die Basilica, die je-

4och erst von seinem Sohn (vgl. Nr 82) vollendet

irt (Plut App. Dio 1. 1.). Cicero, der mit inm

tefreundet war, schrieb ihm aus Cilicien die bei-

den Briefe ad fam. XV 12 (als er Cos. des.

(Dio XLIX 42, 2; vgl. Nipperdey zu Tac.

ann. Ill 72); dieselbe brannte aber im J. 740

= 14 ab und wurde spater unter Augustus wieder

aufgebaut (Dio LIV 24, 2—3). Ferner war er

Proconsul und Augur (CIA III 573) und im J. 732

= 22 Censor mit L. Munatius Plancus (fasti Cap.

732. Dio LIV 2, 1. Veil. H 95, 3; vgl. Suet. Aug.

64; Claud. 16. Prop. V 11, 67). Dies waren die

•*ar\ und 13 (wahrend des Consulats) und bat ihn letzten aus der Mitte der Bomer gewahlten Cen-

fttT seine Riickberufung und den Beschluss einer 10 soren (Dio LIV 2, 2). Ein Lustrum Meltenjne

Smmlicatio einzutreten, wofiir sich Paullus auch '
' ' * '

-'- J-

° " , , ,n e vrrrr n 11 wskunil /loo
verwandte (ad fam. VLH 11, 1). Wahrend des

Bttrgerkrieges spielte er infolge seiner zweideu-

tigen Haltung keine Bolle und trat erst nach

Caesars Ermordung wieder im politischen Leben

hervor. Im April 710 = 44 brachte er Cicero

politische Naehrichten aus Bom (ad Att. XIV

7, 1. 8, 1). Wahrend des mutinensischen Krieges

wurde er mit zwei Anderen als Gesandter zu Sex.

Pompeius nach Massilia geschickt (Cic, Phil. 20

XIII 13), einen Auftrag betreffs der Truppen-

flberweisungen an D. Brutus erwahnt dieser in

einem Brief an Cicero vom Mai 711 = 43 (ad

fam. XI 19, 1). Da er dem Antrag auf Achtung

des Antonius und Lepidus beigestimmt hatte,

wurde auch er auf die Proscriptionsliste gesetzt

(Appian. b. c. IV 12. Plut. Ant. 19. Veil. II 67.

Flor. II 16, 4. Liv. per. CXX). Doch liessen ihn

die Soldaten aus Riicksicht (und vielleicht auf

nicht, und Augustus besorgte die ihnen obliegen

den Geschafte meist selbst (Dio LIV 2, 3—5).

Auch lebten die Collegen mit einander in Han-

deln (Veil. II 95, 3, der dem Paulus die vis

censoria abspricht). Ob bei Plut. Numa 9 {Alui-

Xiov rafiievovrog) zu verbessern ist xijirytmovzog.

oder mit Mommsen zu CLL I 600 rorarstWros

(namlich Q. Lepidus Cos. 733 = 21), ist zweifel-

haft.

c) Famine: Er war vermahlt mit Cornelia

(Prop. V 11, 1. 11. 13. 43), der Tochter des P.

Cornelius Scipio Cos. 715 = 39 (vgl. Prop. v.

29f.) und der Scribonia (Prop. v. 55; vgl. 31),

der nachherigen (seit 714 = 40) Gattin des Oc-

tavian. Auf diese Verwandtschaft bezieht sich

vielleicht die oben erwahnte Miinze. Cornelia

gebar dem Paullus drei Kinder, zwei SOhne (Nr.

115 und 75) und eine Tochter (Nr. 168, Prop.

v. 63. 67), und starb verhaltnismassig jung {im-

eeheimen Befehl, so Dio) des Brudcrs entkommen. 30 matura Prop. v. 17) im Consulatsjahre Hires

Er begab sich zu D. Brutus nach Asien (Dio

XLVH 8, 1) und nach dessen Tode nach Milet,

wo er auch nach dem Frieden und trotz der Zu-

rflckberufung durch die Triumvirn verblieben ist.

(Appian. b. c. IV 37). Sein Sohn ist L. Aemi-

lius Lepidus Paullus Nr. 82. [Klebs.]

82) L. Aemilius L. f. M. n. Lepidus Paullus,

Cos. suff. 720 = 34, Cens. 732 = 22.

a) Name: Der Vorname lautet L. im Namen

Bruders (Prop. v. 65f.) P. Cornelius Scipio, also

J. 738 = 16. Auf ihren Tod bezieht sich die

letzte Elegie des Properz V 11. Vgl. Borghesi
IV 67ff.

Vielleicht bezieht sich auf ihn die Inschrift

Bull. hell. Ill 153ff.: [L. Aejmilius Paul[lus

Pauljli f.
Lepfidus]. [v. Rohden.]

83) M. Aemilius Lepidus Porcina_ {M. Ae-

milius Lepidus qui est Porcina dictus Cic.

seiner Sonne (Nr. 115 und 75) Dio ind. LV, aber 40 Brut. 95, sonst findet sich das Cognomen Por-
" '

cina noch Cic de orat. I 40. Bhet. ad Herenn.

IV 7. Val. Max. VIII 1 damn. 7, und in einem Teil

der Fasten), Consul im J. 617 = 137 mit C.

Hostilius Mancinus (nur von dem Namen des

Collegen ist etwas erhalten in dem Bruchstiick

der f. Cap. Eph. epigr. I 154; M. Aemilius

Cassiod. Obs. 24; M. Aemilius Lepidus Oros.

V 4, 19; Porcina Chronogr.; Lepido Porcina

Idat. Asxioov Chr. Pasch.; vgl. Cic. Brut. 106.

auch Paullus bei dem einen Sohne (Nr. 75, Eph.

ep. Ill p. 11, sowie in der Inschrift CIA III 573,

in den fasti Venusini = min. VI und bei Dio

LIV 2, 1, so dass man ihn auch Paullus Ae-
milius Lepidus nennen kann. L. f. M. n. heisst

er in den fasti Cap. 732= 22, L. f. auch CIA
HI 573. Aemilius Lepidus Paulus Dio XLIX
42, 2; Aemilius Paulus Suet. Aug. 16; Lepidus
App. b. c. V 2; Paulus Veil. II 95, 3. Suet.Ap'

Cla'and. 16. Wenn sich auf ihn die Mflnzen be- 50 Appian. Iber. 80). Als Consul widersetzte er

Ziehen: CIL I 473. Eckhel V 129f. Babelon
I Aemilia 10. 11 : Paullus Lepidus Concord. R.

Puteal Scribon. Libo, so kontite er III rir mo-
netalis tun 700 = 54 gewesen sein; vgl. Bor-
ghesi IV 69.

b) Leben: Mit seinem Vater (Nr. 81) im J.

711 = 43 geachtet (Dio LIV 2, 1 ; doch erklart

dies Drumann I 19 fur Irrtum), befehligte er

spater (J. 712 = 42) die Republicaner auf Creta

sich der von C. Cassius ein- und durchgebrachten

Lex tabellaria (Cic. Brut. 97). Nach den schmach-

vollen Vorgangen vor Numantia und der Riick-

berufung des Mancinus wurde er noch als Consul

nach Spanien entsandt. Er zettelte mutwillig

gegen den Befehl des Senats einen Krieg mit

den Vaceaeern an. erlitt eine schwere Niederlage,

wurde zuriickberufen und mit einer Geldbusse

belegt (Appian. Iber. 80—83). Er war Augur,

(App. b. c. V 2), setzte aber den Kampf gegen 60 Veil. II 10, 1. Von den Censoren des J

die Triumvirn nicht weiter fort, begleitete viel-

mehr den Octavian im Rriege gegen Sex. Pom-
peius (Suet. Aug. 16). So wurde er denn Cos.

suff. im J. 720 =- 34 Kal. Iul. (fasti Venus.

= min. VI), als welcher er, trotz seiner be-

schrankten Verhaltnisse (vgl. Tac ann. m 32.

72), den durch den Blirgerkrieg unterbrochenen

Bau der Basilica seines Vaters zu Ende fuhrte

629

= 125 L. Cassius Longinus und Caepio wurde

er zur Verantwortung gezogen quod sex milibus

HS aedes eonduxisset (Veil. II 10, 1). Val. Max.

VIII 1 damn. 7 erzahlt, Porcina sei von L. Cas-

sius angekagt crimine nimis sublime extrnctae

villae und populi iudicio zu multa gravis ver-

urteilt. Diese Erzahlung geht offenbar in der

materiellen Begriindung der Anklage auf eine



neumius

Euge des Censor L. Cassius und vermengt diese
fa schlich m Bezug auf das Verfahren mit dem
pohtaschen Process. Als Zeugnis fiir tribunicische
Bechenschaftsprocesse hatte sie also nicht ver-

inn ac^tV^fT Ah EednW ^arakterisiert
inn Uc. .Brut. 95f. als summus orator et, ut arma-
ret ex orahombus, seriptor bonus; er habe zuerst
erne gewisse Glatte des Stils erreicht Doch
fehlte es ihm an Kenntnis des Eechts (de orat.

oi0J -

T
Gen™nt wird er ausserdem Brut. 295

333; Tusc. I 5. Ehet. ad Her. IV 7 citiert *u
Aemilius Porcina orator in oratl^uU £Aemdwabrogetur von Priscian GL II 474 undut Porcma m De dubiis nom V 590

T^JrJ '

,

agt M: *te™ W™ro de RegilloLeptdi fihoreetene meminerim poire vivo mor-tuum man hat ako in der Stirps Lepidorum das
alte Cognomen der vermutlich ausgestorbenen
BegiUi aufgefrischt. Einen engen Zusammen-ha„g dieserbeiden Stirpes beweist auch die De-
dication des von emem Eegillus gelobten Tempels
durch einen Lepidus; vgl. Nr. 127. Ob der von
€icero erwahnte das Cognomen Lepidus abwarf
oderbeibehielt, lasst sich nicht entscheiden, eben-sowemg wessen Sohn er war. Fur einen Sohn
des M. Lepidus Cos 78 (Nr. 72) halt ihn Bor-

i\n
S

d h
Z/ 78

'
weildies« einem anderen

Sohn das alte Cognomen Paullus beilegte.

•
8

.

5) A^us Longinus, desertor primae\-momt, totet den Vocula und wird dafiir von dessenHeer erschlagen, J. 70 (Tac. hist. IV 59. 62).

oo\ t „-t T. r [
v

- Eohden.)
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^Vlr kennen es nur aus der
^xens Aemilia. doch muss es in den ersten Jahrhun-
derten der Eepublik in allgemeinerem Gelirauch
gewesen sem da es mit feststehender Abkurzun*bOMam. auftntt In der Uberlieferung crscheint
es bei den Aemilii teils als Praenomen. teils alsCognomen wechselnd mit der Form Mamercinus

rvr q« p™ ^^, beim Vater des L
" AemUiuJNr 96) Cos. 270 (nur von Dionys.); Mam.

f. bei
L. Aemilms (Nr. 93) Tribunus militum 363 und M '

Aemihus (Nr. 98) Cos. 344. b) als Cognomen beianderem Praenomen erscheint es nach uberein
stimmender Uberlieferung bei L. Aemilius (Nr. 96)
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Cos. 270, Ti. Aemilius (Nr. 99) Cos. 284 (in

beiden Fallen zeigt der Chronograph, dass auch

in den capitolinischen Fasten Mamereus, nicht

Mamereinus stand), c) die Uberlieferung schwankt
zwischen dem Cognomen Mamereus und Mamer-
cinus bei L. Aemilius (Nr. 95) Cos. 388 , L.

Aemilius Privernas (Nr. 101) Cos. 413, Ti. Aemi-
lius (Nr. 100) Cos. 415; sie schwankt zwischen

Mamereus als Praenomen und Mamereus, Mamer-
cinus als Cognomen beim Dictator der Jahre 317. 10
320. 328 (Nr. 97).

Diese schwankenden und widerspruchsvollen

Zeugnisse kOnnen die sonst unerhOrte Thatsache
nicht beweisen, dass gleichzeitig ein Praenomen
als Cognomen gebraucht sei (wie Mommsen
Rom. Forsch. I 18 nach der Uberlieferung an-

nimmt). Dieser Annahme widerspricht auch die

Thatsache, dass gerade die alten Cognomina In-

dividual-Beinamen sind, von individuellen Eigen-

schaften der Person hergenommen. Es stent 20
fcrner fest, dass die Cognomina im amtlichen Ge-

brauch erst seit der sullanischen Zeit waren, und
dass die f. Cap., welche sie durchgehend vom
Anfang der Eepublik an verzeichnen, dies nicht

auf Grund gleichzeitiger Aufzeichnungen, sondern

einer spaten willkiirlichen Redaction thun, wie

Cichorius Leipzg. Stud. IX (1887) dargelegt hat.

Diese Eedaction fallt wahrscheinlieh in die Zeit

Ciceros. Urn eben diese Zeit hatten die Aemilii

Lepidi begonnen , das alte Praenomen Mamer- 30
cus und die alten Cognomina Paullus, Eegillus

(vgl. Nr. 81 und 84) wieder aufzunehmen. Die
Scheidung zwischen Praenomen und Cognomen
wird bei diesen alten Namen wie bei Cossus und
anderen schwankend, und dies Schwanken spiegelt

sich wieder in der Behandlung und Redigierung

der Fasten. Es ist unmoglich, aus den entstell-

ten und widerspruchsvollen Zeugnissen den wahren
Sachverhalt herzustellen ; selbst die Scheidung
der Personen bleibt vielfach unsicher. Wir haben 40
daher diese altesten Aemilii im ganzen nach
der Namengebung der f. Cap. angefiihrt; ledig-

lich darum, weil sie die herkommliche ist und
^jede andere auch willkiirlich ware. Zu der Un-
«icherheit fiber die wahren und vollstandigen
Namen der Personen kommt fiir die altere Zeit
Itinza, dass die Angaben der f. Cap. iiber die
Ascendenten gleichfalls auf spaterer Zurechtma-
chung beruhen. Nachdem diese Sachlage klar
gelegt worden ist, ware es eine irrefiihrende und 50
unwissenschaftliche Spielerei, fur die ersten Jahr-
hunderte StammbSume zu entwerfen. Dies gilt

wie for die Aemilii, so fur alle anderen ent-

sprechenden Falle.

98) L. Aimilius Mam. f. M. n. Mamercinus,
Tribunus militum consnlari potestate I im J 363= 391. II 367 = 387. HI 371 = 383. IV 372
= 382. Er heisst L. Aimilius Mam.

f. M. [n.
Mamercinus] f. Cap. (zu I); Mamertino Chronogr.
(I) ; M. Aemilius Liv. V 32 , 1 (I), dagegen L. 60
Aemilius trib. mil. Liv. VI 1, 8 zum J. 365 =
389 (wahrscheinlieh anch Diod. XV 22 ; vgl. die

Herstellung von de Boor fast. cens. p. 65); L.
Aemilim iterum Liv. VI 5, 7, tertium VI 21, 1,

quartum 22, 1.

94) L. Aemilius Mamercinus (Aevxioe Al/ii-

^«of), Tribunus militum consulari potestate im J.

374 = 380 nach Diod. XV 50, 1, wo ein acht-

stelliges Collegium (vgl. fiber diese Mommsen
Staatsrecht II 184) gegen ein sechsstelliges bei

Liv. VI 27 aufgefuhrt wird, der L. Aemilius
nicht nennt; Publicola Vet Mamertino FTgiebt
der Chronogr., der aus den Collegien der Tri-

bunen regelmassig 2 Consuln macht. L. Aemilius,

Tribunus militum im J. 377 = 377 (Liv. VI 32, 3.

Diod.XV 61, 1), Mamertino et Cincinato Chronogr.
Wahrscheinlieh derselbe ist L. Aemilius Liv. VI
38, 4 [MJamereinus f. Cap. Magister
equitum des Dictators M. Furius Camillus im J.

386 = 368; vgl. auch Nr. 95.

95) L. Aemilius Mamercinus , Cos. I 388 =
366 mit L. Sextius, Cos. II 391 = 363 mit C.

Genucius (in f. Cap. ist zu I nur . . . [MJamer-
einus, zu II nur [MJamereinus II erhalten; L.

Aemilius Mamereus Liv. VII 1, 2, iterum VII
3, 3 [Cassiod. fur I T. Aemilius Mamereus];
Aevxioe Aluihog Mdfisgaog Diod. XV 82, AeuKtog
Alfittiog XVI 2; Mamereino Chronogr. Mamer-
tino Idat. Maiizoxivov Chr. Pasch.). Es lasst sich

nicht entscheiden, ob er identisch ist mit einem
der beiden vorhergehenden oder wahrscheinlicher

der Sohn eines von ihnen. Die landlaufigen Er-

giinzungen L. f. Mam. n. sind ganz unsicher.

Dagegen scheint er der L. Aemilius (Nr. 13)

Interrex 398 = 356 (Liv. VII 17, 11) und Ma-
gister equitum 402 = 352 (VII 21, 9) zu sein,,

obwohl die Moglichkeit einer Beziehung dieser

Stellen auf L. Aimilius Privernas nicht ausge-

schlossen ist.

96) L. Aemilius Mamerci f. Mamereus, Cos. I

270 = 484 mit Kaeso Fabius, Cos. II 276 =
478 mit C. Servilius, Cos. Ill 281 = 473 mit

Opiter Verginius (oder nach anderen Vopiscus

Iulius). L. Aemilius Liv. II 42, 2. 49, 9. 54, 3

(= Cassiod.); Aevxiog AlfiiXios Mol/mqxos Diod.

XI 38. 52. 65; Atvxios Ai/iihog Ma/iegxov vlog

Dionys. VIII 83 ; Aevxiog AtfiiXtog IX 16; Aev-
xiog Atfii'Xiog MdfiEoxog to tqixov IX 37 ; Cos. I

:

Mamrrco Chronogr. Idat. Chr. Pasch. , Cos. II

:

Mamerco II Chronogr. Aemilio II Idat. Alfiiliov

Chr. P., Cos. HI: Mamerco ///Chronogr. Aemilio
Idat. Al/idioi) ro [? Chr. P. Nach Dionys. IX
17 schloss er als Cos. II mit den Veientern Frieden

ohne Befragung des Senats, weshalb ihm dieser

den Triumph verweigerte. Er habe sich durch

Ansclmldigungen der Patricier geracht ; als Red-

ner im Senat fiir das Ackergesetz des Sp. Cas-

sius wird er von Dionys. IX 51 eingefuhrt.

97) Mamereus Aemilius M. f., 1) Tribunus

militum consulari potestate im J. 316 = 438.

2) Dictator I 317 = 437. 3) Dictator H 320 =
434. 4) Dictator in 328 = 426. 1) Mamerci/s

Aemilius (so Livius immer, wo er beide Namen
setzt, und meistens auch die Hss.) vir summae
dignitatis Liv. IV 16, 8, Marios Al/u/.iavdg [xai

die Hss.] Mdueoxog Diod. XLT 38. 2) Manwr-
cus Aemilius dictator (rei gerundae cau-ssa)

kampft gegen die Veienter und Fidenaten und
triumphiert, Liv. IV 17—20; [. . Aimilius . .

f. . . n. Mamercijnus an. CCCXVI [diet, de

Veientibus et Fidenatibjus Idib. Sext. Act. tr.

Bei Diodor XLT 80 dieselbe Schlacht im J. 328
— 426 unter dem Dictator Mdvwg Alfilhog;

vgl. fiber die Verschiedenheit der Uberlieferung

Mommsen EOm. Forsch. II 236ff. 3) Mamer-
eus Aemilius dictator iterum (Liv. IV 23, 6—24)
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beschrankt die im J. 311 = 443 eingerichtete C. Plautius, 5) Interrex 428 = 326, 6) Dictator

Censur in der Amtsdauer und setzt die ursprung- II rei gerundae caussa 438 = 316. Name:
liche (Maximal)frist von 5 'Jahren herab auf 18 L. Aimilius L. f. L. n. Mamerc. Privernas II

Monate , wofiir er von den folgenden Censoren diet, rei gerund, caussa f. Cap. zu 6 , [L.J

unter die Aerarier versetzt wurde (lex Aemilia Aimilius L. f. L. n. Mamercin. Privernas cos.

Liv. IX 33. 34; fiber diese von Mo nam sen ver- II Acta tr. zu 4; L. Aemilius Mamereus Liv.

•worfene, von anderen verteidigte Uberlieferung VII 39, 17. VIII 1, 1 zu 1. 2, L. Aemilius

s. unter Censor). 4) Dictator III im J. 328 = 426 Mamercinus VIII 16, 12. 20, 3 zu 3. 4. L.

kiimpft er abermals gegen Fidenae, erobert es Aemilius VIII 23, 17. IX 21, 1 zu 5. 6; zu 2

nnd kehrt am sechzehnten Tage triumphierend 10 und 4 L. Aemilius Cassiod. ; Asvxtog Ai/iiktos

heim (Liv. IV 31—34, daraus Oros. II 13, 10. Diod. XVI 84 zu 2; zu 2 Mamereino Chronogr.,

Diod. XII 80). Diese dritte Dictatur ist zweifel- Mamertino Idat. Chr. Pascb. ; zu 4 Privernas II

loa nur eine Variante der Annalisten von 2), Chronogr., Mamertino II Idat. Chr. Pasch. In

wozu die Verschiedenheit der Berichte iiber die seinem ersten Consulate wurde er mit_ seinem

spolia opima des A. Cornelius Cossus den An- Collegen veranlasst, ante tempus abdicare se

lass gab. Das Praenomen Mfareus), das ihm in magistratu quo maturius novi consules adversus

-der Erganzung CIL I p. 454 zum J. 317 bei- tantam molem belli (des Latinerkrieges) erearen-

gelegt wird, entbehrt jeder Bezeugung. tur (Liv. VIII 3. 4). Als Cos. II trat er das

98) M.
1

Aimilius Mam. f. M. n. Mamercinus. Amt Kal. Quinetilibus an und erhielt als Provinz

1) Consul im J. 344=410 mit C. Furius, 2) Tri-20 Oallicum bellum. Da die Gallier sich ruhig

bunus militum consulari potestate 349 = 405, verhielten, wandte er sich gegen Privernum und

3) Trib. mil. II 351 = 403, 4) Trib. mil. LTI 353 eroberte es, worauf er de Privernatibus k. Mart.

= 401. Den vollstandigen Namen mit den triumphierte , Acta tr. Liv. VIII 20 (wo eine

Iterationsziffern geben zu 2, 3, 4 f. Cap.. M. duplex fama erwahnt wird und auch der andere

Aemilius Liv. IV 53, 1 (Cassiod.), M. Aemilius Consul triuinphicrt ; iiber den dreimal erzahlten

Mamereus IV 61, 1, ebenso mit iterum V 1, 2, Krieg mit Privernum vgl. Clason R. G. I 286ff.)

mit tertium V 10, 1 ; rdlog Maviog Al(ii).ios und den Siegesbeinamen Privernas annahm. Als

Diod. XIII 76 zu 1 , Alfii'uog Mdoxog XIV 44 Dictator II kampfte er gegen die Samniter (Liv.

zu 4, Mdviog . . . . (im Text oder in der Vor- IX 21). Er ist wahrscheinlich ein Sohn des L.

lage Diodors ist ausgefallen Ai/u/uog) XIV 35 30 Aemilius Mamercinus Nr. 95.

zu 3, in den Hss. ist der ganze Namen ausge- 102) L. Aemilius Metopus Flavianus s. F la-

fallen XIV 17 zu 2. . .Mamertino Chronogr. vianus.

1. 2. 3, Aemilio Idat. Chr. Pasch. zu 1. 103) M.' Aemilius Numida. Decemvir sacrorum

99) Ti. Aemilius L. f. Mamereus, Cos. I im starb im J. 543 = 211 (Liv. XXVI 23, 7).

J. 284 = 470 mit L. Valerius, Cos. II 287 = [Klebs.]

467 mit Q. Fabius. 7. Aemilius Liv. II 61, 1. 104) Aemilius Pacensis, Tribun in den Stadt-

III 1, 1 (Cassiod.); Ittog Aiuihos Mdusoxo; cohorten , von Galba verabschiedet (Tac. hist. I

Diod. XI 69; Ttpemog Al/uhog Md/isQxog ibd. 20), von Otho wieder eingesetzt und zu einem

74; Tipegiog Aifit/aog Dionys. IX 51,' to Scvtsqov der Oberanfiihrer gemacht (Tac. hist. I 87), per

ibd. 59 f Cos. I: Mamerco Chronogr. Aemilio 40 i'icentiam militum vinctus (II 12), fallt gegen

Idat. Alpdlov id y Chr. Pasch. Cos. II : Mamerco II die Yitellianer kampfend auf dem Capitol (III 73).

Chr. Aemilio II Id. Abuliov ro a' Chr. P. Sohn 105) Aemilius Papinianus (so lautet der

des L. Aemilius Mamereus Nr. 96 (Dionys. IX Name in der Inschrift CIL VI 228. Digest. XII

51). Als Cos. I in Sabinis bellum gessit (Liv. 1, 40. Cod. lust. I 17 , 1, 6) , der beruhmte

II 62, 3) : er trat schou damals fur die Forde- Rechtsgelehrte, war wahrscheinlich Altersgenosse

rnngen der Plebejer an das gemeine Feld ein, des Kaisers Septimius Severus (geb. 146), da er

noch scharfer im zweiten Consulat in Gemein- mit diesem Schiiler des Cervidius Scaevola war
schaft mit den Volkstribunen (Liv. Ill 1. Dionys. (Hist. Aug. Carac. 8, 3) und ihm (unter Marc
IX 51. 59). Er stand also gleich seinem Vater Aurel) als advocatus fisei nachfolgte (ib.). Auch
in Gegnerschaft zum herrschenden Patriciat und 50 war er mit Severus eng befreundet und nach

verdankte seine Wiederwahl dieser Haltung. einigen durch des Kaisers zweite Gemahlin (Iu-

100) Ti. Aemilius Mamercinus, Consul im J. lia Domna) mit ihm verwandt (ib. 8, 2). Er
415 = 339 mit Publilius Philo (Ttflioiog Ahu- stammte daher vielleicht wie diese aus Syrien.

ho; Md/iegxo; Diod. XVI 91; Titius' Aemilius Unter Severus (193—211) war er zuerst magistcr

Mamercinus die Hss. Liv. VIII 12. 4 ; T. Aemt- libellorum (Digest. XX 5, 12 pr. : libellos agente

lius Cassiod.: Mamercinus Chronogr.; Mamerti- Papiniano-. vgl. Vict. Caes. 20,j53). spater, wahr-

nus Idat. Chr. Pasch.). Das Praenomen Titus scheinlich als unmittelbarer Nachfolger des C.

bei Livius ist sicher falsch, da es in der Gens Fulvius Plautianus (t 21. Jauuar 203). Praefectus

Aemilia sonst niemals vorkonimt und nach Zeit praetorio, CIL VI 228 (im J. 205 zusammen mit

und Amtern der T. Aemilius. Vvir mensarius 60 Maecius Laetus). Dio LXXVI 10. 7 (urns J. 2041.

im J. 402= 352. Praetor 413 = 341 bei Livius 14. 6 (urn 208). Vict. Caes. 20, 34. Hist. Aug.
VII 21, 6 wahrscheinlich mit Ti. Aemilius Ma- Carac. 8, 7. Digest. XII 1, 40. Zosim. I 9. Ihm
mercinus identisch ist. vor allem eommendamt Severus seine beiden

101) L. Aimilius L. f. L. n. Mamercinus Pri- Siihne (Hist. Aug. Carac. 8, 3. Zosim. I 9). Aber
vernas, 1) Magister equitum des Dictators M. von Caracalla wurde er gleich nach seinem Re-

Valerius Corvus im J. 412 = 342, 2) Cos. I 413 gierungsantritt entlassen (J. 211, Dio LXXVII
= 341 mit C. Plautius, 3) Dictator comit. haliend. 1, 1) und im nachsten Jatare (212), da er die

caussa 419 = 335, 4) Cos. II 425 = 329 mit Ermordung des Geta nicht billigte, mit dem

Beile vor des Kaisers Augen hingerichtet (Dio auch sonstiges Material ist herangezogen, so dass

LXXVII 4, 1. 2. Hist. Aug. Carac. 3, 2. 4, 1. die Darstellung den Quaestionen nahe verwandt

8, 4—8; Geta 6, 3; Sever. 21, 8. Vict. Caes. erscheint. Daraus, dass sich seit dem 8. Buch
"20, 33. 34. Zosim. I 9). Auch sein Sohn wurde bisweilen das herkOmmliche rospondi oder respon-

getotet (Hist. Aug. Carac. 4, 2). (lulius) Paulus dit findet, kann man gewiss nicht auf eine Her-

et (Domitius) TJlpianus Papiniano in eonsilio ausgabe dieser Biicher nach Papinians Tode

fuerunt (Hist. Aug. Niger 7, 4), assessores Papini- schliessen (so Karlowa I 737); unser Material

ani [uisse dicuntur (Alex. 26, 6). [v. Rohden.] ist viel zu gering , um solche Folgerungen zu

uber Papinians Leben vgl. Rudorff R. R.-G. rechtfertigen. Dass der Verfasser nicht mehr die

I 188. BrunsR.-E. V 1141—1143. Hirschfeld lOletzte Feile an den Schluss seines Werkes legen

V.-G. 1230, 61. TeuffelRLG-5 § 371. Kriiger konnte, ist moglich (vgl. Pernice Labeo I 62,

Quell, u. Litt. d. R. R. 197. Karlowa R. R.-G. I 9), auch an spiitere Zusatze von Schulern kflnnte

735. Schriften: 1) Quaestiones (37 B.). Das man vielleicht (wegen des respondit) denken.

Werk gehort in der Hauptsachc der Alleinherr- Der Stoff ist in derselben Weise wie in den
schaft des Severus (193—198) an, welcher als re- Quaestionen geordnet: B. 1—12 nach dem Edict,

gierender Kaiser im 19. 29. 36. Buche begegnet. B. 12—19 nach Gesetzen, Constitutionen, Se-

Dig. XXX 67, 9. XXII 1, 6. L 5, 7. Da jedoch natusconsulten. Vgl. Dirksen LT 471—473.
Coinmodus erst im 15. Buche als verstorben vor- Fitting 31. Teuffel § 371, 4. 5. Kriiger 199f.

kommt (Dig. XXXI 64), so ist nicht ausgeschlossen, Karlowa I 736f. Fragmente bei Lenel Pal.

dass die friiheren Biicher unter seiner Regierung 20 I 881—946 (fr. 387—749). Uber die jiingsten,

entstanden sind. Die Gesamtherrschaft des Seve- 1876 und 1877 aufgefundenen Berliner und Pariser

rus und Caracalla wird in unseren Fragmenten Bruchstiicke des 5. und 7. Buches vgl. Kriiger
nicht erwahnt, doch ist eine Entstehung der 246 und in der Coll. libr. iur. ant. HI 285ff.

letzten Biicher nach 198 trotzdem nicht unmog- Teuffel § 371, 4 und das dort Citierte. 3) De-

lich. Die Quaestionen enthalten Eriirterungcn fmitioncs (2 B.). Das Werk enthalt Grundsatze des

von Rechtsfragen , welche teilweise von prakti- geltenden Rechts in kurzgefasster , dogmatischer

schen Fallen ausgehen, teilweise aber auch ohne oder casuistischer Formulierung , ohne gelehrte

solche Ankniipfung den Gegenstand in freier ErOrterungen , ohne Belege und ohne Polemik.

Weise dogmatisch behandeln. Die Grundlage Es scheint wie die meisten derartigen Schriften

des Rechtsunterrichts , von welcher diese Litte- 30 den doppelten Zweck einer Einfiihrung fiir den

raturgattung ausgegangen ist, tritt allerdings in Anfanger und einer leichten Orientierung fiir den

unseren Fragmenten weniger scharf hervor, aber Praktiker zu verfolgen. Entstehungszeit und
die eigentiimlichen Merkmale der Quaestionen- Disposition siud nicht erkennbar. Vgl. Dirksen
werke, die disputiereiuie Art der Darstellung, die II 460. Kriiger 200, 129. Fragmente bei Lenel
Zerlegung der Rechtsfrage in Unterfragen , die Pal. I 809—813 (fr. 29—62). 4) De adulteriis.

Heranziehung von Beispielen, die Unterstiitzung Unsere Fragmente stammen aus zwei Bearbei-

durch Quellenbelege und Meinungen friiherer tungen von verschiedener Anlage : einer Schrift

Juristen, die Beleuchtung entgegenstehender An- in 2 Biichern in breiter , alles Material heran-

sichten, finden sich auch bei Papinian in reichem ziehender Darstellung, die wie es scheint nach
Masse. Die Ordnung der Materien ist in B. 1 40 der lex Iulia ds adulteriis (18 v. Chr.) geordnet
—28 die des praetorischen Edicts; in den spate- war, und einem liber singularis, der eine Reihe
ren Buchern (29—37) sind die Fragen in An- von Responsen enthalt, welche grosstenteils als

knupfung an das Gesetzesrecht und die kaiser- Frage und Antwort wiedergegeben sind (respondi

lichen Constitutionen behandelt. Vgl. Dirksen und respondit). Das Verhaltnis der beiden Re-
Hinterlassene Schriften II 461—471. Fitting censionen zu einander ist unklar; dass das Werk
Alter d. Schriften rum. Jurist. 28—30. Mo mm- in 2 Biichern eine zweite Auflage des kurzereu
aen Zeitschr. f. R.-G. IX 93—96. lOOf. Teuffel sei, ist des abweichenden Charakters wegen nicht

RLG 871, 4. 5. Kriiger 198f. 132f. Karlowa wahrscheinlich, Kriiger denkt bei dem liber

I 736f. 669. Fragmente bei Lenel Pal. I 813— singularis an einen Nachtrag. Vielleicht sind

881 (fr. 63—386); vgl. auch Dirksen II 459. 50 die mit respondit eingeleiteten Bescheide erst

Zachariae Zeitschrift d. Sav. Stift. X 252f. nach Papinians Tode von seinen Schulern hinzu-

2) Responsa (19 B.), in der Hauptsache (B. 1 gefiigt; aber es ist ebenso wohl moglich, dabei—12) unter der Gesamtherrschaft des Severus an Entscheidungen anderer Juristen, die der Ver-

und Caracalla (198—211), und zwar vom 4. Buch fasser selbst eingeschoben hat, zu denken. Vgl.

ab erst seit 206 entstanden (wegen der in Dig. Dirksen II 460f. Kriiger 200. Fragmente bei

XXTV 1, 32, 16 berucksichtigten Oratio des Lenel Pal. I 803—809 (fr. 1—27). 5) Ein
Severns und Caracalla fiber die Convalescenz der griechisch geschriebenes Werk Aoivvo/uxog (1 B.),

Schenkungen zwischen Bhegatten; s. ebenda pr. aus welehem nur ein, die Strassenpolizei der

§ 1); im 14. Buch (so Lenel zufr.712) jedoch wird dozvvouoi betreffendes Bruchstiick (LenelPal.I
Severus als verstorben erwahnt : die letzten Biicher 60 809 fr. 28) erhalten ist. Unter diesen Magistra-

fallen also in das Jahr 211, vielleicht auch An- ten versteht Mommsen St.-R. 113 603, 4 die

fang 212. Papinians Responsen weichen von den IIII viri riarum curandarum. Andere Ansich-

sonstigen Werken dieser Art besonders dadurch ten bei Dirksen II 460 (Aedilen). Kuhn Stadt.

ab, dass der Verfasser die Consultation und den und burg. Verf. I 58f. und Karlowa I 737
darauf ergangenen Bescheid regelmassig nicht (curatores rei publicae); vgl. auch Bremer
als solche anfiihrt, sondern den juristischen In- Rechtslehrer und Rechtsschulen 89. Kruger 200.

halt des vorliegenden Falles kurz vortragt. Be- Die Entstehungszeit dieser und der vorhergehen-

griindungen der Entscheidung begegnen haufig, den Schrift lasst sich nicht bestimmen.
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Papinians hohe juristische Bedeutung scheint

bereits von seinen Zeitgenossen und unmittelbaren

Nachfolgem anerkannt zu sein. Zu seinen Werken
schrieben Ulpian (Eesp.), Paulus (Quaest. iind

Eesp.) und Marcian (de adult.) Notae, teils com-

mentierender, teils erganzender und polemisieren-

der Art; vgl. fr. 11. 64. 82. 108. 173. 177. 223.

237. 364. 528. 529. 532. 533. 573. 624. 625

Lenel. In der Folgezeit aber stieg sein An-
sehen immer mehr : die Schriftsteller und nament- 10 der triumviri mensarii im J. 538
lich die Kaiser in ihren Constitutionen gedenken XXIII 21, 6.

seiner stets mit Ausdrttcken hoher Bewunderung.
Zusammenstellungen s. bei Bruns 1144. Bu-
dorff I 188, 5. Teuffel § 371, 3. Kriiger
200, 19. Karlowa I 736. Constantin setzte

(321) die Noten des Ulpian und Paulus zu Papi-

nians Schriften ausser Kraft. Cod. Th. 14,1:
qui dum ingenii laudem sectantur, non tarn

eorrigere eum quam depravare maluerunt. Das

lius Cassiod. Papus Chronogr. Idat. Chr. Pasch.).

Als Consul besiegte er die Kelten in der Schlacht

bei Telamon und triumphierte de Galleis III no-

mas Mart. Act. triumph. Polyb. II 23—31. Flor.

I 20, 3. Eutrop. Ill 5. Oros. 1. 1. Appian. Celt.

1. Dio fr. 50, 4. Zonar. VIII 20. Censor 534
= 220 mit C. Flaminius Liv. XXIII 22, 3. 23,

5. XXIV 11, 7. Plin. n. h. XXXV 197. L. Ae-
milius Papus qui consul censorque fuerat einer

...
21^ L.^

109) L. Aemilius Papus, ex prwatis praetor

ereatus Liv. XXVIII 38, 11; als Praetor im J.

549 = 205 erhielt er Sicilien ib. § 13, proavus
Augusti seeundo Punico hello stipendia in Sieilia

tribunus militum fecit Aemilio Papo imperatore
Suet. Aug. 2 ; L. Aemilius Papus decemvir sa-

crorum mortuus 582 = 172 (Liv. XLII 28, 10).

110) M. Aemilius Papus, Dictator comitiorum
sogenannte Citiergesetz der Kaiser Theodosius II. 20 habendorum causa im J. 433 = 321. Liv. LX
und Valentinian III. (426) hielt dieses Verbot 7, 14 [Aelium die Hss.).

aufrecht und bestimmte ausserdem, dass bei der

Zahlung der dem Eicbter vorgelegten Autorita-

ten im Falle einer Stimmengleichheit Papinians

Meinung den Ausschlag geben solle. Cod. Th. I

4, 3. In der Iustinianischen Codification haben
wieder einige der Noten Aufhahme gefunden

(Const. Deo auct. 6 ; vgl. die obigen Citate). Im
Studiencursus des 5. Jhdts. bildeten Papinians

111) M. Aemilius Papus, Curio maximus starb

im J. 544 = 210 (Liv. XXVII 6, 16).

112) Q. Aemilius Papus, 1) Cos. I im J. 472
= 282, 2) Cos. II 476 = 278, 3) Censor 479
= 275. Der Name lautet 1) Papus i.

Cap. Q. Aemilius Cassiod. Papus Idat. Chr.

Pasch. Labus Chronogr. Koivxog Al/ilfoos Dionys.

XIX 13; nach diesem mit Fabricius Gesandter

Eesponsen die Grundlage der Vortrage des drit- 30 an Pyrrhus im J. 475 = 279. 2) Q. Aemilius

ten Jahres, die Studierenden benannten sich

Papinianisten und feierten ein Pest zum An-
denken an den grossen Juristen (Const. Omnem
1. 4). Auch in neuerer Zeit ist man mit der

Anerkennung Papinians nicht zurfickhaltend ge-

wesen. Und sie gebuhrt ihm fraglos: seine tiefe

wissenschaftliche Durchdringung des rOmischen

Rechts ist ebenso bewundemswert wie sein treffen-

des Verstandnis fur die Forderungen des prak-

tischen Lebens und seine Fahigkeit , den ge- 40

wonnenen Gedanken in knapper, sachgemiisser

Form zum Ausdruck zu bringen. Zur Wiirdigung
Papinians vgl. Dirk sen bes. 455f. 473ff. Bruns
1143. Mommsen Zeitschrift fur E.-G. IX lOOf.

Kriiger 200f. Karlowa I 736. [JOrs.]

106) (Aemilius Papinianus), Sohn des Vorigen,

Quaestor im J. 212 , in demselben Jahre von

Caracalla getOtet, Hist. Aug. Carac. 4, 2.

107) Aemilius Papus , Gemahl der Cutia

Cassiod. Gell. VI 8, 6. Plut. Pyrrh. 21. Patus
II Chronogr. Papus Idat. Chr. Pasch. 3) Q.

Aemilius Papus Gell. XVLT 21, 39. Sein Amts-
genosse war stets C. Fabricius Luscinus: vi-

dimus Papum Aemilium Luscino familiarem
fuisse bis una consules collegas in een-

sura Cic. Lael. 39, beide als moralische Muster
zusammengestellt bei Val. Max. IV 4, 3. 11.

[Klebs.]

113) Aemilius Parthenianusad/eetofores tyran-

nidis iam inde a veteribus historiae tradidit,

wird citiert Hist. Aug. Avid. Cass. 5, 1.

[v. Eohden.]

114) L. Aimilius L. f. M. n. Paullus. Sein

Elogium ist zum grOssten Teil erhalten, CIL I

p. 289 ( = t. 1 im Folg.), eine kiirzere Ehren-
inschrift CIL I 207 vgl. p. 278 (= t. 2), ein

Decret von ihm CIL II 5041 (= t. 3). Seine
Biographie von Plutarch ist im Folg. mit Plut.

Prisca, Vater des M. Messius M. f. Gal(eria) 50 citiert. Der voile Name findet sich f. Cap. 572.

Rusticus Aemilius Afer Cutius Romulus Pri-

scianus Arrius Proculus Xvir stl. iud. , CIL
XIV 3516 ; vielleicht auch Vater des M. Messitts

Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius

Celsus (CIL II 1371 vom J. 128), welcher in

spateren Inschriften M. Cutius M. f. Gal(eria)

Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius
Proeullus Iulius Celsus cos. (unter Pius) genannt

wird, CIL II 1282 a (vom J. 147). b. 1283; vgl.

586. Act. tr. 587; L. Aimilius L. f. Paullus
Liv. XLIH 2, 5. t. 1. 2; L. Aimilius L. f. t. 3;

Sohn des Consuls von 538 =216 (Nr. 118)
Plut. 2. Tr(ibunus) mil(itum) tertio, qfuaestor)

t. 1, triumvir coloniae Orotonem deducendae im
J. 560 = 194 (Liv. XXXIV 45, 5), Aedilis curu-

lis (t. 1. Plut, 3) im J. 562 = 192 (Liv. XXXV
10, 11. XXXIX 56, 4). Praetor im J. 563 = 191
(t. 1. Liv. XXXV 24, 6) wurde er nach Hispania

auch C. lul(ius) Pisiban(us) Maxim(us) Aemi- 60 ulterior gesandt (Liv. XXXVLT 2. Plut. 3), wo er

l(ius) Papus lr(ib). lat. leg. II ad., CIL IH
3460, und .¥. Messius M. f. Gal Rusticus

Aemilius Yerus Aelius Romulus Priscianus

Titus Proculus, CIL II 1175. [v. Eohden.]

108) L. Aimilius Q. f. Cn. n. Papus, Consul

im J. 529 =z 225 mit C. Atilius Eegulus (f. Cap.

;

falsch L. Aemilius Catulus Oros. IV 13, 5, L.

Aemilius Paulus Plin. n. h. in 138. L. Aemi-

564 = 190 in Bastetanis eine schwere Nieder-

lage erlitt (Liv. 1. 1. 46, 6—7). Er machte sie

bald darauf durch einen Sieg fiber die Lusitanier

wett (ib. 57, 5), Ende 564 oder Anfang 565;
denn in t. 3, einem Decret von ihm, gegeben a.

d. XII k. Febr., nennt er sich bereits inpeirator.

Fur den Sieg wurde eine Supplicatio beschlossen

(Liv. 1. 1. 58, 5; Plut. 4 meldet nur zwei Siege
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mit Ubergehung der Niederlage und die Unter-

werfung von 250 Stadten). Er hatte sich so un-

eigennutzig gezeigt, dass ihn die Spanier spater

583 = 161 bei einer Klage wegen Erpressungen,

die sie in Bom erhoben, zum Patronus wahlten

(Liv. XLIH 2, 5). Noch im J. 565 = 189 wurde

er unter die 10 Legati gewahlt, welche die An-

gelegenheiten Asiens regeln sollten (Liv. XXXVII
55, 7). Auf Grund der in A sien gemachten

Wahrnehmungen widersetzte er sich im J. 567

= 187 in Bom heftig dem Verlangen des Cn.

Manlius, einen Triumph fiber die Gallograeci zu

feiern (Liv. XXXVIII 44ff.). Nach mehreren

vergeblichen Bewerbungen um das Consulat (Liv.

XXXIX 32, 6. Val. Max. VII 5, 3) wurde er

im J. 571 = 183 gewahlt, Cos. I 572 = 182

mit Cn. Baebius Tamphilus (f. Cap. Chronogr.

Idat. Chr. P. Liv. XXXIX 56, 4. Cassiod. Obsq.

5. Nep. Hann. 13, 1. Plut. 6). Beide Consuln

erhielten Ligurien als Provinz und gingen wahrend

des Amtsjahres dorthin ab (Liv. XL 1,1. 16.

4); beiden wurde das Imperium verlangert, und
im Friihjahr des folgenden Jahres begann Paul-

lus einen Feldzug gegen die Ligures Ingauni,

welcher mit ihrer Unterwerfung endete (Liv. ibd.

25—28. Plut. 6. Frontin. HI 17, 2), worauf er

triumphierte (Liv. ib. 11, 7ff. ; ungenau t. 1:

Liguribus domitis priore consulatu triumphavit).

Obwohl Paullus den "Wurisch zu erkennen gab,

zum zweitenmal das Consulat zu erhalten, blieb

er doch langere Zeit unberticksichtigt (Plut. 6).

Erst die fur die Eiimer schmaehvolle Fuhrimg
des Krieges gegen Perseus lenkte die Aufmerk-

samkeit wieder auf ihn. Obwohl schon ein

Sechziger (Liv. XLIV 41 , 1. Cic. ad Att. IV
13, 2. Diod. XXX 20) erfreute er sich noch voller

Kflrperkraft (Plut. 10). Cos. II im J. 586 =
168 mit C. Licinius Crassus (f. Cap. Chronogr.

Idat. Chr. Pasch. Liv. XLIV 17, 4. 19. 1. Cas-

siod. Cic. div. I 103. Val. Max. I 5, 3. Dio fr.

67, 1. Zon. IX 23. Sulp. Sev. II 25. t. 1 [2]).

Bei der Verlosung der Provinzen fiel ihm Make-
donien und die Fiihrung des Krieges zu (lav. 1.

1. 10. Cic. div. 1. 1.), fur den er sofort alle

Vorbereitungen traf (Liv. 1. 1. 18, 1—6). Mit
Beginn des Friihjahrs (Liv. 1. 1. 30) schiffte er

sich ein und begab sich zum romischen Heer,

das in Herakleion dem makedonischen gegeniiber

lagerte. Er zwang die Makedonier durch eine

Umgehung, sich nach Pydna zuriickzuziehen. Dort
wurde am 22. Juni in kurzem aber heissem

Kampfe das makedonische Heer vemichtet ; Per-

seus entfloh nach Samothrake , wo er sich mit
seinen Kindem und Schatzen den Romern iiber-

gab (Liv. XLIV 23—46. XLV4—8. Plut. 12—27.
Diod. XXX 22. 23. Dio fr. 66. 67. Zonar. IX
23. Veil. I 9. Frontin. strat. II 3. 20. Iustin.

XXXLTf 1, 6ff. Flor. II 12. Eutrop. IV 6—7.
Oros. IV 20 , 39 ; iiber die Mondfinsternis in

der Nacht vom 21./22. Juni vgl. Ginzel S.-Ber.

Akad. Berl. 1887. 1131, wo auch die neuere
chronologische Litteratur angefiihrt ist). Als
Proconsul (Liv. XLV 16, 2) ordnete er im fol-

genden Jahr in Gemeinschaft mit einer Senats-

commission die Verhaltnisse von Makedonien und
Griechenland (Liv. 1. 1. 17—18. 29—33. Plut.

27—29. Diod, XXXI 8, 3ff.). Auf Befehl des
Senats hielt er ein strenges Strafgericht fiber

Pauly-Wissowa

die Epiroten; 70 Stadte wurden an einem Tage
dem rOmischen Heer zur Plfinderung preisgegeben

und zerstort, ihre Bewohner in die Sklaverei ver-

kauft (Liv. 33—34. Polyb. XXX 15. Plut. 28.

Appian. Hlyr. 9. Strab. VH 322. Plin. n. h. IV
39). Trotz dieser Beute war das Heer nicht zu-

frieden, weil Paullus den reichen koniglichen

Schatz allein ffir den Staat bewahrte. Als nach
der Eiickkehr fiber seinen Triumph verhandelt

10 wurde , wurde von den Unzufriedenen versucht,

die beziigliche Rogation zu Fall zu bringen (Liv.

35—39. Plut. 30—32. Veil. I 9, 6), doch ohno
Erfolg ; Paullus feierte einen glanzenden Triumph
ex Macedon. et rege Perse per triduum IIIIIII
pridie K. Decern. (Acta tr. t. 1. 2. Liv. 1. 1.

40. 41. Veil. I 9, 3—5. Val. Max. V 10, 2.

Flor. II 12, 12f. Cic. Cat. IV 21 ; Mur. 31 ; in

Pis. 58. 61; Tusc. V 118; Fin. V 70. Diod.

XXXI 8, 9. Plut. 32—34. Appian. Maced. 19).

20 Die Geldsummen , welche er dem Aerarium zu-

fiihrte, waren so bedeutend (fiber die Hohe
schwanken die Angaben; nach Polybios waren es

6000 Talente) , dass von da ab die Erhebung
des Tributum aufhOrte. Liv. 1. 1. 40, 1. Polyb.

XVIII 35, 4. Plut. 38. Veil. I 9, 6. Val. Max.
IV 3, 8. Plin. n. h. XXXni 56. Cic. off. II 76.

Im J. 590 = 164 bekleidete er die Censur mit

Q. Marcius Philippus (t. 1. 2. Plut. 38. Diodor.

XXXI 25. Plin. n. h. VII 214. XXVI 5. Val.

30 Max. VII 5, 3. Fest. p. 285). Er starb im J.-

594 ^ 160 (Liv. per. XLVI). Bei den Leichen-

spielen, welche seine beiden natiirlichen Sohne

Q. Fabius Maximus und L. Cornelius Scipio ihm
gaben, wurden des Terentius Adelphoe zum ersten

Mai, Hecyra zum zweiten Mai aufgefuhrt nach

den Didascalien. Er wurde Augur zwischen seiner

curulischen Aedilitat und der Praetur, also 561/563
= 193/191 (Plut. 3. t. 1. 2), Interrex (in unbe-

kanntem Jahr) nach t.. 1.

40 Paullus war in erster Ehe mit Papiria, Toch-

ter des Papirius Maso, vermahlt. Aus dieser Ehe
stammten die beiden Sohne, welche nach ihrer

Adoption Q. Fabius Maximus und P. Cornelius

Scipio (Africanus minor) hiessen. Paullus trennte

sich aus unbekannten Grtinden von ihr und hei-

ratete eine Frau, deren Name nicht genannt wird

(Plut. 5). Aus dieser Ehe stammten zwei Sonne,

deren iilterer, vierzehnjahrig, wenige Tage nach,

deren jiingerer, zwOlfjahrig, wenige Tage vor dem
50 Triumph fiber Perseus starb (Liv. XLV 40. Veil.

I 10, 3. Val. Max. V 10, 2. Cic. ad fam. IV 6.

Plut. 35. Appian. Maced. 19. Diod. XI 1). So

starb Paullus als der letzte der Paulli (Liv.

XLV 41. 11. Polyb. XXXLT 14, 2). Von seinen

Tochtern war eine (vgl. Nr. 151) mit Q. Aelius

Tubero verheiratet, eine zweite (vgl. Nr. 152)

mit M. Porcius Cato, eine dritte (Aemilia Tertia

Nr. 180) wird nur als Kind erwahnt.

Paullus war ein Mann, in dem altromische

60 Tuchtigkeit durch hellenische Bildung geadelt

war. Ein echter Aristokrat, verschmahte er es,

um die Gunst der Masse zu buhlen (Plut. 6. 10);

als er zum zweitenmal das Consulat antral, wies

er anstatt der ublichen Dankrede mit herben

Worten die strategischen Maulhelden des Marktes

zur Euhe (Liv. XLIV 22. Polyb. XXIX 1. Plut,

11). Ebenso streng handhabte er die militarische

Zucht; er lehrte die Soldaten, fur einen starken

19
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Arm und ein blankes Schwert zu sorgen, alles

iibrige den Gottern und ihrem Feldherrn anheim-

zustellen (Liv. 1. 1. 34. XLV 37. Plut. 13; Galb.

1), und ahndete streng militarische Vergehen (Val.

Max. II 7, 13). AltrOmisch war auch seine Un-
eigenniitzigkeit. Er, der schon aus Spanien reiche

Beute heimgebracht hatte (Liv. per. XLVI. Polyb.

XXXII 8, 3) und dem Staatsschatz 6000 Talente

Goldes aus Makedonien zufiihrte , starb in be-

scheidenen Vermogensverhaltnissen (Liv. 1. 1.

Polyb. XVIII 35, 4—6. XXXII 8, Iff. Diod.

XXXI 26. Plut. 39. Dio fr. 67). Piir sich selbst

nahm er aus der makedonischen Beute nur die

Biicher des KOnigs (Plut. 28); seinen Sohnen
verstattete er als Belohnung die Jagd in den
koniglichen Forsten (Polyb. XXXII 15, 5); mit
den erbeuteten Kunstsch&tzen schmiickte er Tempel
und Staatsgebaude (Cic. orat. 232). Und wie
er an der Zucht der Vorfahren festbielt (seine

discipline, riihmt Cic. in Verr. V 25) , so auch
an ihrer Religion ; seine Pflichten als Augur er-

fiillte er mit hOchster Gewissenhaftigkeit (Plut.

3). Ahnliches liess sich wohl von manchem der

friiheren Staatsmanner und Feldherrn riihmen

:

aber wenn bei jenen die rBmische Virtus meist
in rauhem Gewande auftrat, so erscheint sie bei

Paullus zu hellenischer Menschlichkeit verklart.

Streng, wo es das Amt erforderte. war er person-

lich mild gegen die Besiegten und Unterworfenen.

Hellenisch ist sein masshaltender Sinn : als der

gefangene Perseus vor ihm stand, mahnte er die

Seinen an die Unbestandigkeit und den Wechsel
des Schicksals. Liv. XLV 8. Polvb. XXIX 20.

Plut. 27. Diod. XXX 23. Hellenisch ist seine

Scheu vor dem Neide der Getter, die ihm auf

der Hohe der Erfolge das Gebet eingab , ein

Umschlag mOge lieber sein eigenes Haus als das

Vaterland treffen (Liv. XLV 40—42. Plut. 36.

Veil. I 10, 4). Die Gfltter erhdrten seinen Wunsch
und verwaisten sein Haus; auch dies herbe Ge-

schick ertrug er mit mannlicher Fassimg (Cic.

Tusc. Ill 70; Cat. m. 68; Lael. 9; ad fain. IV
6, 1). Das schonste Zeugnis fur seinen milden

und gerechten Sinn gaben ihm nach seinem Tode
die von ihm Unterworfenen; Spanier. Ligurer.

Makedonier trugen freiwillig die Bahre ihres Be-

siegers (Plut. 39. Val. Max. II 10. 3). Der sit-t-

liche Ernst seines Wesens machte seine Bede von
selber eindrucksvoll (Cic. Brut. 80); die grie-

chische Sprache war ihm gelaufig (Liv. XLV 8.

8). Seine lebendige Teilnahme an der Geschichte

und der Kunst der Griechen bewies er durch eine

Beise , die er nach dem makedonischen Feldzug

durch Griechenland unternahm (Liv. XLV 27—28.

Polyb. XXX 10. 3ff. Plut. 28) : von den Athenern
erbat er sich einen Maler fur seinen Triumph
und einen erprobten Philosophen als Lehrer fur

seine Kinder (Plin. n. h. XXXV 135). die er in

alien musischen Kiinsten sorgsam unterweisen

liess (Plut. 6). Von seinen Ausspriichen ist be-

sonders haufig das Wort wiederholt worden. ein

guter Stratege miisse auch die geschickte An-
ordnung von Spielen und Gastmahlern verstehen

(Liv. XLV 32. 11. Polvb. XXX 15. 4. Plut. 28
u. 6.).

Paullus hat zweimal triumphiert, hat aber

dreimal (vgl. t. 3) den Siegesnamen imperator
angenommen; durch Verwechslung oder Ubertrei-

bung machten manche daraus 3 Triumphe (so

Veil. I 9, 3 und t. 2) , wahrend das IJlogium

richtig nur 2 angiebt. Ebenso ist auf der Miinze

des Paullus Aemilius Lepidus, Cos. 720 = 34
(Nr. 82), welche den makedonischen Sieg dar-

stellt, zu Paullus ter hinzuzudenken imperator.

Momm sen EMW 632. • [Klehs.]

115) L. Aemilius L. f. Paullus, Cos. ord. 754
= 1 n. Chr. Sein Name: L. Aemilius L. f.

10 Paulus bei Dio ind. LV, sonst L. Paullus (fasti

min. XI. Bull. com. XIV 368 nr. 1397. Suet.

Aug. 19. 64) oder nur Paullus (Prop. V 11, 63).

Vielleicht bezieht sich auf ihn die Inschrift CIA
in 590: L. Aemilius [Paullus] Paulli f. Sohn
von Nr. 82 (Suet. Aug. 64. Prop. V 11, 63), Ge-

mahl der Iulia, der Enkelin des Augustus (Suet.

Aug. 19. 64), Cos. ord. 754 mit C. Caesar (fasti),

beteiligte sich an einer Verschwfirung gegen Au-
gustus (Suet. Aug. 19), frater Arvalis. f Ende

20 des J. 13 oder im J. 14, acta Arv. J. 14 CIL
VI 2023a 9ff.; vgl. Borghesi IV 69. V 288ff.

[v. Rohden.]

116) M. Aemilius L. f. L n. Paullus, Consul

im J. 452 = 302 mit M. Livius Denter (. .

Aemilius Liv. X 1. 7, wo das Praenomen in

den Hss. ausgefallen ist, consul Aemilius ibd.

2, 2; I. Aemilius Cassiod. ; Mdgxog Alaihos
Diod. XX 106, 1; Paulus Chronogr. ; Aemilius
Idat. Chr. Pasch.). Schlug als Consul den Lake-

30 daemonier Kleonymos , welcher mit einer Flotte

in Italien gelandet war und Thurii genommen
hatte (Liv. X 2). Im J. 453 = 301 Magister

equitum des Dictators Q. Fabius Maximus (f.

Cap., wo erhalten ist [Aijmilius L. f. L. n
M. Aemilius Paulus Liv. X 3, 3, der fiber die

Dictatur abweichende Angaben vorbringt), von
den Etruskern geschlagen Liv. 1. 1. Diese Dic-

tatur fallt in eines der sogenannten Dictatoren-

jahre; vgl. Mommsen Rom. Chron. 2 114f.

40 117) M. Aimilius M. f. L. n. Paullus (f. Cap.
499. Act, tr. 500), Consul im J. 499 = 255 mit
Ser. Fulvius Nobilior (f. Cap. , M. Aemilius
Paulus Cassiod. ; Paulus Chronogr. Idat. Chr.

Pasch. ; M. Aemilius Paulus Eutr. II 22, 1
;

Aemilius Paulus Oros. IV 9, 5 : Mdoxos Alfiilios

Polyb. II 36. 10). Die Consuln schifften sich

bei Beginn des Sommers nach Africa ein , um
die Reste vom Heer des Regulus aufzunehmen.
Beim hermaeischen Vorgebirge erfochten sie einen

50 Sieg uber die karthagiscbe Flotte, eroberten die

Insel Cossura und nahmen dann in Clupea die

Uberbleibsel des romisohen Heeres an Bord. Nach
Orosius hatten sie noeh einen Landsieg Qber die

Karthager erfochten; et subacta Africa tunc

fuisset nisi quod fames erat, ut diutius exerci-

tus exspectare non posset Eutr. II 22, 2. Diese

Nachrichten sind beim Schweigen des Polybios
hochst unglaubwiirdig. Auf der Ruckfahrt wurde
die romische Flotte durch einen Sturm auf der

60 Hiibe von Camarina vollkommen vernichtet (ausser

den angegebenen Stellen vgl. Diod. XXIII 18.

1). Trotzdem triumphierten beide als Proconsuln :

de Cossuremikus et Poeneis navalem (scil. trium-
phmn) eijit XII K. Febr. (Act. tr. z. J. 500 =-.

254). Aus der liickenhaft uberlieferten Stelle

Liv. XL 20, 1 columna rostrata in Capitolio

hello Punico . . . eons, eui collega Ser. Fulvius

fnit. tola fnlminf discussa est fol?t. dass ihm
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vom Staat eine Ehrensaule errichtet war (wie

Maenius und Duilius; vgl. Plin. n. h. XXXIV
20). Sein Sohn ist M. Aimilius Paullus (Nr. 118)

Cos. H 538 = 216.

118) M. Aimilius M. f. M. n. Paullus (f. Cap.

538), Sohn des M. Paullus (Nr. 117) Cos. 499 =
255, Cos. I mit M. Livius Salinator im J. 535

= 219 (L. Aemilius Plin. n. h. XXIX 12

;

Asvxios Aluihog Polyb. HI 16, 7 ; Aifiihog TIavXoq

Zonar. VIII 20; L. Aemilius Cassiod. Paulus
Chronogr. Idat. Chr. Pasch.). Als Consul fuhrte

er den Krieg gegen Demetrios von Pharos in

Illyrien, nahm Pharos, vertrieb Demetrios, unter-

warf Hlyrien und kehrte Ausgangs des Sommers
nach Rom zuriick, wo er einen Triumph feierte

(Polyb. HI 18, 3—19; vgl. IV 37, 4. 66, 8.

Appian. Illyr. 8). Sein Amtsgenosse M. Livius
wurde in einen Process wegen der Kriegsbeute
verwickelt (Frontin. str. IV 1, 45); mit Bezug
darauf Liv. XXII 35, 3 et damnations collegae

et sua prope ambustus evaserat. Im J. 536 =
218 war er Mitglied der Gesandtschaft nach
Karthago (Liv. XXI 18, 1). Cos. n im J. 538
= 216 mit C. Terentius Varro (f. Cap. Paulus
II Chronogr. Idat. Chr. Pasch. Liv. XXn 35.

Eutrop. Ill 10, 1. Oros. IV 16, 1. Cassiod. Polyb.
HI 106, 1. V 108. 10. Cic. off. Ill 114. Nep.
Hann. 4, 4. Appian. Hann. 17. Zonar. IX 1).

Gegen seinen Willen liess sich Varro bei Cannae
in eine Schlacht ein, in der Paullus flel. Aus-
fuhrliche Berichte daruber bei Liv. XXII 38—50.
Eutr. Oros. 1. 1. Flor. I 22, 15ff. Polyb. in
107—117. Appian. Zonar. 1. 1.; kiirzere Erwah-
nungen seines Heldentodes bei Polyb. XV 11, 8.

Cic. de div. II 71 ; deor. n. Ill 80 : Tusc. I 89
(ausserdem noch de sen. 29. 61 genannt). Veil.

I 9, 3. Val. Max. Ill 4. 4. Plut. Fab. Max. 14;
Aemil. 2. Horat. c. I 12, 38. Er war Pontifex (Liv.

XXIII 21, 7). Von seinen Kindern kennen wir
L. Aemilius Paullus Macedonicus (Nr. 114) und
die Tochter Aemilia Tertia (vgl. Nr. 179).

113) M. Aemilius Philemo, notus homo, liber-
tus M. Lepidi, trat als Zeuge gegen Milo auf
(Ascon. p. 32 K.-S.). Nach Manutius Anderung
wird ad villam M. Aemilii Philemonis bei Cic.
ad fam. VII 18, 3 fur das handschriftliche me-
trilii gelesen. [Klebs.]

120) Aemilius Pius, ein Student, von Fronto
(epist. ad amic. I 8 p. 179 Nab.) an Passienus
Rufus empfohlen. [v. Rohden.]

121) Aemilius Probus wird in Titel und
Subscription der Hss. als der Verfasser des (in

Wahrheit dem Cornelius Nepos gehorenden) Buches
de cxcellentibus ducibus exterarum gentium ge-
nannt. Ein am Ende derselben Sammlung vor
der Subscription stehendes Epigramm (Baeh-
rens PLM V p. 83) giebt bei richtiger Inter-
pretation (L. Traube Sitzgsb. Akad. Miinchen
1891, 409ff.) tiber den Sachverhalt Aufschluss:
Aemihus Probus ist nicht Verfasser, sondern zusam-
men mit seinem Vater und Grossvater Schreiber,
oezw. Veranstalter einer Sammlung historischer
Schriften, zu der auch das Buch de excellentibus
ducibus gehort und der das Epigramm als Be-
gleitschreiben dient, um sie dem Kaiser Theo-
dosras II. (so richtig bereits O. Jahn Sitzgsb.
d- sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1851, 343) zu
widmen. Uber die Person des Aemilius Probus ist

Sicheres kaum zu ermitteln (vgl. Kiessling in

Seecks Ausg. d. Symmachus p. XCV. Traube
a. a. O. 423f.); die Annahme, dass das Gentil-
nomen Aemilius aus falscher AuflOsung einer
Subscription em(endavimus) Probi in Fmilii
Probi entstanden sei (Bergk Philolog. XII 580.
G. F. Unger Abhandl. Akad. Miinchen XVI 1

[1881] 131), ist kunstlich und unhaltbar.

[Wissowa.]
10 122) Aemilius Ptolemaeus conduxerat a fisco

possessionem, Paul. Digest. XLIX 14, 47, 1.

Ein Aemilius Ptolemaeus, Gemahl einer Ulpia
Regilla, Vater eines Aemilius Reginus, wird in
einer syrischen Inschrift vom J. 174 genannt,
CIG 4453.

123) M. Aemilius Quadratus, ohne Zusatz, in

einer syrischen Inschrift, Bull. hell. HI 269
nr. 34.

124) (M.?) Aemilius Rectus, Praefect von
20Agypten im J. 14 n. Chr. (Dio LVn 10, 5, vgl.

Suet. Tib. 32). Vielleicht ist er der Oheim des
Seneca, welcher 16 Jahre (etwa October 1 n. Chr.
bis Febr. 17?) Agypten verwaltete (Senec. con-
sol, ad Helviam 19, 6; vgl. Borghesi IV 437ff.).

125) L. Aemilius Rectus, Praefect von Agyp-
ten im J. 42, Lumbroso Bull. d. inst. 1877, 52.

126) L. Aem. M. f. M. nepos Quirfina)
lieeius dmno Eoma-, scriba quaestorius , scriba
aedilicius etc. CIL II 3423. 3424 (Carthago nova).

30 [v. Rohden.]
127) L. Aemilius M. f. Regillus, (M. Acmili

films Liv. XL 52, 5 aus der Weihinschrift),
wahrscheinlich Sohn von Nr. 128. Praetor im
J. 564 = 190 (Liv. XXXVI 45, 9), erhielt er die
provincia navalis (XXXVII 2, 1. 10. 4, 5),
fuhrte die romische Flotte im Kriege gegen An-
tiochos und erfocht uber dessen Schiffe einen
entscheidenden Sieg bei Myonesos, wofiir ihm ein
triumphus navalis bewilligt wurde (Liv. XXXVII

40 14—15. 17—19. 26—31. Polyb. XXI 8, 1. 10,
3. 24. 16. 17. Appian. Syr. 26—27), den er Kal.
Februariis im J. 565 = 189 feierte (Liv. XXXVn
58, 3—5). Er gelobte als Praetor Laribus per-
marinis einen Tempel (Macrob. I 10, 10), wel-
chen M. Aemilius Lepidus als Censor im J. 575
= 179 weihte (Liv. XL 52, der die Weihinschrift
giebt; vgl. Bahrens FPR p. 54).

12S) M. Aemilius Regillus, war von der Prae-
rogativa mit T. Otacilius schon zum Consul fur

50 das J. 540 = 214 gewahlt, als Q. Fabius
ihre Wahl verhinderte (Liv. XXIV 7, 10—9, 3).

Starb als flamcn Martialis im J. 549 = 205
(XXIX 11. 14; also ist Livius in der Rede XXIV
8. 10 flamen est Quirinalis ungenau gewesen).

Wahrscheinlich identisch mit M. Aemilius Prae-
tor urbanus im J. 537 = 217 (vgl. Nr. 20) und
Vater von Nr. 127 und 129.

129) M. Aemilius (Regillus), begleitete seinen
Bruder Lucius Nr. 127 (als Legat) nach Griechen-

60 land und start wahrend des Feldzuges auf Samos
im J. 564 = 190 (Liv. XXXVH 22, 2). [Klebs.]

130) Paullus Aemilius Paulli
f. Pal(atina)

Pegillus, XV vir sacris faciendis, praefectus
urb(i) iuri dicundo, quaestor Ti. Caesaris Aug.,
CIL n 3837 (Sagunt); vgl. Eph. ep. IV p. 21.

131) Aemilius Regulus aus Cordnba in Spanien,
verschwor sich gegen Caligula, Jos. Ant. Jud.
XIX 17.
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132) Aemilius Kufinus, Bmder der Fl(avia)

Mamilia, v(irgo) V(estalis) max(ima) im J. 242,

GIL VI 2133.

133) Aemilius Rufus, Praefectus equitum, von
Domitius Corbulo in Armenien wegen Feigheit

bestraft, Frontin. strat. IV 1, 28.

134) Aemilius Eufus, an den die divi fratres

ein Rescript erliessen, Marcian. Digest. I 7, 4, 3.

135) Aemilius Saturniuus, Praefectus praetorio

Servilius und Cornelius; Scaurus kam der Ver-

urteilung durch Selbstmord zuvor (im J. 34, Tac.

arm. VI 29. Dio LVIII 24, 5). Eine Provinz

hat er nicht verwaltet (Dio LVIII 24, 3). c) Pamilie

:

Br war Urenkel des Princeps senatus Nr. 140

(Tac. ann. Ill 66; vgl. Senec. de benef. IV 31,

5), insignis nobilitate (Tac. ann. VI 29). Ver-

mahlt war er zuerst mit der im J. 20 verbann-

tcn Lepida (Nr. 170), von der er eine Tochter
zusammen mit C. Pulvius Plantianus, wird vonlOhatte (Tac. ann. Ill 23), dann, wie es scheint,

diesem getotet urns J. 200, Dio LXXV 14, 2.
'"

"
"

~ — ~-

136) M. Aemilius Saturninus, Proconsul
(Achaiae), CIG I 1079 (Megara), vielleicht iden-

tisch mit M. Aemilius Macer Saturninus; oben
Nr. 91. [v. Rohden.]

137—142) Aemilii Scauri. Scauri sunt
qui extantes talos habent (Porphyr. Horat. Sat. I

3, 47); namque et hine (= a pedibus) cogno-
mina inventa Planei Scauri (Plin. n. h.

XI 254; vgl. Quintil. I 4, 25). Scaurus ist Cog- 20 (Tac. ann. HI 31); insignis orandis oausis
nomen der Gens Aemilia und Aurelia.

~

137) (Aemilius) Scaurus, Sohn des M. Aemi-
lius Scaurus Princeps senatus Nr. 140. Er
diente im Heer des Lutatius Catulus. Als er in

einem fur die Romer unglucklichen Gefecht gegen
die Cimbern an der Etsch im J. 652 = 102 sich

durch die Flucht gerettet hatte, verbot ihm der

Vater in eonspectum suum accedere, ills ob hoc
dedccus mortem sibi conscirit. Auct. de vir. ill. 72.

(da er bei Tac. ann. Ill 31 patruus simul ae

vitrieus Stdlae, des Cos. 31, heisst), mit der

Witwe eines Halbbruders L. Sulla (Cos. 749 =
5), welche vielleicht identisch ist mit der Sextia,

welche ihrem Gemahl im Tode folgte (Tac. ann.

VI 29). Von dieser hatte er keine Kinder, fiber-

haupt keine Sohne, da in ihm Scaurorum familia
exstincta est (Senec. suas. 2 , 22). d) Scaurus

als Redner: Oratorum sua aetate ubcrrimus

(Tac. ann. VI 29). Genialitat, gepaart mit Faul-

heit und Liiderlichkeit , charakterisierte ihn als

Redner nach der ausfiihrlichen Schilderung des

alteren Seneca (contr. X praef. 2—3). Ausserdem
aber besass er ein treffendes witziges Urteil; vgl.

Senec. contr. I 2, 22. II 1, 39. IX 5, 17. X 1,

9. X 2, 19. Als eine Autoritat in Sachen des

feinen Geschmacks erscheint er noch bei Petron.

77. e) Getadclt wird seine impuritas; vgl. Senec.

Val. Max. V 8, 4. Prontin. str. IV 1, 13. Darum 30 de benef. IV 31, 3. Vita probrosus Tac. ann.

nennt Horat. c. I 12. 37, wo er „die Blut-

zeugen der rOmischen Virtus" aufzahlt, Regulum
et Scauros.

138) L. Aemilius Scaurus, Unterbefehlshaber
des Praetors L. Aemilius Regillus im Kriege gegen
Antiochos im J. 564 = 190 (Liv. XXXVII 81,

6). Vielleicht der Grossvater des M. Scaurus
Princeps senatus Nr. 140. [Klebs.]

139) Mam. Aemilius Scaurus, Cos. suff. um

VI 29.
"

[v. Rohden.'

140) M. Aemilius M. f. L. n. Scaurus, ge-

boren 591/592 = 163/162 (vgl. Ascon. p._20, 1),

memoriam prope intermortuam generis sui

virtute (renovavit) Cic. Mur. 16; Scaurus ita

fuit patrieius , ut tribus sitpra- cum aetatibus

iacuerit dormts cms fortuna. Nam neque pater

neque avus neque etiam proavus (ut puto prop-

ter tenues opes et nullam vitae industriam)
das J. 21. a) Name : M. [AJemilio Scauro mit 40 Jwnores adepti sunt. Itaque Scauro aeque ae
falschem Vornamen in der pompeianischen In-

schrift CIL IV 1553; Mam. Aem acta Arv.

CIL VI 2023 b 16; Mamereus Aemilius Scaurus
Dio LVIII 24, 3; Mamereus Scaurus Senec.

suas. 2, 22. Sen. de benef. IV 31, 3. Tac. ann.

VI 29 und sonst. b) Leben : Im J. 14 war er

im Senate anwesend , als man fiber den Regie-
ningsantritt des Tiberius beriet, und zog sich

des Kaisers Hass durch eine unvorsichtige Ausse-

novo homini laborandum fuit Ascon. in Scaur,

p. 20. Pater eius quamvis patrieius ob pauperta-

tem carbonarium negotium exercuit Auct. de vir.

ill. 82 (im folgenden = v. ill.) § 1. Ipse primo
ifubitavit honores peteret an argentariam faeeret

v. ill. 2; er selbst beriehtete im ersten Buch
seiner Denkwurdigkeiten, sibi sex sola mancipia
totumque ce.nsum quinque ae, triginta nummum
rdictum Val. Max. IV 4, 11. Primo in Hi-

rung fiber ihn zu (Tac. ann. I 13). Er war 50 spania corniculum meruit, sub Oreste (L. Awe-
Cos, suff. mit Cn. Tremellius, wahrscheinlich
im J. 21 (acta Arv. und CIL IV 1553). In dem-
selben Jahre verteidigtc er seinen Stiefsolm und
Neffen L. Sulla, Tac. ann. Ill 31 ; im naehsten
Jahre klagte er den C. Silanus wegen Majestats-

beleidigung an (Tac. ann. Ill 66). Damals war
er schon Consular (Tac. Ill 66; vgl. Senec. de
benef. IV 31, 3). Im J. 32 wurde er selbst

(durch einen gewissen Tuscus, Senec. suas. 2, 22)

lius Orestes, Cos. 628 = 126 ; vgl. Liv. per. LX^
in Sardinia slipendia fecit (v. ill. 3); aedilis

(curulis) iuri reddendo magis quam muneri
edendo studuit (v. ill. 4). Praetor um 634 r=

120 (v. ill. 5). Im J. 637 = 117 bewarb er sich

um das Consulat. unterlag aber gegen Q. (Fabius)

Maximus (Cic. Mur. 36). Consul im J. 639 =
115 Ligi/res et GanfUcos domuit atque de his

triumphavit (v. ill. 7) ; -1/. Aemilius .1/. f. L.
maiestatis angeklagt, doch wurde seine Aburtei- 60 n. Scmtrus cos. de Galleis Karncis V... [Dc]c.
lung verschoben (tac. ann. VI 9). Aber zwei
Jahre darauf denuncierte ihn sein Peind Macro
von neuem bei Tiberius, er habe in seiner Tra-
gOdie ,Atreus« (Dio LVIII 24, 4) Worte gegen
Tiberius eingefugt (vgl. auch Suet. Tib. 61).

Tiberius liess ihn aber nicht deswegen anklagen,
sondern wegen angeblichen Ehebruchs mit Livilla

und Befragens der Magier ; die Anklager hiessen

Acta tr. Von seiner strengen Zucht der Truppen
hatte er selbst berichtet, Front, str. TV 3, 13.

Als Consul gab er eine lex Aemilia sumptuaria
(v. ill. 5. Plin. n. h. VIII 223; sie ist gemeint

bei Gell. II 24, 12 ; die abweichende Angabe bei

Macrob. II 13 beruht auf Irrtum oder Verwechs-

lung) und eine lex de libertinorum suffragiis (v.

ill. 5), fiber deren Inhalt nichts Naheres bekannt
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ist. (Consul} P. Deeium praetorem transeunte

ipso sedentem iussit assurgere eique vestem sci-

dit sellam eoneidit, ne quia ad cum in ius iret,

edixit (v. ill. 6). Bei Sallust heisst er (lug. 25,

4) unter dem J. 642 = 112 consularis et turn

senatus princeps ,
danach miisste er bereits von

d«n Censoren des J. 639 = 115 zum Princeps

senatus ernannt sein , denn die nachste Censur

follt jns J. 645 = 109; doch sind sichere Bei-

spiele eines Princeps senatus, der nicht Censorius

war, sonst nicht bekannt (vgl. Mommsen St.-R.

nr970). Jedenfalls war er es in der Polgezeit

bis zu seinem Lebensende (vgl. unten seine Worte

gegen Q. Varius) und wird von den Schriftstellern

sehr haufig Princeps senatus genannt. Im J. 642

= 112 wurde er als Mitglied der Senatscom-

mission nach Africa gesandt, welche die Streitig-

keiten zwischen Iugurtha und Adherbal schlich-

ten sollte (Sail. lug. 25, 4). Im folgenden Jahr

ging er als Legatus (Sail. 28, 4. 40, 4) des Con-

suls L. Calpurnius Bestia nach Africa, liess

sich gleich diesem und den fibrigen Legaten von

Iugurtha bestechen, und es wurde mit Iugurtha

ein schmahliches Abkommen gescblossen (Sail.

28—29). Im J. 644 = 110 wurde durch die

Rogation des C. Mamilius Limetanus ein ausser-

ordentliches Gericht (quaestio) zur Untersuchung

des hochverraterischen Verhaltens der Feldherren

und Legaten gegenuber Iugurtha eingesctzt ; ob-

wohl die Mitschuld des Scaurus allgemein be-

kannt war, wusste er es sogar durchzusetzen,

dass er selbst ciner der drei Richter (quacsi-

tores) wurde (Sail. 40). Doch nfitzte seine Ffir-

sprache dem L. Bestia nichts (Cic. de orat. II

283, vgl. Brut. 128). Censor im J. 645 = 109

mit M. Livius Drusus baute er als solcher die

via Aemilia (v. ill. 8. Strab. V 217 1 und stellte

den potis Mulvius her (v. ill. 8. Auimian. XXVII
3, 9). Als sein Amtsgenosse starb , weigerte er

sich, sein Amt niederzulegen, wie es beim Tode
eines der Censoren verfassungsmiissig vorge-

schrieben war, bis die Tribunen drohten, ihn ins

Gefangnis abzufuhren (Plut. q. R. 50). Im J.

650 = 104 wurde die Sorge fur die Getreide-

venvaltung. welche eigentlich dem L. Saturninus

als quaestor Ostiensis zukam, diesem genominen
und als ausserordentliches Amt {cura aiinonae)

dem Scaurus iibertragen (Cic. har. resp. 43; p.

Sest. 39). Von Priestertumern bekleidete er das

Augurat (Ascon. p. 18).

Scaurus war wahrend seines ganzen Lebens
Anhiinger und Vorkampfer der optimatischen

Partei ; a G. Groccho usque a>l Q. Variant
seditiosis omnibus restitit quern numquam nlla

vis, ullae minae , ulla invvlia, labefecit (Cic.

Sest. 101 ; vgl. die ahnliche und falsch fiber-

treibende Notiz v. ill. 9); beim Aufstand des

Saturninus stellte er sich diesem bewaffnet in

eomitio entgegen (Cic. p. Rab. perd. 21. 26;
rhetorisch fibertrieben von Val. Max. Ill 2, 18).

In der politisch aufgeregten Zeit wurde er in

zahlreiche Processe verwickelt. Der Volkstribun
Cn. Domitius klagte ihn 650 = 104 an, quod
eius opera sacra multa popidi Romani demi-
nuta esse diceret; crimini dabat sacra publico
populi R. deum Penatium quae Lavini fierent
opera eius minus recte easteque fieri; Scaurus
wurde freigesprochen (Cic. Scaur. 1; Deiot. 31.

Ascon. p. 18. Val. Max. VI 5, 5. Dio fr. 92).

Uber seine Anklage durch Q. Servilius berichten

Cic. p. Scaur. 2 reus est foetus a Q. Servilio

Caepione, lege Servilia (um 643 = 111)

P. Rutilio damnato (um 662 = 92) und dazu

Ascon. p. 19 Q. Servilius Caepio Seaurum ob

legationis Asiatieae invidiam adversus leges

peeuniarum captarum reum fecit repetundarum
. Scaurus tanta fuit continentia animi et

10 magnitudinc ut Caepionem contra reum detu-

lerit et brcviore die inquisitionis aecepta effe-

cerit, ut ills prior eUusam diceret, M. quoque

Drusum tribunum plebis (663 = 91) cohortatus

sit, ut iudicia eommutaret. Von der legatio

Asiatica ist sonst nichts bekannt, die Nachricht

bei Val. Max. Ill 1, 8, er sei angeklagt, quod

ah rege Mithridate ob rem publicam prodendam
peeuniam aceepisset hat wenig Wert, weil Valerius

Maximus im weiteren falschlich die Thatsachen

20 aus dem Hochverratsprocess lege Varia vorbringt.

Jene Anklage fallt 662/663 = 92/91. Zweifel-

haft ist, ob die Anklage wegen Erpressungen

von seiten des M. Brutus (Cic. p. Font. 38) als

Mitankliiger des Caepio erfolgte oder von ihr

verschieden ist. Auf Anstiften Caepios forderte

der Volkstribun Q. Varius auf Grund seines Ge-

setzes ut quaereretur de iis quorum ope con-

siliove socii contra populum R. arma sum-
psissent den damals 72jahrigen Scaurus zur Ver-

30 antwortung ; er verteidigte sich mit den Worten

Q. Varius Ilispanus M. Seaurum principem

senatus soeios in arma ait eonvoeasse ; M. Scau-

rus princeps senatus negat; testis nemo est; utri

vos Quirites cmuenit credere ? Der Tribun selbst

liess ihn darauf unbehelligt Ziehen (Ascon. p. 11.

Quintil. V 12, 10. v. ill. 11). Doch scheint ihn

dieser rhetorische Triumph nicht vor einer weite-

ren Verfolgung geschutzt zu haben. Denn Ciceros

Worte p. Scaur. 3 ah eodem (d. h. Q. Caepione)

40 etiam lege Varia proditionis est in crimen vo-

catus, vexatus a. Q. Vario tribuno plebis est

non multo ante sind nur so zu erklaren, dass

Caepio trotz jenes Vorganges eine neue Anklage

erhob
; Q. Caepio in M. Aemilium Seaurum

leqe Varia wird citiert bei Charis. 193, 19. 196,

1. 224, 21. Er trat vergeblich als Belastungs-

zeuge in Processen gegen seine politischen Feinde

C. Fimbria , C. Memmius auf (Cic. p. Pont. 24.

Val. Max. VIII 4. 2), ebenso gegen C. Norbanus

50 (Cic. de orat, II 197. 203. Val. Max. 1. 1.).

Cicero uberhauft ihn in seinen Reden und

Schriften mit rfihmenden Ausspruchen; doch sein

Lob gilt in Wahrheit nur dem gefeierten Vor-

manne der Nobilitat und fallt fur die Beurtei-

lung des Menschen kaum ins Gewicht. Als homo
nobilis, impiger factiosus, avidus potential'

honoris divitiarum, ceterum vitia sua collide

occultans wird er von Sail. lug. 14, 4 geschildert.

und wenngleich Sallust dem entgegengesetzten

60 politischen Lager angehorte , so bestatigen doch

die Thatsachen sein Urteil. Dass er in Geld-

angelegenheiten nicht skrupulos war, deutet ge-

legentlich selbst Cicero an (de orat. II 283 ; vgl.

Mariani sodalici rapinarumque provincialium

sinus Plin. n. h. XXXVI 116). Aber er wusste

den ausseren Schein zu wahren und trug ein

ernstes Wesen zur Schau (Cic. off. I 108 , doch

ad fam. I 4, 16 singularis vir tamen a Q. Metello
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eonstantia et gravitate superatus). Der grosse erhalten ist, im J. 646, der als suff. eintrat,
Binfluss, den er auch beim Volke besass (Cic. weil der eine ord. [DA]MN(atus) E(st)\ da-
Att. IV 16, 6) und die gliinzende Stellung, zu rum Ser[v]io Qalba M. Seauro Obs. 40 und
der er aus Armut emporgestiegen war, beweisen, Cassiod. , und dies ist nach Veil. II 12, 2. Liv.
dass es lhm an Verstand, Thatkraft und Schlau- per. 67. Tac. Germ. 37 M. Aurelius Seaurus,
beit mcht gefehlt bat. In der Wahl der Mittel worin die Uberli'eferung der Hss. ubereinstimmt.
war er ebenso wemg wahlerisch wie die raeisten Allerdings sagt Cicero Brut. 113 von Seaurus
seiner vornehmen Zeitgenossen. Sein ausseres und P. Rutilius : cum una eonsulatum petivis-
Auitreten war wurdevoll und selbstbewusst (Cic. sent, non ille solum qui repulsam tulerat accu-
de orat II 257; Brut, 111. Ascon. p. 16, 14). 10 savit ambitus designalum competitorem, scdA

.

ls
r

K
1

edner
,
charaktensiert ihn Cic. Brut. 110 Seaurus etiam absolutus Rutilium in indicium

bis 116; die specifisch rednerische Begabung vocavit. Und an der Thatsache, dass Eutiliuswd lhm abgesprochen, aber seine gravitas summa Rufus von Seaurus wegen Ambitus belangt wurde,
et naturahs quaedam auetoritas non ut eausam . ist auch darum nicht zu zweifeln , weil Cicero
sed ut testimonium dicere putares, eum pro reo (de orat. II 280) eine Anekdote aus den Verhand-
(hceret ruhmend hervorgehoben. Seine Beden lungen erzahlt. Aber dies kann nur auf die
lagen Cicero noch vor (huius et orationes sunt Bewerbung um das Consulat vom J. 115 gehen.
1. 1. 112), die gegen M. Brutus werden p. Font. Dass Eutilius erst eiii Jahrzelint spiiter wirklich
28 besonders erwahnt. Je zwei Citate aus M. zum Consulat gelangte, ist fur jene Zeit bei
Seaurus contra M. Brutum de peeuniis repe- 20 einem homo novus nicht auffallig. Jedenfalls
tundts stehen bei Charis. p. 129, 11. 210, 3, aus ist das zweite Consulat des Seaurus eine Phan-
eontra Q. Gaepionem actione II ebenda 147, 10. tasie.

12. Tres ad L. Fufidium libri seripti de vita 141) M. Aemilius M. f. M. n. Seaurus, Sohn
tpstus, leetu sane utiles quos nemo legit (Cic des M. Seaurus Princeps senatus und der Cae-
Brut. 112; vgl. Tac. Agr. 1. Plin. XXXIII 21); cilia Metella, daher Stiefsohn des Sulla (Ascon.
diese Memoiren werden von Historikern nur an- p. 16. Plin. n. h. XXXVI 113. 116. XXXVII
gefuhrt bei Valerius Maximus und Frontin; 11), Bnkel des L. Metellus (Cic. p. Scaur. 46).
ausserdem stammen die genauen Angaben in der Als Jiingling klagte er Cn. Dolabella an (Cic.
Schrift de viris illustribus (vgl. namentlich in Verr. I 97; Scaur. 45. Ascon. 23). Wahreud
Varius Sueronensis § 11 gegeniiber Hispanus 30 der Proscriptionen zeigte er sich enthaltsam (As-
bei Asconius) sicher mittelbar daraus. Sonst noch con. 16). Als Quaestor des Pompeius im dritten
vereinzelte Grammatikercitate aus gemeinschaft- mithradatischen Kriege liess er sich in Judaea
lieher Quelle bei Charisius und Diomedes (Peter von Aristobulos' bestechen (Joseph. Ant. XIV 29;
Bel. 185; Frgm. 120). Mit Seaurus beginnt die B.Jud. 16, 3), von Pompeius als Verweser Syriens
Eeihe der optimatischen Denkwiirdigkeiten der zuriickgelassen (Joseph. Ant. XIV 79; Bell. I 7,
marianisch-sullanischen Zeit, welche die geschicht- 7), unternahm er einon Zug gegen Aretas, Konig
hche Uberheferung, von Sallust abgesehen, be- der Nabataer, der fur 300 Talente den Frieden
herrschen. erkaufte, 692/694 = 62/60 (Joseph. Ant. XIV 80;

Vermahlt war Seaurus mit Caecilia Metella, Bell. I 8, 1, daher auf seinen Denaren ein knieen-
die als Witwe in zweiter Ehe Sulla heiratete ; 40 der Kenig mit Olzweig und Rex Aretas). Aedilis
da sie im J. 667 = 87 bereits Sullas Gattin curulis im J. 696 = 58 mit P. Plautius Hyp-
war (Plut. Sulla 6. 13. 22), so muss Seaurus saeus; beide werden zusammen genannt auf den
zwischen 664/666 = 90/88 gestorben sein. Von Miinzen, welche sie EX S. C, d. h. auf Grund
den Kindern sind bekannt: a) M. Aemilius ausserordentlicher Bewilligung, schlugen, Momm-
Scaurus Nr. 141; b) ein (nach dem Praenomen sen RMW Nr. 267. 268 (Trad. Bl. 273). Scau-
jiingerer) Sohn, vgl. Nr. 137; c) Aemilia, Ge- rus gab als Aedil Spiele mit sinn- und inass-
mahlin des M.' Acilius Glabrio Nr. 154. Ver- loser Verschwendung (Cic. off. II 57; p. Sest.
einzelte Notizen fiber Seaurus : Verteidigung eines 116 und dazu Schol. Bob. p. 304. Val. Max. II 4,
Piso Cic. de orat. II 265, (Archias) au/iicbatur 6. 7 [falsch, vgl. Friedlander Sitt.-Gescb. 116
a M. Aemilio (p. Arch. 6), alienus V. Mario 50 478]. Plin. n. h. VIII 64. VIII 96 = Solin. 32,
(prov. cons. 19), milii quidem neque pueris nobis 31. Plin. IX 11 = Solin. 34, 2. Plin. XXXIV
M. Seaurus O. Mario neque cedcre vide- 36. XXXV 127. XXXVI 50. 114. Ammian. XXII
batur; parri etiim sunt foris arma nisi est 15,24). M. Seauri ncscio an aedilitas maxime
consilium domi (off. I 76), M. Seauri Tusc-u- prostraverit mores maiusque sit Sullae malum
lanum (p. Caec. 54). Seaurus weihte auf dem tanta privigni potentia quam proseriptio tot
Capitol Tempel der Fides und Mens (nat. d. II milium Plin. n. h. XXXVI 113. Er verschwen-
61 ,

vgl. p. Scaur. 47. Plut. fort. Eom. 5. 10), dete dabei sein VermOgen und musste bedeutende
kaufte den Grammatiker Daphnis (Plin. n. h. Schulden machen (Ascon. 16). Er war in Rom
VII 128); genannt wird Seaurus bei Senee. de 697 = 57 (Cic. har. resp. 12), Praetor 698 =
benef. IV 31, 5. Ammian. XXX 4, 6. 60 56 und leitete die quaestio de ri, vor welcher

Seit Drumann I 27 und Orelli Onom. Tull. der Process des P. Sestius verhandelt wurde
p. 18 wird auch in den neuesten Handbiichern (Cic. p. Sest, 101. 116. mit Unrecht von Mom m-
(z. B. Peter Rel. CCLVI. Teuffel-Schwabe sen St.-R. 113 584, 3 bestritten; seine Behaup-
ELG5 § 136, 10) die Angabe wiederholt, Seaurus tung, dass Seaurus als advoeatus angeredet werde,
sei im J. 647 = 107 Cos. II als suff. gewesen, ist fur 116 vgl. 115 munoglich). Ex praetura
nachdem L. Cassius Longinus im Kampf gegen provinciam Sardiniam obtinuit, in qua neque
die Tiguriner gefallen sei. Die f. Cap. haben satis abstinenter se gessisse existimatus est et
aber einen suff., von dessen Namen nur Seaurus valde arroganter, im J. 699 = 55. Am 29. Juni
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700 = 54 kehrte er nach Rom zur Bewerbung On. Pompei fratrem = Halbbruder; die Mutter

urn das Consulat zurflck und verteidigte am wird an dieser Stelle Tertia genannt; sie hatte

5 Tuli C Cato Am 8. Juli wurde gegen ihn also 2 Schwestern.

im Anftrfi? der'Sarden die Klage repetundarum 142) M. Aemilius M. f. M. n. Seaurus, Sohn

™«P Valerius Triarius bei dem Praetor M. des M. Seaurus Nr. 141 und der Mucia, Enkel

f»»tn anhausrie eemacht (Ascon. 16. Val. Max. des M. Seaurus Princeps senatus Nr. 140. Er

III 6 71 Cicero iibernahm mit funf anderen verriet im J. 719 = 35 seinen Stiefbruder Sex.

*»?„,>' Vprteidieumr: Seauri indicium statim Pompeius an die Feldherrn des Antonins (Appian.

^Luturcuinos non deerimus (Cic. ad Q. fr. II b. c. V 142). In der Schlacht bei Aetium focht

15 8) me expedio ad Seaurum (ad Att. IV 15, 10 er auf Antonius' Seite, wurde gefangen genom-

9)' Seaurum Triarius reum fecit; si quaeris, men und sollte hingerichtet werden, wurde aber

nuOa est magno opere commota oviuidfcia, sed auf Bitte Mucias begnadigt (Dio LI 2. LVI 38).

iamen habet' aedilitas eius memoriam non in- Sein Sohn ist Mam. Seaurus Nr. 139. [Klebs.]

aratam et est pondus apud rusticos in patris 143) Q. Aemilius Q. f. Pal(atina) Sccwulus,

memoria (ad Att, IV 16, 6). Seaurus summam [in] castris divi Aug.sfub] P.SulpifeJw Quinmo

fidueiam in paterni nominis dignitate, maynam le[g. Aug.] G[a]esaris Syriae (J. 6 n. Chr.),

in necessitudine On. Pompei (vgl. unten) repone- hmwribus deeoratus pr[a]efect. eohort. Aug. I,

bat (Ascon. 17; darilber Cic. Att. IV 15, 7 pr[a]efect. cohort. II classicae, idem iussu Qui-

Pompeius Seauro studet, sed utrum fronte an rini censum egi (J. 6 n. Chr.) Apamenae eivi-

mente dubitatur). Seaurus war schwer belastet 20 talis milium homin. civium CXVII, idem iussu

(Val. Max. VIII 1, 10), doch die geschickte Ver- Quirini adversus Ituraeos in Libano monte

teidigung,' das demutige Bitten des Seaurus, vor castellum eorum eepi etc. CIL III Suppl. 6687

allem aber die Erinnerung an seinen Vater und (Berytus) mit Mommsens Commentar.

an seine gliinzenden Spiele retteten ihn (Ascon. 144) Aemilius Severianus mimographus CIL

18 25) Er wurde freigesprochen, was Cic. ad II 4092 (Tarraco).

Att IV 17, 4 (vom 1. October) nieldet; vgl. ad 145) Aemilius Severus Cantabrmus, Cos.®.

Q. fr. IIl'l, 11 (im September geschrieben); d. Ill idus Aug. (zwischen 216 und 247?), Dipi.

orationes effl'agitatas pro Seauro et pro Planeio 72 Eph. ep. IV p. 508.

absohi; Seaurum beneficio defensionis valde 146) L. Aemihus Sulleettnm, praef. class,

obligavi (ibd. § 16). Seaurus suchte sich dem 30 Ravennat, Boissieu inscr. de Lyon p. 16.

Volk durch Spenden zu empfehlen, aber Cicero Hirschfeld V.-G. 125 not.

befiirehtet bereits in dem genanntcn Brief vom 147) Aemilius Sura de anms popuh Romam
1 October, dass er mit seinen Mitbewerbern Cn. wird in einer alten Glosse angefuhrt, welche in

Domitius Calvinns und M. Messalla wegen amhi- den Text des Velleius I 6, 6 als Parallelstelle

tus angeklagt werden wurde: quid potcris, in- hineingeraten ist. Nach Mommsen Eh. Mus.

quies, pro 'Us dicere ? ne vivmn si sew. De XVI 282ff. war derselbe Verfasser ernes kurzen,

ambitu postulati sunt omnes qui considatum etwa dem velleianischen ahnhchen Abnsses der

pefu„t a Trior io Scauru* (ad Q. fr. Ill Weltgeschichte , angelegt nach den funf Welt-.

2, 3 vom 11. October, vgl. ad Att, IV 18, 3). monarchien (assyr. med. pers. maked. rom.), deren

Cicero iibernahm wiederum seine Verteidigung 40 fiinfte eben die anni pop. Rom. waren.

(Quintil. IV 1, 69); seine Sache stand ungiinstig: 148) Aemilius Tiro, an AenAiedwtfratres

Seaurum iam pridem Pompeius abiccit. Cic. ad reseripserunt. Ulpian. Digest, XL VII 18, 1 pr.

Q. fr. HI 8, 4 (Ende November). Bei der Ver- 149) P. Aemilius Victor (v%r) p(erfechss%mus)

handlung forderte das Volk seine Freisprechung, a rat(ionibus) Dioeletiani, CIL VI 1120.

Pompeius trat dem entgegen, Seaurus wurde ver- 150) [Aejmilius A. ft.
Vietorinns, procura-

nrteilt und ging ins Exil (Appian. b. c. II 24; tor Aug. ml accipiendos census in provmc. OaUm
vgL Cic. off. I 138). Von seinen weiteren Schick- Lugudunensi et in provincia Thracia, CIL XIV

ualen ist nichts bekannt. Er war Pontifex I Cic. 4250. [v. Eohden.]

har. resp. 12). An Hoffart und Habsucht seinem 151) (Aemilia), Tochter des L. Aemilius Paul-

Vater gleich, ermangelte er dessen Thatkraft 50 lus (Macedonicus), Frau des Q. Aelius Tubero.

und Tuchtigkeit (Ascon. 10, 14). Bemcrkens- Plut. A em. 5; vgl. oben Nr. 114 und Aelius

wert an ihm war nichts als seine Prunkliebe. Nr. 154.

Er kaufte das Hans des Cn. Octavius auf dem 152) (Aemilia), Tochter des L. Aemilius Paul-

Palatin und baute es glanzend aus, Cic, off. I lus Nr. 114 (Macedonicus), Gattin des M. Porcius

138; p. Scaur. 45. Ascon. 23. Plin. n. h. XXXVI Cato. des Sohnes des Censorius (Plut, Aem. 5;

6. Seine Tuseulana villa , mit den nicht ver- Cat. mai. 20. 24 ; vgl. Aemilia Tertia Nr. 180).

wendbarenKostbarkeiten seiner Spiele geschmiickt. Bei Hieronvm. II 316 Vail., wo Aetorxa Paula ge-

wurde von seinen Sklaven angezundet (Plin. XXXVI lesen wird. ist diese Aemilia gemeint. aber falsch-

115). Er besass zuerst in Rom eine Sammlung lich zur Gattin des Censors gemaeht. Die weiteren

geschnittener Sterne (Plin. n. h. XXXVII 11). 60 Angaben des Hieronymus uber lhre Ausschwei-

Scaurus war vermahlt mit Mucia. Tochter des fungen haben bei dieser L'ngenauigkeit wenig

Q. Mucius Scaevola. Pompeius hatte sie nach Wert.

dem Tode seiner zweiten Gemahlin Aemilia. der 153) Aemilia, Vestalin, wegen Incests im

Schwester des Seaurus, geheiratet, und 3 Kinder J. 640 = 114 XV kal. Ian. (nach Fenestella

mit ihr gezeugt, sich dann aber im J. 692 — 62 bei Macrob. I 10, 5) verurteilt (Liv. per. LXIII.

von ihr geschieden, worauf sie Seaurus zur Gattin Oros. V 15, 22. Ascon. p. 40 K.-S. Dio fr. 87.

nahm und mit ihr einen Sohn (Nr. 142) zeugte ; Plut. Q. Rom. 83. Porphyr. Horat. sat. I 6, 30).

daher Ascon. p. 17, 15 habebat filium liberorum An den iibrigen Stellen riber den beruhmten
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Process (Cic. deor. n. Ill 74. Val. Max. Ill 7,

9. VI 8, 1. Obs. 37) wird Aemilia nicht nament-
lich erwahnt.

154) Aemilia, Tochter des M. Aemilius Scaurus
Princeps senatus (Nr. 140), vermahlt mit M.

1

Acilius Glabrio, Cos. 687 = 67, wurde von ihrem
Stiefvater Sulla gezwungen, trotz ihrer Schwanger-
schaft sich von Glabrio zu trennen und Pompeius
zu heiraten. Sie starb bei der Geburt eines
Sohnes. Plut. Sull.

J53; Pomp. 9. [Klebs
155) Aemilia, Rescript an sie vom J. 259,

Cod. lust. IV 6, 4.

156) Marcia P. f. Postuma Messenia Lu-
eilla Aemilia eflarissima) ffemina), CIL II
3740 (Valentia).

157) Paulla Aemilia, CIL II 4623 (Emporia)
vgl. oben Nr. 130.

158) Aemilia Aeonia s. Ausonius.
159) Aemilia C. fil. Callista, eflarissima)

ffemina,), Gemahlin des Consuls L. Turcius Pae- 20
sasius Apronianus, CIL IX 2801 (Aufidena).

Vielleicht dieselbe ist gemeint Eph. ep. VIII
247 (Regium): Mia, C, f. Aemilia Callitta (wo
entweder Callista oder Gallitta zu schrciben ist),

e(larissima) ffemina), saeerdos.

160) Aemilia Clara, Gemahlin des Petronius
Didius Severus, Mutter des Kaisers Didius Iuli-

anus. Hist. Aug. Did. Iul. 1, 1.

161) Aemilia Corinthia Maura s. Maura.
162) Aemilia C. f. Seribonia Maxima ofla- 30

rissima) pfuella) vixit diebus XLV. CIL VI
1334.

163) Aemilia Domitia s. Calpurnia Rufria
Aemilia Domitia Severn eflarissima) ffemina)
CIL VI 1368 = XIV 3993.

164) Aemilia Hilaria s. Hilaria.
165) Aemfiliap. oder Postumfia)'? [lusti-

n]a*>, Gemahlin des T. Flfavius) Titin/ms lei).

Augg. pr. pr. CIL II 4076 (Tarraco). Der Name
ist ganz unsicher. [v. Eohden.] 40

166) (Aemilia) Lepida, Tochter eines Lepidus,
da in republicanischer Zeit Lepidus, Lepida nur
in der Gens Aemilia als Cognomen vorkommt.
P. Caecilius Metellus Scipio (Cos. 702 — 52)
war mit ihr verlobt; als or das Verlobnis gelost
hatte, verlobte sich Cato mit ihr, worauf Scipio
sie heiratete. Cato machte seinem Grimm da-
riiber in Spottgedichten Luft. Plut. Cat. min. 7;
vgl. 57. [Klebs

Appius Iunius Silanus Cos. 28 ; vgl. Plin. n. h.
VII 58. Borghesi V 189f. 233 nr. 24.

170) (Aemilia) Lepida , Schwester von Nr.
63 (Tac. ann. Ill 22), eui super Aemiliorum
decus (vaterlicherseits) L. Sulla et On. Pom-
peius proavi erant (wohl mutterlicherseits) ; de-

stinata quondam uxor L. Gaesari ae divo Augusto
nurus (Tac. Ill 22. 23). Dann Gattin des

reichen Consulars P. Sulpicius Quirinius, jedoch
10 bald wieder von ihm geschieden (ca. 3—5 n.

Chr. Tac. 1. c. Suet. Tib. 49). Darauf mit Mam.
Aemilius Scaurus (Nr. 139) verheiratet, von dem
sie eine Tochter hatte (Tac. 23), nichts desto

weniger aber noch im J. 20 (post vigesimum
annum, wie Suet. 1. c. etwas ungenau angiebt)
von ihrem ersten Gatten verschiedener angeblicher
Verbrechen angeklagt und trotz der Verteidigung
durch ihren Bruder in den Bann gethan. Tac.
ann. Ill 22. 23. Suet. Tib. 49.

171) (Aemilia) Lepida, Tochter von Nr. 63,
nubilis im J. 21 (Tac. ann. Ill 35), vermahlt
mit dem spateren Kaiser Galba, dem sie zwei
Sohne gebar, friih gestorben. Suet. Galb. 5.

172) Aemilia Musa, locuples intestata, ge
storben im J. 17. Ihre Giiter wurden dem M.
Aemilius Lepidus (oben Nr. 75) zugewendet. Tac.
aim. II 48.

173) Aemilia Paulina Asiatica. Bull. com.
XV 1887 p. 223 nr. 1930; vgl. p. 283 nr. 2007.

174) Aemilia Planeina s. Cornelia Cethe-
gilla Aemilia Planeina CIL VI 16431.

175) Aemilia Pudentilla, zuerst vermahlt mit
Sicinius Amicus, von dem sie zwei Sohne hatte,

(Sicinius) Pontianus und (Sicinius) Pudens, dann
mit Apuleius. April, apolog. s. de magia 68ff.

176) Aemilia Rogatilla eflarissima) ffemina),
Bull. com. 1883, 217.

177) Aem filia) Rufilla, eflarissima) ffe-
mina), CIL X 8059, 18. [v. Eohden.]

178) Aemilia Severn eflarissima) ffemina),
CIL XV 427ff.

179) Aemilia Tertia (Val. Max. VI 7, 1), sonst

Aemilia; Tochter des M. Aemilius Paullus (Nr.

118), der bei Cannae fiel (Plut. Aem. 2. Polyb.
XXXII 12, 1), Gattin des Scipio Africanus maior
(Liv. XXXVIII 57, 6 und die schon augefiihrten

Stellen). Ein Beispiel ihrer Nachsicht gegen den
Gatten bei Val. Max. 1. 1. Sie liebte es, wenu
sie offentlich erschien, Glanz und Prunk zu ent

167) Aemilia Lepida, vermahlt mit Drusus, 50 falten; was an Schmuck, kostbaren Geraten.
dem Sohne des Germanicus (t 33, Tac. ann. VI
23); nach dem Tode ihres Vaters (Nr. 75) an-
geklagt ob servum adulterum, gab sie sich selbst
den Tod im J. 36, Tac. ann. VI 40 mit d. Anm.
Nipperdeys. Vgl. CIL VI 9449: Purlens M.
LepuH I. grammatieus : procurator cram Le-
pidae moresque gerebam; dum vixi, mansit
Caesaris ilia nurus.

168) (Aemilia Lepida). Tochter von Nr. 82,

Dienerschaft dazu gehorte. schenkte nach ihrem
Tode der jiingere Scipio seiner (natiirlichen) Mutter
(Papiria), spiiter seinen Sohwestern (Polyb. XXXII
12. 14, 7ff.).

180) Aemilia Tertia, Tochter des L. Aemilius
Paullus Macedonicus (Nr. 114); sie wird nur bei

Gelegenheit einer Anekdote erwahnt, wonach sie

ihrem Vater, als er sich zum Kriege gegen Per-
seus anschickte, ein giinstiges Omen bereitete

Prop \ 11. o/. Wahrscheinlich vermahlt mit 60 (Cic. div. I 103, wo sie Tertia, II 83, wo sie Ae-
M. Iunius Silanus Cos. 15; vgl. Borghesi V - -

—
213. 233 nr. 38.

169) Aemilia Lepida, Augusti promptis (also
Tochter von Nr. 1 15j. mit dem nachmaligen
Kaiser Claudius verlobt, der sie aber, quod pa-
rentes eins Aut/ustum offenderant, virginem ad-
hue repudiavit (urns J. 12), Suet. Claud. 26.
Aber im J. 13 vermiihlte sie sich dann mit C.

milia genannt wird, daraus Plut. Aem. 10.

Val. Max. I 5, 3). Plut. Cat. mai. 20 nennt die

Frau des M. Cato (vgl. Nr. 152) Aemilia Ter-

tia: dies ist an sich nicht unmoglich, trotzdem
Tertia im J. 168 nach Cicero und Plutarch noch
ein kleines Kind war. Denn nach Plut. Cat.

mai. 20 heiratete Cato die Tochter des Paullus
erst nach dem makedonischen Kriege (ungenau
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also Aem. 21 schon bei Pydna Aludiov y&nflQos),

und er ist erst 152 gestorben. Gegen Plutarch

l&Bst sich der Name Tertia geltend machen, nach-

dem die Existenz zweier alteren Schwestern zwar

Bicht notwendig, aber wahrscheinlich ist. Da
zudem Plutarch sich in jedem Falle selbst wider-

sprochen hat, so ist die Annahme eines Irrtums

von seiner Seite begriindet. [Klebs.]

Aemilins ludus in Eom, nur bei Horat. A. p.

= 2559) und einem Grabstein aus Emerita (CIL
II 500), beide etwa aus dem 2. Jhdt. Noch auf
westgotischen Miinzen findet sich der Ortsname
Eminio und Iminio. [Hiibner.]

Aemobolium. Das Wort findet sich nur auf
dem Stein CIL IX 3015 (aus Teate Marrucino-
rum): Criobolium et aemobolium movit de sua
Petronius Mareellus saeerdos VI Kal. Dee. und
CIG 8558: alfi(op6Xiov. Das „Blutopfer, Blut-

31 genannt, nach Porphyrio Gladiatorenschule 10 taufe" bezeichnet offenbar einen rituellen Akt im
von cinem Aemilius Lepidus genannt, unbekann

ter Lage: die Ansetzung „unweit des Forums"

beruht auf dem falschen Victor, die des sogen.

. Comm. Cruq. non procul a Gireo ist ohne Ge-

wahr. [Hulsen.]

Aemilius pons, Briicke in Rom, von einem

Quaestor Aemilius (Plut. Numa 9) in ungewisser

Zeit (aber vermutlich gegen Ende des 2. Jhdts.

v. Chr.) vollendet, nachdem die Pfeiler schon

179, die (wahrscheinlich holzerne) Fahrbahn 142 20
verdungen waren (Liv. XL 51, 4). Sie ging

parallel dem alten pons sublieius, wenig strom-

aufwarts, vom Forum Boarium nach dem trans-

tiberinischen Stadtteil: als erste und lange

Zeit einzige Steinbrucke fiihrt sie den Namen
pons lapideus (Aethicus p. 40 Gron.). Zuerst

inschriftlich erwahnt im Kalendar. Allifanum z.

17. Aug. (CIL IX 2320 ; vgl. Kal. Vail. VI 2298

;

Arnit. IX 4192 z. dems. Tg.), in der Notitia von

Kult der Magna Mater und des Mithras, wie das
taurobolium und das eriobolium, ist vielleicht

gleichbedeutend mit dem „Stieropfer". Vgl. de
Rossi Inscr. christ. I 35 = CIL VI 508. Pi-
roli-Zoe'ga Bassir. ant. I 59. Marquardt
Staatsverw. Ill 89. Boissieu Inscript. de Lyon
21ff. [Habel.]

Aemodae s. Haemodae.
Aemona (Haemona) s. Emona.
Aenaria heisst bei den Romern die von den

Griechen ITrdnxovooai (Appian. b. c. V 69 eg

vfjoov rag Ili&jjxovoag, tj vvv lariv Alvaola. Strab.

I 54. 57. V 247. 248. VI 258; vgl. Liv. VIII
22, 6. Ovid, inetam. XIV 90. Plin. II 203) oder
IJi&tjHovana (Skylax p. 10. Strab. I 60. II 123.

Ptolem. Ill 1, 69; vgl. Mela II 121. Plin. Ill

83) genannte Insel an der Kiiste Campaniens,
jetzt Ischia. Der bei den Dichtern und sonst

angefiihrte Urname Inarime (Vergil. Aen. IX
einer spateren Restauration (im Zusammenhang 30 716 u. Schol. z. d. St. Plin. n. h. Ill 82. Ovid.
mit Vollendung der Aureliansmauer ?) Pons Probi
genannt, vielleicht abgebildet auf einem antiken

Wandgemalde bei Bellori vestigia vet. Roinae

p. 1. Im Mittelalter pons maior, pons Scnato-

rum oder pons Salariae. Mehrfach durch Hoch-
wasser zerstort, zuletzt 1598 (seitdem Ponte Rotto),

ist sie seit 1889 bis auf einen Mittelpfeiler abge-

tragen worden. Abbilduug Canina ediflzilV tav.

240. Vgl. Jordan Topogr. II, 420f. Richter

metam. XIV 89. Silius It. VIII 541. XII 147.

Lucan. Pharsal. V 100. Stat. Silv. II 2, 76)

stammt aus dem missverstandenen Verse Homers
II. II 783 (vgl. Strab. XIII 620. Steph. Byz.

s. 'Agifia). Die Insel, durchaus vulcanischen

Ursprungs (Nissen ital. Landesk. I 266) hat zu
alien Zeiten auch einen Hauptsitz der vulcanischen

Thiitigkeit in dieser Gegend gebildet : daher die

Sage von dem unter dem Epomeo begrabenen
Befestigung des Janiculuin (Berlin 1882) 19. 20. 40 Giganten Typhoeus (Pindar Pyth. 1 18; vgl. Strab.

Mayerhofer Die Bracken im alten Rom, Er
langen 1883 (verfehlter Versuch , drei pontes

Aemilii zu unterscheiden). [Hiilsen.]

Aemines portus, Hafenort in Gallia Narbo-
nensis, zwischen Toulon und Marseille (Itin. marit.

506), nach d'Anville Notice 36 und anderen
lie des Embiez. Desjardins Geogr. de la

Gaule I 187. II 170. [Ihm.]

Aemiiiinin, Stadt in Lusitanien, unter den

V 248. XIII 626. Lykophron Alex. 988. Pherekyd.
ap. Schol. Apoll. Rhod. II 1210). In historischer

Zeit finden wir die Insel zuerst von Euboeeni
aus Chalkis und Eretria besiedelt (Strab. V 247.

Liv. VIII 22, 5), die von hier aus Cumae grun-

deten. Sie wurden utn das J. 500 durch vul-

canische Eruptionen vertrieben. Hieron vou
Syrakus schickte , vermutlich bald nach seinem
Siege fiber die Etrusker bei Cumae, 474 v. Chr.,

civitates stipendiariac bei Plin. n. h. IV 118, bei 50 neue Ansiedler hin, welche gleichfalls vor einem
Ptol. II 5, 6 (C. Muller irrt in seinen Aus-
fuhrungen zu dieser Stelle) den Lusitanern zu-

geteilt, an der Strasse von Olisipo nach Bra-
cara zwischen Conimbriga und Talabriga nach
dem antoninischen Itinerar (Eminio) S. 421, 5,

entspricht der Lage nach dem heutigen Coimbra.
wohin im 9. Jhdt. der Bischofsitz von Conim-
briga (Condeixa a velha) verlegt worden ist (CIL
II S. 40. 815). Der Fluss, an dem es liegt. wird

drohenden Ausbruch wichen ; aus dem 4. Jhdt.

meldet Tiinaeus (bei Strab. V 248) von einem
Ausbruche, der durch seine Heftigkeit sogar die

Bewohner der campanischen Kiiste zur Flucht
ins Innere veranlasst habe. Die Insel gehorte

in dieser Zeit den Neapolitanern, welche sie be-

festigten und durch militarische ao/ocrcj ver-

walten liessen (aus dieser Epoche die Inschrift

Kaibel IGI 894 = Mommsen unterital. Dial.

irrtumlich von Plinius IV 113 Aeminius genannt 60 197), aber nach ihrem ungliicklichen Kriege mit
statt Munda (s. d.), wie er bei den Cbrigen
richtig heisst, und ebenso nennt ihn Plinius nach
den Hss. noch einmal falschlich statt des Minius
V 113. Der Name der Stadt erscheint zum
ersten Mai auf einer Inschrift des jungeren Con-
stantin, die in Coimbra gefunden ist (CIL II
Suppl. 5239); Aeminienscs sind genannt auf der
Inschrift des Pharus von la Corufia (CIL II 5639

den Romern 328—326 sie diesen abtreten muss-
ten. Im J. 91 wird ein vulcanischer Ausbruch
als prodigium nach Rom gemeldet (Obseq. 54).

Augustus gab die Insel im Tausch gegen Capri
den Neapolitanern zuriick (Sueton. Aug. 92). Sie

hatte kein selbstandiges Gemeinwesen und wird
spater besonders wegen ihrer wannen Biider ge-

nannt (Strab. Plin. XXXI 9; Weihinsehriften
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an die Nymphae Nitrodes oder Naowdiai CIL

X 6787—6799. Kaibel IGI 392. 893; Thermen

und Heiligtum lagen an der Stldseite der Insel,

wo noch heute der Name Nitroli). Audi der

Fabrication von Topferwaren (m&oi), denen nach

einigen die Insel ihren griechischen Namen ver-

danken sollte, erwahnt Plin. Ill 82: die angeb-

lich von den chalkidischen Colonisten bebauten

Goldbergwerke waren dagegen schon im spateren

Altertum verschollen. Gelegentliche Erwahnungen
der Insel noch Plin. XXXII 154. Itiner. marit.

p. 515. Die der Insel gleichnamige Hauptstadt

lag an der N.W.-Ecke bei dem heutigen Forio

:

die alte Burg ;der Neapolitaner vermutlich auf

dem Monte Vico . wo die oben angefiihrte In-

schrift Kaibel IGI 894 gefunden ist. Haupt-

stelle fiber die Geschichte von A. : Strab. V
247. 248. Insehriften Kaibel IGI 891—894.

CIL X 6796—6805. Vgl. Beloch Campanien
202—210. [Hulsen.]

Aeneatores. 1) Militarisch Collectiv-

bezeichnung fur samtliche BlecHnstnimente fiih-

rende Spielleute im Heere, also fur tulncines,

cornieines und bucinatores. Dass der Name so

zu erklaren ist und nicht etwa eine besondere

Klasse von Musikern damit bezeichnet wird, er-

kannte schon Lipsius de milit. Eom. IV 10

(also nicht erst Cauer Eph. epigr. IV 374, wie

Mommsen und Euggiero annehmcn), durch

Vergleichung von Festus ep. p. 20 aeneatores

cornieines dicuntur und Suet. Caes. 32 . . aenea-

tores, rapta ab uno tuba. In jenem zusain-

menfassenden Sinn wird das Wort dann mehrfach

bei den Historikern gebraucht, z. B. von Fron-

tin. strat. II 4, 3. Ammian. XVI 12, 36. XXVI
4, 22 u. o\ Inschriftlich ist es nur ein einziges

Mai nachweisbar bei Brambach CIRh 1738

Minervae aeneatores cok. I Seqftianorum) et Ran-
r(acorum) eqfuitataej v. s. I. I. m. Auch hier ist

sicher die Gesamtheit aller Spielleute der Truppe

gemeint, nicht wie bei Euggiero Diz. epigr.

I 296 angenommen wird, nur die eine oder die

andere Kategorie derselben. Im einzelnen vgl.

unter Bucinatores, Cornieines, Tubicines.
[Cichorius.]

2) Die stadtromischen Grabinschriften eines

L. Aurelius Tychenianus (CIL VI 10220 Tyehe-

nianus dieit : . . . rcliqui tri[bu]m ingenuam
frumentum [publicum et aeneatorum [collegium.

was Mommsen erganzt, lassen die Eaumver-

haltnisse nicht zu; vielleicht corpus]) und eines

vierjahrigen Knaben, M. Baebius Asclepiades Iu-

stinus (10221 trib(u)s Offentinae conlegio aenia-

torum frumento publico) deuten an, dass in der

Kaiserzeit die Mitglieder des collegium aeneato-

rum in der Liste der mit Getreide von Staats

wegen zu Beteilenden standen. Mommsen
(Bull. d. Inst. 1845, 229ff. ; St.-E. Ill 287f.) hat

dieses Emolument der A. mit der Offentlichen Fru-

mentation der sacralen tibicines (CIL VI 2584)

zusammengestellt, denen sie wohl deshalb zukam,

weil sie (CIL VI 2191) s(acris) p(ublicis) p(raesto)

sfiintj. Es wird hiedurch sehr wahrscheinlieh,

dass dieser Verein aus den beiden servianischen

Centurien der Spielleute hervorgegangen ist, und
dass die Getreidespenden eine Erganzung oder

den Ersatz der den Spielleuten fur ihre Thatig-

keit im politischen Dienste, z. B. fur die An-

kiindigung der Curiat- (Laelius Felix bei Gell.

XV 27, 2) und Centuriatcomitien, gewahrten Ver-

giinstigungen darstellten. Dasselbe Collegium

scheint in der stadtromischen Inschrift Orelli 4105

{M. lulius Victor ex collegio liticinum corni-

cinum) unter Anfiihrung seiner beiden Bestand-

teile genannt zu sein; CIL VI 524 nach dem
einen : conlegi[um corjnieinfum] ; Asconius in

Cornel. 75 nach dem anderen : liticinum (? littorwm

10 Hs.). ImGegensatze zu Mommsen hat Henzen
(Bull. d.Inst. 1859, 230ft.), befremdet (ubrigens mit

Unrecht, s. Euggiero Diz. epigr. 1296) durch

das jugendliche Alter des einen oben genannten

Vereinsmitgliedes und wahrscheinlieh auch durch

die aenei frumenti praestatio des Cod. Theod.

XIV 25, 1 beeinflusst, den Genitiv aeneatorum

auf einen Nominativ aeneati, das ist ,auf Erz-

tafeln verzeichnete', namlich Getreideempfanger,

bezogen (vgl. CIL VI 10222 einen inc(isus) fr(u-

20 mento) p(ublico) dw(ae) Faust(inae iun(ioris)_

und 220 die Vigiles, qui frmnent. publ. incisi

sunt), und O. Hirschfeld (Philol. 1870, llf.) ist

dieser Ansicht im wesentlichen beigetreten. Vgl.

sonst noch Liebenam EOm. Vereinswesen 126.

3) In den unmittelbar an einander grenzen-

den Gemeinden Aquinum und Casinum bestanden

gleichfalls Vereine der A. CIL X 5415 : acdfilisj,

Ilvir Aq[uijni, item, pair(onus) colleg(ii) [ae]-

niatorum und 5173 vom J. 200 n. Chr. collegium

30 aeneator(um). [Kubitschek.]

Aenobarbus s. Domitius.
Aenona {Alvwva Ptol. II 16, 2), Stadt in

Liburnia an der Kuste nOrdlich von Iader (Zara),

Aenona neben Corinium Plin. Ill 140; vgl. G.

Eav. IV 22. V 14 Enona. Sie heisst noch jetzt

bei den Italienern Nona, bei den Kroaten Nin.

;

Const. Porph. de adm. imp. 30 p. 145. 31 p. 151

erwahnt Coimavla und xaoroov rrjg Xocoflariag r\

Nova. Hier wurden Insehriften gefunden CIL
40 III 2969—2990, meist aus der Zeit des Augustus

und Tiberius; die Gemeinde wurde von Ilviri

verwaltet. [Tomaschek.]

Aenus, Grenzfluss zwischen Eatien und Nori-

cum (Tac. Germ. 28 ; hist. Ill 5 ; 'Evog bei Arrian.

Ind. IV 15; Alvoe Ptol. II 11, 5), jetzt der Inn.

An demselben Pons Aeni bei dem heutigen

Eosenheim , s. unter Pons. Zeuss Die Deut-

schen p. 12. [Ihm.]

Jenuscabales (Plin. VI 158), Name einer

50 Quelle in Sudarabien. Das Wort bedeutet nach

Plinius fons camehrum, worin entweder aingamal

oder &in-ibil stecken kann. [D. H. Miiller.]

Aeoliae insulae s. Alokov vfjooi.

Aeonia. Aemilia Aeonia, Mutter des Auso-

nius , s. Ausonius.
Aepolianus, Name des Steinschneiders oder

Besitzers einer spaten Gemme mit bartigem Por-

tratkopf in Devonshire House (Cades V 509.

Bracci Memorie I Taf. III). Zwei andere

60 Gemmen mit demselben Namen sind gefalscht,

s. Brunn Gesch. d. gr. Kiinst, II 591f.

[O. Eossbach.]

Aepoliuni (Abiokiov Geistrift, Plin. IV 82),

Ortschaft an der pontischen Kuste zwischen den

Mundungen des Hister und des Tyras, nahe an

Kremniskos. [Tomaschek.]

Aeqna . . . f. Aequa eflarissima) f(emina).

CIL XIV 2518 (bei Tusculum). [v. Eohden.J
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Aeqnana, mit Surrentum zusammen genannt

bei Sifius It. V 465 (felieia Baccho A.): den

Namen bewahren (nach Pellegrini Campania

Felice, Napoli 1771, I 340) zwei Casali, Equa

und Massaquano zwischen Sorrent und Vico:

letzterer Ort daher modern (seit 17. Jhdt.) Vico

Equense (vulgovico di Sorriento, Ughelli Ital.

sacr. X 8) genannt. Mommsen CIL X p. 83,

der es mit den friiheren fur eine Ortschaft ohne

Stadtrecht halt. Beloch Campanien 268 dage-

gen bezieht den Namen nur auf die Hiigelkette

sfldlich Vico. [Htilsen.]

Aequanns pagns. 1) Ein Teil des Gebietes

yon Volcei in Lucanien, genannt auf der Inschrift

vom J. 323 n, Chr. CIL X 407.

2) Im Gebiete der Ligures Baebiani, pertica

Beneventana auf der Tabula alimentaria, CIL IX
1455 I 42. II 1. 5. 9. [Hulsen.]

Aequator s. Himmelskreise.
Aequator monetae. In der Lyoner Grab-

schrift Orelli 3228 = Boissieu p. 281 wird ein

Nobilis 'Kb(erii) Caesaris Aug(usti) ser(vus),

aeqfwator) monet(ae) genannt, der wohl eben in

der kaiserlichen Miinzstatte von Lyon (s. uber

diese Mommsen Miinzwesen 747, 23) die Gold-

und Silberstiicke zu justieren (das ist auf das rich-

tige Gewicht zu bringen) liatte. Dass er, wie

Euggiero (Diz. epig. I 297) meint, etwa mit dem
optio et exactor auri argenti et aeris zu ver-

gleichen oder zu identiflcieren sei, halte ich fiir

ganz ausgeschlossen. [Kubitschek.]

Aeqni oder Aequicnli (griechisch meist Aly.oi

oder Aixavol, doch AlxXoi Diod. XII 64. XIV
117, AixaXoi Diod. XX 101, AixoXavol Diod. XI
40, Alxovtukoi Ptol. Ill 1, 49), Bergvolk in Mittel-

italien, zwischen den Latinern, Marsern und Her-
nikern ansassig. tlber ihre Zugehfirigkeit zu

einer grOsseren Volkergruppe ist nichts Sicheres

auszumachen , der Versuch , sie als Osker nach-

zuweisen, beruht auf Insehriften von sehr be-

denklicher Authenticitat (Mommsen CIL IX
p. 388. 683. Nissen ital. Landesk. I 514).

Bher kOnnte man eine Verwandtschaft mit den
Volskern vermuten , mit denen sie , ohne eigent-

lich Grenznachbam zu sein (s. u.), doch in steter

Verbindung erscheinen. Zu ihrem Gebiete ge-

hOren in alterer Zeit besonders die Thaler des
Himella, Tolenus und oberen Anio. sowie das
westliche Ufer des Fuciner Sees. Schwer zu be-

stimmen sind die Grenzen nach Siiden ; da weder
Praeneste noch Anagnia jemals unter Botmassig-
keit der A. gestanden hat. kann ihnen vom
Saccothale kein bedeutendes Stiick gehort haben.
Aber die urspninglich latinischen Orte Bola und
Labici erscheinen im 5. Jhdt. v. Chr. in ihrem
Besitze (Liv. IV 49), und noch weiter siidlich

auf dem Algidus lag das in den Kriegen gegen
Romer und Tusculaner haufig genannte Castell,
der Hauptstutzpunkt fur ihre gemeinsamen Ope-
rationen mit den Volskern. Eine spate etymo-
logische Spielerei ist die Herleitung des Ius
fetiale von den .rechtliebenden" Aequieoli und
ihrem KOnige Fertor Erresius (Liv. I 32. Dionys.
II 72. Auct. de praenom. 1. Serv. Aen. X 14.
CIL I elog. XXXV p. 564 = VI 1302; andere
W)gen die Herleitung von Aequum Faliscum vor;
Serv. Aen. VII 695). In der Geschichte treten
me A. von Anfang an in enger Verbindung mit

den Volskern als gefflrchtete Feinde Eoms auf;

den Hohepunkt ihrer Macht scheint die erste

Halfte des 5. Jhdts. v. Chr. zu bezeichnen ; durch

Camillus 365 = 389 gedemiitigt, wurden sie 450
= 304 von dem Consul P. Sempronius Sophus.

vollstandig unterworfen. 40 „Stadte" (so Diod.

XX 101 ; 31 nach Liv. IX 45, 17) wurden binnen

50 Tagen erobert; die Besiegten erhielten die

ci'eitas sine suffragio (Cic. de offic. I 35)

;

10 von ihrem Gebiete wurde der grOssere Teil den
Militarcolonien Carsioli und Alba Fucens zuge-

wiesen: erhalten blieb der alte Gauname der

Aequiculi im Saltothal (noch jetzt il Cicolano).

Am Ende der Eepublik und Anfang der Kaiser-

zeit erscheinen die Aequiculi als Municipium
organisiert (der Name vermutlich bei Strab. V
238 corrumpiert in Kovxoidov) : doch ist ein

grosseres Centrum auch damals nicht nachweis-

bar, vielmehr das Wohnen in offenen Weilem
20 standig geblieben (Mommsen E. G. I« 37). Im

Gebiet der A. lagen nach Plin. n. h. Ill 106.

XXV 86 noch Cliternia (Capradosso) und der

vicus Nervesiae (Nesce nel Cicolano). Zuletzt

erwahnt den Ecicyculanus ager der Liber colo-

niarum p. 225 , setzt ihn aber falschlich nach
Picenum. Vgl. Garrucci il Cicolano ed i suoi

monumenti, Neapel 1859. G. Colucci gli Equi
I (einziger) Bd. , Florenz 1866. Nissen Ital.

Landeskunde I 514f. Insehriften CIL IX 3906
30—4176. 6349—6351. [Hulsen.]

Aequimelium, Platz in Eom an der Siidseite

des Capitols , unterhalb des Iuppitertempels, an-

geblich benannt von dem Hause des Hochver-

raters Sp. Maelius, das an dieser Stelle gelegen

haben sollte (Dionys. XII 4. Varro 1. 1. V 157.

Liv. IV 16. Cic. de domo 101), als Verkaufs-

stelle von Opfertieren fiir den Hauskult genannt

bei Cic. de div. II 39; vgl. Liv. XXIV 47, 15.

XXXVIII 28, 3. [Hulsen.]

40 Aequinoctinni. 1) Station oder Castell in

Pannonia superior an der Strasse von Vindobona
nach Carnuntum, genau in der Mitte des Weges,
m. p. XIIII von beiden Stadten entfernt, Itin. Ant.

p. 247. Tab. Pent.; vgl. Not. Dign. occ. 33 p. 98
eqta'tes Dalmatae Aequinoctiae. Der Lage nach

stimmt genau der heutige Ort Fischamend (d. i.

Fischa-miinde, a. 1091 Fiscahis-gimunde).
[Tomaschek.]

2) s. Himmelskreise.
50 Aequipondium (Vitr. X 8 (3), 4), das Lauf-

gewicht an der Schnellwage. Es war meist

kunstlerisch gestaltet, am haufigsten als Kopf
oder Buste. Abbildungen Mus. Borb. VIII 16

= Overbeck Pompeji4 S. 447. [Mau.]

Aeqnitas. 1) Aequitas, aequum, verstarkt bo-

num et aequum (so schon Plant. Cure. II, 65;

Menaechm. IV 2, lOf. und sonst. Ter. Adelph. I

1, 39 und sonst), synonym oder doch nahe ver-

wandt mit iu.stitia, iustum (Cic. top. 90. Auct.

60 ad Herenn. Ill 3. Caes. de bell. civ. I 32. Gai.

Dig. Ill 5, 2. Ulp. Dig. I 1, 1, 1. Constantin. Cod.

lust. Ill 1, 8), humanitas, humanum (Cic. p. Arch.

3; p. Balb. 19; vgl. p. Clu. 81. 159. Paul. Dig.

XXVIII 5, 85 pr.) , ist zunachst ein rein sittlicher

Begriff. Wenn auch A. sich im weitesten Sinne

auf das gesamte Verhalten zu Gottern und Men-
schen beziehen kann (Plaut. Poen. V 4 , 84

;

Pseudol. I 3, 35. Cic. top. 90), so bedeutet es
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doch regelmassig die Gerechtigkeit, Billigkeit

den Mitmenschen gegeniiber, sowohl als Inbegriff

von Normen, wie als entsprechende Tugend, auch
wohl personificiert als Gottheit (s. Nr. 2). Was ge-

recht ist, daruber sind die Ansichten erfahrungs-

massig bestandigem Wechsel unterworfen vind

haben bei den Romern nicht wenig gewechselt.

Dennoch halt der Urteilende, was ihm billig er-

scheint, namentlich wenn er sich in Uberein-
stimmung mit der Volksiiberzeugnng weiss, leicht 10
fur natiirlich mit dem Nebenbegriff des Un-
wandelbaren. Daher die haufige Wendung na-
tura aequum {;/,. B. Pompon. Dig. XII 6, 14),

naturalis aequitas (z. B. Gai. Dig. XXXVIII 8,

2. XLI 1, 93. Paul. Dig. XLIV 1,1. XLIX 15,

19 pr. Ulp... Dig. IV 4, 1 pr. XIII 5, 1 pr. XLIII
26, 2, 2). Uber das Verhaltnis der A. zum Rechte
sind die Auffassungen der ROmer schwankend.
Aus den plautinischen Stellen, in denen von A.

in Bezug auf rechtliche Angelegenheiten die 20
Rede ist (Bacchid. IV 8, 83; Cistell. IV 2, 94;
Persa IV 4, 38; Poen. V 2, 121 ; Rud. IV 7, 4; Trin.

I 2, 138), lasst sich nichts Bestimmtes daruber

folgern. Men. IV 2, lOf. stellt Plautus aequum
et bonum selbstandig neben leges. In Wahrheit
sind die Satze der A. Rechtssatze nur, soweit

sie von einem formal rechtsbildenden Factor

{leges, auctoritas iure consultorum u. s. w.)

zu solchen erhoben sind, und dass A. eine dem
Rechte gegeniiber selbstiindige Lebensordnung 30
ist, zeigt sich auch bei Cicero z. B. darin, dass

der billig Denkende von seiriem Rechte manches
nachlasst (Cic. off. II 64; vgl. Donat. ad Torent.

Adelph. I 1, 26). Aber die Romer operieren viel

mit der Vorstellung, dass es ausser dem von Mcn-
schen gesetzten auch ein selbstverstandliches,

natiirliches (oder auch gottliches) Recht gebe.

In die vielfaeh venvorrenen Theorien von diesem

ius naturah (s. d.) musste auch die A., die ja

auch ihrerseits etwas natiirlich Unwandelbares 40
sein sollte, verflochten werden. Bei Cicero fln-

det sich A. als ein Zweig des Rechtes, unab-
hangig von leges , senatusconsulta u. s. w. (top.

28. 31), auch als Eigenschaft des naturlichen

Gesetzes (de leg. I 19). Derselbe sagt for. part.

129), dass das Recht in natura und lex zerfallt

und dass diese beide, soweit sie es mit dem Ver-

haltnis zu den Mitmenschen zu thun haben, Sache
der A. sind. An anderer Stelle (top. 90) geht er

von der A. aus, die teils auf uatura, teils auf 50
institutum beruhe; der letztere Zweig wird nacli

Rechtsquellen weiter eingeteilt, schliesslich (91)

aber A. ausdriicklich mit ius identificiert. l'om-

ponius (Dig. LIT, 206) spricht von iure naturae
aequum: Paulus (Dig. I 1, 11) subsumiert das

ius naturale unter den Begriff des semper bo-

num et aequum. Indessen haben sich die ro-

mischen Juristen durch solehe Speculationen nicht

verleiten lassen, den Unterschied zwisehen Recht
und Sittlichkeit praktisch zu verwischen ; sie 60
wissen. dass das Recht die Forderungen der A.
manchmal nur unvollkommen anerkennt (Papin.

Dig. XLVI 3. 95. 4) und manchmal gar nicht

(Gai. Ill 25) und darum nicht weniger Recht ist;

wie denn auch Cicero sich im Gegensatz zu den
Juristen zu fiihlen scheint, wenn er das Recht
aus der Philosophie und nicht aus den Rechts-
quellen schopfen will (de leg. I 17). Bleibt man

dabei, dass nur das aus diesen geftossene (sog.

positive) Recht. wirkliches Recht ist, so hat den-

noch A. im Rechtsleben eine dreifache sehr we-

sentliche Bedeutung.
a) A. ist der Massstab der Kritik des Rechts

und damit das leitende Princip seiner Fortbil-

dung. Das Recht soil fur alle gleich sein, d. h. aus

constanten Regeln bestehen, welche gleiche Falle

gleich behandeln und willkiirliche Unterschiede

nach dem Ansehen der Person ausschliessen (Cic.

Verr. Ill 6; top. 23. Senec. ep. 86, 2. 107, 6; vgl.

123, 16) , wobei aber immer gevvisse juristische

Standesunterschiede stillschweigend vorbehalten

bleiben; vgl. das Selbstlob der Decemvirn (Liv. Ill

34) in Bezug auf die XII Tafeln, die doch durchaus

nicht alle diese Unterschiede beseitigt hatten.

Und gar nicht im Widerspruch mit jener For-

derung steht, dass das Recht die Menschen nach
ihrem Verdienst verschieden behandelt, swim
caique zuteilt (Auct. ad Her. Ill 3. Ulp. Dig. I 1,

10 pr. § 1) ; denn dies ergiebt sich von selbst da-

raus, dass die Rechtsregeln den unter sie fal-

lenden Thatbestanden allseitig gerecht werden
sollen, so dass die Entscheidungen, zu denen sie

fiihren, mit dem sittlichen Urteil ubereinstim-

men. Das Lob der Aequitat in diesem Sinne

wird zwar gelegentlich noch von den Spateren

den XII Tafeln zuerteilt (Cic de rep. II 61. Tac.

aim. Ill 27 [finis ae.qui iuris das Ende des ge-

rechten Rechtes im Gegensatz zu der folgenden

Gesetzgebung, deren Uugerechtigkeit Tacitus ta-

delt]. Flor. I 24), auch wohl bestimmten einzel-

n en Satzen altcster Zeit (z. B. Paul. Dig. XLIX
15. 19 pr. Gai. Ill 7. Ulp. XXVI 2. Dig. XXXVIII
16, 1. 4); in der Kegel aber sind es bei dem
Wandel der Anschauungen iiber das Gerechte

jeweils neuere und neueste Satze, deren Aequitat

betont, oder welche, was auf dasselbe hinaus-

kommt, auf Aequitat als ihr Motiv zuriickgefiihrt

werden. Dies gilt besonders von den Satzen

des praetorischen Edicts (z. B. Gai. IV 71. Dig.

XXXVIII 8, 2. Paul. Dig. XXXVII 1, 6, 1. Ulp.

Collat. XVI 7, 2. 9, 2; Dig. II 14, 1 pr. IV 4, 1 pr.

und sonst mit besonderer Vorliebe). Und selbst

-

verstandlich berufen sich diejenigen Rechtsquellen,

welche ihre Siitze iiberhaupt zu motivieren pflegen,

auch selbst vielfaeh auf A. (eigene Satze der

Juristen, Constitutionen vgl. unt b ; SC Trebel-

lian. Dig. XXXVI 1. 1, 2). Sn ist das Recht der

durch die Rechtsquellen flxierte Niederschlag der

A., wie sie jeweils das Volk versteht, und darum
konnte Cicero | top. 9) das ius civile definieren

als aequitas coitstituta iis qui eiusdem civita-

fis sunt, oder Celsus (Dig. I 1, 1 pr.) das Recht
als ars Imni et aequi. Dennoch steht das gewor-

dene Recht im bestindigen Gegensatz zu der A.,

weil die Gerechtigkeitsilberzeugung stets dem
fertigen Rechte un> ein Stuck voraus ist und
stets neue Forderungen an die Gestaltung des

Rechtes erhebt. Im Gegensatz zu aequum ius

ist iniquum das unbillige (vgl. Gai. Ill 25),

wahrend ius strictum (iuris rigor) das strenge

Recht bezeichnet, welches, wenn auch nicht ganz
ungerecht. doch der Gerechtigkeit nicht weit

crenug entgegenkommt und Unbilligkeiten im Ge-
folge hat (Gai. Ill 18 ; vgl. 25. Ulp. Dig. XXIV
1, 32 pr.).

b) A. ist das Princip der Auslegung des

,
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Eechtes, welches aber wiederum in A. als Prin-

cip der Fortbildung des Rechtes ausliiuft. A.

verlangt, dass nicht am Buchstaben gehaftet, son-

dern der wahre Sinn der Vorschrift erforscht wer-

de. A. steht daher bei Cicero im Gegensatz zu

seriptum, verba, litterae (Brut. 145. 198; de oral

I 242ff.; p. Caec, 65. 77. 80. 104 und sonst; p.

Mur. 27). Mit dem ius tritt A. dabei keines-

wegs von vornherein in Gegensatz, sondera sie re-

prasentiert das richtig verstandene Recht selbst, 10

steht vereint mit ihm gegeniiber dem Buchstaben

(Cic. p. Caec. 57. 61. 77. 80. 81. 104) und der

Spitzfindigkeit, dem callidum versutumque ius

(lb. 65). Nichts anderes als dieses ist auch sum-

mum ius (ib.), und dem Sprichwort summum ius

summa iniuria gaben nur calumnia und nimis

callida interpretatio das Leben (Cic. de off. I 33;

vgl. Colum. I 7). Auch wenn ius schlechtweg der

A. gegeniibergesetzt wird, so kann damit das

blosse Buchstabenrecht im Gegensatz zu dem sinn- 20

gemass verstandenen gemeint sein (Cic. de off.

Ill 67; de orat. I 178), wie denn in der causa

Curiana Scaevola als Verteidiger des his civile,

Crassus als derjenige der A. (Brut. 195ff.) und

doch wieder beide als Verteidiger des ius civile

(von verschiedenen Standpunkten aus) erscheinen

(ib. 145). Allerdings aber tritt A. als Leit-

stern der Interpretation auch in wahren Gegen-

satz zum bestehenden Recht, weil die Interpre-

tation der Juristen in weitestem Masse Umbildung 30

des geltenden Rechts nach den Anforderungen

der A. bedeutet. Darauf bezieht sich wohl auch

Cic. Phil IX 11. Zwar gehen natiirlich auch

die Juristen davon aus, dass entgegen dem Haf-

ten am Wort der Wille des Gesetzgebers zu

suchen sei (Cels. Dig. I 3, 17—19. Tryphon.

Dig. XLIX 15, 12, 8 mens consti'tutioriis); aber

sie sind nicht hierhei stehen geblieben, so dass

etwa A. nur als Mittel gedient hatte, den mut-
masslichen Willen des Gesetzgebers zu erfor- 40

schen; sondern sie fassen ihre Aufgabe principiell

dahin, das Recht nach den Anforderungen der

A. auszulegen (Paul. Dig. L 17, 90), wie sie

dieselbe verstehen, sollte auch der ursprtingliche

Sinn des Rechtssatzcs ein anderer sein. Darum
halten sie oft fur notig hervorzuheben, dass ihre

Rechtsansicht zugleich auch der A. entspreche

(Scaev. Dig. XIV 3. 2<>. Marcell. Dig. IV 1. 7, 1.

Tryphon. Dig. XLIX 15, 12, 8. Mod. Dig. I 3, 25).

Aber sie gehen auch unbedenklich im Interesse 50
der Aequitat des Ergebnisses von dem bisherigen

Rechte weit ab. Wenn sie der A. (oder was
ihr gleichsteht) den Vorzug geben vor dem ius

(Ulp. Dig. XV 1, 32 pr. Paul. Dig. XXXIX 3.

2. 51, strictum ius (Papin. Dig. V 3. 50. 1.

XXIX 2, 86 pr. Paul. Dig. XIII 5. 30. Trvphon.
Dig. XXIII 2. 67, 1). sfricfa ratio (Gai. Dig.
XLI 1, 7, 5. Papin. Dig. XI 7, 43. Marcian. Dig.
XLVIII 16. 1, 10). rigor iuris (Lip. Dig. XL
5, 24. 10), subtilitos iuris (Iavol. Dig. XXXIX 60
5, 25. Cels. Dig. VIII 3. 11. Ulp. Dig. XLV 1,

36), ius subtile (Ulp. Dig. XL 5. 24, 10. Trv-
phon. Dig. XLIX 15, 12. 5) u. s. w., so b'e-

zeichnen die letzteren Ausdriicke durchaus nicht
immer das blosse Buchstabenrecht. sondern regel-
massig das Recht, wie es genau genommen auch
sinngemass verstanden werden musste, wenn nicht
der Jurist sich fur befugt erachtete, zu Gunsten

der A. daruber hinwegzugehen. Drangen solehe

Interpretationen allgemein durch, so wurden sie

ihrerseits zu Rechtssatzen, da die auctoritas iu-

reconsultorum als Rechtsquelle anerkannt war.

A. in dem hier fraglichen Sinne ist also das

werdende Juristenrecht im Gegensatz zu ius als

dem bestehenden, von der Neubildung bekampf-
ten Recht. Mit dieser Thatigkeit der Juristen

concurriert die kaiserliche Rechtweisung vor-

nehmlich in den Rescripten , welche , nur mit
noch grOsserer Freiheit, denselben Grundsatzen

folgt (Pius Dig. IV 1, 7 pr. Constantin. Cod. lust.

Ill 1, 8; vgl. Divi Fratres Dig. L 8, 12, 8. Sev.

et Car. Dig. XIX 2, 19, 9. Cod. lust. II 1, 4.

Alex. Cod. H 1, 8. Gord. Cod. VII 72, 3). Die

absolutistischen Kaiser nehmen sogar die Inter-

pretation als Mittlerin zwisehen A. und ius fur

sich allein in Anspruch (Constantin. Cod. Th. I 2,

3 = Cod. lust. I 14, 1. lust. Const. Tarda § 21).

c) Endlich ist A. auch eine das Recht er-

ganzende Norm, auf welche es selbst vielfaltig

Bezug nimmt, ein Begriff, der sich allerdings in

der Anwendung gegen A. als Auslegungsprincip

nicht scharf abgrenzt. Es ist schlechthin un-

moglich, dass das Recht mit seinen formulierten

Satzen die ganze Fiille des Lebens erschopfe,

sondern stets muss das gerechte Ermessen derer r

welche das Recht handhaben, erganzend ein-

treten. Wenn so oft und in den verschiedensten

Wendungen, namentlich auch in Lob und Tadelr

A. als Richtschnur fur Magistrate wie iudices

aufgestellt wird (Liv. Ill 33. Cic, de lege agr.

II 102; in Verr. I 136. 151. Ill 42. V 27. Am-
mian. XXII 10, 2. CIL IX 1575. X 4863. Cic.

p. Clu. 156. 159; in Verr. II 109. Ill 220), sc-

bezieht sich dies keineswegs bios auf A. als

Auslegungsmaxime, sondern audi auf gerechte

Wtird'igung der Thatsachen bei Subsumtion unter

das Recht und auf A. als Richtschnur des Ermes-

sens, soweit das Recht fur dieses Spielraum lasst;

verschieden kann nur sein, wie weit das letztere

der Fall ist. Gerade die Urzeiten miissen als

solehe der vorherrschenden A. betrachtet werden,

denn flxierte Rechtssatze bilden sich erst im Laufe

der Jahrhunderte. Die Gesetzgebung ist anfangs

diirftig und das Gewohnheitsrecht schliigt sich

nur langsam aus der Rechtsiibung nieder. Die-

spateren Bonier waren sich auch bewusst, dass

sie anfangs sine iure certo gelebt hatten (Pomp.

Dig. I 2.' 2, 1. 3; vgl. Dion. X 1) und dass die

XII Tafeln aus einer Reaction gegen die Vor-

herrschaft des (missbrauchten) freien Ermessens

der Magistrate hervorgegangen waren (Liv. Ill

9. Dion. X 3). Die Entscheidung nach gerechtem

Ermessen aber als eine solehe nach A. zu be-

zeichnen, hat auch fur die altesten Zeit nichts

gegen sich (wenn auch materiell die A. damals

anders verstanden wurde als spater). Die RSmer

wenden entsprechende Ausdriicke auf die altesten

Zeiten unbedenklich an (Liv. Ill 13. 33). Wenn
nun auch die XII Tafeln wie die gesamte altere

Rechtsbildnng das Bestreben zeigen, moglichst

genau alles festzulegen und das freie Ermessen

zuriickzudrangen, so war das doch nur bis zu

einer gewissen Grenze moglich. Auch die XII

Tafeln kennen Streitigkeiten, bei denen dem
Richter freier Spielraum fiir dasselbe bleibt [ar-

bitrium finium regundorum, familiae herciseun-



€03 Aequitas Aequitas 604

doe, aquae pluviae areendae, litis aestimandae),
und auch sonst sind ihre Bestimmungen grossen-

"teils so gefasst, dass deren Handhabung ohne
Eingreifen billigen Ermessens gar nicht gedacht
warden kOnnte, z. B. in Bezug auf die Frage,
wann jemand als Verschwender anzusehen ist

<Ulp. Dig. XXVII 10, 1), was ein Schmahgedicht
ist (Cic. de rep. IV 12). In den leges hat die

angstlichste Genauigkeit auch spater eher zu-

als abgenommen; aber des erganzenden billigen

Ermessens konnen sie nicht entraten, z. B. bei

•den nur maximal begrenzten Strafdrohungen, wie
in der Lex Silia de ponderibus publicis (Pest. p.

246). Manchmal wird die Entscheidung ausdriici-

lich dem arbitratus des Magistrats anheimgestellt
<z. B. Lex agrar. [CIL I 200] 73. 74. 83. Lex
Cornel, de XX quaestorib. [CIL I 202] I 33. Lex
Iul. mimic. [CIL I 206] 21. 33. 47. 54), oder
es wird mit andern Formeln, uti e re publico,

fideque sua videbitur esse (Lex agrar. a. O. 35.

78), uti quod reete factum esse volet (Lex Acil.

repet. [CIL I 198] 30. 65 und sonst) der, den es

angeht, auf sein bestes Ermessen verwiesen. Der
Senat bekennt sich zur A. als der Maxime seiner

Verwaltung in den altesten Beschlflssen, die wir
lennen (SC de Baehanal. [CIL I 196] 26. SC de
Tibnrtib. [CIL I 201] 4. SC de Asclepiade [CIL I

203] Lat. 11 [Gr. 31]; vgl. auch Catos Senats-

Tede far die Rhodier Gell. VI [VII] 3, 36. 38.

41). Er liebt es auch seinerseits, mit Formeln
der obigen Art die Beamten auf ihr Ermessen
liinzuweisen (SC de Thisbaeis [Bruns fontes iur.

Rom. p. 152ff.j Z. 44f. SC de philos. et rhct.

[Suet, de clar. rhet. c. 1], SC de Asclep. 1. c.).

Die beiden Haupttrager der Ausbildung des

classischen Rechts, das praetorische Edict und
die Jurisprudenz , haben in der einsichtigsten

Weise der A. als einer das Recht erganzenden
Entscheidungsnorm den gebiihrenden Platz ge-

sichert. In Betracht kommen hier alle Satze des

Edicts, in welchen der Praetor sich selbst, statt

die Voraussetzungen der fraglichen Massnahmen
genau zu fixieren, die Priifung der Sachlage vor-

behalt (causa eognita. z. B. Dig. II 13. 6, 8.

XXXIX 2, 7 pr. XLV1I 10, 15, 34. fr. 17. 10,

si mihi iusta causa esse videbitur , z. B. Dig.
IV 6, 1, 1; vgl. Ulp. ibid. 26, 9. Dig. XXV 4,

1, 10. XXXIX 2. 7 pr., uti quaeque. res erit anim-
advertam Dig XI 5, 1 pr.). Der index wurde
bei den weitaus meisten Klagen in der formula
auf die Beriicksichtigung der A. hingewiesen,

so dass die Falle, in denen dies nicht geschah,

stricti iuris actiones , als engbegrenzter Kreis

Ton Ausnahmen erscheinen. Teils waren die

Formeln ausdriicklich auf bonum et aequum ge-

stellt (Cic. de off. Ill 61. Gai. Dig. IV 5, 8.

Ed. praet. Dig. IV 3, 1 pr. Ulp. Dig. XI 7, 14,

6. 13. Id. Dig. XLVII 10. 17, 2. Paul. ibid. 18
pr. XLIV 7, 34 pr. Ed. praet. Dig. XLVII
12, 3 pr. Pap. ibid. 10. Ed. aed. Dig. XXI 1,

42), teils ist die Verweisung auf A. eine in-

directe, z. B. ut inter bonos bene agier oportet

(Cic. off. Ill 61). Hierher gehoren auch na-

mentlich die beiden grossen Gruppen der ac-

tiones bonae fidei (quidquid dare facere oportet

ex fide bona) und der actiones arbitrariae (nisi

arbitratu tuo [iudicis] restituet [exhibebitJJ.

mit welchen beiden Clauseln der Richter auf das

aequum et bonum verpflichtet wurde. Inst. IV
6, 30. 31

;
ygl. Gai. IV 61. Tryphon. Dig. XVI

3, 31 pr. tJber die in anderem Sinne arbitrage

actio de eo quod eerto loco (L e n e 1 Edictum perpe-

tuus 93ff.) vgl. Ulp. Dig. XIII 4, 4, 1, fiber actio

finium regundorum (bonae fidei?) Ulp. Dig. X 1,

8, 1. Allerdings ist durch die Praxis und die un-

ausgesetzte Arbeit der Juristen sowie die Rescripte

in weitem Umfange wiederum als Rechtssatz flxiert

10 worden , was als der bona fides, der A. ent-

sprechend anzusehen sei, und insofern die Herr-

schaft der A. als solcher wieder zuriickgedrangt,

aber die Juristen haben sich wohl gehutet, hierin

zu weit zu gehen (vgl. z. B. Cels. Dig. XLV 1,

91, 3. Scaev. Dig. XLIV 3, 14 pr. XLV 1, 61.

Ulp. Dig. XI 1, 21), und auch die Rescripte der

besseren Zeiten sind diesem Beispiel gefolgt

(Pius Dig. I 6, 2. Sev. et Car. Cod. lust. II 1, 3.

Alex. Cod. lust. VIH 1, 1).

20 Der Versuch, darzulegen, was die Romer in

ihrem Rechte materiell fur der A. entsprechend

gehalten haben, miisste im wesentlichen auf die

gesamte innere Geschichte des rOmischen Rechts
hinauslaufen. Litteratur: Albrechtdie Stellung

der romischen Aequitas. Dresden 1834. P, A.
Schilling de aequitatis notione ex sententia

iuris Romani recte defmienda. Lips. 1835. M.
Voigt das ius naturale, aequum et bonum und
ius gentium der Romer, 4 Bde. Lpzg. 1856—1875.

30 Windscheid Pandekten I § 28. Bekker Aktio-
nen des romischen Privatrechts II (Berl. 1873)
270. Leist Civilistische Studien, 4. Heft, Jena
1877 bes. 190ff. 209ff. Kriiger Geschichte der

Quellen und Litteratur des r. Rechts. Lpzg. 1888,
119ff. Federico de Cola lo stretto diritto e

l'equita nel diritto Romano. Messina 1888. Emilio
Costa il diritto privato nelle comedie di Plauto,

Torino 1890, 58ff. [Kipp.]

2) Gottliche Personification der Billigkeit

40 (s. Nr. 1). Die Weihinschrift Aecetiai poeolom
aus Volci (CIL I 43) und die Widmung eines

signum. Aequitatis in dem Tempel der Fortuna
Primigenia zu Praeneste (CIL XIV 2860) deuten
darauf hin, dass die Gottin schon in friiher Zeit
religiose Verehrung genoss und dass ihr Kult
nicht auf Rom besclirankt war. Von Schrift-

stellern erwahnt die A. als Gottin nur Arnobius
(IV 1). Sehr haufig erscheint sie dagegen auf
Miinzen der Kaiserzeit von Galba bis Maximia-

50 nus Hercules und zwar als Frau in lang herab-
wallendem. faltenreichem Gewande, stehend mit
einer "Wage in der Rechten; nur auf einer ein-

zigen Miinze erblieken wir statt der Wage eine

patera. Cohen Vabalathe 1. Die iibrigen At-
tribute wechseln in der Weise, dass an die Stelle

deridealen Auffassung immer mehr eine reali-

stische tritt. Varianten: a) A. stutzt sich mit
erhobener Linken auf eine kasta (Scepter). Cohen
Galba 7—8 ; Vitellius 1 —2 ; Vespasien 1—18

;

60 Titus 1—8; Domitien 1—6; Adrien 122—126;
Antonin 13—16; Maximien Hercule 9. Dieselbe
Darstellung ohne den Namen A. Cohen Othon
9; Vespasien 101. 548; Titus 9 (beigeschrieben

AERES AVGVST. S.C.); Adrien 385. 386. 1196;
Antonin 227—230 ; M. Aurele 701. 702. b) Die
Linke halt einen Palmzweig. Cohen Vespasien
19. 20. c) Die Linke tragt ein Fullhorn; sehr
zahlreiche Bilder von Nerva bis Allectus mit und
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ohne Beischrift des Namens (Cohen Septime

Severe 17 und Caracalla 9 sitzt vor der A. der

Kaiser auf einer sella curulis). d) Wie c, aber

zu Fiissen der A. ein Haufen Metall. Cohen

Septime Severe 24; Geta 8; Salonine 6. Die

Wage hat hier bereits ihre tiefe symbohsche

Bedeutung verloren und so wird es erklarlich,

wenn e) A. wie d, aber im Dreiverein wie die

Monetae dargestellt wird, Cohen Septime Severe,

auf die Gegend der Masse di S. Eleuterio zwischen

Ariano und Casalbore. Inschriften daher CIL
IX 1418—1454. Den bekannten Vers des Horaz

Sat. I 5, 87 (oppidulum quod versu dicere non

est) bezieht man richtiger auf Asculum Apulum.
[Hills en.]

Aer {'AriQ), Personification der Luft bei Ari-

stoph. Wolken 264; in einer Komodie des Philemon,

wohl den <Pdoaorpoi, sprach er den Prolog, Comic.
Monetae flarffesteirc wiru, uuncu ^i^io uc*tic. «"'" ^^" ^-t/Lwv^v., ^^v... ~. ~— --w~ OJ ~~-

—

23 etc. bis Maximien Hercule 12, besonders hau- 10 fr. II p. 505 Kock. Die Verspottung richtet

~ \ T.M-.. a— Tr^irtn-^nn^r, . olio iItoi ~Par- oi oh cpAfypn flift innischAn Philosonhen. besonders
fig auf Miinzen der Kaisennnen ; alle drei ^er-

sonen nach links gewendet, die mittlere zuweilen

en face; nur auf Miinzen von d und e lesen wir

die Um'schrift A. publiea. Eine sitzende Frau,

nach links gewendet mit Wage und Fiillhorn

zeisen Cohen Traian 86. 466; Adrien 387; M.

Aurele 725. 820-24. 898—900. 905. 906; L.

Verus 214—17. 317. 318. Die beiden Attribute

rechtfertigen wohl trotz des fehlenden Namens

sich gegen die ionischen Philosophen, besonders

gegen Anaximenes, der den A. als Princip an-

nahm; daraus das Missverstandnis bei Cic. ND
I 10, er habe ihn zum Gott gemacht.

[Wernicke.]

Aera. I. Aeren im eigentlichen Sinne,

d. h. Jahresrechnungen, welche von einem allgemein

anerkannten Termine ab gleichartig fortgezahlt

werden (vgl. Ideler Chronol. I 71. Soltau Rom.
recntiertigen woni uoiz uus ibiuouuou ««™™ »cmvini^^»v.». v-..— -- - • -- -

ihre Gleichsetzung mit A. Die Umschrift A. 20 Chronologie, 1889, 263ff.) , hat das Altertum erst

mit symbolischen Darstellungen (Modius, dariiber

eine Wage) geben Miinzen des Galba (Cohen

433) und Vespasian (Cohen 617). Auf einem

geschnittenen Steine (Lippert Dactyl. I 708)

sitzt auf einem Haufen zusammengetiirmter Waf-

fen eine Frau, die in der Rechten eine Wage, in

der Linken ein Fullhorn und einen Zweig halt.

Die Attribute passen zu den Miinzbildern, man

kann also eine Darstellung der A. vermuten.
[Aust.]

Aequitius s. Equitius.

Aequorna (auch Aecorna, Aecurna), nur^aus

Inschriften des karnthischen Handelsplatzes Nau-

portus (Obcrlaibach) bekannte Gottin (CIL III

3776. 3831. 3832) ungewisser Bedeutung und

Herkunft, nach Mommsen (CIL I p. 271) eine

altlateinische Handelsgottheit, wogegen die locale

Beschrankung des Kultes spricht. [Wissowa.]

Aequum, Stadt in Dalmatia an dor Strasse

spat und nur in geringem Umfange zur Anwen-

dung gebracht. Viele von ihnen sind ephemer

gewesen, viele verdankten nur gelehrter Thatig-

keit ihre Existenz und gelangten nicht aus der

Studierstube hinaus in den offentlichen Gebrauch.

Den cinfachen politischen und commerciellen Ver-

haltnisseh des Altertums geniigte es lange und

zumeist vollauf, in der individuellen Bezeichnung

eines Jahres oder einer kleineren Gruppe von

30Jahren ein Mittel geschaffen zu haben, uni das

Jahr als griissten natiirlichen Zeitmesser zu be-

niitzen. Die Zusammenfassung einer Jahrgruppe

konnte hiebei auf verschiedene Art erfolgen. So

zahlte man zu diesem Zwecke die Reihe der ei-

genen Lebensjahre oder die des fiirstlichen Stam-

mes- oder Staatsoberhauptes. Die individuelle

Bezeichnung der einzelnen Jahre kniipfte in den

stiidtischen Gemeinwesen sowie in den Vereini-

gungen solcher Gemeinwesen zu einem Bunde an

von Salona nach Servitium , nach dem It. Ant. 40 den hochsten politischen Magistrat oder den hOch
rt^rt -<m-x _i. j rr,.v i>~..4- .^ « .;nn v.iH-.r^Tc+oTifl <iti TTn fl S.hnlich wnrnen be

p. 269 m. p. XXI, nach der Tab. Pout. m. p.

XVI von Salona gegen Norden; Alxovov xoXmvia

Ptol. II 16, 7. Der voile Name lautot auf einer

Inschrift eol(onia) Cl(audia) Aequum ; sie gehorte

zur Tribus Tromentina; es findet sich auch die

Form colonia Aequitas CIL III 2026. Die Orts-

lage erhellt aus der Inschrift III 2732, welche bei

Citluk an der Cetina im Sinjsko-polje gefunden

wurde, worauf Aequenses municipes bezeugt sind ; i/««mn,.™v.. „v^..™ —„„.,__- _ —...

iiberhaupt vgL die Inschriften von Citluk 2728 50 Quellen reichlich vertreten (s. Datierung) und

bis 2742 Die Cetina hiess Tilurius, aber auch reichen bis iiber das Altertum hinaus; vielfach

Hippus (vgl. CLL m 3202). [Tomaschek.] sind sie im officiellen Verkehr ganz exclusiv im

Aeqnnm Falisenm s. Falerii. Gebrauch gestanden, ja sie haben sich mitunter

Aequum Tutieum oder Equus Tutieus (der so eingelebt, dass wie z. B. die Datierung nach

sten Kultvorstand an. Und ahnlich wurden bei

kleineren Verbanden innerhalb einer einzelnen

Stadtgemeinde, z. B. in denprivaten Vereinigungen,

die Jahre vielfach nach dem Vorstande bezeichnet.

Alle diese Formen der Jahrbezeichnung, die iibri-

gen s nach Ort und Zeit, nach Inhalt und Natur

des Zusammenhanges , in dem datiert wurde, ja

sogar selbstverstandlich nach dem Belieben des

Datierenden wechseln kOnnen, sind in unseren

voile Name kommt im Nominativ nicht vor:

Accus. Aequum Porphyr. ad Hor. Sat. I 5, 87,

ad equum Itin. Antonin. p. 103; Ablativ Equo
bei Cicero ad Att. VI 1, 1 , Aequo Tab. Peut.

;

Equo Itin. Antonin. 111. 112. 115; Egotantieo

Consuln, die sich bis in die byzantinische Zeit

erhielt, sie auch noch weit iiber jene Zeit hinaus

geiibt wurden, fiir die sie berechnet und berech-

tigt waren. Auf ein wunderlicb.es, rudimentares

Fortleben der Datierung nach Consuln im Abend-

Geogr. Rav. IV 34; Tovnxov Ptol. IH 1. 58),601ande noch wiihrend des 8. und 9. Jhdts. macht
i
8

tt. .. _ /._ ;™ aki n-;„«^ ut n.„ m ; ny. main Pnllocrp TT p r7.h er fr -F r an k el auf-
auch Equus magnus (so im AM. Itiner. Hiero

solym. 610), Ortschaft der Hirpiner in Samnium
an "der Grenze von Campanien, ohne Stadtrecht

und fast nur genannt als Station der Via Traiana,

von der hier eine wichtige Seitenstrasse nach

Lucanien. die Via Herculia, abging (Mommsen
CIL IX p. 599. X p. 709). Die Distanzen, 21

mp. von Aecae, 18 mp. von Benevent, weisen

mich mein College Herzberg-Frankel auf-

merksam: so ist eine Mondseeer Urkunde (Ur-

kundenbuch des Landes ob der Enns I 5 nr. VII)

datiert: sub die consule III Mus Aprilis indie-

lione VII in anno XXXU regnante domino

nostro Carolo.

Als ein notiges Hiilfsmittel der Jahrzahlung

auf dieser Stufe erscheinen die Listen der



607 Aera Aera 608

Kfinige, der eponymen Magistrate und der hflch-

sten sacralen BehOrden (s. auch Fasti). Hie-
mit fand man im taglichen Leben wohl regel-

massig sein Auskommen. Hingegen verlangte
die wissenschaftliche Beschaftigung mit grOsseren
Jahresreihen, so die Geschichte und die Astrono-
mie, ein leichteres Bechnungsvehikel, die durch-
gehende Jahrzahlung von einem conventionellen
Anfangspunkte ab. In mehr oder minder rich-

kurg, erste Olympiade, Zug des Xerxes, Anfang
des peloponnesischen Krieges, Ende desselben,
Schlacht bei Leuktra, Tod Philipps, Tod Alexan-
ders) ist keine, die nicht als Ausgangspunkt
einer eigenen Jahrzahlung benutzt werden konnte
und nachweislich benutzt worden ist. Wie die
Vielheit der Jahrzahlungen der Eegelmassigkeit
ihrer Anwendung im Wege war, so auch der Um-
stand, dass gerade die friihereri, also fiir die An-

tigem Verfahren wurden die Jahrsummen derlOwendung bequemeren unter den moglichen Epo-
einzelnen Eegenten oder der eponymen Amtsvor- ' ' "

'

stande vom Anfange einea Verzeichnisses an oder
auch von einem beliebig gewahlten Ausgangs-
punkte in der Mitte desselben zusammengezahlt,
so dass ein beliebiges spateres Jahr ebensowohl
durch den Eegentennamen und die Nummer seines
Begierungsjahres, bezw. durch den Eponymos, als

auch durch eine blosse Jahrnummer von der ge-
wahlten Epoche an bezeichnet werden konnte. So

chen, bei dem verhiiltnismassig geringen Alter der
griechischen urkundlichen Aufzeichnungen sich
nur durch willkiirliche Vermutung und Combina-
tion auf ein bestimmtes Jahr flxieren liessen, und
deswegen von Verschiedenen verschieden fixiert

wurden." Ubrigens s. Chronographie. Hieher
gehoren insbesondere die A. Nabonassars, die
troianische A., die Stadtgrfindungsaeren, z. B. die
Boms oder Interamnas, die A. post exactos reges,

dfirften zunachst verschiedene alte Jahrzahlungen 20 nach dem Decemvirat , nach dem Galliereinfall,
entstanden sein, wie die der Juden vom Auszuge
aus Agypten (Mos. II 19, 1. IV 33, 38. Kfln. 1 6, 1),

von Erbauung des ersten Tempels (Kon. 19, 10.

Chron. II 8, 1), von der ZerstOrung des ersten

Tempels und der Wegfiihrung des Konigs Joja-

chin und seines Volkes in die babylonische Ge-
fangenschaft (z. B. Kon. II 25, 27. Ezechiel 1, 2.

33, 21. 40, 1), von der Wiederauffindung der
Thorah durch den Hohenpricster Hilkijah im Tem

nach dem 1. oder 2. punischen Kriege, u. s. f. (s.Nr.
VTI—IX. XIII—XVHI). Daranschliessen sich jene
A., die auf der wesentlich einfacheren und siche-
reren Methode der Zahlung wichtiger cyclischer
Peste beruhten (s. Nr. XIX—XXI) , z. B. die
nach Olympiaden oder nach den Augustea. Die
Zahlung nach astronomischen Cyclen, z. B. die
Sothisaera oder die kallippische Periode (s. Nr.

T . ,-,,,- X—XII) ermOglichte die Bildung von Aeren, die
pel zu Jerusalem und der Wiederaufnahme der 30 von der Unsicherheit und den Unebenheiten der
Passahfeier durch Konig Joschijah (Ezechiel 1, 1), Tradition viillig unberiihrt warcn.
wiewohl diesen Berechnungen der Name A. inso

fern von Eechtswegen nicht gcbiihrt, als ihnen
ein wesentliches Merkmal einer A., niimlich die

Standigkeit und weitere Verbreitung ihrer An-
wendung, abgeht; die grosse Masse der Juden
datierte nach wie vor nach Jahren der eigenen
Konige oder derjenigen Fremden , unter deren
Botmassigkeit sie standen. Ahnlich bemerkt E

II. Politische Aeren. Aber keine der oben
atigefuhrten A. gewann praktische Bedeutung,
sie gelangten nicht im Verkehr des offentlichen

oder des privaten Lebens zur Anwendung. Hie-
durch unterscheiden sie sich von den A., welche
seit der Diadochenzeit , hauptsachlich im grie-

chischen Osten, von vorneherein fiir das prak-
tische Bedurfms geschaffen worden sind und nicht

Miiller PRE 12 408 fiber die von den griechi- 40 wie jene durch gelehrte Berechnung auf irgend
tr.„j. l. a m i ^j.i^

e jn jangg j. vergangenes Factum als Epochenaus-
gangspunkt, sondern auf ein entscheidendes poli-

tisches Ereignis der Gegenwart sich bezogen, zu-

meist auf den Beginn einer neuen Dynastie, auf
die .Befreiung' von irgend einer Oberherrschaft,
auf die Eegelung der innercn politischen Ver-
h&ltnisse durch ein neues fundamentals Statut, u. a.

schen Historikern und Chronologen verwendcten
Jahrzahlungen

, vwelche alle ein bios littera-

risches Dasein gefiihrt und grosstenteils selbst

in der Litteratur nur eine sehr eingesehrankte
und gelegentliche Anwendung gefunden haben"

:

„Jedem Burger der Gelehrtenrepublik stand es

frei, sich je nach seinen Zwecken, Meinungen und
Kenntnissen eine besondere Epoche der Jahrzah
lung zu wiihlen und mit der gewahlten nach Be

Die altesten, fast siimtlich gesicherten dieser

A. sind die Lagidenaera, welche vom Tode Ale-
diirfnis und Willkiir zu wechseln. Thukydides 50 xanders d. Gr. und der Begriindung der ptolemae-
zahlt im Verlaufe seiner Geschichte des pelopon- ischen Konigsherrschaft in Agypten an lauft,
nesischen Krieges die Jahre vom Anfang dieses "

"' ~ - - -

Krieges ab, den Zeitpunkt fruherer Ereignisse da-

gegen driickt er bald nach Jahren vor dem Ende
des Krieges, bald in Jahren nach der Eroberung
Troias, oder nach dem Sturze der Peisistratiden,

oder nach der Schlacht bei Marathon, oder nach
dem dreissigjahrigen Frieden aus. Polybius be-
stinimt das erste romische Consulat nach Jahren _
vordemZug des Xerxes und die Einnahme Roms CO in Agypten das Bildnis des Grunders der" Dyna"

Agypte
ferner die Seleukidenaera, die vielleicht an die
Schlacht von Gaza (312 v. Chr.) oder an die Er-
mordung des Konigs Alexander IV. anknupft, und
die pontisch-bosporanische (297 v. Chr.). Es ist

kaum fraglich, wie wir diese A. uns entstanden
denken sollen, ob aus der alten Weise der Zahlung
der Regentenjahre oder in der Art der spateren
A., also direct durch amtliche Anordnung. Wie

durch Brennus nach Jahren nach der Schlacht bei
Aigospotamoi und vor der leuktrischen Schlacht.
Unter den elf Hauptepochen der griechischen Ge-
schichte von der Einnahme Troias bis zum Tode
Alexanders d. Gr., welche in dem Bruchsttick aus
Eratosthenes bei Clem. Alex, strom. I 21 , 138
p. 402 Pott, aufgezahlt sind (Eroberung Troias,

Buckkehr der Herakliden, Griindung Ioniens, Ly-

stie auf den Munzen der Nachfolger bleibt und
dominiert, wie desgleichen der Name des Griin-

ders in seinen Nachfolgern fortlebt, so stellt auch
das Fortzahlen der Begierungsjahre iiber den Tod
des Grunders hinaus eine eminente Ausserung der
dynastischen Idee dar, die das Individuum gegen-
iiber seinem Stammhause zurucktreten lasst. So
stehen die dynastischen A. in der Mitte zwischen
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der alteren, aber immer noch fortgeiibten Sitte,

nach Regentenjahren zu ziihlen, und der spateren

Form der politischen A., welche nicht von einem

in der Form mehr oder minder persOnlichen Mo-

mente, sondern von einem rein politischen Factum

ausgehen.

Die politischen A. boten nicht die Gewahr

unbegrenzter Dauer. Bedeutende Anderungen der

politischen Verhaltnisse haben auch die A. , in

in einzelnen Provinzen (Macedonia, Ciliciaf?], Asia,

Mauretaniae und Arabia) eingefuhrten A. Wie weit

fur die einzelnen Gemeinden und Territorien inner-

halb einer dieser Provinzen die Verpflichtung,

nach der Provinzaera zu rechnen, bestand, und in-

wiefern die romische Eegierung hier direct ordnend
eingriff (vgl. das analoge Eingreifen derselben in

die Kalenderordnung Dio LI 19 , 6 , wo der Se-

nat den Alexandrinern befahl rtfr re fjfisQav, ev

80fern sich in ihnen ein Nachklang an die be- 10 ^ jj 'AXs^av&Qsia sdXco, ayaftriv re elrai xal ig ra

seitigte politische Fonn fand, mit ergriffen. So

wurde von den Stadten und VoTkern, die sich

von der Herrschaft der syrischen KOnige befrei-

ten, die Seleukidenaera gewohnlich aufgegeben:

die Askaloniten z. B. beseitigten sie im Jahre

104 v. Chr., Tyros 126, Sidon 111. Auf ein

Beispiel sehr raschen Wechsels in der Art und
Weise der Jahrzahlung habe ich Arch.-epigr.

Mitt. XHI 1890, 206 hingewiesen. Antiochia

exsua srri ap^i/v rije ajiaQiflftr/OECog avrmv vo/ui-

isa&ai), wissen wir nicht. Mommsens Annahme
(St. -E. Ill 707), dass dieprovinzialenJahrzahlungen
fiir die freien Stadte keine bindende Kraft ge-

habt hatten, und „dass nur ausnahmsweise diese

nach der Provinzaera zahlen, und wo es geschieht,

die Zahlung wahrscheinlich rechtlich auf einem
anderen Grande beruht", ist sehr wohlmOglich;
aber ein eigentliches Beweismittel dafur fehlt.

am Orontes zahlte namlich seit Herbst 49/48 v. 20 Die Bezeichnung der Provinzaera als solcher ist

Chr. nicht mehr nach der Seleukidenaera, son-

dern nach caesarischer Eechnung. Bald darauf

fiel die Stadt in die Gewalt der republicanischen

Partei und weiterhin in die der Parther (41—39),

deren Schutz jene erfleht hatte. Es erscheint

nun auf den Munzen wohl das Jabrdatum d (Herbst

41/40) und i (Herbst 40/39), aber auch wieder

ein Datum nach der Seleukidenaera /ion (Herbst

41/40 oder, wenn die angeblich postnumerierende

ubrigens bios in Mauretanien [anni provineiae),

sowie in Kilikien (? vgl. Absatz XL) und Arabien
{exrj xfjg knaQxsms) nachweisbar.

Der Untergang der politischen Ordnungen des

Altertums hat endlich auch den Untergang der

politischen A. herbeigefuhrt. Wir wissen nur
von wenigen, die sich bis in das 5. bis 7. Jhdt.

erhalten haben. Am langsten blieb die vielleicht

alteste derselben, die dynastische A. der Seleu-

parthische Zahlung vorliegen sollte [??], Herbst 30 kiden, ja, sie hat sich sogar (Ideler Chronologie

40/39) ; man darf wohl annehmen, dass die Stiicke

mit & dem Anfang vom J. 41/40, die mit ( dem
Ende von 40/39 und die mit fioo einem zwischen

den so bezeichneten Endpunkten gelegenen Zeit-

raume angehtirt haben.

Ebenso kam es vor, dass neben die altere A.

eine zweite gesetzt wurde, die von irgend einem
bedeutsamen Ereignis ausging, durch das der

altere Verfassungszustand nicht aufgehoben, son

II 433) im kirchlichen Gebrauch der syrischen

Christen noch unserer Zeit, allerdings nicht in

fiihrender Weise, erhalten. Fiir den interurbanen

Verkehr Syriens diirfte sie ubrigens als bequemes
Eeductionsmittel durchaus allgemein benutzt wor-

den sein, und das diirfte ihr das endliche Ob-
siegen iiber die verschiedenen Stadtaeren, durch
die sie selbst im Laufe der Zeit aus einem grossen

Teile ihres Geltungsgebietes verdrangt worden
dem gunstig weiter gestaltet worden war ; so trat 40 war , wesentlich erleichtert haben. Schliesslich

in Makedonien neben die Provinzaera von 148 v.

Chr. die aktische von 32 v. Chr. (z. B. Duchesne
Mission en MacCdoine p. 206 : hove go Zefiamov
zoS xal pqa) ; ebenso im syrischen Antiochia, wo
neben die caesarische A., durch die die Seleuki-
denaera verdrangt worden war, die aktische sich

stellte (Tetradrachmen des J. 6 n. Chr. mit w^A
und A N. also J- 36 und J. 54) ; ebenso in Aska-
lon, wo neben der A. von 104 audi eine Jalir-

und hauptsachlich war es die (wie es scheint aus

einem Elemente der agyptischen Provinzverwal-

tung hervorgegangene) Indictionsrechnung , die

sich seit der Mitte des 4. Jhdts. n. Chr. allge-

meine Anerkennung im romischen Eeiche ver-

sehaffte und mit oder ohne weitere Bezeichnung
des Jahres nach Consuln, nach Kaiserjahr oder

einer Localaera fiir die Bediirfnisse der im burger-

lichen Leben iiblichen Datierweise ausreichte. Die
zahlung, offenbarvon der Wiederherstellung der 50 Indictionsrechnung (s. d.) und die christliehen

Stadt durch Gabinius , von 58 v. Chr. erscheint

(Munzen mit dem Bildnisse des Augustus und
dem Doppeldatnm gv und /?o, also 56 und 102).
In alien diesen Fallen scheint der zweiten A. nur
untergeordnete Bedeutung zugekommen zu sein
und nicht die Bestimmung innegewohnt zu haben.
die altere A. zu verdrangen. Meist ist sie auch
bald wieder eingegangen, und bei einfachen Da-
tienmgen erscheint die jiingere A. in der Eegel

Osterncanones fs. Pascha), beide nicht A. im
eigentlichen Sinne, leiten aus der antiken Zahl-

weise in die des Mittelalters hinuber.

III. Quellen. Was die Historiker und ge-

legentliche Erwahnungen uns fiir die politischen A.

bringen, ist sparlich. In erster Linie lernen wir

hier aus Munzen und Inschriften. Die haupt-

sachlichsten Schwierigkeiten der Verwendung die-

ses Quellenmaterials beruhen darauf, dass uber-
nicht;^in Antiochia z. B. hat sich die Rechnung 60 haupt der Gebrauch einer Datierung auf diesen
nach czi) vixjj; nur bis in den Anfang des Kai- - - -- • - •

sera Tiber erhalten, von Askalon, dessen Munzen
bis in das 3. Jhdt. hinein Daten tragen, kennen
wir flberhaupt nur das einzige angefiihrte Bei-
spiel, und in Makedonien wird es auch nicht anders
gewesen sein (s. Nr. XXVI. XXX). Eine besondere
wappe unter den politischen A. bilden ubrigens
die von der Einrichtung der romischen Herrschaft

Piuly-Wlssowa

Denkmalern nicht sonderlich verbreitet war, dass

fast nie der Epochenanlass deutlich gekennzeich-

net ist, dass die A., wie oben bemerkt worden ist,

Schwankungen und Anderungen unterlagen, und
dass andere Indicien zur genauen Fixierung der

Zeit dieser Denkmaler und so zur Berechnung der

A. selbst durchaus auch nicht hauflg zu Gebote
stehen. Es ist noch fiir das Verstandnis einer

20



611 Aera Aera 612

ansehnliclien Zahl von A. eine namhafte Be-
reicherung unseres Quellenmaterials nOtig.

Litteratur im allgemeinen: Haupt-
sachlich die Handbiicher der griechischen und
rOmischen Chronologie (s. d.), besonders das grund-
legendc und heute noch unentbehrliche Werk
Idelers Handbucli der math, und technischen
Chronologie, Berlin 1825/26, neue (Titel-)Auflage

Breslau 1883. Von alterer Litteratur sind be-
sonders zu nennen die bedeutenden Werke von
Joseph Scaliger de emendatione temporum (1.

Aufl. Paris 1583, beste Genf 1629) und the-

saurus temporum (zuerst Leyden 1606, vermehrt
Amsterdam 1658). Petavius de doctrina tem-
porum (zuerst Paris 1607, am besten Amsterdam
1703). Dodwell de veteribus Graecorum Ro-
manorumque cyclis, Oxford 1701. Norisius an-
nus et epochae Syromacedonum (zuerst Verona
1689). Von den Publicationen der Numismatiker
sind besonders die Untersuehungen Eckhels in

seiner Doctrina numorum veterum und die Be-
merkungen von Sanclementi in Musei Sancl.

numismata selecta (1808—1809), von Sestini in

denLettere e dissertazione numismatiche (1789

—

1806. 1813—1820), von Mionnet in der De-
scription des medailles antiques sowie im Sup-
plement, von Leake in den Numismata Helle-

nica (London 1854. Supplement 1859), nament-
lich auch von Imhoof-Blumer in seinen Mon-
naies Grecques, Paris 1883 , und in seinen Grie-

chischen Miinzen (Abh. der bayr. Akad. d. Wiss.
XVIII 3, 1890) zu nennen; vgl. auch Head
Historia numorum Oxford 1887. Gut ist der Ar-
tikel von E. Muller PRE 12 404ff. Brauchbare
Aerentafeln sind die Hilfstafeln fur Chronologie
von Schram (Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math,
nat. CI. XLV 1883); G. P. linger vergleicht in

v. Miillers Handbucli (12 824ff.) die iuliani-

schen Jahre mit Olympiaden, varronischer Zah-
lung und Neujahrsdatum des agyptischen Wandel-
jahres; s. auch Mendelssohn Paralleltabellen,

Leipzig 1874. Eine bequeme Ubersicht bei Ru-
elle in Daremberg et Saglio Dictionn. II

1128ff., beiS. Reinach traite d'e"pigraphie, Paris

1885, 473ff., bei Boeckh Encyclopaedie und Me-
thodologie 2 313ff., wo rnehr Litteraturnachweise
sich finden, u. a. Die Einzeluntersuchungen werden
in den folgenden Abschnitten angefiihrt werden.

IV. Das Wort Aera ist lange seiner sprach-

lichen ZugehOrigkeit und seiner Bedeutung nach
unklar geblieben. Es war, hauptsachlich in der

Form era, auf Inschriften und Urkunden aus Spa-
nien und aus Sudfrankreich bekannt geworden; die

fruheste Inschrift, die man zugleich uberhaupt als

das alteste sichere Beispiel dieser Verwendung
kannte, war HQbner inscr. christ. Hispaniae
113, datiert recessit in pace deeimo Gal. Ianua-
rias era DIIII (Ideler H 423). Der alteste Ge-
scbichtsschreiber , der sie, so viel wir sehen, be-

nutzt, ist der Bischof Isidor von Sevilla in seiner

(620 verfassten) historia Gotlwrum Vandalorum
et Suerorum. Urkunden hingegen sind sicher

mindestens schon seit Anfang des 6. Jhdts. durch-
aus nach erae gezahlt. Erst spat fiihlten „die

Spanier das Bediirfnia, sich in der Bezeichnung
der Jahre dem iibrigen Europa anzuschliessen.

Zuerst verordnete das Concilium von Tarragona
im J. 1180, dass in den offentlichen Akten nur

die christliche A. gehraucht werden solle. In
Arragonien bestand die spanische bis 1358, in

Castilien bis 1383, in Portugal bis 1420". Ideler
II 425f. Vgl. Ducange s. v. Man hat daher
den Ursprung dieses Wortes, das nachmals mit
,Jahrzahlung' uberhaupt synonym geworden ist,

in Spanien gesucht und aus dem Arabischen oder

Hebraischen oder (Ideler) aus dem Gothischen
oderktirzlich aus dem Iberischen (Th.Mommsen)

10 abgeleitet. Chronologische Griinde, wie sie gegen
das Arabische von Ideler geltend gemacht wur-
den, sprechen auch, da wir jetzt CIL II Suppl.

5683 ein Datum aer. cos. CCCLXHI = 158 oder

325 n. Chr., ein anderes 5744 aera CGGCLXXIV
= 269 oder 436 n. Chr., ja vielleicht sogar 5729
eine aera GI oder GL kennen, gegen Idelers
Ableitung ; obendrein unterliegt die Annahme, dass
im Jahre 38 v. Chr., welches das Epochenjahr
der sog. spanischen A. war, die Gothen eine A.

20 gegriindet haben, den schwersten sachlichen Be-
denken. Hingegen kann gegen die Auffassung
des Wortes aera als eines iberischen Lehnwortes,
mit dem Mommsen aenua und arpennis ver-

gleicht, kein anderer Gegenbeweis erbracht wer-
den als der der MOglichkeit einer Erklarung aus
dem Lateinischen , die Mommsen nicht mit
Recht als unkritisch ablelmt; s. unten. Der Cu-
riositat halber sei noch angefiihrt, dass (Ide-
ler II 426) Sepulveda de correctione anni men-

30 siumque Romanorum (Opera, Madrid 1780, IV
S. 181) aera aus den Siglen A • ER • A = afnnusj
er(at) A(ugusti) erklaren wollte.

Eine andere Erklarung fiihrt in das Latei-

nische. Zuerst Isidor (orig. V 36; vgl. de nat.

rer. 6) in einer von historischer Unwissenheit
zeugenden Notiz era singidorum annorum eon-
stituta est a Caesare Augusto, quando pritnum
censum, r.regit ac Romanum orbern dcseripsit.

dicta autem era ex eo
,
quod omnis orbis ass

40 reddere professus est rei publicae. Aber die Zu-
sammengehOrigkeit von aera und aes hat er

wohl richtig empfunden. Die Entwicklung war
etwa die, dass aus der Pluralform aera —
,Geldsummen', ,Posten' (Cic. im Hortensius bei
Non. p. 193. Lucil. XXIX bei Non. p. 74 ; dieser

bemerkt dazu aera numeri nota) durch Meta-
plasmus das weibliche Substantivum aera hervor-

ging, das bei Spateren schlechthin fiir ,Zahl' ge-
setzt erscheint (Isid. orig. VI 15, 4. Festus breviar.

50 1. Epaphroditus und Victorius Rufus bei Cantor
Die rom. Agrimensoren, Leipzig 1875 S. 210ff.

haben a. im Sinne von ,Seite', aber noch als

Neutrum, vgl. S. 125; s. Ducange s. v.). Ich
mochte in diesem Zusammenhange auch darauf
hinweisen , dass der Gebrauch des Plurals aera
in der Bedeutung von stipendia (s. Aes Nr. 1)

sich vorzugsweise in Spanien und ausserhalb des-

selben besonders bei gebiirtigen Spaniern belegen
lasst : es scheint mir nicht unmOglich , auch

60 hierin ein Glied dieser Entwicklungsreihe zu sehen.
Das Femininum aera wurde zunachst zur Be-
zeichnung des einzelnen Jahres verwendet (wohl
erst hieraus ergab sich die Bedeutung von aera
= Zahl oder Nummer ; ein Ansatz zu einer ahn-
lichen, allerdings bei weitem nicht so gesteigerten,

Bedeutungsabschwachung findet sich auch bei

annus, in Fallen wie den folgenden: CIL XI
1331 a und b von 65 n. Chr. quod Baliaribus
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mverat anno A. IAcinio Nerva eo(n)s(ide), (duo)-

viris L. Saufeio Vegeto et Q. Aburio Nepote;

II 4963, 1 von 27 n. Chr. anno M. Lieinio eofnj-

s(iUe)). Erst spater, so schon bei Isidor a. O. V 36,

bezeichnete aera die Jahrfolge; nur im letztange-

fahrten Gebrauche kniipft der moderne Begriff

•der A. an das Altertum an. Vgl. Heller in

S/bels hist. Ztschr. XXXI (1874) 31f. Grote-

Wlid Handb. d. hist. Chronologie 24. Th.M omm -

sen Neues Archiv der Gesellschaft fur altere

flanteclie Geschichtskunde XVIII 1892, 271ff.

V. Bezeichnet werden die Jahre entweder

snsdrucklich (a) nach ihrer Epoche oder ohne

&ese ; im letzteren Falle mit (/?) oder ohne (/3/J)

Angabe des Appellativums ,Jahr'. Im ganzen

ainH selbstverstandlich die Miinzen wegen des ge-

lingen fiir die Schrift zur Verfugung stehenden

Baumes hierin noch weit sparsamer als die In-

schriften; obendrein war fiir diese durchweg auf

«in sehr beschranktes Circulationsgebiet ange-

wiesenen Stiicke die A. durch den Herkunfts-
stempel geniigend bezeichnet. Auch auf den In-

schriften sind iibrigens nahero Bezeichnungen der

A. verhaltnismassig selten, weil der. Standort des

Steines ahnlich wie der Stempel der Miinze meist
fflr ihre Bestimmung ausreiehte. Beispiele zu a
finden sich auf Munzen nahezu nicht (Antiochia
mit #* vixrjg, die jiidische mit „Jahr 1 der Be-
freiung Israels", Eckhel III 468); auf Inschrif-

ten Ofter, so Eph. ep. VII 1192 anno urbis con-
ditae DGGGXGVIL Wilmanns 64a anno post
Interamnam eonditam DGCIIIL Eph. ep. V 944
anno provineie GGGXLV. CIL II Suppl. 568S
aer(a) eo(n)s(ulum) GGGLXIII. 5752 cos. GGG-
XVI. Le Bas HI 1995 h(u) rqfl rijg sjiagxias.

2088 xaxa Booiga hove vly. CIA III 1120 si-

xoatov efiSofiov erovs axo zijs deov 'ASgiarov tzqco-

Tfjs ek 'Adi'jvas imdw^ias u. s. ; Beispiele zu /?

auf Munzen Cohen me"d. imp. 112 n8 nr. 162.
163 (Hadrian) annfoj DGGGLXXIUI, Kupfer von
Viminacium mit anfno) I bis anfno) X VI, auf
griechischen erovs, auf Inschriften CIL II 2833
anno GGLI u. o\, 5729. 5744, dann aera, etovs, Iv

$xu, hei u. ii. Besonders sei noch des hierogly-

phisch-conventionellen Zeichens L gedacht, das
auf Munzen, Inschriften und Papyrus vorkommt
und bis in die Ptolemaeerzeit (bis Ptolemaeus
IV. Philopator, vgl. Poole im Katalog der Pto-
lemaeermunzen des brit. Museums (1883) S. 62f.

und S. L, im Katalog der Munzen von Alexandria
(1892) S. XI ; es wird auch auf Cypern und in

Phoenikien verwendet) hinaufreicht : vgl. z. B.
in der bilinguen Inschrift CIL III Suppl. 6588
das zweimal gesetzte Datum L it} Ka!aao[o];
und anno XVIII Caesaris; die von Letronne
in den Recherches pour servir a Thistoire de
l'Egypte (Paris 1823) S. 136 gegebene Ableitung
dieses Zeichens von /.vy.iifla; fs. d.) ist auch aus
palaeographischen Griinden ganz unzulassig. Bei-
spiele zu

ft/} sind auf Miinzen ganz gewcihn-
lich, auf Inschriften selten (so CIL VIII 8434.
8524. 9005. 9899). Bei griechischen Zahlen ist

es ublicher, dass die Ziffernwerte von links nach
rechts aufsteigen als umgekehrt; so hat Gabala
in Syrien Daten wie yuo, fivo, Svo, yy.o, y/.a u. s. w.,
aber auch gelegentlich a|i; f vgl auch die Ziffern-
schreibung hove ev xai q>' rijs TcoXeco; auf einer
nnedierten, von Heberdev mir indicierten In-

schrift von Anazarbos
;
ganz selten ist, dass die

Einer zwischen Hunderter und Zehner treten oder
Hunderter die Einer von den Zehnern trennen,
so CIG 3443 arjr, Le Bas III 710 son, 1774 zfii,

1894 ayx,_ Mionnet Suppl. VIII 188 nr. 288 ido.

VI. Die iulianische Periode ist ein von
Joseph Scaliger (de emend, temporum 1. V p.
359, Ausg. 1629) in die Chronologie eingefiihrter

und allgemein recipierter Rechnungsbehelf , die

10 Grundaera, an der alle anderen A. gemessen wer-
den. Sie empfiehlt sich einerseits durch ihre
Grflsse, 28 X 19 X 15 (Jahrzahlen des Sonnen-,
Mond- und Indictionscyelus) = 7980 Jahre, die
die entferntesten Punkte der historischen Uber-
lieferung noch mit einzuschliessen erlaubt, an-
dererseits nimmt sie infolge ihrer Zusammen-
setzung „ zugleich mit dem Sonnen-, Mond- und
Indictionscirkel ihren Anfang und erneuert sich
nicht eher als bis alle drei Zeitkreise zugleich

20 abgelaufen sind ; es wird daher jedes Jahr durch
seine eigentumlichen cyklischen Zahlen charakte-
risiert, die sich in den Resten der Division des
jedesmaligen Jahres der Periode durch jene drei

Zahlen ergeben" (Ideler I 76). Tag 1 des Jahres
1 dieser (erstcn) Periode ist identisch mit Neu-
jahr 4713 v. Chr., ihr Ende der Jahresschluss
3267 n. Chr. Die Umrechnungsbehelfe aus Daten
der iulianischen Periode in die anderer Zeitrech-
nungen und umgekehrt findet man am bequem-

30sten bei Schram Chronol. Hilfstabellen , Wien
1883. Cm ein auf einen bestimmten Tag der
iulianischen Periode berechnetes Datum in ein
Datum der christlichen Zeitrechnung zu verwan-
deln, beachte man, dass das erste Jahr einer iulia-

nischen Schaltperiode 366, die folgenden drei je
365 Tage haben , die ganze Schaltperiode also

1461 Tage. Man dividiert die gegebene Tage-
zahl durch 1461 und erhiilt durch den Quotient
die Anzahl der bereits verflossenen ganzen Schalt-

40pcrioden a 4 Jahre; durch den Rest aber, den
die Division ergiebt, wird der Tag der laufenden
Schaltperiode indiciert, der wenn er grosser als

366 ist, dem zweiten, wenn grosser als 731, dem
dritten, wenn grosser als 1096, dem vierten Jahre
derselben angehOrt. Da die Jahre der iulianischen

Periode und der christlichen Zeitrechnung bis auf
die Reform des gregorianischen Kalenders, die in

diesem Zusammenhange zu berucksichtigen ganz
iiberflussig ist, parallel laufen, ist das so gefun-

50 dene Tagesdatuin des iulianischen Jahres n gleich

dem entsprechenden des vorchristlichen Jahres
4714— n oder des nachchristlichen n — 4713.
Z. B. Tag 1 200 000 iulianisch = 2. Juni 1429
v. Chr.: denn 1200000: 1461 = 821 Quotient
+ 519 Rest, d. h. 519. Tag der 822. Schaltperiode,

bezw. 519. Tag nach Ablauf des iulianischen Jah-
res 821 x4 = 3284, bezw. (519— 366) = 153.

Tag nach Ablauf des iulianischen Jahres 3285,
bezw. 153. Tag des iulianishen Jahres 3286 =

60(4714— 3285) 1429 v. Chr. = 2. Juni 1429 v.

Chr. Es sei noch hinzugefugt, dass die Astrono-
men in der Bezeichnung der vorchristlichen
Jahrzahlen insofern mit den Historikern nicht
ubereinstimmen, als sie dem ersten Jahr unserer
Zeitrechnung, dem Jahre 1 n. Chr. (-(- 1) ein Jahr

vorausgehen lassen, in welches das Epochen-
ereignis, die Geburt Christi, nach dem der ge-
meinen Meinung entsprechenden Ansatze fiele;



"•" .aera

erst vor jenem Jahre setzen die Astronomen
das Jahr — 1 an, das die historische Zahlweise
unmittelbar dem Jahre + 1 vorangehen lasst. Also
lallt der Tod Caesars— 44 historisch,— 43 astro
nomisch das Consulat Cioeros _ 63 historisch— 62 astronomisch. Der Berechnung der Jahr
summer, von einem vorchristlichen zu einem nach
christhchen Datum bietet die astronomisohe Zahl
weise gegeniiber der anderen einen kleinen Vorteil
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Vom 14. October 48 T.Chr. bis 13 October n*. i n
Zeichms

'
^/^vwv flamh^v, fundiert; Nabo-

Chr. sind verflossen nach ^onLS^lL^ "XZ%?±?£? PJ&totehm KSnige,Cnr. smd verflossen nach astronomischer Schrei
bung 47 bis 71 = 118 Jahre, nach historischer"
Schreibung —48 bis 71, vermindert urn 1 = Ijg

VII. Wichtigere litterarische Aeren
(historische und astronomische)- A desNabonassar (hn and Napovaaoagov),berechnctvom
Mittag des Tages 1 448 639 iulianischer Periode =
£ f±Z,7i7^^=,LJh0

,

th (Neujahrstag

Also ist der 14. Tybi 519 Nab. = Tag 1637842
iulianischer Periode, somit nach der in Absatz VII
gegebenen Anleitung, da 1637 842 : 1461 = 1121
Quotient + 61 Eest, 1121 x 4 = 4484 und der
bl lag des Schaltjahres der 1. Marz ist der
1- Marz 4485 iulianischer Periode = 1. Marz
229 v. Chr.

_

Die A. Nabonassars war auf ein Konigsver-
zeichms, einen xavwv flaodeicbv, fundiert ; Nabo-
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des agyptischen Kalenders) als des AnfanZf^f 90
" Br?^teil mit dem Allfange der Regierung

es iolgen die persischen Konige, Alexander d Gr
mit zwei makedonischen Nachfolgern, Ptolemaeus
-Lagi mit den ag3T>tisehen Konigen, Augustus mit
den rOmischen Kaisern. Die Regierungsjahre wer-
den als voile Jahre ouzo NafSoraoodgov berechnet
indem das Todesjahr eines Herrschers, wenn es
einen Bruchteil des Aerenjahrs ausmacht, ausfallt
das Aerenjahr aber, wenn es auch nur in einem
klemen Bruchteil mit dem Anfange der Reffierune-

wird
;
hmgegen werden Herrscher, die nur einen

tfruchteil des Jahres die Gewalt besessen haben,
so Galba, Otho und Vitellius, ausgelassen; s un-
ten den Artikel xavuv /Saotletcov, die Ause-abe
des ptolemaeischen x. /?. von Halma, Paris 1820
Ideler I 109ff. Schon daraus, dass das Jahr

909VTr {\*\
P1

:

ol™s Almagest IHp!
202. 204 Halma) des babylonischen Konigs Na-
bonassar. Die Epoche dieser A. ist durch die
zahlreichen Umrechnungen in sie, wie sie der
Almagest

(n fieydfy ovvxahg rfj; dorgoro/uiae) des
als Geographen und Astronomen bertihmten Clau-
dius Ptolemaeus bietet, vdllig sicher. Ihre Ver vnn qfiST„~""> T""" "»""«=. ui»a uas janr
wendung empfahl sich durch die BeziehroiV^f ^

on .365 Tagen der burgerhchen Zeitrechnung der
die astronomischen Betrach ung n dei cSdaeer IZT V° kcr

1
CH ZU Grunde ^gt wurde,

hei denen sie aller Wahrscheinl chkeit nach ent' SO ftI T°v'
daS*/K A

"
Nabo '

standen und von denen sie durch die d^^M. ^ rf^^e ^r<^Sj^^
nischen Gelehrten iibernommen worden war Das
Jahr dieser A. war ein Sonnenjahr von 365 Tag-en
also urn ungefahr V4 l'ag zu kurz, so dass sein
JNeujahr m je vier Jahren um einon Tag zu friih
emtrai und somit in einem Zeitraume von 1460
Jahren (Sothisperiode) das ganze Kalenderjahr
durchlief (Wandeljahr, bewegliches Jahr, Hunds-
sternjahr Sothisjahr). „Soll irgend ein mit
der A. Nabonassars verbur^nes 4" isS 8 Z- 40aS Srf'^f1 '

turn auf unsere Zeitrechn 11 r1 o. o^JZ'A] 1".L_1 40 Xtexe
f
J

.

lt
.

tei3iur ^« Idelerturn auf unsere Zeitrechnung gebracht werden -

zeigt Ideler (I 102f.), dessen einfache Regel wir
mitklemen Zusatzen hier anfiiliren

,
„so multi-

phciere man die Zahl der verflossenen Jahre Na-
bonassars mit 365 und addiere zum Product so
wohl die Zahl der in den verflossenen Monaten
des laufenden Jahres Nabonassars enthaltenen
Tage (mit Gmd 30 Tage, $awrp; 60, '406o 90
Xotax 120, Tvftl 150. Msyjo 180. <I>afuv«ti

lonassars bios lit-

,,-;. e """, das will wohl auch
Censonnus (de dienat. 21, 9) mit den Worten sagen •

ut a nostris ita ah Aegyptiis qvirlam anni in
Micros rclah sunt, ut qi,os Nabonnaxaru no-
mtnant, qimd a prima imperii e.ius anno con-
surgunt quorum hie (238 n. Chr., und zwarwie
cr spater bemerkt vom 1. Thoth = a. d. VII
Aal. h,

I
ah) nowjmtesimm octogensimus sexfm

<*/ Uberdies war diese A. bei 'den Astronomen
merit einmal ausschliesslich im Gebrauch Die

210
, Qaouovdl 240 , 'Hayo^ 270 HoT,- 300 sn TT °

•

" Hand
^
afel" S. 2) bezeichnet (anni-

-En* 330, 3W360? die fflnf ^"JL ^

°
£l!i^!' ?,"' "* e-r(^!< ^exandri MagniEmpt 330 Meooo 360, die fflnf &raj-^mu

schbessen das
;
Jahr) als die Tage des laufenden

Monats. Die Summe ist die Zahl samtlicher von
der Epoche der nabonassarischen A. bis zu dem
gegebenen Datum verflossenen Tage, und addiertman hiezu die Absolutzahl, so erhalt man zurSumme die Zahl samtlicher Tage der iulianischen
Periode von ihrer Epoche bis einschliesslich zudem gegebenen Datum." Z. B. ware das Datum

n t>t,- — -— v.- I 99ff. II 627f.Georgn ln PEE V 387ff. Uber die Stellung der
nabonassarischen A. zur babylonisch-assvrischen
Chronologic Thiele Bab.-assvr. Geschicnte 92ff
__

VJ11. Eme Abart der A. Nabonassars ist die
(im Almagest neben jener verwendote) A. A.to
rvs A/.et av dgov Te/.evrijc, auch, da Alexan-
ders d. Gr. Nachfolger Philippus Arridaeus ist,

;-D?y-'*Z
ov Tm' !'"' '-AXl-av&oov xor y.zi-oiy

;

Ptolem. Handtafeln S. 2) bezeichnet (anni-

numerantitr Censoring de die nat. 21. 9), das mit
dem 1 Ihoth des J. 425 Nabonassars= 12. Novem-
ber 324 v. Chr. (Absolutzahl 1603398 der iulia-

t't.o? Le
n
10de) be^innt - Ideler I 106f. lUff

II 485. 628. Alle auf ein Datum der burger-
lichen Zeitrechnung. z. B. nach Tag und Monat
des so und sovielten Regierungsjahres eines be-
liebigen Kaisers oder Kfinigs uberlieferten Hi

NadololJ ;Z* A^i^TvB?* "££°- ^2™^ ^ f*
ent^^^ Datrnn der

aufeinDatumunsererZeitrech^un^^duS: SK^^^^h» ^ "**
_

IX. Erne bios litterarische A., deren Urspruno-
wir wohl ans dem Gebrauch der nabonassarischenm ahnhchtr Weise wie die A. Philipps abzu-
leiten berechtigt sind, waren die anni Auqu-
T o

r
QQ
m

-
Censorinus

(de die "a*- 21 , 8), nennt das
J. ZdS n. Chr. eorum qui voeantur anni Avgu-

189 070
518x365
Tage des Jahres 519 bis zum
., u ,,

W. Tybi = 134
Absolutzahl _

i 443 63g

Summe 1 637842"

storum ducentesimus sexagensimus quintus, per-

mit ex Kai. Ianuariis, quamvis ex ante diem

XVI Kal. Febr. imperator Caesar Divi filius

sententia L. Munati Planoi a senatu eeterisque

eivibus Attgtistus appellatus est se VII et M.

Vipsanio Agrippa III eons. (= 27 v. Chr.) ; sed,

fturt er hinzu, Aegyptii, quod biennio ante in

potestatem dicionemque populi Romani venerant,

kime Aiurustorum annum dueentesimum sexa-

ist nach einem Schaltjahr 30. August, sonst 29.

August), und dass hiedurch seiner Erklarung der

alexandrinischen Gleichung aus dem Schaltfehler

des rOmischen Kalenders der Boden entzogen ist.

Die Streitfrage (s. Ideler I 153ff. Lepsius Berl.

Monatsb. 1858, 531ff. Boeckh Studien 94ff.; Son-

nenkreise 260ff. Mommsen Rom. Chronologie2

256ff. E. Miiller PRE la 1068f. SoltauChronolo-
gie 170ff.) ist zu keinem befriedigenden Resultate

septimum, (numerant- setzte Jahn da- 10 gefuhrt worden; nur ist wahrscheinlich geworden,getwmum ~
, .

OT). Dass die erstere Eechnung seit 1. Januar

27 V. Chr. (Abs. 1711562 iulianischer Periode)

«rst aus der zweiten durch tjbertragung auf die

Begriindung der Kaiserherrschaft in Rom und

auf die Verhaltnisse des riiinischen Kalenders ent-

staaden ist, wird kaum einem begriindeten Zweifel

unterzogen werden kOnnen. Da das feste aloxan-

drinische Neujahr nach einem Schaltjahr auf den

30., sonst auf den 29. August, der 1. Thoth des

agyptischen Wandeljahres im J. 238 n. Chr. auf 20

den 25. Juni fiel, und Censorinus durch die Be-

merkung, dass 238 n. Chr. = 986 nabonassarischer

A., hOchstens zeigt, dass er nach dem 25. Juni

geschrieben hat, bleibt es zunachst noch fraglich,

ob er mit dem ,agyptischen Kaiserjahr' 267, dessen

Neujahr das inlianische Jahr zerschnitt, das nabo-

nassarische J. 986 oder das zwischen dem 29. Au-

gust 237 und 28. August 238 n. Chr. liegende ale-

xandrinische Jahr oder das alexandrinische Jahr

dass die Ordnung des alexandrinischen Kalenders

erst 26 v. Chr. erfolgte, die Aerenepoche aber

auf den 30. August 30 v. Chr. zuriickgeschoben

wurde. Vollends fur das J. 29 v. Chr. spricht kein

verniinftiger Grund. Das von Censorinus genannte
J. 267 lief also vom 29. August 237—28. Au-
gust 238, und er schrieb die betreffenden Ab-
schnitte zwischen dem 25. Juni und dem 28.

August 238.

Das agyptische Kaiserjahr des Censorinus ist

aber gleichfalls erst durch eine Umrechmmg aus

dem nabonassarischen Jahre entstanden. Als tir-

spriingliche Form ist das Wandeljahr anzusehen,

welches Ptolemaeus im Almagest (III 6 p. 204)

und Theon im Commentar zu den ptolemaeischen

ngoxugoi xavoves p. 30ff. Halma als augustisches

Jahr (cbro Avyovaxov) bezeichnen. Theon setzt

beispielsweise den 22. alexandrinischen Thoth
des J. 77 der diocletianischen A. (Epoche 29.

29. August 238—28. August 239 n. Chr. gemeint 30 August 284 n. Chr.), das ist 19. September 360

habe. Da das von Censorinus angedeutete Da
turn der Unterwerfung Agyptens unter Rom am
besten auf die Einnahme Alexandrias durch Au-

gustus bezogen wird und diese nach dem Zeug-

nis der Fasti Antiates CIL X 6638 = I p. 327f.

K. Aug. Auq(ustus) Alexan(driam) recepit

<vgl. Strab. XVII 795. Macrob. Sat. I 12, 35:

Aegyptus hoe mense, niimlich irn August, in

potestatem populi Romani redaeta. Ideler I

153. Fischer Zeittafeln S. 370f. Gardthausen 40
Augustus und seine Zeit II 1, 224) auf den 1. Au-
gust 30 v. Chr. fiel, ferner diese Beziehung durch

den von Dio (LI 19, 6) angefiihrten Senatsbeschluss

den Tag der Eroberung Alexandrias h ra eTeaa
£xq ^gyj]v rij^ aTaoidfxijoeoiq avrcor vofii'CeoDcu

noch wahrscheinlicher gemacht wird, ware als An-
fang der Kaiseraera der 1. Thoth = 31. August
31 oder postnumerierend 30 v. Chr. moglich, bezw.

da durch das seltsame Missverstandnis , dem die

n. Chr., gleich dem 28. Choiak des 390. augusti-

schen Jahres, also lauft ihm die augustische A.

vom 1. beweglichen Thoth 30 v. Chr. in Jahren

zu 365 Tagen ; vgl. seine Tabellen. Auf dasselbe

Resultat fiihrt die Reduction im Almagest a. a. O.

Aus dem augustischen Jahre nach alexandri-

nischer Rechming ging hervor dieDiocletians-
aera oder A. der Martyrer, die praktische

Verwendung fand, s. u. Absatz L.

X. Astronomische Cyclen (s. Jahr, Pa-
rapegmen), welche vor der Rechnung nach Re-
gentenjahren das voraus hatten, dass sie unter

einander vollig gleich lang waren, boten gleich-

falls ein bequemes und sicheres, aber weniger als

jene verwendetes Jahrzahlungsmittel. Hauptsach-

lich kommt hier die kallippische Periode in

Betracht ; Kallippos von Kyzikos gebiihrt das

Verdienst, das ,grosse Jahr' des Atheners Meton,

einen lOjahrigen Cyclus mit sieben Schaltmonaten,

•caesarischen Schaltungsnormen anfangs zum Opfer 50 also mit 235 Monaten (125 vollen a 30 Tage und
fielen, statt alle vier Jahre (quarto quoque anno)
alle drei Jahre geschaltet ward (statt v. Chr. 45.

41, 37, 33, 29 vielmehr45, 42, 39, 36, 33, 30, 27)^

also bis 31 ein, bis 30 bereits zwei Schalttage zu

viel eingesetzt waren, auf den 30. August 31 oder

29. August 30 v. Chr. ; dass das letztangefiihrte

Datum das richtige sei. hat Ideler aus dem
spater iiblichen Ansatz des festen 1. Thoth auf

den 29. August geschlossen; er stellt damit die

110 hohlen a 29 Tage) = 6940 Tagen, der (weil

19 tropische Jahre zu 365 Tagen 5 St. 48' 48" =
6939 T. 14 St. 27' 12") um 19 X 30' 9" zu viel

enthielt, durch Wegnahme eines Tages von einer

einfachen metonischen Periode verbessert zu haben

(940 Monate mit 27 759 statt 27760 Tagen, also

sein Jahr nur noch um 3' 18" zu lang). Ptole-

maeus citiert im Almagest wiederholt aus Timo-

chares, Aristarchos und Hipparchos, der seinerseits

Bemerkung Theons zusammen, dass durch die un- 60 die kallippische Periode noch mehr vervollkomm-

gleiche Lange des agyptischen und des alexan-

drinischen jahres bewirkt wurde, dass die Ruck-
kehr des beweglichen zum festen 1. Thoth im fiinf-

ten Regierungsjahre des Augustus nach alexandri-

nischer Rechnung stattfand (1. beweglicher Thoth
30. August), hat aber dabei iibcrsehen, dass dann
auch 30 v. Chr. der 1. Thoth auf den 30. August
hatte fallen miissen (das alexandrinische Neujahr

net hatte, nach Jahren der kallippischen Perioden,

deren erste am 28. Juni 330 v. Chr. (Abs. 1 601 069
iulianischer Periode) begann. Ideler I 344ff.

XI. Censorinus (de die nat. 18, 10) erwahnt

die Sothisperiode, die auf dem agyptischen

Wandeljahr beruht, so dass nach 1460 Sothis-

jahren das Neujahr wieder mit derselben Stelle

des iulianischen Sonnenjahres, von der sie ihren
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Ausgang genommen hat, zusammenfallt, namlich
nut dem heliakischen Aufgang des Sirius (seinem
ersten sichtbaren Wiedererscheinen in derMorgen-
dammerung nach langerer Unsichtbarkeit) : Aegyp-
tiorum annum magnum,

.

. . Qraeee xvrixov, La-
tine canicularem vocamus, propterea quod ini-
tium illius sumitur, cum primo die eius mensis,
quein vocant Aegyptii Qwv&oi, canieulae sidus
exontur

. . . hie annus etiam Jieliacos a qui-
busdam dicitur et ab aliis d-eov eviavxog; eine
neue Periode hatte nach ihm am 21. Juli 139
n.;Chr. ihren Anfang genommen, cum abhine (nam-
lich von 238 n. Chr. zurfickgerechnet) annos G im-
peratore Antonino Pio II Bruttio Praesente Ro-
mae consulibus isdem dies (namlich der 1. Thoth)
fuerit ante diem XII (so ilberliefert und von
Oppolzerin ausfiihrlicher ErOrterung Uber die

.Sgtrrdes siriusJanres und der Sothisperiode,
Abh. Wiener Akad. d. Wiss., math. CI., XC (1884)
577ff. gegen die seit Scaliger recipierte An-
derung XIII verteidigt) Kal. Aug.. quo tempore
solet eanicula in Aegypto facere exortum (Abs
1 772029 iulianischer Periode). Demnach war die
verflossene Sothisperiode vom 21. Juli 1322 v. Chr.
(Abs. 1238764 iulianischer Periode) bis 20." Juli
139 n. Chr. gelaufen. Clemens Alex, strom. I 21,
136 p. 401 Pott, lasst die Juden 345 Jahre vor die-
ser Periode Agypten verlassen. Syncellus nennt das
5. Jahr des AgypterkOnigs Concharis das 700. xov
xvvixov keyofievov xvxlov Ttaod xoi Mavs&eS I 193
Byz. und stiitzt sich audi sons't auf Manethos
Berechnungen nach dieser Aera (citiert als f>Whs xijg Zdrfrecog I 73). Theon behandelt sic
als eine A. aire, Merocppewg (d. i. Konig Arnenoph-
ra?). Vgl. Ploigl Chronologie der Bibel, des
Manetho und Berosos (1880) 234 Lepsius
Chron. d. Agypter I 165ff. Ed. Meyer Gesch
des Altertums I 37ff. Ideler I 124ff. II 593f
Oppolzera. O. Riehl Sonnen- und Siriusjahre
der Bamessiden, Leipzig 1875. Lauth Agvp-
tische Chronologie, Strassburg 1877 Krall
S.-Ber. Wiener Akad. XCVII 835ff.

In diesem Zusammenhange werden auch am
besten die anni luliani erwahnt, deren erstes 709
= 45 (nach dem die Kalenderverwinung beschlies-
senden annus confusion!* ultimus 46 v. Chr.) die
Reihe der staatlich geordnetcn Schalteyklen von
366, 365, 365 und 365tagigen Jahren eroftnete.
Es_ ist nicht in praktischem Gebrauch nachzu-
weisen

;
bios Censorinus (de die nat. 21, 7) redu-

ciert das Jahr der Abfassung seiner Schrift 238
ii. Chr. auch auf diese A.: corum tero annorum.
quibus lulianis non/en est, dueentesirnus octo-
gensimus Jertius. sed ex die Kal. Ianuariarum.
unde lulius Caesar anni a se const itnti fecit
principiimi. und deflniert sie dementspreehend
20, 11; also Epochenzahl abs. 1704987 iulia-
nischer Periode.

XII. Kalenderdaten mit Jahr, Monat und Tag
xaxa Atwvatov finden sich bei sieben Himmels-
beobachtungen, die der Almagest (IX 7 p 168
169 170 10 p. 187. X 9 p. 236. XI 3 p. 263
Halma) bnngt; z. B. an der ersten Stelle exovg
xy xaxa Aiorvowv xd two; 6 Xxi'/.fSwv, ... ijv
ydg 6 xe6ros xaxa. xo vxg hog a,™ Xojoraadoov,
xax Atyvauovs Xoiax <* (= 12. Februar 262 v.
Chr.) elg X7]v it) Sadgov. Wenn Beginn dieses auf
lein astronomische Sonnenmonate gestiitzten Jah-
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res wirklich die Sonnenwende war, so war die
Aerenepoche demnach der 26. Juni 285 v. Chr. f
Abs. 1617504 iulianischer Periode. Die niederste
Jahrzahl ist 13, die hochste 45 = 241/0 v. Chr.,
die Beobachtungen sind unzweifelhaft in Alexan-
dria angestellt worden, und darum Ushers Ver-
mutung, dass die Abdankung des Ptolemaeus I.
Lagi und die Thronbesteigung seines Sohnes
Philadelphus diese A. charakterisiere, sehr an-

lOsprechend. Dass die A. von Ptolemaeus xaxa
Atovvmov genannt wird, spricht deutlich genug
fur die rein private Verwendung derselben durch
jenen Gelehrten (vgl. Plin. VI 58 Dionysim a
Pkiladelpho missus). •

Litteratur bei Ideler Historische Unter-
suchungen iiber die astronomischen Betrachtungen
der Alten S. 260ff.; Handbuch der Chronologie I
356f. Boeckh Monatsber. d. Berl. Akad. 1858,
578ff. Mommsen Rem. Chronologies 270ff.

20 XIII. Die in der genealogischen Uberlieferung
eng verwobenen Beziehungen zwischen dem tro-
ianischen Zeitalter und den nachsten bis an hi-
storisch hellere Zeiten reichenden Jahrhunderten,
wahrend derer noch grossenteils das Konigtum
aufrecht stand oder durch eine dynastische Oli-
garchic verdrangt worden war, erschienen den
alexandrinischen Gelehrten verhaltnismassig sicher
genug, urn aus ihnen die Zeit der ZerstOrung
Troias zu berechnen und mit Hulfe dieser troi

-

30 schen Aera die Ereignisse der griechischen und
aussergriechischen Geschichte zu einem iibersicht-
lichen Bilde zusaninietizustellen. Allerdings zu
einer Einigung fiber die Epoche dieser A. ge-
langte man nicht, da die Rechnungselemente, die
Kfinigstafeln und die genealogischen Listen der
verschiedenen Lander, wie sie gcrade vorzugs-
weise einem chronologischen Systeme zu Grande
gclegt wurden, iu runder Rechnung (nach Gene-
rationen) zu verschiedenen Ergebnissen fiihrten.

40 Gerade in dieser Verschiedenheit lag das haupt-
sachlichste Hindcniis fiir eine ausgebreitetere Ver-
wendung der troischen A.; ja, nicht einmal als
historische A. im eigentlichen Sinne kann sie
bezeichnet werden, da nicht sowohl die spateren
Ereignisse nach ihr als sie selbst von diesen
zuriick datiert wurde. Ausser in chronologischen
Systemen begegnet sie uns daher etwa nur noch
bei Demokrit (Diog. Laert. IX 44), der aus irgend
einem Grande die Abfassungszeit seines /uxoo;

50 dtaxoofwg so bestimmt : freatr vaxenov xi]g ' I/Jov
a/.o'joFcog xoidxorxa xai i.-rxaxooioi;{ vgl. Diels
Rh. Mus. XXXI (1876) 30. Es genugt also hier
anzufiihren, dass z. B. Hellanikos und das Marmor
Panum Troias Fall auf 1209, Timaios auf 1334.
Kastor auf 1208, Sosibios auf 1171, Manetho und
lulius Africanus auf 1198 (Busolt Griech. Ge-
schichte I 84f.) angesetzt haben ; die meiste Be-
achtung fand irn Altertume der chronologische
Ansatz des Eratosthenes, der (Clemens Alex, strom.

60 I 21 § 138) ((.to fih Tgoiag dhoceog e.y'i 'Hoa-
x/.fidojv xdSodov htj rjyborjxorxa, £nev{f?r be em
rr

l
r Ioinac xxi'otr extj eh'yxovxa, xii be xovxmv igt]g,

e.-ri f<er rijv enixooxtar xijv Avxovgyov eitj ixa-
xor nerxr/xorxa errea, eTil be xo xooijyov/Aevor exog
xmr xodixmr ' 0/.v/.ixt'o>v exrj exaxor oxxo'i , also
den Fall Troias auf das J. 1183 v. Chr. berech-
nete (vgl. auch Censorinus de die nat. 21, 2. Dio-
nys. Halic. ant. I 74) und sich hiebei (Plut.
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Lyk 1) auf die spartanischen Konigslisten , die

diadovai T<Sr b Sna-oxy fiepaodevxSzow, stiitzte;

vgl Busolt I 85f. Apollodor schloss sich m
semen Xoovixa. (Ps.-Skymnos perieg. 22ff.; vgl.

Diod I 5 Plut. Lyk. 1) dieser Rechnung an

ttJnger Philol. XLI 602-651. Diels Rh. Mus.

XXXI Iff.) Fnd steigerte dadurch ihr Ansehen

bedeutend. Uber den angeblichen Zusammenhang

der troischen A. des Eratosthenes mit der so

aber auch die Consuln sind hier genannt), und auf

dem Grabsteine eines in Ostia bestatteten calcu-

lator wird gesagt: excessit anno urbis conditae

DCCCXCm (Eph. ep. VII 1192 = CIL XIV
497). Wenn aber Cato Amerias Griindungs-

datum (Plin. n. h. Ill 114) um 954 Jahre ante

Persei helium setzt oder (bei Velleius 1 7, 2) erklart

stetisse Capuam, antequam a Romanis cape-

retur, minis circiter diicentis sexaginta, so_darf

cenannten catonischen Stadtaera spricht richtig 10 freilich daraus noch lange nicht auf das Vor-

Soltau Chronologie 272f. Uber die troische A. handensein entsprechender Stadtaeren geschlossen

ttberhaupt Boeckh CIG II p. 327ff. (dort auch

fiber die antike Berechnung des Monatsdatums

und seines Verhaltnisses zum Solarjahre). Bu-

solt Griech. Gesch. I 84ff. Unger Troische A.

des Suidas, Miinchen 1885 und in Mullers

Handb. I a 772. Aug. Mommsen Chronologie

334ff.

XIV. Von einer kekropischen A. des Mar

werden.

XVI. Das Grundungsjahr Roms ist verschie-

den berechnet worden, da die Zahl der Eponymen-
collegien weder gleichmassig uberliefert war noch

ausserdem (wegen der Synchronismen der grie-

chischen Geschichte und der Sonnenfinsternisse,

sowie auch, weil durch die Fasti und durch die an-

nalistische Tradition wiederholte Verschiebungen

mor Parium (CIG 2374. Miiller FHG I 533ff. 20 des Amtsantrittstages und Interregnen ausdruck

Ausg. von Flach, Tubingen 1884) zu sprechen
1 '- r " "

'
" : '---i— »-" —« ^<-

haben wir kein Recht, da die angei'iihrten Er-

eignisse nicht auf die kekropische Zeit, sondern

so wie der Ansatz der Regierung des Kekrops

selbst auf das Jahr der Abfassung (aoxovrog efi

ndgm [j-tev . . .Jvdvaxxog, 'AOrjvnoi be Aioyvt'jxov,

d. i.'Ol. 129, 1 = 264 v. Chr.) bezogen werden.

XV. Stadtgriindungsaeren sind bei Ge-

meinwesen, deren Anfange sich in mythische oder

lich bezeugt waren) einer gleichen Zahl von Ka-

lenderjahren entsprechen konnte; dazu kam auch,

dass fiber die Dauer der kOniglichen Regierungen

die Berichte auseinandergingen ; so wurde z. B.

die Grfindung (lev Stadt vom Annalisten Piso

auf 759/8 v. Chr. bestimmt, von Cincius Ali-

mentus auf 01. 12, 4 = 729/8 v. Chr., von

Fabius Pictor auf 01. 8, 1 = 748/7 v. Chr.,

von Polybius auf 01. 7, 2 = 751/0 v. Chr., von

halbmythische Zeit verloren , wiederholt durch 30 Atticus, Cicero und Varro auf_ 01. 6, 3 = 754/3

die gelehrte Forschung aus den Jahrlisten der ^' TT "_1 J:
"

TT1 ; -1-'- 1--: TJ "'" TT 1/,Kfl'

eponymen Magistrate und daiiiber hinaus aus

den "traditicr.ellen Angaben fiber die Zahl und

Dauer der beziiglichen Konigsregierungeu und

fiber etwaige Synchronismen mit anerkannteren

Daten aus der ' Vorgeschichte an derer Geinein-

wesen construiert worden und dann mitunter auch

zu etwas allgen'.eir.erer Anwendung auf littera-

rischem, sacraleni und biirgerlicheni Gebiete at

v. Chr. Vgl. die Ubersicht bei Ideler II 145ff.

Holzapfel Chronologie S. 164—249. Fischer
Rom. Zeittafeln S. 4ff. Andere Schriftsteller

brachten sie bei hauptsachlicher Benutzung der

mythologischen Synchronismen in Verbindung mit

den durch den Fall Troias zur Auswanderung ge

notigten Helden (Dionvs. Halic. ant. I 72f. Festus

p. 266. 269. Sallust Cat. 6); unter ihnen naherte

sich Timaeus. der die Grfindung von Karthago

die bisher genannt™ A. gebracht worden. Eine 40 und Rom 38 Jahre vor dem Beginne der Olym-
~"'~

" '
' piadenrechnung (814 v. Chr.) ansetzte, am niich-

sten der auf den officiellen Jahrlisten Roms ba-

sierenden Zahlung.

Eigentliche A., deren Epoche die Stadtgrun-

dung ist. hat Rom kaum iiiehr als zwei gehabt,

die varronische und die capitolinische. Diese sind

(vgl. Absatz XV). wenngleich in sehr beschriink-

tem Umfange, zur Datierung im strengen Sinne

des Wortes auch ausseihalb der gelehrten Littera-

ungeschickt stilisiertc Widmung , welche

Augustalis von Interamna in Unibricn aus

Anlass der Untevdriickung Seians dem .innner-

wfthrenden Heile der Kaiser und der Freiheit des

rOmischen Staatswesens' darbrachte iWilmanns
64a= Orelli 689) scheint ausser nach den Consuln

des J. 32 n. Chr. datiert zu sein anno post In-

teramnam condHam DCCIIJF. Eine bedeutendere

Rolle spielte die Stadtaera R oni s , die den Rahmen
far die annalistische Darstellnng der Geschichte 50 tur verwendet worden. Von den abweichenden

des rOmischen Freistaates bilden half und auch

unter Umstanden von Amts wegen zur Datierung

in besonders geeigneten Fallen verwendet wurde.

Nach Jahren der Stadt umno urbis conditae .. .

oder post Romani cond itam anno .

.

.) ist z. B. die

capitolinische Consular- und Triumphaltafel dis-

poniert. nach ihr sind die Cooptationstafeln der

saddles Angus/ales Claudioh > u. a. in Bovillae

angeordnet (CIL XIV 2392ff. VI 1976. 1964ff.\

nach ihr die Widmungen an d-.-n Iuppiter Helio]n.i-

litanus CIL VI 420 = Kaibel IGI 985 u. c. [a.

DCCCCJXXXIX, nach ihr .-ind die auf einem
Goldstficke und einer Gros-ljronze des Kaisers

Hadrian eiwahnten eircenses datiert (Cohen
Med. imp. LT2 118 mm. DCCCLXXVIT na-
tfali) urbfisj p(rimumj cir(censcs) con(stitutij);

ja, nach ihr wird in Bovillae ein Ereignis in der

Municipalverwaltung bestimmt (CIL XIV 2410,

iilteren annalistischen Jahrziihlungen , fiir deren

Ausgestaltung die Behandlung der Decemviral-

jahre, der Dictatorenjahre varr. 421. 430. 445.

453 und der Anarchiejahre varr. 379—383 haupt-

sachlich massgebend war, haben uns Livius und

seine Zeitgenossen wiederholt Spuren erhalten;

vgl. die Handbficher der rOmischen Chronologie.

Seit der Mitte des 1. Jhdts. v. Chr. hat sich

die sogenannte varronische. Jahrzahlung. deren

60 auch wir uns heutzutage zu bedienen pflegen,

eingeburgert. Die Hauptstelle darfiber ist bei Cen-

sorinus (de die nat. 21. 4ff.): de tcrtio autem
tempore (namlich teriium a prima oiympiade ad
nos) fuit aliqua dissensio in sex septemve tan-

tnmmodo atmis vcrsata; sed hoc quoque raliginis

Varro discassit et mine dirersarum civitatium

conferens tempora , nunc defectus eorumque in-

tervalla retro dinumerans emit verum lucemr/ue
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ostendit, per quam numerus certus non annorum
modo sed et dierum perspiei posset, secundum
quam rationem hie annus, cuius velut index et
titulus est Pii et Pontiani consulatus (d. i. 238
n. Chr.) = das 1014. Jahr der Olympiadenziihlung
= Jahr 283 seit derKalenderreform, vom 1. Januar
45 v. Chr. gerechnet = a Roma autem condi-
ta nongentesimus nonagcsimus primus, et qui-
dem ex Parilibus, wide urbis anni nwmerantur
also ist die Epoche der varronischen Griindungs-
aera der 21. April 753 v. Chr. Aus Plutarch (Rom.
12) geht hervor, dass Varro sich bei dieser Be-
rechnung der Hillfe eines Astrologen L. Tarutius
Firmanus (Plin. n. h. Quellenverzeichnis zu XVIII:
ex L. Tarutio, qui Graece de astris scripsit)
bediente, der die Conception des Romulus auf
3H des 23. Choiak 01. 2, 1 = 772/1 v. Chr. ansetzte,
seine Geburt auf den Morgen des 21. Thoth 01.
2, 2 = 771/0 v. Chr., die Stadtgrundung auf den
9. Pharmuthi, da die Sonne im Zeichen des Stieres,
der Mond in dem der Wage stand, und Romulus
das 18. Lebensjahr erreicht hatte (Solinus I 18

;

vgl. Lydus de mens. I 14), das auch sonst (Dio-
nys. Hal. ant. I 79) fur das Alter des Romu-
lus bei der Stadtgrundung angegeben wurde. Man
hat daran gezweifelt, ob diese agvptischen Daten
nach dem ilgyptischen Wandeljahr oder dem festen
zu rechnen seien ; der 23. Choiak ware demnach
als 24. Juni (im Wandeljahr) oder 19. December
(im festen Jahr), der 21. Thoth als 24. Mara oder
18. September, der 9. Pharmuthi als 3. October
oder als 3. April zu messen. Aber abgesehen
davon, dass ein festes agyptisches Jahr mit dem
29. (30.) August als Neujahrstag erst angeblich
durch einen Senatsbeschluss vom J. 30 v. Chr.
(Dio LI 19, 6. Mommsen Chronologie 2 265.
16; a. oben S. 617) geschaffen wurde — fiber
altere agyptische Jahre mit festem AnfangM a t z a t

ROm. Chronologie I 349, 2 —, und dass am 3.
October 753 v. Chr. die Sonne nicht im Zeichen
des Stieres (17. April bis 18. Mai), sondern in
der Wage stand, also der 9. Pharmuthi bei Ta-
rutius auch nicht diesem Tage entsprechen kann,
ist zu beachten, dass Cicero (de div. II 47) und So-
linus (1 18) ausdrucklich nach Tarutius das Griin-
dungsdatum auf die Palilien, bezw. auf XI Kal.
Maias verlegen. Also war der 9. Pharmuthi mit
dem in der Uberlieferung von Tarutius vorge-
fundenen 21. April geglichen, und die von dem
Datum des iulianischen Kalenders so verschiedene
Lage dieses Tages ist aus den Unebenheiten des
rOmischen Kalenderwesens der caesarischen Zeit
zu erklaren; rechnungsmassig aber die Gleichung
des Tarutius zu verfolgen und zu benrteilen, ist
bisher nicht gelungen.

Dass iibrigens das Buch Varros de gente popu/i
Romayii, aus dem Arnobius (adv. nat. V 8) Grund-
ziige der varronischen Chronologie mitteilt, erst
43 v. Chr. abgefasst worden ist und Cicero in
dem 46 abgefassten Brutus sich einmal (aus-
nahmsweise) derselben Jahrzahlung (72 : das Jahr
der Consuln C. Clodius, M. Tuditanus, 240 v. Chr.,
setzt er dem Stadtjahr 514 gleich, ut hie ait,
quern nos sequimur, also 514 -,- 239 = 753) unter
ausdruckhcher Berufung auf Atticus bedient (74),
und uberdies Solinus I 27 (nach unbekannter
Quelle) das Griindungsdatum 01. 6, 3, also die
varronische Epoche, Pompon io Attico et M. Tul-
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lio zuschreibt, hat die Annahme hervorgerufen,
dass die varronische A. eigentlich die des Atticus,'
des gelehrten Verfassers des annalis (geschrieben
zwischen 54 und 46 v. Chr.), sei, aber durch Varros '

astronomische und historische Bemerkungen, so- /

wie durch die astrologischen Berechnungen des '

Tarutius sicherere Fundierung und erhohtes An-
sehen gewonnen habe.

Die capitolinische A. liegt den Fasten zu
lOGrunde, die an der 36 v. Chr. durch Domitius

Calvinus neu aufgebauten Regia nicht lange nach
dieser Restauration eingegraben worden sind(H ii 1 -

sen Die Abfassungszeit der cap. Fasten, Hermes
XXIV 185ff.), und deren kostbare Bruchstucke
heute die Sammlung des Palazzo dei Conservatori
auf dem Capitol schmucken. Sie unterscheidet
sich, so viel wir sehen, von der varronischen viel-
leicht lediglich dadurch, dass ihre Jahre um eines
hinter der varronischen zuriickstehen. Sie zahlt

20 statt varronischer 244 Kiinigsjahre nur 243 und
setzt das erste Jahr der Republik varronisch 245 =
244 capitolinisch. DerGrund davon ist durch die ver-
schiedenen neueren Hypothesen ebensowenig auf-
geklart, wie die Frage, in welchem inneren Ver-
haltnis die capitolinische A. zur varronischen und
zu der alteren officiellen, vielleicht gleichfalls
durch Tafeln an der alten Regia publicierten
Aerentafel stand.

Die varronische und die capitolinische A. stehen
30 bei den Schriftstellern der Kaiserzeit neben ein-

ander in Gebrauch (z. B. Tacitus nennt hist. I 1
varr. 821 J. 820, Germ. 37 varr. 641 J. 640,
also nach capitolinischer A.; hingegen ann. XI
11 varr. 800 J. 800), doch iiberwiegt die var-
ronische A.; s. die Stellen bei Holzapfel Rom.
Chronologie S. 181f. Geradezu monstros ist es
aber, dass bei der Fortfiihrung einer und der
namhchen Priestertafel die A. wechseln; CIL
XIV 2393 Z. 3 ist das J. 180 n. Chr. = fp R

40 c.J an. DGCCGXXXII, Z. 7 das J. 200 n. Chr.
= [p. R. c.J an. DGCGOLIII; CIL VI 1984 sind
die Jahre 51. 68. 71. 153. 210. 217. 219 nach
varronischer, die Jahre 92. 115. 161. 197. 202
nach capitolinischer Ziihlung bezeichnet: ahnlich
2003. Daran zu denken, dass hier das Stadtjahr,
dessen Epoche der 21. April ist, das Kalender-
und Consulnjahr mit seinem Anfange schneide,
und dass deshalb ein und dasselbe iulianische
Jahr mit zwei aufeinanderfolgenden Stadtjahren

50 nach capitolinischer Ziihlung sich decke, wird
unmoglich durch VI 2001, wo 14. Juli 218 n.
Chr. = [a. p. R. c. DCCCGLXJX, 10. Juli 221 n.
Chr. = a. p. R. c. DCCCCLXXIII, aber 25. Marz
235 n. Chr. = [n.p.R.c. DCCCCLXXJXVIH,
und 2004, wo 12. December 198 n. Chr. = a. p.
R. c. DCCCCL und 10. April 200 n. Chr. =
a. p. R. c. DCCCCLII. Diese Falle sind auch
zu zahlreich. um die Moglichkeit wahrscheinlich
zu machen. dass Versehen der Steinmetzen unter-

60 laufen seien. wie dies gelegentlich geschehen sein
mag (CIL XIV 2394 steht fur 184 n. Chr. =
DCCCCXXXVI capitolinisch oder DCCCCXX-
XVII varronisch vielmehr DCCCGXXXII . . ).

Dass die Epoche des Stadtgahres auch thatsach-
lich den Zahlungsanfang bedeute, wie sich von
selbst versteht, sagt wohl Censorinus (de die nat.
21, 6) ;

aber es hat den Anschein, als ob in praxi
die Epoche mit der des Kalenderjahres , in das
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sie flel, zusammengeworfen worden sei. Das Re-

ductionsverfahren von Jahren varronischer Rech-

nung in unsere Zahlweise entwickelt Ideler

II 154 mit gewohnter Klarheit folgendermassen

:

a. u. c. 753 ist das erste Jahr vor und 754

das erste Jahr nach Christus. Um also ein

Jahr der Stadt, dessen Zahl nicht 753 fibersteigt,

in das Jahr v. Chr. zu verwandeln oder umge-

kehrt, muss man die gegebene Zahl von 754 ab-

ziehen, wo dann der Rest das Jahr v. Chr. oder

der Stadt giebt. Z. B. Karthago und Korinth

wurden zerstflrt a. u. c. 608 , d. i. 754—608 =
146 v. Chr. Will man Jahre der Stadt, die

grosser als 753 sind, mit Jahren n. Chr. oder

umgekehrt vergleichen, so muss man von den

Jahren der Stadt 753 abziehen und zu den Jahren

n. Chr. 753 addieren, wo man dann im ersten

Fall Jahre n. Chr. und im letzten Jahre der

Stadt erhalt."

Litteratur : Vgl. hauptsachlich die Handbiicher

der Chronologie Ideler II 145ff. Mommsen
Berlin 1858. 2. Aufl. 1859. MatzatlBerlin 1883.

Holzapfel Leipzig 1885. Soltau Freiburg i. B.

1890. linger Die rom. Stadtaera, Miinchen 1879

und Abriss der Chronologie in Iw. v. Miillers

Handbuch, Nordlingen I 1886. 12 1892; beson-

ders bei Soltau undUnger sind die altere Litte-

ratur und die neueren Aufsatze tiber die con-

troversen Fragen angefiihrt. Dazu noch Trieber
Die Aera des Cato, Hermes XXVII 342ff.

XVII. Direr Genesis nach hangen die Frei-
heitsaeren der Romer insoweit mit der Stadt-

friindungsaera zusammen, als auch sie aus der

ummierung der eponymen Jahrescollegien her-

vorgingen; nur dass diese auch noch die Kfinigs-

zeit mit in Rechnung zogen und einen einheit-

lichen Namen fiihrten, jene aber nach der Ver-

treibung der KOnige oder einzelnen die Consti-

tuierung des neuen Freistaates bezeichnenden

Ereignissen benannt wurden. Es ist begreiflich,

dass ihr Alter holier ist als das der Stsidtaeren, da
sie durch einfachere Rechnung zu ermitteln waren
and eine Veranlassung , nach einem wichtigcn

Vorgangeder nachsten Vergangenheitzudatieren,
sich ungezwungener und leichter einstellt, als

nach einem um mehrere Jahrhunderte zuriick-

liegenden Factum. In einzelnen Fallen sind solche

Jahrzahlungen angeblich praktisch zur Datierung
verwendet worden ; A. im eigentlichen Sinne sind

sie aber durchaus nicht geworden , schon ihre

Zahl stand dem im Wege.
Die alteste derart uberlieferte Datierung bringt

angeblich Dionys. Halic. ant. I 74 aus den Tabulae
censoriae vom Census varr. 362 = 392 v. Chr.

(Matzat Chronologie I 245, 1): h oT; svoiaxm
dsvTeoq> xooxzoov erei zij; d/.oiotoK rlurjair v.-zo

tov 'Poi/iaioiv di'jfiov ytvouenp
, fj

^aqnyF.-'qa.-irai

xa&caeg xai rat; a/J.cug ygoro; ovro: • v.-zarevorzo;

Asvxiov Ovaksoiov Tloxizov xai Thov Ma/./Jov
Kajitrmkirov fiera tijv cxflo/.r/r roiv jiaaUsrar ero;

dsovii elxoara, xai ixaxonziu frei ; aber es ist, wie
Holzapfel Chronol. 47, 1 richtig bemerkt, nicht

ausgeschlossen , dass die von Dionys gegebenen
Daten nicht gleichzeitigen , sondern spater ver-

anstaltetcn Aufzeichnungen entnommen worden
sind. Auch sonst wird gelegentlich von dieser
Epoche ab gerechnet, aber fast durchaus bei nahe-
liegenden Facten: Dionys. Hal. ant. VII 1 ; 01. 72,

2 = aQ^ovrog 'Ad-fjVf}oiv 'Y^Qilidov , sjtraxaiSsxa

SisX&ovtwv hmv /lera. zrjv ix{SoXi]V ziov (SaoiXstov.

Varro de r. r. I 2, 9 post reges exactos annis

CGGXLV. Cicero Brutus 62 anno Xpost reges

exactos. Cicero pro Corn, bei Ascon. p. 67 anno
XVI post reges exactos. Tacitus ann. XI 22
LXIII anno post Tarquinios exactos.

XVIII. Auf dieselbe Zeit fiihrt die Rechnung
nach der capitolinischen Tempelweihe, welcher

10 der fur die ilussere Geschichte der rflmischen Chro-

nologie bedeutsame curulische Aedil Cn. Flavius

auf der Weihinschrift des Tempels der Concordia

folgte ; Plin. n. h.XXXIH 19 ineidit in tabella aerea

factam earn aedem CGIIII annis post Capitoli-

nam dedicatam; ita, fugt Plinius hinzu, GGCG-
XXXXVIIII a condita urbe gestum est. Die
Dedication des capitolinischen Tempels erfolgte

der annalistischen Tradition nach anno post reges

exactos, Liv. VII 3, 8 (vgl. Fischer Zeittafeln

20 zum J. 245 = 509). S. Soltau Rem. Chronologie

S. 279 mit den Litteraturangaben ; anders Momm-
sen ROm. Chronologie 2 199: ,Selbst in der conven-

tionellen Geschichte sind die Spuren davon be-

merkbar, dass die rOmische Jahrzahlung einmal

bios von dieser Dedication und keineswegs von

der Vertreibung der KOnige und der Griindung

des Freistaates ausgegangen sei'. In weiterer

Consequenz— ist doch die Stadtaera aus der re-

publicanischen Zahlung hervorgegangen— meint

30 er S. 201 : ,Es ist eine bedeutsame Spur des sa-

cralen Charakters der Stadtgriindungsaera , dass

die einzigen [s. iibrigens o. S. 624] rOmischen Denk-
maler, auf denen sie solenn ist, die Verzeichnisse

der Priesterschaften sind'.

Datierungen vollends, wie Liv. Ill 30, 7

XXXVI anno a primis tribuni plebis decern

creati sunt oder die dritte in der Vorbindung VLT

18, 1 GGGG anno quam urbs Romana condita

erat, XXXV quam a Gallis reciperata, ablato

40 post XI annum a plebe consulatu patricii con-

sitlcs ambo ex. interregna magistratum iniere,

sind so eigens bios fur den Zusammenhang ge-

schaffen. in welchem sie uns entgegentreten, dass

sie als Nachweise sonst verschollener A. nicht an-

gesehen werden sollten.

Dass der Galliereinfall den Romern lange als

Markstein der Erinnerung gait, ist ganz begreif-

lich. Eine A. ist aber nicht darauf aufgebaut

worden : die Datierungen nach der Einnahme Roms
50 (Liv. VII 18, 1. Eutrop. II 1. Veil. I 14. Fabius

Pictor bei Gell. V 4 u. a.) sind nur gelehrte

Rechenexempel so gut wie gewisse Ruckwarts-

daticrungen, z. B. Plin. n. h. VII 213.

XIX. Rechnungen nach cyclischen
Festen und Spiel en. Die periodisch wieder-

kehrenden Feste und Spiele bildeten das haupt-

sachlichste Verbindungsglied zwischen den Hel-

lenen der verschiedenen Cantone. Sowie sie fur

die Entwicklung ihrer nationalen Idee und fur die

60 Assimilierung ihrer politischen Anschauungen

und ihrer commerciellen Einrichtungen eine hoch-

ragende Bedeutung beanspruchen durfen, so kommt
ihnen auch fur die Entwicklung der Aeren ein

gewisses Verdienst zu. Da das Mondjahr in

den verschiedenen Gemeinwesen Griechenlands zu

verschiedenen Zeiten begann und sehr verschieden

mit dem Sonnenjahr in Ubereinstimmung ge-

bracht wurde, die Zersplitterung der Kalendarien.
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also_ eine sehr grosse war, mussten die cyclischen
Nationalfeste als Zahlpunkte sehr geeignet er-

scheinen ; weniger freilich wurde von ihnen im
biirgerlichen und Offentlichen Verkehr, als in der
gelehrten Litteratur Cebrauch gemacht.

Schon seit 776, in welches Jahr der Sieg
gesetzt wurde, den Koroibos aus Elis im Wett-
lauf davontrug, sollen in Olympia die Namen

629 Aera Aera 630

xiag xwv jcoXeatv negi rag dvaygacpdg rag xovxmv
?&My%<oy Polyb. XII 11, 1. Das Ansehen der
aristotelischen und der eratosthenischen , sowie
der apollodoreischen Chronographie hat die Olym-
piadenrechnung in der hellenistischen Geschicht-
schreibung ganz eingebiirgert. Als erste Olym-
piade wurde nach dem Zeugnisse des Aristodemos
und des Polybios (bei Eusebios chron. I p. 194)""„."&' """v" '" "'.""i"" Ulc iiamen una aes roiymos [Dei JiuseDios chron. 1 p 194)

der Sieger offentlich aufgezeichnet worden sein. diejenige angesehen, in der die Siegeraufzeichimng
Diese Listen (xa HafIwv eg xovg 'OXvuntovlxag 10 begann: xfj de eixooxfi oydmi, namlich 'OXvumdSi
ygd/j./.iaxa nennt sie Pausanias, z. B. Ill 21, 1.

V 21, 5. VI 2, 1. IS, 6, xaxdXoyog xwv SXvfi-
jiiddwv VI 22, 2) waren nach vierjahrigen Zwi-
schenraumen geordnet und erschienen, empfohlen
durch die Art ihrer zcitgenOssischen Fortfuhrung,
schon den Historikern des 4. Jhdts. v. Chr. als
ein wertvoller und zuverlassiger chronologischer

xo oxdSiov vixaiv Kogoiflog 'HXeTog dveygdtpr; ztqco-

toj, xai rf 'OXv/imag aiixr] JTgwxtj hdydtj, dip' rjg

"E/J.rjreg agidfiovoi xovg ygovovg, also von der Fest-
feier im J. 776 v. Chr/ (vgl. z. B. das Fragment
der eratosthenischen Chronologie bei Clemens
Alex, strom. I 21 § 138 Pott. Censor, de die
nat. 21, 6; s. A. Mommsen Chronologie S. 344ff.d t if J. - j-.v..™^^ imuiiuiugiBtira naL. as., o; s. a. mommsen unronoiogie s. 344rt

Beneli, der in verhaltmsmassig hohe Zeit hinauf- Ideler I 373ff.). Die Spiele Helen in den wie es
reicnte, und als em bequemes Beductionsmittel scheint pisatischen aevg 'OXvvmxde (Collitz
der yerschiedenen Landeskalender, die sie in ihren 20 Dialectinschriften I 1151. 1155, vgl Mommsen
Quellen verwendet fanden. Uber achtjahrige Be-
fristung der olympischcn Spiele in alterer Zeit (?)
s. A. Mommsen Zeit der Olympien 10. Neben der
historischen Olympiadenzahlung eine in mvthische
Zeiten hinanfreichende Zahlung (Epoche"l580 v.

Chr.) auf dem Bronze-Discus Arch. Ztg. XXXVIII
63 nr. 356, s. Mommsen 301".

Die erste buchmiissige Ausgabe der'OXvfisrio-
vtxwv draygayi) hat nnseres Vissens der Sophist

Olympien 36), u. zw. der durch vier teilbaren
Jahrzahlen v. Chr. und der urn 1 hoheren Jahr-
zahlen n. Chr.; sie wiederholten sich nach 49
oder 50 Monaten (Schol. Pind. Ol. Ill 35) ab-
wechselnd im Apollonios, dem wahrscheinlich
8. Monate des eleischen Jahres, oder im Parthe-
nios, dem folgendeu Monate (ylvexai dk 6 aymv
xorr fiev did xenoagdxovxa evvea /itjvaiv , sioxf. de
bid jtirxrjKovxa, Siltv xui llagderim r) 'AsioXlcovlw,

---- .-"».' •'" """"'•" """"»»" uupiuM- <«« ntrxrjxovxa, over xiu JlagiteriO) r AnoUtovlo),
Hippjas aus Elis besorgt, dem Plutarch (Numa 1) 30 xae

' Aiyvjzxioig 6<b8 i) Meowol L-zneXeTxai Schol
mit semem Urteil n-rr" n&ftcvnr AniirU, ••.,,?.- ,:,,„„_ p;„/i „ n „„„i, j„„ __j -vr_-i.-..i r.i_- ..mit seinem Urteil «' ovberbg oojuuutvog dray-
xaiov srgog maxtv wahrscheinlich Unrccht thut.
Zeitlich folgten u. a. Aristoteles mit seinen 'O/.v/i-

movixai (Diog. laert. V 26), Philochoros ('Olvfi-
mddag h fiifllioig fi Suidas), Eratosthenes fAthe'n.
IV 154

AJ,
Phlegon von Tralles (Suidas: ryoayev

'OXvftsitadag ir (SifiXloig ic. Phot. bibl. cod. H7
p. 83 b 'OXvfvaorix&r xai yoonxiuv avraywyi)

;

Eesteund Zeugnisse bei Keller rerum nat. scr.

Pind. a. O. nach dem cod. Vratisl. [die anderen
Hss. bieten 80sr xai ^ore ftsv Tip 'AnolXwvluy
injri , .TOTf bh xo> IJagfiertfi} und erwahnen die
homologen agyptischen Monate nicht] und id ftsv
UQXo/ti.rijg ryg n.xtooag rd SI: v,z avrvv luv dgxzov-
oov ebenda III 33 nach Mommsens trefflicher
Emendation; s. Kissen Ph. Mus. XL 1885, 349ff.
Un gcrOlyinpienmonat, Philol.XXXIlI .1 874,227ff.
A. Mommsen Uber die Zeit der Olympien, Leip-"——

_

<»-ue ...^^ u^i jn'in n-iuiii iiiu, scr. a. iviommsen uDeraie Ant aer Ulyinpien, Lein

™^C
TT?"

n0res
'

LeiPzi& 1877
'

X 94ff
- Miiller40zigl891. Unger in Mfillers Handb. 12 773n

FHG III 602. S chafer Quellenkunde der gritch.
und rom. Geschichte II 142f.) und Sex. iulius
Africanus, aus dessen .-Tfrm/JifiXog /ooro/.oyixij
Eusebius, der Bischof von Caesarea

!"
das Ver-

zeichnis der Sieger im Stadion . Pingm und
Pankration (Chron. I 103—220 Schoen.) ge-
nommen hat: vgl. den hauptsachlich auf dicseii

Eesten des Sicgerkataloges beniher.den Ecoon-
structionsversuch Scaligers im tln-suunis tern
porum rfl.jlt. Scheibel fccahgeri OXv^i-'-ficor 50 Archonten bezogen werden . hat dazu geftihrt.

also hauptsachlich im August; die Summe derein-
ander folgendeu 49 und 50 Monate ist den 90 Mona-
ten des achtjahrigen Schaltkreises gleich. auf dem
die griechischen und der alte romische Kalender
fnssen. Das UbcTgcwicht, das Athen innerhalb der
griechischen Litteratur sich erworben hatte und
das die parische Marmorchronik in ihrer Art
illustriert

,
indem mit Ausnahme der Einleitung

alle Daten nicht auf parische, sondern auf attische

drayrjuqi), Berlin 1854 : ferner Iulii Africani "O'/.vii-

Tiidbmv arayna(f->'i rec. Rutgers, Leyrlen 18t',2. G.
Gilbert de anagraphis Ol. comrnentatio. Gotha
1875. Gelzer lul. Africanus und diebvz. Chrono-
graphie, Leipzig I 1880. II 1885. Uber die Dis-
crepanzen dieser und der von Pausanias (Hirt de
fontibus Pausaniae in Eliacis, Greifswald 1878)
venvendeten Listen von den im yv/iraortxog des
Philostratus benutzten s. Guttmann de Olvmpio

dass die Zahlung nach attischen Archonten all-

gemein das Gevust fiir die Chronologie der Er-
zahlung bildete. wie spiiter die Consulnjahre fur
die rCmischen Historikcr auch der Kaiserzeit;
es hat in weittrer Conscquenz dazu gei'iihrt, dass
der Olympiadenanfang. da die Spiele weder mit
dem elischen noeh z. B. mit dem attischen. lako-
nischen eder niakedonischen Neujahr zusammen-
fielen

, von den Historikern mit dem attischen
-~

r ^., .urn™, ^. uuiu.uijii ue uompio- iieien , ^ on aen rlistorikern mit clem attischen
mcis apud Mmae Philostratum. Breslau 1865. 60 Nenjahr zusammengelegt wurde und das attische
t ffl. unttn i.i.en Artikel 'CD in 7i«rr»/p / Ar,!,,.,it..„,\,i,,. ,.i T.-,.,.i„;i ,i,.„ m :..i. t.Vgl. unttn den Artikel 'O/.r/i^iorTx/u

In der Geschiclitserzahlung i.umete vielleieht
schon Ephoros die Daten nach Olvnipiaden . s.

Unger Philol. XL 40ff.; sieher aber Timaios
o xug ovyxoietig xoiw/nerog arey.adev xwv itf-oowv
neitg xci-g flaoiXets rovg ir Aaxfdai'fton xai xovg
dgxorxagzovg 'A-i)r,ri)m xai r«f irgeiag xdg kv "Agyei
3iaga(id/2mv .Tpof xovg 'OXvftmmly.ag xai xdg d/mg-

Arfhontc-njahr aL Vierteil der Olympiade be-
trachttt wurde. Die byzantinischen Schriftsteller
iibertragen das zu ihrer Zeit iibliche Xeujahr
(1. September) auf dieOlympiadenreclmung. las=en
also die 1. Olympiade vom 1. Sept. 776 v. Chr.
an laufen. Das Nahere s. bei Chronographie
und Olympiaden.

Fiir die Umrechnung von Olympiadenjahren

in Daten vorchristlicher Zeitrechnung addiert man
das Product aus 4 und der um 1 verminderten

Zahl der laufenden Olympiaden zu der die Stellung

des betreffenden Jahres in seiner Olympiade be-

zeichnenden Zahl 1, 2, 3 oder 4 und subtrahiert

diese Summe von 777. Ist aber diese Summe grosser

als 776, fallt das Datum also in ein Jahr n. Chr.,

so vermindert man sie um 776. Eine ,einfachere'

Regel bei Unger in Milllers Handbbuch 1^

775 1. So fallt Ol. 100, 3, da 99 (100-1)

X4 + 3 = 399 und 777—399 =378, zusammen

mit 1 Hekatombaion 378 bis letzten Skiropho-

rion 377 v. Chr., und Ol. 200, 3, da 199 (200—1)

X 4+ 3 = 799 und 799—776 = 23, zusammen mit

1. Hekatombaion 23 bis letzten Skirophorion 24

n. Chr. Die letzte Feier der Olympien flel

393 n. Chr. (im selben Jahr ihr Verbot durch

Kaiser Theodosius) , seither wurde die Olympia-

denzahlung ganz durch den Indictionencyclus ver-

drangt, s. Kedrenos I 573.

Ubrigens begegnet die Olympiadenzahlung

ausserhalb der gelehrten Litteratur nur seltcn,

kaum anders als in Beziehung auf die olympi-

schen Feste selbst, daher auf den Anathcmata
und den Ehreninschriften der Olympioniken, z. B.

Kaibel IGI 747 vixrjoarxaaxijv ox 'OX[vumaba
xai] xrjr oxa'OXv/tmdda avdgcbv nayxgdxiov. 1102

'OXvftxia xd h> Tlaai] o/i 'OXt'tmiddi. CIG 2682.

3230.
XX. Auch die Sieger in anderen als den

olympischen Spielen wurden friihzeitig aufgezeich-

net und die Siegerlisten spater buchmassig ver-

Offentlicht und fiir die geschichtliche Chronologie

verwendet; so die IJviliorTxai von Aristoteles,

die KagveovTxai von Hellanikos. Aber wie diese

Spiele den olympischen an Alter und Ansehen
nachstanden , so auch in der Bedeutung fiir die

Jahrzahlung. Hingegen fmdet im 1. und 2. Jhdt.

n. Chr. die Olympiadenzahlung Pendants in einigen

nach ihrem Muster eingerichteten Agonen, so bei

den 2 v. Chr. in l\eapel eingerichteten iso-

lympischen Spielen (Dio LV 10. 0. LVI 29,

2. Strab. V 246. Suet, Aug. 98. Veil. II 123.

Mommsen CIL X p. 171)"lGI 748 rtxijaarzi

JxaXuxa 'PwfiaTa 2'f/iaoxd ioo/.rtt.-ria r»/c ny 'Ira-

ildos = 170 n. Chr., oder bei' dem 86 n. Chr.

in Rom eingerichteten capitolinischen Agon
(Censor, de die nat, 18, 15) IGI 747 jh xfj

'Ptoftfl xd ft-cydXa Kraiejwi.eKi. xi/v xgixtjfv 'O/.rii-

xtdda] ayevttor xai xi/v nliim^v drfrgdjv . . . .

xai xt/v fxxrjv und CIL IX 28h0 limimr trrta-

mine saero lovis Capitolhti hislro sr.rfn clari-

tnte rngenii eoronatus rx/ inli ,- pactns Latinos
omnibus senlentiis hidicum — 106 n. Chr.. bei

den olympischen Spielen in Athen, die an
die Dedication des Olympieions in Athen durch
Hadrian ankniipften(Durr Die Eeisen des Kaisers

Hadrian. Wien 1881, S. 44, 202) CIA III 483
Iv xfj ngontf 'OXv/isitddi, vgl. die spartamsche lr.-

schrift CIG 1345 dyfwjrodixtjv xij: devxega;

'OXv/j.-riddog, bei den Olympien in Alex and rci a

IGI 1102 iv xfj xaxgi'di 'AXeljar6geiq xai vixijaa;

'O/.vftnia xavxodxiov 'OXvftmaSi exxrj — 196 n.

Chr.? (vgl. Kalbels Bern, dazu), in Cyzicus CIG
3674 ^F.vTaextjgidt Z, 3675 veixtjoag dvbgwr ^uv-

xgdxiov Adgidvfta OXvfima xotrdv 'Aoiag xfj h-be-

xdxt} 'OXvftmddt. Ferner bei den aktischen
Spielen, die von Augustus zum Andenken an den

Seesieg vom 2. September 31 v. Chr. und in

Anlehnung an die alteren Festspiele im Tempel-

gebiete des Apollon Aktios (Bundestempel des

xoivov xS>v 'Axagvdvmv) gestiftet und penteterisch

(Strab. VII 325. Suet. Aug. 18. Dio LI 1, 2)

eingerichtet worden waren : Joseph. Bell. Jud. I

20, 4 datiert die Belehnung des Herodes mit der

Trachonitis , Batanaea und Auranitis /texd xxjv

ngdixtjv 'AxxidSa und eine einst in Jannina von

10 Cyriacus von Ancona gelesene Inschrift Bull. bell.

I 89 feiert einen isgea SefSaox&r xai dyatvo&e-

xtjv fieyd/.wv 'Axxicov Kaioagr/wv, Axxi[d]dog £;i] ;

dass letztere Aktias , da 67x5 = 335 , auf

das J. 336—32 = 304 n. Chr. flel, die erste Ak-

tias also 32—28 v. Chr., hat der Herausgeber

vielleieht richtig angenommen ; doch lasst sich

wohl nicht ausmachen, ob gerade die "Axxia kv

NixonoXei gemeint sind oder sonst eines der

aktischen Spiele, wie sie in verschiedenen Stadten

20 des Orients entstanden, vor allem in Tyros und
Alexandreia (s. Aktia). Ebenso bei den Pana-
thenaeen: in den Ephebenlisten CIA III 1194

e.Tii dgyovxog Kaaiavov hgoxijgvxog [2xei]giews'

IIaYatii)[vai8i] xd , 1202 [JIa]vad?]vai8i Xe . . .

[ijiti &gy_ovxog A. ^>la(ov!ov) <l>iXoozgd[x]ov 2xei-

giemg , vgl. Le B as III 1620b £/?<W,«»; Ilavadr/-

vaibi llara-di'rvaia dvbg&v jzayxgdxiov [vixrjoavxa] %

Dittenberger hat in den commentationes in

honorem Mommseni S. 242ff. (,die attische Pana-

30 thenaidenaera'), wo auch die altere Litteratur ver-

zeichnet ist, gezeigt, dass die attischen Jahre 118/9

n. Chr., 122/3, 120/7 als Epochen denkbar sind, und

dass unter diesen die letzte die wahrscheinlichste

ist, weil sie in innige Verbindung mit der Wieder-

belebung des alten Festes durch die Agonothesie

des Hcrodcs Atticus und sein Versprechen, ein

panathenaisch.es Stadion zu hauen (Philostr. vitae

soph. II 1, 5), gebracht werden kann. Vgl. auch

Diirr Eeisen des Kaisers Hadrian, Wien 1881,

40 S. 47. Aber gar nicht mitzahlcn diirfen Falle

wie die Inschrift aus dem syrischen Laodicea
CIG 4472 vom J. 215/6 n. Chr., wo in der Er-

wiihnung eines Sieges Tlvttidbi .Town/ aydelay

Oixov/tn'ixurAvzotrFtrinrdv dvbgoyr Trvyfn'jv eben-

sowenig ein Aerenansatz herausgelesen werden

kann wie aus den Worten xfj .too xgidir Ka/.av-

bojr 'lavorngiojr i-xi xfjg ^evxatxtjgibog MenodXq

xai ZafifFJino v.ydroig; oder von Eph esus CIG
2999 . wo aus dem corrupt (iberlieferten Texte

50 ein schwacher Beweis fiir den directen Anschluss

der cphesischen an die elischen Olympien auch

in der Zahlung herausgelesen worden ist. Uber

Zahlung von regehnassig wiederkehrenden Natio-

nalspielen ('?: auf Munzen von Mag\ dos in Pam-

phylien (die iiuheste Zahl (f-Traian, spitteste fia-

Gallienus) vgl. Waddington Rev. num. 1853,

30. Imh'oof-Blumer Abh. der bayr. Akad. d.

W. 1890. 080.

XXI. Vie das Vort 'OXruxid; zuniichst die

60 Festfeier in Olympia bezeichncte und dann a po-

tiori auf den vi'erjahrigen Zwischeir.auin zwischen

zwei Festfeiern daselbst iibertragen wurde , so

wurde auch lustrum, der Name des Schlussaktcs

des romischen Census auf die Intervalle zwischen

zwei derartigen .Siihnungen' iibertragen ; beide^

'OXvftxtdg und lustrum , wurden fortdauernd ge-

zahlt (in den capitolinischen Fasten Till. X VI,

XX u. s. f. : Liv. Ill 24. 10 decinmm, X 47, 2
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widevicesimum). Waren diese Intervalle gleich-
artig geblieben — sie haben allem Anscheine
nach sich urspriinglich an den vierjahrigen ser-
Yianischen Schaltcyclus angelehnt — , so waren
-wahrscheinlich die lustra in ahnlicher Weise wie
die olympischen Spiele die Grundlage einer Aeren-
zahlung geworden. Thatsachlich hat die Loslosung
des lustrum von seiner zeitlichen Basis die Aus-
bildung einer romischen Lnstralaera verhindert;
•das Bewusstsein aber von der urspriinglichen Be- 10
deutung des lustrum fiir die Chronologie und die
Jahrzahlung ist nicht geschwunden, wie die treff-
lichcn Worte des Censorinus de die nat. 18, 13ff.
zeigen

:
idem tempus anni magni (namlich q'uater-

num annorum circuitus , wie die Olympiaden)
Romanis fuit, quod lustrum appellabant, ita qui-
dem a Servio Tullio institidum, ut quinto quoque
anno censn civium kabito lustrum conderetur, sed
non ita a posteris servatum. nam cum inter pri-
mum a Servio rege conditum lustrum et id quod 20
ab imperatore Vespasiano V et T. Caesare III
cons. (= 74 n. Chr.) factum est, anni inter-
fuerunt paulo minus DCL, lustra tamcn per
m, tempora non plura quam LXXTI (Borghesi
Oeuvres IV 78ff. Mommsen Rem. Chronologies
169, 330; iiberliefert LXXV) sunt facta et
postea plane fieri desierunt. rursus tamcn idem
annus magnus per Gapitolinos agonas (s. Zahlung
nach diesen oben S. 629) coeptus est diligentius
servari, quorum agonum primus a Domiticmo 30
institutus fuit duodecimo eius et Scrri Cornell
Dolabellae oonsuiatu (= 80 n. Chr.). ilaquc hoc
nunc anno (238 n. Chr.) qui celcbratus est agon,
undequadragensimus numeratur. Mommsen
Rom. Chronologie 2 I62ff.; vgl. Clinton fasti
Hellenici 448ff.

km der Verbindung der spaterhin allgemein
iiblichen Auffassung des lustrum als ernes festen,
fiinfjiihrigen Zeitraumes mit der Anlehnung der
Vereinsorganisation an die Formen der Municipal- 40
verwaltung, also auch der Staatsvcrfassung , er-
klart es sich, dass wir in einigen Vereinen
Zahlungen nach lustra benutzt sehen. In einem
Palle (CIL VI 10299) ist gerade so viel von den
Fasten, vielleicht des cotleq ium fabrum t/'gmm-
riorum, erhalten , dass kein Zweifel uber die
Dauer des dortigen lustrum moglich ist : es wer-
den daselbst im lustrum XXIIX die Consuln-
paare der J. 129—133 n. Chr. und bierauf die
quinqfuennales) des Vereines aufgeziihlt ; hier- 50
auf folgt noch die Uberschrift des [lustjr. XXflXJ
oder XXfXYJ. Ubrigens geniigte auch vor dem
Fundjahre(1870) dieserlnschrift die Thatsache des
Bestandes von Quinquennalen innerhalb der lustra
fur die Beurteilung der Dauer derselben. Er-
wiihnt werden von dem genannten Vereine die
lustra XIIX CIL VI 9034 (mit einem Claudius
Augusti libertus), XXIII 996 (Widmung an die
Sabina Augusta), XXIV 321, XXVII 148 [=
OIL XIV 5]. 9406, XXIIX (= 129-133 n. Chr.) 60
10299, XLIII 9415b; durch 10299 wird der
Anfang dieser A. auf das J. 7 v. Chr. gestellt,
aber in 996 fiihrt XXIII auf die J. 104—108,
wo die Sabina als Augusta nicht bezeichnet sein
kann; da die von Lie ben am (Rom. Vereins-
wesen S. 196) vorgeschlagenen Auskunftsmittel
nicht plausibel erscheinen , muss entweder die
Lesung in 996 (so Dessau CIL XIV p. 29) oder
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die ZugehOrigkeit von 10299 zu den tignuarii
in Frage gestellt werden. Ferner erscheinen in
Rom magfistri) quinq(uennales) conl(egii) (aeh-
tfonari orum) lustriXT7861, mag. qmnqufejnn.
coll. aromatar(iorum) lustri XXIIX 384 ; in
Ostia vom collegium fabrorum tignuariorum
die lustra II GIL XIV 299 (mit Dessaus Anm )

XX/371, XXT/370, XXF297, XXVIIII 128
= CIL VI 1116. XIV 374, XXXIII160, XXXVI
418. Von einem gleichartigen Vereine, wo nicht
gar vom selben, sind die lustra XV bis XXII
auf einer angeblich in aqro Tusculano gefundenen
Inschrift CIL XIV 2630 und XIII auf einer
nel territorio di Valmontone (bei Praeneste) ge-
sehenen 3009. Sonst noch aus der Gegend zwi-
schen Fregellae und Arpinum collegium)
venator(um) sacerfdotum) Deanfe] lustri III X
5671. Henzen Bull. d. Inst. 1849, lOlf. Des-
sau CIL XIV p. 8. Liebenam rom. Vereinswesen
S. 196ff. Parallel zu dieser fiir die Vereinsfunc-
tioniire beliebten Datierung lauft in Mediola-
nium die Zahlung nach anni in gleichartiger
Verwendung; wir sehen daselbst im collegium
fabrum et centonariorum genannt die curatores
arcae Titianae und zwar anni XXXXf. W CIL
V 5578; LXX 5738; CXXXVII5Q12; OL/5869
aus den J. 260—268; vgl. Mommsen CIL V
p. 635.

XXII. Hier lassen sich wohl am besten auch
diePriesteraeren anschlicssen : so in Karthago
CIL VIII 805 sacerdoti Cereris cfol.J Iful.J Kfar-
thagine) anni CLXXXXVII und Eph. ep. VII
692 sacerdoti Cercrum Kartlmgini anni CXXX,
welche Jahre Mommsen allcrdings, aber wie
ich glaube mit Unrecht, von der Deduction der
Colonie gezahlt wissen will; oder das Provincial-
priestertum Africas Eph. ep. VII 707= CIL VIII
14611 sacerdoti provine. Afric. anni XXX VIII

I

und 81 = CIL VIII 12039 sac. p. A. a. CXIII;
vgl. O. Hirschfeld Sitzungsb. d. Berl. Akad.
1888 S. 841, 38 und Schmidt CIL VIII Suppl.
p. 1243. Von den geringen Resten von Aeren,
die uns aus dem eigentlichen Griechenland be-
kannt geworden sind, durften gleichfalls einige,
so die von Epidauros (vgl. Petersen Ath. Mitt.
XI 1880, 310. Stais 'E<pV u. hoi. 1886, 247f.
Kiistner de aeris 741'.) hieher gehOren.

Wichtigerepolitische (burger lie he)
Aeren.

,

XXIII. Die wichtigste und so ziemlich iilteste
unter ihnen ist die Seleukidenaera: m; t&v
Zvoouaxe&ovwv chron. Pasch. p. 171; rijs fiaot-
).da; E)lr)ro)r Makkabaeer I 11, 1; erei iy.aToorrp
y.ai zeaoaqay.amuj y.al to/tco uera roi'j chr) 2>-
uvy.ov^ puou.tU Joseph." Ant. XII 246; uera
cflAouijxovTa y.ai cy.axbv hrj rij$ 'Aaavoion- (d. i.

= Zvocov) fiaot/.ei'u; i-; ov yoorov 2e'/.evy.oc 6 Ni-
y.axow iTty/.r/dti; y.axiay/. Zvoiav XIII 213; bei
syrischen und spiitgriechischen Schriftstellern auch
als Jahre der Griechen (vgL z. B. Assemani
Bibliotheca orientalis I 272. II 237. 379) oder
Jahre nach Alexander (vgl. z. B. die Verhand-
lungen des chalkedonischen Concils VI 956 Mansi)
bezeichnet, namlich nach Alexander IV. f 311;
von den Arabern durch vulgare Verwechslung
dieses Alexander mit Alexander dem Grossen
tarich dsi 'l-karna,im oder tarich iskender ge-
nannt (Ideler I 447ff.), von den Verfassern des
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Talmud minjan sehtaroth, Zahl der Contracte,

d. h. wie sie in den Urkunden gebraucht wurde

(Ideler I 530f. Wieseler in der Real-Encycl.

f. protest. Theol. I 2 192f. 462f.); vgl. xata

Aauaoxov hovg fax auf einer im Hauran ge-

fandenen Inschrift Rev. arch. 1884 II 263. Hire

Epoche ist durch zahlreiche Zeugnisse vollig ge-

sichert: Herbst 312 = 01. 117, 1; die Angabe

des Chronicon Paschale p. 171, dass
^
erst seit

01. 117 3 = v^axoyv 'PovXlov xai 'Povrdlov 10

varr. 444 y>ri<plCovxca ra ern iw SvQOfiaxsSovcov,

ijyovv xal 'Ana/.ikov & to naax&hv, d. h. in der

Ostertafel der Apameer, ist irrig.

Dieser A. liegt der makedonische Kalender zu

Grande, dessen ideales Neujahr die Herbstnacht-

gleiche war, und dessen 12 Monate hiessen : 1. Alog,

^.'AtxcUoio;, 3. AvdvraZog, 4. IIsQixioe, 5. Avotqos,

6. Eavdtnog, 7. Agrsfiiotog, 8. Aalmog, 9. Ilave^og

[Ildvtjfiog] , 10. Aaiog, 11. rogxtaTog, 12. 'Yzxegfje-

Qsxaiog; dazu ein Schaltmonat. Im Kalender 20

von Antiochia Epidaphnes flel, seit das syro-

makedonische Mondjahr nach den Grundsatzen

des iulianischen Sonnenjahrs umgestaltet wurde,

das Neujahr mit dem 1. A Tog auf den 1. Octo-

ber; daher konnte Ulug Beig (epochae cele-

briores rec. Gravius 1650 p. 31, s. Ideler I

450f.) den Beginn der Seleukidenaera 340 700

Tage vor die arabische (Epoche 15. Juli 622 n.

Chr. = Tag 1948 440 iulianischer Periodo),

344 324 Tage vor die persische (Epoche 16.30

Juni 632 n. Chr. = Tag 1 952 064 iulianischer

Periode) , also auf den Tag 1 607 740 iuliani-

scher Periode = 1. October 312 v. Chr. setzen.

Noch spater verdrangte die Mxierung des In-

dictionenbeginns auf den 1. September dieses

Neujahr aus der Litteratur, so dass (z. B. in

der Chronik von Edessa bei Assemani Bibl.

orient. I 405, s. Ideler I 455) das syromakedo-

nische Neujahr auf den 1. September fiel.

Durch die unsichere Kenntnis der Chrono- 40

logie der Ereignisse in den J. 312 und 311 v.

Chr. ist es mOglicli . dass wir nicht mit voller

Bestimmtheit den Epochenanlass bezeichnen kon-

nen; man schwankt insbesondere zwischen der

Schlacht von Gaza , durch die Seleukos ,
von

Ptolemaios untcrstiitzt, den Sohn seines Gegners

Antigonos, den Demetrios l'oliorketes, tiberwand

mid den dauernden Besitz Babyloniens erzwang,

312 v. Chr. , und dor Ermordung des Kflnigs

Alexander IV. Aegus 311 v. Chr.; fur den letz- 50

teren Epochenansatz , der vor dem Herbste. 311

liegen mflsste (Diod. XIX 105). spricht die Uber-

lieferung insofern wirksamer, als die Seleukiden-

aera, wie oben gesagt, auch A. des Alexander

oder nach Alexander genannt wird.

Zuerst tritt diese A. unseres Wissens auf

Munzen auf, und zwar zunachst auf denen der

phoenikischen Stadte; I. P. Six weist im Nu-
mismatic chronicle 3. Serie VI (1886) 97—113
schon das J. 2 auf einer Miinze von Tyros und 60
das J. 5 auf einer von Ace nach. Babelon (les

rois de Syrie , d'Armenie et de Commagene =
Katalog des Pariser Cabinet de France, Band I,

Paris 1880, S. 38. 68) versichert, dass aucune
date ne parait sur les monnaies des rot's de

Syrie avant la fin du regne d'Antioche III;

Ton diesem KOnige (222—187) kennen wir Mun-
«en mit den Jahrzahlen Qifi, o«e, <?<f = 201, 198,

196 v. Chr.; die nachsten Daten sind g).Q und

£Xq = 177 und 176 v. Chr. auf den Munzen

des Seleukos IV. Philopator. Auf den Stadt-

mtinzen (innerhalb des ganzen syrischen Reiches,.

s. das Verzeichnis bei Head HN 793; ausser-

dem im parthischen Reiche) begegnen sie hauflg

und so lange, bis die politischen Veranderungen

den Stadten ermoglichten , mit den iibrigen Er-

innerungen an die driickende Konigsherrschaft

auch die A. derselben abzuwerfen; s. oben Ab-

satz II. Da aber jede dieser Stadte ihre Zeit-

rechnung anders gestaltete und wohl auch noch-

mals gegen eine neue eintauschte ,, andererseits-

verschiedene bedeutendere Orte wie Apamea
(chron. Pasch. zu 01. 117, 3 identificiert schlecht-

weg die A. xmv ZvQOjiay.sSovmv mit AerAnafisaiv;.

Munzen bis in spataugusteische Zeit; CIL V
8731), Caesarea ad Libanum (Miinzen bis

Alexander Severus), Damascus (Munzen bis auf

Pius, Inschriften; ubrigens mit Friihjahrsanfang,.

vgl. Simplicius comm. in physica Aristot. V 205 a

neql eagimg, namlich zooxag), Emesa (Munzen

bis Sulpicius Antoninus 253/4 n. Chr.), Epi-
phania (CIL V 8733), Orthosia (Munzen bis-

auf Alexander Severus), Palmyra (Inschriften,.

so z. B. Dessau Hermes XIX 1884, 489f. CIG

4501), also in einem geschlossenen Gebiete im

Bereiche des Libanon und Ostlich davon, und

gewiss auch viele kleinere an der Seleukidenaera

festhielten, musste sie als ein vorzflgliches Re-

duction smittel fiir die mannigfaltigen A. erschei-

nen und konnte sie schliesslich alle diese^ iiber-

leben und im Kirchengebrauch der syrischen

Christen noch bis auf den heutigen Tag sich er-

halten. Mit Hiilfe der Inschriften konnte das-

obige Verzeichnis erweitert werden ; cs muss aber

mit Ausnahme von Fallen wie z. B. dem des

Steuertarifsvon Palmyra (HermesXIX 490), iiberall

dort, wo dei-lei Erwiihnungen vereinzelt erscheinen,

die MOglichkcit der rein privaten Anwendung

einer nicht ortsiiblichen A. im Auge behalten

werden. Nor is annus et epochae Syromacedo-

num, Florenz 1689; bequem zu gebrauchen in den

opera, II. Band, Verona 1729. Freret de l'ere

des Grecs de Syrie nominee plus ordinairement

ere des Seleucides. Mem. de l'acad. des inscr. XVI
286ft'. (= Oeuvres, Paris 1796, XI 227ff.). Eckhel
D. N. Ill 268ff. Ideler I 445ff. 530 u. s. Die A.

der Stadte des westlichen Syriens, die die Seleu-

kidenaera aufgaben, folgen unten, Absatz XLIIIff.

XXIV. Lediglich ais Spielart der Seleukiden-

aera muss die A. y.arii Xa/.Saiovg angesehen wer-

den. Ptolemaeus gedenkt ihrer bei drei alten

Planetenbeobachtungen , die er im Almagest IX

7 und XI 7 anfuhrt und mit Daten nach Na-

bonassar gleicht, Sie fussen auf dem makedo-

nischen Kalender, und ihre Epoche liegt um ein

Jahr hinter der Seleukidenaera, also Anfang

Herbst 311 v. Chr.; denn 5. Apellaios 67 chald.

= 27. Thoth 504 nab., 14. Dios 75 ch. = 9.

Thoth 512 nab., 5. Xandikos 82 ch. = 14. Tybi

519 nab. Die Vermutung Fr^rets, dass die auf

den Munzen der parthischen Konige (in nahezu

singularer Weise werden auf diesen Munzen selbst

die Monate bezeichnet, z. B. auf einer Miinze des

Arsakes XV. = Phraates IV., regierte 37 v.—2 n.

Chr., Savxi(xov) .-to) und die auf denen der Fiirsten

von Charakene (dazu die Silbermiinze des baktri-
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schen (?)Ktinigs Epiphanes Platen bei Poole, the
coins of the greek and scythic kings of Bactria
and India in the british museum, London 1886,
S. 20 ; Datum a«f) verwendete A. die chaldaeische
gewesen sei, diese also officielle Geltung hesessen
habe, hat Gardner zuriickgewiesen. Die altere
Litteratur bei Eckhel D. N. Ill 546ff., dazu
Gardner the Parthian coinage, London 1877.
Die chaldaeische A. mag also nur vereinzelt be-

des Nikomedes I., eehangea peut-etre a la fin de
sa vie le Hire de chef (ijtagimv), que lui donne
Memnon [bei Photius bibl. cod. 82] oontre eelui
de roi, que lui donne Diodore [XIX 60, 3 ; aber
schon zu 01. 116, 2 = 315 v. Chr. !], ist immer-
hin zulassig. Diese A. begegnet uns aber weder
nach Nikomedes III. in Bithynien, noch nach
Mithradates VI. im Pontus, ist also seither nur
im bosporanischen Beiche nachweisbar. Merk-

nutzt und fur wissenschaftliche Beobachtungen 10 wurdig genug zahlen die Munzen der' bithyni-
aus der Selfinkirlpnft.M*si qa ahiro^wm^f tttvm.;!™ —!,«„ cii^jt. a t\t i^„ ti-i_i • _ tr-ails der Seleukidenaera so abgezweigt worden
sein, dass das makedonische Jahr, in dessen Ver-
lauf die Ermordung des Alexander IV. fiel, noch
diesem ganz belassen wurde, und postnumerierend
die A. seiner Nachfolger vom ersten Neujahr
innerhalb der Regierung des Seleukos I. lief.

Anders Martin Rev. arch. X (1853) 193ff. Bil-
fingerDer biirgerliche Tag, Stuttgart 1888, 78f.

Eine Lagidenaera, die vielleicht identiseh

schen Stadte Apamea Myrlea, Bithynium, Nicaea,
Nicomedia, Prusa wahrend der ersten Zeit ihrer
Unterordnung unter Eom nach einer A. von 283
v. Chr. Es erscheinen namlich die Namen der
Statthalter C. Vibius Pansa, nachmals Consul (43
v. Chr.) und C. Papirius Carbo, ersterer zusam-
men mit dem Bildnisse des Dictators Caesar, auf
den Bronzemiinzen mehrerer bithynischer Stadte.
Einige derselben tragen auch Daten, und zwar

ist mit der philippischen oder erst 285 v. Chr. 20 Apamea Pansa mit Jahrzahl gXo
begonnen haben mag, jedenfalls aber eine sehr ' ~ "

friihe Epoche hat (Poole Catalogue of greek
coins in the Brit. Mus. Ptolemies kings of
Egypt, 1883, S. LXXIVff.), weisen Miinzen mit
IlxoXsfiai'ov 2mztjgo; und Daten von /.it] bis q,
und mit IlxoXefiaiov flaaiXito; und Daten von q
bis qi£ auf (ebd. lOlff.).

XXV. Bithynisch - pontisch - bospora-
nische A. Auf den Tetradrachmen der beiden

Bithynium Carbo

Nicaea I £
arbo

»

I Pansa „

Nicomedia Carbo „

Prusa Carbo „

Pansas Statthalterschaft ist durch Borghesi
(Oeuvres II 345) mit hochster "Wahrscheinlichkeit
auf das J. 47 v. Chr. bezogen worden , also ist
die proconsularische A. Bithyniens gerech

8xa

fao und 8xo
gXo und Caesars Kopf
8xo
8xa.

IetztenbithynischenKonigeJ«komedes II. (regierte 30 net von 236—1 + 47 = 283 v. Chr., und Carbos
149—ca. 95 v. Chr.) und Nikomedes III. (regierte
ca. 95—74) erscheinen Jahrzahlen von ,150' bis
,224' (Verzeichnis bei Th. Eeinach essai sur
la numismatique des rois de Bithynie, Revue
numismatique 3. ser. V 1887, 344ff.). Im be-
nachbarten Pontus begegnen Daten nach der-
selben A. erst auf den Tetradrachmen des Mithra-
dates VI. Eupator mit den Zahlen ,212' bis
,231', ,213' auch (Oreschnikow Catalogue of

Miinzen fallen in die J. 62 und 60 v. Chr. Der
Aerenanlass ist unbekannt. Reinach hat ver-
mutet dass die Romer die Konigsaera eliminier-
ten, um jede Erinnerung an die Konigszeit zu
verwischen, und dass die Griindungsaera von Ni-
caea, welches die Romer gegeniiber Nicomedia be-
sonders begiinstigt hatten, zu ihrer Verdrangung
benutzt worden sei; aber die hypothesenreichen
Ausfiihrungen Reinachs konnen, so geistreich sie

the Ouwarrow collection Tf. 3 nr. 513) auf einem 40 sind, nicht tiberzeugen. Auch kennen wir die A.
Goldstiicke desselben. Im bosporanischen Kbnig-
reiche, das von Mithradates mit dem pontischen
vereinigt worden war, tragen die Konigsmiinzen
seit Aspurgus (regierte ca. 8 v.—14 n. Chr.) Jahr-
zahlen dieser A., von ,299' bis mindestens ,622'

unter Rhescuporis VI. (regierte 304—342 n. Chr.),
s. Wroth Catalogue of greek coins in the bri-

tish museum : Pontus, Paphlagonia, Bithynia and
the kingdom of Bosporus, London" 1889, S. 49ff.

von Nicaea und das Jahr seiner Umgestaltung
durch Lysimachos (zwischen301 und 281) nicht ge-
nauer. Vgl. besonders Reinach Revue numism.
3. ser. V 1887, 362ff. Muret Bull. hell. V 122f.
Waddington zu Le Bas III S. 121. Vgl.ferner
iiber die Aeren im' nordlichen Kleinasien die Ab-
siitze XXXVff.

XXVI. Makedonische A. von Herbst 148
v. Chr. Sie ist vollig gesichert durch ihre Fixie-

—-o — ~„„r , —.wu i^u^, kj. i^ii. .. viii. >jio i»u vuing gesiciien uurcn mrejnxie- *
Dazu kommt eine betrachthehe Anzahl von in- 50 rung gegeniiber der aktischen A. von Makedonien

*

schriftlichen Datierungen innerhalb des bospo-
ranischen Reiches, deren friiheste Latyschew
inscr. orae septentrionalis Ponti Euxini II (Pe-
tersburg 1890) nr. 38 [iv] xo Sqz efzei] und 39
£>• zip yw sxei y.ai jutjvi Amro sind; das spateste
1st nr. 367 iv xq~> ouy sret xal fitjft'Jog 'Y^iofit-
[gejxalov fii. Diese Behelfe geniigen , um "den
Beginn der bithynisch-pontisch-bosporanischen A.,
die sich ahnlich wie die Seleukidenaera auf das

(u. Absatz XXX) und insbesondere durch die
Datierung der von der Stadt Thessalonica an
Kaiser Claudius (zwischen 15. October 44 und
24. Januar 45) gerichteten Widmung, Journal of
hell. stud. VIII 1887 , 360 : izovg go Zefaozov
xov xal flqo- avxoy.oaxooi Tifagi'cp KX.av8ico Kai-
oagi Se/iaozqi reouarixa) ag/isgct, Snuagyi'a; igov-
oia; xo xexaoxor, v.-zaxq) aJTodedciyfiivq} xo xixaoxm*,
avxoxgdzogi Si 6'ySoov, xaxgl jiaxgido;. Epochen-

makedonische Jahr stutzt
, auf Herbst 297 v. 60 anlass" war die Nieder'werfung der makedonischen

Chr. zu verlegen; es ist nicht no'tig, mit der
Moglichkeit einer Epoche 298 zu rechnen, vgL
Reinach 349f. und die Miinze des Sauromates I.

im britischen Museum "Wroth S. 57 (Hadrian
mit J. 413). Wahrscheinlich ist der Epochen-
anlass durch eine Unabhangigkeitserklarung Bi-
thyniens gegeben worden; Reinachs Vermutung
(S. 226), dass Zipoetes (oder Ziboetes), der Vater

Insurrection des Pseudophilippus 148 (vgl. Euse-
bius chronicon ed. Schone I 241f.), Jahranfang
seit der Anpassung des makedonischen an das
iulianische Sonnenjahr die Iden des October. Diese
A. wird inschriftlich wiederholt bezeugt und ist

von der aktischen A. kaum in dem Sinne ver-
drangt worden, dass diese in Makedonien allein
zur Datierung verwendet worden ware ; das be-

zeugen die Inschriften Journal of hell. stud. VIII

363 rfj jiqo it Kakav8a>[v Aagdimv ,

n
Ellr\Oi dk

SJavdixov bevtiga xov fata exovs, gesetzt zu Ehren

des Kaisers Pius und des Caesars M. Aurelms

Verus, also 289—148 = 141 n. Chr. , und CIG

*2007m stove avx fii]v6s n.avy)fiov p, diewegen

der in Denaren angesetzten Geldbussen nicht in

das J. n. Chr. 351—32 = 319 , sondern in das

j 35i 148 = 203 fallt. Die aktische A. wird

auf den Miinzen der Stadt Ephesus. Diese A. wird

verdrangt durch die

XXVIII. Sullanische A. der Provinz
Asia vom Herbste 85 v. Chr. Sie kniipft an

die Beendigung des ersten mithradatischen Krieges

und an die Neuordnung der Verhaltnisse der

kleinasiatischen Stadte an (Cassiodor zum J. 84

L. Cinna IIII et On. Papirius II; his ooss.

Asiam inXLIIH regiones Sulla distribuit). Ihre

fast immer besonders bezeichnet, die altere ohne 10 Epoche steht fest durch die Inschriften Journal

jede weitere Andeutung belassen, regelmassig in

der Verbindung wie bei Delacoulonche Mem.

sur le berceau de la puissance Macedonienne, aus

der Revue des soci^tes savantes 1858 II 787 exov;

£kg 2epaoxov xov xal yvo , auch wohl Le Bas
II 1386 exovg ostq xov xal fix, oder Bull. hell.

VTTT 463 exovQ ejifo] xov ax, oder gar Archives de

miss, scient. et li'tt. se"r. Ill t. Ill (1876) nr. 55

i'xove j/t/o fa[a]. Bios die aktische A. wird ge^

of hell. stud. IV 1883, 432 nr. 42 aus Ineh^ro-
xgaxogi \Aoij,ixiavq> eradiert] Kaiaagi Ssfaoxrp rsg-

fiavixq, xo 8t Aovxlq) Mivovxlqi 'Povrpoy vit(axoiv)

(=88 n. Chr.) exovg go(S /iftfvog) Ilavrijtov und
LeBas III 980, verbessert von Fontrier Bull,

hell. VII 502 = Mova. x. fiijSX. x. svayy. oyoX.

iv Sfivgrn 1885 nr. 453, aus Aizanoi IvSfix-

rioivos) a Stove: any. Kubitschek Die sullanische

A. im proconsularischen Asien, Arch.-epigr. Mitt.

nannt eberida nr. 58. 60. Rev. d. societ. sav. II 20 XIII 1890, 88ff., wo auch die altere Litteratur

1858, 788 nr. 29 aus den J. 141, 162, 232 n. Chr.

sie allein kommt auf der Miinze mit dem Datum
zoo (Kopf des Kaisers Philippus I.) in Betracht,

s. Cousinery Voyage dans la Mac^doine Tf. 5

nr. 1. Catalog des brit. Mus. (Macedonia) S. 23.

26. Berliner Catalog II 66. Das alteste Beispiel

der makedonischen A. von 148 v. Chr. stammt

aus dem Juli 119 v. Chr.: Rev. arch. n. s. XXIX
1875, 7 (exovg & xal x JJav^ov x), das spateste

verzeichnet ist. Kastner de aeris, quae ab im-

perio Caesaris Octaviani constitute initium duxe-

rint, Leipzig 1890, 39ff. Cichorius Sitzungsber.

der Berl. Akad. 1889, 365ff. Ramsay the

historical geography of Asia minor 441f. 452f.

Zwischen Apollonia am Rhyndacus im Norden

und lasos im Siiden und etwa Cotyaeum Traia-

nopolis Eumenia im Osten sind zahlreiche In-

schriften nach einer A. datiert, die sehr wohl

aus November 322 n. Chr. (hove ov Aiov tji). Die 30 die sullanische gewesen scin kann.^ Beispielsweise

altere Litteratur und ihre Beurteilung bei Ku-

bitschek Arch, epigr. Mitt. XIII (1890) 120ff.

und bei Kastner de aeris quae ab imperio Cae-

saris Octaviani constituto initium duxerint (Leip-

ziger Diss. 1890) S. 43ff.

XXVII. Cistophorenaera der Provinz
Asien. Durch die letztwillige Verfiigung des

Konigs Attalus III. von Pergamum (t 133 v. Chr.)

wurden die Romer Eigentiimer seines Reiches

feicrte der Demos von Apollonia am Rhyn-
dacus Domitian [eradiert Aouiziarojv Katoaga

xov xov Sefaozov vlov . . . sv xq> yvo exei, was, wenn
die sullanische A. vorausgesetzt wird, auf die Zeit

etwa von Anfang Juli 69 bis 22. September 69

fiihrt; vgl. Kubitschek 91f. Ramsays Wider-

sprucn 452 ist ohne Beweis vorgebracht, und doch

bedarf es erst eines Beweises, dass, wofiir er sich auf

die Autoritat Mommsens beruft, die sullanische

das sie allerdings erst nach harten Kiimpfen gegen 40 A. is confined to Phrygia and the eastern parts

die von Aristonicus gefiihrte Patriotenpartei in

Besitz nehmen konnten (129 v. Chr.). Wahrend
auf den Miinzen der pergamenischen Konige sich

keine irgend sicheren Spuren eines Aerengebrau-

ches nachweisen lassen (Imhoof-Blumer Miin-

zen der Dynastie von Pergamon, Abh. der Beri.

Akad. 1884, 32; Griechische Munzen, Abh. der

bayr. Akad. 1890, 718), treten unter der romi-

schen Herrschaft, also ungefiihr gleichzeitig mit

of Lijdia. Sollte aber Ramsay Recht haben, so

wiirde der Aerenbeginn fur Apollonia zwischen

85/4 und 73/2 v. Chr. zu suchen sein. Ein

zweites Beispiel, das Ramsay gleichfalls nicht

gut heisst, liefert die Inschrift von Traiano-
polis, Journal of hell. stud. VIII 1887, 518 nr.

108 frorc r,8 ut]fri;) Aeiov ft,
zur Zeit Hadrians

gesetzt. Perner vgl. das Datum ebenda IV 422

nr. 34 aus Diocleia : o.tu unter der Regierung des

der Datierung der bithynischen Munzen (dort seit 50 Kaisers Septimius Severus Saguaxixog reguavixog
- •" "" * « .-. ~- . . ^ "-' Bgnxavixog (Kubitschek 91, 5) und Movo. xal

jiijiXio^. x. svayy. a/oX. iv Z/ivgvrj 1887 nr. 579

aus Theira f'xovg o'ga Avzoy.gdxogt Kaioagt M. Aig.

'Arxowshro Irflaoxro. Aber derlei Doppeldaten

stehen uiis vorlaufig in zu geringer Zahl zur Ver-

fiigung, und auch die Munzen lassen uns hier im

Stich. Imhoof-Blumer vermutet zwar auch auf

Munzen der Hvrgaleis mit f T 5 . die unter Ale-

xander Severus gepragt worden sind, und in den

148 v. Chr.), auf den Cistophoren (der Haupt
miinze des pergamenischen Reichs seit etwa 200
v. Chr. und spater der ri'imischen Provinz Asia;

Pinder Abh. der Berl. Akad. 1855, 533ff. Head
history of the coinage of Ephesus, London 1880
= Numismatic chronicle 1880 , 85ff. und Catal.

of the greek coins in the British Museum, Ionia

1892. Imhoof-Blumer Munzen der Dynastie

von Pergamum. Bunbury Num. chronicle 1883, „ . _

184ff.) Jahrzahlen auf, deren Epoche (Pinder 60 Daten der Cistophoren von Nysa (Jahrzahlen 5, 9,

und Fried lander Beitrage zur alteren Miinz- 12, 15, 23) die sullanische A. (Griech. MunzenBeitrage

kunde I 1, 1851 S. 26ff. Borghesi Oeuvres II

435ff.) auf den Herbst des J. 134 v. Chr. fallt;

in diesem Herbst begann jenes pergamenische Jahr,

in dessen Verlauf die Provinz Asia geschaffen

wurde. Die Daten reichen bis ft, = 68/67 v. Chr.,

also noch in die Zeit der sullanischen A. (s.

Absatz XXVIII) hinein, und zwar hauptsachlich

718f. 741f.); aber im zweiten Fall mag es sich

eher um Daten nach der Provinzaera von 1 34 v.

Chr. handeln, und es scheint iiberhaupt geraten,

diese Frage noch offen zu lassen; ebenso fur

Epictetus in Phrygien (Wiener numism. Ztschr.XVT
290). Hingegen ist es aus den Munzen sicher, dass

die im cibyratischen Convent des proconsularischen
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Asien gelegenen Stadte Cibyra und Laodicea im
Anfange des S. Jhdts. n. Chr. nach anderer Art
zahlten. Und zwar finden wir fiir Laodicea ad
Lycum neben autonomen Stiicken mit hfovg) x
(Leake liest «t«=:325) auch Kupfer sowohl Cara-

callas als der Iulia Domna mit -f fl H d. h. (Im-
hoof-BlumerGriech.Mtinzen S. 742) to, namlich
hog, Tin. Weil Geta und Septimius Severus felilen,

ist es geratener, die A. von den J. 212 bis 217 als

sehr fraglich, dass es nicht meglich erscheint,

fiir die J. 38 oder 39 v. Chr. ein die politische

Stellung der Tarraconensis wesentlich anderndes
Ereignis anzufiihren. Aber auch fiir den Nord-
westen der Provinz kann man nicht geltend

machen , dass 39 v. Chr. xtvnmg syevsxo xai kv

'IflnQiq. Ksgnxavwv xai avxovg 6 Ka/.omvog xaxe-

oxoty'axo (Dio XLVIII 42, 1 ; vgl. die Triumphal-

tafel On. Domitim M. f. M. n. Calvinus procos.

schon von 198 ab zu berechnen. Im ersten Falle 10 ex Hispania an. DCGXVII XVI K Sextil.);

gelangen wir zu einer Epoche 125 bis 130 n. Chr.,

und hatten eine hadrianische A. zu constatieren,

die am ehesten mit der zweiten asiatischen Beise
Hadrians (129—134 n. Chr.) zusammenhangen
mag; vgl. CIG 4380. 5852. Le Bas IH 1215.
Diirr Reisen des Kaisers Hadrian (Wien 1881)
61, 338; im anderen Falle zu einer Epoche 111
bis 130 n. Chr. Head (HN 566) berechnet
nach Eckhels Vorgang (D. N. ILT 166) mit Un-

denn der Kriegsschauplatz lag im Osten. Co-

gitare pronum est de origins aerae eoniimeta

e/wm provineia Asturia et Galla-eeia instiluta;

sed neque probari potest anno illo 716J38 a. O.

potissimum provinciae eius administrationem

incepisse, neque conveniunt [?] numeri eumprin-
oipio illo aerae meint Hflbner CIL II Suppl.

p. LXXXVIII ; an anderer Stelle zu nr. 5732. 5744
setzt er die Epoche auf ca. 205 v. Chr., also im

recht TTifj als 388 und danach die laodicenische 20 Sirnie Appians, der (Hisp. 38) die geordnete rO

A. auf 177 v. Chr. Cibyra (ij ueyaln) hat
ausser ruederen Daten auf autonomen Miinzen
Macrinus und Elagabal yqg, Maximinus §ia, Gor-
dian Jto, Tranquillina &10, Etruscilla gxa ; somit

lief die A. dieser Stadt von Herbst 25 n. Chr.

und bezog sich augenscheinlich auf ihre Wieder-
aufbauung in dieser Zeit; vgl. Tac. ann. IV 13
zum J. 23 n. Chr. facte/que auctore eo (namlich

Kaiser Tiberius) senattis consulta, ut civitati Ci-

mische Verwaltung Spaniens ixixqov tiqo xrjg

xexdgxng xai xeooaoaxooTfjg xai ixaxoaxrjg oXv/i-

madog beginnen lasst. Vgl. Ideler II 422.

Hubner inscript. Hisp. Christ, p. V. VI. Heller
Histor. Ztschr. XXXI 1874, 13ff. Mommsen
Neues Archiv der Gesellschaft f. altere deutsche

Geschichtskunde XVIH 1892, 271ff. sucht die

Epoche der spanischen A. in dem Datum der

Unterwerfung des westlichen Spaniens durch
byraticae apud Asiam , Aegiemi apud Achaiam, 30 Iunius Brutus, qui Callaici cognomen meruit
motu terrae labefactis subveniretur remissionc
tributi in triennium ; inscbriftlich ist fiir Cibyra
der Gebrauch des makedonisclien Jahres bezeugt,

CIG 4380 v. Schliesslich bemerke ich, dass der

einzige Fall, in dem fiir die Bestimmung eines

Tagesdatums uns zwei Wege geboten sind, den
23. September als Neujahrstag, wie er allgemein

und auch von mir postulicrt wird (nur Earn say
S. 442 postuliert about 1. Juli, weil an diesem

(Veil, n 5, 1), also 138—135 v. Chr.

XXX. Jiingere makedonische Provinz-
aera von (15. October) 32 v. Chr., dem Anfang
jenes makedonisclien Jahres, in dessen Verlauf

die aktische Entscheidungsschlacht (2. September
31 v. Chr.) stattfand. Diese A., der nur unter-

geordnete Bedeutung neben der alteren von 148
v. Chr. zukommt, pflegt auf den Inschriften als

die A. tov Seflaoxov bezeichnet zu werden; dies

Tage der neue Statthalter sein Amt antrete), vor- 40 legt , da der Name zweifelsohne technisch ist

ziiglich bestatigt; es liegt dieser Fall in einer

Inschrift aus Philadelphia vor, Mova. x. (Sifihoft.

x. evayy. oyol. ev 2fivgrn 1885 nr. 466 : hovg
xoy ftrj(rdg) Aslov d f)n?oq 'A<pgodsiz>jg. Voraus-

gesetzt den Gebrauch der sullanischen A. und
den Jahresanfang 1. AsTog = 23. September , so

verlangt das Jahr n. Chr. 373 — 85 = 288 den
Sonntagsbuchstaben E; da der 26. September im
immerwahrenden iulianischen Kalender mit C be-

(vgl. das Decret der Stadt Thessalonica bei D u-

c h e s n e mission S. 206) die Vermutung nahe, dass

erst, seit Caesar der Sohn den Namen Augustus
angenommen hatte, diese Neuerung in der Datie-

rung beschlossen wurde. Beweismaterial und Lit-

teratur 0. Absatz XXVI.
XXXI. Mauretania Caesariensis. Die

Gefangensetzung des Ptolemaeus, des letzten K0-
nigs von Mauretanien, der bald seine Hinrich-

zeichnet wird , fallt er im genannten Jahre auf 50 tung folgte (diese von Dio Cass. LIX 25 , 1

einen Freitag. Da der 26. September 12 X 7

Tage nach dem 4. Juli fallt, wurde hiemit aller-

dings auch gegen Neujahr 1. Juli kein Gegen-
beweis erbracht.

XXIX. Spanische Provincialaera vom
1. Januar 38 v. Chr.; vgl. oben AbschnittlV. Die
beiden friihesten Beispiele ihrer Anwendung be-

gegnen CIL II Suppl. 5729 [erjae CL? und 2833
anno CCLI. Bezeiehnungsart der Jahre : anno

zum Jahre 40 n. Chr. erzahlt), war der erste

Schritt znr Einrichtung der beiden rOmischen

Provinzen Mauretania Tingitana und Mauretania
Caesariensis. In der letzteren wurde das An-
denken daran durch eine vom 1. Januar des J. 40
n. Chr. laufende A. festgehalten. Fiir die Tin-

gitana hat sic sich bisher nicht nachweisen lassen,

was aber deshalb wenig ins Gewicht fallt, weil

inschriftliche Denkmaler aus Marokko uberhaupt
2833, [erjae 5729, aera 5744, aerfaj co(n)s(ulari) 60 bisher in ganz unbedeutender Anzahl bekannt
oder co(n)sddum) 5683, cons. 2918. cos. 2713.

2714. 5732. 5737. 5752. Das Verbreitungsgebiet
reicht bis zum Ende des 4. Jhdts. n. Chr. nicht

iiber die nordwestlichen Teile der Tarraconensis
hinaus. Die Annahme, dass diese A. der ganzen
Tarraconensis zugekommen sei, wird zwar nicht

durch die territoriale Beschrankung ihrer prakti-

schen Anwendung widerlegt, wohl aber dadurch

geworden sind. Andererseits hat die am Ende
des 3. Jhdts. erfolgte Abtrennung der Sitifensis

von der Caesariensis ihrer Verwendung nicht

den geringsten Abbruch gethan ; sie ist noch in

einer Inschrift aus Sitifis vom Jahre 452 n. Chr.

(CIL VIII 8630) nachweisbar. Im gesamten ur-

spriinglichen Gebiete der Caesariensis begegnet

sie hauflg (bisher etwa 230 Mai) auf Inschriften,
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das erste Mai auf einer Inschrift von Igilgili

128 n. Chr. (VHI 8369), das letzte Mai 651

n. Chr. in Pomarium (VIII 9935.) Die Vermu-

tnng, dass auf einer ausserhalb Mauretaniens ge-

setzten Inschrift diese A. gemeint sei (Eph. ep.

V 639), hat ihr Urheber (CIL VHI 16352) mit

Kecht zurflckgenommen. Die Jahre wurden be-

zeichnet als anni provinciae (z. B. Eph. ep. VII

479 Nonas Martias anno provincie COCLIII)

Oder bios als anni (CIL VIII 9751 an. CGGGIII)

Oder provinciae . . . (VIII 9016 [TjII Kal. Iumas

p CLXXXXVI), auch sogar bios durch die Zahl

angedeutet (VIII 9899 IllINona[s Oc]tobres D et

Xgll). Wenn die Zahl in Buchstaben ausge-

schrieben wird, erscheint sie mit einer einzigen

Ausnahme (VHI 9804 GGGLXX et nono) auf-

falligerweise immer als Femininum (VHI 9982

anno provinciae CGGLXX et septima, sonst

9709. 9713. 9746. 9793. 9804). Der Gebrauch

dieser A. seitens der in der Provinz bestehen-

den Eeichsamter erscheint untergeordnet, s. den

Meilenstein Eph. ep. VII 674 vom J. 244. Die

wichtigsten Stiicke zur Beurteilung des Ganges

der mauretanischen A. bilden die Doppeldaten,

besonders CIL VHI 8937 Villi Kal. lanuarias

T. Sextio Laterano C. Cuspio Rufino cos. a. p.

CLVIII= 24. December 197 n. Chr., 8369 pr.

LXXXIX Torquato et IJbone cos. = 128 n. Chr.,

8458 Orfito et Prisco cos. a. p. CX = 149 n.

Chr., 8630 die III m(e)n(sis) Augfusti) cons.

Hereulani v. c. die dom(i)n(ica) . . . an. p. CG-
COXIII, das ist Sonntag den 3. August 452 n.

Chr. (iiber den Zusatz p. mor. dorn. daselbst =
post mortem domini? ist man sich bis jetzt nicht

Mar geworden ; ich glaube aber vcrmuten zu diirfen,

dass der Verfasser dieser Inschrift in frommer
Herzenseinfalt die Aerenepoche seiner Provinz

ebenso auf den um etwa 10 Jahre frtiher erfolg-

ten Tod Christi gestellt glaubte, wie der gelehrte

Bischof Isidorus die spanische A. von 38 v. Chr.

mit einem augusteischen Eeichscensus ,
gewiss

keinem anderen als dem im Evangelium des

Lucas 2, 1 berichteten, also mit der Zeit der

Geburt Christi, in Verbindung gebracht hat [s.

Absatz" IV] , lange noch nicht so schlimm , als

der Dichter des Epitaphs Hubner inscr. Hisp.

christ. 86, der, wenn ich ihn recht verstehe, die

spanische A. von der Epoche des Todes Christi

ableitet: obiit Iunias decimo quarto(q)ue calcn-

das era de tempore mortis DGLXXXVII;
vgL era dfomijni Hubner nr. 25 vom J. 510 n.

Chr.). S. Marqnardt St.-V. 12 483, 3, wo die

altere Litteratnr verzeichnet steht, dann besonders

Mommsen CIL VHI S. 1062f. und die Indices

Eph. ep. V S. 7051 VH S. 506f. Euggiero
Diz. epigr. I 488 hat nicht richtig die Bezeich-

nung dieser A. in der spaten Inschrift CIL VIII
9869 als anni procuratorum gefasst (VII Idus
Nob. anno proc. CGCCXCVH = 536 n. Chr.)

;

vielmehr ist pro(vin)c(iae) zu lesen wie 9870
disefessitj in p(a)e(e) d[ie] V K(a)l. Decembres
ann(i) pr(ovin)e(iae) [DJXLUII= 583 n. Chr.

XXXII. Die Aera der Provinz Arabien
oder der Stadt Bostra (Le Bas III 1995 h.

xqP xfjg enaoyiag. 2111 br hi voy xrjg exagz. 2238
frovg <«? trjg 'tJiaQxuag, ahnlich 2239. 2251. 2261
n. s.; auch nach Bostra, der Hauptstadt und
Hauptfestung der Provinz Arabien, genannt xaxa

Pauly-Wissowa

Booxoa sxovg vly 2088. sxovg oqf! xrjg BoaxQtjvcov

2462; vgL exovg xrjg nol. xt 2159) knupfte an

die Besitzergreifung des ostlich von Palastina

zwischen dem roten und dem toten Meere ge-

legenen Landstrichs durch Kaiser Traian und
die Einrichtung einer Provinz Arabia daselbst

an (Dio Cass. LXXHII 14, 5 xaxa Ss xbv avxov

xovxov xqovov , namlich den zweiten dacischen

Krieg; Hieronymus ad Euseb. chron. 2118.

10 Eufus brev. 20. Ammian. XIV 8, 13). Das chron.

Pasch. p. 472 Bonn, definiert ihren Beginn zum
Consulatsjahr des Candidus und Quadratus 105

n. Chr. : HexqoXoi xai Booror/vol hxsvdrf xovg

iavxcov xQovovg aQiftfiovoiv. Den Jahresanfang

setzen die Hemerologien fur die "Agafisg auf den

22. Marz, ahnlich auf das Fruhlingsaequinoctium

Simplicius comm. in physica Aristot. V p. 205 a
(jzeoi laQtvdg, sc. xgosidg, d>g "AqafSeg xai Aafia-

oxnvot), so dass das J. 1 dieser A. vom 22. Marz
20 105—21. Marz 106 laufen muss. Die unter den

zahlreich erhaltenen, bis mindestens zum Jahre a/up

= 846 n. Chr. laufenden Datierungen nach dieserA.

beflndlichen Synchronismen (z. B. L e B a s IH 1913.

1917 b. 1965. 1995. 2028. 2088. 2111. 2159. 2161.

2251. 2294. 2299. 2462—2469. 2477. 2478)

sprechen eher fiir eine A. 106 als 105 (Wetz-
stein Abh. d. Berl. Akad. 1863, 258. Wad-
dington Eevue numism. n. s. XI 1856, 263

und bei Le Bas III 2463); aber auch dann sind

30 nicht alle gleichartig zu erklaren ; es scheint irgend

ein noch unbekannter Factor mitzuspielen , viel-

leicht ist eine Anderung des Neujahrs eingetreten.

Zu beachtcn erscheint vor allem, dass das makedo-

nische Jahr, das noch h(ei) o£A Le BasIH 1984b
benutzt wurde, dem iulianischen Kalender gewichen

ist; schon o).e 1986 liegt dieser der Datierung

zu Grunde. Aber Daten wie 1959 b iv finvfif'AxQi-

[Um] ivb(ixxiwvog) t, xov exovg v/.rj oder 2028 [e]v

Malov t/3 [h'8{txziwrog)] y sxovg (plft verlangen gar

40 den 1. September 106 als idealen Epochenanfang

;

hingegen erscheint ein zwischen diesen Jahren

liegendes Datum 2110 sv hi voy xfjg exaoxfeQas

iv6(ixxiwvog) la = 2111 fi(r)vog) Iovlfiov) Ivd.

ta nur von der Epoche Fruhjahr 106 aus ver-

stiindlich. Auch ein Datum wie 2088 ixl xrjg a

lvo(ixxiG>vog) , xaxa Booxga hovg vh; kann nur

vom Fruhjahr 106, nicht aber vom September,

dem Indictionenanfang aus gerechnet sein. Ein

friiher liegendes Jahr oqfi fallt 2462 mit ho. 1,

50 2463 mit Ivd. ta zusammen. Ich sehe die Frage

somit als eine offene an; Waddington hin-

gegen nimmt an , dass Inschriften mit einer

anderen Epoche als Fruhjahr 106 n. Chr. falsch

gelesen oder falsch concipiert worden sind. Auch
die Miinzen der Stadte dieser Provinz, von denen

Bostra und Petra angeblich eine Aerenepoche 105

oder 104, Eabbathmoba von 90 oder 91, Adraa

von 83 befolgen soil, verlangen eingehendere Be-

rucksichtigung , als ihnen bisher zu teil gewor-

60 den ist. Es bleibt noch zu erwahnen, dass die

vermutlich gegen das Ende des 3. Jhdts. etwa

unter Diocletian erfolgte VergrGsserung der Pro-

vinz Arabia um den nOrdlich vom Hauran ge-

legenen Grenzstreifen Syriens auch das Geltungs-

bereich der A. von Bostra erweiterte ; vgl. Wad-
dington zu Le Bas III 2081. 2088. 2114. 2412b.

2463.

XXXIII. Dacische Provinzaera von 247
21
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n. Chr. Kupferstilcke mit der Legende provinoia

Dacia und der allegorischen Darstellung Daciens
tragen Jahrzahlen von an(no) I bis an(no) X.
Fiir das J. ,3' concurrieren die Philippi und Decius,

fur ,8' Aemilianus und Valerianus und Gallienus.

Hiemit ist der Aerenbeginn mit J. 1000 Boms
= 247 n. Chr. sichergestellt. Hingegen lasst

sich keine bestimmte Epochenveranlassung er-

iennen. Eckhel D. N. II 10; vgl. Katalog des
Berliner Miinzcabinets I 33ff.

XXXIV. Die A. von Viminacium (ober-
moesische A.) seit 240 n. Chr. mag, obwohl
sie vielleicht nicht als Provinzaera auftritt, gleich

hier erwiihnt sein, weil sie zeitlich, raumlich und
in geringeren Ausserlichkeiten der dacischen
Provinzaera nahe stent. Sie ist bezeugt durch
die Kupferstilcke mit der auch durch ein Stein-

relief bekannten allegorischen Darstellung Vimi-
naciums (oder Moesiens?) und einer Umschrift,

die man pfrovinciae) Mfoesiae) s(uperioris) co-

l(oniae) Vimfinacium) liest, vielleicht soweit
die grammatische Fiigung in Betracht kommt,
nicht ganz correct. Dazu Daten von an(no) I
(unter der Regierung Gordians III.) bis an(no)
XVI (unter Valerian und Gallien); die Miinzen

Philipps I. liegen zwischen an. IIII und an.

Villi, also der Aerenbeginn 240 n. Chr.

gesicbert; vgl. Eckhel II 9f. und den Ka-
talog der K. Miinzsammlung in Berlin I 88ff.

Der Aerenanlass ist auch hier nieht klar. Zu
beachten bleibt, dass die dacische A. und die

moesische (bezw. von Viminacium) so ziemlich

gleichzeitig auf den Miinzen aufhOren, jene 256,

diese 255. Mommsen (CIL III p. 161) hat den
Grund dieser Erscheinung gewiss richtig in dem
Verluste Daciens und Moesiens gesucht ; vgl.

Mommsen B. G. V 220.

XXXV. Im Anschlusse sollen die wichtigsten

der Stadtaeren mit bios localer Geltung hier

aufgezahlt werden: NOrdliches Kleinasien.
Die Stadte des Pontus Polemoniacus , den Nero
concedente Polemons in prorinciae formam red-

egit (Suet. Nero 18 = Eutrop. VII 9 = Aur.

Victor Caes. 5,2 = epit. 5,4; vgl. hist. Aug.
Aurelian 21. Tac. hist. Ill 47), zahlen vom
J. 64 n. Chr. ab : Cerasus, Neocaesarea,
Trapezunt und Z el a, wie die Miinzen derselben

anzeigen. Imhoof-Blumer Griech. Miinzen

S. 555 und 559 hat ahnlich wie Sestini lettere

numism. IX 80 und mus. Hedervar. II 12 auf dieses

Resultat fur Cerasus aus dem Datum ob, das sich

sowohl auf einer Miinze Hadrians als auf einer

des Antoninus Pius findet, geschlossen. Sonst und
allgemein hat man fiir den Pontus Polemoniacus

das J. 63 n. Chr. als Epoche angenommen. Es
erscheint aber nicht nOtig mit Imhoof-Blumer
zwei verschiedene Epochen in jener Gegend an-

zunehmen, vielmehr empfiehlt sich die Epoche
64 n. Chr. auch fiir die anderen Stadte, wenig-
stens liegt kein Hindernis gegen ihre Annahine
vor, auch nicht im Datum o.-rc bei Philippus

(Neocaesarea). Fur Trapezunt weicht die Angabe
der Inschrift CIG 8636 lv&(ixxta>vog) y ezovg vxy
(aus Iustinians I. Zeit) von diesem Ansatz etwas
ab ; hier und CIG 8637 sind verlasslichere Copien
noch abzuwarten. Eckhel II 356ff.

XXXVI. Coman a im Pontus hatte eine A.

mit der Epoche 34 oder 35 n. Chr. (Miinze Ner-

vas mit der Jahrzahl yf; sonst noch ? auf einer

autonomen und fioQ auf Stiicken des Severus, der
Domna und des Caracalla; vgl. Imhoof-Blu-
mer S. 559, wo auch die altere Litteratur; die

Epoche 33, von der Imhoof spricht, ist unwahr-
scheinlich, da Nerva erst am 19. September zum
Kaiser ausgerufen wurde ; vgl. auch die Inschrift

Journal of philology XI 1882 p. 152 iir. 13:

[i'zjovg gy fiir Pius und den Caesar Verus. Ami-
lOsus hat eine Aera von 32 v. Chr., also eine so-

genannte aktische; 6 xvgavvog 2zq&zu>v xaxu>g

avrfjv dip&rjscev ' sir' f//.ev$egd>{h] ^taXiv fisza ra

Axxcaxd vjio Kaioagog zov Sepaozov Strab. XII
547. Wegen der Zeitbestimmung /isxa ra Ax-
xcaxd haben Imhoof-Blumer S. 557 und Bam-
say the historical geography of Asia minor S.

194. 441 (danach Wroth im Katalog des bri-

tischen Museums, Bithynia Pontus etc. S. XIII)

sowie Kastner de aeris 41f. eine spatere Epoche
20 gesucht, alle auf Grund der Miinzen: Ramsay

und Kastner richtig 32 v. Chr., worauf schon
friiher Sanclementi und Sestini gewiesen
batten, Imhoof-Blumer durch einen Rech-
nungsfehler 31 v. Chr. (ebendahin auch Wroth
durch ein Versehen) ; eine Miinze des Balbinus
mit o%& entscheidet. Dazu stimmt das Datum
einer christlichen Inschrift Athen. Mitt. XIV 210
Ivdixfiiwvogl i urjv(bg) 'lavova(alov) . y ezovg (pqd

= .3. Januar 562 n. Chr. Vgl. auch Imhoof-
30 Blum er monnaics Grecques 226.

XXXVII. Sinope, von Caesar als Colonia

Iulia Felix gegriindct (Zumpt comm. epigr. I

316f.) datiert auf den Miinzen bis mindestens
zur Regierung des Macrinus und Diadumenianus
vom Griindungsjahr der Colonie ab (z. B. unter

Augustus e(ol.) Iful.J Ffelix) S(inope) an(no)
XXXVI). Aber unter Alexander Severus tragen
Miinzen die Legende e(ol.) I(ul.) F(el.) S(inopc)

a(nno) CCXGIlIfl ?), die nicht von jener Epoche
40 an gezahlt sein konnen; sie und spatere Emis-

sionen bis auf Gallienus zahlen wahrscheinlich

von 70 v. Chr. ab, also von der Einnahme der

Stadt durch Lucullus oder von der durch diesen

gewahrten Autonomie. Wodurch der Wechsel in

der Anwendung der A. bewirkt worden ist, wissen

wir nicht.

XXXVIII. Amastris hat vielleicht eine A.

vom Datura der durch Pompeius verfiigten Pro-

vinzorganisation Bithvniens, der lex Bithipiorum
50(Marquardt St.-V. 12 356, 4); vgl. CIG 4151

(III S. 116. 1113) mit Marquardt 12 421, 1

und Liebenam Forschungen zur Verwaltunars-

geschichte I 245. CIG 4150b. 4152d. Eckhel
11 385.

Die Stadt Amasia befolgt eine A. von einem
der Jahre zwischen 3 v. und 1 n. Chr., an-

scheinend dem Jahre der Einverleibung in das

roniische Reich. I m h o o o f - B 1 u in e r Griech.

Miinzen S. 556; vgl. CIG 4170. 4179. Frii-

60 her (so Eckhel II 345. Marquardt St.-V.
12 359. Head HN 424) nahm man 7 v.

Chr. als Epoche an und glaubte, dass sie alien

Stadten des Pontus Galaticus und von Paphlago-
nien gehore, insbesondere ausser Amasia: An-
drapa = Neoclaudiopolis, Gangra = Germanico-
polis, Heracleopolis = Sebastopolis. Allein bei

Amasia entscheidet, worauf Imhoof-Blumer
(Griech. Miinzen S. 556) aufmerksam gemacht hat,
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das Datum q£S auf Miinzen der Kaiser Marcus

und Verus. Imhoof-Blumer hat das J. 2

v. Chr. in erster Linie vorgeschlagen , da dieses

als Epoche durch die Inschrift Rev. arch. 1877 I

199—205 = Sitzungsber. der Berl. Akad. 1883,

1266 fiir Sebastopolis (ZefiaozonoXuzmv z&v xal

'HoaxksoxoXeiTwv agxovzeg fiovlrj dijiiog sxove 91q

an Hadrian trib. pot. XXI und Aelius Caesar)

bezeugt ist. Die Miinzen dieser Stadt bei Im

Grecques 348f; von 19 v. Chr. ab Anazar-
bus (Miinze des Pius mit #oo, des Maximinus

mit 8va, des Herennius mit rjl-o), die dann an-

geblich durch eine A. von 47 v. Chr. verdriingt

worden ware (?Head 598) ;ja, bis in das J. 635

n. Chr. hat sie sich erhalten, wie eine 1892 von

Heberdey in Anazarbos copierte und mirfreund-

lich zur Verfiigung gestellte Inschrift bezeugt

:

[/.itjvi..]fi[gt]q) lvl)(tx%ia>vo;)is,(i£Ta [zt)]v ixazelar

hoof-Blurner 580ff. tragen die Daten TEI 10 <PX(aovlov) Bskt[a]ag(ov xov evdo^(ozdzov), hovg

HC (= hu tjo) oder
CT IE (= h. rja) auf Miin-

zen des Septimius Severus, der Iulia Domna und

des Caesars Geta, sowie CT rfo auf einer Bronze

Galliens; ,205' bei Head HN 427 beruht viel-

leicht auf einem Druckfehler. Fiir Pomp eio-

polis und Abonuteichos mag eine A. von

7 v. Chr. vorlaufig angenommen werden; fur

ersteres vgl. Hirschfeld Abh. d. Berl. Akad.

1888, 875ff. Doublet Bull. corr. hell. XIII 1889,

sv x(al) cp xrjg jtoXfeojjg ; vgl. die autonome Miinze

mit h(ovg) Ieqov ' OXv/n(kixov) &!-o. Ungefahr

gleichzeitig war die Epoche von Elaeusa =
Sebaste (Valerianusmiinze mit ex. ood, Eckhel
III 82), etwas spater von Adana = Antiochia
ad Sarum (Marcus mit qo§; Eckhel III 47.

Head 598). Augusta (Eckhel in 51. Head
599. Imhoof-Blumer monnaies Grecques 351

und Zeitschr. f. Numism. X 291f.) zahlte von

313 (Inschrift des Cn. Claudius Severus, zwischen 20 20 n. Chr., Epiphania von etwa 37 n. Chr.

163 und 173 n. Chr. gesetzt, x<5 qotj czei). Eckhel
II 388. Borghesi Oeuvres' V 430. Imhoof-
Blumer Griech. Miinzen 584; fur Abonuteichos

Abh. d. Berl. Akad. 1888, 887 nr. 58 (Inschrift:

Septimius Severus sv xaj doohu); vgl. 888 nr. 61.

Germanicopolis schlug Miinzen mit dem Por-

trat des Septimius Severus und dem Datum ,215'

(z. B Katalog des britischen Museums, Pontus

Bithynia etc. S. 92), also nach einer Aera, die

(Eckhel III 56. Head 602. Imhoof-Blumer
Griech. Miinzen 701), Irenopolis etwa von 52

n. Chr. (Eckhel III 57. Head 603), Flavio-

polis von 73 oder 74 n. Chr. (Miinze des Dia-

dumenianus mit d/ig; Eckhel III 56. Head
602. Imhoof-Blumer monnaics Grecques 352).

Unbestimmt, iibrigens auch recht unwahrschein-

lich sind A. von Tarsus (autonome Miinze mit

sjiq Eckhel III 72; mit e. r\ Imhoof-Blumer

mindestens vier Jahre vor Chr. Geburt begann ; 30 monnaies Grecques 366) und Cibyra q /uxoi

vgl. Eckhel II 3871 Eine Miinze des Septi- ' '

"" " *
t...i_

_
.* -m

mius Severus aus Neoclaudiopolis hat das

Datum o# (Eckhel II 388), also eine Epoche

zwischen den Extremen 16 v. und 3 n. Chr.;

eine zweite A. von 48 oder 45 v. Chr., also eine

caesarische, wurde aus einer Miinze des Antoninus

Pius mit dem Datum 191 abgeleitet, das Im-
hoof-Blumer S. 584 ganz in Frage stellt. In

Hadrian oi (Bithynien) mag eine A. seit Ha-
drian gelaufen sein (Le Bas III 1054 exovg a&AQ
auf dem Grabe eincs P. Aelius Euxinus und
seiner Frau). Eine locale A. von Nicaea (Bi-

thynien) bei Conze Reise auf Lesbos Tf. 18 die

Jahre ,174' und ,178'.

XXXIX. WcstlichesKleinasien. Alexan-
dria Troas (neugegriindet von Lvsim aelius Strab.

XIII 593. 598 ; vgl. Plin. n. h. V 124) zahlt auf

autonomen Miinzen von ,137' bis ,236', wie es

scheint vom Griindungsjahr selbst ab. also etwa

(autonome Miinzen mit Sx, ex Imhoof-Blumer
Griech. Miinzen 679f.).

Vorlaufig erscheint es nicht mOglich, Daten

nach einer Provinzaera auf zwei dem 1., spa-

tcstens dem 2. Jhdt. n. Chr. angehorigen, noch

unpublicierten Inschriften aus Dalisandos (in

Westkilikien), auf die mich Heberdey aufmerk-

sam machte , zu vcrwerten : Szovg op xt]g sjioq-

%eiac und e'zovg or] xfjg ijiaoy_ciag.

XLI. Inneres und ostlichesKleinasien.

T avium, der Vorort der Trokmer in Galatien,

rechnet wahrscheinlich seit dem Jahre der Be-

sitzergreifung durch die Romer 25 v. Chr. Eckhel
III 182. IV 377. Mionnet Suppl. VII 650f. Ca-

vedoni Bull. d. Inst. 1845, 94. Marquardt
St.-V. 12 359, 1.

Fiir das xoivov' loavgemv kenne ich das einzige

Datum bei Boutkowski petit Mionnet en poehe

S. 285: Miinze des Marcus Av[x(oxq6.zu>q) KaX-

von 300 v. Chr. (Eckhel II 481. Mionnet 50 (oao)]Avzmvuvo;Ii:ji(aoz6g)\m^xoivm''Iaa(voiow)
- - - - —

- frfyv;) o : das wurde auf eine Epoche zwischen

92 und 111 n. Chr. fuhren. In Pisidien datierte

Termessos auf seinen Miinzen autonomer Pra-

gung (Leake Suppl. Asiae 102. Friedliinder

Zeitschr. f. Numism. XII 7f. Imhoof-Blumer
Griech. Miinzen 701f.) von a bis /?/. nach einer

A., die vielleicht die seiner Autonomie ist (CIL

I 204 Thermeses maiorcs Peisidae leiberei ami-

ce i soeieique populi Romani sunto), und daher

Suppl. V 508. Leake Suppl. Asiae 5. Head
HN 469).

XL. Siidliches Kleinasien. Mannig-
faltige Verhaltnisse zeigt erst wieder Kilikien,

das hiemit gewissermassen den Ubergang zu dem
Reichtum der syrischen Aerenentwicklung ver-

mittelt. An die Zeit des Pompeius kniipfen an
die A. von Soli = Pompeiopolis mit der Epoche
67 oder 66 v. Chr., nicht 65 v. Chr., wie Im-
hoof-Blumer (Zeitschr. f. Numism. X 196) be- 60 von 71 v. Chr. ab zu zahlen ist. Ahnlich hat

rechnet; von Alexandria ad Is sum ungefahr

ebenso (Eckhel III 40. Head HN 598); von

Mopsuestia 68 v. Chr. (Imhoof-Blumer
monnaies Grecques 362 und Zeitschr. f. Numism.
X 294). Von 47 v. Chr. ab rechnet Aegae
(Miinzen des Macrinus und des Diadumenianus
mit yfo und d£o); vgl. Eckhel III 39. Head
598. Leake As. 4. Imhoof-Blumer monnaies

Imhoof-Blumer S. 696 die Zahlen a bis &u

die sich auf Munzen von Isindos (Pisidien)

finden. gedeutet.

XLII. Zum J. 01. 212, 3 - 71 n. Chr. be-

mcrkt das chron. Pasch. p. 464 Bonn: Kouua-
yrjvo'i xal Zaptooazstg xov; savziar agt-ftfiovoi

ygovovg. Dieses Factum hangt zweifellos mit der

Entthronung des Antiochus IV. Epiphanes Ma-
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gnus zusammen, die nach dem Berichte des Jose- dem Datum Cxo, das auf Miinzen Hadrians und
phus (Bell. Jud. VII 7, 1) jjdn hog zezagzov Traians (f 9. August 117) vorkommt (vgl. Eckhel
Ovecjiaoiavov diejtovzog zrjv tfysftoviav erfolgte, III 367ff. Leake As. 114f. CIG 9153, wo ein

also gewiss nicht vor Juli 72 n. Chr.; daher Doppeldatum verderbt iiberliefert ist. Marquardt
lasst sich der Ansatz des chron. Pasch. nur dann St.-V. 1 2 395 , 2) ; fur Tripolis hat J. P. Six
aufrecht erhalten, wenn noch zwischen Anfang Annuaire de numismatique 1886, 214ff. aus stili-

Juli und dem in Commagene gebrauchten Kalen- stischen Griinden die Miinzen mit den Daten nt,

deranfang die Unterwerfung Commagenes erfolgte. $x, X, aX und /U unmittelbar an eine Emission
Samosata selbst, die Hauptstadt des Landes, die seleuk. aa angereiht; aber bald erscheinen wie-

ausscr Privilegien auch den Ehrcnnamen <&Xaovia 10 der seleukidiscbe Daten fyto, ago und dauern in

annahm, schlug Munzen, die sie nach dieser zahlreichen Emissionen bis an das Ende der

A. datierte (Hadrian vrj, v&, g~, Marcus q, Verus stadtischen Pragung. Nur secundare Bedeutung
aq, j3q, dq). Eckhel HI 254. Ideler I 475. kommt fur Tripolis der aktischen A. von 31
Head 654. Auf eine noch etwas spatere Epoch

e

v. Chr. zu, die auf autonomen Pragungen mit
fiihrt die Angabe der eusebianischen Chronik: L rue. fid, das heisst ,325' seleuk. = ,44' akt.

J. 2090 Abr. = 01. 213, 2. Etwas alter ware = 13/14 n. Chr. (Leake As. 137) vorkommt.
die A. von Germanicia Caesarea, die der Eckhel III 374. 376. Ideler I 459. Head
eben genannte commagenischeKbnigAntiochusIV. 651. 674. LXXX. Vgl. Marquardt St.-V. I 2

zu Caligulas Ehren so nannte, aber it is very 394, 7.

doubtful whether any coins of this city are dated, 20 XLV. Auf einer Milnze von Balanea ist der

though two specimens have been cited which, if Kopf des Triumvirn M. Antonius und die Jahr-

correetly read, would point to an era eommcn- zahl aq zu sehen; man schliesst nach Belleys
cing a. d. 38 (Ann. de numism. 1882, 110) Head Vorgange auf eine A. von etwa 124 v. Chr.

HN 653; vgl. Eckhel HI 251. Eckhel III 310. Head 659; vgl. Marquardt
XLIII. Syrien. Aradus: A. seit 259 v. Chr., 13 394, 5. Askalon verlasst 104 v. Chr. die

viclleicht eine Freiheitsaera, in haufiger Anwen- seleukidiscbe KOnigsaera (noch ein Datum eo

dung auf Munzen (z. B. Caligula oqt,, Traian sot, flndet sich nach dieser) und pragt fortan nach
Marcus und Verus axv; vgl. Eckhel III 393ff. Jahren wohl seiner Freiheit. Zu den Daten
und die Inschriften CIG 4536 d. e). Tyrus seiner Munzen tritt das Zeugnis des Eusebius
zahlt zuerst gleichfalls seleukidisch , dann auf 30 (s. Absatz XLIII) , wonach Askalons A. um 208
zahlreichen Munzen (vgl. Eckhel II 379ff.) nach Jahre spater als die Konigsaera begann. Die An-
einer Epoche von 126 v. Chr.; noch die Jahre gabc des chron. Pasch. AoxaXcovTzai zovg eavzmv
ejig, gag und 'Qxg, die letzten seleukidischen vor ygovovg svzev&sv aoi&fiovoiv ist zum Lemma 01.

der neuen A., sind auf ihnen zu lescn, auch 169, 1 = 104/3 v. Chr. correct gesetzt, mit

spater wird die neue A. , wahrscheinlich gleich- diesem Jahre aber wegen der Verschiebung der

falls eine Preiheitsaera, durch ein seleukidisches Consulnliste irrig das Consulat des Antonius

Datum go unterbrochen. CIG 5853 = IGI 830 und des Albinus (99 v. Chr.) geglichen. Eine
giebt eine izunolf yga^foazfj .-z6Xu TygUov . . M _Me deg Au mit gr

weigt nQch auf^
el7/Qa<PV sv llozioloig 3zqo i ha/.avomv Avyovorow ° fin

r&XXcp xal 0Xaxxcp KoQvrjXmrcp vnhxoiv ; in Tyrus 40 dritte, (ibrigens hur ephemer verwendete A. von

wird sie vorgelesen xa [A]iov zov fcovg z, also fallt 58 v. Chr. hin (des A. Gabinius? s. Joseph,

der 23. Juli 174 n. Chr. in das tyrische J. 299

;

Ant. XIV 88). Eckhel III 446f. Ideler I

vgl. die puteolanische Inschrift Notizie degli 438. 473. Head 679; vgl. Marquardt 12 395,

scavi 1891, 167 Tvgiois L ab [/ijtjvoe 'Aofre/xji- 8. Nur wenig spater begann die Epoche von

aiov la, gesetzt pro sulfide) imp. Domitiani..., Paltus (Munzen der Domna mit oqfi und mit

das Datum in der Actio IX des chalkedonischen ez), vgl. Eckhel III 323. Head 601. Arethusa
Concils (Mansi VII 197), wo in das Jahr nach hatte eine A. von 68 v. Chr. (Miinze des Septi-

dem Consulate des Flavins Zeno und des Postu- mius Severus mit y£o, die nicht vor dem Winter
mianus, d. i. 449 n. Chr., gesetzt wird 10. Peri- 194 geschlagen sein kann , da Pescennius Niger

tios 574 tyr. = 25. Februar der ersten Indiction, 50 Syrien bis dahin beherrschte , und des Diadu-

und in der Actio V des constantinopolitanischen menianus mit e.zo) Eckhel III 310. Head 658.

unter dem Patriarchen Mennas, wo 28. Loos 643 Marquardt (12 403) fiihrt sie, offenbar infolge

tyr. = 16. September der zwolften Indiction; eines Yersehens, auf Pompeius als ihren indirecten

dazu die wichtige Stelle in Eusebius chronica Urheber zurliek.

zu abr. 2295 = 01. 264, 3 sceundo anno Probi XLVI. Das pierische Seleucia befolgt auf

(regiert seit Fruhjahr 276) iuxta Antiochenos seinen Munzen bis gegen Ende des 2. Jhdts. v.

CCCXXV annus fuit (gezahlt von 49 v. Chr. Chr. die seleukidisehe A.; hierauf folgt eine Frei-

ab), iuxta Tyrios CCCCII (also 77 + 49 = 126 heitsaera von 109 v. Chr. ; vgl. chron. Pasch. zu

v. Chr.), iuxta Laodictnos CCCXXIIII (seit 48 01. 167, 4 [vxaxwv Magiov to fl xal $tfi/}giov

v. Chr.). iuxta Edessenos DLXXXV1II (seit60varr. 650] 2e/.svxel; ol xqos 'Aritoyeiav zijg Sv-
312 v. Chr., seleukidisehe Eechnung), iuxta As- giag an' erzevOev zovg iavzwv ygovovg agiftpovai,

ealonitas CCCLXXX (seit 104 v. Chr.). Ideler neben welche spater (wie ahnlich in Antiochia

I 457. 471. Six Numism. Chronicle 1886, 97ff. neben die caesarische Hauptaera) eine aktische

Head HN 675. 714; vgl. Marquardt St.-V. A. in secundarer Geltung tritt: Miinze Tibers

12 395. 2. mit aXg und bv = 22/23 n. Chr. Kastner hat
XLIV. Von 111 ab zahlt Si don und viel- wegen einer Miinze des Tiber mit y und £ft, d.

leicht, aber jedenfalls nur kurze Zeit, auch Tri- h. dem 3. Jahre des Kaisers Tiber und dem 47.

polis. Fur Sidon liegt die Entscheidung bei Jahre der aktischen Siegesaera, die Epoche der

9
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letzteren auf 31 v. Chr., die der Autonomie auf stehen soil). Sollte also in Dora die pompeia-

108 v. Chr. gestellt. Die Pompeiusaera in Se- nische A. zu Grunde liegen, so wiirde fur die

leucia ist nicht anzuerkennen , s. Borghesi Stadte der Decapolis auch hiedurch die spatere

Oeuvres IV 170ff. Die Daten: Caracalla Xa und Epoche sich empfehlen; nur mvisste fur diese ein

Alexander Severus oot? (Eckhel III 326) sind Kalender mit Friihjahrsanfang angenommen wer-

gewiss verlesen; crsteres ware allerdings von der den. Vielleicht aber hat Dora mit Gaza gleich

e

'

aktischen Epoche aus mOglich , und deshalb ac- Aerenrechnung ; dieses zahlt etwa von 61 v. Chr.

ceptiert es Kastner ohne Bedenken, ich glaube ab, wie die Munzen (Eckhel LTI 452ff.) zeigen;

ebensowenig mit Eecht als die herkommliche Auf- vgl. chron. Pasch. zu Ol. 179, 4 = 61 v. Chr.

fassung der Miinze mit im KofioSov r\jiQ, die in 10 (dazu die Consuln des Jahres 56) evtev&ev Fa-

das Jahr 157 n. Chr. gesetzt wird (z. B. Liebe- (aToi xovg eavziov y_Qovovg agi^fiovatv. Sancle-

nam Forschungen zur Verwaltungsgeschichte I menti Mus. JJ Anhang. Ideler I 474. Stark

382). Denn die aktische A. ist hier wohl zu Gaza 514. Marquardt I 2 395, 10. Da Pom-

gleicher Zeit wie in Antiochia beseitigt worden, peius bereits gegen Ende des Winters 63/62 v.

und die A. der Autonomie, welche auch unter Au- Chr. Asien verliess , erscheint mir die Annahme
gastnsO^Mionnet V 276 ; Suppl. VIII 188f.) und einer pompeianischen A. fur Gaza unmOglich.

Tiber (aAgMionnetV 277) auf Munzen erscheint, Gegen ein weiteres Zuriickgreifen in der Epoche

wird ebenso wie in Antiochia die caesarische A. aber spricht die Miinze Traians mit qv&. Zwischen

definitiv allein verblieben sein (Mionnet V 277: die J. 61 und 58 v. Chr. fallt auch die Epoche

Domitian mit/fo; chron. Pasch. a. O.). Eckhel 20 des trachonitischen Gaba (Munzen des Hadrian

JH327f. Mionnet S. VIII 186. Kastner 22ff. mit Coo und der Donvitia mit yvo) Eckhel HI
DiebedeutendenVeranderungenderpolitischen 345. Head 664. Eaphias A. bringt man wegen

Organisation der syrischen Stadte und Staaten, Joseph. Ant. XIV 88 mit Gabinius Statthalter-

welche Pompeius Eingreifen hervorrief, kommen schaft (57—55 v. Chr.) zusammen und setzt ihre

in der Verbreitung der heutzutage sogenannten Epoche analog der dritten A. von Askalon in

pompeianischen A. zum Ausdruck. Nur ist es das J. 58 v. Chr.; die Munzen gestatten einen

falsch, wenn man diese A. deshalb als eine Provinz- Spielraum zwischen 59 und 56 v. Chr. Eckhel
aera hetrachtet, well ihre Einfuhrung in einigen IV 354f. Stark Gaza 515. Marquardt I 2 395,

Stadten mit der Einrichtung der Provinz zeitlich 11. Head 681.

zusammenfallt ; auch macht man sich meist eine 30 XLVII. Nach caesarischer A., d. h. von

unrichtige Vorstellung von der Grosse ihres Gel- einer in die Zeit der caesarischen Dictatur fal-

tungsgebietes ; vgl. Kubitschek Arch.-ep. Mitt. lenden Epoche der Autonomie, zahlen Antiochia

XIH 1890, 200ff. Vielmehr erscheint sie bios fiir ad Orontem , Laodieea ad mare , Gabala , Ptole-

Epiphania (Eckhel III 313. Marquardt mais, Pihosus (?).

12 394, 4) sehr wahrscheinlich und fiir einige Antiochia verlasst mit der Jahrzahl_ ovS

Stadte Ostlich vom Jordan , in der sogenannten die Kflnigsaera und beharrt von hier an bei der

Decapolis, gesichert; wenigstens ist durch Jose- Freiheitsaera von 49 v. Chr.; vgl. ausser den

phus (Bell. Jud. I 7, 7) von mehreren derselben Munzen Malalas 216f. Chron. Pasch. 354. Euagr.

ausdrucklich bezeugt, dass Pompeius sie rjXsv- hist. eccl. II 12. Euseb. chron. abr. 2295. CIG
digwoe und zoTg yvijoioig axofioi-g noXizaig xazs- 40 8650. Die Annahme einer pompeianischen A.

Tafsr tig rijv Zvgiaxijv sTzagxlav. Hieher ge- fur Antiochia beruht auf einem tralaticischen

hOren nach Ausweis insbesondere der Munzen Citierfehler. Kubitschek Arch. -epigr. Mitt.

Abile, Antiochia ad Hippum (^ Hippus), Canatha XHI 1890, 200ff.

_
(Eeichhardt Numisin. Zeitschr. 1880, 68ff.), Laodieea ad mare zahlt von 48 v. Chr.

Dram, Dora, Gadara, Philadelphia (s. auch chron. ab; vgl. CIG 4472 hove nSa ftr/vos Savbixov vjtd-

Pasch. zu Ol. 179, 2 = 63 v. Chr. mit dem za>v Ov[ezr]iov rgdzov xal OvizMuov SeXevxov

Consulate Piso und Gabinius = 58 v. Chr. = 221 n. Chr., Euseb. chron. abr. 2295, Miin-

QdadsXyeZg ivzevSsv agtdfwvoi zovg iavzfbv ygo- zen bei Eckhel III 316. 318. Leake As. 75;

row), Pella und Tabae (?); vgl. Eckhel'lII aber chron. Pasch. giebt erst zu Ol. 183, 3 =
346ff. Saulcy Numismatique de la terre sainte, 50 46 v. Chr., das es dem Consulatsjahr 41 v. Chr.

Paris 1874. Marquardt I 2 395f. Head664f. In gleichsetzt, die Notiz, dass Aaodixug kvzevder

Canatha zahlte man spaterhin, wahrscheinlich we- zovg eavzmv ygovovg agidfiovoiv. Marquardt
gen der Einbeziehung dieses Landstriches in die I 2 397.

Provinz Arabia, nach der A. von Bostra (vgl. Wad- Bei Gabala erheischt eine Miinze des Dia-

dingtonzuLeBa8lH.2412dmit 2412f.). Ich dumenianus mit ->Ja eine Epoche 47 oder 46 v.

bin nicht ganz dem Versuche abgeneigt, die Epoche Chr., eine Miinze der Aquilia Severa mit o;>;

der pompeianischen A. im Einklange mit der gestattet nur mit der ersteren Annahme zu rech-

angerahrten Stelle des chron. Pasch. in das J. 63 nen. Eckhel III 81 4f. Marquardt I 2 397.

v. Chr. zu setzen, nicht, wie sonst allgemein und Ptolemais (Ace) erscheint mit einer Miinze des

vielleicht mit Recht geschieht, in das J. 64 v. Chr. 60 Elagabal und ?;fo , also A. von (51 oder eher)

Eine Miinze von Gadara mit Nero und aXg muss 49/47 v. Chr. Eckhel IH 425.

nicht als entscheidende Instanz dagegen angesehen XLVIH. Die aktische A. von 32 oder 31

werden, auch nicht erne Miinze vonEpiphania mit v. Chr. {izn zijg vixrjg) ist in Syrien wohl nirgends

Mammaea und ^o. FurDoraverlangt eineMunze zum standigen Gebrauch durchgedrungen ; vgl.

des Vespasian mit aXg eine Epoche von spatestens das Material bei Kastner de aeris S. 6ff.

63 v. Chr. ; auch eine Miinze mit Hadrian und Die spateren Epochen einiger syrischer Stadte,

Tig spricht dafiir; vgl. Kubitschek 209 (wo denen keine sonderliche Bedeutung zukommt,
Z. 22 statt 31. August vielmehr 30. September sollen hier ubergangen werden. Nur der Stadt
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Philippopolis in Arabien soil noch gedacht

werden, die von Philippus Arabs zur Colonie er-

hoben wurde ; ein Exvoto fur das Heil der beiden

Philippi ist datiert hove icqwtov xijg noXecog

Le BasIII2072; doch obsiegt die bostrenische

A., vgl. Le Bas III 2020. 2029 und 2080 {lv

en vfig).

XLIX. Im eigentlichen Griechenland
scheinen vor der Kaiserzeit Aerenbildungen im
strengen Sinn des Wortes nicht erfolgt zu sein.

Die am eindringlichsten von Foucart (zu Le
Bas II 116a) verfochtene Ansicht, dass eine Pro-

vinzaera von etwa 146 v. Chr. in Achaia bestan-

den habe, hat zuletzt Kastner 66if. richtig
' zuriickgewiesen (doch hat er bei Besprechung

von C1G 1297 aus Versehen die MSglichkeit, dass

ein 71/9. KXavSwe KQiamavov viae 'Agiaro/^evrjg

seinen Namen von Kaiser Tiber erhalten habe,

nicht unbedingt zuriickgewiesen und unterlassen,

auch das Vorkommen des Namens Alhavog in

derselben Inschrift in etwas zu beriicksichtigen).

Kastner hat in Erweiterung einer Vermutung
von Kabbadias die Verwendung einer aktischen

Siegesaera von etwa 32 v. Chr. ab angenommen
und das (iibrigens lediglich auf die Peloponnesos

beschrankte) Material zur Entscheidung dieser

Prage gesammelt und mit verstandiger Vorsicht

besprochen. Dass die Daten von Epidaurus vor

Hadrian nach dieser A. und dann nach einer A.

Hadrians (vgl. Poucart zu Le Bas II 146b.

Kabbadias 'E<pt}[t. &(/%. 1883, 88. Kastner
74ff.) gezahlt worden seicn, halte ich nicht fur

ausgemacht; obendrein scheinen mir letztere

Daten eher einer Priester- oder Tempelaera an-

zugehOren. Zu einer Zahlung nach ert] rijg

(jiQwrrjg CIA III 1023. 1107. 1120) Tgatavov

'Adgiavov Kaiaagog ajiodrjpiiag ist in Athen (Jahre

y, d, u, fx: CIA III 69a add. 735. 1023. 1107.

1120. Diirr Kcisen des Kaisers Hadrian 42ff.)

und Epidaurus ('Eyr/p. a^. 1886 , 247 : Jahr y)

ein schuchterner Anlauf genommen worden. Ein

Psephisma der Gemeinde Lykosura (Ae/.r. ag-

yaiol. 1890, 43) ist datiert ixovg >. xat § xaxa
xov SsfiaaTov; die aktische A., an die man zu-

nachst zu denken geneigt ist, ist mit Riicksicht

auf Z. 16 ausgeschlossen.

L. Schliesslich seien nur mit wenigen Worten
einige Aeren erwahnt, die erst in nachromischer

Zeit Bedeutung erlangten, teilweise aber aus

alteren Zahlungen hervorgegangen waren. Allen

voran die diocletianische A., auch A. der

Martyrer, bei den Arabern ,der Kopten', die sich

derselben noch heute bedienen und sie ,Gnaden-

aera' nennen : sie hatte sich aus der aleiandri-

nischen Jahrzahlung (Absatz IX) entwickelt und

lief von 284 n. Chr. ab. Ihr Gebrauch beschrankte

sich hauptsachlich auf Agypten. Ideler I 162.

II 231. 436. Letronne Mem. de l'academie X
208ff. Lauth Munchener Sitzungsberichte 1877,

226. Gardthausen Griech. Palaeographie 384f.

LI. Die A. Abrahams beginnt bei Eusebius

1. October 2016 v. Chr. Von den "Weltaeren,

welche durch Verbindung astronomischer Cyclen

mit den in der heiligen Schrift iiberlieferten Da-

ten seit dem 3. Jlidt. n. Chr. verschieden ver-

sucht wurden, sind die wichtigsten die constan-

tinopolitanische oder byzantinische seit 1.

September 5509 v. Chr. (xaxa'Pa>ftaiovs), die ale-

xandrinische (A. des Panodorus) seit 1. Sep-

tember 5493 v. Chr. (xaxa rovg 'Ah^avSQsTg), die

jetzt iibliche jiidische seit Herbst 3761 v. Chr.

Von den Aeren ab inearnatiom Christi ist die

des Dionysius Exiguus (im liber de paschate,

525 n. Chr.) die wichtigste geworden; das Jahr 1

setzte er gleich 754 varronisch.

10 Die Indictionen, denen insbesondere fiir

den Osten des Reiches grosse Bedeutung fiir die

Jahrzahlung zukam (s. d.; vgl. Iustinian nov.

47), stellen, da ihre Cyclen nicht unter einander

fortlaufend gezahlt wurden, keine A. dar, sondern

sind ein Surrogat einer solchen. Eine Hiilfstafel

zu ihrer Umrechnung in die christlichen Jahre

von 312 an folgt unten S. 666.

20
Ubersicht.

(Die Zatalen beziehen sich auf die mit roniischen

Ziffern bezeichneten Absatze des Textes.)

Abonuteichos 38. Abraham 51. Ace 47. Ac-

tias 20. actisch 44—49. Adana 40. Aegae 40.

Alexandria Aeg. 20. 9. Alexandria ad Issum

40. Alexandria Troas 39. Amasia 38. Amastris

38. Ameria 15. Amisus 36. Anazarbus 40. Anti-

30 ochia ad Hippum 46. Antiochia ad Orontem 47.

Antiochia ad Sarum 40. Apamea 23. Apollonia

Phryg. 28. Arabia 32. Aradus 43. Arethusa 45.

Ascalon 45. Asia 28. Augusta 40. Augustorum

anni 9. Baktrer 24. Balanca 45. bithynisch 25.

bosporanisch 32. Bostra 32. Caesarea ad Lib. 23.

Canatha 46. capitolinischer Agon 20. Capua 15.

Cerasus 35. chaldaeisch 24. vor-, nachchristlich 6.

Cibyra magna 28. Cibyra parva 40. cilicisch (?)

40. Cistophoren 27. Comana 36. Commagene 42.

40 dacisch 33. Damascus 23. diocletianisch 9. 50.

Dionysios 12. Dium 46. Dora 46. Elaeusa 40.

Emesa 23. Ephesus 20. Epiphania Cil. 23. Epi-

phania Syr. 40. 46. Plaviopolis 40. Gaba 46.

Gabala 47. gabinisch 45. 46. Gadara 46. Gaza

46. Germanicia42. Germanicopolis 38. Interamna

15. Irenopolis 40. Isauri41. Isindos41. isolym-

pisch 20. iulianische Periode 6. kallippisch 10.

kekropisch 14. Lagiden 24. Laodicea ad Lycum
28. Laodicea ad mare 20. 47. lustra 21. mace-

50donisch 26. 30. Magydos 20. Mauretaniae 31.

Menophra 11. Mopsuestia 40. Nabonassar 7. ~Se-

apel 20. Neocaesarea 35. Neoclaudiopolis 38.

Olympiaden 19. Orthosia 23. Palmyra 23. Pal-

tus 45. Panathenaeen 20. Philadelphia Syr. 46.

philippisch 8. Philippopolis 48. pompeianisch 46.

Pompeiopolis Cil. 40. Pompeiopolis Gal. 38. pon-

tisch 25. Pontus Polemoniacus 35. Priester 22

Ptolemais 47. Eaphia 46. Eom 16—18. Samo-

sata 42. Sebaste 40. Sebastopolis 38. Seleucia

60 46. seleucidisch 23. Sidon 44. Sinope 37. Soli

40. Sothisperiode 11. spanisch 4. 29. Stadtgrun-

dungsaeren 15. sullanisch 28. Syrien 43—47.

Tarsus 40. Tavium 41. Termessus maior 41. Tra-

pezus 35. Tripolis 44. troisch 13. Tyrus 43. Vi-

minacium 34. Weltaeren 51. Zela 35.

[Kubitschek.]
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Hiilfstafel
zur Vergleichung der agyptischen Wandeljahre, der Olympiadenjahre und der varronischen Jahre

ab urbe condita mit den iulianischen Jahren vor bezw. nach Chr. Geburt. Die erste Spalte nennt den

Tag des iulianischen Jahrs, mit dem der entsprechende 1. Thoth (der Tag des heliaMschen Aufganges

des Sirius) zusammenfallt, die zweite weist das Olympiadenjahr, die vierte das varronische aus. An

dfitter Stelle steht jenes iulianische Jahr, in dessen Verlauf die Neujahrstage der nebenstehenden

Jahre anderer Bechnung fallen.

1. Thoth

5. Marz

4. Marz

3. Marz

2. Marz

Olymp.

1. Marz
I

29. Febr.

28. Pebr.

27. Febr.

26. Febr.

25. Febr.

24. Febr.

23. Febr.

1,1

2

3

4

2,1

2

3

4

3,1

2

3

4
4,1

2

3

4

5,1

2

3

4

6,1

2

3
4

7,1

2

3
4

8,1

2
3
4

9,1

2

3
4

10,1

2
8
4

11,1

2
3
4

22. Febr.

21. Febr.
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776
775
774

773
772
771

770

769
768
767
766

765
764
763
762

761

760
759
758

757

756
755
754
753

752
751

750
749

748
747
746
745

744
743
742
741

740
739
738
737

736
735
734
733

varr. 1. Thoth Olymp.

12,1 732
2 731

3 730
4 729

13,1 728
2 727

3 726
4 725

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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19
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2

3
4
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2

3

4
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2

3

4
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2

3

4

18,1

2
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4
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2

3

4
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2

3

4
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2

3

4

22,1

2

3

4

23,1

2

3
4

24,1

2

3

4

25,1

2

3
4

26.1

2

3
4

vor

Chr.
1. Thoth

724
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722
721
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719
718
717

716
715
714
713

712
711

710
709

708
707
706
705

704
703
702
701

700
699
698
697

696
695
694
693

692
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690
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688
687
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684 70

683 71

682 72

681 73
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32
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35
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46
47
48
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50
51

52
53

54
55
56
57

58
59
60
61

62
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64
65

66
67

68
69

74
75
76
77

78
79

80
81

7. Febr.

6. Febr.

5. Febr.

Olymp.
vor

Chr.

4. Febr.

3. Febr.

2. Febr.

1. Febr.

31. Jan.

30. Jan.

28. Jan.

27. Jan.

26. Jan.

27,1

2

3

4

28,1

2
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4

29,1

2
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4
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2
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4
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2

3

4
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3

4
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3

4

34,1
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3

4
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3

4
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2
3
4

37,1

2

3

4

38,1

2
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4
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2

3
4
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670
669

668
667
666
665

664
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662
661

660
659
658
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656
655
654
653

652
651
650
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648
647

646
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642 112

82
83
84
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87
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92
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94
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96
97

98
99

100
101
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103
104
105

106
107
108
109

110
111*

641 113

640 114
639 115
638 116
637 117

636 118
635 119
634 120
633 121

632 122
631 123
630 124
629 125

628 126
627 127

626 128
625 129

624
623
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621

130

131

132
133
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1. Thoth Olymp.
vor

Chr.
1. Thoth Olymp.

25. Jan.

24. Jan.

23. Jan.

22. Jan.

21. Jan.

20. Jan.

19. Jan.

18. Jan.

17. Jan.

16. Jan.

15. Jan.

14. Jan.

13. Jan.

12. Jan.

11. Jan.

40,1

2

3

4

41,1

2

3

4

42,1

2

3

4

43,1

2

3
4

44,1

2

3
4

45,1

2

3

4

46,1

2

3

4

47,1

2

3
4

48,1

2

3

4

49,1

2

3
4

50,1

2

3

4

51,1

2

3

4

52,1

2

3
4

53,1

2

3

4

54,1

2

3

4

620
619
618
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615
614
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610
609

608
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591
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586
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584
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582
581
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579
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570
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134
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141
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166

167

168

169

170
171

172
173

174
175

176
177

178
179

180
181

182
183
184
185

186

187
188
189

190
191

192
193

10. Jan.

9. Jan.

8. Jan.

7. Jan.

6. Jan.

5. Jan.

4. Jan.

3. Jan.

2. Jan.

1. Jan.

31. Dec.

30. Dec.

29. Dec.

28. Dec.
!

27. Dec.

55,1
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2

3

. 4
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3

4
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2

3

4
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2

3

4

61,1

2

3

4
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2

3

4
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2

3

4

64,1

2

3
4

65.1

2

3

4
66.1

2

3

4

67,1

2

3

4
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2

3

4

69,1

2

3

vor

Chr.
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553
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243
244
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1. Thoth Olymp.

26. Dec.
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24. Dec.
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1. Thoth Olymp.
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266
267
268

269
270
271
272

273
274
275
276

277
278
279
280

281
282
283
284

285
286
287

288

289
290
291

292

293
294
295
296

297
298
299
300

301
302
303
304

449 i 305
448

j

306
447 307
446 I 308

11. Dec.

10. Dec.

9. Dec.

8. Dec.

7. Dec.

6. Dec.

5. Dec.

4. Dec.

3. Dec.

2. Dec.

1. Dec.

30. Nov.

29. Nov.

28. Nov.

4
85,1

2
3

4
86,1

2
3

4
87,1

2

3

4

88,1

2

3

4

89,1

2

3

4
90,1

2

3

4
91,1

2

3

4

92,1

2

3

4

93,1

2

3

4

94,1

2

3

vor
Chr.

445 309
444 310
443 311
442 312

27. Nov.

441
440
439
438

437
436
435
434

433
432
431
430

429
428
427
426

425
424
423
422

421
420
419
418

417
416
415
414

413
412
411

410

409
408
407
406

405
404
403
402

1. Thoth Olymp.

4 401
95,1 400

2 399
3 398

4 397
96,1 396

2 395
3 394

4 393
97,1 392

2 391
3 390

4 389
98,1 388

2 387
3 386

4 385
99,1 384

2 383
3 382

313
314
315
316

317
318
319
320

321
322
323
324

325
326
327
328

229
330
331
332

333
334
335
336

337
338
339
340

341

342
343
344

345
346
347
348

349
350
351
352

353
354
355
356

357
358
359
360

361

362
363
364

365
366
367

368

369
370
371
372

26. Nov.

25. Nov.

24. Nov.

23. Nov.

22. Nov.

21. Nov.

20. Nov.

19. Nov.

18. Nov.

17. Nov.

16. Nov.

15. Nov.

14. Nov.

vor

Chr.
varr.

13. Nov.

12. Nov.

4
100,1

2

3

4
101,1

2

3

4
102,1

2

3

4
103,1

2

3

4
104,1

2
3

4

105,1

2

3

4

106,1

2

3

4
107,1

2

3

4

108,1

2

3

4
109,1

2

3

4
110,1

2

3

4

111,1

2

3

4

112,1

2

3

4

113,1

2

!
3

: 4
114,1

2

3

381
380
379
378

377
376
375
374

373
372
371

370

369
368
367
366

365
364
363
362

361
360
359
358

357
356
355
354

353
352
351
350

349
348
347
346

345
344
343
342

341

340
339
338

337
336
335
334

333
332
331

330

329
328
327
326

325
324
323
322

373
374
375
376

377
378
379
380

381

382
383
384

385
386
387
388

389
390
391

392

393
394
395
396

397
398
399
400

401

402
403
404

405
406
407
408

409
410
411
412

413
414
415
416

417
418
419
420

421
422
423
424

425
426
427
428

429
430
431
432

1. Thoth Olymp.

11. Nov.

10. Nov.

9. Nov.

8. Nov.

7. Nov.

6. Nov.

3. Nov.

2. Nov.

vor

Chr.

1. Nov.

31. Oct.

30. Oct.

29. Oct.

28. Oct.

321

320
319
318

317
316
315
314

313
312
311
310

309
308
307
306

305
304
303
302

301

300
299
298

297
296
295
294

293
292
291

290

289
288
287
286

285
284
283
282

4
115,1

2

3

4
116,1

2

3

4
117,1

2

3

4
118,1

2

3

4
119,1

2

3

4

120,1

2

3

4
121,1

2

3

4
122,1

2

3

4
123,1

2

3

4

124,1

2
3

4 281
125,1 I 280

2
|

279
3 278

4 277
126,1 276

2 !
275

3 I 274

4
127,1

2

3

4
128,1

2

3

273
272
271
270

269
268
267
266

4 265
129,1

;

264
2 i 263
3 262

433
434
435
436

437
438
439
440

441

442
443
444

445
446
447
448

449
450
451
452

453
454
455
456

457
458
459
460

461
462
463
464

465
466
467
468

469
470
471
472

473
474
475
476

477
478
479
480

! 481

j
482

! 483
484

i 485
486

|
487

j
488

! 489
490
491
492



659 Aera Aera 660

1. Thoth Olymp.
vor

Chr.
varr. 1. Thoth Olymp.

vor

Chr.
varr. 1. Thoth Olymp.

vor

Chr.
varr.

4 261 493 4 201 553 4 141 613

27. Oct.
130,1

2

260
259

494
495

12. Oct.
145,1

2

200
199

554
555

27. Sept.
160,1

2
140
139

614
615

3

4

258

257

496

497

3

4

198

197

556

557

3

4

138

137

616

617

26. Oct.
131,1

2

256
255

498
499

11. Oct.
146,1

2

196
195

558
559

26. Sept.
161,1

2

136
135

618
619

3

4

254

253

500

501

3

4

194

193

560

561

3

4

134

133

620

621

25. Oct.
132,1

2

252
251

502
503

10. Oct.
147,1

2

192
191

562
563

25. Sept.
162,1

2

132
131

622
623

3

4

250

249

504

505

3

4

190

189

564

565

3

4

130

129

624

625

24. Oct.
133,1

2

248
247

506
507

9. Oct.
148,1

2

188
187

566
567

24. Sept.
163,1

2

128
127

626
627

3

4

246

245

508

509

3

4

186

185

568

569

3

4

126

125

628

629

23. Oct.
134,1

2

244
243

510
511

8. Oct.
149,1

2
184
183

570
571

23. Sept.
164,1

2
124
123

630
631

3

4

242

241

512

513

3

4

182

181

572

573

3

4

122

121

632

633

22. Oct.
135,1

2

240
239

514
515

7. Oct.
150,1

2

180
179

574
575

22. Sept.
165,1

2
120
119

634
635

3

4

238

237

516

517

3

4

178

177

576

577

3

4

118

117

636

637

21. Oct.
136,1

2

236
235

518
519

6. Oct.
151,1

2

176
175

578
579

21. Sept.
166,1

2

116

115

638
639

3

4

234

233

520

521

3

4

174

173

580

581

3

4

114

113

640

641

20. Oct.
137,1

2

232
231

522
523

5. Oct.
152,1

2

172
171

582
583

20. Sept.
167,1

2
112
111

642
643

3

4

230

229

524

525

3

4

170

169

584

585

3

4

110

109

644

645

19. Oct.
138,1

2

228
227

526
527

4. Oct.
153,1

2
168
167

586
587

19. Sept.
168,1

2

108
107

646
647

3

4

226

225

528

529

3

4

166

165

588

589

3

4

106

105

648

649

18. Oct.
139,1

2

224
223

530
531

3. Oct.
154,1

2
164
163

590
591

18. Sept.
169,1

2

104
103

650
651

3

4

222

221

532

533

3

4

162

161

592

593

3

4

102

101

652

653

17. Oct.
140,1

2

220
219

534
535

2. Oct.
155,1

2
160
159

594
595

17. Sept.
170,1

2
100
99

654
655

3

4

218

217

536

537

3

4

158

157

596

597

3

4

98

97

656

657

16. Oct,
141,1

2

216
215

538
539

I. Oct,
156,1

2

156
155

598
599

16. Sept.
171,1

2

96
95

658
659

3

4

214

213

540

541

3

4

154

153

600

601

3

4

94

93

660

661

15. Oct.
142,1

2

212
211

542
543

30. Sept.
157,1

2

152
151

602

603
15. Sept.

172,1 92

91

662
663

3

4

210

209

544

545

3

4

150

149

604

605 4

90

89

664

665

14. Oct. 1

143 '1 208
207

546
547

29. Sept.
158,1

2

148

147
606
607

14. Sept.
173,1

2
88
87

666
667

3

4

206

205

548

549

3

4

146

145

608

609

3

4

86

85

668

669

13. Oct.
]44'1 204

203
550
551

28. Sept,
159,1

2

144
143

610
611

13. Sept.
174,1

2
84
83

670
671

3 202 552 3 142 612 3 82 672

661

1. Thoth

12. Sept.

11. Sept.

10. Sept.

9. Sept.

8. Sept.

7. Sept.

6. Sept.

5. Sept.

4. Sept.

3. Sept.

2. Sept.

1. Sept.

31. Aug.

30. Aug.

29. Aug.

4
175,1

2

3

4

176,1

2

3

4
177,1

2

3

4

178,1

2

3

4
179,1

2

3

4

180,1

2

3

4
181,1

2

3

4

182,1

2

3

4
183,1

2

3

4
184,1

2

3

4
185,1

2
3

4
186,1

2

3

4
187,1

2

3

4
188,1

2
3

4
189,1

2
3

Aera

vor

Chr.

Aera 662

81
80
79
78

77

76

75

74

73
72
71

70

69

68
67
66

65
64
63
62

61
60
59
58

57
56
55
54

53
52
51
50

49
48
47
46

45
44
43
42

41
40
39
38

37

36
35
34

33
32
31

30

29
28
27

26

25
24
23
22

varr. 1. Thoth Olymp.
vor

Chr.
varr. 1. Thoth Olymp.

nach
Chr.

varr.

673 4 21 733 4 40 793

674
675

28. Aug.
190,1

2
20
19

734
735

13. Aug.
205,1

2
41

42
794
795

676 3

4

18

17

736

737

3

4

43

44

796

677 797

678
679

27. Aug.
191,1

2

16
15

738
739

12. Aug.
206,1

2

45
46

798
799

680 3

4

14

13

740

741

3

4

47

48

80O

681 801

682
683

26. Aug.
192,1

2

12
11

742
743

11. Aug.
207,1

2

49
50

802
803

684 3

4

10

9

744

745

3

4

51

52

804

685 805

686
687

25. Aug.
193,1

2

8

7

746
747

10. Aug.
208,1

2

53
54

806
807

688 3

4

6

5

748

749

3

4

55

56

808

689 809

690
691

oa k 1H1
24. Aug.

;

'2
4
3

750
751

9. Aug.
209,1

2

57
58

810
811

692 3 2

1

752

753

3

4

59

60

812

693 4 813

694 ]iaeh Chr
8. Aug.

210,1 61 814

695 23. Aug. 195,1 1 754 2 62 815

696 2

3

4

2

3

4

755
756

757

3

4

211,1

63

64
65

816

697

7. Aug.

817

698 818

699 196,1 5 758 2 66 819

700
22. Aug. 2 6 759 3 67 820

701
3

4

7

8

760

761
6. Aug.

4

212,1

68
69

821

702 822

703
704

21. Aug.
197,1

2

3

4

9

10
11

12

762
763
764

765

2
3

70
71

823
824

705 4
213,1

72

73

825

706 826

707

708
20. Aug.

198,1

2
13
14

766
767

5. Aug.
2

3

74
75

827
828

3 15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25
26
27

28

768

769
770
771
772

773
774
775
776

777

! 778
i 779
; 780
' 781

4
214,1

2

3

4
215,1

2

3

4

216,1

2
3

4

76
77
78

79

80
81

82
83

84
85
86
87

88

709
710
711
712

4. Aug.

829

19. Aug.

4
199,1

2

3

4
200,1

2

3

4
201,1

2

3

4

880
831
832

713
714
715
716

3. Aug.

833

18. Aug.

834
835
836

2. Aug.

837
838
839
840

717
718
719
720

17. Aug.

721
841

722
723

ifl * ! 202,1
16. Aug. '

2

29
30

! 782
783

1. Aug.
217,1

2
89
90

842
843

724 3

4

31

32

784

785

3

4

91

92

844

725 845

726
727

, - . : 203,1
Id. Aug.

|

'

2

33
34

786
787

31. Juli
1 218,1
; 2

93
94

846
847

728
i

3

! 4

35

36

788

789

3

4

95

96

848

729 849

730
731

14. Aug.
204,1

2

37
38

790
791

30. Juli
219,1

2

97

98

850
851

732 3 39 792 3 99 852



663 Aera Aera 664

1. Thoth Olymp.
nach
Chr.

varr. 1. Thoth Olymp.
nach
Chr.

varr. 1. Thoth Olymp.
nach
Chr.

varr.

29. Juli

4
220,1

2

3

4
221,1

2

3

4

222,1

2

3

4
223,1

2

3

4
224,1

2

3

4
225,1

2

3

4
226,1

2

3

4
227,1

2

3

4
228,1

2

3

4
229,1

2

3

4
230,1

2

3

4

231,1

2

3

100
101

102
103

104

105
106
107

108
109
110
111

112
113
114
115

116
117

118

119

120
121
122
123

124
125
126
127

128
129
130
131

132
133
134
135

136
137
138
139

140
141
142
143

144
145
146
147

148
149
150
151

152
153
154
155

156
157

158
159

853
854
855
856

857
858
859
860

861
862
863
864

865
866
867
868

869
870
871

872

873
874
875
876

877
878
879
880

881
882
883
884

885
886
887
888

889
890
891
892

893
894
895
896

897
898
899
900

901
902
903
904

905
906
907
908

909
910
911
912

14. Juli

4
235,1

2
3

4
236,1

2
3

4
237,1

2

3

4
238,1

2

3

4
239,1

2

3

4
240,1

2

3

4
241,1

2

3

4

242,1

2

3

4

243,1

2

3

4

244,1

2

3

4
245,1

2

3

160
161
162

163

164
165

166
167

168
169
170
171

172

173
174
175

176
177

178
179

180
181

182
183

184
185
186

187

188
189
190
191

192
193
194
195

196
197

198

199

200
201
202
203

204
205
206
207

208
209
210
211

212
213
214
215

216
217
218
219

913
914
915
916

917
918
919
920

921
922
923
924

925
926
927
928

929
930
931
932

933
934
935
936

937
938
939
940

941
942
943
944

945
946
947
948

949
950
951
952

953
954
955
956

957
958
959
960

961
962
963
964

965
966
967
968

969
970
971
972

29. Juni

4
250,1

2

3

4
251,1

2
3

4
252,1

2

3

4
253,1

2

3

4
254,1

2

3

4
255,1

2
3

4
256,1

2

3

4
257,1

2
3

4
258,1

2

3

4

259,1

2

3

220
221
222
223

224
225
226
227

228
229
230
231

232
233
234
235

236
237
238
239

240
241
242
243

244
245
246
247

248
249
250
251

252
253
254
255

256
257
258
259

260
261
262
263

264
265
266
267

268
269
270
271

272
273
274
275

276
277
278
279

973
974
975
976

28. Juli 13. Juli 28. Juni

977
978
979
980

27. Juli 12. Juli 27. Juni

981
982
983
984

26. Juli 11. Juli 26. Juni

985
986
987
988

25. Juli 10. Juli 25. Juni

989
990
991
992

24. Juli 9. Juli 24. Juni

993
994
995
996

23. Juli 8. Juli 23. Juni

997
998
999
1000

22. Juli 7. Juli 22. Juni

1001
1002
1003
1004

21. Juli 6. Juli 21. Juni

1005
1006
1007

1008

20.' Juli 5. Juli 20. Juni

1009
1010
1011
1012

19. Juli 4. Juli 19. Juni

18. Juni

4
260,1

2

3

4
261,1

2

3

4
262,1

2
3

1013
1014
1015
1016

18. Juli 3. Juli

4

246,1

2

3

4

247.1
'2

3

1017
1018
1019
1020

17. Juli

4
232,1

2

3

4
233,1

I

4

234,1

2

3

2. Juli 17. Juni

1021

1022
1023
1024

16. Juli 1. Juli

4

248,1

2

3

4

249,1

2

3

16. Juni

4
263,1

2

3

4

264,1

2

3

1025
1026
1027
1028

15. Juli 30. Juni 15. Juni

1029

1030
1031
1032

665 Aera Aera 666

1. Thoth

14. Juni

4
265,1

2
3

4
266,1

2

3

4

267,1

2

3

4
268,1

2

3

4

269,1

2

3

4
270,1

2

3

4
271,1

2

3

4
272,1

2

3

4

273,1

2

3

4

274,1

2

3

4
275,1

2

3

4
276,1

2
3

4
277,1

2
3

4
278,1

2

3
!

4 I

279,1

2

280
281

282
283

284
285
286
287

288
289
290
291

292
293
294
295

296
297
298
299

329
330
331

332
333
334
335

336
337
338
339

1033
1034
1035
1036

1037
1038
1039
1040

1041
1042
1043
1044

1045

1046
1047
1048

1049
1050
1051
1052

300 i 1053
301 i 1054
302 1055
303 1056

1057
1058
1059
1060

1061
1062
1063
1064

Olymp

304
305
306
307

308
309
310
311

312 1065
313 1066
314 1067
315 ; 1068

316
I 1069

317
|
1070

318 1071
319 1072

320 i 1073
321 I 1074
322 ! 1075
323

|
1076

S24 i 1077
325 1078
326 I 1079
327

|
1080

1081
1082

1083
1084

4
280,1

2
3

4
281,1

2

3

4
282,1

2

3

4
283,1

2

3

4
284,1

2

3

4

285,1

nach
Chr.

340
341
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Aeracura, Name der mit Dis pater ver-

bundenen UnterweltsgOttin auf mehreren spat-

TOmischen Denkmalern ausseritalischer Provenienz

{CIL III 4395. V 725. Brambach CIEh 1679),

insbesondere aber auch auf dem beriihmten Grab-

gemalde der Vibia in der Praetextatus-Katakonibe

<CILVI 142, Abbildung u. a.beiDaremberg et

Saglio Dictionn. Ill 280 Pig. 2468); mit andern

Gottern verbunden (CIL VIII 5526) oder allein

erhalten. Jordan EOm. Topogr. I 1, 361f. Der

Tempel ist nach der Uberlieferung (vgl. Jordan

Eph. ep. Ill p. 65f.) im J. 253 = 501 oder 257

= 497 erbaut worden, die Schatzkammer darin

legte (nach Plut. Popl. 12) angeblicb Valerius

Poplicola an, und hier verblieb der senatorische

Schatz auch in der Kaiserzeit (Jordan Topogr.

I 1, 363, 71 ; daselbst auch die Belege fur die

Bezeichnung des A. Zeugnisse auch bei Eu g gi er o^i?^ij^^^»^i»E9fe(!»^^5S! ,

ffSK5
bach CIRh 1636. 1637 [?]. 1638) erscheint sie

selten ; auf istrischen Inschriften findet sich mit

Dis pater verbunden der einfache Name Era

(CIL V 8970 a), ferner alleinstehend Hera oder

Eaera domino, (CIL V 8126. 8200). Dies sowie

die Schreibweise einzelner Inschriften, insbeson-

dere die Abkiirzung AE- O (CIL m 4395) weisen

darauf hin, dass die richtige Schreibung wohl

Aera Cura ist. Bedeutung und Herkunft des

sich in der N&he befunden (Jordan a. 0. 365 ,aui

dem Platze hinter dem Tempel'; vgl. Gilbert

Gesch. und Topogr. Boms III 161, 3), seit der

Errichtung des Tabulariums, von dem noch heute

gewaltige Beste auf das Forum und die Acht-

saulenruine herabblicken, teilweise wohl auch in

diesem. Becker Handb. I 317. Jordan 147ff.

Gilbert 166. r c
Inhalt des A. Schon der Name (.Kupler-

Aera (Jura ist. xseaeuiung uuu n-einumu u« ,.„„„»„
, : , „ % V i .. uM„(m n»

*amens sind. ungewiss unl ^i^MW.i^taSKi
einige Gelehrte ihn fiir barbarisch halten (J or

dan zu Preller Eom. Mythol. II 65, 2), fasst

Mommsen (Arch. Anz. 1865, 88*ff.) sie als die

,Geldschafferin' neben dem .reichen' Dis pater,

•und H. Gaidoz (Rev. archeol. 3. Ser. XX 1892,

198ff.) schliesst sich ihm mit der Modification

an, dass er diese Bezeichnung nur fur eine volks-

etymologische Umdeutung des urspriinglichen

Namens halt, welcher "Hoa xvgia gewesen sei.

[Wissowa.]

ab aerario. 1) In der stadtromischen In-

schrift CIL VI 9133, die eine Freigelassene,

Porcia Chreste, M. Poreio Artem.idoro, palrono

sua, ab aerario et . . . M. Poreio M. l(iberto)

Sodali, viro. ab aerario setzt, deutet ab aerario

eher auf einen beim Saturntempel bestandenen

Geschaftsbetrieb privater Natur oder einen Verein

daselbst als auf irgend eine nahere Verbindung

mit dem Aerar.

standteil des altesten Schatzhauses hin, der auch

durch das iibrige Detail, das wir von der altesten

Geldgebarung der italischen Gemeinden wissen,

postuliert wird. Es entspricht dem Zuriicktreten

des Kupfers im Grossverkehr sehr wohl, dass

schon lange, bevor Gold- und Silbermunzen ge-

schlagen wurden, Silber- und Goldbarren in die

Staatskasse gebracht wurden; vgl. Varr. de vit.

p. E. Ill bei Nonius p. 520 nam lateresargen-

30 tci atque aurei primum conflaii atque in aera-

rium conditi und die Berichte fiber die bei den

Triumphen aufgefuhrten Betrage in Wertmctallen.

Die Einkiinfte aus der nach der Lex Manlia (397 =
357) angeordneten 5 0/ Freilassungssteuer (vice-

sima manumissionum) waren, wie es scheint.

von vorne herein in Gold zu zahlen; denn im

J. 545 = 209 belief sich dieses aurum vicesi-

marium, quod in sanctiore aerario ad ultimas

casus serrabatur (Liv. XXVII 10, 11), schon auf

2) XVI ab aerario et arkasalinarumA^r^XSbx 4000 Pfund Goldes (1310 kg ). Spater

Romanarum werden in einer stadtromischen

Inschrift Bull. com. XVI (1888) 83 aus den J.

198—209 genannt ; diese ist dem genius^ sacca-

riorum salariorfum) totius urbis eamp(j) sal(i-

narum) Romanarum von einem Rcsiitutianus

Comelianus de XVI ab aer. ct ark. sal. Roma-

narum und seiner Tochter gesetzt. Die von

Euggiero (Bull.delF ist. di diritto romano 1888,

65ff. und Diz. epigr. I 311) gegen Lancianis

hin lag hauptsachlich Gold, dann auch Silber in

der Staatskasse, so im J. 597 = 157 (Plin. n.

h. XXXIII 55) 17410 Pfund Goldbarren, 22 070

Pfund Silberbarren und 18260 Pfund in Miinze

(6135 400 Sesterzen), im J. 705 --= 49 15 000

Goldbarren , 30 000 Silberbarren und in Miinzen

30 000 000 Sesterzen = 89 285 a/
7

Pfund. Aber

auch andere Stoffe. die in geringen, schwer ver-

wiistlichen Stuck en hohe Werte darstellten, wur-

5SS£-£&i£SE £To

>

uri a. .=«, »—j. s.

gegebene Erkliirung verweist mit Eecht jene

XVI in ein Bureau des Verbandes der saccarn

salarii, denen der Salztransport von den Salinen

zum Flusse oder nach Rom oblag (Liebenam

Rom. Vereinswesen , Leipzig 1890, 80f.), riihrt

aber nicht an die auffiillige Verbindung aer. et

ark., die doch nicht ohne weiteres durch die

Wendung aerarium arcae publicae (CIL X 5928)

erklart werden kann. [Kubitschek n

n. h. XIX 40) der Dictator Caesar ausser jener

Summe in Gold und Silber auch 1500 Pfund

(491 kg.) von Laserpicium, dem eingedickten

Safte des als Medicinalpflanze sehr geschatzten

Silphion. Auch wurden wahrend der Republik im A.

die Feldzeichen der Legionen von den Quaestoren

aufbewahrt (Liv. Ill 69, 8. IV 22, 1. VII 23,

3); ferner die die Geldforderungen und Geld-

schulden des Staates darstellenden Urkunden;

^a= 3 Aerarium po>U Eom^ni60 so die Rechnungslegungen der^^thaUer
(aerarium Saturni). Local: Seit die romische

Gemeinde selbstandig ihr Vermogen verwaltete,

befand sich ihr Schatz in den Raumen des Saturn-

tempels (im Keller oder in der Cella?) unterhalb

des Capitoliums. Von der spatesten Ausgestal-

tmng des Tempels sind noch der Unterbau und

die Vorhalle mit 6 Saulen an der Front und 2

an den Seiten samt dem dariiberliegenden Gebalk

(z. B. Cic. in Verr. act. sec. I 37. Ill 183; in Pis.

61. Tac. ann. XIII 28. GeU. IV 18, 9). die

Contracte des Staates mit den Pnvaten (sub-

signare apud aerarium Cic. pro Flacc. 79), die

Ausweise in Betreff der Besoldung und Reise-

diiiten (Cic. ad fam. V 20, 7. SC von 743 = 11

bei Front, de aquis 100. Plut. q. E. 43. Mode-

stinus Digest. IV 6, 32 u. a.; vgl. Mommsen
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St.-E. lis 545, 4), die von den Censoren ange-

legten Verzeichnisse der steuerpfiichtigen Per-

aonen (Liv. XXLX 37, 12, vgl. XXXIII 42, 4),

gewiss auch alle die Urkunden und Rechnungs-

Tjelege, die mit der Verpflichtung der Quaestoren,

die Strafgelder einzuheben (SC vom J. 743 = 11

bei Front, de aquis 127. Mommsen a. O. 550f.),

die Kriegsbeute vom Feldherrn zu iibernehmen

(Lay. XXXII 2, 2. XLII 6, 11. Cic. ad fam. II 17, 4

;

in Verr. act. sec. I 57, dort das Protokoll iiber die

rationes relatae P. Servilii) und mit ihren son-

stigen Kassenmanipulationen (Mommsen 551ff.)

zusammenhingen.
Ebenso werden Documente nicht finanzieller

Art, deren Erhaltung im Interesse des Staates

nfitzlieh erscheint, im A. hinterlegt, und dieses

wird dadurch zum wichtigsten Staatsarchiv aus-

gestaltet. Ohne die Ausgestaltung des romischen

Archivwesens genauer zu verfolgen, seien folgende

Archivbestande des A. genannt: die Senatsbe-

schlilsse wurden unter der Aufsicht der Quaesto-

ren, curulischen Aedilen und Volkstribunen hier

aufbewahrt und controliert, seit 743 =11 (Dio

LIV 36, 1) bios von den Quaestoren ; vgl. Plut.

Cato min. 17. Joseph. Ant, Jud. XIV 219

fidyfta ovyxkr/TOv tx xov tapusiov avriyeyga^uevov

ix r&v bilzatv rebv hr\fxoaia>v xfftv Ta/nisvuy.aiv

,

Kolvrm 'PovTiUm . . Koovtjf.im rauiaig Kara. 716-

h.v , SiXrco fevrsQa xai ex rcov srgcorcor ; SC von
Aphrodisias LeBas III 1627 ex zCov arfayeygafj.-

ixivfov xerpaXako .... a]eu!ZTq> exzq) e/iSo/uo

oydotj) evdrri) Taffttevuxidv Seizor . . . zafxi]G>v

xaza noXw SeXzqj ngaizrj (s. Acta oben S. 288 und
Mommsen a. O. 548, 2). Die Lex Licinialunia

692 = 62 bestimmte, -ne clam aerario legem in-

ferri liceret, quoniam leges in aerario eondeban-
tur(Scho\. Bob. 310), also bestand damals die An-
meldepfiicht fiir Volksbeschliisse ; vgl. Cic. de leg.

mil. 46. Suet, Caes. 28. Serv. Aen. VIII 322,
dazu Mommsen St.-R. 113 546, 2; fur die Zeit

des Bundesgenossenkriegs Sisenna fr. 117 Peter
(jperseveraverunt, uti lex veniret ad quaestorem) ;

Servius (a. O.) scheint diesen Gebrauch sehr hoch
W-oauf zu datieren. Im A. werden weiters die

Eide der Senatoren und Beamten in leges pro-

tokolliert (Val. Max. II 8, 1 auf Grund einer Lex
Maria [oder Marcia'?]-Porcia de triumphis vom J.

692 = 62; Lex Lat. tab. Bantinae CIL I 197,
21. 24) und die Geschworenenlisten (Cic. Phil.

V 15); anderes wie Wahlprotokolle , Aufzeich-
nung der Bundesgenossen u. ii. fiigt Mommsen
(547, 1—3) mit grosser Wahrscheinlichkeit hinzu.
Ferner hat Kaiser Marcus (Hist. Aug. 9, 7) be-

fohlen, apud praefeetos aerarii Saturni nnum-
quemque eivium natos liberos profiteri intra
tricensimum diem nomine imposito : per pro-
ttneias tabulariorum publicorum usum insti-
tuit u. s. w. , vgl. Hist, Aug. Gord. 4, 8 und
Marquardt Handb. VII 2 87, 2.

Einkunfte:s.Tributum,Vectigal,Bona
U. 8. W.

Dispositionsrccht. Dieses steht wahrend
der Republik dem Senate zu und bildet die
Hauptstutze seiner Machtstellung. Kein Beamter
vennag anders als nach Bewilligung des Senats
Gelder aus dem A. zu beheben (Willem s senat II
436ff.), und der Senat greift allenthalben, wo es
acn darum handelt, die Interessen der Staats-

kasse zu sichern , direct in die Executive ein

(Mommsen St.-R. Ill 1141). Daran anderte

das kaiserliche Regiment wohl zunachst nichts ;

die Einkiinfte des Senats fliessen nach wie vor

in das A., und der Senat verfiigt iiber sie nach
eigenem Ermessen, wahrend der Kaiser die ihm
zufallenden Staatseinnahmen im Fiscus als in

seiner Privatkasse vereinigt. Aber seit die Kaiser

die Vorsteher des A. nicht mehr durch den
10 Senat wahlen oder auslosen liessen, musste factisch

der Senat viel von seinem Rechte einbiissen,

wenigstens gegeniiber gewaltthatigeren Kaisern

und in den so haufigen Zeiten grosser finan-

zieller Bedrangnis. Die Scheidung zwischen dem
kaiserlichen fiscus und dem senatorischen A.

bleibt also bestehen, allerdings so schwach, dass

Dio (LIII 22, 3) von der augusteischen Zeit sagen

kann : ov yag dvvafiai Siaxgtvai zovs ihiaavgovg

avzoiv xzX. , und Kaiser Marcus bittet ganz for-

20 mell (Dio LXXI 33, 2) den Senat um einen Bei-

trag zu den Kriegsvorbereitungen , freilich ov/

ozi fit] exeivzo exi zfj zov xparovvzog e!-ovoiq,

d/./.' ozi 6 Magxos ndvza zrjs (SovXfjs xai zov

drjfiov xai a&za xai zaXXa eXeysv elvai. Die Juristen

(z. B. Ulp. frg. 28, 7. 17, 2. Callistr. Dig. XLVIII
20, 1, 1) scheiden consequent die Senatskasse und
den fiscus; die vom s. p. q. R. ausgefiihrten

Bauten und Chausseen, sowie das Eecht der

eigenen Kupferpragung verlangen eine wenigstens

30 de iure unabhiingige Kassengebarung des Senats

im A. Das Detail dariiber und iiber die Betei-

ligung des A. an den Ausgaben des Princeps s.

bei Mommsen St.-R. Ill 1143ff. II 1012f. 1039.

1050. 1079; teilweise dagegenHirschfeld Unter-

suehungen I 11. Allmahlich flossen die meisten
Einnahmen in den Fiscus, und die Senatskasse

sank zu einer Communalkasse herab, einer area
ptibliea mit localen Einkiinften (vgl. aber Momm-
sen St.-E. Ill 1013, 3. 1026, 2); s. Area pu-

40blica.
Leitung. Die Oberaufsicht hatten die

stadtischen Quaestoren, (s. Quaestor), die auch
die Schliissel zum A. fiihrten (Polyb. XXIII 14,

5 und Mommsen St.-R. II 132, 2), so dass sie

zwar in keiner Weise frei iiber Kasse und Archiv

verfiigen konnten, dass aber zur wirksamen Con-

trole der Oberbeamten nichts im A. ohne ihre

Mitwirkung erfolgte. Das Bedenkliche, was darin

lag, dass zwei junge, unerfahrene Manner die

50 Leitung eines grosse Geschaftskenntnis erheischen-

den Amtes besorgten und am Ende ihres Amts-
jahres eben solchen Naehfolgern iiberliessen, so

dass die factische Leitung in den Besitz der

subalternen Beamtenschaft kam , die von einem
Collegium auf das andere iiberging, veranlasste

Caesar zu Vorbereitungen fur eine Reform des

Kassen- und Archivwesens. Sie kflndigte sich

im iulLschen Municipalgesetz in der Formel
qfuaestorj u(rbanus) queue aerario praeerit (CIL

601 206, 48) an. Da 709 = 45 die Wahl der

Quaestoren unterblieben war, verteilte Caesar ihre

Agenden unter verschiedene Beamte, zovs re ovv

dnaavoovs zoii; drjuooiovg dio zoze zwv xoXiavo-

fioivzoiv dicixrjoev (Dio XLIII 48, 3). Im J.

726 = 28 brachte Octavianus den Senat dazu,

aus den Praetoriern jahrlich zwei praefecti aera-

rii Saturni zu wahlen (Suet. Oct, 36. Dio LIII

2, 1. Tac. ann. XIII 29); statt dieser traten 731
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= 23 zwei der amtierenden Praetoren, die durch

das Los hiezu bestimmt wurden , an die Spitze

des A., praetores aerarii oder ad aerarium (Tac.

and Suet. a. 0., dazu Tac. ann. I 75. Frontin.

de aquis 100. Dio LIII 32, 2. LX 4, 4. 10, 3.

CIL V 4329. VI 1265. IX 2845. 5645. X 5182.

XIV 3607;ihrVerzeichnisBuggieroDiz. epigr. I

303). Tiber bestellte eine dreigliedrige Senats-

commission, welche, neben den praetores aerarii

worden war. Liv. VII 16, 6. XXVII 10, 11.

Im J. 545 = 209 wurde es unter dem Drucke
der Zeitlage notig, das gesammelte Gold heraus-

zuheben; es waren (Liv. XXVII 10, 11) an 4000

Pfund zusammengekommen. Den letzten Angriff

auf das A. machte Caesar im J. 705 = 49 (Lucan.

Ill 114ff. Plin. n. h. XXXIII 56. Plut. Caes.

35; Pomp. 62. Appian b. c. II 41. Dio XLI
17. Flor. II 13 , 21 aerarium sanctum. Zon. X

functionierend , die alten Akten vervollstandigen 10 8. Oros. VI 15, 5. Cassiod. a. 705), da die Pom
und fur die Zukunft sicher stellen sollte (Dio

LVII 16, 2), curatores tabularum publicarum
oder tabulariorum publicorum (CIL VI 916 —
noch aus dem J. 46 n. Chr. — X 5082. Bor-
mann Ungedruckte lat. Inschriften, Berlin 1871,

19) ; Kaiser Claudius setzte 42 eine andere drei-

gliedrige senatorische Commission zur Eintreibung

der Buckstande ein (Dio LX 10, 4; abnliche

Commissionen Mommsen St.-B. II 3 642). Clau

peianer (Cic. ad Att. VII 21 , 2. Caes. b. c. I

14, 1) nicht mehr dazu hatten gelangen kOnnen.

Die Summe belief sich nach Plinius n. h. XXXIII
56 auf 15 000 Goldbarren, 30 000 Silberbarren

und 30 Millionen Sesterzen (an 90000 Pfund),

nach Orosius sebr unwahrscheinlicher Erzahlung

auf 4135 Pfund Gold und fast 900000 Pfund

Silber. Ob und was fur Quellen dem A. ausser

dem aurwm vieesimarium zu Gebote standen,

dius ging 44 von dem Principe , das A. durch 20 wird nicht gesagt ; was Lucanus (III 156ff.) sagt,
- " ..-.. -.

;st teilweise evident falsch und verlangt daher

auch fur den Best Vorsicht. Wahrscheinlich ist,

was Herzog Verf. und Verw. I 821, 1 ,aus der

Natur der Sadie wie aus dem Wortgebrauch'

folgert, ,dass es nicht bios ein besonderer Fond,

sondern auch ein besonderer Ort war.' Der Ver-

gleich, in welchem Quintilian (inst. or. X 3, 3)

von opes velut sanctiore quodam aerario recon-

ditae spricht, hat Buggiero (Diz. epigr. I 301)

Praetoren zu verwalten, ab und kehrte zu den

Quaestoren zuriick; sie wurden von ihm auf drei

Jahre bestellt, fuhrten den Titel quaestores aera-

rii Saturni und erhielten fur energische Amts-

fuhrung Belohnungen in Aussicht gestellt (Tac.

ann. XIII 29. Suet. Claud. 24. Dio LX 24, 1. 2.

CIL VI 1403. Bormann a. O.). Nero setzte

56 zwei praefeoti aerarii Saturni ein , die aus

den Praetoriern genommen wurden (Tac. ann,

XIII 28.29) und langere Zeit hindurch im Amte 30 zu der ganz unnotigen
_

Annahme verleitet, dass

blieben (CIL VI 1945 aus J. 60: praef. aer.

Sat. ann(o) IIII; der jungere Plinius und Cornutus

Tertullus waren ebenso lange in diesem Amte;
Mommsen Hermes III 90). Diese Ordnung
wurde festgehalten (mit Ausnahme des J. 69'?,

vgl. Tac. hist. IV 9), daher sind die inschrift-

lichen Erwahnungen dieses Amtes (griechisch

aiaQ%os aloagtov rov Kqovov CIG 4033. 4034.

snaQX°s TO«J zafiielov Plut. q. B. 43; vgl. Bug

nach Caesars Eingriff in das A. neuerdings ein

solches geschaffen worden sei.

3) Aerarium militare. Als Augustus 5

n. Chr. sich genOtigt sah, die Dienstdauer der

Praetorianer und Legionarier neuerdings zu regeln

und fur die Altersversorgung (praemia militiae)

derselben eine neue Norm aufzustellen , musste

in entsprechender Weise fur die Beschaffung der

erforderlichen Gelder gesorgt werden. Die Prae-

giero I 302f.) zahlreich. Dass die beiden prae- 40 torianer sollten nach 16 Dienstjahren auf eine

fecti aerari Saturni und die drei praefecti aerari

militaris gewisserinassen als ein Collegium an-

gesehen wurden, folgert Mommsen (Hermes III

90; St.-B. II 3 1012) aus Plin. ep. ni4,3; doch

gait die Praefectur beim Saturntempel offenbar

als hoher, da Plinius und Cuspius Bufinus (CIL

X 8291) zu ihr von jener aufstiegen.

Subalternbeamte. Die eigentlichen, sehr

ausgebreiteten Kanzleigeschafte besorgten die

Priimie von 20 000 Sesterzen, die Legionarier

nach 20 Jahren auf 12 000 Sesterzen Anspruch

haben (Dio LV 23, 1). Da die Verhandlungen

mit dem Senate uber die Beschaffung der Gelder

lange zu keinem Ziele fuhrten (Dio LV 24, 9.

25, 1), Estfveyxev 6 Avyovarog XQVtiara xai £OT£<?
eavTov xai vsieg toC Tifisglov ig to tafiielov , o

xai orgazicozixdv iizwvofiaoe (im J. 6), was Augu-

stus selbst im mon. Ancyr. (lat. 3, 35ff. = griech.

scribae librarii quaestorii ab aerario, den niede- 50 9, 14ff.) genauer berichtet : M. Lep[i]do et L.

ren Dienst die viatores quaestorii mit ihren

tabularii, die praeeones quaestorii, adores pu-

blici, publici a censibus (s. d.) ; ein publicus pro-

motes ad tabulas quaestorias transscribendas

CIL VI 2086 p. 551 Z. 64 (155 n. Chr.).

Litteratur in den Handbiichern der rSmischen

Topographie und der Staatsverfassung, besonders

bei Mommsen St.-B. H3 544ff. 557ff. HI 1143ff.

Buggiero Diz. epigr. I 300ff. Hottenrott

Ar[r]unt[i]o cos. i[n] aerarium militare, quod

ex consilio mfeo] co[nstitut]um est, ex [q]uo

praemia darentur militibus, qui vicena [out

plujra stifpendija emeruissent, HS miUiens et sep-

ting[e]nti[ens ex pa]tr[im]onio mfejo detuli. Zu
diesem Fond von 170 Millionen Sesterzen versprach

er einen jahrlichen Zuschuss und nahm auch frei-

willige Beitrage einiger Konige und Gemeinden

an, wies aber Beitrage von Privaten zuruck (Dio

Wem gehorte im rom. Staate das Bestimmungs- 60 LV 25, 3 ; uber den Posten in commeatum le-

recht und die Verfiigung uber den Staatsschatz ?

Emmerich 1862.

2) Aerarium sanctius p. B. Mess der Ee-

serveschatz , den der romische Staat als Zehr-

pfennig fur die Zeit der aussersten Gefahr an-

gelegt hatte; ihm wurde das aurum vieesima-

rium zugefuhrt, d. i. die 5% Freilassungssteuer,

die durch die Lex Manlia 397 = 357 eingefiihrt

gionibus HScJDQPaCCCCCL in der iguvinischen

Inschrift Bull. d. Inst. 1863, 228 s. Mommsen
E. G. Divi Aug. 2 67, 1). Da auch so nicht die

Mittel fur die Dauer auszureichen schienen, wur-

den die Verhandlungen mit dem Senat fortge-

fiihrt, bis die vom Dictator Caesar angeordnete,

aber bald wieder aufgehobene 5% Erbschafts-

steuer (vigesima populi Bomani CIL III 2922)
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neuerdings beschlossen wurde. Dio LV 25, 6.

Von anderen Einnahmequellen des A. m. spricht

Dio nicht, ausser dass er (LV 32, 2) erwahnt,

dass 7 n. Chr. das Vermegen des Agrippa Postu-

mus np azgazi<ozixq> za/Msicp k&odrj ; doch scheint

Sueton (Aug. 49) an mehrere Quellen zu denken : a.

m. cum vectigalibus novis constituit, und gelegent-

lich erfahren wir aus dem J. 15, dass dem A.

auch die I °/o
Auctionssteuer zufloss : centesimam

rerum venalium post betta civilia institutam

deprecante populo edixit Tiberius militare aera-

rium eo subsidio niti (Tac. ann. I 78). Uber

die weiteren Schicksale dieser Steuern und der

praemia militiae s. d.

Augustus liess diese Gelder nicht durch die

Staatskasse einheben und liquidieren , sondern

grundete eine neue , deren Einrichtung deutlich

auf einen schwierigen Compromiss zwischen dem
Kaiser und dem Senate hinweist. Der Vorstand

der Kasse war collegialisch geordnet und durch

das Los aus den Praetoriern bestellt ; das Amt
war auf eine dreijahrige Dauer berechnet und
jedem der Vorstande kamen zwei Lictoren zu;

die oberste Leitung stand dem Kaiser zu , und
daher mussten sich die drei Vorstande als seine

Stellvertreter bezeichnen: praefecti aerari mili-

taris. Dio LV 25, 2. Als spater jene Biick-

sichten , von denen sich Augustus einer starken

Opposition gegenuber hatte bestimmen lassen

mussen, unnutz geworden waren, trat kaiser-

liche Ernennung an die Stelle der Auslosung,

und die Lictoren fielen fort ; wann dies geschehen

ist, wissen wir nicht ; doch war dem wohl liingst

so, als 'Dio schrieb (LV 25, 3).

Das Verzeichnis der derzeit bekannten praefecti

a. m. giebt Buggiero Diz. epigr. I 309 (grie-

chisch lautet der Titel CIL X 6569 eTiagxos

igagiov oTQauwrtxov). Sie alle sind von der

Praetur zu diesem Amte aufgestiegen ; die Aus-

nahme in der auch sonst auffalligen Carriere des

Cuspius Bufinus (CIL X 8291) fallt nicht schwer
ins Gewicht , da er vor dieser Praefectur ein

Legionscommando inne gehabt hatte, das in der

Begel nur einem Praetorier zukam. Dass dieser

Cuspius Bufinus, sowie vor ihm der jungere Pli-

nius (CIL V 5262. 5667), von der Praefectur beim
A. zur Praefectur beim Saturntempel aufstieg,

zeugt fflr eine hohere Geltung dieser; s. fiber

die Stellung beider Praefecturen oben S. 671.

Der praetor aerari militaris Orelli 364 = Momm-
sen inscr. Helvet. 175beruht vielleicht auf einem
Fehler des Steinmetzen oder des Concipienten.

Wie lange das A. m. thatsachlich und aus-

schliesslich dem von Augustus in Aussicht ge-

stellten Zwecke gedient hat, liisst sich nicht

sagen. Da jede Controle fehlte. war es gut
moglich, was Hirschfeld (Fleckeisens Jahrb.

1868, 683) gelaugnet hat, dass auch der Sold

aus dieser Kasse bezahlt wurde. Die Praefectur

des A. bestand noch unter Alexander Severus

(CIL VIII 2392. 7049), aber von dem Amte
selbst, seinen Zwecken und seiner Organisation

erfahren wir nach dem J. 15 nichts. Hirsch-
feld macht (Untersuch. I 64, 6) darauf aufmerk-

sam , dass bereits zu Beginn des 3. Jhdts. die

statio XX hereditatium in Bom nur als Unterab-

teilung des fiscus angesehen worden ist, was nicht

ohne Folgen fur das A. m. geblieben sein kann.

Pauly-Wiesowa

Litteratur: O. Hirschfeld Das aerarium mili-

tare, Fleckeisens Jahrb. 1868, 683ff. Die Hand-
bticher der rOmischen Staatsverfassung, besonders

Mommsen St.-B. IIS 10101 Marquardt Staats-

verw. 12 121f. 112 304f. Buggiero Diz. epigr.

I 308f.

4) Aerarium publicum (CIL V 7468 aus
Industria) oder aerarium, arcae publicae (CIL
X 5928 aus Anagnia), auch aerarium schlecht-

10 weg (z. B. CIL X 8106 aus Volcei) ist seltener

denn area publiea als Gemeindekasse in den
Municipien und Colonien verwendet. Es bezeich-

net ebensowohl das Gebaude (CIL XIV 2975
aus Praeneste , etwa sullanische Zeit : aediles

aerarium faciendum dederunt) als die Kasse
selbst, z. B. Eph. ep. I 163 auf einem Wahl-
aufruf in Pompei hie aerarium conservabit; CIL.

V 532 aus Tergeste sine ullo aerari nostri in-

pendio 1, 12 und aerarium nostrum ditavit 2 r

20 8; Eev. arch. n. s. XXXVI (1878) 391 (aus Lyon)
sollten die Kosten eines Denkmals ex aerarifo
pjublico bestritten werden; Eph. ep. VII 714
Spende an das aerarium der Colonie Theveste.

Naheres s. bei Area publiea und bei den
Namen derjenigen Magistrate und Apparitoren,

die bei den Gemeindekassen intervenierten : quae-

stores aerarii in Italien und in Thelepte, II viri

und IIIl viri ab aerario in Gallien, VIII viri

aerarii in Trebula Mutuesca (im Sabinerlande),

30 curator aerarii in Mantua und Patavium, prae-

fectus aerarii in Caere und Latium, adlectus

aerario (s. oben S. 371) in der Ostlichen Trans-
padana, endlich scribae und viliei aerarii. Vgl.

Buggiero Diz. epigr. I 309ff. [Kubitschek.]

Aerarius. 1) Seiner Grundbedeutung nach
s. v. a. ,steuerzahlend' oder ,steuerpfiichtig', wird
A. in Rom im technischen Sinn, soweit littera-

rische Quellen vorliegen, fiir jene Burger ver-

wendet, die durch censorische Strafe, sei es aus

40 alien Tribus , sei es , was spater die Begel war,
aus einer landlichen in eine stadtische versetzt

worden waren : tribu movere et aerarium faeere ;

der Scholiast zu Cic. div. in Caec. 103 Or.

nennt dies in Caeritum tabulas referre (die Cen-
soren eives sic notabant : . . . qui plebeius fesset),

in Caeritum tabulas referretur et aerarius

fieret, vgl. Gell. XVI 13, 7. Strab. V 220) und
erklart es ubereinstimmend mit der Angabe des

Schol. Cruq. zu Horat. Ep. I 6, 62 dahin , dass

50 ihnen das Stimmrecht gefehlt habe (Schol. Cic.

:

per hoc non esset in albo centuriae suae, sed ad
lioc non esset civis tanturmnodo, ut pro eapite

suo tributi nomine aera praeberet [der geist-

reiche Anderungsvorschlag Mommsens St.-B.

113 392, 2 ist wohl unnotig], Schol. Horat,:

Caeritibus demctis iterumque civitate donatis

ins suffragiorum ademtum est , Gell. : notae causa

suffragiis privabant) und dass sie separat besteuert

wurden (Schol. Cic. : tanlummodo, ut pro eapite

60 suo tributi nomine aera praeberet, Schol. Horat.

:

censuxque eorum in tabulas relati a eeterorum
censibus remoti sunt) ; ein Beispiel hiefur ist

die Bestrafung des Mam. Aemilius, den die Cen-
soren , da er als Dictator 320 = 434 das Ge-
setz tiber die Herabsetzung der Amtsdauer der

Censur auf 18 Monate rogiert hatte (Liv. IV
24, 7), tribu moverunt oetiplicatoque eensu aera-

rium fecerunt.

22
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Aber durch den Vergleich der aerarii und
der Caerites, iiber welche diese ungunstige Rechts-

stellung als Strafe fur einen Aufstand 401=353
verhangt worden war, also aus einer Zeit, da die

aerarii schon lange im rOmischen Staatsrechte

bestanden, wird die Entstehung dieaer Institution

nicht erklart; und da sonst keine Anhaltspunkte
daffir in der Uberlieferung sich finden, sind wir
lediglich auf Combinationen angewiesen. Die
Meinungen der Forscher gehen hier sehr aus-

einander; vgl. besonders Becker Handbuch II

1, 183ff. Lange Alt. 13 468. Willems le droit

public Rom. 5 105, 3. Mommsen Tribus 162ff.;

St.-R. lis 392, 3. Madvig Verf. I 122. 409.

Mommsens Hypothese ist am wahrscheinlichsten

und consequentesten auf einer Vermutung Nie-
buhrs aufgebaut.

Allem Anscheine nacb ist der A. so alt als die

servianisehe Verfassung. Er ist der rOmische
Burger ohne Grundbesitz, der nur als Steuerzahler

fur den Staat in Betracht kommt, nicht auch als

wehrpflichtiger und stimmberechtigter Mann, der

daher auch nicht in der Tribus steht. Ferner

wurden von den Censoren an die Verzeichnisse

der A. auch die Burger jener Gemeinden rOmischen

Kechts angeschlossen, denen das Stimmrecht und
die eigene Verwaltung fehlte, wie dies 401 = 353
zuerst fur Caere, dann auch fur Aricia, Anagnia
u. a. normiert wurde. Also gehOrten zu den aera-

rii (Mommsen St.-E. 113 406)

a) die nicht grundansassigen, aber steuer-

fahigen Burger (eigentliche aerarii),

b) die aus der Zahl der grundbesitzenden,

ehrenhaften und selbstandigen Burger wegen
a) mangelnder Ehrenhaftigkeit (inter aera-

rios relati),

/?) Dienstuntauglichkeit

zeitweilig oder dauernd ausgeschiedenen

Burger,

c) seit 401 = 353 die in Rom zur Schatzung

gelangenden Halbburger (sogenannte Cae-

rites); ebenso spaterhin die 211 v. Chr.

aufgelflste Halbburgergemeinde Capua und
d) die grundbesitzenden Latiner.

Durch die Reform des Censors Ap. Claudius

Caecus 442 = 312 wurden die nicht grundan-

sassigen Burger zur Aufnahme in die Tribus,

das Stimmrecht und die Wehrpflicht zugelassen,

so dass der Begriff der A. bald hatte verschwin-

den kOnnen. Aber schon 450 = 304 beschrankte

Fabius Rullianus, seitdem und deshalb Maximus
genannt, die nicht grundansassigen Burger auf

die stadtischen Tribus, nnd diese Beschrankung

erhielt sich im wesentlichen wohl bis in das vor-

letzte Jahrhundert der Republik. Damit waren 2

Stufen innerhalb der Tribus geschaffen, und es

musste als Nachteil angesehen werden, wenn man
durch die Censoren aus einer landlichen in eine

stadtische Tribus versetzt worden war. Die ganz-

liche Streichung aus den Tribus hat dadurch,

thatsachlich wenigstens, so gut wie ganz aufge-

hOrt und wird (Liv. XLV 15, 4) vom Censor

Claudius 586 = 168 seinem Collegen gegenuber

geradezu als verfassungswidrig bezeichnet : neque

enim, si tribu movere posset, quod sit nihil

aliud qtiam mutare inhere tribum, ideo omnibus
XXXV iribubus emovere posse; das Vorgehen
des M. Livius, der als Censor 550 = 204 (Liv.

XXIX 37, 13) in personlicher Verbitterung alle

Tribus ausser der Maecia in das Verzeichnis der

A. eintrug , war die That eines Unzurechnungs-
fahigen.

Die Bezeichnung A. haftete nunmehr vorzugs-

weise an der strafweisen Versetzung in die stad-

tische Tribus und schloss darum weder Stimm-
recht, noch Wehrpflicht, noch (Liv. XXIV 43, 2.

Cic. pro Cluentio 120) passive W&hlbarkeit aus;

10 so wurden 540 = 214 iiber 2000 Iuniores, die

ohne geniigenden Grund sich vom Kriegsdienst

freigehalten hatten, in aerarios relati tribuque

omnes moti und zu den ihr Missgeschick auf

Sicilien verbiissenden cannensischen Legionen ab-

gestellt ; nach de vir. ill. 50 hatte M. Livius den

34 zu A. gemachten Tribus auch den Anspruch
auf Soldzahlung genommen. Auch wenn dies

richtig sein sollte, ware es gewagt, daraus oder

aus der achtfachen Besteuerung jenes gewesenen

20 Dictators Mam. Aemilius auf das Ausmass der

fur die A. herkOmmlichen Benachteiligungen zu

schliessen. Mit dem AufhOren der Halbbiirger-

gemeinden verschwand auch das analoge Institut

der Caerites. Der Begriff der A. hat sicher die

romische Republik nicht iiberlebt und ist wohl
uberhaupt schon dem letzten Jahrhundert der-

selben fremd geblieben.

Litteratur: Pardon de aerariis, Berlin 1853.

Ferner die einschlagigen Partien in den Hand-
30 biichern von Huschke, Becker, Lange, "Wil-

lems, Mommsen (St.-R. 113 402, 2 die Stellen

mit dent. t.),. Madvig, Herzog und Momm-
sen Rom. Tribus, Altona 1844, 160ff.

2) Aerarius ,Erzarbeiter' und die Vereine

der aerarii s. unter Faber aerarius und So-
da les aerarii. [Kubitschek.]

Aere (Itin. Anton. 196. 198), Stadt an der

Strasse von Damaskus nach Kapitolias. Jetzt

es-Sanamen, bedeutende antike Ruinen, Inschrif-

40 ten' CIG 4555—4559. Baedeker Palast. und
SyrienS 200f. [Benzinger.]

Aeria (Aegla). 1) Altertumliche Benennung
Agyptens (Aesch. Suppl. 75. Charax [Anon, de in-

cred. 15 = Mythogr. ed. Westerm. 325, 1]. Steph.

B}rz. s. Alyvixxog ; vgl. Eustath. zu Dionys. Perieg.

239). scheint mit den einheimischen Benennungen
des Nils, z. B. mit iagu>, etego, tego (hebr. lj<"'>

"pj»',

) i
das Reinisch (Sitzungsber. Wien. Akad.

XXX 404. XXXVI 59f.) verglichen hat, nicht in

50Beziehung zu stehen, sondern nur „das feme
Nebelland" zu bezeichnen. A. v. Gutschmid
Kl. Schr. I 361. Fiir identisch halt Reinisch
'Aeria. [Pietschmann.]

2) Alter Name von Kreta. Gellius XIV 6, 4.

Plin. n. h. IV 58. Steph. Byz., sowie

3) von Thasos. Plin. IV 73. Steph. Byz.

Euseb. praep. ev. V. 33;

4) alterer Name Thessaliens. SchoL Apoll.

Rhod. IV 267. [Hirschfeld.]

60 5) Nach Strab. IV 185 ein hoch und luftig

gelegener Ort in Gallia Narbonensis; vgl. Apollod.

bei Steph. Byz. Plinius (n. h. HI 36) nennt ihn

unter den oppida Latino,. Nach d'Anville das

heutige Mont Venteux. Desjardins Googr. de

la Gaule II 226. [Ihra.]

6) Name der Aphrodite in Paphos nach qui-

dam bei Tacitus Hist. II 3; daselbst in durch-

sichtigem Zusammenhange mit der Legende, dass

L
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ihre dortigen Altare, obgleich in aperto ge-

legen, doch von keinem Regen benetzt wurden.

Die alte homerische Bedeutung von r\egiog war

also vergessen, als diese Legende den Namen
auf die Altare vjio x& ovgav<3 (so Aelian. N. A.

X 50 von der erykinischen Aphrodite) bezog.

[Tiimpel.]

7) Mutter des Aigyptos, Gemahlin des Belos,

Charax bei Steph. Byz. s. Aiyvnxog.

[Wernicke.]

Aerias (Aeglag), Konig von Kypros, Griinder

des paphischen Tempels der Aphrodite Aeria:

Tacitus hist. II 3 nach einer vetus memoria,

im Vergleich zu der die Sage von der Stiftung

durch Kinyras und dem Auftauchen der Aphro-

dite aus dem rnutterlichen Meere eine recentior

fa-ma genannt wird. Nach Tacitus (ann. Ill 62)

Vatcr des Amathus, des Griinders des amathusi-

schen Aphroditetempels. Der Name h&ngt durch

Anders gewandt war die Sage in den Kreterin-

nen des Euripides : Katreus iibergab seine Toch-

ter dem Nauplios, um sie ins Meer zu stiirzen,

weil sie sich von einem Knechte hatte entehren

lassen, Nauplios aber schonte ihrer und gab sie

dem Pleisthenes zur Frau. Schol. Soph. Ai. 1297

(der selbst auf das euripideische Stuck anspielt)

;

FTG 501 N 2. Welcker gr. TragOd. II 675

(vieles falsch). Wilamowitz anal. Euripid. 255.

10 Vgl. u. Pleisthenes und Robert Bild und Lied

190, der annimmt, dass A. bereits in den hesiode-

ischen xaxaloyoi vorgekommen sei, dagegen richtig

Th. Voigt de Atrei et Thyestae fabula, Diss,

phil. Hal. VI 328. Nach der gewohnlichen Sage

sind Agamemnon und Menelaos vielmehr SShne

des Atreus (s. d.) und der Aerope. Eur. Or. 18.

1009; Hel. 390. Hygin. fab. 86. 97 (= Apol-

lod. fragin. Sabbait. Rh. M. XLVI 167). Schol.

Horn. II. 17 u. a. Spatere Grammatikerweisheit

die arkadische Colonie auf Kypros mit dem des 20 suchte zwischen beiden Genealogien zu vermitteln

:

tegeatischen Aeropos und seiner Tochter Aerope

vom tegeatischen Kresion wohl ahnlich zusam-

men wie der Beiname Kretas, Aeria, mit Tegea

(Kresion) durch die Tegeatencolonie des Arche-

dios (s. d.) -Gortyn-Kydon zu Katreus-Gortyn-Ky-

donia. [Tiimpel.]

'Aegw6v, ein von Iustinian eingefuhrter Zu-

schlag zu der Hauptsteuer, der 3000 Pfund Gold

eingetragen haben soil. Proc. anecd. 21 p. 119B.
[Hartmann.]

Aerion, Sohn des Hierokles (Asgltov 'lego-

xteovs xov Qeoyivov) aus Iasos in Karien. 'Aymvo-

&S«
?
ff2.Jhdt.v. Chr.,LeBasIII285. [Kirchner.]

Aermon s. Ermon.
Aernus, Name einer spanischen Gottheit,

CIL II 2206. 2207. Die Lesart wird bestatigt

durch CIL II Suppl. 5651. ^ [Ihm.]

Aero (griech. ipogfiog , qpogpiov, (pogfilg) , ein

aus Binsen geflochtener Korb (Donat. ad Ter.

Agamemnon und Menelaos , die Sohne des jung

und unberiihmt verstorbenen Pleisthenes und der

Aerope, werden von Atreus als seine eigenen

Kinder erzogen; Porphyr. zu II. II 249 (mit den

Bemerkungen Schraders) = Dictys I 1. V 16.

Schol. Eur. Or. 5. Serv. Aen. I 458. Welcker
gr. Trag. II 679. Ihrem Buhlen Thyestes ver-

schaffte A. das goldene Lamm des Atreus, an

dessen Besitz das Recht der Herrschaft in My-
30 kenae hing ; in den weiteren Graueln des Pelo-

pidenhauses erscheint gewOhnlich ihr Name, stets

haftet der „Kreterin" etwas Verachtliches an.

Lobeck zu Soph. Ai. 1297. Menelaos fjtuxoris

Lykophr. Alex. 150 m. Tz. und Schol. Bereits

die Alkmeonis, welcher Euripides (Or. 995ff.) folgte

(Schol. 995), scheint A. gekannt zu haben, sodann

der einer alteren (epischen) Darstellung folgende

Pherekydes (frg. 93). Voigt 401f. Immisch
Klaros (Jahrb. f. Philol. Suppl. XVII) 202ff.

Phorm. 122. Vitr. V 12, 5. Poll. X 169), der 40 Wagner epitom. Vat. ex Apollod. bibl. 60. 166ff.

zu mancberlei Gebrauch dienen konnte: z. B.

zum Aufbewahren des Getreides (Dig. XIX 2, 31

;

daher (pogfio; Getreidemass : Boeckh Staatsh. 2

I 116). Aerones mit Erde oder Sand wurden
zu Befestigungen , zum Ausfiillen von Graben
und dergleichen benutzt (Herod. VIII 71. Polvb.

I 19, 13. Polyaen. Ill 10, 15. Plin. n. h. XXXVI
96), wie dies auf der Traianssaule mehrfach dar-

gestellt ist. [Mau.~

tiber ihr Lebensende erfahren wir nichts; das

byzantinische Schol. Eur. Or. 812 (II 211 Dind.;

von Schwartz weggelassen) geht auf Soph. Ai.

1297. Des dankbaren Stoffes hat sich die Tra-

gOdie bemachtigt, doch lasst sich aus den spar-

lichen Resten kein sicheres Bild gewinnen. Kurze

Andeutungen des Ehebundes mit Thyest bei

Aisch. Ag. 1147 (nach Stesichoros? Voigt 464),

dann Sophokles 'Argeve tj MvxrjvaTai (fr. 136 N 2
.

Aeromanteia (angopiavjma oder asooaxoTila), 50 Welcker I 357), Euripides Kgfjooai (s. o.), Jlisi-

m-i - " , "" 111 -1-1=-^-'--- '---
a&svtjg (p. 556 N 2

. Welcker II 689), 6vcor>)s

(von den Kreterinnen zu scheiden: Wilamowitz
anal. Eurip. 139. 153. p. 480 N 2

) u. a., dazu

die rOmischen Nachbildungen. Besondere Dramen
des Namens Aeooxr/ verfassten Agathon und Kar-

kinos (p. 763 und 797 N 2
. Welcker III 1063).

Auf tragische Darstellung geht Ovid, trist. II

391. Lukian. de salt. 43. 67. Comm. Bern. Lucan.

35 Usen., auf bildliche Anth. Pal. VI 316 (Niko-

von Tzetzes exeg. II. 107, 111 erklart : xfjs dego

<jxojilag fp to Sgdv rov dsga oxoreivov r} XafXTigov

rj sgv&gov fj wxqov. Die A. war nach Varro bei

Serv. Aen. Ill 359 einer der 4 Hauptteile der

divmatio, nach Nikanor Schol. II. I 62 (die Stelle

ist nicht zweifellos) einer der 3 Hauptteile der

pavxixrj. _Vgl. anch Potter Griech. Archaol. I

765 (der Ubersetzung von Rambach). [Riess.]

Aerope ('Aegojitj). 1) Tochter_des Katreus,

Enkelin Minos Q., Schwester der Klymene, Ape- 60 demos von Herakleia , angebliches Gemalde des

mosyne und des Althaimenes. Da ihr Vater

nach einem Orakelspruche durch eines seiner

Kinder urns Leben kommen sollte, so ubergab er

A. mit ihrer Schwester Klymene dem Nauplios

mit dem Auftrage, sie in fremde Lander zu ver-

kaufen. A. wurde nach Argos gebracht, wo sie

den Pleisthenes heiratete, der mit ihr Agamem-
non und Menelaos zeugte. Apollod. HI 2, 1, 2.

Ophelion, s. Brunn Kiinstlergesch. II 287).

2) Tochter des Kepheus, von Ares Mutter

des Aeropos. Sie selbst starb wahrend der Ge-

burt, aber durch ein Wunder, welches Ares be-

wirkte, konnte der Knabe noch hinliinglich Nahrung
aus der Brust der toten Mutter ziehen. Tegea-

tische Kultlegende zur Erklarung des Beinamens

des Ares Arpvetog bei Paus. VIII 44, 6. [Knaack.]



679 Aeropos Aes 680

Aeropos. 1) Aeropus, richtiger nach den
Hdschr. Meropus, heisst bei Liv. XXXII 5,11
ein Bergzug, welcher mit dem gegeniiber strei-

chenden Asnaus den epirotisch-illyrischen Fluss
Aous einengt; nach Leake North. Gr. I 389 soil

der ASropus jetzt Trebusin, der Asnaus Nemer-
cika heissen. [Tomaschek.]

2) Sohn der Aerope, der Tochter des Kepheus,
und des Ares (s. Aerope Nr. 2), oder Sohn des

fassen. Gegen dieses Gift schiitzte man sich

nach Plin. XXXIV 160, indem man die Gefasse
mit (bleihaltigem) Silber (stagnum) iiberzog. Diese
Art Griinspan wurde zu medicinischen Zwecken
und als Farbe kiinstlich dargestellt, indem man
entweder (wie dies heute noch in Sudfrankreich

geschieht) Kupferbleche (jaXnog eovftgog, Theophr.
de lapid. 57) mit Weintrester schichtete und den

gebildeten Griinspan (ids) von dem Kupfer spater
Kepheus, Konigs der Arkader, Vater des Eche- lOabkratzte, oder durch Behandlung von Kupfer-
mos. Pausan. VIII 5, 1. Herod. IX 26 (wo falsch

lich <lhjysos statt Krjtpioe steht); s. Echemos.
[Knaack.]

3) Aeropos, Bruder des Perdikkas, einer der
drei Herakleiden, die nach Makedonien kommen
(Her. VIII 137), Beprasentant des lynkestisehen
Beiches; vgl. v. Gutschmid Symb. philol. Bonn.
112f.

4) Aeropos I., Konig von Makedonien, Ur-

platten oder Peilspanen und Ahschnitzel von
Kupfer mit Essig (Vitruv VII 12 hier auch aer-

uca, und ausftihrlich Dioskorides V 91 xsgi iov

Svotov und Plin. n. h. XXXIV 110). Eine dritte

Art entsteht bei Einwirkung von Salzwasser auf
Kupfer (basisches Kupferchlorid) , sie ist neben
anderen Kupfer- und Eisensalzen in der sogen.

scoleca enthalten gewesen, die nach Dioskor. V
92 und Plin. h. n. XXXIV 116 aus cyprischem

enkel des Perdikkas (Her. VIII 139) ; vgl. Euseb. 20 Erz mit eisenvitriolhaltigem Alaun , Salz und
chron. 498. Synkell. I 227. 229.

5) Aeropos II., regiert, nachdem er seinen

Miindel Orestes, den Sohn des Archelaos, getotet

hat, nach Diod. XIV 37, 5. 84, 6 sechs Jahre; nach
Synkell. 482. 494 und Euseb. I 229 (vgl. II 108f.),

regierten Orestes 3 Jahre, Archelaos (diesen Na-
men hatte nach v. Gutschmid Symb. philol.

Bonn. 107, 12 Aeropos angenommen) 4 Jahre;
vgl. auch Synk. 500. Abel Makedonien 204
giebt den Angaben Diodors den Vorzug, v. Gut- 30
schmid dagegen, a. O. 107, folgt den Chrono-
graphen. Aeropos gehflrte dem lynkestisehen

Furstengeschlechte an. Nach Polyaen. H 1,

17 versucht A. vergeblich, dem Agesilaos den
Durchzug durch Makedonien zu wehren, woraus
Abel (a. O. 204) mit zu grosser Sicherheit

schliesst, dass er sich an das boeotisch-athenische
Biindnis gegen Sparta angeschlossen habe.

[Kaerst,~

Soda (nitrum) und scharfem Essig dargestellt

wurde und zu medicinischen Zwecken diente. Von
ahnlicher Zusammensetzung war nach denselben
auch die als , Goldlot dienende santerna oder

chrysokolla. Tiber die Verfalschung des G. durch
Marmorstaub, Bimstein, Gummi und Eisen- und
Kupfervitriol (atramentum sutorium) s. Plin. n.

h. XXXIV 112. Vgl. auch Bliimner Technol.
IV 177. 297. 512. [Nies.]

Aerumiuator, unter anderen kaiserlichen

Preigelassenen und Sklaven (structores , mini-
stratores) als Mitglied eines collegium Caesaris
genannt Bull. com. XV 164: Antioehus Ifiber-

tus) aerufmnator oder -minator). Euggiero
Diz. epigr. I 313 erklart das Wort entweder als

Lasttrager oder (wahrscheinlicher) als Sklaven-
profoss. [Habel.]

Aerumnula, nach Festus (ep. p. 24, vgl. 149)
ein gabelfOrmiges Tragholz, von Marius irn Heer

6) Makedonier , hoher Officier in Philippos 40 eingefuhrt und von den Soldaten mulus Marianus
II. Heer, wird wegen Verletzung der Disciplin

aus dem Heere gestossen. Polyaen. IV 2, 3 ; vgl.

Droysen Hellenism. I 1, 83. [Kirchner.]

Aerotonon (xazaTrdXzrjg hiJofiokos degdzorog)

war ein von dem Alexandriner Ktesibios constrnier-

tes Geschutz, an welchem comprimierte Luft statt

der sonst tiblichen Tiersehnen zum Abschleudern
der Steingeschosse verwendet wurde. Eine Be-
schreibung derselben hat Philo in seiner Schrift

genannt. Der Name bezeichnet scherzhaft die

Bescbwerde des Tragens. Die Ansicht des Festus,

dass aerum.na urspriinglich Tragholz bedeute,

sucht zu begriinden Scheffer de re vehic. in

Poleni Thes. V 1248ff., wo auch eine Vermutung
fiber die Form der A. sich findet. [Mau.]

Aes. 1) Haufig im Sinne von stipendium ver-

wendet, was mit der fiihrenden Stellung im Zusam-
menhange steht, die dem Kupfer (s. cL) im Geld-

iiber Geschiitzbau gegeben. Griech. Kriegsschrift- 50 wesen der alteren Zeit des rOmischen Freistaates
steller herausg. v. Biistow und Kochly I 312ff.

[Droysen.]

Aerugo, Aeruca, Griinspan. Von den drei ver-

schiedenen Arten Griinspan entsteht die erste, wie
die Patina bronzener Statuen und Gerate (aerugo
nobilis), durch die Einwirkung feuchter, kohlen-
saurehaltiger Luft auf Kupfer (basisch kohlen-
saurcs Kupferoxyd). Hierzu gehort auch der natiir-

liche Griinspan, von dem Plin. n. h. XXXIV 110

zukam; daher die t. t. aes militare, equestre,

hxrrdiarium ; vgl. das von Nonius p. 532 ange-
fuhrte Fragment aus Varro de vita pop. Bom.
lib. II cui fstipendium) datum non sit propter
ignominiam. aere dirutus esset. Da das stipen-

dium bis auf Caesar in einem Termine als Jah-
resrate dem Soldaten gezahlt wurde und das
Wort stipendium daher rnetonymisch das zuruck-
gelegte Dienstjahr bezeichnen konnte, wurde es

schreibt lapidi ex quo coquitur aes deraditur. 60 moglich, auch aes in der Bedeutung von Militar-
Die Bildung dieser Uberziige auf kupfernen Gegen
standen wurde verhindert durch Bestreichen der-

selben mit 01 oder fliissigem Pech (Plin. h. n.

XXXIV 99. XV 34) oder Asphalt (bitumen
Plin. n. h. XXXIV 15). Die zweite Art ent-

steht durch Einwirkung von Essig auf Kupfer
(basisch essigsaures Kupferoxyd), z. B. beim
Stehenlassen saurer Speisen in kupfernen Ge-

dienstjahr zu verwenden, so schon in der Lex
Acilia repetundarum vom J. 123/2 v. Chr., Z. 84
aera stipendiaque omnia eis merita sunto (vgl.

das Gemeindestatut der Colonie Iulia Genetiva
c. 66 aeraque militaria ei omnia merita sunto)
und weit haufiger in den Grabschriften von Sol-

daten, hauptsachlich in Spanien (CIL n 2425
an. XLV aer. XIIX. 2545. 2583. 2984. 4157.

,
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5265 ann. XXX aerorum XIII) oder bei Sol-

daten spaniseher Abkunft (CIL V 932 aus Italica.

VII 184 wo Ispani Galeria Clunia gelesen

werden muss), dann bei Soldaten aus der Nar-

bonensis (Brambach CIEh 118. 946. 1212),

seltener sonst (z. B. CIL VII 185 aus Savaria).

Euggiero Diz. epigr. I 314.

2) Das in Erz eingegrabene Hauptexemplar

des Grundrisses und Grundbuches einer Colonie

Aescolanus (nach den besseren Handschrif-

ten, Aesculanus nach der Vulgata), rSmische

Munzgottheit, Personification des Kupfergeldes,

Vater des Argentinus (August, c. d. IV 21. 28.

Plin. n. h. XXXHI 44); daraus folgt indes

nicht, dass er erst zur Zeit der Einfiihrung des

Silbergeldes (485 = 269) entstanden ist; einen

terminus ante quem giebt die Bemerkung Varros

(August. 1. c.), dass fur das seit dem Jahre

(s. den Index der Gromatiker II 482 unter aes), 10 537 = 217 gepragte Gold von den Pontifiees

von dem eine in letzter Instanz beweiskraftige
1_:" J—~ --- J-~-- — - 1— v.~«™ .„.-a„

(Siculus Flaccus 154, 20ff.) Copie im kaiserlichen

Archiv aufbewahrt wurde : qui tabulam aeneam
leges formamve agrorum aid quid aliud eonti-

nentem refixerit aut quid inde immutaverit, lege

Iulia peeulatus tenetur Venuleius Dig. XLVIII
13,8. Vgl. Eudorff Feldmesser II 405. Momm-
sen (wegen der CIL X 7852 citierten amtlichen

Entscheidung, fines Patulcensium ita servandos

kein deus indiges mehr geschaffen wurde.

[Aust.]

Aes confessum = de quo facta eonfessio est

Gell. XV 13, 11 (anlasslich der Besprechung einer

Bestimmung der Zwclf-Tafelgesetze aeris con-

fessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti

sunto ebenda und XX 1,42; vgl. Bruns fontes

iuris 5 19). LTber das rechtliche Verfahren auf

Gruud der eonfessio s. Confessus und Humbert
esse, ut in tabula ahenea a M. Metello ordinati 20 bei Daremberg et Saglio I 123.

essent) Hermes II 122. Die Flurkarte vou Arau

sio, die einzige, von der wir Bruchstiicke erhal-

ten haben (CIL XII 1244 und Nachtrag. Weber
Eom. Agrargeschichte, Stuttgart 1891, im An-

hang S. 279ft. und Tf. 1. Mommsen Hermes
XXVII 103ff. O. Hirschfeld Arch. Jahrb. 1892,

Anz. 124f.) ist iibrigens auf Marmor eingegraben.

S. Forma.
3) Liste der Getreideempfanger, so verwendet

[Kubitschek.]

Aesculetum, Ortlichkeit Eoms, genannt bei

Plin. n. h. XVI 37 als Versammlungsplatz des

Volkes bei Annahine der Lex Valeria Horatia, wah-

rend der Secession der Plebs auf das Ianiculum

(vgl. Varro 1. 1. V 152). Dem Ianiculum gegen-

iiber, am Tiberufer, unweit S. Carlo a' Catinari,

lag ein vieus Aescleti, wie ein neugefundener

Larenaltar beweist. Gatti Bull. com. 1889, 69

im 1. 1. aere ineisus (vgl. alimenta und frumen- 30 —72. Hillsen Bom. Mitt. 1889, 265—267.

tatio), erklart sich unschwer als metonymischer

Ausdruck aus der Gepflogenheit, Urkunden iiber-

haupt auf Erz einzugraben ad, perpctuitatem

monumentorum (Plin. n, h. XXXIV 99) ; vgl.

Hiibner Handb. d* cl. Altw. 12 631 und etwa

noch das Basler Testament (Wilmanns exem-

pla nr. 315 = Bruns fontes iuris 5 297) Z. 4

statua sedens . . . aenea ex aere tabulari quam
optimo. [Kubitschek

"

[Hiilsen.]

Aes curionium, quod dabatur curioni ob

sacerdotium curionatus Fest. ep. p. 49 ; Bomulus
friyosi . . . zaT; (pQazotcus za Ugd ..." xal zag slg

ra tega. daxdvag £'zag~sv, a; £yu Qijv avzoTg ix zov

dnpooiov 8i8oo&ai Dionys. ant. II 23. Marquardt
St.-V. III2 195. [Kubitschek.]

Aes equestre, quod equiti dabatur Fest. ep. p.

87, und aes hordlarium, quod pro liordeo equiti

Aes alienum und aes'suum (nomen) s. Ob- 40 Romano dabatur Fest. ep. p. 102, treten in dem Be

ligatio. riehte des Livius fiber die servianische Verfassunglg

Aesaronenses (Alaaocovrjvoioi , var. Aioagco-

vrp/oioi) , Volk im nSrdlichen Teile Sardiniens,

Ptol. Ill 3, 6, vielleicht beim heutigen Ozieri

(oder in der jetzt Lussurgia genannten Gegend
nOrdlich von Cornus? Muller z. d. St.).

[Hiilsen.]

Aes capltarium. augenscheinlich s. v. a. tri-

butum in capita, s. d. ; vgl. dem sprachlichen

und des Gaius fiber die pignoris capio so ver-

eint auf, dass es sich empfiehlt, auch hier beide

zusammenzufassen. Gai. IV 27 propter earn pe-

cuniam licebat pignus capere ex qua equus emen-

dus erat: quae pecunia dicebatur aes equestre;

item propter earn pecuniam, ex qua hordeum equis

erat eomparandum, quae pecunia dicebatur aes

hordearium. Liv. I 43, 9 ad equos emendos derm

Ausdrucke nach Plautus Poen. 24 aes'pro capite 50 milia aeris ex publico data et, quibus equos

dent. Die abgeschmackte Etymologie des Fest.

ep. p. 65 quod capi potest, hat Bugge Jahrb. f.

Phil. CV (1872) 94 auf Eechnung der Uber-

lieferung gesetzt und durch die Vermutung quod
pro capite est zu beseitigen vorgeschlagen.

[Kubitschek.]

Aescianus agellus (CIL V 4489) s. Brixia.
Aes circumforaneum nennt Cicero in scher-

zendem Wortspiel ad Att. II 1, 11 (Tusculanum

alerent, viduae attribidae, quae bina milia aeris

in annos singulos peiuierent ; vgl. dazu Cic. de

rep. II 36 mit Mommsen St.-B. HI 256,4. Es

ist also diese Steuer, welche die orbi et orbae

trifft, correlat der Abgabe der steuerpflichtigen

Burger, die trotz desWiderspruchesMarquardts
St.-V. 112 164 als Zwangsanleihe aufzufassen

sein wird (Mommsen St.-B. Ill 228. Fest. p.

371 = p. 78 Momms. eectigal aes appellatur,

et Pompeianum valde me oblectant . nisi quod 60 quod ob tributum et stipendium et aes equestre

me, ilium ipsum vindicem aeris alieni, aere mm
Corinthio, serf hoe circumforaneo obruerunt) seine

eigene Schuldenlast in leicht verstandlicher An-
spielung auf die Geldgsber in den tabernae ar-

gentarine, quae circa forum Romanum essent

(Liv. XXVI 11, 7 zum J. 211 v. Chr.); vgl.Becker
Handb. I 295f. Jordan Topogr. I 2, 380ff.

Gilbert Topogr. Ill 192. [Kubitschek.]

et hordlarium populo debetur) und nahm spa-

testens mit dem factischen Aufhoren jener Um-
lage 587 = 167 ihr Ende. Sie ist dem Tributum

der Burger ferner insofern correlat, als auch der

Better wie der Fussganger nieht direct aus der

Staatskasse seine Entschadigung fiir den Kriegs-

bedarf empfangt (ex publico bei Liv. a. O. be-

zeichnet entweder geradezu die Belastung der
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Gemeindeangehorigen oder hOchstens die Bela-

stung der Staatskasse, insofern wie eben gesagt
der Staat ideell durch jede Kriegssteuer , die er

seinen AngehOrigen auferlegt, eine Schuld con-

trahiert, die er aus der Kriegsbeute und aus den
Vectigalia zu ersetzen sich bemiiht). Was Gaius
a. 0. liber die pignoris capio beim aes militare,

d. h. doch wohl bei der fiir die Fusstruppen vor-

geschriebenen Umlage, also eben dem Tributum

zweier Pferde fur den Reiter , ist in ihrer All-

gemeinheit nicht aufrecht zu erhalten (gut aus-

gefiihrt von Gerathewohl S. 36f.).

Ich bin hiemit, wie oben ersichtlich, auf anderem
Wege als Gerathewohl zu der namlichen Auf-

fassung der Geschichte des a. e. und des a. h.

gelangt. Ich mflchte weiterhin seine Meinung
iiber die livianischen Summen wenigstens fiir

discutierbar halten. Er vernmtet (S. 39ff.), dass
der Burger bemerkt, lauft parallel seinem Bericht 10 in der Zeit der Trientalaswahrung ,dem Reiter
iiber das a. e. und das a. h. ; aber gerade darum
darf man annehmen, dass bei der Einffihrung
der directen Soldzahlung aus der Staatskasse

(406 v. Chr.) mit dem Princip der Zuweisung
des Empfangsberechtigten auf die Steuerzahler,

gegen die bis dahin im Falle der Nichtzahlung
die pignoris capio erfolgen durfte, vollstandig

gebrochen worden sei. Dass nach Plutarch Ca-
mill. 2 erst damals die oQyavoi zur Steuer

wiihrend seiner zehnjahrigen Dienstzeit

1 aes equestre = 1000 Denare
10 aera hord. = 2000 .

zusammen also 3000 Denare

in zehn Jahren oder 300 Denare in einem Jahre
gegeben worden sind' und ninimt an, dass hie-

mit das triplex stipendium gemeint seij erst in

spaterer Zeit (Polybins fiir den Eeiter 360 Denare)
herangezogen wurden, steht damit allerdings im 20 sei dieser Berechnung ein heheres stipendium
Widerspruch , verdient aber kaum Beachtung. von 120 Denaren zu Grunde gelegt worden. Li-

Mommsen hat (St.-E. Ill 257, 3) aus Liv.VII
41, 8 geschlossen, dass noch 412 = 342 neben
dem Eeitersolde das a. h. bestand; ich glaube
aber nicht, dass bei Livius mit aera das a. h.

gemeint sei, sondern lediglich ein stipendium oder
zwei: von den drei stipendia, die der Eeiter jahr-

lich bezog (vgl. noch Liv. V 12, 12 und Polyb.

VI 39, 12), sollte nach dem Verlangen der

vius oder s^ine Quelle habe die altesten Nach-
richten fiber den Sold etwa aus der Zeit des

2. punischen Krieges vorgefunden, jene 300 De-

nare = 3000 As gesetzt und sie in a. h. und
a. e. zerlegt, welche Namen gleichfalls vorgelegen

hatten. Damit will Gerathewohl auch die viel

behandelte und verschieden gcdeutete Varrostelle

(de 1. 1. VIII 71) equom publicum mille assa-
Gegner der eqtdtes das Volk strafweise ein oder 30 rium esse in Einklang bringen : 1000 Asse =
zwei stipendia in Abzug bringen heissen, ich

glaube: nur fiir diesen exccptionellcn Fall. Die
2200 aera equestria im Antrage Catos p. 66 Jor-

dan = Priscian VII p. 570 P. hat Gerathe-
wohl (S. 55) richtig als stipendia der Legions-
reiter erklart.

Da die Summen des servianischen Census,
die von Livius im selben Zusammenhange mit
den Betragen des a. e. und des a. h. mitgeteilt

100 Denare, so ,dass a. e. ratenweise im Solde

ausgezahlt wurde, oder, wie wir nun sagen wer-

den, dass der Eeiter 100 Denare von seiner Gage
alsEntschadigung fiir dasPferdaufzufassenhatte'.

Litteratur: Ausser den Handbuchern (besonders

Langeund Mommsen St.-E. Ill 255ff.) Zumpt
fiber die rflm. Eitter, Berlin (Abh. Akad.) 1836.

Marquardt historia equitum Romanorum, Berl.

1840. Belot hist, des chevaliers rom. , Paris

werden , nicht Schwergeld bezeichnen, sondern 40 1866—73. Gerathewohl Die Reiter und die

nur in Trientalassen ausgedriickt sein kOnnen
(Boeckh Metrol. Unters. 433f. Mommsen St.-

R. Ill 249f.), so betrug das a. e. nach der Auf-
fassung der Quelle des Livius 1000 Denare, das
a. h. 200 Denare. Beide Betrage sind mit Eiick-

sicht auf den sonst damals iiblichen Kaufpreis

eines Pferdes (fiir ein Nutzpferd in Attika Isaios

V 43, wobei allerdings die Tendenz des Eed-
ners eine absichtliche Herabsetzung nicht ganz
ausgeschlossen erscheinen lasst , ov ya@ nwxoie 50 quinquagenos.

Eittercenturien zur Zeit der rem. Eepublik, Miin-

chen 1886. S. auch Lange Eom. Alt. II 14, 1.

Eine vielleicht ahnliche Einrichtung begriin-

deten die Ecmer 414 = 340 in Capua, das fur

seine Teilnahme am latinischen Krieg gestraft

werden sollte : vectigal quoque eis (namlich equi-

tibus Campanis) Campanvs populus iussus pen-
dere in singulos quotannis — fuere autem mille

et sescenti — denarios nummos quadringenos

kxxrjao) tunov nAsiovog ag~iov fj tqicov fivibv = 3

Minen = 4 romische Pfunde Silbers = 288 alte

Denare; s. Boeckh Staatsh. 13 92f. mit Fran-
kels Anm. 124. Gerathewohl S. 38 ver-

gleicht die aus der Lex Aternia Tarpeia 454 v.

Chr. bekannten Werte von- Ochs und Schaf) und
die Billigkeit der Futterpreise (s. Becker Handb.
II 1, 253. Gerathewohl S. 62, 1) so hoch,

dass man annahm, dass einerseits der Eeiter mit

[Kubitschek/

Aesernia (Aioegvia ; Einwohner Aeserninus),

Stadt in Samnium, wcnig Ostlich der Quellen des

Volturnus, wird zuerst (abgesehen von der wahr-
scheinlich corrupten Stelle Liv. X 31, 1) erwahnt
gelegentlich der Deduction einer latinischen Co-

lonie (Liv. ep. XVI. Veil. I 14, 8) im J. 491

= 263. Die Stadt tibte das Munzrecht (Kupfer-

stucke mit AISERNINO haufig: Mommsen
rom. Munzw. 117. 316. CDL I 20) und stellte

dem a. e. als Equipierungsbeitrag fur die ganze 60 eigene Truppencontingente (turma Aescrnina bei

Zeit sein Auskommen finden musste und zwar
so, dass sei es in alien Centurien, sei es viel-

mehr bios in den drei altpatricischen (s. aes para-
riuni) die Verpflichtung bestand, ein Nebenpferd
anzuschaffen , andererseits , dass das a. h. nicht

bios fur die Verpflegung eines oder zweier Pferde,

sondern auch eines Knechtes bestimmt war. Aber
die Grundlage dieser Berechnungen, die Annahme

Liv. XLIV 40, 6j. Im zweiten punischen Kriege
hielt A. treu zu den Romero (Liv. XXVII 10,

8. Sil. Ital. VHI 568), fiel im Bundesgenossen-

kriege in die Hand der Italiker (Liv. ep. LXXLT.
LXXIII. Appian. b. c. I 41) und blieb nach dem
Falle von Corfinium ein Hauptstiitzpunkt der

Bundesgenossen (Diodor. exc. Vat. p. 539). Von
Sulla ganz am Ende des Krieges erobert (Liv.
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1

epit. LXXXIX , wo der Name in .
.
mtam ver-

, derbt), war A. zu Anfang der Kaiserzeit durch

• die Kriegsgeschicke sehr zuruckgekommen (AIoeq-

via arnQtjfiivn Strab. Ill 238). Es gehorte zur

Tribus Tromentina (vgl. Kubitschek Imp. Eom.

trib. descr. 58); die Verfassung war municipal,

(die Angabe des Liber coloniarum p. 233. 260

fiber Deduction einer Colonie lege Mia ist irrig).

Erwahnt Plin. Ill 107. Ptolem. in 1, 58. Itin.

Anton 102. Tab. Peuting. Noch jetzt Isernia.

Inschriften CLL IX 2628- 2769. Vgl. Garrucci

la storia di Isernia (Neapel 1848). Not. d. scavi

1890, 46. [Hfilsen.]

Aeserninus Samnis gladiator, von Lucilius

erwahnt und sprichwOrtlich geworden. Cic. de opt.

gen. orat. 17; ad Q. fr. Ill 4, 2; Tusc. IV 48.

[Klebs.]

Aes et libra s. Mancipatio.
Aes fractum wird in einer Inschrift erwahnt,

die in der Nahe des antiken Vasio (jetzt Vaison)

gefunden worden ist; der Aedil eines pag(us)

Bag(. . .) setzte sie (CIL XII 1377) anlasslich

einer Widmung, deren Kosten er zum Teile (?)

ex mul(tis) et aere fracto bestritt. Hirschfeld
erklart das a. f. zutreffend mit dem Hinweis auf

die sonst (Mommsen St.-E. IP 499, 3) be-

zeugten Falle der Cassierung unrichtiger Masse

und Gewichte durch die Municipalaedilen , was

technisch als vasa oder menswras frangere be-

zeichnet wird. [Kubitschek.]

Aes hordiarium s. aes equestre.

Aesica, die zehnte der Stationen am Ha-
drianswall in Britannien, nach der Notitia dign.

occid. XL 42 Sitz des tribunus cohortis I Astu-

rum (beim Geogr. Eav. S. 431, 19), jetzt Great-

chesters, wo Inschriften und Ziegel der zweiten

Asturercohorte gefunden worden sind (CIL VII p.

132). Auch die erste Asturercohorte ist ffir Bri-

tannien bezeugt, ihr Standquartier aber unbe-

kannt. [Hiibner.]

Aesls. 1) Aesis (Almg Strab. V 217. 227. 241.

VI 285; "Aaws bei Ptol. Ill 1, 19 ; der AloXvog bei

Appian: b. c. I 87 gewiss damit identisch), Fluss
Umbriens (Plin. HI 113. Sil. Ital. VIII 444. 448.

Mela II 64) in der Gegend von Nuceria Camel-
laria entspringend, mfindet nach einem Laufe von
45 km. wenig nOrdlich von Ancona. Jetzt Esino.

Bei der Begrenzung Italiens um die Mitte des

3. Jhdts. y. Chr. bildete er die Nordgrenze des

befriedeten Landes Ostlich vom Apennin (N i s s e n

Ital. L.-K. I 71), wie er schon Mher das Ge-
biet der Picenter und der senonischen Gallier

geschieden hatte (Liv. V 35) und spiiter die 5.

und 6. augustische Region schied. An seiner

Miindung lag eine Station der Kiistenstrasse, ad
Aesim, 8 mp. von Ancona, 12 mp. von Sena
Gallica. Itin. Anton. 316.

2) Aesis (so die Inschrift CIL IX 5831. 5832
— patrono coloniae Aesis — CIL VI 2380. 2.

4. 2381 b 2, 14. Eph. ep. IV 352; Alan Ptol
LI! 1, 46; die Form Aesium ist nicht bezeugt:

AToiov bei Strab. V 227 ist Corruptel fur 'Aoioiov;

die Colonie Aesulum bei Veil. I 14, 7 konnte
Aseulum gewesen sein; Einw. Aesinates; nicht

ganz sicher Aesianus CIL V 3944, vgl. 3462),

Stadt in Umbrien (doch in dem Praetorianer-

verzeichnis aus der Mitte des 2. Jhdts. Eph.
epigr. IV 887 Aes. PicfeniJ, vgl. Mommsen

CLL IX p. 544 not.) , am gleichnamigen Flusse

und der Via Flaminia, jetzt Jesi. Sie war Colonie,

gehOrte zur Tribus Pollia (Kubitschek Imp.
Eom. tr. descr. 68) und producierte eine ge-

schatzte Kasesorte (Plin. n. h. XI 97). Erwahnt
auch in der Inschrift Mur. 8, 10. [Hulsen.]

Aes mannarinm nennt Gellius, ob in origi-

neller oder in herkSmmlicher Weise lasst sich

nicht sagen (XVIII 13, 4 hoc aere eollecto quasi
10 manuario), das im Wiirfelspiel gewonnene Geld;

denn manus bezeichnete, wie aus einem Brief-

fragment des Kaisers Augustus hervorgeht (Suet.

Aug. 71 si quas manus remisi cuique exegissem
auk retinuissem quod cuique donavi, vicissem
vel quinquaginta milia), irgend einen (gliick-

lichen?) Wurf im Wiirfelspiel. Besser Krafft
und Eein in PEE I 432 als Morel bei Darem-
berg et Saglio I 123. [Kubitschek.]

Aes Martinm in einer Inschrift (CIL I 1148
20 = X 6527 aus Cora, etwa in der 1. Halfte des

2. vorchristlichen Jhdts. geschrieben: Q. Pom-
portius Q. f., L. Tulius Ser. f., praitores aere

Martio emerufnjt) s. v. a. Kriegsbeute, an der

bis zum Bundesgenossenkrieg der so lange mit
Eom foederierten Stadt Cora ein Anteil gebiihrte

;

s. Mauibiae. [Kubitschek.]

Aes militare s. Stipendium.
Aes multaticum (CIL IX 5351 = I 181

:

funf quaisfores aire moltaticod dederont. X 5842.

30 XII 1227. XIV 2123. 3678) bezeichnet wie ar-

gentum multaticum, (XIV 2621. Liv. XXX 39)

und pecunia multaticia (Liv. X 23, 13) den Er-

trag der von den Magistraten verhangten mul-
tac, s. d. [Kubitschek.]

Aeso, Stadt der laccetaner in Hispania ci-

terior, jetzt Isona; vgl. CIL II p. 594. 981. Aeso-

nenses werden in dort gefundenen Inschriften

genannt (CIL II 4462. 4465. 4473). Plinius ffihrt

- die Aesonenses unter den stipendiarii des Con-

40 ventus von Tarraco auf (III 23 nach der Leidener

Hs., Onenses die Vulgata); bei Ptolemaeus scheint

Ai)oa aus Ai'aa> verderbt (II 6, 71 mit C. Mullers
Anmerkung). Auf Munzen mit der iberischen Auf-

schrift eih (Monum. linguae Iber. nr. 17) isthOchst

wahrscheinlich Aeso gemeint. [Hiibner.]

Aes ordinariuin, das in derhandschriftlichen

Uberlieferung von Fest. p. 371 geboten wird und
noch von Lange (Alt. 1 3 539) mit dem Hinweis
auf Fest. p. 185 erklart worden ist. hat Momm-

50 sens glanzende Conjectur hordiarium in seiner

Ausgabe des 16. Quaternio S. 78 beseitigt.

[Kubitschek.]

Aes pararium : paribus equis id est duobus
Romani utebantur in proeliis; pararium aes

appellabatur id, quod equitibus duplex pro binis

equis dabatur, Fest. p. 221. Wahrend man friiher

allgemein annahm, dass die Eeiter bis zum Auf-

kommen der besoldeten Eeiterei durchgehends

zwei Pferde in die Schlacht brachten, hat Momm-
60 sen (St.-E. Ill 256, 1) mit Hinweis auf Licinianus

(p. 4 Bonn.) das Nebenpferd bios fiir die equites

der drei alteren, patricischen Centurien voraus-

gesetzt; Gerathewohl hingegen hat (Eeiter und
Eittercenturien, Miinchen 1886 S. 36f. 103) mit
beachtenswerten Griinden das Nebenpferd uber-

haupt geleugnet und nur fiir die Officiere zu-

gestanden. Danach ergiebt sich die Ausdehnung
der Verwendung des a. p. [Kubitschek.]
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Aestii, ein Volk im fernsten germanischen
Osten (Tac. Germ. 45), in mehrere kleinere Stamme
geteilt und an der langen Uferstrecke der Ostsee

von den Weichsehnirndungen an bis zum finni-

schen Meerbusen hausend, wo Ptolemaios die

Plilsse Xgovoe, 'Povdoiv, Tovqovvtos und Xeavvog
ansetzt. Wie die Kunde von diesem Volke, so

stammt auch der Name aus deutscbem Munde:
got. Aisteis bedeutet die „ acbtbaren, ehrenwerten"

,

von aistan „achten, ehren". Das Volk hiess so

wegen seines friedsamen Charakters (pacatum
hominum genus omnino, lord. Get. 5 ; homines
humanissimi, Adam v. Bremen IV 18): selten

gebranchten sie Bisen; mit Geduld bauten sie

auf ihrem keineswegs ergiebigen Boden Getreide

;

als Hauptgottheit verehrten sie die Mutter Erde;
an ihren Gestaden sammelten sie den Bernstein,

den Haupthandelsgegenstand des Nordens seit

uralter Zeit, den die Deutschen glesum benann-
ten (Tac; vgl. Cassiod. Var. V 2 Tkeodoricus
rex Aestiis , in Oceani litoribus constitutes

.... sueina, quae a vobis per portitores di-

recta sunt); auch sandten sie Pelzwaaren aller

Art. Tacitus hebt ferner ihre sprachliche Ver-

schiedenheit von den Germanen hervor; in der

That bildet die aistische Volkergruppe ein eigenes,

selbstandiges Glied in der Eeihe der indoger-

manischen Sippen und die aistischen Dialekte (li-

tauisch, lettisch und das ausgestorbene prussisch)

zeichnen sich bekanntlich durch ein gewisses ehr-

wurdiges Altertum aus, das die Sprachforscher

in Verwunderung setzt. Die Aisten haben sich

in vorgeschichtlicher Zeit von Siiden nach Nor-
den verbreitet ; schrittweise waren sie nach

Schwund der diluvialen Eisdecke in die morasti-

gen Striche entlang der Weichsel bis zum Ost-

meere vorgedrungen ; hinter ihrem Riicken folgten

die Slawen. Sie sind auf ihrem Boden die altesten

Bewohner ; erst spater haben germanische Stamme
von den Weichselmtindungen Besitz ergriffen, und
die nOrdlichsten Striche am finnischen Busen
gingen an jenen finnischen Stamm verloren, auf

den man unrechter Weise den Aistennamen (Estii,

Estones) iibertragen hat. Neben der altgerma-

nischen Bezeichnung Aestii taucht am Schluss

des 10. Jhdts. die slawische auf, Prusi oder Pru-
Sane, die sich spater auf die galindische Abtei-

lung eingeschrankt hat. Ptolemaios kannte keinen

Gesamtnamen fur die Nation, sondern nur Namen
fur einzelne Stamme; es miissen bei ihm zur

aistischen Gruppe gezahlt werden die Galindae

(= Preussen), Igj'lliones, Sudini, Stavani, Veltae

(= Litwa, Lfftuwa), Ossii, Carbones. In seinen

Tafeln von Germania und Sarmatia stossen un-

mittelbar an diese aistischen Stamme alano-sar-

matische Volker, welche nachweisbar nur das

pontische Steppengebiet inne batten; Wenden
und Finnen. welche die weite Kluft zwischen
diesen beiden Gruppen hatten ausfullen sollen,

erscheinen an unrichtiger Stelle, die Wenden als

Kiistenvolk an der Ostsee, die Finnen als kleiner

Stamm unterhalb der Gythonen — so mangel-
haft stellt sich das Voikerbild bei Ptolemaios
dar! Im ubrigen vgl. Zeuss die Deutschen
und die Nachbarstamme. Mlinchen 1837. 267

—

272. 667—683. Mullen hoff Deutsche Alter-

thumskunde II llff. [Tomaschek.]
Aestimatio litis. 1) Im Ci vilprocesse die

Abschatzung des Streitobjectes in Gelde, auch
die Summe, zu welcher es geschatzt ist; letzteres

z. B. in den Wendungen litis aestimatione da/m-

nare (Nerat. Dig. XVI 3, 30), litis aestimatio-

nem solvere (Gai. Dig. V 3, 39 pr.), accipere

(Pap. Dig. XL 12, 36).

I. Zur A. 1. ist nie Gelegenheit, wenn es sich

um einen von vornherein auf eine feste Geldsumme
gerichteten Anspruch handelt. Dagegen ist sie

10 mCglich bei alien auf einen nicht fest bestimmten
Geldbetrag oder auf ein sonstiges Object gerich-

teten Ansprtichen, wofern nur das letztere der Ab-
schatzung in Gelde zuganglich ist, was von den

ROmern in sehr weitem Umfange angenommen
wurde (z. B. Ulp. Dig. XLIII 29, 3, 13, gegen-

satzlich Gai. Dig. IX 3, 71). Und zwar kommt
A. 1. bei Anspruchen, welche auf etwas anderes

als Geld gerichtet sind, nicht bios dann vor,

wenn die Leistung des eigentlichen Gegenstandes
20 des Anspruches nicht moglich ist, sondern das

romische Eecht weist die Entwickelung auf, dass

trotz solcher Moglichkeit die Zwangsvollstreckung
stets auf Geld zu richten, der Anspruch also, soil

er vollstreckbar werden, stets in Geld umzusetzen
ist. Ursprunglich freilich gab es Verurteilung

auch auf Leistung anderer Objecte (Gai. IV 48);

nicht bios, wie selbstverstandlich, in den Zeiten

vor Einfiihrung des Geldes; sondern auch nach
dieser Reform wird das Princip der Geldcondem-

30 nation und -Execution nur im allmahlichen Vor-

schreiten zu denken sein, wenn auch die Frage
der Vollstreckung von Urteilen, die auf anderes

gerichtet waren, dunkel ist. Es ist nicht be-

zeugt, dass nach den XII Tafeln das arbitrium

litis acstimandae, welches die legis actio Sacra-

mento in rem (s. d.) im Gefolge hat, auch dann,

wenn Herausgabe der Sache mOglich war, die Ab-
schatzung der Hauptsache (und nicht bios der

Friichte) zum Gegenstande hatte (vgl. Prob. not.

40 4. Fest. p. 376). In der (latinischen, aber wohl
auch dem altesten romischen Eecht bekannten
[Varr. de 1. 1. VI 71]) Verlobnisklage (Serv.

Sulp. bei Gell. IV 4, 2) und in der Klage auf

Talion (S. Caecil. [African.] bei Gell. XX 1, 38)

konnte die Geldcondemnation bei der Eigenart
dieser Klagen friiher notwendig geworden sein

als bei andern Anspruchen. Im Formularprocesse

ist sie durchgreifende Regel (Gai. IV 48). Dass
sie dagegen das Cognitionenverfahren, in wel-

50 chem der Magistrat selbst das Urteil spricht.

nicht in dem Masse beherrscht, beweisen vor

allem die Stellen, in denen in Bezug auf den-

selben Streitgegenstand der doppelten Moglich-

keit gedacht wird, die Sache in das Interdicten-

verfahren, welches in den Formularprocess aus-

lauft, also zur Geldcondemnation zu treiben

(Ubbelohde Interdicte [Gltick Pandekten.
Serie der Biicher 43. 44] II 273ff.), oder im
Cognitionenverfahren Zwang zur naturalen Er-

60 fiillung des Anspruchs zu erreichen (Ulp. Dig.

XXXVI 4. 5, 27. XLIII 4, 3 pr. XLIII 32, 1, 2

[vgl. pr. § 1]. XXV 5, 1, 2; vgl. auch XXIX 3.

2, 8. Ubbelohde a. a. O. II 379ff.). Stellen,

welche im CognitioDenverfahren von dem Gebot
der Naturalrestitution sprechen, sind an sich

nicht beweisend, wenn sie offen lassen, was bei

Ungehorsam gegen dieses Gebot erfolgte (z. B.

Iul. Dig. IV 4, 41. Paul. Dig. IV 4, 24,4); sie
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werden aber entscheideftd verstarkt durch Mod.
Dig. XXVI 7, 32, 4, wo die Worte in fundum-
induci iussus, verglichen mit den obigen Stellen

Ulpians, auf die Einsetzung durch Gerichtsdiener

zu beziehen sind. Immerhin aber lasst sich die

Grenze zwischen Geldcondemnation und Verur-

teilung auf die Sache selbst (mit Eealexecution)

fur das Cognitionenverfahren nicht klar nach-

weisen. Der nachclassische Process, wie er sich

iiberhaupt an das Cognitionenverfahren der clas-

sischen Zeit anschliesst, hat das Princip der

Geldcondemnation dem Formularprocess gegen-

iiber wesentlich beschrankt (Inst. IV 6 , 32

:

pecuniae vel rei. Dig. II 1, 68 [Tribonian!]);

doch ist auch' hier keineswegs ausser Zweifel,

wo die Grenze liegt. Das Genauere muss den
das Urteil und die Zwangsvollstreckung betref-

fenden Artikeln iiberlassen bleiben. Litteratur:

Keller Civilproc. § 16. 39 zu N. 447ff. § 81 zu

N. 970a. 971. 982. Bethmann-Hollweg Ci-

vilproc. I 189. 191ff. 196. II 623. 780f. Ill 293f.

Wetzell Civilprocess § 46 S. 554f. Bekker
Aktionen I 76ff. II 206f. Karlowa Civilprocess

z. Z. der Legisaktionen 144ff. Hartmann-Ubbe-
lohde Ordo Iudiciorum 502ff. Wlassak Pro-

cessges. I 65, 6. 245. 10. Gradenwitz Festgabe
fur Gneist (Berl. 1888) 287ff. und die bei diesen

weiter Angefiihrten.

LT. Die A. 1. folgt bei der legis actio sacra-

mento in rem dem Urteil in einem Nachver-

fahren vor (3) arbitri (vgl. oben und Keller a.

a. O. §7 zu N. 108. § 16. Bethmann-Holl-
weg a. a. O. I 193. Bekker a. a. O. I 84, 15.

Karlowa a. a. 0. 80ff. 144ff. Wlassak a. a.

O. II 293f.). Unsicher ist, ob das Schatzungsver-

fahren bei andern legis actiones (soweit es dort

vorkommen kann, was bei legis actio per maims
iniectionem, per piguoris eapionem und per eon-

dietionem e lege Silia nicht der Fall ist [certa

peeunial]), dieselbe Stellung cinnahm. Dafiir

spricht das Nachverfahren bchufs A. 1. im Bepe-
tundenprocess, welcher ursprunglich mit legis ac-

tio sacr. in personam begann (vgl. unten Nr. 2).

Andererseits wird bei der Verlobnisklage und der

Klage auf Talion die A. 1. als Incidentpunkt
eines vor einem und demselben index verlau-

fenden, mit eondemnatio pecuniaria endigenden
Verfahreps dargestellt (Gell. 11. cc). Wenn man
geneigt ist, dies als einen Anachronismus zu be-

zweifeln (Karlowa a. a. 0. 150), so ist das we-
nigstens in Ansehung der Verlobnisklage nicht
begrundet, da hier Servius Sulpicius (Cos. 51 v.

Chr.) von Zustanden spricht. die in Latium bis

zur Lex Iulia vom J. 90 v. Chr. bestanden haben
(Gell. IV 4, 3; vgl. im ubrigen Keller a. a. 0.

§ 16. Bethmann-Hollweg a. a. 0. I 196.
Bekker a. a. 0. I 76ff. Karlowa a. a. 0.
116f. 125. 144ff. 237). Unsicher ist auch, ob bei
dem agere in rem per sponsionem, falls der
Klager im Sponsionsprocesse gesiegt hatte. ein

arbitrium litis aestimandae folgte (Keller a.

a. § 27 zu N. 315. Karlowa a. a. 0. 101).

oder ob nur Klage aus der stipulatio pro praede
litis et vindiciarum stattfand (Rudorff Eechts-
gesch. II 135. Bethmann-Hollweg a. a. 0.
II 234. Gradenwitz a. a. 0. 300). Bei der for-

mula petitoria und den ubrigen actiones arbitra-
riae sowie bei den gleichartigen indicia, welche

im Interdictenverfahren vorkommen (s. Inter-
dictum), gestaltet sich die A. 1. zwar, wie auch
sonst im Formularprocess, zum Bestandteil des

Verfahrens in iudicio, aber zu einem besonderen
Stadium desselben, insofern sie erst auf erfolg-

loseu arbitratus de restituendo (exhibendo) folgt.

Vereinzelt kommt im Formularprocesse vor, dass

die A. 1. schon im Verfahren in iure vorweg-
genommen wird (Ulp. Dig. II 7, 5, 1. Hefke

lOtaxatio [Oldenburg 1879] 74ff. Lenel Edictum
perpet. 59f.). Im Cognitionenverfahren der clas-

sischen Zeit, sowie im nachclassischen Process

ist sie einfacher Incidentpunkt, jedoch mit der

Massgabe , dass der Jurisdictionsbeamte diesen

(wie manche andere) auch einem arbiter zu

gesonderter Behandlung iiberweisen kann (z. B.

Afric. Dig. XXX 109, 1. XLII 2, 7. Nov. Theod.
10. 1, 4. Keller a. a. 0. § 81 zu N. 975.

Bethmann-Hollweg a. a. 0. II 781. Ill 126.

20Bekker a. a. 0. II 208f. Hartmann-Ubbe-
lohde a. a. 0. 496f. Wlassak. a. a. 0. II

293, 22). Inwiefern und welcher Art auf Grand
einer nicht auf certa pecimia gerichteten eon-

fessio oder eines ebensolchen Eidesverfahrens es

zu einem selbstandigen Verfahren behufs A. 1.

kommt, dariiber vgl. Confessio undlusiuran-
dum.

III. Die richterliche Schiitzuiig folgt den
Eegeln des materiellen Rechts, nach welchen meist

30 quanti interest actoris, manchmal nur verutn

rei pretium massgebend ist. Dem index im
Formularverfahren giebt die Formel Anweisung
und schreibt ihm namentlieh manchmal eine

Maximalgrenze vor (taxatio, Gai. IV 51), welche

unter besonderen Umstanden auch die Bedeutung
gewinnt, dass der index wegen der Autoritat des

Praetors regelmassig nicht unter sie hinabgeht
(Gai. Ill 224); vgl. Condemnatio, Taxatio.
Inwieweit der Schatzungseid des Klagers von

40 Einfiuss ist, dariiber s. Iusiurandum (in litem).

IV. Die Zahlung der A. 1. steht nicht durch-

weg der umnittelbaren Erfiillung des Klagan-
spruches gleich; vgl. z. B. Pap. Dig. XLVI 3, 95,

9. Ulp. Dig. V 3, 13, 14. XLIII 29, 3, 13.

[Kipp.]

2) Im Strafprocesse. Wo ein \ erbrechen

zugleich eine Schadenersatzpflicht begriindete, da
ffihrte in Rom die Verurteilung nicht bios zu

einer Feststellung der That, sondern auch zur

50 Festsetzung ihrer vennOgensrechtlichen Folgen
(Ps. Ascon. Verr. p. 145 Or.). Diese Festsetzung

geschah in einem besonderen Nachverfahren, der

litis aestimatio (A. i. Abschatzung des Streitge-

genstandes). welches bei Cicero (pro Rabir. post.

8). allcrdings dort mit Bezug auf eine besondere

Art der A. 1. (Bekker Die Aktionen d. rom.

Privatrechts II 301), quasi quaedam appendicula
causae iudic'itae atque damnatae genannt wird.

Dig. XLVIII 11. 7 pr. In diesem Epilog des

60 Processdramas urteilten dieselben Eichter, wie in

der vorherigen Hauptverhandlung (Cic. Cluent.

116), doch gab es auch Ausnahmen von dieser Ee-

gel (Tac. ann. I 74). Der Hauptanwendungsfall,
bei welchem die zu erstattende Schadensumme
zur Strafe vervielfiiltigt wurde und insoweit eine

Geldbusse in sich schloss, war das crimen repe-

tundarum, ein Verbrechen, dessen Name schon

auf die mit ihm verbundene Ruckerstattungs-
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pflicht hinwies (s. Repetundae und Rein Cri-

minalrecht 604. Zumpt Criminalrecht der r8m.

Republik II 1, 131ff.), doch kommt die A. 1.

auch bei andern Strafthaten, z. B. dem crimen
maiestatis vor (vgl. 1. Acilia repetund. 58. 59
in Bruns fontes5 S. 66. Cic. in Verr. act. I 38;
act. sec. I 95. 99. II 45. IV 22. -V 128; pro
Clu. 116 mit der Anm. von Klotz S. 622f.).

Die letzterwahnte Stelle hat zu Missverstand-
nissen Anlass gegeben. Klotz a. a. 0. be-

hauptet, dass bei der A. 1. auch wegen ganz ande-
rer Verbrechen eine Ersatzpflicht auferlegt werden
konnte , als vorher abgeurteilt waren (vgl. auch
Dirk sen Beitriige zur Kunde des romischen
Rechts 193). Allein die Abschatzung eines an-

deren Streitgegenstandes, als de,s durch Urteil

festgestellten, wiirde ein Hinausgreifen des Ge-
richtes fiber die ihm gestellte Aufgabe gewesen
sein, welche in der rOmischen Rechtsgeschichte
kein Seitenstiick fande. Etwas anderes ist die

Hineinziehung bisber Unbeteiligter in den Pro-

cess im Stadium der Litisaestimation; vgl. Be k-

ker a. a. 0. S. 301. In der That ist jene

Eratreckung der A. 1. auf nicht abgeurteilte

Thaten nicht erwiesen. Dass nach Cicero in Verr.

act. I 38 der de pecuniis repetundis Verurteilte

eine litis aestimatio eo nomine, quod ob rem
iudicandam pecuniam aceepisset, erlitt, erkliirt

sich daraus, dass eine solche Annahme von Geld
zweifellos mit unter den Begriff des crimen re-

petundarum fallt. Dig. XLVIII 11, 7 pr.; vgl.

auch Bekker a. a. 0. 301. Cicero pro Clu.

116 spricht allerdings von der MOglichkeit, den
wegen des crimen maiestatis Verurteilten eine

litis maiestatis aestimatio de pecuniis repetun-
dis aufzuerlegen ; es ist aber dabei sicherlich an
den Fall gedacht, in welchem das crimen ma-
iestatis zugleich unter den Begriff der pecuniae
repetundae fiel (z. B. bei widerrechtlicher An-
nahme von Geld zu einem staatsfeindlichen

Zwecke); denn nur in einem solchen Falle gab
das genannte Verbrechen zu Rttckforderungs-

rechten, also zu einer A. 1. Anlass. Wenn end-

lich am Schlusse der Stelle davon die Rede ist,

dass man versucht habe, die Verurteilung des

Scaevola wegen anderer Verbrechen noch im Sta-

dium der A. 1. in eine solche wegen einer Ca-
pitalsache umzuwandeln, so fiigt Cicero hinzu,

dass dies trotz der Peindseligkeit der Richter

deshalb nicht moglich war, weil die A. 1. keinen
selbststandigen Process, sondern nur ein Nach-
verfahren darstellte. Litteratur: Rudorff rom.

Rechtsgesch. II § 133 Anm. 41. Bekker a. a.

0. S. 300ff. Altere Schriftsteller bei Dirk sen
a. a. 0. 191, 6. [Leonhard.]

Aestimatorins contractus (von den Ncueren
unpassender "Weise TrOdelvertrag genannt) ist

die Hingabe einer abgeschatzten Sache mit Ver-
kaufsermachtigung (res aestimata vendenda da-
ta), bei welcher der Empfanger Selbstkaufrecht
zum Schatzungspreise erhalt. Da die Verkaufs-
ennachtigung entgeltlich gewahrt werden kann
oder auch unentgeltlich oder zu gemeinsamem
Gewinne, da sie ferner mit einer Pflicht, die Sache
feilzubieten entweder verkniipft ist oder nicht,

so kann das genannte Geschaft je nach der na-

heren Parteibestimmung bald dieser bald jener

Vertragsgruppe angeheren. Da nun oft gerade
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diese naheren Nebenbestimmungen des Geschaftes
zweifelhaft sein .konnen, so gab dies einen An-
lass dazu, fur dasselbe ein fur alle Mai ein be-

sonderes Klageformular im Edicte aufzustellen.

In ihm sieht man neuerdings den ersten An-
wendungsfall der actio praescriptis verbis, wel-

che ftir die sogenannten Innominatcontracte ge-

wahrt wurde. Dig. XIX 3. Litteratur; Brinz
kritische Blatter I 1—44. Pernio e Zeitschr.

10 der Savigny-Stiftung IX 248ff. Lenel Edic-

tum perpetuum 237ff. Dernburg Pandekten II

§ 7. 120. Salkowski Instit. § 126.

[Leonhard.]

Aestria, Insel im adriatischen Meer, von
Mela II 114 zwischen den Diomediae (Tremiti)

und Brundisium aufgefuhrt. [Hiilsen.]

Aesuri, Stadt im sudlichen Lusitanien an
der Anasmfindung, jetzt Castromarim (CIL II p.

786), Endpunkt der Strasse von Pax Iulia im
20 antoninischen Itinerar (Esuri S. 425, 6. 431, 4,

beim Geogr. Rav. Besuri S. 306, 9). Die Schrei-

bung Aesuri wird festgestellt durch die in jener

Gegend gefundenen Miinzen. Monum. linguae Iber.

nr. 180. [Hubner.]

Aes uxorium. Fest. p. 379 uxorium pe-
pendisse dicitur, qui quod uxorem non habuerit,

aes (nach Mommsens Verbesserung, iiberliefert

res) populo dedit. Als eine Neuerung der Cen-

soren Camillus und Postumius sieht es Valerius

30 Maximus an (aera poenae nomine eos
,

qui ad
senectutem eaelibes pervenerant , in aeraritvm

deferre iusserunt II 9, 1) und Ahnliches mag
Plutarch Camill. 2 von der Censur des Camillus
meinen (Znnias aneilovvxa avyxaxat,tv^ai rats XV~
gevovocus ywai&v). Im Gegensatze zur iiblichen

Auffassung dieses a. u. als einer speciellen Ab-
gabe (so z. B. Willems droit public Rom. 5 288.

Humbert bei Daremberg et Saglio I 123)
oder Strafe (so Huschke Multa 36. Mar-

40quardt Privatalt.2 73, 1) nehmen Mommsen
(St.-R. lis 395, 6) und Lange (Alt. 13 551) an,

dass hiemit der von den Censoren wegen des per-

sonlichen Grundes der Ehelosigkeit ho'her taxierte

Schatzungsbetrag gemeint sei. Den Namen will

Lange mit Beziehung darauf erklaren, dass ,die

eaelibes im Interesse des Staates eigentlich eine

Frau (umr\ ernahren sollten'. S. Caelibatus.
[Kubitschek.]

Aesyros, Fluss in Bithynien. der in die

50Propontis geht. Plin. V 148. [Hirschfeld.]

Aetas. Die Grade des Lebensalters sind im
rSmischen Rechte teils als Entwicklungsstufen
wichtig, teils als Entschuldigungsgriinde bei

Pflichten, welche alteren Biirgern nicht zuge-

mutet werden. In der ersten Hinsicht giebt es

Hauptstufen von allgemeiner Wichtigkeit fur die

Stellung im Verkehrsleben, namlich die Alters-

klassen der infantes,ier impuberes infantia ma-
iores und der puberes minores viginti quinque

60 annis (adulescentes). Das Wort infatis wird a
non fando abgeleitet (Varro de 1. 1. VI 52. Non.

p. 55). Da jedoch fur das Recht die Fahigkeit des

Redens erst da bedeutsam ist, wo der zum Ver-

kehrsleben erforderliche'Sprachschatz beherrs^ht

wird, so rfickt es den Endpunkt der infantia bis

zu dem vollendeten siebenten Lebensjahre hinauf

(Cod. VI 30, 18 pr. § 4. Macrob. comm. I 6, 71.

Isidor. XI 2: Dig. XXVI 7, 1, 2. A. M. Unter-
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holzner Ztschr, f. gesch. R.W. I 44f.). Den in-

fantes spricht das Recht die Fahigkeit zu alien

Rechtsgeschaften ab (Gai. Ill 109); zum Besitz-

erwerb gentigt jedoch, si eius aetatis sint, ut

intelleetum capiant (Dig. XLI 2, 1. 3); die An-
nahme von Geschenken erlaubte ihnen Decius (Cod.

VII 32, 3) auch ohnedies; vgl. hiezu Arndts
Pand. §141. Anm. und Siepmann Besitzerwerb

des Kindes, Gotting. Diss. 1892. Die pubertas
(Geschlechtsreife) war bei Madchen seit alter Zeit 10

auf das zwolfte Jahr festgesetzt (Cass. Dio LIV 16.

Fest. p. 250), bei Knaben dagegen scheint sie im
einzelnen Falle bestimmt worden zu sein und zwar
durch Anordnung des Gewalthabers, wobei zwei-

felhaft ist, ob die Anlegung der Toga virilis mit
dem Erwerb der Geschlechtsreife verbunden war
(s. Tirocinium fori und Pernice M. Anti-

stius Labeo I 206f.). In der Kaiserzeit stritten

die beiden Juristenschulen fiber die Feststellung

der Miindigkeit. Die Sabinianer wollten die 20
Miindigkeit nach dem habitus corporis bestim-

men (Gai. I 196. Ulp. XI 28), die Proculianer
stellten den Ablauf des 14. Lebensjahres als Un-
miindigkeitsgrenze hin. Fest. a. a. 0. Macrob. Sat.

VII 7, 6; Comm. 16, 71. Serv. Eel. VIII 39.

Seneca consol. ad Marc. 24, 1. Gai. und Ulp. a. a.

0. Ihnen trat Iustinian bei (Inst. I 22 pr.),

wahrend eine Mittelmeinung beides , vierzehn-

jahriges Alter und Geschlechtsreife zur Miindig-

keit verlangt hatte. Serv. Aen. VII 53. Isid. orig. 30
XI 2. Vgl. H. E. Dirksen Beitrage zur Kunde
des rt>m. Rechtes 51ff. 155ff. 286ff. Rossbach
die rOmische Ehe 404—420 und dazu Pernice
M. Antistius Labeo I 210ff. Die impuberes in-

fantia maiores waren von der Verausserung und
Verschuldung ihres Vermflgens ausgeschlossen,

nicht jedoch von Erwerbsgeschaften , und ihre

Verpflichtung aus unerlaubten Handlungen hing
davon ab, ob sie (nach dem Entwicklungsgrade
ihrer Geisteskrafte) pubertati proximi, d. h. den 40
Geschlechtsreifen vergleichbar waren. Gai. Ill

208. Theophil. zu Inst. Ill 19, 9. 10; vgl. hierzu
Unterholzner Ztschrift f. geschichtl. Rechts-
jrksensch. I 51ff. Alle impuberes stehen unter
einer tutela. Die Stufe des fiinfundzwanzigsten
Lebensjahres erlangte wahrscheinlich rechtliche

Bedeutung erst durch die Lex Plaetoria, auf deren
Inhalt Plautus anspielt (Pseud. 303;Rud. 1382),
wodnrch man ihr Alter zu bestimmen suchte.

Sarigny Ztschr. f. geschichtl. Rechtswissen- 50
schaft X 232ff. Huschke ebenda XIII 31 Iff.

Dieses Gesete bestrafte Ubervorteilung der Min-
derjahrigen (minores XXV annis). Hieraus ent-

wickelte sich die Bestellung von euratores mino-
rum und der Grundgatz. dass der adulescens ohne
Consensus seines Curators sein VermOgen nicht
veraussern durfte. Cod. II 21 (22j c. 3. Ob es

ihm gestattet war, anch ohne eine solche Erlaub-
nis Schulden zu ubernehmen, ist wegen Dig. XLV
1, 101 Gegenstand eines lebhaften wissenschaft- 60
lichen Streits (Ubbelohde Wiener Zeitschrift f.

Civilr. u. Process IV 696ff. und die in Arndts
Pandekten § 59 Anm. 6 Angeftthrten). Es ist

hierbei von Belang, dass das Schuldenmachen
fur Minderjahrige dadurch ungefahrlich wurde,
dass ihnen der Praetor, wenn sie iibervorteilt

(capti) waren, eine in integrum restitutio ver-

niess. Dig. IV 4. Neben diesen Altersstufen

von allgemeinerer Bedeutung kommen noch in

Betracht: a) Das siebzehnte Jahr, mit welchem
der Kriegsdienst begann (Gell. X 28) und die

Fahigkeit zum ius postulandi, seit Iustinian auch
zur Freilassung. Inst. I 6, 7. b) Das vollendete

achtzehnte Jahr wird als plena pubertas be-

zeichnet Digi'I 7, 40, 1, woselbst bemerkt ist,

dass der Adoptivvater das anzunehmende Kind
decern et och annis praecedere, also plenae pu-
bertatis maior sein muss. Nach Hadrians Vor-

sehrift (Dig. XXXIV 1, 14, 1) bildet dieses Alter

bei Knaben den Endpunkt der bis zur Miindigkeit

geschuldeten Alimentenzahlungen (bei Madchen
steht hierbei an seiner Stelle das vollendete vier-

zehnte Jahr). c) Das zwanzigste Lebensjahr ge-

wahrte nach der Lex Aelia Sentia Freilassungs-

befugnis. Gai. I 40. Inst. I 6, 7. Als Entschul-

digungsgrund gegeniiber staatsburgerlichen Pflich-

ten (vacationes aetatis) geniigte die blosse Zu-

gehorigkeit zu den seniores der Klasseneinteilung

des Servius Tullius (das sind Personen Tiber 45
Jahre, Gell. X 28) nicht. Vom Kriegsdienste

befreite vielmehr erst das fiinzigste Jahr (Liv.

XLII 33f. Quintil. IX 2, 85. Sen. de brev. vitae

20, 4), von offentlichen Amtern das sechzigste

(Sen. a. a. 0. Nonius p. 325. Nep. Attic. 7, 1.

Anspielungen hierauf siehe bei Cic. de leg. I 10;

de orat. I 199; p. Rose. Am. 35), welches auch
von den Comitien ausschloss. Non. a. a. 0. Cic.

p. Rose. Am. 100. Fest. p. 334; ep. p. 75.

In der Kaiserzeit berechtigte erst das siebzigste

Lebensjahr zu einer Befreiung von Offentlichen

Amtern (Fronto epist. p. 197 Nab. Dig. L 6, 4

(3). L 5, 2, 1. 8 pr. u. s. w.). Litteratur: Savigny
System III § 107—111. Puchta Inst. II § 202.

Booking Pand. I 38. Rein Privatrecht der Ro-

mer 146-152. Kuntze Cursus d. r. R. §
420. 431. 482, 3. Pernice M. Antistius Labeo
I 206-232. Arndts Pand. § 36. Wind-
scheid Pand. I § 547, 1. Dernburg Pand. I

§ 53 und fiber senectus Thibaut Archiv f. ci-

vil. Praxis VII 74—90. [Leonhard.]

Aeternalis, Proconsul Asiae im J. 402. Cod.

Theod. IV 4, 3. XI 39, 12. Zu beiden Frag-

menten ist das ffinfte Consulat der Kaiser an

Stelle des vierten und dritten zu setzen (vgl.

Zeitschr. f. Rechtsgesch. X 31) , da im J. 396
schon zwei andere Proconsuln sicher iiberliefert

sind (Cod. Theod. I 12, 5. XI 30, 56).

[Seeck.]

Aeternitas, Personification der Ewigkeit,

deren Namen bereits Miinzen der beiden ersten

Kaiser aufweisen; der Revers zeigt ausser der

Umschrift einen Tempel, bei den einen, gepragt

zu Emerita, mit vier Saulen (Cohen M6d. imper.

Octave Auguste 585. 586; Tibere 78—80), bei den

andern, gepragt zu Tarraco, mit der doppelten

Anzahl (Cohen Octave Auguste 727; Tibere

166). Die Gottin selbst erscheint zuerst auf

Miinzen Vespasians in zweifacher Darstellung:

a) an einem flammenden Altare nach links ste-

hend, tragt sie in ihren Handen die strahlende

Sonne und den wachsenden Mond (Cohen Ves-

pasien 21 — 23; Domitien 7—8), ein Typus, der

mit der Abweichung, dass zuweilen A. verschlei-

ert ist oder der Altar fehlt, bis in die Zeit Ha-
drians sich verfolgen lasst (Titus 1 3 ; Traian 3 - 6

;

Adrien 128—131). b) Nach rechts stehend mit
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Scepter und Fullhorn (Vespasien 24; Titus 10—
12); auf den Bronzen des Titus setzt sie be-

reits den Fuss auf die Himmelskugel. Dies
Attribut, wiederkehrend auf einem Silberstfick

des Antonin (Cohen 20 VEtemite debout a gau-
che tenant un globe et smdenant son echarpe de
la main gauche zw. 140— 143), wird zum vor-

herrschenden auf den auserordentlich zahlreichen
Miinzen der alteren Faustina, die A. in den

Elephant (Philippe pere 17ff.; fils 4. 5; Diocle-
tien 11; Maximien Hercule 20—22; Galere Maxi-
mien9); vgl. Tolken fiber die Darstellung der
Procidentia und Aeternitas auf romischen Miin-
zen. [Aust.]

Aeternius Fronto (Joseph. Bell. VI 4, 3. 9,

2) s. Fronto Liternius. [v. Eohden.]
Aeternus (deus). Ein nur inschriftlich be-

zeugter Gott, dessen Kult wir im 2. und 3.

mannigfachsten Stellungen mit den verschieden- 10 Jhdt. n. Chr. im Abendlande verbreitet linden.
sten Emblemen zur Darstellnng bringen. A. in
der Eechten die Kugel, in der Linken ein Scepter
(Cohen Faustine mere 34—39; Florien 3. 4
stehend; Faustine mere 21 sitzend), statt des
Scepters ein gubernaculum (Faustine mere 5—9;
Florien 6), die Rechte triigt die Kugel, die Linke
liiftet einen Schleier mit vier Sternen (Faustine
mere 30—33; Faustine jeune 5), die Eechte er-

hebend, in der Linken die Kugel (Faustine mere

Widmungen aeterno oder deo aeterno kommen
in Eom (CIL VI 3761) und Italien (Aeclanum
CIL IX 1092 ; Aquileia V 8208, 769. 770 ; Verona
V 3211 ; Turin V 6901—2), in Numidien (Eph.
ep. V 787), Mauretanien (CIL VIII 8923. 9704 ('?).

Eph. ep. V 1050. 1058. Cagiiat Rev. arch. 1889
nr. 133; vgl. CIL VIII 796 Numen a.), Gallien
(CIL Xn 5423), Pannonien (CIL III 3327 =
Eph. ep. II 593), Moesien (Arch, epigr. Mitt.

42), die Eechte halt eine patera, die Linke ein 20 XIV 1891, 158 nr. 45), besonders haufig aber in
gubernaculum, das auf einer Kugel stent (Fau- ^ " ,~~ — .~_ — ....
stine mere 2—4), A. auf einer mit Sternen be-
saten Kugel sitzend, die Eechte erhebend, in der
Linken ein Scepter (Faustine more 22. 23), A.
tragt in der Rechten den Phonix mit Strahlen-
kranz, die Linke hebt das Gewand (Faustine
mere 11—14). Die fur die Go'ttin der Ewigkeit
charakteristischen Attribute der Himmelskugel und
des immer von neuem sich verjiingenden Phiinix

Dacien vor (CIL III 428. 988 a. b. 990. 1286.
6258. Suppl. 7736ff. 7900f. 7996), aber nicht in

Spanien (iiber CIL II 2606f. vgl. Eevista archeo-
logica Lissabon 1887, 90). Obwohl dieser Gott— wenn er mit dem sfeo? vynozog nicht identisch
ist — auf griechischen Inschriften nie erwahnt
wird, beweisen ausser der Zeit seiner Erscheinung
im Abendlande manche anderen Indicien seinen

orientalischen , bezw. syrischen Ursprung. Auf
werden sodann in der Weise verbunden, dass 30 einem Stein des d. a. (CIL III Suppl. 7900) wird
letzterer auf der in der Eechten getragenen Kugel
sitzt (Cohen Faustine mere 10; Faustine jeune
6. 7, A. sich auf eine Saule stiitzend; Faustine
mere 15—20; Faustine jeune 8 sitzend, in der
Linken ein Scepter). Bis auf die Bronzen des
Florian (s. o.) una eine Silbermiinze des Ale-
xander Severus mit der Umschrift Aeternitatibus
(Cohen 21 femme debout tenant, un globe de
la main droite et un javclot de la gauche, qu

ein Marinus Marini f., ein Mitglied des Priester-

geschlechtes des Iuppiter Dolichenus (Hettner
de love Dolicheno 1877, 9) erwahnt, und iiber-

haupt wird der Beiname a. haufig dem conima-
genischen Gotte gegeben. CIL III 1301 a. b.

Suppl. 7832. VI 406. 412(?). In Eom wird der
Caelus aeternus Iupiter neben Mithras angerufen
CIL VI 81. 82. Besonders aber spricht dafiir

der Umstand, dass fast ausschliesslich diejenigen
elh appuie sur tine, colonne) zeigt die spatere 40 Gfitter aetemi genannt werden, welche mit den
Kaiserzeit als constanten Typus A. in der Rech
ten Kugel und Phonix, wahrend die Linke das
Gewand hebt (Cohen Trebonien Galle 11—14.
32; Volusien 10. 11; Emilien 1; Te'tricus pere
et fils 1 ; Carin 10—18). Auf Miinzen der bei-

den Faustinen finden sich noch folgende Typen:
A. verschleiert, die Eechte erhebend, iii der
Linken ein Scepter (Cohen F. mere 25—29).
den Schleier ordnend, ein Scepter haltend (F.

mere 40. 41), mit Blume und Scepter (F. mere 50
50. 51) ; die Eechte tragt eine patera, die Linke
ein Scepter (F. mere 52), verschleiert, die Eechte
erhebend, in der Linken une boite a parfunis?,
zuweilen dabei ein Hammender Altar (F. mere 43—45). verschleiert mit brennender Fackel (F. mere
46; F. jeune 1—4 Gewand oder Schleier ordnend;
F. mere 47 2 Ahren, 49 einen Pflug haltend;
F. jeune 13 [Diana?] auf einem Hirsch reitend).

auf einem Zweigespann sitzend (F. mere 53. 54.

in Syrien verehrten Ba'lim identificiert wurden,
namlich Iuppiter und Sol oder Apollo (Iovi a.

Eom, Not. d. Scavi 1890, 388; vgl. Arch, epigr. Mitt.
XV 1892, 81 [die alteste, im J. 1 n. Chr. von
einem orientalischen Freigelassenen gestiftet]

;

Italien, CIL V 789. 7809. IX 4452 f?j: X 8475
[Iup. sempiternus] ; Eaetien, CIL III 5788 ; Dal-
matien, CIL III 1783. 3158 b. Suppl. 8667; Da-
cien. CIL III 1082. 1083. 1352 (?). Suppl. 7912
—14 [von demselben T. Fl. Afer, der auch Arch,
epigr. Mitt. XIII 1890. 192 nr. 1 eine Widmung
Malagbeli macht]. Sfoli) oder sfancto) Iovi a.

CIL m 1788. 3138. Soli a. Dyrrachium, III

604; Olisippo, II 259; Africa. Mil 796(?). Apol-
lini a. Dacien, III 990). Wenn wir also an-
nehmen diirfen, dass der d. a. ein syrischer Gott
ist und als der htichste Gott angesehen wurde,
so ist das beinahe alles, was wir von ihm wissen.
Uber sein Wesen geben die Beinamen magnus

57—59; F. jeune 11 ein Scepter haltend. ge-60lCIL V 3221. Eph. ep. V 787), sanetus (CIL V
zogen von zwei Elephanten, auf deren jedem ein

Knabe sitzt; F. mere 55. 56 ein Tympauon hal-

tend, von zwei LOwen gezogen). Seit Gordianus
Pius findet sich auf den A. umschriebenen Miinzen
haufig der Sonnengott. Als symbolische Dar-
stellungen werden verwendet ein Stern (Cohen
Faustine mere 62. 63), die Mondsichel. umgeben
von sieben Sternen (Pescennius Niger 1), ein

1058. VI 3761). exauditor (V 3208), wenig Aus-
kunft und ebenso sparlich sind die Angaben iiber

den Kult (fons Aetemi CIL III 990. Viribus
Aetemi taurobolio III 6961f.). Nur ein Bild
dieses Gottes besitzen wir (Bull. coin. Ill t.

XXI) : er wird ganz nach romischer Art als

Iuppiter mit Blitz und Donnerkeil dargestellt, auf
den Seiten rechts und links stehen Apollo und
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Diana. Auch in den Inschriften finden wir neben
dem Sol oder Apollo aeternus die Luna aeterna
(Eom, CIL VI 755 [mit Sol invictus]. Orelli-

Henzen 1929) oder Diana aeterna (CIL III 6161),

und obwohl die Existenz einer dea aeterna, nicht

mit Sicherheit nachzuweisen ist (VII 336 (?). V
8209, ist wohl aeternae Lfunae] zu lesen), so ist

doch wahrscheinlich, dass die syrische weibliche

Gottheit unter diesem Namen im Abendlande
,-erehrt wurde

;

Auch die ignes aetemi (CIL XII 10 Ubersetzung durch Hieronymus sich gezwungen

romischen Zeit gar nicht seiten sind, zu ent-

halten scheinen, hat Wuttke das ganze Buch
und seine Einkleidung fur bare Miinze gehalten,

die Existenz und Bedeutung des Aethicus und
die Autorschaft des hi. Hieronymus vertreten und
in einer zweiten vermehrten Auflage verteidigt,

auch an der Sprache des Buches keinen Anstoss
genommen, wahrend Pertz fur den auch seiner-

seits versuchten Beweis der Annehmbarkeit der

1551 mit Hirschfelds Anm.) werden wohl
Sonne und Mond bedeuten, obwohl derselbe Aus-
druck auf einem neu entdeckten Steine (Bull. com.
1883, 218) fur das immerdauernde Feuer der

Vesta gebraucht wird (vgl. Verg. Aen. IV 200).

Wenn dagegen die vergotterte Stadt Eom, die

Victoria oder Pax Augusti aeternae genannt
werden , hangt das damit zusammen , dass das
Eeich, seine Hauptstadt und die Kaiser, die seinen

sah, auf das Auftauchen besserer Handschriften
zu hoffen und zu versuchen, ein beigefugtes
Alphabet fur das der Sage nach von Hieronymus
stammende Alphabet der Slaven, der Landsleute
des Aethicus, zu erklaren. Zahlreiche Zeugnisse
mittelalterlicher Schriftsteller iiber das Buch und
die Angaben iiber die Handschriften hat Pertz
p. 89ff. mit grossem Fleisse gesammelt. G. F.
Hertzberg (Untergang des Hellenismus. Halle

Fortbestand sicherten, als ewig angesehen wur-20 1875 S. 65f.j istder Wuttkeschen Auffassung ge-
den (s. Aeternitas). Die Nymphae aeternae «~~*- j;—-h— v_.<_-.i. j:_ t^_.-j.-i— i±^\.._

(CIL X 5163) sind wohl nichts anderes als ein

fons perennis. Uberhaupt werden also die

Gotter auf den Inschriften merkwfirdig seiten

ewig genannt und dieser Begriff scheint sich erst

mit den orientalischen Kiilten in den niedrigen

Schichten der BevSlkerung verbreitet zu haben.
Es ware jedenfalls verkehrt anzunehmen , dass

derselbe von dem Eeiche auf seine Schutzmachte

neigt, gegen dieselbe aber trat die Kritik mit fiber-

zeugenden Griinden auf (KunstmannMunchener
gel. Ariz. 1854 Nr. 31-34. K. L. Roth Heidelberg.
Jahrb. 1854 I 269ff. 1855 1 100ff.; vgl. Fr. Haase
de med. aev. stud, philol. Breslau 1856 p. 7ff.). Die
Genannten wiesen nach, dass Sprache und Inhalt
des Werkes nur mit sehr ahnlichen Werken der
Merovingcrzeit (s. Haase a. a. O.) zu vergleichen

sei; dass eine Stelle, in welcher Alchimus ge-
iibertragen worden ist. Cumont Eevue arch. 30nannt ist, mit einem bestimmten Hexameter
1888 I 184ff. Ruggiero Diz. epigr. I 320ff.

v. Premerstein Arch, epigr. Mitt. XV 1892,
81ff. [Cumont.]

Aetherius s. Aitherios.
Aethicus (besser Ethicus sc. philosoplius).

Ausgaben: Memoire sur Ethicus et sur les ouv-
rages cosmographiques intitules de ce nom par
M. d'Avezac, Acad, des inscript. et belles lettres.

Paris 1852 Tome II p. 230—552. Cosmogra-

aus einem Gedichte des 523 verstorbenen Bischofs
von Viemie, Avitus Alcimus (op. ed. Sirmond
Paris 1643 p. 227) entnommen sei (Kunstmann
a. a. O. S. 269f.); dass die vorliegende Phase
der Alexandersage und andere historische An-
spielungen in das 6. und 7. Jhdt. gehfiren , und
dass nicht Isidorus Hispalensis die Schrift be-

nutzt, sondern dass im Gegenteile der sogenannte
Hieronymus die Etymologien des 636 verstorbenen

phiam Aethici Istrici ab Hieronymo ex Graeco 40 Isidorus mit bedeutungslosen Zusatzen versehen
in lat. breviarium redactam etc. ed. H. Wuttke,
Lips. 1854; vgl. De cosmographia Ethici libri

tres. Scr. K. A. F. Pertz, Berol. 1853. Die
Schrift soil eine vom Presbyter Hieronymus ver-
fertigte abkiirzende Ubersetzung des griechisch
geschriebenen Werkes eines beriihmten Philo-
sophen Aethicus Ister sein, der die ganze Oeku-
mene etwa nach Art des philostratischen Apol-
lonios von Tyana als Forscher bereist hatte. Sie

habe (Both).

Infolge eines nicht seiten zu verzeichnenden
Vorkommnisses ist der Name Aethicus in drei

Handschriften von geringem Werte falschlich auf
ein anderes Schriftstiick geographischen Inhaltes
iibertragen; vgl. Pertz a. a. O. p. 74. 83 und
Alex. E i e s e Geographi lat. min. Heilbronn
1878 p. XXVIII. In der genannten Ausgabe
Eieses stcht die Schrift p. 71—103, zwolf altere

handelt anfangs von der SchOpfung der Welt. 50 Ausgaben verzeichnet Pertz a. a. O. I 1 § 1.
von Himmel, Erde und Holle, vom Fall des

"
' " " " " " ----.-—

bOsen Engels, and die wieder aufgenommene Be-
schreibung der Erde fnhrt auf die wunderbaren
Eeisen des Aethicus, der erst von Taprobane
nach dem Westen der Oekumene, dann nach dem
hohen Norden, von da nach dem kaspischen
Meere, Griechenland und dem Mittelmeere, zu-
letzt wieder nach Indien und westlich zuriick
bis nach Libyen kommt. Die Angaben iiber

zahlt auch ebend. § 2 p. 5—12 alle Schriftsteller

von Cassiodor bis zu d"Avezac auf, die ihre

Meinung iiber diesen sogenannten Aethicus ge-

aussert haben. Besonders henorzuheben sind

:

F. Eitschl Ehein. Mus. N. F. I 1842, 481ff.

= Opusc. Ill 743ff. Petersen Rhein. Mus. N.
F. VIII 161ff. 377ff; dazu K. Mtillenhoff fiber

die Weltkarte und Chorographie des Kais. Aug.
Kiel 1856, bes. S. 12ff. Die Schrift besteht aus

Land und Leute sind wunderlich, oft unsinnig, 60 zwei Teilen, die in ihrer Abfassung Ubereinstim
bei vielfaehen Wiederholungen haufig durchsetzt
mit fabelhaften, in ihrer barbarischen Sprache
und ihrer gesuchten Ratselhaftigkeit nur teil-

weise verstandlichen Excursen fiber Alexander
den Grossen, die Eroberungen der alten romischen
Konige, den Schiffbau und andere Dinge. An-
gelockt durch eine Anzahl von Angaben, die

richtige Nachrichten , wie sie freilich in der

mung zeigen durch eine auffallig hervortretende
Vorliebe fur Eom und Italien. Der erste Teil

ist nach Eiese, Pertz u. a. (vgl. Forbiger
Handb. d. alt. Geogr. I 464) eine mit bios aus-

sehmuckenden Zusatzen versehene Wiedergabe
der Kosmographie des Iulius Honorius. Er zahlt

mit vielen Irrtumern und Verderbnissen die Meere,
Fliisse, Berge, Stadte und Volker des nach den
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Himmelsgegenden vierfach geteilten Orbis terra-

rum reihenweise auf, nur den Fltissen sind An-
gaben tiber Ursprung, Lauf und Miindung bei-

gegeben. Der zweite Teil behandelt nach Oro-

sius I 2 die Erdteile und die zu ihnen gehorigen

Lander nach ihrer Lage und Begrenzung mit

wenig Zusatzen tiber Berge, Fliisse und Volker

und sohliesst mit einer Beschreibung der Inseln

des Mittelmeeres. [Berger."

2) Rescript an eine A. vom J. 256 n. Chr.,

Cod. lust, m 29, 2. [v. Rohden.]

Aetion. 1) Auch Eetion, Maler und Bild-

hauer, dessen Name und PersOnlichkeit, wahrend
man friiher auf Grund von handschriftlicben Ver-

derbnissen einen Kiinstler Echion annahm, von
Stark (Arch. Stud. 40f.) und Brunn (Gesch.

d. gr. Kstl. I 502. II 243f.) festgestellt worden
ist. Er wird neben den beriihmtesten griechi-

Aethiopicus lapis, eine Art Hamatit-Roteisen- 10 schen Malern genannt (Cic. Brut. 70; parad. 37.

stein, wurde nach Plinius n. h. XXXVI 146 zu

allerlei Arzneimitteln, insbesondere gegen Augen-
leiden, verarbeitet. Ausserdem wurden daraus

MOrser, welche zum Verreiben der Augenmittel
dienen sollten, gefertigt (Plin. n. h. XXXVI 157).

[Nies.]

Aethlios ('Ae&kios). 1) Sohn des Zeus und
der Protogeneia (Heslod. bei Schol. Ap. Rh. IV
57. Apd. I 7, 2, 6. Konon 14 [nach Ephoros:

Plin. n. h. XXXV 50. Lucian de mere. cond. 42).

Plinius (XXXIV 50. XXXV 78) setzt seine Blilte

in die 107. 01., aber damit lasst sich kaum ver-

einigen, dass sein beriihmtestes Gemalde die erst

im Anfang der 113. 01. vollzogene Hochzeit Ale-

xanders mit der Roxane darstellte, und dass sich

der Kiinstler erst nach der Aufstellung desselben

in Olympia verheiratete. Deshalb ist der Zeit-

bestimmung, welche sich aus dem 8. Epigramm
Hoefer Konon 69]. Pausan. V 1, 3. Hyg. f. 20 des Theokrit (Anth. Pal. VI 337) ergiebt, dass

155), nach Paus. V 8, 2 Sohn des Aiolos cogn. - - :- "--* *'—— — J —'— ™ 4 ~-

Zeus, was wohl auf Verwechslung beruht, da

Kalyke, des A. Gemahlin, Tochter des Aiolos ist

;

Gemahl der Kalyke und Vater des Endymion (s.

noch Apd. I 7, 5 u. Hyg. f. 271, wo aber Aethlii

nur Conjectur Munckers fur aetoli), nach Paus.

V 1, 3 erster KOnig von Elis. Nach Joann. Ant.

fr. 1, 20 (vgl. Et. M. s. aMfjocu) wurden duo

rfjg &[iiXkr)s t&v 'AedXiov xatdcov die Wettkampfer
Athleten genannt. [Hoefer/

2) Historiker (PHG IV 287. 288), schrieb eine

samische Chronik (fa s "Qgcov Zafiicov Athen.

XIV 650d — 653f ). Die im ionischen Dialekt

geschriebene Chronik selbst war jedenfalls alt,

spatestens aus dem 5. Jhdt. ; Athenaios Bemer-
kung el yvtfoiov zo avyyga/ifia ist dahin auszu-

legen, dass den alexandrinischen Bibliothekaren

der Autorname unsicher zu sein schien, ob mit

Recht oder Unrecht, ist nicht auszumachen. Vgl.

Diels Herm. XXII 413ff. [Schwartz.]

Aethogurza (Aethogursa der Stein), eine der

civitates stipendariorum pago G-urxenses , wie

sie in CIL VIII 68 vom J. 742 = 12 genannt

werden, die also zusammen ein Gemeinwesen mit

Ourza als Vorort bildeten. Schon 65 n. Chr. hat

sich dieses Verhaltnis gewandelt: CIL VIII 69

von diesem Jahr nennt nur noch die civitas

Ourxensis. Die friiher loser verbundenen Ge-

meinden mogen teils enger zu einer Einheit ver-

er ein Zeitgenosse dieses und seines Preundes
des Arztes und Dichters Nikias, war, also um
die 130. 01. lebte, der Vorzug zu geben, und der

Maler AStion von dem Bildhauer Eetion nicht

mehr zu trennen. Die Hochzeit der Roxane,

welche sich zu Lucians Zeit in Italien befand,

hat dieser nach eigener Anschauung genau be-

schrieben (Herod, s. Aetion 4f. ; vgl. imag. 7).

Ausserdem malte A. nach Plinius (n. h. XXX 78)

30 folgende Bilder : Liber pater , item Tragoedia

et Comoedia, Sem,iramis ex aneilla regnum
upiscens , anus lampadas praeferens et nova
nupta vereeundia notabilis, welche Figuren wohl

auf vier Gemalde verteilt waren: s. FOrster
Arch. Zeit. XXXVIII 89f. Die Technik des A.

wird als vollkommen vollendet, ahnlich der des

Nikomachos, Protogenes und Apelles bezeichnet.

Von seinen plastischen Werken kennen wir zwei

Statuen, durch Theokrit (a. a. 0.) einen fur

40 Nikias gefertigten Asklepios aus Cedernholz in

Milet und durch Phlegon (mirab. 3 S. 71 Keller)

einen auf .seinem Wagen stehenden Helios in

Syrakus. Uber das Leben des A. wissen wir nur,

dass er in Milet und Syrakus thatig war und
infolge der Ausstellung der Roxane in Olympia
die Tochter des Hellanodiken Proxenidas zur Ge-

mahlin erhielt. [C. Robert. 0. Rossbach.]

2) Name des Steinschneiders oder Besitzers

einer Gemme in Devonshire House (Arch. Jahrb.

bunden, teils vielleicht auch selbstandig geworden 50 III Taf. XI 12). Sie zeigt etwa im Stil des

sein. [Joh. Schmidt.]

Aethueolis scheint der Name einer gallischen

Gottheit auf einer fragmentarisch erhaltenen In-

schrift von Antibes (Antipolis) CIL XH 5724

{vgl. Auctar. p. 862), welche eine Carina [fla]mi-

niea saeer . . . IAETHVCOLIS setzen liess. So

lautet nach Re veil at Revue archeol. X 1887,

277ff. die fragliche Zeile, indes die frliheren lasen

saeer[do]s Aethueolis (vgl. All me r Revue epigr.

4. Jhdts. v. Chr. den bartigen Idealkopf eines

Mannes mit phrygischer Miitze. Darstellung wie

Inschrift sind trotz der von Furtwangler spater

wiederholten Einwiinde Kohlers von Brunn
(Gesch. d. gr. Kstl. II 537f.) mit Recht als

unverdachtig bezeichnet worden. Alle ubrigen

Steine mit dem Namen des A. sind unecht oder

noch nicht geniigend bekannt. [0. Rossbach.]

Aetios CAeuog). 1) Nach Pausanias (II 30, 8)

II n. 475 p. 45. 153). Revellat denkt an GO Sohn des Anthas, KOnig von Troizen, Ahn der

flaminica saeer[dotiji Aethueolis, 0. Hirsch
feld (Index CIL XII) an flaminica saeer[dos

de]ae Thueolis; vgl. auch Bull, epigr. IH 314 und
Bull, de la soc. des antiquaires 1886, 171. [Ihm.]

Aethusa s. Aithusa.
Aetia (Aexla). 1) Nach Steph. Byz. s. Atyv-

jnog alter Name Agyptens. Vgl. Aetos und
Aeria Nr. 1, [Pietschmann.]

Griinder von Halikarnassos und Myndos in Karien:

also wohl Vater (oder doch Ahnherr) des Areu-

anios (s. d.) und Melos, welche bei Vitruv. II

8, 12 als Fuhrer dieser Colonie genannt sind.

[Tiimpel.]

2) Aetius, Schwiegersohn des Septimius Seve-

rus, von diesem zum Consul (Jahr unbestimmt)

erhoben. Hist. Aug. Sever. 8, 1. [v. Rohden.]
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S) Aetius, Stadtpraefect von Constantinopel
419 (Cod. Theod. XIV 6,5 und falsch datiert

Cod. lust. I 2, 4 = IV 63, 5); wahrend seiner

Amtszeit wurde auf ihn ein Mordversuch gemacht
{Chron. Pasch.). Praefectus praetorio 425 (Cod.
Theod. XV 4) ; 421 liess er eine Cisterne in Con-
stantinopel bauen (Marc).

4) Flavius Aetius (De Rossi Inscr. christ.

urb. Rom. 698) aus Durostorum (Silistria), geb.
um 390 (Merob. carm. IV 42), Sohn des Magister
«quitum Gaudentius und einer vornehmen und
reichen Italienerin , vermahlt mit der Tochter
des Comes Domesticorum Carpilio (Greg. Tur. II

8. Jord. Get. 34, 176. Merob. pan. 112. Momm-
sen chron. min. I 658. Zos. V 36, 1), welche sich

-der Abstammung aus gothischem KOnigsblute
ruhmte (Sid. carm. V 204; vgl. 128. Merob. carm.
IV 17), aber Christin war (Greg. Tur. II 7).

Sie gebar ihm zwei Sonne, welche nach den
Grossvatern benannt wurden (Sid. carm. V 205.
Hydat. Avit. 1. Priscus frg. 8 p. 81. Cassiod.
var. I 4). Seine Charakterschilderung bei Greg.
Tur. II 8; sein Reichtum Priscus frg. 30. Als
Knabe wurde er in das Officium eines Praefectus
praetorio aufgenommen (vgl. Adcrescens Nr. 2),

dann war er drei Jahre (wahrscheinlich 405—408)
Geisel bei Alarich (Greg. Tur. II 8. Merob.
carm. IV 42; pan. 129; vgl. Zos. V 36, 1), spater
bei den Hunnen, und erwarb sich so Verbindungen
und Anhang unter den streitbarsten Barbaren-
volkern. Unter Johannes 423—425 war er Cura
Palatii und wurde, als Theodosius II. seinen An-
griff auf den Usurpator vorbereitete, mit grossen
Geldmitteln zu den Hunnen geschickt, um Hilfs-

volker zu werben und mit ihnen im Rucken des
Feindes zu operieren (Greg. Tur. II 8). Mit
60 000 Mann langte er in Italien an, als Johannes
schon seit drei Tagen tot war, setzte aber den
Krieg auf eigene Faust fort und erzwang nach
«iner blutigen Schlacht, dass ihm Amnestie ge-
wahrt und ein Commando mit dem Comestitel
iibertragen wurde, wogegen er seine Hunnen zur
Ruckkehr bewog (Philost. XII 14. Mommsen I

471. 658). Nach gliicklichen Kampfen gegen die
<Jothen und Franken (Mommsen I 471. 472. 658.
Hydat. Val. 6. 8. Jord. Get. 34, 176. Sid. carm.
V 212ff.) wurde er 429 zum Magister utriusque
militiae ernannt (Mommsen I 472. Hydat. Val.
7. 9) und bemachtigte sich, nachdem er in einer
angestifteten Militarrevolte seinen Vorgesetzten
Felix hatte umbringen lassen, 430 der unbe-
schrankten Gewalt uber den Kaiser (Hydat.
Mommsen I 473. Joh. Ant. frg. 201, 2. Marc),
welche er durch Siege tiber die Juthungen und
Noriker befestigte (Hydat. Val. 6. 7. Mommsen
I 658. Sid. carm. VII 233. Merob. pan. 1). Con-
sul wurde er dreimal (432, 437, 446), was bei
einem Privatmann unerhOrt war. Die Gesandt-
schaften der Provinzen wurden nicht mehr an den
Hof, sondern an ihn geschickt (Hydat. Val. 7).

Urn sich des Ubermachtigen zu entledigen, berief
die Kaiserin-Mutter und Regentin Placidia den
Comes Afrieae Bonifatius nach Italien und iiber-

trug ihm das Amt des Aetius (432). Dieser
widerstand in offenem Aufruhr; nach einigen
Monaten kam es zur Schlacht zwischen den
beiden Nebenbuhlern , in der A. zwar besiegt
wurde, aber Bonifatius eine Wunde empfing, an

der er nach drei Monaten starb. Da an seine
Stelle sogleich sein Schwiegersohn Sebastianus
gesetzt wurde, zog sich A. auf seine Giiter zuriick.

Ihn vor ein Gericht zu stellen, wagte man nicht,

sondern suchte sich seiner durch bewaffneten
Uberfall zu entledigen. Er entkam, floh zu den
Hunnen, warb bei ihnen ein Heer und zwang die

Kaiserin, welche gegen ihn vergebens gothische
Hilfstruppen aufgeboten hatte, den Sebastianus

10 zu entlassen, spater auch zu verbannen und ihn
selbst in seine friihere Wurde einzusetzen (Momm-
sen I 473. 658. Joh. Ant. frg. 201 , 2. Hydat.
Marc). Bald darauf (433) liess er sich auch
zum Patricius ernennen (Hydat. Nov. Val. 9. 16.

32. 35 und sonst). Nachdem er mehrere Jahre in
Gallien gliicklich gegen die Burgunder und Gothen
gekampft hatte (Mommsen I 475—477. 660. Joh.
Ant. a. O. Hydat. Merob. pan. praef. 2. v. 16ff.

Sid. carm. VII 234), kehrte er 440 nach Italien
20 zuriick (Mommsen I 660. Nov. Val. 9) und siedelte

grosse Schaaren von Barbaren in den verschie-
denen Provinzen des Westens an (Mommsen I

660. Dahn Die Konige der Germanen I 264).
Mit den Hunnen hatte er bis dahin immer ein
freundliches Verhaltnis bewahrt (Priscus frg. 8.

11 p. 76. 84. 92. 94); er hatte ihnen Pannonien
durch Vertrag iiberlassen (Prise frg. 7. Mommsen
I 660) , seinen eigenen Sohn als Geisel gestellt

(Cassiod. var. I 4. Prise frg. 8 p. 81) und dafiir

30 bei vielen Gelegenheiten ihre militarische Unter-
stiitzung in Anspruch genommen (Greg. Tur. II

8. Mommsen I 471. 473. 475. 476. 658. Jord.
Get. 34, 176. 177). Als daher A. die Anspruche
Attilas auf die Hand der Honoria zuriickwies
und zugleich in einem frankischen Thronstreit
gegen dessen Schutzling einen anderen Candida-
ten unterstiitzte (Prise, frg. 16), erregte er durch
diese Undankbarkeit den totlichen Hass des
Hunnenkdnigs (Jord. Get. 37, 196). Dieser unter-

40 nahm 451 den Feldzug nach Gallien, bei welchem
er durch A. im Bunde mit den Gothen zuerst ge-
zwungen wurde, die Belagerung von Orleans auf-

zuheben (Greg. Tur. n 7. Jord. Get. 37, 194.
Sid. epist. VII 12, 3. VIII 15, 1. Theiner
St. Aignan ou le siege d'Orleans par Attila,

Paris 1832), dann die Niederlage auf dem Cata-
launischen Felde erlitt (Jord. Get. 38, 197ff. Greg.
Tur. II 7. Sid. carm. VII 316ff. Hydat. Vict.

Tunn. Mommsen I 302. 481. 662. 663. Proc.

50 b. Vand. I 4. Cass. var. Ill 1). Doch hinderte
A. die Vernichtung der Hunnen, um nicht kunf-
tig des Gegengewichtes, welches sie ihm immer
gegen die Gothen gewahrt hatten, entbehren zu
rmissen (Jord. Get. 41 , 216. Greg. Tur. II 7).

Nach Italien zunlckgekehrt , verlobte er seinen

Sohn mit der Tochter Valentinians LH. (Momm-
sen I 483) , wurde aber am 21. September 454
auf Anstiften des Petronius Maximus und des
Eunuchen Heraclius von dem Kaiser eigenhandig

60 bei einer Audienz ermordet (Mommsen I 303.
483. Joh. Ant. frg. 201. Hydat. Marc. Vict. Tunn.
Greg. Tur. II 8. Sid. carm. V 305. VH 359.
Procop. b. Vand. I 4, wo aber das Meiste, nament-
lich was von dem Streite mit Bonifatius erzahlt

wird, Fabel ist). Nach dem Tode des A. wur-
den Gesandte an alle verbiindeten Barbarenvolker
geschickt, da sie mit ihm ihre Vertrage ge-
schlossen hatten und man jetzt eine allgemeine
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Erhebung befiirchtete (Hydat.). Schon 455 rach-

ten ihn zwei seiner Gefolgsleute, indem sie bei

einer Heerschau Valentinian niederatiessen. Mero-
baudes schrieb auf ihn mehrere noch in Frag-
menten erhaltene Panegyrici ; Sidonius (carm. IX
294) kannte auch einen von Quintianus.

5) Comes domesticorum et stabuli bei Mar-
tian im J. 451 (Mansi Concil. coll. VII 128),
schlug 453 die Hunnen (Hydat.) und wurde mit
dem Consulat fur 454 belohnt. De Rossi Inscr.

christ. urb. Kom. p. XXXVI. [Seeck.]

6) Arianer. Geboren zu Antiochien ca. 300,
dort Diacon 350, starb er zu Constantinopel ca.

367 nach einem abenteuerlichen Leben. Der
ehemalige Sklave ist das Haupt der extrem ari-

anischen Schule der Anomoer geworden. Von
seinen durch minutiose Dialektik auffallenden

Abhandlungen hat Epiphan. haer. 76 § 10 ein

avvxay/jAxiov, 47 Thesen enthaltend, aufbewahrt;
vgl. Smith and Wace Diet, of Christ. Biogr. I

51—53. [Jiilicher.]

7) Doxograph. Seine Schrift g~vvaya>yr] jiegl

dgeaxori<ov wird dreimal erwahnt von Theodo-

retos m. 7ia&. fogax. II 95. IV 31. V 16 neben
Plutarchs Epitome und Porphyrios Geschichte

der Philosophie. Nach Di els Doxographi Graeci

(Berl. 1879) Prol. 45ff. gehoren ihm die S. 273
bis 444 edierten Placita, wertvolle Exeerpte, die

Geschichte der Naturphilosophie und Naturwissen-

schaft betreffend, aber ohne Urteil von einem
Eklektiker des 1. oder 2. Jhdts. n. Chr. ange-

fertigt, die wieder von Ps.-Plutarch in der Epi-

tome (und den Stromateis? vgl. z. B. I 3, 17 und
Prol. 141) und Joh. Stobaios ausfuhrlich, von

Theodoretos nur gelegentlich, aber, wie es scheint,

zum Teil vollstandiger ausgezogen sind. Schwierig

bleibt zu erklaren, warum der christliche Com-
pilator Aetios und [Pseudo- ?] Plutarch neben ein-

ander genannt hat, wenn er nicht die vollstan-

dige Vorlage bei ihrem Excerptor citiert fand.

[Gercke.]

8) Medicinischer Schriftsteller aus dem An-
fang des 6. christlichen Jhdts. Geboren zu Amida
in Mesopotamien, hatte er zu Alexandreia studiert,

war Christ und wurde Leibarzt am byzantini-

schen Hofe mit dem Charakter eines Comes ob-

sequii. Er hat nach dem Vorbilde des Oriba-

sius ein grosses medicinisches Sammelvverk ver-

fasst in 16 Buchern
, fSifikla lazgtxa ixxaidexa,

in manchen Handschriften in 4 xsxoaptfi/.m von

je 4 ioyoi abgeteilt, das er aus den Werken des

Galen, Archigenes, Rufus, Dioskorides, Herodot,

Soran , Philagrios , Philumenos , Poseidonios y.al

kxsgmv xivcov x<bv hd xfj x£%vr\ xijg iaxoixrjg ovoua
hxovxoiv zusammenstellte. A. schloss sich darin

vorzugsweise an Galen an, doch nicht ohne eigenes

Urteil, beachtete aber daneben nicht minder
Methodiker und Empiriker. Dieser Synkretis-

mus lag im Geiste seiner Zeit , wie auch das

grosse Gewicht, das er auf die Arzneimittellehre

legte, in der christliche Mystik und heidnischer

Aberglaube eine grosse Rolle spielten. Uber
seine medicinischen Grundsatze s. K. Sprengel
Gesch. der Arzneikunde II 201f. Neben Galen
hat er den Archigenes am haufigsten beniitzt;

er ist Quelle der Zusatze, die sich in B. I und
II, welche nach dem Titel die avvoyjig xwv wnlmv
raXtjvov enthalten, zu Galen flnden (V. Rose

Herm. IX 474f.), er ist ferner der Autor, den A.
seiner Lehre von den giftigen Tieren (B. XIII)
zu Grunde legte (E. Rohde Rh. Mus. XXVIII
268f.), er ist endlich von ihm in der Lehre von
den drjlrjxrjgia neben dem Pseudo-Dioskorides und
einem dritten unbekannten Autor beniitzt worden
(O. Schneider Nicandrea 177f.). Ein ausfuhr-

licher Auszug seines Werkes ist uns von Photios.

(cod. 221 p. 177a 7) erhalten. Der Name des
10 Aetius Sicamius, der als Verfasser des unter den

Schriften des Galen erhaltenen Tractats nsgl

pelayxoUas (XIX 699f. = Aet. VI 9—11) flgu-

riert, beruht auf einer Textvcrderbnis ; zu lesen

ist jiF.gi [Aska.y%oklas ex xwv raXyvov y.al
c
Pov<pov

xal Iloaidmviov xal MagxsXXov 2i(rir)Xov) xa(i

"A)[u(Srjv)ov xov 'Aetlov. Nur die erste Halfte des

Werks ist his jetzt im griechischen Original ge-

druckt Ven. 1534 fol. ; in lateinischer Ubersetzung
B. 1—7. 14—16 Basil. 1533—1535 fol.; voll-

20 standig (fibers, von J. Cornarius) Basil. 1542
fol. Venet. 1543f. 8. Lugd. 1549 fol. und in der
Sammlung des Stephanus (1567). Ein Teil

herausgeg. von J. C. Horn Lips. 1564. 4, ein

andcrer (jzeqI xodiag) von A. Mustoxydes und
D. Schinas in ihrer Svlloyrj iXkrjvix&v avsx-

Soxwv Venet. 1816. Der von Fehlern gereinigte
Text von VII c. 1—29 herausgegeben von D.
L. Danelius Beitrag zur Augenheilkunde des

Aetius, Diss. Berlin 1889; vgl. C. Weigel Aetia-

30 norum exercit. specimen, Lips. 1791.

[M. Wellmann.]
AJvtites, von dexos, Adlerstein. Der A. wird

von Dioskorides (V 160) und Plinius (n. h. X 12),

der auch den Namen Gagites angiebt, als ein

Stein beschrieben , der beim Schutteln klappert
nach Art der gelben Thoneisensteinconcretionen
mit lockerem Kern , die darnach von spateren
Schriftstellern mit diesem Namen bezeichnet

wurden. Der A. wurde als Heilmittel in vielen

40 Fallen gepriesen (in Agypten nach Sprengel
Versuch einer pragmat. Gesch. der Arzneikunde
I 92 gegen Wasser- und Windsucht), namentlich
aber von schwangeren Frauen als Amulet ge-

tragen , das vor zu friiher Niederkunft schiitzen

sollte, auch zu gleichem Zweck trachtigen Tieren
angebunden. Plin. n. h. X 12. XXXVT 151.

Dionys. de aucup. I 1. Nach Lucan (VI 676)
scheint der A. auch beim Zaubern benutzt wor-

den zu sein. Als wirksam galten nur die wirk-

50 lich dem Nest eines Adlers entnommenen Steine.

Man fand angeblich in jedem Nest deren zwei,

einen weichen .weiblichen" und einen harten
,mannlichen". Plinius (n. h. XXXVI 149ff.) be-

schreibt 4 Arten , aus Afrika , Arabien , Cypern
und Taphiusa, Nach Dionysius a. a. O. kommen
sie im Kaukasus und am Meeresufer vor, nach
Solinus (38) vorzugsweise in Persien. Nach
Plinius (n. h. X 12) konnen die Adler ohne diese

Steine nicht hecken, nach der alteren agypti-

60 schen Fabel dagegen tragen die Adler dieselben

in ihr Nest, um es sicherer und fester zu machen,
insbesondere wohl gegen Feuer (Horapollo II 49)

;

denn der A. ist nicht nur selbst unverbrennlich

(Plin. n. h. X 12), sondern bat auch die Kraft.

das Feuer zu dampfen, z. B. wenn er in sieden-

des Wasser geworfen wird. Vgl. Eutecnii paraphr.

Oppiani, vel potius Dionysii libr. de aucupio I

ed. Joh. Gottl. Schneider 1776. Salmasius
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zu Solinus cap. 38 p. 712ff. O. Keller Tiere

des Mass. Altertums 269ff. [Nies.]

Aetna s. Aitne.
Aetoma (ahw/ta , auch aeros , aexol, latein.* fastigium), das dreieckige Giebelfeld an den

|" Schmalseiten der griechischen Tempel, so ge-

* nannt, weil es Ahnlichkeit mit einem fliegenden
* Adler zu haben schien (Bekk. Anecd. 348, 3);

* s. Welcker A. D. I 3ff. Seit friiher Zeit pflegte

man diese vertieften Giebelfelder mit plastischem 10
Schmuck zu verzieren, und dieser ist wohl ge-

meint , wenn Pindar (01. XIII 21) die Erflndung

des A. den Korinthern zuschreibt (s. Welcker
a. O. ; ilber eine abweichende Ansicht vonR e im e r s

Zur Entwick. des dor. Temp. 21ff. vgl. DOrp-
feld Berl. philol. Wochenschr. 1885, 833. Stud-
niczka Athen. Mitt. XI 61). Und zwar bestand

dieser Schmuck an grOsseren Tempeln durchweg
aus freistehenden Figuren; so wahrscheinlieh

1) Afer, Patruelis des Caracalla, von diesem

getotet im J. 212. Hist. Aug. Carac. 3, 6.

2) Afer, bei Martial erwahnt: reich IV 37,

6. 10; alt IV 78, 9; lasst sich, obwohl arm, in

einer Sanfte tragen VI 77, 5 ; kehrt aus Libyen
zuriick IX 7, 1. 4; Gastgeber des Martial IX
25, 2. 10; heiratet den Callistratus XII 42, 1;

ausserdem X 84, 1. Wie viele hier zu unter-

scheiden sind, ist unsicher. [v. Rohden.]

Affe (izi&rjxog, xfjfioe \xrjjios\ ; simia \simi-

us], daneben dura und cluria [auch ,Meerkatze']

vulgar in Gloss., clurinum peeus Plant. True. 269.

Arnob. Ill 16), hatte in der alten Welt im
grossen und ganzen dasselbe Verbreitungsgebiet
(Africa, Asien) wie heute. Ob man aus dem
Namen der Insel Pithekusa (Ischia) oder mehrerer
Inseln dieses Namens an der campanischen Kiiste

bei Cumae schliessen darf, dass dort friiher Affen

hausten, ist zweifelhaft. Plinius (n. h. Ill 82)
schon an dem aus Holz gebauten Heraion in 20 stellt die Thatsache in Abrede ; Xenagoras (fr.

Olympia (Purgold Arch. Anz. 1889, 11) und
weiter an dem Tempel auf Aegina, an dem peisi-

stratischen Pallastempel der Akropolis (Athen.

Mitt. XI 61. 185), am Parthenon, am Zeustempel

in Olympia, an einem Tempel in Epidauros

('Eiprjix. ag%. 1884, 50), an dem kiirzlich in Lokri

ausgegrabenen Tempel, Rom. Mitt. V 1890, 201ff.

An kleineren Gebauden bestand der Schmuck
auch wohl aus Reliefs, wie am Nereidenmonument

13, FHG IV 528) und Ovid (metam. XIV 90)
verlegen dorthin den Wohnsitz der in Affen ver-

wandelten Kerkopen (s. d.).

Eine vortreffliche Beschreibung des A. giebt

Aristoteles (h. a. II 8). Von den drei Arten, die

er unterscheidet, ist der schlechthin iti&Tjxog ge-

nannte A. vermutlich der gemeine Hundsaffe
(Inuus ecaudatus Geoff.), der xvvoxstpaXog der

Pavian (Cynocephalus hamadryas Desm.) und der

bei Xanthos (Ann. d. Inst. 1875, 150). Funde 30 xrjfios die Meerkatze, welche bei lateinischen

sehr alter Giebelreliefs (Schatzhaus der Megarer
in Olympia, Boetticher Olympia 2 215; Reliefs

von der Akropolis, Athen. Mitt, X 237. XIV 67.

XV 84) haben neuerdings zu der Auffassung An-

lass gegeben, dass dies die altere Art sei (Pur-

gold Arch. Anz. 1889, 11); s. dagegen Koepp
Arch. Jahrb. II 1887, 122. In Italien waren
die Giebelgruppen vielfach aus Thon (Cic. div.

I 16. Vitr. Ill 3, 15. Plin. n. h. XXXV 158.

Schriftstellern gewohnlich xsgxouldt\xos heisst.

Der heute auf Arabien und Abessynieir be-

schrankte Pavian kam im Altertum auch in

Agypten vor (Diod. I 33), wo er dem Mondgott
geheiligt war. Strab. XVII 812. Lucian Toxar.

28. Artemid. II 12 p. 104 H. Horapollo I 14—16.
So wurde er friih in Griechenland bekannt (Ari-

stoph. equ. 416. Plato Theaet. 161C. 166C). Iuvenal

(15,4) erzahlt von goldenen Statuen der eercopithcci

XXXVI 6). Die Dachform mit Giebelfeld kam 40 (Paviane '?) in Agypten. Auch kannten die Alten
auch an Privathausern vor (Hippocr. de artic,

in 193 Kflhn. Cic. ad Q. fr. Ill 1, 14); wenn
dennoch das Aetoma als etwas den Tempeln eigen-

tumliches betrachtet wird (Arist. Av. 1110), so

ist wohl ein monumentales , namentlich ein mit
plastischem Schmuck verziertes gemeint. Ein
solches wird das gewesen sein, welches Caesar
als gleichsam gottliche Ehre vom Senat decre-

tiert wurde: Cic. Phil. II 110. Plut. Caes. 63.

wahrscheinlieh noch (vgl. Keller Tiere d. klass.

Altertums 8—19) den Babuin (aethiopische xij-

poi, Strab. XVH 812), den Gelada-Pavian (Arte-

mid. bei Strab. XVI 775; vgl. Diod. Ill 34.

Timotheus de an. 51), den abessynischen Guereza
(Plin. n. h. VIII 216. Solin. 27, 60 mllithrix)

und den heiligen indischen Affen Hulman, Sem-
nopithecus entellus (Aelian. n. a. XVI 10, wahr-
scheinlieh aus Megasthenes; vgl. auch Strab. XV

Snet. Caes. 81. Florus H 13. Obseq. 67 (127). 50 699. 703. Arrian. Ind. 15, 9). Die Alten hatten
[Mau.] fur die genannten Affen keine bestimmten Be-

Aetoryneb.08 (Aez6gv//_o;) , Vorgebirge in

Bithynien. Dion. Byz. Anaplus Bosp. Thrac. fr.

62, Geogr. Gr. min. H 83. [Hirschfeld.]

Aetos ('Aetos). 1) Name des Nils (Diod. I

19, 2; vgl. Aetia Nr. 1). Enthalt nach A. v.

Gutschmid K3. Schr. I 382 einen Vergleich
zwischen dem Strome und dem Raubvogel gleichen

Namens. Vgl. Aigyptos. [Pietschniann.]

nennungen mit Ausnahme vielleicht des Guereza.

Sicher kannten sie mehrere Arten von anthropo-

iden Affen. Den Gorilla erwahnt bereits Hanno
Peripl. 17 (Geogr. Graeci min. I 13), der ihn

fur einen wilden Menschen hielt; vgl. Plin. n. h.

VI 200. Gorillas waren wohl auch die nur ein-

mal in Rom gesehenen aethiopischen eephi, welche
bei den Spielen des Pompeius in der Tierhetze

2) Nach dem Schol. ApolL Rh. II 1248 ein 60 auftraten. Plin. n. h. VHI 70. Der Schimpanse
Fluss in Skythien; vgl. Aigipios, Korax.

[Tomaschek.]

Aetrius Severus, Praetor unter Severus, zur

Zeit seiner Alleinherrschaft (193—198). Ulpian.

Digest. IV 4. 11, 2. [v. Rohden.]

Aezisis s. Aizisis.
Afer, Beiname der Terentii und Domitii.

Ausserdem:

Pauly-Wiesowa

ist vielleicht zu verstehen nach der Schilderung
des Philostorgios (hist, eccles. Ill 11 p. 497 M.)

unter der oft erwahnten 09?/^ (Pseudo-Kallisth.

Ill 18. Agatharchides mar. erythr. 73 p. 159 M.
Artemid. bei Strab. XVI 775. Diod. Ill 34. Plin.

n. h. VI 185. VHI 72. X 199. Geogr. lat. min.

p. 9 Riesel; Keller a. a. O. 14 neigt sich je-

doch der Ansicht zu, dass im allgemeinen unter

23



707 Affe Afranius 708

orpiy% die rote Meerkatze gemeint ist. Menschen-
ahnliche Affen sind auch die Hylophagen des

Agatharchides (Phot. MM. p. 452. Diod. Ill 23)
in Ostafrica. die satyri des Pausanias (I 23, 6)

und des Plinius (n. h. VIII 216. Solin. 27, 60
,Schimpanse'?) und die hundskOpfigen Menschen
Aelians (n. a. IV 46 ,Orang Utang'? = Plin. n.

h. VII 24 satyrtf). Man Melt den Affen (d. h.

besonders den Hundsaffen und die Meerkatze) gem
als Haustier (Eubulos bei Athen. XII 519. Plut.

Pericl. 1. Cic. de divin. I 34. Laberius fr. 40 Bibb.
Martial. VII 87) und erfreute sich an seiner

Dressur und seinem possierlichen Wesen (Lucian
piseat. 36. Aelian. n. a. V 26. VI 10. Galen. HI
80. Fab. Aesop. 365 H. Cic. ad Att. IV 1, 25.

Plin. n. h. VIII 215. Martial. XIV 202. Iuvenal.

V 154. Apuleius metam. XI 8. Luxor. Anthol.
Lat. 330 Eiese). Daher die mannigfache , oft

karikierende Ausstaffierung der Tiere (vgl. Schol.

Iuv. V 143, femer das pompeianische Wandbild
1380 Helbig. Claudian in Eutrop. I 304. Apuleius
a. a. O. Wis sow a Eom. Mitt. V 3ff.) und die

mannigfachen Sagen iiber ihn (Diod. XVII 90.

Strab. XV 699. Philostr. vita Apollon. I 4. Fab.
Aesop. 366 H. Babr. 35. Plin. n. h. VIII 216).

In der Medicin wurden menschenahnliche Affen

bei der Schwierigkeit , Leichen zu erhalten , zu
Sectionen benutzt (Galen. II 222. 533 u. 0.).

Sein Fleisch und Fett sollten Heilkraft als Me-
dicament besitzen (Aelian. n. a. V 39. XV 17;

v. h. I 9. Philostrat. vit, Ap. bei Phot. bibl. p.

325b. Horapollo II 76. Plin. n. h. VIII 52); ni-

fhjxog voawv to tSwv ovqov jtivsi sagt der soge-

nannte Nepualios im Sympathie-Tractat 10 (he-

rausgegeben von Fabricius bibl. Graec. ed.

pr. IV 295 und Gemoll Progr. Striegau 1884).

Sein Auge gait gleich dem eines Erschlagenen als

Zaubermittel, umsich unsichtbar zu machen (Par-
they Zauberpapyrus I v. 248 in d. Abh. d. Berl.

Akad. 1865). Er diente Dichtern und Rhetoren
aLs Sinnbild der Hasslichkeit und der Bosheit (Ar-

chiloch. frg. 91. Semon.fr. 7. 71. Aristoph. Aeharn.
906. Alciphr. I 33, 5. Plaut. Trucul. 269 clu-

rinum peeus u. S. Ennius sat. 45. Horat. sat.

I 10, 18 mit den Belegst. d. Erkl. u. a.). Die
Lex Pompeia de parrictdis (Digest. XLVIII 9, 9)

bestimmte, dass der Vatermflrder mit dem Affen

in einem Sack eingenaht und ersauft werden
sollte. Sein Erscheinen hatte im Wachen wie
im Traum eine Able Vorbedeutung (Lucian p.seu-

dol. 17; nach Artemid. II 12 p. 104 H. bedeutet

er einen Schelm und Betriiger. Cic. de div. I

34. Suet. Nero 46). Tiber seine Verwendung in

den Hieroglyphen s. Horapollon II 66. 67. 76
und (xsQxomdrjxog) I 14—16, wozu vgl. Lauth
S.-Ber. Akad. Munehen 1876, 34f. In der Ma-
lerei und Plastik ist er in den mannigfachsten
Lagen dargestellt (die alteste Abbildung von ihm
auf der Arkesilasvase) ; vgl. Member wie iiber

alles andere die grundlegende Schrift Kellers
Tiere d. klass. Altert. 1—19. Abbildungen des

Pavian auch bei Imhoof-Blumer and O.

Keller Tier- und Pflanzenbilder auf Miinzen und
Gemmen d. klass. Alt. (Leipzig 1889) Taf. I 1.

XIV 1—3. In zoologischer Hinsicht immer noch
wichtig ist die Abhandlung von A H. Lich-
ten stein de simiarum quotquot veteribus in-

notuerunt formis, Hamburg 1791.

IJber den .Affenfiseh' s. u. IIld-tjKog. [Oder.]

Afllae, Ort in Latium an der Grenze des

Hernikerlandes, nochjetzt Affile. Fiir die Namens-
form kommt in Betracht der Familienname Afi-

lanus auf der in A. noch heut existierenden In-

schrift C1L XIV 3442: in den Schriftstellern

kommt A. nur im Liber coloniarum p. 230 (in

Campanien) vor, wahrend die Beziehung der

Affilani (Variante Afulani, Vafulani, Lefulani,
10 Aesulani u. a.) bei Plin. n. h. Ill 63 auf diesen

Ort unsicher ist. Der Ort hatte Stadtrecbt und
gehOrte vielleicht zur Tribus Aniensis. Im friihen

Mittelalter heisst er Effide (Gregor. Magn. dial.

II 1) oder Afile (Jaffe-Ewald reg. pont. n.

2220, Gregor. II. 715—731). Inschriften CIL
XIV 3442—3447, und dazu Dessau. [Hiilsen.]

Afinius. 1) L. Aiinius Gallus , Cos. ord. 62
mit P. Marius Celsus, wird zwar von Tac. ann.

IV 48 L. Asinius, von der vita Persii Asinius
20 Gallus genannt, aber nach einer von Borghesi

III 350 erwahnten Inschrift ist es sicher, dass er

Afinius hiess; vgl. tab. cer. Pomp. nr. 114.

2) Afinia N. f. Calliste cflarissima) f(e-
mina), Tochter des N. Afinius Fortunatus. CIL
IX 1567 (Benevent).

8) Afinia M.
f. Geniina Baebiana, d(aris-

sima) f(emina), Gemahlin des (G.) Vibius (Tre-
bonianus) Gallus cflariss.) vir, des spateren

Augustus (|253). CIL XI 1927 (Perusia).

30 Den Kaiser Volusianus s. miter C. Vibius
Afinius Gallus Veldumnianus L. Volusianus.

[v. BohdenJ
Afiiae, Beiname der Matronae auf zwei K0l-

ner Inschriften, Brambach CIRhen. 338 (M.

Afliabus), Bonn. Jahrb. LXXIV 199 (M. Aflims.
dies der altgermanische Dativ), seine Deutung
ist unsicher. Man hat ihn zu der Eifel und den
ebenso unbekannten Ifles in Beziehung gesetzt

(Rhein. Jahrb. LXXXIII 25). Much Zeitschrift

40 fur deutsches Altert. N.F. XIX 357 vermutet
Namens- und Wesensverwandtsehaft mit der la-

teinischen Ops. Der Beiname ist wohl aber eher

ein topischer. [Ihm.]

Afranius. Plebejisches Geschlecht, aus dem
senatorische Familien schon im 6. Jhdt. be-

gegnen.

1) Afranius, Sohn des L. Afranius Nr. 6, uahm
als Jungling an dem spanischen Feldzuge des

Vaters teil. Caes. b. c. I 74. 84.

50 2) A. Afranius, Vater des L. Afranius Nr. 6

(s. d.), Mann aus niedrigem Stande.

3) C. Afranius, Tribunus plebis im J. 557 =
197. Liv. XXXIII 22. 1.

4) C. Afranius. diente im romischen Heere
gegen Perseus im J. 585 = 169, Liv. XLIII 18.

[Klebs.]

5) L. Afranius, der bedeutendste Dichter der

Togata tabernaria (Suet. p. 15 Reiff.), Zeitgenosse

des Accius und Pacuvins (Veil. II 9, 3), alterer

60 Zeitgenosse des 677 = 77 in Rom gestorbenen

Togatendichters Atta. Seine Bliite fallt in die

Gracchenzeit, die Zeit, wo die Dichtung der Pal-

liata in Turpilius, ihrem letzten nennenswerten
Vertreter. zu Ende ging und die Reaction des

Einheimisch-Italischen gegen das Griechische.

die auf alien Gebieten fuhlbar ward, in den
Dichtern das Bestreben ein national rOmisches

Lustspiel zu schaffen geweckt hatte: es ist cha-
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:*' rakteristisch, dass der Sprachgebrauch des A.
'

sich in vielen Einzelheiten (wie dem Gebrauch

von quo setius fiir quo minus, Adverbien wie

conquisite u. dgl.) gerade mit dem Sprachge-

brauch der national romischen Rhetorik ad He-

renniura nahe beruhrt. Zu der Selbstandigkeit

der Praetexta, hat indessen die Togata nie ge-

langen kOnnen: zwar war das Costiim der Schau-

spieler rOmisch, der Ort der Handlung italische

Stadte, die Zeit die Gegenwart und statt der

Pamphilus und Charinus erschienen die Manius,

Numerius, Numisius, Sextus, Servius u. a. auf der

Biihne, wahrend die Namen von Hetaren und Scla-

ven griechisch blieben : aber der Inhalt der Stucke

war den Griechen entlehnt oder ihren lateini-

schen Ubersetzern. In einem Prologe gab der

Dichter Rechenschaft iiber seine Methode (25 R.)

und sein Verhiiltnis zu Menander; er gestand:

fateor, sumpsi non ab illo modo, Sed ut quisque

habmt, conveniret quod inihi . . . Etiwm a La-
tino; vgl. Cic. de fin. I 7. So waren besonders

die Prologe nach Art der des Menander gearbeitet

:

GOtter traten auf wie Priap (403) und allegori-

sche Gestalten wie Sapientia und Remeligo (298.

277). Einc Gerichtsscene auf der Biihne boten die

Materterae 216: causam coicere hodie ad te volo.

Ambon adestis? Profuturos arbitror, wie die

iiilxlneos des Menander: derartige rhetorische Ein-

lagen sind die Ursache, weshalb Cicero (Brut. 167)

den Dichter pcrargutus, in fabulis disertus nennt

und die Kunstkritiker zu dem Urteil bewog, A.

habe den Redner C. Titius nachahmen wollen.

Viele Titel sind menandrisch, wie Thais, Depo-

situm xaQaxaradtjxrj, Consobrini avexfuol. der Ti-

tel Incendium erliiutert den Titel l(.i7iiunQv.f.ikvv\

(oixia) des Menander. Andererseits benutzt er

ebenso die Lateiner, so Reden des Cato (vgl.

Cato p. 47, 14 Jord. und Afran. 24. 221), be-

ruft sich auf Terenz und citiert den Pacuvius.

Die zahlreichen Bruchstiicke fuhren uns das

rOmische Volks- und Familienleben der Gracchen-

zeit hochst anschaulich vor Augen: Festtage,

Versteigerung, Process, Ehescheidung, Gatten und
Schwestern, Vettern und Tanten, den Stiefsohn,

die Jungfrau, den Verschwender, den Miindigen,

den Freigelassenen nennen die Titel. Dem Cha-
racter der Tabernaria gemass horen wir vom
Schuster und seinem Leisten, vom Haarkrausler,

Wahrsager und Schulmeister. vom Backer und
Conditor, vom Arzt und dem kettenrasselnden

Thurhiiter, von der etruskischeu Thiiraufschrift,

von der Tochter des Hauses, die mit ihrer Amme
den Faden spinnt. Sprache wie Inhalt zeigen den
Zeitgenossen des Lucilius in hybriden Bildungen
wie dem Adverb perpalaestricos , mehr noch

im Inhalt der Stucke. Der Vopiscus mit seinen

Schilderungen der Ehefrauen erinnert in vielen

Fragmenten an die Satiren des Lucilius: in der

Gracchenzeit war die Frage iiber Heirat und
Kinderzeugung eine sehr wichtige Tagesfrage, die

der Censor Metellus Macedonicus in seiner be-

rfihmten Rede behandelt hatte. Auch A. scheint

in dem Prolog des Stuckes das Thema besprochen

zu haben ; vgl. 360 : Antiquitas petetida in prin-

cipio est mihi. Maiores vestri incupidiores

liberum Fuere. Mehr noch zeigt sich die Art
und die Zeit des Lucilius in der Einfuhrung der

Knabenliebe in die Poesie, einer Neuerung, die

ganz besonders den alten Kritikern aufgefallen

war (Quintil. X 1, 100. Auson. epigr. 79, 4 Pei-

per) und die einen Herausgeber des Petron im
Altertum bewog, dem Satiriker den Beinamen
Afranius zu geben. Grammatiker und Metriker

der republicanischen Zeit beschaftigten sich mit

seinen Komodien, Varro besonders mit den Clau-

sulae seiner Cantica (Mar. Victor. VI p. 79, 5.

Wilmanns de Varr. libris grammaticis p. 197);

10 der Dichter wurde damals viel gelesen, von
Cicero u. a., auch der saeoulus plenus arane-
arum bei Catull. 13, 8 ist aus Afranius 411 ent-

lehnt. Cic. p. Sest. 118 erzahlt uns von der

Auffuhrung des Simulans 697 = 57 , in dem
ein Chor der Verwandten auf der Biihne er-

schien. Damals verglich man den Plautus mit
Epicbarm , den Afranius mit Menander (Hor.

ep. II 1, 57), wahrend Caesar den Terenz nur

als dimidiate Menander gelten lassen wollte

:

20 Suet. p. 34 Reiff. In der Zeit Neros wurde das

Incendium als Ausstattungsstuck aufgefiihrt

(Suet. Nero 11); als unter Hadrian die Vorliebe

fiir die alten Autoren neu erwachte, hat ein

Grammatiker Paulus einen Commentar zu Coe-

lius Antipater und zu Afranius geschrieben (Cha-

ris. 241), auch Apuleius kennt und citiert den

Dichter, Ausonius kennt ihn wohl nur aus Citaten

Anderer; vgl. 221. 334 Ribb. Die Uberreste bei

O. Ribbeck CRF2 p. 164ff.; Gesch. d. rom.

30 Poesie I 204ff. [F. Marx.]

6) L. Afranius A. f., von niedriger Herkunft

(Plut. praec. Tei publ. ger. 11, 6), daher von Cicero

offers fad Att. I 16, 2. 18, 5. 20, 5. II 3, 1)

spOttisch nur als Auli filius bezeichnet, Auli f.

auch Dio ind. 1. XXXVIL CIL I 601. Bei Cic. ad

Att. I 1, 1 wird in den Ausgaben gewOhnlich fiir

das uberlieferte Aufidio gelesen Auli filio; da

dort von den Mitbewerbern Ciceros urns Consulat

die Rede ist, so kann Cicero unmOglich Afranius

40 erwiihnt haben, der sich damals im Orient be-

fand, wie schon Drumann V 404 richtig be-

merkt hat. Nach Plut. praec. rei publ. 11, 6

habe A. seine erste Bewerbung aufgegeben, da

sie Pompeius unangenehm gewesen sei undhabe sie

ein Jahr spater, von Pompeius unterstiitzt, wieder

aufgenommen. An eine formelle Bewerbung im J.

65 kann nicht gedacht werden, sondern nur an

die Absicht einer solchen. Er schloss sich fruh

an Cn. Pompeius an, dem er wahrend seines

50 ganzen Lebens ein treuer Anhanger blieb. Zu-

erst war er sein Legat, im Kriege gegen Serto-

rius befehligte er einen Flugel in der Schlacht am
Sucro (Plut. Sert. 19) und zerstSrte spater Cala-

gurris (Oros. V 23, 14). Im Kriege gegen

Mithradates war er wieder des Pompeius Legat,

Als Pompeius im Winter 688/9 = 66/5 seinen Zug
gegen den Kaukasus untemahm, ubergab er A.

die Hut von Armenien (Plut. Pomp. 34). Im J. 65

zog A. nach der Landschaft Corduene und besetzte

60 diese, untemahm von dort einen beschwerlichen

Marscb durch die Wflste und unterwarf die

Araber in Osroene (Plut. Pomp. 36. 39. Dio

XXXVn 5). Als Pompeius (Januar 693 = 61)

nach Rom zuruckgekehrt war, sucbte er die Wahl
des A. zum Consulat durchzusetzen , urn an ihm
ein gefiigiges Werkzeug fiir die Durchbringung

der von ihm gewiinschten Beschliisse zu haben,

und verteilte zu dem Zweck Geld unter die Tri-
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bus (Plut. Pomp. 44. Cic. ad Att. I 16, 12).
Die optimatische Partei machte vergebens ver-
schiedene Schachziige, die Wahl zu hintertreiben
(Cic. ibd. § 13), A. wurde zum Consul gewahlt.
Consul 694 = 60 mit Q. Metellus Celer: L.
Afranius Cassiod. Obseq. 62. Afranius Chronogr.
Idat. Chr. Pasch. Dio ind. 1. XXXVII und XXXVII
49. Cie. ad Att. II 18, 8. Plin. n. h. II 170.
Flor. II 13, 8. CIL I 601. 727. 728. Die Hoff-

ungliicklichen Gefechten bei Dyrrachium net A.,
Pompeius solle mit dem Heer nach Italien zu-
riickgehen, sich G-alliens und Spaniens bemach-
tigen und mit seiner iiberlegenen Flotte Caesar
die Zufuhr abschneiden (Appian. II 65; vgl. Dio
XLI 52. Veil. II 52, 2). Als aber weder dieser
Eat befolgt wurde, noch Pompeius sich zu einer
Entscheidungsschlacht entschliessen wollte, spot-

tete Afranius, den man wegen seiner Niederlagen
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nungen, welche Pompeius auf ihn gesetzt hatte, 10 des Verrates bezichtigt hatte, n&s agog
erfiillten sich nicht; A. erwies sich als vollig un
fahig (Cic ad Att. I 18, 5. 19, 4. 20, 5. II 3,

1); nach Dio XXXVII 49, 3 war er ein besserer
Tanzer als Staatsmann. Die Nachrichten iiber

die durch germanische Einfalle hervorgerufenen
Unruhen in Gallien veranlassten im Marz den Be-
schluss des Senates, ut consules ditas Gallias
sortirentur, delectus haberetur (Cic. ad Att. II

19, 2); doch kam es nicht zu seiner Ausftthrung, „_ D_„ „ „„„.„
weil keine dringende Gefahr vorzuliegen schien 20 tanien mit Faustus°SuIla sich nach Spanien ret-

ro? £fl-

nogov rcov ijiaQxicor ov iia^ovrai nQoeX-dovTes (Plut.

Pomp. 67). In der Schlacht bei Pharsalos hatte
er die Lagerhut (Appian. II 76). Nach der
Schlacht entfloh er, da er auf Schonung von
seiten Caesars nicht rechncn durfte, mit Cato
und Labienus nach Dyrrachium, von dort nach
Africa (Dio XLII 10) und nahm an der Schlacht
bei Thapsus teil (Plut. Caes. 53). Nach ihrem
ungliickllchen Ausgang wollte er durch Maure-

(ibd. 20, 6). Metellus hat Eom auch nach Ab-
lauf des Consulatsjahres nicht mehr verlassen
(Cic. p. Cael. 59. Dio XXXVII 50). Ob Afra-
nius eines der beiden Gallien als proconsularische
Provinz verwaltet hat, ist unbekannt. Im Sep-
tember 697 = 57 war er in Eom im Senat mid
unterstutzte den Antrag, dass Pompeius ein
ausserordentliches Commando fur die Getreide-
versorgung Eoms erhalten solle (Cic. ad Att. IV

ten, beide aber wurden von P. Sittius gefangen
genommen und wenige Tage spater getotet; ob
auf Caesars ausdrucklichen Befehl, war streitig

(Suet. d. Iul. 75. B. Afr. 95. Liv. per. CXIV.
Flor. II 13, 90. Oros. VI 16, 5. Auct. de vir. ill.

78, 9. Plut. Caes. 53. Cic. ad fam. IX 18, 2; un-
richtig lasst Appian. II 97 Scipio mit Afranius
entkommen).

7) Sp. Afra(nius) , Miinzmeister auf Miinzen
1, 6); ebenso im Januar 698 = 56 den Antrag, 30 aus der 2. Halfte des 6. Jhdts. der Stadt
Pompeius den beabsichtigten agyptisehen Krieg
zu iibertragen (Cic. ad fam. I 1. 3); am 11.

Februar 699 = 55 brachte er im Auftrag von
Pompeius und Crassus einen Antrag de ambitu
im Senat ein (Cic. ad Q. fr. II 7, 3; vgl. Plut.

Cat. min. 42). In demselben Jahre erhielt Pom-
peius Spanien als Provinz, und liess es, wahrend er

in Eom blieb, durch Afranius und Petreius ver-

walten (Veil. II 48, 1; vgl. Plut. Pomp. 53. Ap-

Monuns en EMW 505 nr. 24. [Klebs.]

8) Sex. Afranius Sex. f. Volt(inia) Burrus
(CIL XII 5842, Vasio Vocontiorum ; er stammte
vielleicht aus Vasio Vocontiorum, wie die Tribus
Voltinia wahrscheinlich macht, vgl. Hirschfeld
zu d. St.), trib. mil., proe. Augustae (d. h. der
Livia f 29), proe. Ti. Oaesarfis, f 37), proc.
divi Claudi, praef. prfav]tori(o) (seit 51), or-

namfentjis consularfibus .....]. Er genoss
pian. b. c. II 18. Dio XXXIX 39). Beim Beginn 40 ausgezeichneten militarischen Euf, als er im J.
des Biirgerkrieges commandierte er in Hispania
citerior mit 3 Legionen, Varro in Hispania ul-

terior, Petreius in Lusitania. Aus der Zeit seiner
spanischen Legation stammt vielleicht die In-
schrift CIL I 601 L. Afranio A. f. cos. con-
scrip(ti) et col(oni) col(oniac) Yalent(inae).
Als der Burgerkrieg ausgebrochen war, setzten
die Pompeianer grosse Hoffnungen auf die spa-
nischen Heere; im Februar 49 war bei ihnen in

51 durch den Einfiuss der Agrippina alleiniger

Praefectus praetorio wurde (Tac. aim. XII 42;
vgl. XIII 20. Hirschfeld V.-G. 1220, 12). Nach
Claudius' Tode verhilft er dem Nero zur Regie-
rung (Tac. ann. XII 69. Jos. Ant, XX 152), leitet

in enger Verbindung mit Seneca den jungen
Kaiser (Tac. ann. XIII 2. 6. Dio LXI 3, 2. 4,

5. 7, 5) und wirkt mit Seneca zusammen den
von Agrippina veranlassten Hinrichtungen ent-

Italien das Geriicht verbreitet, Afranius habe den 50 gegen, im J. 54, Tac. XIII 2. Schon im nach
C. Trebonius in den Pyrenaen geschlagen (Cic.

ad Att. VIII 3, 7; vgl. ibd. 2, 3. VII 26, 1;
ad fam. VI 12, 4). In Wirklichkeit hatten A.
und Petreius, die ihre Heere in der diesseitigen

Provinz vereinigten , den L'bergang der Cae-
sarianer tiber die Pyrenaen nicht zu hindern ver-

mocht und bei Ilerda eine feste Stellung bezogen.
Als Caesar im Juni dort eintraf, begann ein
langer und wechselvoller Kampf. doch mussten

sten Jahre (55) plant Nero seine Absetzung, da
er Agrippina giinstig sei, und Burrus behalt nach
Fabius Eusticus sein Amt nur durch Senecas
Einfluss (Tac. ann. XLTI 20). Auch eine An-
klage wegen Verschworung gegen Nero blieb
erfolglos (J. 55, Tac. ann. XIH 23). Der Er-
mordung der Agrippina (J. 59) war er ebenso
abgeneigt (Tac. XIV 7), wie er den Kaiser an
der Verstossung der Octavia zu hindern suchte

sich die Pompeianer_am 2. August ergeben (Caes. 60 (J. 62. Dio LXn 13, 1). Nicht unwahrschein
b. c. H 37—87. Veil. II 50. 4. Flor. II 13,
26-29. Oros. VI 15, 6. Plut. Caes. 36; Pomp.
63. Appian. b. c. II 42—43. Dio XLI 20-23.
Strab. Ill 161); den Tag der Ubergabe ver-

zeichnen verschiedene alte Kalendarien : vgl. CIL
I p. 398. A. begab sich nach Dyrrachium und
fiihrte Pompeius noch einige spanische Cohorten
zu (Caes. b. c. Ill 88, 2). Nach den fiir Caesar

lich ist es daher, dass Nero dem lastig gewor-
denen bei Gelegenheit einer Krankheit (J. 62)
anstatt des Heilmittels Gift reichen liess (als

gewiss erzahlen es Suet. Nero 35 und Dio LXII
13. 3: Tac. XTV 51 lasst es unentschieden).
Der Tod des rechtschaffenen und freimiitigen
(vgl. Dio LXH 13, 2) Mannes erregte im Staate
allgemeine Trauer (Tac. XIV 51); mit ihm ver-

lor Seneca alien seinen Einfluss (Tac. XIV 52).

Er war an einer Hand verstummelt (debilis trunca

manu, Tac. ann. XIII 14).

9) Cn. Afranius Dexter, Cos. suff. mit C.

Iulius Bassus im 3. 105 a. d. Ill idus Maias
(dipl. 22 CIL III p. 865, vgl. dipl. 23 p. 866.

* CIL VII 1194), XVI K. Iun. (acta Arv. J. 105).

Als designierter Consul spricht er im Senat (Plin.

ep. V 13, 4). Als Consul starb er eines gewalt-

einigermassen bestimmt durch Ortsnamen wie

Aquae regiae, Zama regia, Bulla regia; auch

scheint sie die Sebkha von Sidi Hani von N. nach

S. durchquert zu haben (Tissot geogr. comp.

II 14ff. 739). Im iugurthinischen Kriege kam nur

Leptis magna hinzu (Sail. lug. 77. 78). Nach
der Besiegung Jubas aber 46 v. Chr. wurde das

ehemalige Reich des Massinissa von der Grenze

der Mauretania Tingitana bis zur Cyrenaica der

samen Todes entweder durch eigene Hand oder 10 romischen Provinz einverleibt (Caes. b. Afr. 97.

durch die Seinigen ermordet (Plin. ep. VIII 14,

12). Vielleicht ist er derselbe Dexter, der als

Jager bei Martial erscheint, VII 27, 3. XI 69, 3.

10) P. Afranius Flavianus, vielleicht Bruder

des Vorigen (vgl. Borghesi VIII 455), legatus

proconsulis Asiae, namlich des T. Aquillius Pro-

culus im J. 104 (ephesische Inschrift bei Wad-
dington fastes nr. 113, wo der Vorname fehlt),

Statthalter von Pannonia inferior am 1. Sept.

114, Dipl. 26 CIL III p. 869.

11) Afranius Hannibalianus s. Hannibali-
anus.

12) P. Afranius Potitus gelobte in der Hoff-

nung auf Belohnung fiir seine Anhanglichkeit,

wahrend einer Krankheit Caligulas, fiir die Ge-

nesung des Kaisers sein Leben opfern zu wollen.

Als der Kaiser wieder gesund wurde und A. zO-

gerte, sein Gelubde zu erfiillen, liess ihn jener

wie ein Opfertier geschmuckt in den Strassen

Dio Cass. XIH 9. Appian. b. c. II 100). Von
30—25 v. Chr. uberliess Augustus noch einmal

dem gleiehnamigen Sohn des Juba das vater-

liche Reich (Dio LI 15) ; 25 v. Chr aber wurde
Numidien bis zum Ampsagas endgiiltig als Africa

nova mit der bisherigen rOmischen Provinz, nun
Africa vetus genannt, vereinigt (Strab. XVII
840. Appian. b. c. IV 53 xaXcua — via Aijivn.

Dio XLIII 9. Plin. n. h. V 25. Ptol. IV 3,

20 21 ; fiir Africa vetus wurde wohl auch Africa

propria gesagt, Mel. I 33. Plin. h. n. V 23.

Mart. Cap. VI 669; auch Africa vera, Isid.

Orig. XIV 5, oder Africa, fj 'A<pqmyi schlechtweg,

Caes. b. c. II 23. Mel. I 22. Dio XLIII 9.

XLVIII 1. Ptol. IV 3). Die Verwaltung fiihrte

in der republicanischen Zeit ein Praetor, bezw.

Propraetor oder Proconsul, jetzt, da die Provinz

senatorisch war, ein Proconsul, und zwar ein

Consular, und der einzige, der ein Heer, eine

umherfiihren und toten, J. 37 n. Chr. Dio LIX 30 Legion, commandierte. Im J. 37 n. Chr. aber

machte Gaius den Legionslegaten vom Proconsul

unabhiingig und iiberwies ihm alle die Gegenden

zur Verwaltung , die des militarischen Schutzes

bedurften (Tac. hist. IV 48. Dio LIX 20). Da
nach gehorchte die ganze Kiiste von Hippo regius

bis Leptis magna dem Proconsul; im Innern

unterstanden Turris Tamalleni, Capsa, Ammae-
dara , Calama seiner Verwaltung. Dagegen ge-

horten Cidamus, Bondjem, Theveste, Macomades,

40 Thibilis, Eusicade schon zu dem Bezirk des Le-

gaten (s. CIL VIII p. XVf.). Von dieser Zeit

an gab es Numidiae duae : der Teil von Africa

nova, der dem Proconsul gehorchte, hiess Numidia
proconsularis oder inferior, der andere superior

oder consularis oder Cirtensis, spater Constan-

tina (vgl. CIL VIII p. XVI. 1063. 467f. 956).

Dem Proconsul standen drei Legaten zur Seite.

Die Finanz- und Domanenverwaltung war kaiser-

lichen Procuratoren iibertragen; die Gesamt-

Afrlca. Mit diesem Namen zweifelhafter 50 provinz war zu dem Ende in tractus oder dioeceses

Herkunft (vgl. Meltzer Gesch. d. Karthag. I 53. eingeteilt, Unter Diocletian fand eine weitere

8, 3; vgl. Suet. Gai. 27.

13) Afranius Quintianus, senatorischen Stan-

des, nimmt an der Verschworung gegen Nero

teil und verliert nach Entdeckung derselben wie

die anderen Teilnehmer sein Leben, J. 65 n. Chr.

Tac. ann. XV 49. 56. 70.

14) Afranius Silo, Centurio unter P. Aelius

Severianus Maximus im Kriege gegen die Partner,

J. 161/2 n. Chr. (Lucian. quom. hist, conscr. 26).

i [v. Rohden.]

15) C. Afranius Stellio, Praetor im J. 569=185
(Liv. XXXIX 23, 2), III vir cohniae de/lucendae

(Saturniam) im J. 571 = 183, ibd. 55, 9.

16) Afranius Syagrius s. Syagrius.
17) C. Afrania wird bei Val Max. VIII 3, 2

(und Paris) iiberliefert und gelesen; vgl. C ar-

ia ni a. [Klebs.]

Afrenus, Cos.pr. non. Iulias mit Africanus. CIL
IV 1544, s. M. Annius Afrinus. [v. Rohden.l

Mommsen Bfim. Gesch. V 621 Anm. Tissot
ge"ogr. comp. I 389f.) bezeichneten

1) die Rftmer im weiteren Sinne den von den
Griechen Aip-it) (s. d.) genannten Erdteil; vgl.

Plin. n. h. Ill 3f. Mela I 8. Sail. lug. 17:

2) im engern Sinn — und darauf beschrankt
sich der Gebrauch bei den griechischen Schrift-

stellern — das ehemals den Karthagern unter-

Zerstiickelung in vier Provinzen statt: Tripo-

litana, Byxactna, proconsularis oder Zeugitana,

Xumidia. Uber ihre Grenzen s. CIL VTII p. XVIIf.

und p. 1164, iiber ihre Verwaltung p. XVIIIf..

ausserdem Marquardt Staatsverw. I 2 47 If.

Das Land wird von mehreren ostwestlich strei-

chenden parallelen Bergketten durchzogen , die

wir heute mit dem Gesamtnamen des Atlas be-

worfene Gebiet sowie das der Naohbarstamme 60 zeichnen. den die Alten auf den mauretanischen

an der Nordkiiste des Erdteils, vornelrmlich die

rOmische Provinz dieses Namens. Dieselbe um-
fasste nach ihrer Einrichtung im J. 146 v. Chr.

das bis dahin den Karthagern noch verbliebene

Gebiet von dem Flusse Tusca. an dessen Mfln-

dung Stadt und Insel Thabraca lag. bis Thaenae
am Golf von Gabes (Plin. n. h. V 22. 23. 25.

Ptol. IV 3). Die Grenze im Binnenlande wird

Teil des Gebirges besehrankteu, wahrend sie fur

jene zahlreiche Specialnamen hatten (Ptol. IV 3,

16—20). Unsere Kenntnis der Hydrographie des

Landes hat neuerdings bedeutende Forderang er-

falvren durch Ch. Tissot geogr. comp. de la

prov. rom. d'Afrique I 1884 S. 41—148. Uber
Klima, Producte, Flora, Fauna s. ebenda 244ff.

Die Urbevolkerung , die sich bis heute erhalten
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hat, von den Rflmern mit den Gesamtnamen von Judaea, 38 v. Chr. von den Romern hinge-
der Libyer, Gaetuler, Numider, Mauren bezeich- richtet wurde. Er muss auf dera Gebiete der
net ,

gehOrt zu der von den innerafricanischen Arzneimittellehre schriftstellerisch thatig gewesen
Nigritiern scharf unterschiedenen nordafricani- sein. Vgl. E. Eohde Rhein. Mus. XXVIII 282.

schen oder chamitischen Rasse. Melt zer Gesch. Jiinger ist der Arzt Africanus, von dem P. de
d. Karthag. I 50f. Tissot I 385ff. Sie er- Lagarde Symmicta 165ff. ein Fragment jiegl

scheint von der altesten Zeit an in zahlreiche orad/iwv (fiber Gewichte) aus den codd. 2731.
Stamme gespalten. Die Phoiniker begannen seit 2720. 2830 der Pariser Bibliothek herausgegeben
etwa 1100 sich an den africanischen Kiisten hat. [M. Wellmann.]
festzusetzen ; von den Kustenplatzen aus unter- 10 8) S. Iulius Africanus s. unter Iulius.
jochten sie dann allmahlich das Innere. Als ihre Folgende Consuln fiihren den Beinanien Afri-

altesten Colonien gelten Utica, Leptis magna, canus:
Hippo Diarrhytus, Hadrumetum, Karthago ; ferner a) Q. Fabius Q. f. Maximua Africanus Cos.

nenne ich Oea, Sabrata, Tacapae, Meninx, Thys- ord. 744 = 10 mit C. Iulius Antonius M. f. M. n.

drus , Leptis minor , Achulla, Usalis, TheudaHs, b) T. Sextius Africanus Cos. suff. 59 mit M.
Cillium, Sufes, Sufetala u. a. Nach der Erobe- Ostorius P. f. Scapula.

rung durch die ROmer, die mit immer zunehmen- c) P. Cornelius Scipio Africanus Asiaticus

dem Erfolg das Land auch der romischen Kul- Cos. suff. 68 mit C. Bellicius Natalis.

tur gewannen, entwickelte sich dasselbe zu be- d) T. Sextius Africanus Cos. ord. 112 mit
sonders hoher Bliite. In der Mischung mit der 20 Traian VI.
africanischen Eigenart bildete sich die riimische e) M. Pupienius Africanus Cos. ord. 236 mit
Kultur zu einer besonderen Spielart heraus, die Maximinus Aug. [v. Rohden.]
je langer, je mehr auch auf das geistige Leben Africerones (A<pQixlg<ove<; Ptol. IV 6, 19.

des romischen Gesamtreichs von grossem Einfluss IV 6, 23. Geographiae expos, comp. 16 = Geogr.
wurde. Von der materiellen Bliite der africani- Gr. min. II 498) ,

grosser Volksstamm im afri-

schen Provinzen legen die Ruinen von zahllosen canischcn Binnenlande im Norden des Gebirges
Stadten, Dorfern, Villen, sowie die Reste eines Arualtes. | Pietschmann.]
dichten, wohlgepfiegten Wegenetzes noch heute Africus. 1) Beiname Iuppiters auf den Mi-
Zeugnis ab. Auch die christliche Kirche hat litardiplomen der Jahre 76 und 85 CIL III p.

dort eine grossartige Entwicklung erlebt. Mit 30 853 Romae in Capitolio in basi Iovis Africi, p.

dem allgemeinen Verfall des Reiches erlag auch 855 Romae in Capitolio in basi columnae parte
diese Herrlichkeit dem Ansturm der nicht fur posteriorc quae est secundum Iovcm Africum.
die romische Kultur gewonnenen eingeborenen Es scheint demnach, als habe seine Statue zu
Stamme und dann der Invasion der Araber. Vgl. den vielen gehort, die die Umgebung des capi-

CIL VIII praefatio und die dort p. XXIIIff. auf- tolinischen Tempels schmuckten. [Aust.]

gefuhrte Reiselitteiatur. Tissot geogr. coirip. 2) Africus nannten die Romer den von Afri-

I 1884. II 1888. Mercier histoire de 1'Afrique ca her zu ihnen kommenden Wind, gleichge-

septentrionale, 2 Bde. Paris 1888. Marquardt setzt mit dem Alyt (s. d.) der griechischen Wind-
Staatsverw. I 2 464ff. Mommsen rOm. Gesch. rose; beide sind nach ihrem Ursprungslande Afri-

V Cap. 13. Kiepert Lehrbuch der alten Geogr. 40 ca bezw. Libyen (Ps. Aristot. de ventor. situ

§ 193ff. Horcelli Africa Christiana, 1816—17. p. 973b 11) benannt, gemeinhin als Siidwest (der

[Joh. Schmidt.] noch heute in Italien Affrico oder Affricino heisst)

Africana gallina s. Perlhuhn. aufgefasst. Der A. weht vom Sonnenuntergangs-

Africanus, Beiname der Cornelii Scipiones, punkte am Tage der Wintersonnenwende (Plin.

Fabii Maximi, Caecilii, Iulii, Pupienii, Sextii, Te- n. h. II 119: ab occa.su brumali Africus, . . .

rentii. Ausserdem: Oraeci Liba nominant. Seneca Nat. Qu. V 16,

1) Africanus, dives captator. Mart. XII 10 6: ab oceidente hiberno Africus furibumlus et

(wohl fingiert). mens), und wurde danach genauer dem West-

2) Africanus, an den ein Rescript vom J. siidwest unserer Windrose entsprechen. Er wehte
238. Cod. lust. VI 3, 11. [v. Rohden.] 50 also dem Ostnordost, dem Aquilo, gerade ent-

3) Beamier im J. 326. Cod. Theod. IX 7, 1. gegen (Plin. n. h. XVIII 335), weshalb ihn Ho-

4) Consularis Pannoniae secundae im J. 355, raz (Carm. 13. 12| praecipitem Africum de-

wird als Hochverrater hingerichtet. Amm. XV certantem Aquilonibus nennt; derselbe erwahnt

3, 7—9. XVI 8, 3. Mian. ep. ad Athen. 273 D. seine Africae procellae (Carm. 11129,57) und giebt

5) Advocat in Rom , dann Statthalter einer ihm die ferneren Bezeichnungen protercus (Epod.
Provinz , befreundet mit dem Magister militum 16, 22) und pestileus (Carm. Ill 23, 5), wahrend
Theodosius, dem Vater des Kaisers, wird auf Be- er bei Vergil (Aen. I 85) creber proeellis Afri-
fehl Valentinians I. hingerichtet. Amm. XXIX cm genannt wird; Plinius (n. h. VI 106) hebt
3, 6. Vielleicht derselbe, an welohen Greg. Naz. hervor, dass der A. fur die aus Indien heim-
epist. 224 gerichtet ist. 60 kehrenden Schiffer fur die Fahrt durchs rote

6) Statthalter einer Provinz im J. 387 (Li- Meer besonders giinstig sei. Die ausfuhrlkhste
ban. epist. 800. 849); Stadtpraefect von Constan- Darstellung seiner physikalischen Eigenschaften
tinopel 395—397 (Cod. Theod. IV 4, 4. VI 3, giebt Isidor (de nat. rerumH7; vgl. G. Becker
3. XI 33, 1. XII 1, 152. XIV 17, 13. XV 2, 6). Proleg. p. XVIII f.) in Anlehnung an Sueton:

[Seeck.] Africus, qui dicitur Lips, . . . yenerat tempe-

7) Arzt, Zeitgenosse eines Kflnigs Antigonos, states et pluvias, facit nubiuin conlisicmes et so-

lebte spatestens im 1. Jhdt. v. Chr., da der letzte nitus tonitruorum et crebrescentium fulgorum
Antigonos, der sich fiamkevg nannte, der Herrscher visus et fulminum inpidsits; als feuchten Wind
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nennt ihn auch Plin. n. h. II 126, zugleich mit von Areopolis. Lage unbekannt ; nicht zu verwech-

dem noch regenreicheren Sudwinde, dem Auster seln mit 'En 'Eglajim (Ezech. XLVII 10) am

(Notus). Wenn im Widerspruche gegen die letz- Ufer des Toten Meeres. [Benzinger.]

tere Charakteristik bei Properz (IV 5, 60) von Agallis. 1) 'H KeQxvgaia ygafxaaxCxri, Zeitge-

der Hitze des Notus, bei Pausanias (II 34) von nossin des Aristophanes von Byzanz. Geschlecht

der sengenden Glut des Alyj, beiHoraz (Carm. Ill und Namensform gesichert durch Athen. I 14d

23, 5) endlich von der gesundheitsschadlichen Wir- und Schol. T zu II. XVIII 483, gegenuber der

kung des A. {pestiUns) die Rede ist, so muss in Entstellung AyaXXias 6 KsgxvQaTos in Schol. A
diesen Fallen wohl an den Scirocco gedacht werden, zu II. XVIII 491 und der Corruptel 'AvayalXk

der ja ebenfalls ein africanischer Wind ist und be- 10 bei Suidas s. 'Avayallk, oqxv°'s< o(patga, der den

sonders in Unteritalien oft mit grosser Heftigkeit Athenaios ausschreibt. Erhalten sind von ihr

weht. Wenn bei Properz IV 3, 48 alle Handschrif- erklarende Bemerkungen antiquarischen Inhalts

ten lesen Africus in glaciem frigore nectii aquas, zu Homer: in der einen (Athen. a. a. O.) er-

so liegt, da diese Wirkung des A. unmoglich klarte sie die Nausikaa fur die Erfinderin des

ist, ent'weder eine Verwechslung — etwa mit Ballspieles, <hg nokinSt xaQi£ophr} . . . xavrnv

dem Aquilo — vor, oder man wird mit C. L a c h- Ss /j,6vr)v xwv fiQwtdmv "OfJ.ngoe nagdyu o<paigi-

mann Arctoo statt Africus lesen miissen. Un- fyvoar. In der andern (Schol. AT a. a. O.) er-

heilbare Widerspruche in Betreff des A. bietet klarte sie die Darstellung auf dem Schilde des

Ps.-Apul. de mundo c. 11. 13. [Schaefer.] Achilleus in langerer Darlegung als Urgeschichte

Afufeniensis , Ethnicon von einer Stadt in 20 von Attika, wobei sie Charax citiert und Aristo-

der Byzacena; ein episcopus A. Notit. Byz. n. 2 teles benutzt (7toXirslaA&. ed. Kaib.-Wil.a p. 91).

(a 4§2) [Joh. Schmidt.] 2) Athenische Hetaere. Athen. XIII 583e.
'

Agaba (Joseph. Ant. Jud. XIII 424), eine [Wentzel.]

ietzt unbekannte Stadt Palastinas, wahrschein- "AyaXpa, von dyalXeir, schmucken und schmuk-

lich nicht weit von Jerusalem. [Benzinger.] kend erfreuen (vgl. ayavds, ayauai, Curtius

Asabana Castell in Persicn (Ammian. Grundz. 5 172), also nav i<p & r«s dydXXerat xai

XXVII 12). [Fraenkel.] %alqu (Schol. Ar. Thesm. 773. Etym. M. Bach-

Agagylios, Monat des gemein-perrhaebischen mann Anecd. I 9), jeder Gegenstand der Freude

Kalenders, bezeugt durch Freilassungsurkunden mid des Stolzes, Schmuck (sinnlich sowohl als

aus Gonnos (Lolling S.-Ber. Akad. Berlin 1887, 30 ethisch), Zier, Kleinod; vgl. II. IV 144 von dem

567 I Z. 12) und Kyretiai (Le Bas II 1309 b elfenbeinernen .tagrjiov ijitkov: §aoiliji 8e xeirai

Z. 4: ayayvatov iiberliefert) , vielleicht auch (so ciyalfia, a/tydzsoov , xoauog ff'miKo ,
eXatt^gi

Lolling a. O. 566, 2) in Aiginion (Le Bas 6k xvSog. Insbesondere wird a. von einem der

II 1206 b Z. 2: fitjvfos - . JiXiov). Bischoff Gottheit bestimmten Gegenstand gebraucht; vgl.

(Jahrb. fur Phil. CXLV 1892, 481f.) hat vorge- Od. Ill 438 von einem Opferstier, dessen Hfirner

schlagen, ihn zwischen Aphrios und Homoloios vergoldet sind, VIII509 vom holzernen Pferd

einzuschieben und etwa mit dem attischen Mu- {uiy a., de&v SeXxr^gwr), III 274. XII 347,

nichion zu gleichen. [Kubitschek.] daher von jedem Weihgeschenk, das durch semen

Agakles (AyaxXijs) , Vater des Epeigeus, materiellen Wert oder seine kunstreiche Verferti-

Myrmidone. Horn. II. XVI 571. [Knaack.] 40 gung die Gottheit erfreuen und bereichern soil,

Agaklytos. 1) Historiker (FHG IV 288), von Broncegefassen (CIA IV 3, 37312H), von

schrieb eine Periegese von Olympia (ev rS Thgl Dveifiissen (Herod. V 60. 61. Paus. X 7, 6,

'OXvfixia*; Phot. Suid. s. KvipeXtdtiv Avadnpa), auch noch CIA III 80) und Geraten aller Art

aos welcher ein Fragment in einem bei Photios (Paus. VI 19, 6), von bemalten Thongefassen

und Suidas a. a. O. erhaltenen alten Scholion zu (CIA IV 3, 37312a; vgl. Loewy Inschr. gr.

Pbt Phaedr. p. 236b aufbewahrt ist. Bildh. 5 und dazu StudniczkaArch.Jahrb.il
[Schwartz.] 151) und Pinakes (Plato Leg. VII 956B; vgl.

8) Agaclytus, Freigelassener des Verus, wel- Eur. Hel. 262. Ar. Thesm. 773. 778), von Statuen

cher ihm die Gemahlin des Libo gab. Hist. Aug. (a.AxoXXcovog nennt sich die dem Apollon geweihte

Verus 9, 8; vgl. 10, 5; Marc. 15, 2. Vgl. L. Au- 50 Portratstatue des Chares, Herrn von Teichiussa

relius Agaclytus (CIL VI 1592. 12995. Bull. IGA 488, vgl. Simonides 155. 156B.). Aus der

com. XIV 1886, 102 nr. 1150 = Lanciani sil- allgemeinen Bedeutung des Weihgeschenkes, des

loge aquaria 138, vgl. 491). [v. Rohden.] geheiligten Kunstwerkes , der Votivstatue ent-

AgalassefB Qiya/.aoasts Diod. XVIII 96), Be- wickelt sich im 5. Jhdt. (zuerst bei Pindar und

wohner der indischen Veste AydXaooa im Pangab, Herodotj die Bedeutung „Gotterbild" ,
welches

nahe dem Hydraotes (Rawi), welche dem heuti- als das wichtigste Kleinod im Heiligtum auch

gen Orte Pind-i-Seich-Musa entsprechen soil; vgl. das besondere Wohlgefallen der Gottheit erregt;

Droys en Gesch. A1.5 179. [Tomaschek.] vgl. Plat. Leg. XI 931 A. In attischer Prosa

Agalingns (Tab. Pent.), eine spatere , wahr- wird a. besonders von den mit einem Kulte ver-

scheinlich hastarnische oder ostgermanische Be- 60 bundenen Gotterbildern, also auch von kunstlosen

zeichnung des Flusses Tyras (Dnestrj; vgl. got. |o'«f« (Phoronis frg. 9 Kinkel. Paus. VI 26, 5) und

wto-.besehwerlich" mit Ausgang -ing-> anikonischen Idolen gesagt. Wenn a. im Sinne von

[Tomaschek.] „Standbild« dem Gemalde (Frankel 19) — dich-

Agalla (Joseph. Ant. Jud. XTV 18 [wo jedoch terisch als blosses Bild der Wirklichkeit (Eur. Hel.

Niese rdXav liest]; Euseb. Onomast. ed. La- 1219) — entgegengestellt werden kann, so tritt es

garde 228 Aya!.Xeifi ; Jes. XV 8 Eglajim), Stadt am haufigsten (so durchweg im Sprachgebrauch

im Moabiterland , an der Sfldgrenze gegen Ara- des Pausanias) in ausdrucklichen Gegensatz zu

bien. Nach Euseb.-Hieron. 1. c. 8 Millien Ostlich dvSgtds , dem Standbild eines Menschen ;
vgL
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Bekker Anecd. gr. I 355: ayaX/tatoxotdv de cpaai
xaleToftai rov sixovae &ewv fiSUov egya^dfisvov,
av&Qiavxonoiov de x(av dv&Qwjuov. Doch werden
in den Inschriften der spateren Zeit auch die
Ehrenstatuen der Menschen als a. bezeichnet;
es wird dabei, wie es scheint, in der Regel an
ein Steinbild gedacht, wahrend bei ardptas der
Begriff des Erzbildes vorwiegt.

Litteratur: Buhnken zu Tim. Lex. Plat, p
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Poesie. Eugammon von Kyrene erwahnte in der
Telegonie als Geschenk des Konigs Polyxenos an
Odysseus einen Mischkrug mit Beliefs, welche die
Geschichte des Trophonios, A. und Augeias dar-
stellten (Proklos Exc. Jahn-Michaelis Bilder-
chroniken 121 ; jede andere Erklarung des em T<wtq>
unzulassig, darnach zu corrigieren Svoronos Ga-
zette archil. XElI 1889, 273; s. Studniczka
Kyrene 120). Es ist dies offenbar folgende Erzah-acc r\ r. i t. .. i ^— ,, , T „. f- jijiouD imp. ins isl uies onenDar ioigrende Jirzah

1864, 247f. S chub art Philol. XXIV 562ff.
Prankel de verbis potioribus, quibus opera sta-
tuaria Graeci notabant 13ff. 33. Ameis-Hentze
zu Od. Ill 274. v. Wilamowitz Eur. Herakl.
11 61. [Reisch.]

Agalumnus, nach Coripp. Johann. II 69ff.
ein hoher Berg in der Byzacena, nach Tis sots'
sehr unsicherer Vermutung (geogr. comp. I 40)
der Dj. Arbet bei_ Gafsa. [Joh. Schmidt.

gamon ist. Derselbe erzahlte nach Schol. Aristo-
phan. Wolk. 508 (FHG IH 637 fr. 6): A., Sohn des
Stymphalos, Konig von Arkadien, hat von seiner
Gemahlin Epikaste einen Sohn Kerkyon und
einen Stiefsohn Trophonios, mit welchem letz-
teren er ein Schatzhaus des Konigs Augeias in
Elis baut. Sie fugen einen Stein so ein, dass
er heimlich herausgenommen werden kann, und
bestehlen auf diese Weise in Gemeinschaft mit" .. ,™T ttt «i L

i
""•'*""""

J uooioiucu am uiese vveise in uememscnatt mitA^amathae (Phn VI 21; cod R asgama- 20 Kerkyon den Schatz des Konigs. Daidalos ver-
. Volksstamm am TyTordahhan<r/i Aac, rmv«.n .. c-t-if-L 0.1.1: __, , •,. ,-.? ,

*"»"»«««><'«*
toe), Volksstamm am Nordabhange des Kau'kasus;
vielleicht die Hedzmatak der armenischen Chro-
nisten (Etise a. 444 p. 79. Faustus p. 15).

[Tomaschek.]
Agamedc (Aya/i>jdt)). 1) Ort bei Pyrrha auf

Lesbos. Steph. B„vz. Plin. V 139. [Hirschfeld.]

2) Tochter des Augeias, Kennerin aller Heil-
krauter, eine zweite Medeia (Eustath. Dion. Periec.
322), mit Mulios vermahlt (Homer Ilias XI 74of

fertigt Schlingen, welche die Diebe fangen sollen.
A. fangt sich in denselben und Trophonios haut
ihm den Kopf ab, damit nicht mit der Eut-
deckung des Vaters auch er fur schuldig er-
kannt werde. Kerkyon flieht nach Athen, Tro-
phonios nach Lebadeia, wo er sich eine unter-
irdische Wohnung baut. Nach seinem Tode er-
schien hier ein Orakel, und dem Trophonios
wird von jetzt an wie einem Gotte geopfert. Er„ i. , rr .» i -, j-« ~— "/' ..im tvn jcu/.u an tyic emem urotie sreouiert vi

Sohne
: Belos, Aktor, Diktys. Theokrit (idyll. II

16) nennt sie Perimede ; s. den Scholiasten zu
dieser Stelle, auch Propert. II 4, 18.

3) Tochter der Makaria oder der Pvrrha. Von
ihr soil der gleichnamige Ort auf Lesbos bei
Pyrrha (Nr. 1) seine Benennung haben (Steph.
Byz.). Auf Lesbos gab es audi eine Quelle A.
nach Nikolaos Damasc. fr. 88, FHG III 379.

[Kern.

iirkadischeu Konig kennt den A. auch Pausa-
nias (VIII 4, 8) in seiner arkadischen Konigs-
liste, die F. Hiller v. Gaertringen (Festschrift
zur Feier des 25jahrigen Bestehens des Gymna-
siums zu Jauer 1890, 53) auf Rhianos als Quelle
zuriickgefuhrt hat. Eine andere Tradition weist
nach Boeotien. Pausanias IX 37, 5 (Quelle Kallip-
pos von Orchomenos, Robert Comm. Momms.
145) erzahlt dieselbe Geschichte als geschehen«~„ j />< /* * • ,, - sT ,. J i

v"a," u uicsciue uescuiciiie ais gesciieuenAgamedes {Aya,uVS>ls ) , spielt eine Bolle mi 40 ira Schatzhause des Kflnigs Hyrieus Bei ihmTrophonioskult von Lebadeia in Boeotien. Nach
Pausanias (IX 37, 7. 39, 6) gab es dort im Haine
des Trophonios eine Grube. welche den Naraen
des A. trug (f}6ftoo; 'Aya/i^dovs xakoi'msrog) und
bei der eine Saule (wohl Votivstele) stand. Sie
diente zu einem Widderopfer, das die Orakel-
suchenden in der Nacht , in welcher sie zum
Trophonios hinabstiegen , dem A. darbrachten.
Diese Grube glaubte H. N. Ulrichs (Eeisen und

sind Trophonios und A. Briider, und zwar Sahne
des Konigs Erginos von Orchomenos. Kerkyon
und Daidalos werden hier nicht genannt, der
Konig Hyrieus stellt selbst die Schlingen. Das
Ende der beiden Bruder wird ebenso erzahlt.
Vgl. auch die Aristophanesscholien a. a. 0., welche
Trophonios und A. auch als Sohne des Apollon
und der Epikaste oder des Zeus und der Iokaste
kennen. Die Erzahlung von dem Diebstahl im

iS^^iLS£i£^'A^is«'sfi^'S^^^r^?Si
,

itiefen Grotte wiederzuerkennen, die sich am Ein-
gang der Herkynaschlucht in der steilen Fels-
wand neben einer grossen Felskammer befindet.
Ihm hat Goettling (Ges. Abhdlgn. I 160) —
und mit ihm wohl jeder, der den Ort aus eigener
Anschauung kennt— widersprochen. da eine Grotte
nimmermehr eine Felsgrube darstellen kann. fiber
dieser Grotte las nun Ulrichs (169) Evfoidov
und spricht geradezu von dem A. Eubulos, vgl.
„v„ -I, j- -r , ,.

—„ ' & uiiKi/uiuiaim luinaiiueii ifewesen sei. als uieseaber uber diese Inschnft ausser Goettling a.60Agypten durch Psammetich kennen lernte v-1
a. (). (, on 7p-Mi o\\ o ol i c Un A T„^ ioei :„^-_i. i -. . — -

mjiw n,i

121 bekannt, der sie in anrautiger Novelle vom
Schatz des Konigs Bhampsinit berichtet. Die
Ansichten der Gelehrten fiber die Frage, wie
sich unsere beiden Versionen zu dieser dritten
verhalten. stehen einauder schroff gegeniiber. K.
O. Muller COrchomenos 90) sucht nachzuweisen.
dass diese Sage altes Eigentum der Minyer, von
diesen auf Augeias ubertragen und fruher in
Griechenland vorhanden gewesen sei. als dieses

a. 0..
v
Conze-Michaelis Ann. d. Inst. 1861,

84. Uber A. als Kultfigur ist also weiter nichts
zu wissen, als das. was sein Name besagt. Es
ist aber jedenfalls ein dem Zeus Eubuleus sehr
ahnlicher Gott. welchem ein nachtliches Opfer
dargebracht wurde: der 'sehr' Batende. Cicero
(de nat. deor. Ill 55) identiflciert ihn mit Hermes.

Besser unterrichtet sind wir fiber den A. der

jetzt auch Studniczka Kyrene 6. 120). Butt-
man n (Mythologus II 228) betrachtet die Sache
nach aller mythologischen Analogie so, dass ein
altes orientalisches Geschichtchen, das sich in der
agyptischen Sage des Konigs Bhampsinit ein-
fiigte, auch mit viel tausend anderen in die grie-
chische Mythologie gekommen ist.

Wahrscheinlich ist, dass die agyptische Sa^e
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durchEugammon, in dessen Vaterstadt Griechisches

und Agyptisches zusammenfloss, in die griechische

Sagenwelt ubertragen worden ist, und zwar auf

Trophonios und A. als die beruhmten Baumeister
unterirdischer Schatzhauser in der mythischen

Zeit (s. v. Wilamowitz-Moellendorff Home-
rische Untersuchungen 186. v. Hiller a. a.

O. 61). Denn die Sage, welche sicherlich an den
unterirdischen Kult von Lebadeia ankniipft, kennt

die beiden Bruder vor allem als Baumeister.

Ausser den Schatzhiiusern des Hyrieus und Augeias

und dem unterirdischen Heiligtum in Lebadeia

bauen sie vor allem den Apollotempel in Del-

phi. Schon der homerische Hymnus auf Apollo

(V. 294) sagt, dass Apollo das Fundament des

Tempels gebaut habe und Trophonios und A.,

die Sohne des Erginos, die Schwelle (XaXvw ovdov

s. Gemoll S. 163) darauf gelegt hatten. Vom
Bau des delphischen Tempels durcli Trophonios

und A. sprechen ferner Pindar in Schol. Lukian
Dial. Mort. Ill ex cod. Pal. 73 (Bohde Philol.

XXXV 199) und bei Plutarch Consol. ad Apollon.

14 (Bergk PLG I 374 fr. 2. 3 und p. 485).

[Plato] Axiochos p. 367 C. Cicero Tuscul. I 114.

Strab. IX 421. Paus. X 5, 13. Steph. Byz. s.

Asl<poi und die Scholien zu Aristoph. a. a. O.

Ferner wurde auf ihre baumeisterliche Thatig-

keit zuriickgefuhrt ein Thalamos der Alkmene
in Theben (Paus. IX 11,1) und ein Tempel
des Poseidon auf dem Wege von Tegea nach
Mantineia (Paus. VIII 10, 2). Diese Baumeister
erhalten fiir ihr der Gottheit wohlgefalliges Thun
ein seliges Lebensende. Schon im homerischen

Hymnus 298 sind sie cplkot a&avdzowi &aoTaiv.

Nach Pindar (Bohde a. a. O. 200) bitten sie

Apollo nach der Vollendung des Tempels uin

Lohn fiir ihre Arbeit. Derselbe antwortet ihnen.

dass sie bis zum siebenten Tage warten und sich

dem Genuss des Lebens hingeben sollten. Am
siebenten Tage (Cicero post ems diet diem ter-

tium) sind sie dann eines sanften Todes gestorben.
Gleich Kleobis und Biton werden sie dann oft

als Beispiele fiir ein seliges Lebensende ange-
fthrt ([Plato] Axioch. Cic. Tuscul. a. a. O.).

[Kern.]

Agamedon ('Ayai.isSmv) , mehrfach bezeugter
Nebenname des Agamemnon: ol xaiaioi bei Eu-
stath. su E. II 509 p. 289, 35. [Tiimpel.]

Agameia s. Agammeia.
Agamemnon ('Aya/iefivwv : die antike Etv-

mologie [Plat. Kratyl. p. 395 A] dyado; xaih. rip-

im/iotrfv trifft ziemlicli das richtige. vgl. Pott
Philol. SuppL n 322ff.). Wahrscheinlich ur-

sprunglich eine an verschiedenen Orten des Pe-
loponnes und Boeotiens verehrte Gottheit, die

man in spaterer Zeit mit Zeus identificierte (Lv-

kophr. 335. 1123ff. 1369ff. und Tzetzes daz'u.

Staphyl. b. Clem. Aler. protr. II 38; rationali-

stischer Erklarungsversuch Eustath. p. 168, 11

[U. II 25]); vielleicht ein chthonischer Gott wie
Zeus Trephonios und Zeus Amphiaraos. — sein

Grab zeigte man in Amyklai (Paus. IH 19, 6)

und Mykenai (Pans. II 16, 6; vgl. [Aristot.]

Pepl. 1. 2. Rose Aristot. pseudepigr. 569): in

der Gegend von Klazomenai und Smyrna hatte

er bei heissen Quellen einen Kult (Paus. IX 40.

11. Philostr. Her. p. 160, 22 Kays.; vgl. auch
die 'Ayaaeupovma <posaza, s. u.). Jedenfalls ist

er auch urspriinglich verwandt mit achaeischen
Gottheiten wie Menelaos (s. d.) und Helene (s.

d.), die in Therapne und Sparta Feste und Hei-
ligtiimer besassen (Welcker Gr. Gotterl. Ill

254. Boss Arch. Aufs. II 341ff.), wohl auch mit
dem von Herodot VI 56 (vgl. dazu Valckenaer)
erwahnten Zeus Lakedaimon. Auf ein hohes
Alter des Kultes deutet auch die Art seiner Ver-

ehrung in Chaironeia, wo man ihn in der Ge-
10 stalt eines holzernen Stabes (86qv) verehrte ; so

scheint wenigstens die Nachricht des Pausanias
(IX 40, 11) zu verstehen zu sein; altertumlich war
auch der Brauch, dass der jedesmalige Priester

dies formlose Idol, dem man tiiglich Speiseopfer

brachte, in seinem Hause aufbewahren musste.

In historischer Zeit, wo man in einem solchen

Stabe nicht mehr den Gott selbst sah, identifi-

cierte man jenen mit dem aus H. II lOOff. be-

kannten Scepter des A., vgl. Schreiber Arch.

20Ztg. XLI 289. Den Kult in Amyklai nahmen
nach der Wanderung die Dorer fiir sich in An-
spruch (Herodot VII 159) und wussten sogar den
Schauplatz der homerischen Sage dorthin zu
verlegen (s. u.). Der Kult der Atriden und an-

derer Heroengeschlechter in Tarent (Ps.-Aristot.

jr. i)avn. dy.ovo/u. 106) hat mit dem Zeus A.

nichts zu thun; er kniipft lediglich an die ho-
merische Dichtung an.

In dieser erscheint A. als Sohn des Pelopiden

30 Atreus, Bruder des Menelaos und Gemahl der Kly-

taimestra (fiber die Form dieses Namens vgl.

Robert Homer. Becher 52; etwas anders v.

Wilamowitz Comm. Gramm. IV [Ind. Gryph.
1889—90] 11); seine Kinder sind Chrysothemis,

Laodike, Iphianassa und Orestes. Er ist Konig
von Mykenai und besitzt nach regelrechter Erb-
folge das Scepter des Pelops (II. II 100ff., vgl.

Eustath. dazu); seine Macht reicht fiber einen

grossen Teil des Peloponnes (II. II 108. 569ff.

40Thuk. I 9. Bethe Theban. Heldenlieder 186);

als Oberfeldherr der gegen Troia verbiindeten

Achaeer stellt er die meisten Schiffe, hundert an
der Zahl, und giebt den seeunkundigen Arkadern
noch sechzig (II. LT 576. 612). Sein Aussehen
wird als kOniglich und gewaltig geschildert (II.

II 478ff. Ill 167ff.) : er ist besonders im Speerwurf
ausgezeichnet (II. Ill 179. XXIII 891). In sei-

ner dgioTcia (II. XI) zeigt er sich als einen

tapferen Krieger; die beliebte Frage Achivi

50 qui quot oeciderint wusste man spater fur ihn

mit der Zahl sechzehn zu beantworten (Hygin.

fab. 114). Er wirbt die achaeischen Fursten zum
Teil personlich zum Kriege (II. XXIII 296ff. Od.

XXIV ll5ff.. vsrl. Paus. I 43, 1. Hygin. fab. 95.

Apollod. Exc. Vat. 13; Fragm. Sabb. f. 115b

[Eh. Mus. XLVI 167, 3ff.]. Tzetz. Lvk. 276),

befragt das Orakel des Apollon (Od. VIII 77ff.

mit Schol.) und fahrt nach einem glficklichen

Wahrzeichen (H II 300ff.; vgl. 112. 286f.) vo:i

60 dem Versammlungsort Aulis ab. Das Opfer dei

Iphigeneia ist der homerischen Dichtung noch
unbekannt. Im zehnten Jahre des Krieges er-

beutet A. die Tochter des Apollonpriesters Chryses

(bei Spateren Astynome genannt, Dictvs II 17

etc. Eustath. II. in 58) und verweigert die Buek-

gabe gegen Losegeld. Chryses fleht zu Apollon

um Rache. dieser sendet Pest in das Lager der

Achaeer; nun giebt A. in einer von Achilleus be-
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rufenen Volksversammlung nach, verlangt aber
dafttr Briseis, die Sclavin des Achilletis (von

Spateren Hippodameia genannt, Dictys II 33).

Darfiber entbrennt Streit, A. lasst Briseis durch
Talthybios und Eurybates holen ; Achilleus zieht
sich grollend zuriick (II. I). Nach einem ermu-
tigenden Traum mustert A. sein Hcer; da der
Zweikampf des Menelaos und Paris keine Ent-
scheidung bringt, fuhrt A. die Achaeer zur

und Lied 162; anders urteilt Seeliger Die
Uberlieferung d. griech. Heldensage b. Stesichoros.
Progr. Meissen 1886 S. 18).

Von den nachhomerischen Epen lassen
besonders die Kyprien und die Nosten die Ge-
stalt des A. hervortreten. Neu ist in den Kyprien
(Prokl. p. 19f. Kinkel) der vergebliche Zug gegen
Mysien und die Heilung des Telephos im Hause
des A. (auf die Angabe des Proklos, der hier

Schlacht. Der ungliickliche Ausfall derselben 10 Argos nennt, ist kein Verlass). Dadurch ward
veranlasst ihn, durch eine Gesandtschaft dem
Achilleus Verso'hnung anzubieten (II. IX); als

auch dies vergeblich ist, folgt ein neuer Kampf,
in dem A. trotz persOnlicher Tapferkeit das Vor-
dringen der Troer nicht hindern kann. In ei-

nem Augenblick der Mutlosigkeit rat er zur
Flucht (II. XIV 75), kehrt aber von Diomedes
gescholten zur Schlacht zuriick. "Weiteres Vor-
dringen der Troer. Die Gefahr fur die achae

Aulis zum zweiten Sammelplatz des Heeres; es
folgt die neue Episode vom Opfer der Iphigeneia
(genaueres iiber die verschiedenen Versionen des
Opfers und die wechselnden Namen der TOch-
ter des A. s. u. Iphigeneia). Der Streit mit
Achilleus wird in einem Streit auf Lemnos vor-
gebildet, und der in der Spatzeit mit besonderem
Behagen ausgesponnene (vgl. Philostr. Her. p.
176ff. Kays. Apollod. Exc. Vatic. 14. Schol. Eur.

ischen Schiffe veranlasst die Teilnahme des Pa- 20 Or. 432. Dictys II 15. 29) Gegensatz zu Pala
rmVlnO QTY1 K OmTlTfl j3/lCic>/t11 fVnA flin An nnnTimmm 1-.-1 f,A a.-, ,..^„.l Hl.li. T\ 1 _ AT -_J_ /T* . . 1 1 ffltroklos am Kampfe, dessen Tod die Ausso'hnung
des A. mit Achilleus, der von ihm die schon ver-

sprochenen Geschenke annimmt (II. XIX 55—150).
Die weiteren Schicksale des A. erzahlt die

Odyssee. Nach Troias Pall erhebt sich Streit

wegen der Abfahrt. Einige fahren ab; A. bleibt

mit Anderen, um den Zorn der Athene (wegen
Kassandra?) zu verstihnen (III 13611.). Wie er

schon fast daheim ist, verschlagt ihn beim Cap

medes wird erzahlt. Die Nosten (Prokl. p. 53
Kinkel) scheinen Heimkehr und Tod des A. im
wesentlichen ubereinstimmend mit der Odyssee
erzahlt zu haben. Von Neuerungen kennen wir
nur den Schatten des Achilleus, der dem A. vor
der Abfahrt von Troia warnend erscheint. Die
Kassandraepisode bei Troias Zerstorung wird ja
schon von der Odyssee vorausgesetzt. Ob Pylades
wirklich schon in den Nosten vorkam, kennte

Malea ein Sturm aygov in iaxautjv, wo Aigi- 30 man trotz Proklos bezweifeln; ebenso, ob von
sthos im Hause seines Vaters Thyestes wohnt
(IV 514ff.). W&hrend die Helden vor Troia
kampften, hatte der feige Aigisthos ruhig in My-
kenai (ftvx<p Agyeog iTiaofimoio) gesessen und ver-

sucht, obgleich von den Gottern gewarnt (I 35ff.),

das Weib des A. zu bethoren. Sie widerstand
zuerst der Verfiihrung (tpgeoi yug xe/gijr' aya-

dfioiv), aber endlich verstrickte sie die /.wTga

Sewv, Aigisthos brachte den ihr als Hiiter bei

den Kindern der Kassandra und des A., Teleda-
mos und Pelops (Paus. II 16. 6, vgl. Stiehle
Philol. VIII 74f.) die Rede war.

Mit der hesiodischen Epik beginnt eine

einschneidende Umgestaltung der Sage. Aus dem
veranderten Bilde des Pelopidenhauses und seiner

Schicksale. die nun als eine Verkettung von
Griiueln erseheinen, blickt unverkennbar die ten-

denzkise Erfindung der Dorer hervor, die in-
gegebenen Sanger auf eine wuste Insel und fiihrte 40 zwischen von dem Peloponnes Besitz ergriffen
Klytaimestra e&ilmv sdilovoav in sein Haus
(III 262ff.). Als nun der Sturm sich legt, und
A. freudig den Boden der Heiinat betritt, meldet
es der Spaher, den Aigisthos auf eine Warte
gesetzt hat, seinem Herrn ; Aigisthos ladet den
A. zu Gaste und lasst ihn beim Mahle mit seinen
Gefahrten durch eine Schar von zwanzig hand-
festen Mannern ermorden, &g rig re xaxixravE

fiovv fact cpdzrji (IV 519ff.). Sieben Jahre herrscht

haben (Robert Bild und Lied 187ft'.). Auf die-

selbe Quelle geht die eingeschobene Figur des
Pleisthenes zuriick, der nun als Sohn des Atreus
und der Aerope, Gemahl der Kleolla und Vater
des A. erscheint (Tzetz. II. 68, 20; andere Grup-
pierungen derselben Namen Apollod. Ill 2, 2, 2.

Schol. Eur. Or. 4); auch Anaxibia, die Schwester
des A., als Gemahlin des Strophios, Mutter des
Pylades, begegnet hier zum ersten Mai. Die Un-

Aigisthos, dann ereilt ihn die gerechte Rache 50 treue der Klytaimestra wird hier durch den Zorn
des Orestes (in 305ff). Diese That des Orestes
wird wiederholt als riihmlich gepriesen (I 298.
in 198); daraus folgt, dass die Odyssee von dem
Muttermorde noch nichts weiss. Auch erscheint
Aigisthos durchaus als der Hauptschuldige, wah-
rend Klytaimestra nur das verfuhrte Weib, nicht
die Morderin des Gatten ist. Erst in der Ne-
kyia (XI 421ff.), also einem der spatesten Teile
der Dichtung, beteiligt sie sich am Morde. in-

der Aphrodite gegen die Tochter des Tyndareos
motiviert, — vielleicht, weil sie sich ihrer Schtfn-

heit gerlihmt hatten (Schol. Eur. Or. 249. See-
liger S. 4).

Mit Benutzung des Hesiodos hat dann, wie
es scheint, Stesichoros (sein angebliches Vor-
bild Xanthos hat Robert Bild und Lied 173
beseitigt) der Sage ein neues Geprage gegeben.
Er verlegt (unter dorischem Einfluss) die Sage

dem sie Kassandra erschliigt; als frevelhaft wird 60 nach Lakedaemon (Schol. Eur. Or. 46, nach dem
noch hervorgehoben, dass sie den sterbenden
Gatten verlasst , ohne ihm die Augen zuzu-
driicken und den Mund zu schliessen; auch hier
ist von Gattenmord nicht die Rede. Und wenn
Orestes, nachdem er Aigisthos erschlagen, die
Leichenfeier fiir Aigisthos und seine Mutter
feiert (HI 309f.), so kann man nur annehmen,
dass sie sich selbst getotet hat (Robert Bild

sie bei Simonides ebenfalls dort spielte; Pindar
Pyth. XI 32; Nem. XI 34 nennt dafur Amyklai)
und entnimmt aus Hesiodos die Einfuhrung des
Pleisthenes (Robert a. a. O. 190) und den Zorn
der Aphrodite, der hier durch ein von Tyndareos
vergessenes Opfer motiviert wird (Schol. Eur. Or.

249). Klytaimestra tritt von nun an als die

Hauptschuldige und Morderin ihres Gatten in
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den Vordergrund; wahrscheinlich verwandte be-

reits Stesichoros als Motiv der blutigen That das

Opfer der Iphigeneia (eine Anspielung darauf

bei Pindar Pyth. XI 22f.). Mit dieser veran-

derten Rolle der Klytaimestra hangt auch not-

wendig die Anderung zusammen, dass die Er-

mordung des A. beim Bade stattfindet; ein un-

entwirrbares Netz (Aisch. Ag. .1115) oder ein

Gewand ohne HalsOffhung und Armel (Eur. Or.

25 mit Schol.) wirft ihm die Listige fiber und
erschlagt ihn dann mit einem Beil, indem sie

ihm eine Kopfwunde beibringt (Robert 171ff.).

Auch Kassandra wird getotet; den kleinen Ore-

stes entreisst die Amme Laodameia (Schol. Aisch.

Choeph. 733; bei Pind. Pyth. XI 17 heisst sie

Arsinoe; ihr eigener Sohn dafur von Aigisthos

getotet, Pherekyd. fr. 96, wohl aus Stesichoros)

den Hiinden der Mutter und ilbergiebt ihn dem
treuen Talthybios, der den Knaben zu dem am
Fusse des Parnass hausenden Oheim Strophios

bringt. Damit ist die schon bei Hesiodos an-

gebahnte Verbindung mit Apollon vollzogen

(nach einer, wohl alteren, Version — vielleicht

der Nosten — wird Orestes von Talthybios nach
Korinth gerettet, Diet. VI 2). Da Apollon dem
Orestes einen goldenen Bogen als Schutz gegen

die Erinyen schenkte (fr. 40), kam auch der

Muttermord bei Stesichoros vor, und zwar von

Apollon geboten (s. Klytaimestra. Orestes).

Ferner war auch der Traum der Klytaimestra

(fr. 42) und die Erkennung der Geschwister am
Grabe (herbeigefuhrt durch die Amme und Tal-

thybios, Robert 167) erzahlt.

In der Tragodie schliesst sich Aischylos in

den Hauptzfigen an die Lyrik an. Als Ort der

Handlung nennt er Argos (Ag. 24. 503. 810 etc.

;

Mykenai war bereits zerstort); Klytaimestra, die

den Mord vollfilhrt, lasst er zur Rechtfertigung

alle bei Frfiheren einzeln genannten Grunde an-

ffihren: Iphigeneias Opferung (141 5ff.), die Buhl-

schaften mit Chryseis und Kassandra (1437ff.),

auch den Alastor (s. d.) des Atridenhauses

(1500ff.). Auch Aigisthos, der hier bereits im
Hause des A. wohnt, weiss ein Motiv zur That
anzugeben: er hat seinen Vater Thyestes ge-

racht (1578ff.). Mit drei Schlagen ist A. getotet,

wie ein Fisch im Netze verstriekt (1380ff.); um
die Rache des Toten zu vereiteln, ist der /*a-

ox<diofi6s an ihm vorgenommen (Choeph. 439,

vgl. Rohde Psyche 253, 1). Orestes ist be-

reits vorher bei Strophios untergebracht (Agam.
877ff.), daher tritt Talthybios nur als y.fJQv^

auf (Robert 166); auch die Amme wird anders

verwandt als bei Stesichoros. Dagegen schliesst

sich Aischylos in der Scene am Grabe des A.

und ihrer Motivierung durch den Traum der

Klytaimestra und das Totenopfer an Stesichoros

an; neu und nicht sehr glflcklich erfunden (vgl.

die von Euripides daran geubte Kritik) ist die

Erkennung durch Fussspur und Haarlocke. Stro-

phios ist nur ein doovfcvog (880), von einer Ver-

schwagerung mit A. ist hier nicht die Rede.

Sophokles knfipft wieder mehr an die epische

Tradition an; ihr entlehnt er die Namen Chry-

sothemis und Iphianassa; die Handlung spielt

wieder in Mykenai; anderes wird der lyrischen

Umbildung entnommen, so die Kopfwunde (El.

98f.), die Figur des Talthybios, der hier als

Paidagog erscheint, die Scene am Grabe und

ihre Veranlassung, der Traum der Klytaimestra.

Freilich erscheint dies alles etwas anders ge-

staltet (der Traum nach dem Vorbild des Traumes

der Mandane bei Herodot, mit Verwendung des

aus der Ilias bekannten Scepters ; die Erkennung
der Geschwister nicht mehr am Grabe). Das
wichtigste in der sophokleischen Bearbeitung ist

die Ausgestaltung und Vertiefung der Figur der

lOElektra; sie hat den Orestes gerettet und dem
alten Diener iibergeben, sie briitet Rache und
ist die Seele der blutigen Siihne; die bei Aischy-

los von Klytaimestra zur Rechtfertigung des

Gattenmordes angefilhrten Grflnde werden in er-

regter Wechselrede widerlegt. Den Streit mit

Achilleus hatte Sophokles in den 2vv8euivoi be-

handelt, die Erscheinung des Achilleus vor der

Heimfahrt in der Polyxena. Euripidesnenntals
Residenz der Atriden bald Mykenai bald Argos.

20 Er hatte die Geschicke des Atridenhauses in

mehreren TragOdien behandelt; die altere Ge-

neration im Pleisthenes (Hygin. fab. 86), den Kre-

terinnen (Schol. Soph. Ai. 1297. Apollod. Ill 2,

2), Thyestes (Schol. Ar. Ach. 433); die Geschichte

des A. im Telephos (Hygin. fab. 101), Palamedes

(Hyg. fab. 105), der aulischen Iphigeneia und He-

kabe ; die dritte Generation in Elektra, Orestes, tau-

rischer Iphigeneia. Er fusste im wesentlichen auf

Stesichoros ; auch bei ihm rettet (als Paidagog ver-

30wandt) Talthybios den kleinen Orestes (E1.16);

die Leiche Kassandras bleibt unbegraben liegen

(Tro. 448ff.). Ein neues Motiv der Klytaimestra

zur That erscheint zum ersten Mai: A. hatte

ihren Jugendgemahl Tantalos, einen Sohn des

Thyestes (auch Aigisthos selbst gelegentlich ihr

Jugendgemahl genannt, Schol. Lyk. 183), ermordet

und sie zur Heirat gezwungen (Iph. A. 1148fT.; vgl.

Paus. II 18, 2. Apollod. Fr. Sabb. f. 115a [Rh.

Mus. N. F. XLVI 166, 10JT.]). Auf spat ere
40dramatische Behandlungen der Atridensage

gehen Hygin. fab. 88 (Tzetz. Chil. I 452ff.) so-

wie der Dulorestes des Pacuvius (vgl. Robert
184) zuriick.

Sonst bemerkenswert: Versammlung der

Achaeerfuhrer durch A. vor dem Zuge gegen

Troia, Localsage von Aigion (Paus. VH 24, 2);

A. mit dem Palladion nach Attika verschlagen

und des Idols von Demophon beraubt (Kleitodem

fr. 12); die Liebe zum schOnen Argynnos, spate

50 Erfindung (vgl. Preller Rh. Mus. IV 404), Prop.

Ill 7 . 21f. Plut. Gryll. 7. Athen. XIII 603d.

Clem. Alex, protr. II 38 (p. 32P). Kampfe des

A. gegen Sekyon, Paus. II 6, 7.

Hauflg wird die bekannte Sagengestalt des

A. als Beispiel koniglicher Macht und Wurde
gebraucht: als Bezeichnung des Pompeius (Cass.

Dio XLII 5, 5. Appian b. c. H 67), im Plu-

ralis (Ael. V. H. II 11); allegorisches Beiwort

des Athers bei Metrodoros (Hesych. s. 'Aya/ieu-

60 vara); 'Aya,ue[iv6rcio; spSttische Bezeichnung des

Mencdemos (Laert. Diog. II 131); Agesilaos ahmt

das Opfer des A. in Aulis nach (Paus. HI
9, 3).

SprichwOrter, die an A. anknupfen: Aya-

fiifivovaos Saig (nach Od. IV 531ff.) exi rmv tn

o/J&gq) evtoxovftevwv (Eustath. p. 1507, 61ff.);

Ayapifivovos -dvola (Zenob. I 13. Diog. I 6) eni

tmv Svojieiftibv xal oxXt)Q(bv, wohl weil A. sich
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gegen das Opfer der Iphigeneia straubte (die

Paroimiographen erklaren, weil ihm der Opfer-
stier entfloh) ; Aya/A.e/ivorsta tpQsata (Hesych. s. v.

Zenob. I 6. Apostol. I 33. Eustath. p. 461, 14ff.

[II. IV 171]), em tcov fieydXatv sgyiov • [arogovai ydg
tbv Aya/te/uvova jisqi tr\v AvXlda xal noXXaxov rijg

'EXXddog cpQsara 6gv£ai (nach Anderen hatte er
den Euripus gegraben, Philostr. Nero p. 221, 2ff.

Kays.); art evegysoiag Ayafiifivova drjaav 'Axcuoi

mit Chryses kommt nur auf den Tabulae Iliacae
(s. o.) vor (das Belief in Cambridge, Overbeck
Her. Gall. XVI 11, ist modern). Streit mit
Achilleus : vielleicht auf einer spaten sf. Le-
kythos (Millin Vas. peints I 66; frahere Deu-
tungen s. Eeinaeh Bibl. des mon. fig. II 39);
Wandgemalde Helbig 1306. 1307; Tabula Iliaca
(s. o.). Bei der Wegfuhrung der Briseis, auf rf.

Vasen: Kotyle des Hieron Wiener Vorlegebl. C
(Harpokr. s. 'EstiaV. Zenob. II 11. Diog. I 99.10 6 (A. fiihrt sie selbst fort, — Weiterbildum? der
Liban. ep. 194), ini xwv ayagiarmv; vgl. Welcker
Ep.Cycl. II 295. In spaterer Zeit kommt A.
auch als Personenname vor (Diod. XXXVII 26.
CIG 1519. Phot. bibl. 127b 27).

Darstellungen:Im Zusarumenhang troischer
Scenen auf den Tabulae Iliacae (0. Jahn Griech.
Bilderchroniken). Thronend, hinter ihm sein He
rold Talthybios und sein Diener Epeios, hoch-
altertumliches Relief von einer Armlehne (vgl

Drohung II. I 184, vgl. Robert Bild und Lied
96), Krater in Wien Wiener Vorlegebl. 1890—91
IX (die Gravierung eines Bronzegefasses Mon. d.

Inst. VI 48 ist vielmehr auf Orpheus zu deuten).
Unter den um den Zweikampf mit Hektor lo-

senden Achaeerhelden in der Gruppe des Onatas
zu Olympia (Paus. V 25, 9) war A. allein in-

schriftlich bezeichnet, Odysseus fuhrt die er-

beuteten Rosse des Rhesos dem A. vor auf der
Petersen Rom. Mitt. VII 32ff.) aus Samo- 20 Dolonschale des Euphronios (Arch. Ztg XL 47)
thrake im Louvre (Clarac n 116, 238. Friede- ™- *-— ' •< -- - ' - —»e~.„. >

richs-Wolters nr. 34); die Deutung der
sf. Amphora Brit. Mus. 577 (= Cat. etr. 138)
auf dieselben Personen ist unsicher. Epeios, im
Epos als achaeischer Held auftretend, erscheint
seit Stesichoros (fr. 18) als Diener und Wasser-
trager der Atriden; als solcher war er gemalt
im Apollontempel zu Karthaia (Athen. X 456f.)

;

im Auftrag des dabeisitzenden A. verfertigt er

Der Kampf mit Koon (nach II. XI 22 Iff.) war
auf dem Kypseloskasten dargestellt (Paus. V 19,

4). Die Riickgabe der Briseis vielleicht auf rf.

Schale Brit. Mus. 831 (Gerhard Trinksch. u.

Gef. E F) und rf. Amphora in Lecce (Bull. d. Inst.

1881, 191, vgl. Jatta Museo di Lecce 6f.). Am
Grabe des Patroklos, rf. Vasenbild, Mon. d. Inst.
IX 32. 33; bemalter Sarkophag aus Corneto,
Bull. d. Inst. 1877, 101; Wandgemalde aus Vulci,

das hoTzerne Pferd, rf. Schale_ (Gerhard Auserl. 30 Mon. d. Inst. VI 31. A. schlichtet den Streit
Vasenb. 229—230, 1); reisst die Mauer Troias ein
in Polygnots Iliupersis (Paus. X 26, 2), vgl.

Epeios. Zusammenstellung der Atriden mit der
Pamilie des Tyndareos an der Basis der Nemesis
des Agorakritos zu Rhamnus (Paus. I 33, 8);
mit troischen Helden; rf. Kantharos des Epige-
nes Wiener Vorlegebl. B 9, Ciste Mon. d. Inst.
IX 22, etruskischer Spiegel Gerhard 181 (auf
der altkorinthischen VaseMiiller-Wieseler DaK

um Achilleus Waffen: Vasenbilder, vgl. Robert
Bild u. Lied 213ff., Relief Pacca in Rom Mon.
d. Inst. II 21 (Matz-Duhn 3959); Duris stellt

auf einer rf. Schale (Wiener Vorlegebl. VI 1)
dem Waffenstreit die Abstimmung der Achaeer
gegenuber, worin ihm ein anderer Vasenmaler,
wahrscheinlich Brygos, folgt (a. a. 0. VI 2).

Aus dem Typus des Waffenstreits entwickelt
Hieron (Wiener Vorlegebl. A 8) eine neue Scene:

I 18 findet sich der Name des A. in einer will- 40 A. verhindert durch sein Dazwischentreten einen
kurlichen Zusammenstellung von Heldennamen).

In mythologischen Scenen: Bei Achilleus
Abholung von Skyros, auf rBmischen Sarkophagen
(Robert Die antiken Sarkoph.-Reliefs II 22).
Beim Opfer der Iphigeneia (s. d.): Gemiilde des
Timanthes (Plin. n. h. XXXV 73); Reliefs an
einem Terracotta-Becher (Robert Homer. Becher
51), am Altar des Kleomenes in Florenz Wiener
Vorlegebl. V 9 (die auf derselben Tafel abgebil-

Kainpf zwischen Odysseus und Diomedes, von denen
jeder ein Palladion im Arme halt. A. empfangt
das Palladion, etruskischer Spiegel aus Orvieto.
Bull. d. Inst, 1878, 42. In der Iliupersis des
Polygnot war A. dargestellt, den Schwur des
Aias entgegennehmend (Paus. X 26, 3). Bei der
Opferung der Polyxena, Reliefbecher, abgebildet
Robert Homer. Becher 73 (ob A. auf der glei-

chen Scene eines Gemaldes der Pinakothek [Paus.
dete mediceische Marmorvase hat nur der Er- 50 I 22, 6] anwesend war, ist ungewiss). Bei Hekabe
ganzer zum Iphigeneiaopfer zu machen versucht,
vgl. Priederichs-Wolters nr. 2113); etruski-
sche Aschenkisten Wiener Vorlegbl. V 10, 2—5;
Mosaik ebenda V 10, 1. Den Telephos bedro-
hend (vgl. Jahn Arch. Aufs. 160ff.): (altere
Version) rf. Pelike Jahn Arch. Aufs. Tf. I; (eu-

ripideische Version, vgl. Jahn Telephos und
Troilos und kein Ende 4ff.) rf. unteritalische
Vase Arch. Ztg. (Denkm. u. Forsch.) IX Tf. 106,
Relief eines silbernen Trinkhorns der Ermitage

l

ebenda Tf. 107, etruskische Aschenkisten Brunn
Urne Etr. 90ff., variiert am pergamenisehen Altar
(Robert Arch. Jahrb. II 245ff.); bei Heilung
des Telephos, etruskischer Spiegel Gerhard 229,
Aschenkiste Arch. Ztg. V (1847) Tf. 8, am per-
gamenisehen Altar (Arch. Jahrb. II 251). Bei
Philoktets Verwundung, rf. Stamnos Mon. d. Inst
VI 8. Jahn Arch. Beitr. 399. Die Episode

und Polymestor, rf. Amphora Mon. d. Inst. II 12.

Ermordung des A. auf etruskischen Aschenkisten,
Brunn Urne Etr. 74ff. 85, 4 (zu erwahnen hier
auch die rf. Schale Berlin 2301, abgebildet Arch.
Ztg. 1854 Tf. 66, 2; vgl. Robert Bild u. Lied
178: Klvtaimestra eilt mit geschwungenem Beil
auf die Thiir des Badegemachs zu, in dem A.
weilend zu denken ist; der rf. Krater Petersburg
812 = Millin Vas. peints I 58 ist nicht hierher
zu beziehen). In der Unterwelt, Nekyiabild des
Polygnotos (Paus. X 30, 3). Erkennung zwischen
Elektra und Orestes am Grabe des A., melisches
Terracotta-Relief Mon. d. Inst. VI 57 (die Echt-
heit der Inschriften zweier hierher bezogener Vasen

,

Neapel 1755 [Millingen Anc. uned. mon. 14].

Gargiulo Race. 106 [= Inghirami Vas. fitt. H
140] ist sehr zweifelhaft); der Schatten des A.
in der Grabesthur auf Sarkophagen, wahrschein-
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lich nach einem Gemalde des Theon von Samos
(Robert Bild u. Lied 177f.), Ant. Sark.-Reliefs

n 165. [Wernicke.]

Agamestor. 1) 'O QagodXiog, nach Schol.

Tzetzes zu Lykophr. Proleg p. 261 M. (vgl. Schol.

179. Exeg. H. p. 106) ein emdaXa/itoygdrpog. Tzetzes

citiert p. 459 sein im&aXd/uov tijg QsriSog und
schreibt zwei Distichen aus, die einen angeblichen

alteren Namen des Achilleus, Ilvgiaoog, iiberliefern

(vgl. Schneidewin Philol. 1 155. G.Hermann 10

ebenda V 242f. = Opusc. VIII 378). Dieselbe Nach-

richt taucht, wenn auch ohne den Namen des

Gewahrsmannes, in den Excerpten auf, die Pho-

tios (bibL p. 152 b 29) sich aus der neuen Ge-

schichte des Ptolemaios Chennos angefertigt hatte

;

und da der Namenswechsel mythischer Personen

zu den Lieblingsgegenstanden des Ptolemaios ge-

hort und A., wie die meisten ,Quellen' der neuen
Geschichte, sonst nicht bekannt ist, so hatHer-
cher (iiber die Glaubwiirdigkeit der neuen Ge-20
schichte des Ptolemaeus Chennus, Fleck. Jahrb.

Suppl. I 280f. 283. 292) die Tzetzesstellen sicher

richtig aus der neuen Geschichte abgeleitet. A.

ist also ein von Ptolemaios fingierter Autor. Der
Leser soil ihn sich offenbar, wie Diktys und Da-

res, als Zeitgenossen der Helden vorstellen. Nach
Pharsalos setzt ihn der Schwindler, weil er ihn

zum Landsmann des Achilleus machen vvollte und
weil sich in Pharsalos das beriihmteste Thetis-

heiligtuni befand. [Crusius.] 30

2) Sohn des Thespieus, der elfte in der Reihe

der lebenslanglichen athenischen Archonten, Eu-

seb. Chron. I 187 u. s. II 74 Sch. [Wilhehn.J

8) Akademischer Philosoph, nach Ind. Acad.

Here. Col. 27 der Zeit zwischen Lakydes und
Hegesinus, dem Vorganger des Karneades, ange-

hOrig. Identisch mit ihm ist wohl der 'Ayajii)nra>o

bei Plut. Quaest. conviv. I 4, 3. [v. Arnim.]

Agametor, aus Mantineia, Sieger im Faust-

kampfe zu Olvmpia, woselbst sein Standbild, Paus. 40
VI 9, 9. " [Kirchner.]

Agamini pagani, auf einer Inschrift aus

der Gegend von Novara (CIL V 6587), vielleicht

Bewohner des heutigen Ghemme, am linken Ufer
der Sesia; vgl. Mommsen CIL V p. 725.

[Hiilsen.]

'Aya/tiov Sixi). Die von den Griechen hauflg

aus philosophischem wie aus rein menschlichem
Gesichtspunkte gefiihrte ErOrtening iiber die

Frage, ob es ratsam und envunscht sei, ein ehe- 50
liches Verhaltnis einzugehen (s. hesonders die

Sammlung bei Stobaeus florileg. LXVIIf.), zeigt,

so wenig Licht sie auch sonst auf die rechtliche

und politische Seite des Instituts der Ehe wirft,

doch, dass man das Eingehen eines solchen Ver-

haltnisses allgemein nicht als obligatorisch, son-

dera als facultativ betrachtete. Eigentlicher

Ehezwang, wie ihn auch Platon fur seinen Muster-
staat verlangt (s. Leg. IV 721. VI 772 d. 774),

bestand nur bei so vollstandiger Unterordnung 60
des personliehen Willens unter den allgemeinen

Staatszweck, wie sie in Sparta zu finden war,

und in dem verwandten Kreta (Strab. X 482)

;

aber eben deshalb blieb dort auch die sittliche

Seite der Ehe unentwickelt. In Sparta galten die

Hagestolzen fiir ehrlos : sie waren von den Gymno-
paedien ausgeschlossen und mussten zur Winters-

zeit auf Befehl der Obrigkeit sich unbekleidet auf

dem Markte einfinden und Spottlieder auf sich

selbst singen, und kein Jiingerer erwies ihnen die

sonst dem Alter gebiihrende Ehre. Plut. Lycurg.

15 ; vgl. Apophthegm. 227f. Nach Klearch. bei

Athen. XILI 555 c wurden sie gar an einem ge-

wissen Feste von den Frauen am Altare ausge-

peitscht. Das spartanische Gesetz ging aber noch
weiter, indem es nicht nur wegen Ehelosigkeit

eine dlxtj dya/ilov, sondern auch wegen spat oder

nicht in geeigneter Weise geschlossener Ehe eine

blur) oxpiyafiiov oder xaxoya/iiov gestattete, von
denen nach Plut. Lysand. 30 die letztere nament-

lich gegen solche gerichtet war, die beim Eingehen
der Ehe rnehr auf Reichtum als auf sittliche Vor-

ziige sahen; vgl. Pollux IH 48. VIII 40. Stob.

floril. LXVII 16. Berichtet doch gar Theophrast

bei Plut. Ages. 2, der Konig Archidamos sei von

den Ephoren deshalb gestraft worden, weil er

sich eine zu kleine Frau genommen. Wenig ver-

biirgt dagegen sind Ausserungen, wie die des

Pollux III 48 , es habe eine dixtj aya/j.tov auch

in vielen anderen Staaten gegeben, und die des

Plut. de amore prolis 2, welcher vo/iovs aya/iiov und
oyiiya/iiov des Solon neben denen des Lykurg an-

fuhrt, Haben solche in Athen iiberhaupt jemals

bestanden, so miissen sie schon friihzeitig der

Vergessenheit anheim gefallen sein. Die Schrift-

steller aus der Blutezeit Athens wissen nichts

davon, die Erzahlung bei Stob. florileg. LXVIII
33 spricht dagegen, auch wenn sie nur Anekdote

ist. Auch sind sie mit der zur Zeit der Demo-
kratie wenigstens so stark entwickelten Ansicht

der Athener von der Notwendigkeit der person-

lichen Freiheit vollig unvereinbar.. Vgl, Meier-
Lipsius Att. Proc. 352. Becker Charikles HI3

342f. gegen Hermann-Bliimner Privataltert.

252, 2. [Thalheim.]

Agamineia, Cap und Hafen von Troas, be-

nannt danach, dass daselbst Laomedon seine

Tochter Hesione aya/ios dem xfjzos aussetzte

:

Hellanikos frg. 133 (von C. Mil Her FHG I 63

verstiimmelt aufgenommen) aus Stephanos Byz.

s. 'Aydfifteia, der die Angabe daruber dem grossen

Apollodoros xeoi ved>v ft (Schol. ABD 11. VIII

284, Hs. jiaoa 'AxoXXwvim iv f? i(av ysviov, corr.

Heyne, bei Muller FHG I 453ff. wiederum

fehlend) entnahm, der sie zu II 557 ATag (wegen

Teukros. des Genossen des Herakles bei Hesiones

Befreiung) notieren musste. Vermittler war Hero-

dianos .t. oodoyo. II 460 Lentz; jr. xa&oX. jigoacoS.

IA I 274f." Lentz; vgl. Hellanikos frg. 136 M.
aus Schol. ABD II. XX 146 und Art. Hera-
kles, Hesione, Lesbides. Hierher gehOrt auch

Hesych. Aya/iiac (1. 'Ayapfida) sr&a ai naodhvm
shsxWcvzo, namlich dem y.fjzog durch Laomedon
von Ilion. Die Jungfrauen sind sicher die eine

der drei Tochter der Phoinodamas (s. d.; Tzetzes z.

Lykophr. 951. 471ff.) und Hesione (s. d.). Die-

selbe Mehrzahl der Geopferten auch bei Palai-

phatos 38 p. 300 Westerm. , dem Mythogr. Va-

tic. H 193. I 136 und namentlich Diodor. IV
42 und 49 , der fiber Dionysios Skytobrachion

(E. Schwartz de Dion. Scytobr. 1. 13. 31. 46)

aus Hellanikos schopfte. [Tiimpel.]

Agamiia (var. Ayafidva, Ptol. V 17, 7), Stadt

im sudlichen Mesopotamien. [Fraenkel.]

Agamos, Stadt bei Herakleia am Pontos.

Steph. Byz. [Hirschfeld.]
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Aganagara (Ptol. VII 2, 7), Kiistenort in
Hinterindien, westlich von der Mtindung des Se-
rus (Kambfjga, Ma-khong); der Name bedeutet
im Indischen „Bergstadt" oder „Baumstadt".
Vielleicht entspricht der siamesische Export-
hafen Cantabun oder, wenn wir naher zum Kam-
b6ga riicken, Kampot oder Ha-thien.

[Tomasehek.]
Aganagora (Ayavayopa Ptol. VII 2, 14)

ganz allgemeiner Hinweis auf die Lage von A.
gelten. Durchmustert man nun auf der Karte
die Umgebung derselben, so zeigt sich, dass die
Breite, der bei weitem sicherere Teil der Posi-
tionsbestimmung , bis auf 7' mit derjenigen der
Stadt Zangan (arabisierte Schreibung und Aus-
spraehe Zangd-n), namlich 360 39' 54"

(nacnLemms astronom. Bestimmung) fibereinstimmt,
wahrend die Lange von Zangan, 48° 31' 3" 0,'

Stadt des Marundae (Muranda) am nOrdlichen 10 G. (nach demselben Beobachter)', um etwa 3/
Ufer^ des unteren Ganges, im heutigenBengalen; hinter der Lange von A. zurilckbleibt. Aber

dieser Umstand stebt der Gleichsetzung von A.
und Zangan, falls andere Griinde eine solche
empfehlen, durchaus nicht im Wege, denn er
erklart sich teils aus der geringeren Breite des
ptolemaeischen Langengrades , teils aus der zu
hohen Verwertung der den Langen des Ptole-
rnaeus zu Grunde liegenden Distanzangaben. In
der That spricbt vieles fur die Identitat von A.

20 und Zangan, zunachst die einander sehr nahe

die Lage lasst sich nicht genauer ermitteln,

[Tomasehek.]
Agandei (Plin. VI 22), sarmatischer Volks-

stamm, welcher den Tana'is iiberschritt, also nord-
lich von Taurien. [Tomasehek.]

Aganginai {AyayyTvat. Aidtons;) , im Innern
Libyens, westliche Nachbarn der AcpoixeQmvsg

.

Ptol. IV 6, 28. [Pietschmann.]
Aganike s. Aglaonike.
Aganippe ^Ayavinnrj). 1) Eine den Musen

geweihte Quelle am Fusse des Helikon (Paus.
IX 29, 5 Verg. Eel. X llf. Iuv. VII 6f.; vgl.

Ann. d. Inst. 1849, 26. 1861, 86ff.) und die

Nymphe derselben, Tochter des Plussgottes Ter-
messos (Permessos), Paus. 1. 1. Kallimachos bei
Serv. Eel. 1. 1.

2) Gemahlin des Akrisios, Mutter der Danae
{Hyg. fab. 63) ; nach anderen hiess sie Eurydike
<s. d.).

3) Tochter des Aigyptos (s. d.), Ps.-Plut. de
fluv. 16. [Wernicke.]

Aganippis, Bezeichnung der Hippokrene bei

Ovid. fast. V 7. [Wernicke.]

Aganippos, Troer, von Aias erschlagen. Quint.
Sm. Ill 230. [Knaack.]

Aganos, Sohn des Paris und der Helene.
Tzetz. z. Lykophr. 851 (= Tzetz. Horn. 442).
Schol. Eur. Androm. 898 (wo Cobet falschlich

Ayavos schreibt). [Knaack.]

Aganzana (var. 'Aydvfrva, 'Aydv^ajia, letz-

teres Nobbe), nach Ptol. VI 2, 11 Stadt in

Medien, Lange 89 rJ, Breite 390 30'. Bei dem
Versuche , den Ort zu identificieren , darf nicht
von der angegebenen Position als von einer ab-
soluten ausgegangen werden , sondern sie ist in

ihrem Verhaltnis zu der eines geeigneten Haupt-
punktes, somit als eine bios relative zu betrach-
ten. In dem vorliegenden Falle . d. h. fur eine

kommende Breite beider Orte, dann die Lage
von Zangan, die es hochst wahrscheinlich macht.
dass es in den bei Ptolemaeus verarbeiteten Rou
tieren verzeichnet war. denn es ist eine Haupt-
station der von Ehagae (Rai) nach Nordwesten
fiihrenden grossen Strasse und liegt gerade an
dem Punkte, wo sowohl die von Hamadan- Ek-
batana nach Norden laufende, als auch die von
Ganzaka (jetzt Takht i Suleiman) , der Haupt-

30 stidt von Media Atropatene, nach Osten fuhrende
Strasse mit jener zusammentreffen. Uberdies ist

Zangan zweifellos eine alte Stadt, die fur jenen
Teil des Landes stets eine gewisse Bedeutung
gehabt hat; jetzt ist es die Hauptstadt der
kleinen Provinz Khamsah. Es liegt in einem
gut bewasserten Thale, am Zanganab (Zanganab),
einem Zuflusse des Qyzyl Czan, des Amardus
(s. d.) der Alten. Die arabischen Astronomen
Nasir elDin Tusi und Ulug Beg, (s. Gravius

40Binae Tabulae Geographicae 18. 50. E. A.
Se'dillot Prolegomenes des Tables astronomi-
ques d'Oloug Beg, traduction et commentaire
264) geben die Breite der Stadt zu 360 30' und
die Lange derselben zu 830 40', indem sie die-

selbe 40' ostlich von Hamadan (Breite 350 ic,
Lange 830) ansetzen, also nur um 3' siidlicher

und i/
8
o westlicher als Ptolemaeus sein A. Eine

neuere, itinerarische Bestimmung der Lange von
Zangan von Schindler (Ztschr. d. Gesellsch.

in Medien gelegene Stadt, wird mit einiger Sicher- 50 f. Erdkunde XVIII 334) zu 480 34' ruckt deii
heit nur Ekbatana , das neuere Hamadan , als

ein solcher angeselien werden konnen, dessen
Lange 88'» und dessen Breite 370 45' nach ptol.
VI 2, 14 betragt. Danach liegt A. P» 45' nord-
licher und 10 Ostlicher als Ekbatana. hochst
wahrscheinlich an einer von Ekbatana nach Nor-
den laufenden Strasse. Addiert man nun die
Langen- und Breitendifferenz zwisehen A. und
Ekbatana zu der Lange und Breite von Hama

Ort naher an Hamadan. aber nicht so nahe als

die oben erwahnte . jedenfalls genauere Bestim-
mung von Le mm (480 31' 3"). in Bezug auf
Zangan zeigt sich also, dass mit der genaueren
Bestimmung der Lange sich eine immer west-
lichere Lage des Ortes herausgestellt hat, ja
sollte sich Schindlers Berechnung der Lange
von Hamadan aus Routenaufnahmen zu 48 ' b&
(s. Ztschr. d. Gesellsch f. Erdk. XIV 65) als

dan, wie diese zur Zeit, allerdings in nicht ganz 60 richticr erweisen. so wurde sogar das Liingenver-
iibereinstiminender Weise, nur auf Grand von
Routenaufnahmen angesetzt werden (das Nahere
s. u. Ekbatana). namlich 340 48' nordl. Breite.
(vielleicht aber noch um fast I/4 siidlicher) und
48* 16' cistl. Lange Greenw. (St. John, aber
nach Anderen ostlicher), so erhalt man 490 16'

«stl. Lange Greenw. und 360 33' nordl. Breite.
Diese Position darf aber zunachst nur als ein

hiiltnis von Hamadan und Zangan ganz umzu-
kehren sein, dann lage dieses westlicher alsjenes.
Nach alledem kann von vornherein angenommen
werden, dass. falls in der Tabelle des Ptolemaeus
ein dem jetzigen Zangan entsprechender Ort
wirklich verzeichnet ist, derselbe zu weit ostlich
fixiert sein wird. Ist nun, wie bereits oben
ausgesprochen worden, A. dieser Ort, so kann

!
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ein Excess in der Langenbestimmung desselben

nicht uberraschen. Wenn bei dem Astronomen

Nasir elDin Tusi, der in dem etwa 21/4 westlich

von Zangan gelegenen Maraghah beobachtete

und jedenfalls iiber den angrenzenden Teil des

Landes gut orientiert war, die Langendifferenz

zwisehen Hamadan und Zangan 40' betragt, dann

kann die um 1/3" grOssere Differenz bei Ptole-

maeus in keiner Weise auffallen und als Bin-

der Helena bei Apollod. Ill 10, 8. Hyg. fab. 81.

Auf der Heimkehr wurde er nach Kypros ver-

schlagen, wo er sich niederliess, die Stadt Paphos

und einen Aphroditetempel griindete. Lykophr.

479ff. mit Schol. Pausan. VIII 5, 2. 10, 10.

53. 7. Apollod. frg. Sabb. a. a. O. 175. Strab.

XIV 683 (vgl. Herod. VII 90). En gel Kypros

I 225. II 80. Stiehle Philol. X 163. Niese
homer. Schiffskatalog 26. Noch kommt A. in der

wand gegen die Identiflcierung von A. und Zan- 10 Geschichte des Halsbandes der Harmonia (s. d. u.

gan verwendet werden. Erscheint dieselbe somit

nach allem als begriindet, so geben die Hss.

des Ptolemaeus den Namen des Ortes nicht rich-

tig wieder. Derselbe muss in Wirklichkeit 'A£av-

yava gelautet haben, was im Neupersischen durch

lautgesetzlichen Abfall des anlautenden kurzen

a zu Zangan werden musste. Es lasst sich

nattirlich nicht mit Sicherheit entscheiden, oh

die fehlerhafte Namensform bereits in der Quelle

des Ptolemaeus stand, oder ob sie auf die Nach- 20

lassigkeit der Abschreiber zuruckzufiihren ist.

Vertauschung von Silbenanlauten findet sich auch

sonst bei Ptolemaeus (Beispiele bei Nobbe Prio-

res schedae Ptolemaeeae 16), so der ganz ana-

loge Pall IV 5, 6, wo FvSlg neben Zvytg steht.

[Andreas.]

Agapaios. 1) Athener aus Eleusis, roirjoaQxag

ca. 323 v. Chr., CIA II 812b 58.

2) Parteiganger des Philippos von Makedonien

Alkm a ion) vor. Apollod. Ill 7, 5, 6.

[Knaack.]

Agapetos. 1) Sohn des Agapetos, Messenier.

'Ayawo&htjg in der Kaiserzeit, Le Bas II 314a.

[Kirchner.]

2) Griechischer Arzt aus unbekannter Zeit,

dessen Mittel wider die Gicht Alexander Trail.

(II 529 P.) und Paulus Aegineta (HI 78, 497. VII

11, 611) erwahnen. [M. Wellmann.]

3) Zeitgenosse des Minucianus, Lehrer des

Genethlios. Suid. s. revefthog. Clinton Fast.

Rom. II 277 zu a. 255.

4) Sophist zu Anfang des 6. Jhdts. n. Chr.,

in Alexandreia, dann in Elusa lebend (Procop.

ep. 112), wahrscheinlich nicht identisch mit dem
gleichnamigen und gleichzeitigen Diakonen in

Byzanz Nr. 7 (B. Keil Herm. XXIII 367), viel-

leicht mit dem von Kyrillos in der Grammatiker-

liste bei Cramer Aiiecd. Par. IV 195, 24 ge-

in Oreos auf Euboea, Demosth. IX 59; vgl. 30 nannten,

Schafer Demosth. II 392. [Kirchner.]
^

Agape, Terminus technicus (schon im N.

Test. Jud. 12) fiir die christlichen Liebesmahle,

ursprunglich allabendliche Zusammenkflnfte aller

Gemeindemitglieder zu gemeinsamer Mahlzeit.

Die Elemente wurden durch freiwillige Schenkung

aufgebracht, den Hohepunkt der durchaus religiiis

gehaltenen Feier bildete der Abendmahlsgenuss

(I Cor. 11). Die Trennung des Abendmahls von

[Schmid.]

5) Flavius A. (Flavius nach CIL X 4495).

Consul im J. 517 (nach Cassiodors Chronologie),

Praefectus Urbi (Cassiod. Var. I 6. 23. 27. 32.

33. 41 ; vgl. II 6), reiste in Theoderichs Auftrag

mit Papst Johann I. im J. 524 nach Constan-

tinopel und wurde , zurtickgekehrt, von Theode-

rich ins Gefiingnis geworfen. Lib. pont. v. Joh.

I. 2. 5. Anon. Vales. XV 99.

6) Patricius, reiste mit Papst Johann I. im

der „Agape" — es wurde Hauptteil des sonntag- 40 J. 524 nach Constantinopel und starb im Orient
- - - • •

( ?

-

w. Qrccia nach der felician. Tradition; Thessa-

lonicae nach Lib. pont. v. Joh. I. 2. 5 ; dazu

Anon. Vales. XV 90). Er ist wohl derselbe, der

bei Ennodius ofters erwahnt wird. [Hartmann.]

7) Diakon in Constantinopel an der Sophien-

kirche, der 527 nach der Thronbesteigung Iusti-

nians diesem eine e'y.&eotg xsyalaitov Ttagaivsrixoir

o/edma&eToa, in der Uberlieferung a/sSij paoilixr)

genannt. iiberreichte. Es sind 72 Thesen fiber

lichen Friihgottesdieiistes— hat in verschiedenen

Kirchen zu verschiedenen Zeiten stattgefunden,

bei Iustin. Apol. I 67 ca. 1 50 scheint sie schon

voransgesetzt, in Gegenden von Agypten ist sie

nach Socrates hist. eccl. V 22 ca. 375 noch nicht

durchgefuhrt. Heidnischer Verdachtigung gegen-

flber, die zu jener Scheidung viel beigetragen

haben wird, verteidigt Tertullian (de bapt. 9;

apolog. 39 ; ad mart. 2) die agape fratrum ;
als

Montanist (de ieiun. 17) hilft'er selber verdach- 50 die Pflichten eines christlichen Regenten, grossen
ii t i.1— /"rt^I^.4- OO'i 1.1 4- l,;**^-.,. ;,V.rt,. .lirt +ai1o lnnT-oli^/ili wilirM/i^a riAiiiAiTinli5t.7P _ flftCM IT
tigen. Augustin (epist. 22) klagt bitter iiber die

Ausschweifungen , die unter solchem Titel vor-

kamen; durch Concilienbeschlusse waren die

Agapen schon aus den Kirchen verbannt. Agapen
in einem anderen Sinne, Speisungen der Armen
durch freigebige Wohlthater nimmt 1. Canon 11

der Synode von Gangra (4. Jhdt.) in Schutz. Die

letzte Erwahnung finden die aussterbenden Liebes-

mahle 692 im Canon 74 des cone. Quinisextum.

[Julicher.]

Agapenor CAyajitfvwQ) , Sohn des Ankaios

(Ancaei et Mis (?) filius Hyg. fab. 97) , Konig

zu Tegea in Arkadien (Apoll. HI 7, 5, 6), fuhrte

die Arkader in sechzig Schiffen, die er von Aga-

memnon erhalten hatte
,
gegen Troia. Horn. II.

II 609-14 (die letzten Verse von Zenodot ge-

strichen, s. Schol.) = Apollod. frgm. Sabbait. Rlu

M. XLVI 167 = Hyg. fab. 97. Unter den Freiern

teils moralisch-religiose Gemeinplatze , doch in

gutem Stil. Dass A. vorher des Kaisers Lehrer

gewesen sei. behauptet eine griechische Hs., aus

dem Buchelehen selber lasst sich das weder be-

stiitigen noch widerlegen. Es ist seit 1509 oft

gedruckt. zuletzt in Migne Patrol, graec. 86

p. 1153ff.. nach Gallandi Bibl. patrum t. XI p.

255—265; vgl. Proleg. IX. X. Sonst vgl. H am-

ber ger Zuverlassige Nachrichten III (17601

60 333—335.
8) Agapetus I., rOmischerBischof von 535—536,

gestorben in Constantinopel, wohin er auf Wunsch
des Gotenkonigs Theodahat gegangen war. Uber

seine grossartigen Erfolge bei Iustinian s. unter

Anthimos; 5 Briefe von ihm sind erhalten bei

Man si Coll. cone. VIII; durch Cassiodor finst.

div. lit. praef.) wissen wir, dass er beabsichtigte.

im Interesse hoherer Bildung beim Klerus in Rom
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eine theologische Schule wie die zu Alexandria Greenw. und 310 16' 25" nordl. Breite somit ist.
oder Nisibis einzurichten. [Jiilicher.] es in der Nahe der jetzigen Stadt Havizah (altere

Agapios. 1) Aus Alexandria, wo er als Form Iluveimh) zu suchen, deren Lange 480 5'

laxguctiv fta&tj/j,dro)v ifyyrjxrjs thatig war. Viel- und deren Breite 310 27' betragt. Diese ist der
leichtwar er Jude und begab sich infolge der Hauptort am unteren Karkhii, dem Choaspes
Ausweisung der Juden aus Alexandria (415 n. (s. d.) der Alten; seit einem Dammbruch im J
Chr.) nach Byzanz, wo er sich ein grosses Ver- 1837 ist jedoch der Hauptarm des Karkhii, an
inogen erwarb (Suid. aus Damascius nach Phot. dem sie liegt , fast Tertrocknet (fiber Havizah
bibl. cod. 242). [M. Wellmann.] vgl. Layard Journ. Eoy. Geogr. Soc. London

2) Emer der 12 „Jiinger« des Manes (Photios 10 XVI 33ff.). Veriinderungen des Flusslaufes, wie
ctr. Man. I 14) und sehr fruchtbarer Schrift- diese, sind in jenem Tieflande iiberaus haufig:
steller, wie selbst der unvollstandige Bericht des und legen die Vennutung nahe , dass die Lage
Photios (Bibhoth. c. 179) ergiebt. [Jiilicher.] des Ortes in entsprechender Weise wiederholt ge-

3) Aus Athen, Schiiler des Proklos und Ma- wechselt habe, und darauf weist auch eine tjber-
rinos (Sum.), hielt urn 511 n. Chr. Vortrage fiber lieferung, die eine altereMederlassung weiter fluss-
die Philosophie des Platon und Aristoteles, wie abwarts als das spatere Havizah kennt (Layard
Joh. Lydus (de mag. Ill 26) berichtet. Dama- 34). Wenn man nun a'usserdem noch die Un-
scius (bei Photios cod. 242 p. 352 a 34f.) rfihmt genauigkeit der ptolemaeischen Positionsbestim-
seinen Charakter sowie die Vielseitigkeit seines mungen in Erw&gung zieht , so wird man die
Wissens und stellt ihn als Kritiker iiber Isidoros 20 Lage von A. und Havizah als nahezu mit ein-
(bei Suid. s. 'Yjiaria). Vgl. Fabricius B. Gr. ander ubereinstimmend ansehen und die altere
XI 396. Clinton Fast. Eom. I 727f. II 324f. Stadt mit hochster Wahrscheinlichkeit als die

[Freudenthal.] Vorgiingerin der neueren bezeichnen diirfen. Be-
Agaptolemos (AyajirdXefiog)

,
Sohn des Ai- achtenswert ist, dass im Akkadischen, der alten

gyptos (s. d.), von seiner Braut, der Danaide Pei- Sprache Siid-Babvloniens , agar die Bedeutung
rene, getetet (Apollod. n 1, 5, 5). [Wernicke.! »Feld" hat, you gar „das Feld bebauen" (Haupt

Agara(Ptol. VII 1, 67), Ortschaft im cen- Akkadische Sprache 10); vielleicht ist also der
tralen Telle von Vorderindien zwischen den Ortsname Agarra eigentlich ein Appellativum, zu
Fliissen Tapti und Godavari; vielleicht Doppel- dem noch ein dasselbe nahcr bestimmendes Nomen
ganger von Tdyaga. [Tomaschek.] 30 proprium gehorte. Das ware ganz analog den

Agariste. 1) Tochter des Tyrannen Klei- zahlreichen Ortschaften, die jetzt in Persien den
sthenes von Sikyon, Gattin des Alkmaioniden Namen Mazra'ak, d. h. „Ackerfeld" fiihren, ur-
Megakles und Mutter des Atheners Kleisthenes spriinglich aber natiirlich „ Feld des N.N." ; eb'enso

&nV' v
er
T
d

'
VI 126ff

'
Timaios h

-
Athen

-
VI komnien die Appellativa Rustak und Tasiiq

273bc.AII 541bc. Ael. v. h. XII 24. (arabis. Tas.wg), die in der Sasanidenzeit zur
£) Enkehn der Vongen, Nichte des Kleisthenes Bezeichnung kleinerer Bezirke dienten an ver-

und Mutter des Perikles. Herod. VI 131. Plut. schiedenen Stellen Persiens als Ortsnamen vor,
Per

-
3

-
.

nachdem der eigentliche Name zuerst als selbst-
i) Athenerm, Gattin des Alkmeonides, er- verstiindlich weggelassen worden mid dann in

wahnt 415 v. Chr. Andok. I 16. [Judeich.] 40 Vergessenheit geraten war. Kiihn ist die Ver-
Agarlavae (var. Agariabae)

,
richtiger ge- mutung, dass ATAPPA in AI1APPA zu andern

wiss Aggarlavae (It. Ant. 74, 2; s. Aggar), 30 und dass es ein Singular (Status absolutus) zu
Milhen von Aquae Tacapitanae und ebensoviel dem in den historischen Inschriften der assyri-
von Turns Tamalleni entfernt, nach Tissot schen Konige vorkommenden appardti „Rohr-
(geogr comp. II 700) und Duveyriev heute siimpfe" sei (in der Verbindung agammi u ap-
Bordj Tamra. [Joh. Schmidt,] parMi „ Siimpfe und Schilfland" ; so z. B. Keil-

Agaroi, ein skythisches oder sarmatisches Volk inschriftliche Bibliothek II 96), die ja gerade
an der Westseite der Maeotis in der Landschaft auch in der allernachsten Nahe von Havizah in
'Ayagia, welches im Eufe stand Schlangengift als grosser Ausdehnung vorhanden sind.
Heilmittel fiir Wunden zu gebrauchen. App. b. 50 [Andreas.]
Mithr. 88. In 'Ayagia wuchs die Schwammgat- Agaseas, Sohn des Aristophanes, Tcgeat
tung dyagixdv, agarieum (Dioscor. HI 1. Galen. (Kgagubx,1? ). Siegt in den olympischen Spielen
und Pirn. ci.). Zu dem Skythenkonig "Ayagog floh zu Tegea. Le Bas II 338b. [Kirchner

]
Parysades, Sohn des Satyros, Diod. XX 24, 3. Agasias. 1) Aus Stymphalos, einer der

[Tomaschek.] tfichtigsten Offlciere im Heere der Zehntausend.
AgarOS ("Ayagoe xoratxos und Ayagor uxgov Xen. anab. Ill 1, 31. IV 1, 27. 7, 11. V 2, 15.

Ptol. HI 5, 4), an der Westseite der Maeotis ; der VI 1, 30. 2, 7. 4, 10. 6. 7.' 17. VII 8 19.'
Bach ist die Berda, das Vorgebirge die Berd-

'

' ' [Judeich]
janskaja-kosa: s. auch Agaroi. [Tomaschek.] 2) Sohn des Menophilos, Bildhauer aus Ephe-

^t ,

A
,

garra y"A VaVea -
Tar

- ^7«?e«. letzteres 60 sos
, arbeitct Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. eine

Nobbe), Stadt ira westhchen Teile Susianas, Anzahl Statuen fur die Agora von Delos im
Lange 830 40'

,
Breite 330 20', Ptol. VI 3. 5. Auftrag der im aegaeischen Meer Handel treibcn-

Sie liegt 55' siidhcher und 20' westlicher als denltaliker: darunter die des romischen Legaten
busa (Lange 840. Breite 340 15', Ptol. a. a. O.), C. Billienus (Cic. Brut. 175) und des Qu. Pom-
also sudsutfwestheh davon. Die Position von perns Eufus (Consul in , J. 88). Aufgefunden ist
Susa ist zur Zeit bestimmt zu 480 18' Ostl. Lange eine Statue, die einen knieenden Krieger darstellt,
Greenw. und 32« 11' 25" nordl. Breite; die ihr ent- jetzt in Athen, Bull. hell. XTH 1889 pi. 2. Sein
sprechende Lage von A. ist also 4 70 58' ostl. Lange Sohn Menophilos war gleichfalls Bildhauer L 6w y
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Inschr gr. Bildh. 287—290. Mommsen Eph. ep. Agastrophos, Sohn des Paion, von Diomedes

V 1422. Eeinach Bull. hell. a. a. O. p. 113f. erschlagen. Horn. II. XI 338; vgl. 373 und

3) Sohn des Dositheos, gleichfalls aus Ephe- Hesych. [Knaack.]

sos Kiinstler der unter dem Namen des borghe- Agasus portus, Seehafen in Apulien, am

sischen Fechters bekannten Marmorstatue eines Fusse des Garganus, nordlich vom Flusse Cer-

wahrscheinlich gegen einen Eeiter kampfenden balus (Cervaro), Plin. Ill 103. [Hulsen.]

nackten Kriegers, jetzt im Louvre. Er gehort Agatha (Ayd^r/ Ptol. II 10, 9; Agate Geogr.

sicher zu derselben Familie, wie der Vorige, doch Eav. IV 28 p. 244. V 3 p. 340), Stadt der Vol-

ist die Art der Verwandtschaft nicht mit Sicher- cae Arecomici in Gallia Narbonensis am Arauns,

heit zu bestimmen. Wahrend man ihn friiher 10 Colonie der Massilier, oft von den Schriftstcllern

meist fiir den Enkel von Nr. 2 hielt, erklart ihn erwiihnt (Strab. IV 182. Ps.-Scymn. Perieg. 208.

Eayet fiir den Grossvater, Eeinach und Lowy Mela II 80. Plin. n. h. Ill 33 u. s. w.); heute

fiir ein gleichzeitiges Mitglied einer Seitenlinie. Agde. Nach Ptol. a. O. gab es dort erne gleich-

Lowy a. a. O. 292. namige Insel, vrjooide vnoxeivxcu xfj Nagfioyvrjou}

4) Angeblicher Vater des Bildhauers Hera- Ayaih) fiev xaxd xrjv ofiiovv/iov TtoXiv .... fied'

kleides aus Ephesos, falsche Erganzung statt fjv Blaoxmv; vgl. C. Miiller Ausg. des Ptol. I

4igauos (s d) [C. Eobert.] 1 p. 247. Desjardins Geogr. de la Gaule I

Agasikles (AyamxZijs, ionisch 'HytjaotXijs). 242ff. II 166. Lentheric Les villes mortes du

1) KOnig von Lakedaemon, Eurypontidc, Sohn golfe de Lyon, 2. edit. 267f. 492. Inschriftliche

des Archidamos und Vater des Ariston. Er regierte 20 Funde sind dort bis jetzt selten, vgl. CIL XH
zusammen mit Leon zur Zeit des unglucklichen 4281. Kaibel IGI 2514 (Mtjx9doi xai Aiooxopois

Krieges der Lakedaemonier gegen die Tegeaten, geweiht), in dem benachbarten Baeterrae (Beziers)

etwa zwischen 590 und 560 v. Chr. (Herodot. I haufig.
.

ghm.]

65 Paus. Ill 7, 6). [Niese.] Agathagetos (Ayadayrixo?) ,
em Ehodier,

2) Sohn des siQo^xgyxr/s Skythes en Ileigad- Haupt der rSmischon Partei m Ehodos wahrend

tos. Durch Bestechung erlangt er das attische des drittenmakedomschen Krieges. Polyb.XXVII

Burgerrecht, wird unter die Halimusier aufge- 7, 3. XXVin 2, 3. [Wilcken.]

nommen Gegen ibn eine Eede des Deinarchos Agathangelos. 1) Angeblicher Secretar des

(r.ax' Ayaoir.Movs mayyelia gevias) , Dion. Hal. Tiridates , Verfasser einer armemsch und grie-

Din lOp 652. Baiter-SauppeO.A. II 331.332. 30 chisch erhaltenen Geschichte der Bekehrung Ar-

Hyper III 19, 20. meniens zum Christentum. Die armenische Ee-

3) Sohn des Ktesias. Ztgax^aas. Zegaxevoas, cension u. a. ediert von den Mechitharisten (Ve-

yvuvaoiapynaas , dyogavo^aae in Chersonesos nedig 1835), die griechische von Stilting in

auf dem taurischen Chersones im 3. Jhdt. v. Act, SS. Sept. 30 und jetzt namenthch von Pde
Chr Latyschew inscr. orae septentr. Ponti E. Lagarde m Abh. d. Gott. G. d. W. AX\\ (lS»y),

j 195 wo p. 129ff. nachgewiesen ist, dass und wie die

4)' Aus Halikarnassos. Sieger im Agon des griechische Eecension aus der armenischen uber-

triopischen Apollon, Herod. I 144. [Kirchner.] setzt ist. FranzOsische (unvollstandige) Uber-

5) Agasikles (oder Agathokles). akademischer setzung mit etwelchem Commentar bei Lang-

Philosoph und Schiiler des Kameades nach Ind.401ois in Coll. d. hist. anc. et mod. de FArmeme

\cad Here col. 23. [v. Arnim.J I 97ff., Priifung der Schrift auf lhren (genngen)

Agasimenes, aus Sikvon. Er kampft im J. historischen Gehalt von A. v. Gutschmid m
405 bei Aigospotamoi. Sein Standbild in Del- ZDMG XXXI. Der Name A. (Pseudo-A.) ist

phi Paus X 9 10 [Kirchner.) ferner conventionelle Bezeichnung ernes dem ar-

Agasimos aus Larisa, Strategos der Thessaler, menischen Geschichtswerke der Sebeos vorauf-

aus unbestimmter Zeit, Inschrift ausKierionLe gehenden Abrisses der Urgeschichte Armemens

Bas 1188. Mtinzen P.Gardner Coins of Thes- von unbekanntem Verfasser, der eine von A.,

saly 4. 47 ('?). [Wilhelm.] dem Secretar des Tiridates, aufgezeicnnete in-

Ag'aso (auch equiso) , ein Eeitknecht oder schrift beniitzt haben will. Die Schrift ist ent-

Pferdefuhrer oder Eseltreiber (Varro bei Nonius 50 weder identisch mit dem bei Moses von Choren

105 30 Liv. VII 14, 7. XLIH 5, 8. Plin. dem Mar Abas Katina zugeschnebenen Geschichts-

XXXV i84 Appul. Met. VI 18. VIII 1. Plaut. werke, oder daraus abgeleitet. Ubersetzung bei

Merc. 852; equteo armentarius. Appul. Met. Langlois Coll. I 195ff
;
vgl A. v. Gutschmid

VII 15, Pferdehirt). Bei Hor. serm. H 8, 72 in Ber. d. K. Sachs. G. d. W XXVIII (1876)

ist ein Stallknecht gemeint, der nur zur Aushulfe 33ff. und A. Carrie re Moise de Khoren et les

bei Tisch bedient und daher ungeschickt ist. genealogies patnarcales (Pans 1891) lbfl.

[Mau.] [Baumgartner.]

Agassa, Stadt in Pieria (Makedonien), am 2) Name eines Steinschneiders aufemer Gemme

Flusse Mitvs (Liv XLFV 7. XLV 27). wahr- des Berliner Antiquarium mit dem vortreimch

scheinlich "am heutigen Flusse von Katerina. 60 ausgefuhrten Kopf des Sextus Pompems. Dem

westlich von der Stadt Katerina; vgl. Leake Stil nach scheint sie aus derselben Zeit wie die

North Gr 1114-74 [Hirschfeld.] dargestellte PersOnlichkeit zu stammen. s. Brunn

Asasthencs {'Ayaodfvt,*:). Sohn des Angelas, Gesch. d. gr. Kstl. II 539f. Furtwangler Arch.

KonffvT Elis (Horn. Il.'li 624. Paus. V l 4,, Jahrb. Ill 123f. Taf. Ill 9. [O. Eossbach.]

Vater des Polvxenos, eines Freiers der Helena. 3) In einem Rescript vom J. 224 genannt.

Apollod. m 10, 8, 2. [Knaack.] Cod. lust. VTH 11 [v. Eohden.]

Agastophanes, eponymer Priester in Ehodos, Agathanor. 1) Sohn des Eudamas(? aus

Cauer DI&2 195. [Kirchner.] Gomphoi. Sxgaxrjyo; xutv GeooaXcov nach Ul. 14r

L\
Pauly-Wiseowa
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in einer Inschrift aus Lamia. Le Bas II 1151.
Rangabe ant. hellen 946. Derselbe in einer
Inschrift aus Larissa, Bull. hell. XIII 386; vgl.
P. Gardner greek coins in the British Museum.
Thessaly 4 nr. 47. [Kirchner.]

2) Einer der Arbeiter am Erechtheionfries,
CIA I 324. LOwy Inschr. gr. Bildh. 526.

[C. Robert.]
Agatharchides. 1) "Agxoov Boimxotg zwischen

Agatharchides 740

ooq inT •
• t' f^<V

""""•"'»" "'^"^" ciibiiicii,, iKiuu ausMciiBiauug ues lNeDentiteis Ueg
ffrljl fKK

emer Inschnft aus Hyettos. Lar- 10 TgwyXodvx&v jiipUa e und der einbiindigen Epi

Das Buch ist von alien Spateren, zuerst von Arte
midor, den Strabo ausschreibt, gepliindert; viel
hat Aelian in der Tiergeschichte daher. Ausser-
dem fand Photios (cod. 213) vermutlich in seiner
Handschrift der Biicher (iber das Rote Meer
(vgl. das am Schluss der Excerpte cod. 250
stehende Scholion fiber ein Buch Arrians) einen
Katalog von weiteren Schriften des A. Dieser
enthielt, nach Ausscheidung des Nebentitels Ilegi

feld SIB 155.

2) Korinthischer Feldherr bei Naupaktos im
J. 429, Thuk. II 83. [Kirchner.]

3) Von Knidos (Strab. XIV 656. Phot. cod. 213.
FHO in 190—197. Geogr. Gr. min. 1 111—195.
Susemihl GLG I 685f.), begann seine Laufbahn
als Schulmeister in Alexandreia und gelangte zu
Ansehen als Vorleser und Secretar des Heraklei-
des Lembos (Phot. cod. 213 fj xexvr\ yea^axi

tome des fiinften Buches iiber das Rote Meer
folgende Titel, die A. selbst a. a. 0. ausliess,
weil sie nicht historischen Inhalts oder nur Samm-
lungen waren : 4) 'Emvopi) tf/g 'Avu/mxxov Avdtjg,

5) alkrj inixofir) x&v avyyeygacpoxav Ilegi dve-
fiwv , 6) Zvvayooyrj &av(iaoicov (bei Phot, ist
fiberliefert xal jcdXiv alktjv ijcixofiijv x&v avy-
yeygatpoxmv jtegi avvaycoytjg ftav/xaaiow dve-
fioov), 7) 'ExXoyal laxogi&v (wohl zu stilistischen

ov enedeixvvxo^— vnoygatfia 8e xai dvayvoiaxrjv 20 Zwecken ; vgl. den grossen Excurs aus dem ffinf-
xov Ae/ifioy 'HgaxXeiStjg, di' &v avxoj sfrmr)- ten Buch fiber das" Rote Meer) , 8) Ileal xfjg

txuxo, nageoxe yvcogi£eo&ai)
, eines am Hofe izgoocpdovg S/tdiag (vgl. Arist. eth. Nic VLT 10

gereixo, aagiaxe yvfogiCeoftat) , eines am „™
einflussreichen Mannes, der wahrend des Krieges
mit Antiochos Epiphanes (170—160) als Ge-
sandter verwandt wurde (Suid. s. 'HgaxXeidrjg, eine
genauere Einreihung derNotiz ist nicht mOglich).
Ferner soil A. von Kineas, ebenfalls einem Hof-
ling (vgl. Polyb. XXVIII 19, 1) an Kindesstatt
angenommen worden sein. Dass er selbst eine

ngoocpdovg 6/idiag (vgl.

p. 1242 a 19). Titel 4 und vielleicht 7 zeigen,
dass A. als Grammatiker begonnen hatte; im
fibrigen wird er von Strabo a. a. O. mit vollem
Recht ein Peripatetiker genannt, d. h. ein Peri-
patetiker des 2. Jhdts., der sich urn Metaphysik
nicht kfimmerte und in philosophischen Gedanken
das beste Mittel sah, ein reiches empirisches" ,

----- -- „...„„* ,..„.*, „„„ "io»c iiiiuuui nan, cm leicues empiriscnes
angesenene Stellung emnahm, vielleicht zum 30 Material zu ordnen und zu beleben Titel 8
Museion gehOrte, geht daraus hervor, dass ihm
das konigliche Archiv (Diod. Ill 38, 1. exc. Phot.
110) zuganglich war. Nach seiner eigenen Aus-
serung (Phot. a. o. O.) musste er die Schrift
fiber das Rote Meer wegen seines Alters und
wegen der Unruhen in kgypten abbrechen; ge-
meint sind die Wirren bei der Vertreibung des
Ptolemaios Physkon 132/1; vgl. Hiller Jahrb.
XCV 597—606. An der eben angefiihrten Stelle

weist auf eine der popular moralischen Abhand-
lungen, wie sie in zahllosen Mengen von dem
Peripatos dieser Zeiten hervorgebracht wurden;
in den erhaltenen Resten werden nicht selten
Dogmen der peripatetischen Tvaturforschung be-
riihrt, wie z. B. die Ewigkeit der Arten, die be-
lebende Allkraft des gottlichen Sonnenfeuers, die
Analogic von Natur und Kunst, im einzelnen
die Erklarung der Nilschwelle. Eine Polge der/ i i. n. i — i r.%

—ijv^...^^^^^ ulc iiitiaimig uci iiuBuiiwuiie. nine r oige aer
(vgl. auch Phot. cod. 213) nennt er selbst als 40 Abneigung gegen die Speculation ist die in der
seine Werke n licncrnnlTir. nr.rl ft dVnW,+a *..;m » i,h„j3„.— T3»* .-.„_> - 11 i ,seine Werke 1) Geographic und Geschichte Asiens
in zehn Buchern (xd xaxd xr/v 'Aaiav Phot. cod.

213, er xfj devxegq fiipXxo x&v Ilegi xijv 'Aaiav
Diod. Ill 11, 1, iv x<p Rexdxq) x&v IIsqi 'Aatae
Athen. XII 539b, iv 6yo6r

}
'Amaxix&v Athen. IV

1 55 c, iv xfj ivdxrj x&v Ilegi xfjg Aaiag 'Iaxoot&v
Phleg. Macrob. 2 = Ps. Luc. Macrob. "22).

Aus dem zweiten Buch nahm Diodor nach eigener
Angabe (a. a. O.) die Beschreibung Athiopiens,

haufigen Betonung der ivdgyeia klar hervortretende
Hinneigung zur epikureischen Erkenntnistheorie.
auch in der Auffassung des Lebens der wilden
NaturvOlker beruhrt sich manches mit epikurei-
schen Ansichten. In der Lchre vom Stil ver-
tritt A. die aristotelischen Grundsatze in scharfer
Polemik gegen den Barokstil der asianischen
Schulrhetorik und ist ein classischer Zeuge fur
den gerade in der 2. Halfte des 2. Jhdts. be-v

_ ^ uu .uuu .,6 iiuuuj/n.n.i, ucn gciauc in uei i. name aes z. jnats. De-
und zwar 111 5-10, wahrend die Archaeologie 50 sonders lebhaften Streit zwischen Philosophen
aus Artemidors achtem Buch entlehnt ist. ferner
den Abschnitt fiber den Nil (I 32—41) und die
Beschreibung Arabiens mit Ausnahme der Ein-
lage fiber die Nabataeer (LT 48, dazu gehort 54.
1). also LT 49—54. 2) Geographie und Geschichte
von Europa in 49 Biichern (Evgwxtaxd oder
'Iaxooiai; Fragmente nur bei Athenaios). 3) Ilegi
xtjg 'Egvdgag daj.doorjg in 5 Biichern. Auszilge
aus dem ersten und funftcn Buch giebt Photic*

und Rhetoren (vgl. ausser Philodem Ileal gr)xo-

oixrjs Cic. de orat. I 43. 45 u. o. Sext. adv. rhet.

12). Aristotclisch ist ferner der Satz, dass
Dichtung und Sage als ytvyayodyia anzusehen seien
(exc. Phot. 8 Miill.). Im ganzen genommen war
A. als Peripatetiker und als alexandrinischer
Grammatiker. welche die peripatetische Stillehre
adoptiert hatten, ein entschiedener Vertreter der
leripatetischen , mit einer Vereinigung von ge-, , „;", , „ ,' ""^ s 11 "' -i.i^ti.jo iiciipatciiscueii, inn einer vereinigung von ge-

(cod.2o0); aus demselbeiiA\erkstainiiit Diod. Ill 60 lehrten und kiinstlerischen Zwecken arbeitenden
Iv ASi. wrt cr\r*t\f Ain V /•.***- r.: .. — r ,:„ ^.-ii tt- • • • -n- .-.. .. . _ _12—*8, wo sogar die Verweisung auf ein fruheres
Buch mit heriibergenommen ist (41, 1). Vgl. die
freilich sehr weitschweifigen und an Irrtumern
reichen Ausffihrungen von G. Schneider de
Diodori fontibus Diss. Berl. 1880 und Symb. Joa-
chim. I 247ff. A. verfasste das Werk, wie schon
gesagt,

_
in seinem Alter ; in vielem beruhrte es

sich mit Heal Aaiag, war aber ausffihrlicher.

Historiographie
, wie sie Kallisthenes (s. d.) be-

griindet und Duris (s. d.) und Phvlarch (s. d.)

weiter entwickelt hatten. Er wollte nicht bios
sammeln. sondern darstellen und durch Darstel-
lung eine Wirkung hervorbringen , wie er denn
vom Historiker strenge stilistische Schulung ver-
langt (exc. Phot. 110 Mfill.) und selbst die Be-
schreibungen von Landern und Volkern meist in
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eine allgemeine, scharf zugeschliffene Sentenz

ausmiinden lasst, in der Erzahlung kunstvolle,

an Maximen reiche Reden einlegt (vgl. die Ex-

cerpte aus dem ersten Buch fiber das Rote Meer).

Aus diesem Grunde hat er sehr auf den filr

schOne Form der Darstellung empfanglichen Po-

seidonios gewirkt, der ihn im Sachlichen und
Stilistischen hauflg nachahmt. Vgl. H. Leopoldi
de Agatharchide Cnidio Diss. Rost. 1892.

[Schwartz.] 10

Agatharchos. 1) Agxcov in Akrai (Sicilien).

Kaibel IGI 310.

2) Sohn des Agatharchos, Athener ('Ofjftev).

raa/ifiaxei>g fiov\fjg im J. 362/1 v. Chr., CIA II

56. 57. Add. 57b.

3) Kerkyraier. Siegt in der Rennbahn zu

Olympia im J. 536 v. Chr., Dion. Hal. ant. IV
41. African, b. Euseb. chron. I 201.

4) "Agxcov in Kopai, Ende des 3. Jhdts., Lar-

feld SIB 170. 20

5) Syrakusaner. Flottenfuhrer im J. 413,

Thuk. VII 25. 70. Dion. Hal. de Thucyd. iudic.

26. Diod XIII 13.

6) Syrakusaner, Sohn des Agathokles. Polyb.

VII 2, 4. Diod. XX 11.

7) Sohn des Agatharchos. Eponymos in Tau-

romenion im 3. Jhdt., Kaibel IGI 422 IHa 86.

421 la 86. Als oxgaxayog a. O. 421 la 88. Als

yvfivaaiagxos a. O. 422 Ilia 90.

8) Sohn des Dionysios. Zxgaxayog in Tau- 30
romenion im 3. Jhdt. v. Chr. Kaibel a. O. 421

la 69. a 79; vgl. Ha 12.

9) Sohn des Euandros. Zxgaxayog ebenda

zu derselben Zeit, Kaibel 421 I a 2. a 25.

10) Sohn des Kleodoros. Zxgaxayog ebenda

zu derselben Zeit, 421 la 46.

11) Sohn des Menon. rvfivaaiagxo; ebenda

zu derselben Zeit, 422 Ilia 86. Ein Agatharchos,

Sohn des Menon aus Taiiromenion, vielleicht ein

Enkel des yv^ivaaiagxos, in einem Proxeniedecret 40
der Delpher zwischen 168—157 v. Chr., We'scher-
Foncart inscr. de Delphes 11; vgl. Kaibel
IGI p. 79 Aum. [Kirchner.]

12) Einer der Gesandten, die Hieronvmos im
J. 216/5 an die Karthager schickte (Polyb. VII

4, 1. 7).

13) Sohn und Enkel des Agathokles, beide

gewOhnlich Archagathos genannt (s. d.).

[Niese.]

14) Sohn des Eudemos , Maler. aus Samos, 50
aber nach der uns vorliegenden Uberlieferung

nur in Athen thatig (Harpokr. Suid.). Nach Olym-
piodor (zu Plat. Phaid. 127 Finckh) war er Auto-

didakt. Seine Thatigkeit hat Brunn (Gesch. d.

gr. Kstl. II 51f.) mit Recht ungefahr zwischen

die 80. und 90. 01. angesetzt. Die wichtigste

Nachricht fiber ihn giebt Vitruv. VII praef. 11:

primum Athenis Aesehylo docente tragne.diam

scaenam fecit et de ea commentarium reliquit.

Daraus ergiebt sich. wie O. Muller (zu Volkels 60
Arch. Nachlass 150f.) erkannt hat, seine hohe
Bedeutung fur die Kunstgeschichte, dass er nam-
lich durch Ausbildung der Skenographie, welche

im Gegensatz zu der geistigen Bedeutung poly-

gnotischer Malerei das Ange durch den optischen

Schein des Korperlichen und Wirklichen zu fesseln

wusste, wesentlich zu dem Umschwunge beitrug,

der unmittelbar nach ihm durch Apollodor und

Zeuxis in der Entwicklung des eigentlich Male-

rischen (Skiagraphie) eintrat. Naturlich sind die

Coulissenbilder des A. ohne eine schon ziemlich

weitgehende Anwendung der Perspective — Ver-

kfirzungen fmden sich schon auf streng rf. Vasen
— undenkbar. An der Echtheit seiner sicher

nicht umfangreichen und rein technischen Schrift

fiber die von ihm fur Aischylos gemalte Skene
ist ran so weniger zu zweifeln, als viele recht

alte Kunstler ahnliche vitonvrjfiaxa verfasst hatten.

Die sonstige Uberlieferung fiber A. ist anekdoten-

haft. Plutarch (Per. 13; vgl. de amic. mult. 5)

erzahlt von einer Unterredung mit Zeuxis, bei

welcher dieser gegeniiber der Schnelligkeit des

Malens des A. hervorhob , er selbst arbeite

lange Zeit an seinen Bildern. Ferner berichten

Demosthenes XXI 147 (vgl. das Schol. z. d. St.),

[Andokides] IV 17, Plutarch Ale. 16, Alkibiades

habe den A. eingeschlossen und gezwungen, sein

Haus auszumalen, nachher aber mit reichen Ge-

schenken entlassen ; oder A. sei nach drei Mona-
ten entflohen. [O. Rossbach.]

15) Sohn des Dionysios, boeotischer Bildhauer

aus dem 2. Jhdt. v. Chr., fertigt eine Statue ffir

das Amphiaraion in Oropos. L6wy Inschr. gr.

Bildh. 275 b. [C. Robert.]

Agathas, Aug. lib. profefuraiorj] m(armo-
rum) nfovorum? Schmidt oder Numidico-
rum? Mommsen) im J. 141 n. Chr. OIL VIII

Suppl. 14551. 14571—14577 (in der letztgenann-

ten Inschrift Agatias). [v. Rohden.]

Agathe. 1) Lykische Insel. Steph. Byz.

[Hirschfeld.]

2) s. Agatha.
Agatheia, eine sonst unbekannte Stadt in

Phokis. Hellanik. bei Steph. Byz. [Hirschfeld.]

Agathemeros. 1) Sohn des Pythokles, Athe-

ner. Siegt als hxoxgixrj; xaivfjg xgaycodiag in den
Museia zu Thespiai, Kaiserzeit. CIG 1585.

2) Sohn des Protos, Athener (IlaXXrjvevg).

Zmcpgoviaxrjg e<pr)fla>v zwischen 184/5—187/8 n.

Chr., CIA III 1144. [Kirchner.]

3) Claudius Agathemerus, Arzt auf einer In-

schrift aus Rom (CIG 6197. Kaibel epigr. gr.

554). [M. Wellmann.]

4) Griechischer Geograph. Ausgaben der

unter diesem Namen zusammengefassten Schrift-

stucke erschienen von Sam. Tennulius Am-
stelod. 1671. J. Gronovius Geogr. ant. Lugd.

Bat. 1697. Hudson Geogr. min. torn. LT Oxon.

1703. S. F. W. Hoffmann Arriani peripl. pont.

Eux., Anonymi peripl. pont. Eux. qui Arriano

falso adscribitur, Anonymi peripl. pont. Eux. et

Maeot. pal., Anonymi mensura pont. Eux., Aga-

themeri hypotyposes geographiae, Fragmenta
duo geogr. gr. et lat. etc., Lips. 1842 (s. p. Vlllf.

226; p. 227f. sind die Prolegomena des Tennu-

lius und eine Dissertatio de Agathemero von H.
Dodwell abgedrackt). Carl Mfiller Geogr.

Gr. min. LT p. XLIIf. 471f. Vgl. Mannert
Einl. in d. Geogr. der Gr. n. R. 177f. Ukert
Geogr. der Gr. u. R. 1 1, 236. ForbigerHandb.
d. alt. Geogr. I 426f. Uber die Hss. s. C.

Muller a. a. O. p. XLLT. Wie schon Holsten
(Ep. ad Peiresc. a. 1628, vgl. Hoffmann p.

XVII. DittrichRhein. Mus. N. F. IV 1846, 76f.)

gesehen hat, haben wir es mit drei ganz ver-

schiedenen Arbeiten zu thun. Der Name des A.



743 Agathias Agathias 744

wird handschriftlich nur der ersten beigelegt

{'Aya&tjfisgav rov "Og&oovog yewygaipiag vjioxvjico-

otg, iiber die Abweichungen im Wortlaute dieses

Titels vgl. Miiller p. 471). Sie besteht aus
einer Sammlung von Notizen iiber die Geschichte

der grieehischen Geographie, die Windtafeln des

Eratosthenes und des Timosthenes, den Kiisten-

umfang der Meere, die Langenberechnung der

Oikumene und den Umfang der Inseln des Mittel-

Stellen, an denen er bei byzantinischen Schrift-

stellern erwahnt wird, sind abgedruckt in der
Bonner Ausg. XXIf. [Hartmann.]

Sein erstes Werk (vgl. prooem. hist. 6), Aa<p-
viaxd betitelt, enthielt in epischem Versmass kurze
Darstellungen erotischer Mythen in neun Buchern
(vgl. Anth. VI 80), ausserdem nach Suidas exega

(lifiXia efifiexQa. Demnachst stellte er Epigramme
gleichzeitiger Dichter (anders, doch nicht iiberzeu-

meeres. Diese stammen aus guten Quellen. Viel- 10 gend L. Sternb ach Meletemata graec. 21), unter
fach, so in § 1. 5. 6. 7. 8. 12. 14. 15 ed. Miil-

ler , ist der eratosthenische Ursprung noch erkenn-

bar. Fiir die Langenberechnung und die anderen
Massangaben mogen Artemidor und Menippos die

Quellen sein. Sie werden beide § 20 genannt,

doch ist ein Schluss auf die Lebenszeit des Autors
aus der Erwahnung dieser in spaterer Zeit so

viel benutzten Geographen nicht zu ziehen. Die
zweite Arbeit (Avcovvfiov diayvwoig sv snixofifi

mischt mit eigenen, nach den Stoffen in sieben

Bucher verteilt, zu einem Kvxlog %$>v vimv sm-
yQa/n/j,drcov (Suid. und prooem. hist. 6, avXXoyrj vioov

isiiyQafijiatiov Anthol. IV 4) zusammen. Durch
denselben sind in der Anthologie mehr als 100
Epigramme des A. erhalten (weitere weist ihm
zu Sternbach a. a. O. und Anthologiae Pla-
nudeae appendix Barberino - Vaticana ; ein ihm
falschlich zugeschriebenes Gedicht bespricht C.

rije h> xfj oyaigq yecoyeatpiag , Miiller p. 488f.) 20 Dilthey Ind. lection. Gotting. 1891, 18). Die-
ist ein wenig gelungener Versuch , die astrono-

mischen Grundlagen der ptolemaeischen Karto-

graphie zusammenzustellen, nicht ohne schwere

Lrrtiimer, wie z. B. die unpassende Vermengung
der Stunden als Langenabschnitte und der Stun-

denunterschiede der Tageslange nach der Breite

innerhalb der beiden aussersten Parallelen des

Ptolemaeus in § 6 zeigt. Sie schliesst mit einer

Cbersicht iiber die ptolemaeischen Parallelen. Die

selben gehoren zu den besten Dichtwerken dieser

Zeit. In der Metrik sorgfaltig (wenn auch nicht
streng die Regeln des Nonnos befolgend), in der
Sprache elegant (selten iiberladen), zeigt A. be-

Tiagliche Fiille des Ausdrucks, oft hiibsche Poin-

ten , vor allem sorgfaltiges Studium , besonders
des Kallimachos , doch auch des Theokrit und
der meisten Epigrammatiker des Meleager- und
Philippos-Kranzes, denen er oft den Stoff zu

dritte Arbeit ('Avcorvfiov vTioxvnwoig yscoyga- 30 seincn Godichten entnimmt. Stark rhetorisch,

tpiag iv smzofifj, Miiller p. 494f.) bringt in den
ersten 4 Capiteln einen gut geordneten Auszug
aus einer Geographie , welche die von Polybios,

Poseidonios, Strabon u. a. an. dem Werke des

Eratosthenes vorgenommenen Anderungen und
Erganzungen erkennen lasst. In den folgenden

Teilen tritt , wahrscheinlich infolge des Uber-
ganges zur Benutzung der marinisch-ptolemaei-

schen Geographie, Verwirrung ein. die sich merk-

mit Vorliebe lehrhaft, selbst in den Liebesge-

dichten (in denen er trotz einiger Lilsternheit

sorglich auf den Anstand bcdacht ist), sich selbst

oft wiederholend, platt, wenn er einfach schreiben,

unertraglich , wenn er parodieren will (vgl. IX
642—44. 662), vermag er allerdings nur in einem
Ton zu dichten, welcher aber in den meisten
Liebes- und Grabgedichten voll und sympathisch
klingt, und zeigt mehr dichterischen Schwung,

wiirdigerweise bis zum vollen Widerspruch gegen 40 als die meisten Epigrammatiker auch der fruhere:

den Anfang steigert. Der Verfasser hleibt auch
der neuen Quelle nicht treu (vgl. § 45) und
schliesst § 47— 53 mit Angaben iiber die Teile

des inneren Meeres, die sich eng an das 2. Buch
Strabos (p. 105—125), oft bis auf den Wortlaut,

anschliessen. Es folgen in den Ausgaben noch zwci

zusammenhanglose Fragmente, in denen von Inseln

und Entfernungsangaben die Bede ist. [Berger.]

5) P. Aelius Agathemerus. Kitharod und Com-

Kaiserzeit. [Reitzenstein.^

Sein Geschichtswerk , loxogiai, umfasst fiinf

Bucher. Da A. die Absicht hatte, das Werk
Procops fortzusetzen, begann er seine Erzahlung,
wo dieser aufgehOrt hatte, mit den Ereignissen
nach dem Tode des Teias ; die ersten andert-

halb Bucher behandeln die Thaten des Narses
bis zur Vernichtung der Alamannen in ItalieD,

die iibrigen den Orient bis zum J. 558. Als A.
ponist zur Zeit des Septimius Severus. CIG 3028 50 sein Werk begann. war Iustinian schon gestorben

;

und 6829.
"

[v. Jan.^

6) Name des Gemmenschneiders oder Be-
sitzers neben einem Kopfe des Sokrates auf einem
mit Unrecht verdachtigten Carneol. Brunn Gesch.

d. gr. Kstl. II 592. Furtw angler Arch. Jahrb.

Ill Taf. XI 25. IV S. 73. [O. Rossbach.]

Agathias. 1) Sohn des Apollonios. Zxgaxayog
in Tauromenion im 3. Jhdt. v. Chr., Kaibel IGI
421 la 38. [Kirchner.l

den Fortgang der Arbeit unterbrachen die Be-
rufsgeschafte des A., und diese mogen auch
Schuld daran gewesen sein , dass es unvollendet

blieb und nicht nach dem Plane des Autors auch
die Zeit nach dem J. 558 bis mindestens 577
umfasste. Er schrieb also nicht wenige Jahre
nach den Ereignissen. Seine Quellen fiir die per-

sischen Kriege sind u. a. persische Chroniken
die er sich durch den Dolmetsch Sergius ver-

2) A. aus dem aeolischen Myrir.a . Sohn des 60 schaffen und iibersetzen liess. Er selbst betont
Rhetors Memnonios und der Perikleia . die in

Constantinopel starb , als ihr Sohn drei Jahre
alt war. Er war im J. 554 seiner juristischen

Ausbildung wegen in Alexandreia . kehrte bald
darauf nach Constantinopel zuruck, studierte hier

weiter, wurde Scholasticus und verdiente sich

als Advocat sein Brot. Er scheint zwischen
dem J. 577 und 582 gestorben zu sein. Die

seine Wahrbeitsliebe und tadelt die Historiker,

welehe durch Lobhudelei die Geschichte falschen.

An Procop. dem er auch im Stile nachgeeifert zu

haben scheint, reicht er weder an Sachkenntnis.

noch an Urteil , noch an schriftstellerischer Be-

gabung auch nur entfernt heran. Doch ist er

fiir die Zeit von 552—558 unsere Hauptquelle.
Litteratur: Letzte Ausgaben von Niebuhr
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Corp. Scr. Byz. in, 1828. Dindorf Hist. Gr.

min. II, 1871. Vgl. Krumbacher Gesch. d.

byzant. Litt. 49 ff. , woselbst die Litteratur.

Teuffel Philol. I 495ff. [Hartmann.]

Agathinos. 1) Sohn des Thrasybulos, Eleier.

Olympionike. Paus. VI 13, 11.

2) Korinthier. Flottenfiihrer im J. 393, Xen.

Hell. IV 8, 10; vgl. Curt ius Gr. Gesch.e HI 178.

3) Korinthier. Flottenfiihrer im J. 218, Polyb.

V 95.

4) Sohn des Kritodemos, Sikyonier. 'Paipcodog

rjyvcoloato xbv ay&va zHov Scoxrjglcov, Wescher-
Foucart inscr. de Delphes 5 v. 9. [Kirchner.]

5) Aus Athen, Bildhauer, Sohn des Menip-

peos, bekannt durch eine im Volskerland ge-

fundene Kiinstlerinschrift. Kaibel IGI 1225.

[C. Robert.]

6) Aus Thermae in Sicilien, homo nobilis;

seine Tochter Callidama, sein Schwiegersohn Do-

rotheus. Cic. in Verr. II 89ff. [Klebs.]

7) Ein Jongleur. Martial IX 38, 1.

[v. Rohden.]

8) Claudius Agathinus (CIG 6292. Kaibel
epigr. gr. 558: Klavdios IrjxriQ Aya&slvog) aus

Sparta (Gal. XIX 353, vgl. Suet, Tib. 6),

Arzt in der 2. Halite des 1. Jhdts. n. Chr.,

Schiiler des Stoikers L. Annaeus Cornutus (Osann

zu Cornut. de nat. deor. XVIII) und des Athe-

naeus, des Griinders der pneumatischen Schule

(Gal. Vm 787), und Lehrer des beriihmten Ar-

chigenes (Suid. s. 'Agnyivijg). Indem aber A.

von den strengen Grundsiitzen seines Lehrers ab-

wich und sich mit den Empirikern und Metho-

dikern zu vereinigen suchte, wurde er der Stifter

einer neuen Schule der Eklektiker oder Episyn-

thetiker oder Hektiker (Gal. XIX 353). Er ver-

fasste eine Schrift de helleboro (Cael. Aur. A.

M. Ill 16, 169), in der er den Messwurz gegen

Wassersucht empfahl, ferner tisqi ^/.uxgixaicov

(Gal. XVII A 120. 942), worunter er verlangerte

dreitiigige Fieber verstand (Gal. VIII 367), end-

lich negi acpvyfi&v in mehreren Buchern (Gal.

VTI 749), seinem Schiiler Heroilot gewidmet

(Gal. VII 753) , in deren erstein Buch er trotz

seiner Abneigung gegen Definitionen einen jeden

in der Pulslehre vorkommenden Namen erklarte

und mehrere eigene Definitionen gab (Gal. VII

749. 754. 786. 935f.). Aus welcher Schrift der

von Oribasius (X 7, 394ff.) erhaltene Tractat

jtegi &sg/J.o}.ovalag y.aX ipv/oo/.ovoiag stammt , in

dem er nach dem Vorgange des Asklepiades kalte

Bader empfahl und genaue Vorschriften iiber den

Gebrauch derselben gab , lasst sich nicht aus-

machen. Mittel von ihm bei Gal. XIII 299.

830; vgl. K. Sprengel Gesch. der Arzneik.

II 66f. [M. Wellmann.]

Agathippe {'Aya&ljtxr; , Hs. 'Axadixxr]) , Ge-

liebte des Apollon, Mutter des Chrvsorrhoas (nicht

Chios): Ps.-Plut. de fluv. VII' (Paktolos) 1,

wo das angebliche Xlog neben dem Flussnamen

Xgvaooooa; tXI°C o 'ATtoU.tuvog xal 'A.-iadi.-ixij;

nur das" verlesene Siglum XPC fur den gleich-

namigen Fluss-Eponymos ist. [Tumpel.]

Agathias s. Gennadius.
Agathobnlos. 1) Kj-niker des 2. Jhdts. n.

Chr., "den (nach Luc. de morte Peregr. 17) Pere-

grinus in Agypten besuchte. Vgl. auch Luc. De-

mon. 3, wo er Lehrer des Demonax genannt wird.

2) Freund des Epikuros, s. unter Aristobu-

los. [v. Arnim.]

Agathodaimon. 1) 'Aya&oSaificor, in Arkadien

'Aya&og &eog (Paus. VIII 36, 5), meist 'Aycvdog

Salfiwv, eine an verschiedenen Orten verehrte

Gottheit des landlichen Natursegens; in Boiotien

stand er zur Weinkultur in Beziehung: der 6.

Prostaterios (= att. Anthesterion) war ihm ge-

heiligt; an diesem trank man zuerst vom heu-

10 rigen Most (Plut. Qu. Symp. m 7, 1. VHI 10,

3). Nach anderen Nachrichten war dem A. iiber-

haupt der 2. Monatstag heilig (Suid. s. aya&ov

datftovog [= Apostol. I 10. Hesych. s. ay. datfi.

3i6fia]). Die Beziehung zum Wein spricht sich

auch in der Sitte aus, nach dem MahL wenn

die Tische entfernt waren (Ael. V. H. 1 20, 4.

Athen. XV 693c), einen kleinen Becher unge-

mischten Weines, den Trunk des A., zu schlurfen

(Aristoph. Ri. 105f.; Wesp. 523 u. Schol.; Fried.

20 300 u. Schol. Philoch. b. Athen. II 38d. Diod.

IV 3, 4. Athen. XV 692f. 693bc. Schol. Pind.

Isthm. V 10. Dion. Hal. lex. ed. Schwartz. He-

sych. s. ay. daip. nofia und xgtxog xQaxrjQ. Suid.

Apostol. I 10. X 5a. 77a. XVII 28; vgl. Hug
zu Plat. Symp. 176A.). Daher nennen sich mas-

sige Trinker ungemischten Weines 'Aya&oSatfto-

naaxai (Ross Inscr. Gr. Ill p. 34. Hesych. s. v.).

Die chthonische Bedeutung des Gottes geht

auch aus der Verbindung mit Trophonios in Le-

30badeia hervor (Paus. IX 39, 5. Di els Sibyll. Bl.

44 Anm.). Mit Dionysos identificiert ihn Philo,

nides b. Athen. XV 675b; sophistisch mit Zeus

Paus. Vin 36, 5; iiber die Beziehungen zu Hades

und Sarapis vgl. Michaelis Journ. Hell. Stud.

VI (1885) 307ff.

Ins ethische Gebiet iibertragen gilt A. als

Schutzgeist a) des Gemeinwesens (Dio Chrys.

or. Ill p. 115R.); daher weiht ihm Timoleon sein

Haus, Plut. de se ips. laud. 11; oft ist er in

40 diesem Sinne mit 'Aya&ij Tvxr] vereint, so in Le-

badeia, in Elis als Sosipolis, Paus. VI 25, 4;

Heroon in Theben (Suid.), Heiligtum zwischen

Megalopolis und Mainalos, Paus. VI 25, 4. Im
romischen Kulturkreise floss er mit d.em Bonus

Eventus (s. d.) zusammen; Nero liess sich dat^tov

ayadog xfjg olxovfiivrjg nennen, CIG III 4699.

vgl. 3886 (Philippus); Antinoos als A., Statue

Berl Mus. 361. Auch eine Nilmundung hat den

Namen A. bei Ptol. IV 5, 10. b) der Einzelnen,

50 vgl. Welcker Griech. Gotterl. Ill 213; im Ge-

gensatz zum Alastor (s. d.) Orph. hymn, pro-

oem. 31 ; Serv. Georg. Ill 417 identificiert ihn

mit dem italischen Genius, doch deckt sich A.

nur teilweise mit diesem; andererseits ist er

vielmehr dem Bonus Eventus der Romer gleich

zu setzen, der in demselben Typus dargestellt

wird, vgl. das Relief Brit. Mus. Marbles ni
Vignette.

Haufig kommt A. auf Inschriften vor (CIG

60 1 371. II 2510. 2700bc. 2884. 3074. ni 691.

5967. Kaibel IGI 1123. 2406. Add. 5a. Arch.

Ztg. XXVI 113; Grenzstein Bull. d. Inst. 1841,

57; Elfenbeintessera CIG IV 1, 8586 = Kaibel

2414, 1; Grabschrift CIG III 6414 u. &.).

Dargestellt ward er haufig in Schlangengestalt

(vgl. A. Marx March, v. dankb. Tiereni02), aber

auch in menschlicher Gestalt, bald jugendlich,

bald bejahrt: so als Jiingling mit Schale, Ahren

*
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und Mohn von Euphranor, Plin. n. h. XXXIV Konigin Arsinoe ist ihren Intriguen zuzuschreiben
77; jugendhch wohl auch von Praxiteles (Bom, (Polyb. XV 25, 3ff. lust. XXX 1 7 • vgl loan
Capitol), Plin. n. h. XXXVI 23; Belief aus Kyrene Antioch. FHG IV 558, 54), ja auch der Tod des
in Edinburgh, Michaelis Anc. Marbl. in Gr. zerrutteten Philopator wird ihr wenigstens in-
Bnt. 298, 3. Journ. Hell. Stud. V (1884) 157; direct zur Last gelegt. Trog. Prol. XXX. Unter
hartigauf emem athenischen Votivrelief, Schone der folgenden Regierung konnte sie nur noch
Gr. Bel. Tf. XXVI 109 (inschriftlich gesichert)

;

kurze Zeit, als Erzieherin des unmiindigen KOnigs
ferner auf einem Relief des Berl. Mus. 679, abg. ihre Rolle weiterspielen (Polyb XV 25 12 26
Furtwangler Samml. Sabouroff Tf. XXVII. 3) ; bei der bald ausbrechenden Revolution wurde
Die Deutung ernes bartigen Mannes mit Scepter 10 sie vom rasenden Pobel buchstablich in Stiicke
und Fiillhorn auf der Triptolemosvase Elite III gerissen. Polyb. XV 33, 7ff.

58 ist unsicher, vgl. Overbeck KM Demeter 3) A. mit dem Beinamen SsStpo^og, Gemahlin
550. Im allgemeinen vgl. Gerhard Ak. Abh. II des baktrisch-indischen Konigs Strato I. (2. Jhdt.
21ff. Beachtenswert ist die abweichende Auf- v. Chr.). Vgl. Gardner Catal. of Ind coins
fassung von Bohde Psyche 232, 2. in the Brit. Mus. (1886) 43 Taf. XI 6.

[Wernicke.] [Wilcken 1

,r, ?) 5?
vier Hss

'
der GeograPhie des Ptolemaeus Agathokles. 1) Athenischer Archon 01. 105

(Cod. Pans. 1401 und 1402, Venet. 383 und 4= 357/6 v. Chr. Demosth. XLVII 44. Diod
Vindobon.) steht eine Notiz, nach welcher die XVI 9. Dion. Hal. Din. 9; Lys. 12. Pans. X
daselbst beflndlichen Karten von einem Alexan- 20 2, 2. Marm. Par. 76. CIA II 62. 63. 64. 698.
driner A., der sich im Venet. 'Ah^avdgevg mm- Kaibel IGI 1098.
vix6g nennt, gezeichnet sein sollen; vgl. CI. Ptol. 2) Athenischer Archon. Joseph. Ant. Jud.
geogr. ed. Wilberg proleg. libri I. IV. Man- XIV 150. CIA II 470. Bull. hell. XUI 269. Vier-
nert Einleit. m die Geogr. d. Alt. 175f. eck Sermo graecus 105. Nach Homolle Bull.H
At

er
£
n de font " £eo= r

-
PtoL dotting. 1827 p. hell. X 25ff. um 118 v. Chr., doch wird dieser

10f. Kruse Archiv f. alt. Geogr. Gesch. u. s. w. Ansatz durch neuere Combinationen verschoben
I Heft 2 S. 79. Porbiger Handb. d. alt. Geogr. werden. [Wilhelm.]
I 410f. D'Avezac Restitution de deux passages 3) Athener. 6eofiod-hr}e in einem Archonten-
du texte grec de la ge"ogr. de Ptol. Paris 1862 katalog zwischen 230—220 v. Chr., CIA II 859, 37.
p. 8. Weitere Angaben, die sich auf den genannten 30 4) Athener (Kixvwevg). Geafio&hne ebenda
Kartenzeichner beziehen lassen, besitzen wir nicht. v. 20.
Eine Vergleichung der leider noch nicht heraus- 5) Sohn des Sosikrates, Athener (Oivalog).
gegebenen Karten mit den Anleitungen der Geo- Zxqaxrjybg em xr/v napaaxevijv iv aaxei im J. 95/4
graphie im 1. und im Anfange des 8. Buchea v. Chr., CIA II 985E II 49.
kann yielleicht wenigstens noch einiges Licht 6) Sohn des Meliton, Boiotier. Xooevxtjg xco-
auf seine Stellung zu Ptolemaeus werfen. (iixog tfywvioaxo dyaiva Zwxriotvv, Wescher-Fou-

[Berger.] cart inscr. de Delphes 4 v. 73.
Agathodoros. 1) 'Opxio^s m einer chora- 7) Sohn des Ptolemaios, Chalkidier. 'Evixa

gischen Inschrift aus Delos vom J. 172 v. Chr. xov ojikhrjv bei den Amphiaraia zu Oropos nach
Bu\\ Hell. IX 149. 40 01. 145. Rangabe" ant. Hell. 965.

2) K<ofiq,d6s in einer Inschrift der dionysi- 8) Sohn des Agathokles aus Chios. 'Evixa ava-
schen Kiinstler aus Ptolemais in Agypten zwi- yvcooemg in einer Siegerliste von Chios aus dem
schen 283-246 v. Chr. Bull. Hell. IX 133. Zeitalter des Augustus. CIG 2214 = Ditten-

3) Athener ($pede$iog). KeorpocpMag- in einer berger Syll. 350. Vgl. nr. 32.
Ephebeninschrift zwischen 174—177 n. Chr., CIA 9) Aa/uovpySg, Eponymos von Knidos CIG III
111^1138. [Kirchner.] praef. XIV 3.

'Aya&oeeyoi. Bei den Spartanern bestand 10) Sohn des Stephanos, Lakedaemonier.
eine stehende Truppe von 300 auserwahlten Jung- Ephoros zur Zeit Hadrians. CIG 1245; vgl. 1241.
lmgen

, _
welche als Leibwache der Konige , wie 11) Sohn des Theodosios, Neapolitaner. 'EnS>v

es scheint, zu Fuss dienten , aber den Namen 50 noirjxtjg, siegt bei den Amphiaraia zu Oropos nach
forofc fuhrten. Herod. VIII 124, 13. Thuc. V 01. 145, Rangabe ant. Hell. 965.
72 und sonst. Sie dienten vom 20. bis zum 12) Sohn des Straton. Sxoaxrjyog in Olbia
30. Jahre und hernach traten die altesten, je ca. 200 n. Chr., Latyschew inscr. orae septen-
fiinf in jedem Jahre, aus der Truppe aus. Diese trion. Ponti E. I 59.
Austretenden nennt Herodot (I 67) dyadoepyol. 13) Sohn des Epiteles, Tegeat (eV 'Adyvaiav

[Szanto.] xoXixtjg). Sieger in den olympischen Spielen zu
Agathokleia. 1) Eine Maitresse des Ptolemaios Tegea. Le Bas LT 338b, vgl CIG 1513

11 Phi
4
adelph°S- PtoL Euerg

-
FHG m 187

'
4 - W) Sohn des Kleainetos aus Thespiai. Ni-

2) Erne Tanzerm aus Samos (Plut. amat. 9)

;

xijoag ts/Jm diav/.or in einer Siegerliste von Ko-
von lhrer Mutter Oinanthe an den Konig Ptole- 60 roneia. Bull. Hell. IX 431. [Kirchner.]
maios IV. Philopator verkuppelt, verstand sie es, 15) Tvrann von Syrakus, Sohn des Karkinos,
denselben vollstandig und dauernd in ihre Fesseln eines Verbannten aus Ehegion , der in Thermit
zu schlagen. Polyb. XIV 11, 5. Plut. Cleom. 33. lebte, wo A. (wie sich daraus ergiebt, dass er im
Ihr schandlicher Emfluss, der sich mit dem ihres J. 289 im Alter von 72 Jahren starb) etwa
Bruders Agathokles verband, war schliesslich ein 361 v. Chr. geboren ward. Im Alter von etwa
unbegrenzter, so dass der Konig von Strabo XVII 18 Jahren siedelte er mit seinem Vater nach
795 geradezu 6 xijg 'Aya&oxldag genannt wild

;

Syrakus iiber (Polyb. XII 15, 6) und ward durch
vgl. lust. XXX 2, 3ff. }Die Ermordung der Timoleon nach der Schlacht am Krimisos mit
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dem Btlrgerrechte beschenkt. Hiemit begann er herrn der Karthager, Hamilkar, sich auf seine

seine Laufbahn , in der er sich aus niederem Seite zu schlagen. Unter Hamilkars Vermittlung

Stande (denn er soil, wie sein Vater, das Topfer- ward ein Friede zwischen den streitenden Par-

handwerk betrieben haben) rasch zu Ansehen teien geschlossen, die Demokratie wieder herge-

brachte. In den mannigfachen inneren und aus- stellt und A. zuriickgefiihrt. A. musste schworen,

seren Kampfen, die nach Timoleons Tode Syra- nichts gegen die Demokratie zu unternehmen,

kus heimsuchten , that er sich durch Verstand, den Karthagern willfahrig zu sein und die Auto-

Redefertigkeit und kriegerische Tuchtigkeit bei nomie der ubrigen Sikelioten zu schiitzen. Das

mehreren Gelegenheiten hervor und gewann die Volk wahlte ihn hierauf zum Strategen und be-

Gunst eines reichen Syrakusaners , des Damas, 10 traute ihn bis zur volligen Herstellung der Ein-

unter dem er bei einem Kriege gegen Akragas tracht mit der Sorge fur den Frieden. Bald

als Chiliarch diente. Als Damas starb, heiratete fand A. Gelegenheit, sich seiner Gegner, nament-

A. dessen Witwe und kam dadurch in den Be- lich der Oligarchic der Sechshundert ,
zu ent-

sitz eines grossen Vermogens. ledigen. Er beschuldigte sie, vielleicht nicht

Syrakus war in zwei grosse Parteien geteilt. ohne Grand, dass sie ihm nach dem Leben trach-

Die oligarchische (zumeist aus den beguterten teten, und liess viele von ihnen toten oder in die

und angesehenen Biirgern bestehend), die im Rat Verbannung gehen ; ihre Hauser wurden geplun-

der Sechshundert ihr Organ hatte und von Sosi- dert und ihre Habe eingezogen. Nach dieser

stratos, Herakleides u. a. gefuhrt ward, war da- Gewaltthat, die durch die ihm ergebenen Trup-

mals nach dem Tode des Timoleon die machtigere. 20 pen und die grosse Masse des Volkes ausgefuhrt

Die ihr entgegengesetzte demokratische Partei ward, versammelte A. das Volk, gab ihm die

bestand wahrscheinlich hauptsachlieh aus der Freiheit wieder und legte sein Amt nieder. Je-

Menge der Neubiirger; und als Fiihrer dieser doch die Menge gab es nicht zu, und als er er-

demokratischen Partei hat sich A. zur Herrschaft klarte , dass er die Gewalt mit keinem andern

gebracht. Seine Feindschaft gegen Sosistratos teilen kOnne, iibertrug man ihm allein die

und Genossen trat zuerst bei dem Feldzuge her- Offentliche Gewalt und wahlte ihn zum unum-

vor den die Syrakusaner vor dem J. 319 (s. schrankten Strategen (oxgarijyog avxoxpdxcop). Das

Schubert 38) nach Italien unternahmen, um geschah 01. 115, 4 = 317/316. Er ergriff jetzt,

den Krotoniaten gegen die Brettier beizustehen, nachdem er seine Gegner in Syrakus zum Schwei-

wobei A. Chiliarch war. Er zeichnete sich hier30gen gebracht hatte, die Herrschaft und wandte

vor Allen aus ; aber der Siegespreis ward ihm seine Filrsorge der Verwaltung des Gemeinwesens

von den Machthabern in Syrakus vorenthalten. zu, sorgte fur die Einkflnfte, vermehrte das Ge-

Umsonst versuchte er, sie'beim Volke zu ver- biet der Stadt und vergass nicht, durch Be-

klagen ; er drang nicht durch , Sosistratos und schaffung von Waffen und Schiffen sich auf den

Herakleides behaupteten ihre Stellung und A. Kricg vorzubereiten (Diod. XIX 2—9. lust. XXII

wurde selbst in Anklagestand versetzt. Er 1—2. Trogus prol. 21. Polyaen. V 3, 2. 7. 8).

wurde zwar nicht uberfulirt , verliess aber Syra- Seine Gegner hatten in verschiedenen sicihschen

kus und hielt sich mit einigen Genossen in Stadten Aufnahme gefunden, namentlich_ in

Italien auf. Hier begann er den Kampf wider Akragas und Messana, und setzten von hier ihre

seine oligarchischen Gegner , deren Einfluss bis 40 Feindseligkeiten gegen ihn fort. Das fiihrte (01.

in die italischen Stiidte reichte. Nach einem 116, 2 = 315/4) zu einem Kriege des A. mit

missgluckten Unternehmen auf Kroton trat er Messana, in dessen Gebiet er Mylai besetzte.

auf kurze Zeit in den Sold der Tarentiner , um Aber der Angriff auf die Stadt selbst wurde ab-

sodann den Rheginern gegen die syrakusanischen geschlagen ; bald darauf traten die Karthager

Machthaber zu helfen. Als dann aber die Oli- zwischen die Streitenden und notigten den A. vom

garchie in Syrakus gestiirzt und Sosistratos und Kriege abzulassen und den Messaniern das Ge-

Genossen verbannt waren, kehrte er zuruck und nommene zuriickzugeben. Wie er im ubrigen

nahm minmehr an dem Kriege der Syrakusaner seine Herrschaft zu befestigen wusste, davon giebt

gegen die Verbannten . mit denen sich die Kar- sein Verfahren gegen das verbiindete Abakainon

thager und andere sicilische Stadte verbundet 50 ein Beispiel, wo er seine Gegner beseitigte (Diod.

hatten, lebhaften Anteil. Kamentlich wird ein XIX 65). Um nun eine weitere Ausbreitung der

freilich missgluckter Uberfall Gelas erwahnt. Macht des A. zu verhiiten, verbundeten sich im

Sein Verhalten erregte aber bei dem Korinther nachsten Jahre (01. 116, 3= 314/3) auf Antrieb

Akestorides, dem die Syrakusaner damals die der Verbannten die Akragantiner ,
Geloer und

Leitung ihrer Gemeinde iibertragen hatten , den Messanier und gewannen in Akrotatos, dem Sohne

Verdacht, dass er nach der Tyrannis strebe. A. des spartanischen Konigs Kleomenes n., einen

wurde genotigt, Syrakus zu verlassen, und soil Feldherrn, dem sich auch die Tarentiner an-

nur durch List den von Akestorides ihm nach- schlossen. Jedoch das Verhalten des Akrotatos

gesandten Mordern entgangen sein. Dagegen war derart, dass sich die Verbundeten seiner ent-

wurden die verbannten Oligarchen zuriickgerufen 60 ledigen mussten; der Bund zerflel und unter

und mit den Karthagern Friede geschlossen. A. Vermittlung des Hamilkar machten die Stadte

fand aber in der Landschaft bei den unterthanen ihren Frieden mit A. Es ward darin anerkannt,

Stadten, namentlich in Morgantine, Anhanger dass Selinus, Herakleia und Himera karthagisch

und bildete ein Heer, mit dem er gegen Syrakus seien ; die ubrigen hellenischen Stadte sollten

Krieg fiihrte. Er eroberte Leontinoi und griff autonom sein, jedoch die Hegemonie des A. an-

selbst Syrakus an, so dass die Machthaber da- erkennen. Durch diesen so giinstigen Frieden

selbst die Karthager zur Hulfe riefen. Jedoch vermehrte A. Macht, Besitz und Einkiinfte und

die Erfolge des A. bewogen den sicilischen Feld- konnte sich eine starke Seldnerschar halten (Diod.
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XIX 70f.). Er musste seine Riistungen ver-

starken mit Riicksicht auf Karthago, wo das
Verhalten des dem A. befreundeten Hamilkar
starke Missbilligung fand, so dass man diesen in

Anklage zu versetzen beschloss ; vorher jedoch
starb Hamilkar. Man schenkte den Klagen und
Hfilfsgesuchen der Gegner des A. bereitwillig

GehOr und rilstete sich, ihnen zu helfen. A. traf
dagegen seine Vorkehrungen ; er zwang (01. 117,

den 14. Aug.). Stets von den Karthagern ver-

folgt, landete er nach sechstagiger Pahrt gliick-

lich bei den Steinbruchen am Vorgebirge Her-
maion (beim heutigen El Hauriah, s. Tissot
Geographie de l'anc. Afrique I 164) und schlug
ein befestigtes Lager auf (vielleicht bei Aspis
[Clupea] s. Strab. XVII 834). Die Flotte ward
der Demeter und Kora geweiht und verbrannt;
dann ging es hinein in die Landschaft, wo das

1 = 312/11) Messana, sich ihm ganz anzuschlies- lOHeer reiche Beute gewann. Die Karthager, die
sen und seine Gegner zu vertreiben, ebenso Tauro
menion, und wandte sich hierauf gegen Akragas,
dem die Karthager numnehr zu Hiilfe kamen,
und damit den Krieg gegen A. eroffneten. An-
fangs behauptete A. gegen seine Widersacher,
die karthagische Flotte und die Verbannten unter
Deinokrates, seine Uberlegenheit (Diod. XIX 102
bis 104); aber im folgenden Jahre (01. 117, 2
= 311/10) riisteten die Karthager ein grosseres

anfangs ihr Heer auf Sicilien verloren glaubten,
boten aus der Biirgerschaft und dem Lande ein

ansehnliches Heer von 30—40 000 Mann auf, an
deren Spitze die Gemeinde nach ihrer Gewohnheit
zwei Fiihrer, feindlichen Parteien angehorig,
stellte, den Hanno und Bomilkar. A. schlug mit
seiner weit geringeren aber kriegsgeiibten Mann-
schaft dieses Heer aus dem Pelde ; Hanno fiel,

und A. beherrschte die Landschaft und drang
Heer und eine weit uberlegene Plotte aus. Unter 20 bis nahe an Karthago vor (bis auf fiinf Millien
Fiihrung des Konigs Hamilkar (Gisgons Sohn) ' "

'
— ---- — -

nahmen sie im Gebiet von Gela auf dem! Huge!
Eknomos eine feste Stellung ein , die sie schou
im Jahre zuvor besetzt hatten. A. riickte ihnen
entgegen ; er brachte zuerst die Stadt Gela durcli
Uberfall ganz in seine Gewalt und beseitigte
seine Gegner daselbst mit blutiger Grausamkeit,
dann stellte er sich den Karthagern gegeniiber
am Himeras auf und griff nach eitiiger Zeit ihr

nach lust. XXII 6, 9). Die Karthager mussten
den Hamilkar auf Sicilien am Hiilfe ersuchen;
sie waren in soldier Bedrangnis , dass sie dem
Kronos die lange unterlassenen Menschenopfer
darbrachten. Auf der andern Seite wirkten die

Nachrichten von den Erfolgen des A. belebend
auf den Widerstand der belagerten Syrakusaner,
die Hamilkar weder zur Ubergabe zu bewegen,
noch zu bezwingen vermochte; er hob daher die

Lager an, erlitt aber, da ihnen unervvartete Hiilfe 30 Belagerung auf, urn so mehr, als er 5000 Mann
kam, eine bedeutende Niederlage. Um die Kar
thager festzuhalten und die Ernte in Syrakus zu
retten, zog er sich zuerst auf Gela zuriick. Da
aber Hamilkar die Belagerung von Gela bald
aufgab und viele Unterthanen des A. zu ihm
ubertraten, so sah sich dieser genotigt, nach
Syrakus zuriickzugehen und die Verteidigung vor-
zubereiten (Diod. XIX 106—110 ; die Schlacht
am Himeras fand im Sommer zur Zeit der Hunds

nach Africa senden musste. Nur zur See ward
die Einschliessung von Syrakus aufrecht erhalten.

Inzwischen hatte A. in Africa infolge seiner

Siege weitere Eroberungen gemacht; er besetzte

Tunes und legte hier ein befestigtes Lager an;
gegen 200 Orte, darunter Neapolis, Thapsos und
Hadrumet wurden erobert; ein libyscher Konig
trat zu ihm fiber. Das karthagische Heer, das

Tunes wieder erobern wollte, ward uberfallen
tage statt, streitig ist, ob im J. 311 oder 310 40 und geschlagen (Diod. XX 3—18. lust. XXII
v. Chr., wahrscheinlich im J. 311; s. Schubert
S. 85).

Syrakus ward zunachst durch eine karthagische
Plotte angegriffen. Um sich Luft zu machen.
beschloss A. , nach Africa hiniiberzugeheii und
sich durch diesen unvorhergesehenen Angriff auf
das karthagische Gebiet und die vielfach schwer
bedrfickten karthagischen Unterthanen die Herr-
schaft auf Sicilien zu erobern. Indem er in

4—6). Dazu kamen weitere Erfolge auf Sicilien,

wo im J. 309 SyTakus aufs neue von einem
grossen Heere der verbundeten Karthager und
Hellenen eingeschlossen ward. Ein Angriff auf
den Euryalos misslang vollig, Hamilkar ward ge-

fangen und getotet und sein Kopf dem A. zu-

gesandt ; das Belagerungsheer liiste sich auf. In
Africa traten nun auch mehrere numidische
Stamme zu A. fiber (Diod. XX 29. lust. XXII

Syrakus alles auf eine liingere Verteidigung ein- 50 7). Jedoch ward es dem A. nicht leicht, das
richtete. und seiuen Bruder Antandros und audere
ergebene Manner zuriickliess, las er den besten
Teil seiner Truppen, etwa 14 000 Mann, fur sich
aus, darunter ausser griechischen, italischen und
keltischen Stildnern auch viele Syrakusaner,
namentlich Leute aus angesehenen Pamilien. und
hielt sich zur Abfahrt bereit, deren Ziel niemand
kannte. Bei gunstiger Gelegenheit fuhr er. be-
gleitet von seinen Sohnen Archagathos und Hera-

Eroberte zn behaupten. Eine Meuterei seiner

Truppen in Tunes, die zum Teil durch den Ruck-
stand der Soldzahlung hervorgerufen ward, wurde
durch den Mut des A. unterdriickt und die Kar-
thager. die gehofft hatten, seine Truppen zu sich

hiniiberzuziehen . aufs neue geschlagen (01. 117
4 = 309/3. Diod. XX 33f.). Im nachsten Jahre
(01. 118, 1 = 308/7) unteriiahm A. einen Feld-
zug in das Gebiet der Numider (Zuphonen u. a.).

kleides
.
mit seinen sechzig Schiffen hinaus und 60 um sich deren Bundesgenossenschaft zu erhalten

entkam den eifrig verfolgenden Karthagern. Am
Tage nach dem Aufbruch verfinsterte sich die
Sonne, und hiedurch wird eine sichere Zeitbe-
stimmung ermoglicht; es war der 15. August
310 v. Chr. (s. Oppolzer Canon der Finster-
nisse = Denkschriften der Wiener Akad. Bd. 52,
1887 S. 86; Zech Preisschriften der fiirstl.

Jablonowskischeu Ges. IV S. 33, 46 kommt auf

da ein karthagisches Heer zu ihrer Unterwerfung
eingetroffen war. A. schlug die Karthager, aber
der Erfolg war doch zweifelhaft; denn wahrend
er siegte, pliinderten die Xumider, die sich zwei-

deutig verhielten, sein Lager aus. Um so er-

wiinschter war ihm , dass sich der damalige
Herrscher von Kyrene, der Makedonier Ophelas,
unter der Bedingung, dass ihm Africa zufalle.
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wahrend A. sich Sicilien vorbehielt, mit ihm ver-

bttndete und noch im J. 308 mit einem Heere

von 10 000 Mann, dazu vielen griechischen Colo-

nisten, die sich in Africa niederlassen wollten,

bei ihm eintraf. A. empflng ihn freundlich, aber

bald darnach bei gunstiger Gelegenheit uberfiel

und tOtete er ihn und zwang sein Heer, sich

ihm anzuschliessen (Anfang Winter 308). So
verstarkt konnte A. im nachsten Jahre (01. 118,

freigegeben und entkam. Seine Sohne blieben

zuruck und wurden von den erbitterten Truppen,

unter denen sich viele syrakusanische Gegner
des A. befanden, getotet. Spater rachte A. den

Tod seiner Sohne an den AngehOrigen der Mdr-

der. Die zuriickgelassenen Soldaten schlossen

mit den Karthagern einen Vertrag ab, uberliefer-

ten ihnen die noch besetzten Platze und traten

in den Dienst der Karthager oder wurden bei

2 = 307/6) die Stadte Utika und Hippuakra 10 Solus auf Sicilien angesiedelt. Nur einige Stadte

erobern und damit fast alle Seeplatze in seine

Hand bringen. Die Karthager konnten ihm, da

sie auch den Krieg auf Sicilien fortsetzten, nichts

entgegenstellen. Sie waren ausserdem um diese

Zeit durch innere Unruhen heimgesucht, da Bo-

milkar die Herrschaft zu erobern versuchte und
dabei zu Grande ging. Ob er mit A. in Ver-

bindung stand, ist ungewiss; jedenfalls war er

ein Gegner der herrschenden Partei und einem

mussten mit Gewalt bezwrtngen werden (Diod.

XX 56-70. lust. XXII 8, 4ff. Polyb. VII 2. 4).

A. verliess Africa im vierten Jahre des afri

canischen Krieges, gegen Anfang des Winters 307

v. Chr. (Diod. XX 69, 3). Er begab sich zu-

nachst nach Egesta , das sich ihm angeschlossen

hatte, und erregte hier durch die starken Auf-

lagen, die er der Biirgerschaft machte, eine Er-

hebung , die er mit ausserster Harte , «mit fast

Frieden mit A. wohl nicht abgeneigt (Diod. XX 20 volligem Untergang Egestas bestrafte (Diod. XX
38—44. 54. lust. XXII 7).

Inzwischen nahm die Sache des A. auf Sici-

lien eine ungiinstigere Wendung. Nach Hamil-

kars Niederlage hatte sich das karthagische Heer

wieder gesammelt , auch die Verbannten unter

Deinokrates bildeten eine starke Macht und dazu

traten Akragas und Gela unter Fiihrung des Xeno-

dikos in den Kampf gegen Syrakus ein. Die

Macht der Syrakusaner schmolz zusammen und

71). Auch anderswo war er genotigt, hohe Ab-
gaben zu erheben, und dieser Umstand, sowie das

Missgeschick in Africa bewirkte, dass viele von

ihm abfielen und namentlich sein eigener Peld-

hauptmann Pasiphilos mit den ihm anvertrauten

Truppen und Platzen zu Deinokrates uberging,

dessen Macht dadurch so bedeutend stieg, dass

A. , zumal auch die Karthager aufs neue ein

Heer nach Sicilien sandten, seine Sache verloren

die Stadt selbst lift infolge der langen Blokade 30 gab und mit Deinokrates in Unterhandlung trat.

durch die karthagische Plotte Mangel (Diod. XX
30, 2—33 unter 01. 117, 4 = 309 v. Chr.). A.

ging daher im J. 307 mit geringer Streitmacht

nach Sicilien und liess in Africa seinen Sohn
Archagathos zurfick. Unerwartet landete A. im
karthagischen Sicilien , das er fast unverteidigt

fand, da die Karthager allem Anscheine nach
ihre Streitkrafte nach Africa zusammenzogen.
Er eroberte Selinus, Herakleia, Thermai, Kepha-

Er erklarte sich bereit, die Herrschaft niederzu-

legen und dem Deinokrates die Riickkehr nach

Syrakus zu gewiihren. Piir sich verlangte er die

Stadte Thermai und Kephaloidion. Aber Deino-

krates wollte nicht, wie A. verlangte, die Demo-
kratie in Syrakus anerkennen und seine herr-

schende Stellung, die er an der Spitze seines

ansehnlichcn Heeres einnahm, nicht aufgeben.

Ausserdem verlangte er, A. solle Sicilien ganz

loidion und andere Platze. Dazu kam , dass 40 verlassen und seine Kinder als Geiseln geben.

kurz vor seiner Ankunft die Syrakusaner fiber

die Akragantiner einen grossen Sieg erfochten

hatten. Es gelang dem A. ferner, Syrakus wie-

der mit Zufuhr zu versehen und die Akragan-
tiner aufs neue zu schlagen. Deinokrates jedoch,

das Haupt der Verbannten, war ihm so weit

iiberlegen, dass A. ihm in offenem Felde nicht

entgegentreten konnte. Unterdessen ward der

Krieg in Africa unglucklich geffihrt. Archaga-

So kam der Vertrag nicht zu stande. Wohl aber

fand A. jetzt die Karthager zum Frieden bereit

;

er hatte ihnen einen grossen Teil ihrer friiheren

Besitzungen auf Sicilien entrissen; gegen eine

Geldsumme (300 oder nach Timaeus 150 Talente)

und eine Getreidelieferung gab er ihnen diese

zuruck und erhielt den Frieden (01. 118, 3

= 306/5. Diod. XX 73f. lust, XXII 8, 15).

Zwischen A. und Deinokrates mussten die

thos war anfangs siegreich gewesen und hatte 50 Waffen entscheiden. A. griff (01. 118, 4 = 305/4)

neue Teile des Binnenlandes unterworfen, aber

bald darnach hatten die Karthager ihre ganze
Macht in Africa versammelt, drei grossere Heere
gebildet und dadurch den Archagathos genotigt,

seine Macht ebenfalls zu teilen. Zwei seiner

Unterfeldherren wurden besiegt und er selbst in

Tunes eingeschlossen. Als A. in Africa erschien,

fand er das Heer in ublem Zustande, zwar noch
recht zahlreich, aber auf die festen Platze be-

seinen Gegner, obwohl dieser ein weit uberlegenes

Heer von 25 000 Mann zu Fuss und 3000 R«item

hatte. bei dem Orte Torgion (?) an. Schon hatte

sich Deinokrates viele seiner Anhanger entfremdet,

und so gesehah es. dass wahrend der Schlacht ein

Teil des Heeres zu A. uberging und dieser den

Sieg errang. Den Besiegten bot er jetzt aufs

neue den Frieden an und fand numnehr Gehor.

Ein Teil des Fussvolks, der sich von den iibrigen

schrankt, entmutigt und aufsassig. A. unternahm 60 abgesondert ihm ergab , ward niedergehauen

;

nochmals einen Angriff auf das karthagische

Lager, erlitt aber eine Niederlage, und beschloss,

das africanische Unternehmen aufzugeben, nach

Sicilien zuruckzukehren und seine Truppen . die

er nicht mit sich nehmen konnte, da er keine

Flotte hatte. in Africa zuruckzulassen. Aber die

Truppen, die davon erfuhren, nahmen ihn fest;

jedoch ward er bei Gelegenheit eines Alarms

die iibrigen machten ihren Frieden mit ihm. vor

alien Deinokrates selbst, der die friihere Freund-

schaft mit A. erneuerte. in seine Dienste trat und
selbst bei der Unterwerfung der noch Widerstreben-

den mitwirkte, die in zwei Jahren vollendet war.

Pasiphilos ward in Gela von Deinokrates getotet. So

war A. Hen- des griechischen Siciliens. Auch Lipara

wurde im J. 304 unterworfen (Diod. XX 89. 101).
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In der neu befestigten Herrschaft nahm A.

nunmehr nach dem Vorbilde der Nachfolger Ale-

xanders den KOnigstitel an. Diodor (XX 54, 1)

erzahlt es schon unter dem J. 307/6 , ohne je-

doch, wie es scheint, eine genauere Zeitbestim-

mung geben zu wollen. Wahrseheinlich ist es

erst spater nach dem Prieden mit Deinokrates

geschehen, da auch Antigonos erst im J. 306,

Ptolemaios noch etwas spater den KOnigstitel

annahm (s. Droysen Gesch. d. Hellenism. 112,
137f.). Das Diadem, das eigentliche Zeichen der

KOnigswiirde, nahm er dagegen nicht an, sondern

trug einen Kranz. Auf den Munzen fiihrt er

den KOnigstitel; sein Bild findet sich jedoch

nicht darauf (Catalogue of Greek Coins in the

British Museum. Sicily 198f.).

A. war jetzt einer der machtigsten Herrscher

der damaligen Welt und trat auch mit den
DiadochenkOnigen in Verbindung, namentlich mit
Ptolemaios von Agypten, dessen Stieftochter

Theoxena seine Gemahlin ward. Er ging dann
urn das J. 300 auch nach Italien hiniiber, viel-

leicht von den Tarentinern gegen die Lucaner
und Brettier zu Hiilfe gerufen (Strab. VI 280),

die den griechischen Stadten Italiens damals so

gefahrlich waren (lust. XXIII 1, 3). Nach er-

kampftem Siege fuhr er von Italien, als urn das

J. 299 Kassander Korkyra belagerte, mit seiner

Plotte dorthin, uberfiel und verbrannte die make-
donischen Schiffe und nahm das befreite Korkyra
in Besitz (Diod. fr. XXI 2). Als er spater urn

295 seine Tochter Lanassa dem Pyrrhos verhei-

ratete, gab er ihr Korkyra als Mitgift. Spater

(290) heiratete sie den Belagerer Demetrios, den
damaligen (seit 294) Konig von Makedonien,
mit dem A. iiberhaupt gegen das Ende seiner

Eegierung auf das engste befreundet war.

Wahrend er die Lanassa mit seiner Flotte dem
Pyrrhos zufiihrte, uberfiel er unvermutet Kroton,

dessen Herrscher Menedemos mit ihm befreundet

war, und eroberte und besetzte die Stadt. Dabei
wird erwahnt, dass er sich mit den Iapygern und
Peuketiern verbiindete; er war bei den Peuke-
tiern selbst anwesend (Aristot. mirab. 110 West.

p. 840 b 23). Hingegen mit den Brettiern hat er

Offers Krieg gefiihrt, Hipponion erobert und den
Stamm zeitweilig unterworfen, ohne jedoch seine

Herrschaft dauernd behaupten zu konnen (Diod.

fr. XXI 3, 1. 8. lust. XXIII 1, 3). Auch mit
den ROmern, die damals den zweiten grossen

Krieg gegen die Samniter fiihrten , muss er in

Beriihrung gekommen sein , da sein Geschichts-

schreiber Kallias zu den fruhesten gehort, die uber
Roms Vergangenheit nahere Nachrichten zu geben
sich bemuhten.

Wahrend er hier in vielfachen, uns nur liieken-

haft bekannten Kriegen lag, ward seine Herr-

schaft auf Sicilien nicht mehr angefochten. Die
Insel und namentlich die Stadt Syrakus erlebte

unter seinem Scepter nochmals eine Zeit des

Friedens, der Blute und des Gedeihens. Er war
einer der reichsten Fursten der Welt ; seine Herr-
schaft stiitzte sich meist auf frernde Soldner,

Griechen, Samniten, Etrusker, Kelten und Ligurer,

die er gut in Ordnung zu halten wusste (Diod.

XXI 3) ; er hatte ferner eine machtige Flotte

von 200 grossen Kriegsschiffen und soil zuletzt

vorgehabt haben, Karthago nochmals anzugreifen

und mit Hiilfe dieser Flotte, wie sie ihm friiher

gefehlt hatte, zu iiberwinden. Aber der Tod
nahm ihn vorher hinweg.

Bald nach dem letzten Feldzuge gegen die

Brettier fiel A. in eine Krankheit. Er gedachte
die Nachfolge seinem jiingeren Sohne Agathokles
zuzuwenden, und dieser ward in Syrakus aner-

kannt. Aber sein Enkel Archagathos, Sohn des in

Africa gefallenen Archagathos, der mit Heeres-

10 macht bei Aetna stand , machte gleichfalls An-
spriiche und gewann sein Heer fur sich. Als der

junge A. bei ihm erschien, ward er erschlagen.

Nach Iustin kam es sogar zu eineni fflrmlichen

Kriege zwischen den beiden Streitenden (Diod.

fr. XXI 16. lust. XXIII 2, 3). Aber der alte

Konig erklarte sich gegen seinen Enkel ; er gab
nach dem Tode seines Sohnes die Herrschaft dem
Volke zuriick, das er zugleich zur Rache an sei-

nem Enkel aufrief. Die Agypterin Theoxena mit
20 ihren kleinen Kindern sandte er, um sie in Sicher-

heit zu bringen, nach Agypten zuriick und starb

dann nach achtundzwanzigjahriger Regierung 72
Jahre alt im J. 289 v. Chr. (lust. XXIII 2. 6.

Diod. XXI 16, 4. Polyb. XII 15, 3).

Das Urteil der Nachwelt uber ihn lautet ver-

schieden. Er hat mehrere gleichzeitige Histo-

riker gefunden, unter denen sein Bruder Antan-
dros und sein Preund Kallias seines Lobes voll

waren (Diod. XXI 16, 6. 17). Dagegen Timaeus,

30 der durch ihn in die Verbannung kam, war sein

erbitterter Feind (Polyb. XII 15) und er hat auf

die uns erhaltenen Nachrichten allem Anscheine
nach den bei weitem gro'ssten Einfluss gehabt.

Auch Hieronymos von Kardia muss den A. be-

handelt haben und neben ihm der durch und
durch rhetorische Duris. Diesen oft parteiisch

und rhetorisch gefarbten Quellen entstammen
viele ubertriebene , verdachtige oder geradezu
mythische Berichte, wie die Erzahlung von seiner

40 Aussetzung und wunderbaren Auferziehung , die

Diodor (XIX 2) in einer an die Kyrossage er-

innernden Weise erzahlt, ferner die Erzahlung,
dass der Enkel Archagathos dem alten A. durch
Menon von Egesta ein schleichendes Gift bei-

bringen lassen und dadurch die letzte Krankheit
und den Tod des Ko'nigs herbeigefuhrt habe, der

zuletzt noch halblebend auf den Scheiterhaufen

gebracht worden sei und so den Lohn fur seine

Ubelthaten geerntet habe (Diod. XXI 16), ferner

50 die Ausmalung der Grausamkeiten des A. (z. B.

Diod. XIX 6, 6ff.).

A. hat, das ist gewiss, so lange er zu kampfen
hatte, die aussersten Grausamkeiten an seinen

wirklichen oder vermeintlichen Gegnern nicht

gescheut, wie z. B. die Behandlung von Gela und
Egesta bezeugt (Diod. XIX 107, 2. XX 71),

und jedes Mittel ergriffen, das seinen Zwecken
dienen konnte , wie es die wilde Heftigkeit der

antiken Parteikampfe mit sich brachte. Ebenso

60 hat er sich nach Befestigung der Herrschaft als

milde, einsichtig und gemassigt gezeigt. Ein
Mann der That wie der altere Scipio zahlte

ihn zu den grOssten Mannern der Vergangenheit.

Er war Parteifuhrer und Soldat; er hatte sol-

datische Neigungen, er liebte heitere Gesellig-

keit und derben Scherz; jeder unnutze Pomp
lag ihm fern, seiner niederen Herkunft schamte
er sich nicht ; kurz er war ein echter, popularer

.
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Tyrann (Diod. XX 63. XIX 9. Polyb. IX 23, 2.

XV 35, 6).

Litteratur: Grote history of Greece XII 215
(ch. 96ff.). Ad. Holm Geschichte Siciliens im
Altertum, Leipzig 1874, II 219ff. Meltzer Ge-

schichte der Karthager 355ff. R. Schubert
Geschichte des Agathokles, Breslau 1887. Droy-
sen Geschichte des Hellenismus II 2, 281. 287.

16) Sohn des Vorigen. Er ward (um 290) von
seinem Vater an Demetrios von Makedonien
gesandt, um mit diesem ein Bundnis zu schliessen.

Er wurde zum Nachfolger bestimmt und als sol-

dier den Truppen in Syrakus vorgestellt. Als er

sich zu den Truppen begab, die unter Archagathos
bei Aetna standen, um auch diese zu uberneh-

men, widersetzte sich ihm Archagathos, der den
Thron fur sich in Anspruch nahm und totete ihn

(Diod. exc. XXI 15. 16, 3. lust. XXIII 2, 5).

[Niese.]

17) Vater des KOnigs Lysimachos (Strab. XIII
623. Arrian. anab. VI 28, 4; Succ. 2; Ind. 18.

Porphyr. FHG III 703, 1), aus Krannon in Thes-

salien (Porphyr. FHG III 698, 4). Er wurde
Burger von Pella (Arrian. Ind. 18. Paus. I 9, 5)

und errang eine hohe Stellung in Makedonien.
lust. XV 3, 1. Droysen (Hell. II 1, 147, 1)

identificiert ihn mit dem Penesten A. , der sich

Philipps Gunst zu erschmeicheln wusste. Theo-
pomp. FHG I 301, 136.

18) Der alteste Sohn des Konigs Lysimachos
aus erster Ehe (Memnon FHG III 532, 8). Auf
einem Feldzug gegen die Geten (vor 294 v. Chr.

nach Droysen Hell. II 2, 274, 2), seinem ersten

militarischen Unternehmen (Paus. I 9, 6), wurde
er von den Feinden gefangen genommen (Paus.

1. c), jedoch mit reichen Geschenken seinem
Vater zuruckgeschickt. Diod. XXI 11. Einige
Jahre darauf vermahlte ihn Lysimachos aus poli-

tischen Griinden mit Lysandra, der Tochter des

Ptolemaios I. und der Berenike. Paus. 1. c. Plut.

Demetr. 31. In den gegen Demetrios anheben-

den Kampfen bewahrte er sich, von Lysimachos
mit dein Obercommando in Asien betraut , als

trefflicher Strateg (287) , trieb den Feind sieg-

reich vor sich her, bis uber die Grenzen des

Reiches. Plut. Demetr. 46. 47. So vom Vater
zum Thronfolger bestimmt (lust. XVII 1, 4),

wurde er durch die Intriguen seiner Stiefmutter

Arsinoe', die fur die eigenen Kinder den Thron
begehrte, vielleicht auch aus verschmahter Liebe
ihn hasste (Paus. I 10, 3), dem Konig verdach-

tigt. Nach einem misslungenen Vergiftungsver-

such wurde er (284) von seinem Schwager Ptole-

maios Keraunos , dem Bruder der Arsinoe , im
Kerker ermordet. Memnon FHG in 532, 8,

anders lust. XVH 1, 4; vgl. Strab. XIII 623.

App. Syr. 64. Porphyr. FHG III 698. 4.

19) Sohn der Oinanthe (Polyb. XIV 11, 1),

von niederer Herkunft. Polyb. XV 25. 32. Wie
seine Schwester Agathokleia wusste auch er durch
Buhlschaft den Konig Ptolemaios IV. Philopator

zu beherrschen (lust. XXX 2, 2: ambitiosae

pulchritudinis scortum. Polyb. XIV 11 , 1).

Nebenbei teilte er auch seine belletristischen

Liebhabereien und schrieb z. B. eine Schrift fiber

die von seinem kOniglichen Gflnner verfasste

TragOdie „Adonis". Schol. Rav. Arist. Thesmoph.
1059. Schon 219 erscheint er neben Sosibios

als Leiter der auswartigen Politik (Pol. V 63).

Feige und unkriegerisch (Pol. XV 34) blieb er

dem syrischen Feldzug 217 fern (Pol. V 83, 3.

87, 6), doch nach dem unerwartet glanzenden

Ausgang desselben stieg sein verderblicher Ein-

fluss auf den KOnig immer mehr, bis er schliess-

lich zusammen mit seiner Sippe thatsachlich die

Regierung in Handen hatte (lust. XXX 2, 4. 5),

von seinen Schmeichlern mit kOniglichen Ehren
lObedacht. Pol. XV 31, 8-9. Als dann Philo-

pator starb, hielt A. seinen Tod dem Volk langere

Zeit verborgen, um die Schatze in Ruhe beiseite

bringen zu lassen. lust. XXX 2, 6. Dann erst

zeigte er dem Volk den unmiindigen Ptolemaios V.

(spater Epiphanes) und liess durch ein gefalsch-

tes Testament sich zu seinem Vormund bestellen.

Pol. XV 25, 3ff. Durch freigebige Soldzah-

lungen , durch Entfernung aller bedeutenderen

Manner suchte er sich seine Stellung zu sichern,

20 um, nur von seinen Kreaturen umgeben, das alte

Lasterleben fortzufiihren. Pol. XV 25, 1 Iff. Aber
sowohl sein verbrecherisches Treiben, als auch
sein Plan, die alte alexandrinische Garde als Be-

satzung in die Pestungen und kleineren Garni-

sonen zu verteilen, den Gardedienst aber neu

zu werbenden Soldnern zu iibergeben (Pol. XV
25, 17), rief eine immer wachsende Erbitterung

unter den alexandrinischen Truppen hervor, die

von Tlepolemos, dem Commandanten von Pelu-

30 sion, eifrig geschiirt, auch weiter im Lande um
sich griff und schliesslich zur offenen Militar-

revolte in Alexandreia fiihrte. Auch der Gassen-

pcbel, von fanatischem Hass gegen den Macht-

haber erfilllt, schloss sich ihr an. A. musste

den jungen Konig ausliefern und wurde vom
Volk niedergestochen. Pol. XV 26—33, 6.

20) A. mit dem Beinamen AUaiog , Konig
eines jener indischen Reiche, die sich in der ersten

Halfte des 2. Jhdts. v. Chr. bildeten (v. Gut-
40schmid Iran 44ff.). Das Reich des A. erstreckte

sich nach den Fundorten seiner Munzen vom Ka-

bulthal und dem westlichen Pendschab bis nach

Kandahar (in Arachosien). Droysens Combi-

nationen, wonach A. ein UnterkOnig war (Hell.

Ill 1, 369ff.), sind durch v. Sallet zuriickge-

wiesen , der die Munzen mit Bild und Namen
des Alexander, Diodotos, Antiochos und Euthy-

demos als .Ahnenmunzen' des A. richtig erklarte.

Ztschr. 1. Num. VI 176ff. Vgl. Gardner Catal.

50 of Ind. coins in the Brit, Mus. (1886) XXVIf.
lOff. Taf. IV. [Wilcken.]

21) Ein Rescript an einen A. vom J. 274,

Cod. lust. II 44, 1. [v. Rohden.]

22) Musiker um 01. 68, Schuler des Pytho-

kleides, Lehrer des Damon; Schol. Plat. Alcib.

I 118 C; Lach. 180 D; Protag. 316 E. Auch
Lehrer des Pindar wird er genannt : Schol. Vratisl.

A II p. 9 Boeckh und Pind. vit. Rom. (ib. p. 6)

v. 11. Rossbach-Westphal Metrik P 25f.

60Gevaert Hist, et theor. de la mus. de l'ant. II

449. [Graf.]

23) KomOdiendichter, fiihrte in Athen unter

dem Archon Mnesitheos (1. Halfte des 2. Jhdts.)

ein Stuck mit dem Titel 'Ofidroia auf, CIA II

975 d. Ein anderer Stein (ebenda 977m) bezeugt,

dass er einen Sieg (wahrseheinlich an den Le-

naeen) davontrug. [Kaibel.]

24) Historiker (FHG IV 288—290), einroal

a



759 'Ayad-oxXeovq vrjooi Agathon 760

(Athen. XIV 649f) 6 KvCixtjrog , otter 6 Ba0v-

X(ovioi (Athen. I 30 a. IX 375f. Schol. Hes.

Theog. 485) genannt, schrieb eine Localgeschichte

yon Kyzikos (sv agtoxco IIsqI Kv&xov Athen.

IX 375f, iv Jigmxtj II. K. Steph. s. Beoftixog,

sv xgixco II. K. Athen. XII 515 a, sv y xwv jisqi

xrjg naxgtdog Athen. XIV 649f, Cyvieenarum
reru/m conscriptor Peat. p. 269) in ionischem

Dialekt. Aua diesem Grande ist er ins 5., spa-

testens in den Anfang des 4. Jhdts. zu setzen ; 10

dass er vor Alexander schrieb, zeigt Frg. 5 ohne-

hin. Er ist neben Hellanikos und Damastes

der alteste Zeuge fiir die rOmische Grundungs-

sage (Frg. 8). Der Beiname 6 Bafivlwviog kann
unmoglich eine politische ZugehOrigkeit bezeich-

nen, sondern muss als ein, vermutlich erst in

spaterer Zeit aufgekommener , nur zur Unter-

scheidung dienender Zusatz aufgefasst werden,

dessen Veranlassung nicht mehr zu erraten ist.

25) Historiker (FHG IV 290), schrieb'Fjro/K)^- 20 Anm. 3.

2) Olhandler in Athen. Demosth. XXV 47.

8) Sohn des Isidotos, Athener ('Axagvevg). 2a>-

(peoviaTTjg eytjpfov ca. 178 n. Chr., CIA III 1139.

4) Sohn des Phileros, Athener (Ilaiavisvg).

S<o<pQOviorrig e<prjfia>v ca. 200 n. Chr., CIA III

1171, 40.

5) Sohn des Aresandros. 2rQo.xa.y6g in Tau-

romenion im 3. Jhdt. v. Chr. Kaibel IGI 421

I a 4. a 12. Als Eponymos la 8.

6) Sohn des Damas aus Thespiai. 'Payicodog.

siegt bei den Ptoia in Akraiphia, Bull. Hell.

XIV 187. [Kirchner.]

7) Sohn des Tyrimmas, Anfiihrer der odry-

sischen Reiterei unter Alexander d. Gr. Arrian.

I 14, 3. Ill 12, 4; vgl. auch Curt. X 1, 1.

8) Aus Pydna, Offlcier Alexanders d. Gr.,

Befehlshaber der Burg von Babylon (Diod. XVII

64, 5. Curt. V 1, 43), vielleicht Bruder des Par-

menion. Vgl. auch Dittenberger Syll. 122
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(tara (sv xotg 'Y. Schol. Apoll. I 761, in historia

Posidon. bei Cic. de divin. I 50) geographischen

und historischen Inhalts. Hochst wahrscheinlieh

ist er identisch mit dem stoisierenden Gramma-
tiker, dem Schiiler Zenodots und Lehrer des Chori-

zonten Hellanikos (Suid. s. IlxolsfiaZog . . . 6

imfihtjg), der Schol. II. I 591. XVIII 239. Eust.

p. 994, 40. 1524, 27 angefiihrt wird. Mit dem
alten ionischen Loealhistoriker hat er nicht das

Geringste zu schaffen.

9) Bruder des Asandros (s. d.), Satrapen von

Karien, wird im J. 313 v. Chr. erwahnt. Diod.

XIX 75, 2. [Kaerst.]

10) Ein Sachwalter bei Senec. lud. 12, 2.

11) Ein wiguentarius bei Petron. Sat. 74.

[v. Rohden.]

12) Richterlicher Beamter im J. 290. Coll.

leg. Rom. et Mos. I 10. [Seeck.]

13) Tragiker, Sohn des Tisamenos aus Athen

26) Arzt (Luc. catapl. 7, 278), Verfasser eiuer

Schrift xeqI diahr/g (Schol. Nic Ther. 622),

lebte vor Demetrios 6 Xleogog, dem Commentator

des Meander, d. h. vielleicht unter Augustus.

Andromachos (Gal. XIII 832) kennt von ihm
eine Pille agog sgvomsXaxa. Nach Plin. XXII
90 hat er fiber die medicinischen Krafte der Arz-

neimittel geschrieben. Falschungen sind

27) A. aus Milet, Verfasser einer Schrift nsgl

Moxafimv (Plut. de fluv. 18, 3) und

28) A. aus Samos, Verfasser einer Schrift

Ileaaivovvxwjv Ttohxeia (Plut. de fluv. 9, 1), vgl.

R. Hercher Plut. libellus de fluv. 22f.

[M. Wellmann.]

29) Peripatetiker des 2. Jhdts. n. Chr., als

grosser Dialektiker erwahnt bei Luk. Demonax
29, also vermuthlich Ausleger des aristotelischen

Organon. [Gercke.]

30) Magier im Leydener Zauberpapyrus ed

[Schwartz.] 30 (Schol. Plat. Sympos. p. 172 a = Schol. Luc.

rhet. praec. 11 ed. Jacobitz IV 222 = Cramer

Anecdot. Oxon. IV 269. Schol. Aristoph. FrOsche

83; die Verdachtigung der Nachricht von H.

Muller-Striibing Aristophanes und die histo-

rische Kritik 562 Anm. ist abzuweisen). Fest

steht , dass er den ersten Sieg an den Lenaeen

01. 90, 4 (417/6) errang (Athen. V 217a), der spa-

ter durch Platons Symposion verherrlicht wurde.

Er war damals ein junger Mann (vsog, veavioxog

40Symp. p. 175 e. 198 a). Als er bei dem KOnig

Archelaos in Pella war, soil er nach einer Ge-

schichte bei Aelian (var. hist. XIII 4) etwa 40

Jahre alt gewesen sein. Es fragt sich, wann A.

nach Pella ging. 01. 92 , 2 (411) war er noch

in Athen und Gegenstand des aristophanischen

Spottes in den Thesmophoriazusen. Dazu stimmt

die Erzahlung von einem Gesprach mit Antiphon

fiber dessen erfolglose Verteidigungsrede , die in

demselben Jahre gehalten wurde (Aristot. Eth.

Dieterich Jahrb. f. Phil. Suppl. XVI p. 753.800. 50Eud. Ill 5 p. 1232b 6ff.). 01. 93, 3 an den Le-

31) Rossarzt, Adressat des unter Constantin

d. Gr. lebenden Hippiaters Apsyrtos in den Hip-

piatrica ed. Grynaeus Basileae 1537 p. 98.

32) A. von Chios, landwirtschaftlicher Schrift -

steller bei Varro rer. rust. I 1, 8. Colum. I 1, 9.

Plin. n. h. Quellenreg. VIH. X. XIV. XV. XVII.

XVin. Vgl. Nr. 8.

33) A. aus Atrax in Thessalien, Schriftsteller

tiber Fische bei Suidas s. KixO.iog und Athen. 1 13 c,

naeen (Januar 405), als die FrOsche des Aristopha-

nes gegeben wurdcn, war er fort; den Ausdruck

von v. 85 sg /j.axdgcov svaiymv habcn so schon

die Alten richtig gedeutet : ein slg MaxsSovtav ci-

wyiav wird gewendet nach dem sprichwortlichen

slg fiaxagotv svdaifioviav . Ninimt man hinzu,

dass der Gerytades des Aristophanes, in dem A.

als der letzte grosse Tragiker, der in Athen an-

wesend war, noch viel mehr als in den Thesmo-

wo sein Name aus Suidas erganzt ist. [Oder.] 60 phoriazusen verspottet war (darum ist nur jenes

'Aya&oxXeovs vrjooi., zwei Inseln des ery-

thraeischen Meeres vor der Mundung des arabi-

schen Meerbusens, bei Ptol. VI 7, 45. Es dfirf-

ten die Insel Berbera der arabischen Geographen
und 'Abd al-Qariv der Kartcn sein. Sprenger
Geogr. Arab. 116. [D. H. Mfiller.]

Agathon. 1) Sohn des Priamos. Horn. II.

XXIV 249. Apollod. Ill 12, 5, 8. [Knaack.]

nicht dieses Stuck in dem oben erwahnten Plato-

scholion genannt), mit grosster Wahrscheinlichkeit

auf 407 angesetzt werden kann (Usener Jahrb.

f. Philol. 1889, 375), so hat A. 407/6 Athen ver

lassen. Da jene Angabe bei Aelian eine ganz all-

gemeine ist, lasst sich nur bestimmen, dass er

417/6 25—30 Jahre alt war und zwischen 01. 84,

2 (442) und 01. 83, 1 (447) geboren wurde. Das

Todesjahr ist scharfer zu bestimmen : A. ist vor

Archelaos gestorben, der 399 starb (AbelMake-
donien vor KOnig Philipp 197), und da im Sym-
posion, dessen Rahmenerzahlung vor dem Tode
des Sokrates und A. gedacht ist, von vieljahriger

Abwesenheit des letzteren von Athen gesprochen

wird (p. 172 d), so wird A. 400 oder 401 ge-

storben sein.

A. war von grosser korperlicher Schonheit

(Plut. Symp. p. 174 a. 212 e. 213c; Protag. p.

315 e; 6 xakog 'Aya&cov oft). Sein Ausseres hatte

etwas Weibisches, er war stets glattrasiert , fri-

siert und geputzt und gab so der Komodie reich-

lichen Stoff zu Spettereien (Aristoph. Thesm.
97ff. 191ff. und sonst). Er war sehr wohlhabend,

ein feiner Weltmann und machte ein grosses

Haus (Symp., Thesmoph. Schol. zu Arist. FrOsche

84; vgl. auch Varro sat. Men. fr. 6 Biich.). Ein
besonderes Aufsehen hat das Verhaltnis des A.

zu dem KerameerPausanias gemacht (Plat. Protag.

p. 315 d ; Symp. p. 177 d. 193 b. e. Xenoph. Symp.
VIII 32), der inn auch nach Pella begleitet zu

haben scheint, wenn auch die von ihnen und
Archelaos erziihlte Geschichte (Aelian. var. hist.

II 21), ebenso wie die von des Euripides Neigung
fur A. (ebenda XIII 4) fiir uns zunachst nur

hiibsch erfundene Anekdoten sind. Vgl. v. Wi-
lamowitz Eurip. Heraklcs I 16, 26. Zu dem
sokratischen KreisehatA. in personlicher Beziehung
gestanden, sehr wahrscheinlieh auch zu Gorgias

und Prodikos (s. u.).

Die Stelle des Symp. p. 194 b, aus der man
falschlich geschlossen hatte , dass A. selbst als

Schauspieler aufgetreten sei, ist nach fruchtlosen

Debatten (O. Jahn Bonner Sommer-Programm
1866. W. Teuffel Rh. Mus. XXII 440, erwei-

tert in Studien und Charakteristiken 144. Som-
merbrodt Rh. Mus. XXIII 533. Grosser Rh.
Mus. XXV 432) nunmehr richtig auf den Proagon
bezogen von HillerHerm. VII 353 und Roll de
Rh. Mus. XXXVIII 21.

Uberlieferte Titel von Stiicken des A. sind

folgende : Asqoji-ij, 'AXxfismv, "Av&og, Ovsoxrjg, Mv-
ool, Tr)Xe(fog. Weder darf man aus Aristot. Poet.

p. 1454 b 14 auf einen AxdXsvg noch aus 1456 a

1 6flF. auf eine 'I/.iov xsgmg schliessen. Besonders

merkwiirdig ist der Titel "Avdog ; da in diesem

Stiicke nach Aristoteles Poet. p. 1451b 21f. Na-
men und Handlung erfunden war, darf man um
so weniger ohne irgend einen Anhalt an dem
uberlieferten Titel zweifeln. A. hat natiirlich

auch Satyrspiele gedichtet (Thesmoph. 157) ; aus

dem Ausdrucke xfi jcgcoxrj xgaymdtq ivixijosv (Plat.

Symp. p. 173a) zu schliessen, dass er nur ein-

zelne Tragodien zur Auffuhrung gebracht habe,

ist uiierlaubt.

Im Stil liebte A. das Pikante, Pointierte. Sen-

tenziOse, Zierliche und Gezierte. Kallisnrjg heisst

er (Thesm. 49. 60), noch bei Philostratos vit.

soph. 19,1. Ausser den etwa 30 meist ganz

kurzen Fragmenten giebt die schon mehrfach

citierte Partie der Thesmophoriazusen und die

Rede des Symposion von seiner Weise eine Vor-

stellung. Er ist in seinem Stil Schiiler des Pro-

dikos (vgl. Plat. Protag. p. 315 d) mid besonders

des Gorgias (vgl. Plat. Sympos. p. 198 c). Uber-

all finden sich die Antithesen, Parisosen, Homoio-
teleuta und Parechesen aller Art in der gorgia-

nischen Manier (im einzelnen aufgezeigt von
Blass Attische Beredsamkeit 12 86ff. Scheel
de Gorgianae disciplinae vestigiis, Rostocker Dis-

sert. 1890, 45if.). Das gait im ganzen Alter-

tum als das Charakteristische der Dichtung des

A. (Arist. Thesm. II fr. 326 K. Athen. V 187 c.

Philostrat. vit. soph. 19,1; am bezeichnend-

sten ist die Anekdote bei Aelian var. hist. XIV
13). In der musikalischen Composition folgte er

10 ganz dem neuen Geschmack ; das Weiche, Suss-

Eche, Geschnorkelte seiner Lieder sollen die Nach-
bildungen in den Thesmoph. lOlff. verspotten.

'Aya&oovwg avXrjoig wurde sprichwortKch (Hesych.

Suid. s. v. ; vgl. Philodem. de mus. XIV 39 Kemke).
Ausdrucklich iiberliefert Aristoteles (Poet. p. 1456 a

30), dass A. damit angefangen habe die Chor-

gesange als blosse Einlagen (ififlohifia) zu be-

handeln , die mit der Handlung keinen Zusam-
menhang mehr hatten. Das chromatische Ton-

20 geschlecht soil er ofter angewandt"haben (Ari-

stoxenos bei Plut. mus. 20. Plut. Sympos. Ill

1,1). Ein Epigramm wird dem A. zugeschrieben

bei Stob. eel. phys. I 8, 16. Bergk PLG* II

p. 268.

Ein begriindetes Gesamturteil iiber die Dich-

tung des A. zu geben, ist uns nicht mfiglich; ein

verurteilendes oder geringschatzendes ist um so

unbegriindeter, als A. dem Aristotelesso hoch stand

und von ihm neben den drei grossen Tragikern

30 aus jener Zeit allein und so oft angefiihrt wird.

Er war jedenfalls neben jenen der originellste,

angesehenste , einflussreichste Vertreter der tra-

gischen Kunst des 5. Jhdts.

Litteratur: Ritschl Opusc. I 411ff. Nauck
Fragm. Trag.2 p. 763-769. Welcker Griech.

Tragodien 981ff. Bernhardy Grundriss H 2,

55ff. [Dieterich.]

14) A. wird erwahnt und als Samier bezeich-

net von Pseudo-Plut. parallel, min. 38; de fluv.

4014, 5. 18, 1. 3 (vgl. Stob. nor. 100, 10) in

C. Miillers geogr. Gr. min. II p. 653. 656 und
in den Schol. Apoll. Rhod. II 1015. S. C. M fil-

ler FHG IV p. 291 f. Er soil nach diesen An-
gaben Sxv&ixa in wenigstens zwei Biichern, asgl

,Tora/(c5i' in wenigstens zwei Btichern und einen

Periplus des Pontus Euxinus geschrieben haben.

Die Fragmente berichten von einer wunderbaren

Pflanze, die am Tanais, einer anderen, die am
Inachos vorkomme, von einem Berge bei Trape-

50 zunt und von dem agyptischen Busiris. Nicht

unterzubringen ist das auf die Entstehung der

Pylaia bezfigliche Fragment eines A. beim Schol.

Soph. Trach. 633. [Berger.]

15) Name des Gemmenschneiders oder Be-

sitzers auf einem Beryll mit dem Bilde des

Dionysos in der Sammlung Algernon Percy, s.

Tassie-Raspe Catalogue of gems nr. 4273.

Brunn Gesch. d. gr. Kstl. I 543; vgl. 446f.

[O. Rossbach.]

60 'Ayd&covog vfjaog, Insel im arabischen Meer-

busen, bei Ptol. IV 5, 77. C. Mfiller (zu Aga-
tharchides § 82) erkennt in dieser Insel die Za-

bargad- (Smaragd-) Insel der Araber (,St. John
or Sebergeh Island 1000 feet high") und ffihrt

auch die Stellen des Plinius (VI 34 und XXXVII
32) an, welcher sie Topazon insula (diese Bedeu-

tung scheint hier auch Zabargad zu haben) nennt.

Sprenger Geogr. Arab. 35. [D. H. Mfiller.]
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Agathopolis, Stadt in Thrakien, erst bei

Paehymer. Ill 4 (und Notitt. Ill 535. X 627)

;

doch ihr Altertura durch Miinzen gesichert, Head
HN 223. [Hirschfeld.]

Agathopus. 1) Aus Aigina. Siegt zu Olympia
zwei Mai im Lauf 01. 238 = 173, 01. 239 =
177 n. Chr., African, b. Euseb. chron. I 218.

[Kirchner.]

2) Steinsohneider, von dem ein Beryll mit
dem Yortrefflich geschnittenen Kopf eines bart-

losen alteren Mannes sich in dem Florentiner

Museum befindet. Wenn der Dargestellte , wie
Brunn (Gesch. d. gr. Kstl. II 470f.) annimmt,
ein Rflmer ist, so kann man die Gemme dem Stil

nach nicht spater setzen als in die erste Kaiser-

zeit. Wahrscheinlicher aber ist es, dass sie von
einem bellenistischen Ktinstler herriihrt, da auf

Miinzen der Diadochen ahnlich behandelte Bild-

nisse vorkommen. Auf den iibrigen Steinen mit
dem Namen des A. ist entweder Bild und In-

schrift oder die Inschrift allein modern, s. Furt-
wangler Arch. Jahrb. Ill 115f. 211f. Taf. Ill

4. VHI 15. [0. Bossbach.]

Agathos. 1) Bin Rescript an einen Agathus
vom J. 240, Cod. lust. V 14, 4.

2) Ein Rescript an einen Agathus vom J.

294, Cod. lust. VIII 44, 31. [v. Rohden.]

Agathosthenes s. Aglaosthenes.
'Aya&og ftcog, hatte einen Tempel in Man-

tineia. Von Paus. VIII 36, 5 als Epiklesis des

Zeus gedeutet. Vgl. auch Agathodaimon.
[Wentzel.]

Agathostratos. Rhodischer Admiral, siegt

fiber die Plotte des Konigs Ptolemaios Euergetes

bei Ephesos zwischen 246—239 v. Chr., Polyaen.

V 18; vgl. Droysen Hellenism. Ill 1, 407.

[Kirchner.]

Agathotychos, griechischer Rossarzt von un-

bestimmter Zeit, aus dessen Werke fiber Pferde-

krankheiten sich drei Bruchstiicke erhalten haben
in den Hippiatrica ed. Grynaeus Basileae 1537

p. 7. 18. 109. [Oder.]

'Aya&oii Sai/uovog vrjoos (Ptol. VII 2, 27.

Steph. Byz. ; Agathodimon G. Rav.) , Insel im
indischen Ocean, westlich von Xovofj yeoadvrjoo;

(HI. Malakka), angeblich genau am Gleicher

(lorjfieQivos) gelegen, daher meist fur Sumatra ge-

halten. Der Pinax stellt sie jedoch als ganz

kleine Insel dar in der Nachbarschaft der 3 Sin-

dae und 10 Maniolae (= Andaman-Gruppe) sowie

der 5 Barussae (= arab. Langa-Balus, die Niko-

baren). Wir halten die ,Insel des guten Geistes"

(skr. Cri-deva-dvipa), eine von den Schiffsleuten

ausgegangene euphemistische Benennung fur ein

Eiland des Schreckens , fiir das siidostlich von

Klein-Andaman in 12& 16' n. Br. gelegene Bar-

ren-island ; das ist ein 300 m. hoher Erhebungs-

krater, aus dessen Auswurfskegel unausgesetzt

Schwefeldampfe aufsteigen. An Gross-Nikobar

hatte Mannert V 1, 192 gedacht.

[Tomaschek.]

Agathnssa, angeblich friiherer Name fur

Telos. Steph. Byz. Hesych. [Hirschfeld.]

Agathyllos CAyd&u/./.og , Kurzname zu 'Aya-

dayyekot; u. s. w. , s. Pick Personennamen S. 3),

elegischer Dichtcr aus Arkadien. Bei Dionys
von Halikamass (Antiqu. Rom. I 49. 72 ; daraus

Syncellus p. 192 mit dem Lesefehler 'Ayddvpog)

wird er citiert als 'Ayd&vXXog 'Agxag S noir\xr\g iv

iXeyeicp. Er Mess Aeneas fiber Arkadien kommen,
dort zwei Kinder begraben, und in ,Hesperien'

Romulus zeugen (49). Zur Sache vgl. zuletzt

Worner in Roschers Lexikon I 182. Pr. Cauer
de fabulis Graecis ad Romam conditam perti-

nentibus (1884) p. 24. Die Zeit des A. ist nicht

mit Bestimmtheit zu fixieren; vielleicht gehOrte

er zu jener Gruppe jfingerer hellenistischer Dich-

lOter, die in elegischer Porm atiia 'Pco/taixd be-

handelten als Vorganger des Properz und Ovid,

s. E. Rohde d. gr. Roman 96f. C. Muller
(PHG rV p. 292) vermutet ohne rechten Anlass,

dass dieser A. mit dem bei Ps.-Plutarch de flu-

viis citierten Agathonymos identisch sei, der aber

kaum ernsthaft zu nehmen ist. [Crusius.]

Agathymos, Aa/iiovgyog, Eponymos von Kni-

dos. CIG HI praef. XIV 4. 5. [Kirchner.]

Agathymos , Sohn des Aiolos, Erbauer von
20 Agathymon auf Sicilien. Diod. V 8. Auf Miinzen

von Tyndaris auf Sicilien als Krieger mit Schild

und Lanze dargestellt. Head HN 166.

[Knaack.]

Agathyrnum (so die Itin. Plin., 'Ayd&vgvov

Diod. Ptol., 'Ayd&vQoov Strab.) oder Agathyrna
(Liv. Silius; 'Ayd&vgoa Polyb. bei Steph. Byz.,

wo auch das Ethnikon 'AyaVvQoaTog , corrupt),

Stadt an der Nordkiiste Siciliens, zwischen Tyn-
daris und Kalakta, der Sage nach gegriindet von

30 Agathyrnos, dem Sonne des Aeolus (Diod. V 8).

Ini zweiten punischen Kriege hatten sich 4000 Ver-
bannte und Preibeuter hier niedergelassen, welche
der Consul Laevinus 210 ins Land der Bruttier

iiberftihrte (Liv. XXVI 40). Plinius (III 90) und
Ptolemaeus (III 4, 2) setzen es, wahrscheinlich

infolge eines Fehlers ihrer Karte , ostlich von
Aluntum , wogegen die Distanzen der Itinerarien

(Tab. Peut. Antonin. 92, vgl. G. Rav. V 23 p. 402)
westlich davon in die Gegend des heutigen S.

40 Agata weisen. Fiir ersteres entscheiden sich Bun-
bury und Muller (zu Ptol.), wogegen Holm
(Gesch. Siciliens I 72) die Stadt in der Nahe
von Capo d' Orlando sucht. [Hiilsen.]

Agathyrsoi, eine wahrscheinlich von den pon-

tischen Skythen (vgl. den Namen 'Ivda-fivgoog)

ausgegangene skoptische Benennung des nordlich

vom unteren Ister (Hdt. IV 100) bis weit in das
vom Maris (IV 49, jetzt Maros) durchflossene kar-

patische Bergland hinauf wohnenden thrakischen
50 Volkes Toavaai (Steph. Byz. s. v.), welches zur

romischen Zeit unter dem nationalen Namen
Adxoi auftritt. Herodot (IV 104) schildert die Sit-

ten als den thrakischen vollig gleich; auffallend

war die Sitte der Weibergemeinschaft und das

verfeinerte Leben: sie trugen Goldschmuck, vom
Waschgold der siebenbiirgischen Bache; auch
Diamanten (d. h. die sog. Marmaroscher Edel-
steine) gab es bei ihnen. Dion. per. 317. Sie

tatowierten nach thrakischer Sitte mit Hulfe einer

60 Nadel Antlitz und Glieder, je hoher im Range,
desto starker, und zwar mit einem blauen, unver-

loschlichen Farbstoff (Mela II 10: ora artusqae
pingunt. Solin. 20. Amm. XXII 8, 30; daher
picti Aijathyrsi Verg. Aen. IV 146); stahlblau

farbten sie auch die Haare, Plin. IV 26. Ari-

stoteles (problem. 19, 28) versichert, dass die Aga-
thyrsen zu seiner Zeit ihre Gesetze und Vor-
schriften in einem sangbaren Liedercodex zusam-
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mengefasst auswendig lernten. Thyrsagetae nennt
siemitpoetischerLicenz Valerius Placcus (VI 135),
vielleicht weil sie in orgiastischer Weise einem
dionysischen Naturkultus huldigten. Einige such-
ten den von Homer (II. XIII 363) erwahnten Ort
Kapr/oaog in ihrem Lande. Alle sonstigen Nach-
richten iiber dieses Volk, dessen Wohnsitze nach
dem Auftauchen des Namens Daci rathselhaft

wurden, sind wertlos; der Pinax des Ptolemaios

z. B. versetzt sie ganz willkiirlich in den aus-

sersten Norden Europas, was einige Neuere ver-

anlasst hat, sie mit den Acatziri und den tftr-

kischen Chazar zusammenzuwerfen.
[Tomaschek.]

Agathyrsos, Sohn des Herakles und der

skythischen Echidna, Stammvater der Agathyr-
sen. Herod. IV 10 (nach der Sage der ponti-

schen Griechen). Steph. Byz. und Suid. ; vgl.

Echidna. Zoega Bassir. II 64. Jahn-Michae-
lis Bilderchroniken 72 (= Kaibel IGI 1293,

95). [Knaack.]

'Ayava xcbfii] s. Agdan.
Agane (Ayavt]). 1) Eine Tochter des Nereus

und der Doris, Nereide. Hesiod. theog. 246
(daraus Horn. II. XVIH 42. Apollod. I 2, 7. Hygin.
praef. p. 10, 16 Schm.).

2) Tochter des Danaos. Braut des Lykos.

Apollod. II 1, 5, 3.

3) Tochter des Kadmos und der Harmonia, Ge-
mahlin des Sparten Echion, dem sie den Pentheus
gebar. Sie verbreitete nach dem Tode ihrer Schwe-
ster Semele (s. d.) mit ihren Schwestern Ino und
Autonoe das Gerficht, Semele habe sich mit einem
Sterblichen vergangen und sei, weil sie Zeus als

ihren Liebhaber vorgegeben, von diesem mit dem
Blitze getotet worden. Fiir diese Schmahung
seiner Mutter nahm spater Dionysos, als er auf
seinen Wanderziigen nach Theben gekommen
war, Rache; er veranlasste die Thebanerinnen,
auf dem Kithairon ein bacchisches Fest zu feiern

und reizte Agaue an, ihren Sohn Pentheus, Konig
von Theben, der sich dem Dionysosdienste wider-
setzt hatte, mit ihren Schwestern im Wahnsinn
zu zerreissen, als er die Festfeier heimlich beob-
achten wollte. Agaue wird bereits von Hesiod.
Theog. 975f. (d. h. einem Auszug aus den xard-
Xoyoi ywaixwY, in denen moglicherweise die Ge-
schichte erzahlt war) genannt, dann trat sie

jedenfalls im Pentheus des Aischylos (FTG 60
N. 2

, vielleicht auch in den Bacchen frg. 22 N.)

auf. Die Folgezeit ist beeinflusst durch die Bac-
chen des Euripides: Pacuvius Pentheus (?) TRF
111 Ribh. Ribbeck Rom. Trag. 280 (verkehrt);

Accius Bacchae TRF 167—170; Rom. Trag. 569.

Senec. Oed. 438 u. 0., vgl. Horat, epist. I 16,

73. Apollod. m 5, 2 (vgl. Jahn-Michaelis
Bilderchron. Taf. Ill D. VI). Hygin. fab. 184. Paus.
II 2, 6. Philostr. imag. I 18 und zum Teil Non-
nos Dion. XLIV—XLVT, der daneben ein hel-

lenistisches Gedicht bentitzt hat, sowie Theo-
krits(?) Arjvai (XX\T; vgl. Knaack Herm. XXV
86. Ma ass ebenda XXVI 178). Ovid. met. Ill

ollff. (s. Knaack Anal. Alex. Rom. 56 ; von Ovid
sind abhangig Schol. Verg. Aen. IV 469 = Myth.
Vat. II 83). Um den grausigen Vorwurf, dass

•die eigene Mutter ihren Sohn zerfieischt, den sie

fiir ein wildes Tier halt , zu mildern , Iasst ein

spaterer, doch wohl hellenistischer Dichter, dem

Ps.-Oppian. Cyneg. IV 287ff. folgt, die Bac-
chen' von Dionysos in Panther verwandeln ; diese

zerreissen den in einen Stier verwandelten Pen-
theus (deutliche Polemik gegen die altere Sage
319). Auf eine ahnliche Version scheint Non-
nos im „Traum der Agaue" (Dion. XLIV 60f.)

anzuspielen. Es gab ausserdem Trag8dien von
Iophon (FTG 761 N.2), Xenokles (PTG 770),

Lykophron (Ilsr&evs Suid.) und Pseudo-Thespis
10 (FTG 832), die nicht mehr kenntlich sind. Spater

fioh A. nach Illyrien, heiratete den Konig Lyko-
therses , totete ihn aber . um ihrem Vater Kad-
mos (vgl. Eur. Bacch. 1330ff.) die Herrschaft
fiber das Land zu verschaffen. Hygin. fab. 184.

240. 254. Auf der Flucht nach Illyrien rastete

sie in Chaonien in einem der Artemis geheilig-

ten Haine (Ps.-Vergil Culex 110, offenbar nach
hellenistischem Vorbild; die fehlende Ortlichkeit

giebt Parthen. amat. 32). Uber Darstellungen
20 der Agaue auf Kunstwerken s. O. Jahn Pentheus

und die Miinaden, Kiel 1841 ; Archaol. Ztg. XXV
(1867) T. CCXXV 1 nr. 225, dazu Arnold Pest-

gruss der Wiirzb. philol. Gesellschaft an die

XXVI. Philologenvers. S. 142ff. und Schlie Bull.

d. Inst. 1869, 33. Dilthey Archaol. Ztg. XXVI
6ff. A. mit dem Haupt des Pentheus auf einer

Miinze von Amastris (Kaiserzeit) Head HN 433.

4) Eine Amazone. Hygin. fab. 163.

[Knaack.]

30 Agannnm (oder vielleicht richtiger Acaunum),
Name eines Klosters im alten Tarnaiae Nantua-
tium (S. Maurice im Wallis), erst von Schrift-

stellern des 6. Jhdts. erwahnt (Gregor. Tur. hist.

Franc. Ill 5. Venant. Portunat. carm. II 14. VIII

3, 172. Eucher. passio Agaun. mart. 3 u. 0.).

Der Name ist keltisch und soil , Stein', ,Fels'

bedeuten. Zeuss Gram. Celt.2 774. Mommsen
CIL XII p. 24 (die Inschriften des alten Tar-
naiae CIL XII 144ff.). Vgl. auch Desjardins

40 Table de Peutinger p. 35 (unter Tarnaias).

[Ihm.]

Agauos, in der Kiinstlerinschrift einer im
Louvre befmdlichen Statue als Vater des Bild-

hauers Herakleides von Ephesos genannt, fruher

falschlich zu Agasias erganzt. LOwy Inschj".

gr. Bildh. 293. [C. Robert.]

Agbaros s. Abgar.
Agbatana (Steph. Byz.) s. Ekbatana.

[Benzinger.]

50 Agbia (Agbienses CIL VIII 1550 ; Aobia Tab.
Peut. V 2; Adiram Geogr. Rav. in 6; Aaflia.

Ptol. IV 3, 32), Stadt in Africa proconsularis,

jetzt Hr. Ain Edja , erwuchs aus einer Doppel-

gemeinde
, pagus et oivitas (CLL VHI 1548).

spatestens in diocletianischer Zeit zu einem muni-
eipiunt (ibd. 1550. 1552). [Joh. Schmidt.]

'AySd/iov, Ort im Westen des Innern von
Arabia Felix, bei Ptol. IV 7, 34. Die Lage ent-

spricht, je nachdem die Breiteangabe 20° 20' oder

60 210 20' richtig ist, der von Gurasch oder Taif.

Sprenger Geogr. Arab. 236. [D. H. Muller.]

Agdan oder "AySaros xwpir] oder 'Ayava xdtfitj

im Westen der Kyrenaika. Ptol. IV 4, 13.

[Pietschmann.]

Agdei, sannatisches Volk in der Steppe nord-

lich vom Kaukasus. Plin. VI 21. [Tomaschek.]

Agdenitis ^AybrjvXxig Ptol. VI 8, 12), Land-
schaft im Innern von Carmania, wohl nach einem
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Vororte "Ay&n benannt, d. i. das heutige Agda

oder Aqta'a, Akhtah dcr arabischen Geographen, 2

Tage sMostlich von Siragan oder Sa'id-abad

(= Panthiene, Tab. Peut.), umsomehr, als die an-

grenzende Landschaft IlaQai-JiacpTxig den benach-

barten Ort und Canton Bafet vorstellt.

[Tomaschek.]

Agdistis. 1) Berg iiber Pessinus , wo Atys

begraben sein sollte. Pausan. I 4, 6; doch s.

Schubart und Walz z. d. St. [Hirschfeld.]

2) Agdistis ("AySious, auch "Ayydiazig CIG
III 3886 add. 3993. IV 6837 ['Ayyiaxcgj, Varian-

ten bei Strab. XII 567. Keil Philol. VII 198),

ein phrygiscbes Zwitterwesen, nacb dem Beige

Agdos benannt. Die epichorische Sage der Pessi-

nuntier bei Paus. VII 17, 9: aus dem Samen

des Zeus, der ihm im Schlaf auf die Erde ent-

floss, entstand ein Zwitterwesen mit Namen Ag-

distis, welches die Getter fesselten und ent-

und zu einer selbstandigen Potenz erhoben. CIG
6837. Preller-Plew griech. Mythol. I 533.

Mannhardt Wald- und Feldkulte n 291ff. Bau-
dissin Studien z. semit. Religionsgesch. II 207ff.

[Knaack.]

Agdos s. Agdistis Nr. 2.

Agea, nach Isid. or. XIX 2, 4 der Gang oder

Weg, vermittels dessen der hortator (xc?.evaxtjg) t

d. h. derjenige Schiffsofficier, welcher durch sein

10 Commando die taktmassige Ruderarbeit leitete,

und dem auch die Verpflegung der Mannschaft

oblag, von seinem Platze auf dem Hinterdeck zu

den Kojern (Ruderern) gelangen konnte. Dass

die A., entsprechend der Lange des von Rojern

besetzten Schiffsraumes, als ein langer Gang zu

denken ist, bezeugt Ennius bei Isid. a. a. 0.:

agea longa repletur. Vgl. Pest. ep. p. 10, 10.

Thomae thes. nov. latinit. p. 23 (Class, auct. ed.

Mai t. VIII). Gloss. Labb.: agear (schreibe agea)
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mannten. Aus dem abgeschnittenen Gliede er- 20 jidgodog nkotov. Anschemend m demselben Sinne-

wuchs ein Mandelbaum, dessen Frucht die Toch

ter des Flussgottes Sangarios brach und in den

Busen steckte. Sie wurde schwanger und gebar

einen Knaben Attes, der ausgesetzt, aber von

einem Bocke gepflegt wurde. A. verliebte sich

in den herangewachsenen schonen Knaben ; die

Verwandten aber schickten diesen nach Pessinus

zur Vermahlung mit einer Konigstochter. Die

Hochzeit wurde gefeiert, da erschien A. und

machte Attes und den Ko'nig von Pessinus wahn- 30

sinnig, so dass sie sich selbst entmannten ; Zeus

aber gewahrte auf die Bitte der A., welche

die That bereute, dass der Leib des Attes nie

verwesen sollte. Breiter ausgefiihrt und nur in

unwesentlichen Einzelheiten abweichend, erzahlt

Arnobius (V 5) denselben Mythos. Auf dem oden

Felsengebirge Agdos (Agdistis Paus. I 4, 5),

welches an der Grenze Phrygiens lag, sollen

Deukalion und Pyrrha aus Steinen Menschen

aditus bei Ov. met. Ill 623. [Luebeck.]

Ageannoi, Ortschaft im Granikosthal. Le
Bas-Waddington 1745. [Hirschfeld.]

Ageas. 1) Sohn des Nikodamos. Taydg in

Lamia nach 189 v. Chr., Athen. Mitt, VII 364

;

vgl. Cauer DIG2 386a.

2) Sohn des Menon. Sxgaxayog in Taurome-

nion im 3. Jhdt. v. Chr. Kaibel IGI 421 I a

22. a 31. a 43. [Kirchner.]

Agedana s. Sagdana.
Agedineum (dies die bessere Schreibung,

vgl. Vapinmm, Alisineum u. a. in., Varianten

Aqendicum, Agedieum u. a.; Agetineum Tab.

Peut.), Hauptstadt des machtigen Volkes der Se-

nones in Gallia Lugudunensis, am Kreuzungs-

punkt zweier Heerstrassen gelegen (Itin. Ant.

383), heute Sens. Caesar und andere erwahnen

sie Ofter (b. G. VI 44. VII 10. Ptol. II 8, 9).

Spatere Bezeichnungen sind Civitas Senonum
jjeuKaiion una ryrrna aus oiemeu jjiouauicu ^,Va^^ ^^w^^^v,.. "-- „„.._- ~_.-_.~-..-

hervoifferufen haben. Auch Kybele entstand aus 40 (Not. Gall. IV 2), Setwnes (Amm. Marc. XVI 6)\
fa~, . ~ T •!. . 1.1' 1. V.~:—. ~«1 ri/m^n^fllnp fliirtm- flpla f-Olllp TT -IfiQ, 111

einem Steine; Zeus, der ihr vergeblich beizu

wohnen suchte, zeugte, statt mit ihr, mit dem

Felsen das furchtbare Zwittergeschopf A., welches

von Dionysos trunken gemacht und entmannt

wurde. Aus seinem Blute wuchs ein Granat-

baum hervor, von dessen Friichten geschwangert

Nana, die Tochter des Sangarios, den Attis ge-

bar. Um semen Besitz stritten sich Kybele und

A., als Konig Midas ihn soeben mit seiner Toch

vgl. Desj ar dins Geogr. de la Gaule II 469. Ill

440. Tiber die Namensform handelt Gliick Kelt.

Namen 15ff., auch Desjardins Table de Peu-

tinger p. 26. Die Sprachforscher deuten den

Namen als 'Bergstadtf (montanuni) ,
womit die

Lage des Ortes ubereinstimmen wiirde. Eine von

Longp^rier Rev. phil. II 356 veroffentlichte,

in Sens gefundene Inschrift bietet AEDIL.
VIKAS AGIED. Ob Agied. fur Aged, steht

A., ais j\.omg miuas 11111 suuuen um scmci ium- , ^.^^, ^.^.^^^. -__. -.-.-,_™. ~- „-,._-

ter (la nach dem Pontifex Valerius Arnob. V 7) 50 und die Stadt der Senones gemeint ist, bleibt

vermahlen wollte. Alle wurden von der eifersiich- zweifelhaft. Gliick a. O. 16, 2. d'Arbois de

tigen A. in Wahnsinn versetzt: Attis und seine
t..v„ : „„;ii„ v.,.. n„ „ ;„,,!;„„ a^mr tt ...IP, «

Begleiter entmannten sich, seine Braut totete

sich, aus ihrem Blute entstanden Veilchen und

ein Mandelbaum. Zeus gewahrte der A. , dass

der Leib des Attis nicht verweste, die Haare

immerfort wuchsen und der kleine Finger sich

stets bewegte (s. Attis und Kybele). Zum
Gedachtnis stiftete A. den jahrlichen Festkult

Jubainville bei De sjardins Geogr. II 469, 8

(vgl. Revue Celtique I 273).
_

[Ihm.]

'Ayeiv steht schon in der Ilias (z. B. IX
594. XX 194) von dem Abfiihren in die Gefangen-

schaft und ist auch spater in diesem Sinne ub-

lich (z. B. IGA 322 , 1. Plut. Lys. 27 und das

bekannte ayeiv xal yegeiv). In der Gerichtssprache

heisst a., vollstandig a. ek SovMav, einen Men-
Vreaacn-ms suneie a. uen jamucucu rcouivunj m-ia^u u., ,»u>UUUib ». ~., — ~ ,

des Attis zu Pessinus. Beide Berichte gehen 60 schen als seinen Sklaven in Anspruch nehmen.
* ii_ __ _1_. T»_i_l_' i.„_ :;~X. H7„l]r«.o«n Tn Al-lior, Airo-r oc rtVltlP -WPl+PrP« frpstil.ttet . Sdn

auf Alexander Polyhistor zuruck (Kalkmann
Pausan. der Perieget 247), der sich u. a. auf den

von Arnobius angefuhrten Timotheos, rum igru>-

bUem iheologorum unum, berufen hatte. Steph.

Byz. s. rd/./.oe. A. ist ursprunglich ein Beiname

der Rhea oder Kybele (Strab. X 469. XII 567.

Hesych. CIG 3886. 3993 ; bei Arnobius gehen A.

und Kybele durcheinander), spater aber losgelost

In Athen war es ohne weiteres gestattet, sein

Eigentumsrecht in dieser Weise geltend zu machen

(Lvs. XXin 19. Aesch. I 62. Isaeus fr. 15. 16

Sen.), und zwar, wie es scheint. nicht nur auf

offener Strasse, sondern man durfte sogar den

Beanspruchten aus einem fremden Hause holen

([DemosthJ LIX 40). Zur Abwehr bedurfte der

Betroffene des Beistandes eines Dritten, der ihn

fiir frei erkliirt (aqpaiQeTrai eig ehv&egiav s. d.

Lys. a. a. O.) und dem aywv drei Bflrgen vor dem
Polemarchen stellen muss. Hierauf lasst der ayonv

den Beanspruchten frei und klagt gegen den

a<paiQovfisvoe a<paiQeoea>g ; unterlag er, so konnte

er seinerseits belangt werden wegen des unge-

rechtfertigten S. (Lys. XXIII 12). Ganz ahnlich

sind die Vorschriften Platos (Leg. XI 914 e). Vgl.

Meier-Lipsius Att. Proc. 658f. Hermann-
Thalheim Rechtsalt. 26f. Das Recht von Gor-

tyn verbietet dagegen das a. tiqo dUrjg (I 1)

und bedroht es mit Strafe; das a. ist nur ge-

stattet auf Grund obsiegenden Erkenntnisses und
gegen den Verpfandeten (I 55). Eine Nachtrags-

bestimmung (XI 24) gebietet sogar den wider-

rechtlich Abgefiihrten, wenn angangig, zu schiitzen.

Vgl. Biicheler und Zitelmann Recht v. Gor-

tyn 80f. [Thalheim.]

Ageio (od|r Aghol), Name einer Gottheit auf

einigen kurzen Inschriften Aquitaniens (Blade
Epigr. antique de la Gascogne nr. 151. 152. 153.

155). Eine derselben, gefunden bei Bagneres, lautet

Ageioni deo Labusius v. s. I. m (nach Oihenart
Aghoni, J. Spon Miscell. erud. antiq. CXII p. 111.

Orelli 1954. De Wal Mythol. septentr. monum.
epigr. nr. 11). Die Lesart AGEIONI auf einer

im Museum von Toulouse befindlichen Inschrift

(Roschach Catal. du Mus. de Toulouse nr. 179

MONTIBVS AGEIONI, wofur A. Lebegue
Bull, epigr. V 104 lesen mOchte Montibus Agei-

owis — ,aux montagnes a" Ageio'). Dass H
leicht fur EI verlesen werden konnte, bemerkt

M^rimeeDe antiq. aquar. relig. p. 76. [Ihm.]

Ageisinikos, boiotischer Archon zwischen

355_346 v. Chr., 'A&rjvaiov III 480 v. 20; vgl.

Dittenberger Syll. 95. [Kirchner.]

Ageladas. 1) Sohn des Xenokrates, Thessaler.

Stgaztjydg des Magnetenbundes im 2. Jhdt. v.

Chr., Athen. Mitt. VII 339. [Kirchner.]

2) s. Hageladas.
'Ayilea hiessen bei den Kretern diejenigen

Genossenschaften, in welche die Jiinglinge in ihrem

17. Lebensjahre eintraten. Strabon (X 480) be-

richtet dariiber nach Ephoros. Es waren freie

Gemeinschaften , deren Vorsteher der Vater des-

jenigen Epheben war, welcher dieselbe gegriindet

hatte. Die Mitglieder der d. hatten gemein-

same ihnen von Staats wegen beigestellte Mahl-

zeiten und gemeinsame Leibesiibungen. Auch
Wettkampfe der d. unter einander wurden zur

Belebung des kriegerischen Sinnes abgehalten.

(vgl. auch Heracl. Pont. nol. 15). Mit dem
Eintritt in die a. war auch der Eintritt in

Rennbahnen oder Gymnasien (dgdiiog) eroffnet

und der volljahrige, in die d. aufgenommene
Jungling heisst daher doofievg oder dyi/.aarog

(Hesych. s. v.), der minderjahrige ebenso gut

tbiodgo/uog (regelmassig so im Gesetz von Gortyn),

als aciayekog (Hesych. s. v.). Vgl. Recht v. Gortyn

I 40. HI 22. V 53. VI 36. VII 35. VII 41.

Vielfach wird angenommen , dass man nach

zehnjahriger Zugehorigkeit aus der d. austrat;

doch bcruht diese Annahme auf einer corrupten

Glosse. Das Recht von Gortyn gewahrt erst dem
&QO(isvg voile privatrechtliche Miindigkeit und

kennt keine Klasse von Burgern, die nicht mehr
den d. angehSren. Vereidigungen der d. bei

Staatsvertragen kommen inschriftlich vor CIG
Pauly-Wissowa

2554, 30 und sonst. In welchem Verhaltnisse

die haiQuai zu den d. stehen , ist unbekannt.

Uberliefert ist , dass die Biirgerschaft in He-

tairien geteilt war und diejenigen, welche an-

nehmen, dass die dysXdoi aus der d. nach zehn-

jahriger Zugehorigkeit austreten, sehen in der

Hetairie die Fortsetzung der d. fiir Manner vom
27. Lebensjahr an. Vgl. HOck Kreta HI lOOff.

K. O. Mflller Dorier LT 298f. Gilbert Staats-

10 alt. II 222. [Szanto.]

Agelaos ('Ayilaog). 1) Sohn des Herakles

und der Omphale, Urahn des Kroisos. Apollod.

II 7, 8,9; s. Alkaios.
2) Sohn des Herakleiden Temenos. Von sei-

nem Vater gegen seine Schwester Hyrnetho und
deren Gemanl Deiphontes zuriickgesetzt, liess er

(und seine Briider Eurypylos und Kallias) ihn er-

morden, ohne jedoch zur Herrschaft iiber Argos

zu gelangen, die vielmehr dem Deiphontes zufiel.

20 Apollod. II 8, 5. 3. Ps. Scymn. 533 Mull, (wo

Meineke gebessert hat), aus Ephoros (frg. 16

bei Strab. VIII 389. Nicol. Damasc. frg. 38 [vgl.

Diod. VII 13] ; auch an diesen Stellen [und

wohl auch bei Paus. II 28, 3] ist Agelaos her-

zustellen, der nach Ephoros an dem Anschlage

seiner Briider nicht teilnahm).

3) Sohn des Oineus, Konigs von Kalydon

und der Althaia, Bruder des Meleagros, fiel im
Kampfe gegen die Kureten. Nikandros (frg. 51

30 Schn.) bei Anton. Lib. 2 ('Ayi)^<og).

4) Sohn des Damastor, Freier der Penelope.

Horn. Od. XX 321. XXH 131. 241, von Odysseus

getetet 293.

5) Sohn des Phradmon, von Diomedes ge-

totet, Horn. II. VIII 257.

6) Ein Grieche, von Hektor getotet. Horn. II.

XI 302.

7) Sklave des Priamos, setzte den Paris auf dem
Ida aus, nahm ihn aber wie sein eigenes Kind zu sich,

40 als er ihn nach fiinf Tagen von einer Barin ge-

saugt und unversehrt antraf. Apollod. HI 12, 5, 4.

8) Sohn des Stymphalos in Arkadien, Vater

des Phalanthos. Paus. VIII 35, 9. [Knaack.]

9) Ein Aetoler aus Naupaktos, im Bundes-

genossenkrieg (220—217) mit grOsseren Com-
mandos betraut. Polyb. IV 16, 11. V 3, 1. Be-

deutender noch war er als Diplomat. So kam
durch ihn im J. 220 der Vertrag mit Skerde-

laides zustande (Polyb. IV 16, 10), sowie 217

50 der Friede zu Naupaktos. Bei letzterer Gelegen-

heit legtPolybios ihm eine kraftvolle, an origi-

nellen Bildern reiche Rede in den Mund, in der

er angesichts „der im Westen aufsteigenden

Wolken" Philipp und die Griechen zur Einigkeit

ermahnt, Pol. V 103, 9ft Fur 217/16 zum
Bundesstrategen erwahlt, wusste er energisch

wahrend seines Amtsjahres die Gegenbestrebungen

der Kriegspartei niederzuhalten. Pol. V 107, 5ff.

Der 'Aye/.aog Navnaxxiog , der nach Wescher-
60Foucart Inscr. de Delphes 223 aetolischer Strateg

des Jahres 169/8 war, ist offenbar von jenem

verschieden, vielleicht sein Enkel. [Wilcken.]

10) Eponymer Priester in Rhodos im 2. oder

1. Jhdt. v. Chr. CIG IH praef. V 9.

11) Tegeat. Siegt in den Pythien (8 Pyth.)

in der Psilokitharistik (ejii xwv xgovfiduov xu>v

d(pu>va>r), als diese Art des musischen Wett-

kampfes eingefuhrt wurde. Paus. X 7, 7.

25
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12) Thessalischer Archon 361/0 v. Chr., Athen.

Mitt, n 197; vgl. Dittenberg-er Syll. 85.

[Kirchner.]

Agelas, Sohn des Agenorinos ('?). Baadsvg
(Eponymos) in Chersonesos auf dem Taurischen

Chersones vor 87 v. Chr., Latyschew inscr.

orae septentr. Ponti E. I 185; vgl. Ditten-
berger Syll. 252, 54. [Kirchner.]

'AyiXaarog (oder dyeXdrag) heisst naoh Hesych
bei den Kretern ein Ephebe. Da die dyikai

(s. d.) die ephebischen Genossenschaften sind,

welche den Zweck der korperlichen Ausbildung
in den Gynmasien verfolgen, und die Teilnehmer
derselben im Gesetz von Gortyn SgofisTg (Eenner)

genannt werden im Gegensatz zu den axodgo/uoi,

die die Rennbahn noch nicht besuchen, so ist

a., dessen Gegensatz cuidyeAog heisst, mit Sgofisvg

zu identiflcieren. Anders Wachsmuth Nachr.

d. Ges. d. W. zu Gottingen 1885, 200. [Szanto.]

Ageles, aus Chios. Siegt im Faustkampf zu

Olympia. Daselbst sein Standbild von Theo-

mnestos aus Sardes, Paus. VI 15, 2. [Kirchner.]

Agellys, IlQoardxTje MoXoaamv im 4. Jhdt.

Carapanos Dodona 55 N. 8. [Kirchner.]

Agelinundus s. Agilimundus.
Agelochos (AyiXoyog). 1) Sohn des Asklapo-

genes aus dem aiolischen Myrina. Sieger bei den
Charitesien zu Orchomenos als m&aQiaztis zwischen
230—150, Larfeld SIB 32. [Kirchner.]

2) Grammatiker, von dem ein Citat iiber Na-
men der Kastanien erhalten ist, bei Athen. II 54 d.

Meineke andert den Namen in Ajxtpiloyog (s. d.).

[Wentzel.]

Agelos {"AysXog), Sohn des Poseidon und
einer chiischen Nymphe, Bruder des Melas . Ion
(FHG II 50) bei Paus. VII 4, 8. [Knaack.]

Agema (ayrjfxa). Das Wort findet sich zu-

erst bei Xenophon in seiner Beschreibung des

spartanischen Heeres (rep. Lac. 11, 9. 13, 6),

wo es nach Haases Vermutung (zu Xen. de
rep. Lac. 275) die Chargierten aller oder einer

Mora bezeichnet, welche bei der Aufstellung zur

Schlacht ihren Platz vor der Front haben. In
den Heeren Philipps und Alexanders ist es der

Name einer vielleicht standig zusammenbleiben-
den Eliteabteilung sowohl der makedonischen
Eitterschaft wie der kOniglichen Hypaspisten, der

kSniglichen Leibwache; in den Kampfen nach
Alexanders Tode hat, wie es scheint, ein jeder

der hoheren Heerfiihrer wenigstens ein berittenes

A. bei sich gehabt: in der Schlacht in Parai-

takene 317 haben Antigonos und Eumenes ein

solches von je 300 Pferden, Peukestes, Antigonos
und Eudamos ein solches von je 150 Pferden bei

sich. In den hellenistischen Heeren bilden die A.
entweder zu Fuss oder zu Pferde einen Teil der

Gardetruppen ; im makedonischen Heere war im
J. 171 das A. 2000 Mann stark, eine Auswahl
aus alien Peltasten (Liv. XLII 51), im agyptischen
Heere im J. 217 bestand es aus 3000 Mann,
vielleicht Peltasten, im syrischen Heere unter An-
tiochos d. Gr. war es ein berittenes Corps von
1000 Mann ausgesuchter Meder. Pol. XLI 3. Liv.

XXXVII 40. [Droysen.]

Agemachos. 1) Ayeuayo; aus Kyzikos. Olym-
pionike, Paus. VI 13. 7.

2) 'AyTJfia/o;, Feldherr der Messenier, Poly-

aen. II 35.

3) Eponymer Priester in Ehodos im 3. oder

2. Jhdt. v. Chr. CIG IH praef. V 10—12 und
8518 I 4—7.

4) Sohn des Agias. Mkoixog in Tegea, siegt

bei den olympischen Spielen daselbst. Le Bas
338b. [Kirchner.]

Agemo {Ayrjpco), nach einer wahrscheinlichen

Vermutung Eoehls Epiklesis der Artemis zu

Asea in Arkadien = Hegemone (s. d.). IGA 92.

10 [Wentzel.]

Agemon {Ay^/ioiv) aus Elis. Siegt zu Olym-

pia mit dem Eennpferde 01. 177, Phleg. Trail,

in Phot. cod. 97 = FHG III 606, 12. [Kirchner.]

Agemortos, Sohn des Melantas. Hovxavig

in Eresos vor 167 v. Chr., Bangabe ant. Hell.

770. [Kirchner.]

Agendicum s. Agedincum.
'Ayevetot, die noch bartlosen Jiinglinge, in

der Agonistik Bezeichnung der erwachseneniraife,

20 die dem Mannesalter schon nahe stehen. In der

alteren Periode werden nur zwei Klassen der

Kampfer unterschieden , avSgeg und jiaides (s.

Agones), auch bei Pindar (01. VIH 7. IX 89)

ist 'A. schwerlich im technischen Sinn zu ver-

stehen (Boeckh zu CIG 1590). Zuerst treten uns

die A. als gesonderte Klasse zwischen jraffe und
Svdgeg in der panathenaeischen Preisliste CIA H
965 (vgl. 966) entgegen, deren Einrichtungen wohl

auf perikleische Zeit zuriickgehen; auch Platon

30 (Leg. VIII 833 C) scheidet 'A. und Ttaldeg. Als

'A. sind hier offenbar die Jiinglinge zwischen

sechzehn und zwanzig Jahren zu verstehen , so

dass die Altersklassen je durch eine Penteteris

getrennt sind (vgl. Kaibel IGI 747 Z. 24),

wiihrend anderswo, wo neben den A. noch zwei

weitere Klassen der TiaX&sg (vsmegoi und tzqso-

fivTF.Qoi) geschieden werden (CIG 1590), die Gren-

zen anders gezogen sein mochten (s. Agones).
Wahrend eine besondere Abteilung A. in den

40 Olympien und Pythien nie eingerichtet wurde
(Mie Quaest. agonist. 49), ist sie an den Isth-

mien nachweisbar seit der 1. Halfte des 4. Jhdts.;

vgl. CIA II 1301; Loewy Inschr. gr. Bildh. 120

Z. 1 ist iv 'IodfuS zu ergiinzen mifc Preuner
Bonner Studien 220 (/isadrav oJ.ixiav) ; vgl. Herond.

Mimiamb. I 52 (rovg TovXov av&evvxag. Amer.

journ. of arch. V 283); sie wird wohl auch an

den Nemeen wenigstens seit der Zeit Alexanders

vorausgesetzt werden durfen (Paus. VI 6, 1. Euseb.

50 Chron. zu 01. 178. I p. 212 Schoene). Denn ge-

wiss sind die meisten Agone bald dem Beispiel

Athens gefolgt. Es wird also beispielsweise die

Klasse der A. an den Basileia zu Lebadeia (Bull,

hell. X 444) wohl schon seit der Griindung des

Festes (375 v. Chr.) eingesetzt worden sein. In

der Kaiserzeit findet sich die Seheidung in drei

Klassen an alien grossen Agonen, wie den'Ay.na

(s d.) , den Ka-ceroj/ua , den xoii-d Aoiag (Paus.

VI 14. 1. Kaibel IGI 746. 747 u. 0.), auch an

60 kleineren, wie den spartanischen Eurvkleen (CIG
14241'.) und zu Thessalonike (CIG 19439). Die A.

werden, wie es scheint, zu alien gymnischen Kampf-

arten zugelassen, mit Ausnahme des Waffen-

laufes, der den Mannern vorbehalten bleibt. Fiir

die Panathenaeen ist auch ein besonderer Pyrrhi-

chistenchor der A. bezeugt (Lys. XXI 4. CIA II

965) ; von ooytjoxai d. (bewaffneten Tiinzern) in

Eom sprieht" Dion. Halic. Ant, VLT 72.

773 Agenius Urbicus

Litteratur: Krause Gymnastik und Agonistik

I 263f. Dittenberger De ephebis atticis 24.

Dumont Essai sur l'ephe"bie attique 21 5f. Gras-

berger Erziehung und Unterricht HI 9ff.

[Eeisch.]

Agenius Urbicus wird in den gromatischen

Pandekten als Verfasser 1) einer stark verstiim-

melten Schrift de eontroversiis agrorum (rOm.

Feldmesser 59—90) und 2) eines commentum de

Agenor 774

Wahrscheinlich von Argos aus gelangt der

Name d) nach Arkadien, wo nach Apollodor

III 7, 5 A., ein Sohn des Phegeus, seine ver-

lassene Schwester Arsinoe an Alkmaion racht;

e) nach Achaia, wo nach Paus. VII 18, 3 der

Grossvater des Patreus, ein Enkel des Areus, A.

heisst.

Auch in die aetolische Genealogie ist, unge-

wiss wie alt, A. mehrfach verflochten: f) Nach

agrorum qualitate und abermals de eontroversiis 10 Asios (Codd. Areios) bei Paus. Ill 13 , 5 ist A.

(ebenda 1—26) bezeichnet; letztere Schrift ist

der ersten gegentiber im wesentlichen nur ein

Auszug, von christlicher Hand durchgefuhrt, und
durch Citate aus Hygin erweitert. Das com-
mentum ist insofern nutzbar, als es an zahlreichen

Stellen die Liicken des urspriinglichen Werkes

des A. U. ausfiillt. Denn von diesem ist ,der

erste Teil nur zufallig durch den Verlust vieler

Blatter verstuinmelt, der zweite absichtlich ver-

Sohn des Pleuron, Vater des Thestios, Grossvater

der Leda , nach Apollodor I 7, 7 ist er Enkel
des Aitolos, Sohn des Pleuron und Vater des

Porthaon und der Demonike, Grossvater des The-

stios (von Ares). Wahrscheinlich ist hier fur

Demonike Demodoke zu lesen (Demodike in den

Schol. Apollon. Ehod. I 146), dann wurde hier-

her Hesiod. frg. 58 Ez. gehOren (Schol. B zu H.

XIV 200. Od. I 98), wo eine sonst unbekannte

kurzt von einem Naseweisen, der das ganze Werk 20 vielumfreite Tochter des A. , Demodoke , vor-

fiir sich oder fiir seine Schiiler zu weitlaufig fand

(Lachmann II 130). Auch die unter 1) ange-

fiihrte Schrift weist, wenigstens in ihrer gegen-

wartigen Gestalt, auf einen christlichen Bearbeiter

hin. Wertvoll ist der Nachlass des A. U. haupt-

sachlich dort, wo er Frontins gromatische Ar-

beiten wortlich ausschreibt. Ein Urbicus, viel-

leicht eben dieser, wird vom Verfasser des Liber

coloniarum 246, 16 citiert : ex commentario Ur-

bici edietorum VI Caesaris. Die Schreibung30

des ersten Namens ist (Genetiv) aggeni 1 , 6,

ageni 59, 1. 403, 23; eine andere Erwahnung
desselben Namens ist meines Wissens bisher nicht

bekannt geworden. [Kubitschek.]

Agennum (oder Aginnum, beide Formen hand-

schriftlich beglaubigt, "Ayivvov Ptol. 117, 11;

Aginnum Auson. epist. 25, 79 p. 192 Schenkl. Itin.

Ant. 461. Tab. Peut. CIL V 7615 ; Agennum die al-

testen Hss. Hieron. vir. ill. 108, cwitas Agen-

kommt (die Verse gehOren trotz des ausdruck-

lichen Katalogcitats wohl zu einer Eoee; auch

St oil in Eoschers Mythol. Lexikon hat die Com-
bination gemacht unter Demodike und Demodoke,
aber nicht unter A.). Nach Hygin fab. 244 heisst

ein Sohn des Thestios, Oheim des Meleagros,

wieder A. Die Schol. zu Eur. Phoen. 160 nennen

den Argiver Talaos einen Sohn des A. (Sohnes

des Kalydon, Enkels des Pleuron).

g) Durch die Wanderungen der argivischen

Io wird dann A. in verjiingter Auflage nach Agyp-

ten und Phoinikien verpflanzt, und von hier aus

wieder Urheber der angeblicben phoinikiscben

Colonieen in Griechenland. Schon Hesiod er-

zahlte diese Sage in den Katalogen ausfiihrlich,

welche bei Spateren mit zahlreichen aber un-

wesentlichen genealogischen Abweichungen haufig

erwiihnt wird. Vgl. iiber die orientalischen Stem-

mata Hesiods E. Maass De Aeschyli Supplici-

nensium in der Not. Gall. ; Aginnis Geogr. Eav. 40 bus. Greifsw. 1890 p. 31ff. Nach Hesiod. frg. 56

IV 40), Stadt im Gebict der Nitiobriges in Aqui-

tanien, an der Garumna, heute Agen, mit zahl-

reichen tjberbleibseln. Desjardins Table de

Peutinger p. 45. [Dam.]

Agenor {Ayr\roiq, -o@og). 1) Ein Herrscher-

name allgemeiner Bedeutung, der es nicht zu

mythischer Personlichkeit , sondern nur zu ge-

nealogischer Existenz gebracht hat. Zu Hause
in der argivischen Sage , kam er friih mit ar

Ez. (Schol. Apollon. Ehod. II 178) war A. Vater

des Phoinix und Grossvater des Phineus (der

nach Hellanikos frg. 38 sein Sohn war). Nach
Apollodor II 1, 4 und III 1, 1 (Schol. II. I 42)

zeugt Epaphos, der Sohn der Io von Zeus, mit

der Memphis die Libye, diese gebiert von Po-

seidon A. und Belos, A. zeugt mit Telephassa

die Europa, den Kadmos, Phoinix und Kilix, nach

Hellanikos a. a. O. ausserdem den Phineus, nach

givischen Colonisten nach dem Osten und von 50 Paus. V 25 , 7 (nach Euripides) noch den Tha-

hier als Ahnherr phoinikischer Colonisten nach

dem Mutterlande zuriick. Die genealogische Con-

struction unterschied zahlreiche Trager des Na-

mens. Die urspriinglichsten sind jedenfalls die

peloponnesischen: In Argos. aus dem Geschlecht

des Phoroneus, a) nach Apollodor II 1, 2 (Hyg.

fab. 145) Sohn des Ekbasos (Phoroneus-Niobe-Ar-

gos I-Ekbasos-Agenor), Vater des Argos Panoptes
(-Iasos-Io); b) nach Paus. II 16, Iff. sind Sohne

sos. Nach der geraubten Europa sendet A. die

Sohne aus, welche unverrichteter Sache nicht

zuriickzukehren wagen, Kadmos grundet Theben,

die andern die nach ihnen benannten Eeiche.

Euripides im Phrixos (frg. 819 Nauck2) scheint

Kilix. Phoinix und Thasos als SOhne genannt zu

haben, Herodot IV 147 und VTI 91 erwahnt die

phoinikische Colonisation von Thera durch Mem-
bliaros. einen Verwandten des Kadmos, und Ki-

von Argos I Peirasos und Phorbas , Sohn des 60 likiens durch Kilix , seinen Bruder. Nach den

Phorbas Triopas, Sohne des Triopas Iasos und " " ™
Agenor(-Krotopos-Sthenela8-Gelanor, von Danaos

abgesetzt); c) nach Hellanikos frg. 37 (Schol.

und Eustath. zu II. Ill 75) Sohn des Triopas,

Bruder des Pelasgos und Iasos. Erinnerung an

das argivische Stemma ist es, wenn Apollodor

III 5, 6 einen Sohn des Amphion und der Niobe

A. nennt.

Schol. zu Eur. Phoen. 247 ist A. Sohn, nicht

Bruder, des Belos und infolge dessen Bruder, nicht

Vater, des Phoinix, beide Sohne der Io. Als Ge-

mahlin des A. erscheint statt Telephassa auch

Argiope oder Antiope oder Tyro, als sein Sohn
neben den andern auch Syros (Hyg. fab. 178.

179. Johannes Antioch. bei Miiller FHG IV p.

544, 15). Ein abweichendes altes Stemma hat
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Pherekydes frg. 40 in den Scholien zu Apollon.

Ehod. Ill 1185 : A. zeugt mit Damno, der Toch-
ter dcs Belos, den Phoinix und die Isaie, welche
Aigyptos, und die Melie, welche Danaos heiratet,

dann zeugt er mit Argiope, der Tochter des

Neilos, den Kadmos. Nach Hyg. fab. 170 ist

Agenor Aigyptide mit der Danaide Euippe, nach
Apollodor II 1 , 5 mit der Danaide Kleopatra
vermahlt. Nach Serv. Aen. I 338. 641 ist A.

den Stellvertreter im allgemeinsten Sinne. Zu
einem besonderen Amte bildete sich die Stell-

vertretung der Praefectur aus, woriiber unter dem
Worte Vicarius zu handeln sein wird.

[Seeck.]

Agensis, Bthnikon einer Stadt von Africa
proconsularis ; ein Bischof derselben Harduinus
act. cone. Ill 752 B (a. 649). Piir damit identisch

halt man Aggya oder Aggiva; vgl. August, de
auch Ahnherr der Dido. Buttmann (Mytho- 10 bapt. contra Don. VII 56; ein Bischof der Stadt
logus I 232ff.) nahm die ostliche Herkunft dei

A. als ursprunglich, fasste auch den Namen (=
Xvag) als semitisch und identisch mit Kanaan.
Bs kann aber als sicher betrachtet werden, dass
die bisher besprochenen Trager des Namens im
Grunde identisch sind, dass der Heros jedenfalls

peloponnesisch - griechischen Ursprungs ist und
wahrscheinlich yon Argos aus nach Arkadien und
Aitolien und auch nach dem Osten und von

nimmt an dem Concil von 255 teil. Wilmanns
fiihrt beides mit geringer Wahrscheinlichkeit auf
Agbia zuriick. CIL VIII p. 189.

[Job.. Schmidt.]

Agentes in rebus, griechisch ayyefacupogoi

(Liban. or. I 567 Reiske. Priscus frg. 7 p. 77),
ein militarisch organisiertes Corps (sehola) kaiser-

licher Botenreiter, zuerst erwahnt 319 (Cod. Theod.
VI 35, 3), aber wahrscheinlich schon von Dio-

dort zuriick gewandert ist , wenn auch in sehr 20 cletian an Stelle der frumentarii, welche er ab-
friiher Zeit, ganz ahnlich wie Phineus.

h) Sohn des Akestor, Nachkomme des Aias,

Vorfahr des Miltiades, den Pherekydes bei Marcel-
linus V. Thuk. § 2 (frg. 20) erwahnt. Rein
dichterischen Ursprungs endlicb ist i) der A. der

Ilias, einer der zahlreichen Sohne des Troers An-
tenor und der Theano (fiber diesen vgl. v. Sy-
bel Mythologie der Ilias s. v.). Er ist einer der
tapfersten Troer, aber ohne mythisch bedeut-

schaffte, eingefiihrt. Vict. Caes. 39, 44. Sie stan-

den gleich den iibrigen selwlae palatinae unter
dem Magister offlciorum (Not. Dign. Or. XI 11

;

Occ. IX 9. Prise, a. O. Cod. Theod. I 9, 1—3.
VI 27, 3. 4. 7—9. 11 und sonst) und wurden
deshalb auch magisteriani genannt. Olymp. frg.

1, 31. Pallad. hist. Laus. 149 = Migne Gr. 34
1251. Act. SS. Pebr. IE 657 ; Iul. I 303. Die
Zahl des Collegiums war anfangs unbeschrankt und

same Thaten. IV 467 totet er den Abanten Ele- 30 die Aufnahme jedem gestattet, den der Magister
phenor, XXI 596 stellt er sich dem Achilleus,

wird von Apollon gerettet, der dann in seiner

Gestalt Achilleus von Hektor ablockt. In der klei-

nen Ilias des Lesches verwundet er Lykomedes,
Sohn des Kreon, und fallt selbst von Neoptolemos
(frg. 12 und 15 Kinkel = Paus. X 25, 5 und 27,

1). Seinen (?) Sohn Echeklos totet Achilleus II.

XX 474. Ein schwindelhaftcs Autoschediasma ist

A. Vater des Sipylos bei Ps.-Plutarch de fiuv.

9) 4. [Diimmler.]

2) Sohn des Theopompos, Thebaner. Ring-
kampfer zu Olympia. Sein Standbild daselbst
von Polykleitos dem jungeren. Paus. VI 6, 2.

[Kirchner.]

3) Aus Mitylene, Zeitgenosse des Isokrates
und Lehrer seiner Enkel, fur dessen Zuruckbe-
rufung aus der Verbannung dieser bei den Mi-
tylenaeern im 8. Brief (§ 1) zu wirken sueht;
der grOsste Kenner der Musik in seiner Zeit

offlciorum zulassen wollte (C. Th. VI 27, 3);
selbst wer von Geburt Decurione war, wurde nicht
ausgcschlossen. C. Th. VI 27, 2. 16. Liban. or.

I 567. Da der Zudrang sehr gross war (Liban.

or. Ill 438), musste der Magister schon 359 mit
einer Reinigung der Sehola von unwiirdigen Ele-
menten beauftragt werden (C. Th. 19, 1), was
sich auch spater wiederholte. C. Th. I 9, 3. VI
27, 17. 18. 23. Iulian setzte durch massenhafte

40 Entlassungen die Zahl bis auf 17 herab und be-

diente sich als Boten meist seiner Sklaven, aber
bald nach seinem Tode war sie wieder in's Unge-
heure angewachsen. Liban. or. I 190 ; vgl. 568.
Amm. XXLT 7, 5. Dies fiihrte zu verschiedenen
Erschwerungen des Eintritts. 382 wurde er von
einer Priifung des Candidaten durch das Collegium
abhangig gemacht, der dann noch eine funfjahrige

Probezeit folgen sollte (C. Th. VI 27, 4) ; 396
wurde das Vorschlagsrecht den hOchsten Beamten

(ebenda § 4); die Schule des A. wird erwahnt 50 bis zu einer bestimmtcn Rangstufe herab vor
von Porphyrius in Ptolem. praef. (Wallis op. ' ' " * ' ' '

math, m 189. Rossbach-Westphal Metrik
I2 28). [Graf.]

Agenoria, romische Gottin der Indigitamenta,
die zum Handeln (agere) antreibt, von Augustin
unter den Gottheiten des Kindesalters genannt.
August, c. d. IV 11. 16. Mai Class. Auct. VIII
50.

_ ^

[Aust.]

Agenorides ('Ayt]vool8r]g) konnen alle Nach

behalten ; zugleich aber auch den A. i. r., welche
nach vollendeter Laufbahn ausschieden, das Recht
gegeben, fiir ihre Bruder und Siihne eine Stelle

zu beanspruchen (C. Th. VI 27, 8), wodurch auch
dieser Stand eine Tendenz zur Erblichkeit er-

hielt; vgl. Adcrescens Nr. 2. Leo verlieh

auch den Erben verstorbener A. i. r., sofern
diese bei ihrem Tode der obersten Rangklasse
angehorten, ein Recht auf Eintritt in die Sehola.

kommen der zahlreichen Heroen Namens Agenor 60 C. lust. XLT 20 , 3 § 1. 399 wurde dafiir die
(s. d.) heissen ; vorwiegend wird Kadmos so genannt,
aber auch Phineus und Perseus, z. B. bei Apol-
lonios Rhodios, Ovid und anderen Dichtern. Ayrj-

vogldai gebraucht Euripides (Phoen. 217) als poe-
tische Volksbezeichnung im Sinne von Kadmei-
onen. [Diimmler.]

Asrens {agem curam, curagem) s. Cur a.

Agens vices oder nice alicuius bezeichnet

persOnliche Erlaubnis des Kaisers gesetzlich vor-

geschrieben (C. Th. VI 27, 11); doch war sie

wohl schon vorher flblich gewesen. C. Th. I 9, 2.

VI 27, 8 § 2. Die Urkunde daruber (probatoria

sacra) musste spater im scrinium memoriae
niedergelegt werden. C. lust. XII 20, 3 § 2.

59, 10 § 3. Anfangs blieb dem Magister offi-

ciorum noch das Recht der Zustimmung gewahrt,

,
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doch kam auch dieses spater ausser Gebrauch;
vgl. C. Th. I 9, 2 mit C. lust. I 31, 2. 430
wurde bestimmt, dass im Orient die Zahl des

Collegiums 1174 nicht iibersteigen diirfe (C. Th.

VI 27, 23), Leo erhohte sie auf 1248, was bis

avi Iustinian in Giiltigkeit blieb. C. lust. XII
20, 3. Die Uberzahligen thaten zwar als vacantes

Dienste, mussten aber mit der Aufnahme in das

Collegium warten, bis darin ein Platz frei wurde,

in welchen sie nach dem Alter ihrer Meldung
einriickten. C. Th. VI 27, 23. Dies geschah
durch Einzeichnung in die Liste (matrieida) der

Sehola, wie der Austritt durch Streichung aus
derselben. C. Th. VI 27, 15. 23. VIII 8, 4; vgl.

I 9, 1. 3. C. lust. XII 20, 3.

Innerhalb der Sehola gab es funf Rangstufen,

deren Zahlenverhaltnis Leo (C. lust. XII 20, 3)

folgendermassen bestimmte : 48 dueenarii (vgl. XII
20, 4. 6 § 1. C. Th. I 9, 1. VI 2, 21. 27, 8. 20. 21.

Not. Dign. ed. Seeck p. 304. CIL X 7200), 200 cen-

tenaru (vgl. C. lust. a. O. C. Th. 1 9, 1. VI 27, 7),

250 biarehi (vgl. C. Th. I 9, 1), 300 circitores, 450
equites (vgl. C. Th. VI 27, 3). Vorher waren die

Ziffern schwankend, da sich der Kaiser das Recht
vorbehalten hatte, jahrlich zwei fiir jede Stufe

Tiber die Zahl der Ausschcidenden zu ernennen.

C. Th. VI 27, 3. Im iibrigen erfolgtc das

Avancement nach der Reihenfolge der Liste (ma-
tricula decurrente C. Th. I 9, 1), d. h. nach dem
Dienstalter (C. Th. VI 27, 4 § 1. 7. 9. 14. 20.

21. 29, 4. C. lust. XII 20, 5), doch sollte da-

bei auch das Verdienst seine Berucksichtigung

finden (C. Th. VI 27, 3), iiber welches einerseits

der Magister (C. Th. I, 9, 3), andererseits die

Abstimmung der Sehola selbst entschied. C. Th.

I 9, 1. VI 27, 4 § 1. 19. 28, 8 § 1. 29, 4. Dass
die kaiserliche Willkiir trotz entgegenstehender
Gesetze (C. Th. I 9, 2. VI 27, 19) oft eingriff,

versteht sich von selbst. C. Th. VI 27, 7. 9.

Die Altesten der Dueenarii , melloprrineipes ge-

nannt (Act. SS. Iul. I 303), mussten alljahrlich

(C. Th. VI 27, 3) am Geburtstage des Kaisers

(C. Th. VI 29, 6) ausscheiden, um in der Pro-
vinz die wichtige Stellung eines Princeps (s. d.)

in dem Offlcium eines hoheren Beamten zu tiber-

nehmen, womit ihre Laufbahn als A. i. r. ab-

schloss (C. Th. VI 27, 13. 22. 28, 3; vgl. I 9,

1. VI 2, 21. 27, 5. 6. 8. 16. 19. 20. 21. 28. 6.

C. lust. XII 20, 5. Nov. Val. 27. Not. Dign.
ed. Seeck p. 302) ; denn der Wiedereintritt in

die Sehola war so gut wie verboten. C. Th. VI
27, 3 § 1. Wer vorher seinen Abschied nahm,
konnte Titel und Insignien des Princeps (hono-

rarius principatus) ohne das Aint erhalten (C.

Th. VI 27, 16 § 1); doch wurde dies 417 von
einer 25jahrigen Dienstzeit abhangig gemacht.
C. Th. VI 27, 19; vgl. 28, 8. Die Absetzung
eines A. i. r.. welche friiher der Magister offl-

ciorum hatte verfiigen konnen (C. Th. I 9, 1. 3.

VI 27, 17), stand im Occident seit 399, im
Orient seit 415 nur dem Kaiser zu. C. Th. VI
27, 11. 17.

Die A. i. r. besassen sowohl die Privilegien der

Soldaten, als auch der Hofbeamten (C. Th. VI 35,

3 § 3. 14), wie Befreiung von manchen Steuern und
Leistungen, nach einer gewissen Dienstzeit auch
vom Decurionat, und dcrgleichen mehr. C. Th. 1 9, 1

.

VI 2, 21. 27, 1. 2. 6. 12. 13. 16. 30, 20. 35 9.

XIII 5, 20. Nov. Val. 3 § 4. C. lust. XII 20, 6.

Die Dueenarii und Centenarii genossen seit Leo
wahrend ihres Aufenthalts in Constantinopel
eines eximierten Gerichtsstandes vor dem Magister
offlciorum; nur in den Provinzen unterstanden
sie den gewOlmlichen Gerichten. C. lust. XII
20, 4. Ahnliche Exemptionen scheinen auch
schon friiher bestanden zu haben. C. Th. VI 29,

3. Nov. Theod. 7, 1. Die Principes pflegten

10 nach Beendigung ihres Dienstes die Statthalter-

schaft einer Provinz zu erhalten (C. Th. VI
28, 2 ; vgl. 27, 13) ; aber auch wenn sie in den
Ruhestand traten, standen sie seit 380 an Rang
iiber den Rationales , waren also viri perfeetis-

simi. C. Th. VI 28, 2. Schon 6 Jahre spater

verfiigte Theodosius, dass sie mit der Consnlar-

wiirde in den Senat aufgenommen werden sollten

(C. Th. VI 27, 5; vgl. CIL VIII 8344); 396
wurden sie den Consulares provinciae gleich-

20 gestellt (C. Th. VI 27, 10), 426 im Orient den
Vicaren (C. Th. VI 27, 20—22), schon 410 im
Occident gar den Proconsuln (C. Th. VI 28, 7),

was unter Iustinian im ganzen Reiehe Geltung
hatte. C. lust. XII, 21, 3. So wurden nicht

nur die Principes (C. lust. XII 20, 6 § 1), son-

dern auch die gewohnlichen A. i. r. (CIL VIII

989) wahrend ihrer Dienstzeit viri elarissimi,

d. h. sie hatten senatorischen Rang, beim Ab-
schied viri spectabiles. CIL VIII 989. Schon

30 diese fortschreitende Steigerung ihres Ranges
zeigt, welchen Einfluss sie besassen; die hohe
Wichtigkeit ihres Amtes wird denn auch von
den Kaisern mehrmals ausdriicklich anerkannt.

Nov. Val. 27, 1. C. Th. VI 27, 12. 35, 7.

Ihre Pflichten waren folgende: a) die Be-

sorgung kaiserlicher Briefe und Befehle (m-issio-

nibm parere C. Th. VI 27, 4. Liban. or. I 190.

Ill 439. Symm. epist. II 62. VI 36. VLT 59.

Ambros. de off. min. II 29, 150 = Migne L. 16,

40144. Act. SS. Febr. Ill 657) und das Uber-

bringen von Botschaften aus den Provinzen an
den Kaiser (Liban. or. I 428. Symm. rel. 24, 2),

wozu sie die Post (cursus publieus) benutzen
durften. C. Th. VI 29, 6. VIII 5, 7. 9. 14 § 2.

49. b) Die Beaufsichtigung des Postwesens. All-

jahrlich wurden am Geburtstage des Kaisers aus

den Altesten der Sehola (C. Th. VI 29, 6; vgl.

I 9. 1) nach Auswahl des Magister offlciorum

(C. Th. VI 29, 10), welche durch Abstimmung
50 des Collegiums bestatigt wurde (C. Th. VI 29,

4), A. i. r. in alle Provinzen gescbickt , welche

anfangs den Titel praepositi eursus publici (CIL

X 7200), spater curagendarii oder curiosi, griech.

xev&ijveg, fiihrten. C. Th. VI 29, 1. Not. Dign.

Or. XI 50. 51 ; Occ. IX 44. 45. Liban. or. I 567.

II 133. 470. 471. Seit 357 waren es ausser dem
Curiosus praesetitalis (Not. Dign. a. O.), der wohl
mit dem y.ovg«oooog rfj? siolews in Constantinopel

(Pallad. dial. 2 = Migne Gr. 47, 9) identisch ist, je

60 zwei fiir jede Provinz (C. Th. VI 29, 2 § 1), seit

395 je einer (C. Th. VI 29, 8), 412 wurde wieder,

wie es ursprunglich gewesen war, nach Bediirf-

nis eine unbeschrankte Zahl zugelassen (C. Th.

VI 29, 10) , doch kam man spater auf die Be-

stimmung von 395 zuriick. C. lust. XII 22, 4.

Das Commando dauerte ein Jahr. C. Th. VI 29,

6. Die Hauptaufgabe der Curiosi bestand darin,

daruber zu wachen, dass keiner ohne Erlaubnis-
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schein (evectio) die Post benutze oder mehr
Tiere in Anspruch nehme, als ihm verstattet

waren (VI 29, 2. 7. 8), woffir sie eine Sportel

empfingen (VI 29, 5). Das Ansehen, in welchem
die A. i. r. standen, schien dazu erforderlich,

um auch den Ubergriffen hochgestellter Reisen-

der gegenfiber die Bestimmungen des Postregle-

ments aufrecht zu erhalten. C. Th. VT 29, 7.

c) Die A. i. r. und namentlich die Curiosi

hatten den Auftrag, von allem Bemerkenswerten,

was sie bei iliren Bereisungen der Provinz er-

fuhren, dem Hofe Meldung zu machen (C. Th.

VI 29, 4 ; vgl. Liban. or. I 428), vor allem jedes

Verbrechen, dem sie auf die Spur kamen, anzu-

zeigen. Liban. or. I 567. 568. C. Th. VI 29,

1. Vin 5, 50. Hieraus entwickelte sich ein

unertragliches System der Spionage und Angebe-

rei. Liban. a. 0. Vict. Caes. 39, 45. Amm. XV
3, 8. XVI 8, 3. XXH 7, 5. Die Curiosi massten

sich an, jeden Verdachtigen einzukerkern ; dies

wurde ihnen zwar untersagt (C. Th. VI 29, 1.

8) und ihnen auch sonst jeder Ubergriff iiber

ihre Competenz verboten (C. Th. VIII 8, 7. XI
7, 17), doch blieb diese gross genug, um ihnen

die reichste Gelegenheit zu Erpressungen zu

bieten (Liban. or. I 567ff. II 470. Vict. Caes. 39,

45. Amm. XVI 5, 11. C. Th. II 1, 3. VI 29, 3),

so dass man sie zur Erleichterung der Provinzcn

zeitweilig ganz aus ihnen wegzog (C. Th. VI
29, 11. 12) und es der Stadt Rom als besonderes

Privileg verliehen wurde, dass kein A. i. r. sie

ohne besonderen Auftrag betreten dilrfe. C. Th.

XIV 11, 1. In ihrer Heimatprovinz durften

sie ebenso wenig verwandt werden, wie die

meisten iibrigen Unterbeamten. C. Th. VIII 8,

4, d) Sie stellten dem Magister officiorum sein

Officium, dessen Adiutor den Principes anderer

Beamten an Eang gleichstand. Not. Dign. Or.

XI 40 ; Occ. IX 40. CIL VIII 989. C. Th. I,

9, 1. VI 27, 3. 20. C. lust. XII 20, 4 § 1. 5.

e) Endlich wurden sie noch zu alien mOg-
lichen Diensten benutzt, fur welche dem Kaiser

oder dem Magister officiorum oder den Statt-

haltern der Provinzen, in welche sie entsandt

waren, ein Beamter hdheren Ranges erforderlich

schien. Sie fiihren Gesandtschaften (Olvmp. frg.

1, 31), leiten Truppendislocationen (C/Th. VIII

5, 7), beaufsichtigen in den Hafen die Ein- und
Ausfuhr (C. Th. VI 29, 10. 12), exsequieren

Ketzergesetze (Const. Sinn. 12) , vollziehen die

Hinrichtung hochgestellter Verbrecher (Amm.
XIV 11, 19. 23. XXII 3, 10), iiberwachen Offent-

liche Bauten (CIL X 7200) und werden den

kaiserlichen Kanzleien als chartularii zucom-

mandiert (C. lust, XII 20, 5 § 1. 6 § 1). Das
Feld ihrer Thatigkeit, und damit ihr Einfluss,

ist ganz unbegrenzt. [Seeck.]

'Aycwgyiov Sinn wird von einigen Gramma-
tikern, wie bei Bekker Anecd. gr. 20, 26. 336,

22, aber von keinem Klassiker erwahnt, und
wurde nach der etwas dunklen Erklarung erhoben

von dem Besitzer eines Grundsttickes gegen den
Pachter desselben, welcher durch geringe Be-

bauung oder ganzliche Vernachlassigung den

Acker verwildem liess (exeiddr rig ymoiov naoa-

/.ajlwv dyecboynrov xal aveoyaorov idon, tzitua 6

Seoitorns dtxd^rjzcu r<fi ziaoaXafiovu) ; vgl. H e r-

mann-Thalheim Rechtsalt. 84, 6. Euler do

locatione conductione atque emphyteusi Graeco-

rum 22f. [Thalheim.]

Agepolis ('Aysxofog), Fiihrer einer rhodischen

Gesandtschaft an den Consul Marcius Philippus

169 v. Chr., der ihm personlich den verhangnis-

vollen Vorschlag einer rhodischen Intervention

machte. Polyb. XXVIII 16, 7. 17. Um letztere

anzubieten, wurde er bald darauf an den romi-

schen Senat geschickt. Jedoch erst nach der

lOSchlacht von Pydna vorgclassen, fand er un-

gnadigen Bescheid. Polyb. XXIX 10, 4. 19.

XXX 4, 2. Liv. XLV 3, 3ff. [Wilcken.]

Ager. I. Im volkerrechtlichen Sinne
bezeichnet ager das zu einem Staatswesen ge-

hfirige Landergebiet, seine ,Mark': in diesem Sinne

spricht beispielsweise Livius von agri Albanus,

Atinatium, Gapenas, Corinthius, Orustuminus,

Falernus, Paelignus, Pellenmsis, Romanus, Vol-

seus u. s. w. Der Begriff terra ist dem a. fiber-

20geordnet, er bezeichnet den trockenen Boden

fiberhaupt und kann viele jener Eigentumsbe-

zirke umfassen. Synonyma sind insbesondere

der umschreibende Begriff fines , ferner territo-

rium (Pompon. Dig. L 16, 239, 8), auch wohl,

soweit das gesamte romische Reichsgebiet in

Betracht kommt, imperium, und entsprechend

der Vorstellung der Kaiscrzeit, dass die domi-

nierende Stellung Roms keine andere selbstandige

Herrschaft auf Erden dulde, orbis terrarum (CIL

30X11 4333 VIII k. Octobr. , qua die eum [n.

Augustum] seeuli felieitas orbi terrarum recto-

rem edidit und VII quoq. Idus Ianuar., qua die

primum imperium orbis terrarum
•
auspicatus

est, vgl. Augustus monum. Ancyr. Uberschrift

:

rerum gcstarum divi Augusti, quibus orbem

terrafrumj imperio populi Rom. subiecit), orbis

(namentlich auf Mfinzen, deren Legenden seit

dem Ende des 2. Jhdts. den Kaiser als rector

oder restitutor orbis feiern, vota orbis fur ihn

40 aussprechen , seine Verdienste um die seeuritas

orbis preisen u. s. f.), orbis Romanus (Ulp. Dig.

I 5, 17).

Aus diesem Gebrauche entwickelte sich die

Anwendung des Terminus ager Romanus,
aber mit der Beschrankung auf eine alte, zeit-

lich nicht genau zu fixierende Gebietsausdehnung

des kflniglichen Rom (Grenzen: Ovid. fast. II 677

zu den Terminalia am 6. Milliensteine der Via

Laurentina. Strab. V 230 zu den Ambarvalien

50 bei Festi. Festus p. 213 s. Pectuscum. Liv. I

23, 3), die auch spaterhin im Gegensatze zu dem
neu erworbenen Boden als allein fur gewisse sa-

crale und staatsrechtliche Functionen (z. B. Ab-

haltung der Curiat- oder Centuriatcomitien, Ein-

holung der Auszugsauspicien , Ernennung eines

Dictators) geeignet angesehen wurde, wobei frei-

lich nicht iibersehen werden darf, dass sie eigent-

lich nur an dem stadtischen Gebiete innerhalb

dieses a. R. haften: darum konnte Livius z. B.

60 XLIV 18, 6 zum J. 169 v. Chr., also zum 227.

Jahre nach der vollstandigen Einverleibung der

veientischen Mark in Roms Landgebiet, schrei-

ben, dass ein Prodigium angemeldet worden sei

in Romano agro, simul in Veienti. Diese Be-

griffseinschrankung behielt auch die Augurallehre

bei: ut nostri augures publice disserunt, agro-

rum sunt genera qicinque : Romanus, Qabinus,

peregrinus, hostieus, incertus Varro dej. 1. V
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33. vgl. Festus p. 245. 253 und Trebatius de

religionibus VII bei Serv. Aen. XI 316, wo Tre-

batius, um mit Servius' Worten zu sprechen,

,antiquum' agrum Romanuni eogit intellegi.

Durch Fiction kann auch ein ausserhalb des a.

antiquus gelegener Boden in a. Romanus um-
gewandelt werden , um z. B. die Feldzugsauspi-

eien zu emeuern: postquam [imjperium (Momm-
sen St.-R 13 100, 3) longius (n. fiber die Grenzen

von Italien hinaus) prolatum est, tw dux ab

exercitu diutius abesset, si Romam ad renovanda

auspieia de longinquo revertisset, eonstitutum,

ut unus locus de eaptivo agro Romanus fieret

in ea provincia, in qua bellabatur, ad quern, si

renovari opus esset auspieia, dux rediret; fur

die fruhere Zeit setzt er die Riickkehr nach Rom
als notwendig voraus. Andererseits wird die An-

sicht Romanum agrum in Italia terminari (Liv.

XXVII 5, 15) in dem Streite zwischen dem Se-

nate und dem Consul M. Valerius Laevinus (210

v. Chr.) fiber die Ernennung eines Dictators

vom Senate als Dogma aufgestellt; dazu stimmt,

dass 208 v. Chr. nach dem Tode des einen Con-

suls der andere, der an einer Wunde totkrank

zu Capua lag, ersucht wurde, si ad comitia

venire Romam non posset, dictatorem in agro

Romano diceret com.itiorwm causa (XXVII 29,

5). Man wird nur zur Annahme berechtigt sein,

dass auch in diesem Falle eine Fiction zur

SchafFung des a. R. innerhalb Italiens zulassig

erschienen sei, nicht aber, dass der a. publicum in

Italien fiberhaupt als a. R. aufgefasst werden

konnte, Diese Behauptung scheint ein Nieder-

schlag der die republicanischen Partcien beherr-

schenden Anschauung zu sein, dass romisches

Bodenrecht ausserhalb Italiens nicht zur An-

wendung gelangen kOnne, dass vielmehr der fiber-

seeische Boden peregriner Acker sei (s. den fol-

genden Absatz). Die Ausdehnung des Ausdruckes

a. R. fiber den geringen Umfang der alten rOmi-

schen Mark hinaus auf den fiberhaupt zu quiri-

tarischem Bodenrechte befahigten kommt so gut

wie gar nicht vor (vgl. Mommsen St.-R. Ill

824, 2. 825, 4 zu Varro de 1. 1. V 32. 55; de

r. r. I 10, 1). Becker Handb. I 83ff. Momm-
sen St.-R. Ill 824ff. Humbert bei Darem-
berg et Saglio I 138ff. Beloch Der Ital.

Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig 1880, 43ff.

Alles Land, das nicht zum Gebiete des r5mi-

schen Staates gehOrt, zerfallt, je nachdem es zu

Rom in einem fest umschriebenen Vertragsver-

haltnis (foedus) steht oder nicht, in a. pere-
grinus und a. hostieus. Den verschiedenen

Abstufungen der altesten politischen und sacralen

Vertrage, die zwischen Eorn und seinen Bundes-

genossen gesehlossen worden waren, .sucht das

oben angefuhrte Auguralschema dadurch gerecht

zu werden, dass es den a. Gab inn s, der recht-

lich zum a. peregrinus gehort und fiiglich die

latinischen Gemeinden fiberhaupt exemplificiert.

eximiert (Varro de 1. 1. V 33: peregrinus ager

paeatus, qui extra Romanuin et Gabinum. quod
uiio inodo in lieis feruntur auspieia. dictus pere-

grinus a pergendo, id est a progredkndo , eo

enim ex agro Romano primum progrcdiebantur ;

quocirea Qabinus quoque peregrinus, sed quod
auspieia habet singularia, ab reliqiw discretus

;

auch Livius XLIII 13, 6 bezeichnet ein 169

v. Chr. aus der latinischen Colonie Fregellae ge-

meldetes Prodigium als in loco peregrino ge-

schehen; s. Peregrinus). Die wichtigsten prak-

tischen Consequenzen dieses Verhaltnisses Rom
gegeniiber sind die Autonomie der Gemeinden,
die Geltung des heimischen Rechtes und also

auch dessen Anwendung auf den Boden, die poli-

tische Unverletzlichkeit derselben, das Exilrecht

und das Postliminium (s. das Nahere, auch fiber

10 die Wandlungen in diesen Rechten, bei Foedus).
Die ubliche Formel der Anerkennung des as. pere-

grinus geben die von der romischen Regierung
an bereits reichsunterthanige Gemeinden oder an
solche Staaten, die zwar nicht de iure, wohl aber

factisch in die Machtsphaere Roms einbezogen

werden , verliehenen Freiheitsbriefe ; allerdings

wird in dieser Gattung von Privilegien nicht so-

wohl Bodeneigentum im rCmischen als im pere-

grinen Sinne gewahrt (Mommsen Ephem. epigr.

201 S. 293; Staatsrecht III 687, 4) und dort, wo
an stipendiare Gemeinden eine nominelle, jeder-

zeit widerrufliche Autonomie gewahrt wird, die

Widerruflichkeit auch dieser Verfugungen fiber

das Bodeneigentum ausdrficklich erklart ; vgl. bei-

spielsweise den Volksbeschluss fur die Freistadt

Termessos in Pisidien vom J. 71 v. Chr. Z. 18ff.

ea omnia habere possidere utei frueique liceto,

und das Senatusconsultum fiber die seither stipen-

diaren Thisbaeer in Boeotien vom 12. October

30 170 v. Chr. (Eph. epigr. I p. 280), oder das

Edict des Statthalters des jenseitigen Spanien

vom 19. Januar 189 v. Chr. utei quei Hastensium
servei in turri Lascutana habitarent, leiberei

essent ; agrum oppidumq(ue), quod ea tempestate

posedissent, item posidere habereque iousit, dum
pojilus senatusque Romanus relief (CIL II 5041).

Das Ubergewicht Roms, die zahlreichen tjber-

griffe der romischen Verwaltung und Justiz in die

durch das foedus privilcgierten Rechte der verbfin-

40 deten autonomen Staaten und dessen immer ener-

gischer betonte Unterordnung unter die Central-

regierung vernichtete die Souveranitat der ,freien

Bundesgenossen' und wurde damit den Begriff des a.

peregrinus noch viel rascher dem romischen Rechte

entfremdet haben. wenn nicht eine weitere Schranke

zu beseitigen gewesen ware. Die nationale Poli-

tik des Freistaates hatte namlich , um Italien

die fuhrende Stellung im Reiche zu sichern und
um die Schaffung vollberechtigter Bttrgergemein-

50 den italischen Rechts ausserhalb Italiens zu ver-

hindern, den Grundsatz ausgesprochen, dass nur

auf einen in Italien gelegenen Boden quiritari-

sches Eigentumsrecht anwendbar sei. Aus diesem

Grundsatze folgte, dass Handlungen, die auf dem
a. Romanus vollzogen werden mfissen, wie die Er-

nennung eines Dictators, nur in Italien erfolgen

konnten: eum in Italia terminari (Liv. XXVII
5, 15; vgl. Mommsen St.-R. lis 152, 2); des-

gleichen war er weder zur Consecration nach

60 romischem Recht geeignet (Traian beruhigt die

Zweifel des Plinins, ob es verstattet sei, den in

der reichsunterthanigen Stadt Nicomedia geweih-

ten Tempel der Magna Mater salva. religione

'posse transferri : nee te rimreat quod lex dedi-

cations nulla reperitur, cum solum peregrinae

eivitatis capax non sit dedicafionis quae fit

nostro iure epist. X 50), noch konnte seine Er-

weiterung ein Vorschieben des Pomerium zur
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Folge haben (Seneca de brev. vitae 13, 8 citiert

qwmdam referentem: Sullam .... protulisse

pomerium, quod numquam provineiali, sed Ita-

lico agro adquisito proferri maris apud anti-

ques fuit, vgl. Mommsen St.-R. Ill 735, 1).

Das diesem Grundsatze zuwider laufende Streben

der Popularpartei, Ackeradsignationen auf Pro-
vincialboden durchzufiihren, hat aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht zurn Ziele gefuhrt; selbst in

Narbo, wohin 118 v. Chr. eine rOmische Colonie 10
deduciert worden war, dtirfte italisches Boden-
recht nicht gegolten haben (Mommsen HI 736,

1), also Privateigentum quiritarischen Eechtes
nicht bestanden haben, und folgerichtig die an
der Nutzniessung des ager publicus populi Ro-
mani haftende Verpflichtung zur Entrichtung
des Bodenzinses (vectigal) nicht aufgehoben wor-
den sein. Durchbrochen wurde die Schranke,
welche die Schaffung quiritarischen Bodenrechts
in fiberseeischem Gebiete hindern sollte, zunachst 20
wohl durch die fur die Iterierung der Auspicien
notigen Terminationen eines a. Romanus (Serv.

Aen. II 178, s. o. S. 781; vgl. auch Dio XLI
43 fiber die Vorgange im pompejanischen Re-
gierungslager zu Thessalonica) ; Gaius II 7 be-

spricht bereits ganz allgemein die Moglichkeit
einer Consecration von Provincialboden ex auc-
toritate populi Romani : in provineiali solo

placet plerisque solum religiosum non fieri,

quia in eo solo dominium populi Romani est 30
vel Caesaris, nos autem possessionem tantum
vel usum fructum habere videmur ; utique tamen,
etiamsi non sit religiosus, pro religioso habetur:

item quod in provineiis non ex auetoritate po-
puli Romani eonsecratum est, proprie sacrum
non est, at tamen pro sacro habetur. Perner
ist in der Kaiserzeit einer Anzahl von ausser-

italischen Gemeinden italisches Eecht verliehen

worden, und basieren, wie die Terminationscip-
pen andeuten, die Erweiterungen des stadtromi- 40
schen Pomerium durch Claudius (CEL VI 1231
auetis populi Romani finibus pomerium amplia-
vit terminavitq. Notizie degli scavi 1885 , 475)
und durch die Samtregenten Vespasian und Titus

(CIL VI 1232. Henries XXII 1887, 622) auf
ausseritalischen Bodenerwerbungen. Mommsen
St.-R, III 830ff. 733ff. Ruggiero Diz. epigr.

I 356.

A. hostieus ist, da der peregrine Boden als

ager pacatus (Varro de 1. 1. V 33) d. h. im Ver- 50
tragsverhaltnis zu Rom stehend bezeichnet wird,

alles Land, das mit Rom keinen Vertrag ge-

schlossen hat, also noch keine Rechtsgemeinschaft
besitzt oder vertragsbriichig geworden ist (vgl.

Host is). Das Kriegsceremoniell erforderte es,

dass der Pater patratus an der Grenze des feind-

liehen Landes sein earmen sprach und liastam
ferratam aut praeustam sanguineam (Liv. I 32,

12. Marquardt-Wissowa 422, 3) hiniiber-

warf. Denique cum Pyrrhi temporibus adver- 60
sum transmarinum kostem helium Romani ge-
sturi essent nee inrenirent locum, ubi hanc so-

lemnitatem per fetiales indicendi belli eelebrarent,

dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus
caperetur, quern fecerunt in Circo Flam into lo-

cum emere, ut quasi in hostili loco ius belli

indicendi implerent. denique in eo loco ante
[ajedem Bellonae eonseerata est columna (Serv.

Aen. IX 53); also wurde durch Fiction (in iib-

rigens juristisch nicht zu rechtfertigender Art,

da ,ein rOmisches Bodenstiick dadurch das rO-

mische Bodenrecht nicht verlor, dass ein des

Commercium entbehrender Auslander dasselbe

kaufte' Mommsen III 831, 1) innerhalb des a.

Romanus Peindcsland geschaffen, wie sonst (s.

o. S. 781) im Feindesland a. Romanus zu sa-

cralen Handlungen, die die Kriegsfiihrung er-

heischte, durch Fiction gewonnen werden konnte.

Diese Sitte (Ovid. fast. VI 205. Fest. ep. p. 33.

Dio L 4, 5) ist noch unter Marcus nachzuweisen
(Dio LXXI 33, 3 to dogv zo alf-iarwdeg iraga

t<j> 'Evvelqi is to no&ifuov or] ywoiov, dig ye nai

xmv ovyytvouevwv avxoi rjxovoa, axovrloa; it;wQ-

M&v, 178 n. Chr.).

Incertus is ager, qui de heis quatuor (n.

Romanus, Oabinus, peregrinus, hostieus) qui
sit ignoratur Varro de 1. 1. V 33.

II. Im staatsrechtlich-gromatischen
Sinne: agrorum qualitates sunt tres: una agri
divisi et adsignati (Privateigentum), altera men-
sura per extremitatem comprehensi (Bigentum
einer Gemeinde), tertia arcifinii qui nulla men-
sura continetur (Eigentum der rOmischen Ge-
meinde), Frontinus Feldmesser 1, 3ff.

1. Der ager divisus et adsignatus setzt

die agrimensorische Grenzfeststellung (agrum
mensura per extremitatem eomprehendere) und
Aufteilung des vom Staate zu freiem Privat-

eigentum abgegebenen Landgebietes in gleiche

oder gleichwertige Parcellen oder Parcellencom-
plexe (divisio) und die magistratische Zuweisung
sowie die grundbuchliche Einzeichnung (adsi-

gnatio) der Eigentiimer und ihrer Teilstiicke in

der Flurkarte (forma, aes) voraus. Die divisio

erfolgte nach einfachen Grundschemen. Mit dem
groma, einein Felddiopter, wurde als erste Haupt-
linie, decumanus, die Linie Ost-Westen bestimmt,
diese hierauf durch eine Senkrechte, mit welcher
die Hiinmelsachse (cardo) bezeichnet wurde, also

durch eine Linie Nord-Siid geschnitten; von
wesentlicher Bedeutung war die Herstellung der

im rechten Winkel sich kreuzenden Hauptlinien
des Kreuzes (tetrans) ; hingegen konnte , wo die

Terrainverhaltnisse die Anlage eines decimanus
in der Richtung von Ost nach West nicht em-
pfahlen, oder aus ,religiiisen' Grunden (Hj'ginus

Feldmesser 169f.), dieser (und damit auch der

cardo) zweckentsprechend verschoben werden (s.

Groma, Cardo, Decimanus, Templum und
Limit atio). Die weitere Ackerteilung ging
dann entweder so vor sich, dass zu beiden Haupt-
linien Parallelen gezogen wurden, die das ge-

samte Gebiet in Quadrate oder Rechtecke zer-

legten (a. centuriatus oder limitatus), oder dass

sei es durch Langslinien , sei es durch Quer-
linien langliche Streifen als Parcellen oder Par-
cellencomplexe gebildet wurden (a. per scamna et

strigas divisus adsignatus). Entwicklung und
Bedeutung beider Kategorien ist verschieden.

a) a. centuriatus (so genannt, weil er zu-

meist in quadratische Flachen mit 20 actus a

120 pedes Seitenlange zerfiel, welche folglich

400 Quadrataetus = 200 iugera = 100 heredia

enthielten, sich also als Centurien von Acker-

losen darstellten) oder (Fest. ep. p. 116) a. limita-

tus (weil die die Centurien oder Multipla der
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Centurien scheidenden Linien als limites benutzt

wurden). Ausgeschlossen blieben zunachst die

zwischen den Grenzen des in vollen Centurien

aufgemessenen Landes und der Territorialgrenze

gelegenen Flachen (ager extra elusus, loea re-

licta; vgl. Front. Feldmess. 55f. loea relicta et

extra elusa non sv/nt nisi in finibus eoloniarum,

ubi adsignatio pervenit, usque qua cultum fuit,

quatenus ordinatione centuriarum intermissa

finitur. ultra autem silvestria fere fuerunt et

iuga quaedam montium quae visa sunt finem
coloniae non sine magno argumento facere posse

. . . haee loea, quod adsignata non sint, relicta

appellantur; extra clusa, quod extra limitum
ordinationem sint et tamen fine cludantur) ; des-

gleichen konnten in die Limitation nicht einbe-

zogen werden jene innerhalb der Centurien ge-

legenen Flachen, deren voile Aufteilung als Acker-

land ein bestimmtes Object, z. B. ein Teich oder

ein Sumpf, nicht zuliess (subsiciva ea dicuntur,

quae adsignari non potuerunt: id est, cum sit

ager centuriatus, aliqua ineulta loea, quae in

eenturiis erant, non sunt assignata. haec ergo

subsiciva aliquando auetor divisionis aut sibi

reservavit aut aliquibus concessit aut rebus pu-
blicis aut privatis personis Hygin. 132f. ; s.

Suhseciva); beide Kategorien gehorten dem
ager arcifinius an. In dem zur Parcellierung

gelangenden Ackerboden wurden die Compagnie-

lose durch limites lineares geschieden
;

jeder

ftinfte (quintarius) in bedeutenderer Breite (non

minus quam qua vehiculo iter agi posset Hygin.

Feldm. 120; Kaheres unter Quintarius) als actua-

rius angelegt ; durch die actuarii decimani und
durch die actuarii cardines wurden grOssere

Flachen, saltus = 25 centuriae, begrenzt (Sicu-

lus Flaccus, Feldmesser 158); hingegen kennt

Varro de r. r. I 10 nur saltus in der Grtisse von

4 Centurien: quattuor centuriae coniunctae, tit

sint in utramquc partem binac, appellantur in

agris divisis viritim publice saltus (vgl. H u 1 1 s c h
Metrologie 2 85, 3). Dabei sind Abweichungen
in der Bemessung des Flacheninhalts der Cen-

turie und selbst ein Abgehen von der quadrati-

schen Grundform dersclben nicht ausgeschlossen

;

centuriae non per omnes reg tones ducenta iugera

obtinent, in quibusdam ducentena dena (also

Rechtecke von 21x20 actus), quadragena (24x20
actus) Siculus Flaccus 159, Off., der auch eine

nichtquadratische (25X 16 actus) Aufteilung des

Ackerbodens in Beneventano, und zwar trotz

Einhaltung des Normalmasses bezeugt, was auch

der Liber coloniarum 210. 1 berichtet: vgl.

Mommsen Hermes XXVII 1892, 80f. Die

quadratische cenluriatio oder limitatio kommt
von Rechts wegen dem italischen Colonialboden

und dem zu vollem quiritarischen Bodeneigentum
viritim ausgeteilten Lande zu, thatsachlich auch
dem italischen a. munieipalis (Mommsen a. O.

84. llOf. ; das iulische Ackergesetz von 49 v.

Chr. befiehlt: qui liac lege coloniam deduxerit,

niunicipium praefecturam forum conciliabulum

constituerit , in eo agro, qui ager intra fines

eius coloniae municipii fori conciliabuli prae-

fecturae erit, limites decimanique ut fiant ter-

minique statuantur curato Bruns fontesiuris 5

95), nicht dem Domanialgebiete des Staates, das

gegen ein vectigal verpachtet oder zu Erbbesitz

ausgegeben wurde ; debet [enim aliquid] interesse

inter [agrum] immunem et veetigalem; nam
quemadmodum illis condicio diversa est, men-
surarum quoque actus dissimilis esse debet ; nee

tarn anguste professio nostra concluditur, ut non
etiam per provincial (denn fast nur in ihnen
war damals Boden, der nicht zu quiritarischem

Bodenrecht erworben werden konnte) prfoprijas
limitum observations dirigere possit (Hygin.

10 205, 4ff. mitMommsens Emendation a. O. 85,

3). Warum gelegentlich das Rechteck ange-

wendet worden ist (z. B. Suessa, Benevent, Velia,

Vibo , Cremona) , wissen wir nicht ; aber diese

Falle werden von den Gromatikern als Aus-
nahmen angesehen (die Parcellierung nach scamna
oder strigae, die die Colonialbficher wiederholt fur

coloniale Adsignationen behaupten, will Momm-
sen a. O. 85, 2 als Falschung ablehnen). Dass
andererseits die Parcellierung more eolonico per

20 centurias auch auf Boden erstreckt wurde , an
dem der Private kein quiritariscb.es Eigentum
erwerben konnte, bezeugt und tadelt Hygin. a.

O. 205, Iff.

b) a. per seam,na (Banke) et strigas
(Streifen) adsignatus: strigatus ager est, qui a
septentrione in longitudinem in meridianum
decurrit; scamnatus autem, qui eo modo ab
oceidente in orientem ereseit (Hygin. 110, Iff.),

bezw. da von der Ost-West-Richtung des deci-

30 manus abgegangen werden konnte und abge-

gangen worden ist: quidquid in longitudinem
est delimitatum

,
per strigas appellatur; quid-

quid per latitudinem, per scamna (Front. 3, 2ff.

Hygin. 207, If.); die grOssere Seite des Recht-

eckes ist dimidio longior sive latior (206f.). Ab-
gegrenzt wird per proximos possessionum rigo-

rcs (Front, a. 0.) ; Balbus 98, 9ff. : decumanus
est longitudo rationales, itemque cardo, consti-

tutis in unum binis rigoribus singulis spatio

40 itineris interveniente (d. h. sie sind Strassen,

eingesaumt von zwei rigores). nam quidquid in

agro mensorii operis causa ad finem rectum
fuerit, rigor appellatur; quidquid ad horum
imitationem in forma (Flurkarte) scribitur,

linea appellatur. Daneben wird rigor auch als

Synonymum von iter verwendet.

Kach dem von den augusteischen Militar-

colonien (secundum legem et constitutionmn divi

Augusti) genommenen Schema Hygins (206f.)

50 hat der decimanus maximus 40 Fuss Breite,

der cardo maximus 20 Fuss Breite, 12 Fuss die

actuarii, und zwar ebensowohl die zum cardo pa-

rallel gezogenen limites transversi, inter quos bina

scamna (unten im Plane z. B. a und e) et singulae

strigae (&) interteniunt , als die dem decumanus
parallelen limites prorsi, inter quos scamna
quatferna] (a, /?, y, d) strigaefoe senae] (6 bis v)

(auch so versucht Mommsen vermutungsweise

die verderbte Oherlieferung zu emendieren, a. O.

60 101, 1), die iibrigen rigores linearii erhalten 8
Fuss; ahnliches bestimmt die lex agrorum ex

commentariis Cktudii Caesaris Feldm. 207, 7.

Zum besseren Verstandnis dieses wiederhole ich

den von Mommsen S. 100 gegebenen Plan (an-

dere Combinationen S. 103) , der im wesent-

lichen richtig ist:
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a bis g und e bis 1 scamna
& bis r strigae

A 3»roma

AB decimanus maximus
AD cardo maximus
BC Ztmes 7/ ira«s^erSM.s-

CD ZtMies II prorstts

Durch die Strigation und Scamnation ent-

stand ein wesentlich anderes Bild der Acker-

und Wegeeinteilung als durch die Centuriation, 20 turien etwa in folgender Weise

:

bei der allein die strenge Durchfiihrung des

gromatischen Schemas denkbar ist. Jenes Ver-

falaren stellt nur eine Varietat dieses dar und

Verniessenden sowohl nach rechts und links, als

nach vorn und hinten Halften des templum:
durch die Querarme (cardo maximus, trcmsrersi

limites) des Kreuzes, in dessen Mittelpunkt jener

stent, zerfallt es in die pars eitrata (pars untied)

vorn, und hinten die pars ultrata (pars postiea)

;

durch den Langsbalken (decimanus maximus,
limites prorsi) in die pars dextrata und pars
sinistrata; die Anfangsbuchstaben C, V, D und

10 S sind als Siglen dieser Ausdriicke iiblich. Durch
Combination beider Teilungen entstehen vier

Viertel : dextrata eitrata (CD) , sinistrata ei-

trata (SC), dextrata ultrata (DV) und sinistrata

ultrata (SV); eardines und deeimani werden
vom Schnittpunkte der beiden Hauptlinien, dem
groma, aus gezahlt: k(ardo) m(aximus) oder

K • I , dann K • II , E • III u. s. f. , d(ecumanus)
m(aximus) oder D • I, dann D • II, D • III u. s. f.

;

dementsprechend die dem groma nilchsten Cen-

stellt nur
geht so gut wie dieses antiquo more vor sich

(Front. 3, 7), nur dass danach in provinciis

arm publica eoluntur (4, 1), d. h. zu Prontins

Zeit, der offenbar deshalb nur des Provincial-

bodens gedenkt, weil damals gleichartiger Boden
in Italien so gut wie gar nicht vorhanden war.

Denn aus der oben bereits teilweise angefuhrten 30
Hyginstelle (205f.) wird es klar, dass die Adsi-

gnationen per limites und per rigores nicht bios

formell sich unterschieden, sondern dass sie der

Ausdruck zweier verschiedenerBodenrechte waren.

Hygin tadelt es, dass den ager areifinim vecti-

galis viele Mensoren more colonico decimanis
et kardinibus diviserunt, hoc est per centurias,

sieut in Pannonia; denn debet [aliquid] in-

teresse inter [agrumj immunem et vectigalem;

nam quemadmodum Mis conditio diversa est, 40
mensurarum quoque actus dissimilis esse debet.

Er verlangt besonders vorsichtiges Vorgehen beim
Vermessen des a. vectigalis : propter quod hums
agri vectigalis mensuram a certis rigoribus eom-
prehendere oportet at singula term mis fundari
. . . omnium rigorum latitudines velut limitum
observabimus interstitione limitari; mensuram
per strigas et scamna agemus. Also wurde in

strigae und scamna solcher Boden zerschnitten

decumanus
maximus

I.

cardo
maxi- •

S-D-II

V-K-II

S-D-II

V-K-I

S-D-I

V-K-II

S-D-I

V-K-I

S-D-II

C-K-I
|

S-D-II

C-KII

S-D-I

C-K-I

S-D-I

C-K-H

D-D-I

V-K-II

D-D-I

V-K-I

DDI
C-K-I

D-D-I

CKII

D-D-H
V-K-II

D-D-n
VKI

D-D-II

CK-I

D-D-II

C-K-H

I

DM
Die Siglen sind leicht aufzulfisen, z. B. links

oben s(inistra) dfecimanum secundum) u(ltra)

k(ardinem secundum), oder rechts unten d(extra)

dfecumanum secundum) c(itra) kfardinem se-

cundum). Rudorff Peldm. II 341ff. 353f.

Mommsen Hermes XXVII 90ff. Zu den Be-
richten der antiken Feldmesser ist nun auch ein

geringer Bruchteil einer antiken Flurkarte ge-

treten, urn dessen Erklarung sich Mommsen
(zu CIL XII 1244 und Hermes a. O. 103) be-

an dem nicht quiritarisches Eigentum erworben 50 sondere Verdienste envorben hat ; diese Fragmente
werden konnte , sondern auf dem ein an den sind in Arausio (heute Orange) gefunden und von
Staat als den Eigentiimer zu entrichtender Boden-
zins (vectigal) lastete, sei es als voller Pacht-
betrag, sei es auch nur als symbolischer Aus-
druck der Anerkennung des staatlichen dominium.
Hiemit sind die Linien fur die Entwicklung der

beiden agrimensorischen Hauptformeln auch in

einer Zeit, die vor der Abfassung der in den
gromatischen Digesten vorliegenden Schriften lag,

O. Hirschfeld ausser CIL XII 1244 und p. 824
auch im Arch. Jahrbuch 1892, Anzeiger 125 in

guterPhotozinkographie, sowie von Weber Rom.
Agrargeschichte Tfl. I (vgl. dazu Text S. 279ff.)

nach einer Handzeichnung in iibersichtlicher

Gruppierung abgebildet.

Ager est mensura comprehensus, cuius
modus unitersus civitati est adsignatus, sicut

angedeutet. Weber rOm. Agrargeschichte 26ff. 60 in ]ms itan ia Salmanticcnsibus ant Hispania
Mommsen Hermes XXVII 86. 99ff.

Uber die Anwendung der agrimensorischen
Formen bei der Colonieanlage und beim Ab-
stecken des Lagers s. Co Ionia und Lager;
ilber die Art der Aufteilung der eenturia und
die Setzung der Marksteine s. Centuria.

Anhang: Im gromatisch - technischen
Sinne unterscheidet man vom Standpunkte des

citeriore Falantinis et compluribus provinciis
tributarium solum per universitatem populis est

definitum (Hygin. 4, 3). Bei dieser Kategorie
ist bios die aussere Flurgrenze abgesteckt, nicht

aber divisio und adsignatio eingetreten. Da
aber bei der Ubereignung von Provinzboden
aus rOmischem Dominium an Provinzgemeinden
nicht leicht an die Schaffung peregrinen* oder

an die italischen Bodenrechtes gedacht werden

kann , so scheint der a. mensura comprehensus

nur eine Species des a. arcifinius gewesen und

bei der Einfiihrung der Grundsteuerhebung durch

die Gemeinden geschaffen worden zu sein; ,es

lag nahe, der betreffenden Gemeinde unter Auf-

lage einer mehr oder minder fixierten Prucht-

quote oder Geldsumme das Bodeneigentum ftir

ihre Territorien unveviiusserlich zu iiberweisen,

wodurch sie berechtigt wurde, von den einzelnen

Inhabern Grundsteuer zu erheben' (Mommsen
a. O. 89).

Ager est arcifinius (Nebenform arcifina-

Us), qui nulla mensura continetur (d. h. unver-

messenes Land), fmitur secundum antiquam

observationem -fluminibus, fossis, montibus, viis,

arboribus ante missis, aquarum divergiis , et

si qua loca a vetere possessore potuerunt optineri

(somit eingeschlossen durch unregelmassige, natur-

liche und willkurlich gezogene Grenzen, deren

Anerkennung auf Grund des VOlkerrechtes in

Friedensschliissen und Staatsvertragen erfolgt

ist; das Formular solcher Territorialgrenzbucher

kOnnen wir uns nach dem Excerpt bei Hygin. 114,

16ff. oder nach dem Schiedsspruche in den Grenz-

streitigkeiten zwischen den Genuaten und den Vi-

turiern CIL V 7749 vom J. 117 v. Chr. reconstra-

ieren) ; nam ager arcifinius, sieut ait Varro, ab

areendis hostibus est appellatus (ahnlich 369, 16;

138, 8. 284, 8 aber arcendo vicinum; also ,inner-

halb des Grenzfriedens' gelegener Acker)
;

qui

postea interventu litium per ea loca quibus finit

terminos accipere coepit (Front. 5f.). Urspriing-

lich deckt er sich mit dem a. occupatorius , d.

b. quibus agris victor populus occupando nomen
ded.it (Siculus Flaccus 138, 3, vgl. 284, 7ff.),

der von der Gemeinde besetzten Mark : seinen

Namen hat er von den kriegerischen Bollwerken

an der Grenze, den arces. Verringert wird er

durch die adsignatio mil die zu vollem privaten

Bodeneigentum ausgegebenen Landstriehc ; er

umfasst daher die subsiciva, wofern sie nicht

durch Singularconcession in privaten Acker ver-

wandelt worden waren, und das der Limitation

und Adsignation niclit unterzogene Staatsgebiet,

und ist daher auch mit dem ager publieus iiber-

haupt identisch und dem a. adsignatus entgegen-

gesetzt (Feldmesser 24, 4. 43, 21. 178. 9. 179,

17). Wird er aus praktischen Griinden limitiert

(vgl. z. B. Feldm. 204ff. oder das Ackcrgesetz von

111 v. Chr.), so sind mit diesem agrimensori-

schen Vorgange keineswegs die rechtlichen Folgen
der Adsignation verbunden (vgl. Siculus Flaccus

138, llff.), wie denn iiberhaupt diese nur als

magistratischer Akt ,
jene als teehnische , aber

juristisch indifferente Leistung zu betrachten ist.

Litteratur: A. Rudorff Gromatische Institu-

tionen (in Schriften der rom. Feldmesser, hrsgg.

underkl. vonBlume. Lachmann und Rudorff.
Berlin 1852 II 227ff.). Max Weber Die rOm.

Agrargeschichte in ihrer Bedeutung fiir das

Staats- und Privatrecht, Stuttgart 1891. Th.
Mommsen Zum rOmisehen Bodenrecht, Hermes
XXVII 1892, 79ff.

III. In privatrechtlicher Beziehung un-

terscheidet man den a. publieus, a. privatus und

a. publieus privatusque. In alterer Zeit sind

bios a. privatus und a. publieus einander ent-

gegengesetzt , als Eigentum des Einzelnen und

der Gemeinde; sie summieren sich zur Gesamt-

heit des staatlichen Territoriums. Der a. pu-
blieus ist das Prius, aus ihm geht durch Schen-

kung oder Verkauf der a. privatus hervor. Ubri-

gens reicht auch dieser Gegensatz allem An-

scheine nach nicht in die Anfange Roms zuriick.

Der eigentlichen Form des privaten Bodeneigen-

tums geht wohl das Geschlechterbodeneigentum

10 voraus; ja dieses ware alter als der iibliche Begriff

des Gemeindelandes , wenn der romische Staat

durch die Vereinigung von Geschlechtern ent-

standen sein sollte. Lange Zeit erscheint Pri-

vateigentum an Immobilien nicht mOglich ge-

wesen zu sein , und bios bewegliches Eigentum

Gegenstand des commercium gebildet zu haben,

insbesondere Menschen und Tiere (familia, pe-

cunia). Aber jeder Geschlechtsgenosse muss ein

Anrecht darauf gehabt haben, nach bestimmter

20 Ordnung einen Streifen des seinem Geschlechte

zu eigen gehorigen Bodens zur Bebauung zu

empfangen. Das private Bodeneigentum des Ein-

zelnen erscheint von diesem Standpunkt aus als

eine hohere Entwicklungsstufe jenes Anrechtes;

stirbt der Bodeneigentiimer ohne berechtigte

Leibeserben zu hinterlassen, so fallt sein Grund-

besitz sowie sein bewegliches Gut an die Ge-

schlechtsgenossen zuruck. Die Erwerbung neuer

Territorien durch den Staat diirfte in alterer

30 Zeit hauptsachlich zur Erweiterung der Gentil-

fluren gefiihrt haben; wie die Neubiirger min-

derer Gattung einem patricischen Geschlechte in

Clientel gegeben wurden, so mag auch ihr Bo-

denbesitz, sei es ungeschmalert oder beschrankt,

der betreffenden Gens attribuiert worden sein.

Die Steigerung der Individualrechte iiberhaupt

verringerte die Macht der gentilicischen Ver-

bande. So lOste sich auch der Geschlechter-

grundbesitz auf in patricisches und plebejisches

40 Privateigentum. Damit wurden auch neue For-

men fiir die Behandlung des durch die Mitwir-

kung aller, durch die kriegerische Kraft des

Staates neugewonnenen Landes nOtig.

So oft der Staat ein neues Gebiet seinem

Territorium angliedert, ist dieses (ager occupa-

torius Feldm. 2, 20 = 115, 4. 5, 22. 138, 3; vgl.

oben S. 789) von Rechts wegen in seiner ganzen

Ausdehnung so lange Gemeindeeigentum.bis ein

Gemeindebeschluss ihn ganz oder teilweise ent-

50 weder den fruheren Eigentumern, die in den Schutz

der Gemeinde aufgenommen worden sind, restitu-

iert, oder bis die Gemeinde sich seiner anderweitig

durch Schenkung oder Verkauf entaussert. Am
ehesten durften jene Flurteile, welche direct Eigen-

tum der unterworfenen Gemeinden gebildet hatten,

aus wirtschaftlichen Griinden zu gleichem Zwecke

romisches Gemeindeland geblieben sein. Die zahl-

reiclien glucklichen Kriege Roms fuhrten zu be-

deutender Erweiterung seines Gemeindelandes,

60 da die Romer gewohnlich einen Teil des unter-

worfenen Landes fiir sich einzogen: meist ein

Drittel. so sehon Romulus (Dionys. Halic. II 35.

50), aber auch die Halfte (Dionys. LT 54. Liv.

XXXVI 39, 3), oder zwei Dritteile (von den

Hemikem Liv. II 41, 1 ; von den Privernaten

VIII 1, 3), ja selbst das ganze Gebiet (Capua

Liv. XXVI 16, 8) wurde den Besiegten abge-

genommen (zahlreiche Beispiele bei Schwegler



791 Ager Ager 792

St ™r\T
n
TY Vjg

9n
Ap

i

p
!
an-^ c - i

-

7
-

p
<r,- ?

,

s - 789; v^- FeMm - 137
> i9 - 284

-
9ff-i ^pon. Dig. IL1X 15, 20, 1) Derjemge Teil Ackergesetz von 111 v. Chr. venvandelte solche

des romischen Temtonums, der mcht Staats- Possessionen in Privatland und verbot Z 25 weitereeigentum ist
,

ist voiles Eigentum einzelner In- Oceupationen), aber so, dass niclit duroh usucapio
dividuen (Burger oder Bundesgenossen) und ju- Eigentumsrecht daran fur den Privaten entstehennstischer Personlichkeiten Vereimgungen

, Ge- konnte, oder es wurde an ihm (a. privatus vecti-memden). Uberseeische Landerwerbungen werden galisque) contractlich Erbpacht und eine (even-
vollends als quintarischen Pnvateigentums un- tuell nur nominelle) Abgabepfiicht festgesetzt fCILfahig angesehen und gelten durchaus als Staats- I 200 Z. Slf. 49. 66). Auch in letzterem Palle be-aomane (trai. 11 7 m eo solo dominium populi 10 halt der Staat das Eigentumsrecht, wobei eriibri-Homam est vel Caesaris); allerdings nicht von gens auf die Riickforderung bedingten Verzicht
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Grac- leistet («* l™m d™ hv>* vectigal pendatur, nequc

cnus iii v. Lnr. emgebrachten Gesetze de Asia ipsi conduetori neque heredi eius praedium aufe-provineia (Cicero Verr. Ill 12. Fronto ad Ve- ratur Gai. HI 145 Paul. Dig. VI 3, 1) oder (beirum ll l); vordem wurde, beispielsweise in Si- Concessionen an stipendiare Gemeinden) unbedingt
cilien auch stipendiarenGemeinden, sofern nicht verzichtet. Diese Kaufacker heissen, da neben
zur btraie die Expropriation vollzogen wurde, den Censoren auch die Quaestoren in hervor-
das alte Bodenrecht gelassen (Cic. Verr. n 13. ragender Weise mit dem Verkaufe der dem StaateHI 12. Mommsen St.-R. Ill 729ff.). gehorenden Immobilien betraut worden zu seinDer a. publicus ist ein wichtiger Teil des 20 scheinen (Liv. XXVIII 46, 4. Hygin. Feldm 115,fruchtbringenden staatlichen Verniogens, die Me- 17. Siculus Placcus 152, 24), dgri quaestoriithode seiner Benutzung erne eminent wichtige (Feldm. 115, 15. 125, 19. 139, 11 136 16
politische Frage (s Leges agrariae): u . s.). Eudorff Feldm. II 315ff. Mommsen
_

a) irwird optuma lege durch Adsignation St.-E. lis 459ff. ; s. Decuma, Stipendium,
nPrivateigentumverwandelt: zllgememagerda- Vectigal. Uber die agri veetigales der Munici-
tus adsignatus (s. Adsignatio und o. S. 784). pien und die aus ihr entstandene Emphyteuse s. d.
Sofern diese Adsignation mit der Griindung ei- c) Er wird verpachtet und bilrlet die wich-nesneuen Gememwesens mit romischem Burger- tigste Einnahmequelle des Staates: Kulturland
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der a-9er Gampanus seit Capuas Vernich-(Feldm 35, 14. 62, 20. 264, 13) bezeichnet 30 tung , Liv. XXVII 3, 4. XXVIII46,4 XLII

uber die vermOgensrechthche Gliederung des- 1, 19. Cic. de leg. agr. II 81), Weideland (ager
selben _s Colonia)

;
ohne diesen Zusammenhang compascuus Cic. Top. 12. Fest. ep. p. 40. Isidor.a planus

: (Fest 373. Feldm 154 12. Varr. orig'xv 13, 9 ;
pascua silva, saltus, z. B. in

,%-n •> '

10 \T£L die Formel Feldm. 239, 5 Sabinis in monte Mutela Frontin Feldm 21,3)(Volturm) ager in nominibus villarum et pos- schlagbare Walder (silvae eadueae); ferner wur-sessorum est adsignaius, ebenso 238, 5. 18. 239, den die Pechhutten in den Staatsforsten (pica-
i. 12); mit dem a. m privatum commutatus riae), der Bergbau (metalla), die Salzgcwinnung
wurde der exproprnerte Eigentumer eines etwa (salinae), der Fischfang (Polvb VI 17 2 Fest
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e £erade ™entbehr- p. 191 s. locus IMcrinus. Serv. Georg. II 16l'lichen Fedstuckeslentschadigt (Ackergesetz von40Ulp. Dig. XLIII 14, 1, 7. Marcian. Dig. Iill v. Uir. Z. 11 [qwiiager pubhem populi 8, 4, 1 flumina paene omnia et portus pu-Romamm terra Italia P. Mueio L. Calpumio Mica sunt) verpachtet; die Abgabe neisst allge-

cos. fuit, de eo agro loco, quern agrum locum mein vectigal, die fur das Weideland auch serip-
populus ex publico m privatum cjommutavit, turn (daher scripturarius ager Fest p 333)ouo pro agro loco ex private in publicum tan- fur das Ackerland auch decuma (daher ager
turn tnodum agri loci commutavfit : is ager to- decumanus Cic. Verr. Ill 13 103 CIL II 1438cm dojmneis privatus ita, utei qimi optuma vom J. 49 n. Chr.; agri decumates inner-
lege prwatus, esto; uber die agri concessi, agri halb des germanischen Limes Tac. Germ 29)
reddihcommutatiprosuiss Rudorff II 388ff.; Von der Verpflichtung zur Steuerabgabe mhrt
Ztschr. f. gesch. Rechtsw. X 58f.). Diesem a. 50 der Name a, vectigalis her (Cic Verr III
optima lure privatus kommt soweit, wie uber- 103. Paulus Dig. VII 3, 1 Feldm 116 5 125haupt dem Privatvermogen jedweder Art, vollige 19. 204, 16. 205, 5. 9 u. s.). In republicani-
Verlugungsfreiheit seitens des Eigners zu; er scher Zeit umfasste man alle Gattungen des vom
unterhegt aber ebensoschr auch der Schatzungs- Staate in Pacht ausgethanen a. publicus wegen
pnicht (censm censendo est Fest. ep. p. 58) und des Uberwiegens der Weidewirtsehaft auf ihmdem lnbutum; daher ist er, seit das Tributum mit dem Ausdnicke pascua (Plin. n. h. XVIII
lactisch aufgehort hat, ganzlich steuerfrei. 11 etiam nunc in tabulis eensoriis pascua di-

b) Jir wird zur Nutzmessung an Private und cuntur omnia, ex quibus populus reditus liabet,
gemeinden, auch an shpetidiarii (Lex agrar. quia diu hoc solum vectigal fuerat). S. die ein-

• \i i , • ,

AVV^n. Pun. 135) gegen 60 zelnen SchlagwOrter und Vectigalia publica.
erne Abgabe (vectigal), also zu jederzeit wider- In den altesten Zeiten verfugt der KOnig fiber
rullicnem Besitze (s Possess io) iiberlassen; das den a. publicus, wie der Hausvater fiber seinAusmass des dem Emzelnen zur occupatio und Hauswesen. Im Freistaate concurrieren die den
possessw zuzugestehenden Fruchtgenusses am a. Staat constituierenden Gewalten hierin der Art,
publicus bildet erne der wichtigsten romischen dass das Eigentumsrecht des Volkes anerkannt
Agrartragen (s auch Leges agrariae). Das ist und insbesoudere bedeutendere Liberalitats-
Ackerland wird dabei entweder einfach freige- akte auf Kosten der Staatslandereien ohne Ge-
geben: a. occupatorius (in anderem Sinne wie heiss des Volkes theoretisch unzuliissig sind der
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Senat vorzugsweise fiber die Administration dis- L. Agerinus, Freigelassener der Agrippina,
poniert, diese selbst aber von den Beamten (Con- falschlich ernes Mordversuchs auf Nero beschul-

suln, Censoren ; fiber directen Auftrag des Senat's digt, J. 59 n. Chr. Tac. ann. XIV 6. 7. 8. 10.

auch von den Quaestoren) besorgt wird; die Suet. Nero 34 (hier der Vorname).
magistratischen Kechte auf diesem Gebiete, die [v. Rohden.]
unzweifelhaft im Beginn des Freistaates sich der A. Agerins. Mit diesem Namen ist in den mei-
kOniglichen Gewalt sehr genahert haben , ver- sten (vgl. aber Gai. IV 46. 60. 64. 86, auch IV
kummern immer mehr. Der Senat , der dann 42) processualischen Schriftformeln, welche Gains
zunachst bei unbedeutenderen Verausserungen von im 4. Buch seiner Institutionen mitteilt, die an-
Staatseigentum das Volk zu befragen unterliess, 10 greifende Partei (s. Gai. IV 34), der heute soge-
gelangt durch die sullanische Verfassungsreform nannte Klager bezeichnet. Dim steht al3 Be-
dazu, unumschrankt uber die Staatsdomane zu klagter Numerius Negidius (N.N.) gegenfiber.
verffigen ; Cicero bringt beispielsweise seinen An- Wo in der Formel noch eine dritte Person (ab-

trag auf Adsignation von Staatslandereien an gesehen vom index) erscheint, da heisst sie ge-

die Veteranen im Senate vor (Phil. V 53). Bei wohnlich L. Titius (s. Gai. IV 34. 137). Doch
der Teilung der Provinzen zwischen Senat und kommt zuweilen L. Titius auch fur den Klager
Kaiser (27 v. Chr.) wurde dem Kaiser das Boden- und Beklagten vor (vgl. Gai. IV 64. 86 und die
eigentum der Gemeinde an oder in den kaiser- Interdicte bei Ulp. Dig. XLIH 30, 1, pr. und
lichen Provinzen abgetreten; Mommsen (St.-R. 3 pr.), in dem Stipulationsformular bei Dip. Dig.
DI8 1089, 1) schliigt vor, ffir diese erste auf zehn 20 L 16, 68 (dazu Lenel Edictum 411. 414) ffir

Jahre gultige Abtretung die Form einer fiduciaren den Richter (vgl. Plut. quaest. Rom. 30). A.A.
tibereignung anzunehmen. Die Staatsrechtslehrer und N.N. sind dem Gains und den Juristen nicht
der Kaiserzeit formulieren dann das zu ihrer eigentumlich ; sehr wahrscheinlich (s. Prob. Eins.
Zeit bestehende Verhaltnis : in eo (namlich pro- 5. Gai. IV 47. 136. Paul. Coll. leg. mos. et

vineiali) solo dominium populi Romani est vel rom. II 6, 4. 5) gehOrten sie in der Kaiserzeit

Caesaris Gai. II 21. Da die Fiscalprovineialen den Musterformeln des praetorischen Albums an.

mit einer directen VermOgenssteuer (tributum) Wann der Gebrauch dieser Namen entstand, ist

belastet wurden, unterschied man den in einer nicht festzustellen. Die Lex Rubria (CIL I 205
kaiserlichen Provinz gelegenen a. tributarius c. 20), die zwischen 705—712 d. St. fallt, nennt
vom a. stipendiarius auf senatorischem Pro- 30 den Klager L. Seius, den Beklagten Q. Licinius.
vinzialboden : (praedia) stipendiaria sunt ea, In dem von Aquilius Gallus, einem Zeitgenossen
quae in his provinciis sunt, quae propriae po- Ciceros, herruhrenden Stipulations- und Accepti-

puli Romani esse intelleguntur, tributaria sunt lationsformular bei Florent. Dig. XLVI 4, 18, 1

ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae und lust. Inst. Ill 30 (29), 2 kOnnen altere Nar
Caesaris esse creduntur Gai. II 21. Ausserdem men durch ^4.^4. und iVJV. verdrangt sein. Der
steht dem Kaiser das bereits von den Ausnahms- in den Musterformeln des Albums beispielsweise

gewalten der letzten Jahrzehnte des Freistaates angefiihrte A.A. und N.N. war im Gerichtsver-
gehandhabte Recht der freien Adsignation wo fahren durch die wahren Namen der Parteien zu
immer belegenen staatlichen Ackerlandes zu, ein ersetzen (vgl. Wlassak Edict und Klageform 72
Recht, von dem hauptsachlich fur die Ansiedlung 40 —80). Die Lex Rubria a. a. O. halt es fur nOtig,

und Altersversorgung der Veteranen Gebrauch dies besonders anzuordnen. Nahe liegt es , aus
gemacht wurde; die einzige Ausnahme, von der A.A. und N.N. einen Anklang an die Thatigkeit
wir hOren, gehort einer Zeit an, in der man wie- derProcessparteienherauszuhCren(soBethmann-
der einmal die Herstellung der republicanischen Hollweg Rom. Civilprocess II 409, 19 u. A.); in-

Ordnungen anzubahnen suchte (Nervas lex agra- dess sind wie Aulus und Numerius (s. Fest. ep.

ria Callistratus Dig. XLVH 21, 3, 1). Zu jeder p. 171) so auch Agerius (CIL X 539: Acerius)
Art der magistratischen Judication und Termi- und Negidius als reelle Namen nachweisbar; s.

nation des gesamten Gemeindelandes ist der Kuntze Excurse fiber rOm. Recht 2 232. Wegen
Kaiser befahigt , sobald er das Amt eines Cen- der Bezeichnung des Klagers und Beklagten in den
sors ausubt, also seit Domitian (84 n. Chr.) 50 Formeln der Theophilinischen Institutdonenpara-
tiberhaupt ; unter den friiheren Kaisern aber waren phrase vgl. C. Ferrini Rendiconti dell' Istituto

derlei Akte am Gemeindeboden in Italien und in Lombardo Serie H v. XVLT : Nota letta nelT adu-
den senatorischen Provinzen noch oft ex senatus nanza dell' 11 dicembre 1884.
consulto erfolgt: so durch curatores locorum Litteratur: Antonius Angus tinus in Ottos
publicorum iudicandorum ex s. c, CIL VI 1266 Thesaurus iur. rom. I 388—470 (die nomina
(2 n. Chr.). 1267 (6 n. Chr.), oder durch kaiser- ficta der lust. Pandekten). Huschke Studien
liche Amtshandlung ex s. e. (CIL VI 1236 im J. d. rom. Rechts I 310; Gains. Beitrage zur Kritik

7/6 v. Chr.). Naheres bei Mommsen St.-R. LTI etc. 224. Schrader im Commentar zu lust,

llllff. LT3 992ff. 1087ft.; s. Terminatio. Inst, III 29 (30), 2 p. 575. Puchta(-Rudorff)
Litteratur: Blume, Lachmann, Rudorff 60 Institutionen I § 164a. Keller-Wach Roni.

Schriften der rom. Feldmesser, Berlin 1848. 1852. Civilprocess § 40 N. 460—462, auch N. 458.

Mommsen St,-R. (vgl. im Index ,Gemeindeland') Rudorff Rom. Rechtsgescnichte LT 101. Beth-
und die einschlagigen Partieen in Marquardts mann-Hollweg RCm. Civilpr. II 409. 411, 25.

St.-V. H2. Weber Rom. Agrargeschichte (s. Kuntze Excurse2 232. [M. Wlassak.]
oben S. 789). 'Ayegfids s. 'Ayvgftog.

A. regius (s. auch Tefisvog), Campanus, Mar- Agerochios, Praeses der Provinz Haemimon-
tius, Gallicus u. a. s. unter Regius, Campa- tus im J. 535 n. Chr. Nov. lust. 32. 34.

nus, Martius, Gallicus u.s.w. [Kubitschek.] [Hartmann.]
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Agerochos (AysQmxoe), Preier der Penelope,

aus Dulichion. Apd. fr. Sabb. Eh. Mus. XLVI
179, 24. [Escher.]

Agesandridas , Sohn des Agesandro's (s. d.

Nr. 2), Spartiate, wurde im J. 411 v. Chr. mit

einer peloponnesischen Flotte nach Euboea ge-

sandt, besiegte bei Eretria die Athener unter

Thymochares und brachte Euboea zum Abfall.

Spater fiihrte er eine Plottenabteilung an der

I 42. IX 99), welcher nach Boeckh II 2, 349.

452 etwa 01. 76, 4 siegte.

• 3) s. Hegesidamos. [Kirchner.]

Agesikrates, Sohn des Agesikrates. Stqarrj-

yog auf Kos. Newton ancient greek inscr. 335.

[Kirchner.]

Agesilaos (AytjoiAaog). 1) Epiklesis des Ha-
des, iorisch'Ayeodd;, iomsch'Hy>]ailea>g. Aeschyl.

fgm. 406. Kallimaehos hymn. V 130. Nikander

thrakischen Kiiste (Thuk. VIII 91, 2. 94. 95, 10 fgm. 74, 72. Hegesipp. Anth. Pal. VII 545. Epi
2ff. Xenoph. anab. I 1, 1. 3, 17). [Niese,]

Agesandros (AyrjoavSgog). 1) Beiname des

Hades. Hesych. Vgl. Agesilaos Nr. 1.

[Wentzel.l

2) Ein Spartiate, der vor dem Ausbruch des

peloponnesischen Krieges als Gesandter nach
Athen ging (Thuk. I 139, 3). [Niese.]

3) Archon in Delphoi. "Wescher-Foucart
inscr. de Delphes 266.

gramm aus Kreta bei Kaibel epigr. 195. Lact.

div. inst. I 11. 81. Hesych. Et. M. 8, 32.

[Wentzel.]

2) KCnig von Lakedacmon, Sohn des Doryssos,

Agiade (Herodot. VII 204). Nach Apollodor re-

gierte er 44 Jahre (920—877 v. Chr.) und lebte

zu seiner Zeit Homer; dagegen nach Pausanias

herrschte er nur kurze Zeit. Pausanias lasst un-

ter ihm die lykurgischen Gesetze gegeben sein

4) /Z^ravts (Eponymos) in Korkyra. CIG 1851. 20 (Diod. fr. VII 8 bei Euseb. chron. I 223f.

[Kirchner.]

5) Bildhauer, s. Hagesandros und Ale-
jandro s.

Agesarchos, Sohn des Haimostratos (?), Tri-

taier. Beriihmter Faustkampfer. Sein Standbild in

Olympia von den Sohnen des Polykles, Paus. VI
12, 8. 9. [Kirchner.]

Agesianax (Ayrjaidvai), von Plutarch (de fa-

cie in orbe lunae 2. 3) als Verfasser von <Pcuv6

Clemens Alex, strom. I 141. Paus. Ill 2, 4.

Clinton fasti hellen. I 3S5f.).

3) Lakedaemonier aus dem Geschlecht der

Eurypontiden, Grossvater des KOnigs Leotychides

(Herod. VIII 131).

4) Lakedaemonischer Kbnig aus dem Hause
der Eurypontiden, Sohn des Konigs Archidamos
und der Eupolia. Geboren etwa 444 v. Chr. war
er als jilngerer Sohn und da sein alterer Stief-

fieva erwahnt, identisch mit Hegesianax (s. d.). SObruder Agis (II.) einen Sohn, den Leotychides

[Schaefer.]

Ageslas ('Ay^aiag). 1) Sohn des Sostratos,

aus einem in Syrakus eingebiirgerten Zweige der

Iamiden, welcher das diesem Geschlechte zu-

stehende Priestertum am Altare des grossen

Zeus in Olympia auch in der Fremde festgehal-

ten hatte. Es war die Gewohnheit der Iamiden,

Orakel sprechend umherzuwandern , vornehmlich
bei den Spartanern und iibrigen Doriern , sowie

hatte, nicht fur den Thron bestimmt. Da jedoch

die echte Geburt des Leotychides bezweifelt ward
(man sagte, er sei von Alkibiades im Ehebruch
erzeugt, Plut. Alkib. 23), so trat A. nach dem
Tode seines Bruders Agis als Bewerber um die

Nachfolge auf, die Mehrheit des Volkes erklarte

ihn fur den rechten Erben, und der Thron wie

das VermOgen des Agis ging auf ihn uber, wo-
bei namentlich Lysander, der in A. einen willigen

bei den Arkadern. So war einer der Vorfahren 40 Freund zu erhalten hoffte, seinen Einfiuss fur

des A., vermutlich von Stymphalos, nach Korinth
gekommen und hatte den Archias begleitet, als

er Syrakus zu griinden auszog. A. teilte die Nei-

gung der Iamiden zu gymnischen Kampfen und
trug einen Sieg mit Maultieren in Olympia da-

von. Diesen Sieg, den Boeckh 01. 78 ansetzt,

feiert Pindar in der sechsten olympischen Ode.

Aus dieser Ode und den zugehOrigen Scholien ist

A. bekannt. Er scheint mit Hieron befreundet

ihn einsetzte (Xenoph. Ages. I 5; Hellen. Ill 3,

Iff. Plut. Ages. Iff.; Lys. 22. Paus. Ill 8, 7ff.

Nepos Ages. 1). A. kam etwa im J. 401 v. Chr.

auf den Thron ; das erste wichtigere Ereignis un-

ter seiner Regierung war die VerschwOrung des

Kinadon, die kaum ein Jahr spater entdeckt

ward (Xenoph. Hellen. Ill 3. 4). A. suchte zu-

nachst sein Ansehen zu befestigen; anders als sonst

die KOnige zu thun pflegten, trat er in gutes

gewesen zu sein und ihm militarische Dienste 50 Einvernehmen zu den Ephoren und hielt sich

geleistet zu haben. Nach Hierons Tode wurde
A., dem es nicht an Feinden fehlte, ermordet.

[Cauer.]

2) Athener (A%aovsvs). Mit Aischines von
Lamptrai ist er das Haupt einer vor der Schlacht

bei Plataiai angezettelten VerschwOrung vorneh-

mer Athener behufs Aufhebung der Demokratie.

Auf Aristeides Veranlassung verbannt, Plut. Arist.

13. [Kirchner.]

namentlich an Lysander. Als im J. 397 die Per-

ser, mit denen die Spartaner seit dem Feldzuge

des jiingeren Kyros in Asien Krieg fuhrten, gros-

sere Rustungen begannen und sich zum Angriff

anschickten. bewirkte Lysander, dass nach Be-
schluss der Lakedaemonier und Bundesgenossen
A. mit einem Heere von 2000 Neodamoden und
6000 Bundesgenossen nach Asien gesandt ward,
um hier entweder mit den Persern Frieden zu

3) Von Megara, ein nur aus dem von E. 60 schliessen, oder sie an einem Angriff zu hindern.

Rohde entdeckten Paradoxographus Vaticanus
{Acta philolog. Lips. I 35f.) bekannter Schrift-

steller. [Schwartz.]

Agesidamos (Ayqaidafiog). 1) Sohn des Arche-
stratos, epizephyrischer Lokrer. Siegt als Knabe
zu Olympia im Faustkampf um 01. 74. Pind. 01.

10. 11. Schol. 01. 10 bei Boeckh II 1, 238.

2) Vater des Aitnaiers Chromios (Pind. Nem.

Ihn begleiteten, vom Volke erwahlt, dreissig Spar-

tiaten, unter denen sich auch Lysander befand,

der seinen und seiner Parteigenossen Einfluss in

Kleinasien wiederherzustellen hoffte. Vor seinem

Ubergange nach Asien wollte A., wie einst Aga-
memnon, in Aulis opfern, ward aber von den
Boeotern, die nebst den Athenern und Korinthern

die Heeresfolge verweigert hatten, daran gehindert

..
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und kam sdann (Fruhjahr 396) in Ephesos an,

wo er das Heer seiner Vorganger, namentlich

die Kyreer ubernahm (Xenoph. Ages. I 6ff. ; Hel-

len. Ill 4, Iff. Plut. Ages. 6 ; Lys. 23. Paus. Ill

9, Iff. Nepos Ages. 2). Hier schloss er zunachst

mit Tissaphernes, dem Satrapen von Lydien und

Karien, einen Waffenstillstand auf drei Monate,

um aufs neue mit dem PerserkSnige zu unter-

handeln und den Frieden und die Befreiung der

griechischen Stadte des Festlandes zu erlangen. 10

Wahrend dieser Zeit beschaftigte er sich mit der

Neuordnung der kleinasiatischen hellenischen

Stadte und fand dabei Gelegenheit, Lysandern,

der als die wichtigste Person erschien und iiber-

all in den Vordergrund trat, zuriickzudrangen

und so zu demiltigen, dass er selbst um eine an-

dere Verwendung bat und an den Hellespont ab-

ging. Der erhoffte Friede mit den Persern kam
nicht zu stande; vielmehr hatte Tissaphernes

sein Heer ansehnlich verstarkt und erklarte dem 20

A. den Krieg, wenn er nicht Asien verlasse. In-

dent A. sich den Anschein gab, als wolle er Ka-

rien angreifen, und Tissaphernes seine Streitkrafte

zum Schutze dieser Landschaft versammelte,

wandte er sich plotzlich nach Norden, in das

Kaystrosthal und weiter bis nach Phrygien

am Hellespont, der Satrapie des Pharnabazos.

Er fand diese Gegenden unverteidigt und ge-

wann grosse Beute, bis er durch die iiberle-

gene Reiterei des Pharnabazos genOtigt ward, 30

an die Kiiste zuriickzukehren (Xenoph. Ages. I

10ff.; Hellen. Ill 4, llff. Plut, Ages. 7ff.; Lys.

23. Diod. XIV 79. Nepos Ages. 2, 3ff.). Im fol-

genden Winter beschaftigte er sich mit Riistun-

gen, namentlich mit der Bildung einer besseren

Reiterei, und sammelte zum Fruhjahr 395 seine

Truppen abermals in Ephesos. Auch jetzt erwar-

tete ihn Tissaphernes in Karien, wahrend A.

nnverhofft in Lydien und die Gegend von Sardes

eindrang. Tissaphernes eilte zum Schutze her- 40

bei; A. hatte jedoch Gelegenheit, am Paktolos

die persischen Reiter anzugreifen und zu schlagen

und die Umgegend von Sardes zu verwiisten.

Diese Niederlage war eine der Ursachen, weshalb

Tissaphernes bald darnach abgesetzt und hinge-

richtet ward (Xenoph. Ages. I 23ff. ; Hellen. IH
4, 15ff. Plut. Ages. 10. Diod. XIV 60. Paus.

Ill 9, 5f. Nepos Ages. 3, 2ff.). Sein Nachfolger,

Tithraustes, schloss zunachst mit A. eine langere

Waffenruhe ab, um neue Unterhandlungen zu er- 50

tfffnen; er schlug als Friedensbedingung vor,

dass A. Asien verlasse und die hellenischen

Stadte autonom, aber den Persern tributpflichtig

sein sollten; zugleich bedang er sich aus, dass

A. seine Satrapie raume. Die Spartaner willig-

ten ein, und A. begab sich in die Satrapie

des Pharnabazos. Auf dem Wege dorthin, bei

Kyme, erhielt er die Botschaft, dass ihm der

Oberbefehl auch zur See und die Ernennung
•eines Nauarchen iibertragen sei. A. verstarkte 60

nunmehr gegeniiber den starkeren persischen Ru-

stungen seine Flotte um 120 neue Schiffe und er-

nannte seinen Schwager Peisandros zum Oberbe-

fehlshaber. Dann ruckte er in das Land des

Pharnabazos ein, wo er im Herbst 395 eintraf

tmd bis zum nachsten Fruhjahr blieb. Er un-

ternahm auch hier ergiebige Beuteziige, kam bis

nach Paphlagonien und uberwinterte in Dasky-
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lion, dem Sitz des Satrapen, mit dem er allerlei

Kampfe zu bestehen hatte. Verstarkt ward er

durch einen persischen Uberlaufer, Spithridates,

und den paphlagonischen Fiirsten Kotys (oder

Otys) , die ihm namentlich Reiter stellten. Als

diese sich wegen der Beute mit ihm ent-

zweiten und das Heer verliessen, wurde seine

Stellung der persischen Reiterei gegeniiber er-

heblich geschwacht und nach einer Unterredung

mit Pharnabazos, worin er ihn zu bewegen suchte,

die Sache des PerserkOnigs zu verlassen, verliess

er Anfang Fruhjahr 394 das hellespontische Phry-

gien und wandte sich nach Siiden. In der Ebene
von Thebe traf ihn nun aber die Weisung von
Sparta, nach Hellas zuriickzukehren, da sich hier

mit Unterstiitzung der Perser die Verbindung
der Thebaner und Athener gebildet hatte, denen

sich nach der Schlacht bei Haliartos und dem
Tode Lysanders (395) die Korinther, Argiver,

Thessaler und viele andere in Mittel- and Nord-

hellas anschlossen. So musste er Asien verlas-

sen. Man sagt, er habe vorgehabt, tief ins

Binnenland einzudringen, ja vielleicht den Per-

serkonig selbst anzugreifen, und die Alten haben
bedauernde Betrachtungen darubef angestellt,

dass es ihm infolge des hellenischen Krieges

nicht vergOnnt gewesen sei, seine Absichten

auszufiihren. Aber zu einem grossen Unterneh-

men reichten seine Streitkrafte nicht aus; zwar

zeigte seine Kriegsfuhrung ..die militarische

Schwache der Perser und die LTberlegenheit der

hellenischen Waffen, aber sie war doch fast

nur auf den kleinen Krieg, auf PlQndernng und
Beute gerichtet, um das Heer zu ernahren, zu

bereichern und noch etwas zu erubrigen. A.

hat kaum je versucht, die Streitkrafte der Per-

ser, deren Reiterei ihre Uberlegenheit behauptete,

aus dem Felde zu schlagen; und gar zu unter-

nehmen, was Alexander spater that, war er nicht

im stande und hat er auch wohl kaum ernst-

lich gewollt (Xenoph. Ages. I 35; Hell. Ill 4,

25ff. IV 1, Iff. Plut. Ages. lOff. Paus. m 9,

6ff. Nepos c. 4. Chr. Haupt Agesilaos in Asien,

Programm v. Landsberg a. d. W. 1874).

A. nahm aus Asien an Truppen mit was er

konnte, namentlich auch die Kyreer, liess nur we-

nige zuriick und begab sich auf dem Landwege

durch Thrakien und Makedonien nach Hellas. Er
wurde unterwegs nirgendwo ernstlich aufgehalten

und legte den Weg in nicht ganz dreissig Tagen

zuriick. In Thessalien wurde sein Durchzug durch

Angriffe der thessalischen Reiterei belastigt, die

er bei Narthakion am Othrys kraftig zuriickwies.

Dann erhielt er Auftrag, in Boeotien einzurucken;

verstarkt durch einige Abteilungen des lake-

daemonischen Heeres, das jungst den Sieg am
Nemeabache bei Sikyon gewonnen hatte, ferner

durch die Phokier kam er an der Grenze Boe-

otiens an. Es fand damals eine Sonnenfinsternis

statt (14. August 394). In der Ebene bei Ko-

roneia begegneten ihm die Boeoter und ihre

Verbiindeten; er erfocht hier einen blutigen,

schwer erkampften Sieg. Man rechnete es ihm
als Fehler an, dass er die Thebaner, als sie

durch die siegreichen Lakedaemonier sich durch-

schlagen mussten, in der Front empflng und da-

durch schweren Verlust erlitt, statt sie vorbei-

zulassen und von der Seite anzugreifen (Xenoph.

<i }
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Ages. II 12). Kurz vor diesem Siege hatte A.
Nachricht von der Niederlage der Flotte und
dem Tode des Peisandros bei Knidos erhalten.
Nach der Schlacht zog A. nach Delphi, erholte
sich von seiner Wunde, die er in der Schlacht
erhalten hatte, und feierte die Pythien. Er weihte
hier den Zehnten der asiatischen Beute, an 100
Talente (Xenoph. Ages. I 34). An dem von
hier aus unternommenen Einfall in Lokris, der fur
die Spartaner nicht ohne Verluste war, nahm er
nicht teil. Dann ging er in den Peloponnes zu-
riick; das Heer ward entlassen und A. kehrte
nach Sparta zuriick (Xenoph. Ages. I 36ff. ; Hell
IV 1, 41ff. 3, Iff. Plut. Ages. ISff. Diod. XIV
83, 3. 84, Iff. Paus. HI 9, 12ff. Nepos 4, 4ff.).

In Sparta nahm A. jetzt eine sehr angesehene
Stellung ein ; zwar die Freunde Lysanders waren
ihm feindlich gesinnt und es fehlte nicht an
Kampfen gegen sie; aber er wusste manche von
ihnen zu gewinnen, wie er sich auch, freilich
ohne dauernden Erfolg, bemiihte, den Mitkonig
Agesipolis an sich zu ziehen (Plut. Ages. 20).
Im Kriege, der bei Korinth gefiihrt ward, war
A. erst im J. SOI wieder thatig, als die neue
Waffengattung der Peltasten unter Iphikrates
ihre ersten Erfolge errungen hatte und die Athe-
ner den Korinthern die zerstorten Mauern zwi-
schen Korinth und Lechaion wiederherstellten.
Damals riickte A. ins Peld, verheerte erst das
argivische Gebiet, und riss bei Lechaion die neu
errichteten Mauern wieder ein, wobei ihn sein
Bruder Teleutias, damals Nauarch, mit einer
Plotte unterstfitzte (Xenoph. Ages. II 17; Hell.
V 4, 19. Plut. Ages. 21). Im nachsten Jahre
(390) wiederholte A. seinen Angriff, verjagte die
Korinther von der Feier der Isthmien und liess

das Fest durch die Verbannten begehen. Dann
wandte er sich gegen den Peiraios, nordlieh von
Korinth am krisaeischen Golfe gelegen, wohin die
Korinther einen grossen Teil ihrer Habe in Si-
cherheit gebracht hatten. Er fand ihn stark be-
setzt, zog aber durch einen Scheinangriff auf
Korinth den grCssten Teil der Besatzung hinweg,
eroberte ihn dann samt dem Castell Oinoe und
dem Heraion und machte grosse Beute und viele
Gefangene. Die Preude fiber dies gelungene Un-
ternehmen ward getrubt durch die gleich danach
eintreffende Nachricht von der Vernichtung der
lakedaemonischen Mora bei Lechaion durch die
Peltasten des Iphikrates. A. kam zur Hfilfe zu
spat, verwustete dann noch, urn sich als Herrn
im Felde zu zeigen, das Gebiet von Korinth und
zog hierauf nach Sparta zuriick. Die friiher
von Sievers (Geschichte Griechenl. 404), neuer-
dings von Ju d e i c h vcrtretene Meinung, dass diese
Kampfe bei Korinth den Jahren 393 und 392
angehOrten, ist sicherlich ein Irrtum (Xenoph.
Ages. H 18f.; Hellen. IV 5, Iff. Plut. Ages. 21.
Paus. IH 10, 1).

Im nachsten Jahre (389 v. Chr.) wurde auf An-
suchen der Achaeer der Heerbann gegen die
Akarnanen und ihre Bundesgenossen gefiihrt. A.
hatte wiederum die Fuhrung und riickte in
Akarnanien ein. Er tauschte die Akarnanen
und drang plotzlich nach einem Eilmarsche bis
an den See (die Limnaia) ins Herz der Land-
schaft ein, wo die Akarnanen ihre Heerden u.
a. in Sicherheit wahnten, und machte grosse

Agesilaos 800

Beute; auch gelang es ihm, die akarnanischen
Truppen, die seinen Abzug belastigten, zurttck-
zuschlagen. Jedoch seine Angriffe auf die feind-
lichen Stadte wurden zuriickgewiesen und A.
kehrte dann fiber Rhion zurttck. Dieser Feldzug
hatte die Wirkung, dass die Akarnanen und
Nachbam, als A. im nachsten Jahre mit einem
neuen Angriffe drohte, zu den Spartanern tiber-
traten (Xenoph. Ages. II 20; Hellen. IV 6, Iff

10 Plut. Ages. 22. Paus. Ill 10, 2). Am Seekriege
nahm A. keinen Anteil. Ffir den bald darnach
durch Antalkidas vermittelten KOnigsfrieden von
Olymp. 98, 2 (= 387/6) trat er auf der Ver-
sammlung in Sparta (wahrscheinlich im Winter
387/6) auf das kraftigste ein. Als hier die The-
baner Anspruch erhoben, alle boeotischen Stadte
zu vertreten, widersprach er ihnen und zwang
sie durch Kriegsdrohung, sich zu ffigen; ebenso
wurden die Korinther genotigt, ihre Verbindung

20 mit Argos zu lSsen; fur beide Stadte erzwang
er ferner die Ettckkehr der Verbannten, seiner
Freunde (Xenoph. Ages. II 21; Hellen. V 1, 32.
Plut. Ages. 23). Er ist der vornehmste Vertreter
der damaligen, durch den antalkidischen Frieden
begrundeten Politik Spartas, deren Ziel es war,
alle machtigeren Gemeinden zu schwachen und
dadurch die Herrschaft zu behaupten (es ist da-
her auch wenig glaublich, dass er, wenn auch
Antalkidas sein perstinlicher Gegner war, die

30 Preisgebung der Griechen des kleinasiatischen
Festlandes an die Perser mit besonderem Miss-
vergniigen gesehen habe; vgl. Plut. Ages. 23).
Das Unternehmen gegen Mantineia hat er nicht
geleitet; er bat, aus persOnlichen Griinden, ihn
nicht damit zu betrauen (Xenoph. Hellen. V 2,
3). Der Handstreich des Phoibidas, durch den
sich Sparta im J. 382 v. Chr. in den Besitz der
Burg von Theben setzte, fand seine Billigung.
Als Phoibidas in Sparta peinlich vexklagt ward,

40 setzte A. es durch, dass er freigesprochen ward
(oder nach einem andern Bericht mit einer Geld-
busse davon kam), und die Kadmeia ihre lakedae-
monische Besatzung behielt. A. sprach dabei
aus, dass man nicht fragen solle, ob das Gesche-
hcne recht oder unrecht sei. sondern oh es der
Gemeinde nfitze (Xenoph. Hell. V 2, 32f. Plut.
Ages. 23; Pelop. 6). Er nahm sich ferner aui'
das eifrigste der phliasischen Verbannten an, die
zum Teil seine Gastfreunde waren; nach dem

50 antalkidischen Frieden von den Spartanern in
ihre Vaterstadt zuriickgeffihrt, wollten sie jetzt.

diese ganz in ihre Gewalt bringen. Sie fanden
in Sparta Unterstiitzung und da Phlius sich wei-
gerte, ihre Forderungen zu erffillen, so ffihrte A.
ein Heer gegen die Stadt (um 380 v. Chr.) und
zwang sie nach achtzehnmonatlicher Belagerung
sich zu ergeben. Die Spartaner iibertrugen
spater bei der Capitulation ihm die Entscheidung
fiber das Schicksal der Stadt und es erging fiber

60 die Gegner der Verbannten ein strenges Gericht;
eine neue Verfassung ward eingeffihrt und die
Akropolis erhielt eine lakedaemonische Besatzung.
Als ferner bald nach derBefreiungThebens (Winter
379/8) der Harmost in Thespiai, Sphodrias, den
Peiraieus zu uberrumpeln versuchte und die Athe-
ner Genugthuung verlangten, geschah es durch
A.s Einfluss, dass Sphodrias freigesprochen ward
und dadurch die Athener im Entschluss, sich
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mit Theben zu verbiinden, bestarkt wurden (Xe-

noph. Hell. V 4, 21. Plut. Ages. 24; Pelop. 14.

Diod. XV 29, 5).

Den numnehr ausbrechenden Krieg gegen

die Thebaner, Athener und die Mitglieder des

neuen Seebundes erOffnete A. im J. 378. Er
liess die Passe des Kithairon besetzen und riickte

mit einem starken Heere (angeblich 18000 Mann zu

Fuss und 1500 Eeiter) fiber Plataiai und Thespiai

ins Gebiet von Theben ein. Die Thebaner, denen

die Athener zu Hfilfe kamen, hatten die wich-

tigsten Teile ihres Landes befestigt, liessen sich

aufkeine Hauptschlacht ein und bcschrankten sich

auf die Verteidigung, wobei ihnen ihre Beiterei

gute Dienste leistete. Sie behaupteten sich im

Felde, auch nachdem es dem A. geglfickt war

die Befestigungen zu durchbrechen und Teile des

Gebiets zu verwttsten (Xenoph. Ages. II 22; Hell.

V 4, 35f. Diod. XV 31, 3ff.). A. wiederholte den

Feldzug im nachsten Jahre, wo er bei Skolos

eindrang und den ostlichen Teil des thebanischen

Gebietes bis Tanagra hin verheerte. Als ihm

das feindliche Heer dort entgegentrat, marsehierte

A. an ihm vorbei und bedrohte plotzlich Theben,

was zur Folge hatte, dass die Verbiindeten eiligst

zum Schutze der Stadt herbeieilteu. Es kam
hiebei zu einem grOsseren Treffen, in dem die

Thebaner sich den Sieg zuschrieben (Xenoph.

Ages. II 22; Hell. V 4, 47ff. Plut. Ages. 26;

Pelop. 15. Diod. XV 34). Auf der Euckkehr

von diesem Feldzuge erkrankte A. in Megara und

blieb langere Zeit leidend ; er Qbernahm zunachst

nicht mehr die Fuhrung, sondern trat erst bei

den Friedensverhandlungen von 371 wieder her-

vor. Er war ein glfihender Feind der Thebaner

und der in Theben damals herrschenden Manner.

Dieser Hass war schon otters zum Ausbruch ge-

kommen (s. z. B. Xenoph. Hell. IV 5, 6); jetzt

stiess er mit den thebanischen Gesandten, unter

denen sich Epameinondas befand, zusammen. Er

verlangte von ihnen die Anerkennung der Auto-

nomic der boeotischen Stadte und die Auflosuug

der boeotischen Einheit. Da sie aber nur als

Vertreter des ganzen Boeotiens den Friedenseid

leisten wollten, so schloss er sie voni allgemeinen

Frieden aus und veranlasste, freilich nicht ohne

in Sparta selbst Widerspruch zu finden, dass

Kleombrotos , der in Phokis stand, angewiesen

ward, in Boeotien einzurficken , worauf dann die

Schlacht bei Leuktra erfoltrte (Xenoph. Hell. VI

3. 19f. Plut. Ages. 27f. Diod. XV 50, 4ff. Paus.

IX 13, 2).

Nach dem Falle der spartanischen Hegemonie

hat A. niemals abgelassen, ihre Wiederherstellung

zu erstreben und die Folgen der thebanischen

Siege aufzuheben. Er hob den gesunkenen Mut
der Burger und beantragte, dass die Atimie fur

die aus der Schlacht bei Leuktra Zurfickgekehr-

ten aufgehoben werde. Im J. 370 versuchte er

namentrich den Einfluss Spartas in Arkadien zu

erhalten und die Einigung der Landschaft zu

hindern. Als Gesandter suchte er die Mantineer

zu bewegen die neue Aufrichtung ihrer Stadt

nicht selbstandig vorzunehmen und ftihrte dann,

als die Vereinigung der Arkader sich dennoch

vollzog, ein Heer gegen Mantineia. Jedoch richtete

er nichts aus und bei Annaherung des thebani-

schen Heeres zog er wieder ab. Als dann die

Pauly-Wissowa

verbfindeten Feinde in Lakonien einrfickten, leitete

A. den Widerstand ; er begniigte sich, die Stadt
zu verteidigen und bei gfinstiger Gelegenheit
dem Feinde Abbruch zu thun. Durch Vorsicht
und Entschlossenheit gelang es ihm in dieser

schwierigen Lage, wo selbst in Sparta und
unter den Spartiaten Gahrungen entstanden,

die Stadt und das Eegiment zu retten; auch
vor Gewaltthaten scheute er sich nicht (Xenoph.

10 Ages. II 24; Hell. VI 5, 4. 5, lOff. Plut. Ages.
30ff. Diod. XV 59, 4. Nepos Ages. 6). Die
infolge dieser Ereignisse geschehene Lostren-

nung Messenes erkannte er niemals an und setzte

fur seinen Teil alles daran, den Krieg fortzu-

setzen und die dafiir nOtigen Mittel zu be-

schaffen. Als der Perserkonig mit den The-
banern ging, schloss sich Sparta den aufstandi-

schen Satrapen an. Wahrscheinlich um 364 oder

363, in demselben Jahre, wo Epameinondas mit
20 der boeotischen Flotte in See ging, befand sich

A. als Gesandter vielleicht mit der athenischen

Flotte im aegaeischen Meere, brachte dem auf-

standischen Satrapen Ariobarzanes Hfilfe gegen
seine Widersacher und ward von ihm und seinen

Genossen, ja sogar von Maussollos von Karien,

obwohl dieser ffir den Perserkonig kampfte, mit
Geld untcrstiitzt (Xenoph. Ages. H 26. Nepos
Ages. 6). Zuletzt fuhrte er im J. 362 die Lake-

daemonier nochmals nach Mantineia ins Feld.

30 Fast ware damals Sparta durch TJberfall in Epa-
meinondas Hande gefallen. Eben rechtzeitig er-

fuhr jedoch A. von seinem Anzuge, eilte zur

Verteidigung herbei und rettete die schon zum
Teil eroberte Stadt (Xenoph. Hell. VII 5, 9.

Polyb. IX 8, 2f. Plut. Ages. 34ff. Diod. XV 82,

6). An der wenige Tage spater geschlagenen

Schlacht bei Mantineia nahm er keinen Anteil.

Den hierauf folgenden allgemeinen Frieden er-

kannte Sparta nicht an, sondern suchte mit alien

40 Mitteln den Krieg zu erneuern. Um die hiefiir

notigen Geldmittel zu beschaffen, wurde im J.

361 A., schon mehr als 80 Jahre alt,, mit 30
Spartiaten und einer SOldnerschar nach Agypten
gesandt, um dem Konige Tachos bei dem beab-

sichtigten Kriege gegen die Perser zu helfen.

Da ihm jedoch Tachos nicht den Oberbefehl fiber

seine ganze Streitmacht , sondern nur fiber die

Soldner anvertraute und auch sonst seine Bat-

sclilage nicht befolgte, geriet A. mit ihm in

50 Streit. Als daher wahrend des Krieges in Pho-

nicien ein Teil des agyptisehen Heeres den Nek-

tanabis (oder Nektanebos) , einen Vetter des

Tachos, zum Konige ausrief, neigte sich A. so-

gleicli diesem zu und ging spater, da Sparta

ihm die Entscheidung uberliess, zu ihm fiber

und nOtigte dadurch den Tachos zur Flucht.

Den Nektanabis verteidigte er glficklich gegen
einen mendesischen Nebenbuhler, der in zwei

Treffen besiegt und beseitigt wurde. Nektanabis

60 belohnte ihn reich (mit 220 Talenten nach Nepos)

und noch im Winter fuhr A. wieder ab, um im
nachsten Friihjahr den Krieg in Hellas wieder

beginncn zu kOnnen. Wahrend der Kiistenfahrt

jedoch, noch ehe Kyrene erreicht war, starb er

im Hafen des Menelaos , 84 Jahre alt , nach
41jahriger Eegierung (Xenoph. Ages. II 281'.

Plut. Ages. 36ff. Diod. XV 92, 2ff. Paus. Ill

10, 2. Nepos c. 8).

26
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Die Regierungszeit des A. , und namentlich satzes, in dem er spater zu ihm trat, ein Nach-
sein Todesjahr, ist streitig. Clinton, Unger folger Lysanders; denn es war dessen Politik
u. a. lassen lhn 397 zur Regierung kommen und die er fortsetzte und vollendete. Seine Freunde
361/360 sterben. Bine andere Ansicht, die nament- und Parteigenossen suchte er in jeder Weise zu
hch von Boeckh und neuerdings von Judeich fOrdern, nicht nur in Sparta, sondern auch seinen
vertreten wird, erstreckt seine Regierungszeit auswartigen Freunden strebte er in ihren Ge-
von 399—358 v. Chr. Wahrscheinlioh erfolgte meinden Macht und Einfluss zu verschaffen und

o*™ ^
den Dl°d

'
XV 93

'
6 vorzeiti£ unter hat dadurch oft gewaltsam in das innere Leben

362/361 erzahlt) lm Winter 361/360, da es nicht der Bundesgenossen eingegriffen und die Gegen-
glaublich ist, dass er langer als ein Jahr in 10 satze der Parteien verscharft. Er erweckte sich
Agypten sich aufhielt, wornit stimmt, dass sein viele Feinde: in Sparta waren namentlich seine
Nachfolger, Archidamos, der 388/7 starb (nach Mitkonige, Agesipolis und spater Kleombrotos,

* w I

6\ 2
j
88

' ^' 23 Jahre reSierte - Da seine Widersacher. Wiihrend er seinen Gegnem
lerner 1 lutarch den A. 41 Jahre lang regieren einen ausdauernden Hass widmete und ihnen oft
lasst und an dieser Zahl festzuhalten sein wird, mit Heftigkeit und Leidenschaft entgegentrat
so ergiebt sich, dass er im J. 402/1 zur Regie- war er hingegen fur seine Preunde hiilfsbereit
rung gelangte. Dagegen lasst sich freilich ein- und nachsichtig und suchte sich gerne durch
wenden dass dann der Krieg gegen Elis, der Wohlthaten neue zu gewinnen. In seinem Privat-um lode des Agis vorangmg, friiher gesetzt wer- leben war er tadellos ; den ihm auferlegten Biirger-
den miisste

,
als man gewOhnlich annimmt , und 20 pflichten unterzog er sich stets bereitwillig. Fiir

als sich vielleicht mit Xenoph. Hell. Ill 2, 12 seine Person verlangte er auch draussen im Pelde
vertragt. Man miisste dann mehr dem Diodor nichts und lebte stets einfach und ohne Prunk

ffn
.' f (XIV 17, 4) diesen Peldzug ins wie in Sparta selbst. Bildsaulen, wie sie dem Ly-

Janr 40^/1 setzt. Ein ganz sicheres Ergebnis ist sander und vielen anderen damals gesetzt wurden
nicht zu erreichen. S. Boeckh Manetho S. 751ff. verbat er sich. Sein Ausseres war, wie berichtet
Unger Chronol. d. Manetho 31 Iff. W. Judeich wird, unscheinbar und einfach. Er war klein
Kleinasiatische Studien 180ff. und etwas lahm, ohne dass ihn jedoch dieser

_
Das Urteil uber A. war schon zu seiner Zeit Fehler bei der Erfiillung seiner kriegerischen

em verschiedenes
,

wie es bei einem Manne von Pflichten gehindert hatte. Er war ein strenger
so_ stark ausgepragter Parteistellung nicht anders 30 Spartaner, der sein lebenlang daran gearbeitet
sein kann Auf das Urteil der Nachwelt hat hat, die Macht und die Verfassung Spartas so
Xenophon, der treue Anhanger und Waffengefahrte wie sie war zu erhalten und keine Neuerungen
des A., den grossten Einfluss gehabt; er schrieb zu dulden. S. Manso Sparta III 39ff G F
bald nach A.s Tode eine Lobschrift auf ihn, den Hertzberg Das Leben des Kiinigs Agesilaos II
Agesdaos, und verleibte diese zum Teil spater sei- von Sparta, Halle 1856. E. v. Stern Gesch.
nen Hellemka ein. Doch gab es daneben auch we- der spartan, u. theban. Hegemonie vom Konigs-
niger giinstige Stimmen, die auf (Be verderblichen frieden bis zur Schlacht bei Mantinea Dorpat
Folgen hinwiesen, welche die Politik des A. fiir 1884. W. Judeich Kleinasiatische Studien, Mar-
Sparta und Hellas gehabt habe; Stimmen, auf burg 1892, 5Sff.
die schon Xenophon in seiner Lobschrift Ruck- 40 5) Lakedaemonier , Sohn des Konigs Archi-
sicht nimmt (Ages. II 21) und die viele seiner damos III., Bruder des Ktinigs Agis III., der
Handlungen tadelnswert und verderblich fanden ihn im J. 333 nach Kreta sandte. Arrian. Anab
(Pint. Ages. 25f. Diod. XV 19, 4. Polyb. IX 23, 7). II 13, 6.

Gewiss gehort A. nicht zu den grCssten Feld- 6) Spartiate, Oheim mutterlicherseits des
herren und Staatsmannem des Altertums. Er KOnigs Agis IV. Er war ein sehr begiiterter
hat weder einen grossen oder entscheidenden aber verschuldeter Mann und schloss sich, ge-
Peldzug gefuhrt, noch in der Politik nachhaltig drangt von seinem Sohne Hippomedon, den Be-
gewirkt. Aber er war doch ein hdchst bedeuten- strebungen Agis IV. an ; auch dessen Mutter,
der und emflussreicher Mann, ein gewiegter, er- seine Schwester, bewog er zum Beitritt und ge-
fahrener Heerfiihrer; entsprechend den militari- 50 warm kraft seiner Beredtsamkeit grossen Einfluss
schen Hulfsmitteln Spartas war er im Felde vor- Nach dem Sturz der den Reformen abgeneigten
sichtig und unternahm ohne sichere Aussicht auf Partei im J. 242 wurde er Ephor und brachte
Erfolg nicht leicht eine Feldschlacht , und wie als solcher die Ausfiihrung der neuen Gesetze
er keinen grosseren Sieg erfochten hat, so hat ganz in seine Hand Er wandte sie zu seinem
er auch keine erhebliche Niederlage erlitten. Vorteil an, indem er zwar die Schuldentilgunu-
Den klemen Kneg verstand er griindlich, und ausfiihrte. aber die Ackerverteilung hinausschob
das Geschaft der Pliinderung und Brandschatzung Da er iiberdies sein Amt auf die willkurlichste
wusste er noch durch eine gewisse Schonung der Weise ausbeutete, es gegen die Schaltregel durch
davon Betroffenen ergiebig zu machen. Er war einen Schaltmonat verlangerte und die Absicht
verschlagen und erflnderisch und wusste seine 60 ausserte , auch im nachsten Jahre Ephor zu

i-T j
m uberhsten

-
Er war leidenschaft- bleiben, so veranlasste er die erfolgreiche Er-

lich und ehrgeizig
:
mit Erfolg hat er sich be- hebung der Gegenpartei. Nach deren Siege ward

nraht, nachdem er gegen den WT
iderspruch vieler er durch seinen Sohn ausser Landes gebracht

KOnig geworden war , seinen Einfluss zu ver- und rettete so sein Leben (Plut. Agis 6. 9. 12f.
mehren. Gerne zog er einzelne aus den Reihen 16j. Dieser A. ist wohl auch bei Polvb. IV 35. 13
der Gegner zu sich heriiber. Er verband das gemeint, wonach er Sohn des Eudamidas sein
KOnigtum mit der Stellung eines Parteihauptes

;

wiirde. [Niese 1

als solches ist er, trotz des persOnlichen Gegen- 7) s. Aides ios Nr. 1.
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Agesilas iAyyoiXag). 1) Aus Lusoi in Ar- HelL V 3, 8ff. 18ff. Diod. XV 23, 2). Sein

kadien. Siegt mit dem Rennpferde bei den py- alterer College war Agesilaos, dessen Bedeutung

thischen Spielen, Paus. VHI 18, 8. er bei weitem nicht erreichte. Ausserlich scheint

2) Sohn des Zopyros aus Thespiai. Siegt er zu ihm in einem ertraglichen Verhaltnisse

mit dem atbXog neXrjg bei den Erotidia in The- gestanden zu haben; in der Politik gehoTte er

spiai. Romische Zeit. Keil SIB 5. [Kirchner.] der entgegengesetzten Partei an. Darum erklart

Agesilochos CAyT)alXo%og), Sohn des Hegesias, es sich auch, dass Xenophon gelegentlich zwischen

ein vornehmer Rhodier , sorgte als Prytan beim ihm und Agesilaos Vergleiche zieht, die fur ihn

Ausbruch des dritten makedonischen Krieges fiir nicht gunstig sind (Xenoph. Hell. V 2, 3. 6. 3,

Bereitstellung von 40 Schiffen und bot sie 171 10 20. Plut. Ages. 20. Diod. XV 19, 4).

den romischen Gesandten an. Polyb. XXVn 3. 2) Agesipolis II., KOnig von Lakedaemon,

Liv. XLII 45. Im J. 169 ging er an der Spitze Agiade, Sohn des Kleombrotos, dem er 371 v.

einer Gesandtschaft nach Rom. Polyb. XXVIII Chr. folgte, starb aber schon ein Jahr spater

2, 1. 16, 5. 8. Bald darauf wurde er nochmals ohne Erben, worauf ihm sein Bruder Kleonienes

als Gesandter an Perseus und den romischen folgte. Diod. XV 60, 4. Plut. Agis 3. Paus. I

Praetor verwendet. Polyb. XXIX 10, 4. 13, 4. Ill 6, 2.

[Wilcken.] 3) Agesipolis, Sohn des spartanischen K6nigs

kgesim&ehos {'Aytjaifiaxog), Sohn des Soteles. Kleombrotos II. Polyb. IV 35, 10.

Koa/iog aus dem Gescblecht der Dymanen in Hiera- 4) Agesipolis III. , K5nig von Lakedaemon,

pytna. Mitte des 2. Jhdts. Athen. Mitt. XI 181. 20 Sohn des Agesipolis, Enkel des Kleombrotos II.,

[Kirchner.] Agiade. Er wurde im J. 219 v. Chr., noch ganz

Agesimbrotos, Admiral der rhodischen Plotte, jung, unter der Vormundschaft seines Oheinis

die im zweiten makedonischen Kriege zusammen Kleomenes zum Konig bestellt, spater jedoch

mit den Romern operierte. Liv. XXXI 46, 6. 47, durch den Tyrannen Lykurgos vertrieben und
2 = 200 v. Chr. XXXII 16, 6 = 198 v. Chr. Bei erscheint als das Haupt der spartanischen Ver-

der Entrevue in Nikaia (Winter 198/7) befand bannten, die im J. 195 beim Kriege der ROmer
er sich im Stabe des T. Quinctius Flamininus. und Achaeer gegen Nabis die Ruckkehr zu er-

Pol. XVni 1, 4. 2, 3 in der Form 'Axeoi^Qozog. langen hofften. Er erreichte sie jedoch nicht;

Liv. XXXII 32, 11. [Wilcken.] im J. 183 fand er bei einer Reise nach Rom
Agesinates (oder Agessinates), Volk im nbrd- 30 durch Seerauber seinen Tod. Polyb. IV 35, lOff.

lichen Aquitanien, wie es scheint, den Pictones Liv. XXXIV 26, 14. Polyb. fr.XXXHI 6. [Niese.]

benachbart, bei Plin. n. h. IV 108. Vgl. d'An- Agesippidas(^4y»?<H™ii5af),spartanischerFeld-

ville Notice de la Gaule p. 39. Deloche Mem. herr, landet im J. 419 in Epidauros, Thak. V 56;

pres. par div. savants a l'acad. II ser. IV 2 vgl. Curtius Gr. Gesch.e II 597. [Kirchner.]

p. 355ff. [Ihm.] Agesistrata {'AyrjamzQaza), Mutter des lake-

Ageslpolis ('AytjahtoXtg). 1) Sohn des Pausa- daemonischen Konigs Agis IV. Sie unterstutzte

nias, Konig von Lakedaemon , aus der Familie der die Bestrebungen ihres Sohnes und wurde im

Agiaden. Er ward Konig, als sein Vater nach Jahre 241 v. Chr. mit ihm hingerichtet. Plut.

der Schlacht bei Haliartos (im J. 895) in Sparta Agis 4. 18. 20. [Niese.]

zum Tode verurteilt ward und in die Verbannung 40 Agesistratos ('AyrjolotQaTos). 1) Spartiate,

ging. Diodor (XIV 89, 1) lasst ihn 01. 96, 3 EphordesJ.427/6.Xenoph.Hell.n3,10. [N.iese.]

= 394/3 zur Regierung gelangen. Da er noch 2) Tgaycpdog in einer choragischen Inschrift

minderjahrig war, so ward ihm zuerst in Aristo- aus Delos vom J. 172 v. Chr. Bull. Hell. LX 149

demos ein Vormund gesetzt. Spater, im J. 388 v. 73.

oder 387 v. Chr., fuhrte er die Lakedaemonier 3) Sohn des Polykreon aus Lindos auf Rho-

bei einem grossen Angriffe auf Argos, wobei er dos. Siegt als erster unter den Lindiern im

bis an die Stadt selbst vordrang und den Ar- Ringkampfe der Knaben zu Olympia. CIG 2527.

givern grossen Schaden that. Er beabsichtigte [Kirchner.]

sogar, vor seinem Abzuge im Gebiete von Argos Agestas (Ayearag), ein Verwandter des An-

ein Castell zu errichten, soil aber durch un-50chises. Schol. Eurip. Androm. 224. Schwartz
giinstige Vorzeichen davon abgehalten worden corrigiert Alyeaxag (s. d.), mit dem er wohl iden-

sein (Xenoph. Hell. IV 7, 2ff. V 1, 29ff. Paus. tisch ist. [Toepffer.]

Ill 5. 7f.). Bald nach dem antalkidischen Frie- Agestratos ('AyhrQazog). 1) Troer, von Aias

den, als im J. 385 v. Chr. Mantineia vollig unter- erschlagen. Quint. Sm. HI 230. [Knaack.]

worfen werden sollte, fuhrte er die Lakedaemonier, 2) Eponymer Priester in Rhodos. CIG HI
besiegte die Mantineer, belagerte sie und zwang praef. V 13. 14; vgl. 8518 I 8. [Kirchner.]

sie im Winter, indem er den Fluss Ophis gegen 3) Verfertiger einer in Myrina gefundenen

die Stadt leitete und dadurch die Mauern zer- Thonfigur, E. Pottier et S. Reinach La ne-

storte, sich zu ergeben und ihre stadtische Ver- cropole de Myrina 175. 518f. [O. Rossbach.]

fassung aufzugeben. Doch gestattete A. den 60 Agetas ('Ayrjrag) , Strateg des aetolischen

Fuhrern der demokratischen Partei abzuziehen Bundes 218/17. Polyb. V 91, 1. Der „Bundes-

(Xenoph. Hell. V 2. 1 . Diod. XV 5, 12. Plut. genossenkrieg' fuhrte ihn 217 nach Akarnanien,

Pelop. 4. Paus. YLU 8, 7). Spater fuhrte er, um den das er plundernd durchzog. Polyb. V 96, 1—2.

Widerstand der Olynthier zu brechen, ein grosses Sein Versuch , die Burg der phokischen Stadt

Bundesheer dorthin, starb aber bald nachdem er Phanoteia durch Verrat zu iiberrumpeln , miss-

Torone erobert hatte, in Aphytis, wohin er sich lang (ib. 4ff.). Er bekleidete mindestens zweimal

hatte bringen lassen, an einem hitzigen Fieber, das Amt des Strategen. Vgl. Wescher-Fou-
nach 14jahriger Regierung, 380 v. Chr. (Xenoph. cart Inscr. de Delphes 384. [Wilcken.]
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Agetor (AyrjTcoQ). 1) Epiklesis mehrerer Gott-
heiten. a) Zeus A. in Lakedaimon. Der Konig
opfert ihm vor Beginn des Peldzuges und nimmt
Feuer von dem Altar des Zeus 'A. mit: Xen. de
rep. Lac. XIII 2. Nicolaus Dam. Dei Stob. floril.

44, 41 (H p. 188 M.). b) Hermes 'A. in Mega-
lopolis, Paus. Vm 81, 4. c) In Argos wurde
Apollon KaQvsiog als A. ('HyrjxcaQ) und Zeus ver-
ehri

^
SchoL Theocr. V 83. Hesych. s. dyrjxrjs

.

Vorganger des Kandragupta. Vgl. auch v. Gut-
schmid kl. Schr. Ill 569ff. [Kaerst.]

Agho s. Ageio.
Agiadai (Ayiddat, nicht AylSai ist die richtige,

durch die Sprachgesetze und das tiberwiegende
Zeugnis der Uberlieferung geforderte Schreibung,
s. Cobet Mnemos. IX 292f.), das eine der
beiden spartanischen KOnigsgeschlechter , das
von Agis, dem Sohne des Eurysthenes , seinen

2) In Kypros der Priester, der die Opfer der 10 Namen erhalten haben sollte (s. Agis'Nr. 1).
Aphrodite leitete. Hesych. Journ. of hell. st. IX
250, 105. Unbekannt ist, ob das bei Hesych. s.

ayrjtaiQ und ayrjxoQsiov erwahnte Fest Agetoria
der Aphrodite in Kypros oder einer der drei oben
genannten Gottheiten gait. [Wentzel.]

3) Arkader. Faustkampfer in Olympia 01. 98.
Paus. V 21, 3% [Kirchner.]

Agetoria ('AyrjxoQta oder AyqxoQia) , nach
Hesych. s. aytjxiqg ein anderer Name des dorischen

Es gait fur das vornehmere Haus und hatte vor
dem andern (den Eurypontiden) einige uns nicht
bekannte Ehren voraus, was die Sage damit be-
griindet, dass Eurysthenes, der altere der Zwil-
linge des Aristodemos gewesen sei. Herod. VI 5 Iff.

Plut. Lys. 24. 30. Als einzigen nachweislichen
Vorzug kennte man anffihren, dass die Ahnen-
reihe_ dieses Geschlechtes eine Stelle mehr hat
als die der anderen ; sonst hatten sie an Eechten

Karneienfestes nach dem dabei functionierenden 20 und Bedeutung nichts voraus. Die Grabstatte
dyrjTfje oder (Theopomp im Schol. Theokr. V 83)
nach dem Zeus Hegetor. Vgl. Agetor Nr. 1

und 2. ^ [Stengel.]

Ageus (Ayevs) aus Argos. Siegt im Dauer-
lauf zu Olympia 01. 113, African, b. Euseb.
chron. I 206. [Kirchner.]

Agganaicus, topischer Beiname des Iuppiter
auf einer Inschrift aus Pavia, CIL V 6409, wohl
nicht verschieden von dem Iuppiter Adceneims

des Geschlechtes in Sparta erwahnt Paus. Ill
14, 2. Die Reihe der agiadischen Konige ist
folgende: (Eurysthenes, Agis) Echestratos, La-
botas, Doryssos, Agesilaos, Archelaos, Teleklos,
Alkamenes

, Pslydoros , Eurykrates , Anaxan-
dros

, Eurykratidas
,
Leon , Anaxandridas , Kleo-

rnenes, Leonidas, Pleistarchos, Pleistoanax, Pau-
sanias, Agesipolis, Kleombrotos, Agesipolis II.,

Kleomenes II., Areus, Akrotatos, Areus II., Leo-

£er^1*2d
1

e
':

Inschrift CIL V 5783. Vgl. CIL 30 nidas II., Kleombrotos II., Kleomenes III..AgesiV 5671 (Galliano) Matronis et Adganais (s. Ad
ganai). [Ihm .]

Aggar. 1) Feste Stadt in der Byzacena,
etwa in der Mitte zwischen Uzita und Thapsus,
16 Millien von letzterem entfernt, bekannt aus
den Kampfen Caesars mit Scipio (b. Afric. 67.

79), von Tissot (geogr. comp. II 744) identi-

flciert mit Beni Hassein; anders St offel hist.

de Jules Cesar, guerre civile (Paris 1887) II 280.

polis HI. Herod. VII 204. Paus. Ill 2ff. Plut.
Agis 3. Polyb. IV 35, 10. [Niese.]

Agiadas, Eleier. Siegt als Knabe im Faust-
kampfe zu Olympia. Sein Standbild daselbst von
Serambos aus Aigina. IGA 355. Paus. VI 10, 9.

[Kirchner.]
Agias (nicht Hagias, ion. Hegias; Welcker

Eph. Cycl. I 278 A. 447f.). 1) Eleer aus dem
Geschlechte der Iamiden, Sohn des Antiochos

2) Nach der Tab. Peut. VI 1 Stadt in der 40 und Bruder des Sehers Tisamenos, erhielt durch
Byzacena, 14 Millien von Aquae regiae in der
Richtung auf Uzappa, von Cagnat (nouv. explo-
rations epigr. et arch, en Tunisie, Paris 1887,
33) mit Hr. Sidi Amara geglichen. Eine von
diesen zwei Stildten wird das oppidum Aggari-
tanum (al. Accharitanum) sein, das Plinius (n.

h. V 30) als oppidum liberum der (damahgen)
Africa proconsularis nennt. [Joh. Schmidt.]

Aggarsel. 1) Station auf dem Wege zwischen

dessen Fiirsprache das Biirgerrecht in Sparta.
Herod. IX 33.

2) Sohn des Agelochos, Enkel des Tisamenos,
Eleer aus dem Geschlechte der Iamiden, verkfin-
digte Lysamlros den Sieg bei Aigospotamoi. Paus.
Ill 11, 5. [Cauer.]

3) Argeier. Makedonischer BefehLshaber,
welcher Argos nach dem Tode des Tyrannen Ari-
stippos fiir Aristomachos II. besetzte, zwischen

Mediccera und Hadrumetum, 6 Millien von Medic- 50 239—235, Plut. Arat 29- vgl Droysen Helle
cera (Tab. Peut. VI 1 Aggerfel; Geogr. Bav. Ill nism. HI 2, 30.
5 Agerthel), von Wilmanns (CIL VIII p. 17)
mit Hr. Takhuna, von Cagnat explorations epigr.

et arched, en Tunisie (Paris 1884) 26f. mit Hr.
Sidi Abd er-Rahman el-Karsi geglichen.

2) Station auf dem Wege von Thelepte nach
Tacapae fiber die pains Tritonis (Tab. Peut. VI
2), nach Tissot (Geogr. comp. II 686) gleich der
heutigen Oase el-Kalaa. [Joh. Schmidt.

4) Arkader. Sxoaznyog. Xen. anab. II 5, 31.
Polyaen. VII 18.

5) Aaptiovgyog, Eponymos von Knidos. CIG
III praef. XIV 6. [Kirchner.l

6) s. Derkylos.
7) s. Hagias.
Agiatis CAyiaxis), Tochter des Gylippos, Ge-

mahlin des lakedaemonischen Konigs Agis IV.,
Aggarsel Septe, nachste Station von Aggar- 60 eine durclt SchOnheit und Reichtum hervorragende

sel auf dem "Wege von Tacapae nach Thelepte
tiber die palm Tritonis (Tab. Peut. VI 2) , am
Nordwestende derselben, heute Nefta; vgl. Tis-
sot Geogr. comp. II 686. [Joh. Schmidt.]

Aggramwes, Konig der Gangariden und Pra-
sier (Curt IX 2, 3ff. Diod. XVII 93, 2ff. nennt
ihn Savdgafitji), nach Lassen (Ind. Altertumsk.
II 209f.) der letzte Konig der Nandadynastie und

Frau. Nach dem Tode des Agis, von dem sie
einen Sohn hatte, ward sie vom Konig Leonidas
gezwungen, seinen Sohn, den spateren KOnig
Kleomenes LU., zu heiraten. Sie war auch ihm
eine treue Gattin und gewann durch die Er-
innerung an Agis auf seine reformierende Thatig-
keit Einfluss. Sie starb im J. 224 v. Chr. Plut.
Cleom. 1. 22. [Niese.]
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Agidas. Sohn des Aristokrates. Ephoros in

Sparta, Kaiserzeit. CIG 1247. [Kirchner.]

Agido s. Alkman.
Agiedicnm s. Agedincum.
Agilimundus, UnterkOnig der Quaden, schliesst

358 mit den Romern Frieden. Amm. XVII 12, 21.

[Seeck.]

Agilius. 1) M. Aurelius Aug. (und Augg.)

lib. Agilius Septentrio, pantomimus, alumnus
Faustina*} Augustas. CIL XIV 2113 (Lanuvium)

vom J. 187. XIV 2977 (Praeneste) unter Severus

und Antoninus (198—209).

2) Agilius Cosmianus (oder Cominius), ein

Rescript an ihn vom J. 249. Cod. lust. VIII 55,

1 = Cod. Gregor. XIII 4, 1.

3) Agilius Felix, Quaestor des M. Valerius

JSenedo leg. Aug. pr. pr. praesidis prov. German,

infer, cos. CIL VIII 2751 (Lambaesis).

[v. Rohden.]

Agilo, Alamanne, Tribunus stabuli 354, von

grossem Einfluss bei Constantius, obgleich er

im Verdachte stand , verraterische Einverstand-

nisse mit seinen feindlichen Landsleuten zu unter-

halten. Amm. XIV 10, 8. 359 war er Tribunus

gentilium scutariorum und wurde mit IJber-

springung aller Zwischenstufen zum Magister

peditum befordert. Amm. XX 2, 5. 361 sollte

er die persische Grenze decken (Amm. XXI 13,

3. 5), wurde aber auf die Nachricht vom Auf-

stande Iulians zum Kaiser zuriickgerufen (Amm.
XXI 13, 8) und begleitete ihn auf seinem Feld-

zuge gegen den Usurpator. Nach dem Tode

des Constantius benutzte Mian das Ansehen des

A. bei den Truppen. um die feindliche Besatzung

von Aquileia zur IJbergabe zu bewegen (Amm.
XXI 12, 16. 18. XXII 8, 49), und ernannte ihn

dann zum Mitgliede der Untersuchungscommission

gegen die Giinstlinge des Constantius. Amm.
XXII 3, 1. Bald darauf trat er in den Ruhe-

stand, wurde aber von dem Usurpator Procopius

365 wieder zum Magister militum gemacht
(Amm. XXVI 7, 4) und entschied 366 durch
seinen Ubertritt zu Valens die Schlacht bei

Nacolia und damit das Schicksal des Procopius.

Amm. XXVI 9, 7. Zosim. IV 8, 3. Socr. IV
5. Philost. IX 5. Er war vermahlt mit der

Tochter des Araxius. den Procop auf seine Fur-

sprache zum Praefectus praetorio machte. Amm.
XXVI 7, 6. 10, 7. [Seeck.]

Agilochos, Sohn des Nikeas, Eleier. Siegt

mit dem Rennpferde zu Olvmpia. Arch. Ztg.

1878, 39 nr. 116; vgl. Agilochos a. O. 1877,

42 nr. 53, welcher mit dem ebenerwahnten, wenn
nicht identisch, so doch verwandt ist.

[Kirchner.]

Agimenes, Sohn des Philomenes. Sikyonier.

AiSdoxaXo? in einer Liste der Teilnehmer an den
Soterien in Delphoi, Wescher-Foncart inser.

de Delphes 4 v. 55. [Kirchner.]

Agimoitha (Ptol. VH 2, 24), Stadt Hinter-

indiens, an der Mundung des Flusses Seros fKam-
b6ga, Ma-khong); der Lage nach passt ausneh-

mend die heutige Stadt My-tho an dem nord-

lichsten Mundungsarm des Flusses, siidlich von

Saigon. [Tomaschek.]

Aginatins. 1) StadtrOmer (Coll. can. Avell.

9, 2 ed. Meyer, Gottingen 1888) von altpatri-

cischer Abku'nft. Amm. XXVIII 1, 30. 52. Da

sich spater ein Anicius Acilins Aginatius Faustus

flndet (CIL VI 526), so ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass auch dieser A. zu dem be-

ruhmten Geschlechte der Anicier gehOrte. Con-

sularis Byzacenae im J. 363 (Cod. Theod. XI
20, 1) ; Vicarius urbis um 370 (Coll. can. Avell.

8. 9. Amm. XXVIH 1, 32). Auf falsche An
klagen hin wurde er um 374 infolge der per-

sOnlichenFeindschaft des Maximums hingerichtet.

10 Amm. XXVHI 1, 30—34. 50—56; vgl. Hieron.

chron. a. 2387.

2) Anicius Acilius Ag. Faustus s. Faustus.
3) Caecina Decius Ag. Albinus s. Caeionius.

[Seeck.]

Aginis, Dorf (xm/irj) in Susiana, das in der

Nahe der Einmundung des Tigris (xXrjalor 8k xov

axojxaxoi xov TtyQiog Strab. XV 729) in eine La-

gune (}J/M>r)) lag und von Susa 500 Stadien entfernt

war. Es wird von Nearchos, dem Flottenfuhrer

20 Alexanders, in dem Schlussabschnitt seines naga-

n).ov? erwahnt, der die Fahrt von der Euphrat-

miindung bis zu der fur die Armee Alexanders

bestimmten Briicke fiber den Pasitigris, derr jetzi-

gen Karun, schilderte. Dieser Teil seines Berichtes

ist in zwei Auszttgen erhalten: der eine, von

Arrian. (Ind. 42), giebt die einzelnen Angaben in

einer natfirlichen, sich offenbar an das Original

anschliessenden Reihenfolge wieder, wahrend in

dem anderen, von Strabon (XV 729) herruhrenden,

30 so wie er jetzt in den Hss. vorliegt, entweder

durch die Schuld des Verfassers selbst oder durch

die Nachlassigkeit seiner Abschreiber, die Be-

merkungen des Nearchos in vOllig sinnloser Weise

durch einander gewiirfelt sind (so gehOrt beispiels-

weise der Satz did 6s xfjg Xi/ivrjs bis nevzaxoolovg

unbedingt vor dvcutXsvaavxi Se zq> IlaaixiyQei). In

den auf A. bezuglichen Angaben stimmen beide

Excerpte auf das genaueste fiberein, nur darin

weicht dasjenige Strabons ab, dass, nach der hand-

40 schriftlichen Uberlieferung , der Name des Dorfes

A. nicht mit aufgenommen ist. Kora'ishatge-
glaubt. denselben in den Text Strabons einffigen zu

mfissen, und Groskurd, Kramer und C. Muller
haben dies gebilligt ; aber ein zwingender Grund

daf'ur liegt nicht vor. da nur wenige Zeilen vor-

her, bei Erwahnung des an der Euphratmundung
gelegenen Dorfes , dessen Namen bei Nearchos

die Form Diridotis (sonst Teredon) hat, Strabon

in gleicher Weise den Namen weggelassen hat,

50 wahrend Arrian Ind. 41, 6 ihn verzeichnet. Iden-

tisch mit A. ist hochst wahrscheinlich das Em-
porium, das ohne Angabe des Namens erwahnt

wird in der von Strabon XV 728 wiedergegebenen

Notiz des Polykleitos (frg. 2 Mull.) fiber die

Lagune {tifivj]). in welche sich nach diesem nicht

nur der Tigris, sondem auch der Choaspes (s.

d.). der heutige Karkha, und der Eulaeus (s. d.),

der heutige Karun. ergiessen. Es liegt wie A.

an der Lagune {jiqos xfi M/ivy), aber nicht wie

60 dieses 500. sondem 800 Stadien von Susa ent-

fernt
;
gegenfiber der Ubereinstimmung der Lage

wird man jedoch diese Abweichung auf einen

Irrtum oder eine Verwechslung des Polykleitos

oder Strabon oder auf fehlerhafte handschriftliche

Uberlieferung zuruekfuhren mussen ; die von K o-

ra'is, Gosselin und Groskurd befurwortete

Anderung der Zahl in 1800 grundet sich auf eine

vollig falsche Auffassung der ganzen Verhaltnisse.
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Fiir die Identitat des Emporiums mit A. hat sich
Porbiger Geogr. II 586 ausgesprochen , und
auch C. Miiller Geogr. gr. min. I 367 teilt diese
Auffassung. Mit voller Sicherheit ist ferner A.
in dem Dorfe Aple bei Plin. VI 134 wiederzuer-
kennen: qua subiit ad earn (sc. Susa) elassis
Alexandri Pasitigri, vicus ad lacum Chtddaicum
vocatur Aple, unde Susa navigatione. LXII D
p. absunt. Also Aple bezeichnet genau so wie

Reisebeschreibung II 248 Sueb), auf dem linken
Ufer des Satt al'Arab , unweit des Zusammen-
flusses des Euphrat und Tigris, identiflciert, wah-
rend andererseits Forbiger II 623f. Ampe von
Aginis-Aple trennt und Kiepert Namenver-
zeichriis zum Atlas antiquus s. v. es zweifelnd
an die Stelle des heutigen Korna setzt, Dagegen
hat C. Miiller Geogr. gr. min. I 368 klar er-

kannt, dass die Namen Agine, Aple, Ampe und
A. (s. Arrian. Ind. 42, 5 ev&ivde xara xbv Tlam- 10 Auge alle ein und dieselbe Localitat bezeichnen,
xfygiv dvenkwov) die Station, welche der Fahrt
von Alexanders Plotte nach Susa auf dem Pasi-
tigris (Karun) unmittelbar vorhergeht. Wie A.
liegt es an einer Lagune, die hier genauer als
der chaldaeische See bezeichnet wird; endlich
stimmen die beiderseitigen Entfernungsangaben
auf das genaueste iiberein, da 62i/

2 romische
Meilen, zu acht Stadien die Meile, gleich 500
Stadien sind. Wenn also hiernach die Identitat

aber mit Unrecht auch "Ayagga (s. d.) des Pto-
lemaios (VI 3, 5) nach dem Vorgange von M an-
nert Geogr. V 2, 354 und Forbiger II 586 da-
zugezogen. Nachdem nunmehr alles, was sich bei
den Alten iiber Aginis-Agine flndet, zusammen-
gestellt worden ist, muss der Versuche gedacht
werden, die jetzige Lage des Ortes nachzuwei-
sen. D'Anville (l'Euphrate et le Tigre 139)
identiflciert A. , lediglich auf Grand der ver-

von A. und Aple keinem Zweifel unterliegen kann, 20 meintlichen Namensahnlichkeit mit einem Orte
so muss einer der beiden Namen falsch iiberlie
fert sein; das kann aber nur AIIAH sein, das
Plinius aus AriNH verlesen hat. Die Quelle,
der Plinius die Angabe iiber Aple-Agine entnom-
men hat, muss, nach der ganzen Fassung der
Stelle, das Werk jemandes sein, der an der
Flottenfahrt teilgenommen hat; es wird dies
Onesikritos sein, der hier im Gegensatz zu Pli-
nius VI 96ff. direct benutzt worden ist. Auf

am Satt al'Arab, den er Zeini nennt und am
linken Ufer des Flusses ansetzt. Die Localitat,
Zen bei Niebuhr (Reisebeschreibung II 205),
Zain im Persian Gulf Pilots 290f., liegt aber
thatsachlich am rechten Ufer, ostsiidOstlich

von Basra. Die nach ihm die Frage behandelt
haben, sind fast ausnahmslos durch eine falsche
Auffassung der Stelle Arrians Ind. 42, 4 dazu
gefiihrt worden, A., anstatt an den Tigris, an

die Identitat von A. und Aple haben zuerst 30 den Pasitigris (Karun) zu verlegen. Vincent
Schmieder zu Arrians Ind. 42, 4 und Mannert
Geogr. V 2, 353 hingewiesen; ihnen stimmen
bei Ritter Erdkunde von AsienX 29, Forbiger
a. a. O. und C. Mfiller Geogr. gr. min. 1368.
Die im Vorstehenden wiederhergestellte Form
'Ayivrj erleichtert die Heranziehung eines anderen
Ortsnamens, auf dessen Zusammenhang mit A.
und Aple schon Eitter a. a. O. hinzuweisen
scheint. Es ist dies die von Herodot VI 20 er-

(the Voyage of Nearchus, Ausg. von 1797, 429.
433. 438), der dies zuerst that, setzte es an die
Miindung des Karun, als welche er, aber schwer-
lich mit Recht, den Khor oder Khaur Musa be-

trachtet (s. Persian Gulf Pilots 283); spiiter

anderte er (the Voyage of Nearchus translated

66) im Anschlusse an Schmieders Anmerkung
zu Arrian. Ind. 42, 4 seine Ansicht und verlegte
es an die Ostseite des Tigris; dagegen sucht

wahnte Stadt^-o? (s. d.), welche am persischen 40 Mannert (Geogr. V 2, 348) e's weit stroniauf
Meerbusen an der Miindung des Tigris lag, und
welche Darius I. den gefangenen Milesiern als
Wohnort anwies (xazoixuse ijri rfj 'Egv&Qfj xafoo-
fiev?) dakdoojj iv 'Afutj) ndh, nag ?jv Tiygrjg no-
xa/iog stagaggicov ig $d).aoaav efiei). Die Lage
der Stadt passt so genau, als man es nur ?rwarten
kann, auf A. , und der Name selbst AMIIH ist
nichts anderes als ein alter Fehler fur AHNH
(man erinnere sich nur so alter Corruptelen wie

warts am Pasitigris an der Stelle des heutigen
Ahvaz (eigentlich Suq alAhvdx, d. h. ,Markt
der Uxier'), in 310 19' 27" nordl. Breite und 48<>

46' 10" ostl. Lange Greenw. , das er ungenau
Ahu-ah nennt, indem er die Fahrt von 600 Sta-
dien quer iiber die Lagune bis zur Tigrismundung,
wo A. lag (Arrian. Ind. 42, 4 cmo Se xfjg /Jfivyg

ig avTov xdv noraftov oxddwi ig~axdoioi, iva xai
y.w/itj rijs Sovoibog, tjv xa/Jovoiv 'Ayinv. Strab.

(bvxdg ffir ttfazog bei Herod. V 52), den schon 50 XV 729 Sia St zijg kiftvys ini to oxd/ua tov Ti-
Stephanos von Byzanz (s. "Afuirj) im Texte des
Herodot vorfand. Und dieser Fehler muss wie-
derum schon friihzeitig die Veranlassung zu einem
neuen Fehler geworden sein, indem aus AMIJH
-^KTffwurde (s. u. Auge), das durch mancherlei
verlorene Zwischenglieder hindureh sich bis in die
Cosmographie des Iulius Honorius (5. Jhdt. n.
Chr.) hiniibergerettet hat (Geogr. lat. min. ed.
Riese 30 : currunt [sc. Chrysorroas et Tigris]

ygtog xdv dvdjr/.ovv clvai oxabiwv i^axooiaav • nkrj-

alov di tov oxdfiaxog xd}jj,rjr olxsTo&ai xrjv Sovoi-
avfjv; vgl. dariiber Schmieder zu Arrians Ind.

1. c. und C. Miiller Geogr. gr. min. I 367 ,

ganz willkiirlich als Fahrt auf dem Pasitigris
fasst. Ihm folgen Ainsworth (Researches in

Assyria, Babylonia and Chaldaea 193. 202. 203;
A personal narrative of the Euphrates Expedition
II 226), Ritter (Erdkunde von Asien IX 229),

ad Auge oppidum, qtiod est in sinu Persico; 60 F or biger (Geogr. II 586), Chesney (Expedi-
dann wohl auch p. 26 Augae oppidum; daraus ^ " " . ., ' . ~ f V * -

abgeschrieben in der dem Aethicus beigelegten
Cosmographie, ibid. 74 und 76). Die Identitat
von Aple und Ampe ist schon von Ainsworth
(Researches in Assyria, Babylonia and Chaldaea
181) ausgesprochen worden," aber ohne dass er
den Zusammenhang mit A. erkannt hatte, und
indem er (p. 146) Ampe mit Suab (Niebuhr

tion for the survey of the rivers Euphrates and
Tigris I 203. II 356 u. Karte XI), Loftus
(Travels and Researches in Chaldaea and Susiana

291), Smith (Dictionary of Greek and Roman
Geography, s. v. Aphle), wahrend Rawlins on
(Journ. Roy. Geogr. Soc. London IX 90) dort
die Stelle fur die Briicke (axcdirj) sieht, auf wel-
cher Alexander das Heer iiber den Fluss nach Susa

!

fiihrte, was Ritter (Erdk. v. Asien X 321) trotz

seiner vorherausgesprochenen Ansicht iiberA. eben-

falls fur ,h0chst wahrscheinlich' halt. Spater hat

dann Ritter (Erdk. v. Asien IX 29), auf Grand

ganz verfehlter Combinationen, das heutige Basra,

,nur wegen der veranderten Flusslaufe weiter gegen

Nordost geriickt, um es Susa mehr anzunahern,

als die ungefahre Gegend der Lage des alten

A.' bezeichnet, indem er zugleich, im Hinblick

auf die grossen Veranderungen, denen das Miin-

dungsgebiet der Fliisse Mesopotamiens und Su-

sianas seit dem Altertume unterworfen gewesen

ist, auf die Schwierigkeit einer genaueren Be-

stimmung hinweist. Und eine solche erscheint

in der That vollig ausgeschlossen, so lange um-

fassende Localuntersuchungen uns nicht eine

sichere Einsicht in die allmahliche Umgestaltung

des Euphrat-Tigrisdeltas verschafft haben; denn

dass es zur Zeit Alexanders eine von der heuti-

gen vOllig verschiedene Gestalt hatte, das geht

aus den Berichten seiner Zeitgenossen mit der

allergrflssten Bestimmtheit hervor. Damals er-

gossen sich Tigris, Choaspes (Karkha), Pasiti-

gris (Karun) und vielleicht auch der Euphrat in

eine grosse Lagune {Ujivrj , laeus Chaldaieus ;

die darauf beziiglichen Angaben bei Arrian. Ind.

42, 2. Strab. XV 728f. Plin. VI 99. 130. 134),

welche durch einen Uferwall (Nehrung) von dem
offenen Meere getrennt war; die in jenem vor-

handenen Unterbrechungen galten als die Miin-

dungen der hinter ihnen liegenden Fliisse und

sind zum Teil wohl auch spater zu solchen ge-

worden (das Nahere s. unter Euphrates, Ti-

gris, Choaspes, Eulaios, Pasitigris). Von
dem Umfange der Lagune giebt der Bericht des

Nearchos bei Arrian und Strabon eine ungefahre

Vorstellung, da die Fahrt quer iiber dieselbe,

von der Miindung des Euphrat bis zu der des

Tigris 600 Stadien, also 15 geographische Mei-

len (111 km.) betrug. Seit jener Zeit ist durch

Ablagerung der Flusssedimente die Lagune all-

mahlich ausgefiillt worden und das jetzige Delta

entstandei). Uberreste derselben sind vielleicht

erhalten in den Siimpfen nordwestlich von Basra

und ostlich vom Tigris, zwischen diesem und
dem Karkha. Zu einer .ahnlichen Auffassung der

Oberflachengestalt des Satt al'Arab-Gebietes zur

Zeit Alexanders, wie die'soeben dargelegte, ist

auch C. Mflller gelangt und hat im- Ausdruck
verliehen auf der Karte XV zu den Geogr. gr.

min. Doch scheint es geboten, in einigen Punk-

ten von der dort gegebenen Darstellung abzu-

weichen. So trennt Miiller die Miindungen des

Tigris und des Pasitigris (Karun) durch einen

Zwischenraum von 600 Stadien , indem er , wie

es scheint, die Lange der Fahrt auf der Lagune
darauf ubertragen hat, jedoch ohne irgend einen

zwingenden Grand. Sie miissen vielmehr in un-

mittelbarer Nahe von einander gelegen haben,

so etwa wie jetzt Satt al'Arab und Karun bei

Muhammara (ea. 51/2 km. = 30 Stadien), denn

nach der Ankunft an der Tigrismundung wird

sowohl in dem Ausznge des Arrian wie in dem
des Strabon sofort auf den Pasitigris und die

Fahrt auf demselben iibergegangen, ohne Angabe
einer Zwischendistanz , die daher nur ganz un-

betrachtlich gewesen sein konnte. Denkbar ware

auch, dass vom Tigris in der Nahe seiner Miin-

dung ein kurzer Kanal, wie der jetzige Haffar,

zum Pasitigris gefiihrt habe, vgl. Arrian. Anab.

VII 7, 2. A. selbst setzt Miiller 500 Sta-

dien in der Luftlinie von Susa entfernt an;

aber dass die Distanzangabe so aufzufassen sei,

ist schon an sich undenkbar und wird durch die

Stelle des Plinius (VI 134) geradezu widerlegt,

da die dort angegebene Entfernung ausdriicklich

von der Fahrt zu Schiff {navigatione) nach Susa

10 gilt. Die directe Entfernung wird also ungefahr

400 Stadien, 10 geographische Meilen (74 km.)

betragen haben ; selbst unter der sehr wohl denk-

baren Voraussetzung , dass Nearchos die Entfer-

nungsangabe den Eingeborenen verdankt habe,

und diese dabei an das etwas langere babylo-

nische Wegemass gedacht hatten, wiirde der Be-

trag nur ein unwesentlich hoherer sein. Was
die Richtung anbetrifft, in der A. von Susa lag,

so kann sie im allgemeinen nur eine siidwest-

201iche gewesen sein, wobei aber ein Spielraum

von wenigstens 22i/
2
° zulassig ist. Miiller hat

A., natiirlich in rein hypothetischer Weise, direct

siidwestlich von Susa angesetzt. Erwahnenswert

ist, dass die genannte directe Entfernung uns

in die niichste Nahe von Havizah fuhren wiirde,

das etwa 80 km., also ungefahr 11 geographische

Meilen, siidsudwestlich von Susa liegt. Dies

wiirde fur die von Miiller vertretene Gleich-

setzung des ptolemaeischen Agarra mit A. spre-

30 chen (s. 0.), da Agarra (s. d.) hSchst wahrschein-

lich die Vorgangerin des heutigen Havizah ist.

Dagegen spricht aber auf das entschiedenste der

Umstand, dass A. am Tigris, nicht wie Havizah

am Karkha-Choaspes liegt. Ob A. auf der Ost-

seite der Tigrismundung lag, wie Miiller will,

und wie bei einer susischcn Ortschaft zunachst

vorauszusetzen ist, lasst sich nicht mit voller

Sicherheit behaupten, da eine Bemerkung bei

Arrian Ind. 42, 2, falls dieselbe nicht einem

40 Missverstandnisse entsprungen ist, nur unter der

Voraussetzung richtig ist, dass sich auch auf

der Westseite des Tigris susisches Gebiet be-

fand. Als namlich Nearchos von der Mundung

des Euphrat nach der des Tigris schiffte, also

in der Richtung von Westen nach Osten, oder

von Siidwesten nach Nordosten, hat er zur Linken

susisches Gebiet (Jmmov drj to e/xjiakiv iv dgi-

OTegfj ttjv yijv xi]v Sovaida cxovxeg). Also kann

A. auch auf dem rechten, westlichen Tigrisufer

50 gelegen haben. Hiermit sind alle Gesichtspunkte

zur Sprache gebracht worden, welche fur die in

Zukunft vielleicht mOgliche endgiiltige Bestim-

mung der Lage von A. massgebend sind. Von

Wichtigkeit dafiir ist die Thatsache, dass be-

reits die Inschriften der assyrischen Konige A.

kennen, dass dieser Name identisch ist mit dem

Hauptbestandteile des dort so oft genannten BU-
Iahinii) (Ia-H-ni) .Haus (d. i. Sonne) Iakins-. So

hiess im 8. Jhdt, v. Chr. (bei Tiglath-Pileser III.

60 745—727, einmal, Sargon 722—705, Sanherib

705—681) der bedeutendste der Chaldaeerstaaten

in Sud-Babylonien, mit der Hauptstadt Dur-Iakin

Jakinsburg" (s. Delitzsch Wo lag das Para-

dies 203. Winckler Untersuchungen zur alt-

oriental. Geschichte 52ff.), so genannt nach dem

Begriinder oder einem hervorragenden Fiirsten

der dort regierenden Dynastie, dem KOnig Iakin,

einem Zeitgenossen Salmanassars II. (860—825

i



815 Aginis 816

v. Chr.). Das Gebiet dieses Staates umfasste maios VI 3, 3 in dem graecisierten Namen der
den siidlichsten Teil Babyloniens und lag am Landschaft Melitene (s. d.), die am Tigris lag
Meere; es ist als das eigentliche Stammland der (xafotrcu di xal fj usv jraoa rm> Tiygiv ymQa
Chaldaeer zu betrachten (s. Winckler a. a. 0.). MeXmprf), erhalten zu haben soheint. Eine'auf-
Sein ursprimglicher Name war vielleicht Kar- fallende, vielleicht nicht bios auf Zufall be-
duniaS d.h. Land der Kaldi (Chaldaeer) (so Tie le ruhende Ubereinstimmung bietet auch die Be-
Babylonisch-Assyrische Geschichte I 80. Winck- nennung der Lagune als lacus Chaldaieus bei
ler Unters. 135f.), aber gewOhnlich, und zwar Plinius mit der Bezeichnung „Meer von Chaldaea"
schon in sehr friiher Zeit (um 1100, Winckler bei Salmanassar II. (s. o.). Wie Bit-Iakin am
Unters. 50 Anm. 1), wird es nach seiner Lage 10 Gestade des Marrat, so liegt auch A. am Ufer
das „Meerland" (mat tarn-dim, mat tam-tim der Lagune. Die Identitat beider Namen macht
Keilinschr. Bibliothek II 128. 144. 184. 194; es nicht notwendig, aber doch wahrscheinlich,
mat tarn di I 138; mat tamtim II 272; auch ein- dass A. auf der Westseite des Tigris lag (s. o.V
fach tam-tim „Mecr" II 14) genamit. Derjenige Ob es mit der Hauptstadt Dur-Iakini „Iakins-
Meeresteil, an dem Bit-Iakin liegt, ftthrt in den burg" identiflciert werden darf , muss unent-
assyrischen Inschriften einen besonderen Namen schieden bleiben, so lange wir nicht wissen, wie
(ygl. Schrader Berl. Ak. Abh. 1877, 176f. De- gross zu jener Zeit die Entfernung zwischen
litzschPnraOies 180fi.)(ndru)Marratu(mar-ra- Euphrat und Tigris an der Lagune war, denn
tf, Keilinschr. Bibl. II 54. 68. Sanherib, Kujungik- Dur-Iakin kann nicht allzu weit ab vom Euphrat
stiere 2, 5), oder auch, ohne das vorgesetzte 20 gelegen haben (vgl. Sargons Bericht fiber die
Determinativ^ra„Pluss a ,JWa?--ra-W (Keilinschr. Befestigung von Dur-Iakin, Keilinschr. Bibl. II
Bibl. I 138), und genauer pracisiert (ndru) Mar- 70 und Winckler Keilschrifttexte Sargons I
ra-ti Sa Bit-Ia-H-ni, „das Marrat von Bit- 54ff. u. seine Einleitung XXXVII). Eiii Konig
Iakin" (Keilinschr. Bibl. II 10), wie es auch aus der alten Dynastie von Bit-Iakin wird noch
von Bit-Iakin selbst heisst Sa ki-Sad (nAru) von Asurbanipal (668—626 v. Chr.) erwahnt.
Mar-ra-ti „das am Gestade des Marrat liegt" Die bedeutende Rolle, welche dieses kleine Reich
(Keilinschr. Bibl. II 54). Endlich erwahnt Sal- in der Geschichte jener Gegenden gespielt hat,
manassar II. (860—825) in seinen Stierinschrif- lasst erwarten, dass sein Name den Verlust seiner
ten (s. Amiaud et Scheil Les inscriptions de Unabhangigkcit iiberdauert hat. Eine Erwah-
Salamanassar II 8. 46): tam-di sa (matuj JM- 30 nung desselben auch bei Herodot, wie sie die
di Sa (ndru) mar-ra-tu i-qa-bu-Si-ni „das Meer oben vorgeschlagene Anderung von "Afinr/ m'Aylvrj
von Chaldaea, das man Marrat nennt". Diesen ergeben wlirde. erseheint daher in keiner Weise
Ausdruck Marrat halt nun Schrader (a. a. O. verwunderlich.

:

Ist nun nach den gegebenen Er-
1 76f.) fur eine Bezeichnung des persischen Meer- orterungen an der Identitat von Aginis-Agine
busens, wogegen Delitzsch (a. a. 0.) mit Recht mit (Bit-)Iakin nicht zu zweifeln, so wird, wenn
geltend gemacht hat, dass ,Meer" tamtum nie- einmal, wie zu hoffen, die Lage von Bit-Iakin
mals

,
wie dies doch bei Marratu der Fall sei, sich durch Keilinschriftenfunde wird feststellen

das Determinate „Fluss", ndru, vor sich habe, lassen, damit auch diejenige von A. innerhalb
Marratu bezeichne daher nicht den persischen verhaltnismassig enger Grenzen gegeben sein.
Meerbusen, sondem sei der Terminus technicus40 [Andreas.]
fur einen Meeresarm, der sich im Altertume land- Atrinna (Ptol. V 11, 2), Stadt siidlich vom
einwarts erstreckt habe, spater aber infolge des Kaukasus, im nordwestlichen Winkel des iberi-
Wachstums des Euphrat-Tigrisdeltas verschwun- schen Landes, nahe an Lubium. Es wird Zd-
den sei (vgl. auch die Karte zu Delitzsch Para- yivra zu lesen sein, d. i. Dzaghina am Oberlauf
dies). Zugleieh erklart er den Namen Marratu des Wildbaches Phtsis-phrone. siidlich von der
in einleuchtender Weise als Femininum des Ad- Liobo-Kette, Sitz einer alten Herrschaft mit
jektivs marru „bitter"

; Marratu ist also „Bitter- Minen auf Blei und Silber (Reineggs II 76.
wasser". Nachdem oben das Vorhandensein einer 147. Wachust 265). [Tomaschek.]
grossen Lagune an den Miindungen des Euphrat Affiniiatai (d. i. yv/ivoi, Ptol. VII 2, 26), die
und Tigris im Altertume nachgewiesen worden 50 Bewohner der im indisehen Meere nahe der
ist, ergiebt sich die Identitat derselben mit dem Kiiste der 'Agyvoa und Xovnfj gelegenen Insel
(ndru) Marratu der assyrischen Inschriften in Salina, d. i. aer'Hauptinsel des Mergui-Archipels
zwingender Weise von selbst. Dem Namen einer bei Tenasserim mit ihren Bewohnern, den Salong.
vom Meere abgetrennten, langgestreckten Bucht, Es wird Nayyarai oder Nayivdrai zu lesen sein,
welche gewissermassen die Fortsetzung der in sie entsprechend dem prakritischen Worte fur .Nackte-
einmundenden FlOsse bildete, konnte recht wohl Xangata. [Tomaschek.]
das Determinativ ndru „Fluss" vorgesetzt wer- Aginnum s. Agennum.
den; in hohem Grade zutreffend ist auch die Agiiitheus, Master militum per Ulyricum
Bezeichnung .Bitterwasser" fur eine Lagune, denn im J. 448. Prisms frg. 8 p. 78. [Seeck.]
das Wasser einer solchen ist ja weder salzig 60 Agippos, ozeqavrjyooo; in Kalvmna. New-
wie das des Meeres , noch suss wie das der ton inscr. 310. " [Kirchner.]
Fliisse, sondern Brackwasser. Es mag noch da- Agiria, Station der Strasse von Laminium
rauf hingewiesen werden, dass, wie sich bei Jere- nach Caesaraugusta in Hispania citerior, nur im
mia 50, 21 die Kunde von einem Lande Marratim antoninischen Itinerar erwahnt (S. 447, 7). Die
flndet, das wahrscheinlich den Namen von seiner Maasse fuhren in die Gegend von Daroca; aber
Lage an der Lagune Marrat hatte, und das viel- der Name scheint nicht richtig iiberliefert.
leicht mit Bit-Iakin identisch war (Delitzscha.a. [Hubner.]
0.182), sich der Name derselben auch bei Ptole- Agis CAyis, ionisch

r
Hyts). 1) Konig von
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Lakedaemon, Sohn des Eurysthenes, Eponymos des wurde hier von den wohl vorbereiteten Ver-

Hauses der Agiaden. Herod. VII 204. Paus. Ill biindeten plotzlich iiberrascht, nahm aber schnell

2, 1. Da er und sein Amtsgenosse Eurypon Aufstellung und erfocht in der Schlacht, die von

gerecht regierten, anders als ihre Vater, Eury- ihm mit besonnener Umsicht geleitet ward, einen

sthenes und Prokles , so ward ihnen nach der vollstandigen Sieg, 418 v. Chr. Thuk. V 57—74.

Sage die Ehre der Eponymie zu teil. Nach Im Winter 417/6 fuhrte er das Heer nochmals

einer Nachricht hat er Helos unterworfen und nach Argos und zerstOrte die mit Hiilfe der

damit den Stand der Heloten begriindet. Strab. Athener begonnenen langen Mauern , die Argos

VTII 365f. Diodor (fr. VIII 8 bei Eusebius I mit dem Meere verbinden sollten. Thuk. V 83,

223f. Schone) giebt ihm nur ein Regierungsjahr, 10 1. Im Friihjahr 413 , bei der Erneuerung des

nach v. Gutschmids Bemerkung wohl ein Krieges gegen Athen, fuhrte er die Peloponnesier

Schreibfehler fur 31. wiederum nach Attika und besetzte und be-

2) Konig von Sparta, Eurypontide, Sohn des festfgte Dekeleia, wo er bis zum Ende des Krieges

Archidamos und der Lampido. Plut. Ages. 1. als Befehlshaber blieb und den Krieg eifrig be-

Er kam 427 oder 426 v. Chr. zur Regierung trieb. Thuk. VII 19, 1. 27, 4ff. Er nahm eine

und fuhrte im Friihjahr 426 zum ersten Male sehr bedeutende Stellung ein; als Fiihrer des

die Peloponnesier gegen Athen, kehrte aber wegen peloponnesischen Heeres hatte er fast mehr Ge-

eines Erdbebens am Isthmos um; im nachsten wicht als die spartanischen Behorden daheim.

Jahre (425) riickte er verwiistend in Attika ein Im Winter 413/2 half er bei der Vorbereitung

(Thuk. Ill 89, 1. IV 2, 1. 6) und ist seitdem 20 des Seekrieges und zog gegen die Oetaeer und

fast ausschliesslich der Fiihrer des peloponnesi- phthiotischen Achaeer zu Felde. An ihn wandten

schen Aufgebotes. -Im J. 421 beschwor er an sich die zum Abfall von Athen bereiten Euboeer

erster Stelle das Biindnis mit Athen, wahrschein- und Lesbier. Thuk. VIII 3, 1. 5. 7f. 11, 2.

lich auch den Frieden des Nikias. Thuk. V 19, 2. Mit Alkibiades war er dagegen verfeindet, wahr-

24, 1. ImSommer419, wahrend des mantineisch- scheinlich weil dieser sich seinen Widersachern

epidaurischen Krieges, fuhrte er das lakedaemo- in Sparta angeschlossen hatte; denn die Nach-

nische Heer ins Feld, ohne jedoch die Grenze richt, dass Alkibiades mit der Timaia, der Gattin

zu uberschreiten. Thuk. V 54, 1. 55, 3. Im des A., in Ehebruch gelebt habe, verdient schwer-

nachsten Sommer (418) wiederholte er den Aus- lich Glauben. Er veranlasste 412 des Alki-

zug. Die verbiindeten Argiver, Mantineer und30biades Flucht zu den Persern. Thuk. VIII 12,

Eleer traten ihm bei Methydrion entgegen; er 2. 45, 1. Plut. Alk. 23ff. 39; Ages. 3. Im J.

wich ihnen aus, vereinigte' sich in Phlius mit 411 setzten sich die athenischen Oligarchen mit

den Bundesgenossen und drang auf drei ver- ihm in Verbindung ; er unternahm damals einen

schiedenen Wegen in Argos ein , schnitt das vergeblichen Angriff auf Athen. Thuk. VIII 70,

argivische Heer von der Stadt Argos ab und 2f. Auch ein zweiter Angriff auf Athen im

hatte es fast eingeschlossen. liess sich jedoch, J. 410 oder 409 hatte keinen Erfolg (Xenoph.

ehe es zur Schlacht kam, durch zwei befreundete Hell. I 1, 33ff. Diod. XIII 72, 3ff.) ;
damals

Argiver, die ihm Friedensaussiehten machten, be- war es, dass er den Klearchos nach Byzanz sandte.

wegen, einen viermonatlichen Waffenstillstand Xenoph. Hell. I 1, 35. Erst 405, nach der

zu schliessen, und fuhrte das verbiindete Heer 40 Schlacht bei Aigospotamoi , begann die eigent-

wieder aus Argos hinaus. Er hatte dieses kraft liche Einschliessung Athens , die A. zuerst ge-

seiner Amtsgewalt allein und auf eigene Hand meinsam mit Pausanias, dann wahrend des Win-

gethan und zog sich schwere Vorwiirfe zu, weil ters 405/4 allein leitete, bis im Fruhjahr 404

er die giinstige Gelegenheit, die Feinde zu ver- Athen flel und A. das Heer entliess und nach

nichten, aus der Hand gegeben habe. Da ferner Hause zunickkehrte. Xenoph. Hell. II 2, 17ff.

die Argiver, die nicht ' weniger erbittert waren. 3, 3. Diod. XIII 107, 2. Plut. Lys. 9. 14;

da auch sie eine giinstige Gelegenheit zur Schlacht Lye. 12.

verloren zu haben glaubten , von den Athenern
" Der letzte Kriegszug des A. war (nach Diodors

bewogen, den Waffenstillstand brachen, mit den wahrscheinlich richtiger Angabe 402 v. Chr.)

Athenern Orchomenos eroberten und auf Tegea 50 gegen Elis gerichtet , das gedemutigt werden

zogen , so wollte man in Sparta sein Haus zer- sollte. Er riickte erst von Achaia her ein, kehrte

storen und ihn mit einer Busse von 100 000 aber durch ein Erdbeben bewogen wieder zurtick.

Drachmen belegen. Er erbat sich eine Frist und Aber noch in demselben Jahre erfolgte ein neuer

verhiess eine gute That , worauf die Bestrafung Angriff von Siiden her ; A. brachte die eleischen

aufgeschoben , dem A. aber zehn Spartiaten Perioeken zum Abfall, pliinderte Elis bis nahe

beigegeben wurden, ohne deren Rat er das Heer an die Stadt heran und hinterliess eine Be-

nicht" hinausfuhren durfe. Als dann gemeldet satzung im Lande. Als er im nachsten Jahre

ward. Tegea sei von den Verbiindeten bedroht, den Feldzug zu erneuern drohte. fiigte sich Elis

fuhrte A. das Heer rasch ins Feld. vereinigte den Forderungen Spartas. In Delphi opferte A.

sich in Tegea mit den arkadischen Bundes- 60 den Zehnten der Kriegsbeute, erkrankte auf dem

genossen und riickte ins Gebiet von Mantineia Heimwege in Heraia. ward nach Sparta gebracht

ein, traf hier die Verbiindeten in einer festen und starb bald darnaeh. Xenoph. Hell. Ill 2,

Stellung und griff sie an, zog sich aber auf den 22ff. 3, Iff. Paus. IH 8, 3. Er gehort zu den

warnenden Zuruf eines Spartiaten, ehe es zum besten KOnigen, die Sparta gehabt hat, und

Handgemenge kam. ins Tegeatische zuruck. Er war einer der ersten und angesehensten Manner

veranlasste die Verbiindeten, ihre feste Stellung seiner Zeit. Plut. de tranq. an. 6 ; an seni

zu verlassen ; sie riisteten sich zur Schlacht und 27 , 4. Sein Todesjahr ist nicht ganz sicher.

A. kehrte ins Gebiet von Mantineia zuruck. Er Er folgte dem Archidamos zwischen dem Feld-
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zuge von 427 und 426, und Diodor (XII 35, 4)
giebt ihm (aber unter dem falschen Jahre 01.
86 , 3 = 434) 27 Jahre ; er wurde darnach
400/399 gestorben sein. Aber auf diese Zahl,
die an falscher Stelle eingetragen ist, ist kein
Verlass. Mit Rflcksicht auf die Zeit seines
Nachfolgers Agesilaos wird sein Todesjahr ins
J. 402/1 zu setzen sein; s. Agesilaos Nr. 4.

Sein Name stand auf einem Weihgeschenk in
Delphi (Plut. de tranq. an. 6) und ist noch er-
halten auf einer delischen Inschrift vom J. 402
Dittenberger Syll. 50.

8) Agis III., Konig von Lakedaemon, Eury-
pontide, Sohn des Archidamos III., dem er im
J. 338 v. Chr. folgte. Diod. XVI 63, 2. 88, 4. Plut.
Agis 3. Paus. in 10, 5. Wiihrend Alexander in
Vorderasien Krieg fiihrte, bereitete er im J. 333
eine Erhebung im Peloponnes vor und hatte gegen
Ende des Jahres mit den Befehlshabern der per-
sischen Plotte bei Siphnos eine Zusammenkunft,
um von ihnen Schiffe und Hiilfstruppen zu er-

langen, als gerade die Nachricht von der Schlacht
bei Issos kam. Autophradates gab ihm 30 Ta-
lente, die er seinem Bruder Agesilaos nach Tai-
naron sandte, mit der Weisung, die Flotte so-

gleich nach Kreta zu fuhren. A. selbst ging
mit Autophradates nach Halikarnassos, wurde hier
mit Schiffen und Geld unterstfitzt mid ging mit
Soldnern, die aus der Schlacht bei Issos ent-
kommen waren, angeblich 8000 Mann, ebenfalls
nach Kreta; hier verschaffto er im Laufe des
J. 332 seiner Partei den Sieg. Zugleich gelang
es, im Peloponnes eine Anzahl Staaten zum Ab-
fall von Makedonien zu bringen ; der Makedonier
Korragos ward (wahrscheinlich im Friihjahr 331)
von den Lakedaemoniern und Soldnern, vermut-
lich unter A.s Fuhrung, geschlagen. Die Eleer
und der grOsste Teil der Achaeer und Arkader
schlossen mit Sparta ein Bundnis und die Ver-
btindeten belagerten Megalopolis. Jedoch Anti-
pater, der bis dahin durch Aufstande in Thra-
kien und Illyrien festgehalten war, kam mit
einem iiberlegenen Heere den Megalopoliten zu
Hulfe und schlug die Verbundeten bei Megalo-
polis vollstiindig. A. und mit ihm viele Spar-
tiaten fielcn nach mannhaftem Widerstande. Der
Tod des A. ist ins J. 331 v. Chr. zu setzen,
nicht 330, wie man gewohnlich annimmt. Arrian.
Anab. II 13, 4. HI 6, 3. 16. 9. Curtius IV 1,

38ff. 8, 15. VI 1. Diod. XVII 48. 62. Plut. Agis
3. Paus. Ill 10, 5. Aeschin. Ctesiph. 165f.

Litteratur: Schafer Demosth. Ill 176. 201ff.
Droysen Hell. I 273ff. 391ff.

4) Agis IV., Konig der Lakedaemonier. aus dem
Hause der Eurypontiden, Sohn des Eudamidas II.,

dem er um das J. 245 nachfolgte. Trotz seiner
Jugend (er war noch nicht 20 J. alt) beschloss
er, die damaligen Zustande Lakedaemons griind-
lich zu bessern. Die alte Verfassung bestand
zwar noch, war aber immer mehr oligarchisch
geworden. Die Zahl der Burger von Sparta
(Spartiaten) war auf 700 zuriickgegangen , von
denen nur etwa 100 Land und Vermogen be-
sassen; ein grosser Teil des Besitzes war in
den Handen der Frauen. Die Ubrigen waren
arm, unlustig und unzufrieden, dazu'durch die
Gesetze von jeder Arbeit ausgeschlossen. Die
spartanische ayw/rj, Erziehung und Lebensweise

Agis 820

ward kaum noch beobachtet; die Eeicheren leb-
ten iippig, nicht anders wie ihresgleichen im
ubrigen Hellas, und waren vielfach verschuldet.
So war Sparta auch nach aussen hin wehrlos
und schwach. A. suchte diese Ubelstiinde zu
beseitigen

; indem er selbst sich mit allem Eifer
der alten Lebensweise hingab, wiinschte er sie
uberall wieder herzustellen und die kriegerische
Kraft des Staates aufs neue zu beleben und zu

10 dem Zweck eine neue Aufteilung des Landes,
eine Ausgleichung des Besitzes und zugleich eine
Vermehrung der Burgerschaft vorzunehmen. Er
fand bei den jungeren vielen Anklang , wahrend
die alteren Leute sich von ihm abwendeten und
nur drei Manner, Lysandros, Mandrokleidas und
Agesilaos, sich ihm anschlossen. Letzterer war
sein Oheim, und durch ihn gewann er auch seine
Mutter und Grossmutter, zwei sehr reiche Frauen.
Dagegen die ubrigen beguterten Frauen, in Sparta

20 sehr einflussreich , bekampften ihn heftig und
veranlassten namentlich den zweiten Konig, Leo-
nidas, ihm entgegenzuwirken. Er wurde be-
schuldigt, er wolle sich mit Hiilfe der grossen
Menge zum Tyrannen machen. Plut. Agis 2—7.

Durch A.s Einfluss ward nun im J. 243
Lysandros Ephor und brachte von A. veran-
lasst den Antrag ein, dessen Inhalt war: die
Schulden aufzuheben, das Land der Spartiaten
im Eurotasthale (zwischen Pellene, Taygetos,

30 Sellasia und Malea) in 4500 gleiche Lose zu
teilen und die Zahl der Spartiaten durch geeig-
nete Fremde und Perioeken auf diese Hohe zu
bringen; ferner das iibrige Lakedaemon in 15000
Ackerlose zu teilen und diese den waffenfahigen
Perioeken anzuweisen. Die Spartiaten sollten
zugleich zur Handhabung der aycoytj in 15 Phi-
ditien zu je 200 bis 400 Mann eingeteilt wer-
den. Dieser Antrag veranlasste allgemeine Er-
regung. Das Volk ward von A. und seinen

40Freunden gewonnen, zumal da A. selbst sein
ganzes Vermogen, viel Land und 600 Talente in
Geld, hingab. Aber in der Gerusia, wo iiber
den Antrag zuerst beraten werden musste, er-
langteu Leonidas und die ubrigen Gegner das
Ubergewicht ; der Antrag fiel mit einer Stimme
Mehrheit und konnte nicht an das Volk gebracht
werden. Nunmehr griffen die Anhanger der
Reform zu anderen Mitteln. Lysander setzte
den Leonidas wegen seiner Verstosse gegen die

50 spartanischen Gesetze in Anklagezustand und ver-
anlasste dessen Eidam, Kleombrotos, das KOnig-
tum in Anspruch zu nehmen. Leonidas ward
abgesetzt und Kleombrotos Konig an seiner Statt.
Aber die neuen Ephoren, die Herbst 242 ins Amt
kamen, waren Gegner der Beform, nahmen sich
des Leonidas an und erhoben gegen Lysander
und Mandrokleidas Anklage. Aber im Einver-
standnis mit den beiden Konigen griifen Lysander
und Genossen zur Gewalt, verjagten die Ephoren,

60liessen andere wahlen, darunter Agesilaos, be-
waffneten die Jugend, befreiten die Gefangenen
und notigten den Leonidas zur Flucht nach Tegea

;

A. rettete ihm hiebei das Leben. Plut. c. 8—12.
Nunmehr begann die Ausfuhrung der Beform.

Es ward jedoch auf Betrieb des Agesilaos, der sehr
begutert, aber auch sehr verschuldet war, durch-
gesetzt, dass mit der Schuldentilgung begonnen
ward; es wurden daher die Schuldtafeln ge-
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samrnelt und auf dem Markte verbrannt. Aber

die Teilung des nunmehr entlasteten Landes

ward von Agesilaos hingehalten. Damals kam
auf Ansuchen des Aratos und des achaeischen Bun-

des A. mit dem lakedaemonischen Aufgebot den

Achaeern gegen die Aetoler zu Hiilfe, die mit

einem Einfalle drohten. A.s Truppen zeichneten

sich durch Zucht und gute Ordnung aus. Er
vereinigte sich bei Korinth mit Aratos und war

9) Epigrammdichter des Meleagerkranzes, von

dem ein Gedicht (Anth. Pal. VI 152) erhalten ist,

Nachahmer des Leonidas von Tarent (VI 152, 3

4, vgl. VI 288, 8. VI 300, 7. 8), der Einfachheit

dei Sprache nach wohl vor Antipater von Sidon

(s. d.). [Reitzenstein.]

10) Verfasser von dyaQrvtixa bei Athen. XII

516 c, vermutlich eine Person mit dem gleich-

namigen Koch aus Rhodos, welchen der um 280

dafilr, den Aetolern eine Feldschlacht zu liefern, 10 v. Chr. lebende Komiker Eupbron bei Athen. IX
ordnete sich jedoch dem Aratos unter, als dieser

sich dagegen entschied. Plut. Agis 13—15;

Arat. 31. Als er nach Sparta zuriickkam, fand

er die Sache der Reform sehr verschlechtert.

Agesilaos hatte nicht nur die neue Ackerteilung

nicht ausgefiihrt, sondern sein Amt nur zum
eigenen Vorteil gefiihrt und beging eine Reihe

von Gesetzwidrigkeiten und Gewaltsamkeiten.

A. verlor ihm gegeniiber jeden Einfluss und ward

379 e erwahnt.
"

[Oder.]

Agisymba, Landstrich im Innern von Africa,

der sudlichste, von welchem die Romer zur Kai-

serzeit am Ende des 1. Jhdts. Kunde erhalten

hatten, nach dieser Richtung also eine Grenze

der bekannten Erde. Nach Marinus bei Ptol. I

8, 4 zog zuerst Septimius Flaccus mit einer Hee-

resabteilung von Fazania (Fezzan) und Garama
(German) aus drei Monate bis zum Lande der

von ihm zuruckgedrangt. So ging ihm auch 20 Aethiopen ; hierauf Iulius Maternus von Leptis

der Anhang, den er im Volke hatte, verloren

Sehr bald erhoben sich die Gegner, fiihrten den

Leonidas in das konigliche Amt zuriick und
brachten die Stadt in ihre Gewalt. A. und seine

Freunde mussten an ihre Rettung denken. A.

nahm seine Zuflucht in den Tempel der Athena
Chalkioikos und weigerte sich, obgleich Leoni-

das ihm Verzeihung versprach, den Ort zu ver-

lassen. Er ward aber bald darnach vom Ephoren

Magna iiber Garama, wo er sich dem auf einer

Razzia gegen die sudlicheren Aethiopen begriffe-

nen Fiirsten der Garamanten anschloss, ebenfalls

in sudlieher Richtung bis zum aethiopischen

Lande Agisymba, das beide in vier Monaten

Weges nach vielen Kreuz- und Querziigen er-

reichtcn; das Land wird (IV 8, 5) als sehr aus-

gedehnt, gebirgig und mit einer bereits ganzlich

verschiedenen Tierwelt versehen geschildert; na-

Amphares, der ihn sicher zu machen gewusst 30 mentlich soil es dort viele Nashorne geben, was

hatte, auf dem Ruckwege vom Bade festgenom

men und ins Gefangnis gefiihrt. Hier wurde er

vor den ihm feindlich gesinnten Geronten einem

kurzen Verhor unterworfen und dann sogleich in

die Henkerkammer (die sogenannte Ssx&e) gefiihrt

und hier schnell, ehe seine noch immer zahl-

reichen Anhanger in der Stadt sich sammeln
konnten, erdrosselt. Auch seine Mutter und
seine Grossmutter, die hochbetagte Archidamia,

auf das Vorhandensein von bedeutenden Stromen

hinweist. Mit Recht bekampft Ptolemaios die An-

sicht des Marinus, wonach dieses Siidland am sud-

lichen Wendekreis lage; aber auch seine eigene

Verringerung der Wegmaasse erweist sich als

noch zu schwach; es kann nach Albrecht Ro-

scher und H. Kiepert (I § 201) das Land

nicht weiter siidwarts als etwa in der bewasser-

ten Tiefebene des Tsad-Sees und des Sari und

erlitten das gleiche Schicksal (Herbst 241). Plut. 40 im Bergland von Wada'i gesucht werden; vom
" "

"

Unterlauf des Quorra und von einem Siidineer

fehlt jegliche Kunde. Das Wort wird sich viel-

leicht aus den Sprachen Centralafricas erklaren

lassen; im Bantu, das wohl hier kaum in Be-

tracht kommt, bedeutet ki-Simba „auf Lowen
beztiglich" und ki-D%6mba „suahelisch". Der by-

zantinische Dichter Leo (Boissonade Anecd.

Gr. II) verbindet das Volk der 'Ayriovfipoi mit den

BUhiive; und fugt hinzu, dass in deren Strichen

c. 16—21.
Litteratur: Droysen Hellen. Ill 1, 420ff.

Schorn Gesch. v. Griechenl. 97ff. Schomann
Plutarchi Agis etCleomen., praef. XXXff. Plass
griech. Tyrannis II 163ff. 171.

Einige Nachrichten des Pausanias fiber A.,

seinen Sieg fiber die Megalopoliten und die Be-

lagerung von Megalopolis (VIII 27, 13), die

Uberrumpelung von Pellene (II 8, 5. VII 7, 3)

und seinen Tod in der Schlacht bei Mantineia 50 der Weinstock gedeihe (?).

gegen die Arkader (VIII 10, 5ff.) beruhen auf

grober Nachlassigkeit und Verwechslung. S.

Manso Sparta in 2, 123. [Niese.]

a) Feldherr des Ptolemaios I., unterdriickt

den Aufstand in Kyrene im J. 313. Diod. XIX
79; vgl. Droysen Hellenism. II 2, 35.

6) ROmerfreund, im J. 281 in Tarent zum
Strategen mit unumschrankter Gewalt gewahlt,

auf die Xachricht von Pyrrhos bevorstehender

[Tomaschek.]

Agitator, Lasttiertreiber oder (= auriga)

Wagenlenker, besonders Wagenlenker bei den

romischen Circusspielen, meist Sklave oder Frei-

gelassener, in der Kaiserzeit nicht selten auch

Freier, da der Stand zwar verachtet war, aber

nicht fur ehrlos gait. Ein eigentlicher Stand

der A. bildete sich erst bei der allniahlichen Zu-

nahme offentlicher Spiele mit Wagenrennen, und

die Bedeutung der A. stieg noch, als sich das

Ankunft aber wieder entsetzt. Zonaras VIII 2 ; 60 Parteiwesen (vgl. unter F actio) ausbildete und

vgl. Droysen Hellenism. Ill 1, 128. 132.

7) Eleer. Siegt zu Olympia im Lauf 01. 52 —
572, African, b. Euseb. chron. 1 201. [Kirchner.]

8) Argiver, Schmarotzer und Schmeichler im

Gefolge Alexanders d. Gr.. Ato.to<o'<t (Arrian. IV

9 , 9) , pessimorum carminum post Choerilum

conditor (Curt. VIII 5, 9; vgl. 5, 21. Plut. de

disc. adul. ab am. 18). [Wissowa.]

die Leidenschaft des Volkes fur Sport und Spiele

dieser Art zur Raserei ausartete. Der Ubertritt

von einer Partei zur andern war nicht selten,

gewiss infolge hOherer Anerbieten seitens der

Direction einer Gegenpartei ; Gutta erringt z. B.

92 Siege in der weissen, 78 in der roten, 583

in der blauen, 364 in der roten Partei (CIL VI

2, 10047), Diodes 960 in der roten, aber doch
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wenigstens 216 in der griinen, 205 in der blauen,
81 in der weissen Partei (CIL VI 2, 10048).
Auch sonst hatten ttichtige A. bedeutende Ein-
nahmen, wohl meist in Form yon Geschenken
an Geld und kostbaren Kleidern, vielleicht auch
in Form eines bestimmten Anteils an den ge-
wonnenen Rennpreisen. Mart. X 74. Iuv. VII
113. Hist. Aug. Aurelian. 15. Friedlander bei
Marquardt St.-V. III2 522; S.-G. 6 II 327.

V 53. Anthol. App. Epigr. 9 (Jacobs II S. 753).

3) Gattin des Abas, Tochter des Mantineus,
Mutter der Zwillinge Akrisios und Proitos. Apol-
lod. II 2, 1. Schol. Eurip. Orest. 965.

4) Gemahlin des Amythaon, Mutter des Bias
und Melampus. Diod. IV 68.

5) Eine der Chariten. Vgl. Art. Charites.
[Toepffer.]

Aglai'as aus Byzanz, Arzt, dessen Disticha
Andererseits standen dieselben bei Hoch und 10 ngdg rag agyoperas vjio/vastg herausgegeben sind
Niedng in grossem Ansehen; liber die Vorliebe

~
"

•
-" -

der Kaiser fur dieselben und fiber die Duldung
des von ihnen in den Strassen gewohnheitsm&ssig
veriibten Unfugs vgl. Friedlander S.-G. II
332, bei Marquardt a. a. 0. 522. Die Betei-
ligung eines A. an der Leitung der Parteigesell-
schaft ist mehrfach bezeugt (CIL VI 2, 10058.
10060) , desgleichen die haufige Errichtung von
Standbildern der A. Mart. V 25. Lucian. Nigrin.
29. Galen XIV 604. Cod. Theod. XV 7, 12. 20

Erhalten sind an Darstellungen von A. nament
lich der Kopf eines jugendlichen A. (Bull. com.
VTII Tf. XI), die Figur eines solchen mit nicht
zugehorigem Kopf im Vatican (Visconti Mus.
Pio-Clem. Ill 81. Baumeister Denkm. Ill Fig.
2339. Helbig Fiihrer durch die Antiken-Samm-
lungen in Eom nr. 333) und sonst eine grosse
Zahl auf Denkmalern aller Art (s. unter Ludi
circenses).

Die Tracht der A. bestand in einer kurzen, 30
an Brust und Leib fest rait Riemen umschnurten
Tunica in der betreffenden Parteifarbe (nur die
Armel konnten davon abweichen, Friedlander
bei Marquardt a. a. O. 519, 4), einer helm-
artigen Kappe mit Kinnriemen, Sandalen, einem
Messer im Giirtel zum etwaigen Durchschneiden
der am Korper befestigten Zugel, einer Peitsche
und bisweilen auch in Schutzblattern fur die
Schultern; vgl. das Mosaik v. Barcelona Ann. d. _n , „..„ „,
Inst. 1863 Taf. D. Baumeister III Fig. 2338. 40schrift aus Megara (ATAONIKOS ONYMA)

von Bussemaker in den Poetae bucolici et di-

dactici (Paris, Didot 1851) 97f.

[M. Wellmann.]
Aglais, Tochter des Megakles, Kiinstlerin auf

der Trompete, blies an der ersten zu Alexandreia
aufgefuhrten grossen jiopji-^ das nopnixov pekog
und zeichnete sich ausserdem durch grosse Ge-
frassigkeit aus. Athen X 415 a.b. Ael. v. h. I 26.

[Kirchner.]

Agla minor, Stadt in Hispania Baetica, nur
von Plinius (III 10) aus der alphabetischen Liste
des Augustus unter den Stadten des Mittellandes
zwischen Baetis und Ocean genannt. Eine Frau
Postumia Faustina Agulfcnsis) auf der Inschrift

CIL II 1657 aus jenen Gegenden stammte viel-

leicht aus ihr (Agula = Agla). [Hiibner.]

Aglaon, Sohn des Diodoros, Hyettier. 'Evlxa
avvmoidi Ttaiktxij bei den Amphiaraia zu Oropos
nach 01. 145. Rangabe ant. Hell. 965.

[Kirchner.]

Aglaonike oder Aganike (Plut. coniug. praec.

48), Tochter des Hegetor (Plut. a. a. O.; de def.

or. 13) oder des Hegemon (Schol. Ap. Rh. IV 59),

eine zauberkundige Thessalierin , die den Mond
herabzuziehen verstand. Sie sollte daftir dem
Gotterzorn verfallen sein (Schol. a. a. O.). Ihre
Sage rationalistisch ausgedeutet an den erwahn-
ten Stellen. [Riess.]

Aglaonikos, ein Aulet, genannt in einer In-

Als hervorragende A. sind zu nennen P. Aelius
Gutta Calpurnianus (CIL VI 2, 10047 aus der
spateren Kaiserzeit : 1127 Siege, darunter solche
in Rennen bis zu 50000 Sesterzen Einsatz), C.
Apuleius Diodes aus Spanien (ebenda 10048:
wahrend eines 24jahrigen Auftretens von 122
—146 n. Chr. 4257 Rennen und 1462 Siege, dar-
unter in Rennen bis zu 60 000 Sesterzen Einsatz

;

die Gesamtsumme der gewonnenen Einsatze be-
trug 35 863120 Sest.) , Flavius Scorpus (ebenda 50
und Mart. X 50. 53 u. s. w.: 2048 Siege in
einem Alter von 27 Jahren) , M. Aurelius Liber
(CTL VI 2, 10058: 3000 Siege), Pompeius Mus-
closus (ebenda 10048: 3559 Siege). Vgl. fiber

die A. Friedlander a. a. O., besonders S.-G.
II 498ff. [P. J. Meier.]

Agiulf oder Agivnlf, nach Jordan. Get. 14,
79ff. eih Amaler. Sohn des Athal. Urcukel des
Ostrogotha, Ahne des Eutharich. Uber die

etwa Ende des 4. Jhdts. v. Chr. Athen. Mitth.

VIII 189.
t

[v. Jan.]

Aglaope (AyXaojt)]), Name einer der Seirenen
(s. d.), auch Aglaopheme und Aglaophonos genannt

;

Apollod. fragm. Sabbait. f. 120b (Rh. Mus. K.F.
XLVI 178). Tzetz. Lyk. 712. [Wernicke.]

Aglaopes (Ayladxrjs), Epiklesis, unter der As-
klepios von den Lakedaimoniern verehrt wurde.
Hesvch. v. Wilamowitz Isyllos 92.

[Wentzel.]

Asrlaophamos (Aylaocpauog), der angebliche
orphische Lehrer des Pythagoras, von dem er in

Thrakien die Weihen empfangen haben soil, s.

Iamblich. vit, Pvthag. 146. Procl. in Tim. 289 B:
Plat, theol. I 5. Zeller V> 302, 2. Lobeck
Aglaoph. 722. [E. Wellmann.]

Aglaopheme CAp.aotprifirj), Name einer der
Seirenen (s. d.). auch Aglaophonos und Aglaope
genannt. Eustath. Od. XII 167 (p. 1709, 45ff.).

Namensform vgl. Muellenhoff in der Ausgabe 60 Schol. V zu Od. XII 39.
des Jordanes von Momm sen p. 143. 9.

[Hartmann.]
Agla'ia ('AyXaia). 1) Tochter des Thespios,

Geliebte des Herakles und Mutter des Antiades.
Apollod. II 7, 8.

2) Gattin des Charopos, Mutter des Nireus
von Syme, der mit drei Schiffen vor Ilion zog.
Horn. II. II 671. Quint. Smyrn. VI 492. Diod.

[Wernicke.]

Aglaophon aus Thasos, von Cicero (de or. Ill

26) unter den berflhmtesten Malern genannt und
von Quintilian (XII 10, 3) neben Polygnot als

der erste Maler bezeichnet , dessen Werke nicht
allein wegen ilires Alters sehenswert waren

;

iibrigens gabe es Leute, die den simplex color
dieser beiden Kiinstler den viel vollkommeneren
Werken der spateren Zeit vorzOgen. A. ist nament-
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lich als Lehrer und Vater des Polygnot und log). Die erstere Form ist die einzige inschrift-

Aristophon bekannt. Paus. X 47, 4. Plat. Ion lich bezeugte : CIG 7716. 7718 CIA II 1369 III

532 e- Gorg 448b mit Schol. Harpokr. Suid. 372. Athen. Mitt. X 38. Vgl. Mommsen Heor-

Phot ' s. nolvyv<otog. Dio Chrysost. LV 558b. tol. 434. Preller-Robert Gr. M. I 200, 2.

Da er demnach in der Zeit der Perserkriege In den Hss. kommen beide Formen neben em-

bluhte, so glaubte man wegen einiger anderen ander vor. Der Name hangt offenbar mit dem

Nachri'chteneinenzweitengleichnamigen Kiinstler Adjectiv aygavXog zusammen (Soph. Antig. 350.

als Enkel des ersten annehmen zu miissen. Allein Lykophr. 893. 990. Hesych. s. aygavlov) ;
die ab-

die Angabe des Plinius (n. h. XXXV 60), der weichenden Formen desselben sind durch Meta-

ihn in die 90. 01. setzt, ist wie so manche andere 10 thesis der Liquiden zu erklaren. Vgl. Preller-

desselben Schriftstellers unzuverlassig. Da jedoch Robert a. a. O. _

von zwei Bildem des Alkibiades, welche Satyros 1) Tochter des Aktaios, Komgs in Attlka, Ge-

bei Athen. XII 534 d ihm beilegt, wenigstens mahlin des Kekrops, der mit ihr den Erysichthon,

eines von Plutarch (Ale. 1 6) als Werk seines Sohnes die Aglauros, Herse und Pandrosos zeugte. Eurip.

angefuhrt wird, so wird auch das andere dem- Ion 496. Apollod. in 14, 2. Paus. I 2, 5. Euseb.

selben Kiinstler beigelegt werden dilrfen, dessen praepar. evang. IV 16. Suid. s. $omxr)ia yoafi-

Thatigkeit sich wahrscheinlich bis in das Jung- para nennt Aglauros, Pandrosos und Herse Tochter

lingsalter des Alkibiades ausgedehnt hat, und des Aktaion (vgl. Art. Aktaios).

dessen Name leicht mit dem seines Vaters ver- 2) Tochter des Kekrops und der Aglauros 1.,

wechselt werden konnte. Eines schonen Pferdes 20 von Ares Mutter der Alkippe, Apollod. HI 14, 2.

von A. gedenkt ruhmend Aelian (h. a. epil.). Es finden sich fiber sie verschiedene Sagenversi-

Sonst wird nur noch erwahnt, dass er zuerst die onen im Altertume. Nach Paus. I 18, 2 und

Nike gefliigelt gemalt habe. Schol. Aristoph. av. Hygin. fab. 166 wurde ihr nebst lhren Schwestern

573 Beide Nachrichten beziehen sich offenbar Herse und Pandrosos von Athene in emer Kiste

nur auf einzelne Figuren in grOsseren Gemiilden, Erichthonios (s. d.) mit dem Befehle ubergeben,

die man nach Analogie der Arbeiten seiner Sonne die Kiste nicht zu offhen. Als aber Aglauros

wohl auch fur A. anzunehmen hat. S. Brunn und Herse — Pandrosos blieb dem Gebote der

Gesch d gr Kstl. II 13f. Bursian im Jahrb. Gottin gehorsam — es dennoch thaten und den

f Philol LXXIII 517f. Kroker Gleichnamige Erichthonios erblickten, wurden sie wahnsinmg

griech. Kstl. 23f. [O. Rossbach.] 30 und stfirzten sich nach Hygin ins Meer, nach

Aglaophonos (AyXaoywvog), Name einer der Pausanias von der Akropolis hinab. Vgl. Apoll.

Seirenen (s. d.) , auch Aglaopheme und Aglaope III 14, 6. Eurip. Ion 270f. Antig Karyst. 12.

genannt, Schol. Ap. Rhod. IV 892. Ovid, metam. II 749. Hermann Gottesdienstl.
6

[Wernicke.] Altert. 421f. Mommsen Heortol. 435. Ovid

Aglaos. 1) Sohn des Thyestes und der Lao- (metam. II 708-832) erzahlt. dass Hermes, als

dameia Schol. Eur. Or. 5 (Tzetz. Chil. I 449). er beim Feste der Athene nach Athen kam, sich

2) Sohn der Hermione. Sklerias b. Schol. Eur. in Herse verliebte. Athene aber, auf Aglauros

Androm 32, wo Schwartz ohne Grand 'Ayelaog erzfirnt, weil sie hauptsachlich Veranlassung zur

schreibt. [Knaack.] Eroffnung der Kiste, in der Erichthonios lag, ge-

3) Ein armer Bauer aus Psophis in Arkadien, 40 wesen war
,

pflanzt heftige Eifersucht in ihr

der seine Heimat nie verlassen hatte, wurde dem Herz, so dass sie dem Hermes den Eingang zu

lydischen Konige Gyges auf die Frage, wer gluck- Herse verschliessen will, wofur dieser sie m Stem

licher als der Konig sei , von dem delphischen verwandelt. Im Schol. zu Horn. II. I 334 wird

Orakel wegen seiner Geniigsamkeit als gliicklicher im Gegensatz zu dieser Fassung der Sage Pan-

gepriesen. Plin. n. h. VH 151. Val. Max. VII drosos als Braut des Hermes bezeichnet. Die

1, 2. Pausanias (VIII 24) setzt ihn in Kroisos Zeit, Tochter der Aglauros, Alkippe, wurde von Halir-

vielleicht durch eigene Confusion. [Cauer.] rhothios, dem Sohn des Poseidon, vergewaltigt,

4) Ein Rescript an einen Aglaus vom J. 222. der wegen dieses Frevels von Ares ,
dem Vater

Cod lust. V 51, 4 = Cod. Gregor. VI 13. der Jungfrau
,

getfltet wurde. Hellamkos bei

[v. Rohden.] 50 Suid. s. "Aguog xayog. Paus. I 21 , 4. Apollod.

Aglaosthenes, Verfasser von Na^iaxd, lebte, III 14, 2. Nach der von Pausanias wiederge-

wenn die Vermutung Roberts (Erat. catast. gebenen Geschlechtstradition der athemschen Ke-

reliquiae 241, 11) das Richtige trifft, dass er ryken war ihr Eponymos Keryx ein Sohn des

mit dem von Diodor (V 80. 4) angefuhrten Ver- Hermes und der Aglauros: Paus. I 38, 3 Krjovg-,

fasser von Korjuxa, Laosthenidas, identisch ist, ov avroi Krigvxsg dvyargog Kexgoxos Ay/.avgov

vor Apollodor. In den Na^iay.d hat er die Kind- y.ai 'Egpev .-ratda ehai tiyovmv. Statt Aglauros

heit des Zeus ausfuhrlich behandelt (Pseudo-Erat. wird von Pollux VIEL 103. Schol. Horn. II. I

II XXX vgl. IH. XXXI. XXXIX); vgl. Robert 334 und Schol. Aeschin. I 20 Pandrosos als

a a O.' 8. 26. 243. E. Be the Herm. XXIV Mutter des Keryx bezeichnet. Vgl. Hesych. Suid.

402. 408 A. 1. FHG IV 292—294. Nicht ver- 60 Harpokr. Et. M. s. Krjgvxeg. Dagegen finden

schieden von ihm ist der von Tzetz. Chil. VII wir auf dem Weihgeschenk, das Herodes Atticus,

144. 645 unter den Verfassern fabelhafter Ge- ein Angehoriger des Kerykengeschlechts, seiner Ge-

schichten genannte Agathosthenes. Vgl. Schol. Ly- mahlin gestiftet hatte, die dritte Kekropstochter

koph 704 1023. FHG IV 294. [M. Wellmann.] Herse als Gattin des Hermes und Stammmutter

Aglanre CAy/.avg>]). nach Apostol. (XVII 89) des Geschlechtes verzeichnet. Kaibel Epigr.

Tochter des Aktaion = Aktaios. In Wahrheit 1046; vgl. Dittenberger Hermes XX 2. Dieses

heisst sie Aglauros (s. d.). [Knaack.] wird der ursprunglichen Fassung der Geschlechts-

Aglauros {"AyXavgog) oder Agranlos {"Aygav- sage entsprochen haben. Vielleicht sind die
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KekropstSchter in Athen an die Stelle der in wurde, jenes grosse Reinigungsfest, dessen kathar-
Bleusis mit Hermes verbundenen Chariten ge- tischer Charakter sich sowolil in der Festlegende
treten (CIA I 5). Dadurch erklaren sich wohl als auch in den Kultcereraonien deutlich aus-
auch die Schwankungen des Namens. Toepffer spricht (Hesych. s. IlXvvzrjgia- iogzri 'A^rjvrjoir,

Att. Geneal. 8 Iff. Aglauros hatte in Athen am ?jv em xfj 'AygavXov, zrjg Kexgosiog {hyazgog ziftjj

Nordabhange der Akropolis ein Heiligtum (He- ayovaiv. Bekker An. I 270 "AygavXog ydg Ugsia
rod. Vin 53) , in welchem die jungen Manner ngmxtj ysvo/isvrj zovg deoiig exoafirjas. JTXvrxr/gia
Attikas, wenn sie Schild und Speer empfangen de xaXetxat did xo fiexd xov {/dvaxov xijg Aygav-
hatten, den Eid schworen mussten, durch den Xov evxog evtavxov jir\ jiXvvfrfjvcu t<k isgag eaftij-

sie sich der Verteidigung des Vaterlandes weih- 10 to? ; vgl. Hesych. s. "AygavXog. Phot. s. KaX-
ten (Eur. Ion 495. Pans. I 18, 2. Hesysch. s. Xvvzrjgia). Athenagoras (leg. pro christ. 1) sagt,
'AyXavgog. Demosth. XIX 303. Lyknrg. Leokr. dass die Athener xal AygavXco /ivozr/gia xal
76. Pollux VIII 106. Stob. Flor. 43, 48. Plut. zeXezdg ayovaiv. Wir wissen, dass mit der Reini-
Alk. 15.; vgl. Aristoph. Thesmoph. 533, wonach gung und Pflege des alten Schnitzbildes der
auch Frauen bei ihr schworen). Ausser Aglauros Polias , die alljahrlich am Plynterienfeste ihres
waren Enyalios, Ares, Zeus, Thallo, Auxo und Peplos beraubt und mit neuem Schmuck be-
Hegemone in die Schwurformel der Epheben ver- kleidet wurde, ein athenisches Priestergeschlecht,
woben. Vgl. Preller-Eobert Gr. M. I 201. die Praxiergiden , betraut war. Toepffer Att,
Dittenberger deephebisatticis 9. G.Gilbert Geneal. 133. Es ist beachtenswert , dass mit
Griech. Staatsaltert. I 296. Toepffer Att. Ge- 20 dieser sacralen Thatigkeit eine Geheimfeier ver-
neal. 135. Nach Steph. 'Byz. s. AygavXrj soil bunden war. Plut. Alk. 34: dg&oi de xd ogyia
der attische Demos dieses Namens nach Agraulos Ilga^iegyidat 0agyrjXiwvog ixxtj <p&ivovxog dnog-
benannt worden sein, doch heisst die zur Erech- gtjxa xov re xoa/iov xadeXovxeg xal x6 s6og xaxa-
theis gehorige Gemeinde auf Inschriften durchweg xaXiiyavxeg. Wir werden daraus schliessen diir-

'AygvXj (s. d.). In der athenischen Kultlegende fen, dass die dutdggtjza ogyia der Praxiergiden
erscheint Aglauros als heldenmiitige Jungfrau, mit den ftvazr/gia xal xaXezai des Athenagoras
die sich wahrend eines langwierigen Krieges in- identisch waren, und dass der Kultus der Aglau-
folge Orakelspruchs freiwillig fur das Heil der ros ein erbliches Ehrenamt des Praxiergidenge-
Vaterstadt opfert, indem sie sich vom Burg- schlechtes bildete. Die CIA II 1369 erwahnte
felsen hinabstiirzt. Philochoros fr. 14 bei Schol. 30 'AyXavgov Ugeia Qeiboaxgdxr) 'EzeoxXeovg AldaXtdov
Demosth. XIX 303. Diese Sage erinnert an die dvydzr/g wird eine Angehorige dieses Geschlech-
verwandte von den drei Tochtern des Erechtheus, tes gewesen sein ; vgl. CIA II 948 und U.
die sich wahrend eines Krieges freiwillig von Kohler Athen. Mitt. IX 53. Auf die enge Ver-
ihrem Vater zur Rettung der Stadt toten liessen, schmelzung der Athene mit Aglauros und den
worauf sie zu Hyaden wurden. Eurip. Ion 273; Praxiergiden weist auch die Inschrift 'Ecp. aox-
vgl. fr. 359. Philochoros fr. 31 bei Schol. Soph. 1883, 141: iegeiav IloXiddog A&rjvag xaff vtio-

O. C. 100. Nahe verwandt den KekropstOchtern fivrjfiaziafidv xijg §$ Agetov ndyov {lovXijg xal ine-
sind auch die 'IcoviSsg vv/Kpai (Paus. VI 22, 7. gwztjjia xijg (SovXijg zdrv <p xal xov drjftov xo
Strab. VIII 356), sowie die landlichen Ammen yevog xo nga£iegytda)v ; vgl. CIA IV p. 5. II
und Warterinnen des Epimenides Buzyges, dessen 40 374. 481. Auch Demeter steht mit ihr in Be-
Kultstatte gleichfalls am Pusse des Burgfelsens ziehung: CIA III 372 xovgoxgoqmv ih~AyX.avgov
lag. Vgl.. Toepffer Att. Geneal. 144. Euri- A^zgog. Toepffer Att. Geneal. 144. Das
pides schildert im Ion die Reigentanze der nag- Herumtragen der naXd&r) fiytjxrigia und die am
devoi 'AyXavgioeg (23) am Nordabhange der Burg Meeresufer vollzogene Waschung des heiligen
und lasst Pan die Syrinx dazu blasen , ein an- Kultbildes der Athene lassen die Plynterien deut-
mutvolles Bild, das auf zahlreichen attischen lich als Reinigungs- und Suhnfest erscheinen.
Votivtafeln dargestellt ist. Furtwangler Athen. Dazu stimmt der Charakter der Aglauros und
Mitt. Ill 200. Diese auf dem Acker als Gott- ihr Schicksal in der Sage. Sie unterscheidet
heiten landlicher Fruchtbarkeit hausenden Jung- sich von ihren beiden Schwestern durch ein
frauen stehen in engem Zusammenhange mit 50 rauheres, heftigeres und wilderes Wesen, welches
dem Kultus der Athene als uralter Ackergottin mit derfurchterweckenden, siihneheischenden Seite
und sind auf dem Wege mythologischer Verviel- der Athene eng zusammenhangt. In Salamis
faltigung aus ihrem Wesen hervorgegangen. Nach auf Kypros, wo Aglauros mit Athene und Dio-
Harpokration s. v. war'AyXavgog ein Beiname der medes einen heiligen Bezirk hatte, wurde zu be-
Athene selbst wie auch Ildvdgooog. Schol. Ari- stimmten Zeiten der Aglauros ein Menschenopfer
stoph. Lys. 439. Toepffer Att. Geneal. 134. dargebracht, indem der Priester einen Jiingling
Preller-Eobert Gr. M. I 201. Dagegen wird mit der Lanze durchbohrte. Porphyr. de abstin.
man "Egatj mit dem Apollon "Egaog zusammen- II 54. Euseb. praep. evang. IV 16. Auch die
bringen durfen. der zugleich mit Pan und den Sage von dem Felsensturz der Aglauros hangt
Nymphen in der merkwiirdigen Felsgrotte von 60 wohl mit einer alten Opfersitte zusammen. Vgl.
Vari einen privaten Kultus genoss. CIA I 430. Welcker Trilogie S. 285ff. Toepffer Eh. M.

Wie sich Aglauros einmal von der Athene XLIII 144 und die auf analogen Anschauungen
zu einem selbstandigen Sagenwesen mit selbstan- basierenden Thargeliengebrauche der Athener und
digem Kultus losgerungen hat, so ist sie auf Ionier. Im attischen Kultus ist noch der Zu-
dem Wege eines durchaus analogen mythologi- sammenhang der Epheben mit Aglauros und
schen Vorganges nebenbei zur ersten Priesterin dem Plynterienfeste bemerkenswert. In den In-
und Dienerin der Gottin geworden, der gemein- schriften werden neben den Epheben noch die
sarn mit der Athene das Plynterienfest gefeiert Genneten genannt, unter denen wohl die Ange-
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hongen des Praxiergidengeschlechtes zu verstehen hatte nach der Thcaterplatzinschrift CIA III 372

sind; vgl. CIA II 469. 470. 471. Dittenberger auch die Ge Kurotrophos im Aglaurion Altar und

(de ephebis atticis S. 63) bezieht diese Epheben- Priesterin. [Wachsmuth.]

procession auf das Oschophorienfest , wie ich 3) Hygin. fab. 253 erwahnt unter denen,

glaube mit Unrecht. Der Zusammenhang der quae contra fas ooncubuerunt : Proeris cum
Epheben mit Aglauros spricht sich auch in der Erechtheo patre, ex quo natits est Aglaurus. Auf

Eidesformel aus, die im Aglaurion alljahrlich Grund dieser Stelle die Existenz einer mann-

heschworen wurde; vgl. Starker de nomophy- lichen Sagenfigur Namens Aglauros zu statuieren

lacibus, Breslau 1880, S. 18ff. Toepffer Att. (vgl. Roscher im Mythol. Lex. I 107), scheint

Geneal. 135. Nach dem Zeugnis in Bekkers An. 10 mir bedenklicher, als die Annahme, dass ein un-

I 239 wurden den drei Tochtern des Kekrops wissender Abschreiber sich durch die mannliche

auch Deipnophorien dargebracht: oeuivotpogla ydg Namensendung veranlasst gesehen hat, das Prae-

soxi xo cpsgeiv SsTkva xaTg Kexgonog dvyaxgdmv dicat mit dem Subject in formellen Einklang

"Egorj xal IIavdg6oq> xal AygavXro. iyegnzo 8s zu bringen. Die hier bezeugte Genealogie der

iroXv'xeXwg xazd ziva (ivoxixov Xoyov xal xovxo Aglauros ist ebenso unbekannt, wie die der Er-

iaolovv ol TioX.Xoi • (piXoxifiiag ydg el'xexo. Preller- zahlung zu Grunde liegende Sage. [Toepffer.]

Eobert Gr. M. I 201. Dieser Usus steht offenbar Agma (Itin. Ant. 75, 1 ; Agma sive Fulgurita

mit den Errhephorien im Zusammenhang. Toepf- villa ebenda 59, 7; Fulgurita Tab. Peut. VI 5),

fer Att. Geneal. 121ff. Bildliche Darstellungen die erste Station auf dem Wege von Tacapae

der Aglauros und ihrer Schwestern sind nicht20nach Sabrata, 25 Millien von Tacapae, deshalb

selten. Uber Aglauros im ostlichen Parthenon- nach Tissot (Geogr. comp. II 198) identisch mit

giebel: Welcker Alte Denkm. I 77ff. ; auf Vasen- dem heutigen Zarat. [Joh. Schmidt.]

bildern beim Raub der Oreithyia: Welcker a. Agmanisphe (Ayfiar£o<prj xojfirj, var. 'Ax/ta-

a. O. HI 145ff. Stark Ann. d. Inst. 1860; auf vioyr], Ptol. VI 7, 9), in Arabia Felix, soil nach

attischen Votivreliefs: Kekule" Thes. S. 80 nr. 192. Sprenger Geogr. Arab. 93 Shugra (Schoqara),

Furtwangler Athen. Mitt. HI 200. einem Seehafen zwischen al-Ahwar und Abyan,

[Toepffer.] cntsprechen. [D. H. Miiller.]

A. besass ein Heiligtum unmittelbar unter Agna, Fluss im Siiden von Mauretania Tin-

dem Nordabhang der Akropolis in Athen (der gitana, der nOrdlich vom Salafluss in den atlanti-

jetzt iiblich gewordene Name ,Aglaurion' ist im 30 schen Ocean mundet, Ptol. IV 1, 4.

Altertum nicht nachweisbar) : es war ein aus- [Joh. Schmidt.]

gedehnter Hain (zifievog Paus. I 18, 2). in dem Agnaptos, Architekt, Erbauer einer von den

sich alljahrlich die herangewachsenen Epheben Eleem nach ihm benannten, jetzt vOllig zerstOr-

versammelten, um den Fahneneid zu leisten (De- ten Saulenhalle in Olympia , die den hinteren

mosth. XIX 303 mit Schol. Poll. VIII 105f. Abschluss der Ablaufvorrichtung des Hippodroms

Plut. Alcib. 15. Philostrat. Apollon. IV 7) und bildete. Paus. V 15, 6. VI 20, 10. 13.
_

ist in unmittelbarem Zusammenhang zu denken [Fabricius.]

mit den reich bewasserten und in (ippiger Vege- Agnatio bezeichnet eine engere Gruppe in-

tation prangenden Gefilden, die sich hier langs nerhalb der cognatio, des Inbegriffes der durch

der Frontseite der Burg erstreckten, jenen ozddia 40 eine gemeinsame Abstammung Verbundenen (aus-

xXoegd ng6 IlaXXdSog vacov, deren Schonheit Eu- schliesslich der unehelichen Kinder gegenuber

ripides (Ion 494ff.) preist. Vgl. Wachsmuth ihrem Erzeuger und dessen Anverwandten und

Stadt Athen I 222. 301f. Nach Herodot Vni einschliesslich der durch adoptio in die Familie

53, der erzahlt, wie die Perser hier auf die Eingetretenen). Sie ist die civilis oder legitima

Burg heraufkletterten, muss das ,Aglaurion' un- cognatio, d. h. die engere vollberechtigte Familie.

fern (Ostlich) des vorpersischen Burgaufgangs ge- Gai. I 156. Ulp. XI 4. XXVI 1. Coll. leg.

legen haben; doch hat man seine Worte (duo- Mos. et Rom. XVI 2, 9—16. Isid. orig. IX 6.

xgtjlivov idvxog xov x^Q0V ) . die nur den steilen Das ius civile zeichnete diesen Verband dadurch

Absturz dieser nordwestlichen Partie des Burg- aus, dass es nicht bios den Verlust der vollen

felsens schildern, faLschlich auf eine Grotte (ober- 50 Familienreehte in gewissen Fallen eintreten liess

halb der Kapelle der Seraphim nr. 57 auf dem (Gai. Ill 21: nomen agnationis capitis detni-

Burgplan von Michaelis in der 2. Ausgabe von nutione perimitur) , sondern auch die Kinder

Jahns Pausan. arc. descr.) und einen hier bis grundsatzlich von der vollen ZugehOrigkeit zur

zur Burghohe heraufgehenden Felsspalt bezogen. Familie der Mutter ausschloss. Gai. HI 10: le-

Dagegen ist ein unmittelbarer Zusammenhang gitima antem cognatio est ea, quae per virilis

wie gottesdienstlich so auch ortlich mit den Kult- sexus perwnas coniungitur. Die Kinder, welche

statten der Athena auf der Burg mit Sicherheit der vaterlichen Familie zuwuchsen, wurden somit

anznnehmen und jetzt durch die Aufraunmngen deren agnati; denn agnasei heisst: in eine ge-

auf der Akropolis aufs volligste erwiesen. Schon schlossene Gruppe hineingeboren werden , arg.

bei der ersten Herrichtung der Burg nach den 60 Dig. VII 1, 68, 2 ; vgl. ubrigens auch Isid. IX
Perserkriegen ist oberhalb der Grotte 56 (auf 6 und den Ausdruck agnatio sui keredis Gai.

Michaelis Plan) in der hier scharf nach NW II 131. 138. Kuntze Cursus der Inst. § 899.

vorspringenden Ecke eine Treppenverbindung mit Agnati sind hiernach die durch ihre eheliche

dem Aglaurion hergestellt, wie sie auf Kawerau s Zeugung oder Adoption mit einander in Verbin-

Skizze von der Burgfiache (im Marzheft des AeX- dung getretenen und nicht aus einem besondern

xiov agymoXoyixov 1889), auch schon auf dem Grunde von dem vollberechtigten Familienver-

Lollingschen Grundriss der Burg (in..Miillers bande losgelOsten Verwandten. Je mehr die

Handb. d. Altw. Ill) angegeben ist. Ubrigens Staatsgewalt die Macht der Geschlechtsverbande
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zuriickdrangte , desto mehr wurde Schritt filr

Schritt die blosse Cognation der Agnation gleich-

gestellt, am durchgreifendsten in Iustinians Ge-

setzbuch. Litt. Eein Privatrecht d. Romer 500.

Kuntze Cursus d. r. R. § 401. Booking In-

stit. I 198ff. § 50ff. Puchta Institutionen

§ 194. Schulin Lehrb. d. Gesch. d. r. E. 35.

439ff. und iiber das Verhaltnis der Agnatio zur

Gens Lange Rom. Altertiimer I 162ff. gegen

N i e b u h r Eiim. Geschichte I 321ff. L e i s t Alta-

risches Jus civile, Jena 1892, I 277ff. Karlowa
E6in. Eechtsgeschichte II 73ff. [Leonhard.]

Agnayiae s. Acmonia.
AgneHus, Patricius, ging im Auftrage des

OstgotenkOnigs Theoderich nach Africa. Cassiod.

Var. I 15. Ennod. 150. 443 ed. Vogel.

[Hartmann.]

Agnis, auf dem Mosaik des Monnus zu Trier

(Antike Denkm. d. arch. Instit. I 47—49) und
bei Clem. Alex, strom. I 16, 76 p. 363 P. =

• Euseb. praep. ev. X 6, 11 (vgl. Studemund
Arch. Jahrb. V 1890, 3f.) Name des sonst Hya-
gnis (s. d.) genannten phrygischen Auleten.

[Wissowa.]

Agnitas, Epiklesis des Asklepios in Sparta;

to f)v ayvov too #£<u to g~6avov. Paus. Ill 14, 7.

[Wentzel.]

Agnitio heisst die Anerkennung, Dig. XLV
1, 11. Cod. VIII 39 (40), 4 (5) u. a. m. Ins-

besondere bezeichnet dies Wort auch die aner-

kennende Unterwerfung unter eine obrigkeitliche

Thatigkeit, z. B. die agnitio iurgiorum apud
arbitros, Cod. Theod. II 8, 18. VIII 8, 3. Da-

her heisst agnitio bonorum possessionis die

Entgegennahme der obrigkeitlichen Verfiigung,

welche das Eecht auf den Erbschaftsbesitz einem

nach praetorischem Eechte dazu Berufenen verlieh

(s. Bonorum posses sio), mit andern Worten
der gerichtliche Erwerb der praetorischen Erbbe-

fugnis. Dig. XXXVII 1, 3, 4. XXXVII 10, 3,

15. XXXVII 11, 12. Cod. V 70, 7, 3. Theo-

phil. ad Inst. Ill 9, 10. Sie musste binnen der

Frist eines annus utilis seitens der Eltern und

Kinder des Erblassers und binnen einer solchen

von centum dies utiles seitens anderer Erben
erbeten werden (Ulp. XXVIU 10). Dire Form
erleichterte Constantin (Cod. VI 9, 9), indem er

gestattete, die bonorum. possessio bei jedem be-

liebigen Richter zu erbitten und dies auch dann

zuliess, wenn es zunachst noch ungewiss war, ob

ein an erster Stelle berufener Erbe den Nachlass

erwerben wurde, und der hinter ihm Berufene

sie im Voraus erbitten wollte ; vgl. hierzu Theoph.

a. a. O.

Litteratur : L e i s t Die bonorum possessio

II 97ff. Danz Lehrb. d. Gesch. d. r. E. II

150f. Puchta Inst, III § 316. Schulin Lehrb.

der Gesch. des r. R. 452ff. 481ff. 501. Kuntze
Curs. d. r. R. § 856. M. Voigt Rcim. Rechts-

geschichte I 525ff. § 48. [Leonhard.]

Agnodike (Hagnodike?), eine athenische Jung-

frau, welche als die erste aus ihrem Geschlecht

die Hebammenkunst gellbt haben soil. Da es

namlich nach einem Gesetz den Sklaven und
Frauen verboten war, sich mit Heilkunde abzu-

geben, und viele Frauen, die sich aus Schamhaf-

tigkeit den Mannern nicht anvertrauen wollten,

bei der Entbindung starben, so ging A., als Mann

verkleidet, zu dem Arzte Herophilos in den Un-
terricht und begab sich dann, ihrer Kunst mach-
tig, zu einer gebarenden Frau, der sie ihr Ge-

schlecht entdeckte, so dass dieselhe sich nicht

scheute, ihre Hiilfe zu gebrauchen. Da bald ihr

Ruf sich verbreitete, so klagten die Arzte, eifer-

siichtig auf diese Nebenbuhlerin, deren Geschlecht

sie nicht kannten, sie als Verfuhrerin der Frauen

an, und sie war genotigt, vor dem Areopag sich

10 als Weib zu erkennen zu geben, worauf aber die

Arzte die Anklage um so mehr aufrecht zu er-

halten suchten, bis die Fursprache der vornehm-

sten Frauen es dahin brachte, dass sie freige-

sprochen und das bisherige Gesetz dahin abge-

andert wurde, dass freigeborene Frauen die Heil-

kunde lernen durften (Hyg. fab. 274).

[M. Wellmann.]

Agnomen. Nach den Grammatikern (nament-

lich Priscian LI 58, 11. Pompeius V 141 Keil, s.

20 d. Indices zu Keils Gr. lat.) ein von einer Hand-
lung oder Eigenschaft hergenommener Name, den
jemand zu den ihm von Haus aus eigenen Na-
men hinzu erhalt, vom Cognomen dadurch ver-

schieden, dass dies ererbt oder von den Eltern

gleich nach der Geburt gegeben wird. Die Be-

zeichnung ist nicht friiher nachzuweisen als bei

den Grammatikern des 4. Jhdts. , da die Zeit

des Fragments de praenomine nicht feststeht.

Kempf ad Val. Max. praef. p. 62ff. [Man.]

30 Agnon, Agnonides u. a. s. Hagnon, Hag-
nonides u. a.

Agnos, ayvog oder kvyog im engeren Sinne-

(letztere Bezeichnung ist die altere ; dagegen war
dyvog die eigentliche attische Form nach AeL
Dion, bei Eustath. Od. IX 427 p. 1638, 10), neu-

griechisch Xvyia oder Xvyaor^a., vitex, Keuschlamm-
strauch, Mullen, Abrahamstrauch, Monchspfeffer

(Vitex agnus castus L.), ein sehr verbreitetes siid-

europaisches 1—4, selbst 8 m. hohes weidenartiges

40 Gewachs mit schmal-lanzettlichen Blattern und
sehr biegsamen langen Zweigen. Theophr. h. pL
III 12, 1. Der Same, von den heutigen Italienern

piperella genannt (vgl. Murr Die Pflanzenw. i.

d. griech. Myth. 100, 4), sieht aus wie Pfeffer.

Diosc. I 134. Der Strauch erreicht zuweilen die

Starke eines Baumes (Theophr. h. pi. I 3, 2. Neu-
mann-Partsch Physik. Geogr. v. Griechenl.

396, 3), ist von angenehmem Geruch (Plin. n. h.

XXTV 59) und gewahrt besonders reichlichen

50Schatten (Plat. Phaedr. 230 B); iiber die (spate)

Bliitezeit vgl. Plut. quaest. sympos. LI 7. An
Flussufern und in feuchten Niederungen (Plin.

n. h. XXIV 60. XXXI 44) war der A. schon im
alten Griechenland sehr haufig, in der Ebene so-

wohl als auch in Thalern, Schluchten und an

Bergabhangen. Vgl. Fr a as Synops. plant, fl. cl.

186. Chloros Waldverhaltn. Griechenlands 38
nr. 63. von Heldreich Pflanzen d. att. Ebene
(= A. Mommmsen Griech. Jahresz. 5. Heft)

60 559. Leunis Synops. d. Pflanzenk.3 II § 656,

6. Plinius (n. h. XXIV 59) und Dioskorides (I

134) unterscheiden zwei Arten : vitex Candida und

vitex nigra, jene mit r6tlich-weissen , diese mit

roten Bluten. Weitere Beschreibung s. bei Dier-
bach Flora mythol. 183. Theophr. ed. Schnei-
der III p. 91ff. Niclas zu Geopon. II 4, 1.

Koch Baume und Straucher d. a. Griech. 112>

Kerner v. Marilaun Pflanzenleben II 31. Ob

,
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oloog (oiava) mit A. gleichbedeutend ist (Schol.

II. XI 105, Poll. VH 176), lasst sich bei der

Unsicherheit der antiken Nomenclatur nicht mehr
entscheiden. Vgl. Neumann-Partsch a. a. O.

394, 5. Uber den Ahnlichkeiten mit A. aufwei-

senden iXal-ayvog vgl. Theophr. h. pi. IV 10, 2.

Schon in friihester Zeit wird das Lygosgebusch

erwahnt, z. B. II. XI 105. Od. IX 427. X 166.

Hymn, in Bacch. 13. Seine Zweige eigneten sich

nach Art der Weidenruten besonders zum Fesseln,

Binden und Flechten. Horn. 1. 1. Hymn. 1. 1. Plin.

1. 1. Eur. Cycl. 225. Lykophr. 213. Athen. XV
671f. Die Karer machten Kranze davon. Nicae-

net. bei Athen. XV 672f. und 673 c. Murr a. a.

O. 104. Uber den Lygoskranz des Megistes vgl.

Athen. XV 674 a und das Anakreon-Fragment

bei Athen. XV 671f. = 673 d (frg. 41 Bgk.).

Bei Athen. XV 672 a heisst er ayoolxoiv ars-

(pdvwfta. Selbst eine Art Schneeschuhe scheint

daraus verfertigt worden zu sein. Arrian (Appian?)

bei Suid. s. kvyog. Uber die Verwendung baum-

artiger A.-Exemplare in der Baukunst (Vitr. II

9, 9. X 11, 2) und Bildschnitzerei (Paus. Ill

14, 7) vgl. Blumner Technol. II 279.

Die AnwendungdesA. in der Heilkunde.
Der A. wirkt milcherzeugend (Plin. n. h. XXIV 61),

ist von heilsamer Wirkung bei krankhafter Men-

struation (Plin. XXIV 59. Diosc. I 134) und hilft

gegen den Biss von Spinnen, Skorpionen und

giftigen Schlangen. Plin. XXIV 61. Nic. Ther.

63. 71. 530. 946. Ael. nat. an. IX 26. Bei Kopf-

schmerz infolge von Unmassigkeit im Trinken

sollen die Bluten und zarten Stengel gute Dienste

leisten. Plin. XXIV 62. Der Samen wirkt ein-

genommen schweisserzeugend und fieberstillend.

Wassersiichtige und Milzkranke kOnnen danach

gut urinieren, was zur Hebung ihres Leidens viel

beitragt. Schol. Nic. Ther. 71. Plin. n. h. XXIV
60. Auch reinigt ein Samendekokt die Gebar-

mntter. Plin. XXIV 62. Uber sonstige Anwen-
dung des fibrigens noch jetzt in Griechenland

offlcinellen A. in der Medicin s. Plin. n. h.

XXIV 60—63. XXXH 29. Diosc. I 134. Gal. XI
807fL Sonstiger Aherglaube: Wer eine

Keuschlammrute in der Hand oder im Giirtel tragt,

ist vor dem Wundreiten oder Wundlaufen (so-

genanntem Wolf) geschutzt. Plin. n. h. XXIV
68. Diosc. 1 134. Die Alten assen oder tranken

den A. irriger Weise zur Abstumpfong des Ge-

schlechtstriebes. Wahrend des Thesmophorien-

festes legten die athenischen Frauen Zweige die-

ses Strauches in ihr Bett oder bestreuten ihr

Lager mit den Blattern, um die Keuschheit leich-

ter und unangefochten zu wahren. Ael. nat. an.

IX 26. Plin. n. h. XXIV 59. Schol. Nic. Ther.

71. Diosc I 134 a. E. Gal. XI 808. Eustath.

Od. IX 453 (p. 1639, 2). Botticher Baum-
kult. 334. Zorn Botanologia medica 594. Das
Gleiche thaten die Priester. Schol. Ven. A und
Eustath. H. XI 105 (p. 834, 85). Im Zusam-

menhange hiermit leiteten die Alten ayvog von

ayovog ab (z. B. Schol. Nic. 1. L Eustath. 1. 1.

Lobeck Parerg. 346) oder stellten es mit ayvog,

dyvevmv auf eine Stufe (z. B. Diosc. 1. 1. Etym.

M.). Vgl. Vanicek Etym. W. 755. In der

Mythologie spielt der Keuschlammstrauch eine

bedeutsame Eolle. Nach Pausanias (HI 16, 11)

hatte Artemis 'OoQia in Sparta den Beinamen

Pauly-Wiseowa

Avyo&sofia (vgl. W. H. Roscher Iuno und Hera
87 A. 274 und Lex. I 587, 49ff.), und Hera
sollte nach samischer Legende unter einem Ly-

gosstrauch geboren sein (Paus. VII 4, 4), dem
altesten aller zu des Pausanias Zeit noch vor-

handenen heiligen Baumexemplare (Paus. VIII

23, 5). Beider Gottinnen Kultbilder pflegten zu

gewissen Zeiten mit A.-Zweigen umflochten oder

verhullt zu werden. Diesen auf nahen Zusam-
10 menhang der beiden fur die Menstruationsver-

haltnisse in Betracht kommenden Gottheiten hin-

weisenden Gehrauch zu erklaren, bildeten sich

nachtraglich ebenso umstandliche als naive Sagen.

Vgl. Athen. XV 672a—f. Roscher Lex. I 2104,

23ff. Murr Die Pflanzenw. i. d. griech. Mythol.

101. Botticher Baumkult. 29. In seiner Eigen-
schaft als Heilmittel gegen die verschiedensten

Krankheiten war der A. auch dem Asklepios heilig,

der davon den Beinamen 'Ayvirag fiihrte (s. d). Ob
20 der Name des attischen Demos 'Ayvovs oder^j^oiis

(z. B. Plut. Thes. 13. Aeschin. H 13. 155. m '

54 u. o.) mit A. znsammenhangt oder mit ayvog,

gilt meist als unsicher; doch verdient bei dem
Eeichtum jener Gegend an A.-Strauchern die

erstere Ableitung ohne Zweifel den Vorzug.

[Wagler.]

Agnna s. Acnua.
'Ayvov xsoas, niedrige, sandige, weit ins

Meer hinausreichende Landspitze an der Delta-

30 kiiste Agyptens , Ostlich neben der bolbitischen

Nilmundung, benannt nach der Weidenart ayvog.

Strab. XVII 801. [Pietschmann.]

Agnus ('Ayvovg, trotz des Aspiratazeichens

im CIA I, weil von ayvog, Keuschlamm, gebildet,

wie Rhamnus, Phegus, Myrrhinus u. A., s. Steph.

Byz. Grasberger Griech. Ortsnamen 227. Athen.

Mitt. XVI 206, 1; Localbezeichnung bei Steph.

Byz. 'Ayrovvzi, 'Ayvovvro&ev, 'AyvovvrdSe, Demoti-

kon 'Ayvovotog, einmal CIA II 1698 Ayyvovatog

40 und 1705 'Ayvoiowg), mittelgrosser attischer De-

mos, der Phyle Akamantis, dann der Attalis (nach

Steph. Byz. auch schon der Demetrias, doch vgl.

Hermes IX 410) angehorig. Nach Answeis der

Grabinschriftfunde lag A. bei Markopulo im Ost-

lichen Teil von Attika; vgl. meinen Antiken-

bericht Athen. Mitt. Xn 278f. nr. 161—165;
auch XH 99 nr. 111. XVI 216f. Da die Steine,

soweit bekannt, Ostlich, nordostlich und nord-

westlich von Markopulo zum Vorschein gekom-

50 men sind, muss es vorlaufig dahingestellt bleiben,

ob die alte BurghOhe bei Dagla, I1/2 km. sudlich

von Markopulo, zu A. gehorte. In A. war der

Herold des Pallas, Leos, zu Hause, welcher den

Hinterhalt der Pallantiden bei Gargettos an The-

seus verriet ; daher hatten noch in historischer

Zeit zwischen Palleneern und Agnusiern keine

Ehehundnisse stattgefunden. Plut. Thes. 13. Dem
Leos wurde, wie man schon in den Axones des

Solon las, in A. als Heros geopfert (Steph. Byz.).

60 Ist derselbe aber identisch mit dem Heros der

Phyle Leontis, zu welcher A. nicht einmal ge-

hsrt? Topffer Att. Geneal. 40. Mayer Gigant.

und Titan. 188. [Milchhoefer.]

Agocen, Ortschaft zwischen Syene und Meroe.

ostwarts vom Nil, envahnt in einem Verzeichnisse

bei Plin. VI 180 nach Juba. [Pietschmann.]

'Aytoyfi ist die Handlung des aytiv (s. d.).

Polyb. XII 16. [Thalheim.]

27
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Agogeus (Aywyevg), Epikleais des Zeus. Anon.

Ambr. 17, Schoell et Studemund Anecdota

I 265. [Wentzel.]

'Aycoyipos ist der, dem gegemiber das ayeiv

(s. d.), das Abfiihren in die Gefangenschaft, ge-

setzlich erlaubt ist. Es findet sich a) innerhalb

eines Staates, von den Pachtern in vorsolonischer

Zeit, die den Mietzins schuldig blieben (Arist.

Resp. Ath. I 2. Plut. Sol. 13), von dem aus

Kriegsgefangenschaft Gelfisten, der das geliehene 10

LCsegeld nicht erstattet (Demosth. LIJI 11), von

dem Freigelassenen , der seinen Verpflichtungen

nicht nachkommt (Wescher-Foucart inscr. de

Delphes nr. 213), b) volkerrechtlich im Sinne

von „vogelfrei" (Xen. Hell. VII 3, 11. Demosth.

XX1U 17. 11. 142. Plut. Lys. 27) mit dem Zu-

satze ix zwv avfifidxcov oder auch navzaxo&er.

[Thalheim.]

Agon ('Aywv), Personification des Wettkampfes.

Nach Paus. V 26, 3 befand sich unter den 20

von Smikythos (etwa 470—450, vgl. Loewy
Inschr. gr. Bildhauer 31) in Olympia geweihten

Statuen auch ein Aywv xpsgwv dXzrjQag , eine

Statue von massiger GrOsse (vgl. V 26, 7), welche

Dionysios von Argos verfertigt hatte. Ebenso

war nach Paus. V 20, 1 A. (neben Ares) in

den Beliefs dargestellt, mit denen Kolotes die

vier Seiten der Platte des olympischen Kranz-

tisches geschmiickt hatte. Sonst wird eine Per-

sonification des Wettkampfes nicht erwahnt ,
es 30

konnte also bei Pausanias die Bezeichnung A. auf

Auslegeversuche der Exegeten zuriickgehen. Es

kommt aber auch noch in Betracht, dass 'Aywv

alsWagenlenker desPelops genannt wird (Schol. II.

XXIV 1. Eustath. 1335) und dass auch der Samier

Duris von einem 'Aywv erzahlte ; vgl. Phot. Lex.

'Aywv ovofia xvgtov SrjXoT <og Aovgig iazogn (fr.

73 Mflller aus dem Buch xsqi dywvwv
1

)); 'A. als

Name eines Privatmanns AtXx. agx^ 1891, 123.

Es ist also kein Grund zu bezweifeln, dass neben 40

Hermes Enagonios noch eine besondere Personifi-

cation des A. geschaffen worden und daffir der

von Pausanias beschriebene Typus einer Figur

mit Sprunggewichten , d. h. eines Pentathlon-

siegers (Reisch Griech. Weihgeschenke 42) ge-

wahlt worden sei. Eine Statue des gleichen

Typus wurde von den Mendaeern nach ihrem

Sieg -fiber Sipte in Olympia geweiht (Paus. V
27, 2), vielleicht im Hinblick auf die kriegerische

Bedeutung des A. (Pinder Fiinfkampf der 50

Hellenen 35f.). Wir kfinnen unter den erhaltenen

Denkmalern keine gesicherte Darstellung des A.

nachweisen. Panofka hat die Beischrift eines

rotfigurigen Vasenbildes (Abh. Akad. Berl. 1856

T. 2, 5) auf A. bezogen , doch ist seine Lesung

mindestens zweifelhaft, die Deutung sicher falsch.

De Witte hat fur eine sitzende Flfigelfigur mit

einem Hahn in Handen, auf einer Spiegelkapsel

aus Korinth (um 400 gefertigt; jetzt in Lyon,

Conarmond Catal. nr. 312. Rev. archeol. XVII 60

1868 T. 13 S. 372. Schreiber Kulturhistor.

Bilderatlas LXXIX 5) sinnig, aber ohne Stfitze

in der griechischen Uberlieferung, den Namen A.

in Vorschlag gebracht ; dasselbe gilt von Eroten-

figuren aus jungerer Zeit mit agonistischen At-

tributen, die als A. gedeutet worden sind ,
auf

athenischen Tetradrachmen (Beule Monnaies

d'Athenes 222), geschnittenen Steinen (Arch. Zeit.

VII T. 2, 2) und Sarkophagen (O. Mtiller

Handb. d. Arch. 2 S. 668).

Litteratur: Daremberg et Saglio Diction-

naire I 147. Schreiber bei Boscher Lex. d.

Myth. I 107. [Reisch.]

Agonales s. Agonenses.
Agonalia s. Agonium.
Agonarches (dywvaQxn?) , in der Bedeutung

von aymvo&hrjs (Suidas) nur dichterisch bei Soph.

Aiax 572f. Die altere Bedeutung von aywv (Ver-

sammlung, Versammlungsplatz) hat das Wort

im Boeotischen gewahrt, wo d. soviel als dyoga-

ri/ios ist; vgl. Eustath. II. XXIV 1. Bull. hell.

VIII 414 (Inschrift von Thespiae). [Reisch.]

Agonenses (Varro de 1. 1. VI 14) oder auch

agonales (dywvaXetg Dion. Hal. II 70) hiessen die

Salii Collini (s. Art. Salii), angeblich von dem

Collis Quirinalis, der den Namen agonius (so wird

bei Fest. p. 254 und Paul. p. 10 zu lesen sein)

gefuhrt haben soil, wie die spatere Porta Collina

die Benennung porta agonensis. Sind diese An-

gaben richtig, so wtirden damit diese beiden Ort-

lichkeiten als der .Opferhiigel' und das ,Opfer-

thor' bezeichnet werden, da der Zusammenhang

der Worte agonalis und agonensis mit agonium

(s. d.) keinem Zweifel unterliegt. [Wissowa.]

"Aycoveg, eine bios von Polyb. II 15 neben

den Tauriskern genannte keltische Volkerschaft

in Gallia Cisalpina.
>

[Hiilsen.]

Agones (dyaiveg). Das Wort dywv, das in

der Ilias und Odyssee die Versammlung (ins-

besondere die Festversammlung) und den Kampf-

platz (so wohl auch Od. VIII 260) bezeichnet,

hat spater (Hymn. Horn. I 150. VI 19 ist diese

Bedeutung noch zweifelhaft) fast durchaus die

Bedeutung Streit, Wettkampf. Ob hier ein ahn-

licher Bedeutungswandel, wie bei x°S°? vorliegt,

oder das Wort seit alters auch zur Bezeichnung

des Kampfes verwandt wurde — auch skr.

dji bezeichnet Wettlauf, Wettkampf (Curtius

Grdz. s 170) — mag dahingestellt bleiben; vgl.

E. Curtius Attische Studien 39. Man spricht

von dyaiveg Sixaoxrjgtoi, jiolixixoi, nolefiixol (vgl.

Isokr. IV 45 : exi de dywvag ISeiv fit) fiovov

rdxovg xal gw/trjg alia xai Xoycov xai yvwfitjg

xai xwv Sllwv egywv dizdvzwv); in erster Linie

aber ist Aywv der friedliche Streit, der Wett-

bewerb um einen der besten Leistung bestimm-

ten Preis.

Arten der dyaiveg. 'Aywv ist sowohl der

Wettstreit jener , welche die beste Losung einer

festbestimmten Aufgabe versuchen, als auch der

Wettbewerb jener, welche auf dem gleichen Ge-

biete menschlicher Bethiitigung ihre Leistungen

mit denen anderer zu messen wiinschen. Ein

Agon entspinnt sich um den Preis, der fur die

beste Leicnenrede, das passendste Grabepigramm

(vgl. Vita Aesch. p. 380 Kirchh. Benndorf
Cultbild der Athena Nike 35), den wurdigsten

Gotterhymnus (Macrob. V 22), das beste Gelegen-

heitsgedicht (Athen. XV 697 a) ausgesetzt ist.

Ein Agon ist auch die Concurrenz, die fur die

beste Losung einer Aufgabe der bildenden Kunst

ausgeschrieben wird: zdxgwzqgia noiwv evma

heisst es auf der Basis des Paionios (Loewy
Inschr. gr. Bildh. 49), und dass ein ahnlicher

Vorgang ofters beobachtet worden, bezeugt eine

Reihe bekannter Kfinstleranekdoten, wie die von

*
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der ephesi8chen Concurrenz fur Amazonenstatuen

(Plin. XXXIV 53) und die vom Wettstreit des

Parrhasios und Timanthes (Plin. XXXV 72. Over-
beck Schriftquellen 1699f.). A. anderer Art

sind die Kunstausstellungen, bei denen nach uns

gelaufiger Sitte das beste Werk ausgezeichnet

wird (Plin. XXXV 58. Klein Arch, epigr. Mitt.

XII 99f.). Wie dem schOnsten Kunstwerk, kann
auch dem schonsten Menschen ein Preis ausge-

Dreiteilung, die zwar nicht logisch scharf ist, in-

dem nicht alle einbezogenen Kampfarten darin
eine vollkommen geeignete Stelle finden, die es

sich aber empfiehlt zu ubersichtlicher Anordnung
auch heute beizubehalten (anders, aber dem Wesen
nach gleichbedeutend, werden [Lys.] Epitaph. 80
unterschieden d. ga>/Mjg xal ooipiag xal jiXovxov).

Die dywveg yv/tvixol, die ihren Namen von
der Nacktheit der Kampfer entlehnen, umfassen

setzt werden; xaXXmxeta der Frauen sind fur 10 in weiterem Sinne alle Wettkampfe, bei denen
Lesbos und Tenedos, der Manner in Elis und Ar-
kadien bezeugt (Kr aus e Gymnastik 35f. En gel
Kypros II 178f. Tiimpel Philol. L 566f.); ver-

wandt sind die weitverbreiteten A. der evavdgla

(s. d.).

In erster Linie bezieht sich derAgon aufmensch-
liche Fertigkeiten

;
jeder Art von Thatigkeit

dient er zum Ansporn. Den Schulknaben werden
Preise fiir die besten Lernerfolge in den ver

kOrperliche Tiichtigkeit zur Schau gestellt wird

;

man pflegt A., in denen die Kraft, und solche,
in denen die Gewandtheit des Korpers den Aus-
schlag giebt_ (Plat. Leg. VUI 832 e) oder dya>-
vto/iaTa ftagia und xovtpa (Krause Gymnastik
257) zu unterscheiden. Die wichtigsten Arten
der yvtivixol d. im engeren Sinn sind a) der Lauf
(dgo/iog), der als Schnell- oder als Dauerlauf
(orddwv , diavlog , Xmiiog , ddhxog) entweder in

schiedenartigsten Schulgegenstanden , wie avd- 20 volliger Nacktheit oder mit Schutzwaffen (6jtU
yvwaig , xalhyQatpta

, fieloyQatpia , pvftfioyQacpia,

£wyQatpla, Jiolvpa&ia ausgesetzt, ebenso fiir eve^ia

und evzag-ta (CIG 3088, vgl. 3059f. 2214, vgl. 2221).
In den hochsten wie den banalsten Dingen hat
die Agonistik gleicherweise ihren Platz. Wie
der Soldat, der im Kampfe den ersten Erfolg er-

ringt oder die tapferste That vollbringt, wie
der Biirgerausschuss , der wahrend seiner Amts-
wochen am besten seiner Aufgabe gerecht ge-

ttjg Sgofiog, vgl. nQogdgofirj ns^wv, Miller Me'm.
de l'acad. d. inscr. XXVII 2, 47) ausgerahrt
wird; eine besondere Abart ist der Lauf mit
brennenden Fackeln in Handen {Xafuidg, /xaxQog
dgopog) ; b) der Sprung (aXfia), der aber ebenso
wie c) und d) an den grossen A. nicht als Einzel-
kampf ausgefiihrt wird; c) das Speerschleudern
(dxdvTtov); A), das Werfen der Wurfscheibe (^«-

oxog) ; e) das Ringen (ndXrj) ; f ) der Faustkampf
worden ist (Kohler Ath. Mitt. IV 102. X 111), 30 (nvyprj); g) der Fiinfkampf. {jievra&Xw) , eine
so erhalt auch unter den Gauklern (xvpiaxfjQsg,

ftavfiaToxoiot', oQx^xai) derjenige , der die Zu-
schauer am besten zu vergniigen versteht, einen
Preis (CIA IV 2 27379, Bull. hell. V 109f. IX
149; vgl. II. XVHI 605. Plat. Leg. II 658 C);

ja auch die kampflustigen Hahne lasst man in

regelrechtem A. ihre Krafte messen (s. Hahnen-
k am p f ; fiber Wachtelkampfe vgl. B o e c k h Explic.

Pindari S. 210). A. in Weisheitssprttchen sind

systematische Verbindung der Ubungen a—e ; h) der
Gesamtkampf (xayxgdnov), eine Verknupfung von
Faustkampf und Ringen. Zu den Wettkampfen
kerperlicher Gewandtheit gehoren auch noch die
A, der Ruderer (vciov a/tiXXa); ferner die Wett-
kampfe in Waffenktinsten, insbesondere der Zwei-
kampf mit schweren Waffen, SnXofiaxCa (H. XXIII
811; vgl Krause 612. P. J. Meier Rh. Mus.
XXXVII 349) und der A. im Bogenschiessen,

ein beliebtes Thema spaterer Moralisten , selbst 40 rdfov (II. XXIII 850ff.) ; beide Kampfarten fin-

von einem A. der Propheten Kalchas und Mopsos
berichtet die Sage. Ratsel- und Redewettkampfe
in Schimpf und Ernst sind seit alters in Griechen-
land volkstiunlich (Z i e 1 i n s k i Philol. XLVII 25ff.).

Bei gesellschaftlichen Zusammenkfinften wett-
eifert man in Tischgesangen (Philoch. FHG 1 393),
im RatsellOsen, im Bekarnpfen des Schlafes (dygv-

den in historischer Zeit nur ausnahmsweise (z.

B. in Larisa, Miller a. a. O.) bei den Offent-

lichen A. der Manner eine Stelle (fiber Gladia-
toren s. d.), sie werden aber in den Epheben-
schulen fleissig geubt, wo sie ebenso wie die

Schaustellungen im Gebrauch von Schwert, Schild,

Lanze und Wurfmaschinen ({fogeafiaxia, xarajiaX-
itvla; Schol. Pind. 01. IX 1. Athen. XIV 647c); rdfpeoig) agonistisch geordnet sind; vgl. CIA n
der a. noXvtpayiag bleibt dem Herakles (Paus. V 444ff. (Athen). Dittenberger SylL 246, 80
5, 4. Aelian V. H. II 41) und den Barbaren 50 (Sestos). 348 (Keos). 396f. (Samos, daselbst auch
(Plut. Qu. conv. I 6, 12) fiberlassen; um so be
liebter sind an den Symposien die dywvsg olvo-

jiootag {noXv-, dxgaxonooiag), die einen stehenden
Brauch des Choenfestes bilden (Frohner Phi-
lol. Supplem. V 3. Deneken de theoxeniis 40).
Und wenn in Megara sogar ein A. im Kfissen
stattgefunden haben soil (Theokr. Xn 72ff. und
Schol.), so wetteifern die spartanischen Knaben
im lautlosen Ertragen kOrperlicher Schmerzen

ein d. XidopoXlag). Zu den kurperlichen A. konnen
auch noch die agonistischen Stierkampfe der
Spatzeit (CIA HI 114. Bull. hell. X 443. Lier-
mann 30; s. Tavgo^rjgla) , der d. jisqI d}.xijg

(athen. Ephebeninschriften der Kaiserzeit CIA
III 52. lllOff.), endlich auch noch die A. der
svavSoia (s. d.) und eveg~ia (Dittenberger Syll.

246, 84. 396f.) — verschieden davon ist der* A.
der evzat-la (s. d.) — gerechnet werden. Nach

(s. Bwfiovixrjg). Ist es so fast unmoglich alle 60 antiker Auffassung sind auch die A. der Herolde
Arten von gelegentlich gefibten A. aufzuzahlen
so verdienen darunter jene eine besondere Be-
trachtung , welche mit der gymnastischen , mili-

tarischen und musischen Volkserziehung in Zu-
sammenhang stehen, also auch fiir das politische

und nationale Leben von unmittelbarer Wichtig-
keit sind. Die alten Autoren pflegen diese A.
in d. yvfivixoi, hcmxoi, fiovatxoi zu scheiden. eine

(xiJQvg) und Trompetenblaser (aahnazTjg) A. kOr-
perlicher Tuchtigkeit, da es dabei lediglich auf
die Starke der Stimm- und Athmungsorgane an-
kommt.

Die dywveg tnmxoi im engeren Sinne sind
die Wettkampfe in der Schnelligkeit und Schulung
der Pferde (IjzizoSQo/iia) und der Geschickliehkeit
ihrer Lenker im Wettreiten (IjzjzrjXaaia) sowohl



839 Agones Agones 840

als im Wagenfahren (deftazrjXaaia) ; wenn auch vofiot, di&vpafifioi, imvixia (auch bios gesprochen?),

in spaterer Zeit nur selten der Besitzer selbst izoogodia und dergleichen unter Begleitung von

(IGA 79), in der Regel ein angeworbener Lenker Kithara oder FlOte , entweder durch Gruppen

die Pferde leitet, so fallen doch, wie heutzutage, (xogoi) oder durch Einzelne (s. xi^apq>8oi,

die Preise den Besitzern der Pferde zu, so dass avk<p8ol). Ill) A. der Instrumentalmusik : A. der

diese A. genau genommen A. der irnioxpoyia sind. Flotenspieler (avi.i]zai) und Kitharisspieler {xi&a-

Es werden beim Wettreiten (xilrfg) spater be- piozat), die entweder allein (nv&avXm, ysdoxida-

sondere Rennen far junge (srdUoi) und fiir aus- giozat, xpdXrai; vgl. Athen. XII 538 e. Bull. hell,

gewachsene Pferde (adtjcpdyoi, reXeioi) abgehalten; VII 104) oder mit Begleitung eines Singchores,

eine besondere Abart ist der a. xa% (s. d.). 10 /isza xogov (als xvxlioi avXrjzai , xopavXat und

Bei dem Wettfahren werden Viergespanne (re- x000"1^^) auftreten konnten. IV) A. der

&Qimzm> oder a^ua schlechtweg) und Zweigespanne Orchestik: A. von Tanzergruppen ,
insbesondere

(ovvwptg) von Fohlen und von ausgewachsenen von Waffentanzern (xvQQixiaxal) , und von Einzel-

Pferden geschieden, auch werden zeitweise A. fiir tanzern (Pantomimen in spaterer Zeit); vgl. Poll.

Maultiergespanne abgehalten (djt^vrj). Es kann IV 102. CIA IV 429 a. Bull. hell. IX 147. V)Dra-

ferner auch das Reiten in Ausriistung (xeXijg matische A. (oxrjnxol a.), in denen Poesie, Musik,

nolisfiioz^Qiog) und das Fahren der &vyt] nofjjiixa Orchestik und Ausstattungskunst sich zu einheit-

nnd jioXe/tiorrieia den Gegenstand eines A. bil- lichen Leistungen vereinen. Ihrer verschiedenen

den; ein militarischer A. des Eeitercorps ist die ausseren Einrichtung halber werden sie haufig als

dv&uinaot'a (s. d.). 20 besondere Gruppe von den ubrigen musischen A.,

Zu den hippischen A. im weiteren Sinne — welche dann mitunter als a. dv/ieXixot zusammen-

A., bei denen Pferde eine Rolle spielen — sind gefasst werden (s. Thymele), geschieden. In den

no'ch zu zahlen der A. der dxovztCovzes d<p Ttzhov dramatischen A. sind der Dichter, als der eigent-

eigentlich eine Abart des Speerwurfes (s. liche Unternehmer des Wettkampfs, und der

dxdvztov) — ier d<ptizizozoS6zai (s. d.), der Wett- Chorege, als dessen Geldgeber und Gehiilfe, ge-

reiter mit Packeln (s. dyuiizoXanndg , vgl. meinsame Wettbewerber, wahrend Chor und Schau-

Plat Rep. I 328. Bull. hell. X 438. FrOhner spieler als blosse Werkzeuge in den Hiinden jener

Philol. Supplem. V 23), der r)vioXoi. eyfiipd£ovzeg, erscheinen. Doch steigen die Schauspieler der

catoSdzai (s. d.) und dvafidzai (s. d.), eigentlich ersten Rollen (jigcozayaivtoza! , s. d.) schon in

eine Lauf- und Sprungiibung (vgl. dtptxnodgdfios). 30 sophokleischer Zeit zum Range selbstandiger Ago-

Die aywvsg povoixoi sind Wettkiimpfe in nisten empor, deren Leistungen unabhangig von

kiinstlerischen Leistungen auf dem Gebiete der Mu- dem dichterischen Wert der Stucke beurteilt und

sik Poesie und Orchestik ; es treten hier sowohl mit einem besonderen Siegespreis bedacht werden.

sch'affende Kiinstler (Wort-, Ton-, Tanzdichter), Die dramatischen A. der Dichter und Schauspie-

als darstellende (Recitatoren, Schauspieler, Sanger, ler zerfallen nach der Kunstgattung in d. rpa-

ausfibende Musiker, Tanzer) in den Wettbewerb yw8&v und a. xwfi<odwv ; dazu treten in jiingerer

ein; bei einzelnen Kampfarten sind auch die fur Zeit A. im Satyrspiel {aazvgmv noiqiat, adzvgoi,

die'aussere Ausstattung verantwortlichen Perso- vgl. CIG 2758). ,
. , , /Tr .

nen (Choregen, dMoxaXoi) unmittelbar am A. Endlich ist noch der A. dta jzavzwv (Kratinos

beteiligt (A. in Preigebigkeit und Geschmack). 40 157 Kock. Plat. Rep. IX 580 b) zu nennen, der

SchOpfung, Darstellung, Ausstattung sind viel- in den Listen musischer Sieger aus der Kaiser-

fach so enge verbunden, dass wir nicht in der zeit an letzter Stelle genannt wird (CIG 1585f.

Lage sind festzustellen. auf welches Moment 1719f. Bull. hell. IX 126. V 55. Kaibel IGI

der kunstlerischen Leistung das Hauptgewicht 1111. CIL VI 2, 10117. X 3716); es ist damit

des Wettkampfes fallt; wir konnen aber diemusi- keine besondere Kampfart gemeint, sondern ein

schenA nach den Kunstgebieten, auf welchen sich Abwagen der samtlichen siegreichen Leistungen

die einzelnen Kampfarten vorzngsweise bewegen, (vgl. CIL VI 2, 10114 eoronatus adversus om-

in einige Hauptgruppen scheiden. I) A. in reci- nes scaenicos artifices), nach der Meinung anderer

tierender (epischer) Dichtkunst, im Vortrag alter ein Urteil fiber die Leistungen Einzelner auf ver-

und neugefertigter epischer Dichtungen (odya>- 50 schiedenartigen Gebieten; vgl. Grasberger Er-

Sol aoirizai ejimv), im Lobgedicht {iyxcofiiov, ziehung HI 15. Mie 58f. Liermann 176.

auch gesungen?) auf den Festgott (vgl. 'Eqnjfi. Anlass der Wettkampfe. Der voraehme

dpi. 1869, 347 nr. 412), den Herrscher (vgl. CIG Ehrgeiz, die Leistungen der andera durch die

1585) den Festort und dergleichen; vereinzelt eigenen zu iiberbieten, aliv dgioxevuv xai vjiel-

sind A. von Paroden (Athen. XV 698), pwXdyoi pozov f/ifisvat akXiov (U. VI 208), die unbefangene

(LeBas-Waddington 1652b), im Epigramm Sicherheit im offentlichen Auftreten, das unver-

(Miller Mem. de l'acad. d. inscr. XXVH 2 S. hohlene Bedurfnis, sich zu zeigen und in weiterem

43f. Vit. Aeschyli p. 380 Kirchh.). Hieher ge- Kreis unmittelbaren Beifall und laute Anerken-

horen auch A. in Prosavortragen , insbesondere nung zu rlnden, das leidenschaftliche Vergnugen

im cyxwfitov ftaroJ.oydSrir (Inschr. der Kaiserzeit; 60 an dem Auf- und Abwogen jeder Art von Streit

vgl. CIG 1565. 2758 : iyxcofuoygatpos ; fiber die sind wesentliche Zuge des griechischen National-

LeichenredenfurMaussolosWelckerGr.Trag.nl charakters; sie mussten Mhe dahin fflhren, dass

1079ff.; ein oo<piazr)i in einem A. des 4. Jhdts. bei den Versammlungen der Gemeinde Einzelne

'Fwriu do/ 1884, 128 nr. 5; xaza/.oyr/ via und auftraten , um ihre Krafte zu messen (Od. VIE

naiaid in" A. von Larisa, Bull. hell. X 438). 100ff.), und dass dieser Brauch, getragen von

II) Musikalisch-poetische A. (bei denen in spaterer dem lebhaften Interesse der Zuschauer, allmahhch

Zeit die musikalische Leistung in erster Linie feste Formen gewann. Die Manner einer ritter-

steht) : Gesangsvortrag lyrischer Dichtungen, vfivoi, lichen Zeit kennen keinen wtirdigeren Zeitvertreib,
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als derartiges Kampfspiel, und sie kOnnen ihren

Toten kein erfreulicheres Schauspiel bieten , als

einen glanzvoll ausgestatteten Agon. Mit der

Leichenfeier vornehmer Toten sind alle grossen

A. verkniipft, von denen die epische tjberliefe-

rung erzahlt (II. XXIII 261ff. 274. Od. XXIV
87f. Welcker Ep. Cyclus II 319. 350f. 393.

502. Krause Gymnastik 9), so dass auch die

Altertumsforscher spaterer Zeit gerade fur die

lich zunachst mit dem Kulte der an den be-

treffenden Orten in erster Linie verehrten Gott-

heiten verbunden; sie gelten in Olympia dem
Zeus, auf dem Isthmos dem Poseidon, in Delphi

dem Apollon, in Epidauros dem Asklepios, in

Oropos dem Amphiaraos, in Argos der Hera, in

Athen der Athena, auf Euboea der Artemis, in

Thespiae den Musen, in Orchomenos den Chari-

ten u. s. w. Sie erhalten die Namen von den

angesehensten Festspiele der historischen Epoche 10 Festen und Opfern, an die sie sich anschliessen

;

gleichen Anlass voraussetzen zu miissen glauben

(Rohde Psyche 141). In der That hat sich

die Sitte, zu Ehren der Toten A. zu veranstal-

ten , durch alle Zeiten erhalten. Die Pythia

selbst befiehlt den Caeretanern, die 537 v. Chr.

erschlagenen Phokaeer nicht nur mit Opfern,

sondern auch mit gymnischen und hippischen A.

zu ehren (Herod. 1 167) ; Leichenspiele sind spater-

hin in Etrurien nach dem Ausweis der Grab-

sie werden also teils nach der Gottheit und deren

Beinamen, teils nach dem Festort ('EXsvolna,

"Ioftfiia), teils nach der Pestbedeutung (Oeoyd/ua

in Korykos, Tarsos, Nysa), teils nach einer Fest-

ceremonie ('Exardftpoux von dem Hekatomben-
opfer) benannt. Wie mit den GOtterfesten wer-

den in spaterer Zeit auch mit den Festen, die

man gottgleich verehrten Wohlthatern, denFursten

und rOmischen Kaisern veranstaltet, A. verbunden,

gemalde (Miiller-Deecke Die Etrusker II 220ff. 20 die nach den Gefeierten benannt werden (s. u,

270ff.) allgemein ublich und sind von hier auch

zu den Romern ubergegangen (s.Ludi, Munera).
Selbst Platon (Leg. XII 947 E) will verdienten

Mannern zum Gedachtnis A. abhalten lassen, wie

solche d. imzdtfioi in Athen fur die im Kriege

Gefallenen (Arlstot. 'A&r/v. no).. 58. Plat. Menex.

249 B. [Lysias] Epitaph. 80. Philostr. V. Soph.

LT 30. Martin Rev. phil. X 17f.) , in Sparta

fiir Leonidas, Pausanias und die ubrigen Heroen

Auch die A., welche den als Heroen verehrten

Verstorbenen gefeiert werden (vgl. Athen. Mitt.

IX 31 : iv zdig xaz' ivtavzov zi&e/tirots e&xapi-

attjploig dymaiv 'Hgcbois), sind ihrem Wesen nach

von den A. der Gotterfeste nicht verschieden.

Ebenso konnten an ausserordentliche Opfer,

die den Gfittern, insbesondere dem Zevg amztjp

und elevdeptos (Preller-Robert Gr. Myth. I

152), zum Dank fiir Sieg und Rettung gebracht

(Paus. IH 14, 1. CIG 1417) stattzuflnden pflegten, 30 werden, sich A. anschliessen, die wie die Opfer

und auch bei den Leichenfeierlichkeiten eines

Stesagoras (Herod. VI 38), Brasidas (Thukyd. V
11), Euagoras (Isokr. IX 1), Timoleon (Diod.

XVI 90), Hephaistion (Arrian VII 14, 10), Ka-

lanos (Aelian v. h. II 41. Chares b. Athen. X
437a), Philopoimen (Dittenberger Syll. 210)

u. a. teils einmalig, teils in periodischer Wieder-

kehr veranstaltet werden (noch in spatromischer

Zeit in Thessalonike CIG 1969).

entweder einmal oder wiederholt gefeiert werden,

und natiirlich wiederum nach den Opfern be-

nannt werden; solcher Art sind die ocozrjpia in

Delphi (Dittenberger Syll. 149), in Syrakus

(Diodor XI 72), der sm&szos dymv . . vizofivrjfia

xfji zov Srjfiov ikevdepiag fur Demeter und Kore
in Athen (CIA II 314), die 'ElevMpia nach der

Schlacht von Plataiai (Paus. IX 2, 4), und andere

Siegesfeste, die besonders zahlreich von den Dia-

Noch reicheren Anlass zur Feier von Wett- 40 dochen (nach dem Vorgang Philipps und Ale-

spielen boten die religiosen Feste, welche die

Gemeinde zu Opfer und Festschmaus versammel-

ten; leicht schlossen sich hieran verschiedenartige

agonistische Spiele, zur Entwicklung musischer
Peri%keiten war im Kulte selbst Anlass gegeben.

Wie das festliche Geleite der Opfertiere und der

Zug zum Opferschmaus (nofuzrj und xm/ios) , so

warden auch die A. allmahlich als ein wesentlicher

Bestandteil der heiligen Peier empfunden. Es

xanders) und dann von den rOmischen Feldherrn

(Liv. XXXIX 22. Plut. Aemil. 28 ; Sulla 19) ab-

gehalten werden. Auch andere freudige Ereig-

nisse, Hochzeitsfeiern (Diodor XVI 92. Ath. XII

538 e), Geburtstage der Herrscher, der Tag der

Thronbesteigung, kaiserliche Besuche ('Ejiidfy"1 B
SsovriQia auf Miinzen von Perinth) und dergleichen

kOnnen mit A. gefeiert werden. tjberhaupt tritt

ia im Laufe der Zeit der religiose Anlass mehr
ist natflrlich, dass das Wohlgefallen , das die 50 und mehr zuruck, die A. sind der eigentliche

Menschen an den A. empfinden, auf die Gottheit

selbst ttbertragen wird; so gewinnen die A. den

Charakter eines Schauspieles , das den Gottern

zuliebe veranstaltet wird (d. hool). Und wenn
es auch verfehlt ist, den Anlass der A. in dem
Gedanken der „SeIbstdarstellung und Selbstdar-

bringung des Menschen in seiner hOchsten geisti-

gen und kflrperlichen Tflchtigkeit" zu suchen, so

werden doch thatsachlich nicht nur die musischen

Kern jedes Festes, dessen kultliche Ceremonien

nur als ausserliche Hiille dienen. So ist der

Wunsch, die Schaulust des Volkes zu befriedigen,

oder die Laune eines Herrschers zuletzt oft allein

schon geniigender Anlass, um A. zu veranstalten

(Plut. Cleom. 12; Anton. 56). Eine Einteilung

der A. nach ihren Anlassen ist daher undurch-

fuhrbar; nur im allgemeinen kOnnen wir ein^

malige , bei ausserordentlichen Ereignissen ver-

Agonisten, die unmittelbar in Kulthandlungen 60 anstaltete A. (Gelegenheitsagone) und regelmas

eingreifen, sondern auch die gymnischen wahrend
der Feste den im Kulte beschaftigten Personen

gleich erachtet. Sie sind Gott wohlgefallig. und
in dieser Anschauung von sacrosanctem Charakter

der Agonisten, die sich auch in spaterer Zeit er-

halt, wurzeln die mannigfaltigen Privilegien, die

den Techniten und Athleten als Lieblingen der

Getter zugestanden werden. Die A. werden natur-

sig wiederkehrende (periodisohe) A. unterscheiden.

Letztere, die fflr das nationale Leben von beson-

derer Bedeutung sind, erfordern eine nahere Be-

trachtung.
StaatlicheGrundlage der Agon e. Nach-

dem die Offentlichen A. zu einem integrierenden

Teil des Kultes geworden und in engste Verbin-

dung mit den Staatsfesten getreten waren, hatte der
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Staat fur ihre Organisation ebenso wie fur die

der ubrigen Kultangelegenheiten Sorge zu tragen.

Er hat die Kosten der Veranstaltung (die Preise,

die Herrichtung der Spielplatze u. s. w.) unmittel-

bar oder mittelbar (durch gesetzlich bestimmte
Liturgien, Boeckh Staatshaushalt s I 265ff.) zu
tragen, soweit nicht durch besondere Stiftungen

(Legate) dafflr vorgesorgt ist. Vgl. Le Bas-
Waddington 409. CIG 1845. 2741. 2759 und
dazu Liermann 114f. Er hat einen oder mehrere
Beamten oder Curatoren (emfieXt/xai) mit der
Geldgebahrung und der Leitung des A. zu be-

trauen (s.'EXZavodixat, dywvo&exqg, d&Xo-
$F.xt)s). Er hat die Zeit, Dauer und periodische

Wiederkehr des A. zu bestimmen, einen geeig-

neten Festplatz zur Verfugung zu stellen ; er

lasst, an die befreundeten Staaten Einladungen
ergehen und sorgt fur entsprechende Aufnahme
der officiellen Festgaste {ftewQiai). Der Staat

muss ferner auch das Programm der Kampfarten,
den Kreis der Teilnahmsberechtigten, die Preise

und Ehren, welche dem Sieger gebiihren, den
ausseren Verlauf des A. , auch gewisse Kampf-
regeln , sowie Strafen fur Unregelmassigkeiten

aller Art festsetzen. Was sich zunachst als Ge-

wohnheitsrecht ausgebildet hatte, wurde spiiter

durch vo/iot ivaya>vtoi auch officiell festgestellt.

Einige Hauptgesichtspunkte seien im folgenden

hervorgehoben.
Periodische Wiederkehr der Wett-

kampf e. Nachdem man sich gewOhnt hatte, an
bestimmten Tagen in regelmassiger Wiederkehr
der Jahreszeiten den Gottern Feste zu feiern,

war es natiirlich, dass man auch die damit ver-

bundenen A. regelmassig an diesen Tagen wieder-

holte. Ebenso kOnnen auch d. emxdyioi, Sieges-

und Dankesagone in periodischer Wiederkehr ge-

feiert werden, wenn das festliche Ereignis die

Einrichtung eines dauernden Kultes veranlasst

hat; dies gilt von den Leichenagonen zu Athen
und Sparta, von den 'EXevMgta zu Plataiai, den

BaoiXeta zu Lebadeia (nach der Schlacht von

Leuktra eingesetzt), den Swxrjota zu Delphi und
vielen anderen A. Da aber A., die auf weitere

Kreise von Teilnehmern berechnet waren, mit
grossen Vorbereitungen , Auslagen und Muhen,
sowohl fur die Veranstalter wie fur die Agonisten

verbunden waren, so ergab es sich von selbst,

dass gerade die glanzendsten A. nicht alljahrlich,

sondern nach bestimmten Zwischenzeiten abge-

halten wurden. So treten neben die jahrlichen

d. (hrjoiog, xax eviavxdy Athen. Mitt. IX 31

V. 10; afupittriQis Suidas s. v. Bull. hell. IX
133 V. 28) A., die nach je zwei (xQtexygtxoi a.,

xgiexr/gtSeg), und solche, die nach je vier Jahren

(penteterisch, in der Kaiserzeit mitunter auch te-

traeterisch genannt) gefeiert wurden ; fur die alteste

Zeit sind auch ennaeterische A. bezeugt (so die

Pythien bis zum ersten heiligen Krieg). Die
Wahl dieser Perioden steht in Zusammenhang
mit der Bechnung der achtjahrigen Schaltperio-

den (Ad. Schmidt Griech. Chronologie 270).

Vierjahrig sind die Olympien, und dies wurde
massgebend fur die 01. 48, 3 erfolgte Neuordnung
der Pythien, wahrend die Isthmien und Nemeen
trieterisch, in jedem zweiten und vierten Olym-
piadenjahr (linger Philol. XXXTV 50f. XXXVII
Iff. 524ff.) begangen wurden. Diese vier Agone

heissen im engeren Sinne xegtodtxoi (Schol. Pind.

Nem. VI 97), sie bilden die neglodog der alten

panhellenischen Wettkampfe (s. liegiw&ovlxtjg),
denen Augustus die "Axxia (s. d.) , Domitianus
die KaszeztoXia hinzugefiigt hat; vgl. CIG 4472
(Anfang des 3. Jhdts.): xijs dgxaiov asgiodov

Hifiaafiia Mfiia. Die grossen, in historischer

Zeit gestifteten A., wie die Eleutheria, die Delien

auf Delos, sind fast alle penteterisch, ebenso

10 die glanzvollen Stiftungen der Kaiserzeit, wie

die "Axxia, die xotvd u. s. w. (s. u.). Mehrfacb
wurde bei alljahrlich wiederholten kleinen Agonen
nach vierjahriger Frist eine Begehung als 'die

grosse
1

mit besonders erhohtem Glanze gefeiert,

so bei den Panathenaeen, bei den Asklapieen auf

Kos (Dittenberger Syll. 398 n. 2), den De-
lien (v. Schoffer De Deli insulae rebus 35ff.);

Penteteris und Trieteris werden neben einander

bei den Eleusinien genannt, die ausserdem auch
20 mit jahrlichen Wettkampfen ausgestattet waren

(Nebe De mysteriorum Eleusin. tempore 17f.).

Kreis der Teilnahmsberechtigten (pan-

hellenische und Ortliche Agone). Die A. sind

urspriinglich natiirlich auf die Burger des Ortes

und des Staates beschrankt, innerhalb dessen sie

abgehalten werden. Mit dem Abschluss politi-

scher Freundschaften und Biindnisse erweiterte

sich der Kreis der zur festlichen Opferfeier Zu-

gelassenen auf die AngehOrigen befreundeter

30 Staaten , die dann auch thatig an den Wett-
kampfen teilnehmen konnten. So durften natiir-

lich an den A., welche an Centralorten der alten

Amphiktyonien (wie Delos, Onchestos u. s. w.)

abgehalten wurden, alle Burger der vereinigten

Stadte, ebenso wie an den gemeinsamen Opfern,

teilnehmen (Gilbert Griech. Staatsaltert. II

406). Durch das wachsende religiose Ansehen
eines Festortes und durch mannigfaltige poli-

tische Verhaltnisse konnte so ein A. aus einem

40 local beschrankten allmahlich zu einem pan-

hellenischen werden. Noch kOnnen wir aus

den olympischen Siegeslisten einigermassen fest-

stellen, wie sich in Olympia neben den Eleern

zunachst die Lakedaemonier und Arkader, dann
die ubrigen peloponnesischen Staaten, allmahlich

alle griechischen Stamme einfanden, und wie mit
der Anzahl der Zuschauer und Teilnehmer natiir-

lich auch der Glanz des A., das Ansehen des

dort erfochtenen Sieges stetigstieg. Panhellenisch,

50 in demselben politischen Sinne wie die Olym-
pien, sind nur noch die drei ubrigen Agone der

Periodos — xoivoi xmv 'EXXyvmv dyaiveg Dem. IX
32 — die Pythien, Isthmien, Nemeen, welche
Reihenfolge sowohl der Zeitfolge ihrer Einsetzung

als ihrer Kangordnung entspricht. Diese A. sind

von alien griechischen Staaten vertragsmassig an-

erkannt, fur ihre Dauer ist exexeigta zugestanden,

deren Verletzung strenge bestraft wird ; der Ein-

tritt der iegofitjvi'a wird den einzelnen Staaten

60durchBoten(vgl.o--ror6oiprfeo«, dewgoi) officiell

angekiindigt (bzayyiXXeiv xov dycova); zu dem
Feste werden von Staatswegen Gesandtschaften

(&ta>giai) gesendet, zu deren Bewirtung am Fest-

ort ftecogoddxoi bestellt sind, auch sind den sieg-

reichen Biirgern von ihren Heimatstadten Pri-

vilegien zugesichert. Der politische Charakter

dieser Spiele tritt auch darin hervor, dass ein-

zelnen Staaten gewissermassen strafweisedasEecht
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der Teilnahme entzogen werden kann (Krause
Olympia 53). Bei den Isthmien sind die Eleer

dauernd ausgeschlossen (Krause Pythien 194).

Die Agonisten erscheinen an diesen Spielen zwar

nicht im staatsrechtlichen Sinn, aber nach all-

gemein geltender Volksanschauung als die Ver-

treter der einzelnen Staaten und Stadte, denen

sie angehoren und die gewissermassen selbst am
Wettkampf beteiligt gedacht sind ; immer wieder

zelnen Kampfarten herbeigefiihrt; wie in Olym-

pia (s. d.), wird wohl auch bei andern A. eine

Art Befahigungsnachweis von seiten der Agonisten

zu erbringen gewesen sein. Und wie die hippi-

schen A. naturgemass nur von den Reichen be-

trieben werden konnten (Isokr. XVI 33. Xen.

Hier. XI 5), so konnten in den musischen Ein-

zelagonen neben fachraassig ausgebildeten Kunst-

lern Manner, welche nur gewohnliche Schulbil-

hSren wir den Gedanken wiederholen , dass mit 10 dung besassen, schwerlich auf Erfolge hoffen,

den Kranzen des Siegers dessen Vaterstadt ge

ehrt wird, und ausdriicklich wird hervorgehoben,

wenn einer der erste Burger einer Stadt ist, der

einen Sieg erringt. Wer daher bei der Verkun-

digung seines olympischen Sieges seine Heimat

verleugnet, wird von dieser als Landesverrater

bestraft (Paus. VI 13, 1. 18, 6), und mitunter

kann um das Biirgerrecht eines Siegers an den

nationalen Spielen ein fOrmlicher Kampf ent-

brennen (Plut. de sera num. vind. 7).

So allgemeine politische Anerkennung, wie

die vier 'Nationalspiele' haben andere A. nicht

mehr zu erlangen vermocht, obwohl deren viele

in gleicher Weise alien Hellenen offen standen;

aber sie sind nur in einem engeren Kreis befreunde-

ter Staaten auch officiell anerkannt {ajioHexeo&ai

xov aymva) und werden daher nur von wenigen

mit Festgesandtschaften beschickt (vgl. Ditten-

berger Syll. 149f. 215. Bull. hell. V 383f.). Die

Klassen der Teilnehmer (Manner, Knaben,

Frauen). Neben denA. der Manner werden schon im
7. Jhdt. auch besondere d. jtaldcov in den gymni-

schen Kampfarten eingerichtet, an denen die Kna-

ben im Alter bis zu achtzehn Jahren teilnehmen

;

spater werden an einzelnen Orten auch im Wett-

reiten (Paus. VI 2, 6. CIG 1416) und in einzelnen

musischen Kampfarten (insbesondere in Gruppen-

agonen), besondere d. naldcov veranstaltet. Seit

20 dem 5. Jhdt. wird vielfach eine weitere Unter-

teilung der Knaben in jcaideg und in ayireun (s.

d.) vorgenommen, zu denen jetzt auch die Jung-

linge bis zum zwanzigsten Jahre gerechnet wer-

den. In den Wettkampfen der athenischen Theseen

(CIA II 444f.) werden unterschieden aaXSss xijs

Mgcoxr/e , dsvxegas , xoixrjg f)\ixiag (auch jcatdss,

evoi e<pt)fiot, veaviaxot), in einer boeotischen In-

schrift (CIG 1590) natdeg ol vswxeoot, jcaTSsg oi

xoeafivxEQOi , aysvswt, in Chios Etprjfloi vewxegm,

grossen A. der Kaiserzeit, denen ja eine wirklich 30 niooi, TZQeofivxegoi (CIG 2214), in Sestos jtaZdeg,

nationale Bedeutung nicht mehr zukommt, sind

natiirlich alle olxov/ievixoi (CIG 4472. CIA III

129; Miinzen von Aspendos, Side, Mopsos, Tar-

sos u, a.). Daneben bestehen aber durch alle

Zeiten hindurch d. emxcooioc oder noXinxoi (CIG

2758. 5805), die auf den engeren Kreis der

StaatsangehOrigen beschrankt bleiben, wie der

A. zu Pellene oder der A. der Spartiaten am
Leonidasfeste (Paus. VII 27, 1. Ill 14, 1). Manch

etprjpot, veoi (Dittenberger Syll. 246), ahnlich in

Teos (CIG 3088) und an andern Orten ; vgl. avr/floi

in der Inschrift von Byzantion CIG 2034. Daneben

werden haufig auch d. ex jxdvxcov ohne Riicksicht

auf die Altersklassen abgehalten (sidftjicudss neben

naidug begegnen in boeotischen Inschriften, vgl.

Foucart Bull. hell. IX 411. 431). Es muss

fiir die einzelnen Altersklassen sowohl eine obere

als eine untere Grenze festgestellt worden sein,

mal sind auch an demselben Feste besondere A. 40 die natiirlich dort, wo nur zwei Klassen geschie-

fur Burger neben den allgemein zuganglichen A,

(d. ex jidvxmv) eingesetzt. Auch andere Be-

schrankongen konnen vorgenommen werden; an

den hippischen A. der Panathenaeen werden be-

sondere A. fur die ijmeXg , die Phylarchen , die

Burger abgehalten (CIA II 968). In Athen sind

bei einer ganzen Reihe von Kampfarten, dem
Chorgesang, dem Fackellauf, dem Schiffswett-

kampf (im 5. Jhdt. vielleicht auch bei der Pyr-

den wurden, andere waren als an den A. mit drei

Klassen, aber auch Ortlich verschieden gewesen

zu sein scheinen; daher spricht man von ncudes

OXvfimxoi, IIv&ixoi, 'Ia&fuxol (Dittenberger
Syll. 399. 400. Le Bas-Waddington 1730 b.

Athen. Mitt. IX 72) , auch von naldeg 'Axxiaxol

(Kaibel IGI 747) und KXavdtavoi^(CIG 2810b)

;

der acug an den Panathenaen soil 'Io&fttxov iiQe-

ofivxeoog (Phot. Suid.. vgl. DittenbergerSyll.

rhiche), bei den A. der Reitertruppe die Phylen 50 150 n. 1) sein und die gymuisch-hippischen d. der

selbst als Agonisten gedacht ([Xen.] de rep. Ath

I 13); es mflssen daher auch die Choregen und

Gymnasiarchen, die Sanger, Laufer, Tanzer und

Ruderer, welche als Vertreter der einzelnen Phylen

im A. erscheinen, diesen selbst angehoren; vgl.

Bull. helL X 199 (Phylenwettkampfe auf Rhodos).

In ahnlicher Weise erscheinen auch Einzelne bei

manchen A., beim Wettlauf an den Oschophorien,

bei der Euandria, in einigen hippischen Kampf-

delphischen Soterien sind iaovifum rale xe rjli-

xiaig xai xaTg xifidig (Dittenberger Syll. 150).

Insbesondere wurde natfirlich darauf gesehen,

dass keiner, der das Alter (oder die normale

GrOssenentwicklung) der naiSes (bezw. ayiretoi)

iiberschritten hatte, noch in dieser Klasse am
Wettkampf teilnehme (vgl. Xen. Hell. IV 1, 40.

Diog. Laert. VIII 47) ; dagegen konnte ausnahms-

weise verstattet werden. dass ein Jungerer in der

arten als Vertreter ihrer Phylen. Sklaven und 60 nachsthoheren Altersklasse mitkampfe. Eusebios

Unfreie sind natfirlich von alien 'hellenischen'

A. ausgeschlossen, ebenso bfirgerlich Ehrlose, die

ja von alien Kulthandlungen fem gehalten wer-

den mussen. Im fibrigen sind alle in gleicher

Weise zum Eintritt berechtigt, Leute aus den

armsten Klassen wie solche aus den vornehmsten

Familien. Eine thatsachliche Beschrankung der

Beteiligung wird durch die Erfordernisse der ein-

Chronic. II 212 SchOne (OL 178) erzahlt von einem

Sieger, der an demselben Tage im Kampf der

xaTdeg und der dyevtuu siegte; vgl. CIG 2810 b:

dyamodpevov xQiexlq. xds xgelg xgtaeig xcuSa, dyi-

veiov, dr&fta. Amer. Journ. of arch. V 283:

dyeveiovg xai avSgag xq avxfi 'Ioft/uddi (vgl.

Krause Olympia 134ff.). In ganz ahnlicher Weise

wurden von den Festleitern auch die Pferde in
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die zwei Altersklassen der teXsioi und n&ixu ge-

schieden.

Frauen sind im allgemeinen von der Teil-

nahme an den offentlichen A. der Manner aus-

geschlossen; doch diirfen sie an den hippischen

A. als Besitzerinnen der Eennpferde mittelbar

teilnehmen, wie dies zuerst Kyniska, des Agesi-

laos Schwester, that (Pans, LU 8, 1. 15, 1. 17,

6. V 8, 3. 12, 3. Arch. Ztg. XXXIV 138 nr. 19.

wohnheit, ihn von einem bestimmten Baum zu
brechen , wird bald zum heiligen Gesetz : so

wird der Kranz in Olympia vom wilden Olbaum
{xdxivog), in Delphi vom Lorbeer, in Nemea vom
Eppich , auf dem Isthmos in alterer Zeit vom
Eppich, seit dem 4. Jhdt. (CIA II 1367), viel-

leicht auch schon frfiher (vgl. Paus. VI 9, 1 ; s.

Isthmia) yon der Fichte, an den Panathe-
naeen vom Olbaum genommen; die Xgvaavftetva

Loewy Inschr. gr. Bildh. 99f.). Ausnahmsweise 10 in Sardes haben vielleicM ihren Namen geradezu
wurden sie auch an einzelnen musischen A. zuge-

lassen (Pint. Qu. conviv. V 2, vgl. Athen. XIII
605 a; fiber Korinna s. d.); die x°Q01 nalScov an
den delischen Apollonien sind gewiss Madchen-
chore; vgl. v. Schoeffer de Deli ins. rebus 139
(andere Frauenchore auf Aegina Herod. V 83).

Endlich sind in mehreren dorischen Stadten be-

sondere A. im Wettlauf (auch andere gymnische
A.?) von Madchen abgehalten worden, so in

von den Blumen der Siegerkranze. Ausser dem
Kranz empfangt der Sieger der legol d. an den
meisten Orten (nach delischer Sitte ?) einen Palm-
zweig (Plut. Qu. Symp. VHI 4. Pans. VIII 48,

21.BetticherBaumkult.414f. Hermann Gottes-

dienstl. Altert. 2 § 50, 23) und eine durch Farbe
und Stickerei besonders ausgezeichnete Binde (xai-

vt'a, vgl. Botticher Arch. Ztg. XI 7ff. s. u.), in

Delphi und andern Orten wenigstens in spaterer

Sparta (Paus. HI 13, 5), Elis (VI 6, 2; drei 20 ZeitauchnochApfel(CIAnill6. KrausePythien
Altersklassen), Kyrene (Grasberger Erziehung
und Unterricht IH 506), eine Sitte, die Kaiser

Domitian auf seinen capitolinischen A. zu fiber -

tragen versuchte (Suet. Domit. 4).

Siegespreise und -Ehren (d. oxeyavTxai

und defiauxot). Der Beifall der Zuschauer findet

seinen Tolkstumlichen ausseren Ausdruck in der

Bekranzung des Siegers. Um aber Zahl und
Eifer der Teilnehmer zu steigern, setzte man

49, 11). Eine eigentfimlicheMittelstellungnehmen
jene — im weiteren Sinn auch zu den d. oreqxx-

vlxai gerechneten — a. legol ein, in denen neben
dem Kranz noch solche Wertgegenstande gegeben
werden, die als Gaben des Festgottes angesehen
werden (an den Panathenaeen 01, an den Eleu-

sinien Gerste, an den argivischen Heraeen Schilde)

oder aber zu Weihgeschenken bestimmt sind

(Dreifiisse u. dgl. , vgl. Beisch Griech. Weih-
schon in heroischer Zeit wertvolle Geschenke als 30 geschenke 63f.). Auch werden den musischen
Siegespreise aus. Danach konnen wir Wertagone
und Kranzagone scheiden ; zu ersteren gehOren die

Gclegenheitsagone, die von Einzelnen veranstaltet

werden, und die zahlreichen A. von mehr localer

Bedeutung; zu letzteren fast alle grossen, allge-

mein zuganglichen A. , die auf volkstumlicher

Grundlage in Verbindung mit den periodischen

Gbtterfesten erwachsen sind. Je nach der Art
der Wertpreise, die sowohl Wertgegenstande aller

Siegern, wie an den Panathenaeen, so wohl auch
an andern legol a. statt der Laubkranze goldene

oder silberne Kranze gleicher Form gegeben.

Fur materielle Entschadigung der Sieger ist

aber auch an den legol a. gesorgt durch die

mancherlei Privilegien, die ihnen von den Heimat-
stadten zuerkannt werden. So bestimmte schon
Solon dem Olympioniken 500 Drachmen , dem
Isthniioniken 100 Drachmen als staatliche Be-

Art (s. a&Xov), als auch Geldsummen (Se/ia) in401ohnung (Plut. Sol. 23. Diog. Laert. I 55); ent-

verschiedener Hche sein konnen, heissen die Wert-
agone : a. ejt afiXoig, a&Xocpogoi, dmoitat, yjyrjjia-

xtxai, -de/taxixol, $efiaxixa.i (CIG 5913, 33), tie/ti-

des (in Lykien, Pamphylien, Pisidien, s. Le Bas-
Waddington 1209. Liermann 113), agyvgixot

(Athen. XII 522 c), agyvgizau, xaXavziaXoi, t)/nxa-

XarxtaToi (vgl. Longperier Bev. arch. XIX 1869,

138ff.; Rev. numism. XIV 1869/70, 31f. CIL III

296f.). Sehr haufig waren an diesen A. auch

sprechend wurden die athenischen Sieger an
den anderen panhellenischen A. belohnt. Auch
hatten die gymnischen Sieger an den vier National-

spielen und die hippischen (wenigstens an den
Olvmpien) Anspruch auf die ohr\oig im Prytaneion
(CIA I 8, vgl. E. Scholl Herm. VI 37f.). Gleiche
Gesetzesbestimmungen diirfen wir in anderen
Staaten voraussetzen ; so beschliessen die Chioten
(Dittenberger Syll. 150, 18), den Siegern an

noch fur zweitbeste , manchmal auch fur dritt- 50 den delphischen Soterien solle zu teil werden,
beste u. s. w. Leistungen Preise ausgesetzt (CIG
2758. CIA II 965) , so dass gelegentlich wohl
jeder Teilnehmer eine Entlohnung empfing (/oi-

odtjia: II. XXm 751. Verg. Aen. V 305); da-

neben wurde der eigentliche Sieger wenigstens in

spaterer Zeit (II. XXIII 259ff. noch nicht) mit
einem Kranz oder Palmzweig ausgezeichnet (s. u.).

Die Kranzagone (d. oxerpavTxatj werden auch d.

OTts<pavri<p6goi (Herod. V 102), <pvXXTxcu (Poll. DII

ooa xal xoig Ilvdia. xal Ne/uea rtxrjoaot h> xoig

robots yeygaxzat, und die Aetoler verheissen ihren

Landsleuten, die an den pergamenischen Nike-
phorien siegen, dieselben Ehren xal xd Xozna narxa
wie den Siegern an Pythien und Olympien
(Dittenberger Syll. 215). Uberhaupt werden
diese Privilegien in spaterer Zeit auf eine immer
grOssere Zahl von a. legoi ausgedehnt ; sie sind ein

wesentliches Merkmal der d. looi.vfuiioi (Ditten-
153. Schol. Pind. 01. VIII 76), <pv/Mvoi (PolL 60 berger Syll. 215. Kaibel IGI 748. CIG 4472).m 273. Diog. Laert. VII 41. Luk. de mere. cond.

13), tpvXXoyoooi (Pind. 01. VHI 76; vgl. cpvXXo-
floXia) genannt; diese Namen decken sich fast

mit der Bezeichnung d. legol (Poll. IH 154),
indem ja der einfache Kranzeslohn dem religio-

sen Charakter der d. und Agonisten (s. o.) am
besten entspricht. Der Kranz wird im heili-

gen Haine des Festgottes gebrochen; die Ge-

iooxv&wt (Dittenberger Syll. 149f. Bull. hell.

V 384. CIG 3498. 4016f. Athen. Mitt. IX 72.

Arch. Epigr. Mitt. VHI 220, vgl. G. Hirsch-
feld Zeitschr. f. osterr. Gymn. 1882, 495. Mie 52),

laorsfiEoi (Dittenberger Syll. 149f.), und der

in der Kaiserzeit kurzweg OXvfuxia , Ilv&ia u. a.

zubenannten A. (s. u.). Tt/iai tooXvftmm (Statue.

Proedrie, olxrjoig, axeXeia, Zugang zum Rat u. s. w.)

%

siad die hOchsten Ehren, die man jemandem er-

weisen kann (Bull. hell. HI 466). Von dem
feierlichen Einzug zu Wagen (eigeXavvetv) , der

den Siegern in der Heimat gewahrt wird, werden
manthe der 'heiligen A.' auch d. elgeXaoxixol (s. d.)

zubenannt (Vitruv. IX praef. CIG 2932. 3426.

Wood Ephesos, great theatre nr. 54, 8. Le
Bas-Waddington 624. Miinzen von Side und
Heliopolis). Von anderweitigen Vorrechten der

Sieger in den legol a. sei noch das Eecht her-

vorgehoben, ein Standbild zu weihen oder durch
andere weihen zu lassen (Scherer De olympio-

nicarum statuis, Gott. 1885, s. Siegerstatuen).
Alle diese Belohnungen und Ehren haben sich

bis in die Kaiserzeit erhalten (Dio Cass. XLI
1, 2: ixy&va ...iegor, ovxco yag xovs xijv aixrjoiv

sxovxae SvoftdCovaiv; vgl. LII 30. Suet. Aug. 45,

und fur die Zeit Diocletians und Maximinians
Cod. lust. X 53. Fried lender Sittengesch.

n 6 496) , sie steigern sich ins Masslose , in-

dem man die Sieger mit burgerlichen Wurden
aller Art iiberschuttet (Liermann 97) und auch
an den kleinen Festen mit Ehrenstatuen belohnt
(vgl. z. B. CIG 4352). Der grosse Glanz und
die Siegesehren der legol oder axsyavTxai a. fiihren

natiirlich dazu, dass neben den hier gewonnenen
Siegen die Siege in den d. -de/iaxixol ganz in den
Hintergrund treten ; daher werden in den Sieges-

verzeichnissen der Agonisten in der Eegel nur
die a.hgoi namentlich, die Wertagone aber bios

summarisch aufgefiihrt; vgl. Loewy Inschr. gr.

Bildh. 119: aXXovs x? d&Xo<p6govg . . siXov aywvag.

CIG 2810: xaXavxtalovg de xal r)fuxaXavxtaiovg

evlxa ajiavxag, ovs fiymvlaaxo. 2810 b. 3208. 3676.

CIA III 128.

Der Verlauf des Agons. Zu bestimmten
Fristen vor Beginn des A. miissen jene, welche
an einer oder mehreren Kampfarten des A. teil-

nehmen wollen, sich bei der festleitenden Be-
hflrde melden und ihre burgerliche und — wenig-
stens bei manchen A. — auch ihre agonistische

Qualification erweisen; in Olympia mussten sie

noch ein besonderes Gelobnis ablegen, keine Un-
redlichkeit begehen zu wollen. Sie wurden dann
der betreffenden Altersklasse zugeteilt und in die

Kampferliste eingetragen (Dio Cass. LXXIX 10.

Suet. Nero 21). Erschien einer von den Ange-
meldeten nicht rechtzeitigzum Beginn desKampfes,
so wurde er bestraft (Paus. V 21, 12. Poll. IV
88. Plut. Sympos. VII 5, 1). Am Tage des A.

wurde ein feierliches Opfer gebracht, an das sich

an vielen Orten eine Pompe (s. d. und Pro agon),
ein Festaufzug zu dem Spielplatze , anschloss.

Wo die Ortsverhaltnisse es erlaubten, wurden die

Spiele innerhalb oder in unmittelbarer Nahe des

Tempelbezirkes der Festgottheit abgehalten. Das
immer wiederkehrende Bedurfnis, einen geeigneten
Platz fur das Auftreten der Agonisten herzu-

stellen und damit zweckmassige Eaume fur die

Zuschauer (deaxga) zu verbinden, fuhrte friih zur

Anlage von Tanzplatzen (dgyr)axga), von Buhnen
fur Einzelvirtuosen ({hfieirj), von Schanspiel-

hiiusern (oxr/vr/). von Rennbahnen fur Menschen
und Wagen, vgl. deaxgov, <pbeTov, oxaStor,
txxodgofiog , circus, amphitheatrum. Den
Zuschauern ist — wenigstens in alterer Zeit --

tiberall der Zutritt zu dem volkstumlichen Feste un-
entgeltlich gestattet (s. decogixov), Frauen diirfen

an der Mehrzahl der A. auch im Schauraum nicht

erscheinen. Die Ehrenplatze nehmen die im
Feiergewande erscheinenden Festleiter, BehOrden
und Priester ein, ferner die fremden ftewgoi und
die zahlreichen Ehrengaste, denen von der Ge-
meinde des Festortes die ngoedgla h xoig dycooiv

verliehen worden ist. Die Spiele beginnen in

der Eegel schon am fruhen Morgen ; an grossen
Festen setzen sich die A. durch mehrere Tage

10 fort. Naturlich schliessen sich immer jene Kampf-
arten unmittelbar an einander, welche auf dem-
selben Spielplatz vor sich gehen mussen. Wo
gjmnische und hippische vereint sind, gehen
erstere in der Eegel voraus (aber II. XXIII 262ff.

und bei den A. in Larisa stehen die hippischen
an erster Stelle); wo an demselben Feste auch
musische A. stattfinden, wird meist mit ihnen
begonnen (nach dem Muster der P3rthien und
Panathenaeen). Immer aber sind die ersten Wett-

20 kampfe die der Herolde und Trompeter. Unter
den yv/Ltvtxol d. ist der Wettlauf regelmassig der
erste (nur der Waffenlauf wird an eine spatere

Stelle verwiesen) ; Eingen, Faustkampf, Pankration
folgen einander unmittelbar; das Pentathlon nimmt
gewohnlich die lctzte Stelle ein (in Olympia erst

nach den hippischen A.). Die musischen A.
werden in der Eegel von den Ehapsoden und
epischen Dichtern eroffnet ; daim folgen die Einzel-

sanger und Instrumentalvirtuosen (vgl. v. Jan
30 Philol. Versamml. Ziirich 1887, 71ff.) ; chorische

und dramatische A. , die aber nur selten mit
gymmsch-hippischen A. verbunden und dann meist
an besonderen Tagen angesetzt sind, bilden den
Schluss des Festes. Wo die Altersklassen ge-

sondert sind, geht die jiingere der alteren ent-

weder bei jeder Kampfart oder mit der ganzen
Eeihe von Kampfarten voraus.

Das Zeichen zum Beginn des A. giebt der

Festleiter ; der Herold tritt vor und spricht eine

40kurze Eroffnungsformel (Bergk PLG III Carm.
popul. 14—16. Liv. XXXIII 32), vor Anfang
der Kampfe erfolgen noch allerlei Verktindigungen,

welche die weiteste Offentlichkeit erhalten sollen

— denn nirgends ist eine so grosse Zahl von
Menschen versammelt, wie bei den Festspielen
— insbesondere von Ehrendecreten (an manchen
Orten auch von Freilassungen) und dergleichen.

wie ja auch Bekranzungen verdienter Burger hier

vorgenommen werden. Dann ruft der Herold die

50 einzelnen Agonisten vor , ein Trompetenstoss
kiindigt ihr Auftreten an (Poll. IV 88), fiber die

Reihenfolge und die Gruppierung derjenigen Ago-
nisten . die an derselben Kampfart teilnehmen,

entscheidet das Los (Poll. IV 88). Bei chori-

schen und scenischen A., und uberhaupt bei sol-

chen A., die mit gesetzlich geordneten Liturgien

oder mit der staatlichen Gliederung der Burger-

schaft in Zusammenhang stehen, ist naturlich

die Zahl der Teilnehmer vorherbestimmt (an den
60 athenischen Dionysien 10 [20 ?], an den Thargelien

5 [10?] lyrische Ch6re, an den Dionysien dreiTra-

godiendicbter und Schauspielergruppen und drei

[spater funf] KomOdien u. s. f.). Bei den gymnischen
A. ist die Zahl der Concurrenten nach Ort und
Zeit sehr verschieden, sehr gross ist sie immer bei

der einfachsten Kampfart , dem Stadionlaufe (24
Teilnehmer sind z. B. einmal bezeugt Strab. VI
262), je vier werden zusammen abgelassen, die je
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weiligen Sieger milssen dann untereinander neuer-

lich einen A. abhalten; ebenso die Sieger der

einzelnen Ringerpaare (16 Knabenringer sind bei-

spielsweise bezeugt durch Loewy Inschr. gr.

Bildh. 90. 126), der Faustkampfer u. s. w. (vgl.

CIG 4247. 5913); bei ungleicher Kiimpferanzahl

ist einer k'tpedgos (s. d.). Die Dolichodromen, die

Waffenlaufer, und ebenso die Pferde concurrieren

wohl regelmassig in einem gemeinsamen Gang,

die Viergespanne oft in sehr bedeutender Zahl

(zehn bei Soph. El. 703ff.; vgl. Pollack Hip-

podromica 106). Ubrigens kam es bei schwie-

rigen Kampfarten auch in Olympia vor, dass

nur zwei oder gar nur ein Bewerber erschien

(s. axovitl). Bei musischen Einzelagonen war

natiirlich die Zahl der Teilnehmer eine geringere

;

drei Kitharoden an den Pythien bezeugt Lukian

adv. ind. 8f., auf mindestens filnf rechnete man

um das J. 380 an den Panathenaeen (CIA II

965) ; zwei bis drei Agonisten in jeder Kampf-

art verzeichnen die Kataloge der delphischen

Soterien.

Den Verlauf des Kampfes iiberwachen die

Agonotheten (Hellanodiken u. s. w.). Wie die

Versuche, den Gegner zu bestechen, so werden

auch alle Veigeben gegen die Kampfregeln strenge

bestraft (mit Entziehung des Siegeskranzes. kor-

perlicher Zuchtigung, Geldbussen). Auch iiber

unvorhergesehene Streitfalle, deren ja bei den

gymnischen A. viele auftauchen, haben die Fest-

leiter zu entscheiden ; mehr als einmal hat es

sich ereignet, dass ein Agonist in der Hitze des

Kampfes getctet wurde, was je nach den Urn-

standen verschieden beurteilt wird (Paus. VIII

40, 2f. Plut. Per. 36; vgl.Krause Olympia 151).

Den Pestleitern sind als ausfiihrende Organe

'Ordner' (gapdovxot ,
fia.axiyovoi.wi ,

jiarniyotpdgoi,

aXvrai) beigegeben. Uber den Sieg entscheiden

die Festleiter oder — so meist bei musischen

\ — besonders erwahlte Richter, xoixai, ftgafiuc;

(vgl. Vitruv. VII praef. 4. Plut. Alex. 29 ; Sulla

19. Suet. Claud. 11). Nicht nur dort, wo mehrere

Wertpreise ausgesetzt sind, sondern auch bei

manchen Kampfarten der legol d. werden nach

dem Sieger noch die nachstbesten Agonisten nach

ihren Leistungen als devrsgoe, tqiios u. s. w. an-

geordnet (Plut. qu. conviv. I 10); im Wettfahren

oder im dramatischen Agon ist auch zweiter zu

sein noch ehrenvoll. Der Herold verkundet den

Spruch der Richter (Timoth. frg. 11 Bergk),

der Festleiter verleiht wohl sofort ein Sieges-

zeichen (Palme und Taenie? vgl. Botticher

Arch. Zeit. XI 7ff. Petersen Phidias 45). Die

feierliche Verteilung der Kranze und ad'/.a er-

folgte aber meist erst nach Beendigung aller

A. mit besonderen Ceremonien. Wahrend des

Festes waren die Preise im Heiligtum ausge-

stellt auf Tischen, die besonderen kiinstlerischen

Schmuckes fur wert erachtet wurden, wie der

von Kolotes gefertigte Kranztisch in Olympia

(Paus. V 20, 2); ahnliche Tische sind auch an

anderen Orten bezeugt, durch die Reliefs der

panatbenaeischen Agonothetensessel (Michae-

lis Parthenon 29), den Silberbecher von Berthou-

ville (Schreiber Culturhist. Bilderatl. XXV 8),

durch Mfinzen der Kaiserzeit (Curtius M.-Ber.

Akad. Berl. 1869, 486. Longperier Rev. arch.

XIX 1869, 139) u. a. Nach der Bekriinzung fand

der festliche Umzug der Sieger statt, an den

sich das von der Festgemeinde den Siegern ge-

gebene Festmahl schloss; dabei verherrlichten

Preislieder die ruhmvollen Thaten der Siager,

welche die grossten Dichter, ein Pindar, Simo-

nides, Euripides, als eine wurdige Aufgabe ihrer

Kunst erachteten. Die Namen der Siege: wur-

den nicht nur bei den Nationalspielen (Paus. VI

13, 4), sondern auch bei kleineren A. nament-

lOlich aufgezeichnet; nach dem Namen des an

erster Stelle eingetragenen Siegers im Laufe

werden ja die penteterischen Perioden der Olym-

pien (s. d.) bezeichnet. Die Siegerlisten (s. d.),

manchmal auch die vollstandige Liste aller Teil-

nehmer (Plut, Ages. 21 ; delphische Soterien-

kataloge) wurden nicht selten auch durch Stein-

inschriften der Nachwelt uberliefert, vgl. CIA II

444. CIG 2360. Uber andere Ehren der Sieger s. o.

Zur Geschicht'e und ortlichen Verbrei-

20tungder Agone. Die Griechen der'heroischeir"

Zeit, deren Kultnr die homerischen und kykli-

schen Epen widerspiegeln, haben bereits rnamiig-

fache Kampfspiele geiibt und bei festlichen Ge-

legenheiten, insbcsondere bei Leichenfeiern, glanz-

volle A. abgehalten; iiber mancherFiirstentochter

Ehe lilsst die Sage einen Wettkampf entscheiden,

auch das Wettschiessen der Freier um Penelope

ist ein ahnliches Motiv. Die hreiten Schilderungen,

welche die agonistischen Kampfe im Epos nnden,

30 legen Zeugnis fur das Interesse ab, das die ritter-

lichen Kreise ihnen entgegenbrachten ; ^
die Ade-

ligen und die Fiirsten sind ja selbst die a&krjtrjges

(Od. VIII 163). Achilleus veranstaltet (II. XXIII

262) zu Ehren des Patroklos d. en aeMotg im

Wettfahren, Faustkampf, Ringen, Lauf, Waffen-

kampf Geriisteter, Weitwurf mit dem aolos,

Bogenschiessen, Speerwurf : Kampfarten, die fast

durchweg kriegsmassigen Charakter haben.
^
Bei

der Leichenfeier in Buprasion (II. XXIII 630f.)

40 werden Faustkampf, Ringen, Lauf, Speerwurf,

Wagenrennen erwahnt; vgl. II. LT 774. In den

A. der Phaeaken (Od. VIII 103ff.) hat neben

Lauf, Ringkampf, Diskos, Faustkampf auch der

Sprung eine Stelle. Den ersten Rang nimmt das

Rennen der Zweigespanne ein (01. XI 699 werden

riaoageg aMoyogot Xtzzioi , d. h. wohl ein Vier-

gespann, erwahnt; vgl. Od. V 81; die Verse gelten

als interpoliert, vgl. Thraemer Pergamos 76, 2).

Sichere Zeugnisse fur musische A. fehlen, doch

50 mogen schon damals dem Aoeden , der die fest-

liche Versammlung am besten ergOtzte, oder den

Verstorbenen mit dem schonsten Lobgedicht ehrte,

Preise erteilt worden sein, wie dies spater hofische

Sitte war; vgl. Hesiod. W. u. T. 654f. Rohde
Rh. Mus. XXXVI 430f. Bernhardy Gr. Lit.-

Gesch. 14 302.

Regelmassig wiederkehrende A. sind der'heroi-

schen' Zeit, in der sich kaum erst Ansatze zu

dem reich entwickelten Festkalender der Folge-

60 zeit nachweisen lassen, noch fremd ; doch braucht

die Tradition nicht immer Unrecht zu haben,

wenn sie in Gelegenheitsagonen der vorhistori-

schen Zeit die Vorlaufer der periodischen A. er-

kennt und so die Anfange der vier Nationalspiele,

der arkadischen Lykaia, der Panathenaeen u. s. w.

bis in jene Zeit zuruckverfolgen will. Mit den

Umwalzungen des 10.—8. Jhdts. erreicht jene

Agonistik, deren Mittelpunkt die FurstenhOfe
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i.

bilden, ihr Ende. Aus volkstiimlichen Brauchen,

auf dem Boden des offentlichen Erziehungswesens

entstehen nunmehr andersgeordnete'biirgerliche'A.

Diese neue Agonistik hangt so enge mit der

politischen Geschichte des hellenischen Volkes

zusammen, dass wir bei einer Skizze ihrer Ent-

wicklung die gleiche Epocheneinteilung festhal-

ten kannen, die fiir jene ublich ist. In der ersten

Periode der 'historischen* Zeit (bis zur Epoche
der Perserkriege) werden die Grundlagen ge- 10

schaffen, auf denen die A. der folgenden Jahr-

hunderte beruhen: es wird die Auswahl der

Kampfarten fiir die offentlichen A. festgestellt, es

werden die vOlkerrechtlichen Bestimmungen ge-

troffen , durch welche die A. , insbesondere die

vier 'periodischen' Feste jene grosse ethische und
nationale Bedeutung gewinnen, die in den Epi-

nikien Pindars sich widerspiegelt. Das Wachs-
tum der A. geht parallel mit dem regeren Wech-
selverkehr der einzelnen Stamme. Je nach localen 20
Verhaltnissen , der natiirlichen Anlage und Ge-

schmacksrichtung der einzelnen Stamme sind zu-

nachst die verschiedenen Kampfarten einzeln an
verschiedenen Orten entwickelt worden. Durch
die Verbindung mit den regelmassig wieder-

kehrenden Festen der Gotter gewinnen die A.

feste Formen, es ergab sich naturgemass, dass

die einzelnen Kampfarten in nahere Beziehung
zu den Gottheiten gesetzt wurden, die an den

betreffenden Orten in erster Linie verehrt wur- 30
den; so werden die hippischen A. in erster Linie

dem Poseidon , die kitharodischen dem Apollon,

die auletischen dem Dionysos zugeeignet u. s. w.

Bei Thessalern und Boeotern erhalten sich die

ritterlichen Traditionen der hippischen Wett-
kampfe ; auch die Athener fuhren die Einsetzung
der panathenaeischen Wagenrennen schon auf

Erichthonios zuruck. Im Pelopormes wurden sie

erst im 7. Jhdt. wieder aufgenommen. Hier

sind mittlerweile die gymnischen Kampfarten 40
von den Dorern ausgebildet worden. Die A. der

einzelnen Staaten erweitern sich, indem man die

Kampfarten, die bei den Nachbarn geiibt werden,
zu den heimischen hmzufugt. Der kunstmassige
Betrieb der Gynmastik fuhrt dazu, besondere A.

ffii Knaben einzusetzen und die combinierten
Kampfarten des Pankration und Pentathlon zu

schaffen, deren Bestandteile in homerischer Zeit

zwar einzeln, aber noch nicht in systematischer
Verschmelznng erscheinen ; dagegen werden die 50
homerischen A. des Waffenkampfes und Bogen-
schiessens jetzt aufgegeben (s. o.). Die Tradition

(vgl. CIA II 978)_giebt folgende Reihenfolge fiir die

Zulassnng der einzelnen Kampfarten in Olympia

:

OL 14 = 724 Diaulos (vorher nur Stadionlauf ),

01. 15 = 720 Dolichos, 01. 18 = 708 Pentath-
lon, 01. 23 = 688 Faustkampf, 01. 25 = 680
Rennen von Viergespannen, 01. 33 = 648 Wctt-
reiten und Pankration, 01. 37 = 632 Wettlauf
und Ringkampf der Knaben, OL 41 = 616 Faust- 60
kampf der Knaben , 01. 65 = 520 Wettlauf in

Waffen. Um 600 war also das Programm der

gymnisch-hippischen A. im wesentlichen abge-

schlossen; die Olympien sind infolge der staat-

lichen Anerkennung, derer sie schon im 7. Jhdt.

sich erfreuen, auch hinsichtlich der Auswahl der

Kampfarten fur die anderen A. massgebend ge-

worden. Der 01. 49, 3 (582) neugeordnete gym-

nisch-hippische A. der Pythien fligt zu den
olympischen Kampfarten noch den Dolichos und
Diaulos der Knaben. In der verschiedenartigen

Einrichtung der Knabenagone treten die nach
Ort und Zeit verschiedenen paedagogischen Grund-
satze zu Tage. Zweifellos umfassten auch die

Isthmien, seit sie zu einem panhellenischen Fest
erweitert worden waren (582), und ebenso die

Nemeen (seit 01. 51 , 4 = 573) die gleichen

Kampfe, wie die Olympien; diese werden auch
fur den gymnischen A. der Panathenaeen (seit

566 nach Euseb. Chronic. II 94 Schoene) , fiir die

Feste in Arkadien (Avxaia, 'Aieaia), Boeotien
('HodxXeia), Argos {'HgaTa), Sikyon (Ilv&ia), Aegina
{Aiaxua., AsXqiivia) massgebend gewesen sein.

Auch die Feste der ionischen und dorischen Stiidte-

biinde in Kleinasien, wie die bei Mykale (vgl.

Kohler Athen. Mitt. X 36), bei Triopion (Herod.

I 144) und auf Delos (Hymn. Apoll. 148f.) werden
gewiss auch schon in dieser Periode mit A. aus-

gestattet worden sein, welche in der zweiten

Halfte des 6. Jhdts. auch schon nach Etrurien

(Herod.I167.Muller-DeeckeEtruskerII220ff.)
und Sicilien sich verbreitet haben. Seit dem An-
fang des 7. Jhdts. horen wir auch von musischen

A., die durch ionisch-aeolische Einfliisse angeregt
sind; sie beschranken sich zunachst auf Lobge-
sange, Hymnen und Nomen, die der Festgottheit

gelten, oder doch diese zum Ausgangspunkt neh-

men; in den homerischen Hymnen tritt mehrfach
dieagonistische Bestimmung hervor (Baumeister
Hymni Horn. S. 102f. 335. 344). 01. 26 = 676
soil der Kitharodenagon der spartanischen Kar-

neen begrundet worden sein; ob der delphische

damals schon bestand, lasst sich nicht ermitteln.

Von der Kitharodik scheidet sich friih die Rhap-
sodik auch in den A. als selbstandige Kunstart.

Die seit Alkman nach ionischem Vorgang (Hymn.
Apoll. 148ff.) in Lakedaemon iiblichen Auffuh-

rungen von Singchoren (mit Tanz- und Kithar-

begleitung) mussten ebenso wie die dithyrambi-

schen Chore im nordwestlichen Peloponnes bald

zu agonistischem Betrieb drangen, der spater in

Athen reiche Ausbildung findet. Noch im 7.

Jhdt. erhebt sich auch (zuerst in der Argolis ?) die

reine Instrumentalmusik, zuerst das FlOten-, dann
das Kitharisspiel zu selbstandigen Leistungen.

Bei der Neuordnung der Pythien (01. 48, 3== 586)

wird auch ein A. der Flotenspieler und ein A.

der Auloden eingerichtet , welch letzterer aber

sofort wieder abgeschafft und (01. 55, 3 = 558)

durch den A. der Kitharisten ersetzt wird (Paus.

X 7, 4). Nicht viel spater hat Peisistratos die

Panathenaeen auch mit musischen A. ausgestat-

tet, gewiss nicht nur mit rhapsodischen, sondern

auch mit kitharodischen , auletischen und aulo-

dischen (Reisch 10. 16). Seit der zweiten Halfte

des 6. Jhdts. nehmen auch schon die Auffuh-

rungen 'tragischer* ChGre und die Komoeden-
spiele agonistische Form an. Immerhin ist aber

die Anzahl der Feste und der Festorte, an denen

in dieser Periode musische A. stattfinden , eine

sehr beschrankte im Verhaltnis zur Menge gym-
nischer A.

Die 2. Periode (von den Perserkriegeu bis zur

Zeit Alexanders) ist durch die Fiihrerrolle charak-

terisiert, welche Athen anch auf dem Gebiete

der Agonistik eimiimmt; auf dem Boden der
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demokratischen Verfassung entwickeln sich leb- A., die lange nur auf wenige Feste beschrankt

haft betriebene Biirgerwettkampfe , die bald das bleiben, werden seit der zweiten Halfte, scenische

Hauptinteresse der stadtischen Feste bilden

;

seit dem Ende des 5. Jhdts. in wachsender Anzahl

Kiinstler aller Art strbmen in Athen zusammen, abgehalten. Eine genaue topographische Statistik

urn hier ihre Krafte zu messen. Von der reichen aller A. dieser Zeit zu geben, ist wenigstens heute

Entwicklung der panathenaeischen A. ran 380 noch unmoglich ; von den wenigsten ist die Grfin-

fiebt die Preisliste CIA II 966 Zeugnis ; die A. dungszeit bekannt, viele sind nur kurze Zeit hin-

er perikleischen Zeit werden wif uns noch glan- durch abgehalten worden, bei den chorischen Auf-

zender zu denken haben. Die gymnischen Kampfer fuhrungen der dorischen Staaten ist der agonistische

werden jetzt in drei Altersklassen geteilt (s. o. und 10 Betrieb vielfach zweifelhaft, ebenso bei drama-

u. ayeveioi), fur einzelne musische Kampfarten tischen Spielen (denn ayd>v und aycovlfro&ai wird

auch Knabenagone eingerichtet. Die Epheben schon im 4. Jhdt. vom Offentlichen Auftreten viel-

haben ausserdem noch an den Theseen und im fach auch dort gesagt, wo das Moment des Wett-

imxatpiog dyow (Arist. A#t)v. itolix. 58) Gelegen- kampfes fehlt. [Aristot.] Eth. Nicom. X 5 p. 1175

heit, ihre Krafte zu messen; die hippischen A. b 12, vgl. Foucart De colleg. scaen. artific.

der Panathenaeen, der 'Avdxeta und * OXvfimeTa 62). Sind also auch zahlreiche Irrtumer unver-

(CIA II 1291) werden von der vornehmen Jugend meidlich, so soil doch der Versuch gemacht wer-

Athens mit leidenschaftlichem Ehrgeiz betrieben. den, eine Liste jener innerhalb des griechischen

Man sondert jetzt Fohlen und ausgewachsene Festlandes gefeierten A. zusammenzustellen,welche

Pferde bei den Wettreiten und -Fahren ; auch 20 entweder nachweisbar im 5. und 4. Jhdt. begangen

Zweigespanne erscheinen in der Rennbahn — worden sind, oder deren Begehung doch mit

lauter Neuerungen, die vermutlich erst von Athen Wahrscheinlichkeit in dieser Epoche vorausgesetzt

aus weiter verbreitet worden sind (Zweigespanne werden kann. Fur altere Litteraturbelege ge-

werden in Olympia 01. 93, in Delphi 01. 95, 3, niigt es vorlaufig auf die Angaben bei Krause

Fohlenviergespanne 01. 99, bezw. 100, 3, Fohlen- Gymnastik II 669ff. Hermann-Stark Gottes-

reiter in Delphi 01. 100, 3, in Olympia 01. 131, dienstl. Altertumer S. 330ff. Eeisch de musicis

Fohlenzweigespanne 01. 116, 3, bezw. 01. 128 Graec. certaminibus zu verweisen; weiteres wird

zugelassen). Dagegen diirften die A. flir Herolde in den Artikeln iiber die einzelnen Orte , Feste

und Trompetenblaser zuerst in Olympia (seit 01. und Kampfarten gegeben werden. Beginnen wir

96 = 396) eingerichtet worden sein. Der Waffen- 30 mit dem westlichen Peloponnes, so sind in Elis

tanz, der Fackellauf (an den Ilgo^&ia, 'Hyalona, neben den grossen Olympien als agonistische Feste

'Eg/taTa), der Wettkampf der Ruderer (bei Sunion zu nennen die 'Hgaia (Wettlauf der Jungfrauen),

und Munichia), das (aus Boeotien iibernommene?) Aiovvoia (Arch. Zeit. XXXIII 183f.), in Messene

Apobatenspiel, das Rennen von Fackelreitern (an die l&mfiata (nach der zweifelhaften Angabe Paus.

den Bcvdtdeia seit 400, nach thrakischem Vor- IV 33, 3— vgl. 27, 7— in alter Zeit musisch; wohl

bild?), das (thessalische ?) Speerschleudern der lange unterbrochen , spater erneuert. Le Bas-

Reiter finden in den athenischen A. eifrige Pfiege. Foucart 317. Bull. hell. V 155), vielleicht die

Der Wert, der hier auf korperliche SchCnheit Panegyris der Artemis Limnatis (Le Bas-Fou-

und vornehmes Erscheinen gelegt wird, verleiht cart 297), in Lakedaemon zu Sparta: Kagvua,

den athenischen A. der Euandria besonderes In- 40 rvftvojtaiSiai, 'EXevoivia, Ovgdvia, Aiovvoia (Wett-

teresse. Regen Wetteifer entfalten die Choregen lauf der Jungfrauen), imxdcpiog aywr (Aecondata),

in Pracht und Geschmack der Ausstattung ; denn ein Artemisfest (Preller-Robert Gr. Myth. I

die wohlorganisierten A. der BiirgerehBre an den 308) und andere nur durch Grammatiker bezeugte

Dionysien , Thargelien und Panathenaeen (eine A. ('HXaxdxeia , Svgftaia , Hixavdxr\g aymv) ,
zu

kurze Zeit hindurch auch an den Hephaistien Karyai ein Artemisfest mit JungfrauenchOren,

und Promethien, vgl. Scholl S.-Ber. Akad. zu Amyklai 'Yaxiv&ia; an verschiedenen Orten

Mtincben 1887, If.) sind neben den scenischen hippische A. (IGA 79 ; vgl. CIG 1430), in Arka-

A. , die jetzt feste Gestalt gewinnen , die Krone dien (vgl. Polyb. IV 20, 8) bei Lykosura Avxata

der athenischen Agonistik. Neben den A. der (Preller-Robert Gr. Myth. I 129), zu Lusoi

dramatischen Dichter treten seit dem Ende des 50 hippische A. (vgl. Kaibel Epigr. Gr. 932 a),

5 Jhdts die Wettkampfe der Schauspieler mehr zu Pheneos 'Eofiaia, zu Tegea AXeaTa (Bull. hell,

und mehr in den Vordergrund. Dem Beispiele X 444. XDTI 281ff. Frankel Inschr. v. Pergamon

der Hauptstadt schliessen sich die attischen Demen 156), 'Alioxia, OXv/iniaxoi aywveg (CIG 1513),

an; neben den Aiovvoia im Peiraieus (A. an den zu Kleitor Kogiaoia (Le Bas-Foucart42a. Bull.

noasiSmvta wohl erst seit Lykurg), den Bgav- hell. X 327 ; Kooua, vgl. Krause 735), in Achaia

Qibvia, den 'HodxXeia zu Marathon , den grossen zu Pellene Geo!-evia , 'Hgaia , 'Eg/taTa , Ada , zu

Eleusinien , die unter officieller Beteiligung der Rhion 'PUta (Amer. Journ. of arch. V 283), in der

Hauptstadt gefeiert werden, sind noch die Aldv- Argolis zu Kleonai M/iea (spater in Argos abge-

ztia auf Salamis, die 'Auagvoia zu Athmonon, halten), zu Argos (vgl. Her. Ill 131. V 67.IGA
die Aiovvoia zu Eleusis, Salamis u. a. zu nennen. 60 37) 'Hoata oder 'Hxaxopftoia (t) O-Agyovg aamg,

Aber auch im iibrigen Griechenland wirkt der auch musisch), Z&evia, zu Epidauros 'Amdr/meia

nationale Aufsehwung, den die Perserkampfe ver- (auch musisch) , zu Korinth (Svfisf.ixoi dywveg

anlasst haben , fordernd auf den Betrieb der A. Athen. VLTI 350 c) ausser den Isthmien EvxUm
ein. Alluberall werden gymnische A. abgehalten, (Xen. Hell. IV 4, 2), 'EXXwxia (Fackellauf), zu

mit denen an alien grosseren Orten jetzt auch hip- Hermione Dionysien (musische A. und A. im Ru

pische verbunden sind. so seit 426 in Delos (Thuk. dem und Tauchen ; Paus. II 35, 1) ,
zu Troizen

HI 104, 7), urn 329/8 in Eleusis (Bull. hell. VII IUfoa (Paus. II 32, 2), zu Phlius gymnische A.

194f., vgl. Bull. hell. XIV 277 [Rhodos]). Musische (Simonides 155, 11 Bergk), zu Sikyon (vgl. Herod.
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V67 Athen. VLTI 351f.) m&ia (auch musisch), kommen jetzt wieder die Gelegenheitsagone bei

in Megara (vgl. Le Bas-Foucart 29. 30
a)

Leichenfeiem und Siegesfesten ; ein penodischer

nvMua, AioxXeia, AXxd&oia, zu Aigosthenai A., der an eine solche Siegesfeier anknupft,

MsXafinddia (Le Bas-Foucart 25a. Bull. hell. sind die nach 278 gegriindeten Smtrigia zu Delphi.

IX 318), auf Aigina 'Hgaia, AeXyivia (oder 'Ydgo- Die Diadochen sorgen dafiir, dass ihre Residenz-

wooia), Alaxeia, in Boeotien zu Oropos 'A/upia- stadte Pella, Alexandreia (Anth. Pal. VII 708.

odia I'Eamu. dgr. 1884, 128 nr. 5; auch mu- Vitruv. VII praef. 4. Athen. VH 276B. Theokr.

sisch), zu Plataiai 'EkevMgia (Bull. hell. IX 423), XVII 112. Bull. hell. LX 132), Pergamon (Nixr,-

zu Tanagra 'Egfmia, zu Onchestos ein Poseidon- ipogia: Frankel Inschr. v. Pergamon nr. 167),

fest(Hymn. Apoll. 230), zu Koroneia na/j.floi(OTia 10 Antiocheia bit Aatprji (Frankel nr. 160), auch

(CIG 1588. Bull. hell. IX 431), zu Thespiai durch den Glanz ihrer A. hervorragen; neu auf-

'EgcoTiSia, Movosta (musisch), zu Orchomenos bluhende Stadte, wie Ilion und Klaros, griinden

Mtvisia (?), Xagitrjoia, 'Aygiiovia, 'O/ioXatia (alle A. (CIA n 1311), die alten Kultuxcentren Klein-

drei musisch) , zu Theben 'Hgdxknia oder 'lo)A- asiens entwickeln ihre A. in ahnlich reicher Weise,

ua, Aygimvia (musisch), zu Akraiphia m<aia wie fruher Athen. In grosser Zahl werden A.

(erst spater erneuert?), zu Lebadeia Tgoipcovia, zu Ehren Alexanders und seiner Nachfolger, 'Ais-

seit 371 BaoiXna (Bull. hell. X 444. Ath. Mitt. §dv8gsia,IlToXefiaTa,SEi.evxeta,Arin^TQia,Evfih'Sia,

XIV 105; auch musisch). bei Delion seit 424 ^detaigsta, 'AxxdUm ,
gegriindet (vgl. Poland

A-nha (nur kurze Zeit hindurch?), auf Euboia Comment, phil. f. Ribbeck 1888, 456. 461). Viel-

'Aoreuioia zu Amarynthos und in Nordeuboea 20 fach feiert man die alten Feste der Getter jetzt

(R angabe Ant. hellen. 689. Athen. Mitt. VII vjcsq xov (taodemg (CIG 6819, 21) und benennt

202), Ttgaloxia, BaoUsia, in Mittelgriechenland auch sie nach den Herrschern: wie schon fruher

ausse'r den delphischen Ilv&ia zu Opus Alavxua, einmal die Samier ihre 'Hgaia dem spartanischen

am Oeta ein Nymphenfest (CIA H 1318. Anton. Feldherrn zu Ehren Avodvogia genannt hatten

Lib 32), in Akarnanien "Axxia, zu Dodona Naia, (Plut. Lys. 18), so bezeichnen jetzt die Athener

in Thessalien IlgtoxeoiMia, 'Elev&igia zu Larisa voriibergehend ihre Dionysien als Arnirfxgux (Plut.

(Le Bas-Foucart 42b. Bull. hell. X 444). Dem. 12). Seit dem 2. Jhdt. v. Chr. mmmt
Wenn der eine oder der andere dieser A. Rom im agonistischen Betrieb die Stelle der

schon im Laufe des 5. Jhdts. eingegangen ist, Diadochen ein; man feiert nun unter dem Namen

so konnen andererseits gewiss auch an zahlreichen 30'Pw/iata teils neue A. (vgl. Liv. XLHI 6 [Ala-

Festen die als kogxai und nartjyvgug bezeichnet banda]. Papers of the americam school I nr. 8

werden A. vorausgesetzt werden ; solche sind [Stratonikeia]. Athen. Mitt. VIII 361 [EphesosJ.

ausserdem mittelbar durch die Stadien, Hippo- Dittenberger Syll. 398 [Chalkis und Kerkyra]

drome und Theater bezeugt, die an manchen u. a. 0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berlin

Orten gewiss schon ins 5. und 4. Jhdt. hinauf- 1888, 835f.), teils raumt man bei den alten A.

reichen Noch ungenugender sind die Nachrich- nun neben der Festgottheit der Trnfit] foaEveQ-

ten fiber die A. auf den Inseln und in Klein- yhtg einen Platz ein (Inschr. v. Lagina Bull. hell.

asien , die meist erst fur spatere Zeit ausdriick- IX 450), sodass man von 'A/Mpidgaa xal Twpata

lich bezeugt sind. Wie die AxokMvm auf Delos ('Eyy/i. dgX . 1884, 184f.), 'Egwxidea xai Pwfiata

(seit 425 von den Athenern penteterisch als AtjXia 40 (CIA H 490) und dergleichen spncht; auch ein

-

gefeiert), werden auch die Ilv&ia zu Karthaia auf zelne rfimische Feldherrn (Hermann- Stark

leos, die Aiovvoia zu Antissa auf Lesbos, auf § 59, 6), Verwaltungsbeamte und verdienstvolle

Naxos , Tenedos und Chios , die 'AxoXXibvta zu Burger werden als'Wohlthater durch A. (AovxovX-

Mytilene, die Tloouowvia auf Tenos, die 'HgdxXeia Xeia , SvXXsta, JlavXeta ,
Agxe/iiSoigsui u. s. w.)

auf Syros, die 'Hgaia auf Samos schon im 5. Jhdt. geehrt ; bezeichnend ist ein Beschluss der Le^acer

mit A. verbunden gewesen sein, ebenso die Av- fur einen Quaestor (Dittenberger Syll. <547)j

faoxrieia und Aiovvoia zu Teos , die Agxefiioia xi&co&ai avt<3 ay&va ijxxixov oxav xai rotg

zu Ephesos, die AMfieia zu Milet, die AoxXrj- aXXoig eisgyixatg ol ay&veg imxeXdivTai. Dagegen

mUm auf Keos, die 'AXkia auf Rhodos (Ditten- verblassen die altangesehenen A. des griechischen

berger Ind. lect. v. Halle 1886), s. o. Auf 50 Festlandes , insbesondere die Athens, seit dem

Kreta wird die Agonistik in ahnlicher Weise wie Anfang des 3. Jhdts. mehr und mehr; viele wer-

in Sparta gebluht haben {"Eg^ata zu Kydonia)

;

den nur unregelmassig begangen oder hOren ganz

auch die kyprischen Konigsstadte ermangeln nicht auf, und erfahren nur eine avavlatoig
,
wenn die

der A. Naturlich haben ebenso die griechischen grossmutige Laune eines reichen Burgers dazu

Colonien und graecisierten Konigreiche in Make- einmal die nOtigen Mittel zur Verfugung stellt.

donien Thrakien (Boondgna zu Byzanz CIG 2034), Die romischen Feldherrn greifen auch activ ein,

am Pontus, in Kyrene, Grossgriechenland und indem sie nach heUenktischem Muster grosse

insbesondere in Sicilien (s. o.) zahlreiche A., die Siegesagone veranstalten (Liv. XLV 22. Plut.

denen des griechischen Festlandes nachgebildet Aemil. 28: Sulla 19) und die certamina Graeca

waren gefeiert 60 auch in Rom selbst zur Verherrlichung ihrer Er-

in' der folgenden Periode von der Zeit Ale- folge vorfiihren (zuerst M. Fulvius Nobilior im

xanders bis auf Augustus verbreiten sich die A. J. 186, vgl. Friedlander Sittengesch. n«477).

fiber alle dem Hellenismus neuerschlossenen Lan- Die Programme der A. bleiben ihrer *orm

der Die attischen Dionysia werden zum Teil nach im wesentlichen unverandert. Dem Gange

schon seit dem Ende des 5. Jhdts. auf alien der Volkserziehung entsprechend
,

die jetzt den

Inseln des Archipelagus und in Kleinasien nach- Wert der korperlichen Ausbildung gennger be-

geahmt; von wirklichen Wettkampfen ist freilich misst, treten die gymnischen A. hmter den musi-

nur selten die Rede. Besonders in Schwun? schen zuriick: soweit sie nicht unmittelbar von
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den Ephebenschulen aus betrieben werden, nehmen
fast ausschliesslich nur berufsmassig ausgebildete

Athleten daran teil, unter denen die halbhelleni-

sierten 'Barbaren' immer zahlreicher werden. Die
hippischen A. werden von den fur die 'Hebung
der Pferdezucht' interessierten Sportsleuten , zu
denen jetzt zahlreiche Mitglieder aus den konig-

liehcn Familien zahlen, naeh wie vor eifrig be-

trieben ; von dem Prunk der athenischen Wagen-
paraden rind Pferderennen zu Bnde des 3. Jhdts.

legen die Panathenaeeninschriften CIA II 966f.

Zeugnis ab. Musische Auffiihrungen werden in

wachsender Zahl veranstaltet ; allerorts feiert man
nach attischem Muster Atovvata; die personliche

Vorliebe Alexanders fur solcbe A. ward aucb von
seinen Nachfolgern geteilt; die sceniscben Auf-
ftihrungen werden jetzt, ohne Eiicksicht auf ihren

urspriinglichen Zusammenhang mit dem Dionysos-

kult, auch an nichtdionysischen Pesten aufgefiihrt.

Die Isthmien und Nemeen werden durcb musische
A. erweitert (CIA. II 1367. Bull. hell. XI 75.

Eeisch 77f.), an den Pythien vielleicht scbon

jetzt, wie an den Soterien, scenische A. (welche

fur die Kaiserzeit bezeugt sind) veranstaltet. In-

haltlich erfahrt das Programm der musischen A.

mancherlei Veranderungen , die in der poetisch-

musikalischen Production dieser Periode begriindet

sind. Die Wettkiimpfe der Biirgerchore verfallen

mehr und mehr ; der Chor erscheint nur als neben-

sachliches, begleitendes Element neben dem Einzel-

kunstler; man spricht von avXrjzai , xt&agtazai

juezd x°Q°v- Der Dithyrambus bildet jetzt aucb
den Gegenstand eines Einzelagons von Kitharo-

den (CIA II 1367. Bull, hell IV 170). Fur die

sjioiv jioirjrai werden nunmehr auch in Griechen-

land uberall A. eingerichtet , wie sie seit Alters

im Osten (iblich waren. Breiten Eaum nimmt die

Enkomienpoesie in den A. ein; d. iyxco/Liimv

werden nicht nur zu Ehren Verstorbener (vgl.

"Welcker Gr. Trag. 1079f. [fiir Maussolos];

Chares bei Athen. X 437 a [fiir Kalanos]), sondern
auch fiir Lebende veranstaltet, z. B. ein A.

von Paeanen auf Antigonos und Demetrios in

Athen (Athen. XV 697 a). In den Enkomien an
den A. der romischen Periode bildete wohl sel-

tener der Festgott (Reisch 126 X) als Rom,
seine Feldherrn und Siege den Hauptinhalt. Die
Veranderungen der scenischen A. konnen wir nicht

genauer feststellen , die Schauspielkunst steht

jetzt in erster Linie ; jroir/zai Zazvgwr treten

zahlreich in selbstandigen Wettkampfen auf. Der
massenhafte Betrieb der musischen A. ist gleicher-

weise Ursache und Folge der berufsmassigen
Technitenwirtschaft dieser Epoche; schon seit

dem 4. Jhdt. schliessen sich die musischen Kiinst-

ler, die von Agon zu Agon ziehend ihr Brot er-

werben, zu festorganisierten Gilden unter dem
Patronat des Dionysos (xotrov zwv .-reg't zur Ato-

vvaov zsynzwv) zusammen ; diese senden fiir Geld
und gute Worte nach den verschiedensten Fest-

orten ein vollziihliges Personal zur Veranstaltuug
von A. aller Art; die musischen A. — wirkliche

a. zsxvtzcov (CIA II 1298) — heissen jetzt all-

gemein Atovvataxol a. im Gegensatz zu den gym-
nischen (Aristot. Polit. p. 1322). Ein Bild sol-

«her A. geben die Agonistenverzeichnisse der

Soterien (Wescher-Foucart Inscr. de Delphes
3—6. Luders Dion. Kiinstler 187ff.) aus dem

Anfang des 3. Jhdts. und die boeotischen Sieger-

kataloge der sullanischen Zeit (Eeisch 116ff.).

Die rflmische Kaiserzeit bedeutet in ihrer

ersten Halfte fur die A. eine Zeit grOssten ausse-

ren Glanzes. Von der Massenhaftigkeit der A.

im 1. und 2. Jhdt. geben zahlreiche Inschriften

und Miinzen Kunde ; allerorts will man A. im
grossen Massstab feiern, denen man den Namen
oder Beinamen der 'OXvfima, IHdia, "Axzia, Kcms-

\0zd>Xia beilegt (Krause Olympia 202ff.; Pythien

53ff.) — auch Ns/isa kommen vor im thrakischen

Anchialos — , womit zunachst gesagt sein soil,

dass die A. d. iooXvLixwt , toojzv&toi sind (s. o.),

also nicht nur tsgoi und otxovfievtxoi sind , son-

dern sich in einigen Hauptpunkten (den Kampf-
arten, den Siegerprivilegien und dergleichen)

mit jenen Nationalspielen decken; die vereinig-

ten Namen 'OXvfima ILvftta. wurden also andeu-

ten, dass der gymnisch-hippische A. nach dem
20 Muster der Olympien , der musische nach dem

Vorbild der Pythien eingerichtet ist. Allein

diese Beinamen sind vielfach nur leere Ruhmes-
titel — es kommen z. B. mehrfach musische

'OXviuzta vor — , die nur im allgemeinen den
Glanz der A. hervorheben und sie jenen altbe-

riihmten an die Seite stellen sollen (G. Hirsch-
feld Ztschr. f. ost. Gymn. 1882, 495. Mie 52),

iibcrhaupt liebt man es jetzt, die Namen der A.

mit einer Menge von Pradicaten auszustatten.

30 Wie friiher den Diadochen mid der Gottin Eoma
zu Ehren, werden jetzt die A. mit den Titeln

und Namen der Kaiser zubenannt, vgl. z. B.

Katodgrja 2sfidozr\a MovosXa (CIG 1586), 2s-
(Sdozeta 'Aox/.rjjieia (CIG 1186), Ovgdvia 2spdozsta

Negovavideta (CIG 1424), Ai&vfisia Kofifiodsta

(CIG 2862), Zefaoza 'Hgata (Stamatakis Sa-

miaka nr. 58) u. s. w. Noch haufiger sind die

A., die nach dem kaiserlichen Namen allein be-

nannt und zum grossen Teil auch wirklich neue

40 Griindungen sind. So begegnen wir d. zov 2s-

fiaazov (CIG 2961 B), zijg Z^aazfjg (CIG 3831),

zahlreichen 2sfiaozd (auch Seftda/tia), Katodgsta,

Avzoxgazooia (CIG 4282), Avyovozeta , Astftidrja

(Bull, hell.""Ill 443), ng/uavlxeta (CIA III 1079f.),

KXavSir/a, Neronm, Tgaidrrja, Katodgrja Nsgov-
drrja Tgatdvr/a 2sf!daztja rsg/tavixrja Adxtja (CIG
1186), Adgtdveta, zahlreichen 'OXvfima zu Ehren
Hadrians, A. fiir eine Faustina (Milet), Avzivosia

(Athen, Eleusis, Mantinea, Bithynien, vgl. Bull.

50 hell. IX 68), Avzmvivsta, 'Avzmvsta (Athen), Evoi-

fieia, <PtXadeXcpsia (CIA III 747f. fiir M. Aurel

und L. VerusJ, Avgr/Xta Avzowmvd, Koficodsia

(auch 'HgdxXeia fiir Commodus) , 2sovrjgta (CIA
DTI 129 u. o. fiir Septimius Severus), 2sovrjgia

<PtXadsX<pta (fiir Caracalla und Geta), 'AXs^drdgsta

(fiir Alexander Severus) , rogdtdrrja , OvaXrjotavd

u. s. w. (weitere Belege im Index zu CIG S. 42ff.

Head HN LXXI. Beurlier Le culte imperial

162ff.). Wie alle diese A. in fernerer oder naberer

60 Beziehung zum Kaiserkulte stehen, so hangen mit
diesem in officiellster Weise die A. zusammen.
welche mit den von den Landschaften (xotvd) errich-

teten Kaisertempeln verbunden sind und in der

Eegel kurzweg xoivd, seltener nach dem Namen
der betreffenden Kaiser genannt werden. Es bleibt

der Titel xotvd aber auf die A. jener Provincial-

tempel beschrankt, durch welche die einzelnen

Stadte den Namen einer Metropolis und das erste
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Neokorat erworben haben (Btichner de neocoria

61ff.). Diese A. sind fast durchwegs penteterisch,

hgoi, oixovfievixoi, gymnisch sowohl als musisch

und mit den Siegerprivilegien der Nationalspiele

ausgestattet. Wir kennen xotvd Aalaq (in Per-

gamon, Smyrna, Ephesos, Sardes, Kyzikos, Lao-

dikeia, Philadelpheia , Tralles , vgl. Biichner

64. Liermann 36), Svoias (Antiocheia) , KtXt-

xiag (Tarsos), Avxtcov, Kvizgmv, Kgrjz&v, $ovyias,

der hellenistischen Zeit noch um allerhandSpeciali-

taten und Mischgattungen bereichert, welche Ge-

legenheit geben, die Fertigkeit in verschiedenen

Kunsteleien zu zeigen; vgl. CIG 1585. 27851'.

Arch. Zeit. XXXVII 132f. Das Virtuosentum

steht auf alien Gebieten in voller Bliite und es

kann an dem handwerksmassigen Charakter des

Agonistentums nichts andern, wenn hie und da

Sehne aus guten Familien sich dem Berufe des

Bet&vviag, KaTatadoxmv, raXazwv, JIdvzov , Mayvr)- 10 Wettkampfers widmen und die Sieger von grossen

(T\ i.'-^ 1 "D.,11 l^^ll TTT AAH\ £)^^^,n _ nTirl Vloinan r^OTTipin^trocpn mil: TiObdeCTftten Und
tcov (Demetrias, vgl. Bull. hell. Ill 443), Beaoa

X&v (Larisa). Eine Sonderstellung nehmen die

IlaveXXrjvia zu Athen ein; sie sollten den panhel-

lenischen Traum der hadrianischen Zeit in Bun-

desfesten, welche von alien griechischen Stadten

beschickt wurden, verwirklichen. Aus der Menge

der iibrigen A. seien noch hervorgehoben die

EvgvxXeTa zu Sparta (Weil Athen. Mitt. VI

12) , die 'OXvjinia zu Athen , Ephesos , Tralles

und kleinen Gemeinwesen mit Lobdecreten und

Statuen, mit Btirgerrecht, Eatsherrntitel„und

Ehrenbezeigungen aller Art in anwidernder Dber-

schwenglichkeit gefeiert werden. Die Athletik

jener Zeit ist ein eintragliches Gewerbe; von

einem Ende der romischen Welt zum andern

Ziehen die Agonisten, um eine Unzahl von Kran-

zen und Geldpreisen einzuheimsen (CIG 3425:

ozecpavtoMvto. tsgovg dy&vag zovg duo zrjg olxov-

und Alexandria (Mie 54f.), 6eo<pdvta auf Chios, 20 fievqg jzdvzag diro KotmzcoXiov £a>g 'Avzio%6tag zrjg

Kogna zu Kyzikos, Z/iivVia in der Troas (Athen. 2W«f ; Kaibel IGI 1102: dywviodi^vog sv

— —
* • • 1 " "'' , — -m-v.

s&vsotv zgtah,'IzaXiq'EXXddi Aaiq. CIL VI 10154).
Mitt. IX 72), Agzeitiota und BafiiXXrja zu Ephe

sos (Liermann 95), Ilancbvia zu Milet, Xgvadv-

&iva zu Sardes, Asvxoqpgvveta zu Magnesia, Asia

"AXeta und Avashsia zu Philadelpheia in Lydien,

Tvgi/J.vr)a zu Thyateira, ' Exazr)ma und Ilava/idgEia

zu Stratonikeia, 'HgdxXeta zu Tyros. Die Menge

der A. wachst in der Kaiserzeit hauptsachlich da-

durch in das Zahllose, dass immer haufiger reiche

Ein grosser, reich'gegliederter Technitenverein,

der neben Dionysos auch den jeweiligen Kaiser

als Patron verehrt, bildet den gemeinsamen

Eahmen fiir eine grosse Zahl von Zweigvereinen

an alien Punkten des Eeiches ; seit der romischen

Zeit treten auch die gymnischen Agonisten in

Genossenschaften zusammen (Luders Dionys.

Burner Geschenke oder Legate dem Gemeinwesen 30 Kiinstler 33ff.), welche spater \ieltach mit jenen

zur Griindung von A. iiberweisen, eine Sitte,

fiir die auch scbon in friiherer Zeit sich einzelne

Beispiele finden (CIG 1845. Wescher-Foucart
Inscr. d. Delphes 436). Diese A., die freilich

meist nur von kiirzerer Dauer sind (vgl. &ifiis),

fiihren in der Eegel den Namen des Stifters oder

seiner Familie. Wie im hellenisierten Osten, so

wurden auch im Wcsten wahrend der ersten zwei

Jahrhunderte der Kaiserzeit immer zahlreichere

dionysischen Vereinen (s. d.) verschmelzen. Gestiitzt

durch diese Vereine, die mit mancherlei Privi-

legicn ausgestattet sind , erhalt sich die berufs-

massige Agonistik bis in die letzten Zeiten des

romischen Eeiches. Seit der Mitte des 3. Jhdts.

machen sich die ausseren Bedrangnisse und die

materielle Not in den graecisierten Provinzen

immer mehr fiihlbar; allmahlich versiegen die

Gelder fiir das inhaltslose Schaugeprange der A.
•janrnunuerre tier jvaiserzen mimei aauncitucio "™u i«i ^..o n.^^™^ —„„_,,-r—„- --

und elanzendere A. gefeiert. Dem Beispiele des 40 Wahrend die Circusspiele noch lange Aeit uen

.
B

, ^, i /tP. » jc, f„„j ,1, i^n^nnotoT,/llo;flnncpli!>fflic>ipnSTinrttrfiibp.nsblldeil.
Augustus folgend (Suet. Aug. 45) fanden auch

die Iibrigen Kaiser des iulisch-claudischen Hauses

an den griechischen A. Wohlgel'allen
,

ja sie

nahmen vielfach thatigen Anteil daran (Suet.

Claud. 11. Dittenberger Syll. 277f.), eine Teil-

nahme, die bei Nero zu schamloser Tollheit aus-

artete (s. u.). Unter den A. im iibrigen Italien

nehmen die penteterischen Augustalia zu Neapel

(Mie 43f.) und die von Antoninus Pius gestifte-

ten Evolfleta in Puteoli den ersten Eang ein. 50

Von Italien aus haben sich die griechischen A.

auch nach den entlegenen westlichen Provinzen

verbreitet; vgl. Friedlander 118 635f.

Es treten jetzt wieder die gymnischen Athle-

ten in den A. mehr hervor; ibre Leistungen

finden um so grflsseren Beifall, je weniger die

Zuschauer, abgesehen von einigen vornehmen Di-

lettanten und archaisierenden Schwarmern, selbst

in kfirperlichen Ubungen geschult sind. Wahrend

GegenstandleidenschaftlichenSporttreibensbilden

sterben die gymnischen und musischen A. all-

mahlich ab ; nur in den Hauptstadten erhalt sich

noch eine im romischen Geschmack umgebildete

Athletik. Auch Kaiser Iulians Sympathien kOnnen

den Verfall nicht aufhalten, 394 werden unter

Theodosius die Olympien eingestellt, wahrend

die andern 'Nationalspiele' wohl schon friiher

eingegangen sein werden (Krause Olympia 50).

Bedeutung der Agone fiir die griechi-

sche Kultur. Die segensreichen wie die nachtei-

ligen Wirkungen der A. ergeben sich von selbst

aus der vorausgeschickten Skizze ihrer geschicht-

lichen Schicksale. Selbst ein wichtiger Factor

der nationalen Entwicklung, ist die Agonistik mit

der Brute wie mit dem Verfall des Hellenen-

tums auf das innigste verwachsen ; wie an einem

Gradmesser der nationalen Kultur treten in dem
Agonenwesen vielfach innerliche Processe inm Korperncnen u uuugeu gescuun sum. »buichu aguucunwu. .«>—— -- ,7 . e u

die hippischen A. in den nach romischem Muster 60 greifbarer Gestalt zu Tage. An dem Aulschwuug
f i, . r,. *.i /, n: t ...ii, J„~ « n 4-,'^nr.l/in T attona in vnrr^pril*l*»iscnpr Zplt

umgestalteten Circusspielen (s. Circus, Ludi)

eine gesonderte Entwicklung nehmen, sind an

alien grosseren Festen mit den gymnischen A.

auch musische, meist auch scenische A. vereinigt;

in diesen berrscht eine grosse Mannigfaltigkeit

von Kampfarten, indem man vielfach alte, langst

nicht mehr geiibte Kampfarten (auch die chori-

schen) wieder einzufiihren sucht und das Programm

des nationalen Lebens in vorperikleischer Zeit

bat die Agonistik, auch abgesehen von dem enge-

ren Contact der einzelnen Stamme, zu dem die

Festversammlungen Gelegenheit boten, einen

Anteil. der nicht leicht hoch genug gesohatzt

werden kann (Curtius Altertum und Gegen-

wart I 132ff. L. Schmidt Ethik der Griechen

I 190ff). Die allgemeine Teilnahme an den A.,
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welche den Agonisten zum Mittelpunkt des affeut- des nackten Leibes und erhohten den Beiz der
lichen Interesses werden lasst, das jubelnde Lob, plastischen Nachahmung, indem sie ihr gleich-
das den Sieger lohnte, die Offentliche Wertschat- zeitig das allgemeine Interesse sicherten. So
zung, die ihm als einer Zierde seiner Heimat ein werden die Siegerstatnen das Studienobject der
Leben voller Ehre und in Urkunden und Statuen grOssten Kunstler, ihre Verfertigung ein reicher
die Unsterblichkeit des Namens verbiirgte, muss- Erwerbszweig der Bildhauerwerkstatten (s. Sie-
ten ein machtiger Ansporn sein zu vollem Ein- gerstatuen). Die fromme Sitte, fiir Siege
satz aller Krafte, zur rastlosen Ausbildung aller aller Art ein Weihgeschenk zu stiften , nimmt
Fahigkeiten. Wie in der Knabenerziehung die alle Gattungen der bildenden Kunst in ihre
Agonistik als machtiger Hebel wirkt (s. oben), so 10 Dienste and stellt den Kiinstler vor eine reiche
dienen die offentlichen A. der Volkserziehung Wahl mannigfaltigster Stoffe; denn alles, was
(Xenoph. Cyr. II 1, 22. VIII 2, 26), indem sie auf den agonistischen Scbauplatzen , in Stadion
in Tausenden das gleiche Streben anregen und und Theater vor sich geht, kann zum Gegenstand
die Lust zur erforderliehen kunstmassigen Vor- eines anathematischen Kunstwerkes gemacht wer-
bereitung erwecken. den (Eeisch Griech. Weihgeschenke, Wien 1889).

Wenn die Agonistik im engeren Sinne als Von bier aus ergiesst sich seit dem Anfang des 6.
die angewandte Gymnastik im Dienste der Wett- Jhdts. ein reicher Strom von bildlichen Vorwfirfen
kampfe zunachst auf dem Boden des Gymnasi- und Typen fiber alle Gebiete der Kleinkunst (s. u.).

urns erwachsen ist, so iibt sie rfickwirkend wie- Dem stehen aber seit dem Verfall des po-
derum belebenden Einfluss auf die Gymnastik, 20 litischen Lebens in Griechenland ebensoviele
die sie nicht zum gleichgiltigen Spiel oder for- Schattenseiten der A. gegenuber. In der fiber-
malen Drill werden lasst; indem sie Eifer mid massigen Auszeichnung der Sieger lag der erste
Anteilnahme in die kOrperlichen Ubungen der Keim des Verfalls; wenn es der Mtihe wert
Epheben bringt, fordert sie die korperliche Tiich- scheinen konnte , sein ganzes Leben der Vorbe-
tigkeit und hilft die materielle Grundlage des reitung zu einem Wettkampf zu widmen, dessen
hellenischen Lebensideals befestigen. Indem Siegeskranz mit mannigfachen Privilegien ver-
ferner die Gefabrlichkeit mancher Ubungen den bunden war, so ergab sich naturgemass, dass
Mut hebt, in Kaltbliitigkeit iibt, korperliche sich Einzelne berufsmassig nach der einen be-
Schmerzen gering schatzen und verwinden lehrt, stimmten Eichtung hin ausbildeten , und durch
tragen die A. dazu bei , dem Staate tuchtige 30 avayxwpayla (s. d.) und andere Trainierungsarten
Krieger zu erziehen. Aber auch die Agonistik (s. Schauspieler) eine einseitige Fertigkeit
im weiteren Sinne kommt dem Staate zu gute. auf Kosten einer harmonischen Ausbildung zu
Durch die Erweckung des Wetteifers macht entwickeln suchten. Man lernt nicht mehr htl
der Staat den Choregen ihre Liturgieen zu naideia, sondern im tkyvxi (Plat. Protag. 312B),
einer persOnlichen Ehrensache und veranlasst um ein Sq/uovgyos zu werden. Die berufsmassige
sie, in ihren Leistungen freiwillig das gesetzlich Athletik (s. d.), die sich selbst Zweck ist, bringt
geforderte Mass weit zu tlberbieten; an Stelle dem Staate keinen Vorteil mehr, sie ist nicht
des staatlichen Zwanges tritt der Ehrgeiz des eine Vorbereitung fur den Krieg, sondern macht
Einzelnen, der alles daran setzt, den Kranz und dazu untauglich. Noch frliher als in der Gym-
den brausenden Beifall der versammelten Fest- 40 nastik beginnt das Virtuosen- und Specialisten-
gemeinde zu erringen (Antiphanes fgm. 204 Kock. turn auf anderen Gebieten ; schon im 4. Jhdt.
Xenoph. Hipp. I 26). Dauemde Friichte hat die klagt man , dass die ayatviotmrj Ti-fyt) auch auf
Agonistik auf dem Gebiete der Kiinste getragen, die Erziehung der Jugend schadlich und ver-
zunachst unmittelbar fiir Poesie, Musik und Or- giftend einwirkt (Aristot. Polit. V 6, 4. 7, 1).
chestik. In den A. war jedem KOnnen sofort Die Kluft zwischen Agonisten und Zuschauern
Gelegenheit geboten, an die Offentlichkeit zu wird immer grosser, mit der Urteilslosigkeit der
treten; hier konnte der Wert jeder Neuerung an letzteren steigern sich die Kiinsteleien der erste-
dem Beifall der Festgenossen geprtift werden; ren. Mit Eecht haben schon die Alten hervor-
hier durfte jeder Fortschritt erwarten, wiirdigende gehoben, dass das ausserliche Haschen nach Bei-
Anerkennung in weiteren Kreisen zu finden. Der 50 fall seit dem 4. Jhdt. v. Chr. an den Verzer-
Drang, ja der Zwang es einander zuvorzuthun, rungen der 'modernerf Musik und an den Uber-
fiihrt zur schrittweisen Entwicklung ganzer Kunst- treibungen der Vortragskiinste Schuld trage. Zu-
gattungen. Deutlich ist ja die Tragodie ein Kind dem musste die grosse Zahl der musiscben A.
der Agonistik; mit dem Eintreten neuer Wett- zu einem handwerksmassigen Betrieb der musi-
bewerber geschieht jedesmal ein weiterer Schritt schen Kiinste fiihren und eine tfberproduction
in der Ausbildung der Kmtstform ; und auch die schwachlicher Alltagsmache hervorrufen. Um so
Komodie hat ihre Wurzeln in volkstiimlicher grosser wird aber die Eitelkeit der Sieger und
Agonistik (Zieli n ski Gliederung der altattischen die Bewunderung der Gaffer; so wird auf der
Komodie). Und wie die A. die Poesie stofflich einen Seite inhaltloser Ehrgeiz , auf der andern
bereichern, wie sie dem Epos zu glanzvollen 60 gedankenlose Schaulust durch die A. genahrt.
Schilderungen Gelegenheit bieten und die Lyrik Noch geht auch in der letzten Zeit des Hellenen-
um das uppige Eeis der Enkomien und Epi- turns ein grosser Teil des Offentlichen Lebens
nikien bereichern, so erschliessen sie auch den im Betrieb der A. auf, aber sie sind zu einem
bildenden Kunsten eine Fiille neuen Inhaltes. zwecklosen ausserlichen Sportvergnfigen gewor-
Mochte dem Kunstler das Gymnasium geniigen, den, das von ernster Thatigkeit in willkommener
um den menschlichen Korper in verschiedenartig- Weise abzieht; sie fussen nicht mehr auf der
sten Bewegungen kennen zu lernen, so steigerten breiten Grundlage allseitig ausgebildeten natio-
die yv/ivixoi a. die Wertschatzung der SchSnheit nalen Lebens , auf der sie einst organisch er-

.
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wachsen waren : an einem verdorrten Stamm sind Gronovii Thes. VIII 1757f. Corsini Disser-

sie der einzige noch wuchernde Zweig, der die tationes IV agonisticae, Florenz 1747. J. H.

letzten Safte des Baumes an sich gezogen hat Krause Olympia oder Darstellung der grossen

und so ein kurzes Naehleben fristet. olympischen Spiele, Wien 1838; Theagenes oder

Litterarische und monumentale Quel- wissenschaftliche Darstellung der Gymnastik, Ago
len. Die primaren Schriftquellen fiir die A. bilden nistik und Festspiele der Hellenen, Halle 1835;

die Verzeichnisse in den Archiven der Festorte

;

umgearbeitet und weiter fortgefiihrt in dem
diese sind von den Alten selbst in ausgiebigster Werke : 'EXhjvixa oder Institute , Sitten und
Weise litterarisch ausgenutzt worden in einer Brauche des alten Hellas, Teil I : Die Gymnastik
grossen Anzahl von Schriften iiber Agone, iiber 10 und Agonistik der Hellenen , aus den Schrift-

einzelne Feste, iiber Siegerlisten , iiber Musik- und Bildwerken des Altertums wissenschaftlich

geschichte und Gymnastik; Titel solcher Werke dargestellt und durch Abbildungen veranschau-

sind zusammengestellt bei Krause Olympia Vlff. licht, 2 Bde. Teil H, zweiter Band: Die Py-

Es ist davon, abgesehen von versprengten Bruch- thien, Nemeen und Isthmien , Leipzig 1841 (als

stiicken, nichts auf uns gekommen ; einige grOssere I. Band soil das vorher erscMenene Werk fiber

daraus abgeleitete Abschnitte sind uns durch Iu- Olympia gelten). Hermann-Stark Lehrbuch
lius Afrieanus (bei Eusebius) und Phlegon, bei der gottesdienstl. Altertiimer 1858, 171ff. 312ff.

Pausanias (B. V. VI. IX) una Philostrat (Gymn.) A. Mommsen Heortologie 1864. Boeckh Ency-

erhalten. Doch ist das Interesse fiir Agonistik klopadie 2 S. 519ff. (und die S. 547ff. aufgefiihrte

zu alien Zeiten ein so allgemeines gewesen, dass 20 Litteratur). S chOm an n Griech. Altertumer IP.
nicht nur bei Historikern und Dichtern, sondern Eeisch De musicis Graecorum certaminibus ca-

auch bei den Eednern, Philosophen und Sophisten pita quattuor, Wien 1885. Martin de cavaliers

Nachrichten iiber das Agonenwesen in reicher atheniens 1887, 159ff. Mie Quaestiones ago-

Zahl fiberliefert werden. Eine Eeihe der wich- nisticae, Eostock 1888. Stengel Sacralalter-

tigsten Aufschliisse verdanken wir den erhaltenen turner (Handb. d. Altertumswissensch. V 3) 129ft.

Inschriftsteinen (Eeinach Traite d'epigraphie Liermann Analecta epigraphica et agonistica

400f.); diese iiberliefeni uns 1) Beschliisse fiber 1890 (Dissert. Halenses XT). [Eeisch.]

Einsetzung und Anordnung der A. ; vgl. Ditten- Agone in Eom. Die Wettkampfe griechi-

berger Syll. 149f. 215. Bull. hell. V 383. Arch. scher Kiinstler und Athleten, welche nut den

Ztg. XXXVII 132. CIG 1845. 2741.2759 (Lier-30von Alters her in Italien heimischen Kampfen
mann 114ff.). 2) Listen der ausgesetzten Preise, dieser Art (Friedlander S.-G. II 6 485 und
vgl. CL\ n 965. CIG 2758. 2759 u. a. 3) Ver- bei Marquardt St.-V. III2 525) nicht zu ver-

zeichnisse der samtlichen Agonisten ; vgl. W e- wechseln sind, fanden in Eom zuerst 186 v. Chr.

scher-Foucart Inser. de Delphes 3—6. CIA bei den Votivspielen des M. Fulvius Nobilior,

II 973f. Bull. hell. VH 103ff. IX 147ff. CIG jedoch , wie es scheint, in der Form statt, dass

3091. CIA III 78; vgl. Brinck Dissert. Hal. die Kunstler sich freiwillig dazu einstellten, um
VII 187ff. 207ff. 4) Verzeichnisse der Sieger; den Spielgeber zu ehren. Liv. XXXIX 22. Diese

vgl. CIA II 444ff. 966ff. 971f. CIG 1583f. (Eeisch A. wiederholten sich in der republicanischen Zeit

116ff.) u. a. 5) Inschriften von Weihgeschenken nur selten und ohne sich grosser Beliebtheit zu

der Sieger. 6) Ehrendecrete und Inschriften 40 erfreuen. 81 v. Chr. gab Sulla zur Feier seiner

von Ehrenstatuen der Sieger , in denen haufig Siege adXr\xaq nal ra aXXa fcanata (Appian. b.

vollstandige Listen der von dem Betreffenden c. I 99) , 58 M. Aemilius Scaurus als Aedilis

erworbenen Siege gegeben werden. curulis Athleten (Valer. Max. II 4', 7), 55 Pom-
Aus der Masse der hiehergehorigen Denk- peius bei der Einweihung seines Theaters gym-

maler, die unter den einzelnen Schlagworten nische und musische A. (Dio XXXIX 38. Plut.

naher besprochen werden sollen, seien nur einige Pomp. 52) , 53 M. Curio bei den Leichenspielen

Hauptgruppen hervorgehoben, die nach verschie- zu Ehren seines Vaters Athleten (Plin. n. h.

denen Seiten hin fiir die Agonistik aufschluss- XXXVI 120), 46 Caesar ebenfalls Athleten ge-

reich eind: 1) die Festbauten; 2) die Sieger- legentlich seiner Triumphalspiele , in einem fur

statuen (s. d.) und Votivstatuetten der Agonisten
; 50 diesen Zweck erbauten Stadium (Suet. Caes. 39).

3) Votivreliefs und Eeliefbasen von Weihge- Augustus hat aber nicht allein 3 ausserordent-

schenken (s. d.); 4) die panathenaeischen Vasen, liche A. in seinem, bezw. seines Enkels Namen
die auf der Rttckaeite das Bild eines Wettkampfes gegeben (Mon. Anc. IV 33f.) , sondern auch ein

tragen ; 5) zahlreiche Vasen mit Bildern aus der ordentliches , alle 4 Jahre wiederkehrendes Fest

Palaestra, dem Hippodrom, Odeon und Theater

;

griechischer Art , die "Axxia (s. d.) in Nikopolis

6) Wandgemalde der etruskischen Graber (Miil- zum Andenken an seinen Sieg bei Actium ein-

ler-Deecke Etrnsker II 279f.); 7) Miinzen mit gerichtet, und zur Verherrlichung desselben Sieges

agonistischen Aufschriften, Typen und Emblemen

;

hat der Senat seit dem J. 28 n. Chr. die in

8) Tesserae und Contorniaten ; 9) zahlreiche gleichem Zeitraum sich wiederholenden , haupt-

decorativ verwendete agonistische Darstellungen 60 sachlich agonistischen ludi pro salute Caesaris

(Terracotten , Sarkophagreliefs , Bronzegerate, (s. d.) gestiftet. Abgesehen von den weniger
Mosaiken, Diptychen u. s. w.); vgl. O. Mfiller bedeutenden stehenden Festen dieser Art, den
Handbuch der Archaeologie z 740ff. KTauseGym- 'ASgtdveta und den Agones Herculeus, Minervae,

nastik (36 Tafeln). Schreiber Culturhist. Bilder- Solis (s. d.) ist sodann der Agon Neroneus (s. unter

atlas Tafel 1—7. 20—33. Neronia) unter besonderer Bevorzugung der

Litteratur: P. Faber Agonisticon sive de musischen Kampfe durch Nero im J. 60 und als

arte athletica ludisque veterum gymnicis, musi- der wichtigste von alien der Agon Capitolinus

cis atque circensibus spicilegiorum tractatus in (s. unter Capitolia) durch Domitian im J. 86

Panly-Wiesowa 28
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ins Leben gerufen. Daneben gewannen die ago-

nistischen Spiele aber auch durch Verbindung
mit anderen rOmisehen Spielen und in gelegent-

lichen Aufftihrungen fur sich, zum Teil trotz

heftigen Einspruchs seitens altromischer Kreise

(z. B. Tac. ann. XIV 20. Plin. ep. IV 22),

sowohl in Rom selbst, als ganz allgemein in den

westlichen Provinzen (Friedlander S.-6. IIS

635ff.) eine bestandig steigende Bedeutung, bis

sie sogar die Gladiatorenspiele in Schatten stell-

ten und schliesslich geradezu ersetzten (ebenda

485). Friedlander a. a. 0. 477ff. 635ff.

Die wichtigeren romischen A. sind folgende:

Agon Albanus, bildete als'Wettkampf in

Poesie und Beredtsamkeit einen Teil der durch
Domitian in Albanum zu Ehren der Minerva ge-

stifteten Quinquatria (s. d. ; Suet. Dom. 4). Den
Preis bildete ein goldener Olivenzweig, welchen

sich Statius (Silv. HI 5, 28. IV 2, 65. V 3,

227. 231) durch seine Gedichte zur Verherrli-

chung der Siege iiber Germanen und Dacier mehr-

mals erwarb.

Agon Capitolinus s. unter Capitolia.
Agon Herculeus in honorem Magni Ale-

xandra, fiber welchen weitere Nachrichten fehlen,

wird erwahnt Hist. Aug. Alex. Sev. 35.

Agon Minervae, Erneuerung der Neronia

durch Gordian vermutlich im J. 240 ; s. unter

Neronia; vgl. Friedlander S.-G. IIS 481.

Agon Neroneus s. unter Neronia.
Agon Solis, von Aurelian im J. 274 ge-

stiftet (Catal. imp. p. 648 Mms. Euseb. Chr.)

und alle vier Jahre (Iulian or. IV 155 b) am
22. October (CIL I p. 404) gefeiert.

[P. J. Meier.]

'Aymv 'Ofvqgov Hal 'HaidSov, vielmehr usqI
' OfirjQov xai 'Howdov xai rov yevovg xai dycHvog

avrwv, ist der Titel eines im codex Laurentianus

LVI 1 saec. XIV (F) (B. Schoell Hermes III

274) iiberlieferten Schriftchens. Nach eigener

Abschrift von H. Stephanus Genf 1573 zum
erstenMale gedruckt, ist es erst von F.Nietzsche
nach neuer Collation der von V. Rose festge-

stellten Hs. mit umsichtiger Benutzung des Pa-

rallelmaterials 1871 in den Acta societatis philo-

logae Lipsiensis I 1 herausgegeben worden , da-

nach von Ezach hinter seinem Hesiod S. 235.

Es besteht aus 4 Teilen: a) einer Zusammen-
stellung fiber die Abkunft der beiden Dichter

und dem Anfang einer Homervita, b) der Schil-

derung ihres Wettkampfes, c) der Erzahlung

vom Lebensende des Hesiod , d) dem Schlusse

einer Homervita. Znsammengestellt ist diese

Schrift, von der uns nur ein Excerpt vorliegt,

zur Zeit Hadrians, da Z. 30 die Antwort der

Pythia auf die Frage feioraxov avxoxoazooog

'Adgtavov nach Geschlecht und Vaterland Homers
mitgeteilt ist. Dies scheint das Einzige zu sein,

was dieser Compilator selbst hinzugethan hat; die

ubrigen Bestandteile sind aus Quellen entlehnt,

die auch von anderen benutzt, uns in mehreren

bald reicheren, bald armeren Canalen zufliessen.

Der 1. Teil nimmt auf Hesiod nur im ersten

Satze Rficksicht und in dem zum Beweise seiner

Gleichzeitigkeit und Verwandtschaft mit Homer
aufgestellten Stammbaume Z. 40-50; sonst handelt

er nur von Homer und gehOrt aufs engste mit

dem 4. Teile zusammen: vgl. Z. 58 mit Z. 312.

'Ayoov '0[1}Jqov xai
c
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Er ist also nichts anderes, als eine Homervita,

die als solche ohne Hinweis auf Hesiod noch in

drei Gestalten vorliegt (Westermann Biographi

Graeci p. 21 nr. 2. p. 27—30 nr. 4. 5), mit
Riicksicht auf Hesiod als Homers Zeitgenossen

bei Suidas s. "OfUjgog und s. 'HoioSog, mit Pole-

mik gegen die Gleichzeitigkeit der beiden Dich-

ter in den Viten des Homer und Hesiod von
Proklos (Westermann Biogr. Graeci p. 24. 45),

lObezw. von Joh. Tzetzes (V. Rose Aristoteles

pseudepigraphus 509ff.).

Der 2. Teil ist der eigentliche Agon des

Homer und Hesiod. Der Inhalt ist dieser: Bei

der Leichenfeier des Konigs Amphidamas in Chal-

kis, die von seinem Sohne Ganyktor veranstaltet

war, sind Homer und Hesiod in einen Wettkampf
vor dem Preisrichter Paneides, dem Bruder des

Verstorbenen, eingetreten. Sie reden in Hexa-

metern. Zuerst legt Hesiod schwierige Fragen
20 vor, die Homer glanzend beantwortet: vgl. den

Seherwettstreit des Kalchas und Mopsos bei He-
siod frg. 188 Rz. Darauf beginnt Hesiod die

verschiedensten Schilderungen, Erzahlungen u. s. w.,

je mitten inne aufhorend; Homer muss sie dem
Anfang entsprechend vollenden. Es ist ein dya>v

imojioXfjg, v. Wilamowitz Homerische Unter-

suchungen 265f. Da Homer auch diesen Wett-
kampf siegreich besteht, beginnt Hesiod wieder

mit der ersten Art Z. 133—170, doch ohne fiber

30 Homer einen Vorteil zu gewinnen. Das Volk
wiinscht diesen bekranzt zu sehen (Z. 170), doch
der Kampfrichter Paneides beflehlt ihnen, je das

SchOnste aus ihren Gedichten vorzutragen. Hesiod
wahlt ein Stuck aus seinen Werken und Tagen
(v. 383ff.), Homer (II. XIII 126—344) die Auf-

reizung der beiden Aias durch Poseidon und das

darauf folgende Schlachtenbild (s. Nietzsche
Rh. Mus. N. F. XXV 530). Trotz der Begeiste-

rung der Hellenen ffir Homer bekranzt Paneides

40 (Z. 200) den Hesiod, weil es gerecht sei, den

Sanger des Friedens dem Dichter des Krieges vor-

zuziehen. Als Preis erhalt Hesiod einen ehernen

Dreifuss : er weiht ihn den Musen auf dem Heli-

kon. Auch von dem Agon giebt die Florentiner

Hs. nur ein Excerpt, jedoch bei weitem das

reichste. Die Benutzung derselben Quelle ist

nachgewiesen bei Dio Chrysostomos orat. II § 9.

Plut. Conviv. Sept. Sap. 10 ;
Qu. Sympos. V 2.

Philostratos Heroic. XVIII 2. Themistios orat.

50 XXX init. Proklos Ibezw. J. Tzetzes) Vita Hesiod.

2 (p. 47 West.). Vgl. Nietzsche Rh. Mus. N.F.
XXV 532ff. Ein Fragment dieser Schrift Z. 65
—95 ist auf einem Papyrus des 3. Jhdts. v. Chr.

in ziemlich abweichender Fassung zu Tage ge-

kommen: J. P. Mahaffy on the Flinders Petrie

Papyri, Cunningham Memoirs VIII, Dublin 1891.

Tfl. XXV nr. 1: vgl. S. 70—73; dazu Rzach
Wien. Stud. XIV 139.

Der Wettkampf des Homer und Hesiod ist

60 aus Andeutungen Hesiods herausgesponnen : frg.

244 Rz. sagt er, in Delos habe er und Homer
in neuen Liedern Apollon besungen und v. 654ff.

der Werke und Tage erzahlt er, in Chalkis bei

den Leichenspielen des Amphidamas habe er im
Gesange gesiegt und den Preisdreifuss den heli-

konischen Musen geweiht. Da nun zwei Verse aus

dem Agon (Z. 74f.) im Florilegium des Stobaeus

120 citiert werden unter dem Titel Ix rov 'AX-

:
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xid&fiavTog Movastov, und das Museion des Alki-

damas auch in der Florentiner Hs. (Z. 232, im

3. Teil) angeffihrt wird, so hat Nietzsche Rh.

Mus. XXV 536ff. geschlossen, Alkidamas, der

Schfiler des Gorgias, sei der Verfasser des uns

im Florentiner Excerpt erhaltenen Agon; er habe

ihn an den Anfang seines Museion, d. i. der „Schule

des Talents' gestellt, ran an Homer die Vorzfige

des schlagfertigen Improvisators, wie sein Lehrer

Gorgias und er selbst waren, zu illustrieren (Rh. 1.0

Mus. XXVIII 211ff.). Anders urteilen Sauppe
Orat. Attici IE 155. Vahlen Sitzungsber.

Akad. Wien XLIII 1863, 493ff. Bergk Ana-

lecta Alexandrina , Marburg 1846 ,121, der

diesen Alkidamas fur einen Periegeten und sein

Museion ffir eine Beschreibung des helikonischen

Musenheiligtums halt. Der erwahnte Papyrus
beweist, dass bereits im 3. vorchristlichen Jahr-

hundert ein prosaisches Werk vorhanden war,

das die Verse der streitenden Dichter enthielt. 20
Da er auch die von Stobaeus aus dem Museion
des Alkidamas citierten beiden Verse enthalt, hat

Nietzsches Vermutung eine neue Bestatigung

erfahren.

Der 3. Teil des Florentiner Excerptes erzahlt

die Ermordung Hesiods im lokrischen Oinoe,

Euboia gegenfiber (s. Pallat de fabula Ariad-

naea, Berlin Diss. 1891, lOff.) durch Amphiphanes
und Ganyktor, welche ihn im Verdacht hatten,

ihre Scbwester geschandet zu haben , und die 30

Bestrafung der MSrder, mit der Notiz cog tptjatv

'AXxtSa/j-ag Iv Movaeuo; darauf eine andere Version

dieser Sage nach Eratosthenes. Vgl. Nietzsche
Rh. Mus. XXVIII 222ff. Friedel Jahrb. f.

Philol. Suppl. X 233ff. Somit gehort auch die

1. Halfte des 3. Teiles zu dem im 2. Teile wieder-

gegebenen Agon des Alkidamas ; schwerlich da-

gegen der im 4. Teile erzahlte Tod Homers, den
Nietzsche (Rh. Mus. XXV 538) als Gegenstiick

zum Ende Hesiods ebenfalls der Schrift des Alki- 40
damas zuweist. [Bethe.]

Agonia. 1) 'AywvLa, Personification des

Kampfes, die Stobaeus (Eel. I 393, 21 Wachsm.)
aus den sogenannten hermetischen Schriften als

Tochter des Ares anfuhrt. [Wernicke.]

2) s. Agonium.
Agonios ('Ay&viog), Epiklesis aller Gotthei-

ten, denen Agone unterstehen. Hesych. s. aywvioi

deol. Aesch. Ag. 491 Kirchh. Plat. leg. VI 783 A.
Speciell a) des Hermes: Pindar Isthm. I 60; in 50
Sparta CIG 1421; s. Enagonios; b) des Zeus.

Soph. Trach. 26 nebst Schol. [Wentzel.]

Agnnippos, etwa seit 333 Tyrann von Ere-

sos. Nachdem er sich Alexander d. Gr. unter-

worfen, wird ihm der Process gemacht. Droy-
s e n Hellenism. 1 1, 198. H 2, 365ff. [Kirchner.]

Asronis. 1) Eine der kleinen Inseln am hei-

ligen Vorgebirge , der Sfidwestspitze von Hispa-

nien (Cap St. Vincent), nur in Aviens ora marit.

214 aus seiner griechischen Quelle erwahnt (da- 60
her die Accusativform Agonida); s. Miillenhoff
DA I 115. [Hfibner.]

2) Lilybaetana, liberta Veneris Erycinae.

Cic. div. in Caec. 55. [Klebs.]

Aeronium (von agere fiber *ago gebildet, wie

praeeonium von praeeo , d. h. Opferhandlung

;

vgl. Wis sow a de feriis anni Roman, p. Xn),
Bezeichnung von vier Festtagen des altrflmischen

Kalenders, am 9. Januar, 17. Marz, 21. Mai,

11. December, die verschiedenen Gottheiten gel-

ten. Das A. des 9. Januar war ein Fest des

Ianus (Ovid. fast. I 318; vgl. Varro de 1. 1. VI 12.

Fest. ep. p. 10), das am 17. Marz hiess agonium
Martiaie (Macr. I 4, 15), war also eine zufallig

mit den Liberalia auf den gleichen Tag fallende

Marsfeier, das am 21. Mai gait nach einer Bei-

schrift der Fasti Venusini dem Gotte Vediovis

(CIL I p. 394), wahrend die Bestimmung des

letzten Tages unsicher ist; denn Mommsens
Annahme (CIL I p. 408), die Uberlieferung der

Fasti Amiternini AG -IN (Corruptel fur AGON)
sei in Ag(onia) In(ui) aufzulosen und das Fest

sei mit dem an demselben Tage gefeierten Septi-

montium (s. d.) identisch , ist unhaltbar ; vgl.

Wissowa a. a. O. Die von den Alten haufig

angewendeten Formen Agonia oder Agonalia
(Varro de 1. 1. VI 12. 14. Fest. ep. p. 10. Ovid.

fast. I 317ff. V 721) beruhen nicht auf wirklicher

Uberlieferung, sondern sind willkurliche , nach
Analogie anderer Festnamen (Lemuria, Vinalia)

vorgenommene Auflosung der KalendernoteAGON

;

ebenso verkehrt ist die beliebte Ableitung des

Wortes von der Frage des Opferdieners agone?,

die noch Buechelers (Umbrica.p. 30) Beifall

gefunden hat. [Wissowa.]

Agonothetes (aya>vodh^g) , der Ordner des

Wettkampfes; vgl. Pollux III 140 (poet, aywvo-

&STTJQ Kaibel IGI 502; Epigramm. Gr. 887).

Das Wort ist im 5. Jhdt. schon durchaus ge-

laufig (Thukyd. Ill 38. Sophokl. bei Pollux HI
141. Xenoph. Anab. HI 14) , das Amt selbst

natiirlich so alt, wie die Sitte der Wettkampfe
(s. Agones); Odyssee VILT 258 erscheinen als

Kampfordner bei den Phaeaken aiovftvfjrai, Soph.

El. 690 bei den delphischen Pythien fSoapeTg.

Anderswo heissen sie a&lo&hai (s. d.), ini/iekrjtai

(emfiekrjzal rfjg jiavtjyvgscog Bull. hell. IX 430

;

vgl. 'Etprjfi. ao%. 1891, 90), mxvr)yvQia.Q%<u (CIG
2184f. 2758. 2944), in spaterer Zeit wohl auch

gvoTdgxai (Arch. Ztg. XXXIV 93 nr. 148. CIG
2811b; vgl. u. s~voT<iezvs)- Vie Befugnisse

dieser PersOnlichkeiten sind trotz dieser Ver-

schiedenheit der Namen meist fiberall die glei-

chen; wir konnen daher die Bezeichnung A. im
weiteren Sinne fur alle Festleiter verwenden und

deren Wirkungskreis unter diesem Schlagworte

behandeln. Vollkommen willkurlich ist die (von

Nikandros bei Hesychios und darnach von Andern

aufgestcllte) Behauptung, dass die Bezeichnung

d. auf musische Agone beschrankt sei, wahrend

dem Ordner der gymnischen Wettkampfe der

Name d&ko&hrjg (s. d.) zukomme.
Wenn ein Einzelner aus eigenen Mitteln

einen Agon veranstaltet, so ist er natiirlich auch

selbst A. im weitesten Sinne des Wortes, als

Stifter, Leiter und in der Regel auch als Preis-

richter des Wettkampfes. Bei den von Staats-

wegen veranstalteten Agonen bildet natiirlich die

Agonothesie ein Hoheitsrecht des betreffenden

Staates (oder Staatenbundes), das er durch seine

Stellvertreter ausuben lasst. Es konnen dann
die Rechte und Pflichten des A. entweder einem

der obersten Gemeindebeamten, oder aber einer

fur das bestimmte Fest eingesetzten Commission,

deren Amt den Charakter einer dgxv °^er einer

blossen empeleui haben kann, ubertragen werden.
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So sind bei den delphischen Pythien die am-
phiktyonischen Vertreter auch die £mpel.i]Tal des

Agons (Burger Pylaeisch-delphische Amphikty-
onie 162ff. Mommsen Delphica 166); in Athen
leitet der erste Archon die Dionysien und Thar-

gelien, der fiaodevs die Lenaeen und Lampade-
dromieen, der Polemarch den ayiov imxdrpiog

(Aristot. 'A&tjv. jioX. 56if.), in den Beschliissen

lokrischer Stadte wird nach dem
J*.,

der Lokrer*

datiert (Gilbert Griech. Staatsaltert. II 44). Bei

den mit dem Kaiserkult verbundenen Provincial-

agonen ist in der Regel der ,Landtagsprasident'

auch A. (Mommsen Rom. Gesch. V 318. Beur-
lier le culte imperial 129ff. 165). Biner be-

sonderen Behflrde, den 'EXXavobixai (s. d.), die

auf vier Jahre bestellt sind (d. nennt sie Herod. VI
127), ist die Leitung der elischen Olynipien anver-

traut; fiir die attischen Panathenaeen werden 10

aMo&hai (s. d.) mit vierjahriger Amtsdauer durch

das Los erwahlt (Aristot. A&rjv. xoh 60). Fur
die jahrlich wiederkehrendeu Agone aber wird

in weitaus den meisten Fallen ein Geschafts-

trager oder ein mebrgliedriger Ausschuss einge-

setzt (in der Regel wohl fur die Dauer des ganzen

Jahres). Mehrfach (besonders in Kleinasien seit

der hellenistischen Zeit) ist das ehrenvolle Amt
der Agonothesie mit einer bestimmten Priester-

wiirde, der des Festgottes oder der des Konigs-

bezw. Kaiserkultes gesetzlich oder gewohnheits-

massig verbunden, so in Teos und Elaia (ieosve

tov paoiUug als a., CIG 3068. 3070. Frankel
Inschr. v. Pergamon 246), in Lesbos (CIG 21841),

Aphrodisias (CIG 2785), in zahlreichen Stadten der

Provinz Asia, in Pamphylien (do^ieon'.'? z<bv 2s-

§aozibv Bull. hell. VII 264, ebenso in Phrygien

Amer. Journ. of arch. IV 11), bei den athenischen

Panhellenia (legevg dsov 'Adgiavov CIG 38321)

u. 0. Bei manchen gymnischen Festen fallen

dem Gymnasiarchen (s. d.), bei Ephebenagonen
den Beamten der Knabenschulen, insbesondere

dem Kosmeten (s. d.), die Befugnisse der A. ganz

oder teilweise zu. Frauen konnen in ihrer Ei-

genschaft als Priesterinnen die Agonothesie be-

kleiden; vgl. CIG 1440. 1444 (Sparta). 3415

(Phokaa). 3508 (Thyateira; vgl. agxqk tov aywvog

E<pt}fi. dgx- 1892, 17). Natiirlich sind auch bei

dem Madchenagon der elischen Heraeen die A.

Frauen (Paus. V 16, 2). Selbst Epheben und Kna-

ben erscheinen seit der hellenistischen Zeit als A.,

zunachst nattirlich nur fur die Agone des Gym-
nasiums; vgl. CIA II 1222 (aus dem 3. Jhdt. v.

Chr.). Dumont Essai sur l'ephebie I 226ff. Ho-
molle Bull. hell. XV 257. 279; wie sehr dieser

Gebrauch in der Kaiserzeit uberhandnahm, zeigen

die athenischen Listen CIA III 1120ff.

Die erste Obliegenheit des A. ist die Sorge

fiii den ordnungsmassigen Hergang der Wett-

kampfe; er hat demgemass auch die notigen Vor-

bereitungen zu treffen, nimmt die Anmeldungen
der Wettkampfer entgegen , die er unter Um-
standen auch noch einer besondern Priifung un-

terzieht. Wo keine anderen Epimeleten fur die

Pompe oder besondere Opferbehorden (s. 'lego-

.to(oj) eingesetzt sind, ist er auch fiir schickliche

und gottgefallige Durchfiihrung des Festaufzuges

und der damit verbundenen Opfer verantwort-

lich. Er hat die vom Staate fur das Fest aus-

geworfenen Gelder entweder selbst zu verwal-

ten oder doch deren entsprechende Verwendung
mitzubestimmen und zu beaufsichtigen und muss
iiber seine finanzielle Gebahrung Rechenschaft

ablegen. An dem Festtag erscheint er bekranzt

und im Feiergewand (aogyvgig Luk. Anach. 3),

mit einem Stab in der Hand, der ihn als Wiirden-

trager und Ordner kennzeichnet; im Zuschauer-

raum hat er einen Ehrenplatz inne; einige reich-

verzierte Marmorsessel der panathenaeischen A.

10 sind uns noch erhalten (Michaelis Parthenon

29f.). Der A. giebt das Zeichen zum Beginn

des Kampfes, entscheidet die Streitfalle der

Agonisten, verhangt unter Umstanden Strafen,

Ziichtigung (Luk. Pise. 33), Geldbussen, ja selbst

die Aussehliessung vom Wettkampf (Plato Leg.

XI 935 e ; vgl. Agones). Auch Zuschauer die

sich gegen Gesetz oder gute Sitte vergehen,

konnen von ihm zur Verantwortung gezogen
werden (Luk. Nigrin. 14). Die A. fallen ferner

20 dort, wo keine besonderen Richter eingesetzt sind

(wie dies fiir eine Anzahl musischer Agone be-

zeugt ist), das Urteil iiber die Leistungen der

Wettkampfer, sie iiberreichen den Siegern die

Kranze und Wertpreise; diese Seite ihrer Tha-
tigkeit ist in den Augen der Menge die am
meisten hervorstechende, daher A. im ubertragenen

Sinn haufig im Sinne eines .Spenders verdienten

Lohnes' gebraucht wird. In dieser Eigenschaft

hat der A. auch fiir die Durchfiihrung der iibri-

30 gen Ehren des Siegers , fiir die Aufstellung der

Siegerlisten, der Votivstatuen u. s. w. zu sorgen.

Endlich obliegt ihm, als dem Vertreter des Staates

in der Festversammlung, an vielen Orten auch

die Pflicht, Gemeindebeschhisse, insbesondere Eh-
rendecrete, welchen die weiteste Offentlichkeit ge-

sichert werden soil, vor den versammelten Zu-

schauern verkiinden zu lassen, die Kranze, welche

von Staatswegen einzelnen Mannern fur verschie-

denartige Verdienste zuerkannt worden sind, den

40 also Geehrten zu iibergeben, u. a. m. Bei der

Durchfiihrung seiner mannigfachen Obliegen-

heiten stehen den A. einerseits Polizeibeamte

(oafidovxoi, fiaoTtyoqpdgoi, akirai) andererseits der

vom Blaser unterstiitzte Herold (s. Kijgv!;) zur

Seite.

Als seit Beginn der hellenistischen Zeit die

Staatskassen immer mehr verarmten, die Freude

des Volkes an agonistischem Spiel sich aber stetig

steigerte, trat an den A. immer dringender die

50 Notwendigkeit heran, den Glanz des Festes aus

eigenen Mitteln zu erhohen. So gewinnt fortan

seine Stellung einen wesentlich anderen Charakter.

Der A. wird jetzt — man vergleiche die ahnliche

Entwicklung der Gymnasiarchie — aus einem

Verwaltungsorgan des Staates mehr zu einem Li-

turgen, oder richtiger (da diese Liturgie nicht auf

gesetzlicher Grundlage ruht) zu einem Wohl-
thater der Gemeinde. Zunachst haben wohl die

A. durch eigene Zuschiisse die Staatspreise er-

60hoht oder Preise fiir neue Kampfarten ausge-

setzt; auch lag es nahe, dass sie die Siegerlisten

und die geweihten Preisgegenstande auf eigene

Kosten aufstellten ; diese Auslagen erreichten bei-

spielsweise fiir einen A. der athenischen Theseia.

eines verhaltnismassig unbedeutenden Festes, um
die Mitte des 2. Jhdt. v. Chr. die HOhe von

2500 Drachmen(CIA II 444); vgl. Martin Ca-

valiers athen. 188f; Rev. phil. X 33f. Bei den

k

f

musischen Festen iibernimmt es spaterhin der A.

auch den Sold fur die Kiinstler (Le Bas-Wad-
dington 352f.) ganz oder teilweise selbst zu be-

streiten, ja auch die Kosten fiir Opfer und Pompe

tragt er vnig tov dy/iov gelegentlich selbst (Le

B a s-W a d d in g t on 253). Vielfach wird es dann—
besonders in der Kaiserzeit — ilblich, dass der A.

die Zuschauer mit Sussigkeiten oder Geld be-

schenkt, 01 fiir Gymnasien und Bader spendet,

wohl gar die ganze Btirgerschaft am Festtage

ausspeist und dergleichen mehr. Zum bleibenden

Andenken an ihre Thatigkeit errichten die A. ge-

legentlich auch als „Weihgeschenke fiir den

Festgott und die Gemeinde" noch besondere

Denkmaler, insbesondere Neubauten oder Zubau-

ten, die mit dem Festwesen in Zusammenhang
stehen, im Theater, in dem Stadion, der Palaestra

u. s. w.; vgl. Le Bas-Waddington 269 (CIG

2861). UgaxTixh rrjg ag%aio).. haigi'ag 1886,

53. Aelr. dg%. 1890, 80. Collitz Sammlung
griech. Dialectinschr. I nr. 422 u. 6.

Im griechischen Festland konnten wohl schon

im 3. vorchristlichen Jhdt. Agone meistens nur

mehr dann abgehalten werden, wenn sich ein wohl-

habender Burger bereit fand, als A. die Gesamt-

kosten des Festes zu iibernehmen ; ahnlich war es

an den meisten Orten in der Kaiserzeit, abge-

sehen etwa von den mit don Provincialversamm-

lungen verbundenen Festen (den xoiva) und von

jenen Agonen, fiir welche durch Geschenke oder

Legate ein bestimmtes Capital ausgeworfen wor-

den war; aber auch hier wird der A. in der

Regel noch weitere Beitriige aus Eigenem bei-

gesteuert haben.

Andererseits steigern sich natiirlich durch

diese Geldleistungen auch die mit dem Amte des

A. verbundenen Ehren; Lobdecrete und Statuen

lohnten die Opferwilligkeit und schienen dem A.

ruhmvolle Anerkennung auch fiir die Zukunft zu

sichern. Schon in friiherer Zeit konnte die Ago-
nothesie bei den Nationalspielen das Ziel politi-

schen Ehrgeizes bilden. Wie Philipp von Make-
donien die Leitung der Pythien fiir sich in An-
spruch genommen hatte (Diodor XVI 60. Demosth.
V 22.1X32), so fiihrten spater Philipp III., dann
T. Quinctius Flamininus den Vorsitz der Nemeen
(Liv. XXVII 31. XXXIV 41. Plut. Flam. 12;
vgl. auch Plut. Arat. 28). In romischer Zeit

haben gelegentlich auch die Kaiser selbst den
Titel eines A. bei einem hervorragenden Fest sich

beilegen lassen. Dem biirgerlichen Ehrgeiz er-

schien auch die Agonothesie der gewohnlichen
Staatsfeste eine lockende Auszeichnung.

Wir finden daher seit der hellenistischen Zeit

das Amt und den Namen des A. auch bei jenen
Festen, die ihrer gesetzlichen Regelung oder al-

terem Brauche nach von besonderen Beamten
oder mehrgliedrigen Commissionen geleitet werden
sollten; so horen wir seit dem 2. Jhdt. v. Chr.

von A. der Panathenaeen (CIA II 422 Z. 9.

Athen. Mitt. Yin 59 Z. 23. 'Etpr/fi. aoX . 1890,

223 nr. 3; ferner in der Kaiserzeit: CIA III

652. 672. 716. 70a; vgl. Luk. Nigr. 14), im
1. Jhdt. v. Chr. von einem d. AtjXitov (Bull. hell.

XV 279), in der Kaiserzeit von A. der delphi-

schen Pythien (CIG 1121. 1717. Bull. hell. VI
450. XV 336 u. 0.; imfiskqifc Plut. Sympos. VII
5. II 4), der Nemeen (CIG 1112—1124. 1126. Le

Bas-Foucart 121), der Aktia (Bull. hell. I 294.

Athen. Mitt. IX 263), der athenischen Panhellenia

(CIG 38321, vgl. CIAIH 10: avidgimv tov legco-

rdtov aymvog tov IIavei.krjviov) und Olynipien

{'Ewft. agx- 1883, 139) u. s. w.

Auch in dieser spateren Zeit wurde der A. in

der Regel durch Wahl (meist wohl erst, nachdem er

sich freiwillig zur IJbernahme des Amtes erboten

hatte) und nur fiir ein bestimmtes Fest bestellt

;

10 vgl. Menadier Qua condicione Ephesii usi sint

inde ab Asia in formam provinciae redacta

(Berlin 1880) 93; nur selten geschieht es, dass

er alle Agone einer Stadt (CIG 1121—1124.
1378; vgl. gvOTagxvs), ganz vereinzelt, dass

er die Agone mehrerer Stadte (CIG 2007) leitet.

Die Agonothesie kann (wie auch schon in der

friiheren Epoche) mehrmals bekleidet werden, es

giebt aber jetzt auch lebenslangliche A. (d. did

piov, CIG 2801. 4270. 4380 e.lg.h u. 0.), ja in den
20 angesehenen Familien einer Stadt ging mit dem

Reichtum auch das Anlt des A. gewissermassen

erblich vom Vater auf den Sohn iiber; vgl. CIG
1123: tov iy. ndxjvaiv d. 'Etprjfi. &q%. 1892, 23:

d. i5(d yhovs. Davon ist zu unterscheiden der

d. i5(' aiwvog (auch d. aicoviog CIG 1392) , d. i.

der Leiter jener Spiele, welche durch ein Legat
auf ewige Zeiten eingerichtet sind (CIG 2785.

Bull. hell. IX 339 nr. 22 u. 0.); vgl. Liermann
Dissertat. philol. Halenses XI 59. 126. Eine

30 strenge Umgrenzung der Obliegenheiten des A.

ist natiirlich fiir die Kaiserzeit nicht mOglich;

wesentliche Punkte waren ja dem guten Willen

der A. anheimgestellt; nicht selten teilen sich

zwei, drei oder noch mehr A. in die Veranstal-

tung des Agons; vgl. CIG 1424. 2698b. 2936.

2883b. Le Bas-Foucart 194c. Arch. Ztg. XXXVII
1321 u. o. Auch finden wir an manchen Orten

neben dem A. noch andere Wiirdentrager an der

Ordnung der Agone beteiligt, so a&Ao&ixtu (s.

40 d.) in Sparta (CIG 1424. Le Bas-Foucart
194c), einen nav^yvgidgx^g in Lesbos (sein Amt
ist mit dem des d. in einer Person vereinigt CIG
2184ff. Collitz Dialectinschr. I 241 ff.), einen

dXvzdgyjjg (s. d.) an den Olympien zu Tralles

u. a. m. Weitere Einzelheiten werden bei den

einzelnen Festen und Festorten zur Sprache

kommen; im allgemeinen vgl. Bussemaker
und Saglio bei Daremberg et Saglio Dic-

tionn. I 1481
50 Eine besondere Betrachtung erfordert die

Agonothesie der stadtischen Dionysien zu Athen.

In alterer Zeit war der erste Archon der alleinige

Ordner dieses Festes; ware daneben noch ein

besonderer Commissar in Amt gewesen, so kOnnte

die Uberlieferung— z. B. gelegentlich der in De-

mosthenes Midiana geschilderten Handel — da-

riiber nicht schweigen; die Agonothesie des Nika-

nor aber im J. 319 (Plut. Phok. 31) wird nicht

auf ein dionysisches Fest bezogen werden konnen

60 (linger S.-Ber. Akad. Munchen 1878 I 422.

Kohler Athen. Mitt. IV 322). Die alteste Er-

wahnung eines besonderen A. fur die chorischen

und scenischen Spiele der grossen Dionysien be-

gegnet in den Inschriften CIA H 1289. 1290 aus

dem J. 01. 118, 2 = 307/6; fortan finden wir auf

alien Aufschrilten der Weihgeschenke, welche

gelegentlich der dionysischen Siege aufgestellt

warden, den Namen eines d. genannt und uberall
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sehen wir damit die Formel verbunden : 6 dfj/iog

i/oetfysi. Dass diese ,Choregie des Demos' und
das Amt eiries a. eng zusammengchorige, auf
gesetzlicher Grundlage verknlipfte Einrichtungen
sind , kann um so weniger zweifelhaft sein , als

sich seit der Zeit, in welcher jene Inschriften

auftreten, keine von einzelnen Biirgern geleistete

Choregien mehr nachweisen lassen. Die jiing-

sten Weihinschriften solcher Biirgerchoregen (CIA

lich gewahlter Geschaftstrager der Gemeinde und
legt als solcher am Schlusse des Jahres Rechen-
schaft tiber seine Verwaltung ab. Er hat aber
nicht nur, wie andere A., fur die regelmassige
und wiirdige Durchfiihrung der ,Proagone' (s. d.)

und Agone, fttr rechtzeitige und correcte Aus-
richtung der Opfer (vgl. Dionysia) und fur

die Aufstellung der Weihgeschenke {'A-drjvaiov

VII 93) zu sorgen, sondern er muss— und das ist

II 1246. 1247) stammen aus dem J. 01. 115, 1 10 der eigentliche Kern seiner Verpfliehtungen— als

= 320/19; da die %oQijyia in Inschriften wie
CIA II 422 Z. 27. 'Evw . d9X . 1890, 223 nr. 3
nur in iibertragener allgem einer Bedeutung ver-

standen werden darf, so muss als letzte Er-
wahnung der choregischen Liturgie jene in dem
Decrete CIA II 302 aus dem J. 293/2 gelten, wo
neben der (zweimaligen) Agonothesie des damals
wohl schon hoehbetagten Philippides auch Cho-
regien und Liturgien genannt werden, die offen-

Vertreter des Demos, welcher der rechtlichen

Fiction nach die Choregie far alle chorischen

und scenischen Agone der Dionysien iibernommen
hat, alien jenen geschaftlichen Verpfliehtungen

sich unterziehen, welche fruher den einzelnen

Biirgerchoregen oblagen, also auch die entspre-

chenden Vorbereitungen fur alle Gattungen des
Agons treffen. Indem er so thatsiichlich zum
Festordner wurde, musste ihm auch eine Reihe

bar in frfihere Zeit fallen. Man wird demnach die 20 von Geschaften, die fruher der Archon besorgte,
Errichtung der dionysischen Agonothesie, die im
J. 320/19 noch nicht, aber im J. 307/6 sicher be-

reits bestand, naher an das letztere Jahr heran-
riicken miissen und sie nicht (mit U[nger] Philol.

Anzeiger 1886, 544) mit den politischen Umge-
staltungen des J. 320/19 verbinden diirfen. Viel-

mehr bleibt Kohlers Vermutung (Athen. Mitt.

Ill 240) die wahrscheinlichste, dass Demetrios
von Phaleron, der auch sonst im Betrieb der

ubertragen werden, so dass ihm auch der Titel

eines A. nicht vorenthalten werden konnte. Die
notwendigen Geldmittel wird wenigstens anfangs
der Staat seinem A. (ebenso wie den panathe-
naeischen Athlotheten) zur Verfiigung gestellt

haben ; die Kosten der dionysischen Agone allein

werden Ende des 4. Jhdts. kaum weniger als

15—20 Talente betragen haben, ein Aufwand,
den man nicht leicht einem einzelnen Manne

athenischen Agone manches geandert hat (vgl. 30 aufbiirden konnte. Gerade die Schwierigkeit,

Athen. XIV 620b), diese Neuordnung der diony-

sischen Feste durchgefuhrt hat, vielleicht im J.

309/8 = 01. 117, 4, als er in pomphafter Weise
die Dionysien feierte (Duris FHG II 475 bei

Athen. XII 542e).

Uber die Obliegenheiten der dionysischen A.
geben ausser den Aufschriften der dionysischen

Weihgeschenke CIA II 1264. 1265. 1269. 1271.

1289—1295. 1297. 1299 (vgl. 1193. 1357. Reisch

opferwillige Liturgen zu linden, hatte ja die Ab-
anderung der alten Einrichtung notwendig ge-

macht, wie ja auch sonst in der 2. Halfte des
4. Jhdts. die athenische Gomeinde sich mehr-
fach veranlasst sah, die Festkosten aus den of-

fentlichen Kassen zu bestreiten (Pseudo-Plut. Vit.

X orat. Lye. 13. Aristot. Aftijv. .toA. 56, 4), da
die Opferwilligkeit der Burger erlahmte. An-
dererseits war die Ehre, die Agonothesie der

De musicis Graec. certaminibus 84f. Brinck 40 grossen Dionysien zu fiihren, bedeutend genug,
Dissertat. philol. Halenses VII 145f.) einige

A^olksbeschliissc naheren Aufschluss; vgl. Kiih-

ler Athen. Mitt. Ill 232ff. und dazu Thumser
De civium Attic, muneribus 87, of.; Ztschr. f

osterr. Gymn. 1886, 253. Brinck a. a. O. 95f.

FrankelbeiBoeckh Staatshaush.3 II 1 1 1 * Anm.
765. A. Miiller Griech. Biihnenaltert. 339.

Reisch Griech. Weihgeschenke 65f. Boden-
steiner in Comment, philologae (Miinchen 1891)

am von dem A. auch materielle Opfer zu er-

warten. Hier wie anderwarts (s. o.) musste also

allmahlich die Agonothesie thatsachlich aus einer

blossen s^ifieleia zu einer Liturgie werden, in-

dem die A. dem Beitrag des Staates. mit wel-

chem den Anspriichen der Festgiiste nicht geniigt

werden konnte, immer grtissere Summen aus ei-

genen Mitteln hinzufiigten. Dass auch hier die

A. sich zunachst bemtihten, die Preise glanzender
79f. Demnach ist das Amt des A. keine agyjj, 50 zu gestalten, lassen die bedeutenden Massver-
wie das der panathenaeischen Athlotheten, sondern
eine i.-iifiefaia (CIA II 307. 379) ; es ist zunachst
wohl auf die grossen Dionysien beschrankt, doch
horen wir einmal (CIA II 307. Dittenberger
Syll. 381), dass der A. auch ,andere Agone' ge-

leitet hat (fiber den Demeteragon CIA II 314
s. u.) ; mfiglich ware, dass in der ersten Zeit der
A. auch fur die Lenaien, die Dionysien in Sala-

mis und im Piraeus (Aristot. A0>p>. .to/.. 54, 8),

haltnisse der von ihnen aufgestellten Dreifusse

erraten; nach dem Vorgang der Choregen er-

richteten sie nicht selten fur die Dreifusse sowohl,

wie fur die gelegentlich der scenischen Agone
gestifteten Weihgeschenke ganze Baudenkmaler

;

vgl. Reisch Griech. Weihgeschenke 65. 83f. 118f.;

Athen. Mitt. XIII 385f. Ein A. aus dem Ende
des 3. Jhdts. hat wahrend seines Amtsjahres
7 Talente aus Eigenem aufgewemiet (CIA II

vielleicht auch fur die Thargelien zu sorgen gehabt 60 379. Dittenberger Syll. 180). Der Dichter
hatte ; doch sind an alien diesen Festen Agone
seit dem Ende des 4. Jhdts. nicht mehr nach-
weisbar. Mit den Eleusinien aber und den gros-

sen Panathenaeen hatte der A. der Dionysien wohl
nichts zu schaffen, insoweit nicht zufallig seiner

Person auch die als selbstandiges Amt geschaffene
Agonothesie jener Feste (s. d.) ubertragen worden
war. Der dionysische A. ist ein vom Volke jahr-

Philippides hat als A. (01. 123, 3 = 286/5) Geld
unter die Burger verteilen lassen und einen em-
dczov ayebva der Demeter und Kore zu Ehren
veranstaltet (CIA II 314. Dittenberger 143.

'E<ftjft. <\ny_. 1890 , 68ff.). In spaterer Zeit war
der Staat wohl meist gar nicht mehr in der Lage,

einen Beitrag zu leisten; der Agon konnte nur
abgehalten werden, wenn ein Mitglied der reich-
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sten Burgerfamilien bereit war, sich zum A.

warden zu lassen; nachweisbar unterblieben ja

schon im 3. Jhdt. nicht selten die dionysischen

Wettkampfe (wenigstens die scenischen) vOllig;

vgl. CIA II 975. 'E<pw «M- 1884, 137 Z.

\31. Dionysische A. werden zuletzt erwahnt in

der Inschrift A&r/vaiov VII 93 (aus der Zeit

kach 229; vgl. K 6 hier Athen. Mitt. Ill 233),

Kelleicht auch noch in den fragmentierten Ein-

gangszeilen des Decretes "Efprjfx. agx- 1890, 223

Br. 3 aus dem Archontat des Archon (um 160;

(vgl. Bull. hell. XIII 420); allgemeine Erwah-

\iungen der Agonothesie, wie CIA II 421. 641,

JtOnnen nicht in Betracht kommen. In der

I^aiserzeit erscheint wiederum der Archon als

a'/covo-Dhr/g Aiorvolwv neben einem Choregen CIA
III 78 (zwischen 90 und 100); Philopappos iiber-

nahm als A. auch die Choregie fur alle Phylen

(Plut. Qu. conviv. I 10: vgl. Aristid. Or. sacr.

II p. 331). S. Choregie. [Reisch.]

AgOOS (Aymos) , Sohn des Thyestes , von
Atreus getfitet und dem Vater zum Mahle vor-

gesetzt. Apd. Ep. Vat. X 4. [Escher.]

Agora (Ayogd). 1) Stadt, mitten auf dem thra-

kischen Chersones (Herod. VII 58. Dem. VII 39.

Skyl. § 67. Eust. z. II. p. 45, 10). wohl gleich

'AyoQaTov reT'/os bei Steph. Byz., an der Stelle der

spateren Lysimacheia. [Hirschfeld.]

2) Ayogd hiess bei den Griechen zur Zeit

des heroischen Kflnigtums die allgemeine Ver-

sammlung des Volks. Solche Versammlungen
gelten bei Homer als unzcrtrennlich von dem
Begriffe eines geordneten Staatswesens, und selbst

das rohe Yolk der Laestrygonen hat seine A.

(Od. X 114); ein rechtloser Zustand ist, wo
es keine solche giebt, wie bei den Kyklopen
(Od. IX 112). Die allgemeinen Umrisse , in

denen sich dergleichen Versammlungen beweg-
ten, liegen in den homerischen Gediehten vor,

obgleich eigentliche Volksversammlungen nur in

der Odyssee vorkommen und die in der Ilias

erwahnten dem in ihr behandelten Stoffe ge-

mass, mit Ausnahme der XVIII 497ff. geschil-

derten Gerichtsversammlung , bios kriegerische

sind. In der Regel wurden beide durcrf den

Herold vom Oberhaupt berufen, jene von dem
Landesfflrsten (Od. VIII Iff.), diese von dem
Hauptanfuhrer des Heeres (II. II 50. VIII 489).

Daher war zu Ithaka in Abwesenheit des Ober-

hauptes 20 Jahre lang das Volk nicht einbeiufen

worden (Od. II 26). Es koinnit auch vor, dass

ein Edler — wiewohl nicht jeder beliebige, son-

dern ein Achilleus — es sich hcrausninnnt, das

Heer zusammenzuberufen . und zwar ohne des-

lialb Emsprueh von seiten des Oberanfuhrers zu

erfahren (II. I 54. XIX 40f.). In Abwesenheit
des Vaters entbietet der inzwisehen erwachsene
Telemach das Volk zur Versammlung (Od. II

6); aber es war offenbar ein Ausnahmezustand
in Ithaka, der es selbst gerechtfertigt haben
wurde. wenn irgend ein Andrer, sei es der Jilngeren

oder der Alteren, versteht sich aus der Reihe der

Edeln, sich dies Recht angemasst hatte, um dem
Volke eine Mitteilung zu machen oder Offent-

liclie Angelegenheiten zur Sprache zu bringen

(Od. II 25ff.). Aber geradezu regellos und auf-

riihrerisch ist der Auftritt Od. XXIV 420ff.,

wo das erbitterte Volk aus eignem Antrieb zu-

sammenlauft. Vorbereitet wurden die Versamm-
lungen durch vorgangige Verhandlung des Ober-

haupts mit den Hauptern der edlen Geschlechter,

die ihm als BovXr) oder Kriegsrat im Felde (II.

II 53. X 195; vgl. I 258. II 194; Od. Ill 127),

sonst als Rat der Geronten zur Seite standen,

abgehalten im Kriege an verschiedenen Platzen,

wie sich die Gelegenheit hot, im Lager (II. XVni
245), bei den Schinen (II. II 54. VII 383), auf

10 dem Schlachtfelde selbst (II. VHI 489), daheim
an regelmassig dazu bestimmten Stellen, wie auf

dem Markte oder in Troia auf der Burg beim
Palast des Konigs (II. II 788. VLI 346), bei den
Phaiaken in der Niihe des Hafens (Od. VHI 5).

Daselbst waren steinerne Sitze angebracht fur

den Kenig (Od. II 14) und die Geronten (II. VIII
354. XVILT 503). Das Volk sass oder lagerte

nach Massgabe des Raumes (II. II 96ff. ; Od. VLTI
16). Wer sprechen wollte erhob sich und erhielt

20 vom Herold das Skeptron zum Zeichen, dass er

das Wort habe (II. VI 101. 279. XXLU 567;
Od. II 37). Gelegentlich vertritt dessen Stelle

der Speer (II. VIE 493). Das Wort fiihren der

KOnig und die Edeln, dem gemeinen Manne ziemt

es mindestens nicht zu sprechen (II. XII 212).

Wachsmuth (hell. Altertumsk. I 345; vgl. K.

O. Miiller Dorier II 5. Nitzsch Anm. zur

Odysse I 68. SchOmann Gr. Alt. I 25) laugnet

das Recht fur den Mann aus dem Volke mitzu-

30 sprechen, dagegen hat Friedreich (Realien in

Ilias und Odyssee 407) dem Volke dieses Recht
vindiciert, wahrend Fan t a (Der Staat in der Ilias

und Odyssee 87ff.) eine Scheidung alterer und
jtmgcrer homerischer Partien in dem Sinne vor-

nimmt, dass nach dem altesten Zustand das Volk
entscheiden kann unter Vorbehalt eines Veto-

rechtes des Konigs, in dem jiingeren aber bios

um zu horen berufen wird. Die Stellen, in welchen

bios Beifall oder Missfallen des versammelten

40 Volkes ausgesprochen wird, kOnnen natiirlich fur

die Rechtsfrage nicht beigezogen werden. Jeden-

falls lasst sich eine Abstimmung nicht nachweisen

und zeigt sich, dass der Herrscher durch den

Ausdruck der Volksmeinung gar nicht gebunden

ist (Agamemnon thut II. I 24 ihr gegeniiber ganz

nach seinem Gefallen) ; denn das Volk hat nur

zu hiiren und zu gehorchen, und in der Regel

wird der Fiirst demselben nur den bereits — sei

es selbstandig oder in Gemeinschaft mit den Edeln

50— gefassten Beschluss zur Kenntnisnahme und

Nachachtung mitgeteilt haben.

Der Name ayogd als Bezeichnung der Volksver-

samnilung ward bald durch die Benennungen a/ua

vmAexx/.ijai'a verdrangt (in einzelnen Fallen hat sich

die alte Bezeichnung noch erhalten ; so in den del-

phischen Inschriften CIG 1693 und bei Wescher-
Foucart 14; vgl. Swoboda die gr. Volksbeschl.

269) und ging. wahrend er in Athen nur aLs Be-

zeichnung fiir Versammlungen der Corporationen

60 der Phvlen und Deinen in Gebrauch blieb (CIA II

555. Aeschin. Ill 27. Demosth. XLIV 36 ; vgl. Bek-

ker Anecd. gr. p. 327, 23), auf den Platz selbst iiber,

wo anfanglich in der Regel das Volk zusammen-
zukommen pflegte (Harpokr. s. xav&yuoc Acpoodhrj),

den Markt als Mittelpunkt des offentliclien Ver-

kehrs. In Thessalien scheint die Bezeichnung fiir

Markt /.t/itjv und die fiir Hafen dyood gewesen

zu sein, wie Hesychios (s. ayogd und kiutfv) berich-
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tet und durch die Inschrift Collitz Dial.-Inschr. nXij&ovoa dyogd, sieol siXrjftovoav dyoodv bezeich-
345 bestatigt wird, in Boeotien aywv (Bull. net werden (s. die Erklarer zu Herodot II 173
hell. VIII 414). In Sparta war dieser gleich Thuk. VIII 92. Diod. XIII 48), stets bedeutend
von Anfang an von dem Orte, wo das Volk Eat Zwar naoh den Grundsatzen der alten strengen
pflog, getrennt und zu letzterem, dem Geiste der Erziehung gait, zumal fur junge Leute , der Be-
lykurgischen Verfassung gemass, ein offener, von such des Marktes und anderer Offentlicher Orte
allem zerstreuenden Beiwerk entblOsster und ge- fur nicht geziemend (Arist. Nub. 991 Isokr VII
sonderter Platz „zwischen Knakion und Babyka' 48; vgl. Lys. XIX 55. Is. I 1), und sicher in
angewiesen (Plut. Lycurg. 6). Bine ahnliche dieser Zeit schon hat das Beiwort dyogcuos wo-
Trennung fand in den Stadten Thessaliens statt, 10 mit man urspriinglich die Buinmler und Herum-
wo gleichfalls die sogenannte ZXev&eaa dyogd (vgl. treiber auf dem Markte bezeichnete (Suid. dyo-
Xen. Cyr. I 2, 3) vom Verkaufsmarkte getrennt gaToe, 6 iv xfj dyooa dvaorge<pdfisros avdoaxios)
war (Anst. Polit, VII 11, 2), und denselben Sinn die Nebenbedeutung des Gemeinen, Pobelhaften
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K "vS^sia "-WO* zu Kyzikos angenommen. Allein gar bald, besonders seitdem
(UG 365/) lm Gegensatz zu der yvvaixeia bei Perikles begonnen die grosse Masse am Offcnt-
Iheophr. Char. 2 und Menander bei Pollux X 18. lichen Leben lebendiger zu beteiligen und durdi
Ebenso ward auch zu Athen, vermutlich infolge Spenden aller Art aus dem Sackel des Staates
des schnell wachsenden Verkehrs, friihzeitig die zu verwOhnen und zu verziehen, ward das nsgi-
Volksversammlung vom Markte weg nach einem ioyeafcu xaxd xijv dyogdv (Demosth. XVIII 323.
anderen Platze verlegt

; indes benutzte man auch 20 XIX 225. XXV 51. Aesch. Ill 213 ; vgl. Demosfli.
dann noch bei gewissen Gelegenheiten eine Ab- IV 10. 48. VI 14. XVIII 158. XIX 288), zu
teilung des Marktes zu Gemeindezwecken , wie welchem ohnedies der athenische Burger in' Er-
zur Abstimmung des ganzen Volks beim Ostra- mangelung eines hauslichen Lebens und einer be-
kismos. Plut. Anstid. 7. Pollux VIII 20. Lex. rufsmassigen Beschaftigung entschiedene Anlage
rhetor, ed. Poison p. 675. hatte , formlich Mode und guter Ton fur Jung
_

Einen Marktplatz hatte begreiflicher Weise und Alt. Dort auf dem Markte brachte er da-
jede auch noch so kleine Stadt. Derselbe her einen grossen Teil seiner Zeit zu. Von dort

krf £Zgr1 . -

m dw Mitte (vgl
-

1>lat Le»' hatte man nicht weit zur Volksversammlung auf
\i 778 O. Arist. Av. 1005) — in Seestadten der Pnvx (Arist. Ach. 21f.), die man seit Einfiih-
dem Hafen moghchst nahe (Vitruv. I 7) — 30 rung des Ekklesiastensoldes nicht leicht versaumte
und also mi altesten Teile der Stadt , ausser Nicht nur die wichtigsten Regierungsgebiiude wie
wo eine spatere Verlegung stattgefunden hatte, das Buleuterion

,
pnegten auf den Marktplatzen

wie fur Athen vielfach angenommen und be- errichtet zu werden, sondern namentlich in spa-
stritten wurde (vgl. Bliimner rrivataltertumer terer Zeit umgaben denselben eine Reihe von
134 A. 3). Diese Markte wird man sich, zumal Hallen, welche ebenso Schutz vor Hitze und Eegen
bei alteren Anlagen

,
nicht als planmiissig und gewahrten, als sie ein bequemes Stelldichein fiir

symmetnsch abgegrenzte, wenn auch als mOglichst Mttssigganger aller Art boten. Namentlich waren
offene und nach Bediirfnis in die einmundenden es aber die Kaufbuden und die Tische der Wechs-
Strassen hineinreichende Platze zu denken haben, ler, um welche sich ein grosses Publicum schaarte
von Regierungsgebauden, Tempeln, Hallen u. s. w. 40 Dort trieb sich auch Sokrates herum um die
umkranzt (s. die Beschreibung der Marktplatze Jiinglinge zu finden, mit denen er seine Ge-
von Athen bei Paus. I 3ff., Korinth II 2, Sikyon sprache beginnen konnte. In Athen waren von
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Troizen Kim°n vor den Hallen Baume angepflanzt (Plut.
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Me^al°P0lis Cim. 13; praec. polit. 24, ahnliche Anlagen auf
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w-)" Vo" diesera llem Markte zu Anthedon erwahnt Dicaearch. p

alteren Stil unterscheidet Paus. VI 24, 2 (vgl. VII 145), unter denen man proinenieren konnte (vgl
II, I) ausdrucklich den jungeren, in den ionischen Demosth. LIV 7), und ward die Hitze zu druckend,
und anderen Stadten Kleinasiens einheimischen, so fliichtete man in die Boutiken wie Barbier-
der dann m den romischen Kaiserforen seine Port- stuben. Salbenladen und Werkstiitten , in denen
setzung fand und nicht nur in grosserer Kegel- 50 man sich erholte und der Unterhaltung pflog
massigkeit, sondern auch darin bestand, dass das (Lys. XXIII 3. XXIV 20. Aristoph Plut 337
mit Hallen besetzte Marktquadrat als ein selb- Av. 1439. Isocr. XVII 9 VII 15 Demosth XXV
standiges Bauwerk nach aussen hin vollstandig 52. Plut. Nic. 30). Lebensmittel und andere
abgeschlossen war und nur durch Thore mit den Gegenstande werden in Buden (Harpokr s oxn-
benachbarten Strassen in Verbindung stand ; vgl. vixrjs), hauptsachlich in den Vormittagsstunden.
^ Curtius Archaol. Zeit. 1848, 294f. Im eigent- aber auch bis gegen Abend (Dem. XVIII 169)
lichen Gnechenland ist dieser Stil nicht nachweis- feilgeboten, und dem Besuche derselben konnte
bar. und auch der nach dem Plane des Milesiers der Mann sich um so weniger entziehen, da in
Hippodamos angelegte Marktplatz im Peiraieus der Kegel er und nicht die Prau (nur eine Hetare
(daher Ix.xodaueta genannt, Demosth. XLIX 22) 60 konnte sich das erlauben, Athen XIII 580 C)
w-ird sich von den alteren Anlagen der Art hoch- die netigen Einkiiufe besorgte (Arist Lys 555ff
stens nur durch grossere Symmetrie unterschieden Aesch. I 65) ; hochstens dass man sich dazu eines
hab™- „ , ,

Sklaven (dyooaor,);, Athen. IV 171 A. Pollux III
Die irequenz auf dem Markte von Athen 126) oder einer Magd bediente (Lys. I 16), oder— denn uber andere Stadte sind wir weniger auch durch einen xoovvnxo; (Hesvch. Etym

untemchtet — war, mit Ausnahme der heissen Gud.), einen der Lasttrager oder Eckensteher, die
Wachmittagsstunden, msbesondere in den Stunden auch xoXwrircu hiessen, weil sie am Kolonos un-3—6 (J— 12), welche daher mit dem Ausdrucke weit des Marktes ihren Standplatz hatten (Poll
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VLI 133. Harpokr. s. xolmvXxai) , den Einkauf lichen und topographischen Pragen. d) Erythrai.
nach Hause schaffen liess. Zum Behuf dieses Ver- Dittenberger Syll. 370, 92. lOlf. e) Imbros.
kehrs war der Platz in Sectioneu, xvxloi, ein- Kaibel epigr. 772. f) Olbia. Latyschew inscr.

geteilt (Pollux VII 11. X 18. Aelian. var. hist. or. sept. Pont. Eux. I 75. 76. g) Pergamon.
II 1. Harpokr. und Hesych. s. xvxXoi. Schol. S.-Ber. Akad. Berl. 1884, 10. h) Pharai, wo mit
Arist. Eq. 137), von denen wieder jede nach den dem Kultbilde auf dem Markte, das der Messe-
dort feilgehaltenen Gegenstanden benannt wurde, nier Smylos gestiftet, ein Orakel verbunden war.
und zwar so , dass man den Namen der Ware Paus. VIII 22, 2. i) Sikyon. Paus. II 9, 8. k)
schlechthin zur Bezeichnung des Ortes selbst ge- Sparta, wo Hermes auf dem Markte dargestellt
brauchte. Harpokr. s. Sety/xa. Pollux IX 47. X 10 war Aiovvaov <peQcov naida. Paus. Ill 11, 11.
19. So hiess der Ort, wo Pische feil waren, rov- Imhoof-Blumer num. com. on Paus. 55, Taf.
if/ov (Aesch. I 65; auch ol l%#ves, Arist. Vesp. N V—VII; monn. gr. 174. 1) Theben, wo das
789 und Antiphanes fr. 125 K. = Athen. VII ayaXfia ein Weihgeschenk Pindars war, Paus IX
287 E., sowie ix&voxcoXts, Plut. vit. X orat. 849D), 17, 2.

wo Gemiise, xd Xayava (Arist. Lys. 557), wo frischer 4) Themis A. Hesych.
Ease, 6 x,1<oq65 xvqog (Lys. XXIII 6), wo Niisse und 5) Zeus A. Aristid. or. I (I p. 11 Dind.). Anon.
andere Friichte, to xdgva, xd axgodgva (Theophr. Ambr. 4. An. Laur. 2 (Schoell et Studemund
Char. 11), wo Parfumerien, xd /avqov (Arist. Eq. Anecd. I 264. 266). Schol. Ar. Eq. 500. Plut.
1375), wo TOpfe, at ivxqai (Arist. Lys. 557), wo an seni sit ger. resp. 10. 17. Vgl. Horn. Od. II
Eisenwaren, 6 oldrioo; (Xen. Hell. Ill 3, 7), und 20 82. Er wurde insbesondere verehrt a) in Athen;
yieles Andere bei Pollux a. a. O. und anderwarts. Altar auf dem Markte. Aeschyl. Eum. 952. Arist.
Uber den ganzen Marktverkehr s. besonders eq. 410 c. schol. 500. Eur. Heracl. 70. Hesych.
Becker Charikles II 124ff. C. P. Hermann s. 'AyooaTos Zsik und 'Ayooalov Aid? ficofios. Bekk.
(Bliimner) Privataltert, § 18; vgl. audi O. Anecd" 327, 9. 338, 32." Plut. de gen. Socr. 20
Miil ler im Ind. lect. Gotting. 1839/40. CIA I 23. Weiteres bei Wachsmuth a. a. O.

[Szanto.] II 1, 313. 438; b) in Dreros. Cauer del.i 38;
Agorachos {dyoQayog), ein weibliches Amt c) im bithynischen Nikaia. Eckhel II 424. Mi-

in Sparta. CIG 1446. 1451; vgl. K. Keil Rh. onnet II 451, 216. 452, 218; Suppl. V 85, 428f.;
Mus. XIV 522 Anm. [Szanto.] d) in Olympia, wo er in der Altis einen Altar

'Ayoeaia riXij heissen die Gefalle, welche von 30 hatte. Paus. V 15, 4; e) in Selinus, Herodot V
den auf dem Markte vcrkauften Gegenstanden 46; f) in Sparta, wo er ein Heiligtum auf dem

896 mit dem Scholion. Demosth. I 22. Bezeugt Dagegen beruht der Zeus A. auf einer Inschrift
ist, dass der Tarif der Agoranomen (6 ayo- aus dem sicilischen Akrai (Kaibel IGI 203) auf
Qavofiixds vd/iog) in Attika auch eine Bestimmung falseher Erganzung; vgl. Akraios. [Wentzel.]
uber die Hohe der Gefalle beim Verkaufe von Agorakritos, Bildhauer aus Paros, Schuler
Fischen und Aalen enthielt. Schol. B Horn. II. des Pheidias. Sein Hauptwerk, das Kultbild der
XXI 203. Das SuvrvXiov (Thorzoll) scheint vom 40 Nemesis zu Khamnus

,
gait im Altertum lange

Marktzoll verschieden gewescn, dieser daher auf Zeit fiir eine Schiipiung des Pheidias, bis Anti-
dem Markte selbst eingehoben zu sein. Nicht gonos von Karystos auf einem Broncetafelchen,
zu verwechseln mit dem Marktgefalle ist die Kauf- das an dem Apfelzweig in der Hand der Gflttin
steuer (hiwviov), (iber deren Hohe wir inschrift- befestigt war, die Signatur des wirklichenMeisters
lich untemchtet sind (s. d.). Die Marktsteuer entdeckte. Polcmon hielt trotzdem an der Ur-
wurde unter Leitung der Agoranomen von deren heberschaft des Pheidias test, indem er behauptete,
Unterbeamten eingehoben. Vgl. Boeckh Staatsh. dass dieser dem A., seinem Lieblingsschiiler, sein
d. Ath.8 1 393ff. DarembergetSaglioDictionn. eigenes Werk abgetreten habe, eine Hypothese,
I 154f. [Szanto.] aus der sich in der Folgezeit noch weitere Le-

Agoraios und Agoraia ('AyooaTos, 'Ayooala). 50 genden entwickelten. Plin. n. h. XXXVI 17.
Epikleseis aller Gottheiten, die irgendwie in einer Paus. I 33, 2. Strab. IX 396. Zenob. Hesych. Suid.
Beziehung zur dyood stehen (Aeschyl. Ag. 90. Phot. s. 'Pauvovaia Nipeois. v. Wilamowitz-
Poll. I 24); Moellendorff Antigonos v. Karystos lOff. Die

1) Artemis A. hatte in Olympia einen Altar Statue trug ein mit Hirschen und Niken (ge-
in der Altis. Paus. V 15, 4. flugelten Artemisflgurchen?) geschmiicktes Dia-

2) Athena A. hatte in Sparta ein Heiligtum dem und hielt in der Linken einen Apfelzweig,
auf dem Markte. Paus. in 11, 9. in der Rechten eine mit Aithiopenfiguren ge-

3) Hermes A., gemein-griechischer Kult. Cor- schmuckte Schale ; an der Basis war in Relief
nut. 16. Plut. quaest. symp. Ill 6, 4. Poll. VH die Scene dargestellt, wie Helena von ihrer
15. Aristid. or. H p. 22 Dind. Im einzelnen belegt 60 Pflegemutter Leda ihrer wirklichen Mutter Neme-
aus a) Alabanda. Bull. hell. X 308. b) Aphrodisias sis zugcfuhrt wird. Der obere Teil des Kopfes
in Karien. CIG 2770 (Priester). 2716 = Le Ba s ist erhalten und befindet sich im brittischen
V 1601. c) Athen. Arist. eq. 297 c. schol. Philo- Museum, s. O. Rossbach Athen. Mitt. XV 1890.
choros bei Hesych. Paus. 115, 1. Luc. Iup. Trag. 64ff. : auch von den Reliefs der Basis haben sich
33. Plut. vit. X or. VIII 2. Bekk. Anecd. 327, 2. 339, neuerdings Reste gefunden , K a b b a d i a s AeXx.
1. Wachsmuth Stadt Athen I 207ff. II 1, 430ff„ dgX . 1890, 115. Stais 'Ey. doy_. 1891, 63ff.
woselbst weitere Litteratur und Naheres uber die xiv. 8. 9. Auch bei dem Kultbild der grossen
an den Kult sich knupfenden kunstgeschicht- Mutter im athenischen Metroon schwankte man
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zwischen A. und Pheidias. .Paus. I 3, 5. Plin.

n. h. XXXVI 17. Arrian. peripl. P. Eux. 9. Fiir

Koroneia hatte A. die Kultbilder des Zeus und
der Athena Itonia gefertigt. Paus. IX 34, 1.

Wenn in dem Parier, dessen Namen bei Paus. I

8, 4 zu Aoxgog verdorben ist, A. stecken sollte,

ware er auch der Meister eines Athenabildes im
Arestempel zu Athen. [C. Robert.]

Agoranax {Ayogdvag). 1) Rhodier. KomO-
diendichter (?). Kallimach. epigr. 49.

2) Eponymer Priester in Rhodos, CIG III
praef. V 16. 17. 18. [Kirchner.]

Agoranis (Aydgang) , linker (nordlicher) Zu-
fluss des Ganges, vielleicht der heutige Gogra.
Megasthenes bei Arr. Ind. 4, 4. [Tomaschek.]

Agoranomoi (dyogavo/j.oi) , Name einer Po-
lizeibehOrde, die sich dureh mehr als 200 In-
schriften in 120 Stadten voin 4. Jhdt. v. Chr.
bis zmn 3. Jhdt. n. Chr. nachweisen lasst. Diese

III 1541), so dass einjahrige Dauer als Ausnahme
erscheint, wie in Tralles CIG 2929.

liber die Geschafte dieser BehOrde im all-

gemeinen s. Plat. Leg. VI 764 B. VIII 849 A.
IX 881 C. XI 913 D. 917 B f. VI 753 A. Ari-
stot. Pol. VII (VI) 8. Harpokration s. y.axd xijv

dyogav aipevduv. Wie schon der Name sagt,

erstreckt sich ihre Competenz auf den Markt-
platz selbst, daher ihnen im Peiraieus die In-

10 standsetztmg des Marktplatzes aufgetragen wird:
Dittenberger Syll. 337, 8f. Perner haben sie

die Aufsicht iiber den Verkehr am Markte, be-
sonders den Kleinhandel, die xcuirjXda: es sind

ihnen die Waren unterstellt, in Athen aber war
das Getreidc ausgenommen und dafiir besondere
oixocpvAattsg bestimmt. (Lys. XXII 16. Arist.

'Aihjv. jtol. 51). Ihre Aufsicht ausserte sich in

der Sorge fiir die evxoo/ita und das fir\ dipsvdetv

durch Aufrechterhaltung der Ordnung, Schlich-
Stadte sollen in zwei Gruppen getrennt bespro- 20 tung von Streitigkeiten zwischen Verkiiufern und
ehen werden; die erste Gruppe umfasst Stadte
des griechischen Festlandes, der Inseln, Klein-
asiens und Grossgriechenlands, die zweite Stadte
Agyptens. Fiir die erste Gruppe mogen einige

Belege fiir die Zeit v. Chr. angefuhrf werden:
Thasos 350 v. Chr. (Cauer del. 2 527); Chios
332 v. Chr. (Monatsb. Akad. Berl. 1863, 265f.)

;

Athen 320 v. Chr. (Dittenberger Syll. 337);
Delos 377—167 v. Chr. (CIG 2266) ; Rhodos 3.

Kaufern, Untersuchung der Waren nach Quali-
tat und Quantitat, Uberwachung des Gebrauchs
richtiger Masse und Gewichte, iiberhaupt durch
Erlassung einer bestimmten Marktordnung fiber

Zeit und Ort des Verkaufes (Plaut. Mil. gl. 727f.
Aristoph. Acharn. 724. 824. 968; vesp. 1406.
Plat. Leg. XI 917 E. Aristot. Pol. II 5. Inschrift

von Andania: Dittenberger Syll. 388, 99f.). In
Athen bestand fiir die Uberwachung der Masse

Jhdt. v. Chr. (Bull. hell. VII 97); Melitaea in 30 und Gewichte eine besondere BehOrde, die
Thessalien 200 v. Chr. (Le Bas II 1179): Bery-
tus 152 v. Chr. (CIG 4531). Die meisten Inschriften
gehOren der rCmischen Zeit an; in denselben dient
das Wort dyogard/nog auch als Ubersetzung des

romischen aedilis, wie es in der Litteratur seit

Polybios gebraucht ist, z B. Dion. H. VI 90.
Zonar. VII 15 p. 342 (vgl. Aedilis). Nach He-
sychios (s. zjijiekcooog) hiessen sie in Sparta in

friiherer Zeit IjjMtlwgoi ; zu Thespiae in Boeotien _^ _
haben sie den Namen dywvagym (Bull. hell. VIII 40 Standgeld,

°
das jeder TPremde entrichten'musste*

fXS-

tqovouoi. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung
stand ihnen Biirgern gegeniiher das Recht der
em/iohj zu, welche in Andania 20 Drachmen be-
trug ; den Sklaven und vielleicht auch Fremden
gegenuber hatten sie das Recht der kOrperlichen
Ziichtigung (in Andania 50 Hiebe) , weshalb sie

Geisseln fuhrten (Aristoph. Acham. 723f.; vgl. Pol-
lux X 177). In Athen hatten sie noch die Auf-
sicht fiber gewisse Abgaben : a) das l-evixdv xelog,

414). Nach dem Schol. Aristoph. Acharn. 733 (vgl.

896). Schol. Demosth. XXIV 112. Bekker Anecd.
330, 17 sollen sie in der rflmischen Zeit den Namen
Logisten gefiihrt haben, was jedoch auf einer Ver-
wechslung der Amter beruht : fiber die verschie-

dene Bedeutung des Wortes Xoytoirjg vgl. Art.

A o y i a r a i

.

Die Zahl der Agoranomen und die Art
ihrer Einsetzung war verschieden, bald wird ein

der in Athen Handel treiben wollte (Demosth.
LVII 31) und woriiber sie besondere Aufzeich-
nungen fuhrten. Demosth. a. O. 34 ; b) das dyo-
gag xsXog, Marktzoll (Aristoph. Acharn. 896 mit
Schol.); dieser Marktzoll war nach einem besonderen
Tarif, dyogavoftucog vo/iog, geregelt (Schol. Horn.
II. XXI 203); c) das xognxov xiXog, Hetarensteuer

:

Suid. s. dtdygafifta ; vgl. Aeschin. I 119. Die ein-

gehenden Gelder hatten sie zuniichst fur die Bedfirf-
einzelner erwahnt, gewohnlich aber erscheinen 50 nisse des Marktes zu verwenden, den Uberschuss
sie als ein Collegium: in Athen von 10, 5 fiir

den Peiraieus, 5 fiir die Stadt, und durchs Los
bestellt: Aristot. Adtjv. .to/. 51. In der Kaiser-
zeit werden nur zwei erwahnt : CIA III 461. 'Agy.

heXxiov 1888, 189. In Halikarnass waren 9: Bull,
hell. IV 400. Sparta hat ein Collegium von 8,

der Vorsteher heisst .-rgeopvg: CIG 1277. Le
Bas II 168 b. c. Olbia hat ein Collegium
von 5: CIG 2078 = Latvschew 76. 75. Drei

an die Staatskasse abzuffihren. Dittenberger
Syll. 337. In anderen Stadten sorgen sie fiir

Beschaffung von Getreide und Brot zu wohlfeilen
Preisen. z. B. Astypalaea CIG 2483. 2484; Pa-
ros CIG 2374c; Istros Arch.-ep. Mitt. VI 76
u. s. w. In Paros sorgen sie ffir die Einhaltung
der Vertrage zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, CIG 2374 e: in Thasos fiir die Erfiil-

lung des Pachtvertrages , Cauer 527. W7egen des
finden sich in Delos (CIG 2266), Larissa Kre- 60 mit religiosen Festlichkeiten verbundenen Markt-
maste (Le Bas II 1160i. Tarmia in Carien
(Athen. Mitt. XI 203). Zwei in Mesemhria (Dit-
tenberger Syll. 339) . Tralles (Bull. hell. I 55),
Abdera (Bull. hell. V 89). Akrai in Sicilien
(Kaibel IGI 209. 211. 212). Sie wurden in der
Kaiserzeit regehuassig gewahlt. Die Amtsdauer
war urspriinglich ein Jalir ; in der spateren Zeit
kiirzer, z. B. 4 Monate in Erythrai (Le Bas

verkehrs finden wir Agoranomen erwahnt an Kul-
tusorten , z. B. Olympia (Arch. Ztg. XXXIV 56
u. 0.), Andania (Dittenberger 388), in Ery-
thrai einen dyogavo/nog jravrjyvgetog , L e Bas
III 655. Mit ihrer Wirksamkeit stehen im Ein-
klange zahlreiche WT

idmungen an den Marktgott
'Egfiijg dyogatog, z. B. in Olbia, Pergamon u. s. w.,

sowie die Aufstellung geaichter Masse, ar\x<b)mxa

..
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wie in Gytheion, Le Bas II 241b. In Processen,
die sich auf ihren Wirkungskreis bezogen, hatten
sie den Vorsitz; von sonstigen gerichtlichen Func-
tionen der Agoranomen berichtet die Inschrift
aus Melitaea Le Bas II 1179, sowie aus Ak-
monia in Phrygien Le Bas III 751. Zu er-

wahnen ist noch der dyogavdfiog aleoviog in Sparta
(CIG 1363. 1364b. 1375. 1379. Le Bas II 162j);
er ist kein „lebenslanglicher" Magistrat, sondern
bekleidet die dyogavo^ia alwriog, d. i. eine solche, 10
fur welche durch eine Stiftung die Kosten ge-
deckt wurden. Zur Ausfibung ihrer Functionen
hatten sie ein eigenes Amtslocal, dyooavdfiior,
am Markte, wie es Plat. Leg. XI 917E~verlangt
und inschriftlich nachgewiesen ist fur Athen (Pei-
raieus, Dittenberger Syll. 337. 'AgX . dsXxiov

1888, 189) ; Istros (Arch.-ep. Mitt. VI 36 nr. 78) ; Sa-
mos (Bull. hell. V 478) ; Rhodos (Bull. hell. VII
97) ; Ephesos (Anc. gr. inscr. 656) ; Tralles (Bull,
hell. I 55); Astypalaea (CIG 2483).

Die zweite Gruppe bilden die A. von Agyp-
ten, fiir welche neben einigen Inschriften vorziig-

lich Papyri in Betracht kommen, die Kaufvcr-
trage und dergleichen enthalten. Die Agoranomen
hatten danach eine andere Stellung: sie haben
nach Strabo (XV 707) das Land 'zu vermessen
und die Graben zu beaufsichtigen, durch die das
Wasser verteilt wurde. Ausser der Fiihrung des
Grundbuches hatten sie noch andere polizeiliche

2) Vettius Agorius Praetextatus s. Praetex-
tatus.

3) Vettius Agorius Basilius Mavortius s. M a-

vortius.

Agoritai {'AyogXxai) , Volk am Nordabhang
des Kaukasus, nahe dem Flusse Vardanes (Quban),
etwa dort, wo bis vor kurzem die cerkessische
Tribus Jegeriiko ihre Sitze hatte. Ptol. V 9, 18.

[Tomaschek.]
Agos, Kultname des Zeus in Kyzikos. Bekk.

Anecd. 338, 26. [Wentzel.]
Agra. 1) Stadt im westlichen Susiana, am

Tigris gelegen (jiagd xov Tiygiv noxafiov), in 80«
30' Lange und 33« 45' Breite, Ptol. VI 3, 4-,

wahrscheinlich gehOrte sie zu der sich langs des
Tigris erstreckenden Landschaft Melitene (s. d ).

Bei der Feststellung der Lage von A. ist zu be-

achten, dass Ptolemaios eine vollig falsche Vor-
stellung von dem Unterlaufe des Tigris (s. d.)

20gehabt hat, wie dies auf das deutlichste aus
seinen Liingenbestimmungen der am Flusse ge-
legenen Stadte hervorgeht. Danach hatte ffir

ihn der Lauf des Flusses von Thelde (1* nOrdlich
von Ktesiphon unter demselben Langengrad,
Ptol. VI 1, 3) abwarts, anstatt einer nordwest-
sudostlichen, eine generell nord-sudliche Richtung.
Aus einer solchen Anschauung des Flusslaufes
ergab es sich von selbst, dass die geographische
Lange desselben gleich derjenigen von Thelde

Geschafte
;

sie werden gewohnlich mit unseren 30 und Ktesiphon sein mfisse , und so legte Ptole-
„Sensalen" und Notaren verglichen.

Litteratur: G. Gilbert Handb. d. gr. Staats-
altert. I 246. II 331f. Haederli Die helleni-

schen Astynomen und Agoranomen, Leipzig 1886,
dazu Schulthess Wochenschr. f. cl. Phil. V
(1888) 33. 39. 12 Of. Boeckh Staatshaushalts I
62. 404. Hart el tjber die griech. Papyri Erz-
lierzog Rainer 65f. Wessely die aegyptischen
Agoranomen als Notare. [J. Oehler."

maios (V 20, 5) die beiden Miindungen des Ti-

gris gleich weit, 30', westlich und Ostrich von
dem Meridian jener Stadte, dem 80sten. Aus
dieser falschen Ansetzung des Flusslaufes zu weit
nach Westen erklart sich die auffallend grosse

Langendifferenz zwischen Susa (Lange 840) und
den susischen Ortschaften am Tigris, die fiir A.
3° 30' betragt, wiihrend der Langenunterschied
von Susa und Ktesiphon, 40, der von jenem Irr-

kgoratosi'Ayogaxog). Gegen ihn die etwa im J. 40 tume unberiihrt blieb, der Wahrheit sehr nahe
398 gehaltene 13. Rede des Lysias. Ein geborener
Sklave, Sohn des Eumares (§ 64), aber angeblich
unter die attischen Bfirger (Demos Anagyrus) auf-
^enommen (§ 73: vgl. CIA I 59. Dittenberger
isyll. 43 N. 10). spielte er den Denuncianten
unter den Drcissig und bewirkte die Hinrichtung
vieler bedeutender Maimer, unter welchen sich
auch der Taxiarch Dionysodoros, ein Verwandter
des ungenannten Sprech'ers unserer Rede hefan

kommt. Die ptolemaeische Lange von A. muss
also als unbrauchbar bei Seite gelassen werden

;

an die Stelle dieser Coordinate tritt aber der

uns thatsachlich bekannte Flusslauf. Doch lasst

sich ffir die Lage von A. dies eine wenigstens

aus der von Ptolemaios angegebenen Lange ent-

nehmen, dass es namlieh, wie die Vergleichung
mit derjenigen der anderen Stadte am Tigris

zeigt, den ostlichsten Punkt seines Laufes be-
nach Vertreibung der Dreissig im J. 403 wurde 50 zeichnete, dass es also zwischen dem Knie des
A. durch die Amnestie straflos; vgl. R auchen
stein-Fuhr Einleitg. zu Lvs. XIII. Blass \tt
Bereds. IB 552ff.

"

[Kirchner.]
'AyoQazgoi ist ein jungerer Name fur die

sonst xv/Myooai genannten Abgeordneten der Staa-
ten zur Amphiktyonenversammlung. Zuerst be-
gegnet diese Bezeichnung auf einer Urkunde wahr-
scheinlich aus dem Jahre 338. Vgl. Bueclier
Quaest. amphict. spec. 16f. CIG 1689. LeBas-
Waddington II 834. 835 und sonst.

[Szanto.]

Agoresos ('Ayoorjodg), Stadt in Karien, Steph
Byz.

'

[Hirschfeld.]

Agorios CAyfogwg). 1) Achaeer aus Helike,
Urenkel des Orestes, von Oxylos, welcher den del-

phischen Spruch erhalten xov IIzXoTiihriv kstdyeoftai

owoixwxrjv , als Synoikist nach Elis berufen.
Paus. V 4, 3. [Thraemer.]

Tigris bei der Mundung des Tib, 15 km. ost-

nordOstlich von Gubeila, und dem Zusammenflusse
des Euphrat und Tigris bei Korna zu suchen ist.

Hiermit steht in Ubereinstimmung , wie sich

zeigen wird , die Breite von A. , die nicht als

eine absolute, sondern als eine relative, in ihrem
Verhaltnis zu derjenigen der beiden Hauptpunkte
Ktesiphon und Susa zu betrachten ist. Die
Breitendifferenz zwischen A. und Ktesiphon (Breite

60 350 Ptol. VI 1, 3) betragt 10 15'; dies von der

wirklichen Breite von Ktesiphon (jetzt Taq iKisrd,

d. i. Bogen des Chosroes), 33° 6', in Abzug ge-

bracht, giebt fur die Lage von A. am Tigris

eine Breite von 310 51'. Dies fiihrt aber fast

genau auf den Punkt, wo sich der nordlichste

Mundungsarm des Karkha, der Sidd al Hadd
(auf den Karten gewohnlich Dmveirig, nach dem
sich mit ihm verbindenden Flusse, genannt) mit
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dem Tigris vereinigt. Ein hiervon nur wenig
abweichendes Resultat ergiebt die Zugrunde-
legung des Breitenunterschiedes zwischen A. und
Susa (Breite 340 15'), namlich 30'. Da Susa in
Wirklichkeit in 32<> 11' 25" nOrdl. Breite liegt,

so ist die daraus zu gewinnende Breite von A.
31° 41'. Dies wiirde aber nach^den Karten der
Miindung des Kanals Umm alQam&l, der den
Euphrat rnit dem Tigris verbindet, entsprechen,

gruppe gebraucht, die das sogenannte panathena-
ische Stadion umsehliesst und in friiherer Zeit
Helifcon hiess und auf ihrer Hohe den Altar des
Poseidon Helikonios trug. Vgl. Kleidemos in
Bekkers An. Gr. I 326, 30. Ausserdem wurden
hier im Monat Anthesterion die kleinen Mysterien
gefeiert, daher_ offlciell genannt xa /ivairjota xd
sv "Aygas (bezeugt von dem Lexikographen Pau-
sanias bei Eustath. zur II. II p. 361 , 38 und

Die beiden, auf verschiedenem Wege gewonnenen 10 Bekkers An. (Jr. I 326, 25) oder ra nods "Ayoav
Kesultate kommen also einander sehr nahe, weisen
nur eine Diiferenz von 10' auf, und zeigen zu-
gleich eine merkwiirdige Ubereinstimnrang darin,
dass in beiden Fallen A. an die Miindung eines
Plusses oder Kanals in den Tigris zu liegen
kommt, also an eine fur eine Stadt sehr geeig-
nete Stelle. Soil man sich fur eines der beiden

(so in den Inschriften, z. B. CIA II 315. 'E<p.

dgZ . 1890, 83. 84 nr. 51 Z. 9f. und bei Plut.
Demetr. 26). Mit Beziehung hierauf heissen (bei

Himer. Eel. X 16 und Stat. Theb. VIII 766)
Gestade und Wasser des Ilisos selbst mystisch.
Und zwar muss der Mysteriendienst hier be-
gangen worden sein in den zwei von dem Perie-

geten Pausanias I 14, Iff. (in der beriichtigten

,Enneakrunosepisode') oberhalb der Kallirrhoe an-
von Susa gelangt smd; denn, da die Entfernung 20 gefuhrten Tempeln, dem der Demeter und Kore
zwischen A.^ und Susa weit gennger ist, als die- einerseits und dem des Triptolemos andererseits.

Resultate entscheiden, so wird es fur dasjenige
sein miissen, zu dem wir vermittelst der Breite

jenige zwischen A. und Ktesiphon, so wird auch
der Pehler in der Berechnung des Breitenunter-
schiedes zwischen A. und Susa kleiner sein. Die
grOssere Wahrscheinlichkeit spricht also fur die
Lage von A. an der Einmfindung des Kanals
Umm alGamal in den Tigris. Was den Namen
A. anbetrifft, so scheint er das aramaeische aqra
,Burg' wiederzugeben, das selbst ein altes Lehn-

Das erstere wird von dem Atthidographen Klei-

demos als rd (itjtqwov to sv "Ayoag bezeichnet
(Bekkers An. Gr. I 327, 3), wie die Gottin auch
offtciell (CIA I 273) ftijx^g sv 'Ayoas hiess. Mit
eben diesciu Demeterheiligtum darf man wohl
auch den alten, in eine Kirche der Ilavayia orijr

jihgav umgewandelten ionischen Amphiprostylos
zusammenbringen, den Stuart noch sah und auf-

wort aus dem Griechischen, gleich cixga, ist (Nol- 30 nahm (Altert. v. Ath. Lief. I 7f. und Text I S. 72f.),
deke Mandaeische Grammatik 71, 2. S. Fraen
kel Die aramaeischen Fremdworter im Arabi-
schen 233) ; er ist also eigentlich bios ein Appel-
lativum. [Andreas.]

2) Stadt in Arabia Felix, Hauptstadt (regia)
der Laeaniten am laeanitischen oder aelanitischen
Meerbusen (Plin. VI 156). Identiseh mit "Eyga
(Ptol. VI 7, 29 neben Thaima genannt, und
Steph. Byz. s. v. und s. 'Id&gutxa), = al-Higr der

der dann aber bei dem schleunigen Bau einer

Ringmauer urn Athen im J. 1778 abgebrochen
wurde (vgl. Wachsmuth Stadt Athen I 22).

Ausserdem ist das Heiligtum der Eileithyia in

Agra litterarisch und inschriftlich bezeugt (Klei
demos in Bekkers An. Gr. I 326, 30, wo fur

dyogdv vielmehr "Aygav zu schreiben ist, und die

Theaterplatzaufschrift CIA III 319; vgl. auch
Ath. Mitt. Ill 196f.) ; mit ihr oder Artemis wird

arabischen Geographer!. Vielleicht ist ' Haegra 40 die Hekate in Agra identiseh sein, die Plutarch
Tamudaei (Plin. VI 1 57) nur eine andere Form
desselben Naniens. In jiingster Zeit von den
ReisendenHuber, Doughty undEuting durch-
forscht. Fundort zahlreicher Inschriften. Die
Denkmaler der Laenitae (= Lihjan) wurden von
D. H. Muller entziffert und publiciert in „Epi-
graphische Denkmaler aus Arabien".

p. H. Muller.]

3) Stadt in Africa; ein Bischof Libosus ab
Agra nimmt an dem Concil von 255 teil. H a r- 50
duinus act. cone. I 167 D. August, de bapt.
contra Donat. Ill 6. VI 37. Die Stadt konnte
identiseh sein mit Acra (s. Akra).

[Joh. Schmidt.]
4) 'Ayoa, falsche Lesart fur Hoai, Skvl. § 98.

"[Hirschfeld.]

Agragas, mons Siciliae iuxta Qelam, nur
Vibius Seq. 14 Burs.; ob identiseh mit dem
Kgdya; bei Ptolem. Ill 4, 5 ? [Hulsen.

(de malign. Herod. 26) erwahnt. Vgl. Wachs-
muth a. a. O. I 225. 227. 238f. 275ff. und II

273. Lolling in Mullers Handb. d. Altw. Ill

236, 1.
_

[Wachsmuth.]
Agraia hiess die Artemis Aygoxsga in der

athenischen Vorstadt Aygai. Pausf att. fgm. 13
Schwabe. Bekk. Anecd. 326, 24. 334, 11. Schol.

Plat. Phaedr. 229 c. Wachsmuth Stadt Athen
I 238.

_

[Wentzel.]

Agraina ('Aynai'v?] , auch Graina), Ortschaft
im Ostjordanland , heute Dschuren in der Led-
sehah. Inschriften s. bei Wetzstein Abh. Akad.
Berl. 1863, 297f. [Benzinger.]

Agraioi. 1) Die Bewohner der 'Aygaia oder
'Aygat; (daher auch AygasTg), eines zur s^ixrtjro;

Ahco'/.ia (s. Aitolia) gehorigen Landstricbs, der
grossenteils von dem Thyamosgebirge und seinen
ostlichen Vorbergen eingenommen, in seinem ost-

lichen Teile von dem Acheloos darchflossen wird.
Agrai {"Aygai, auch im Singular "Ayoa , vgl. 60 In diesem Gebiete findet man noch die Ruineii

Steph. Byz. , Etym. Magn. und Suid. : "regular
ist der Singular in den Inschriften), das im Sud-
osten des athenischen Stadtgebietes gelegene, zu
dem Demos Agryle (s. d.) gehorige Revier der
Artemis Agrotera am linken Ufer des Ilisos (die
Statte ihres Heiligtumes selbst, das Pausanias I
19, 6 erwahnt, ist bis jetzt unbekannt). Der
Name Agra wurde spater speciell von der Hugel-

mehrerer alter Befestigungen (vgl. H e u z e y
le mont Olympe et l'Acarnanie 309ff.), deren
Namen nicht mehr zu bestimmen sind, da die

alten Schriftsteller nur eine einzige Ortschaft
der Agraeer, den Weiler Ephyra, erwahnen. Strab.
VIII 338; vgl. Steph. Byz. s. "Eaivga. Zur Zeit
des peloponnesischen Krieges hatten die Agraeer
noch ihre eigenen Konige (Thuk. Ill 111. 114),

..
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aber spater wurde offenbar die Konigswurde ab-

geschafffc und das Volk schloss sich dem aetoli-

schen Bunde an; vgl. noch Thuk. Ill 106 (wo
mit O. Muller Dorier II 549 Aygaixov statt

dygoixov zu lesen ist). Strab. X 449. Polyb.

XVII 5 (= Liv. XXXII 34). Steph. Byz. Eust.

ad Dionys. v. 954. Auch bei Diodor XIX 67
ist fur AsgisTg wohl 'AyoasTs herzustellen.

[Hirschfeld.]

ksya Ss tdiov ftsv xa&' Sv yeyga/i^tevov siokixevov-

rai, leotvov ds ooa aygacpa Tiaga naoiv SfioXoysTa&ac

Sonet. Sie sind also der Ausdruck der allge-

meinen menschlichen Empfindung und beschrank-
ten sich auf eine Anzahl einfacher, wichtiger
Vorschriften (vgl. Xen. Mem. IV 4, 19), als

Gottesfurcht, Elternliebe, Verbot des geschlecht-
lichen Verkehrs zwischen Eltern und Kindern,
Dankbarkeit ; ferner die Pflicht der Totenbe-

2) Volk im nordlichen Teile von Arabien, 10 stattung (Soph. Ant. 454), das Verbot des
wo Arabia Petraea, Deserta und Felix anein- Totens (Arist. Rhet. I 13 p. 1373 b), das Recht„,w c+.-.cc,™ ™„ p+^i„^„ „„ „„ a„„w„ n„„„_4-„

rter Selbstverteidigung (Demosth. XXIII 61).
Aber Aristoteles kennt (ebenda I 13 p. 1373 b)
daneben auch einen Btos voftos aygarpos als den
Ausdruck der Rechtsempfindung eines einzelnen
Volkes (vgl. Dio Chrys. LXXVI p. 410 R.
Lys. VI 10. Diss en prooem. Gott. aest. 1837
= Kl. Schriften 161—171). Und wenn nach
dem Archon Eukleides zu Athen ein Gesetz be-

ander stossen, von Ptolemaeus zu Arabia Deserta
gerechnet, neben den Nabataeern und an der von
Aegypten nach Babvlon fuhrenden Strasse. Era-
tosthenes bei Strab. XVI 767. Ptol. V 19, 2.

Hieron. Quaest. in Gen. 25; vgl. Mannert VI
1, 149.

3) Volk im siidlichen Teile Arabiens neben
Gerbani (var. Cerbani), Sabaeern und Minaeern
bei Plin. VI 154. 159.161 genannt. Mordt- 20 stand: 'Ayga<pa> ds vofia> rae dgxas m XQVa^atmann vergleicht die Einwohner von GRB und
HGR der sabaeischen Inschriften (Zeitschr. der
Deutsch. morg. Ges. XXXI 63). [D. H. Miiller.]

Agraios, Epiklesis des Apollon in Megara.
Nach der Legende wurden Kult und Tempel von
Alkathoos, dem Sohne des Pelops, gestiftet, als

er durch die Erlegung des kithaironischen Lflwen
sich die Hand der Tochter des Konigs Megareus
und damit die Thronfolge in Megara erworben
hatte. Paus. I 41, 3. [Wentzel.]

Agrania, Fest in Argos, wohl dionysiscben
Charakters, da es an eine der Tochter des Proi-
tos ankmipfte. Hesych. Vgl. Agriania und
Agrionia.

"

[Wentzel.]

Agranis (Plin. n. h. VI 120), Stadt am Eu-
phrat. Vielleicht identiseh mit Hagrunia, s.

Neubauer Geographie du Talmud 347.

[Fraenkel.]

'Ayoatplov ygaqoij , eine offentliche Klage,

/^rjSs xsgl svog (And. I 85f.), so soil damit nicht
verboten werden, in Zweifelsfallen dem Rechts-
bewusstsein zu folgen, wie dies im Gegenteil der
Richtereid geradezu verlangt in den Worten:
Jisgl Sv S' av vo/ioi /ttj d>oi, yvcbfifl xfj dixato-

xaxr) (n. y>ri<pmvfiai) ; sondern es sollen dadurch
nur alle friiheren, von der Gesetzesrevision des
Teisamenos verworfenen Gesetze, welche demge-
mass in der Halle nicht aufgezeichnet waren,

30 nochmals ausdriicklich von der Geltung ausge-
schlossen werden. [Thalheim.]

'Ayodtpov fierdiXov yoatffj, eine Offentliche

Klage, gerichtet gegen den, welcher, um die an
den Staat zu zahlende Abgabe des Vierund-
zwanzigstels von der jahrlichen Ausbeute zu um-
gehen, ein Bergstiick angebaut hat, ohne zuvor
der BehOrde davon Anzeige zu machen. Die
Klage gehorte zur Jurisdiction der Thesmotheten.
Suidas. Bekker Anecd. gr. 184, 27. Vgl. Boeckh

nach attischem Recht gerichtet gegen den Staats- 40 iiber die Laurischen Silberbergwerke 129 = Kl.
sehuldner, welcher, ohne seine Schuld bezahlt zu
haben, aus dem Offentlichen Schuldverzeichnisse
geloscht worden war. Diese auch von alien
iibrigen Grammatikern (Pollux VIII 54. Harpokr.
Suid. Etym. M. p. 13. Bekker Anecd. gr. 184.
24. 199, 28. 331, 21) angenommene Bestimmung
der Klage stent durch die von [Demosth.] LVIII
51 angefuhrte Gesetzesstelle so fest, dass da-
gegen die abweichende Angabe des einzigen

Schriften V 53. Meier-Lipsius Att. Proc. 448f.,

wo Lipsius aus Hyp. pr. Euxen. C. 43: leyov-

ros (us f'f dvajioygdqpcov fisrdXXoiv nsji\ovzr\>taat.

vermutet. die Klage habe richtiger dvanoygdepov
fie.Tdki.ov yoaiprj geheissen. [Thalheim.]

P. Agrasins, publicanus, Varro r. r. I 2, 1,

einer der im ersten Buch Varros vom Landbau,
wo de ayro gehandelt wird, Redenden, von Varro
mit Bezug auf den Gegenstand um seines Na-

Hesychios, sie habe gegen den Staatsschuldner 50 mens willen dazu gewahlt; vgl. Schleicher
stattgefunden , der aus Vergiinstigung nicht ins ' " ' " "

"

offentliche Schuldbuch eingetragen gewesen sei,

wahrscheinlich nur auf einem Iirtum beruht.
HOchstcns darf man annehmen , dass sie auch
gegen den Beamten gerichtet war, der die Ein-
schreibung des Schuldners versaumte, wie an
der liickenhaften Stelle des Lexic. Cantabr. 663
ed. Pors.. mid als Ausnahmsfall an der verderb-
ten Stelle im Etym. M. p. 13. 17 und bei Bek

Meletemata Varroniana S. 4. [Klebs.]

igrastyon (Aygaozviov : so Wescher et
Foucart Inscr. rec.a Delphes, Paris 1863, 247.

248 : NebenformenMvpeoTtw [92. 428], Aygooivcov

[215] und 'Aygvonwv [256]), Monat im Kalender
von Amphissa ; vgl. auch den Algaoxvobv CTG
1607 ag/ovfzos sv fiejy Xaksioyc AXel-ivov fiijvog

Kaosiov , sv ds Afupioocu &o%ovto[s 'AotaTa]oyov
lirjrk AIPASTYQNOS. Litte'ratur bei Bischoff

key Anecd. gr. 199, 28 {xaxd. xtiv syygarf6vT<ov 60 Leipziger Studien VLT (1884) 361.
Tovg urj 6(pei/.oi>zas fiir xaza tiov ut) eyyoaupov-
T(m> tovs dcfsO.ovTas) angegeben ist. Die ein-

leitende BehOrde fiir diese Klage waren die Thes-
motheten. Vgl. Boeckh Staatsh. der Ath. 12
51 Of. Meier-Lipsius Att. Proc. 447f.

[Thalheim.]
"Aygcupoi vopoi, vgl. Arist. Rhet. I 10 p.

1368 b: vdfiog 8' sotiv 6 fisv t'dtos , 6 8s aoivog,

[Kubitschek.]

Agraulos s. Aglauros.
Asre CAyorj). 1) Stadt in Lvdien, Herodian.

ed. Lenta I 340, 22 (angefiihrt bei Steph. Byz..
benutzt ohne Citat bei Choerobosc. ed. Bekker
1173).

2) Hund des Aktaion, Ovid. met. Ill 212.
Hygin. fab. 181. [Hiller von Gaertringen.]
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'Ayeyvov, Bach Poll. IV 116, Hesych. und
Et. M. ein netzartiges, den ganzen Korper ein-

Mllendes Gewand, in dem auf dem Theater die
Wahrsager (nach Heysch auch oi ^axxevovree
Aiovvaco) erschienen. Abbildung eines solchen
Gerhard Ant. Bildw. 84, 3; wiederholt bei
Daremberg et Saglio Diet, des Ant. I 165.
Damit ist wohl verwandt das auch auf Bild-
werken mehrfach dargestellte, aus wollenen Stem-
mata geflochtene Netz , mit dem der delphische 10
Omphalos umhiillt ist; s. Boetticher Der Om-
phalos des Zeus zu Delphi S. 8. Vgl. auch Wie-
seler Das Satyrspiel nach Massgabe eines Vasen-
bildes, Gottingen 1848. [Mau.]

Agresphon, Verfasser einer Schrift jiegi

oucovvueov aus unbestimmter Zeit. Suid. s. 'Ajio).-

Xcavios stsqos Tvarsis. Der Name wird von 0.
Schneider und F.Nietzsche (Eh. Mus. XXIV
227, 6) in Agyeoiywv, von E. Eohde (Eh. Mus.
XXXIV 621, 2) in 'Aysaupwv, von K. Keil und 20
E. Maass (Kiessling-v. Wilamowitz Phil.
Unt. Ill 54, 58) in 'Aysgairpmv geandert.

[WentzeL]
Agrestis, Beiname der Iulii. [v. Rohden.]
Agrestius, Proconsul von Palastina ini J.

384. Cod. Theod XI 30, 42. [Seeck.]

Agretai (Ayghai oder 'Aygtxai) hiessen nach
Hesychios in Kos neun Jungfrauen, die alljahrlich
zum Dienst der Athena ausgewahlt wurden.

[Stengel.] 30
'Ayeertjg, Epiklesis des Apollon auf Chios.

Bull. Hell. Ill 323. Vgl. Hesych. s. dyghav.
[Wentzel.]

Agreus und Agreutes. Epikleseis 1) des
Apollon als des Jagdgottes; vgl. Agraios, Agre-
tes. Aeschyl. fgm. 200 (Plut. am. 14). Soph.
OC 1091. Xen. Cyn. I 1. VI 13. Herondas III
34. Vgl. die fieoi aygetg neben Apollon und Zeus
und die deol aygozsooi auf den Inschriften aus
Lydai, Journ. of hell. stud. X 52. 55. Als Apol- 40
Ion A. wurde Aristaios (s. d.) verehrt: Ap. Rh.
II 498. 507 c. schol. Schol. Pind. Pyth. VIII 113.
Et. M. 13, 20;

2) des Pan in Athen: Hesych. s.'Avoeig. Et. M.
54, 30. Archias(?) Anth. Pal. VI 180; vgl. 179.
181—187. Pan daher bei Dichtern 'Ayoonjg ge-
nannt. Leonid. Anth. Pal. VI 13. 188. Pompeia-
nisches Epigramm bei Kaibel epigr. 1104.

[Wentzel]
Agriadai (Aygiddai), bei Bekker anecd. I 348 50

als attischer Demos der Phyle Hippothoontis an-
gefuhrt ; bisher nicht bestatigt und gewiss falsche
Lesart fur Auridai oder (da die andern bei Bek-
ker angefuhrten Demen — Azenia. Hamaxanteia.
Anakaia, Acherdus. A. — alphabetisch geordnet zu
sein scheinen) eherfiir Eroiadai, bezw. Keiriadai.

[Milchhoefer.]

Agriana, Ort in Pontos an der Strasse von
Tavia nach Sebastia. It. Ant. p. 204. Ramsay
Asia Min. 264. [Hirschfeld.]

" 60
Agrianes. 1) Aygiaveg, ein thrakisches Volk

am Ehodope und den^Strymonquellen (Strab. VII
331 frg. 36. 37), roh una kriegerisch, treffliche
Bogenschiitzen (Thuk. II 56. Polvb. II 65. X
42. Liv. XXXIII 18 u. a.). Steph. Bvz. fiibrt

die Nebenformen Ayoiou , Ayoatoi , 'Aygaiot und
Aygielg an.

2) 'Aygtdvris, Nebenfluss des Hebros in Thra-
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kien (Herod. IV 90), mit dem der Erginos bei
Plin. IV 47, wenn wirklich in ora, nicht iden-
tiseh sein kann; dochjetzt Ergine. [Hirschfeld.]

Agriania, Totenfest in Argos, das man ge-
wohnlich fur identisch mit den dortigen Agrania
(s. d.) halt. Agon in Theben. Hesych.

[Wentzel.]

Agrianios, Monat im Kalendarium 1) von
Kos und Kalymnos: Westermann biogr. 450 be-
stimmt des grossen Arztes Hippokrates Geburt,
(os 2a>gavog 6 K&og egsvvrjoag ra ev Ka> ygafi-
fiaroquvXaxsia nQoatldfjai , fiovagxovvzog 'Aflgiada
fifjvos Aygiavov x£t; Aygidviog Bull. hell. VIII
33. 35 vgl. V 221, 9 Z. 12. Bischoff Leip-
ziger Studien VII 381, wo die altere Litteratur

;

dann Aug. Momm sen Burs. Jahresb. LX (1889)
425 und Paton and Hicks Inscr. of Cos and
Calymnos, Oxford 1891, 329ff. 2) von Byzanz

;

vgl. das Papias-Scholion (11. Jhdt.) bei Brocker
Philologus II (1847), 248 II; dort wird nach
alteren Quellen der agranios bixantinorum dem
iulianischen August geglichen; 3) von Rhodos,
wie die auf Sicilien haufig gefundenen Amphoren-
stempel zeigen, z. B. Kaibel IGI 2393, 1. 33.

59. 61. 62. 86 u. s. f. Mit verstandiger Vor-
sicht urteilen Bischoff a. O. 384 und Momm-
sen a. O. iiber die Versuche, den rhodischen
Kalender zu ordnen. 4) Von Messene: Athen.
Mitth. XVI 1891, 353 Z. 7. 5) s. Agrionios.

[Kubitschek.]
Agrianome, Gattin des Laodokos, Mutter

des Oileus. Hygin. fab. 14. [Toepffer.]

Agrias, neben Kardax, Kallias, Thrasonidas.
Thrasyleon beruhmter yelwtoxoiog bei Plut, non
posse suav. viv. 13. [Kirchner.]

Agricius s. Agroecius.
Agricola, Beiname der Atilii, Calpurnii.

Iulii und Virii.

Ausserdem: 1) Agricola Aug. I. proc(urator)
p(ortus) u(triusque) im J. 224. CIL XIV 125
(Ostia).

2) Agricola, Cos. ord. mit Maximus II (CIL III

5460), wahrscheinlich im J. 234, dessen einer
Consul demnach Agricola Urbanus heissen wurde

;

vgl. Klein fasti consul. J. 234. [v. Rohden.]
3) Im J. 418 zum zweiten Male Praefectus

praetorio in Gallien (Haenel Corp. leg. 238.
239) . Consul im J. 421 , Urgrossvater der Ara-
neola, zu deren Hochzeit Apollinaris Sidonius das
Epithalamium dichtete (carm. XV 152). Viel-
leicht war auch der Kaiser Avitus sein Nach-
komme, da dessen Sohn denselben Namen fuhrt.

4) Sohn des Avitus, der 455—456 Kaiser
war, Bruder des Ecdicius (Jord. Get. 45. 240)
und der Papianilla. der Gattin des Apollinaris
Sidonius (epist. II 12, 2. vgl. V 16; carm. XXIII
430. Greg. Turon. II 21), welcher an ihn zwei
seiner erhaltenen Briefe (I 2. II 12) gerichtet
hat. Da er von Ruricius (epist. II 32) mit do-
minus inlustris semperque magnificus angeredet
wird. muss er eines der hochsten Amter, vielleicht

die Praefectur, bekleidet haben. Spater trat er in
den geistlichen Stand (Rur. ep. II 32, 5). Sein
Sohn scheint mit der Enkelin des Ruricius ver-

mahlt gewesen zu sein. Rur. ep. II 32, 9.

[Seeck.]

Ausser diesem fiihren folgende Consuln den
Beinamen Agricola:
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a) Cn. Iulius Agricola, Cos. suff. 77, der

Schwiegervater des Tacitus.

b) Q. Glitius P. f. Atillus Agricola, Cos. II

suff. 103.

e) Sex. Calpurnius Agricola, Cos. suff. am 27.

Sept. zwischen 145 und 161 (nach Borghesi

im J. 158) mit Ti. Claudius Iulianus.

d) L. Virius Agricola, Cos. ord. 230 mit

Sex. Catius Clementinus Priscillianus.

[v. Rohden.]

Agricolanus, Beamter im J. 322. Cod. Theod.

IX 1, 3. [Seeck.]

Agri decumates, das Zehntland, heisst ge-

wOhnlich das Land am rechten Rheinufer, das

vom Neckar und dessen Zuftiissen bewassert wird,

samt dem Schwarzwald, bis zur Schwabischen

Alb hin. Urspriinglich sassen hier keltische

Stamme, besonaers Helvetier (Tac. Germ. 28),

Germanen machten ihnen aber das Gebiet bald

streitig, vielleicht schon vor Ariovist. In der

zweiten Halfte des 1. Jhdts. n. Chr. besetzten es

die Romer, wahrscheinlich unter Domitian (Tac.

Germ. 29 mox limite aeto promotisque praesi-

diis sinus imperii et pars provineiae habentur,

also vor dem J. 98) und sicherten es durch eine

Reihe starker Befestigungen (s. unter Limes).
Unter rOmischem Schutz bliihte das Land auf,

erst im 3. Jhdt. wurde es durch Einfalle ger-

manischer Stamme (Alamannen) erheblich beun-

ruhigt und ging nach Probus Tod an die Ala-

mannen verloren. Die Bezeichnung A. d. findet

sich nur bei Tacitus (Germ. 29 non numeraverim
inter Oermaniae popnlos, quamquam trans Rlie-

num Danuviumque consederint, eos qui deenma-
tes agros exercent) ; sie kann kaum etwas anderes

bedeuten als ,zehntpfiichtiges Land'. MOglicb.

dass das in der friiheren Kaiserzeit als Eigentum
des Staates betrachtete Gebiet von denen, die es

zuerst besetzten (levissimus quisque Gallorum et

inopia audax dubiae possessionis solum oocupa-

vere Tacit.) gegen Abgabe des Zehnten benutzt

werden konnte, wenngleich solche Einrichtungen

in der Kaiserzeit unbekannt sind(MommsenRom.
Gesch. V 138). Eine andere Ansicht vertritt

Zangemeister Westd. Zeitschr. Ill 244. Er
fasst nach dem Vorgange G. P. Creuzers Alt-

rom. Cultur (1833) 81ff. an der Tacitusstelle de-

cumates als Nominativ und bemerkt, die zum
Ackerbau verwendeten Teile dieses Gebiets seien

zehntpflichtig (agri dceumani) gewesen und da-

her wurden die Ackerbauer selbst als decuniates

bezeichnet. Diese sprachlich nicht unmOgliche
Erklarung diirfte aber schwerlich das richtige

treffen (vgl. Hubner Rhein. Jahrb. LXXX 60),

ebensowenig wie die kurzlich von Alex. Eiese
{das Rheinische Germanien 471) aufgestellte, der

Name decumates sei von einem funs unbekann-
t«n) Hauptort des rechtsrheinischen Gebiets De-
euma oder ad Decumum I scil. lapidem) abzuleiten

{wie Taurinates von Taurinum). Vgl. auch die

Bemerkungen von J. Asbach Westd. Zeitschr.

V 372. Von dem Kulturzustand des Landes er-

fahren wir durch litterarische Zeugnisse fast nichts

;

deutlicher sprechen die Inschriften und die Ubt'r-

reste einer Menge Strassen- und sonstiger Bauten
(vgl. die zum Limes angefiihrte Litteratur, be-

sonders Hubners Studien iiber den Grenzwall

in Deutschland, Rhein. Jahrb. LXIII. LXVI.

LXXXVHI. Naher ebenda LXX. LXXI. LXXIV.
LXXIX). Blflhende Orte dieses Gebiets waren

Sumelocenna (Rottenburg a. N.), Civitas Aurelia

Aquensis (Baden), Lopodunum (Ladenburg), Arae

Plaviae (Rottweil) u. a. Weitere Litteratur: O.

Hirschfeld Comm. Momms. 435ff. J. Asbach
Westd. Ztschr. Ill Iff. Herzog und Kallee
Westd. Ztschr. Ill 326ff. Zangemeister ebenda
in 237ff. 307ff. Das Konigreich Wiirttemberg

10 1 (1882) u. a. [Ihm.]

Agrifanns pagns, im Gebiete von Nola, CIL
X 1278. [Hulsen.]

Agrigentum s. Akragas.
Agrilion (Ptol. V 1, 14; AgrUlum Tab. Peut),

Stadt in Bithynien, am Olympos und der Strasse

von Nicaea nach Dorylaeum in Phrygien, 24 Mil-

lien von ersterer, identisch mit Aigialosf?). Ram-
say Asia Min. 190. [Hirschfeld.]

Agrimensores. Die Peldmesskunst wurde
20 von den Romern fur so alt als Rom oder noch

alter angesehen ; hatte doch Romulus der Uber-

lieferung nach das Templum der Stadt nach ihren

Principien gezogen. Ausgeiibt wurde sie von
den Augurn im Interesse des Staates bei jenen

Handlungen, die die Abgrenzung eines Templums
erheischten ; so unterstiitzten sie als technische

Experten insbesondere die StaatsbehOrden, hierin

dem Adsessor vergleichbar, den diese als juristi-

schen Beirat anriefen. Wie die Stadt Rom selbst,

30 so wurden auch die von ihr ausgesandten Colo-

nien und die romischen Lager nach den Regeln

der Auguraldisciplin ausgemessen und die ganze

Feldmesskunst auf jene basiert. Soweit sie fur

profane, staatliche und private Zwecke ausgeiibt

wurde, war sie jedermann , auch Privaten, ge-

stattet, eine durchaus freie Kunstiibung (Dig. L
13, 1 pr.) ; daher traten die Peldmesser nicht zu

einer Zunft zusammen und waren nicht ver-

pflichtet , ihre Befahigung von amtswegen sich

40 bescheinigen zu lassen; darum wurde vor dem
Praetor bei irrigen Ausmessungen die Ersatz-

anklage gegen den Peldmesser nicht wegen Un-

kenntnis, sondern wegen dolus angestrengt. Dig.

XI 6, 1, 1. 3, 6. Besonders technisches Ge-

schick diirfte zu andauernder Beschaftigung in

(Sffentlichen Diensten gefiihrt haben; der erste

Regierungsfeldmesser von Profession, dessen Name
uns iiberliefert wird, ist Saxa, den M. Antonius

beim Abstecken von Lagern verwendete (Cie.

50 Phil. XI 12. XIV 10). Ausfiihrlicher sind wir

iiber die Entwicklung der Peldmesskunst in der

Kaiserzeit und iiber die Stellung der sie damals

ausiibenden Organe , die wenigstens soweit sie

fur den Staatsdienst verwendet wurden , eine

Schule durchmachen und eine Prufung ablegen

mussten (professi, daher dann auetores ; vgl.

Grom. 273, 12ff.), unterrichtet ; s. die ausfuhr-

lichere Behandlung unter Mensores und Gro-

matici. Synonyma des Wortes A. sind mit Be-

60 zug auf die Messinstrumente gromatieus und de-

cempedator, iiberhaupt als Messer metator oder

mensor, als Grenzbestimmer finitor (in republi-

canischer Zeit) , mit Riicksicht auf die Kunst

professor und auctor und als kaiserliche Civil-

beamte togati Augustorum ; vgl. diese Stich-

worte.

Speciell die Bezeichnungen agrimensor oder

mensor agrorum oder mensor agrarius finden
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sich ebensowohl fur den militarischen Dienst
(Lager wie Verwaltung, so Amm. Marc. XIX 11,

8. Grom. 244,7. 251, 15. Cassiod. var. HI 52),

wie ftir den biirgerlichen Bedarf (Ulp. Dig. XI
6, 1 pr. adversus mensorem agrorum praetor in
factum actionem proposuit ; Cod. lust. Ill 39, 3
n. Chr. 330) ; ausserdem im kaiserlichen Gesinde
Eph. ep. V 374—377. 434. Mommsen ebenda
S. 114.

Schwerte und durfte sie, falls er sie fing, tflten,

was noch zu Plutarchs Zeiten wirklich geschah.
Die Prauen heissen in diesem Kulte AioXelai, die

Manner WoXoeie. Pint. qu. gr. 38. Noch ein

zweiter Branch kniipft sich an das Pest. Die
Weiber suchten den entschwundenen Dionysos,

liessen dann vom Suchen ab, weil er zu den
Musen geflohen sei und dort sich Terberge, wen-
deten sich zu einem Gastmahl und vertrieben

Litteratur: Mommsen Rom. Feldmesser II 10 sich die Zeit mit Rathselaufgeben. Plut. qu.
174ff. Rudorff ebenda 320ff. Hultsch in Brsch
und Grubers Encycl. 1. Ser. XCII 97 (1872).
Cantor Rom. Agrimensoren, Leipzig 1875, 66ff.

StOber Rom. Grundsteuervermessungen, Miinchen
1877, 60ff. Tissot Etude hist, et jurid. sur la

condition des agrimensores dans l'anc. Rome,
Paris 1879. G. Rossi groma e squadro ovvero
storia dell' agrimensura italiana, Roma 1877.

Ruggeri sugli uffici degli a. in Studi e docum.
di storia e di diritto HI 3ff. 195ff. Ruggiero20
Diz. epigr. I 367f. Hauptquelle; Schriften der

rOm. Feldmesser hrsgeg. von Blume, Lach-
mann, Mommsen, Rudorff. Berlin 1848,

1852. [Kubitschek.J

Agrinagara (Ptol. VII 1, 63), Stadt Vor-

derindiens im Inlande von Larica, dem Pinax
zufolge nahe an Ozene (Uggen), vielleicht die

nordlich von Uggen und ostlich von dem Flusse
Sipra gelegene Stadt Agar: skr. agriya-nagara

symp. Till prooem. Preller griech. Myth.* I

567f. [Wentzel.]

AgTionios (Aygicbvtos), ein Monat des boeo-

tischen Kalenders, genannt auf Inschriften von
Chaironeia(DittenbergerIGS 3348. 3354. 3355.

3365. 3376. 3388. 3404), Lebadeia (3082 ['AJyQw-
viw) und Oropos (247); s. Bischoff Leipziger

Studien VII 345 , wo auch die neuere Litteratur

;

vgl. Agrianios. [Kubitschek.J

Agriopas (FHG IV 407), auf falscher Con-
jectur beruhender Name. Bei Plinius (VIII 82)
ist uberliefert ita eopas qui Olympiondcas seri-

psit, im Ind. auct. desselben Buchs apoca. Am
nachsten lage wohl Harpoeras. [Schwartz.]

Agriope {Aygtojitj) , nach Hermesianax bei

Athen. XHI 597b Gemahlin des Orpheus, die

sonst Eurydike heisst. Lobeck Aglaoph. 1373.
[Kern.]

Agriophagoi, Leute, die hauptsachlich von
bedeutet „an der Spitze stehende, vorziigliche 30 Panther- und Lflwenfleisch leben, werden unter
Stadt". [Tomaschek.^

Agrinion, Stadt in Actolien, in der Acheloos-

ebene, wahrscheinlich nahe dem linken Fluss-

ufer, dem akarnanischen Stratos benachbart, beim
jetzigen Spola'ita. Lolling Hell. Ldsk. 140; friiher

von Leake N. Gr. I 129 bei Vlocho gesucht
(Akrai). Im J. 314 v. Chr. war der Ort im Be-

sitze der Akarnanen, wurde ihnen aber von den
Aetolern wieder entrissen. Diod. XIX 67f.

[Hirschfeld.]

Agriodus, Name eines Hundes des Aktaion
nach der Uberlieferung bei Ovid. met. Ill 223f.

Hygin. fab. 181. M. Haupt zu Ov. 1. 1. liest

Argiodus, weil es ein Adjectiv aygtodovg nicht

giebt, wahrend doytodovg ,mit schimmernden
Zahnen' bei Homer als Beiwort fur Jagdhunde
(II. XI 292 — auch fur die kalydonische Sau
II. X 539) vorkommt. Vgl. Jeschonnek de

nominibus quae Graeci pecudibus domesticis in-

diderunt, Kfinigsb. 1885, 17.

[Hiller von Gaertringen.]

Agrioi ("Aygiot „Wilde"). 1) Angeblich ein-

heimischer Name der aethiopisehen Volkerschaft

der Kvvauolyoi (s. d.). Strab. XVI 771.

[Pietschmann.]

2) Als ein Volk Illyricums von Polyb. XXVI
7, 3 (z. J. 177 v. Chr.) neben den "Ioxgoi genannt.

[Tomaschek.]

Agrionia (Aygw'yvia). Dionysosfest im boeoti

den fabelhaften Bewohnern Aethiopiens erwahnt
(Plin. VI 195 ; danach Solin. XXX 6), auch wer-
den die 'AyQioyayoi (Per. mar. erythr. 2) als

eine im Binnenlande der agyptischen Ktiste des
roten Meeres ansassige Volkerschaft genannt. Vgl.
Kgiorpayoi. [Pietschmann.]

Agriopos ('Aygiojcog), ein Kyklop (oder Sohn
des Kyklops ?) , Vater des Klytios, nach Agallis
von Kerkyra bei Schol. II. XVin 483 (Ma ass

40 Schol. Townl. H 271). [Kern.]

Agrios. 1) Orphischer Beiname des Apollon.
Orph. hymn. XXXIV 5.

2) Orphischer Beiname des Dionysos. Orph.
hymn. XXX 3.

3) Gigant, Genosse des Thoos und wie diesei

von den Moiren durch eherne Keulen getotet.

Apd. I 6, 2, 5. Hyg. fab. praef. Max. Mayer
Giganten und Titanen 203. 254.

4) Kentaur, der mit Andern den Herakles in

50 der Hohle des Pholos anflel. Apd. II 5, 4, 3.

5) Sohn des Porthaon und der Euryte zu
Kalydon, Bruder des Oineus, Melas, Alkathoos,

Leukopeus und der Sterope. Horn. IL XIV 117.

Strab. X 463. 465. Quint. Smyrn. I 770. Apd.
bibl. I 7, 10, 2. Hyg. fab. 175. Schol. AT zu II.

II 212. Nach Schol. T a. a. Q. ist er der Ge-
mahl der Dia, der Tochter des Porthaon. A. ist

ferner der Vater des Thersites. Schol. AT a. a.

O. Q. Smyrn. a. a. O. Ov. Pont. HI 9, 9. So-
schen Orehomenos. Die Kultlegende verbindet den 60 dann spielt er eine Rolle in der Geschichte des
Festbrauch mit den drei Tochtern des Minyas
Leukippe, Arsinoe und Alkathoe, die im Wahn-
sinn den Sohn der Leukippe schlachten. Bei dem
Feste, welches von den epheubekranzten Teil-

nehmern alljahrlich in grosser Heimlichkeit zur

Nachtzeit gefeiert wurde (Plut. qu. Rom. 112),

verfolgte der Priester des Dionysos eine Frau
aus dem Geschlechte des Minyas mit gezucktem

Oineus (s. d.). Entweder A. selber oder seine

Sehne (Thersites, Onchestos, Prothoos, Keleutor,

Lykopeus, Melanippos) entthronen den Oineus

und werden dafiir entweder von Tydeus oder

von Diomedes getotet, mit Ausnahme des On-
chestos und Thersites. Nach einer Version ent-

leibt A. sich selbst. Schol. AT zu II. XIV
114. 120. Schol. Ar. Ach. 418. Apd. bibl. I 8,
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6, 1—3. Hyg. fab. 175. 242. Ant. Lib. 37.

Pans. II 25, 2. Ov. her. IX 153. Aesch. Sept.

555 c. schol. Schol. Eurip. Phoen. 417. Die

Sage bildete den Inhalt des Oineus des Euripi-

des (Schol. Ar. a. a. O.) und wurde von Pherekydes

behandelt (Apd. I 8, 5, 2. Schol. A zu H. XIV
120, auf dessen Subscription aber kein Verlass

ist). A. veranlasste nach Apd. bibl. I 8, 5, 3

die Verbannung des Tydeus aus Kalydon. Zur

Analyse der litterarischen Quellen vgl. O. I ra-

mi sch Jahrb. f. Phil. Suppl. XVn 191.

6) Sohn des Odysseus und der Kirke, Bruder

des Latinus, Herrscher iiber die Inseln des tyr-

rhenischen Meeres. Hes. theog. 1013ff.

7) Sohn der Polyphonte, von Zeus zur

Strafe fur seine Frevel in einen Geier verwandelt.

Ant. Lib. 21 aus Boio.

8) Hund des Aktaion. Hyg. fab. 181. Bei

Ov. Met. in 212 Agre genannt.

9) A. aus Dulichion, Freier der Penelope.

Apollod. fr. Sabb. Rh. Mus. XLVI 179.

[Wentzel.]

Agrippa. Tiber die Bedeutung des Wortes
vgl. Plin. n. h. VII 45. Gell. XVI 16, 1. Quint.

Inst. I 4, 25. Urspriinglich Vorname, dann Bei-

name, und zwar der Asinii, Fonteii, Furii, Hate-

rii, Helvii, Iulii, Lurii, Menenii, Vibuleni und
Vipsanii, zuletzt wieder Vorname der iulischen

Dynastie.

1) M. Agrippa L. f., der beriihmte Schwie-
gersohn des Augustus, s. unter M. Vipsanius
Agrippa.

2) M. Agrippa M. f., des Vorigen Sohn, s.

unter Agrippa Iulius Aug. f. Caesar (= Agrippa
Postumus).

3) Agrippa, Name jtidischer Konige, s. unter

Herodes.
4) Rescripte an einen Agrippa : Cod. lust. VI

53, 1 (J. 198). II 20, 2 (J. 211). VII 53, 3 (J.

214). VIII 29, 1 (J. 222). [v. Rohden.]

5) Ein nach Ainesidemos lebender Skeptiker,

dessen Lebenszeit nicht naher bestimmt werden
kann. Diog. Laert. IX 88ff. schreibt ihm fiinf

zgojioi rfj£ E3to%ijs zu (zov axo zfje Stacpiavias,

tov els auieigov ey.fid/J.ovza , zov .-rgo's zi , zov ?£

vno&loswq, zov Si' ak/.rjlcov, vgl. Zeller Philos.

d. Griechen V3 37f.), welche Sextus Pyrrh. hy-

pot. I 164 den vewxegoi oxejixticot im Gegensatz
zu den zehn der agxcuozegot beilegt, welche im
wesentlichen auf Ainesidemos zuriickgehen. Er
fehlt in der Aufzahlung der skeptischen Schul-

haupter bei Diog. Laert. IX 116. [v. Arnim.]

6) A. aus Bithynien, ein Astronom in der

2. Halfte des 1. Jhdts. n. Chr., von dessen

Schriften uns nichts erhalten ist. Eine von ihm
im 12. Jahre der Regierung des Domitian beob-

achtete und beschriebene Mondbedeckung der

Plejaden erwahnt Ptolemaios (Syntaxis VH 3)

und benutzt sie fur seine Berechnung; ferner

fuhrt Proklos in seinem Abriss der Astronomie

(Hypotyp. astron. c. Ill p. 355) von A. Langen-
messungen von Fixsternen an. Vgl. Weidler
Historia astronomiae (1741) 173. [Schaefer.]

7) A. Castor, griechischer Christ des 2. Jhdts.,

Verfasser einer Streitschrift gegen den Gnostiker

Basilides, welcher Eusebios (hist. eccl. TV 7, 7)

wichtige Nachrichten fiber jene Haresie verdankt.

Aus Eusebios schOpft Hieron. vir. ill. 21. Alles

Pauly-Wiasowa

gesammelt bei Routh Reliquiae sacrae 2 1 85—90.

[Jiilicher.]

Folgende Consuln fuhren den Beinamen
Agrippa:

a) M. Vipsanius L. f. Agrippa, Cos. I ord. mit
L. Caninius L. f. Gallus 717 = 37, Cos. II ord.

726 = 28 mit Augustus VI, Cos. HI ord. 727
= 27 mit Augustus VII.

b) D. Haterius Q. f. Agrippa, Cos. ord. 22
10 mit C. Sulpicius Ser. f. C. n. Galba. '

c) M. Asinius C. f. C. n. Aprippa, Cos. ord. 25 n.

Chr. mit Cossus Cornelius Cossi f. Cn. n. Lentulus.

d) Fonteius Agrippa, Cos. suff. 58 mit M. Va-
lerius Messalla Corvinus.

e) [. . . Ca]ssius Agri[ppa?], Cos. suff. 130 mit
. . . Quartifnus?]. [v. Rohden.]

Agrippae campus, Gegend in der 7. Region
Roms, zwischen der Via Lata und den Hiigeln,

urspriinglich Privatbesitz des Agrippa, von seiner

20 Schwester Polla mit einer Porticus (Porticus

Europae, s. d.) geschmtickt, von Augustus 7 v.

Chr. zu einer offentlichen Anlage gemacht (Dio
LV 8; bei Strab. V 361 alio iteSiov neben dem
Marsfelde). Aurelian erbaute auf dem C. A. ein

templum. Soils et castra (Chronogr. a. 354 p. 148.

Notitia reg. VH) wohl in der Nahe der modernen
Piazza di S. Silvestro (Urlichs Rom. Mitt. 1888,

38). Die Beziehung des westlich von der Via
Lata gefundenen Grenzsteius CIL VI 874 auf

30 den C. A. ist irrig (Lanciani Bull. com. 1883,

11). [Httlsen.]

Agrippae pons, Briicke in Rom, zuerst be-

kannt geworden durch einen 1887 gefundenen

Cippus der Tiberregulierung (Not. d. scavi 1887,

323) , welcher schliesst : ripam cippis pos[itis]

terminaverunt a tr[ig]ar(io) ad pontem Agrip-
pae. Bald darauf constatierte man 160 m. ober-

halb des Ponte Sisto die Reste von vier Pfeilern

(Borsari Bull. com. 1888, 92—98. Hiilsen
40 ROm. Mitt. 1889, 285. 286. 1890, 135), welche

aber schon im Altertume, vermutlich bei Er-
bauung des Pons Aurelius, bis unter die Wasser-
linie abgetragen waren. [Hulsen.]

Agrippeion. 1) Ein im (ausseren oder inne-

ren ?) Kerameikos gelegener Bau, den Athen dem
auch sonst um die Stadt verdienten M. Vipsanius

Agrippa verdankte. Nach den zwei einzigen

Stellen, an denen er erwahnt wird (Philostr. V.

Soph. II 5, 3. 8, 2) , diente er fur die Vortrage

50 der Rhetoren , welche ja damals Aller Interesse

in Anspruch nahmen; dementsprechend war er

gleich den privaten HOrsalen der Sophisten (s.

Eunap. V. Iulian. 483) theaterfOrmig angelegt

und wird gleich diesen direct Margov genannt.

Aus diesem Ausdruck darf also keineswegs mit
Lolling (in MullersHandb. d. Altw. LU 318, 1)

auf eine anderweite oder ausgedehntere Bestim-

mung des Banes geschlossen werden ; noch weniger

ist es zulassig (mit Lolling a. a. O und Dorp-
60feld), ihn mit dem fteazoov, 8 xaXovoiv wdetov

des Pausan. 1 8, 6 zu identificieren. Vgl. Wachs-
muth Stadt Athen I 215, 4. [Wachsmuth.]

2) Joseph. Bell. Jud. I 21, 8, s. Anthedon.
[Benzinger.]

Agrippenses, in Bithynien im Binnenlande.
Plin. V 149. [Hirschfeld.]

Agrippia Caesarea, Beiname der Stadt Pha-
nagoria im kimmerischen Bosporus auf der Halb-

29
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msel Taman, seit unter Kaiser Augustus M. Agrippinae lavacrum, in Rom, nur genannt
Agnppa den Polemon I. zum Kenige eingesetzt auf einer im 16. Jhdt. auf dem Viminal ge-
"hatte

;
vgl. die Miinzen mit 'Ayguutsmv und fundenen (im Original verlorenen , aber gut be-

Kaioagiwv (Wien. numism. Zeitschr. II 280ff.) und glaubigten) Inschrift CIL VI 29765 = Grut.
Inschriften mit 6 dfjuos 6 'AyQumemv (KataaQsmv) 180, 8, vielleicht bei S. Lorenzo in Panisperna
"bei Latyschew Inscr. or. sept, Ponti E. II 356. Jordan Bull, dell' 1st. 1873, 30; Forma IT E
360. 363 (CIG II p. 163). [Tomaschek.] 42 (verdachtigt die Inschrift mit Unrecht) Gil-

Agrippianaethermae, inRom, vonJLAgrippa bert Topogr. IE 300; vgl. Htilsen EOm. Mitt,
als erste offentliche Anlage dieser Art 25 v. Chr. 1891, 81. [Hiilsen.l
erbaut (Dio LIII 27), dem Gebrauche iibergeben 10 Agrippinenses, Bewohner der am linken Ufer
vermuthch 19 v. Clir. erst nach Vollendung der des Eheins gelegenen, anfangs oppidum hbiorum
Aqua Virgo, 12 v. Chr. von ihm testamentarisch (Tac. ann. I 36, s. Ubii) oder auch Ara Ubiorum
dem Volke geschenkt (Dio LIV 29). tjber Bau (Tac. ann. I 39. 57) genannten Hauptstadt von
und Ausstattung mit Kunstwerken vgl. Plin. Germania inferior im Lande der Ubier. Dort
XXXIV 62. XXXV 26. XXXVI 189. Das sta- war Agrippina, die Gemahlin des Kaisers Claudius,
gnum Agrippae, auf dem Tigellinus dem Nero geboren und, quo vim suam sociis quoque naii-
das beriichtigte Fest gab (Tac. ann. XV 37), onibus ostentaret (Tac. ann. XII 27), setzte sie
scheint dazu gehOrt zu haben. Beschadigt durch es durch (im J. 50) , dass Veteranen und eine
eine grosse Feuersbrunst unter Titus (Dio LXVI Colonie dorthin gefuhrt wurden {in oppidum Vbi-
24) ,

waren sie unter Domitian wieder in Ge- 20 orum, in quo gmita erat, veteranos eoloniamqm
brauch (Martial HI 20, 15. 36, 6). Wiederum deduci impetrat, cui nomen inditum e voeabulo
restaunert wurden sie unter Hadrian (Hist. Aug. ipsius). Seit dieser Zeit hiess die Stadt colonia
Hadr. 19) und zuletzt unter Constantius und Claudia Augusta Agrippinensium (CIL IX 1584
Constans 344—345 (CLL VI 1165). Gelegentlich abgekiirzt C. C. A. A. z. B. auf einem Fabrik-
erwahnt CIL VI 9797 = Meyer anth. lat. 890 stempel Rhein. Jahrb. LXXIX 178 und auf Miin-
(Zeit des Hadrian). Eeste der Anlage sind siid- zen; vgl. H. Diintzer Verzeichniss der rOm. Al-
warts vom Pantheon (die Frage nach dem ur- terthiimer des Museums in Koln, 3. Aufl., 1 19ff.),
spriinglichenBaugedankendergewaltigenEotunde oder kiirzer colonia Agrippinensis oder Agrippi-
und ihrer Zugehorigkeit zu den A. th. ist immer nensium (Plin. n. h. IV 106. Tac. hist. I 56 57
noch nicht befriedigend beantwortet, vgl. neustens 30 IV 20. 25. 55. 56. 63. Suet. Vitell 10 CIL X
Lanciani Bull. com. 1892, 150—159) bis zum 3896. Brambach CIEh 239. 549. 1931 u. 0.),
Corso Vittorio Emmanuele erhalten; Aufnahme und die Bewohner nannten sich mit besonderem
(mit starken Erganzungen) bei Pall adio le terme Stolze Agrippinenses (Tac. Germ. 28 ; hist IV 28-
tav. I. II ed. Vicent. 1787. Canina edifici IV auf Inschriften nicht selten, z. B. CIL II 484'
197—200. Vgl. Lanciani Not. d.scavi 1881, 276 XII 674. 2397). Die Stadt wird noch oft von
—282. 1882, 347-359 und Tf. XXI. Geym filler Schriftstellern und auf Inschriften erwahnt unter
documents merits sur les thermes d'Agrippa etc., verschiedenen Namen : Agrippinemis CAyotTim-
Lausannc 1883. Bl a vette Melanges do l'Ecole vtjvolg) bei Ptol. II 9, 8, Colonia Agrippina (Itin
Franc, de Rome 1885, 3—16, Taf. I—HI ; wertlos Anton. 254. 370. 375. 376), Agrippina civitas Itin
Nispi-Landi Marco Agnppa e i suoi tempi, 40 Anton. 373), Agrippina (Itin.Anton. 372. Tab. Peut
le terme ecc, Rom 1882 fol. [Hiilsen.] Eutrop. VIII 2. IX 9. 17. Amm. Marc. XV 5. 11).

Agrippiana horrea, in Rom, in der 8. Region, bios Colonia (Itin. Anton. 377. 378, vgl. Notit.Gall
Forum Romanum (Notit.), vielleicht in der Niihe VIII 2 in provincia Germania secunda metropolis
des Forum Boanum (Richter Topogr. 126), ge- eivitas Agripmensium, dazu in Hss. der Zusatz
nannt CIL VI 9972 {vestiarius de h. A.) und id est oder hoc est. Colonia), woraus franz Cologne
10026 (. . .us de h. A.). Vgl. P. H. Visconti deutsch Coin entstanden ist. Auf Inschriften ub-
Bull. com. IV (1876) 45. [Hiilsen.] lich ist die Bezeichnung Claudia Ara, seltener

Agrippias (Joseph. Ant. Jud. XIII 357 ; Bell. das blosse Ara, vgl. CIL III 4456 4465 4475
Jud. I 4, 2) s. Anthedon. [Benzinger.] 4479. VIII 2769. Henzen Annali dell'Inst. 1885^

Agrippiastai, ein dem M. Vipsanius Agrippa 50 259 nr. 22 u. a. Ein negotiator domo CL'AGRIP-
zu Ehren gebildetes Collegium: Griech.-latein. in Aquileia CIL V 1047; auf Miinzen des Postumus
Inschrift aus Lakedaimon CIG 1299 = Henzen COL- CL- AGRIP- (Cohen Med imp V) Vd
5367. Vgl. CIG 3609. 1878. Bull. hell. V 231. tiber die verschiedenen Namensformen Desjar-

[Stengel.) dins Table de Peutinger 8 col. 3. Ch. Robert
Agrippina. 1) Vipsama A. Tochter des Les noms de Cologne (aus Bull, de numism et ar

Agrippa und der Pomponk, s. Vipsanius. eheol. publie par Serrure 1887). Aus den In-
2) A. die Altere, Tochter des Agrippa und der schriftcn scheint mit Sicherheit hervorzugehen

Iuha, Gemahlin des Germanicus, s. Vipsanius. dass die Stadt zur Tribus Claudia gehorte. Ihre
3) A. die Jiingere, Tochter des Germanicus Burger hatten das Ius Italicum, Digest L ] 5 18

und der alteren Agrippina, s. Iulius. 60 (Paulus libra secundo de censibus . . . in Ger-

9lrv?
eSCript a" eine A

"
C°d

'
IUSt

'
V 12

'
8 i>umia inferiore Agrippinenses iuris Italiei sunt).

.% 6i „ Sie gd^ngte bald zu grosser Blflthe; unter an-
5) Stat(ilia) A., Gemahlin des Modius Iustus derem erfahren wir, dass sie ein Tempel des Mars

hg. Aug. pr. pr. consul. CIL VIII 2746 (Lam- schmiickte (Suet. Vitell. 10). Die Inschriften
baesis) [v. Rohden.] nennen mehrfach decuriones, z. B. Brambach

6) Name der Colonia Claudia Agrippinensium CIRh 239. 549 (decurioni coloniae Agrippinen-
bei Eutrop, im Itin. Anton., auf der Tab. Peut. sis, aedilicio, du(u)mvirali, curatoricio, sacer-
u. 0., s. Agrippinenses. [Ihm.] dotali, ex comitibus, vom J. 352), ein curator der
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Stadt auf der schon erwahnten Inschrift von Bene- Agriska, Epiklesis der Athena. Lykophr.

vent CIL IX 1584. Geschichtliche Daten sind 1152 c. schol. Hesych. (wo das Wort in "Aygt<pa

verhaltnismassig selten, zum Teil betreffen sie verdorben ist). [Wentzel.]

nieht unwichtige Ereignisse. Vitellius wurde in Agrius. 1) Eques Romanus, Soeraticus Varro

Coin zum Kaiser erhoben (Tac. hist. I 57); ebenso r. r. I 2, 1. Freund Varros und einer der Re-

iibernahm Traian in Coin als Imperator die Re- denden im ersten Buch vom Landbau; vgl. die

gierung (Eutrop. VIII 2); getfltet wurden dort die Bemerkung tiber Agrasius.

beiden Victorinus (Hist. Aug. trig. tyr. 6. 7 ; vgl. 2) L. Agrius, romischer Bitter, Zeuge im

Eutrop. IX 9) ; die von Constantin d. Gr. er- Process des Flaccus. Cic. p. Flacc. 31.

baute Rheinbriicke wird erwahnt Incerti paneg. 10 3) M. Agrius argentarius. Val. Max. VHI
Const. Aug. 13. Der Feldherr Silvanus wurde 355 4, 1. [Klebs.]

in Coin zum Kaiser erhoben und ermordet (Amm. 4) Agrius Phoebus und Agrius Servatus wer-

Marc. XV 5) ;
gleich darauf fiel die Stadt in die den unter den Erben des L. Dasumius Tuscus

Hande der Alamannen und wurde zerstflrt (Amm. urn 108 genannt. CLL VI 10229, 25.

Marc. XV 5. 8. 11), von Iulian wiederhergestellt 5) L. Agrius L. f. Publeius (Publicius?)

(Amm. Marc. XVI 3). Zur Topographie des alten Bassus, mysische Inschrift CIG 3531.

Coin sind zahlreiche Beitrage erschienen , be- 6) Q. Agrius Rusticianus, v(ir) efgregiusj,

sonders in den Rhein. Jahrb. und der Westd. proc. Aug. tract. Karthag., proc. privat. ration.

Zeitschr. z. B. Diintzer Koln und seine Romer- per Italiam, proc. totius . . ., africanische In-

brucke. Rhein. Jahrb. LXXXI 7ff ; Westd. Zeit- 20 schrift CIL VIII Suppl. 11163 (etwa unter Ela-

schriftIV23ff. Hiibner Die rOm. Rheinbriicke von gabal).

Koln, Westd. Zeitschr. V 238ff. Schwfirbel Zur 7) Agrius Saturninus, 6 xgdnaros. CIA III

Topographie und Gesch. von Koln, Rhein. Jahrb. 627. [v. Rohden.]

LXXXII 15ft.; Litteratur verzeichnet Hiibner Agrivnlfns s. Aiulfus.

Rhein. Jahrb. LXXX 128. Den Inschriften yer- Agrizama, Stadt Galatiens, im Gebiet der

danken wir die Namen einiger Strassen und Ort- Tektosagen. Ptol. V 4, 8. [Hirschfeld.]

lichkeiten des alten Coin : vicus Lucretius CIRh Agroeeius ('Aygolxios). 1) Censorius Atticus

348 (zu vgl. die deae Lucretiae Rhein. Jahrb. Agroeeius (var. Agrieius), Lehrer der Rhetorik

XLVII/XLVIII 124), ad Cantunas novas J. Klein in Burdigala urn die Mitte des 4. Jhdts. Auson.

Rhein. Jahrb. LXXIX 178ff., ad Forum hordia- 30 prof. Burd. 15. Apoll. Sidon. epist. V 10, 3.

Hum J. Klein ebenda 192. Im allgemeinen 2) Primicerius notariorum des gallischen Usur-

vgl. die zusammenfassende Abhandlung v. Veiths pators Iovinus, wurde 413 nach Niederwerfung

Das rOmische Koln, Bonn 1885, Winckelmanns- von dessen Aufstand hingerichtet. Greg. Turon.

progr. Dort sind S. 43ff. die rOmischen Funde II 9. [Seeck.]

registriert (mit Fundkarte). [Ihm.] 3) A. (Agroeeius^ ... per diphthongum sen-

Agrippiniana horrea, in Rom, nur bekannt bendum, non ut quidam putant, per i Agrieius

aus der Inschrift von Nomentum CIL XIV 3558 GL VII 114, 7: aber an einen Bischof Agrycius,

(vestiarius de h. A.), aber wohl verschieden von episeopus Antipolitanus nach Baluze, schreibt

den Agrippiana. Lage unbekannt. Vgl. P. H. Salvian Ep. Ill p. 204 ed. Pauly, und ein Rhetor

Visconti Bull. com. IV (1876) 46. [Hiilsen.] 40 Censorius Atticus Agrieius [oben Nr. 1] wird bei

Agrlpplnns, Beiname der Casperii, Claudii, Auson. prof. Burd. 15 genannt, derselbe, den Sid.

Fabii, Iulii, Paconii. Ausserdem: Apoll. V 10 meint, nach Teuffel vielleicht ein

1) [ . . .AJgrippinus, Arvalbruder im J. Vorfahr des Grammatikers), lateinischer Gramma-

214, Acta Arv. CIL VI 2103a 3. Vielleicht Clau- tiker (rhetor heisst er in den beiden Berner Hss.),

dins Agrippinus. citiert in den Berner Scholien zu Verg. Eel. V 80

2) Bescripte an einen A. Cod. lust. II 4, 9 und bei Sid. Apoll. VII 5 (vgl. VII 9) als Se-

(J. 241). IV 29, 15 (J. 294). [v. Rohden.] noniae caput und metropolitans bezeichnet. Er

3) A. lasst sich von 452—462 als Comes ist der Verfasser einer im Mittelalter weit ver-

und Befehlshaber in Gallien nachweisen. Im breiteten ars de orthograpkia bei Keil GL VII

Streite mit Aegidius suchte er sich die Hiilfe der 50 113—125. Der diirftige Inhalt dieser dem Bischof

Gothen zu verschaffen, indem er ihnen Narbo Eucherius (ran 434—450) gewidmeten ars —
auslieferte (Hydat.). An seinen Namen knupfte Zusiitze zu dem Flavius Caper zugeschriebenen

die christliche Sage verschiedene Wundergeschich- Werke de orthograpkia et de proprietate ac dif-

ten. Vit. S. Lupic. 3. Act. SS. Mart. Ill 266. ferentia sennonum — ist in seiner Hauptmasse

TheinerSt. Aignan, Paris 1832 S. 14. [Seeck.] nicht orthographisch, sondern gehOrt in das Ge-

Agrippns histrio, cui evgnomentum erat biet der differentiae (sowohl der Bedeutung wie

Memfi, quern (Veras) Apolaustum nominavit. der Betonung und der Construction: vgl. Br am-
Hist. Aug. Verus 8, 10. S. L. Aelius Aug. lib. bach Lat. Orthogr. 44); deshalb kehren auch

Aurelius Apolaustus Memphius (Aelius Nr. 27). manche Artikel in den Differentiensammlungen

[v. Rohden.] 60 wieder, so bei Isidor, Beda und den anonymen

Agris (Aygi; Ptol. VI 8, 7; ^ewa Marcian.), Tractaten; vgL I. W. Beck de differ, script.

Ortschaft an der Kiiste von Carmania, siidlich 21. Litteratur: F. Osann de Flavio Capro et

von der Spitze Carpella, vielleicht der heutige Agroecio, Giessen 1849. Keil GL VH 91.

Ort Gasek (Jask), der zur BMtezeit des arabi- [Goetz.]

schen Handels, wie noch jetzt, die Mittelstation Agroeira i'Ayootwa), Stadt in Lydien, spater

auf der Fahrt von der Tigrismundung zum Indus- Attaleia Lyd. (Steph. Byz.), jetzt Seldjikli, nOrd-

delta war; vielleicht ist 'Aygia zu lesen, von pers. lich von Thyateira. Schuchhardt Ath. Mitt.

agriya „an der Spitze gelegen". [Tomaschek.] XII 13. [Hirschfeld.]
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Agroi (Strab. XI 495), kaukasischer Volks-

stamm in Sindica, neben den Toretae; vgl. Ta-
groi. [Tomaschek.]

Agroitas. 1) Historiker (FHG IV 294. 295),

jedenfalls aus Kyrene, verfasste ein Werk fiber

Libyen (sv a Atjivxwv Herodian. a. fior. i.e£. p.

918, 20. Schol. Apoll. II 498, ir y Ai^vx&v
Schol. Apoll. IV 1396, sv rfj [i]f %G>v Aiflvxwv

Schol. Apoll. II 1248). Er gehort ins 3. oder

2. Jhdt. v. Chr., jedenfalls ist er alter als das

von Diodor (vgl. Schol. Apoll. II 1248 und Diod.

IV 26, 3) beniitzte mythographische Handbuch.
[Schwartz.]

2) Griechischer Declamator, geburtig aus

MassUia, lebte zur Zeit des Rhetors Seneca, der

(contr. II 6, 12) eine vielgefeierte und itn Ver-

gleich zu den ebenda mitgeteilten Sentenzen an-

derer Griechen nicht mit Unrecht als longe vi-

vidior bezeichnete Sentenz von ihm anfiihrt. Nach
dem Urteile Senecas war die Kede des A. kunst-

lois , was er auf den Umstand zuriickfiihrt , dass

A. nicht unter Griechen gelebt, d. h. also wohl
frfihzeitig seine Heimat mit Rom vertauscht habe,

dagegen reich an kraftigen Gedanken, was er

dem Zusammenleben mit Romern zu gute schreibt.

Buschmann Charakteristik der griech. Rhet.

b. Rh. Sen., Parchim Gymn.-Progr. 1876, 20.

[Brzoska.]

Agrolas und Hyperbios, an der luckenhaften

Stelle Paus. I 28, 3 in Verbindung mit den

Pelasgern, den Erbauern der Akropolis-Mauer in

Athen, genannt. Vgl. K. 0. Milller Orchom.2

434. [Fabricius.]

Agron {"Aygcov). 1) Sohn des Eumelos, Enkel

des Merops, lebte mit seinen Schwestern Byssa

und Meropis auf der Insel Kos, wo sie nur die

Erde verehrten, um andere Gottheiten sich nicht

kfimmernd. Namentlich bezeugten sie dem Her-

mes, der Athena und Artemis ihre Missachtung.

Als sie aber auch die in Menschengestalt bei

ihnen erschienenen drei Gotter schmahen, werden

sie zur Strafe verwandelt, Meropis von Athena
in die Nachteule (yAav£), Byssa, ihren Namen be-

haltend, wird zum Vogel der Leukothea, Agron
wird von Hermes in den Regenpfeifer (xagadgwc)

verwandelt, der Vater Eumelos endlich wird zum
Nachtraben (vvxrixogat;). So Ant. Lib. 15; nach

der Randnotiz des Pal. stand die Geschichte im
1. Buch der Ornithogonie des Boios. Vgl. auch

Merops undE. Oder de Ant. Lib. 17f. [Hoefer.]

2) Sagenhafter lydischer Kfinig, nach Herodot

I 7 Sohn des Ninos und erster KOnig aus dem
Hause der Herakliden, nach Schol. Plat. Tim. 25 B
Sohn des Atys, Vater des Tyrrhenos. Hier liegt

wohl eine Contamination vor ; Tyrrhenos ist sonst

Sohn des Atys. [E. Meyer.]

3) Konig von Illyrien, Sohn des Pleuratos,

hatte die grosste Macht zu Wasser und zu Lande
von alien, die vor ihm in Illyrien geherrscht

batten. Pol. 112, 4. Vgl. fiber ihn Zippel
Rflm. Herrschaft in IUyrien 43ff. Er besiegte die

Aetoler, als diese die akarnanische Stadt Medion
belagerten, und starb bald darauf infolge von
Unmassigkeit , "wie Pol. LT 4, 6 berichtet. Er
hinterliess seiner Gemahlin Teuta die Herrschaft.

Appian (Illyr. 7) lasst ihn irrig noch zur Zeit

des Krieges mit den ROmern 229 v. Chr. leben.

[Kaerst.]

Agronomoi (aygovo/ioi) , Peldaufseher, oder

vktoQoi, Porstaufseher, hiessen nach Arist. PoL VI
5 p. 1321b und VII 11 p. 1331b gewisse Polizeibe-

horden, welchen fur das flache Land dieselben Auf-

gaben oblagen, wie fur die Stadt den Astynomen (s.

d.). Aristoteles nennt die Staaten nicht, in denen

sie bestanden, in Athen gab es fur diesen Zweck
keine eigene BehOrde, wohl aber in Sparta, wo
sie wahrscheinlich ns&iavoftoi (s. d.) hiessen. Auch

10 Plato bestellt fur seinen Staat aygov6[ioi, sogar

60 an Zahl, und teilt ihnen die Aufsicbt fiber

die Wege, Wasserlaufe und Grenzen zu; s. Leg.

VI 760f. Vin 844 c. 848 e. IX 873 e. 881c. XI
914 a. 920 c. 936 c. XII 955 d. [Thalheim.]

Agrostinai (AygmoTTvat), Bergnymphen (He-

sych.), vielleicht nach der homerischen aygwazig

(Od. VI 90) genannt. [Wernicke.]

Agrostis {aygwous). Dieses Gras halt man
teils fur die Quecke, Triticum repens L. oder

20Agropyrum repens Beauv., teils fur den Hunds-

zahn, Panicum dactylon L. oder Cynodon dacty-

lon Pers. , welcher auch Himmelsschwaden oder

Hundshirse genannt wird. Von ihm sagt Theo-

phrast, dass der Stengel und iiberhaupt die oberen

Teile kurz und schwach , die unteren dagegen

zahlreich
,
gross und stark seien (H. pi. I 6, 10),

die Wurzel in Glieder abgeteilt sei (ib. 7 ; de

c. pi. IV 11, 13 u. 5.), dass ahnlich wie beim
Cyperngrase, Cyperus longus L. und Cyperus ro-

30 tundus L., aus diesen Gliedern die Pflanze entstehe,

indem daraus nach unten die Wurzel und nach

oben der Stengel hervorgehe (H. pi. IV 10, 6),

weshalb sie schwer entwurzelt werden kOnne

(ib. 5); die Wurzel sei auch suss, was bei den

oberen Teilen nicht der Fall sei (de c. pi. VI
11, 10); der Stengel wacbse nicht aufrecht, son-

dorn ziehe sich zunachst auf der Erde bin (h.

pi. IV 11, 13), und aus den einzelnen Teilen

eines zerschnittenen Stengels konnten sich neue

40Pflanzen entwickeln (ib. II 2, 1). Dioskorides

(IV 30) sagt, dass die A. gegliederte Sprossen

treibe, welche auf der Erde krOchen und siisse

und gegliederte Wurzeln entsendeten ; die Blatter

seien spitz, hart und breit wie bei dem kleinen

Robre. Ebenso schildert Hieronymus (Comm. in

Osee 10, 4 = Migne Patr. lat. XXV 906) die A.

als ein dem Robre ahnliches Gras (herba), welches

aus den einzelnen Gelenken nach oben den Spross

(frutex) und nach unten die Wurzel entsende und
50 deren Sprossen selbst (ipsi frutices et virgvMa)

neues Gras hervorbracliten (alterius herbae se-

minaria sunt), so dass dieses bald, wenn man
nicht alles Wurzelwerk ausgrabe, ganze Felder

iiberwuchere ; ja auch ein trockenes Stuck der

Pflanze , wenn es nur ein Gelenk habe , erffille,

auf kultiviertes Land gelangt, alles mit dieser

Pflanze (gramen). Als ein schwer zu vertilgen-

des Unkraut finden wir die A. auch bei den

Geoponikern (II 2, 2) , teils im Brachfelde (LU

60 5. 8), teils im Weingarten (HI 10, 1), bei Pol-

lux (I 246) auf unangebaut gelassenen Stellen.

Ihren Standort bildet ferner auch die Umgebung
von Seen und Flussen (Theophr. de c. pi. VI 11,

10), wie die des Flusses auf der Phaeakeninsel

(Horn. Od. VI 90) und die einer Quelle in Thra-

kien (Theokr. 13, 42), ferner Stellen, wo sich

unterhalb der Erdoberflache Wasser angesammelt

hat (Polyb. bei Athen. VIII 332 a. Geop. II 5,
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4. 6, 23), ferner die Hfigel bei Tabiae zwischen

Sorrent und Neapel (Galen. X 364. 365), end-

lich auch der Hausherd des messenischen Ko-

nigs Aristodemos (Plut. de superst. 8). Anderer-

seits gab die A., weil suss (tuliydfe) gute Weide

fur Maultiere (Horn. 1. c.) und anderes Vieh

(Diosc. 1. c). Von den jirzten wurde die zer-

riebene sfisse Wurzel (Diosc. ib. Galen. XI 633)

angewandt, um Wunden (Diosc. ib.) und blutende

(entweder Xanthium strumarium L. oder Galium

aparine L.?) begriffen war (Schol. Theocr. 1.

a). Denn, wenn auch Heldreich (an den an-

geffihrten Stellen) und Lenz (Bot. d. alten Gr.

und R. 1859 S. 231) bemerken, dass der heutige

Vulgarname des Hundszahns aygidda sei, so nennt

der erstere an einer andern Stelle (Flore de

l'ile de Cephalonie 1883 p. 74. 76) statt dessen

so die Quecke; das letztere thut auch Jannara-

Geschwure' zu heilen (Galen. XI 810); ein De-lOkis Deutsch-neugr. HandwOrterb. 1883. Ebenso

verstehen die Italiener, wenngleich der Hunds-

zahn auch in Italien haufiger vorkommt als die

Quecke, unter gramigna beides, ja die Quecke

ist die eigentlich offlcinelle Pflanze. Gennaro De
Mar co Flora diMontecassino, 1887,245. Gibelli

e Giacosa Le piante medicinali 36. Auch die

Spanier bezeichnen beide Pflanzen mit grama;

2) und, in das Nest der Haubenlerche gebracht, die Portugiesen nennen die Quecke grama, den

diese gegen die Schaben schtitze (ib. XV 1 , 9). Hundszahn grama digitada, die Pranzosen jene

Wichtig fur die Unterscheidung ist allein die 20 chiendent, diesen chien pied de pmde. Sonach ist

coct davon sollte gegen Bauchgrimmen wirksam

sein, Geschwfire der Harnblase heilen (Diosc. ib.),

Harnzwang heben (Diosc. ib. Eustath. ad Horn.

1. c.) und Steine in der Blase (Diosc. ib. Galen.

XI 811) oder den Nieren (Galen. XIX 694) auf-

lOsen. Endlich wird noch erwahnt, dass die A.

die Verdauung bei Gansen store (Geop. XIV 22,

Beschreibung der unteren Partie des Stengels.

Erstlich trifft da's Merkmal, dass diese auf dem
Erdboden hinkrieche, nur fiir den Hundszahn zu.

Dann aber treibt diese bei ihm nicht nur wie

auch bei der Quecke unterhalb der Erde, son-

dern auch oberhalb des Bodens nach alien Sei-

ten kriechende Auslaufer, welche an verschie-

denen Stellen neue Pflanzen bilden. Langethal
Handb. d. landwirtscbaftl. Pflanzenkunde^ 1876,

es nicht ausgeschlossen , dass die Griechen mit

A., sofern sie als Unkraut angefuhrt wird, unter

Umstanden auch die Quecke gemeinthabenkonnen.

Bei Dioskorides (IV 32) und Plinius (1. c.) ist

nun noch von einer A., bezw. einem gramen „auf

dem Parnass" die Rede (vgl. Galen. XI 810. Apul.

de herb. 77). Diese Pflanze soil sonst im ganzen

dieselben Eigenschaften wie die vorige haben,

nur die flngerdicke Wurzel weich und weiss, be-

I 3 ,
35.' 55. Auch zur Weide eignet sich 30 sonders aber die Bliite weiss und wohlriechend

der Hundszahn jedenfalls besser als die Quecke,

da er heute in Ostindien, wo er Dubgras heisst,

wegen des reichen Zuckergehaltes der Stengel

fur das beste Weidegras gilt. Dazu kommt, dass

er besonders in den griechischen Kustenebenen

grosse Rasenplatze bildet (Fraas Synopsis plant,

florae classicae 302), auch in Griechenland hau-

figer verbreitet und als lastiges Unkraut des an-

gebauten Landes bekannter als letztere ist (Held

und die Blatter epheuartig sein. Dass diese kein

Gras ist, ist klar, aber schwer festzustellen, welche

Pflanze sie ist. Sprengel schlagt in seinem

Commentar zu Dioskorides die Campanula cym-

balaria Sibth. vor, doch sind abgesehen von an-

deren Bedenken deren Bliiten blau (Boissier

Flora orientalis in 1875, 919); Fraas (1. c.)

denkt an Serapias grandiflora L., d. h. entweder

Cephalanthera ensifolia Rich, oder C. pallens

reich in A. Mommsens Griech. Jahreszeiten V 40 Willd., aber deren Blatter sind lanzetthch, nicht

568), seine Wurzel aber als radix graminis all- gelappt , nur die unteren Blatter der letzteren

ffemeiti im Gebraiicb ist, nnd dieselben Dienste langlich-eifonnig und zugespitzt. Boissier le.

V 1884, 85. Endlich spricht Dioskorides (TV
gemein im Gebrauch ist und dieselben Dienste

leistet wie anderswo die Quecke. Heldreich
in Nutzpflanzen Griechenl. 1862, 4. Dem stent

auch nicht entgegen , dass Dioskorides (vgl.

Isid. or. XVII 9, 104. Apul. de herb. 77) seine

A. mit dem italienischen gramen identiflciert,

welchem Plinius (XXIV 178—182) dieselben Ei-

genschaften wie jener der A. zuschreibt. Denn

31; vgl. Apul. a. O.) noch von einer xaXafia-

yocoarie, von der er nur sagt, dass sie grosser sei

als die A. und von ihrem Genuss das Vieh sterbe,

besonders von dem Genuss derjenigen, welche an

den Wegen in Babylonien wachse. Diese identi-

flciert Sprengel mit dem Landrohrgras , Cala-

wenn Plinius von seinem gramen drei gramina 50 magrostis epigeios Roth, Fraas mit Sorghum

aeideata oder dactyli unterscheidet und von dem
ersten sagt, dass es an der Spitze meist fiinf

Stacheln (aculei) habe und, zusammengerollt in

die Nase gesteckt, in derselben Blutausfluss her-

vorrufe, so versteht er darunter nicht den Hunds-

zahn, sondern ein Fingergras, Panicum sanguinale

L., Digitaria sanguinalis Scop. Von diesem sagt

namlich Palm a (Vocabulario nietodico ital. 1870

I 196), dass en sattguinella genannt werde, weil.

Halepense L. und will dazu auch die nach Dios-

korides (IV 32) in Kilikien wachsende xivva

rechnen. |[01ck.]

Agrota {'Aygoza), Epiklesis der Artemis auf

einem Votivrelief aus Byzanz. Athen. Mitt. VI

136. [Wentzel.]

Agrotera (AygoTega) heisst Artemis als Jagd-

gottin. II. XXI 471. Skolion bei Athen. XV
694 d. Arist. Thesm. 115. Xen. Cyn. VI 13.

wenn man die Ihren in die Nase stecke, Nasen- 60 Aen. Tact. 24, 15. Pint, de soil. anim. 8. Ar

bluten eintrete. Vielleicht ist dabei auch an

Andropogon ischaemum L., da es ebenfalls san-

guinella genannt wird, zu denken, jedenfalls aber

nicht an den Hundszahn. Zu Bedenken giebt

nur der Umstand Anlass, dass die A. von den

griechischen Landleuten auch dygia genannt wurde

(Hieron. Suid. Eustath. a. O.), unter diesem Na-

men aber zugleich auch die lauchartige xoV.tjrCiSa

rian. de ven. 32. 34. Philostr. iun. im. 3. Schol. B
L. V 422. Hesych. s. 'Ayqoregav. Anon. Laur. 2

(SchCll-Studemund Anecd. I 270). Artemis

A wurde verehrt: a) in Athen. CIA I 210. 223.

270 f 11. Schol. Ar. Eq. 661. Schol. T zu II.

XXI 471. In der Vorstadt Agrai am Ilissos

hatte sie einen Tempel, dessen Kultbild sie mit

einem Bogen darstellte. Nach der Kultlegende
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soil Artemis dort gejagt haben. Paus. I 19, 6. 0. spricht nur von 300 Ziegen und nennt den
Wachsmuth Stadt Athen I 234ff. Diese Arte- 6. Thargelion als den Festtag. An diesem Tage
mis fiihrte cmo xonov den Namen 'Aygaia (s. d.). feierte man in Delos das Geburtsfest der GCttin
Der Artemis A. opfert der Polemarch (Aristot. (Diog. Laert. II 44. Vgl. "Wood Discov. at
xoL 'A&. 58, 1), und zwar Ziegen. Dies Ziegen- Ephesos fr. Theat. I p. 4 und Robert Herm.
opfer wnrde nach der Schlacht bei Marathon XXI 161ff.), und das wird die Veranlassung zu
eingefiihrt, woriiber verschiedene Traditionen; dem Irrtum gewesen sein. Am 6. Boedromion
s. unter 'Aygoxsgag &vola. Boeckh Mond- fand auch eine Pompe der Epheben Jr onkoie
cyclen 67. A. Mommsen Heortologie 211ff. zu Ehren der Gottin statt. CIA II 467—469.
Der Artemis A. flel der zehnte Teil des Er- lODittenberger Syll. 347, 7. Plut. de Herod.
loses aus dem Verkauf der Kriegsgefangenen mal. 26.
zu. Kirchhoff Abh. Akad. Berl. 1864, 30. Nicht mehr als dvota zu bezeichnen sind die
Die Epheben veranstalteten ihr zu Ehren eine Weihegaben, welche die Jager der Artemis Agro-
nofinfi. CIA II 467—471. Vgl. Plut. de mal. tera von dem erbeuteten Wilde darzubringen
Herod, a. a. O.; s. auch Elaphebolos. b) Zu pflegten. Vgl. Arrian. de venat. 33 (wo aber
Aigeira in Achaia, wo ihr nach der Kultlegende, von Kelten die Rede ist). Artemid. Oneir. II
die ebenfalls auf ein Ziegenopfer schliessen lasst, 35. Plut. Quaest. rom. 4. Es bestanden diese
nach einem Siege fiber die Sikyonier ein Heilig- in Teilen des erlegten Tieres , wie dem Kopf
turn gegriindet ward. Paus. VII 26, 3. 11. Vgl. oder den Fttssen (Schol. Arist. Plut. 943; vgl.

E. Curtius Peloponnesos I 477. 492. c) Auf20Anth. Pal. VI 34. 57), dem Geweih (bildliche
Euboia. Ath. Mitt. VIII 202. d) In Kyrene. Darstellung beiDaremberg et Saglio Dic-
Dedicationsepigramm beiKaibel epigr. 873. e) tion. des antiqu. I 168. Anth. Pal. VI 111, vgl.

In Megalopolis, wo ihr Tempel von Aristodemos 110), Schadel (Braun Zwolf Basreliefs, Rom 1845
gegriindet sein soil. Paus. VIII 32, 4. f) In Me- T. HI. Winckelmann Monum. ined. T. 149
gara, wo sie zusammen mit Apollon Agraios (s. S. 202) oder der Haut (Anth. Pal. VI 106. 168).
d.) verehrt wurde. Paus. I 41, 3. g) In Olympia, Vgl. ferner Gerhard Antike Bildw. 83. Bot-
wo ihr Altar in der Altis stand. Paus. V 15, 8. ticher Baumkultus der Hell. Fig. 9. 10, auch
h) In Phanagoreia, wo sie einen Tempel hatte. Roscher Mythol. Lex. I 581f. [Stengel.]

Latyschew inscr. or. sept. Pont. Eux. II 344. Agrotis {'Aygong), Epiklesis der Artemis. In-
i) In Sparta, wo ihr gleichfalls Ziegen geopfert 30 schrift eines Altars aus Lebadeia. 'Adrjr. IV 377.
wurden. Aristoph. Lys. 1262. Xen. Hell. IV 2, 20. Athen. Mitt. V 136. Antipater Anth. Pal. VI
k) In Syrakus. Schol. T zu II. XXI 471. Ill, 6. [Wentzel.]

[Wentzel.] Agryle (Aygvkrf). 1) Mittelgrosser attischer

'Aygovegas d-uaia, ein von den Athenern Demos (die Form 'Aygavkrj, welche Steph. Byz.
der kriegerischen (Xen. Hell. IV 2, 20; Resp. im Hinblick auf die Kekropstochter Agraulos
Lac. im 7. Plut. Lyk. 22. Poll. VIII 91) Arte- voranstellt, wird durch die Inschriften nicht be-
mis Agrotera (Paus. I 19, 7) in Agrai alljahr- statigt; doch vgl. Aygavkij&sv bei Plut. Them,
lich dargebrachtes Opfer. Es schloss sich an 23 ; Alcib. 22. Phot. lex. 667, 12 ; sonst Aygv-
die am 5. Boedromion gefeierten Nemesia an kfj&ev, Aygvkfjai, Aygvkr/vds ; Demot.: Aygvksvg,
und gait dem Gedachtnis der bei Marathon 40 'Aygvk-ijg , If Aygvkscov), der aus einer oberen
Gefallenen. Plut. de Herod, mal. 26. Poll. Ill unS unteren Ortschaft bestand, xa&vxsg&sv und
21. Schol. Aristoph. Eq. 657. Nach Plutarch vnhsgdsv; vgl. CIA I 338. II 991. Harpocr. s.

(de glor. Ath. 7 ; Camill. 19) hatte die Schlacht AgStjxxog. Beide Teile gehorten urspriinglich zur
am 6. Boedromion stattgefunden. Dies ist zwar Phyle Erechtheis (das einmalige Vorkommen unter
unrichtig (Boeckh Mondcykl. 64ff. Toepffer Demen der Aigeis CIA II 467 kann nur auf
Quaest. Pisistr. 137), aber es lag nahe, einer- Verwechslung mit Ayxvkrj beruhen); die spatere
seits das Fest auf den Tag der allgemeinen Versetzung in die Attalis (Hesych, bestatigt durch
Totenfeier folgen zu lassen , andrerseits den CIA II 407) betraf nur einen Teil, wie es scheint,

nachsten der Artemis heiligen Tag (Prokl. zu den kleineren (vxevsotiev) , da A. auch dann
Hes. Erg. 783. Diog. Laert. n 44) zu wahlen. 50 noch Ofter in der Erechtheis vorkommt (z. B.
Man erzahlte, dass, als die Perser in Attika ein- CIA IH 1076. 1113. 1113a). Mit Unter-A. fiel

fielen, der Polemarch Kallimachos (Schol. Arist. die athenische Vorstadt Agrai am linken Ilissos-

Eq. 660; vgl. Herod. VI 111) oder Miltiades ufer zusammen; vgl. Harpocr. s. 'Agdt/xxdg . .

.

(Ael. Var. hist. II 25) der Gottin soviel Ziegen vn'sg xo araSiov xo TIavadi]vaix6v xgog xS> Srjfiat

zum Opfer gelobt habe, als man Feinde erschlagen t<5 bxivsgdsv 'Aygvkemv mit Paus. I 19, 6. Ober-
wurde. Xen. Anab. ni 2, 12. Plut. de glor. Ath. A. dehnte sich dann in westsudwestlicher Rich-
7. Ael. Var. hist. II 25. Die Zahl der Er- tung nach dem Hymettos aus; vgl. CIA III 61
schlagenen aber war so gross, dass es unmoglich A II 21 : ymgiiovj 'Ayy.v"/.ijai xal 'Aygv'/.ijat .-too?

war, das Gelubde zu erfullen, und man beschloss ™ 'YfitjxTfPi. L'ber die Landschaft und alten
statt des einmaligen Opfers der Gottin jedes 60 Reste vgl. Kartell v. Attika, Text II 23f. Eben-
Jahr 500 Ziegen zu opfern (Xen. und Plut. a. da auch Litteratur. [Milchhoefer.]
a. O.; vgl. Herod. VI 111), und zwar sollte der 2) Stadt auf Sardinien, angeblich gegrflndet
Polemarch das Opfervollziehen. Poll. VIII 91. und benannt von Athenern 'aus dem Demos
Nach einer andern Uberlieferung (Schol. Arist. Ayg(a)vkrj. Paus. X 17, 4 (wo iiberliefert 'OypjUj?).

Eq. 660) hatte man Hinder gelobt und begnugte Steph. Byz. [Hulsen.]

sich, als man die erforderliche Zahl nicht auf- Agrypnis, ein dem Dionysos zu Arbela ge-
bringen konnte, mit Ziegen. Auch sonst herrscht feiertes nachthches Fest. Hesych. Vgl. Hermann
nicht durchweg tjbereinstimmung. Aelian a. a. Gottesdienstl. Altert.2 § 31, 6. [Stengel.]
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Aprypnius. Ruflus Antonius Agrypnius Vo- Opfer, Altare, Dedicationen , Demosth. XXI 52.

lusianus s. Caeionius. Harp. s. dyviag. Varro bei Porphyr zu Hor carm

ipnhpnni CAvovBnvoc) , Volk im siidlichsten IV 6, 28. Euanth. de comoed. p. 3, 9 Reirl. LIAasuomwi W ^.( ,, Li inn o\ c ttt i e« nc -inn nm. aga . Jr. A »h.mi . Pans

\ GsnnT
" ° ' P- H - Miiller.] A. ieydxtjg). Paus. VHl'32, 4; •«) in Tegea. Paus.

\ Agugo (var. Aeug), Ortschaft zwischen Syene VM 53, 1. Auch Mess A. einer der Hyperbo-

Vnd Meroe, westwarts vom Nil, erwahnt in einem reer. Boio bei Paus. X 5, 8.

Verzeichnisse (Plin. VI 180) nach Iuba. 10 b) Des Zeus. Anon. Laur. 3 (Schell-Stude-
[Pietschmann.] mund Anecd. I 266). [Wentzel.]

Agunia, der sonst Novaria genannte Neben- 2) Name der „Steinsymbole" des Apollon

fluss des Po in Gallia Transpadana (Geogr. Rav. und kurzere Bezeichnung des dyvievg patfiog, des

TV 36 p. 288), jetzt Agogna. [Hiilsen.] Strassenaltars. Diese beiden Bedeutungen sind in

Agnontum (dies die inschriftlich beglaubigte alter und neuer Zeit vielfach durcheinander ge-

Form CIL III 5583, wo ein praefectm iure di- worfen worden.

eundo civitatis Aguonti genannt wird, bei Ptol. a) Wie in andern griechischen Kulten, so war

II 13, 3 "Ayovvrov, die iibrigen Zeugnisse bei C. auch in dem des Apollon die Verehrung von

Miiller Ausg. des Ptol. Ilp. 287), Stadt in Steinen als ,Fetischen', als Sitzen, dann als

Noricum, nach Plin. Ill 146 Claudia benannt 20 ,Symbolen' (in irriger Auffassung als ,Bildern')

(dies bestatigt CLL V 708). Dass es bei Lienz der Gottheit seit alters flblich (s. agyol li&ot).

a. d. Drau zu suchen sei, ist nach Mommsens Insbesondere ist bei den Apollonverehrern hiefur

Ausfiihrungen (CIL IH p. 590f.) das wahrschein- die Form der Spitzsaule oder des Spitzpfeilers

liche; die Fruheren identificierten es mit dem ausgebildet worden (ob unter semitischem Ein-

wenige Meilen westlich gelegenen Innichen, und fluss mag dahingestellt bleiben). Steine solcher

an dieser Deutung halt fest C. Miiller a. a. O. Gestalt galten daher spater vorzugsweise als

und Atlas of anc. geography (London 1874) p. 13. Symbole des Apollon — die Beziehung auf Dio-

[Ihm.] nysos (Harpokr. Suid.) ist erfunden — , wenn auch

Agnslns. 1) Ein Rhodier bei Cic. ad Att. XI die Saule und der pyramidenformige Stein daneben

23, 2. 30 auch im Kulte anderer Gottheiten, wie der Hera
'

2) T. Agusius war Ciceros Begleiter im Exil (Phoronis 1'rgm. 4 Kinkel bei Clem. Alex. Strom.

und wird von ihm im J. 708 = 46 dem P. Ser- I p. 418 Pott.), des Zeus (zu Sikyon Pans. II 9,

vilius empfohlen. Cic. ad fam. XHI 71. [Klebs.] 6), insbesondere der Artemis (Ilarg^a in Sikyon

Agyeios. 1) Monat der Lokrer, ofters auf Paus. LT 9, 6; vgl. BOtticher Baumcult 77, 74)

Freilassungsurkunden in Delphi zu lesen: arga- begegnet; vgl. auch das paphische ,Idol' der

-layiovroi (rav Ahmlmv 64) zov SeTva /mjvos Aphrodite, Head HN 628, und Analogien bei

Ayvuov (Ayveov 64), sv de AtkyoTg agyovtos tov Agyptern und Semiten (Schreiber Brunnen-

SeTva firjvog 'Hgaxldov ('Hgaxkiov 64) W c s ch e r reliefs aus Pal. Grimani 56) .
Derartige apollinische

et Foucart Inscr. de Delphes 64. 178. 294. Steine sind fur Attika, fur zahlreiche Stadte in

310. 313. 325. 328. 371. 379. Bull. hell. V 413, 40 Akarnanien und Illyrien, fur Megara und Byzanz

21.415,25; einmal (We scher et Foucart 405) (s. u.) bezeugt; sie waren offenbar einst sehr

lesen wir auch fSovXagzeovros tov Aoxgmov r£- weit verbreitet, auch in dorischen Stadten (Dieu-

keog Aafioreksog Qvoxtog /ir/vos 'Ayvelov, sv Ask- chidas frgm. 2 bei Harpokr. und Schol. Arist.

(pots 8s agyovrog Sevcovog tov 'Arstoida fitjvig Vesp. 875), ohne deswegen als dorische Eigen-

'Hgaxkslov.
" Da der delphische Herakleios be- tiimlichkeit gelten zu diirfen (Miiller Doner I

stimmbar ist (Schol. zu Joh. Tzetzes Posthomeric. 302). Dass auch in Delphi Apollon in Gestalt

Ende: 'Hgaxkslov /xqvog ovrog sv AskyoTg, Ady- einer Saule verehrt worden sei, soil der Dichter

vfloi Ss 0agyr)"u&vog), so ist der A. = Mai/Juni, der Europia bezeugt haben (nach Clem. Alei.

s. auch Bischoff Leipziger Studien VH 352f. Stromat. I p. 418 P.), doch konnen die dafilr an-

und A. Mommsen Bursians Jahresber. XLV 50 gefiihrten Verse (Eumelos frgm. 11 Kinkel) dies

1885, 408. nicht beweisen. Natiirlich ist in spaterer Zeit

2) Im yfisgokoyiov fiijvwv Siayogcov nokswv das rohe Steinsymbol in dem Tempelkult fast

wird der A. als 28tagiger Monat des" lunisolaren allerorts durch statuarische Apollonbilder ver-

Kalenders der Einwohnei von Kreta mit der drangt worden; doch erhielt es sich in Hainen

Zeit vom 24. Januar bis 20. Februar gleichge- und auf offentlichen Platzen, insbesondere aber

setzt. [Kubitschek.] im einfacheren und starker conservativen Haus-

Agyiates {'Ayvidxrjg) s. Agyieus. gottesdienst. Es war insbesondere in Athen viel-

[Wentzel.] fach Sitte, den Stein des Apollon IIa.xg<pog wie

Asryieus, wofur auch die Form 'Ayvi&xr)? vor- einen Fetisch, der alien b6sen Zauber abwehren

komnit. Steph. Byz. s. ayvia. Aeschyl. Ag. 1034. 60 soil, vor dem Hauseingang aufzustellen (Herodian

1044 Kirchh. H 889, 28. Schol. Ar. Vesp. 875. Harpokr. Bek-

1) Epiklesis a) des Apollon als des ho&iog, des ker Anecd. 331); von den vcrschiedenen Eigen-

syogog x&v ayvtmv. Steph. Byz. s. ayvid. Hor. carm. schaften des Gottes trat hiebei einerseits die

IV 6, 28. Corn.theol. 32. Macrob. 1 9, 6. Anon. Laur. des ake^iteaxog und ouiotgoizatog, andrerseits —
1 (Scholl-Studcmund Anecd. 1267). Schol. mit Rucksicht auf den Standplatz auf der Straase

Ar. Vesp. 875 (Dienchidas). Schol. Eur. Phoen. — die des i<podtog (Herodian II 889, 28), <pvka§

631. Schol. Plat. leg. XI 914b. Apollon A. hatte x&v SScor (Schol. Eur. Phoen. 631), ayvuvg, ayvi-

Kulte a) in Argos. Paus. I 19, 8; /?) in Athen. dxr/g, frvgcuog, xgomaxrig, ngoaxaxijgiog , ngoirikatos
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(Preller-Robert Griecli. Mythol. I 276) am
st&rksten hervor. "Wenn es so leicht erklarlich

ist, dass gerade an der alterturolichen Spitzsaule
vorzugsweise der Name A. haftete, so ist doch
die Annahme durchaus irrig, dass Apollon dort,

wo ihm der Beiname A. allein oder vorzugs-
weise gegeben wird (vgl. dyvidzidsg tiegcuieTcu

Eur. Ion 187) , wie in Athen, Korinth , Mega-
lopolis, Tegea und anderwarts (s. Nr. 1) immer

onnet Supple"m. II 241, 261. Svoronos 'Eyr/p.

&qx- 1891 T. I 5 [Revers: Apollonkopf]) zu er-

klaren, welche Svoronos auf die Obelisken
im byzantinischen Hippodrom (Hesych. Mil. IV
p. 153 Miiller) deutet. Vgl. OverbeekGr.Kunst-
mythologie V (Apollo) Iff. T. I. Aus localen Be-
ziehungen zum Apollonkult erklart es sich leicht,
dass der A. (ahnlich wie anderswo eine Herme) als

/
Zielsaule in Rennbahnen verwendet werden konnte/

nur in solcher Gestalt dargestellt worden sei; 10 In der That hat die meta vollkommen die Gel
wnfl StatTiAnnasjiH dps A-nnllnn *J *d3c£/««..— ir*T\ ~i.~ij. J— a :_ m,. •,!.___ /tt- i n ^ i i./eine Statuenbasis des Apollon A. Ale^lxaxog (CIA
HI 177; vgl. Pitt akis Anc. Athenes 503), eine
andere des Apollon 'A. Jlgoozar^giog , IlazgSiog,

Ilv&iog, KXdgiog, IlavKoviog (CIA 175; vgl.' v.

Sybel Sculpturen zu Athen nr. 2527) sind in
Athen gefunden worden ; Pausanias spricht (VIII
53, 3) von vier dydk/iaza des A., also doch wohl
ganzen Statuen, wahrend das oxijfia zezgaywrw
des A. (Pausan. VIII 32, 4) auf Hermenform

stalt des A., wie ja Tacitus (Hist. II 3) auch die
kegelformige Steinsaule der paphischen Aphro-
dite mit einer Zielsaule vergleicht. Auch die sog'e-

nannte Meta in Villa Albani (Helbig Puhrer
durch d. rOm. Antikensamml. LT nr. 700) giebt voll-

kommen die Form eines A. wieder, ohne bei
ihrem rein decorativen Charakter Anspruch auf
diesen Namen zu haben; vgl. Panofka Dionysos
und Thyiaden T. 3, 9. Botticher Baumcult

deutet. Auch den^ Apollon ,^welcbja^ vor den 20 161. Die apollinischen Spitzsteine mOgen wie
°°f°™ °° 4'", "" <,~/> "+"11* — -'-'' -- andere dgyol U&oi (s. d.) gelegentlich mit Liba-

tionen begossen und mit 01 oder Fett bestri-
chen worden sein; die Miinzbilder von Ambrakia
und die sogenannte Meta Albani zeigen, dass
sie auch mit Kranzen und Tanien behiingt
wurden. Dass sie aber je als Trager von Brand-
oder Speiseopfern gedient hatten, ist durchaus
unwahrscheinlich; denn wenn es auch manchmal
vorkam, dass Fetischsteine, ihrer urspriinglichen

Theaterpalasten aufgestellt war, wird man in
ganzer Figur, nicht als Spitzsaule zu denken
haben; vgl. Aesch. Agamemn. 1033 (dyvidzyg;
vgl. 487). Soph. El. 637. 645 (jzgoozaz^gwg,
Avxeiog; vgl. 1373); Oed. R. 919 (Avxeiog).
Eurip. Phoen. 631 (Ayvieig); ob die alten Er-
klarer mit Recht den Apollon, der vor den Biir-

gerhausern der Komodie erwahnt wird, iiberall

als Spitzsaule beschreiben, kann demnach eben-
falls zweifelhaft erscheinen; vgl. Eupolis frg. 30 Kultidee entgegen, spaterhin als Altare verwen
390 Kock. Pherekrates frg. 87. Aristoph. Vesp.
875; Thesmoph. 488 (wenn hier nicht nur an
einen Altar zu denken ist, s. u.). Plaut. Bacch.
172. Dasselbe gilt von der Gestalt des A. in

Korinth (Paus. II 19, 8) und des in einer In-

schrift von Troizen genannten A. (Le Bas-Fou-
cart 157a), wenn es auch in letzterem Fall nahe
liegt an eine Spitzsaule zu denken.

tlber die Gestalt der A. genannten apolli

det wurden, so war dies doch bei den Spitzsaulen
schon durch ihre Form so gut wie ausgeschlossen;
vgl. Wieseler Ann. d. Inst. 1856, 223. Sehr mit
Unrecht hat man daher diese Spitzsteine auf
Grund einer unklaren Nachricht bei Hesychios
(ayvieig 6 jtgo tmv dvg&v iozcbg flay/tog ev ox^fjuxTi
xiovog) mit den anderweitig bezeugten Strassen-
altaren (s. unter b) identiflciert ?(so Welcker
Griech. Gotterl. 1495. Darembe'rg et Saglio

nischen Steine geben einige Grammatikernach- 40 Diet. d. antiq. I 169 u. A.).
riehten und Miinzbilder niiheren Aufschluss ; von "

' "

ersteren wird der A. als xicov eg dfi> fop/cov (Har-
pokr. Bekker Anecd. 331. Suid. Herodian II

889, 28. Schol. Eur. Phoen. 631. Schol. Aristoph.
Vesp. 875), als xcoroetdrjg xiaiv (Suid. Zonaras
I p. 20 Dind.), oder als ojieUoxog (Hesych. He-
rodian I 240, 22. Schol. Aristoph. Vesp. 875)
bezeichnet (die Erklarung des A. als Apollon
zezgaymvog Schol. Arist. Thesm. 489 beruht wohl

b) 'Ayvievs fitofiog, der „Strassenaltar a
, bei den

Attikern ebenfalls kurzweg ayvievs genannt; vgl.

Harpokr. (mit Belegstellen aus Kratinos, Me-
nander, Sophokles). Suidas. Zonar. Lex. Bekker
Anecd. 332, 6. Schol. Aristoph. Vesp. 875. Nigi-
dius bei Macrob. S. I 9, 6. Varro bei Porphyr. zu
Hor. Carm. IV 6, 28. Helladios bei Photios
Bibl. 279 p. 535b Bekker. Diese Strassenaltare
sind alle (oder doch die meisten) als Hausaltare

auf einer Verwechslung des A. mit den Hermen;50zu betrachten; sie gehoren zu den Hausern, vor
vgl. Schol. Demosth. XXI 52); als ti&og naoe
xdfisvog jtvga/j.idog oxijfia ov fieydltjg wird der
Apollon Kagivdg in Megara (Paus. I 44, 2) be-
schrieben. Auf Miinzen von Megara erscheint
ein Obelisk zwischen Delphinen (Head HN 330.
Gardner und Imhoof-Blumer Journ. of hell,

stud. 1885 T. A VIII), der auf diesen Apollon
bezogen wird, in dessen Nachbarschaft ubrigens
auch ein Apollon Tigoazazfigiog (Paus. I 44, 2,

deren Thiiren sie stehen (vgl. Petersen Haus-
gottesdienst d. Griechen 14f.) und dienen dem
Apollonkult, der ja hier seinen Platz hatte; sie

werden in spaterer Zeit nicht selten an Stelle
der Spitzpfeiler getreten sein oder auch neben
diesen, insbesondere aber neben den hier errich-

teten Statuen des Apollon (s. o.) aufgestellt
worden sein. Nach Poll. IV 123 stand vor den
durch die Theaterskene dargestellten Hausern ge-

Athen. Mitt. VHI 189ff.) verehrt wurde. Ahnliche 60 wohnlich ein solcher Altar (vgl. Plaut. Merc.
Gestalt haben die Apollosteine der Miinzen von
Orikos und Apollonia (Head HX 265f.); als

spitzzulaufende Saule mit einem ringartigen
Wulst im unteren Drittel ist der A. auf Munzen
von Ambrakia dargestellt (Head HN 270). Als
A. ist wohl auch die auf runder Basis stehende
Spitzsaule mit eiformigem Aufsatz (daneben im
Feld ein Dreifuss) auf Munzen von Byzanz (Mi-

668); er wird neben der Apollonstatue vor dem
Palaste der Tragodie vorausgesetzt bei Soph. El.

634, wohl auch Oed. R. 919 und Eurip. Phoen.
274. 631; vgl. Soph. Laok. frgm. 340 N. Natfir-

lich haben diese (tmnoi ayvieig dieselbe Form ge-

habt wie andere fur Brandopfer bestimmte Altare
(s. d.); einen einfachen viereckigen Altar vor einem
Theaterhause zeigt das Vasenbild Berlin 3046 =
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Wiener Vorlegebl. Ser. Ill T. 9, 2; vgl. das

Terracottarelief Ann. d. Inst. 1859 T. O. Hel-
big Fuhrer durch die rOm. Antikensamml. II S.

378 (Reisch). Gleiche Form scheinen (nach

den Angaben von Pittakis Anc. Athenes 298.

503) der von den Pyloren bei den Propylaeen er-

richtete Altar des Apollon A. (CIA III 159) und
der mit der Statue des Apollon 'A. dfog'lxaxog

(CIA HI 177) verbundene Altar gehabt zu haben.

Dass1 solche Strassenaltare gelegentlich rund

waren, wie Helladios bei Photios 535b (159b)

behauptet, ist wohl mfiglich; doch bleibt es frag-

lich, ob die Nachricht des Hesychios (a. pm/iog

h oxVf-au xlovog) hieherbezogen werden darf

und nicht vielmehr auf Verwechslung mit dem
Spitzpfeiler beruht. Keinesfalls aber darf man
die Saulenstumpfe und Trommeln, die manchmal
vor den Hausern liegen (vgl. Benndorf-Schone
Bildwerke des Lateran nr. 439b. 549a) mit Wie-
seler Ann. d. Inst. 1858, 223 als solche ficofiol

dyvietg erklaren; vgl. O. Jahn Handwerk und
Handelsverkehr (Abh. Akad. Lpzg. V 1870) 298,

144. Ob die Formel xviaav dyviag (Demosth.

XXI 51. XLIII 66. Aristoph. Eq. 1320; Av.

1233. Luk. Prometh. 19) auf die Altare zu be-

ziehen sei (vgl. das delphische Orakel bei De-

mosth. XXI 52) oder vielmehr als xnoav dyvidg

zu erklaren sei, dariiber sind sowohl die alten,

als die modernen Erklarer in Streit. Auch sonst

kann es mehrfach zweifelhaft erscheinen, ob d.

als Spitzpfeiler oder als d. (im[j,6g zu deuten sei;

z. B. Aristoph. Thesm. 489. [Reisch.]

Agylaios, einer der spartanischen Ephoren,
welche von Kleomoncs im J. 226 gestiirzt werden,

Plut. Kleom. 8; vgl. Droysen Hellenism. Ill

2, 88. [Kirchner.]

Agylla (AyvV.a, Einw. AyvU.alog. Steph. Byz.)

der alte, aus der'Sprache der Pelasger' stammende,
von den Griechen lange beibehaltene Name der

etrurischen Stadt Caere (jetzt Cervetri). Herod.
I 167. Diod. XV 14. Dionys. I 20. ni 58. Strab.

V 220. Plin. Ill 51 ; Aqyllina urbs Verg. Aen.
VH 652. VIII 479. Sil. It. V 17 ; Agyllini Verg.
Aen. XII 281. Der Name soil ,die runde' be-

denten; J. Olshausen Rhein. Mus. N. F. VTII
1853, 334. Miiller -Deecke Etrusker I 82.

[Hiilsen.]

Agyrion ('Ayygwv Diod. Sic. I 4. XIV 9 und
Ofters; Agyrium Cic. Verr. Ill 67ff. ; Ayovgiov Ptol.

HI 4, 7 ; Agurium It. Ant. p. 93. Tab. Peut. und
Geogr. Rav. V 23 p. 404 ; Ayvcnp'a Steph. Bvz. ; die

Einwohner Agyrini bei Plin? Ill 91. Sil. It. XIV
207, Agyrinenses bei Cic. a. O., AyvgimTotbei Diod.
und auf den Munzen, Ayvgrjvalot Steph. Byz.), eine

der altesten Stadte im Innern Siciliens, schon von
Herakles, dessen Knit hier bluhte. besucht (Diod.

I 4. IV 24), am Kyamosuros- (jetzt Trachino-)

Fluss und an der Strasse von Enna nach Katana,
modern S. Filippo d'Argirt, ganz neuerdings in

Agira umgetauft. Die Stadt war nicht von
Griechen colonisiert, und stand unter Tyrannen

;

Agyris, Zeitgenosse und Verbiindeter des Diony-

sios des Alteren, wird als der machtigste Herrscher

im sicilischen Binnenlande bezeichnet (Diod. XIV
95, 4), die Zahl seiner Unterthanen auf 20 000
angegeben. Den letzten Tyrannen, Apolloniades,

vertrieb Timoleon 339 v. Chr. (Diod. XVI 82.

83), vergrOsserte die Stadt durch 10 000 ange-

siedelte Griechen und erbaute ein Theater, das

schonste der Insel nachst dem syrakusanischen

(Diod. XVI 83). A., noch zu Ciceros Zeit nicht

unbedeutend (Verr. V 8. 28), war des Geschichts-

schreibers Diodor Geburtsort (Diod. I 4. Suid.

s. Aio&wgog). Die einzige von dort bekannte In-

schrift IGI 588 nennt durch einen merkwiir-

digen Zufall einen Aiodwgog 'AjcoXXoivIov. Miin-

zen Catal. of the Brit. Mus., Sicily 25. 26.

10 [Hulsen.]

Agyris, kyprischer Stadtkonig, 391 v. Chr.

von Euagoras hingerichtet. Diod. XT? 98, 2.

S. auch Agyrion. [Judeich.]

'Ayvg/tig oder dyeg/iog (letztere Lesart, durch
die halikarnassische Inschrift [s. u.] bezeugt, bei

Dion. Hal. ant. II 19, 2 von den meisten Hss. ge-

boten, obwohl Jacoby aus demUrbinas dyvg/j.ovg

eingesetzt hat, und vielleicht auch in der Quelle

der Parallelstellen Hesych. und Bekker anecd.

20 I 326, diirfte vor der Schreibung mit v den Vor-

zug verdienen; auch in der Inschrift nr. 4 bei

Foucart des associations religieuses 97. 191
wird man ay[eg]/i(5i erganzen). A. war ein oder

der Name des ersten Tages der grossen Eleusinien.

Dies wird nach Hesych, dyvgfiog • sxxkrjola. ovyxgo-

xr\aig. son denav to dysigopievov. xal rcov [ivorr/glair

fifxiga jtgmztj (abgekiirzt bei Bekker anecd. I 326
dyegfAog • tzSv to dyeigofiEvov) jetzt wohl allgemein

angenommen , da die fivaxr^gia xaT* ifrxr/v die

30 eleusinischen waren. K. O. Miiller bei Ersch
und Gruber s. Eleusinien 279, 49. A. Nebe de

mysteriorum Eleusiniorum tempore et administra-

tione publica, Dissert, philol. Halenses VIII 1887,

98. Es ist augenscheinlich die erste Versamm-
lung (exx).rjo(a) der Festgenossen in Athen dar-

unter zu verstehen, wahrend sich die Worte des

Hesych. avyxgorrjoig " sou de Jtav zo dyeigdfievov auf

das marktschreierische Treiben der dyvgtal be-

ziehen, die zwar auch am athenischen IaxyeXm-

40 Traume deuteten (L o b e ck Aglaoph. 1 253 k)_, aber

in keinem nachweisbaren Zusammenhange mit der

eleusinischen Feier standen.

Andere (dyvgfiol oder) dyeg/xoi waren an vielen

Stellen , namentlich Kleinasiens , ein fester Be-

stanilteil des Kultes. Am bekanntesten sind die

Bettelpriester der Giittermutter, Mtjzgayvgzai ge-

nannt (s. d.) , wie sich deren auch im Serapis-

dienste (Plut. de Pyth. orac. 25) und im Kulte der

Artemis Ilcgyaia, nicht nur in Perge selbst (Suid.

50 Phot. s. rj Ilegyaia "Agze/iig. Preller-Robert
Gr. Myth. I 331, 3), sondern auch in der Filiale

zu Halikarnassos finden. Ein halikamassisches

Gesetz CIG 2656 (Dittenberger Syll. 371)

iiber Wahl und Befugnisse der Priesterin ver-

ordnet vor dem von Staats wegen dargebrachten

Opfer eine dreitagige Collecte, deren Ertrag

{dyeguog) der Priesterin gehoren soil. Einen ayeg-

fio; der Demeterpriesterinnen von Antimachia

auf Kos s. bei Pat on inscriptions of Cos nr.

60 386. Andere dyegpioi, wie zu Rhodos, wo das be-

kannte Schwalbenlied fj/.& fj/.de yehbuiv dazu

gesungen wurde (Ath. VLU 360 b. Ber gk PLG*
In 671), sind althergebrachte Sitten, nicht im
Kult begriindet. Im iibrigen vgl. Agyrtes und

K. F. Hermann Gottesdienstl. Altert.2 35, 14.

42, 13. [Hiller von Gaertringen.]

Agyrrhios. 1) Athenischer Staatsmann aus

dem Gau Kollytos (Dem. XXIV 134. CIA II 1 b.

*
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Harpokr. Suid.), erscheint zuerst ohne Nennung
seines Namens am 405 v. Chr. in der tiber-

lieferung: Aristophanes (Pr. 367f., vgl. Schol.

Ekkl. 102. Suid.) verspottet ihn, weil er das
Honorar der Dichter beschnitten habe. Wenig
spater (403/2) tritt er als Eatsschreiber auf (CIA
II lb = Dittenberger Syll. 48)und zu gleicher

Zeit erwfihnt ihn namentlich Andokides (I 133).

In der Wende des 5. zurn 4. Jhdt. fuhrte A.,

am den Besuch der Volksversammlung zu heben,
als entscheidende Neuerung den Sold von einem
Obolos fur die Masse der zuerst anwesenden
Burger ein. Aristot. 'Adtjv. itoX. 41 , 3. Schol.

Aristoph. Ekkl. 102. Urn dieselbe Zeit (vor 395,
vgl. Zenob. Ill 27. Hesych. Suid. s. Sgaxfitj ya-
kai&aa) setzte A. die Wiederherstellung des

Schaugeldes far die Theateranffuhrungen (Theo-
rikon) durch. Harpokr., vgl. Phot. s. fcrngixd.

Lexic. Vindob. p. 37, 15. Boeckh Staatsh. d.

Ath. IS 284. Bald nach 394 nennt ihn Isokra-

tes (XVII 31. 32). Um 390 vermehrte dann
A. den Ekklesiastensold, der in der Zwischenzeit
durch Herakleides von Klazomenai (s. d.) auf zwei

Obolen gebracht worden war, auf drei. Aristot.

a. O. Aristoph. Ekkl. 96. 184, vgl. 292. 300ff.

380. 392; Plut. 176 — die Scholien wertlos —
329. Wuerz merces ecclesiastica Athenis etc.

Diss. Berlin 1878, 17ff. 29ff. Endlich fallt ver-

mutlich in das 1. Jahrzehnt des 4. Jhdts. eine

langere Haft des A. als Staatsschuldners. Dem.
XXIV 135. Im Frtihjahr 388 wurde A. an Stelle

des gefallenen Thrasybulos (s. d.) mit dem Be-
fehl fiber ein grOsseres athenisches Geschwader
betraut und schlug in Lesbos (oder Lemnos?)
sein Hauptquartier auf. Xen. Hell. IV 8, 31.

Diod. XIV 99, 5. Plat. b. Plut. praec. reip. 4.

Suid.

2) Enkel des Vorigen , Sohn des Kallimedon
Karabos (s. d., Philemon b. Athen. VIII 340 e),

erwahnt noch als Antragsteller im J. 287/6. CIA
II 311 = Dittenberger Syll. 140. [Judeich.]

Agyrtes. 1) Genosse des Phineus , caeso

genitore infamis, auf der Hochzeit des Perseus
erschlagen. Ov. met. V 148. [Knaack.]

2) 'AyvQTrjg (von aydosiv Hesych. Suid.), der

Einsammler, ein im Lande umherziehender Bett-

ler, der fur irgend einen angegebenen Zweck
Gaben sammelt. Besondere Anwendung flndet

die Bezeichnung auf herumziehende Wahrsager
und Bettelpriester, die den Aberglaubischen ihr

Schicksal weissagten, Eeinigungen und Weihungen
(reXerai) mit ihnen vornahmen und sie auf diese

Weise der Gunst der Gottheit zu versichern ver-

sprachen. Auch gaben sie vor, durch Verwfin-

schungen und Zaubermittel den Feind ihres

Wohlthaters schadigen oder vernichten zu konnen.
und auf bequeme Weise durch Gebete und Sfihn-

opfer, ja durch lustige Festlichkciten ihnen fur

die eigenen und fiir die uberkommenen Verschul-
dungen der Vorfahren Verzeihung von den Gettern
zu erwirken. Plat. Rep. II 364 B, vgl. Leg. X
908. Ruhnken ad Tim. p. 10. Lobeck Agl.
253. An Spott und Widerwillen der Aufgeklar-
ten fehlte es nicht (s. z. B. Hippokr. de morbo
sacr. I p. 301 = p. 14 F. Diez), trotzdem scheinen
sie nicht bios bei den Ungebildeten GehOr ge-

funden zu haben und wussten sich Zuspruch und
Kundschaft zu erwerben , nicht weniger als die

Ablasskramer zwei Jahrtausende spater. Auf
Prophezeiungen in Ekstase, wie wir sie bei den
apollinischen Orakeln finden , Eingeweideschau
und andere Zeichendeutung scheinen sie sich

nicht eingelassen zu haben, aber sie fuhrten an-

gebliche Orakel mit sich, die entweder auf Zettel

geschrieben in einer Urne lagen und dann von
dem Fragenden selbst oder in seinem Auftrag
von einem Knaben gleich einem Lose herausge-

lOgriffen wurden (Tibull. I 3, 11. Hor. Sat. I 9, 30),

oder auch auf einer Tafel (ayvgrcxos nival;, dyvg-
xiKTj oavts) aufgezeichnet waren; durch Wiirfel

oder ahnliche Hfilfsmittel wurde dann der zutref-

fende Vers ermittelt. Aug. Conf. IV 3 ; vgl. auch
Paus. VII 25, 6. Schol. Pind. Pyth. IV 337.

Kaibel Epigr. gr. 1038ff. und Herm. X 193ff.

XXIH 532ff. B. Keil ebenda XXV 313. Die erste

Art war namentlich in Italien , die zweite in Asien
flblich. Fiir das an Orakeln iiberreiche Griechen-

20 land kommt mehr die andere Seite ihrer Thatig-
keit in Betracht : das Lustrieren und Weihen
von Personen, die sich der Siihne bediirftig

glaubten oder sich der Gnade der Gottheit be-

sonders versichern wollten. Grossen Umfang
kann ihr Treiben erst gewonnen haben, als aus-

landische Kulte immer zahlreicher in Griechen-
land eindrangen. Als eine Ausnahme wird es

bezeichnet, dass Abaris im Dienste des Apollon
seine Sammlungen — denn darauf lief es stets

30 hinaus— angestellt habe. Iamblich. Vit. Pythag.
19. Suidas s. aysigeiv berichtet von Collecten

fiir Isis, in Delos sammelten Frauen fiir Opis,

Arge oder Hekaerge, indem sie dabei ein Bettel-

lied sangen , das Olen gedichtet haben sollte,

doch ward auch auf anderen Inseln und in Ionien

unter Absingen desselben Liedes von Mannern
gesammelt. Herod. IV 35 ; vgl. Aesch. Ag. 1273.

Soph. Oid. tyr. 588. Plut. de superstit. 3. 5. 12;
Apophthegm. Lac. 54. Luk. de mere. cond. 27.

40 Artemid. Oneir. Ill 4. II 37. Zosim. I 11. Aga-
thias IV 8. Am beriichtigtsten waren die so-

genannten Metragyrten oder Menagyrten, die im
Dienste der grossen GOttermutter Kybele stehen

wollten. Aristot. Ehet. Ill 2. Athen. VI 222 D.
XII 541 E. Luk. Asm. 35. Apul. Met, VIII 24.

Vgl. Meineke Menandr. p. 111. Lobeck Agl.

645. Foucart Des associations relig. Paris

1873, 158ff. 70ff. Bull. hell. VI 32 Z. 189. Das
Treiben dieser Bettelpriester war dem der so-

50 genannten Orpheotelesten nicht unahnlich, wes-

halb sie denn auch mit diesen zusammenge-
worfen wurden. Theophr. Char. 16; vgl. Demosth.
XVm 259. Diog. Laert. VI 4. Doch beschrank-

ten sie sich nicht wie diese auf Weihungen und
Eeinigungen, sondern trieben allerlei Zauberei.

Sie citierten Tote , behaupteten im stande zu
sein, den Mond herabzuholen, die Sonne zu ver-

flnstern und den Himmel aufzuheitern. Hippokr.
a. a. O. Plut. de superst. 3. Philo Leg. spec. LI

60 p. 792. Durch phantastische Aufziige suchten

sie Aufsehen zu erregen. Unter den Klangen
des Tympanon und des Aulos zogen sie in Ge-
sellschaften mit dem Bilde ihres Gottes durch

das Land, oft folgten ihnen gezahmte oder ab-

gerichtete wilde Tiere, die mitunter auch das

Gotterbild trugen (Aug. civ. dei VTI 24. Anth.

Pal. VI 28. 217ff.), wiihrend sie unter dem
Larm der Musikinstrumente Tanze auffuhrten

917 Ahala Ahorn 918

(Plat. Euthyd. 227. Orig. c. Cels. I p. 8; vgl.

Forchhammer Arch. Ztg. 1857, 9ff.), und
sich in wirklicher oder erkunstelter Ekstase

verwundeten oder jene scheusslichen Verstumme-
lungen vornahmen, die uns Manetho (VI 297)

beschreibt. In Italien trat man ihren Aus-

schweifungen energischer entgegen. Sie durften

nur an bestimmten Tagen sammeln, waren einer

strengen Aufsicht unterworfen, und kein EOmer

wurde, als zu dem gar nicht hergehCrigen Be-

griffe earpinm, Hainbuche). Bei den Stagiriten

gab es noch den Artennamen xhvoxQoxog (Theophr.

h. pi. Ill 11, 1), doeh wissen wir mit diesem

&raf keyo/ievov nichts anzufangen. Plinius (n.

h. XVI 66) unterscheidet aeer album s. Gallieum
(in Italien jenseits des Po und jenseits der Alpen)

und eine in Histrien und Baetien wachsende
Art , die wegen des besonders schOnen krausen

beteiligte sich an ihren Aufziigen. Cic. de leg. 10 Verlaufes der Masern im Holze „Pfauenschweif"

II 16." Dion. Hal. II 19. Eine bildliche Dar
stellung tanzender Agyrten s. bei Daremberg
et Saglio Diet. I 170. Vgl. O. Jahn Abh.

der bayr. Akad. 1856, 264. Uber die Agyrten
uberhaupt s. noch Schoemann Griech. Altert. 3

II 373ff.

'AyvQxal wurden auch die Sieger in offent-

lichen Spielen genannt, die es nicht verschmahten,

nach ihrem Siege bei den Zuschauern herumzu

genannt wurde. Eine geringere Sorte Mess, weil

dickgeadert, erassivenium. Ovid (met. X 95)

nennt den A. eoloribus impar. Dies deuten

einige auf die bunte gefiammte Farbung des

Holzes, andere darauf, dass die jungen Blatter

vieler A.-Arten lebhaft rotbraun sind und erst

allmahlich griin werden. Auch giebt es Arten

mit gefleckten Blattern. Chloros(Waldverhaltn.
Griechenl. 29) zahlt 7,Koch(Baumeund Straucher

gehen und Gcschenke einzusammeln. Euhnken20d. a. Griechenl. 240) 8 noch jetzt in Griechen-

ad Tim. p. 215ff. [Stengel.

Ahala, Beiname der Servilii (s. d.).

Aharua s. Arna.
Ahenobarbus s. Domitius.
Aherbelste, Pyrenaeische Gottheit aui einem

im Museum von Toulouse beflndlichen Stein:

Aherbelste deo Senilis et Hanna Proeu . . . .

Eoschach Catal. du mus. de Toulouse nr. 143.

Desjardins Geogr. de la Gaule II 387. Me'ri-

land heimische Arten auf, deren Verteilung unter

die alten Begriffe a<pev6afiros und £vyta min-

destens sehr unsicher ist. Als die relativ ver-

breitetsten Arten gelten: der kretische A. (Acer

crcticum L.) in den Gebirgen Moreas ; der stumpf-

blattrige A. (Acer obtusatum Kit.); der Montpel-

liersche A. (Acer monspessulanum L.) ; der Feld-A.

oder Massholder, lateinisch aeer oder opulus (Acer

campestre L.), in Italien haufiger als in Griechen-

mee De antiquis aquar. relig. 47. Man hat den 30 land (hier fand ihn Fraas bei Carpenitze— 3000'
" --" J — T»1 --- «-i---~i '-•— /^-t-:-j. j— uberdemMeere—undimarkadischenHochgebirge).

Vorzugsweise norditalisch sind der Wald- oder

Berg-A. (Acer pseudoplatanus L.) und der spitz-

blattrige A. (Acer platano'ides L.), doch kommt die

letztere Art auch im Peloponnes und westlichen

Hellas vor. Chloros a. a. O. 29. Im allge-

meinen vgl. Lenz Botan. d. a. Gr. und E. 648.

Fraas Synops. plant, fl. cl. 98. Billerbeck
Flora class. 246. Nyman Syll. flor. Eur. 169. Sal-

Namen auf den Fluss Arboust (im Gebiet der

Convenae) beziehen wollen. Als Fundort wird

angegeben Saint-Aventin bei Bagneres de Luchon.
[Ihm.]

Ahineliae, unsicherer Beiname der Matronae,

Brambach CIEh 1980. Ehein. Jahrb. LXXXIII
21. Die Endung ist jedenfalls richtig iiberliefert.

[Ihm.]

Ahorn, o(pevda/.tros, ^vyia, neugriechisch o<pev-

ddftvi, aeer (von den spitzen — zu aeies, acus — 40masius zu Solin. p. 359. Sprengel zu Theophr.

Blattern? vgl. Vanicek Etym. W. 7), italie

nisch aeero. Die Collectivbezeichnung aller A.-

Arten war sicher otpevdafivos, obschon dieses Wort
uns auffalienderweise erst bei Aristophanes (Ach.

181), also in verhaltnismassig ziemlich spater

Zeit begegnet. Dass Homer den in vielen Arten

in Griechenland ureinheimischen A. nicht ge-

kannt haben sollte, ist schwerlich anzunehmen

;

es bleibt also nur iibrig, jenes Nichterwahnt

III 11, 1 (p. 107). Neumann-Partsch Physik.

Geogr. v. Griechenl. 389. Leunis Synops. II.

Teil3. II § 544. Die sonstigen den A. betreffen-

den Ausserungen bei Theophrast und Plinius sind

sparlich, unbestimmt und wenig ergiebig. Nach
Theophr. h. pi. Ill 6 , 1 gehort er zu den schnell-

wachsenden, dabei nur langsam alternden Baumen.

Plin. XVI 119. Er hat oberflachliche Wurzeln in

geringerMenge (Theophr. ni 6, 5) und zeitigt seine

werden des A. in altester Zeit auf Zufall zuriick- 50 Frucht im Sommer (Theophr. HI 4, 4. Plin. XVI
zufiihren , denn dass die homerische xXridor) (z

B. Od. V 239) auf den A. zu beziehen sei (Koch
Baume und Straucher d. a. Griechenl. 238), ist

nicht zu erweisen. Daneben bezeichnete aber

o(f£vdafivog in engerem Shine eine bestimmte
Gruppe von A.-Arten, zum Unterschiede von den-

jenigen Arten, die unter den Begriff ^vyia flelen.

Die letztere, wohl mehr strauchartige oder doch
aus niedrigeren Baumen bestehende Gruppe ge

106), nachdem er kurz vor der Tag- und Nacht-

gleiche ausgeschlagen. Theophr.m 4, 2. Er wachst

gern auf wasserreichen AnhOhen, steigt aber auch

in die Ebene herunter. Plin. XVI 74. Theophr.

EH 11. 2. Ubrigens wird durch zu feuchten Stand-

ort sein Holz eher schlechter. Plin. XVI 69.

Uber Blatter und Rinde s. Theophr. Ill 11, 1 ; fiber

die Bliitezeit Plin. XVI 69; fiber die Art der

Pflanzung (durch Samen) Geopon. X 3, 3 ; fiber

gehOrte vorzugsweise den Bergregionen an und 60 den zum Fallen geeignetsten Zeitpunkt Theophr

hatte gelbes, schOn gefarbtes, gemasertes und
festes Holz , wahrend das der mehr in ebenem
Gelande wachsenden mit o<pev8afivos oder y;.e.7vo;

bezeichneten A.-Arten weisser, geradfaserig, von

verhaltnismassig lockerer Textur und weniger ge-

masert war (Theophr. h. pi. Ill 11, 2. IH 3, 1.

Plin. n. h. XVI 67, nur dass hier der Name
£vyia weit besser zum aeer montanum passen

VI, 2. 4. Dass die Frucht des A. der des

Paliurus gleiche, wie Theophrast (h. pi. HI 11,

2) behauptet, beruht auf Irrtum; dieselbe ist

vielmehr bekanntlich eine Flugelfrucht, die sich

in zwei nussartig geschlossen bleibende Frfichtchen

teilt, deren beilformige Flugel wagrecht abstehen.

Technische Verwendung. DasA.-Holz war

wegen seiner sprichwOrtlichen Harte (Arist. Ach.
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181 und Schol. z. d. St. Suid. s. a<pev8dfivirot.

Synes. ep. 56 p. 191 B. Iulian Misop. p. 350 D.
Bekker Anecd. 8, 22. Bibbeck Agroikos 9
vgl. mit Theophr. h. pi. V 3, 3 und Plin. n. h.

XVI 211) und schOnen Maserung als Fournier-

holz (Plin. XVI 231) sehr geschatzt und hatte

als solches seinen Bang gleich nach dem Citrus.

Plin. XVI 66. Besonders wertvoll wegen ihrer

soh(5nen Zeichnung waren am A. gewisse maserige

Land jenseits des grossen nordflstlichen Meeres,
das Beich des Aietes und das Ziel der Argofahrt.
Dort, am Eande des Okeanos, bei den Aithiopen,

liegen in goldener Kammer die Strahlen des Helios,

von dort beginnt der Gott seinen Tageslauf.

Mimnermos fr. 11. 12Bgk. Eine Beziehung auf
Helios enthalt auch der Namen Tnt/vls Ala, Ap.
Bh. IV 131. Spater, nachdem die fernen Ge-
stade des Pontos bekannt geworden waren, sah

Auswiichse oder Knollen (tubera) , namlich das 10 man allgemein in Kolchis das gesuchte Land,
bruseum und in noch hoherem Grade das leider

nicht die zu Tischen nOtige GrOsse erlangende
und deshalb dem Citrus immerhin nachstehende
molluscum. Plin. XVI 68. Das A.-Holz eignete
sich— massiv oder in Fournieren verarbeitet —
zu den verschiedenartigsten Tischler- und Drechs-
lerarbeiten: zu eleganten Bettstellen (Tbeophr.
h. pi. V 7, 6. Plin. XVI 68. Martial XIV 85:

pavonmus ; vgl. Plin. XVI 66) , Tischen

Eumelos fr. 2 K. Hdt. I 2. VIII 193. 197 (Ala
r\ Kokxk). Urspriinglich ebenfalls mytbisch ist

der Phasis, an dessen Ufern sich die Stadt A.
erbebt. Ihre Entfernung von der Kiiste wird
verschieden angegeben. Strab. I 45. Plin. VI 13.

Steph. Byz. Skyl. 25 Pabr. Schol. Ap. Bh. IV
277. II 417; vgl. Schol. Ap. Kh. HI 1074. 1093.*)

Nach Timonax im Schol. Ap. Bh. IV 1217 wur-
den dort das Gemach der Medeia, ein Heiligtum

(Athen. II 49 a. Diogen. epist. XXXVII 3 p. 20 des Iason und andere Sehenswiirdigkeiten gezeigt.

251, 38 Herch. Mart. XIV 90. Ovid. met. XII
254. Hor. sat. II 8, 10. Plin. n. h. XVI 68.

Strab. XII 546 ; vgl. auch Sen. de benef. VII 9,

2), Sesseln (Verg. Aen. VIII 178), Gittern (In-

schriften bei Fabretti p. 743 nr. 513), Lanzen-
schaften(Ovid. met. VIII 346), Schreibtafeln(Ovid.

am. I 11, 28. Plin. XVI 68), Tafelaufsatzen (Plin.

XXXILT 146), Bechern (Venant. epist. 1 ad Gregor.

Pap.). Eine Bildsaule aus A. erwahnt Properz
(V 2, 59). Auch das troianische Pferd lasst Ver- 30
gil zum Teil aus A.-Balken gezimmert scin, Aen.
n 112; vgl. Ovid. lb. 567; a. a. I 325 (vacca
aeerna der Pasiphae). Im allgemeinen vgl. Sei-
densticker Waldgesch. d. Altert. II 303 und
namentlich Bliimner Technol. LT 248. Zu Maul-
tierjochen (Theophr. h. pi. V 7 , 6) wird man
wohl nur minderwertige Sorten verwandt haben

;

doch mochte Van ice k Etym. W. 760 das Wort
£vyla der Wurzeiy^ (= fi>;>) zuweisen. Schiffs-

Die Einwohner sollten aus Agypten stammen.
Hdt. II 104f. Ap. Eh. IV 272f. Nach Steph.
Byz. s. AwaxovQidg Mess Dioskurias frfiher Aia.

2) Stadt Thessaliens (?), Soph. fr. 829 N.
3) Quelle des Flusses Axios in Makedonien.

Strab. Vn 330 fr. 21. 23. Schol. II. XXI 158.

Schol. Od. XI 239. Et. M.
4) Nach kyrenaischer Tradition die Amme

und nahe Verwandte der Kretc. Et. M.
5) An der Thtire des Heliostempels in Kolchis

war die Verfolgung der Nymphe A. durch den
Flussgott Phasis dargestellt. Val. Flacc. V 425f.

[Escher.]

Aiacius. 1) Q. Aiacius Gensorinus , c(la-

rissimus) v(ir), Lanciani silloge aquaria 163.

2) Q. Aiacius [Mojdestus Creseentiafnus]

,

leg(atus) Gfermaniae) s(uperioris) in den J.

209/211, Brambach CIEh 1432 (Hessen), vgl.

Zangemeister Rbein. Jahrb. LXXV 141. Q.
bauholz lieferte der A. anscheinend nicht. Serv. 40 Aiacius Modestus c(larissimus) vfir) , Lanci-
Aen. IX 87. In manchen Gegenden, z. B. in

Norditalien, bepflanzte man die Acker mit min-
der stark belaubten A.-Arten, um die Weinreben
sich daran emporranken zu lassen. Colum. de
r. r. V 6, 4. 7, 1 ; de arbor. 16, 1. Varro der.
r. I 8, 3. Plin. n. h. XVII 201. In der Heil-
kunde fand hauptsachlich die Wurzel des A.
Verwertung als Mittel gegen Leberschmerzen (Plin.

n. h. XXIV 46). Desgleichen wurde ein ahnliches

ani silloge aquaria 163. Aiacius Modestus, Quin-
decimvir sacris faciundis im J. 204, Acta ludorum
saecularium septimorum, Eph. ep. VIH p. 282ff.

292. [v. Bohden.]

Aiadaba s. Aeadava.
Aiaia (Aiaia sc. rijaog , Aeaea). Die Insel

von Aia , wo die Wohnung und die Tanzplatze
der Eos sind, und der Platz, wo die Sonne auf-

geht. Die Vorstellungen iiber Aia und A. sind
Decoct gegen Ungeziefer bei Schafcn gebraucht. 50 die gleichen ; die zwei Ortlichkeiten sind nicht
Geopon. XVIII 16, 1. In der Mythologie hat
der A. eine bemerkenswertere Eolle im Altertum
nicht gespielt Nach Serv. Aen. II 16 war er

in tutela Stuporis (Pallor, Pavor, Phobos? Vgl.
Murr Die Pflanzenw. L d. griech. Myth. 25),
weshalb die Troianer nach dem Anblicke des
aus A.-Balken gezimmerten Pferdes von Angst
und Entsetzen befallen worden seien. Bei Ma-
crobius (III 20, 2. 3) wird ubrigens der A.

von einander zu trennen. A. ist der Wohnort
der Kirke , von dem Eingange zur Unterwelt

*) Nach einem Autor bei Steph. Byz. und
Plin. VI 13 lag A. 300 Stadien von der Meeres-
kuste entfernt im Binnenlande, nordlich vom Phasis,
auf einer von den Nebenflussen desselben, Hip-
pos und Kyaneos, umflossenen Halbinsel. Diese
Beschreibung passt auf die rijaog des Agathias

weder unter den .gliicklichen' noch unter den 60 II 21 (georg. Isulethi, von lat. insula), im Gau
,unglucklichen" Baumen aufgefuhrt. Nach Verg. Odisi zwischen dem Tschenis-tsqali (Aexwro;
Aen. IX 87 hatte die Idaeische Kybele-Ehea auf
der Spitze des Berges einen heiligen dunklen
Opferhain, zu dem neben offenbar wichtigeren
Bestandteilen audi A.-Baume gehorten.

[Wagler.]
Aia (Ala, Aea; aia — Land, bei Homer und

andern ; vgl. Et. M.). 1) Das unbekannte mythische

Agath.) ,Pferdefluss' (— "Zr.-ro?) und dem Techuri
(= Kvdvsog). an welch letzterem die Euinen Na-
khalakhewi d. i. Aoyawnoliz (Procop. b. Got. IV
13. 14. Agath. II 22) liegen. Procop. b. Got. IV
14, der vom Namen Kvxatg ausgeht, halt A. fur

das Ostlicher am Phasis selbst gelegene Khutha-
thisi, Koxaiioiov. [Tomaschek.]
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durch den Okeanos getrennt. Der Wehruf at at

der Seelen im Hades sollte, nach spater Ver-

mutung, der Insel den Namen gegeben haben.

Od. X 135f. XI 13. XII 3f. Strab. I 21. 45.

Schol. Od. X 32. Et. M. v. Wilamowitz Horn.

Unt. 165. Eohde Psyche 69. Auf A. leben in

Unsterblichkeit, die ihnen Kirke verliehen, Tele-

gonos, Telemachos, Penelope; vielleicht erweckte

die Zauberin auch den Odysseus wieder zum Leben.

Prokl. Teleg. 58 K. Hyg. fab. 127. Eohde a. O.

82. A. ist also in gewissem Sinne eine Insel

der Seligen.

Erst spater verlegte man die Irrfahrten des

Odysseus und die Insel der Kirke aus der Gegend
des Pontos in die westlichen Gewasser und die

Nahe Tyrrheniens. Man glaubte A. in dem Vor-

gebirge Kukaion (Circeji), das einst eine Insel

gewesen sein sollte, wiedergefunden zu haben.

Hes. th. lOllf. m. Schol. Apd. I 9, 24. Ap. Eh. IV
660. 850 u. a. Schol. Od. X 32. Strab. V 232.

Verg. Aen. Ill 386. VII 10. Plin. Ill 97. Eine

bei Sicilien liegende Insel A. nennt dagegen

Pomp. Mel. II 7. Dass Kalypso auf A. wohne,

berichten Mela a. O. Hygin. fab. 125 ; vgl. Prop.

Ill 10, 31. Homer kennt nur die ostliche Insel

A. , Spatere dagegen, z. B. Apollonios , nur die-

jenige im Westen. Dass erstercs in der That
die urspriinglichere Vorstellung ist, beweist u. a.

der Name des Ortes Kirkaion in Kolchis, Schol.

Ap. Eh. II 399. Plin. VI 13, hauptsachlich

aber die Sage von der Ubersiedelung der Helios-

tochter aus der Ostlichen Insel A. auf die west-

liche, Ap. Eh. Ill 309f. Hesiod in Schol. Ap.

Eh. a. O.

2) Beiname der Medeia , Kirke , Kalypso, s.

d. Art.

3) Stadt in Kolchis = Aia, Schol. Od. IX
32. Et. M. Schol. Ap. Eh. HI 1074. 1093.

[Escher.]

Aiakeia (Aldxeia), ein Fest, das auf der Insel

Aigina dem Aiakos zu Ehren gefeiert wurde. Mit

der Feier waren gymnische Agone verbunden, zu

denen sich auch aus fremden Staaten Kampfer
einfanden. Vgl. Pind. Nem. V 78; Olymp. VII
156 und Schol. O. Miiller Aeginetica 18ff.

Schoemann Griech. Altert. II 538. Hermann
Gottesd. Altert. § 52, 23. [Toepffer.]

Aiakeion (to Aidxstov), Temenos des Aiakos

auf der Insel Aigina , auf dem ansehnlichsten

Platze der Stadt. Dasselbe bestand aus einem

viereckigen, von einer Mauer aus Marmor um-
schlossenen Eaum, in welchem sich ein niedriger

Altar, welcher von der Sage als Grab des Aiakos

bezeichnet wurde, von Olbaumen umgeben. erhob;

den Eingang zum Temenos bildete eine Vorhalle.

in welcher die der Sage nach von den Hellenen

zur Abwendung einer allgemeinen Diirre an Aia-

kos abgeordneten Gesandten in Relief dargestellt

waren; hier pflegten aiginetische Sieger die in

den Festspielen gewonnenen Kranze als Weih-
geschenke aufzuhangen (Pind. Nem. V 53 mit

Schol.: Olymp. XIII 109: Aiaxihav ticgy.ee a/.oo;.

Paus. II 29, 6. Schol. Apoll. Rhod. IV 1770.

Isokr. IX 15. O. Miiller Aegineticorum liber

161f.). Nach der Schlacht bei Lamia fliichteten

die athenischen Patrioten nach Aigina an den

Altar des Aiakos. Hier wurden Hypereides, Ari-

stonikos aus Marathon und Himeraios von dem

raakedonischen Hascber Archias aus Thurioi ge-

fangen genommen und zu Antipatros nach Kleo-

nai gesandt (322 v. Chr.). Vgl. Plut. Dem. 28.

A. Schafer Demosthenes III2 392. Auch in

Athen hatte Aiakos ein Heroon (Herod. V 89.

Hesych. s. Aidxsiov. C. Wachsmuth Stadt

Athen II 424). Vgl. d. Art. Aiakos.
[Toepffer.]

Aiakos (Aiaxrjg). 1) Samier, Vater des Poly-

10 krates (s. d.), Pantagnotos und Syloson (Herod.

HI 39. VI 13).

2) Sohn des Syloson, Enkel des Vorigen, Tyrann

von Samos. A. war durch Aristagoras von Milet

aus Samos vertrieben worden (499 v. Chr.) und zu

den Persern gefliichtet. Spater bewog er die Samier,

in der Entscheidungsschlacht der vereinigten auf-

standischen Ionier gegen die Perser bei der Insel

Lade (497) abzufallen, und wurde nach der Nie-

derwerfung des ionischen Aufstandes (494) wieder

20 als Tvrann in Samos eingesetzt. Herod. IV 138.

VI 13. 14. 25. [Judeich.]

Aiakidas, delphischer Archon im J. 173/2

v. Chr. Wescher-Foucart Inscr. de Delphes

18, 271. 104. 105. 137. 138. 191 ; vgl. Ditten-
berger Syll. 198, 271. [Kirchner.]

Aiakides (Alaxidrje). 1) Sohn des Neopto-

lemos und der Andromache. Lysimachos im Schol.

Eurip. Androm. 24.

2) Sohn des Kallias, KOnig in Thessalien.

30 Euseb. Chron. p. 180.

3) Patronyme Bezeichnung verschiedener my-
thischer und historischer Personlichkeiten des

Altertums (z. B. des Peleus, Achilleus, Neop-

tolemos, Telamon, Aias, Miltiades, Euagoras,

Nikokles, Alexander, Pyrrhos, Perseus), die ihr

Geschlecht auf Aiakos zuruckfiihrten.

[Toepffer.]

4) Sohn des MolosserkOnigs Arybbas, Vater

des Pyrrhos, musste mit seinem Vater Aryb-

40 bas Epirus verlassen, als dieser von Philipp von

Makedonien entthront worden war (um 343/2),

und wandte sich mit ihm nach Athen, wo ihnen

Schutz und Wiedereinsetzung in ihre Eechte zu-

gesagt wurden (Plut. Pyrrh. 1. Paus. I 11, 1.

Dioi XVI 72, 1. Trog. prol. 8. lust. VIII 6,

4ff. CIA II 115. Dittenberger Syll. 106.

Schafer Demosth. IP 425ff.; vgl. auch Art.

Arybbas). Erst nach dem Tode Alexanders von

Epirus gelangte A. in den Besitz des Thrones dieses

50 Landes — soweit es nicht an Makedonien fiel, vgl.

Dexipp. frg. 1 — , stand aber ganz unter dem Ein-

flusse der Olympias gust. XVH 3, 16. Paus. I

11, 3. Plut. Al. 68). Auch in den nach dem Tode

Alexanders d. Gr. entstandenen Wirren stand er

der Olvmpias zur Seite (Diod. XIX 11, 2. Inst,

XIV h", 9). Als diese 31 7 in Pydna von Kassan-

dros belagert wurde, und A. zu ihrem Entsatze

ausriicken wollte, gingen die Epiroten zu Kas-

sandros fiber (Diod. XIX 36, 2ff.). Im J. 313

60kehrte A. von Aetolien aus (Diod. XIX 52, 6)

nach Epirus zuruck, wurde aber von Philipp, dem
Bruder des Kassandros, geschlagen und verlor

selbst das Leben (Diod. XIX 74, 3ff. Paus. I

11, 4). [Kaerst.]

5) Sohn des Kallias aus Metropolis , Stra-

tegos der Thessaler 194/3 und 191/0 v. Chr.

Porph. Tyr. bei Euseb. Chron. I 247 Sch.

[Wilhelm.]
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Aiakos (Ataxog). 1) Sohn des Zeus und der

Aigina, einer Tochter des Flussgottes Asopos (Horn.

II. XXI 189. Plat. Gorg. 526E. Apoll. Ill 12, 6.

Diod. IV 72. Philostephanos bei Schol. Horn. H.
XVI 14. Hyg. fab. 72. Paus. II 29, 2; vgl. aber

auch Serv. Aen. VI 566, wo Rhadamanthys Mi-
nos und Aiakos Sfihne des Zeus und der Eu-
Topa genannt werden ; dazu Plat. Gorg. 523 E),

Stammvater des beriihmten, durch seine Starke
sprichwortlichen Geschlechtes der Aiakiden (He-

siod bei Suidas s. dXx^, fr. 225 Rzach. Pind. Isthm.
VI 24) , das , in Thessalien , Salamis , Aigina
sesshaft, wahrscheinlich aus der Gegend von Do-
dona eingewandert war und mit dem Dienste des

Zeus (der pelasgische Zeus von Dodona als Stamm-
gott von Achilleus angerufen II. XVI 233; Zeus
Hellanios auf Aigina, Theophrast. megl otjfiuwv

I 24) in enger Verbindung stand. Zeus raubte
die Aigina in Gestalt eines Adlers und brachte
sie nach der Insel Oinopia oder Oinone, welche
seitdem nach ihr Aigina hiess (Athen. XIII 566d.
Nonn. Dionys. VH 212. XIH 203. XXIV 77ff.

Herod. V 46. Paus. H 29, 2; Oinopia Pind.
Isthm. VII 45. Ov. met. VII 472 ; Zeus naht ihr

als Flamme nach Ovid. met. VI 116). Auf Aigina
ward A. geboren. Da er allein auf der Insel war,

so schuf Zeus auf seine Bitte Ameisen in Men-
schen um, fiber die er als Konig herrschte (He-

siod. bei Schol. Pind. Nem. Ill 13 (21). Apollod.

Ill 12, 6); nach Paus. II 29, 2 liess Zeus die

Menschen aus der Erde hervorwachsen. Vgl.

P r e 1 1 e r-P 1 ew Griech. Myth. II 392. Nach Ovid,

met. VII 520—-657 war die Insel Aigina nicht

Ode, sondern von einem arbeitsamen Geschlecht
bewohnt, das aber durch eine von der erbitterten

Hera gesandte Pest (nach Hyg. fab. 52 war es

eine Schlange, die durch Vergiftung des Wassers
den Untergang der Einwohner herbeifuhrte) ver-

nichtet wurde. Da erflehte A., als er an einer

dem Zeus heiligen Eiche Ameisenhaufen erblickte,

von Zeus Menschen, so viol er Ameisen erblicke,

und als der Gott seinen Wunsch erfiillt, nannte
er sie Myrmidonen {jA,vQfir)^ Ameise). Es ist leicht

«rklarlich, wie aus der Etymologie des Volks-

namens diese Fabel entstehen konnte. Strab. VIII
375 leitet bei der Beschreibung von Aigina den
Namen der Myrmidonen davon ab, dass die Ein-
wohner, wie die Ameisen grabend, gutes Land
auf die Felsen trugen und aus Mangel an Ziegeln

in Gruben wohnten. Vgl. Theogenes bei Schol.

Pind. Nem. Ill 13. Eustath. II. I 180. Den
Namen Myrmidonen leiten Andere von dem
Stammheros Myrmidon her, dessen Sohn Aktor
in Phthia die Aigina zur Gemahlin gehabt haben
soil. Apollod. I 7, 3ff. Schol. Ap. Rh. I 558. IV
816. 0. Muller Aeginetica 12. Preller-Plew
Griech. Mvth. II 392. v. Wilamowitz Horn.
Unters. 245.

A. war der gottesfiirchtigste Mann seiner Zeit

{Pint. Thes. 10). Als einst Griechenland von
Dune und Unfruchtbarkeit heimgesucht war, weil
Pelops den Stymphalos meuchlings ermordet
"hatte, sandte Zeus den ersehnten Regen, als

A. infolge eines Orakelspruchs zu ihm betete.

Apd. Ill 12, 6. Auch andere Schriftsteller (Iso-

lates IX 14. 15. Paus. II 29, 6ff. Clem. Alex.

Strom. VI 753. Preller-Plew II 393. Paus.

I 44 , 13) erwahnen diese Furbitte des A. , der

nach Paus. II 29 , 6 dem Zeus Panhellenios

opferte. Als Veranlassung der Diirre giebt Diod.
IV 60. 61 den Mord an, welchen KOnig Aigeus
von Athen an dem Sohne des Minos, Androgeos,
veriibt hatte. Die Aigineten errichteten zum An-
denken an die That des A. das Aiakeion. Vgl. Paus.

II 29, 6. Pind Nem. V 53; 01. XIH 109 m. Schol.

Plut. Dem. 28. tiber den Namen IlavsXXrjvtov fiir

Tempel und Berg des Zeus auf Aigina vgl. Paus.

10144,13. LI 30, 3. 4. Welcker Griech. Gotterl.

I 170. Preller-Robert Griech. Myth. I 126
A. 2; s. auch Theophr. jregt atj/tsicov I 24 fiber

die Wetterregel, die sich an den Berg des Zeus
kniipft; 0. Mii Her Aeginetica 18. Mit der

Sage von der Diirre hangt der Kult der Damia
und Auxesia zu Oie auf Aigina zusammen (Herod.

V 82ff. 0. Muller Dorier I 402. H 348). A.
wurde auf Aigina durch Festspiele geehrt (Ald-

xeia), mit denen gymnische Agone verbunden
20 waren (Schol. Pind. 01. VII 156 ; Nem. V 78).

Auch in Athen hatte A. einen Heroenkult und
ein Heiligtum am Markt (Herod. V 89. Hesych.
s. Alaxstov). Es ist bemerkenswert, dass die

Heroine von Melite, wo sich der Aiakide Eury-
sakes niedergelassen haben soil, eine Tochter des

Myrmex genannt wird. Harpokration s. MeUxrj.
Uber die Wunderkraft der Aiakiden in Kriegsnot
vgl. Herod. V 80. 81. VIII 64. 83. 84.

Bei Pindar 01. VIII 30ff. findet sich die ganz
30 vereinzelte Sage , dass A. den Apollon und Po-

seidon bei Erbauung der Mauern von Troia unter-

stiitzte. Als die Arbeit vollendet war, stiirzten

drei Schlangen auf die Mauern los, und wahrend
zwei davon an dem von den Gottern erbauten
Teile tot niederfielen, drang die dritte an der

von A. erbauten Seite in die Stadt, was so ge-

deutet wurde, dass an diesem Platze Ilion von
dem ersten und vierten AbkOmmling des A. werde
eingenommen werden. Nach Plin. n. h. VII 197

40 entdeckte A. zuerst das Silber, eine Sage, die mit
der auf Aigina friih eingefuhrten Miinzpragung
und Silberwahrung sehr deutlich zusammenhangt.
Serv. Aen. VIII 352 erzahlt, dass A. den ersten

Zeustempel in Arkadien gegriindet hatte. Sagen-
geschichtlich interessant ist die Nachricht des

Steph. Byz. s. Ala, dass A. der Griinder der

Stadt Dia in Thessalien sei, und die Angabe
des Serv. Aen. IV 402, dass Zeus den A. den
Thessalern zum Konig gesetzt hatte. Der Zu-

50 sammenhang des A. mit Thessalien wird auch
durch die Verbindung seiner Nachkommen, der

attischen Philaiden, mit den thessalischen Lapithen
wahrscheinlich gemacht. Vgl. Toepffer Att.

Geneal. 276, wo diese Beziehung mit Unrecht ver-

wischt worden ist. Die Halbinsel Korone bei

Prasiai in Attika hat ihren Namen von dem La-
pithen Koronos, dessen Tochter Lysidike der Aia-
kide Aias heiratete (Steph. Byz. s. $dai5at).
Uber die Beziehungen Thessaliens zur attischen

60Ostkiiste: Toepffer Arch. Beitrage fiir C.Ro-
bert (Berlin 1890) 32ff.

Aiakos war vermahlt mit Ende'is, des Skei-

ron Tochter, und zeugte mit ihr den Telaraon

(Vater des Aias) und Peleus (des Achilleus Vater)

;

mit Psamathe, des Nereus Tochter, den Phokos,

welcher nach gemeinschaftlicher Verabredung der

beiden Stiefbruder (nach Apollod. Ill 13, 6 weil

er ihnen im Kampfspiele iiberlegen war; nach
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Paus. II 29, 9 weil die Mutter die Briider aufge-

Teizt hatte) von Telamon im Diskuswerfen getfitet

wurde, worauf Telamon und Peleus von A. aus Ai-

gina verbannt wurden. Alkmaionis bei Schol. Eu-
rip. Androm. 687. Paus. II 29, 7. Schol. Pind. 01.

VIII 29; Nem. V 12. Plut. Thes. 10. Vgl. v. Wi-
lamowitz Horn. Unters. 246. Ende'is gehOrt ur-

spriinglich nach Thessalien, wie ihre Genealogie

zeigt (Philostephanos bei Schol. Horn. II. XVI
14 Alaxog o Aids xal Alyivtjg yt\ixas 'EvStjtda,

rijv Xsiqwvos thyarsQa); vgl. Robert Hermes
XX 354, dazu Hyg. fab. 14. Toepffer Att.

Geneal. 273. Pherekydes (Apollod. HI 12, 6)

leugnete die Abstammung des Telamon von A.:

sein Vater ist nach ihm Aktaios, der Eponymos
der attischen Akte (v. Wilamowitz Horn. Unters.

246), seine Mutter Glauke, die Tochter des Ky-
ohreus von Salamis. Diese Sagenbildung scheint

attischen Ursprungs zu sein. Vgl. Toepffer
Att. Geneal. 273, 1. Dagegen giebt Diod. IV
72 dem Telamon, der wegen des Brudermordes
aus Aigina nach Salamis geflfichtet war, die

Glauke zur Gattin. Kychreus soil sie ihm auf

dem Sterbelager samt der Herrschaft tiber die

Insel anvertraut haben. Vgl. E. Be the Quaest.
Diodoreae mythographae, 1887, 53. Peleus und

Telamon wurden erst seit Pindar als Briider an-

gesehen. Die Ilias weiss noch nichts von einem
verwandtschaftlichen Verhaltnis zwischen den bei-

den Helden. Nach seinem Tode wurde A. wegen
seiner grossen Gerechtigkeit einer der Totenrich-

ter. Bei Homer findet sich hieriiber noch keine An-
deutung. Plat. Apol. p. 41 A ; Gorg. p. 523 E ff.

Isokr. IX 15. Ovid. met. XIH 25. Hor. od. H 13,

22. Sen. de morte Claud. 14. 15; dagegen ist

10 er bei Aristoph. Ran. 465ff. und Lnkian. Dialog.
Mort. 20; Charon. 2; de luct. 10 Thurhiiter in

der Unterwelt; Apollod. Ill 12, 6 lasst ihn die

Schhissel des Hades verwahren. Er wurde viel-

fach mit den Insignien seiner richterlichen Macht
abgebildet oder mit dem Schlussel der Unterwelt.
A. und die Aiakiden verdanken ihren grossen
Sagenruhm vornehmlich den Gedichten des He-
siod (Th. 1005; fr. 100. 101. 102. 225 Rz.) und
den Gesangen des Pindar, die aiginetischen Sie-

20 gern geweiht waren. VgL v. Wilamowitz
Horn. Unters. 245. Toepffer Quaest. Pisistr.

23, 1 ; Att. Geneal. 272. tiber A. im allgemeinen

:

0. Muller Aegineticorum liber (Berlin 1817).

Preller-Plew Gr. Myth. II 390. Welcker Gr.
Gotterl. II 209. v. Wilamowitz Horn. Unters.
244ff. Robert Hermes XX 354.

Stemma der Aiakiden.

Nereus

I

Psamathe

Zeus ess Aigina

Aiakos

Skiron

I

Ende'is

Phokos Peleus Telamon c*> Glauke

Koronos I

Lysidike oj Aias Tekmessa Glauke

Philaios

2) Ein Correspondent des Libanios. Lib. epist.

1203. [W. Schmid.]
Aiane, Stadt in Makedonien, Steph. Byz.,

jetzt Kaliani. Heuzey-Daumet Miss. Arch.
MaceU 285ff. mit Plan B. [Hirschfeld.]

Aianeo (Alarms) nannten die Spateren den
Sohn des Amphidamas, der nach Horn. II. XXIII
86 von Patroklos in Ubereilung beim Wurfelspiel
getotet wurde. Er hatte ein Heiligtum, das
Aianeion, und eine Quelle hiess nach ihm Aianis.

Strab. LX 425. Andere nannten den A. K/.eiow-

wfios, KXencowfios, KXtjOMrv/xos ; vgl. Schol. II.

XH 1 (Hellanikos). XXILI 87 (Pherekvdes). XXIH
86 (Alexander Aetolus). XVI 14 (Philostephanos).
Apd. LTI 13, 8. [Hoei'er.]

Aianos, Grander der makedonischen (elime'i-

schen) Stadt Aiane, Sohn des ,Tyrrhener'-Ko-

nigs Elymas, des Eponymos von Elyma-Elimeia.
Steph. Byz. s. Alavos (verkurzt aus 'E'/.uda) ; fiir

TvQQtjvol ist, wie uberall, wo die spatere Ver-
mischung der griechischen TvQoyvoi mit den ita-

lischen Tvqqtjvoi noch nicht gilt, Tvgorjvot ein-

zusetzen, d. i. hier TvQiarjvoi = Einwohner der

elimiotischen Stadt Tvgiaaa (Ptolem. HI 13, 39.

Vgl. Art. Tyrimnos, Tyrimnaios).
[Tiimpel.]

Aianteia (Aldrreia), griechisches Fest, zu
Ehren des Aias, sowohl des Telamoniers als auch

Eurysakes Aiantides

[Toepffer.]

des Lokrers, gefeiert. 1) In der lokrischen Stadt
Opus wurden zu Ehren des lokrischen National-
heros Aias, des Sohnes des O'ileus, die Aldvzsta
gefeiert. Schol. Pind. Olymp. IX 166. Boeckh
CIG I 1431 p. 680. Hermann Gottesdienstl.

Altert. § 64, 11. Rinck Relig. der Hellenen II

183. Vgl. Schol. Lykophr. 365.

2) Der Schauplatz der dem Telamonier Aias
zu Ehren begangenen Feier war sowohl die Insel

50 Salamis als auch Athen, wenigstens in der Zeit.

aus welcher die grosse Menge der Inschriften

stammt, in denen dieses Fest erwahnt wird. Ur-
spriinglich waren die dem Telamonier gefeierten

AldvTsca ein salaminisches Fest, und erst im Laufe
der Zeit, als die Athener in jeder Weise darauf
ausgingen, den salaminischen Nationalheros zu
annectieren, wurde die Feier seines Festes auch
in der Landeshauptstadt eingefuhrt. Die ge-

wOhnliche Ansicht geht dahin, dass die A. erst

60 nach den Perserkriegen zur Erinnerung an die

Schlacht bei Salamis gestiftet worden seien. A.
Mommsen Heortol. 411. Dittenberger de
ephebis atticis 68. M einhold de rebus Sala-
miniis (Getting. Diss. 1879) 40. Doch diese
Voraussetzung lasst sich durch nichts beweisen.
Vgl. Toepffer Quaest. Pisistr. 23. Der Kult
des Telamoniers reicht auf Salamis in sehr fruhe
Zeiten hinauf. Vgl. Hesiod. Th. 1005; fr. 100.
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101. 102. 225 Rz. Daher hat es grosse Wahr-

scheinlichkeit, dass auch die seinAndenken ehrende

Peier alt, wenigstens erheblich alter als der bei

Salamis erfochtene Sieg fiber die Perser ist. Dieser

mag das Fest mit neuem Glanz umgeben haben.

Die Einffihrung der Peier in Athen wird wohl

auch noch in die Zeiten fallen, als die Athener

nach der Eroberung der Insel diese durch mOg-

lichst enge Bande mit Athen zu verkniipfen such

yag Jiaai xoToi deotot avxoftev /lev ex 2aXa/tZvog

Ai'avxd xe xal TeXa/A&va ensxaXeovTO, em Se A'ta-

xbv xal tovs alcove Alaxidag via aneoxeXXov eg

ATyivav; vgl. Plut. Them. 15). Wie aus den

Ephebeninschriften hervorgeht, zerflel die Feier

der A. einerseite in Opfer-, andererseits in ago-

nistische Feierlichkeiten. Ausser dem Opfer fur

Aias wird in den Inschriften (vgl. CIA II 470)

auch ein fur Asklepios bestimmtes Opfer erwahnt,

ten, d. h. in die Zeit des Peisistratos und KM- 10 fiber welches A. Mommsen (Heortol. 411) be-

sthenes. Was in den Handbfichern iiber die Feier

der A. gesagt wird, ist sehr ungenfigend und ver-

altet. Rinck Relig. der Hellenen II 183. Her-

mann Gottesdienstl. Altert. § 62, 46. A. Momm-
sen Heortol. 41 Iff. P. Stengel (Griech. Kultus-

altert. im Handb. d. Altertw. V) erwahnt das

Fest nicht. Die salaminisch-attischen A. waren

bis vor nicht langer Zeit nur durch eine Glosse

des Hesychios (Aiavxeia • iogxrj ev Sala/iivi) und

merkt: ,Durch Asklepios Hiilfe sollte wohl Aias

seinem Heroengrabe entsteigen und in die leben-

dige Gegenwart hinaufgerufen werden'. Vgl. Du-
mont Essai sur l'epheTrie attique I 276. Mit

Recht hat sich Meinhold de reb. Salaminiis 42

gegen diese geschraubte und phantastische Auf-

fassung gewandt und darauf hingewiesen, dass

beide Opfer schwerlich in einem Ideenzusammen-

hang stehen, sondern dass die Epheben dem

eine Inschrift bekannt (CIG I 108 Z. 30 xal 20 Asklepios, der wohl auch auf Salamis einen Tempel

avemeiv xovxov xov axefavov Aiovvomov xosv ev

2aXa(iTvi xgayq>8oTg oxav ngcbxov yevtjxai xal

Alavxeioig xqj yvfivixqi ay&vi). Ferner berichtet

der Scholiast zu Pindar Nem. II 19, dass dem
Aias zu Ehren in Athen ein Lectistemium

mit voller Rfistung veranstaltet worden sei (on

Sia tt/J.ije r\yov oV A&rjvatoi xov AXavxa , cbg fifj

jxdvov Aiavxiba tpvXr/v ajiobeTg'ai, dXXa xal xXivr/v

avxqi fiexa sxavonMag xaxaxoafteiv). Die Kennt-

besass, einfach fur ihres Leibes Wohlfahrt
_

ge-

opfert hatten, wie denn die Kosmeten in einer

andern Ephebeninschrift daffir belobt werden, dass

sie in ihrem Jahre die Epheben ooj^o/tevovg

xal vyiairovxag Siexr/grjoav. Ferner wird auf den

Steinen der Festzug {aofiTirj) zu Ehren des Aias

erwahnt, bei dem mOglicherweise die Bildsaule

desselben aus Ebenholz, die sieh im Tempel des

Aias auf Salamis befand (Paus. I 35, 2), eine

nis dieses Festes wurde wesentlich erweitert, 30 Rolle spielte. Meinhold de reb. Salamims 42.

als die zahlreichen und umfassenden Epheben

inschriften ans Licht traten, deren Inhalt naeh

dieser Seite noch wenig ausgeniitzt ist. In

der Mehrzahl dieser Inschriften geschieht der

A. Erwahnung. Vgl. A. Dumont Essai sur

l'e'phe'bie attique, Paris 1877. Meinhold de

rebus Salaminiis 39ff. U. Kohler CIA II 467

—471. Es scheint, dass die A. sich an die Feier

der Munichien angeschlossen haben, die am 16

An den feierlichen Umzug scheint sich ein Fackel-

wettlauf angeschlossen zu haben (xrp> xe mofiTxrjv

ovvexefiipav x<p Al'avxi, eSgafiov Se xal XafiJzdSa).

Einen wichtigen Bestandteil der agonistischen

Festlichkeiten bildete die grosse Ruderregatta der

athenischen Epheben, die in den Gewassern_ von

Salamis stattfand (afiiXXa twv jiXolmv). Dieser

Regatta geschieht fast in alien umfangreicheren

Ephebenurkunden Erwahnung. A. Dumonts
Munichion (April) der Artemis zu Ehren begangen 40 (Essai sur l'e'phe'bie I 275) Ansicht, dass bei dem

wurden. Suid. s. dvdoxaxot. Hermann Gottesd,

Altert. § 60, 3. Meinhold de rebus Salami-

niis 40. Preller-Robert Griech. Mythol. I

312, 2. Plut. de glor. Athen. 7 bringt die Ka-

lenderzeit des Festes mit dem Siege bei Sala-

mis in Verbindung {xrjv Se exxtjv e.-il Sexa xov

Movviximvog AgxifitSi xadteocooav, ev § xoig "EX-

/.rjOi xeoi SaXafiTva vix&oiv exeXa/xyjev r) deog jiav-

oeXtjvog; vgl. Plut. Lys. 15). Doch beruht diese _„ .

Angabe auf einer falschlichen Identiflcierung des 50 evixrjoav. Meinhold (de rebus Salaminiis 44)

Wettradern athenische Epheben gegen salamini-

sche gefochten hatten, findet durch die Inschriften

keine Stiitze, ist aber immerhin mOglich. Ausser

den genannten Festgebrauchen ist noch der fia-

xo6g Sod/tog zu erwahnen, den einer Inschrift zu-

folge die Epheben auf Salamis ausfiihrten: CIA
II 470 enXevoav xal elg 2a[X.afdv]a xal eTiotf)-

aavxo afiiXXar x&r jiXotmv, edoa/iov de xal fiaxoov

8[o]6fiov if eavxoiv .-xgog xovg ev 2aXafilvi xal

Schlachttages mit dem Tage der Erinnerungs

feier fur den Persersieg. Vgl. Boeckh Zur

Gesch. der Mondcyclen der Hellenen 68. Bu-

solt Griech. Gesch. II 175. Die alten Kult-

tage der Gotter- und Heroenfeste standen unver-

riickbar fest, so dass sich die Erinnerungsfeier-

lichkeiten fur historische Ereignisse haufig nach

dem Datum der ersteren richteten. Derselbe

Vorgang spielt sich bei der Marathonfeier ab

:

stellt die Behauptung auf, dass dieser boopiog

mit der programmassigen Aianteiafeier nichts

zu schaffen habe, sondern ein Autoschediasma

der Epheben gewesen sei, die denselben «J eav-

xcov = sponte, ultro veranstaltet hatten. Diese

ebenso gewagte wie naive Ansicht wird dutch

die blosse Thatsache widerlegt, dass des dgo/j.og

in einer officiellen Urkunde Erwahnung geschieht,

was nimmermehr der Fall ware, wenn es sich

auch hier schliesst sich die Erinnerungsfeier an60hier, wie Meinhold will, urn einen zufalligen

einen alten Kulttag an. Die Verbindung der A. Tnrnerscherz der Epheben handeln wurde. Wie

mit dem salaminischen Siege lag nahe, da Aias die Thatsache des Sgofiog, so wurde auch dev

der schiitzende Heros der Insel war. Er und sein Sieg der einen Partei im officiellen
^
Epheben-

Vater Telamon sollen von den Hellenen vor Beginn programm verzeichnet. Die Worte e| eavxoiv be

der Schlacht urn ihre Hulfe angerafen worden

sein (Herod. VIII 64 edofr Se oyi evSao&ai total

deotoi xal emxaXeoaodai xovg Alaxidag ov/ifidxovg'

<of Se o(fi eSo^e , xal cxoieov xavxa • evl-dfievoi

deuten, dass niemand zu dem Lauf gezwungen

wurde. Wir haben bei Plutarch im Leben des

Solon (9) eine Erzahlung erhalten, die vielleicht

mit dem hier erwahnten Festgebrauch im Zu-
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sammenhang steht. Nachdem Plutarch den Her-

gang der Eroberung der Insel Salamis durch So-

lon geschildert hat, fahrt er a. a. O. fort: eotxe

Se xco Xoyco xovxq> xal xa Sgd>fieva jiaQXVQsTv.

Navg ydg xtg 'Axtixi) jiq liiXet oioynfj xo ngcoxov,

elxa xgavyfl xal aXaXaypqi ngoo<pegofieva>v elg

dvijg evoJiXog eg'aXXdfievog fiexa fioijg e&ec
xgog axgov x6 ^xigddtov . ... ex yf\g Tigootpe-

gofiivoig. Auf die Localitaten , an denen sich

diese Vorgange abspielten, scheint auch in der

Inschrift 'E<p. ag%. 1884, 169f. Bezug genom-
men zu werden , in welcher 4\ ag%a(a ixoXig [fj

xgo]oov[oft]aadeT[o]a Kv[%geia , ein xefievjog

Aiarxog , S xadiegtooe . . . , to 0[e/iio]x[ox]Xe-

ouff xfgoiiaijov und das jioXvavSgetov erwahnt

werden. Hiermit sind Stellen aus den Ephe-
beninschriften zu vergleichen wie z. B. CIA II

471 elg rag frvotag jxageyevovxo xal xa lega. xa

xaxa rijv %d>gav , ev olg SiexeX.ovv , fivovxeg xal

xaXXuegovvxeg viteg xov Srtfiov • xagayevo/tievoi Sk exi

xo . sxoXvavSgeTov eoxecpdvwodv xe xal errjytoar

xoig xaxa ^oXe/iov xeXevxrjoaoiv VTxig xfjg eXevde-

giag avenXevoav Se xal enl xgojiaiov xal

efrvoav xq> Ait xw Tgojxatcp. CIA II 467 k'jiXevoav

Se xal elg 2a)>afuva xoig Alavxeioig xal e'&voav

r(p Aiavxi xal xdXXa xadrjxovxa 7ioir\aavxeg dveorgd-

rptjoav evxdxxatg, ecp' olg xal exifirjd-rjoav two xov

Sr/fiov xov 2aX.a/Mv(oiv ' jrgoavasiXevoavTeg Se xal euil

tgdjxatov Svol nXoioig eS}voav xw Au rep Tgoxalqt.

Wir erfahren aus diesen Inschriften ausserdem,

dass mit der Feier der A. ein Opfer fiir Zeus

Tropaios verbunden war, und dass die Epheben,

wenn alles gut von statten gegangen war, von

den Salaminiern belobt wurden. Die Feier der

salaminisch - attischen A. scheint bis in die rO-

mische Kaiserzeit hineingedauert zu haben.

[Toepffer.]

Aianteion (xo Aldvxeiov, Aeantium), das siid-

westlichste Vorgebirge der thessalischen Halb-

insel Magnesia, der Kiiste von Achaia Phthiotis

gegeniiber (jetzt Trikeri). Plin. n. h. IV 32.

Ptol. Ill 13, 16. [Hirschfeld.]

Aiantides. 1) Sohn des Hippoklos, Tyrann
von Lampsakos, heiratet Archedike, Tochter des

Tyrannen Hippias von Athen. Thuk. VI 59 ; vgl.

Bnsolt Griech. Gesch. I 567.

2) Milesier, kampft bei Aigospotamoi ; seine

Statue von Teisandros in Delphi. Paus. X 9, 9.

[Kirchner.j

3) Tragiker, erwahnt Vit. Lvcophr.inBiograph.
graec. ed. Westermann 143, 5 und Choerobosci

Exeg. in Hephaest. encheir. ed. Horschelmann

74, 14ff. (in Studemund-Scholl Anecd. I),

wo AiavxidSr/g uberliefert ist. Danach ist er

von einigen mit Euphronios (s. d.) statt Diony-

siades und Sosiphanes zur alexandrinischen Pleias

gerechnet, hat also jedenfalls zu den unbedeuten-

deren unter diesen Dichtern gehort.

[Dieterich.]

Aiantis. 1) Epiklesis der Athena in Megara,
wo sie auf der Burg einen Tempel hatte. Nach
der Kultlegende von Aias , dem Telamonier, ge-

griindet, der durch seine Mutter Periboia von

Alkathoos abstammte. Paus. 142,4. Toepffer
Att. Geneal. 272. [Wentzel.]

2) Attische Phyle, benannt nach Aias dem
Telamonier. Die A. nahm unter den 10 atti-

schen Phylen eine bevorzugte Stellung ein, was

Pauly-Wissowa

mit dem Bestreben der Athener zusammenhangt,
die Insel Salamis, deren Heros Aias war, mog-
lichst eng und dauernd mit Attika zu verkniipfen.

Herodot (V 66) erzahlt, dass Kleisthenes zu Epo-
nymen der neu gebildeten 10 Phylen einheimische

Heroen gewahlt hatte , ausser Aias , den er als

Nachbarn und Bundesgenossen , wiewohl er ein

Fremder war , den neun einheimischen hinzu-

gefiigt hatte. v. Wilamowitz Kydathen 228.

lOBusolt Griech. Gesch. I 614. Toepffer Att.

Geneal. 271. Vgl. Aristoteles M#. noX. 21. tjber

die Stellung der A. wahrend der Schlacht bei

Marathon auf dem aussersten rechten Fliigel

(Elegie des Aischvlos bei Plutarch quaest. sympos.

I 10, 3) vgl. A. Boeckh Mondcycl. 68ff. K.
F. Hermann Griech. Monatskunde 27. Muller-
Striibing Jahrb. f. Philol. 1879, 434ff. Bauer
Themistokles 2. Busolt Griech. Gesch. II 77ff.

Was die locale Verteilung der attischen Demen
20 unter die Phylen betrifft, so scheint es, dass die

A. ihren Schwerpunkt im Norden der Landschaft
gehabt hat (A. Milchhofer Erlauternder Text
zu den Karten von Attika II 39 A. 3).

[Toepffer.]

Aiantodoros (AlavxdSwgog

)

, als Bruder des

bekannten Sokratesschiilers Apollodoros aus Pha-
leros von Platon (ApoL 34 A) genannt, nach wel-

cher Stelle man nicht berechtigt ist, ihn den
Sokratikern beizurechnen. [Natorp.]

30 Aias. 1) Fluss bei Steph. Byz. s. Adxfioiv,

s. Aoos. [Hirschfeld.]

2) Alag Ptol. IV 5, 14, Aeas Plin. VI 33, Berg
im agyptischen Kiistengebiote des roten Meeres
in der Breite von Theben, [Pietschmann.]

3) Sohn des Telamon, Konigs von Salamis

und der Periboia, der Tochter des Alkathoos
(Apollod. Ill 12, 7. Schol. Horn. II. II 14. Paus. I

42 , 4. Xenoph. Kyneg. I 9) , oder der Eriboia

(Pind. Isth. VI 45. Soph. Ai. 569. Diod. IV 72.

40 Schol. Lykophr. 454), Enkel des Aiakos, von Ho-
mer der Telamonier (II. II 528. 768), oder zum
Unterschied von dem kleinen A. „der Grosse"

(IX 169. XIV 409), oder schlechtweg Aias ge-

nannt, wahrend der andere immer einen Beinamen
hat. Homer kennt den Telamonier noch nicht

als Zeusentsprossenen Aiakiden, wie die spatere

Sage. Ebensowenig erwahnt er seine aeginetische

Heimat (v. Wilamowitz Horn. Unters. 245).

A. zieht mit 12 Schiffen nach Troia (II. II 557)

50 und ist in der Ilias einer der ersten griechischen

Helden. Die Verbindung des A. mit Salamis

scheint der Ilias noch fremd zu sein, denn der

Vers VII 199 ist ebenso sicher interpoliert, wie

die bekannten Verse der Boiotia (II 557). Das
hat schon Zenodot richtig erkannt. Vgl. v.

Wilamowitz Horn. Unters. 271.

A. ist nach Achilleus bei weitein der treff-

lichste und tapferste der Griechen (II. II 768.

XVH 279. 379 ; Od. XI 550), eine Vorstellung, die

60 sich durch das ganze Altertum hinzieht (Alkaios

fr. 48. Skolion 17. 18 Bgk. Pind. Xem. VII 27 u.

Schol. Soph. Ai. 1340. Philostr. Heroik. XII 1.

Ovid. met. XIH 834. Horat. sat. II 3, 193).

Riesig wie Ares ist er ein Schirm und Turm
der Achaeer (II. VII 207ff.; Od. XI 556), ragt

an Haupt und Schultern fiber alle Argiver em-
por (II. Ill 226), und an SchOnheit der Gestalt

hat nur Achilleus den Preis vor ihm (Od. XI
30
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550. XXIV 17 ; vgl. die Erzahlung Paus. I 35, 3). lochos COd. XI 495ff.), dcr gleichgesinnten Freunde,

Wie an Gestalt , so ist er auch an Gesinnung und redet ihn an, seinen Sieg fiber ihn bedauernd,

dem Achilleus ahnlich, gerade, offen und treu, der dem A. die Ursache des Todes geworden;

nie hinterlistig und grausam, wohlwollend und aber A. ist als unbeugsame Heldennatur auch

gutmutig, ruhig und kurz in seinen Worten, derb im Tode noch unversohnt geblieben, er entfernt

und bisweilen ans Ungeschlacbte streifend. Im sich obne ein Wort zu erwidem. Sind hienaeh

Schiffslager vor Troia haben sieh A. und Achil- die homerischen Gedichte sehr kurz in der Dar-

leusdiegefahrlichstenStellenamausserstenBande stellung seiner Schicksale vor dem troianischen

des Lagers (A. am rboiteischen, Achilleus am sigei- Krieg, und wird der Grand seines Todes nur an-

schen Vorgebirge) als Standorte ausgewahlt. In 10 gedeutet , ohne auch nur die Art desselben zu

der Sehlacht mit den Troern besiegt und erlegt nennen, so sind spatere Dichter und Schrift-

A. den Simoeisios mid Amphios (II. IV 473f. V steller ran so ausfiihrlicher. Apollod. Ill 12, 7

61 Of.), und als Hektor die tapfersten Achaeer zum erzahlt, dass A. seinem Vater infolge der Ge-

Zweikampfe fordert, tritt auch er auf und wird bete, welche Herakles verrichtete, geboren wor-

zum Kampfe durch das Los bestellt, das schon den und A. genannt worden sei, weil gleich nach

vorher das Volk fur ihn von den Gottern erfleht jenem Gebete sich als giinstiges Zeichen em
hatte (VII 179f.). Selbst Hektor begann sein Adler (feo'c) habe sehen lassen. Noch ausfuhr-

Herz im Busen zu klopfen (VII 216), als A. sich licher ist Pind. Isthm. VI 35ff.
,
nach welchem

nahte, die gewaltige Lanze schwingend und den Herakles zum Dank dafur , dass der kinderlose

machtigen Schild vor der Brust entgegenhaltend. 20 Telamon ihn freundlich aufnahm, als er ihn zur

Hektor wurde verwundet ; ein Steinwurfwarf ihn zu Fahrt nach Troia einlud, seine Gebete verrich-

Boden ; als aber die Helden zu den Schwertern grei- tete , und in diese besonders den Wunsch uni

fen wollten, trennten die Herolde den Kampf, von Unbezwingbarkeit des Sohnea, der geboren werden

dem beide sich zuriickzogen, nachdem sie durch sollte, einschloss. Nach Lykophr. 455 und den

gegenseitige Geschenke sich geohrt hatten; dem Scholien zu demselben war der Knabe bei des Hera-

A. bereiteten die Griechen ein festliches Mahl kles Besuch schon geboren ; und indem dieser ihn

(II. VII 205—322). Als die Griechen von den in sein Lowenfell hullte, betete er fur ihn um Un-

Troern hart bedrangt waren , wurde A. nebst verwundbarkeit (vgl. auch Plat. Symp. 219 E),

Odysseus und Phoinix mit VersOhnungsvorschla- und erkannte in dem Zeichen eines voriiberflie-

gen zu Achilleus geschickt (IX 169) und sprach 30 genden Adlers, wovon der Knabe seinen Na-

dabei, als der letzte Eedner, wenige, aber gewich- men erhielt , die Erfullung seines Wunsches.

tige Worte (IX 624f.). Bei dem Sturme der Troer Vgl. Pind. Isthm. VI 37ff. Schol. Ap. Eh. I 1289.

auf die griechischcn Verschanzungen ist er einer Schol. Theokr. XIII 38. Schol. II. XXIII 821.

der thatigsten Vcrteidiger; er kommt dem Mene- Nur die Stelle, die, als Herakles die Haut trug,

stheus zu Hfilfe, wirft den Epikles vom Wall von dem Kocher bedeckt gewesen war, teilte

herab (XII 365f.) , wird nebst dem andern A. ihm die Unverwundbarkeit nicht mit, so dass er

von Poseidon zum Kampfe aufgefordert und ge- unter dem Schilde in der Seite oder an der

starkt (XIII 46). und halt den Hektor ab, dem Achsel verwundbar blieb (Welcker Kl. Schrif-

getoteten Amphimachos die Waffen zu rauben ten II 267 ; Ep. Cycl. II 145;. Homer weiss

(XIII 190). Neue Lorbeeren erwirbt er sich im 40 von der Unverwundbarkeit des A. noch nichts.

Kampfe bei den Schiffen ; denn er trifft den Hek- Aischylos (fr. 78) lasst ihn vergebliche Versuche

tor mit einem Steinwurfe so gewaltig, dass er machen, sich in sein Schwert zu sturzen. Vgl.

bewusstlos zu Boden sturzt (XIV 412), totet den Schol. Soph. Aiax 815. A. wird bei Apollod. Ill

Archelochos (XIV 464), und als die Griechen auf 10, 8 und Hyg. fab. 81 unter den Freiern der Helena

ihre Schiffe zuruckgetrieben wurden und schon aufgezahlt. Von Ilion aus macht er einen Emfall

die Troianer Feuer anlegen wollten, kampft er in den thrakischen Chersones und raubt neben

von neuem gegen Hektor an und totet mehrere vieler Beute den Sohn des Priamos, Polydoros,

Feinde (XV 415f.). Nicht minder tapfer zeigt den jener dem thrakischen Konig Polymestor,

er sich bei dem Kampfe, der sich um des Pat.ro- seinem Schwiegersohn ,
iibergeben hatte (nach

klos Leichnam entspinnt . und halt die andran- 50 Eurip. Hec. Iff. Verg. Aen. Ill 49 wurde dieser

genden Feinde zuriick in Gemeinschaft mit dem Polydoros von dem Konig getstet, um sich seiner

Sohne des Oileus, wahrend Menelaos und Merio- Sehatze zu bemaehtigen), zieht dann nach Phry-

nes den Leichnam wegtragen (XVII 128). Ebenso gien, erlegt im Zweikampf den Konig Teuthras

erscheint er als einer der ersten Kilmpfer bei oder Teleutas und schleppt dessen Tochter Tek-

den Leichenspielen des Patroklos: er ringt mit messa, die seine Geliebte wird. nebst vieler Beute

Odvsseus, ohne dass der Sieg fur den Einen oder mit sich (Sophokl. Ai. 210. 480f. Diktys II 18.

Andern sich entschieden hatte (XXIII 708-734), Hor. Od. II 4. 5. Quint. Sm. A 521). Am
und kampft mit Diomedes (XXIII 811f.) um meisten wurde das tragische Ende des A. nach

Schild und Helm, welche Patroklos dem Sarpe- den von Homer gegebenen Andeutungen, zu-

don , und das Schwert , welches Achilleus dem 60 nachst von den Kyklikern, ausgeschmuckt. Ark-

Asteropaios abgewonnen hatte. Als nach des tinos in der Aithiopis erzahlte, dass bei den

Achilleus Tode seine Mutter Thetis den Griechen Leichenspielen , welche die Griechen nach der

dessen Waffen zum Preis aussetzt, streitet A. um Bestattung des Achilleus feierten
,

Thetis die

deren Besitz mit Odvsseus. und da dieselben dem goldene Waffenriistung ihres Sohnes als Preis

Odysseus zucrkannt 'werden, ergreift den A. bit- aussetzte und A. und Odysseus sich um diesen

terer Zorn, welcher die Ursache seines Todes wurde. Ehrenpreis bewarben, da sie die Leiche und die

Odysseus trifft in der Unterwelt die Seele des Waffen des Achilleus gcrettet hatten und die

A. in der Nahe des Achilleus, Patroklos und Anti- Besten im Heere seien. Der Streit wurde nicht
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durch einen Waffenkampf, sondern nach den von sich die digammierte Form des Namens Aipn.
Beiden gesprochenen Eeden entschieden, wie auch Der Urteilsspruch gegen A. wurde allgemein im
Horn. Od. XI 545 andeutet. Da Agamemnon Altertume fur ungerecht , A. fur unverdient zu-

und die Achaeer selbst keine Entscheidung wag- riickgesetzt gehalten, Pind. Isthm. HI 54. Plat,

ten , so liess man auf Nestors Eat troianische Apol. 41 B. Aristoteles Paian auf die 'Agstd 14.

Gefangene richten , welche , befragt , wer von Nach dem Epigramm des Aristoteles (Pepl. 7) oder

beiden ihnen am meisten Schaden zugeffigt, zu des Asklepiades (Anth. Pal. VII 145) sitzt die

Gunsten des Odysseus entschieden (Arktinos in Agszd auf dem Grabe des A., trauernd, dass sie

den Excerpten des Proklos. Schol. Od. XI 547. von der 'Aitdza besiegt worden sei. Daher er-

Welcker Ep. Cycl. II 177). Lesches in der 10 zahlten die Einwohner von Neu-Hion, die Waffen
kleinen Ilias liess troische Madchen statt der des Achilleus seien nach dem Schiffbruche des

Gefangenen das Urteil sprechen, das man durch Odysseus von den Wellen an das Grab des A.
Spaher unter der Mauer von Ilion habe erlau- getrieben worden, denn ihm gehOrten sie mit
schen lassen (Lesches in den Excerpten des Becht, Paus. I 35, 3. Anth. Pal. IX 115; vgl.

Proklos. Schol. Aristoph. Eitt. 1056. Welcker VII 146ff. Manche lassen den A. durch fremde
Ep. Cycl. II 237. 531). Nach Andern gaben die Haude sterben ; nach Dikt. V 15 wird er heim-
Achaeer selbst ein ungerechtes Urteil ab zu lich von Agamemnon, Menelaos und Odysseus
Gunsten des Odysseus (Pind. Nem. VIII 23ff.), ennordet ; anderweitige Angaben fiber seinen Tod
oder die Atriden falschten die Stimmen. Die- bei Dares 35. Hypothesis zu Soph. Ai. a. E.
ses ungerechte Urteil wurde fur A. die Ur- 20 Nach Paus. I 28, 12 wurde sein Halbbruder
sache seines Todes. Die homerische Nekyia so- Teukros von Telamon der Beteiligung an dem
wie Arktinos wissen nichts von einem Wahnsinn Morde beschuldigt , konnte sich aber reinigen.

des A.; das Gefuhl tiefer Krankung treibt ihn, Nach Dikt. V 15. 16 setzte Neoptolemos , des

sich in sein Schwert zu sturzen. Pindar ver- Achilleus Sohn, die Asche des Helden in einer

schweigt den Wahnsinn, Nem. VII 25. VIII goldenen Urne auf dem rhoiteischen Vorgebirge
23ff.; Isth. IV 57. Vgl. Ovid. met. XIII 385. bei, die griechischen Fiirsten schnitten Locken
Tzetz. Posth. 490. Erst Lesches erzahlte, dass A., ihres Haupthaares ab und legten sie, den Ver-
in Wahnsinn geraten, in die Heerden der Achaeer storbenen zu ehren , auf seinen Grabhiigel ; vgl.

fiel und sie mordete, in dem Glauben , die ver- Quint. Sm. V 487ff. Sophokles dagegen lasst

hassten Achaeer niedcrzumachen, worauf er dann, 30 ihn von Teukros bestattet werden gegen der

aus dem Wahnsinne erwacht, sich in sein Schwert Atriden Willen , wahrend Odysseus grossmiitig

sturzte. Dem Lesches folgte Sophokles in sei- fiir die Bestattung des Helden spricht; nach
nem Aias /iaonyoqiogog , in welchem das Unheil Philostr. Heroik. XI wollte sogar Odysseus die

Tiber A. besonders durch den Zorn der Athena Waffen des Achilleus auf den Grabhiigel legen,

kam, weil er in jugendlichem Ubermut sich ver- was Teukros nicht duldete; vgl. Soph. Ai. 1376ff.

messen hatte, auch ohne Hulfe dcr Gotter im Als zur Zeit des Hadrian das Meer das Grab
Kampfe bestehen zu kOnnen. Welcker Ep. Cycl. des A. am Ehoiteion aufwiihlte, fand man riesen-

II 178f. Waffengericht und Tod des A. erzatilen hafte Gebeine darin, welche Hadrian wieder be-
weitlauflg Ovid. met. XUI Iff. und Quint. Sm. V statten liess, Philostr. Her. I 2. Paus. I 35, 3.

123ff. Ausser Sophokles hat von den Tragikern 40 Wie Achilleus und der Sohn des Oileus weilt
schon Aischylos in einer Trilogie das unglfick- nach Paus. Ill 19, 11 auch der .Telamonier auf
liche Ende des A. behandelt : "O.tAwv xglaig, der Insel Leuke. Vgl. Plat. Pol. X 620 B. Lukian
0Qr)'iaocu , Salan'iviai , der jiingere Astydamas ver. histor. 7. Auf Salamis, dem er als schiitzen-

dichtete einen AXag /mtvo/isvo; , Theodektes von der Heros angehorte (Pind. Nem. IV 48), genoss
Phaselis und Karkinos einen Aias, Welcker Gr. er gottliche Verehrung und hatte hier einen
Trag. I 29. 37. Ill 1060. 1073. Von romisehen Tempel , in welchem seine Bildsaule von Eben-
Tragikera, welche nach den griechischen Mustern holz stand. Das Fest der Aldvzua wurde ihm zu
denselben Stoff bearbeiteten , sind zu erwiihnen Ehren hier gefeiert, Paus. I 35, 2. Hesych. s. Aidv-
Livius Andronicus, Ennius, Pacuvius, Accius, rem. 'E<p. do/_. 1884, 169. Nach der Erwerbung
Welcker a. a. O. 136S. 1373. 1380. 1384. Auch 50 der Insel Salamis suchte die attische Politik den
Augustus behandelte den Stoff in einem Drama salaminischen Heros auf mannigfache Weise sich

Aiax (Suet. Oct. 85. Macrob. Sat. II 4. Suid. s. zu eigen zu machen. Das athenische Geschlecht
Avyovmoz). Das Schwert, durch welches A. den der Philaiden, dessen Eponymos aus Salamis ein-

Tod fand, war dasjenige, welches ihm Hektor gewandert sein sollte, verehrte den A. unter seinen
nach dem in der Ilias erzahlten Zweikampfe ge- mythischen Ahnen. Paus. I 17, 3. Plut. Thes. 29.

schenkt hatte, Soph. Ai. 817. Beiden Helden Ahnliche Ehren erwiesen ihm und seinem Sohn Eu-
wurden die Geschenke, die sie damals aus Fein- rysakes die Athener (Paus. I 35, 3 dia/iirovot dk xal
deshand nahmen, verderblich, denn die Leiche i; rods z<p Al'avzi .-rapa Advjvaiois zifiai, avzqj re

des Hektor wurde an dem Gtirtel des A. von xal Eiovady.ei, xal ydo Evgvadxovs fiajfidg iazir iv

Achilleus ins griechische Lager geschleift, Soph. 60A&>jvai;. Dieser /?<»/<o'j~ befand sich wohl in

Ai. 1029. Anth. Pal. VII 152. Schol. Lykophr. seinem zeperos (Harp. s. EvQvadxeiov). Ein wei-

454. Aus dem Blute des A. sprosste eine Blume terer dem A. gewidmeter Tempel mit seinem Bilde
hervor, welche die Anfangsbuchstaben seines Na- stand auf dem rhoiteischen Vorgebirge. Stra-
mens trug (Paus. I 35, 3), ahnlich der, welche bon, der Xin 595 diese Nachricht giebt, fiigt bei,

den Hyakinthos verewigte, Ovid. met. XIII 397. Antonius habe der Kleorlatra zu Gefallen das
Uber die Bedeutung des Namens A. vgl. Soph. Bild nach Agypten gefahrt, Augustus aber das-
Ai. 430. 914. Plut. Symp. IX 6. v. Wilamo- selbe den Rhoiteern wieder zuriickgegeben. Vgl.
witz Horn. Unters. 245. Auf den Vasen findet Plin. n. h. V 125. Paus. I 35, 3. Ausser auf
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Salamis und in Athen verehrte man den A. be-

sonders in Megara, dessen Konig Alkathoos fur

den Grossvater des A. miitterlieherseits gait

(Paus. I 42, 2. Xen. Kyneg. I 9. Apoll. Ill

12, 7. Diod. IV 72. Philostr. Heroik. XII 3.

Toepffer Att. Geneal. 271). Die Megarer lasen

die von den Athenem interpolierten Verse des

Schiffskatalogs (II 557) so, dass A. als Fiihrer

der Salaminier und Megarer erschien (Plut. Sol.

10. Strab. IX 394; vgl. v. Wilamowitz Ho-

mer. Unters. 237. 243). Ein goldenes Bild der

Athena in Megara ruhrte nach der Angabe des

Pausanias (I 52, 4) von Aias her. Auch in der

megarischen Colonie Byzanz wurde A. besonders

verehrt, neben ihm Achilleus. Die Gemahlin des

A. hiess nach Dikt. V 16 Glauke und deren

Sohn Aiantides, wahrend er mit Tekmessa den

Eurysakes (Soph. Ai. 210. 331. Schol. II. I

138. Quint. Smym. V 521), mit Lysidike, der

Tochter des Koronos, den Philaios, den Bpony-

mos der Philaidai, zeugte (Steph. Byz. s. $dal-

Sat; vgl. Pherekydes bei Markellinos Thuk. 3.

Herod. VI 35. Plut. Sol. 10). Dagegen macht

Paus. I 35, 2 den Eurysakes, den Sohn des

Aias zum Vater des Philaios. Die Bedeutung des

A. in Attika wurde noch dadurch vermehrt, dass so

hervorragende Manner wie Miltiades und Kimon
ihn als ihren Ahnherrn verehrten. Mit den Philai-

den hing mutterlicherseits der Geschichtsschrei-

ber Thukydides zusammen. Kleisthenes nahm
den Aias in die Reihe der attischen r/gms; exd-

vvftot auf (Herod. V 66) und verlieh ihm hohe

staatliche Ehren. Vgl. v. Wilamowitz Kyda-

then 228. Diese Ehren bestanden noch zur Zeit

der Antonine (Paus. I 35 , 2. I 5 , 2). Vgl. die

Art. Aiantis u. Aianteia. [Toepffer.]

Die Bildwerke, welche sich auf das Leben

des A. beziehen, beginnen mit seinem Abschiede

von Telamon (rf. Vase strengen Stils bei Over-

beck Gall. her. Bildw. 276 Taf. XIII 7) oder

mit seinem Auszuge aus Athen (Braun Schale

des Kodros, vgl. 0. Jahn Arch. Aufs. 186f.).

Dann finden wir ihn oft mit Achilleus wiirfelnd

oder beim Brettspiel (Overbeck 310f. , z. B.

Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. VI 1, Amphora des

Exekias) ; um den Zweikampf mit Hektor losend

in der Statuengruppe des Onatas (Paus. V 25, 8f.,

vgl. Sauer Anfange der statuar. Gruppe 38f.),

oder mit ihm kampfend auf der Kypseloslade

(Paus. V 19, 2); als Teilnehmer der Gesandt-

schaft an Achilleus (Overbeck 408f. , z. B.

Baumeister Denkm. Pig. 776); im Kampfe bei

den Schiffen (Overbeck 421f., z. B. Baumei-
ster Fig. 783, streng rf. Vase); und um Patroklos

Leiche (Friederichs-Wolters Gipsabgusse 41f.,

Westgiebel von Aigina. Overbeck 425f. . z. B.

Gerhard A. V. Taf. 190/1. 4 sf. Vase); bei

dem Kampfe gegen Memnon in der Statuengruppe

des Lykios (Paus. V 22, 2. vgl. Overbeck
Gesch.'d. griech. Plast. 1 3 371f.) und um die

Leiche des Achilleus (Overbeck Gall. 540ff., Taf.

XXIII, chalkidische Vase) oder den Leichnam
desselben forttragend (z. B. Wiener Vorlegebl.

1888 Taf. IV 1 c. d, Fran90isva.se). Auch Poly-

gnot stellte ihn in seiner Nekyia in einer Gruppe

mit anderen dem Odysseus feindlich gesinnten

Helden beim Wiirfelspiel dar (Paus. X 31 , 1

,

vgl. Eobert Beschreibung der Gem. des Pol. 13).

Alle diese Scenen hat die archaische Kunst in

engem Anschluss an das Epos meist in typi-

scher Form gebildet, mit dem Beginn des Ein-

flusses der Tragodie auf die Kunst verschwinden

sie jedoch entweder , oder werden im Sinne der

entwickelten Kunst umgeschaffen, oder andere

durch das Drama popular gewordene Scenen

treten an ihre Stelle. Hierher gehfiren der Streit

des A. und Odvsseus um die Waffen des Achilleus

10 (Overbeck 561ff. Taf. XXIII 3. XXIV 1, Ge-

malde des Timanthes und Parrhasios, ein Sarko-

phag, eine Silberschale), welcher iibrigens in an-

derer Form auch schon auf Vasen vorkommt
(Robert Bild u. Lied 213f.); der Wahnsinn des

A. (Overbeck 565f. Taf. XXIV 6. 7, Gemmen)
und sein Tod (ebd. 568f., z. B. Taf. XXIV 2,

etruskische Vase, Monum. d. Inst. VI 33. Arch.

Jahrb. VI Anz. 116 , korinthische Vasen). Sta-

tuen, die sich auf den Kult des A. als Heros

20 bezogen, befanden sich in Athen unter den Epo-

nvmen der Phylen (Paus. I 5, 2), in Aigina (ebd.

l"35, 2) und unweit Rhoiteion (Strab. XIII 595).

Die etruskisch-italische Kunst stellte ihn beim

Totenopfer fur Patroklos (Monum. d. Inst. VI 31,

Wandgemalde) und in Rustungsscenen (Monum.

d. Inst. VI 54. IX 24/25, Ciste und Spiegel) dar.

Endlich beschreibt ihn Philostratos (imag. II 7)

als anwesend bei der Totenklage iiber Antilo-

chos und kenntlich &jio tov §Xoovqov.

30 [O. Rossbach.]

4) Al'ag 'O'Cha&tjs (11. XVI 330) oder (II. II

527) 'O'i/.ijog, Sohn des LokrerkOnigs Oileus, da-

her A. der Lokrer (auch der Kleinere) genannt

(Horn. II. II 527) ; seine Mutter hiess Eriopis (II.

XIII 697), nach Anderen Alkimache (Schol.

II. XV 333. 336), sein Stiefbruder, von Oileus

init der Rhene erzeugt, war Medon (II. II 727.

XIII 695). Die Nymphe Rhene heisst bei Hyg.

fab. 97 auch Mutter des A. Nach Strab. IX
40 425 war er aus der lokrischen, Euboia gegen-

iiberliegenden Stadt Narykos geburtig und heisst

deswegen bei Ov. met. XIV 468 Karycius heros.

Nach Horn. II. II 534 fiihrte er die Lokrer in

40 Schiffen vor Troia (nach Hyg. fab. 97 in

20) und erschien hier als einer der tapfersten Grie-

chen, der sich zum Kampfe mit Hektor anbot

(II. VII 164); besonders aber zeichnet er sich

aus in der Schlacht bei den Schiffen, wo er

nebst dem Telamonier A. ausdriicklich von Posei-

50 don zum Kampfe aufgefordert wird (II. XIII 46).

In den ersten Reihen kampft er in Gemeinschaft

mit dem Telamonier, ohne dass ihm, dem Schnell-

fflssigen (denn ausser Achilleus ist kein Schnel-

lerer im Heere, II. XXIII 791) , seine leichtbe-

waffneten Lokrer folgen konnten (H. XIII 701ff.),

und erlegte mehr Feinde auf der Flucht als ein

Anderer (II. XIV 521). Weiter fuhrt die Ilias

von ihm an, dass er den Kleobulos lebendig

gefangen genommen und ihm das Haupt ab-

60 geschlagen habe (H. XIV 330) , dass er beim

Kampfe um des Patroklos Leiche unter den Tapfer-

sten war (XVII 256) und hauptsachlich zu ihrer

Rettung beitrug, indem er die andrangenden

Feinde zuriickhielt (XVII 732ff.). Bei den dem

gefallenen Patroklos zu Ehren von Achilleus an-

gestellten Leichenspielen beginnt er iibermiitig

mit Idomeneus einen Streit, welchen Achilleus

schlichtet (XXIII 473), und halt einen Wett-
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lauf mit Odysseus und Antilochos, ist nahe daran

den Sieg davon zu tragen, strauchelt aber durch

Veranstaltung derihm ungfinstig gesinnten Athene,

welche Odysseus zu seiner Hiilfe anrief, wird von

diesem iiberholt und erhalt nur den zweiten Preis,

welcher in einem Stier bestand (XXIII 754—784).
Bemerkenswert ist die komische Darstellung,

welche Homer von diesem Falle des A. giebt,

der zur Strafe fiir seinen vorherigen tjbermut

von Athena veranstaltet scheint. Beziiglich der

Heimkehr des A. erz&hlt die Odyssee (IV 499ff.),

dass sein Schiff an dem gyrischen Felsen auf

Athenes Veranstaltung gescheitert, er selbst

aber von Poseidon auf diesen Felsen gerettet

worden sei. Als er aber frevelnd lasterte, dass

er trotz der Unsterblichen dem Tode entrinne,

ergrimmte Poseidon und zerspaltete mit dem
Dreizack den gyrischen Felsen, dass den Hel-

den die Flut verschlang. Vgl. Plin. n. h. XXV
60. A. zeigt sich hier als einen trotzigen und
ubermutigen Veriichter der Getter und hat

schon bei Homer etwas Wildes und Rohes

in seinem Charakter, Ziige, welche von der spa-

teren Sage noch weiter ausgebildet worden sind.

Vgl. Philostrat. Heroik. VIII 1. Im Kampfe
vor Troia erscheint er gewohnlich , der Kleine,

Leichtbewaffnete und Gewandte, neben dem grossen

schwerbewaffneten und schwerfalligen Telamo-

nier Aias (II. XII 265. XIII 701. XVII 507

und sonst), wie denn in den alten hellenischen

Stammsagen und Kriegsliedern die beiden Aian-

ten und Teukros , verwandte Helden aus dem
Stamm der Aiakiden, eng mit einander verbun-

den gewesen sein miissen. Die spateren Dar-

stellungen fiigen dem homerischen Mythos noch

manche erweiternde und spccialisierende Ziige

hinzu. A. wird unter den Frcicrn der Helena

aufgezahlt, Apollod. Ill, 10, 8. Hyg. fab.

81. Vor Ilion erschlug er 14 Troer (Hvg.

fab. 114). Philostr. Her. VIII 1 lasst ihn von
einem zahmen Drachen begleitet werden, Der
Zom der Athena, mit welchem sie den von Troia

heimkehrenden A. in der Odyssee verfolgt und
als dessen Grund dort im allgemeinen der iiber-

mutige Missbrauch des Sieges , welcher in der

Od. Ill 133 angedeutet ist (vgl. Strab. XIII

600), betrachtet werden muss, wird von den Spa-

teren durch eine besondere That des A. motiviert.

A. verfolgte namlich nach der Eroberung der

Stadt die Priesterin Kassandra , welche sich in

den Tempel der Athena fliichtete und dort das

Bild der Gottin schutzsuchend umfasste, bis zum
Bilde der Gottin und riss sie mit Gewalt weg, so

dass das Bild von seiner Basis herabsturzte.

Als die Griechen, erzflrnt iiber diese Gottlosig-

keit, ihn steinigen wollten, fliichtete er auf den
Altar der Gottin und rettete sich dadurch aus

der drohenden Gefahr. So Arktinos Iliupersis

in den Excerpten des Proklos (Welcker Ep.
Cycl. II 185. 522). Vgl. die Darstellung auf
dem Kasten des Kypselos bei Paus. V 19, 1.

Euripid. Troad. 69ff. Auf dem Gemalde des

Polygnot in Delphi, das die ZerstOrung von

Ilion darstellte und sich besonders an die Iliu-

persis des Lesches hielt, war das Gericht der

Achaeer iiber den Frevel des A. dargestellt

und seine Lossprechung, nachdem er einen Rei-

nigungseid geschworen. Odysseus hatte den A.

wegen seines Angriffs auf Kassandra angeklagt

und auf seine Stemigung angetragen (Paus. I

31, 1. X 26, 1). Dieselbe Scene war auch in

der Poikile zu Athen von Polygnot gemalt (Paus.

I 15, 3). Sophokles in seinem Mag Aoxgos

scheint sich an diese Version der Sage gehalten

zu haben; s. Welcker Griech. Trag. I 161ff.

Die alteren Formen der Sage bei den Kyklikern

und den Tragikern wenigstens bis auf Euripides

10 wissen nichts von einer Schandung der Kassan-

dra durch A. in oder ausseT dem Tempel der

Athena; Kallimachos ist, wie es scheint, der

Erste, welcher diese Schandung erzahlt hat (sv

Ahlois bei Schol. II. XIII 66). Ihm sind die

Spateren zum Teil gefolgt, Lykophr. 360. 1141ff.

Strab. XIII 895. Propert. IV 1 , 118f. Quint.

Sm. XIII 420ff. Tryphiod. 645, vgl. Eustath. und

die Schol. zu Od. Ill 135. Die altere Form der

Sage ist beibehalten von Verg. Aen. II 403.

20 Tzetz. Posth. 735. Hyg. fab. 116. Diktys V 12.

Von Philostr. Her. VIII 2 u. Schol. Lykophr.

360 wird der Schandung ausdriicklich wider-

sprochen. Sie erzahlen , A. habe die Kassandra

aus dem Tempel wohl in sein Zelt gefuhrt, aber

sie nicht misshandelt. Agamemnon aber habe

sie ihm weggenommen und verbreiten lassen,

dass Athena aus Hass gegen A. das Heer zu

vernichten drohe, wenn dieses nicht den Frevler

vernichte. Da habe dieser, an das ungerechte

30 Gericht iiber den Telamonier denkend, in leich-

tem Fahrzeug sich auf die See gewagt und sei

untergegangen. Bei der Nachricht seines Todes

sei das griechische Heer in laute Wehklagen

ausgebrochen, und habe zum Totenopfer in dem
grossen Schiffe, das den A. nach Troia gebracht,

einen Holzstoss aufgeturmt, dazu schwarze Opfer-'

tiere geschlachtet, und als der Landwind wehte, das

brennende Fahrzeug in die hohe See gehen lassen.

Die Version von der Schandung ist wahrschein-

401ich aus einer Tempelsage entstanden, welche

das Vergehen des A. so strafwiirdig als mSglich

darstellte, um einen Jahrhunderte lang dauernden

religiosen Gebrauch der opuntischen Lokrer zur

VersOhnung des Zorns der Athena zu erklaren.

Bald nach der Eroberung Troias sollte namlich

eine Pest das Vaterland des A. heimgesucht und

der um Rat gefragte Apollon erklart haben, die

Lokrer sollten jedes Jahr zwei edle Jungfrauen

der Athena nach Ilion als Tempeldienerinnen

50senden. Dies thaten die Lokrer bis kurz vor

der Zeit des Plutarch. Die hingesendeten Jung-

frauen mussten, zum Opfer geweiht, eine nacht-

liche Jagd des Volkes in Todesangst ausstehen

und dann als Tempeldienerinnen den Tempel

kehren. Timaios bei Tzetzes Lykophr. 1145.

Kallimachos bei Schol. II. XLTI 66. Strab. XIII

600. Polvb. XII 5. Plut. de sera num. vind.

12. Aeneas Tact. 31. Iambi, vita Porph. 42.

Suid. s. .iov»;. Welcker Griech. Trag. I.

60164. Preller-Plew Gr. Myth. LI 451. Vgl.

den orchomenischen Mythos von den TOchtern

des Minvas bei Plutarch quaest. Graec. 38.

Toepffe"r Att. Geneal. 189ff. Der Zom der Athena

iiber den von den Achaeern nicht bestraften

Frevel traf das ganze Heer auf dem Heimweg.

Die bei Homer Od. IV 499 genannten gyrischen

Felsen verlegen Eustathios und die Scholien in

die Nahe von Mvkonos ; bei Quint. Sm. XIV 570
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werden sie in die Nahe des kapherischen Vor-

gebirges am siidOstlichen Ende von Euboia ge-

setzt. An dieser Stelle setzen die meisten Dich-

ter nach Homer den Sturm an, der die riick-

kehrenden Griechen heimsuchte und den Tod des

A. herbeifiihrte , z. B. Agias von Troizen in

den Nosten, Excerpte des Proklos, Welcker
Bp. Cycl. II 280. Vgl. Eurip. Troad. 69ff. Kal-

limach. bei Schol. H. XIII 66. Lykophr. 366ff.

Philostr. Imag. II 13. Hyg. fab. 116. Verg. 10
Aen. I 43 mit Servius. Ovid. met. XIV 468ff.

Diktvs VI 1. Manche, wie Hyg. fab. 116.

Quint. Sm. XIV 614 (vgl. Verg. Aen. XI 260
mit Servius), verbinden damit die Erzahlung von
Nauplios, dem Vater des Palamedes, der, um den
Mord seines Sohnes zu rachen, die Griechen an
den kapherischen Felsen durch Fackeln irre-

fiihrt und viele totet. Statt Poseidon totet

Athena selbst den A. durch den Blitz (Hyg.
fab. 116 und Verg. Aen. 143). Kallimachos bei 20
Schol. Horn. H. XIII 66 und Lykophr. 387—407
erzahlen, dass A., von den gyrischen Pelsen durch

Poseidon hinabgeschleudert, von den Wellen an
die Kilste von Delos getrieben und dort von
Thetis begraben worden sei. Nach Aristot. Pepl.

16 Bgk. ist das Grab des A. auf Mykonos.
Nach seinem Tode weilte A. mit Achilleus und
andern Helden auf der Insel Leuke (Paus. Ill

19, 11. Konon narrat. 18). Bei den Lokrern
wurde er als Heros verehrt und das Andenken30
an seine Tapferkeit war so gross, dass sie in

der Schlachtreihe eine Stelle fur ihn offen liessen

und ihn sich hier als ihren bestandigen Anfiihrer

dachten, Konon a. a. O. Paus. a. a. 0.

[Toepffer.]

A. der Lokrer kommt in Kunstwerken
zwar ziemlich haufig, aber nur in wenigen Scenen

vor. Wir Jinden ihn in der Statuengruppe des

Onatas, welche die um den Zweikampf mit Hek-
tor losenden Griechen darstellte (Paus. V 25, 8f., 40
vgl. Sauer Anfange der statuar. Gruppe 38f.)

und bei der Leichenfeier des Patroklos (Monum.
d. Inst. VI 31 , Wandgemalde in Vulci). Auf
lokrischen Miinzen erscheint er geriistet und
in Angriffsstellung (Head HN 285f. Gardner
Types of Greek coins Taf. VII 22. 43 ; vgl. 0.

Jahn Arch. Aufs. 168f.). Zahlreich sind die

Darstellungen seines Frevels an Kassandra , die

er von dem Palladion fortreisst (Overbeck Gall,

her. Bildw. 615. 617. 635f, Taf. XXV 24f. Ro- 50
bert Bild u. Lied 60. E. Curtius in Arch.

Zeit. XL 160f. Taf. VIII 2. 2a, Vasen und Thon-
relief). Den schon friih festgestellten Typus die-

ser Scene verliess Polygnot in seiner Iliupersis

und malte A., wie er neben der am Boden sitzen-

den und durch ein Athenabild in ihren Armen
als Priesterin bezeichneten Kassandra vor einem
Altar stand und einen Schwur ablegte (Paus. X
26, 3. Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. XII. Ro-
bert Beschreibung der Gemalde des Polygn. 5f. ; 60
Arch. Jahrb. IV Anz. 143). Seinen Untergang
stellte ein Gemalde des Apollodor dar (Plin.

n. h. XXXV 60) und der xlvag eines von
Philo von Byzanz beschriebenen mechanischen
Theaters (E. Schone im Arch. Jahrb. V 75f.).

Endlich flnden wir ihn in der Nekyia des Po-

lygnot mit anderen Helden beim Wtirfelspiel

(Paus. X 31, 1. Robert Beschreibung der Gem.

des Pol. 13) und in einer Genrescene unter Fi-

guren mit mythologischen Namen auf einer prae-

nestinischen Ciste (Monum. d. Inst. IX 22/23,

*gl. wegen der Aiax Oilios zu lesenden Beischrift

ebd. Supplem. 15/16). Eine Statue erwiihnt

Christodor (Anth. Pal. II 209f.), ein Gemalde,
auf welchem er an der Totenklage iiber Anti-

lochos teilnahm, beschreibt Philostratos imag.
II 7, ein anderes, welches seinen Untergang dar-

stellte, II 13. [O. Rossbach.]

Aiathuri, Volk in Siidarabien (Plin. VI 158).

[D. H. Miiller.]

Aiatos, Sohn des Pheidippos, Bruder und
Gemahl der Polykleia, Vater des Thessalos, ein

Heraklide, s. Polyaen. VIII 44 und Charax (frg.

8, wo C. Miiller verkehrt Alaxov schreiben

wollte) bei Steph. Byz. s. Awqiov, auf Grund
welcher Stelle 0. Miiller und Meineke A.

herstellten bei Paus. bei Eustath. Horn. 331,
21 und Zenob. IV 29 ; ebenso ist Append. Prov.

III 20 fur 'Aq&zio? zu lesen. [Hoefer.]

Aifivgoftioiyyvaia , Stadt in Lusitanien bei

Phlegon macrob. 1 , wahrscheinlich Eburobrit-
tium (s. d.). [Hiibner.]

Aichilensioi (Atxdrjvotoi oder Al%ikivoioi u. a.),

Name einer Volkerschaft im nOrdlichen Sardinien,

bei Ptol. Ill 3, 6. M filler (zu d. St.) halt es

fur einen Beinamen (vielleicht verderbt aus alyl-

yj.avoi = pelliti) der KoQvrjvatoi (KoQviraioi).

[Hiilsen.]

Aichmagoras (AixpayoQag) , Sohn des Hera-
kles von der Phialo, der Tochter des Arkaders
Alkimedon, von diesem nach seiner Geburt samt
der Mutter im Gebirge ausgesetzt, aber von Hera-

kles gefunden und gerettet. So erzahlte man nach
Paus. VIII 12, 3. 4 in Phigalia. Vgl. Kissa.

[Hoefer.]

Aichiiieas, Parapotamier , siegt als Knabe
bei den Pythien im Faustkampfe. Paus. X 33, 8.

[Kirchner.]

Aichmis, BQiaxa fiev xaTg, noXv^r)oioQog de
adcX<pidovg, KOnig von Orchomenos, zur Zeit des
ersten messenischen Krieges mit den Messeniern

verbiindet. Paus. VIII 5, 10. [Cauer.]

Aichmodikos (Alyjiodixog). entehrte die Toch-

ter Metope oder Amphissa des KOnigs Echetos
von Epeiros, wofur ihn dieser grausam bestrafte

:

Schol. Od. XVIII 85 (= Eustath. 1839); Variante

Aichmodokos, Aichmodemos im Schol. Aphthon.
Walz Rhet. II 48. 473. [Hoefer.]

Aichnion, Sohn des Apollodotos, Xanthier

(Lykien) , Nauarch des lykischen Bundes. CIG
Add. 4269b 1. 4269b2; vgl. Le Bas III 1251.

1252. [Kirchner.]

Aidaioi s. Adaioi.
Aidemoii, Freigelassener des Kcinigs Ptole

maeus von Mauretanien, veranlasst nach dessen

Hinrichtung einen Aufstand unter Claudius. Plin.

n. h. V 11; vgl. Bio LX 9, 1. [v. Rohden.]

Aidepsos (Al'drt ipog) , Stadt im nfirdlichen

Euboia, welche unterhalb des Telethriongebirges

an der Stelle des jetzigen Dorfes Lipso lag, be-

riihmt durch die 3/4
Stunden sudlieh davon un-

mittelbar am Meeresstrande hervorsprudelnden

20—70° warmen Schwefelquellcn , welche, dem
Herakles geweiht, im Altertume wie in der Gegen-

wart vielfach von Kranken besucht wurden , so-

dass hier ein fOrmliches Badeleben sich ent-
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wickelte. Strab. I 60. IX 425. Plut. Sulla 26

;

quaest. symp. IV 4, 1 ; de frat. amore 17. Athen.

Ill 73c. Steph. Byz. Vgl. Fiedler Reise durch

Griechenland I 487ff. Ross Wanderungen in

Griechenland II 52ff. Ulrichs Reisen II 233.

X. Landerer Uber die Thermen von Aidipso, in

A. Buchners neuem Repertorium fiir Pharmacie

VIII 7 (1859). [Hirschfeld.]

Aidesia, Gattin des Neuplatonikers Hermaios,

axovocog dem Urheber von den Verwandten des

Getoteten gewahrt wird. Dieselbe war ausge-

schlossen beim Mord, cpbvog sxovoiog (Demosth.

XXI 43. Schoemann ant. iur. publ. 297, 8).

Sie konnte dem Verurteilten erteilt werden, be-

vor er die Strafe der Verbannung antrat, und war
unwiderruflich (Demosth. XXXVII 59. XXXVHI
22). Doch mussten wenigstens die nachsten Ver-

wandten, Vater, Briider, Sohne in ihrer Gewah-

Verwandte des Syrianos und Mutter des Ammo- 10 rung einstimmig sein (CIA I 61. [Demosth.]

nios und Heliodoros, die ihrer Studien wegen mit

ihr zu Proklos nach Athen gingen, spater aber

nach Alexandreia zuruckkehrten und dort lehrten.

Vgl. Damasc. v. Isid. 76. Suid. (nach Damasc).

Zumpt Uber den Bestand der philos. Schulen

82. Zeller Ph. d. Gr. Ill 23, 829.

[Freudenthal.]

Aidesios (Aedesius). 1) Sextilius Agesilaus

Aedesius, Advocat, Magister libellorum , epistu-

XLIH 57) ; sie konnte auch die Verbannung des

Schuldigen abkurzen (Aristot. Resp. Ath. 57, 3.

Demosth. XXITI 77. 72 , wo jedoch die Worte
ems av alSsarjtal riva x(bv Iv yivu 'tov jte-

jiov&oxos verdorben sind, trotz Harp. s. aidsaao-

d-at), sie konnte auch in Ermangelung von Ver-

wandten von den (pQazeQsg gewahrt werden (CIA
I 61) und war mit einem Reinigungsopfer ver-

bunden. Demosth. XXin 72. Ob auch die Ver-

larum , memoriae (vor 355, Amm. XV 5 , 4), 20 zeihung des Ermordeten selbst (Demosth. XXXVII
Vicarius Hispaniarum, Mitglied zahlreicher Prie-

stertumer (CIL VI 510). beteiligte sich 355 an

der Verschworung gegen Silvanus (Amm. XV 5,

4. 14). Lebte noch 376. CIL a. 0.

2) Praetor um 395. Symm. epist. IX 126.

3) Praeses von Mauretania Sitifensis. CIL
VIII 8397. [Seeck.]

4) Neuplatoniker des 4. christlichen Jhdts.

Aus einer vornehmen aber armen kappadoki-

schen Familie stammend, ward er von seinem 30

Vater fiir den Kaufmannsstand bestimmt; ent-

schiedene Neignng aber fiihrte ihn zur Philoso-

phic. Schiller und spater Nachfolger Iamblichs

soil er. diesem an wissenschaftlicher Bedeutung

wenig nachgestanden haben ; nur der deiac/iog,

d. h. die unmittelbare Verbindung mit der Gott-

heit, soil ihm nicht wie jenem zu teil geworden

sein. Dem unsinnigen Aberglauben der jiingeren

Neuplatoniker aber war er durchaus ergeben.

59) als au&eoiq bezeichnet wurde, ist mindestens

fraglich. Vgl. Philip pi Areopag und Eph.

1251 Meier-Lipsius Att. Proc. 380.

[Thalheim.l

Aidoingos, Domesticus unter Zeno (Malchus

FHG IV 126). [Hartmann.]

Ai'doneus (Atdmvnig). 1) Fluss am Ida, Paus.

X 12, 3. [Hirschfeld.]

2) Name des Hades (s. d.).

3) Die Sage, dass Theseus und Peirithoos in

die Unterwelt hinabstiegen , um dem Hades die

Kore zu rauben, wurde von den spateren Atthido-

graphen in rationalistischer Weise dahin abge-

andert, dass A. zum KOnig der Molosser wurde,

dessen Frau Kore Theseus und Peirithoos zu ent-

filhren versuchen. Sie werden dabei bewaltigt

und gefesselt, bis Herakles sie befreit. Philo-

choros bei Syncell. p. 158. Plut. Thes. 31. 35.

M. Wellmann de Istro Callimachio (Greifswald

Einem Traumorakel folgend, begab er sich nach 40 1886) 33f. Bei Paus. I 17, 4 (aus einer Atthis,

Ia-mbliehs Tode zuerst aufs Land ; auf Bitten

seiner Freunde eroffnete er sodann in Pergamon
eine Schule, die zu hohem Ansehen gelangte. Im
J. 353 wflnschte Lilian ihn zu horen. Seines

hohen Alters wegen wies ihn jedoch A. an seine

Schnler, von denen er Maximus, Chrysanthios,

Priscus und Eusebios am hOchsten stellte. Sein

Charakter und seine philosophische Bedeutung
werden hochgepriesen. Es muss dahingestellt

wohl auch durch Vermittlung des Istros) wird

daraus ein ungliicklicher Feldzug gegen den

Konig der Thesproter. Pausanias erklart diese

Darstellung der Sage fiir die einzig wahre und

benutzt sie I 18, 4. Ill 18, 5. V 14, 2 (wo er

die Hadesfahrt des Herakles zu einer Expedition

nach der Thesprotis macht). [Wentzel.]

Aidos {Al6d)s, Aidm), Personification der Scham-

haftigkeit, genoss einen Kult auf der Akropolis

bleiben, ob mit Recht. Denn er hat keine Schrif- 50 zu Athen (Paus. I 17. 1; vgl. Eurip. fr. 439;

ten hinterlassen, und fast Alles, was wir von ihm
wissen, verdanken wir der Biographie des unglaub-

wilrdigen, geschmack- und urteilslosen Eunapios
(v. soph. I 19f. 26f. 47f. 65f. Boiss.). Sonst

wird seiner nur selten gedacht, wie von Libanios

(I 210 Reisk.) und Simplikios (In Categ. 1 aj.

Gestorben ist er um 355, wie Libanios angiebt,

in voller Geistesfrische.. Vgl. Clinton Fast.

Rom. I 430. Zumpt Uber d. Bestand d. philos.

Iph. A. 821. CIA III 367) und in Lakonien

(Paus. Ill 20, 10f., vgl. Xen. symp. VIII 35).

Man stellte sie sich in verschiedener Weise vor,

als Beisitzerin des Zeus (Soph. OC 1267ff. , vgl.

Hesiod op. 197ff.) ; als Amme der Athena (Bekk.

Anecd. I 355, 14ff. Suid. s. Aldoi. Eustath.

H. XXII 451 p. 1279, 39ff.); als Mutter der

Sophrosvne (Grabschrift vom Dipvlon, Kaibel
Epigr. 34); als Hore (Kaibel Epigr. 1110);

Schulen 75f. Zeller Ph. d. Gr. Ill 2-3, 728. 60 Artemis scheint als A. bezeichnet auf einer rf.

Wertvolle Bemerkungen zu Eunapios Biographie

s. inBoissonades erster Ausgabe (Amst. 1822,

2 voll.) und bei Cobet Mnemos. VI 315ff. VIII

Iff. [Freudenthal.]

5) Einer der ersten Verkiindiger des Christen-

tums bei den Aithiopen um 330, s. Frumen-
t i u s. [Julicher.]

AcSeaig ist die Blutsiihne, die bei <povog

Amphora im Louvre, Gerhard Auserl. Vasenb.

I 22 (vgl. jedoch O. Jahn Arch. Aufs. 130).

[Wernicke.]

Aieimnastos, dafiiovoyog in Argos. IGA 30.

[Kirchner.]

Aietes (AlrjT^g, Aeeta, Aeetes, Ethnikon von

Ata, eine andere Etymologie s. Et. M.). 1) Der

Sohn des Helios und KOnig von Aia. Als Be-
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herrscher des Sonnenlandes und Vater des Apsyr-
tos-Pha6thon ist A. offenbar eine Hypostase aes

Helios. Knaack Quaest. Phaeth. 14.

A. ist der Sohn des Helios und der Okeanos-
tochter Perse (Perseis), Bruder der Kirke, Gatte
der Okeanine Eidyia (Idyia), mit der er die Me-
deia zeugt. Od. X 136f. m. Schol. Apd. fr. Sabb.
177. Hes. th. 956f. Ap. Rh. Ill 243. Cie. de nat.

d. Ill 54. Hygin. fab. p. 12 B. Apd. I 9, 1.

Schol. Lyk. 1023. Sen. Med. 570f. Val. Place. 1 10
43f. Als Bruder wird ferner Perses genannt,
Schol. Ap. Eh. Ill 200. Diod. IV 45, 1. 56,

1. Apd. I 9, 28. Hygin. a. 0. und fab. 27; als

Schwester Pasiphae, Cic. de nat. d. Ill 48. Apd.
I 9, 1. Tzetz. Lyk. 798. Sein Sohn Apsyrtos,
mit dem Beinamen Phaethon, hat zur Mutter
entweder Eidyia (Tzetz. a. 0. und 174) oder die

kaukasische Nvmphe Asterodeia oder Eurylyte
(Naupakt. fr. 4. 7. 8 K. Soph. fr. 501 N. Ap.

sehen wir sein Sehattenbild beim Kindermorde
der Medeia (Jahn Munch. Vasens. 810. Robert
Bild u. Lied 37f.). Im 11. Gemalde des jiinge-

ren Philostratos wird seine Verfolgung der Ar-
gonauten geschildert. Weiteres s. unter la son
und den anderen angefiihrten Artikeln.

[Escher.]

2) Athener (Ksigiddtjs) , Sgycov jioXifiagyog

Mitte des 4. Jhdts. Dem. LIX 40. [Kirchner.]

Aietion, Archon in Delos 364 v. Chr. Bull,

hell. X 461. [Kirchner.]

Aietius. Aietius Pastor, Senator, Schuler

des Rhetors Cestius Pius. Seneca controv. I 3, 11.

[v. Rohden.]

A iffa., Vorgebirge in Aiolis , spater Kane
(Steph. Byz. , wozu vgl. Meineke), jetzt Mal-
tepe. [Hirschfeld.]

Aigai, der Name einer Anzahl griechischer

St&dte, welche fast samtlich am Strande des
Rh. HI 241f. Schol. a. 0. und IV 59. 223 ; 20 Meeres (fur welches im Stamme Air ein airer,

vgl. Apd. I 9, 24. Tzetz. Lyk. 175) oder Hekate
(s. u.) oder Hypsea (? Myth. Vat. I 204). Dem
Phrixos vermahlt A. seine Tochter Chalkiope oder
Iophosse. Ap Rh. Ill 248 m. Schol. II 388.

1122. Apd. I 9, 1. Hygin. fab. 3 Eine weitere

Uberlieferung nennt Hekate, die Tochter des

Perses, Gattin des A. und Mutter der Medeia
und Kirke (Schol. Ap. Rh. ni 200. 242) und des

Aigialeus (= Apsyrtos) Diod. IV 45, 2. Sopho-

vielleicht symbolischer , Name erhalten zu sein

scheint, vgl. E. Curtius die Ionier vor der
ionischen Wanderung 18, 50) gelegen waren.

1) Auf der Westkuste der Insel Euboia (entweder

an der Stelle des jetzigen Limni oder etwas
weiter siidlich an der kleiuen Bucht, iiber welcher

jetzt auf einem Vorsprunge des Kandiligebirges

ein Klost'er des hi. Nikolaos steht, vgl. Bursian
Bericht d. sachs. Ges. d. W. 1859, 152), mit

kles a. O. kannte eine Nereide Neaira als Gattin 30 einem beruhmten, auf einem steilen Hugel ober-

des A
Nach Epimenides fr. 2 K. war Ephyra, nach

Eumelos fr. 2 K. Antiope Mutter des A. und
Aloeus. Helios teilt die Herrschaft unter seine

zwei SOhne, Aloeus erhalt das Land am Aso-

pos, Arkadien, A. das Gebiet von Ephyra,
Korinth. A. tritt jedoch seinen Teil an den
Hermessohn Bunos ab und siedelt nach Aia
fiber. Schol. Pind. 01. XIII 74. Schol. Eur.
Med. 9. Tzetz. Lyk. 174. Paus. II 3, 10. fiber 40 Rhod. I 1165,

halb der Stadt gelegenen Heiligtume des Posei-

don, das noch zur Zeit des Strabon (IX 405) be-

stand , wahrend die Stadt bereits verschwunden
war. Auf sie bezogen die meisten alten Erklarer

die homerischen Steilen II. XHI 21 und Od. V
381 , einige auch II. VIII 203 , wahrend andere
dabei an die achaeische Stadt dachten, vgl. Schol.

zu den Steilen. Strab. VIII 386. Steph. Byz.
identiflciert Aigaia mit Karystos, wie Schol. Ap.

die Beziehung zu Korinth s. Be the Theb. Hel-
denl. 179f.

Wohuort des A. ist Kytaia am Phasis , dort

steht sein Palast , in der Nahe des Areshaines,-

wo das goldene Vliess bewahrt wird. Kallim. fr.

113 Schn. Ap. Rh. II 403f. Naupakt. fr. 9 K.
Schol. Ap. Rh. IV 87; vgl. Ill 1074. 1093. Als
Iason von A. das goldene Vliess forderte, ver-

sprach es der KOnig herauszugeben , wenn der

2) Auf der Nordkiiste von Achaia , an der

Mundung des Flusses Krathis (beim jetzigen Cap
Akrata) , eine der alten ZwSlfstadte , schon vor

Christi Geburt verlassen, indem die wenigen Ein-

wohner nach dem benachbarten Aigeira iiberge-

siedelt waren. Herod. I 145. Strab. VIII 386.

Paus. Vn 25, 12. Miinzcn Head HN 347. 351.

3) In Makedonien, im District Emathia, am
Plusse Ludias, richtiger Aiykai geschrieben, spater

Fremdling die beiden feuerschnaubenden erz- 50 von seiner Vorstadt "E&saoa genannt, die alteste

hufigen Stiere anschirre , mit ihnen ein Stuck
Land pfliige , hierauf in die Furchen die von
Ares dem A. geschenkten Drachenziihne sae. A.
hoffte den Iason dadurch zu verderben (d>ft6i,

6).o6(pQon'), Iason bestand aber das Wagnis. Nach
einem Orakel sollte A. dann die Herrschaft ver-

lieren , wenn das Vliess entwendet wiirde (s. d.

Art. Iason). Den mit dem goldenen Vliess ent-

flohenen Argonauten setzt A. nach, halt sich

Residenz und Begrabnisstiitte der makedonischen
Konige. Diod. XVI 3. 92. XIX 52. XXII fr. 23.

lust. VII 1. Arrian. I 11, 1. Plin. n. h. IV 33.

Steph. Byz.; vgl. O. M filler fiber die Make
doner 24f. Malerisehe Lage bei den Wasser-
fallen des jetzigen Vodina s. Leake NG in 272.

Tozer Highlands of Turkev I 156. Mfinzen
Head HX 177. Inschrift CIG 1998.

4) An der Siidostkuste der thrakischen Halb-
dann aber mit dem Einsammeln des zerstiickel- 60 insel Pallene, richtiger Alyrj genannt. Herod. VII
ten Leichnams seines Sohnes Apsyrtos (s. d.)'

auf und kehrt wieder zuruck. Nachdem A. von
seinem Bruder Perses gestiirzt worden war (s. o.).

wurde er von Medeia (s. d.) wieder eingesetzt.

Vgl. ausserdem die Art. Argonauten und
Phrixos.

Auf bildlichen Darstellungen erscheint A.
ausserst selten. Auf der Munchener Medeiavase

123. Steph. Byz. Att. Tributlisten.

o) Feste Stadt in Mysien , zum aeolischen

Bunde gehorig, ostlich von Mvrina, landeinwarts

am Pythikos. Skyl. p. 37. Herod. I 77. 149 (Al-

yaiat). Xenoph. hell. IV 8, 5 (Aiyete). Strab. XIII
621. Plin. n. h. V 121. Die Einwohner bei Polyb.

V 77, 4 und XXXLTI 11, 8 AlycueTs , bei fac.

aim. II 47 Aegeatae. A. litt im J. 17 n. Chr.
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schwer durch ein Erdbeben. Tac. ann. II 47.

Ansehnliche Ruinen bei Nemrud Kalessi, Bull,

hell. X 275. XI 1391. XV 213. Athen. Mitt.

X 273. Rev. Et. Gr. 1891, 298. R. Bohn und C.

Schuchhardt Altertiimer von Aegae 1889.

Munzen Head HN 478. Vgl. Ramsay Asia
Min. 13. 116. 431.

6) Stadt in Kilikien, am issischen Meerbusen,
unter den ROmern ein begiinstigter Seeplatz mit
einem Hafen; bald Aegae (Plin. V 91. Lucan.
Ill 227; Alyal Ptol. V '8, 4. Philostr. v. Apoll.

I 3), bald Aegaeae (AlyaTai Strab. XIV 676.

Dio Cass. XLVII 30. Paus. V 21, 11) oder Aegeae
(Tac. ann. XIII 8. Hierokl. p. 705. It. Ant. p.

145 , auf der Tab. Peut. verschrieben Aregea)
genannt (vgl. auch CIG 4442f. Stadiasm. § 147.

148. Const. Porph. Them. I 13. Basil. M. Ep.

244); Munzen Head HN 598. CIG 4442. Le
Bas 1489. Jetzt Avasch. C. Ritter Kl. As.

II 113. 115. Labofde Asia Min. Taf. 79, 2.

Ramsay Asia Min. 385. [Hirschfeld.]

Aigaia nennt 1) Ptol. IV 2, 34 als Stadt in

der westlichen Mauretania Caes., spateren Sitif.

[Joh. Schmidt.]

2) s. Aigai Nr. 1 und Karystos.
Aigaiai s. Aigiai.

Aigaion (AlyaUov). 1) a) Bei Homeros ein 100-

armiger Gewaltiger, den Thetis auf den Olym-
pos rief, um Zeus zu schutzen gegen Hera, Posei-

don und Pallas Athene, als diese den GotterkB-

nig binden wollten. Er setzte sich neben Zeus
xvde't yaicov, und die /idxages flsol wagten ihn

nicht zu binden, da er starker war ,als sein Vater'.

Die Getter nennen ihn abweichend von den Men-
schen vielmehr Boidgewv. II. I 404 (iiberhaupt

402—406). Ein von O. Mfiller Prol. 360 we-

gen seiner Bedeutsamkeit hervorgehobener My-
thos. Der ,Vater' war nach Schol. AD II. I 39*9

und Townl. zu 404 (vgl. Eustath. 122, 37 u. 124, 3)

Poseidon, er selbst nach Schol. A zu 404 und Didy-
mos AD zu 399 ein hdhoq , d-a).doaios dat/tmv

und ,kein Titane' (A zu 404). Die Parechese
xvSei' yalwv zu Aiyaiwv (Eustath. p. 124, 10) be-

nutzt Kornutus ND 17 zu einer Etymologie von
dsl-yalcov, vgl. Nonnos XLIII 362ff. Eumelos da-

gegen (Titanom. frg. 2 K. aus Schol. Apollon.

Rhod. I 1165 = Eudokia p. 29, 4if. 91, 20ff.) nennt
ihn einen Sohn des Pontes von der Gaia (unter

dem Namen Bgidgemg) ; Ion (in einem Dithy-
rambos bei Schol. Apollon. Rhod. I 1165) einen

Sohn der Thalassa. Verg. Aen. X 565ff. lasst ihn
im Kampfe gegen die Blitze des Zeus 100 Schilde
in ebensoviel Armen tragen und Feuer speien.

Euhemeristisch nennt Archemachos frg. 5 (aus

Plin. n. h. VII 57, PHG IV 315) ihn Erfinder der
Kriegsschiffe. Eponymos des Alycuor niXayo;
war er nach einigen bei Eustath. zu Dionys.
Per. 132. Auf Vergesslichkeit des Arrianos (frg.

42, FHG III 594f.) oder des Eustathios, der sich auf
ihn beruft (p. 124, 3), beruht es jedenfalls. wenn er

auch Sohn des Kronos gewesen sein soil.

b) Ein dvraarrjg (dvvaozevcov) von Karvstos-

Aigaia: nach Eustathios II. I 538 p. 281. 3

(iiber Steph. Byz., der ihn s. Kdgvaxo; Atyo>r

nennt, aus Apollodors Commentar zum Schiffs-

katalog entnommen, vgl. Strab. X446 und Niese
Rh. Mus. XXXIV 1879, 281) , also wohl Epony-
mos der sudeuboeischen Stadt Karystos, fur deren

Beinamen Aiyaitj auch Konon (Herakleia frg. 3 a
aus Schol. Apollon. Rhod. I 1165, FHG IV 368f.)

zeugt (vgl. auch das nahegelegene Aigai, s. d.

Nr. 1). Da dieser A. ebenfalls Eponymos des

AiyaTov neXayos heisst (Eustath.), so ist er vom
homerischen A. schwer zu scheiden. Wirklich
erklart Arrianos (frg. 42 b aus Eustath. II. I 397
p. 123, 35ff., PHGLn 594f. = Eudokia p. 144)
den erstgenannten A. durch diesen -&aXaxxoxgax^-

10 aas , welcher 6giir)xr)Qiq> eygtfaaxo Evflotq und
xaxeoxgeyaxo xas KvxXddag, so dass das aegaeische
Meer seinen Namen erhielt. Solinus c. 11 giebt

den karystischen Kult vielmehr dem Briareos (der

nach Homeros ja mit dem A. identisch ist) und
dem Aigaion einen Kult in Chalkis.

Die nach M. Mayer (Giganten und Titanen
126) vortreifliche Sage des Konon bei Apollo-
nios von Rhodos und Arrianos (s. o.) verknupft
diesen karystischen A. mit dem c) .mythischen

20 Heros' (Konon) vom Rhyndakos und erzahlt, dass
dieser von Poseidon besiegt (xaxaycovioftsis , nach
Konon auch xaxajtovzio&eig) unter einem noch
vvv ofjfia Aiyaicovog oder rjgiov Alyaloivo; (Konon)
genannten Hugel an der Mundung dieses tro-

isch-phrygischen Flusses begraben liege ; vgl.

Luei(ll)us Tarrhaios bei Schol. Apoll. Rhod. I

1165 und fiber den Kampf mit Poseidon ebenda
und Claudian. rapt. Proserp. Ill 345. In alien

droi Berichten werden die aus dem Hugel her-

30 vorrinnenden ,hundert Quellen' mit den hundert
Armen {itaXdfiai, Arrian.) des Hekatoncheir Ai-

gaion - Briareus zusammengebracht : eine locale

topische Legende , die der Urheimat des Mythos
im Mutterlande nicht ohne weiteres vindiciert

werden darf. Da in der altesten Quelle, der Ilias,

Thetis die Meergottin, welche den A.-Briareus

lierbeiholt, sichtlich die vertraute Genossin des

Meerriesen ist, so muss man in der Nahe Hirer

Heimat die seine auch voraussetzen und suchen

;

40 also unweit der nach Thetis-2»;^('o genannten
magnesischen Kuste Zr\jiid? und bei dem paga-
saeischen Meerbusen, nach welcheru sich die thes-

salische Ebene mit ihrem Thetideion Offnet. Dort
gilt AXywv als Sohn des Thessalos, Vater des

(H)aimon, des Eponymos von thessalisch Hai-

monia: Eust. II. n ' 681 p. 321, 25. Daselbst

liegt auch das malische Alywvt) (Rhianos) oder

Alycovua (Hekataios, Lykophron, Steph. Byz.

u. a.) , dessen Eponymos vielleicht der ho-

50 merische A. war (vgl. die karystische Neben-
form Alycov). Fur eine Herleitung des rhyn-

dakischen A. (c) aus Malis spricht die Analogie

der Sage der dortigen Laistrygonen, deren ho-

merischer Konig Adfio; Eponymos des malischen

Aafiia ist und deren homerische Stadt Ttp.invi.oi

den pylischen Engpass in Erinnerung bringt;

denn der homerische Wohnsitz dieses malisch-

lamischen Geschlechtes mit den zwei Molen sei-

nes y.Xvxo; Xifitjv (Od. X 87ff.) muss am yvxoi

60/(^>}»' von Kyzikos unweit des Rhyndakos mit

seinen zwei Hafenmolen gesucht werden (M.

Mayer Giganten 126). Obendrein kniipft die

kyzikenisehe Grundungssage bei Deilochos FHG
II 17, 5f. diesen Hafenbau an thessalische raaxgd-

•/sigeg-Eyxetgoydazogs; (,Pelasger'-,Giganten') an,

die von den 'Exaxoyyeigeg, also auch dem zu die-

sen gehorigen A.-Briareus, nicht verschieden ge-

wesen zu sein scheinen (M. Mayer a. a. O. 127
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und unabhangig T iim p e 1 Bemerkungen zur griech.

Religionsgeschichte, Progr. Neustettin 1887, 13).

Dieselben ,Giganten' , welche mit Qnadern den
kyzikenischen Hafen bauten, waren es auch,

welche nach Agathokles von Kyzikos (frg. 1 aus

Steph. Byz. s. Beo(Sixoe, FHG IV 288f.) die Rhyn-
dakosmiindung mit herbeigeschleppten Gerollstei-

nen des Meeres verstopfen wollten
,
gerade da,

wo A. sein Grabdenkmal hatte. Vgl. u. Bria-
reus und Encheirogastores. 10

2) Einer der 50 frevelhaften LykaonsOhne in

Arkadien, welche, von Zeus in Gestalt eines Ar-
beitsmannes auf die Probe gestellt, ein Kind aus
den Einwohnern des spateren Trapezus opfern,

dessen Eingeweide unter die Opfermahlzeit mi-
schen und dem Fremden vorsetzen; er wird mit
48 anderen vom Donnerkeil erschlagen (Apd. Ill

8, 1). [Tfimpel.]

3) s. Aigaios Nr. 2.

AlyaTov ooog (Hesiod. Theogon. 484) , wohl 20
nicht als Eigenname zu fassen, sondern , in Hin-
sicht auf die Ziege Amaltheia, als Bezeichnung
des kretischen Ida. Vgl. aber auch Preller-
Robert Gr. M. I 133, 1. [Hirschfeld.]

AlyaXov jtsSiov, in Phokis bei Kyrrha (He-

siod. bei Steph. Byz. s. Alyd), so vom Flusse

Aigas genannt, Eustath. zu Dion. Perieg. 132.

[Hirschfeld.]

AlyaXov jztlayos (Alydtoe novroq)
, als Be-

zeichnung fur das an drei Seiten, von Griechen- 30
land , Thrakien , Kleinasien bestimiiit begrenzte

Meeresstuck begegnet, gewiss zufallig, erst im
5. Jhdt. v. Chr. Herod" II 97. IV 85. VII 55.

Aisch. Again. 664. Soph. Ai. 461. Eurip. Troad.

1103. Xenoph. Oikon. XX 27 u. a. Wahrend
aus den meisten dieser Zeugnisse nicht zu ent-

nehmen ist , ob der Name mehr als etwa die

nOrdliche Halfte des Meeres zwischen Griechen-

land und Kleinasien umfasste, muss Herodot nach
II 113 es doch wohl bis Kreta ausgedehnt haben, 40
da er anscheinend das agyptische Meer unmittel-

bar anstossen lasst. Skylax freilich (§ 58) scheint

es erst von Skyros an nach Norden zu rechnen

und behandelt demgemass auch die Kykladen
als nicht zugehorig, hingegen hat Eudoxos das

aegaeische Meer nach Stiden sogar bis fiber Kreta
hinaus ausgedehnt, nach Strab. X 474. Dieser

selber lasst es an eben der Stelle offenbar bis

zur Nordostkiiste Kretas reichen, wahrend er II

124 im Siiden nur Kos einschliesst , eine An- 50
gabe, die sich mit der Liinge von tiber 4000
Stadien (a, O.) auch besser vertragt. Fur die

Breite giebt er 2000 Stadien. Im Westen oder
besser Sudwesten bezeichnet Sunion und die Ky-
kladen die Grenze (Strab. II 124) , nur Plinius

(IV 9. 19) lasst es auch den Peloponnes bespulen,

womit freilich seine eigene Umgrenzung des

mare Myrtoum CIV 19) nicht recht stimmen will.

Im weiteren Sinne scheint allerdings die ge-

samte Einbuchtung zwischen Griechenland und 60
Kleinasien als d. .-z. begriffen worden zu sein

(Ptol. VII 5, 10) ; dann waren das Myrtoische
und Kretische Meer nur Teile des Aegaeischen , wie
das Ikarische mid Thrakische. Die Vorliebe der

Griechen fur Crtlic-he Specialbezeichnungen lasst

den Sachverhalt nicht iinmer klar erkennen.
Die besten Karten sind die englischen See-

karten, besonders das Ubersichtsblatt nr. 2836.

und dazu die Beschreibung im Pilot of the Me-
diterranean, ebenfalls herausgegeben von der

englischen Admiralitat, 1882. Was die Ent-
stehung des N aniens anlangt, so erklaren die

Alten denselbenteilsmythologischvondes Theseus
Vater Aigeus (s. d.), teils geographisch von dem
euboeischen Aigai (s. d. Nr. 1), oder von einer

AX% genannten Klippe zwischen den Inseln Tenos
und Chios. Plin. a. a. O. Doch fand die antike

Schiffahrt das aegaeische Meer nicht unbedenk-
lich (Hor. c. II 16, 2. Ill 29, 63. Verg. Aen. XII
365. Ovid. met. XI 663. Himer. Eel. 13 p. 210
u. a.), und in der That gerat es leicht in Auf-
regung , um sich freilich ebenso schnell zu be-

ruhigen, eine Eigenschaft der griechischen Meere,
die schon aus der homerischen Dichtung er-

kennbar ist. Das aegaeische Meer bildete die

alteste und bequemste, schon von den Phoinikern
viel befahrene Verkehrsstrasse zwischen Griechen-
land und Asien, aber wenn auch die Schiffahrt

besonders zur Zeit der (um die Hundstage 40 Tage
lang wehenden) Etesien (irtjoiai (looeai) nicht
ohne Gefahr war, so gait sie doch immerhin im
Vergleich zu der auf dem ionischen und sike-

lischen Meere fur sehr sicher , wie schon das
alte Sprichwort MaXeag Se xd/iyias hmkd-8-ov t&v
ol'xads (Strab. VIII 378) lehrt. Vgl. Curtius
Peloponnesos II 298f. [Hirschfeld.]

Aigaios. 1) Epiklesis des Zeus. Anon. Ambr.
21 (Scholl-Studemund Anecd. I 265).

2) Epiklesis des Poseidon. Pherekydes in

Schol. Ap. Bb. I 831. Strab. IX 404. Verg. Aen.
Ill 74. Die antiken Erklarungen des Namens
leiten ihn entweder vom aegaeischen Meere ab
oder setzen an das bei Homer (II. VIII 203.
XIII 21 ; Od. V 381) als Statte des Poseidon
erwahnte Aigai an. Je nachdem dies fur das
euboeische oder fur das achaeische Aigai erklart

wird, wird der Name von dem dortigen Posei-

donkult abgeleitet. Serv. Aen. Ill 74. Strab. IX
405. Schol. A zu II. XIII 20. Abgelehnt wird
die Deutung dub totiov im Schol. B II. V 422
(= Et. M. 546, 17). Weiteres Material und
moderne Erklarungen verzeichnet O. Schneider
Callim. II p. 362f. Toepffer Att. Geneal. 254.

Eine Nebenform Aiyaimv steht bei Callim. frg.

103 (Schneider z. d. St.). Lyk. 135. Philostr.

Ap. Ty. IV 6. Hesycli. [Wentzel.]

3) Fluss auf der Phaiakeninsel (Alycuog zio-

xafio;): Ap. Rh. IV 542. 1147. Nach Schol.

Ap. Rh. IV 1147 und Steph. Byz. s.'Yttetg gait

der Flussgott A. fur den Vater der Melite, der
Geliebten des Herakles. [Toepffer.]

Aigaleos. 1) Aiyd/.cms Herod., to Aiydlewv
ogos Thukyd., 6 A. U<pog Schol. Soph. Oed. C.

1059, der kahle Bergzug (einst bewaldet? Stat.

Theb. XII 620 dives nemorum ; vgl. vielmehr
den A. dvon-Ta bei Suid. s. tt&aoov). welcher sich

ca. 17^2 km. lang in siidwestlicher Richtung
zwischen Parnes und der Meerenge von Salamis
erstreckt und die athenische Ebene von der thria-

sischen scheidet. Der bequeme Pass von Dafni,

durch welchen die heilige Strasse nach Eleusis

ging, teilt ihn in zwei gleiche Halften. HOchste
Erhebung im Nordwesten 453 m., im Sudwesten
468 m. Dass, im 5. Jhdt. wenigstens. der Hohen-
zug in seiner ganzen Ausdehnung A. hiess , be-

weist fur den Salamis gegeniiber liegenden Teil,
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i wo der Sitz des Xerxes war, Herod. VIII 90 (vgl.

Schol. Demosth. XXIV 129) , fiir den nordlichen
Thukydides II 19, wo Archidamos auf dem Wege
nach Acharnai den A. zur Rechten hat. Uber
andere Namen vgl. Korydallos, Poikilon.
S. insbesondere Preller Ztschr. f. d. Alt. W.
1836 nr. 77f. Leake Demen. Ubers. S. 2, 1.

Karten v. Att.^ Text II 46f. [Milchhoefer.]

2) A. (ro AlyaMov), ein Bergzug im westlichcn
Messenien, der sich nOrdlich von Pylos, oberhalh
der Kiiste, hinzieht. Strab. VIII 359; vgl.

Curtius Peloponnesos H 182. [Hirschfeld.]

Aigara, Stadt in Lydien bei Ptol. V 2, 16;
nach der Reihenfolge der Aufzahlung kCnnte
AirAlA (s. Aigai Nr. 5) gemeint sein; ahn-
lich Mannert VI 3, 391. [Hirschfeld.]

Aigas, sonst unbekannter Pluss in Phokis,
nach clem das AlyaTov mSt'ov (s. d.) hiess. Steph.

Bvz. s. Alyd. Eustath. zu Dion. Perieg. 132.

[Hirschfeld.]

Aige (Atytj). 1) s. Aigai Nr. 4.

2) Amazone, Eponyme des aegeischen Meeres,

in dem sie ihren Tod gefunden haben soil. Fest. ep.

p. 21. Kliigman'n Philol. XXX 546. [Toepffer.]

Aigeai s. Aigai Nr. 3.

Aigeidai (Alyetdcu), ein spaitanisches Ge-
schlecht, das insbesondere in der alteren Zeit

grosse Macht besass (cf-vkij fiEydXrj iv Sjidozfl

Herod. IV 149). Einer der Ahnherrn, Theras,

flihrte als Bruder der Argeia, der Witwe des

Aristodemos (Schol. Bind. Isthm. VII 18; nach
Argeia wurde von manchen das Geschlecht Ar-

geidai genannt), die vormundschaftliche Regierung
fiir deren Sohne Eurysthenes und Prokles (Herod.

IV 147). Einer seiner Nachkommen , Euryleon,
commandierte im ersten messenischen Kriege
neben den beiden Konigen (Paus. IV 7, 8). Auf
diese Nachrichten haben Curtius (Gr. G. I 169)
und Gilbert (Studien zur altspartan. Gesch. 64;
Gr. Staatsaltertumer I 7) die Hypothese gebaut,
dass die Aigeiden ursprunglich den Agiaden und
Eurypontiden gleichberechtigt gewesen seien. Die
Kampfc, durch welche sie ihre einstige Macht ver-

loren hatten, mogen einen Teil des Geschlechts
bestimmt haben , die Auswanderung der Burger
nach Thera zu leiten (Herod. IV 147—149).
Nach Thera brachten die Aigeiden den Kult des
Apollon Karneios (Find. Pyth. V 78f. , dazu
Boeckh notae crit. 479f. , vgl. cxplicat. 289)
und behielten eine Zeit lang die konigliche Ge-
walt. Vornehme Theraeer, die wahrscheinlich von
koniglichem Blute waren, darunter mehrere mit
spartanischen Konigsnamen (Prokles, Prokleidas,

Leontidas) hat Boeckh (Kl. Schr. VI 42) nach
alteren und spateren Inschriften zusammengestellt.
Von Thera aus ging ein Zweig der Aigeiden
nach Kyrene (Pind. Pyth. V 72f. , denn iuoi

xaieoes ist im Sinne des kyrenaeischen Chores,
nicht, wie Tycho Mommsen Ztschr. f. d. Alter-

tumswissensch. LTI If. wollte, im Sinne des Dich-
ters zu verstehen ; vgl. O. Mflller Orchomenos
324. G. Hermann Ber. sachs. Gesellsch. d. Wis-
sensch. I 1848, 221f.). Ein anderer Zweig kam
entweder ebenfalls von Thera aus und iiber Gela
(Schol. Pind. 01. II 82) oder iiber Athen und
Rhodos (Schol. Pind. 01. II 16) nach Akragas.
Von diesem stammte das Geschlecht der Em-
meniden ab (Schol. Pind. 01. II 82).

Zweifelhaft ist der Zusammenhang der spar-

tanischen Aigeiden mit den thebanischen. Die
Ansicht, dass Pindaros ein Aigeide gewesen sei,

beruht auf einer falschen Interpretation von Pyth.

V 72f. (s. o.) ; dass aber in Theben iiberhaupt ein

Geschlecht der Aigeiden existiert habe, hat Gil-

bert mit Unrecht bezweifelt, da sonst die verschie-

denen Sagen fiber die Herkunft der spartanischen

Aigeiden aus Theben oder der thebanischen aus
10 Sparta nicht zu erklaren waren. Die einheimische,

von Herodot a. a. 0. wiedergegebene Tradition

der Spartaner leitet das Geschlecht von Theras
ab, den sie als einen Nachkommen des Kadmos
hetrachtet ; von dessen Sohnen sollte einer, Oioly-

kos, in Sparta zuriickgeblieben und nach dessen

Sohn Aigeus die ganze Nachkommenschaft des
Theras, die Ausgewanderten eingeschlossen , be-

nannt sein. Eine Bildsaule des Theras wurde
Pausanias in Sparta gezeigt (III 15, 4). Andere

20 leiteten den Namen von Aigeus , einem der
Sparten des Kadmos ab (Schol. Pind. Pyth. V
101). Aus Pindar und den Pindarscholien kennen
wir iiber die Einwanderung der Aigeiden in Sparta
drei Versionen : a) Die Aigeiden waren urspriing-

lich Phlegraier und halfen den Herakleiden bei der
Eroberung der Peloponnes; nach dem Siege wurde
ein Teil des Geschlechtes in Theben angesiedelt

(Schol. Pind. Isthm. VII 18). b) Auf Ephoros
zuriickgefiihrt (Fr. 11) : Die Herakleiden erbitten

30 und erlangen von den thebanischen Aigeiden

Unterstiitzung, nachdem sie sich, durch ein Orakel
veranlasst, vergebens an die Nachkommen des

Aigeus in Athen gewandt haben. Einer der

Kampfgenossen der Herakleiden heisst Aigeus
(Schol. Pind. Pyth. V 92. 101; Isthm. VII 18).

c) Auf Aristoteles im Staate der Lakedaimonier
(frg. 532) zuriickgefiihrt : Im Kriege gegen Amy-
klai wollen die Spartaner Aigeiden aus Athen
zu Hiilfe holen. Bei einem Aufenthalte in Theben

40 machen sie ein Fest der dortigen Aigeiden mit
und richten nun ihre Bitte an diese (Pind. Isthm.

VII 12f. m. Schol.). Zu den Aigeiden, welche

dem Rufe der Spartaner folgen
,

gehOrt Timo-
machos (vgl. Schol. Pind. Pyth. V 101), der die

Spartaner im Kriegswesen unterrichtete und da-

fur grosse Ehren erhielt. Von der boiotischen

Herkunft der Aigeiden halten Curtius (Gr. G.

I 167) und Wachsmuth (Jahrb. f. Philol. 97,

109) so viel fest, dass sie annehmen, ein Teil

50 der boiotischen Urbevolkerung sei vor oder mit
den Doriern nach Lakonien gezogen und habe
anfangs einen wesentlichen Factor des spartani-

schen Staatswesens gebildet Gelzer Rh. Mus.
XXVIII (1873) 13 identificiert die Aigeiden mit
dem Kfinigshause der Prokleiden. [Cauer.]

Aigeira (iy Aiyuqa), eine der achaeischen

Zwolfstiidte, in der homerischen Zeit 'Yxsorjoit}

(II. II 573: Od. XV 254), im ostlichsten Teile

von Achaia , zwischen Aigion und Sikyon , auf

60 einer Hohe (Polyb. IV 57), 20 Minuten von der

jetzt uuiqa h&dgia genannten Bucht
,

gelegen,

wo sich noch Reste der Ringmauern , der Ge-

baude und einzelne Saulen vorflnden. Den spate-

ren Namen erklarte man durch die Erziihlung,

dass in einem Kriege gegen die Sikyonier diese

durch eine Schar von Ziegen, an deren Hornem
man Feuerbrande befestigt hatte, in die Flucht

gejagt worden seien, ein Ereignis, dessen An-
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denken die Aigeiraten ausser durch die Verande-

rung des Namens ihrer Stadt auch durch die

Stiftung eines Tempels der Artemis Agrotera,

sowie durch die Darstellung ciner Ziege auf ihren

Mllnzen zu verewigen suchten; vgl. Paus. VII

26, 2f. Die Stadt, deren Einwohnerzahl durch

die Ubersiedelung der Bewohner des benachbar-

ten Aigai (s. Aigai Nr. 2) gewachsen war, be-

sass alte Tempel des Apollon und der Artemis,

die urspriinglich unter dem Beinamen 'Icpiysvsta

verehrt wurde, ferner Heiligtiimer des Zeus, des

Asklepios, des Sarapis und der Isis, der Aphro-

dite Urania , der syrischen GOttin , der Tyche.

Paus. a. a. 0. § 4ff. Vgl. Polyb. IV 57f. Strab.

VIII 386. Steph. Byz. (der auch eine Stadt dieses

Namens in Kilikien erwahnt). Miinzen Head
HN 347. 351. Curtius Peloponnesos I 474ff.

Athen. Mitth. Ill 61. [Hirschfeld.]

Aigeiros. 1) Kleine Ortschaft (xco/j-tj) auf

der Insel Lesbos, am Ufer zwischen Mitylene und
Methymna, zu dessen Gebiet es gehcirte. Lage
an der Bucnt bei Mystegma, 14 km. nOrdlich von

Mitylene, rruher bei Kavakli gesucht. Conze
Lesbos 18. Strab. XIII 617. Koldewev Les-

bos 33f. Miinzen Head HN 485. [Hirschfeld.]

2) Name einer Stadt in Megaris. Nach Theo-

pomp bei Steph. Byz. s. Aiyelgouaa identisch

mit Aigeirusa. Vgl. Suidas s. alyeigov dea • AXyu-

qos <5s ovofia TtoXecog. Strab. IX 394.

3) Name einer Baumnymphe, der Tochter des

Oxylos und der Hamadryas. Athen. Ill 78 b.

[Toepffer.]

Aigeirotomoi (Aiysigorofioi), attisches Adels-

geschlecht. Hesych. Alyetgoto/xoi l&aycveig nvsg

'4.&nvt)m. Toepffer Att. Geneal. 312. Der Name
des Geschlechtes (Pappelhauer) verkiindet seinen

ursprunglichen Zusammenhang mit dem Hand-
werk. [Toepffer.]

Aigeirusa. V)'H Alyugovoa oder Aiyetgovoaa,

auch Afyeigog (s. d. Nr. 2) und Aiystooi genannt,

eine kleine Ortschaft in der friiher zu Megaris,

spater zum Gebiete von Korinth gehorigen Land-

schaft nOrdlich vom Isthmos (der sogenannten

Peraia von Korinth) am Salzsee Eschatiotis oder

Gorgopis. Strab. IX 394. Steph. Bvz. Plut. quaest.

Gr. 59; vgl. Curtius Eh. Mus. 1844, 200ff.

2)'H Aiyigoeooa, alte aeolische Stadt in Klein-

asien, von Herodot (I 149) zwischen Notion und

Pitane aufgeziihlt ; ob die spatere Elaia? Cramer
(Asia Min. I 153) dachte an Attaleia Agroeira

Lyd. (Steph.), dies liegt aber, wie jetzt bekannt

ist, viel zu sehr landeinwarts. [Hirschfeld.]

Aigeis (Alytjis), in der offieiellen Reihenfolge

die zweite der attischen Phylen . deren Einsetz-

ung dem Kleisthenes zugeschrieben wird. Herod.

V 66. Aristot. 'A&. .to/.. 21. [Demosth.] LX 28.

Als Eponymos dieser Phyle besass der Heros

Aigeus eine Bildsaule in der Niihe der Agora.

Paus. I 5. 1. Die Phyle findet bei Schriftstellem

und auf Inschriften vielfache Erwahnung.
[Toepffer.]

Aigeoneus (Alytmvtvg) . einer der Sonne des

Priamos bei Apollod. Ill 12, 5, 9, doch ist der

Name entstellt. wie schon Heyne gesehen hat,

welcher Aigoneus vorschlagt. Hercher sehreibt

Eteoneus. [Hoefer.]

Aigestes oder Aigestos (Alyeortj; oder Aiye-

oroi, auch 'Eyeortjg, lat. Aeestes), Sohn des sici-

lischen Flussgottes Krimisos und einer Troerin

Egesta oder Segesta, der den Aeneas freundlich

in Sicilien aufnahm (Verg. Aen. I 195. 550ff.

V 36. 715. Ov. met. XIV 83. Heyne zu Verg.

Aen. V Exc. I). Nach Serv. Aen. I 550f. wurde
Egesta von ihrem Vater Hippotes oder Ipsostra-

tus, als Poseidon das Land durch Ungeheuer ver-

heeren liess, weil ihm Laomedon den fur Er-

bauung der Mauern Troias ausbedungenen Lohn
lOnicht geben wollte, zur Rettung nach Sicilien

entsandt. wo Krimisos mit ihr den Aeestes zeugte,

der die Stadt Egesta baute (vgl. Schol. Lykophr.

951. 963). Anders berichtet Dionys. Halic. I

52, der ihn A'yeatog nennt. Nach ihm geriet

ein Ahnherr des Aigestos mit Laomedon in Streit

und wurde von diesem getotet, seine Tochter

aber Kaufleuten fibergeben, die sie in die Feme
nehmen sollten. Mit ihnen schiffte sich ein vor-

nehmer Troianer ein, heiratete eine derselben in

20 Sicilien, wo sie den Aigestos gehar, der init Er-

laubnis des Priamus wahrend des troianischen

Krieges in sein Stammland zurfickkehrte und nach

Troias Eroberung sich wieder nach Sicilien be-

gab , wo er mit Aeneas bei dessen Landung in

Sicilien zusammentraf. Aeneas erbaute ihm die

Stadt Aegesta. Nach Strabon (VI 254. 272)

halfen dem A. bei der Griindung Aigestas Ge-

nossen des Philoktetes. Die Namensform des

Helden schwankt zwischen Aiysaxog und Aiyeozrjg,

30 die Form Aeestes bei Vergil hat eine griechische

Form 'Axeorrjg zur Voraussetzung , die sich bei

griechischen Schriftstellem jedoch nicht nach-

weisen lasst. Der Name scheint nicht griechi-

scher Herkunft zu sein. Vgl. A. Holm Gesch.

Siciliens I 86ff. Stiehle Philol. XV 601ff.

[Toepffer.]

Aigesthios (Alysa&iog). nach dem Schwindel-

buche Ps.-Plut. de fluv. 13, 3 Sohn des Zeus und
der Ida, Eponymin des troischen Gebirges, das

40 vorher Gargaron geheissen babe, von seiner eige-

nen Mutter Vater der idaeischen Daktylen.

Hercher praef. 27f. [Hiller v. Gaertringen.]

Aigeus (Atyevg). 1) Mythischer Konrg von

Athen. Die mit ihm verkniipften Sagen erzahlen

im Zusammenhang Apollod. Ill 15, 4ff. Ovid.

met. VII 402ff. Schol. II. XI 741. Hyg. fab. 26.

37. 43. Diod. IV 55f. 60f. Plut. Thes. 3ff.

Er gait als Sohn des Pandion, der fiber ganz

Attika herrschte (Apollod. Harpokr. s. AlysTdai.

50 Steph. Byz. s. A<y>,ig. Schol. Eur. Hipp. 24),

oder des Skyrios (Apollod. Tzetz. Lyk. 494, vgl.

Plut. Thes. 12) oder des Aigikores (Maass Gott.

Gel. Anz. 1889, 806) oder des Phemios (Lykophr.

494. Tzetz. L}'kophr. 1324) ; seine Mutter heisst

Pvlia, Tochter des Kfinigs Pylas von Megara
(Apollod.), oder Peleia (Tzetz. Chil. V 676); seine

Bruder sind Nisos, Lykos, Pallas.

Pandion, von den Metioniden vertrieben,

herrscht nach dem Tode des Pylas in Megara;
60 von dort aus ziehen seine Sonne nach Attika

und vertreiben die Metioniden ; Teilung des Reiches

entweder durch Pandion selbst (Soph. fr. 872.

Strab. IX 392) oder nach seinem Tode (Apollod.

Paus. I 5, 4). Die Art der Teilung wird ver-

schieden angegeben (Preller Gr. M. IP 156.

A. Bruckner Athen. Mitt. XVI 200ff.). A. er-

halt Athen; er vertreibt den Lykos (auch die

nach Arkadien fluchtenden KatpvsTg, Paus. VIII
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23, 3) und wird von den 50 Sohnen des Pallas

bedrangt. Er selbst bleibt kinderlos (Tzetz. Chil.

V 676ff. lasst ihn von der Autochthe Tochter
haben, beschrankt also die Kinderlosigkeit auf den
Mangel an Sohnen ; Vater des Megareus ist er nach
Steph. Byz. s. Me.yo.Qa), obgleich mehrfach ver-

mahlt (die Liste seiner Frauen bei Apollod. Ath.
XIII 556 F. Schol. Eur. Med. 673. Tzetz. Lyk.

494), zuerst mit Meta (Melite, Schol. Eur.), der

Tochter des Hoples, darauf mit Chalkiope, der 10

Tochter des Rhexenor (Chalkodon, Istros bei

Athen. und Schol. Eur.); darauf epikmg avvfjv

noXXaTg x.a>Qk yaficov (nur Athen. ; nach Tzetz.

gab es auch eine Tradition, die Chalkiope oder

die Perseustochter Autochthe als einzige Frau
nannte). Seine Kinderlosigkeit sehreibt er dem
Zorne der Aphrodite Urania zu und griindet des-

halb ihr Heiligtum (Paus. I 14, 7 ; vgl. v. Wi-
lamowitz Kydathen 135. 157f.); er befragt das

delphische Orakel (Eur. Med. 667ff.) und berfihrt 20

auf der Riickkehr Troizen , um sich von dem
weisen Pittheus den Sinn des Orakels erklaren

zu lassen (Schol. Eur. Hipp. 11). Dieser weiss

ihn durch List seiner Tochter Aithra (s. d.) zu-

zufuhren, der noch in derselben Nacht auch
Poseidon in Liebe naht. Beim Scheiden legt A.

Schwert und Schuhe unter einen Felsblock und
tragt Aithra aaf, den Sohn, welchen sie unter

dem Herzen tragt, sobald er herangewachsen, zu

der Stelle zu fuhren; konne er den Stein heben, 30
so solle sie ihn mit den darunter liegenden Er-

kennungszeichen nach Athen senden. Bei der

Riickkehr nach Athen griindet A. das Delphinion

(Bekk. Anecd. I 255. Poll. VIII 119) in der Nahe
seines Hauses (Plut. Thes. 12; vgl. v. Wilamo-
witz Kydathen 139ff. Maass Ind. lect. Gryph.

1891/92 p. XVI). Inzwischen hatte Androgeos, der

Sohn des Kreterkonigs Minos, Genosse und Freund
der Pallantiden (Diod. IV 60, 4), in den Spielen

gesiegt. Dadurch hatte er den Hass der Mit- 40
kampfer erregt und wurde von ihnen auf der

Fahrt nach T heben zu den Leichenspielen des

La'ios getotet (Apollod.); mehr im Zusammen-
hang der Sage steht die andere Version, die

dem misstrauischen A. die Schuld am Tode des

Androgeos giebt. Entweder lasst er ihn in Hinter-

halt bei Oinoe ans dem Wege riiumen (Diod. Plut.),

oder schickt ihn gegen den marathonischen Stier,

der ihn tfltet (Apollod. Paus. I 27, 10). Minos
zieht zur Rache heran, erobert Megara, und der 50
in Attika eintretende Misswachs zwingt die

Athener, der Forderung des Orakels nachzugeben
und sich den Bedingungen des Minos zu unter-

werfen: alle neun Jahre sollen sieben Knaben
und sieben Madchen nach Kreta geschickt wer-

den, zum Frass fur den Minotauros (s. d.). An-
drogeos wird im Kerameikos bestattet und er-

halt dort einen Kult (Hesych. s. L-f Elovyvjj).

Hierauf kommt die nach Ermordung ihrer Kinder
aus Korinth entflohene Medeia (s. d.) nach Athen 60
und wird von A. gastfrei aufgenommen (Eur.

Med. 1384f. Apollod. I 9, 28, 4. Paus. n 3, 8)

;

auf Anklage des Hippotes, Sohnes des Kreon,

wird fiber sie Gericht gehalten, sie wird freige-

sprochen (Diodor); A. nimmt sie zur Gemahlin
und zeugt mit ihr den Medos (Apollod. I 9, 28,

4. Paus. H 3, 8).

Mittlerweile ist Theseus (s. d.), der Sohn der

Aithra, herangewachsen, hat Schwert und Schuhe
des A. gewonnen und ist nach mancherlei Aben-
teuern nach Athen gelangt. Medeia weiss den
A. gegen ihn einzunehmen, so dass er dem frem-
den AnkCmmling Verderben sinnt ; er sendet ihn
gegen den marathonischen Stier (Apollod. fragm.
Sabbait. Rh. Mus. XLVI 182ff., vgl. Epit. Vatic,

ed. Wagner. Mythogr. Vat. I 48), und als dieser

besiegt wird , sucht er Theseus durch Gift aus
dem Wege zu raumen; die rechtzeitige Wahr-
nehmung der Erkennungszeichen rettet den The-
seus ; herbeigeffihrt wird sie dadurch, dass Theseus
das Schwert zieht zum Mahle (Plut. Thes. 12;
Ovid. met. VII 422 wohl auch so gemeint), oder
dass er es dem A. als Gastgeschenk bietet (Apol-

lod. Fr. Sabb. = Epit. Vat.). Dass die letztere

Version dem Alyevg des Euripides gehort, ist von
R. Wagner (Epit. Vat. p. 124) erwiesen (fiber

den A. des Euripides, vgl. im allgemeinen M.
Mayer De Eur. mythop. Berol. 1883, 59ff.; der
Inhalt des gleichnamigen Sophokleischen Stuckes
istunbekannt; ebenso das Argument der KomOdie
des Philyllios). Es folgt die Verbannung der

Medeia (aus anderen Grunden bei Hyg. fab. 26

;

sie geht freiwillig Ovid. met. VII 424. lust.

II 6).

Die Pallantiden rficken gegen Athen an, The-
seus vernichtet sie; zum dritten Male soil der

Tribut nach Kreta abgehen (Minos holt ihn selbst

bei Diodor). Theseus geht freiwillig mit, und
A. giebt ausser dem fur diesen traurigen Zug
ublichen schwarzen Trauersegel noch ein weisses

mit (ein rotes nach Simonides fr. 54), um die

siegreiche Riickkehr schon von fern zu verkiin-

den ; dies wird bei der gliicklichen Riickkehr

vergessen, und A., der das schwarze Segel nahen
sieht, tfitet sich aus Verzweiflung. IJber den

Tod verschiedene Versionen : nach der einen sitzt

A. auf einer Warte (etwa Munichia oder der sog.

Akte) und stfirzt sich ins Meer, das davon den

Namen aegaeisches erhalt (Serv. Aen. Ill 74.

Hyg. fab. 43. Suid. s. Alyatov neXayog) ; nach der

anderen sturzt er sich von der Akropolis (Diod.

IV 61, 7. Apollod. Epit. Vat. I 10. Schol. Ap.
Rhod. I 831), naturlich nicht ins Meer. wie der

letztere richtig bemerkt. Die Athener verehren

A. als Heros im AlyeTov (Harpokr. s. Alyctov.

Paus. I 22, 5), benennen ein Stadtthor nach ihm
(Plut. Thes. 12) und die Phyle Alyrjk (Paus. I

5, 2).

Darstellungen. Statuarisch: unter den Epo-

nymen in Athen (Paus. I 5, 2), in der delphi-

schen Gruppe des Pheidias (Paus. X 10, 1) ; auf

rf. Vasenbildera : Orakel der Themis, Berlin 2538
(Wiener Vorl. Bl. A 11, 2), ahnlich Louvre C 91

(unpubl.), bei der Erichthoniosgeburt, Berlin 2537
(Mon. d. Inst. X 39. Wiener Vorl. Bl. B 12), bei

Theseus Stierkampf(Gerhard Auserl. Vasenb. Ill

162. Vasi Caputi Tf. VLT), bei Theseus Auszug
auf der Kodrosschale (Wiener Vorl. Bl. I 4 : dabei

Medeia und Aithra) und der rf. Amph. Brit. Mus.

809 (Wiener Vorl. Bl. 1890/91 Tf. VIH 1 b: dabei

Aithra und Poseidon); die Erkennungsscene auf

einem vielfach wiederholten Terracottarelief (Liste

bei Heydemann Anal. Thesea, Diss. Berol. 1865

p. 13; Replik in Marmor, Helbig Bull. d. Inst.

1867, 199) ; Abschied von Aithra, Gemme (Arch.

Ztg. XI 378*. Bull. d. Inst. 1853, 150), pomp.
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Wandgem. (Bull. d. Inst. 1841, 123); Abschied

von Theseus, Sarkophag (abg. Arch. Ztg. XLII
273).

2) Sohn des Oiolykos, Nachkomme des Kad-
mos (Herod. IV 149. Paus. IV 7, 8), nach An-
drotion (Tzetz. Lyk. 495) einer derSparten; als

Ahnherr der spartanischen Aigeiden (s. d.) hatte

er in Sparta ein Heroon (Paus. Ill 15, 8, vgL
Studniczka Kyrene 46ff. 71. 89ff.), vielleicht

auch in Thera (Studniczka 91f.).

3) Sohn des Phorbas, Bruder des Aktor,
KSnig yon Elis, Diod. IV 69.

4) Vater des Achaimenes, Steph. Byz. s. 'A%ai-

fisvla, vgl. Tiimpel, Roschers Lex. I 2861.
Kritik der Sage. Auszugehen ist von dem

attischen A. Wir haben in der A.-Sage, die in

ihrer Gesamtheit erst seit dem 5. Jhdt., d. h. seit

dem Aufschwung Athens, popular ist, verschieden-

artige Bestandteile zu unterscheiden. Leicht er-

kennbar ist zunachst, dass manches, wie die

Teilung des Reiches (einschliesslich Megara !) auf

bestimmte historische Verhaltnisse Eiicksicht

nimmt; die Tochter des Hoples gehert zu der

Phyle der Hopleten, die des Chalkodon zu Chal-

kis (Schol. Eur. Hek. 125, vgl. v. Wilamowitz
Hermes XV 484, 3); ausgebildet ward die Sage
erst seit der officiellen Nationalisierung der The-
seussage in kimonischer Zeit, besonders durch

das Drama.
Viel alter als diese Gesamtheit von Sagen

ist aber die mythische Pigur des A. Im Alter-

tum ist nie ganz vergessen worden, dass A. ein

heroischer Doppelganger des ionischen Poseidon

ist, eine der vielen Gotterhypostasen der griechi-

schen Mythologie. Aigaios (s. d.) ist Beiname
des Poseidon; die Phyle der Aigikoreis entspricht

der Poseidonias (Poll. VIII 109) ; alyeg heissen

die Wellen (Hesych. s. v. Artemidor. Oneirokr.

II 12, vgl. G. Curtius Gr. Et.* 180); zahl-

leiche Stadte mit Poseidonkult haben die Wur-
zel Air in ihren Namen (E. Curtius Ionier

18, 50; Arch. Ztg. Ill 38). Als echter Doppel-

ganger gilt A. fur den sterblichen Vater des

Poseidonsohnes Theseus (dieser wirklich Sohn
des A. Plut. Thes. 4. 6. Hyg. fab. 14; sonst

Sohn des Poseidon, der als solcher drei Wiinsche

frei hat, Eur. Hipp. 46; A. mit Poseidon iden-

tificiert Serv. Aen. VII 761, wo Theseus ihn um
Rache gegen Hippolytos anfleht ; vgl. Amphitryon
Tind Zeus). Poseidon steht in Attika freundlich

und feindlict in nahem Verhaltnis zu Athena;

A. vereinigt sich mit Aithra, der Hypostase der

Athena, ist Gatte der Meta, kampft mit den

Metioniden (vgl. Preller Gr. Myth. lis 156f.),

wird von den Pallantiden angegriffen, stirbt

schliesslich durch einen Sprung ins Meer (dies

natfirlich die altere Version). So griindet er auch
dem Meeresgott Apollon Delphinios ein Heilig-

tum: und der Meerdionvsos heisst in Attika

MeXdvaiyig (Maass Gott.'Gel. Anz. 1889, 806).

Mit diesem Poseidon-A. ist jedenfalls auch
der boeotisch-lakonische und der elische A. ur-

sprunglich identisch (vgl. Ephor. im Schol. Pind.

Isthm. VII 18). Phorbas geh«rt als Sohn des

Poseidon und Freund des Theseus ursprunglich

nach Athen, wo er ein Heroon hatte (Harp. s.

<PogfSdvxeiov) ; auch Aktor heisst u. a. ein Sohn
des Poseidon (Hyg. fab. 157).

Maass (a. a. 0., vgl. Wide Skandinav. Ar-
chiv I 107f.) halt den A. vielmehr fur eine Hy-
postase des Meerdionysos. Vor der Hand scheint

mir mehr fur Poseidon zu sprechen; eine end-

giiltige Entscheidung ware erst nach Klarlegung
des Verhaltnisses zwischen Poseidon, Apollon

Delphinios und Dionysos Thalassios mSglich.

[Wernicke.]

Aigiai, Ortschaft Lakoniens, westlich von der

10 Strasse von Krokeai nach Gytheion (bei dem
jetzigen Limni, Curtius Peloponnesos II 267f.),

mit einem dem Poseidon geweihten See, an
dessen Ufer ein Tempel des Gottes stand, Paus.

Ill 21, 5. Im Schiffskatalog (II. II 583) heisst

die Stadt Avyeiai, bei Strabon (VIII 364) Alyaial.

[Hirschfeld.]

Aigiale. 1) Stadt auf Amorgos, Steph. Byz.

s. "AfiOQyos. Reste im Nordosten bei Vigla. Mi-
liarakis Amorgos 51. Athen. Mitt. I 329.

20 340.347. Mfinzen Head HN 409.

[Hirschfeld.]

2) Aigiale {AlyidXrj) und Aigialeia (AlyidXeia,

episch), Tochter des Adrastos (Horn. II. V 412)
und der Amphithea (Apollod. I 9, 13, 2) oder

seines Sohnes Aigialeus (evtoc bei Apollod. I 8,

6, 3), Gemahlin des Diomedes (s. d. u. Schol. A
Horn. II. XI. 221. 226). Wahrend der Abwesen-
heit des Diomedes vor Troia verzehrte sie sich

anfanglich in Sehnsucht nach ihm, liess sich

30 abcr spater mit der argivischen Jugend in Liebes-

verhaltnisse ein , zuletzt mit Kometes (oder Kyl-

labaros, Lucil. bei Serv. Aen. VIII 9, vgl. Paus.

II 18, 5 [KvXagd^jg ]), dem Sohne des Sthenelos.

Dies war die Rache Aphrodites wegen der ihr

von Diomedes beigebrachten Wunde : Mimnermos
(PLG II 33 Bgk.) bei Schol. Lykophr. 610. Anton.
Liber. 37; vgl. Lykophr. 610. Dem heimgekehrten
Diomedes trachtete A. in Gemeinschaft mit ihrem
Buhler sogar nach dem Leben, so dass er geno'-

40 tigt war, sich an den Altar der Hera zu fluchten

und sich spater nach Italien zu begeben. Schol.

BV Horn. II. V 412. Lykophr. 610 und Schol. Eu-
stath. z. II. a. O. Dionvs. Per. 483 dazu Schol.

u. Eustath. Ov. met. XIV 476. Vergil. Aen. XI
269 u. Serv. Andere Versionen : Serv. und Schol.

Verg. Aen. VIII 9. Diod. VII 1. 3. Apollod. frg.

22, 4 Wagn. Tzetz. zu Lykophr. 384, wo Nau-
plios (Dictys VI 2 nennt Oiax) die A. gegen ihren

Gemahl aufhetzt; vgl. Lvkophr. 1093. Wagner
SOEpit. Vat. ex Apollod. bibl. 268.

3) Anderer Name fur Aigle (s. d. Nr. 5), die

Tochter des Panopeus. Stat. silv. Ill 5, 48 (aus

Istros, vielleicht irrtumlich). Knaack Herni.

XXV 88. [Knaack.]

Aigialeia, bei Strab. VIII 382 AlyiaXoi,

alterer Name von Sikyon, als Griindung des Ko-
nigs Aigialos. Paus. II 5, 6. 6, 5. Bei Paus.

II 1, 1 (vgl. II 7, 7) als der in der Ebene ge-

legene Teil der Stadt bezeichnet, den Demetrios

60 Poliorketes zerstcirte. Die Angabe bei Steph. Byz.

s. "Aoyog , dass auch diese Stadt friiher so ge-

heissen habe, mag auf einer Verwechslung be-

ruhen, wenn nicht ein einmal gebrauchter poeti-

scher Beiname zu Grande liegt. [Hirschfeld.]

Aigialeus. 1) Sohn des Adrastos und der Am-
phithea oder Demonassa, Bruder oder nach einigen

(Apd. I 8, 6, 3) Vater der Aigialeia , einer der

Fiihrer beim Zug der Epigonen gegen Theben,
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der einzige von den Sieben, welcher (durch des
Laodamas Hand) fiel: Apd. I 9, 13, 2; vgl. Ill
7, 2. 3. Hygin. fab. 71. Eustath. 489, 38. Paus.
IX 5, 13; auf A. spielen Pind. Pyth. 8, 52ff.

Eur. Suppl. 1216 an. Nach Hellanikos (frg. 11)
bei Schol. Pind. Pyth. 8, 68 fiel der Kampf, in

welchem A. fiel, bei Glisas vor; vgl. Paus. I

44, 4 (IX 19, 2), welcher berichtet, dass A. ein
Heroon , das Aigialeion , hatte. Unter den von

heutigen Ilha de Goa, welche einst Ticuari hiess.

und von den Arabern Insel von Sindapiir genannt
ward. Beim Geogr. Rav. V 29 finden wir sie Ca-
praria benannt. [Tomaschek.]

Aigikoreis {AlyixoQeXg, attisch AlyixoQfjg),

eine der vier vorkleisthenischen Phylen in Attika.
Die antike Uberlieferung fiber diese Phyle ist

cbenso dunkel und unsicher, wie die Deutung
ihres Namens. Da eine historische Erinnerung

den Argivern geweihten Bildern befand sich das 10 in die Zeiten ihrer Existenz nicht hinaufreicht,
des A.

2) Sohn des Inachos und der Okeanide Melia,
Bruder des Phoroneus, nach Schol. Eur. Or. 932.
1248 vielmehr Sohn des Phoroneus und der
Peitho. Als er kinderlos gestorben war, wurde
das nacliherige Achaia nach ihm Aigialeia ge-
nannt, so Apd. II 1, 1 (daraus Tzetz. Lyk. 177),
vgl. Paus. II 5, 6 und Steph. Byz. s." AlyiaXog
(Istros). Nach Malalas Chron. IV 68 Bonn. re.

so ist alles, was wir fiber sie aus alter und
neuerer Zeit hOren, nur Combination und Ver-
mutung. In dergewfihnlichen Phylenfolge (ftMov-
xegAoyadrjg AlyixoQfjg'OjiXrixeg) nehmen die Aigi-
koreis die dritte Stelle ein. Vgl. Meier de gentil.

att. 4. Wie ihre Schwesterphylen, so gelten auch
sie fur eine Stiftung des Ion, der die Aigikoreis
nach seinem Sohne Aigikores oder Aigikoreus
benannt haben soil. Herod. V 66 : fisxd de xetQa-

gierte er 52 Jahre. In Sikyon wurde er als 20 cpvXovg eorxag A&rjvaiovg bexaipvXovg exoirioe
Autochthon, Grander und erster Konig der fruher
nach ihm Aigialeia genannten Stadt verehrt. A.
war Vater des Europs: Paus. II 5, 6. VII 1, 1.

3) Nach Cic. nat. deor. Ill 48 nannte Pa-
cuvius den Apsyrtos, Sohn des Aietes, Aigialeus

;

vgl. Iustin. XLII 3, 1. Diod. IV 45; s. u. Apsyr-
tos. [Hoefer.J

4) Strategos des achaeischen Bundes in einem
der Jahre 242/1 bis 235/4 v. Chr., Inschrift aus

(K?.sio$Erijg) , xdv "Icovog jxaldmv reXeovxog xal
Aiyixdoeog xal Agyddeeo xal "OixXijxog SmaXXd^ag
rag ejicovv/ilag. Vgl. Eurip. Ion 1579ff. Aristot.

'A&riv. tioX. 41. Pollux Vni 109. Steph. Byz. s.

AlyixoQemg. Gegeniiber den auf dem Boden der
Mythologie fussenden Angaben dieser Schrift-

steller war bereits im Altertum die Ansicht ver-

treten, dass die Namen der vier ionischen Phylen
dem Lebenslauf der Bewohner der einzelnen

Epidauros'iSV. &£%. 1887, 9, datiert von E. Sonne 30 Landesteile entnommen und dementsprechend diese
De arbitris externis diss. Gott. 1888, 30

[Wilhelm.]
Aigialos. 1) Auch Aigialoi, cine Kiisten-

strecke in Paphlagonien von mehr als hundert
Stadien, Ostlich von Amastris, jenseits Kytoros,
mit einem gleichnamigen Dorfe. Strab. XIII 545.
Arrian Peripl. Pont. § 20. Marcian. Per. § 9. Anon.
Per. Pont. § 17. Lucian. Alex. 57. Den Ort A.
(II. II 855) lasen andere Kobialos (Strab. XIII

Phylen als Berufskasten aufzufassen seien. In
diesem Sinne spricht sich namentlich Plutarch
(Solon 23) aus : xal rag (pvXag eiolv oi Xsyovzeg

ovx ajio tu>v "latvog vi&v , aXX
1

duo voir yevwv,
elg a diijgs&ijaav oi [ttoi xo Jigoixov , aivoftda&ai,

xb fiiv ftdxifiov 'Onlixag, xo 5' iqyaxixov 'EgyadsTg.

bvoXv dk xoiv Xoijicov FsXeovxag fisv xovg yecog-

yoig , AlyixoosTg Ss xovg &r< vo/xaig xal ixgojia-

xeiaig diazQipovxag. Neben Plutarch ist der Be-
545) und so Krobialos bei Ap. Rh. II 944. Val. 40 ricbt des Strabon zu stellen (VIII 383): 6 8b
Place. V 102. Munzen Head HN 432. Vgl. ("Iojv) jxqcozov fdv slg zhraQag tpvkag dietXe xo

silijdog , elxa elg rexxaQas (tiovg • xovg ftev ydgRamsay Asia Min. 186. 190.

2) Stadt in Thrakien am Strymon. Steph.
Byz. s. AlyiaXdg und Maxadovta.

3) Alterer Name fur das .Gestadeland' Achaia,
ehe es Ionia hiess (Strab. VIII 349. 386. Pausan.
V 1, 1),westlich bis Dyme und Elis ausgedehnt
bei Strab. VIII 383, zwischen Elis und Sikvon
angesetzt bei Pausan. VII 1, 1. Der Name

yeatQyovg dxedeilge , xovg be. dtj/utovgyovg, xovg de
ieoojioiovg, xexd(>xovg de xovg (pvXaxag. Vgl. Plat.

Tim. 24 A; Kritias HOC. Wahrend sich die Ka-
tegorien der Geleontes, Argadeis und Hopletes
bei Plutarch und Strabon decken, gehen die

beiden Schriftsteller bezliglich der Deutung des

Namens der Aigikoreis auseinander: Plutarch ver-
wurde vom sityonischen Konige Aigialos abge- 50 steht unter ihnen das Viehzuchter- und Hirten-
leitet (Pausan. H 5, 6. Apollod. II 1, 3. Steph.
Byz. s. Aiyetqa) oder auch einfacb als Gestade-
land erklart (Pa^s. VII 1,1). II. n 575 ist

offenbar ein Teil des spateren Achaia gemeint.
41 Ein Kustenstrich in Makedonien"?. doch

ist bei Konstant. Porphyrog. de Themat. II p. 48
A. wohl nicht als Eigenname zu verstehen , s.

Steph. Byz. s. Maxedovia. [Hirschfeld.]

5) s. Aigialeia.

volk, Strabon dagegen fasst sie als Priesterstand.

Diese divergierenden Angaben lassen sich auf
keine Weise in Eiuklang bringen. Der von
Boeckh vorgeschlagene Ausweg, die Priester als

die Lieferanten der Opfertiere aufzufassen und
von dieser Function derselben den Namen der

Phyle herzuleiten, ist ebensowenig uberzeugend
und ansprechend, wie die ubrigen Erklarungs-
versuche der neueren Gelehrten. Vgl. A. B o e c kh

6) Aegialus (Senec. ep. 86, 14) s. Vetulenus 60 De tribubus ionicis (Berl. Progr.) 1812; CIG II
Aegialus^Plin. n. h. XIV 49. [v. Rohden

j

AiyiSimv vrjaog, nach PtoL VII 4, 11 eines
der um Taprobane (Ceylon) gelegenen Eilande und
zwar in der nordlichsten Gruppe, welche den
Lakkadiven zu entsprechen scheint ; richtiger
setzt der Peripl. maris Erythr. 53 iy xoiv Alyi-
diatv vrjaog an die Piratenkiiste vor den sog. Xeg-
oovrjoog (Halbinsel Murmag6m), entsprechend der

p. 920ff. Meier De gentil. att. 5. Haase Athen.
Stammverf. 77ff. 93ff. lOlff. M. Duncker G. d. A.
V 84. Am nachsten liegt die Annahme, dass Stra-

bon seine Quelle missverstanden oder bewusst oder
unbewusst das orientalische Kastenwesen auf
griechische Verhaltnisse ubertragen hat. Dieses
wird um so wahrscheinlicher , als es weder in

Attika, noch im ubrigen Griechenland jemals
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einen von den anderen BevOlkerungsklassen ge- schiedenen Brechungen und Fassungen erhaltenen
sonderten Priesterstand gegeben hat. Vgl. 0. Kultlegenden , die alle den Namen des Gottes
Miille r Prolegom. zu einer wiss. Mythol. 249. mit einem schwarzen Ziegenfell in Verbindung
Meier De gentil. attica 5. Dittenberger bringen, als neXdyiog oder schwarzer Wogengott
Hermes XX 1. Nach der heutzufage verbreitet- gedeutet , unter Hinweis , dass nach Artemidor
sten Ansicht sind die Aigikoreis ,Ziegenziichter', (Oneirocrit. II 12) alyeg = Wellen sei, und dass
die sni vofiaTg xai ngofiaTstaig SiargiflovTeg , wie die Hermioneer diesem Gott zu Ehren ein Wett-
sie Plutarch (Solon 23) nennt. Diese Auffas- tauchen zu veranstalten pflegten (Paus. II 35,
sung stiitzt sich auf die sprachliche Erwa- 1). Mit Hiilfe dieser Combination wird der
gung, dass das Wort aus a<? (Ziege) und xo- 10 Name der alten Geschlechtsphyle gedeutet. Der
gevrv/ii (sattige) zusammengesetzt sei. Alylxo- Eponymos derselben, Alyixogtjg (oder *Alylxogog}

qos erscheint als Beiname des Pan bei Nonnos hedeute nach Analogie von Atojiaig, Aiogxogog,

Dionys. XXIV 18. Eine andere Etymologic bei Aecoxogog den Sohn des * Alytg , der seinerseits

G. Curtius Grundz. d. griech. Etymol. 412. wiederum nur eine Kurzform von MeXdvatyig und
Der Wohnsitz dieser ,Ziegensattiger' wird meist formell gleich Alyevg sei. So sei Alytxogtjg gleich

in das innere Bergland (Diakria) oder in den AlyeiStjg , Alyevg mit Meldvaiyig gleichgesetzt.

siidlichen Teil der Landschaft verlegt. Vgl. Trotzdem sich gegen diese auf unbewiesenerGleich-
Welcker Nachtrag zur Aesch. Tril. Prom. 186; setzung von Lang- und Kurznamen gegriindete

Griech. Gotterl. II 604 (,die Ziegenzucht hatte Namenserklarung nicht geringe Bedenken for-

in Attika der ganzen Phyle der A. den Namen 20 meller und sachlicher Art erheben lassen , sind
abgegeben'). Boeckh De tribubus ionicis, Berlin durch Maass' Ausfiihrungen doch wichtige
1812. Boeckh-Frankel Staatshaush.d. Athener neue Gesichtspunkte und richtige Beobachtun-
I 56. 578. P. Buttmann Mythol. II 304ff. gen in die Discussion der Prage eingefuhrt wor-

Wachsmuth De tribuum quatuor atticarum den. Leider wird Maass' Untersuchung da-

triplici partitione , Kiel 1825. G. Meier De durch beeintriLchtigt , dass er den an den Namen
gentil. attica 5. Schoemann Griech. Alterth. des Gottes sich knupfenden Kultlegenden keines-

I 330. Koutorga Abhandl. d. Petersb. Ak. d. wegs gerecht geworden ist. Er setzt dieselben

Wiss. 1850, 87. Philippi Beitrage zur Ge- vollig ausser Spiel, da sic das Wescn des Gottes

schichte des att. Burgerrechts 248ff. Hermann ,griindlich missverstanden' hatten. Das schwarze
Griech. Staatsaltertiimer I 5 352. Gilbert Griech. 30 Ziegenfell, mit dem die Sage operiere, sei ein

Staatsaltertiimer I 109; Jahrb. f. Philol. Suppl. ,zufalliges und ausserliches Element, das des
VII (1874) 238 (,Der Name muss in einer Gegend Wesens Kern in keiner Weise trafe'. Diese Be-
entstanden sein , wo die Viehzucht sich haupt- hauptungen lassen sich durch nichts rechtfer-

sachlich auf Ziegenzucht beschrankt'). Duncker tigen. Warum soil die alte Kultsage den Gott
G. d. A. V 84 (,Die Herdenbesitzer des Siidlan- missverstanden haben? Gerade sie weist uns
des'). Droysen (Zeitschr. f. Gcschichtsw. VIII den Weg, sein Wesen zu erkennen. Nun stim-

305) sieht in dem Wortc Alyixoostg eincn Par- men aber alle Fassungen der Sage darin uberein,

teinamen , der wie ein Schimpfname (Ziegen- dass der Gott seinen Beinamen von dem schwar-
fiitterer) klinge. Dagegen spricht A. Mo mm- zen Ziegenfell erhalten habe, das als Attribut.

sen (Heortol. 317) im Gegensatz zu der ge- 40 desselben in alien Legenden eine Eolle spielt.

wOhnlichen Ansicht die Vermutung aus , ob Die Etymologic des Wortes Meldvaiyig steht

die Alyixogelg nicht ein ,Scherzname fur See- dieser Auffassung nicht im Wege, sondern be-

leute sind, von alyeg (Wellen), qui eaerula ver- statigt sie nur: denn alyig bedeutet im griechi-

runt'. O. Crusius (Philol. N. F. II [1889] 213) schen Sprachgebrauch das Ziegenfell (Eurip. Kykl.
spricht sich fur eine Vereinigung dieser beiden 360. Herod. IV 189). Nebcn diese Thatsache ist

Auffassungen aus, was von E. Maass (Gott. eine andere fur wiser modernes Gefuhl vielleicht

Anz. 1889, 805) mit Recht zuriickgewiesen wird. nicht ganz verstandliche. aber dennoch unbezweifel-

Gegen die Auffassung , die in den vier Adels- bare Thatsache zu stellen, namlich die, dass das
phylen, welche vor Kleisthenes den regierenden schwarze Ziegenfell in der Auffassung und dem-
Stand geteilt hatten, Kasten oder Landschaften 50 gemass in der Sprache des griechischen Volkes

sehen will, richtet sich v. Wilamo wit z Kydathen zum Symbol der dunkeln Wetterwolke geworden
122 : ,Alles Griibeln fiber die Urbedeutung der ist (vgl. Aischylos Choeph. 578 xoxog dve/ioev-

reXeorreg u. s. w. erachte ich fur mfissiges Spiel; xom alyidwv). Die Zusammens^tzungen xaxdi'%,

oder wenigstens es geht nur die Heraldik an . . xaxaiyt'g, xaxaiyi^nv sind die gelaufigen Ausdrucke
'Agyadijg und Atyrxogfjg klingen bedeutsam, wer- fur den plotzlichen Wettersturm und Regenschauer
den auch einmal etwas bedeutet haben: aber wer (Preller-Robert Griech. Mythol. I 119, 4),

garantiert, dass der Sinn ein tieferer war, als wahrend ai? das Sternbild des Sturmes und der

bei 'Yazai und Xotoearat , oder bei Schnuck Plural dieses Wortes (alyeg) die stunnbewegten
Puckelig Schimmelsumpf und Schnuck Puckelig Meereswogen bezeichnet (vgl. ausser der Artemi-
Erbsenscheucher '?' Auf denselben Standpunkt hat 60 dorstelle Hesych. s. alyeg xd xipaxa, AwgieTg). So
sich G. Busolt gestellt. Griech. Geseh. I 392. sieht man, wie der Gott mit dem schwarzen Ziegen-
Kiirzlich hat E. Maass (Gott. Anz. 1889, 803ff.) fell und der schwarze Wogengott sich in dem Diony-
den Versuch gemacht ,das Problem der Geschlech- sos MeXdvaiyts aufs nachste und engste beruhren,

terphylen aufzuhellen'. Er geht von dem Kultus sich vollig decken, und dass das Ziegenfell, mit dem
des Dionysos Me/.dvaiyig aus , der neben Zeus die Kultlegende operiert, keineswegs als ein zufal-

QqaiQiog und Athena 4>gargia bei der Apaturien- liges und ausserliches Element zu betrachten ist.

feier der Athener eine Rolle spielte. Dieser Gott Das schwarze Ziegenfell, mit dem die Sage die con-

wird von Maass im Gegensatz zu den in ver- crete Erscheinung des Gottes ausstattet, ist das
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Symbol, welches die Volksphantasie zur Charak- der Milesier, treffen wir die (pvkij 'Agyadewv (Des-
terisierung der Beziehungen des Apaturiengottes jardins Ann. d. Inst. 1868. 97. G. Perrot
zu Sturm und Meereswogen geschaffen hat. Auf Rev. arch. XXVIII 1874, 22)..' Unter den Phy-
diese Seite seines Wesens zuerst hingewiesen und len von Ephesos lassen sich die AiyixogeTg
auch den Namen der Alyixogfjg in diesen Kreis nicht nachweisen (die funf Phylen hiessen hier
hineingezogen zu haben, ist Maass' Verdienst, Be^ivaXoi Evmvvftoi 'EyeceTg Kaprivaiot Triioi),
das auch diejenigen

,
welche seinen weitcren dagegen treffen wir die 'AgyadeTg unter den Chi-

Schlussfolgerungen nicht beistimmen, anerkennen liastyen der Stadt, wodurch auch das ehemalige
werden. Die Genealogie Alyevg Alyixogeco (Schol. Vorhandensein der Aiyixogetg wahrscheinlich wird.
Demosth. XXIV 18) lehrt nur, dass auch Aigeus, lOVgl. Wood Discoveries at Ephesos (London 1877)
den man von dem Wogenbeherrscher AlyaTog S. 28. 32 (Inscriptions nr. 18. 19). Busolt
schwerlich trennen kann (vgl. Pherekydes in Griech. Gesch. I 217. Dittenberger Syll
MiillersFHG I 99) in denselben mythologischen 134. 315. Newton-Hicks Ancient Greek in-
Vorstellungskreis gehOrt, wahrend das Paren- scriptions in the British Museum ni (Oxford
telverhaltnis, das Maass zwischen ihm und den 1890) nr. 449. 460 (vgl. S. 69). Als Phyle finden
Aigikoreis construiert, gerade durch die iiber- sich die AiyixogeTg in der samischen Colonie
lieferte Genealogie umgestossen wird. Uberhaupt Perinthos an der Nordkuste der Propontis, ha-
ergiebt es sich, wenn man die bei der Apaturien- ben also auch auf Samos als solche existiert.
feier beteiligten Gottheiten naher ins Auge Vgl. Dumont Inscriptions et monuments figu-
fasst , dass der Kreis

,
innerhalb dessen die Er- 20 re's de la Thrace (Archives de missions scien-

klarung fur den Namen der Phyle zu suchen tifiques III Paris 1876) nr. 72 e. f (S. 151ff.)
ist, noch weiter gezogen werden muss. Der mit den Lesungen von Mordtmann Revue
einzige Zeuge aus dem Altertum, der uns einen archeologique XXXVI (1878) 302ff. Busolt Gr.
Versuch hinterlassen hat, den Namen der Aigi- G. I 325. Da sich auf einer delischen Inschrift
koreis zu erklaren, ist Euripides, dessen Be- der Name der 'Agyadig gefunden hat, so diirfen
richt von Maass sehr mit Unrecht ignoriert wir auch auf Delos das Vorhandensein der ubrigen
wird. Euripides leitet im Ion den Namen der ionischen Phvlen annehmen. Vgl. Horn oil e Bull,
alten Geschlechterphyle von der Aigis der Athena hell. X (1886) 473, 2. V. v. Sch offer De Deli
ab (1580 efiijg x

1

an' alyldog i'v (pvkov e$ovo' insulae rebus (Berlin 1889) 109. [Toepffer.l
Aiyixogrjg). Erwagt man nun , dass die Aigis 30 Algila. 1) Ortschaft Lakoniens von unsicherer
urspriinglich nichts anderes als ein Ziegenschild Lage, wahrscheinlich im westlichen Teile der
ist, dem in der Gotterhand die furchtbaren Wir- Landschaft, nahe der Grenze Messeniens, mit
kungen der Sturm- und Wetterwolke zugeschrie- einem alten Heiligtumc der Demeter (auch in
ben wurden, so wird man die Angaben des Euri- der Inschrift von Andania Le Bas-Foucart
pides in betreff der Aigikoreis nicht ohne weiteres 326 a Z. 31) , in welchem die opfernden sparta-
von der Hand weisen. Ausser Athene ist es nur nischen Frauen von Aristomenes, dem KOnige der
noch Zeus, ihr himmlischer Vater, der diesen Messenier, iiberfallen wurden. Paus. IV 17, 1.

verderbenbringenden Schild fuhrt. Er hat von 2) Kleine Insel zwischen Kythera und Kreta,
diesem Attribut den Beinamen Alyioyog erhalten. jctzt Cerigotto genannt. Plin. n. h. IV 57. Dionys.
Wir werden dieselbe mythologische Vorstellung, 40 Per. 499. Plut. Cleom. 31 (wo AlytaUa). Vgl.
die diesem Wort zu Grande liegt, auch in dem Meineke zu Steph. Byz. p. 41, 6. Reste: E. Cur-
Namen der alten Geschlechtsphyle der Alyixogijg tius Pelop. II 331. Weil Athen. Mitt. V 243.
suchen diirfen, eine Vermutung, die um so wahr- [Hirschfeld.l
scheinlicher wird, wenn man hedenkt, dass es ge- Aigilia. 1) Aiydtd (Ai'yda bei Athen. XIV
rade^Zeus und Athene sind, die neben dem 652 E; Atyu.og Theokrit. I 147 und Schol. Alyi-
MeXdvatytg als offlcielle Apaturiengottheiten der hadev, AiydidvSe , Alydioi Steph. Byz. Demot.
Athener fungieren. Aiydisvg), mittelgrosser, attischer Demos, der Phyle

Wie die drei anderen Geschlechterphylen, so Antiochis, dann der Ptolemais angehOrig. Auf-
lassen sich auch die A. in den ionischen Stadten fallend ist, dass derselbe in den Inschriften der
Kleinasiens nachweisen, wo ihr Name auf zahlrei- 50 rOmischen Zeit fast gar nicht mehr vorkommt (nur
chen Steinen zum Vorschein gekommen ist. In in der Grabschrift CIA III 1520). Strabon (IX 398)
Kyzikos, einer Griindung der Milesier, haben sich fuhrt A. unter den Demen der siidlichen Paralia
alle vier Phylen gefunden, woraus wir schliessen nach Thorai, Lamptrai und vor Anaphlystos auf.
diirfen, dass dieselben auch in der Mutterstadt Da nun Lamptrai und Thorai (s. d.) zweifel-
Milet existiert haben. Die A. werden auf kyzi- los vertauscht sind und firr letzteres sich erst in
kenischen Steinen mehrfaeh erwahnt. CIG II der Gegend von Phinikia (s. Sect. Olympos der
3657. 3663 A. 3664. 3665. Vgl. Boeckhs Be- Kart. v. Att. vor Cap Astypalaia, d. i. H. Niko-
merkungen dazu II p. 920ff. G. Gilbert Griech. laos, Strab. a. a. O.) geeigneter Platz findet,
Staatsaltert. II 197. E. Curtius Monatsb. d. wird A. bis nach der Ortschaft Olympos vorge-
Bcrl. Akad. 1874, 18. Mordtmann Athen. 60 schoben werden miissen. Die beruhmten Feigen
Mitt. VI (1881) 45ff. S. Reinach Bull. hell. von A. (Athen. XIV 652 E. Theokr. I 147) er-M (1882) 613 (Ilavoaviag Evfiferovg AJiyixo- klaren sich aus der geschiitzten sonnigen Lage,
nevg). Lolling Athen. Mitt, XIII (1888) 305. nahe dem Meer, aber doch nicht an der Strand-
Der Name der Phyle lautete Alyixogig, wie ebene. Einen Heros Aigilos erwahnen Athen. u.

durch eine von Lolling Athen. Mitt. IX Schol. Theokr. a. a. O. [Milchhoefer.]
(1885) 27 verCffentlichte Inschrift aus Katatoko 2) Kleine Insel nahe der Westkiiste von Euboia,
bei Kyzikos erwiesen wird (. . . Kv£ixtj]v6g <fvh]g der Stadt Styra, zu deren Gebiet sie gehorte, gegen-
AlytxoQidog), In Tomoi, einer anderen Colonie iiber (jetzt Stura), Herod. VI 107. [Hirschfeld.]
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Aigilips, wird im Schiffskatalog (II. II 633)
als eine dem Odysseus unterthanige Ortschaft

genannt. Strab. X 452 setzt es mit Neritos und
Krokyleia auf die Halbinsel Leukas , wahrend
andere (Steph. Byz. s. KqoxvXuov) wohl richtiger

alle droi Orte auf Ithaka suchten. [Hirschfeld.]

Aigilos a. Aigilia Nr. 1.

Aigimios. 1) KOnig und Stammvater der

Dorer. So bezeichnet Pindar P. V 72 die Pylos,

Argos, Lakedaemon bewohnenden Dorer als 'Hga-
xXeog exyovoi Alyipiov re und frg. 1, 3 die Er-
oberer von Aigina als "YXXov re xal Alyu/iov

Awgtevg orgarog. Die national dorischen Ein-
richtungen sind demselben Dichter P. I 64 re-

&fto£ Alyiuiov. Nach Ephoros {frg. 10 bei Steph.
Byz. s. Avfiaves), aus dem Strab. IX 427 schflpft,

war A. Kflnig der Dorer am Oita , in der dori-

schen Tetrapolis ; aus dieser Herrschaft vertrieben,

wird er von Herakles wieder eingesetzt; zum
Dank dafiir nahm A. nach jenes Tode auf dem
Oita dessen Sohn Hyllos neben seinen eigenen
Pamphylos und Dvman (vgl. Apollod. II 8, 3,

5. Paus. II 28, 6) als dritten an. Von diesen

Sohnen des A. hiessen die drei Phylen der Dorer
'YXXetg, IldfupvXoi, Avfmveg. Vgl. Scliol. Pind.
P. V 92. I 121, wo noch Aoigog Sohn des A.

heisst (wohl nur durch Corruptel: Diibner zu

Schol. Aristoph. PI. 385 p. 561).

Die aus dem mythologischen Handbuche von
Diod. IV 37, 3 und Apollod. II 7, 7, 2 erhaltene Er-

zahlung versetzt dagegen den A. nach Thessalien,

in die Hestiaiotis (vgl. Herod. I 56). Von dem
Konige der um den Olymp sitzenden Lapithen, Koro-

nos, des Kaineus Sohne, bedriingt, ruft A. den Hera-
kles zu Hfllfe unter Zusicherung des dritten Teils

seines Landes (und der Herrschaft, Diodor). Dieser

erschlagt den Koronos und viele der Seinen, ver-

treibt die Lapithen , und giebt sein verdientes

Dritteil dem A. zuriick, um es ihm zu bewah-
ren. Zweifellos lief auch diese Sagenform auf
die Entstehungsgeschichte der drei dorischen

Phylen hinaus, so dass sie bis auf die Ortsan-

gabe mit dem Berichte des Ephoros uberein-

stimmte. Der thessalische Sitz des A. ist der

ursprtinglichere. Vgl. audi Pind. P. I 64, dazu
Boeckh vol. II 2. 235.

Litteratur: 0. Muller Dorier 12 29ff. Bu-
solt Lakedaimonier I 52.

2) Titel eines namenlos uberlieferten alten

Epos (o %6v Alyipuov xoirjoag citieren die Scholien

zu Apollon. Rh. und Eurip., sowie Athenaios, vgl.

v. Wilamowitz Horn. Unters. 338), dem Hesiod
von Herodian und Athenaios XI 503 d, aber auch
dem Kerkops von Milet (Athen.) zugeschrieben.

Ein zweites Buch wird erwahnt (frg. 2. 3 Rzach).

Der Titel beweist, dass von A. erzahlt war, doch
ist kein weiteres Fragment mit seinem Sagen-
kreise zu verbinden. "Wegen gewisser Beziige zu

demselben sind Hesiods Fragments 8. 137. 114
Rz. fur dies Gedicht vermutet worden : s. Gott-
ling Hesiod. S. 206f. Reconstructionsversuche
blieben bisher ohne Resultat. Frg. 1 bezieht

sich auf Phrixos, frg. 2 auf Thetis, die ihre und
des Peleus Kinder ins Wasser wirft, um zu priifen,

ob sie sterblieh seien. Im 2. Buche war die Io-

sage erzahlt: frg. 2—5, vgl. Ma ass De Aeschyli

Supplicibus (Greifsw. Progr. 1890/91) 21. Auch
frg. 130 Rz. iiber Aigle, des Theseus Geliebte,

wird von Schweighauser, O. Muller (Dorier

II 464), Pallat (De fabula Ariadnaea, Berlin.

Diss. 1891, 21ff.) dem Aigimios zugesprochen, da
Hesiod und Kerkops fur ihn citiert werden, welche

beide ffir Dichter des Aigimios galten.

Litteratur: O.Miiller Dorier I2 29ff.Welcker
Ep. Cyklus I2 246ff. MarckscheffelHesiodi etc.

frg. S. 160ff. 166ff. Ritschl Opusc. I 45f.

Bergk Griech. Litt.-Gesch. I 1007 mit N. 95.

10 [Bethe.]

3) Aus Elis (Gal. VLTI 498), Arzt, ist der

Uberlieferung nach der erste, welcher iiber die

Pulslehre schrieb, unter dem Titel sisgl jraX./i<3r,

doch zweifelten einige an der Echtheit der Schrift

(Gal. VHI 751. 498. 716). Jedenfalls lebte er

vor Herophilos, dem eigentlichen Begrunder der

Pulslehre. Auch auf dem Gebiete der Diatetik

scheint er schriftstellerisch thatig gewesen zu

sein (Gal. VI 159). Fraglich, aber wegen der

20 Zeit nicht nnwahrscheinlich ist es , dass er mit

dem Verfasser der nXaxovvrosioaxa. cvyygdfifiara

identisch ist, den Kallimachos er rep xS>v mxvro-

SaTicBv avyygan/idrwv jtlvaxi erwiihnte (Ath. XIV
643 e). [M. Wellmann.]

Aigimuros, Insel an der africanischen Kuste,

nach Liv. XXX 24 30 Millien, nach Itin. Anton. 5 1

5

230 Stadien von Karthago, am Ostlichen Ausgang
des karthagischen Golfs, heute Djeziret Djamur.

Liv. XXX 24. XXIX 27. Itin. Anton. 492. 515;
WAlyi/iovQog Strab. II 123. VI 277. XVII 834;

Aiyifiooo; Steph. Byz. ; Alyt/iios Ptol. IV 3, 44.

Plinius (h. n. V 42) nennt dime Aegimuroe; also

trug wohl die kleine, ostlieh von Djeziret Djamur
gelegene Insel Djamur es-Seghir den gleichen

Namen. Uber die von Plinius a. a. O. genannten

arete vgl. Sillig zu der Stelle. [Joh. Schmidt.]

Aigina (>•/ Afytva). 1) Insel im saronischen

Meerbusen, mitten zwischen der Ostkiiste von

Argolis und der Westkiiste von Attika , ca. 85,4

40 qkm. gross, ein von Bergen erfiilltes Dreieck mit

der Spitze, zugleich dem hochsten Punkt (534

m., jetzt Oros), nach Siiden. Eine grOssere, aber

wenig fruchtbare Strandebene findet sich nur an

der Nordwestkiiste, wo hart am Meere, fast ganz

an der Stelle der jetzigen Stadt , die mit der

Insel selbst gleichnamige Hauptstadt lag, mit

eiuem sicheren Kriegs- und Handelshafen. Strab.

VIII 375. Unter den Triimmern derselben ist das

Interessanteste die Ruine eines dorischen Tempels.

50 von welchem jetzt noch eine dorische Saule auf-

recht steht (friiher zwei, s. Altertiimer von Ionien

Cap. VI Taf. 1. Exped. scientif. de Moree LTI

pi. 38f. Klenze Aphorist. Bemerk. 159ff. Taf. I

1). vielleicht des von Paus. II 29, 6 erwahnten

Tempels der Aphrodite. Ausser diesem erwahnt

Pausanias (c. 30. 1) eine Gruppe von drei Tem-
peln , des Apollon (vgl. CIG 2140 Z. 35) , der

Artemis und des Dionysos, sowie einen Tempel
der von den Aigineten besonders hochverehrten

60 Hekate , welcher alljahrlich ein Fest mit mysti-

schen Ceremonien gefeiert wurde (vgl. Lukian.

navig. 15) ; ferner am ansehnlichsten Platze der

Stadt das Aiakeion (s. d.), und daneben das auf

einem randen Unterbau ruhende Grabmal des

Phokos, Sohnes des Aiakos, und in der Nahe
eines Nebenhafens, des sogenannten xgmtrogXi.fi.fjv,

das ansehnliche Theater, dessen Stiitzmauer zu-

gleich als Unterbau fur die Sitze an der einen
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Langseite des Stadions diente (c. 29, 9ff.). Auch
ein Tempel der Demeter Thesmophoros stand in

der Stadt selbst oder in der unmittelbaren Nahe
derselben. Herod. VI 91. Siidwarts der Stadt,

auf einer Terrasse -unter dem Oros, dem antiken
Panhellenion , lag, von einem Haine umgeben,
ein Heiligtum der 'Arpala (s. d.). Paus. II 30, 3.

Anton. Lib. 40; vgl. Roehl IGA 352. 354.

Auf dem Gipfel des Berges stand ein alter Altar

des Zeus Hellanios odor Panhellenios (Paus. II

30, 4. Pind. Nem. V 10. Theophr. de signis pi.

I 24), dessen Stiftung auf Aiakos selbst zurtick-

gefiihrt wurde. Eine Stunde Ostlieh von der

alten Stadt, in deren Umgebung sich noch zahl-

reiche, in den felsigen Boden brunnenartig ein-

gesenkte Graber vorfinden (vgl. Ross Archaeol.

Aufs. I 45f.), lag eine Ortschaft Oie, in welcher

ein Heiligtum der Damia und Auxesis, deren

aus Olbaumholz gefertigte Kultbilder die Aigi-

neten aus Epidauros geraubt hatten, sich befand,

in welchem man diese Gottheiten mit Opfern

und Reihetanzen, wobei Spottlieder auf die aigi-

netischen Frauen von diesen selbst gesungen
wurden, verehrte. Herod. V 83. Im Mittelalter

hat man aus Furcht vor Seeraubern die Haupt-
stadt von der Kuste weg an diesen Platz ver-

legt , deren verlassene Hauser noch jetzt unter

dem Namen Palaeochora stehen. Etwas iiber

eine Stunde Ostlieh von hier liegt auf dem Gipfel

eines 190 m. hohen Berges, gerade oberhalb des

Hafens der Ostkiiste und nahe der Nordostecke
der Insel, die herrliche Ruine eines dorischen

Tempels, der nach den Sculpturen der Giebel-

felder, sowie nach einer in der Nahe entdeckten

Inschrift (vgl. Ross Archaeol. Aufs. I 241ff.) der

Athene (vgl. Herod, in 59) geweiht war. Der-

selbe ist aus gelblichem Kalktuff (nur das Dach
aus Marmor), welcher durchgangig bemalt war,

errichtet, hatte sechs Siiulen auf den Schmal-
seiten und zwolf Siiulen auf den Langseiten

;

eine doppelte Reihe von fiinf kleineren Siiulen

im Innern der Cella trug das Dach; vgl. Altert.

von Ionien Cap. VI Taf. 2—8. Exped. scientif. de

Morte III pi. 47ff. Nicht mit Sicherheit zu

bestimmen ist die Lage des Tgutvgyla genannten
Platzes, welcher drei Viertelstunden von einem
Heiligtume des Herakles entfernt war (Xen. hell.

V 1 , 10) ; doch sind beide wahrscheinlich an
der Nora- oder Nordostkuste zu suchen.

Der Ruhm, welchen A. durch seinen Handel,
Gewerbefleiss und seine Seemacht in der Zeit

der BlQte Griechenlands genoss , hat auch die

gTane Vorzeit der Insel mit reichem mythischem
Glanze verherrlicht. Zeus selbst, erzahlt die

Sage . hatte die eponyme Heroine , Aigina , die

Tochter des Flussgottes Asopos, nach der darnals

noch menschenleeren , Oinone oder Oinopia ge-

nannten, Insel gebracht, wo sie dann den Aiakos,

den spateren Herrscher der nach ihr Aigina be-

nannten Insel, geboren, welchem Zeus Menschen
aus Ameisen (fivofiyxeg) als Unterthanen erschaffen

habe (Pind. Isth. VII 18ff. Apollod. Ill 12, 6),

eine Sage, aus welcher wir schliessen durfen,

dass der achaeische Volksstamm der Myrmidonen
(welche durch etymologische Spielerei von fivg-

firjxeg hergeleitet werden) die alteste BevOlkerung

der Insel bildete ; von ihnen stammt der Knit

des Zevg 'EV.dno; oder IlavelXyviog , welchen

letzteren Beinamen man durch die Sage zn er-

klaren suchte, dass zu Folge einer allgemeinen
Diirre Gesandte aller griechischen Staaten zu

Aiakos, dem FrOmmsten der Menschen, gekommen
seien, damit er in ihrer aller Namen zu Zeus
um Regen bete, ein Gebet, welches sogleich Er-
hOrung fand. Apollod. a. a. O. Diod. IV 61.

Isokr. IX 5. Schon in den friihesten Zeiten, unter
der Herrschaft achaeischer Fiirsten, hatten

10 die Bewohner der Insel sich vorzugsweise der
Seefahrt gewidmet; wir finden sie als ein Glied
der ionisch-achaeischen Amphiktyonie von See-

staaten, welche in Kalauria ihren Mittelpunkt
hatte. Strab. VIII 374. Einige Zeit nach der

Dorisierung des Peloponnes wurde auch A. durch
Dorier von Epidauros aus, angeblich unter Ffth-

rung des Tgidxwv, in Besitz genommen und dori-

siert (Herod. VIII 46. Paus. H 29, 5. Schol.

Pind. 01. VIII 39) ; es blieb nach diesem in einem
20 Abhangigkeitsverhaltnis zu Epidauros, indem die

Aigineten dort wie eine Colonie in der Mutter-

stadt sich Recht sprechen lassen mussten. Herod.

V 83, doch s. Busolt Gr. Gesch. I 71, 1. Da-
bei entwickelte sich aber besonders der Handel:
auf A. sollen zuerst Mtinzen gepragt worden sein,

eine Erfindung, welche die Tradition dem Phei-

don, KOnig von Argos (um 01. 8), welcher seine

Herrschaft auch iiber A, ausgedehnt hatte, bei-

legt (Ephoros bei Strab. VIII 376) ; und in der

30 That sind uns noch hochaltertumliche Silber-

miinzen von A., mit einer Schildkrote bezeichnet,

von vielen Fundorten im griechischen Osten er-

halten, und das aiginetische Miinz- und Gewichts-

system war in ganz Hellas weit verbreitet (vgl.

Boeckh Metrolog. Unters. 76ff. F. Hultsch
Metrologie 2 187), die sogenannten xelwvai gal-

ten spater geradezu als peloponnesisches Courant,

aiginetischer Handel (Alyivaia epjiolrj) aber war
sprichwSrtlich bei den Griechen fiir jede Art von

40 Kleinkram. Ephor. a. a. O. Diese bedeutende Ent-

wicklung des Handels und der Seemacht war
nun einerseits die Veranlassung , dass die Aigi-

neten aus dem Verhaltnisse der Abhangigkeit
von Epidauros sich losten, andererseits, dass die

Athener bald darauf einen freilich verungliickten

Versuch, die Insel sich zu unterwerfen, machten,

Begebenheiten , welche wahrscheinlich zwischen

die J. 580 und 550 v. Chr. fallen. Herod. V
82ff. ; vgl. C. O. Muller Aegineticorum liber,

50 Berlin 1817, 68ff. Duncker Gesch. d. Altert. IV
31 If. Schon vorher waren sie beteiligt an der

Griindung der Handelsstadt Naukratis in Agyp-
ten. Herod. II 178. Rasch vermehrte sich nun
die BevOlkerung der Insel, deren Zahl in der

Zeit der hochsten Blute mindestens eine halbe

Million betragen haben muss, wenn wir der An-
gabe des Aristoteles fbei Athen. VI 272 d und
Schol. Pind. 01. VLTI '30), dass allein 470 000

Sklaven sich auf der Insel befanden , Glauben

60 schenken durfen. Naturlich konnte der Bedarf

an Getreide fur eine solche Menschenmenge nur

vom Auslande, namentlich aus der Hauptkorn-
kammer, aus dem Pontos (vgl. Herod. VII 147),

befriedigt werden; zur Erleichtening und Siche-

rung dieser Getreidezufuhr scheinen die Aigine-

ten einen Handelsplatz am Pontos, Namens Aiyiva,

angelegt zu haben (vgl. Muller Aegin. 83f.),

sowie sie auch sonst Colonien aussandten, nach



967 Aigina Aiginetes 968

Kydonia auf Kreta und nach Italien in das Land schaft desselben gelangte es in den Besitz der

der Umbrer (Strab. VIII 376), die indessen mehr Bomer und wurde vom Triumvir Antonius den
den Charakter von Handelsfaetoreien gehabt zu Athenern geschenkt, denselben aber schon von
haben scheinen. E. Curtius Hermes X 228. Auf Augustus wieder genommen; seitdem behielt es

der Insel selbst aber erhob sich Industrie, wie mit geringen Unterbrechungen eine wenigstens
die Bereitung von Salben (Athen. XV 689 d), scheinbare Autonomic, bis es unter der Herr-
Thongefassen (Steph. Byz„ vgl. H. Bliimner d. scbaft der byzantinisehen Kaiser ein Teil des

gewerbl. Thatigkeit der kl. Volker 89) und aim- Thema von Hellas wurde. Vgl. Muller Aegin.

liches, und bildende Kunst, besonders die Bild- 191ff. E. About Memoire sur l'ile d'Egine in

nerei aus dem beriihmten aiginetischen Erz (Plin. 10 Archiv. Miss. Scientif. Litte'r. Ill 481. Geo-
n. h. XXXIV 75), zu hoher Bliite. Die Ge- logisch Beiss und Stubels Ausflug n. d. vul-

schichte von A. erhielt eine entscheidende Wen- kan. Gebirgen von A. und Methana 1867. Miinzen
dung durch die Kampfe mit Athen, welche mit Head HN 331. Inschriften CIG 2138if. und
heftiger Erbitterung seit dem Beginne des 5. Add. Le Bas II 1675ff. [Hirschfeld.]

Jhdts. v. Chr., fast nur durch die Perserkriege 2) Tochter des Flussgottes Asopos und Mutter
— wahrend deren die Aigineten, nachdem sie des Aiakos. Zeus wohnt ihr in Phleius bei oder

zuerst sich dem Grosskfinige unterworfen, mit raubt sie von dort (Tzetz. Lyk. 176. Diod. IV
Buhm an den Schlachten bei Salamis, Plataiai 72, 5), und bringt sie nach der Insel, die naeh
und Mykale teil nahmen — unterbrochen , ge- ihr A. benannt wurde, friiher aber Oinone hiess

fiihrt wurden. Anlass zu dieser Erbitterung gab 20 (Pind. Nem. VIII 7. Hdt. VIII 46. Eur. I. A.

ebensosehr die Abneigung der dorischen Adels- 699. Paus. II 5, 2. 29, 2. Apd. Ill 12, 6. Hygin.
geschlechter, in deren Handen die Begierung von fab. 52. Skymn. peripl. 554. Eust. II. 288, 4.

A. war (vgl. Muller Aeginet. 133ff.), gegen Steph. Byz.), oder Oinopia (Pind. Isthm. VII 21.

die mehr und mehr in Athen sich entwickelnde Ov. met. VII 473) oder (?) Nasos (Apd. fr. Sabb.

Demokratie und die mit derselben wachsende Eh. Mus. XLVI 184, 33). Hier gebiert sie den
Seemacht Athens, wie auch anderseits die Furcht Aiakos. Hes. fr. 96 K. Plat. Gorg. 526 E. Stat.

der Athener vor der in so drohender Nahe Atti- Theb. VII 317f. Sisyphos hatte den Eaub der A.
kas gelegenen iibermachtigen Nachbarin (der von Akrokorinth aus gesehen und dem Vater be-

Augenbutter des Peiraieus, wie Perikles oder richtet. Paus. II 5, 1. Schol. Eur. Med. 69. Apd.
Demades sie genannt haben soil, Aristot. rhet. 301 9, 3. Ill 12, 6. Myth. Vat. I 165. Steph. Byz.

Ill 10. Plut. Pericl. 8; Demosth. 1. Athen. Ill s. 'Ex<0un . Bethe Theban. Heldenlieder 183f.

99 d), die sich nicht scheute, die Kiiste von At- Nach Nonn. Dionys. VII 122. 213. XIII 201f. u.

tika mit Eaubziigen heimzusuchen. Herod. V 0. Athen. XIII 566 D. Clem. Horn. 5, 13 ver-

89. VI 87ff. Der Krieg nahm, besonders dureh wandelte sich Zeus in einen Adler, nach Ov.

des Themistokles Fiirsorge fur Verstarkung der met. VI 113 in Feuer. Weil Schwester der Thebe
athenischen Flotte, cine fur Athen immer gun- (Hdt. V 80. Paus. II 5, 1. Diod. IV 72, 1) gait

stigere Wendung, und im J. 455 sahen sich die A. auch als Tochter des boeotischen Asopos.

Aigineten aus Mangel an Zufuhr genotigt, sich Pind. Isthm. VII 17f. Schol. Pind. Nem. IV 20
den Athenern zu iibergeben, welche sie zwangen, (31)f. m. Schol. Schol. Ap. Eh. I 117; vgl. Call,

ihre Befestigungen zu schleifen, ihre Kriegsschiffe 40 h. in Del. 77. Nach Pind. O. IX 69 (105) u. Schol.

auszuliefern und einen jahrlichen Tribut zu be- waren A. und Aktor die Eltern des Menoitios

;

zahlen. Thuk. I 108. Diod. XI 78. Um aber oder dessen Mutter war Damokrateia, eine Toch-
jede Erhebung der Insel im Keime zu ersticken, ter der A. In den Orphika kam Sinope als

vertrieben die Athener im J. 431 samtliche Be- Tochter des Ares und der A. vor. Schol. Ap.
wohner von der Insel, welche sie mit attischen Eh. II 946.

Kleruchen besetzten ; die Vertriebenen wurden Die Phleiasier stifteten nach Delphi zwei Erz-

von den Spartanern aufgenommen und in dem statuen: Zeus und A. (Paus. X 13, 6), nach
Grenzdistricte von Argolis und Lakonien , der Olympia eine Gruppe : Zeus die A. ergreifend,

Thyreatis, angesiedelt (Thuk. II 27), wo sie im daneben die Schwestern und der Vater Asopos
J. 424 von den Athenern unter Fiihrung des 50 (Paus. V 22, 6). Den Eaub stellte wahrschein-

Nikias iiberfallen, grossenteils zu Gefangenen ge- lich auch ein Gemalde des Elasippos dar. Plin.

macht und dann hingerichtet wurden. Thuk. IV XXXV 122. Erhaltene Darstellungen : zwei V.

57. Plut. Nic. 6. Nach der Schlacht bei Aigos- B. Mus. Greg. H 20. de Witte Cat. Durand 3.

potamoi (404) gab Lysander den Uberbleibseln Braun Ant. Marmorw. I 6, vgl. Graf Arch,

der alten Bevolkerung die Insel zuriick, welche Jahrb. I 1886, 204. Nicht sicher ist, ob der

nun wieder bei jeder Gelegenheit auf Seite der Eaub einer Frau durch einen Adler auf zwei V.
Feinde Athens stand (vgl. Muller Aegin. 189ff.); B., El. ceram. I 16. 17, dahergehort. Overbeck
ja die Aigineten hatten sogar einmal das Ge- Griech. Kunstmyth. Zeus 399f. [Escher.]

setz erlassen, dass jeder Athener, der auf der Aiginaia, Epiklesis der Artemis in Sparta.

Insel ergriffen werde, als Sklave verkauft werden 60 Paus. Ill 14, 2. [Wentzel.]

solle. Plut. Dion 5. Nach der Zeit Alexanders Aiginetes (Alyir/jzrjg). 1) Kleiner Ort an der

d. Gr. gelangte die Insel zunachst in den Besitz paphlagonischen Kiiste, 120 oder 150 Stadien

der Makedonier, die sie mehrmals als Waffenplatz ostlich von Abonuteichos, an einem gleichnamigen

gegen Athen benutzten. 01. 126 , nach der Be- Fliisschen. Steph. Byz. Anon. Per. § 17. Arrian

freiung Athens vom makedonischen Joch, schloss Per. § 20, wo vgl. Muller. Aiyivrjzov xo/.lyviov

sich A. dem achaeischen Bunde an, wurde aber Marc. Per. § 9. [Hirschfeld.]

bald darauf von den Athenern erobert, die es an 2) Maler , Bruder des sikyonischen Malers

den KOnig Attalos verhandelten. Mit der Erb- Pasias, um 01. 140—150. Plin. n. h. XXXV 145.
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Da man friiher nach schlechten Handschriften an Melanchlaeni an der ostpontischen Kiiste ;
nach

dieser Stelle fietoris fur pictoris las, so wurde C. Muller = Korax (s. d.). [Tomaschek.]

A. firr einen Bildhauer gehalten (Brunn Gesch. Aigiplankton (Alyinlayxzov Sgog), nur von

d. griech. Kstl. I 351). [O. Eossbach.] Aeschyl. Agam. 288 erwahnt, nach Schol. ein

Aiginion, Stadt der Tymphaier, welche am Berg in Megaris ; hflchst wahrscheinlich der west-

oberen Peneios , im nordestlichsten Winkel von liche Abfall des Geraneiagebirges nach dem saro-

Epirus bis nach Thessalien hinein wohnten; sie nischen Meerbusen. [Hirschfeld.]

lag an der Stelle des byzantinisehen Szayot oder Aigis ist bei Homer der Schild des Zeus

tig zovg Izayovg (s. Leake N. Gr. I 419) = els (alytoxog). Aristarch erklart die A. nicht un-

rovg ayiovg , neuerdings Kalabaka , etwas ober- 10 richtig, aber (absichtlich ?) unklar fur ein StzIov

half) des linken Peneiosufers , am Fusse einer Aiog (Lehrs Arist.3 190); dass das Epos aber

steilen, in der Mitte gespaltenen Felswand, eine in der That nichts anderes als einen Schild dar-

Lage , durch welche sie gleichsam den Schliissel unter versteht, scheint sich aus folgenden Griln-

des obern Peneiosthales bildete und deshalb in den zu ergeben: der j;aAx«i.'s "Hyaiozog hat die

den Kriegen, namentlich der Makedonier und A. verfertigt (II. XV 309, vgl. XII 295), wie er

Bomer, eine nicht unbedeutende Eolle spielt. auch den Schild des Achilleus geschmiedet hat.

Vgl. Strab. VHI 327. Ptol. Ill 13, 44 (wo sie Wie diesen hat er sie mit Bildwerken geschmuckt

zur thessalischen Landschaft Hestiaiotis gerech- (II. V 738ff.): <P6fog Flucht, "Egig Streit, 'Alr.r\

net wird). Liv. XXXII 15. XXXVI 13. XLIV Abwehr, 'Imxrj Angriff und die rogyetri xeyalri,

46. XLV 27. Caes. bell. civ. Ill 79. 20 also die Schreckgestalten des Kampfes, sind rings

[Hirschfeld.] herum dargestellt, wie auf dem Schild Agamem-

Aigion, eine der bedeutendsten Stadte Achaias, nons Jbgjxa , Aelfiog , idflog (II. XI 32ff. ; man
an der Stelle des jetzigen Vostitza, hart an der achte auf das ungewOhnliche in beiden Schilde-

Kiiste, westlich von der Miindung des Flusses rungen wiederkehrende eaze<pdvcoro). Als Athena

Selinus gelegen, mit einem vortrefflichen Hafen sich zuin Kampfe rftstet (II. V 736ff.),^ legt sie

und einer reichen Quelle in unmittelbarer Nahe den Panzerrock des Zeus um, wirft die A. um
desselben. Zeus, der hier geboren und von einer die Schultern, wie die Helden den Schild (vgl.

Ziege (a^, Wovon der Name der Stadt abgeleitet) II. X 148. XV 479. ITI 335 ; Od. XXLT 122, auch

gesaugt worden sein sollte . war die Hauptgott- H. XI 527. XIV 372. 377. XVII 492 ; Od. XIV
heit der Stadt; am Marktplatze befand sich ein 30 479), setzt den Helm auf und ergreift die Lanze.

heiliger Bezirk des Zeus Swzfo , am Strande Des Schwertes und der Beinschienen bedarf die

ein Heiligtum des Zeus 'O/iayvQcog (Paus. VII Gottin nicht, sonst legt sie die einzelnen Waffen-

23, 9. 24, 2) , endlich etwas weiter westlich ein stiicke in derselben Eeihcnfolge an wie Paris (II.

ausgedehnter , dem Zeus geweihter Hain, 'Aim- III 330ff.), Achilleus (XIX 369ff.) und die ande-

qlov oder 'OpaQiov genannt, in welchem sich ren Helden; statt des Schildes aber ergreift sie

seit dem Untergange von Helike (dessen Gebiet, die A. In der A. fangt sie die Lanze des Ares

ebenso wie das von Ehypes und spater das von auf (H. XXI 400), und Apollon bedeckt (seaXv-

Aigai, an A. gekommen war) die Abgcordneten xzeiv) mit der A. den Leichnam Hektors (II. XXIV
des achaeischen Bundes zur Beratung iiber die 20), wie Aias den zu Boden gesunkenen Teu-

Bundesangelegenheitenversammelten (Strab. VIII 40 kros (VIII 331), Antilochos den gefallenen Hy-

385. 387. Polvb. II 39. IV 7. V 93), Versamm- psenor (XIII 420) mit seinem Schilde , bedeckt"

lungen, die nur in der Zeit, wo die Stadt im (xattxxuv , vgl. II. XVI 360. XXII 313). Die

Besitze der Makedonier war, unterbrochen wur- A. ist rings mit Quasten und Troddeln (Haaroi,

den. Ausser jenen Heiligtiimern des Zeus waren Ovoaavoeaoa) umgeben, deren jede 100 Binder

in der oberen Stadt ein alter Tempel der Eilei- wert ist (II. II 449. XXI 406. V 738) , wie der

thyia , ein Temenos des Asklepios , Tempel der Schild Hektors mit einem schwarzen Fell einge-

Athene, der Hera, ein Tempel des Dionysos neben fasst ist (H. VI 117f.). Nur seinen liebsten und

dem in der Nahe der Agora gelegenen Theater, streitbarsten Kindern Athena (H. II 446f. V 738.

ferner an der Agora ein Gemach mit Erzbildern XXI 40) und Apollon (H. II 229. XXP7 20)

des Poseidon, Herakles, Zeus und der Athene, 50 leiht Zeus sie voriibergehend.

welche aus Argos nach A. gebracht worden sein Scheint es darnach unzweifelhaft , dass die

sollten, ein dem Apollon und der Artemis ge- Sanger der Ilias und ihre Zeitgenossen sich die

meinsam geweihter Tempel, ein besonderer Tempel A. als einen Schild gedacht haben, so ist es

der Artemis, und ein Grab des Talthybios; am darum doch nicht verwunderlich, wenn an meh-

Meeresstrande endlich standen Heiligtiimer der reren Steilen des Gedichtes Vorstellungen durch-

Aphrodite, des Poseidon, der Kora, der Demeter sehimmern, die zu dem Bilde eines Schildes nicht

Panachaia und ein mystisches Heiligtum der mehr recht stimmen wollen. Zeus selbst bedarf

Soteria. Paus. VTI23, 5ff. 24. Iff. MiinzenHead der A. als Schutzwaffe niemals, auch Athena

HN 348. 351. Inschriften CIG 1542. Le Bas nur einmal. als ein Gott sie angreift (II. XXI
II 373: vgl. Curtius Peloponnesos I 459ff. 60 400). die Speere der Manner treibt sie durch

Athen. Mitt. Ill 63. [Hirschfeld.] einen Hauch zuriick (II. XX 438ff.) und ihre

Aigios. 1) Epiklesis des Zeus. Anon. Ambr. Pfeile wehrt sie ab, leicht, wie die Mutter die

2. An. Laur. 6 (SchSll-Studemund Anecd. I Fliege vom Haupte des Kindes verscheucht (II.

264. 266). [Wentzel.] IV 130f.); eg <po$ov ardooir, um die Manner in

2) Sohn des Aigyptos (s. d. Nr. 3), von seiner die Flucht zu scheuchen
,
gab Hephaistos dem

Braut, der Danaide Mnestra, gettitet, Apollod. II Zeus die A. zu tragen (II. XV 309). Im Kampfe

1, 5, 5. [Wernicke.] selbst mag der entsetzliche Anblick der Schreck-

Aigipios (Seyl. 79) , Fluss im Gebiete der gestalten auf dem Schilde , das furchtbare Ge-
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tOse, wenn der Gott inn schuttelt (vgl. aattia-
xaXo; Tvdsvs II. V 126), Furcht und Flucht ver-
breitet haben, aber wie, wenn Zeus, der zum
Kampfe nicht herabsteigt, auf dem Olymp (II.

IV 167) , auf dem Ida (II. XVII 593ff.) die A.
schuttelt? Wie kann sie in der Hand des in
Wolkenthronenden , nicht sichtbaren Gottes dem
geangstigten Sterblichen anders erscheinen, als
eine Wetterwolke ? Vgl. IL V 186 vscpsh^ s'dv

Aigisthos 972 973 Aigisthos Aigithallos 974

die schachbrett- oder schuppenartige Ornamen-
tierung der Aussenseite an Metallverzierungen er-
innert; niemalsfehlendieumsaumenden Schlangen,
welche offenbar den in der Ilias erwahnten Trod-
deln entsprechen" (Preller-Eobert Griech.
Myth. I 120f.). Wie bei Homer tragt auch auf
den bildlichen Darstellungen Zeus — und zwar
auf der altesten, einer archaischen ionischen Gi-
gantenvase (Mon. d. Inst. VI/VII 78), Schild mit

fievos (ofiovg und Od. XIV 479 aaxeotv eUvfievov? 10 Gorgoneion und &ioavoi — (Overbeck Kunst-
&/mvs, auch II. XI 527. XIV 372. 377 etc. ; in II.

XVIII 2041T. iiberbietet ein ungeschickter Dichter
den ursprunglichen in der Ausmalung des schreck-
lichen Achilleus und zerstort oder beeintraehtigt
dadurch die Wirkung, die die Verse ohne das
Stiick 202—215 u. 225—227 haben wfirden;
noch wunderlicher ist Od. XXII 297f., wo weder
Schild noch Wolke einen Sinn hat. Man braucht
die Wetterwolke nicht als die ursprfingliche Be

mj'th. II 243ff. und mehr bei Daremberg et
Saglio Diet. I 103), vor allem aber Athena die
A. (die altertiimliche Statue in der Villa Albani
Clarac Musee 472, 898 B. Winckelmann
Mon. ined. I nr. 17. Miiller-Wieseler Denkm.
der alten Kunst I 34; die Athena Velletri Miil-
ler-Wieseler II 204. Clarac 851; eine Statue
in Cassel Miiller-Wieseler II 210; Athena
von Herculanum Mi 11 in gen Uned. Mon. ser.

-—- ~ -~~ ^T™6ui,u»w im xxciuuianuiu iuiuingen unea. mon. ser.
deutung zu nehmen, aus der die andere des Schil- 20 II pi. 7; von Vasenbildern das schwarzfigurige
deS first. fl.hCAlAltfif 1K!T. /illOTianwoYiii* Tir^mn.. "\T~ ,.-*-+: ~ ..U „ * J.1 ____ .1 t* t i t T D b

.des erst abgeleitet ist, ebensowenig wie man Na-
tursymbolik braucht, um die Pfeile Apollons bei
Homer zu erklaren. Beide Vorstellungen sind gleich-
zeitig, und keine widerspricht der andern. Wenn
der machtigste Gott seine Waffe hoch im Aether
schuttelte, dann tiirmten sich die Wolken, aus
denen Blitze zuckten, und ballten sie sich am
flnstern Himmel zusammen, dann sah die Phan-
tasie des kindlichen Volkes den Gott den „fin.

attische Athena und Enkelados Lenormant
und de Witte Elite des mon. ceramograph. I
8). Ob auch Apollon von den Kfinstlem mit
der A. dargestellt wurde, ist zweifelhaft (vgl. die
Litteratur iiber den Apollon Stroganoff bei Prel-
ler-Eobert a. a. O. I 295, 3). Die Dar-
stellung ist ubrigens nicht immer dieselbe ge-
blieben. Auf den alteren Denkmalern ist die A.
ein grosses mantelahnliches Pell, das fiber die

stern (11. IV 16/) Schild schutteln
, der so ge- 30 Schultern geworfen einen Teil der Brust bedeckt

waltig war, wie er selbst, wenn er den Olymp
erbeben macht durch das Nicken seines Hauptes,
und wie die andern Getter, die im Sturze sieben
Hufen Landes bedecken (II. XXI 407), wie zehn-
tausend Krieger schreien (II. V 860), und mit
der einen Hand die Erde, mit der andern das
Meer fassen (II. XIV 272). Dass in spaterer
Zeit (vgl. Verg. Aen. VIII 352ff. Sen. Agam.
548ff. Sil. Ital. XII 720) die A. immer mehr mit

und weit auf den Riicken herabhangt. Uber den
linken Arm geschlagen , kann sie als Schild
dienen. Die spateren Kiinstler bilden sie wesent-
lich kleiner, eng an der Brust anliegend, das
Gorgoneion medaillonartig (vgl. M. Mayer
Arch. Jahrb. VII 198). So namentlich auf Gem-
men und Miinzen, wo wir sie als Attribut
der Ptolemaier (Visconti Icon, grecqu. pi. 53.
Miiller-Wieseler 1226) und der ersten romi-rT ...— T . —

' — •
"""" "«"» """ iiiunei- v» icseier i zzoj una aer ersten romi-

Gewittererschemungen zusammengebracht wird, 40 schen Kaiser (Tres. de numism. Iconoeraph des
kann naturlich fur die alteste Vorstellung der
Griechen gar nichts beweisen.

Abzuleiten ist A. von ataaut sturmen, von
derselben Wurzel, aus der auch ait, das Spring-
tier, die wilde Ziege, stammt (vgl. Aisch. Cho.
584. Hesych. s. aiyug, alyie, alyt&iv. Schol. B
zu II. II 157. Buttmann Uber d. Entstehung
der Sternbilder in d. Abh. der Berl. Akad. 1826,
40ff. und mehr bei Preller-Eobert Griech
Mj-th.

emper. pi. V 1. pi. XII. Miiller-Wieseler I
378. Clarac V pi. 933 nr. 2371. Hiibner Ant.
Bildw. in Madrid nr. 201) finden. Wie friih spie-
lerische Umgestaltungen stattfanden, zeigt am
besten die Athena der Pergamenischen Bibliothek
aus dem fiinften Jahrlmndert (Puchst ein Arch
Jahrb. V 95).

Litteratur: Welcker Griech. Gotterl. I 167.
Preller-Eobert Griech. Myth. 1 119ff. Eoscher

1 119, 4). Die spatere Etymologie lei- 50 Gorgonen 124f.; Mythol. Lexik. I 150f. Bader
tete A. von a<?, Ziege, ab (vgl. Herod. IX 189)
und erklarte die A. fur ein Ziegenfell (alyie =
Ziegenfell z. B. Eur. Kykl. 360), das denn auch
bisweilen an Stelle eines Schildes zum Schutze
gedient haben sollte (vgl. Paus. IV 11, 1. Schol.
Apoll. Rhod. I 324). Dichter fabelten, dass
Zeus sich des undurchdringlichen Felles der Ziege
Amaltheia im Kampf gegen die Titanen bedient
habe (Musaios im Schol. zu II. XV 229. Era-

in Jahrb. f. Phil. 1878, 578ff. Stengel ebenda
1882, 518ff. 1885, 80. Daremberg et Saglio
Diet. I lOlff. mit besonderer Beriicksichtigung
der bildlichen Darstellungen und einer Eeihe von
Abbildungen. [Stengel.]

Aigisteos (Alycareos , in einer Hs. Alyioraios)
heisst ein Sohn des Midas in einem Artikel des
Arsenios (p. 25 W. = Apost. I 58 b p. 255 Gott.).
Der Name lautet in der Vorlage aber "Ayxovgos

tosth
•

Catast. XIII p. 102 Bob. Hygin. Poet. 60 (Stob. Flor. VII 69 = Ps.-Plut. ParaU. 5):"es
Astnll 13). Andere (Diod. Ill 70, vgl. Cic. n. lieert also lediriich ein (vielleicht. Hnr^V, R^m,.Astr. II 13). Andere (Diod. Ill 70, vgl. Cic. n.
d. HI 59. Clem. Protr. p. 24. Tzetz. ad Lykophr.
335) erzahlten, dass die A. ein Ungehener wie
die Chimaira gewesen sei, viele Lander ver-
wilstet habe und endlich von Athena erlegt
worden sei, die dann das Fell als Harnisch trug.
,Als Tierfell erscheint denn auch die A. in der
Regel auf den Bildwerken, wahrend andererseits

liegt also lediglich ein (vielleicht durch Benu-
tzung von Suid. s. Alytoreve verschuldeter) Schreib-
fehler des Arsenios vor; vgl. Anchuros.

[Crusius.]

Aigisthos (A'yiodos, antike Etymologie ,von
einer Ziege gesaugt', Ael. v. h. XII 42. Hygin.
fab. 87. 252. Et. M. Tzetz. chil. I 452). A.
wohnt ,im Winkel des rossenahrenden Argos',

wo einst sein Vater Thyestes geherrscht hatte.

Wahrend Agamemnon vor Troia liegt, sucht A.

die Klytaimnestra zu verfuhren, doch erst nach-

dem er den treuen Sanger, den ihr der Gatte

zum Schutze beigegeben, beseitigt hat, schenkt

sie seinem Werben GehOr (Athen. I 14 B). A.

bestellt einen Spiiher, der ihm nach Jahresfrist

das Kommen des Kb'nigs meldet. Er ladet ihn

zum Mahle in sein Haus und legt 20 Kampfer
in einen Hinterhalt. Nach dem Mahle brechen

diese vor und erschlagen Agamemnon saint alien

seinen Gefahrten; aber auch sie alle fallen, so

dass nur A. ubrig bleibt. Nun bemachtigt er

sich der Herrschaft. Sieben Jahre herrsclit er

im goldreichen Mykenai, im achten ereilt ihn

die Blutrache durch die Hand des Orestes. Her-

mes hatte A. gewarnt. Od. Ill 193f. 256f. 3011
IV 514f. I 28f. 298f. XI 409f. XXIV 19f. 96f.

Prokl. Nost. p. 53 K. Eobert Bild und Lied 162.

v. Wilamowitz Horn. Unt. 154ff. Thramer
Pergamos 154f.

Die Folgezeit mindert den Anteil A.s an der

Ermordung Agamemnons, wahrend Klytaimnestra

die Hauptrolle erhalt , wahrscheinlich nach dem
Vorgange des Stesichoros. Von der ganzen Eeihe

von Greuelscenen dagegen im Geschlechte des

Atreus, mit denen auch die Figur des A. ver-

kniipft ist, weiss Homer noch nichts. Diese Sagen

verdanken ihre Entstehung wohl dem Gegensatz

der siegreichen Dorer zu den alten Herren des

Landes. Robert a. O. 187f. v. Wilamowitz
Herakles I 113.

Nach Aisch. Ag. 1605 ist A. das dritte Kind
des Thyestes, und wird mit dem Vater von Atreus

ausser Landes getrieben. Die zwei alteren Bruder

hatte Atreus dem Thyestes zum Mahle vorgesetzt.

Nach der am meisten verbreiteten Fassung der

Sage yvar A. ein Sohn des Thyestes und seiner

Tochter Pelopia (oder Mnesiphae, Tzetz. chil. I

453). Thyestes hatte in Sikyon niichtlicherweile

und ohne von ihr erkannt zu werden, seine Toch-

ter geschandet. Der Sohn aus dieser Verbindung
sollte nach einem Orakelspruch der Racher des

Vaters an Atreus werden. Pelopia wird bald

darauf an Atreus verheiratet und gebiert diesem

den A. Sie setzt den Knaben aus: er wird je-

doch von Hirten gefunden und mit Ziegenmilch

ernahrt (s. o.), spater von Atreus als sein eigener

Sohn erzogen. Unterdessen wird Thyestes ein-

gebracht. Atreus erteilt dem A. den Auftrag,

den Thj'estes im Gefangnis zu toten. Das Schwert
aber, das A. tragt, hatte seine Mutter in jener

verhangnisvollen Nacht ihrem Verfuhrer ent-

rissen. So erfolgt die Erkennung. Im Schmerz
fiber die furchtbare Schande ersticht sich Pelopia

mit dem Schwerte; A. aber totet den Atreus,

wahrend er am Meere ein Opfer verrichtet, und
nimmt mit seinem Vater von der Herrschaft
Besitz. Hvg. fab. 88. Schol. Eur. Or. 14. Schol.

Plat, leg." VIII 839 C. Apd. Ep. Vat. X 5. Sen.

Ag. 30. Andok. 1 128f. Soph. Thvest. fr. 146 X.

Eur. Thyest. fr. 382 N. Dio Chrys. LXVI 6. Wah-
rend der Abwesenheit des Agamemnon verfuhrt A.

die Klytaimnestra entweder auf Anstiften der

Aphrodite (Hes. fr. 112 K. SchoLEur. Or. 249),

oder durch tuckische List des Nauplios , Apd.

Ep. Vat. XXII 3—4. Schol. Lyk. 386. 1093. Ov.

rem. am. 161f. A. und Klj'taimnestra teten den

Agamemnon beim Mahle, oder im Bade, nach
anderen bei einem Opfer. Hyg. fab. 117. Serv.

Aen. XI 267 (s. Agamemnon). Klytaimnestra
ffihrt den totlichen Streich, A. ist der feige Buhle,
der spater nicht einmal das Grab des Konigs in

Ehren halt. Orestes war vor den Mordanschlagen
des A. zu Strophios gerettet worden, nach einer

Version von seiner Amme, deren Sohn daffir von
A. getotet wird (Pherekydes fr. 96). Aus Pho-

lOkis kehrt er im achten Jahre nach dem Tode
des Vaters zuriick und erschlagt im Vereln mit
Pylades die Mutter samt dem Buhlen. Pind.
Pyth. XI 151 Aisch. Ag. 1577ft

-

.; Choeph. 134.

5541 8701 9871 Eur. El. 81 1221 1551 7611
8401; Or. 5611 Soph. El. 971 14951 Aristot. pepl.

lBgk. Sen. Ag. 431 Apd. fr. Sabb. 175; Ep. Vat.

XXIII 10. 12. Hyg. fab. 119. Serv. Aen. IV
471. Ael. v. h. II 11. Luk. am. 47. Veil. Pat.
I 1, 2. Diet. VI 21 v. Wilamowitz Hermes

20 XVIII 1883, 2241 Tiber die Tragodien Aegi-
sthus des Livius Andronicus, Didorestes des Pacu-
vius, Pelopidae, Clytemestra, Aegistkus des Accius,

in denen A. vorkam, s. Ribbeck Rom. Trag.
281 2391 457ff. Robert a. O. 185.

Kurz nachdem er die Herrschaft erlangt hatte,

nahm A. Partei far Aigialeia gegen Diomedes,
so dass dieser ausser Landes floh (Diod. VII 1, 4).

Als rechtmassige Gattin des A. nennt Diet.

a. O. eine Tochter des Strophios. Auf Kinder
30 des A. von Klytaimnestra deuten Soph. El. 589.

Eur. El. 62. 626; mit Namen genannt werden
Erigone (s. d. , Marm. Par. 40. Kinaithon fr. 4
K. Paus. II 18, 6), Aletes (Hygin. fab. 122),

Helena, von Orestes getotet (Ptol. Heph. 4). Die
Griiber des A. und der Klytaimnestra wurden in

Mykenai gezeigt (Paus. II 16, 7). Lukian de
salt. 67 erwahnt einen mimischen Tanz ,Aigi-

sthos". In den athenischen Propj'laien stellte

ein Gemiilde dar, wie Orestes und Pylades den
40 A. toten, dem die SOhne des Nauplios zu Hfilfe

kommen. Paus. I 22, 6. Auch Theoros malte
den Tod des A. Plin. XXXV 144. Den Mord
des Agamemnon und der Kassandra zeigte das
Gemalde Philostr. im. II 10.

Eine Anzahl streng rf. Vasen stellen, wahr-
scheinlich nach stesichoreischer Fassung, die Er-
mordung des A. dar. Die Entstehung des Typus
ist mit der polygnotischen Schule in Verbindung
zu bringen (Robert a. O. 149ff.); Euripides

50 folgte wohl der Kiinstler der Vase Arch. Jahrb.

V 1890, Anz. 90*. Die Sarkophage behandeln
den Stoff, mit einer Ausnahme, ausschliesslich

nach Aischylos. Robert Sark. Rel. II nr. 154
—161 : nr. 155 geht vielleicht auf das Gemalde
des Theoros zurfick ; ahnlich muss auch die Dar-
stellung Luk. de dom. 23 gewesen sein. Blfim-
ner Arch. Stud. z. Luk. 60. Gaz. arch. XI 1886,

II Belger Arch. Jahrb. HI 1888, 151. Den
Mord des Agamemnon stellen 3, die Eache des

60 Orestes 11 Volterraner Aschenkisten dar. Schlie
Tro. Sagenkr. 154ff. Brunn Urne Etr. 74ff.

[Escher.]

Aigithallos (Aiyl&oJ./.os Diod. XXIV 1 ; Alyi-

da).oi Zonar. VIII 15; Alyi&aooo? Ptol. Ill 4,

4) , Vorgebirge und festes Stadtchen in Sicilien

zwischen Drepanum und Lilj'baeum, ersteres jetzt

Capo S. Teodoro, letzteres zu Diodors Zeiten

"AxeXXov genannt. [Hulsen.]

1
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Aigition , Hanptort der 'Ajiodtozo! (s. d ) in
der Aetolia inUnpog (Thuk. Ill 97), nach Lol-
ling Hellen. Ldsk. 141 vermutlich am West-
rand der einzigen grCsseren Ebene hart tiber dem
rechten Ufer des Daphnos, 80 Stadien vom Meer-
jetzt Veluchovo. [Hirschfeld.] '

Aiglaer (Alyldns ), Asklepios. Hesych. v. Wi-
lamowitz Isyllos 92. [Wentzel.]

Aigle {AXyln ). 1) Eine der Hesperiden. Hesiod
frg. 251 Ez. bei Schol. Verg. Aen. IV 484
Apollon. Ehod. IV 1428 (Verwandlungssage)!
Apollod II 5 11 2. Hygin. praef. 9, 11. Lactant.
Stat. Theb. II 280. Unger Sinis 107.

2) Najade, Gemahlin des Helios, Mutter der
Chariten Antimach. (frg. 100 K.) bei Paus. IX
35, 5. Verg. eel. VI 20.

3) Heliade, Tochter des Helios und der Klv-
mene (oder der Ehode, Schol. Od. XVII 208)

S
U

,

e
"li*. ^^ Schwestern nach dem Tode ihres

Bruders Phaethon, den sie iibermassig beklagten
in eine Pappel verwandelt : sog. Hesiod. bei Hygin
fab. 154. 156. Heracl. de incred. 36. Anon bei
Westermann Mythogr. 345, 14. Tzetz. Chil.
IV 365. Wieseler Phaethon (Gotting. 1857) 5
Knaack Quaest. Phaethont. (Berlin 1886) 10.

4) Eine Tochter des Phlegyas und der Kleo-
phema, von Apollo Mutter des Asklepios. Isyllos
Paian D 10, 19 (S. 13 Wil.). v. Wilamowitz
Isyllos 89—93. In Athen jiingste Tochter des
Asklepios und der Heliade Lampetie, Hermippos

1£, }}.
505 B^kl 4

)
bei Scho1

- Aristoph. Plut.
701. CIA III 171b. Aristid. VII p. 79 Ddf.-
auf einem Gemiilde des Sokrates, Plin. n. h.XXXV 137; vgl. v. Wilamowitz a. a. O. 90.

5) Tochter des Panopeus, Geliebte und Ge-
mahlin des Theseus, der ihretwegen Ariadne ver-
liess, Hesiod. frg. 130 Ez., danach Istros (PHG I
420) bei Athen. XIII 557 a mit der Anm. Kaibels
Wellmann de Istro Callim. (Greifsw. 1886) 19.

6) Bacchantin, Amme des Dionysos, Nonn
Dion. XIV 221. [Knaack.]

'

_
Aigleis {Aiy/.nlg), eine Tochter des aus Lake-

daimon in Athen eingewanderten Hyakinthos
Sie wurde am Grabe des Kyklopen Geraistos zur
Abwendung einer bei der Belagerung Athens
durch Mmos wiitenden Pest mit ihren Schwestern
geopfert Apollod. Ill 15, 8, 3. S. Hyakinthidcs
und Eohde Psyche 129, 2.

"

[Knaack.]
Aigletes (Alytfzrig) , Epiklesis, unter der

Apollon in Anaphe verehrt wurde. Apollon A
hatte dort ein jahrliches Pest, an dem Manner
und irauen einander in Scherzreden verspotteten
Die Kultlegende erzahlte, dass, als die Argonaut
ten auf der Heimkehr bei Thera in einer finste-
ren Sturmnacht verzweifelteu, Apollon ihnen auf
Iasons Gebet in glanzender Gestalt erschien und
ihnen die Insel Anaphe erstehen liess, wo sie lan-
deten und den Kult des Apollon A. giiindeten.
Am andern Tage verspotteten Medeia und die
*rauen die Helden, woher sich jenerFestgebrauch
schneb. Der Apollon A. ist identisch mit dem
Aoyelaiag (s. d.) und 'AvatpaTo; (s. d.). Apoll. Eh.
IV 1694-1730. Konon 49. Apollod. I 9, 26.
Strab. I 46. X 484 aus Kallimachos, den Knaack
tur die gememsame Quelle des Apollonios, Konon
und Apollodor halt. Hesych. s. Alylim v. Weih-
geschenk an Apollon A.: CIG 2482. Zur Tempel-
geschichte: CIG 2477.
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Moderne Litteratur: O. Schneider zu Cal-
liniach. frg. 112. 113. G. Knaack Callimachea
(Berlin 1886) Iff. t. Wilamowitz Isyllos 92f.

[Wentzel.]
Aigloi (Herod. Ill 92), ein Volk des persischen

Seiches, das unter Darius I. mit den Baktria-
nern den zwolften Steuerbezirk bildete. Die Na-
mensform zeigt keineswegs arisches Geprage ; an
die Yaghn-6bi an den Quellen des Zarafsan oder

10 gar an die Geli, Gelani der sfidkaspischen Ufer-
region, wird kaum zu denken sein.

[Tomaschek.]
Aigobolos

(
Alyopoko;), Epiklesis des Diony-

sos in Potniai in Boeotien. Aus der aitiologi-
schen Legende dieses Kultes ergiebt sich, dass
diesem Dionysos urspriinglich Menschenopfer dar-
gebracht wurden (vgl. A n t h r o p o r rh a i s t e s), die
spater durch Ziegenopfer ersetzt worden sind.
Die Sage erzahlt, dass, als einst beim Opfer von

20 den trunkenen Einwohnern ein Priester des Gottes
getotet wurde, die Stadt eine Pest beflel, und
dass sie nach einem Orakel zur Siihne alljahr-
lich einen Knaben opfern mussten. an dessen
Stelle spater der versehnte Gott selbst eine Ziege
setzte. Paus. IX 8, 1. [Wentzel.]

Aigokeros (aiyoy.egcog). - 1) Name des Stein-
bockes im Tierkreise (s. Zodiacus). Der Sage
nach wurde Pan zum Lohne fiir die Hiilfe, die
er den Gottern im Kampfe gegen die Titanen

30geleistet hatte, als Steinbock unter die Sterne
versetzt. Die Einzelheiten werden verschieden
berichtet. Eratosth. catast. XXVII nebst der
von Eobert p. 148f. zusammengestellten Parallel-
iiberlieferung aus Hygins Astronomica und den
Scholien zu Arat und Germanicus. Ausserdem
Schol. Germ. p. 407f. Eyss. (aus Nigidius). Hyg
fab. 196

;

Philodem. Anth. Plan. 234 (wo Pan
selbst Aiyixeomg heisst). Lucret. V 613. Lucan
IX 537 nebst Schol. X 213 nebst Schol. Vgl

40Aix Nr. 1. [Wentzel

J

2) Monat des spateren lunisolaren Kalenders
der ,Makedonier', genannt im rj/umoMytov fitjrcor
diacpoQwv no'Kswv bei H. Estienne im thes
linguae Graec. VLTI app. 361 (Didot) und bei
Usher de Asianorum anno, Genf 1722, 394. Er
entspricht dem Zeitraum zwischen dem 25. De-
cember und dem 22. Januar. Benannt ist er
nach dem entsprechenden Zeichen der Ekliptik
(s. Zodiacus). [Kubitschek.]

50
__

Aigolios (Aiyci/.mg), ein Kreter, der mit Laios.
Keleos (? Koloios Meursius. Kolios Munckerj
in die heilige Bienengrotte, darin Ehea den Zeus
geboren, eindrang ran Honig zu stehlen. Aus
dieser Hohle, deren Betreten Gottern wie Sterb-
lichen verboten, sieht man j ahrlich zu bestimmter
Zeit helles Feuer hervorleuchten, der Sage nach.
wenn das Blut des Zeus von der Geburt hervor-
quillt. Zeus griff die Manner mit dem Donner
an und nur das Dazwischentreten der Moiren und

60 der Themis hinderte ihn , sie mit dem Blitz zu
erschlagen, worauf er sie in die gleichnamigen
Vogel verwandelte, den A. in einen Nachtvogel
(aiyco/.io;). So Boios nach der Randschrift bei
Anton. Lib. 19. Uber die Flamme als Svmbol
der Jahresfruchtbarkeit s. Welcker Gotterl. II
222 - [Hoefer.]

Aigon (Alyihv), Monat des (in rein astrono-
mische Monate zerfallenden) Jahres y.aza Aiovv-
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<hov (vgl. oben S. 61 9f.), Almagest II 236 Halma.
S. Zodiacus. [Kubitscheck.]

Aigoneia (Alywveia), Stadt im Gebiete der
Malier, deren Lage nicht naher zu bestimmen
ist, Lykophr. 903. Steph. Byz. [Hirschfeld.]

Aigophagos (Alyotpdyog), Epiklesis der Hera
in Sparta, wo ihr Ziegen geopfert wurden. Der
Legende nach wurde der Kult von Herakles ge-

stiftet, der nach einem Zuge gegen die Sonne
des Hippokoon Hera opfern wollte, weil sie ihm
nicht im Wege gewesen war, und dabei nichts

hatte als eine Ziege. Paus. Ill 15, 7. Hesych. Suid.

[Wentzel.]

AigOSa?es (Alyoaaysg), ein galatischer Stamm,
welchen Attalos 218 zu Hiilfe holte (Polyb. V
77f.), wie es scheint aus Europa; schon deswegen
ist es nicht angezeigt, in Ter.rooayeg zu andern,
vgl. H. van Gelder de Gallis in Graecia et

Asia. Dissert. Amsterd. 1888, 205.

[Hirschfeld.]

AigOS potainos {Aiyog Tiorafiog) , Stadtchen
und Fluss an der Ostkiiste des thrakischen Cher-
sonnes, bekannt durch die Mederlage der Athc-
ner im J. 405. Diod. Xni 105. Corn. Nep. Ale.

8; Lys. 1. Strab. VI 287. Xen. hell. II 1.

21. Plut. Lys. 9. Mela II 26. Plin. IV 48.

"Uber einen dort niedergefallenen Meteorstein
vgl. Aristot. Meteor. I 7. Diog. Laert, II 10. Plin.

II 58. 59. Ammian. XXII 16. Tzetz. Chil. II

892. Philostr. vit. Apoll. I 2. Alybg nozafioi
Herod. IX 119 u. a. Jctzt nahe Dzimalikoei, am
rechten Flussufer und = Cissa oder Cressa? Bull,

hell. IV 517. Miinzen Head HN 222.

[Hirschfeld.]

Aigosthena (za Aiyoo&eva) , Stadt an der

Kordwestkiiste von Megaris, am Wege voin Pelo-

ponnes nach Boeotien, beim heutigon Porto Ger-

mano, deren Eingmauer zum Teil noch in ihrer

urspriinglichen Hohe (12—16 Fuss) und mit ihren
Turmen erhalten ist; vgl. Eoss Archacol. Aufs.
I 236f. Langere Zeit hat die Stadt zum boeoti-

schen Bunde gehOrt, dessen Vertretung in On-
chestos zusammenkam, s. Le Bas-Foucart nr.

Iff., bes. S. 2 und 19 gegen Boeckh Monatsber. d.

Berl. Akad. 1857, 485. Unter den Heiligtttmem
der Stadt war das angesehenste das Me/.afixo-
Seiov, dem Seher Melampus geweiht. welchem
man alljiihrlich ein Fest feierte, s. Inschrift
bei Boeckh a. a. O. 484. Le Bas-Foueart
nr. If. Paus. I 44, 5. Sonst vgl. Xen. hell. V
4, 18. VI 4, 26. Skyl. 39. Plin. n. h. IV 23.

Athen. X 440. Unter dem Narnen Aigostheneia
von Arkadios zu Phokis gerechnet (Steph. Bvz.)
und so bei Ptolem. Ill 15, 18. Vgl. Athen.
Mitt. V III 187. Miinzen Head HN 329. In-

schriften auch Bull. hell. IX 318. [Hirschfeld.]

Aigostis (Atycoozig), nach Steph. Byz. eine
Stadt in Lokris oder auch ein Platz innerhalb
(ausserhalb. nach Meineke) der fwelcher"?) Stadt.

[Hirschfeld.]

Aigna (Al'yova), Stadt in Hispania Baetica,
nur von Strab. Ill 141 mit Urso. Tucci und
Ulia genannt; daher vielleicht das baetische

Oscua (s. d.). [Hiibner.]

Aignsa s. Aegusa.
Ai'yovaaai s. Aegates insulae.
Aigypios , ein Thessaler , Sohn des Antheus

und der Bulis. Als er mit der Witwe Timandra

sich in vertrauten Umgang einliess, veranstaltete

es deren Sohn Neophron, dass er seiner eigenen

Mutter, in der Meinung, es sei Timandra, bei-

wohnte. Als Bulis den Irrtum entdeckend ihrem
Sohn die Augen ausstechen und sich selbst toten

wollte, erbarmte sich Zeus der Ungliicklichen und
verwandelte den Aigypios und Neophron in Geier
(atyvmot), die Bulis in einen Wasservogel (ircoiyf),

Timandra in eine Meise (alyt&cdkog). So Boios
10 nach der Eandschrift zu Anton. Lib. 5.

[Hoefer.]

Aigyptia und Aigyptios, Epikleseis der Hygi-
eia, des Apollon und des Asklepios in Epidauros,
Paus. n 27, 6 ; der Isis in Korinth, Paus. II 4,

6. Lact. inst. div. I 21, 20; des Sarapis, Clem.
Al. Protr. IV 52. [Wentzel.]

Alyvniriov niXayos, bei Herod. II 113 an-

scheinend unmittelbar ans aegaeische Meer gren-

zend, bei Strabon (X 488) liegt es unterhalb des

20 karpathischen Meeres und bildet mit dem issi-

schen und pamphylischen eine Einbuchtung des

,inneren Meeres' (II 121), in dieser Beschrankung
auch sonst. Strab. I 30. Ptol. V 14, 2. Diod.
Sic I 31 u. a. [Hirschfeld.]

Aigyptios, ein Greis von edler Abkunft auf
Ithaka, Freund des Odysseus und Telemachos,
Horn. Od. II 15ff. Er hatte vier Sohne, deren einer,

Antiphos , Gefahrte des Odysseus war und von
Polyphemos aufgezehrt wurde; ein anderer, Eu-

30 rvnomos , war unter den Freiern der Penelope,

uod zwei bebauten das Feld ihres Vaters.

[Hoefer.]

Aigyptos. 1)'H Ai'yvjzzog, Name des Nillandes.

Uber Bedeutung und Ursprung dieser Benennung
ist viel gestritten worden , und sie diirfen noch
bis jetzt fiir unbekannt gelten (Ed. Meyer Gesch.
d. Altert. I 48 ; Forschungen I 82, 2), trotz der

Menge der vorhandenen Erklarungsversuche. Darf
auch im allgemeinen angenommen werden , dass

40 A. als Name des Landes auf 6 Aiyvszzog (s. Nr. 2)

als Namen des Nilstromes zuriickgeht, so schwankt
doch selbst in dieser Hinsicht noch das Urteil

(vgl. z. B. v. Gutschmid Kl. Schr. I 360 mit

382), und es bleibt ein dem entsprechend weiter

Spielraum fiir Hypothesen. Vor allem spricht

diese Unsicherheit mit in der Frage, ob iiberhaupt

ATyv.-rzog fiir ein Wort rein griechischen Ursprungs
gehalten werden darf. Man hat bei letzterer

Aiuiahme Afyvzio; meist mit aiyvmog ,Geier' in

50 etyinologischen Zusammenhang gesetzt, aber auch

dies unter sehr von einander abweichenden Deu-
tungen und Auffassungen (vgl. z. B. Perizonius
Aegypt. origin, investig. 13f. Pictet Originei

indoeuropeennes 11 460, 2. v. Gutschmid Kl.

Schr. I 382) , die alle etwas sehr Gezwungenes
an sich haben, gleich Gottfr. Hermanns Aus-

legur.g, der (de histor. Graec. primordiis 12 =
opusc. II 205) ein aTyvy = yvy in dem Sinne

von volucer supponiert hat (vgl. Aetos Nr. 1).

60 Dass mit dem mythisch-sagenhaften A. (s. Nr. 3)

und den Aiyv.-izifidai eine etymologische Wurzel-

verwandtschaft bestehe, hat, wie bereits Heffter
(Gotterdienste auf Ehodus II 46) erkannte, ganz
mit UnrechtVolcker(Mythologiedes Iapetischen

Gesehlechtes 192. 224) in Abrede gestellt. Be-

sonderes Gewicht hat auf diese etymologische
Zusammengehfirigkeit Fr. v. Duhn gelegt, der

(de Menelai itinere Aegyptio 43) den Namen der
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Aigyptiaden, hieriu Usener folgend, als Aiyomi-
%ovq deuten will und die Meinung vertritt, zuerst
habe bei den Griechen AXyvnxog der fluvius cae-
lestis geheissen, quo deorumsedes beatae mu-
niuntur, erst spater, als dann Agyptenland ihnen
bekannt wurde, sei der Name auf dieses Gebiet
iibertragen worden; eine Theorie, zu deren Be-
griindung aber auf keinen Fall das Vorkommen
von Aiyvnxiog als Eigenname eines Ithakesiers

dem Mittelmeergestade Agyptens gesucht haben.
Da (Deuteron. II 23. Amos IX 7. Jerem. XLVII
4) Kaftor als dasjenige Gebiet genannt wird,
von dem aus die Philistaier das Kiistenland Pa-
laistina in Besitz genommen haben, mtissten sie

allerdings aus dem an Syrien angrenzenden Ge-
stadelande Agyptens dorthin gekommen sein, aber
dies wurde audi den NacMchten nicht wider-
sprechen, welche fiber die Vorgeschichte der

(Od. II 15) mit hatte verwertet werden dtirfen. 10 Philistaier den agyptischen Denkmalern sich ab
Auch K. Tump el (Jahrb. f. Philol. Supplbd.
XVI 161) nimmt an, zuerst habe nicht das Nil-
thai den Namen A. , den Turn pel mit dem in

poseidonischen Namen so hauflg erseheinenden
Stamme Aiyv- zusammenhalt, gefuhrt, sondern er

sei dahin nur verpflanzt und zwar aus der Chal-
kidike und dem Miindungslande des Strymon,
wo die a)lt) Atyvitzog fiixga des Steph. Byz. zu
suchen sei, der .Aigypter' Proteus sei ja sicher

gewinnen lassen, denn danach haben diese , be-
vor sie im syrischen Kiistenlande sich festsetzten,

erst den Versueh gemacht, jene Ostlichste Grenz-
mark Agyptens in ihre Gewalt zu bringen, und
sind erst nach dem Misslingen dieses Versuches
wieder nach Palaestina umgekehrt. Ausserdem
musste, wogegen aber wenig einzuwenden ist, die
Benennung eines Kiistenstrichs auf das ganze
Land iibertragen worden und das Fremdwort in

nicht in Agypten heimisch. Das wesentlichste 20 die Sprache der Hellenen nicht aus dem eigenen
Argument fur den griechischen Ursprung des
Wortes bringt E. Lepsius (Beal-Encyklopadie
f. protest. Theologie u. Kirche 12 166), namlich
dass dieser Name nur bei den Griechen und bei
Volkern , die ihn von diesen erhalten haben , in

Gebrauch gevvesen ist, aber auch seiner Ansicht,
dass die urspriingliche Bedeutung aus den an-
klingenden WOrtern sich nicht mehr ermitteln
lasse, wird man dann vorlauflg beipflichten miis

Verkehr mit den Agyptern, sondern aus dem
Munde eines anderen, Agypten naher wohnenden
Volkes heriibergenommen sein, ein Vorgang, fur
den es ja eb'enfalls nicht an Beispielen fehlen
diirfte. Unmoglich ware das alles zwar nicht,
doch ist auch nichts davon wirklich erwiesen,
und gegen die Gleichsetzung von A. mit Ikaftor
sowie die auf dasselbe hinauslaufenden Hypo-
thesen (K. B. Stark Gaza und die philistaeische

sen. Andere haben, in der Uberzeugung, mit 30 Kiiste 100—104. A. Scheuchzer Monatsschr.
einem Lehnworte zu thun zu haben, im Altagyp
tischen das Prototyp von AXyvmog nachzuweisen
versucht. So wurde nach H. Brugsch (Geogr.
Inschr. I 83) A. entstanden sein aus Hat-ka-Piah
,Haus des Ptah-Ebenbildes' (vgl. He'phaistia).
Diese Bezeichnung wird jedoch zwar fur einen
Tempelbezirk von Memphis und auch in erweiter-
ter Bedeutung fur diese Stadt, aber niemals fur

das ganze Land gebraucht, und die Annahme,

d. wissenschaftl. Vereins Ziirich III 319f. S. Rei-
nisch Sitzungsber. Akad. Wien XXX 400f. F.
Dietrich Archiv f. wissenschaftl. Erforschung
des A. T. I 313f. G. Ebers Ag. u. d. Bficher
Moses I 131f.) spricht durchaus die Thatsache,
dass in der Sprache desjenigen Volkes, dem hier-
bei in erster Linie die Vermittlung hatte zu-
fallen mtissen , in der Sprache der Phoinikier,
Agypten nachweislich gar nicht jenen Namen

dass nach Hat-lca-Ptah auch einer der Nilarme 40 gefuhrt hat, sondern mit demselben Wortstamme
benannt war (vgl. 6 AXyvnxog unter Nr. 2), be-

ruht auf ziemlich unsicherer Deutung bildlicher

Darstellungen. Ungleich weniger hat Th. B en-
fey s Hypothese fur sich, der (Verhaltnis d. agypt.
Sprache zum semit. Sprachstamm 20, 1) fur evident

hinstellt, dass A. und koptisch etfoocy
(= Afflloxp) einander entsprachen, unddasA'aAi

hxx:, vgl. Mestraim) bezeichnet wird, der
dazu auch in alien anderen semitischen Mund-
arten dient. Vollstandig verkehrt hat man (vgl.

/.. B. P[risse] Egypte sous la domination de
Mehemet Aly 104 und noch Far rar Families of
Speech 112 Anm.) zur Erklarung von A. den
Volksnamen der Kopten, der heutigen christlichen
Bewohner Agyptens, herbeigezogen

; Kubt (vulgar
Kibt), der ,Kopte', ist (wie bereits Eus. Benau-

Ptah, welches M. A. Uhlemann (Gramm. ling. 50 dot liturgiarum orientalium collectio I CXIII
copticae 6) als Agyptens Namen in der Hiero-
glyphik nachweisen zu konnen behauptet, ist ein
leeres Phantasiegebilde. Auch auf die semiti-
schen Sprachen ist man zuriickgegangen. Wenig
Anklang freilich hat die Ableitung von der Wur-
zel cp=« clausit (Sickler Geogr. II 586) gefun-
den, um so mehr Anhanger dagegen die Ansicht,
dass in A. derselbe Landername enthalten sei,

der in dem hebriiischen Bibeltexte mrsD—

N

erkannte) gerade erst entstanden aus Alyvjtxiog,

EYJITJOC, KYJTTdJOC
Alyvxxiag yrj fur AXyv.-xiog Orac. Sibyll. V 507.
Andere Namen Agyptens vgl. unter Aeria Nr. 1,

Aetia Nr. 1, Arankilis, Cham, Chemia,
Ham, Hephaistia, Hermochoinios, Her-
mochymios, Melambolos, Me/.an^odcov
/(boa^ Mestraia, Mestraim, Myara, Ogy-

Ikaftor lautet (die ,Kaftor-Kiiste'. das ,Kaftor-Ei-60gia~ Potamitis. Eine Aufzahlung* antiker Be
land' ; von ->n , das sowohl .Eiland' als auch
.Kustenstrich', ,Land am Meeresufer' bedeutet).
Es wfirden damit auch diejenigen Bibelausleger
Eecht hehalten, welche das Kaft&r-Land, dessen
Bewohner oder Abkommlinge Gen. X 14 in einer
Aufzahlung verschiedener Landesteile Agyptens
unter der Benennung Kaftorim als Abkommlinge
Misrajims, d. i. Agyptens. aufgefuhrt werden, an

nennungen bei Steph. Byz. Vgl. auch die Zusam-
menstellung G. Partheys (vocabularium coptico-
lat. 511f.), femer S. Eeinisch Uber die Namen
Agyptens bei den Semiten u. Griechen, Sitzungs-
ber. Akad. Wien XXX 379f.; Uber d. Nam. Ag.
in der Pharaonenzeit, ebd. XXXVI 47f.

Agypten wird begrenzt im Norden durch das
Mittelmeer (Alyvxtiov ne/.ayog Strab. I 58. II
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122 u. s. Diod. I 31 ; Aegyptium mare lust. II

1, 19), im Siiden durch die ersten Stromschnellen,

welche — bei dem heutigen Asuan (Syene) —
in dem Kataraktengebiete von Elephantine (Her.

n 17. Strab. XVII 787) bis Philai die Schiffahrt

nilaufwarts unterbrechen. Noch bei den Kopten
bedeutet ,von Eakoti bis Pilakh', d. h. von Ale-

xandrien bis Philai, soviel wie ,von einem zum
anderen Ende Agyptens' (vgl. Zoega Catalogus

Codd. Copt. 53). Nach Osten und Westen hin

werden Agyptens Grenzen gebildet durch die

breiten Kiistenstriche , welche in Gestalt zweier

Hohenziige dem Laufe des Nilstroms von da ab,

wo dieser durch das Eataraktengebiet sich Bahn
brechend den Weg zum Mittelmeere einschlagt,

zur Eechten und Linken in geringem Abstande
das Geleit geben und erst von der Stelle an,

wo dieser Flusslauf in mehrere Miindungsarme
sich gabelt, d. i. kurz vor Kairo , oder genauer

nach der Eechnung der Alten bei Kerkasoron

(s. d. und Neilos), seitwarts mehr und mehr zu

riicktreten und so fur das weite Flachland des

Delta (s. d.) den Eaum lassen. Bis zu jencr

Teilungsstelle umsaunit die Flussufer nur ein

schmaler Streif anbaufahigen Erdreiches, das die

Alten (Strab. XVII 789) einem langgereckten

Gurtbande verglichen haben
;
ja an manchen Orten

treten die umgrenzenden Hohenziige, von Osten
der arabische, von Westen der libysche, mit steilem

Abhange unmittelbar an den Fluss heran, be-

sonders auf dem siidlichen Abschnitte und auf

der Osthalfte. Einen Zuwachs erhalt das Acker-

land noch dadurch, dass kurz vor der Gabelung
der Miindungsarme am Nile sich ein Flusslauf
— jetzt Bahr Jusuf, ,Josefstrom' genannt —
seitwarts abzweigt, welcher das sogen. Fayum,
ein grosses Oasenland, das unmittelbar zur Seite

des Nilthales nach Westen zu sich aufthut, mit
Wasser versorgt und befruchtet (vgl. Arsinoites
Nomos und Moiris). In weiterem Sinne zu

Agypten gehOren auch noch die Oasen, die weiter

westlich, im Durchschnitte vom eigentlichen Nil-

thale fflnf Tagereisen entfernt, als eine Eeihe
fruchtbarer Bodensenkungen in der sandreichen
libyschen Wiiste verteilt liegen (s. Amm onion,
Hibis, Oasis, Trinuthis). Doch gerade gegen
Westen hin ist Ag3rpten fast seiner ganzen Langen-
ausdehnung nach von dem ubrigen Nord-Africa
so gut wie vollig abgesondert wegen der uniiber-

windlichen Verkehrsschwierigkeiten , welche hier

in vOllig unbewohnbaren und zum nicht geringen
Teil noch heutigen Tages ganzlich unerforschten

EinOden, besonders nach Siidwesten hin in der

Sanddunenregion der Sahara , die nicht einmal
auf dem Riicken des Kameels sich durchmessen
lasst, selbst der Whnsten Unternelimungslust ab-

wehrend in den Weg treten; und die Strasse,

die von der Nordwestspitze des Deltas aus den Ge-
staden der Mittelmeerkuste folgend Agypten mit
Kyreneverbindet(vgLKatabathmos), noch mehr
aber die Zugange zur grossen Oase (vgl. Ammo-
nion) und die Wege, welche von ihr uber Augila
an die grosse Syrte fuhren oder stidwarts nach
Central-Africa ausmunden, sind hOchst beschwer-

lich. Im Osten des Nilthales dagegen vermitteln

mehrere Querthaler, die den mannigfach geglieder-

ten Gebirgsstock der arabischen Wtiste durch-

setzen , die Verbindung mit dem africanischen

Gestadelande des erythraeischen Meeres, und auf

der Ostseite des Deltas bildet die 120 km. breite

Festlandbriicke des Isthmus von Suez das Binde-

glied, das den Zugang zu dem syrischen Ktisten-

lande, der Sina'i-Halbinsel und den angrenzenden
Teilen Arabiens erschliesst. So war zwar das

jederzeit nur schwach bevolkerte Gebirgs- und
Kiistenland des arabischen Wiistenstriches — die

Heimat der Trogodyten (s. d.), das ,Gottesland',

10 wie es als die Ostregion bei den Agyptern hiess

(A. Erman Zeitschr. f. ag. Sprache XX 205;
Agypten n 668) , — mit seinen Steinbrilchen

nicht unzuganglich und es bot sogar Handels-

strassen mit dem Anschlusse an Verkehrsbahnen,

die in ihren letzten Verzweigungen weit uber

den Bereich des agyptischen Anteiles des ery-

thraeischen Kiistensaumes hinausftihrten. Nur
sechs bis sieben Tagereisen trennten Koptos (s.

d.) von der Hafenstadt Asvuog Xijirjv (s. d. und
20 Myoshormos), und es ist kein Zweifel, dass

diese Strasse schon in Benutzung gewesen ist,

soweit die Geschichte Agyptens in die Vergangen-

heit zuriickreicht, wiihrend die ungleich weiteren

und muhseligeren Wege, welche sudostlich zu

dem Hafen von Berenike (s. d.) fiihrten, aller-

dings erst in der Ptolemaeerzeit recht in Auf-

nahme gekommen sind. Ja , eine von Antaio-

polis (s. d. und auch Arsinoe) nach Nordosten

verlaufende Wiistenstrasse miindete ebenfalls an

30 der Kiiste des roten Meeres aus , und zur See

wurde von dort aus der Verkehr mit den Berg-

werksbetrieben der Sina'i-Halbinsel in Gang ge-

halten. Doch auch nach dieser Seite hin standen

die Bewohner des Nilthales unter den Vergunsti-

gungen einer von Natur isolierten Lage. Wieder-

holt hat die Verbindung, in welcher Agypten
durch die der Gestadelinie des Mittelmeeres in

weitem Bogen nachgehende, am Nordsaume des

Isthmus sich entlang ziehende Strasse mit Vorder-

40 Asien stand, Agypten dem Einmarsche feindlicher

Heere und der Gewalt fremder Machthaber preis-

gegeben ; schon die Hyksos werden von hier aus

eingedrungen sein , es folgten dann der Eeihe

nach die Assyrer unter Asarhaddon , die Perser

unter Kambyses, die Griechen unter Alexander

d. Gr. Vom serbonischen See (s. Serbonis) aus-

gehend, fiihrte diese Strasse am Berge Kasios

(s. d.) vorbei durch die Wiiste et-Tih uber Eaphia

nach Gaza (Her. in 5. Dahlmann Forschungen

50 II 176: s. Kadytis und lenysos). Um die Eeise

durch einen vollig brunnenlosen Abschnitt dieser

Strecke zu ermflglichen, sollen die Perser nach der

Eroberung Agyptens eine regelmassige Versorgung

der Stationen mit Vorraten von Nilwasser in

Kriigen eingefuhrt haben (Her. LTI 6f.
7
vgl. Ostra-

kine). Aber auch sonst gait die Wiiste, die im
Osten des Deltas sich ausdehnte, fiir ein gefahr-

volles Gebiet, wo nicht bios im Sande verborgen

zahllose Schlangen lauerten (Strab. XVLT 803) und
60 Eaubtiere sich aufhielten, sondern auch geflugelte,

drachenartige Fabelwesen von Arabien her heran-

kamen (Her. II 75. Ill 107. Jes. XXX 6; vgl.

Buto und Ibis). Als ausserster nordftstlicher

Vorort Agyptens wurde Ehinokorura (s. d.) be-

trachtet, als die eigentliche nordOstlichste Grenz-

stadt Pelusion. Herqdot (II 6) umgrenzt die

nordliche Kiistenlinie Agyptens von Westen nach

Osten ,vom plinthinetischen Meerbusen bis zum
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serbonischen See, an den der Kasiosberg anstOsst'
und rechnet die Entfernung zwischen den beiden
Grenzpunkten = 60 axotvot zu je 60 Stadien,
eine Massangabe, die eine Verwechslung oder
•einen Rechenfehler enthalten muss (Letronne
Been, s. les fragments d'He'ron 136. Th. H. Mar-
tin Eev. arch. XI 142. E. Lepsius Ztschr. f.

iigypt. Spr. XV 7. v. Gutschmid bei A. Wiede-
mann Herodots 2. Buch 62). Diodor (I 31, 6)
giebt fur den agyptischen Abschnitt des Mittel-
meergestades 2000 Stadien an, Strabon (XVII
786. 791) von Pelusion bis zur kanobischen Nil-
miindung (nach Eratosthenes) rund 1300 Stadien,
von dort zur Insel Pharos 150 Stadien, was sich.
wenn man fur die Entferming von Taposiris bis
Alexandreia 200 Stadien und mit dem Itinera-
rium Antonini von Pelusion bis zmn Kasios 320
Stadien ansetzt, zu 1970 Stadien erganzen lasst
(P. H. L arc her zu Her. II 6). Nach Plin. V
48 sind von der kanopischen bis zur pelusischen
Miindung 170 Meilen, also 1360 Stadien; nach
Joseph. Bell. Jud. IV 10, 5 von Plinthine bis
Pelusion 3600 Stadien. Von der Siidspitze des
Deltas erstreckt sich nach Nordwesten in die Wilste
hinein das Thai der Natronseen (s. Nitriai) und
an der Ostscite des Deltas zweigt sich nach der
Mitte des Isthmus zu in der Bichtung auf Osten
ein anderes Wiistenthal ab, das Wadi Tumilat
(s. Phagroriopolites Nomos), das bei hohem
Wasserstande vom Nil mit Wasser versehen wird
und bis zu dem ,Krokodilsee' (Birket Timsah)
reicht, an den dann auf dem Isthmus weiter nach
Suden die Bitterseen (s. IIixQal Xi/ivai) sich
anschliessen. Eine von Rhinokorura oder dem
Kasios aus durch diese Seen zu dem nordwest-
lichsten Auslaufer des ervthraeischen Meeres, dem
Meerbusen von Suez (s.*Klysma und Heroon-
polis), gezogene Linie wiirde die Ostgrenze Agyp-
tens auf dem Isthmus bezeichnen. Zwischen dem
Kasiosgebirge und dem Mittelmeere liegen nach
Herodot (II 158. IV 41), der irrtiimlich dies fur
die schmalste Stelle des Isthmus halt, 1000 Sta-
dien, zwischen Pelusion und Heroonpolis rechnet
Strabon (XVII 803) 1000 Stadien und (I 35)
eine Reise von zwei bis drei Tagen, Poseidonios
veranschlagte diese Entfcrnung auf nahezu 1500
Stadien (Strab. XI 491. XVII 803), Agrippa (Plin.
V 65) auf 125 Meilen, also 1000 Stadien (andere
Massangaben bei Wiedemann zu Her. II 158).
Wegen der Landwege vom agyptischen zum roten
Meere fiber den Isthmus s. A r s i'n o e. Geographische
Schilderung der Landschaften im Osten des Deltas
bei G. Ebers Durch Gosen zum Sinai 2 500-527.
Brugsch Gesch. Ag. 188—211; vgl. audi Ara-
bia. Was die Langenausdehnung Agvptens be-
trifft. fur die auchin einer Inschrift aus*derPtole-
maeerzeit eine Schatzung [= 106 iter (.Schoinen 1

),

Inschrift von Edfu, Brugsch Thesaurus HI 606]
vorliegt, so rechnet Herodot (II 7) auf die Ent-
fernung zwischen der Mittelmeerkuste und Helio-
polis 1500 Stadien und von Heliopolis nach
Theben (II 9) 4860 Stadien, die man nach seiner
Behauptung in der kurzen Zeit von neun Tagen
zurucklegt, fiir die Entfernung vom Meere bis
Theben zusammen aber rechnet er nicht 6360
sondern 6120 Stadien, und von Theben bis Ele-
phantine 1800, vom Meere bis Elephantine also
7920 Stadien. Es ist zu vermuten, dass in diese
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Berechnung statt der Summe 6360 die 6120
Stadien, auf welche sich nach Her. II 15 der
Umfang der Theba'is belauft, irrtiimlich einge-
schaltet sind (v. Gutschmid bei Wiedemann
zu Her. II 9), erwahnt doch hierbei auch Hero-
dot ganz zwecklos nochmals der Lange der mittel-
landischen Kiistenlinie agyptens (II 9). Nach
Diod. I 31, 6 erstreckt Agypten sich 6000 Sta-
dien binnenwarts ins Land hinein. Artemidoros

lOrechnete von Philai bis zur Gabelung des Nils
an der Siidspitze des Deltas 600 Meilen, Juba
400 Meilen, Aristokreon 750 Meilen (Plin. V 59),
Eratosthenes (s. d.) von den Katarakten bei Syene
bis zum Mittelmeere 5300 Stadien (Strab. XVII
786), Plin. II 183 rechnet demgemass von Syene
bis Alexandreia kurz 5000 Stadien, dagegen V
59 von Elephantine bis Alexandreia 580 Meilen,
also nur 4690 Stadien, Joseph. Bell. Jud. IV 10,

5 von Syene bis Pelusion 2000 Stadien. Vom
20 ersten Katarakt bis zum Mittelmeere sind in

Wirklichkeit 890 km. Von Heliopolis an, bemerkt
Herodot (II 8), wird der Baum zwischen der ara-
bischen und der libyschen Gebirgskette schmal
und ist an der schmalsten Stelle nicht mehr als

200 Stadien breit; nur selten, dass das bewohn-
bare Land in die Breite voll bis zu 300 Stadien
misst, sagt Strabon (XVII 789) vom oberen Nil-
thale. In Wirklichkeit variiert die ,Breite des
Nilthales, inclusive der wiisten Strecken an den

30 Eandern, zwischen den bis zu 350 m. betragen-
deii Steilabfallen der ostlicheri und der westlichen
Seite, welche zwei Canalmauern gleich das Bett
einfassen, das sich der Strom durch das Plateau
des nubischen Sandsteines (mittlere Kreide), der
bis zum Gebel Selsele oberhalb Edfu reicht, und
weiterhin durch das des Nummulitenkalks Ober-
und Mittelagyptens gerissen hat, in Nubien von
1—2. in Agypten zwischen 3—7 deutschen Mei-
len' (G. Schweinfurth). Die Behauptung Hero-

40 dots (II 8), nach jener Verengung vier Tag-
fahrten stromaufwasts von Heliopolis erweitere
sich das Nilthal wieder, ist nicht recht verstand-
lich (Erklarungsversuche von D. D. Heath Joum.
of Philol. XV 230. A. Wiedemann Philologus
XLVI 172).

So beschrankt sicli Agypten inrierhalb eines
Landerumfangs von ungeheurer Ausdehnung doch
im wesentlichen nur auf den Bereich des Fluss-
gebietes des Nils diesseits der Katarakte. He-

50rodot (II 18) legt dem Orakel des Anion die Be-
griffsbestinmiung in den Mund, Agypten sei das
Land, das der Xilstrom uberschwemme und be-
wassere und Agypter seien alle, die diesseits Ele-
phantines hausten und Nilwasser tranken. Ahn-
lich definiort Strabon (I 32) A. als die waui'a
»> l-iiy./.iyt to ?5(.)o und (XVII 789) j; xozafiia
fiovov t) ixaxknoider rov Nd/.ov. ngvptische In-
schriften aus der Ptolemaeerzeit geben offenbar
nach alten einheimischen Traditionen den Betrag

60 des zum Ackerbau geeigneten Erdreiches , oder
wie sie mit mythologischer Anspielung sich aus-
driicken, des ,Horus-Anteils' , des .Anteils des
Horus-Auges', auf 12700 Acker an (J. de Roii£re
Inscriptious recueillies a Edfou I Taf. 116. H.
Brugsch Eeise nach El-Khargeh Taf. XXIV:
Thesaurus III 604f.) ; 10 900 davon rechnete man
,am Wasser des grossen Stroines'. Gegenwartig
betragt der Flachenraum des Kulturlandes zwi-
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schen Elephantine und dem Nordrande des Deltas

29 400 km., so dass in Wahrheit Agypten sich

auf ein Gebiet begrenzt, welches noch 55 km.
kleiner ist, als das des Konigreiches Belgien.

Auf das Bif, das Kulturland des eigentlichen

Nilthales von den Katarakten bis zum Anfange

des Deltas kommen nur 244 Meilen. Der amt-

liche Census vom 3. Mai 1882 rechnet fiir das

Kulturland bis zum zweiten Katarakte (bis Wadi

Haifa) 33 607 km., P. AmiciBey (L'Egypte 10

ancienne et modernei 52) 33238. Im Alter-

tum ist schwerlich der Betrag der bewohnten

und bestellten Bodenoberflache ein wesentlich

grosserer gewesen ; alle Anzeichen sprechen viel-

mehr daiiir, dass das Kulturland damals schon

in derselben Weise eingeengt war, wie gegen-

wartig. Die Sandwiiste ist zwar progressiver

Natur, aber war es schon im Altertum, und stets

ist gegen sie angekampft worden. Nur im Delta

Norden , von Osten nach Westen geht fiir ihn

die Aufzahlung der Himmelsgegenden , die Nen-

nung des Stidlandes geht der des Nordlandes,

die der Krone des Siidlandes der der Krone des

Nordlandes, ebenso der Kbnigstitel des Sfidrei-

ches dem des Nordreiches u. s. w. voran, und

das zunachst nordwarts an..die Katarakten an-

grenzende Land ist fiir die Agypter ein ,Vorder-

land'.

Die Haupteinteilung des Landes war die in

den ,Suden' = Oberagypten im weitesten Sinne,

von dem ersten Katarakte bis zum Beginne der

Deltabildung, und in den .Norden' = Unteragyp-

ten, das Land nOrdlich von der Gabelungsstelle

der Mimdungsarme (vgl. Pathares, Phatho-

res und Theba'is). Diese Zweiteilung war uralt,

sie spiegelt sich wieder in dem Amterwesen, der

Gotterlehre, der Symbolik, der.sprachlichen Aus-

drucksweise und der Schrift der Agypter (Brugsch
ist fireffen sie angeKampix woruen. uuiuii;™ uiuva..,^^-^^^* ~™-— - —

_

OJ j.--
^ „ _

(s d)sindGebietsverlusteeingetreten. Wer Agyp- 20 Geographie I 31. 76f). Das Nordreich wurde in

>'.-., .ii =1 j;_ tti: J- J„« a„^r.V.^i;v iin/1 Si>linft. hHyfiifhriet (lurch die
ten verstehen lernen will, muss iiber die Eigenart

des Nilstromes sich unterrichten, sagt schon Stra-

bon (136); durch die Existenz dieses Flusses ist

Agyptens Kulturentwicklung und welthistorische

Bedeutung wesentlich bedingt gewesen. Vgl.

Weiteres hieriiber, iiber die Niliiberschwemmung

und die Nilerde, sowie iiber die Entstehungs-

geschichte des Landes unter Neilos. Uber die

Seens. Buto, Mareotis, Moiris, Tanis, Ser-

bonis, auch TLixqal ki/ivai.

A. hat allem Anscheine nach anfanglich we-

niger eine Gesamtbezeichnung fiir das agyptische

Eeich, als vorzugsweise eine Benennung fiir das

Deltaland abgeben sollen ; vgl, hieriiber und iiber

die geographische Znteilung Agyptens zu Asien,

fiber die lange bei den Alten ein Schwanken be-

standen hat, unter Delta. Die Schilderung in

dem hcrmetischen Tractat Koorj y.6o(iov (Stob.

Eel. phys. I 990), die Erde liege inmitten des

der Symbolik und Schrift bezeichnet durch die

Papyros-Staude, das Sfidreich durch eine Pflanze,

welche Plutarch (Is. et Os. 36; vgl. Lepsius

inPartheys Ausgabe) fiir eine Binse ftqvov er-

klart, die aber wohl als eine Landpflanze
^
zu

betrachten ist ; so scheidet sich f) xaxw xai avco

Aiyvjtzoe, at avco xai at xax(o xtigai, rj avco xeboa

xal fi y-drco (CIG 4697 Z. 3. 46. Ptol. IV arg. Strab.

XVII 809. Dio Cass. LXXV 13, 1. Xen. Ephes.

30 IV 3), Aegyptus inferior und superior (Oros. I

2, 27. 34). Ausser der Theba'is in weiterem Sinne

(s. d.) rechnet man zum oberen Lande (den avco

t6moh, Ptol. IV 5, 62. 67) hauptsachlich die sfid-

lich daran angrenzenden axolvoi dvcbdexa (s. Do-

dekaschoinos); in der Eomerzeit schaltet man

zwischen Delta und der eigentlichen Theba'is

,Mittelagypten', f\ cista^v xeboa (=Heptanomis, s. d.)

ein. Spatriimische Abgrenzungen s. unter A r k a d l a

und August amnica. Hierokles (6. Jhdt. n. Chr.)
JSCl. pnvs. 1 yyu;, aie matt liege iiiiuih,cii uc^ un^ xx^ u »»««.— »•_ i.

,

Alls rtittlings da, und zwar gleich einem gen 40 zahlt die sechs Eparchieen auf
:
Acyvmmx^est

, , ,.
&

i i T.r !.„_ .r_j i„;ii ;„ „^. li^ooTiolfo J?,„n,,nTnn = nordostliches Delta, Av
Himmel blickenden Menschen und geteilt in so

vielerlei Teile, als des Menschen Glieder geteilt

seien, entspricht den agyptischen Darstellungcn,

auf welchen der Erdgott hingelehnt oder mit

in sich zusammengekruminter Stellung daliegt und

fiber ihm die HimmelsgOttin sich herniederneigt

(Den on Voyage, Atlas. Lepsius Denkmiiler IV

35b; Wandgemalde der Abtlg. d. agypt. Alter

turner Kgl. Museen Taf. 8. Lanzone Domicile

liches Delta, Avyovora a = nordostlicb.es Delta, Ai
^

yovoraP = siidSstliches Delta, 'Agxadia, Otj^atg f/

c'yyvora und Btifiatg ij avco. Tiber Sonderstellung

der Stadt Alexandreia s. d.; vgl. auch Mareotis

und Menelaites. Die alte Gaueinteilung s. u.

Nomos. Die grosseren Ortschaften Agyptens

fiihren ineist ausser dem im taglichen Leben ge-

brauchlichen Namen noch eine Bezeichnung, wel-

che von der Hauptkultusstiitte des Ortes herge-
tumer JS.gl. museen iai. o. ihiiiubc jL/uuiii.iic >->io iu" "~-i i»»-rl-- ~— --

des esprits. H. Brugsch Geogr. d. alt, Aeg. I50nommen war oder erne Beziehung aul die yor-

o,, t>5i.-..:.„ „„a m„fii^i„„; Q oiof ooa\ \'»A ^Phmste. der Ortssrottheiten enthielt, wie Dios-
30; Eeligion und Mythologie 21 Of. 224). Nach

einem anderen Gleichnisse (Horapollo I 21) liegt

Agvptenland inmitten der otxov,ucv>], wie in dem

Auge die Pupille (xdgt)) und heisst (Pint. Is. et

Os. 33) auch gleich dem Schwarzen im Auge

Xtjfiia (s. d.): es ist, wie eine agyptische In-

schrift (H. Brugsch Thesaurus III 606) sagt,

das ,Osiris-Auge',"dessen Pupille der grosse Strom,

dessen Augenrund die Bergzfige des Ostens und

J1VA1X111"^»> »"" uvi^» ^.^...- cj
^ ^

nehmste der Ortsgottheiten enthielt, wie Dios-

polis. Heliopolis, Latopolis = Opet, On, Sne

Nur in einer kleinen Minderzahl von Fallen smd

die profanen Bezeichnungen in das Griechische

und Lateinische ubergegangen ,
wahrend sie es

fast durchweg sind, die in den noch gegenwar-

tig fiblichen Ortsbezeichnungen uns vorliegen,

wie z. B. Sne in Esne.

Agvpten gehort zu der grossen Zone regenarmer
dessen Augenruntt me uergzuge ue uhbus una ^S-,j,^u 6 >...^-

t_°Y i \. • v.,„:+»„i

Westens, dessen Inhalt die Heiligtumer Ober-60und nahezu regenloser Lander welche in breitem

. „ ' .. i .ia ... m- • i. j„.. ti.__ j .„ /-i.;»t„i „„m U'eotrando TJnTd-Africas bis zum roten
und Unteragvptens bilden. Es ist das Herz des

Erdkorpers (Stob. a. a. O. 992 ; vgl. Plut. Is. et

Os. 33. Horapollo I 22 giebt nur die allego-

rische Missdeutung einer Combination der Hiero-

glyphenschrift). Wie das Haupt des Erdkorpers

nach Suden gewendet gedacht wird, so ist iiber-

haupt Sfiden die Himmelsgegend , welcher der

Agypter das Gesicht zuwendet, von Suden nach

Gfirtel vom Westrande Nord-Africas bis zum roten

Meere, von da fiber Arabien, Syrien, Mesopotamien

hin sich ansbreitet und in Persien hinein sich

fortsetzt; es liegt das hauptsachlich an dem Vor-

herrschen nOrdlicher und nordflstlicher Winde, iie

selbst da, wo sie, wie das bei Agypten der Fall ist,

vorher fiber das Mittelmeer hinstreifen, von ihrem

Feuchtigkeitsgehalte bei der starken Erwarmung
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der Gebiete, in welche sie hiniiberwehen, nichts
abgeben. Meist wird allerdings ilbertreibend be-
hauptet (Her. II 14. Aristoph. Thesm. 856. Philo
Vita Mos. II 81. Diod. I 41, 2 naeh Oinopides
von Chios. Mela I 49), dass ea in Agypten iiber-
haupt nicht, oder (Strab. XVII 790. Procl. in
Tim. 37 A. Sext. Emp. P3T;rh. Ill 3, 18. Seneca
NQ IV 2, 18) doch wenigstens in Oberagypten
nicht regne. Richtiger beschreibt die Regenver-
haltnisse Aristides III 567. Agyptens Nordkflste
hat bis zu zehn Meilen landeinwiirts eine Zone
von Winterregen, die vom Januar bis April fal-
len, und vereinzelte Regenfalle im Jahre sind
auch in Oberagypten nichts AussergewOhnliches.
Im arabischen Gebirge entladen sich heftige Ge-
witter mit starken Regengiissen, oft auch Hagel-
schauern, vom October bis December ; selbst die
libysche Wiiste ist nicht ganz ohne Regen. Un-
verhofftes Eintreten von Regen soil in der The-
bais mit aberglaubischer Scheu als cin Vorzei-
chen wichtiger Ereignisse betrachtet worden sein
(Her. Ill 10; als Urheber des Unwetters gait
der daemonische Set). Vorkehrungen fur Ablauf
von Regenwasser begegnen an altagyptischen Bau-
denkmiilern (Wilkinson Thebes 75. Petrie
Pyramids 61). Hagel erwahnt Aelian (n. a. II 56).
Auch die Behauptung, dass in A. Schneefalle
nicht vorkommen (Sen. NQ IV 2, 18) ist unrich-
tig (Plut. san. praec. 6). Von nebliger und tau-
erfullter Luft spricht Plinius (XXI 36; vgl. G.
Rawlinson History of Ancient Egypt I 45)
wohl nur nach einer doctriniiren Schlussfolgerung
{a multo flumine). Die Zeitrautne der Vergari-
genheit, fur welche besonders Petrie (Ten Years'
digging 148f.) durchaus von den jetzigen ver-
schiedene klimatische Bedingungen angenommen
hat, kommen hOchstens fur die Praehistorie in
Betracht. liber die Jahreszeiten s. Neilos, iiber
die Monate der Agypter s. Jahr. Das Klima
Agyptens wurde von den Alten als ein besonders
gesundes betrachtet, hauptsachlich wegen der
Bestandigkeit der Witterung und Temperatur
und wegen der Trockenheit der Luft (Her. II
77. Galen. XVI 393. XVIIb 597. Oribas. II 314.
Plin. XVII 15. Aristides II 617: Peuchtigkeit
der Luft. offenbar wohl an der Deltakiiste. Ari-
stot. probl. XX 32). Als Heilmittel gegen Schwind-
sucht wurde ein Aufenthalt in Agypten oder we-
nigstens eine Seereise dorthin empfohlen (Celsus
III 22. Plin. ep. V 19. Plin. n. h. XXIV 28.
XXXI 62). Doch war bekannt , dass es auch
dort an Krankheiten nicht fehle (Plin. XXVI 4),
z. B. dass dort Augenkrankheiten nieht selten
vorkamen, denn man verschreibt sich von dort
Augenarzte (Her. Ill 1; vgl. auch G. Ebers
Abhandlungen Sachs. Ges. d. Wiss. XXV 133ff.
J. Hirschberg Agypten, geschichtl. Studien
eines Augenarztes , Leipzig 1890). Vgl. auch
Chemosis u. Elephantiasis. Badekers Un-
ter-Agypten 78ff. Hahn Klimatologie 419. Golt-
dammer Deutsche Med. Wochensch. 1881 nr.

51 u. 52.

Die Pruchtbarkeit des Nillandes war im Al-
tertume beruhmt (Plin. XXI 86); die Ertrags-
fahigkeit des Bodens lieferte angeblich das Fiinf-
fache der Aussaat (Oros. I 8. 9). Fur Regen bot
der Nilstrom der Vegetation Ersatz (Plin. XVIII
167. Tibull. I 7, 25). Vgl. B. Taylor Journey
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to Central Africa 99. G. Ebers Ag. u. d. Biich.
Mos. I 180. Fr. Miiller Reise d. Fregatte No-
vara, Ethnolog. Th. XVIII. Zum Teil ersetzt
auch der Niederschlag von Nilerde, soweit die
Uberschwemmung reicht, die Diingung, sie macht
aber auch, wenn das Wasser auf alle anbau-
fahigen Gebiete verteilt werden soil, miihsame
Bewiisserungsarbeiten und Bewasserungsvorrich-
tungen notwendig (vgl. schon Deuteron. XI 10.

lOOsk. Fraas Aus dem Orient 207ff. G. Ebers
Durch Gosen zum Sinai 2 479f. Perrot u. Chi-
piez Agypten 799. Erman Agypten 568f.
Wilkinson Manners a. Customs I 280f.). Hero-
dots (II 14; vgl. Diod. I 36, 5. Plin. XVIII
167. Athen. V 203 C. Colum. de re rust. II 25)
Schilderung von der Miihelosigkeit der Feldbe-
stellung (Aelian. n. a. X 16. Plut. symp. II
2, 5) hat nur eine bedingte Richtigkeit selbst
fur die flachen Uferlandschaften im Delta. Der

20Bestand der Flora an Arten (P. For skill Flora
aegyptiaco-arab. Hafn. 1775. A. R. DellileDescr.
de l'Eg. XIX 23f. 41f. Curt Sprengel zu Dio-
skorides. Fr. Unger Botan. Streifziige, Die Pflan-
zen des alten Ag. , Wien 1859 = Sitzungsber.
Ak. Wien, math.-naturw. CI. 1859, 69. Th. Kote-
chy Mitteilungen d. geogr. Ges. Wien I 156ff. R.
Hartmann Naturgesch.-medic. Skizze d. Nil-
lander 160ff. A. Braun Ausland 1878; Ztschr.
f. Ethnologie IX 4. Woenig Die Pflanzen im

30 alten Agypt., Leipz. 1886. E. Moldenke Uber
die in altagypt. Texten erwahnten Baume. Lpz.
1887. H. Brug-sch Agyptologie 390ff. V. Loret
La Flore pharaonique, Paris 1892) ist, wie na-
mentlich die Funde von Pflanzenresten zu Der
el-bahri gelehrt haben (G. Schweinfurth Be-
richte d. deutschen botanisch. Gesellsch. 1884,
351ff. Arch, sciences phys. et nat. XI 183ff. P.
Ascherson et _G. Schweinfurth Illustration
de la Flore d' Egypte, Le Ca'ire 1887), seit den

40 Tagen des Altertums keineswegs unverandert der-
selbe geblieben. An wildwachsenden Pflanzen war
A. als ein Land uralter Ackerbau-Kultur sehr
arm, auch ganz besonders arm an Nutzholzern,
wie das vor allem bei den noch erhaltenen, in
Holz gearbeiteten Kunstwerken, aber auch in
manchen Eigenartcn des Baustiles zu Tage tritt.

Nur bei einem kleinen Teile der Kulturpflanzen
scheint A. als die eigentliche Heimat gelten zu
diirfen. In Agypten nachzuweisen sind unter an-

50 dern die Dattelpalme . die Dumpalme , die Hy-
phaene theba'ica und Hyphaene Argun, die Per-
sea (Mimusops Schimperi), die Nilakazie (Sont-
baum) , die. Sykomore , Feige und der Granat-
apfel, der Olbaum, der Weidenbaum. der Nabak
(s. Lotos paliuros) und die Aiyvniia ay.avfra fs.

Akazie), der Wachholder, der Balsamodendron.
der Ricinus (s. S i 1 1 i k y p r i o n) und der Weinstock

;

ferner mfigen hier genannt werden die Erdman-
del, der Papyrus, der Flachs, der Lotos, die agvp-

60tische Bohne (Diod. I 34, 6. Strab. XVII 799.
Plin. XVIII 121. XXI 87), Linsen (Plin. XVIH
123), Gurken, Melonen und Kurbisse mancherlei
Art (vgl. Kusimezar), allerlei Gemuse (Plin.

XXI 86), Knoblauch, Zwiebeln, Rettig (s. Svr-
maie), Weizen, Gerste und Spelt. Geruhmt wird
auch Agyptens Reichtum an Heil- und Giftkrau-
tern (Od. IV 229.. Theophr. de caus. pi. VI 27).
Auch die Fauna Agyptens hat sich in mancher
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Hinsicht sehr verandert (Forskal descriptiones

animalium Hafn. 1795. Geoffroy Saint-Hi-

laire Description de l'Egypte XXII 91ff. XXXIII
Iff. ; Memoires sur l'Egypte III. M. I. C. S a-

vigny Zoologie d'Egypte, Paris 1809. R. Hart-

mann Ztschr. f. agypt. Sprache II 7ff. 19ff.

;

Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde III 28ff. 232ff. Fr.

Lenormant Les premieres civilisations I 343f.

H. Brugsch Agyptologie 385). Das Krokodil
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pten lOlff. R. Hartmann Naturgesch.-medic.

Skizze 35. Baedekers Unteragypten 7 Iff. Per-

rot u. Chipiez Agypten 813. Erman Agy-

pten 622). Daneben hatte man ein ausgezeich-

netes Material fur lufttrockene Lehmziegel in

Gestalt des Nilschlamms (s. Neilos). Kupfer

lieferten die Sinai - Bergwerke , Gold kam aus

Nubien, Schmirgel, dcssen man zur Bearbeitung

_ _ _ o _ _. jener harteren Gesteinarten bedurfte , mag aus

und das°Nilpferd sind gegenwartig aus dem Be- 10 Nubien oder von den Inseln des aegaeischen Meeres

reiche Agyptens ganz geschwunden , ebenso der

Lowe, der noch in den Zeiten des neuen Reiches

nicht ganz selten gewesen sein muss. Jagdbilder,

schon haufig auf den Wanden der altesten Grab-

denkmaler (Ed. Meyer Gesch. d. alt. Ag. 116)_,

werden auch sonst viel dargestellt (Rosellini

Mon. civ. 15. 207. Ch.ampollion Mon. 171.

Perrot und Chipiez Agypten 277. Lepsius
Denkmaler II 47. 61. 131. Wilkinson Mann.

bezogen worden sein (Perrot u. Chipiez Agy-

pten 689. 871. Brugsch WOrterbuch V 146).

An Eisen scheint von jeher Mangel gewesen zu

sein. Vgl. Description de l'Eg., Histoire natur. II,

Par. 1813. A. Lefevre Bullet, de la soc. geol.

X. D. W. Nash Edinburgh New Phil. Journal

1837. Newbold Edinburgh and Dublin Philosoph

Magazine XXI215ff. J. RusseggerReisen, Stuttg.

1841ff. Wilkinson Manners a. Oust. II 231ff.

a. Cust. II 92), oft werden auch Fabelwesen 20 Osc. Fraas Aus dem Orient, Stuttg. 1867. R.

(Wilkinson III 310ff. Rosellini Mon. civ. 23
Chabas Antiquite histor. 400. Pietschmann
Gesch. d. Phonizier 177ff.) gelegentlich dabei

mitten unter jagdbarem Getier vorgefuhrt. Vgl.

auch Her. II 69. 71. Diod. ,1 35, 10. Uber die

Haustiere s. Fr. Chabas Etudes s. l'antiquite

historique 395ff. Fr. Lenormant Les premieres

civilisations I 300ff. Erman Agypten 579ff.

Pferde sind offenbar erst in der Hyksoszeit in

Lepsius Die Metalle in den agypt. Inschr. (Ab-

handlungen der Akad. 1871), Berlin 1872 (auch

franzosisch von W. Berend, Paris 1877); Ztschr.

f. ag. Spr. IX 113f. (vgl. auch X und XI 46ff.).

K. Zittel in Baedekers Unter-Agypten 71ff.

Recueil de travaux eg. et assyr. X 143ff. Brugsch
Agyptologie 397ff.

"Schon im Altertum gehOrte Agypten zu den

am dichtesten bevolkerten Landern (Diod. I 31, 6.

Agypten eingefuhrt. Auf den Denkmalern wird 30 80, 6). Man hat ausgerechnet ,
dass die Zahl

das Kamel nie dargestellt. Kamele hat nach """""" *~s*T-i w

Gen. XII 16 zwar bereits Abraham in Agvpten

besessen (vgl. Exod. IX 3. ZDMG XXXIX 144.

2), doch ist trotz seines Wertes fur den Wii-

stenreisenden das Kamel in Agypten wohl fruhe-

stens in- der Ptolemaeerzeit in Gebrauch gekom-

men (Philostr. Vit. Apoll. V 43) ; im alten Agyp-

ten war fiir Warentransporte und Ritte durch

"Wiistenstrecken der Esel in Benutzung. Untev

yon V'00 000 waffenfahigen Einwohnern, die in

Agypten nach einer zu Theben befindlichen In-

schrift angeblich zur Zeit des Ramses [II.] vor-

handen gewesen sein sollen (Tacit, ann. II 60

;

Strab. XVII 816 nennt in einer Parallel-Nach-

richt 1 Million Streiter), auf eine GesamtbevOl-

kerung von 6 Millionen schliessen lasse. Doch
wurde es sich, die Zuverlassigkeit der Nachricht

vorausgesetzt, um eine Zeit handeln, in der nicht

der Menge von Geflugel, das der agyptische Land- 40 bios grosse Soldnerheere in Agypten gehalten
... -...,. .

.
, wurden, sondern auch grosse Ubertreibungen in

derlei Einzelheiten gang und ga.be waren (s. auch

Sesostris). Die wesentlicheren Angaben schwan-

ken etwas und kfinnen schwerlich erheblichen

Anspruch auf Genauigkeit machen. Nach Herod.

II 177 gab es zu Amasis Zeit 20 000 Stadte,

nach Hekataios von Abdera (Diod. I 31, 7) war

zur Zeit des Ptolemaeus Lagi die Zahl der Ort-

schaften, die schon nach den alten Verzeichnissen

wirt hielt, fehlt merkwiirdigerweise , wenigstens

nach den Denkmalern zu urteilen, das Haushuhn.

Ausserordentlich reich waren die Papyrusdickichte

an wildem Geflugel, und der Nil wie die ver-

schiedenen Seen an essbaren Fischen (Her. II

77. 93. 149. Diod. I 36. I. 43, 3. 52, 6. Heliod.

I 5. Brugsch WOrterbuch VII 1015. Erman
Agypten 182. 326. Maspero Gesch. d. morgen-

land. Volker lOf.)

An Gesteinen standen den Agyptern zu Ge- 50 18000 iiberstieg, auf fiber 30 000 angewachsen.

bote die Blocke des Nummulitenkalkes, aus wel QQQ2Q n^wt™ ™„v,„ot. Ti,p«r YVTT R9f

chen zu beiden Seiten des Nils von den Mokat-

"tambergen beiKairo (s. Babylon und Troia) bis

nach Edfu die Hshenzuge bestehen, und die Ge-

steine des sog. nubischen Sandsteins, welcher

sudwarts von Edfu vorherrsehend zu werden be-

ginnt und bis zur Schune von Sulaa reicht (vgl.

auch Lepsius Chronologie 31). Die harten

,(,ewigen') plutonischen Gesteine , die von den

33333 Ortschaften rechnet Theocr. XVII 82f.

Eine Einwohnerzahl von 7 Millionen giebt Diod.

I 31, 8 fiir die altere Zeit, die weitere Angabe,

nach der sie sich auf 3 Millionen herabgemin-

dert haben wurde (I 31, 8) enthalt offenbar eine

falsch uberlieferte Ziffer (HandwOrterbuch der

Staatswissenschaften It 448), die richtige Lesart

wird eher auf mehr als 7 Millionen geheu, wie

auch zu Vespasians Zeit ausser den 300 000 Be

Agyptern mit Vorliebe verwertet werden, kamen 60 wohnern Alexandreias (s. d.) fur Agypten eine

nicht allein aus den Steinbruchen der Katarak

ten-Gegend (s. Syene). sondern wurden noch

viel mehr in dem Ostlich das Nilthal sich ent-

lang ziehenden Gebirgszuge gewonnen (s. Por-

phyrites. Ztschr. f. agypt. Spr. VIII 119. Du-

michen Gesch. d. alt. Ag. 124. Osk. Schnei-

der Naturwissensch. Beitrage z. Geographic u.

JCulturgesch. 46. 1 1 Iff. Lepsius Briefe aus Agy-

Einwohnerzahl von mindestens 71/2 Millionen

(Joseph. Bell. Jud. II 16, 4; vgl. auch Momm-
sen R. G. VS 578) gerechnet wird. Der The-

bais, statt Agvpten. schreibt der Schol. Ven. II.

II 1, 383 die 7 Millionen Einwohner und 33 330

Ortschaften zu, und Ampel. 13 werden aus Ver-

sehen fur Amasis Zeit 700 000 statt 7 Millionen

Einwohner angegeben. Die Zahl der Juden be-
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lief sich zu Tiberius Zeit in Agypten auf 1

Million (Philo in Place. II 523). Vgl. auch Giac.

Lumbroso L'Economie polit. sous les Lagides
70ff. Beloch Bevolkerungslehre I 254ff. und s.

Delta und Alexandreia Nr. 1. Die Volks-
zahlung vom 3. Mai 1882 ergab fur das heutige
Agypten von Wadi Haifa bis zum Mittelmeere 31 u

30' nordl. Br. eine Einwohnerzahl von 6 806 381
(Amici L'Egypte 73f: 6919198), d. h. 201, 7

gezeichnet wird der Agypter in Lucians Navi-
gium. Wie noch gegenwartig die agyptischen
Prauen friihzeitig mannbar werden und sieh sehr
fruchtbar erweisen (Lane Manners a. Customs
1 194f.; deutsch v. Zenker I 167), so hatte deren
Kinderreichtum auch schon fiir die Alten etwas
Uberraschendes und gab Anlass zu iibertriebenen

Nachrichten (Aristot. hist. an. X 2. Strab. XV
695. Plin. VII 33 , nach Trogus). Eine Keihe

auf den [Tnu., wahrend in Belgien nur 187 10 von Erzahlungen (z. B. Her. II 111. 126. Diod
auf den km. kommen

Uber die Abstammung der Agypter, die sich

selbst, wie jedes Volk, das uber seine Herkunft
nichts weiss, als autochthon betrachteten und
mit naivem Selbstgefuhl sich als die rome {ro-

met), d. h. die eigentlichen ,Menschen' (mQco/ite

Her. II 143. Ed. Meyer Philol. NF II 270, 3;
Forschungen I 192f.) von den drei anderen Men-
schenrassen minder bevorzugten Ursprungs, welche

I 59. Genes. XXXIX 7ff.; vgl. das Urteil der
Erzahlung von Ktesias Athen. XIII 560 d und
Lane Manners a. Customs I 386ff.) lassen das
Sittlichkeitsgefuhl der agyptischen Prauen, wie
der Agypter iiberhaupt, in einer sehr wenig giin-

stigen Beleuchtung erscheinen. Sind auch wohl
manche dieser Geschichten kein Spiegelbild agy-
ptischer Denkweise, so lehren doch auch Origi-
nalurkunden in grosser Menge uns die Agypter

sie annahmen, unterschieden, lasst sich vorlaufig 20 als ein Volk von ungelauterter
,

glutatmender
wenig mehr ermitteln , als dass die KCrperbe"
schaffenheit dieses Volksstammes, dessen Verbrei-

tungsgrenzen annahernd mit der Definition, die Her.

II 18 gegeben wird, zusammenfiillt, die nachste

ZugehOrigkeit zu den Libyern und anderen gegen-

wartig am oberen Nil und bis nach Abyssinien
hinein wohnenden, von den sog. Nigritiern sich

scharf unterscheidenden Viilkerschaften, wie z. B.

zu_ den Barabra (Champollion Lettres ecr.

und dementsprechend allerdings auch meistens
vCllig ungeschminkter Sinnlichkeit und von derb
realistischer, ja haufig Ekel erregender Natiir-

lichkeit in der Auffassungsweise sexueller Vor-
gange kennen, dem, wie aus den sog. Pyrami-
dentexten zu ersehen ist, bereits in Zeitraumen, die
weit vor aller iiberlieferten Geschichte liegen,
selbst Laster der widernaturliehsten Ait in ab-
scheulichem Masse vertraute Begriflfe gewesen

d'Egypte 429 ; Grammaire XIX) mid Ababde 30 sind. Dass daneben sich ein starker Hang zum
aufweist, und dass auch die altagyptische Sprache
zu der entsprechenden Gruppe der nord- und
nordostafricanischen Sprachen , zu der libysch-

kuschitischen, in den niichsten Verwandtschafts-

beziehungen steht, zugleich aber auch, je weiter

gerade gegenwartig nach und nach die altesten

Sprachformen des Agyptischen sich erschliessen,

eine Menge Beruhrungspunkte , in welchen sie

mit dem semitischen Sprachstammeubereinstimmt,

Moralisieren und zu prahlerischem Betonen, Her-
vorkehren und Schildern moralischer Vollkom-
menheiten ausgebildet hat, kann bei einem Volke
von so langer zusammenhangender Kulturent-
wicklung nicht befremden. Es gehort das mit
zu den vielen Erscheinungen, in denen Agypten
eine Parallele zu China abgiebt. Ahnlich wie das
Chinesentum war das Agyptertum die Scho'pfung
eines Volkes von unverwiistlicher Lebenskraft,

erkennen lasst. .Was die Alten liber die Ver- 40 dessen Sinnen und Trachten von Haus aus mit
wandtschaft der Agypter mit den Indcrn (Arrian.

Ind. VI 8f.) und mit den Kolchern (s. Kolchoi),
auch liber ihre Herkunft und die ihrer Kultur aus

Meroe' (s. d.) an Behauptungen aufgestcllt haben,

ist ohne Belang, ebenso die Herleitung aus Asien

die (s. Belos) in mythischer Ausdrucksweise vor-

liegt. Die Umgebung, in welcher die Zusaninien-

stelhing Gen. X If. , die aber keineswegs den
Zweck gehabt hat , Grundriss einer Ethnologie

klaren Blicken den Aufgaben des wirklichen Da-
seins zugewandt war. Was zur Erfiillung dieser
Aufgaben der Agypter Besonderes mitbrachte,
war vor allem die unvergleichliche Begabung
zum sicheren Erfassen des Charakteristischen in

den Pormen der Welt von Gestalten, die dem
rnenschlichen Auge entgegentritt, und der Trieb
zum Nachbilden und zum Erzeugen von Form-
gebilden. Darum ist auch die Kunst das Ein-

zu werden, sondeni im wesentlichen das histo-50zige geworden, das von allem, was Agypter her
risch und nach den Entwicklungsergebnissen

eines bestimmten Zeitpunktes Zusammengehorige
hat gruppenweise vorfuhren sollen. , Agypten' auf-

fiihrt, ist zum grossten Teile die richtige. Als

charakteristisch fiir die Agypter wird erwahnt
ihre dunkle Hautfarbe (Her. II 104. Amm. XXII
16, 23), auf den Denkmalern ein Braunrot, von
dem die Hautfarbe der Frauen aber eigens als

ein helles Ockergelb unterschieden wird; aber,

vorgebracht haben, uns allein noch sympathisch
beriihrt. Ubermiichtig war ferner dieses Volk
innerlich in Anspruch genommen durch alles,

was mit dem Gefiihle religiOser Abhangigkeit
(Her. II 37) in Zusammenhang stand, und doch
gerade auf diesem Gebiete zeigt, so sehr auch
das religiose Thun und Treiben der Agypter dem
modemen Menschen ganz besonders als das Ge-
genteil des Praktischen und Verntinftigen erschei-

wenn ihnen daneben Wollhaar zugeschrieben ist, 60 nen inag, sich ebenfalls das oft ins Krasse aus
so widerspricht das dem Befunde, den die Mu-
mien bieten; ebensowenig zeigt dieser etwas von

der Hohe des Ansatzes des Ohres, der an den
Kopfen altagytiseher Bildwerke auffallt (W i n c k e 1-

mann Gesch. d. Kunst d. Altert. K. II 1.

Th. Waitz Anthropologic I 123. Prichard Re-

searches II 3 251;. SprichwGrtlich war die Al-
yvjiria xhj/uurig (Suia.). Ganz ins Negerhafte

artende Streben nach einer moglichst concreten
Auffassung, nach moglichst korperhafter Verbild-
lichung des Unsichtbaren und Unerkennbaren
und das ungestillte Verlangen nach moglichst
drastischen Mitteln zur Verwirklichung an sich

unerfiillbarer, in ihren eigentlichen Zielen aber
auf das Allerrealste gerichteter Wiinsche. Auch
im glaubigen Hingeben der Seele an die HofF-
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nungen auf Gottergunst und auf Portbestehen

nach dem Tode hangt das ganze Sinnen und
Trachten des Herzens mit tief unmittelbarer Be-
gehrlichkeit an dem rein Wirklichen. Im iibri-

gen waxen allem Unmittelbaren im Empfinden
und Schaffen Mhzeitig Grenzen gezogen. Schon
in den altesten Denkmalern tritt uns die agyp-

tische Kultur bereits als etwas seinem Wesen
nach vbllig Pertiges entgegen; schon da ist sie

ein in sich ausserst compliciertes Ganze , das 10

Ergebnis einer Anpassung an die Bedingungen
des Daseins, die vermfige einer seltenen Gunst
der Umstande in volliger Buhe und Abgeschie-

denheit sich vollzogen hatte und die infolge die-

ses isolierten Zustandekommens ebenso sehr die

innere Polgerichtigkeit des einheitlichen Ursprun-

ges wie das Zufallige, die Gebrechen und Ab
sonderlichkeiten der Verewigung autodidaktischer

Missgriffe zur Schau trug. Ins Barocke umge-
staltete Uberbleibsel aus langst zum tlberwun- 20
denen gehorenden Kulturphasen neben iiberfei-

nerten formalistischen Kiinsteleien, wie Lenden-
schurz mit Lowenschwanz als Abzeichen der

Herrscherwtirde neben kunstlichem Kinnbart, Zopf
und Perriicke. Von Anbeginn waren so auf den

meisten Gebieten die Bahnen, in welchen fortan

das Denken und Thun sich zu bewegen hatte,

unabanderlich vorgezeichnet. Mit Notwendigkeit

hat einerseits daraus der Hang zu einem auf das

Aberwitzige hinaussteuernden Schematismus sich 30
erzeugen, andererseits aber in der Aufgabe mit

lauter Unabanderlichem sich abzufinden , die

SchOpfungskraft des Volksgeistes erlahmen mus-

sen. Kein Wunder, dass den Hellenen, als sie

die Agypter naher kennen lernten, diese unge-

fahr in demselben Lichte erschienen sind, wie

uns gegenwartig die Bewohner des .Reiches der

Mitte'. Agypten wird vollig als die verkehrte

Welt geschildert, wobei selbstverstandlich dann
manche ungenaue Behauptung und ausserliche 40
Auffassung mit unterliiuft (Her. II 35. Soph.

Oed. Col. 337—341 und Nymphodor. in dem
Schol. z. d. St. Diod. I 27, 2, s. auch Seso-
stris). Wie bei uns im Zeitalter des Roccoco
der Schauplatz utopistischer Traumereien und
tendenziOser politischer Schilderungen nach China,

so wurde er im Zeitalter des Hellenismus beson-

ders gern nach Agypten verlegt, und der Be-

griff Agypten umkleidete sich so allmiihlich mit
einer Romantik, die noch dem griechischen Lese- 50
publicum der spatrflmischen Zeit jedes Alyvjiziov

axovofia xal Sirjyrj/xa dy.oijs l^aywyoxatov werden
liess (Heliod. Aeth. II 27). Der Sitte eines frem-

den Volkes sich anzubequemen, war dem Agypter
unmOglich (Her. II 91), und entschloss er sich

zu einer Reise ins Ausland, so erregte sein Be-

nehmen Argernis (Eunapius Vitae pMlos., Aedes.

Burckhardt Zeit Constantins2 125). Erstaun-

lich war, woriiber und womit die Bewohner die-

ses Wunderlandes (Her. II 34) alles Bescheid 60
wussten (Her. II 77. 160. Porphyr. abst. II 5.

Euseb. praep. ev. I 9. Cicero rep. HI 8. Diod.

I 95. Plut. quaest. Plat. II p. 1000 A), ihre ,Weis-

heit' (Her. II 121. Jos. Ant. VIII 42. Plut. Is.

et Os. 10. Orig. c. Cels. I 12. Clemens Al. Strom.

V 7. Aristid. I 379. in 98. 3 Reg. IV 30. Jes.

XIX 11. Act. Apost. VII 22). Mit Vorliebe hat

schon Herodot Hellenisches aus Agyptischem her-

Patlly-Wissowa

geleitet (v. Gutschmid Kl. Sehr. I 90. Dahl-
mann Forschungen II 1, 102). Allerdings hiess

es auch friih schon und, wie so manche Papy-
rusurkunde lehrt, nicht mit Unrecht (Aeschyl.

fr. 363. Steph. Byz. ; vgl. Suid. s. deivoi) : Aeivoi

nkexeiv rot /njxavag Alyvmioi. Manches jedoch,

was tiber agyptische Tucke und Spottsucht aus
hellenistischer und rCmischer Zeit berichtet wird
(Burckhardt Zeit ConstantinsS 122V gilt nur
fiir die MischbevClkerung Alexandreias. Der Zahig-
keit und Beharrlichkeit, der Ausdauer des Agyp-
ters kam die Verstocktheit und passive Wider-
setzlichkeit gleich. Unter der Landbevolkerung
gait fiir Ehrensache, nur durch Priigel die fallige

Steuer sich abzwingen zu lassen, und keine Folter
war grausam genug, den agyptischen Wegelagerer
auch nur zum Bekennen seines Namens zu brin-

gen (Amm. XXII 16. XXVIH 5. XXI 6. Erman
Agypten 591). Und doch kannte dieses Volk
auch alle Abstufungen der Lebensfreude , von
dem Behagen am ,siissen Hauch des Nordwindes'
und schlichtem Naturgenusse bis zu dem Raffi-

nement, das dem Schwelgenden das Bild des To-
des vorhielt, um ihn zu mahnen, des Endes ein-

gedenk keine noch so fluchtige Lust des Augen-
blicks sich entgehen zu lassen (Her. II 78. Plut.

Is. et Os. 17; Sept. sap. 2. v. Gutschmid zu
Sharpe I 124, 1. Brugsch Ag. Graberwelt 39.

Erman Agypten 516), und eine spate (nicht

von Hadrian herriihrende) Satire sagt : Aegypturn
. . . totam didiei levem pendulam, ad omnia
famae momenta volitantem (Hist. Aug. Satur-

nin. 8).

Innerhalb des Nilthals hat , wie es scheint,

die agyptische Basse sich in der Richtung von
Norden nach Suden ausgebreitet ; dafur spricht

wenigstens die bereits erwahnte Auffassung der

Aufeinanderfolge der Himmelsrichtungen , aber

auch der Uinstand, dass der Wahn, der Nil habe
seine eigentlichen Quellen in den Strudeln des

Katarakts (s. Neilos und Elephantine), der

doch nur mit sehr geringer Kenntnis vom oberen
Laufe des Nilstroms vereinbar ist, hat zum Dogma
werden kbnnen. Uber die Beziehungen zu den
Liindern Nubiens, des oberen Nils und des Siid-

ostens vgl. Aithiopia, Berenike, Meroe. Vgl.

ferner Libyaigyptioi, Libyes, Arabaigyp-
tioi. Nicht ganz rein agyptisch war die BevOl-

kerung des Delta; uber diese, die Beziehungen
zu den nordwestlichen und nordfistlichen Nach-

barvolkern und Qber die Kanalverbindung zwi-

schen dem Nil, Krokodilsee, den Bitterseen und
dem roten Meere s. Delta und Sesostris.

Eine Ubersicht uber die Quellen zur Ge-
schichte Agyptens geben A. Wiedemann
Gesch. Agyptens von Psammetich I. bis auf Ale-

xander den Grossen 1—112. Ed. Meyer Gesch. d.

alt. Ag. 4ff. Aus den Denkmalern wie aus den an-

deren Quellen gewinnt man mehr ein Bild der

Kultur als der Geschichte. Dies gilt im beson-

dem von den Autoren des Altertums, die fiber

Agypten geschrieben haben , soweit aus ihrer

grossen Zahl und von ihren Werken (v. Gut-
schmid Kl. Sehr. I 35—149 [= Philologus X
522—542. 636—700]. I 150—165 [= Philologus

X 712—723]. A. Wiedemann Agypt. Gesch. I

102ff.) noch etwas ubrig ist. Eine zusammen-
hangende kritische Geschichtsdarstellung ist nicht

32
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mehr darunter; vgl. z. B. Agatharchides von

Knidos, Alexandros Polyhistor, Anaxagoras
von Klazomenai, Chairemon, Charon yon Nau-

kratis, Demetrios von Byzanz, Diodoros, Dio-

genes Laertios, Eratosthenes, Hekataios
von Abdera, Hekataios von Milet, Hellani-
kos, Herodotos, Iosepos, Clemens von Ale-

xandreia, Lynkeus von Samos, Manethos, Pe-

tosiris, Polyainos, Ptolemaios von Alexan-

dria, Ptolemaios von Mendes, Stephanos
von Byzanz, Strabon. Agyptiaca ed. Priedr.

Andr. Stroth 1 (Aus Herodot) Gotha 1782. 2

(Aus Diodor) 1784. Ancient Fragments of the

Phoenician, Chaldaean, Egyptian etc. Writers by
Isaac Preston Corv, London 1828 (2. Aufl. 1832.

New Edition by E. Richmond Hodges 1876).

The Egypt of Herodotus by John Kenrick, Lon-

don 1841. The Ancient Empires of the East,

Herodotos I—III with Notes Introductions and

Appendices by A. H. Sayce, London 1883 (Ein-

leitung auch besonders : Sayce The Ancient Em-
pires of the East, London 1884). Herodots zwei-

tes Buch mit sachl. Erl&uterungen hrsg. von

Alfr. Wiedemann, Leipzig 1890. Fr. Creuzer
Commentationes Herodoteae, Aegyptiaca et Helle-

nica, Lips. 1819. M. Buedinger Zur agyptischen

Forschung Herodots, Wien 1873. G. Maspero
Nouveau fragment d'un commcntaire sur le second

livre d'He'rodote (Annuaire de l'assoc. p. l'encou-

ragement des etudes grecques IX 16—22. X 185

—193. XI 124—137. XII 124—174). A. H. Say c e

Season and Extent of the travels of Herodotos in

Egypt (Journ. of Philol. XIV 257—286). I). D.

Heath Herodotus in Egypt (Journ. of Philol. XV
215—240). W. Rudkowsky Landeskunde von

Agypten nach Herodot (Diss.), Halle 1888.

Die Agypter besassen keine feste Zeitrech-

nung nach irgend einer Aera, sie datierten nach

Jahren der Regierung des jezeitigen KOnigs, wo-

bei das Kalenderjahr, in welchem der Konig zur

Regierung kam, als sein erstes Regierungsjahr

gerechnet wurde, und es wurde bei dieser Datie-

rungsweise friihzeitig notwendig, Aufzeichnungen

iiber die Reihenfolge und Dauer der Regierungen,

also eine officielle Chronologie zu besitzen. Eine

KOnigsliste, die mit den Regierungen der Gotter

begann und ausser den Namen auch Angaben iiber

Regierungsdauer und Jahressummen aus den Re-

gierungen enthielt, der sog. Turiner Kfinigs-Papy-

rus, ist noch, aber nur in ganz fragmentarischem

Zustande, erhalten (beste Ausgabe J. G. Wilkin-
son Fragments of the Hieratic Papyrus at Turin

containing the names of Egyptian Kings. London

1851). Verschiedene Aufzahlungen von Konigen,

KSnigstafeln, wie man es genannt hat, sind auf

Denkmalern erhalten, enthalten aber immer nur

eine Auswahl von Namen, so die von Abydos (s. d.),

Sakkara, Karnak. Das wichtigste noch vorhan-

dene chronologische Hulfsmittel bilden die zoeTg

roiwi des Manethos (s. d., auch S. Iulius Afri-

canus, Annianos, Eusebios von Kaisareia,

Georgios der Synkellos, Panodoros, Sothis-

buch); aber, se'lbst wenn es nicht tendenziOse

Umarbeitungen waren, die unter diesem Namen
uns vorliegen, so wiirde die Chronologie, die man
daraus kennen zu lernen vermochte , nicht die

wirkliche der Geschichte Agyptens sein, sondern

lediglich ein System, construiert aus andern als

sachlich gegebenen Gesichtspunkten und auch

nur von derjenigen Sachkenntnis aus, die bei

gutem Willen ein gelehrter agyptischer Priester

zur Ptolemaeerzeit gerade noch zu erwerben ver-

mochte. ..Da aber wenigstens selbst in so un-

sicherer Uberlieferung auf die Namen und auf

die Reihenfolge der Herrscher im ganzen mehr
Verlass sein wird, als auf die Ziffern, so ist nichts

dagegen einzuwenden, dass der Bcstand der Tgerj

10 rofioi, mit den Angaben der Denkmaler und son-

stigen Nachrichten (s. Apollodoros, Erato-
sthenes) verglichen, ausgenutzt wird, um einen

Notbehelf fur die fehlende Chronologie der That-

sachen zurecht zu zimmern, sofern nur dariiber

nicht ausser Acht gelassen wird, dass das Er-

gebnis stets nur eine relative Richtigkeit gewin-

nen kann. Auch die aus den Denkmalern ge-

schopfte Chronologie weist grosse Liicken gerade

an denjenigen Stellen auf, an welchen offenbar

20 auch die manethonischen Zahlen nur Liicken des

Wissens haben liberbriicken sollen. Im besten

Falle haben diesen Erganzungen der Uberliefe-

rung Mutmassungen und freie Abschatzungen der

Zeitraume zu Grunde gelegen , wahrscheinlicher

ist aber leider, dass gerade an diesen Stellen die

construierende Willkiir am doctrinarsten ihr ver-

meintlich sinnvolles Spiel getrieben haben wird.

Da diese Unsicherheit niemals, auch durch keine

neuen Funde , sich wird beseitigen lassen , darf

30 man auch ohne Schaden die Einteilung der Herr-

scherreihe in ,Dynastien', obwohl sie auf etwas

uns vcillig Unbekanntem , eben auf den construc-

tiven Voraussetzungen des Manethos oder seiner

Vorganger, beruht, in die Geschichte Agyptens

herubemehmcn , allerdings ebenfalls schlechthin

als einen Notbehelf, der weiter nichts gewahren

soil, als ein bequemes Schema zu einer relativ

richtigen chronologischen An- und Einordnung

von Thatsachen und Namen , als ein unentbehr-

40 lich gewordenes Orientierungsmittel. Aus kalen-

darischen Angaben der agyptischen Denkmaler
und aus Synchronismen werden voraussichtlich

noch mancherlei chronologische Aufschliisse zu

gewinnen sein. Der Versuch , auf Grund einer

kalendarischen Notiz die Regierungszeit eines Ko-

nigs der 4. Dynastie zu ermitteln , ist freilich

misslungen (s. Bicheres). Eiir die Regierungs-

zeit des Thutmosis III. (18. Dynastie) hat E.

Mahler (Ztschr. f. agypt. Sprache XXVII 103)

50 durch astronomische Rechnung den 20. Marz
1503 bis 14. Februar 1449 v. Chr. und fur Ram-
ses II. (ebend. XXVIII 32—35) 1348—1281 v.

Chr. angesetzt. Aus den zu Tell-el-Amarna ge-

fundenen Keilsehrift-Correspondenzen ist zu ent-

nehmen, dass Amenophis IV. (18. Dynastie), der

4. Herrscher nach Thutmosis III., Zeitgenosse

des Burraburiasch von Babel ist , den man
(Ed. Meyer Gesch. d. Altert. I 329) zwischen

1450 und 1400 anzuzetzen pflegt. Aus 3 Reg.

60 XIV weiss man, dass im 5. Jahre Rehabeams. also

um 920. Scheschonk I. (22. Dynastie) Jerusalem

bedriingte. Doch erst mit der Thronbesteigung

Psammetichs I. (26. Dynastie) erhalt man ein

ganz ausreichend gesichertes Datum (663 v. Chr.),

d. h. kurz vor dem Untergang der Selbstandig-

keit des Pharaonenreichs (525 v. Chr.). R. Le-
psius Chronologie der Agypter, Einleitung, Ber-

lin 1849; Konigsbuch der alten Agypter I, Text u.
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Dynastientafeln, Berlin 1858. Em. Brugsch et

Urb. Bouriant Le Livre des Rois, Le Caire 1887.

A. H. Sayce Records of the Past N.S. VI 132

—152. L. Ideler Handbuch der Chronologie I,

Berlin 1825. Ed. Mahler Chronologische Ver-

gleichungs-Tabellen I, Wien 1889. A. v. Gut-
schmid Beitrage zur Geschichte des alten Orients,

Leipz. 1858; Kl. Schr. I 227ff. J. Lieblein Re-

cherches sur la chronologie eg. d'apres les listes

ge'ne'alogiques, Christiania 1873.

Die Geschichte Agyptens lasst bis zum Ein-

tritte der deflnitiven Fremdherrschaft und Er-

lOschen der einheimischen Dynastien sich am
besten in drei Zeitraume teilen (Maspero Gesch.

d. morgenland. Volker 51f. ; Histoire ancienne 4

42f.), die nach den Gebieten, welche jeweilig das

politische Ubergewicht haben, benannt werden

kennen: 1. Memphitischer Zeitraum (Dynastie

1—10) = Altes Reich. 2. Thebaischer Zeitraum

vorkommen. Es war gar nichts ungewohnliches

im spateren Agypten, dass die Entstehung, be-

ziehentlich Erneuerung von Heiligtiimern , die

Auffindung wichtiger Schriftstucke, dass Wunder-

geschichten und Marchen in jene heilige Anfangs-

zeit verlegt wurden, die ja der Zeit, wo noch

Getter leibhaftig auf Erden gehaust hatten, so

nahe stand. Geradezu copiert wurde das alte

Reich so gut es ging im ersten sa'itischen Zeit-

10 abschnitte. Als das alteste Denkmal darf die

Stufenpyramide von Sakkara betrachtet werden,

in welcher das Grabdenkmal des KOnigs Zoser

(s. Tosorthros) von der 3. Dynastie zu erblicken

ist (G. Steindorff Ztschr. f. agypt. Spr. XXVIII
lllf.; vgl. ebend. XXX 83ff.). Die sog. ,Knick-

pyramide' von Dahschur ist Snofru (Ubergang

von der 3. zur 4. Dynastie) zuzuschreiben (Ed.

Meyer Gesch. d. alt. Ag. 102. G. Maspero
Archeol. eg. 136), den auch eine Reliefdarstellung

(Dynastie 11—20); ihn teilt das Einbrechen der 20 auf einer Felswand im Wadi Maghara am Sina'i

Hyksos in zwei Abschnitte : a) Erstes thebaisches

Reich (Dynastie 11—15) = Mittleres Reich;

b) Zweites thebaisches Reich (Dynastie 16—20)

— Neues Reich. 3. Sa'itischer Zeitraum (Dynastie

21—31) ; ihn teilt die Eroberung Agyptens durch

die Perser in zwei Abschnitte : a) Erster sa'iti-

scher Zeitabschnitt (Dynastie 20—26); b) Zwei-

ter sa'itischer Zeitabschnitt (Dynastie 27— 31).

Die Agypter wurden vielfach als die altesten

uns als Uberwinder der dortigen Bergvolker vor-

fiihrt. Wahrend derGlanzperiode des Alten Reiches,

die mit der 4. Dynastie beginnt, hatten die K0-

nige ihre Hofhaltung in Memphis (s. Memphis
und Py rami den) und wurden ihre Grabstatten

und die der Grossen des Landes auf den HOhen-

ziigen, die westlich vom heutigen Kairo sich hin-

ziehen, angelegt. Die Inschriften der Innenraume

der sog. Mastaba, d. h. der Aufbauten, die sich

aller Menschen (Diod. I 10ff., s. Thebai) be- 30 iiber den im Felsboden angelegten Grabkammern

trachtet, doch galten auch die Phrygor (Her. II

2), die Aithiopen (Diod. Ill 2), die Chaldaier

(Diog. Laert. pr. 6), die Skythen (lust. II 1, 5.

Amm. XXII 15, 2) fur die alteren. Angeblich

konnten sie ja auch mindestens 10—17 000 Jahre

zuriickrechnen (Her. II 100. 142f. Plat. Tim. 23;

Leg. II 657. 5000 Jahre bis zur 180. Olympiade
= 60—57 v. Chr. Diod. 144; vgl. Euseb. Chron.

I 135. Sync. 51) , des ajzoxaraoraots-Jatires von

der. Vornehmen erheben ,, enthalten eine Menge
Angaben iiber Wurden, Amter und Kultusange-

legenheiten und die Darstellungen , die daneben

angebracht sind, fiihren uns mitten hinein in das

tagliche Leben jener langst entschwundenen

Zeiten, veranschaulichen vor allem das Thun und

Treiben der Landleute. Der Staat des Alten

Reiches tragt in jeder Beziehung ein durchaus

unkriegerisches Geprage; der Konig stent als

36 525 Jahren (Sync. 35 D. 52 A) nicht zu ge- 40 leibbafter Gott iiber seinen Unterthanen._ Die

denken. ,Ihr Hellenen' sagte angeblich ein agyp-

tischer Priester zu Solon (Plat. Tim. 22 B, vgl.

Jos. c. Ap. I 7f. Euseb. Chron. I 5; Praep. ev.

X 7) ,seid immer Kinder, einen Greis giebt es

unter Hellenen nicht . . . Jung seid ihr an Seelen

insgesamt, denn ihr hegt keinen aus urspriing-

licher Uberlieferung geltenden Glauben in euch

und keinerlei altersgraue Erkenntnis'. Doch keines-

wegs ging in Agypten das wirkliche Wissen bis

factische Macht der Krone scheint aber mit der

4. Dynastie schon im Sinken zu sein ; die Denk-

maler concentrieren sich immer weniger auf die

Umgebung der koniglichen Hofhaltungsstatte (s.

Abydos, Chenoboskeion, Eileithyiaspo-
lis, Elephantine, Syene). Fur die 9. und 10.

Dynastie s. Herakleopolis. Die Wirren, unter

denen das Staatswesen des Alten Reiches zu Grunde

gegangen zu sein scheint, begiinstigten das Empor-

auf die Anfange der agyptischen Gesittung und 50 kommen der Gaufiirsten von Theben, die mit der

des Staatswesens zuriick, und iiber den angeblich

ersten Herrscher des geeinten Reiches, iiber Menes

(s. d.) wusste man z. B. wenig mehr zu sagen,

als dass ihm alles zugeschrieben wurde, was man
nach agyptischen Begriffen als Obliegenheit des

ersten KOnigs sich zu denken hatte. Auch was
sonst fiber die Konige der ersten Dynastien in

den manethonischen Listen erzahlt wird, hat auf

die Glaubwurdigkeit , die darin gesucht worden

ist (Lepsius Ztschr. f. agypt. Spr. XIII 145ff.), 60 Herrscherreihe s. Lepsius Uber die 12. agypt

11. Dynastie die Herrschaft iiber das ganze Land

zu gewinnen anfangen und auf Jahrhunderte Theben

zur Landeshauptstadt, den Kultus des Amon (s.

Amnion) zu einer Reichsangelegenheit machen.

Unter der Regierung der Amenemes und Woser-

tesen (12. Dynastie, s. auch Ait hiopia, Moiris
und Sesostris) scheint Agypten sich auf der

hochsten Stufe inncrer Blvite, die es iiberhaupt

erreicht hat, befunden zu haben. Uber diese

keinen Ansprueh, denn soweit nicht gauz spat

Zusatze (L. Stern Ztschr. f. agypt. Spr. XXLU
87ff.) vorliegen, sind die betreffenden Angaben

genau so unzuverlassig, oder wenigstens kritisch

bedenklich , wie eine grosse Reihe anderer_ Er-

wahnungen von Begebenheiten aus der Zeit dieser

friihesten Herrscher, die in der altagyptischen

Litteratur und auf altagyptischen Inschriften

Konigsdynastie (Abh. der Akad.), Berlin 1852.

Friedliche Verkehrsbeziehungen zu Syrien sind

fur das Mittlere Reich schon lange nachgewiesen

;

noch mehr Uberraschung haben neuerdings Bruch-

stticke ,altaegaeischer' Tflpferware erregt, die

Petri e (Illahun. Kahun and Gurob 1889—90
Lond. 1891; Ten Tears Digging 121. G. Stein-

dorff Wochenschr. f. klass. PhiloL 1892) durch
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Ausgrabungen zu Kahun, den Eesten einer An- unterwarfen. 671 machte Asarhaddon der Aithio
siedlung ausderZeit Wosertesen 11.(12. Dynastie), penherrschaft ein Bnde. Die wiederholten Ver-
im Fayum zu Tage gefordert hat. 14. Dynastie suche, Agypten wieder zu gewinnen, welche die
s. Xois. Auf die Fremdherrschaft der Hyksos Aithiopen nach seinem Tode anstellten (s. Tar-
(s. d.) folgt eine neue Machtentfaltung Thebens; kos und Ammeres), blieben erfolglos. Unter
mit der 18. Dynastie beginnt die Reihe von Er- den kleinen Dynasten, urspriinglich zum grossten
oberungskriegen , in welchen die Pharaonen die Teil Seldnerfiirsten, die im Delta erbliche Macht
Herrschaft iiber Syrien und den Zugang zum erworben hatten und, sobald die Umstande es er-

oberen Stromlande des Euphrats zuerkampfen forderten, Vasallen erst der Aithiopen, dann der
versucht haben. Der Einfluss, den Agypten imlO Assyrer vorstellten (s. Dodekarchen), gewannen
syrischen Kiistenlande hierbei bis gegen das Ende allmahlich die Fiirsten von Sa'is , Stephinates
der 19. Dynastie gehabt hat, wie der Verkehr (s. d.), Nechepsos (s. d.), Necho I. (s. d.), nicht
rait Agypten, hat bleibende Spuren besonders in ganz ohne Beihiilfe der Assyrer , eine besondere
der Religion und Kunst der Phoiniker hinter- Machtstellung, die dann Nechos I. Sohn Psam-
lassen und hat einer grossen Anzahl von Gebil- metichos I. (s. d.) ausnutzte, urn mit Htilfe aus-

den der agyptischen Kunst Aufnahme in den landischer, vor allem karischer, ionischer und
Formenschatz der Kunst der Volker Vorderasiens lydischer (s. Qyges) Soldtruppen sich die Herr-
verschafft, aus der sie wiederum in die Kunst schaft anzueignen. So erstand die 26. Dynastie,
der Hellenen ubergegangen sind , der ausserdem unter welcher Agypten seine letzte Neugestaltung
allem Anscheine nach durch Zwischenhandel frilh- 20 erlebte , die in letzter Linie aber doch auf er-

zeitig einzelne Vorbilder agyptischen Ursprungs folglose Versuche zur Wiederbelebung langst er-

unmittelbar zugefuhrt wurden (Pietschmann starrter und nicht .mehr lebensfahiger Formen
Gesch. der Phonizier 270ff. W. E. Gladstone hinauslief, und fur Agypten selbst zum Teil be-

Archaic Greece and the East, London 1892, s. reits die Bedeutung einer Fremdherrschaft an-

auch Iones und Mykenai). ,Altaegaeische' nahm, da die angeworbenen Fremdlinge nicht
TOpferware aus diesem Zeitraume gefunden zu allein zur Bekampfung ausserer Feinde und
Gurob im Fayum von Petrie (a. a. 0.; Ten Sicherung der neu befestigten Grenzen , sondern
Years Digging 128). Schon die 19. ..Dynastie nicht minder zur Niederbaltung der einheimischen
bezeichnet einen Niedergang der Macht Agyptens, Bevolkerung dienen mussten , und zugleich von
das in seiner Kultur seinerseits auf langere Zeit 30 den Herrschern als ein Gegengewicht gegen die

den Einfluss Syriens nicht verkennen lasst. Dem Machtanspriiche der inlandischen eine Art von
bedeutendsten unter den KOnigen der 20. Dynastie, Kaste und nachst den Priestern den machtigsten
Ramses III., gelingt es noch , einen Angriff der Stand im Staate bildenden Soldaten benutzt wur-
Libyer abzuwehren durch einen Sieg fiber die den, die vorlangst im Lande heimisch gewordenen
von Syrien her gegen Agypten vordringenden und mit reichem Grundbesitz ausgestatteten

Pursta (s. Philistaioi) und Zakkari, als deren Kriegerfamilien meist libyschen Ursprungs ange-
Genossen auch die Schardana, Turuscha und hflrten. So Offnet sich Agypten den Hellenen
Schakaruscha , die ,Danauna von ihren Inseln 1

,
und nimmt hellenische Handler, Kauffahrer und

von denen schon unter Thutmosis III. die Rede Ansiedler auf. An der Miindung des bolbitinischen

ist, und die Waschasch der See genannt werden 40 Armes griinden sich Milesier, in Memphis Karer
(Rosellini Mon. stor. 132. Dumichen Histor. und Hellenen Standquartiere und Factoreien (s.

Inschr. II 46. 47a. 52. Greene Fouilles a The- Bubastis, Hellenikon, Karikon, Naukra-
bes 1—3. Brugsch Gesch. Agypt. 598ff. E. de tis). Auf diesen Zeitraum geht daher auch die
Rouge Notice de quelques textes hie'roglyphiques erste eingehendere Kenntnis Agyptens und agy-
r^cemment public's par M. Greene , Paris 1855. ptischer Dinge bei den Hellenen zuruck, die dazu
F. Chabas L'Antiquite histor. 250ff. A. Eisen- verleitet hat, nach und nach in Agypten eine

lohr Der grosse Papyr. Harris 27f. Schliemann Menge Anknupfungspunkte fur die hellenische

Ilios 824). Dann versinkt unter den Ramessiden Mythen- und Sagengeschichte gewinnen zu wollen
Agypten in politische Ohnmacht. In dem tief (vgl. z. B. Daidalos, Danaos, Epaphos,
erschopften Lande bedeutet nur noch etwas der 50 Erechtheus, Eumolpides, Homeros, Ke-
Wille des Hohepriesters des Amon von Theben. krops, Melampos, Musaios, Orpheus, Po-
Nach Entthronung des letzten Ramessiden macht lydamna), bis es schliesslich dahin gekommen
einer dieser Oberpriester, Hrihor, sich selber zum ist , dass eigentlich ein Aufenthalt in Agypten
Konige. Theben hOrt auf, die Reichshauptstadt als zur Gewinnung tieferer Erkenntnis des Wesens
zu sein und es ersteht zu Tanis eine neue, die aller Dinge unbedingt erforderlich betrachtet

21. Dynastie (s. Tanis und Smendes). Auf und deshalb auch ohne weiteres den Weisen,
diese folgt dann die SOldnerherrschaft unter der Gesetzgebern und Kunstlern von Hellas ange-
libyschen (22.) Dynastie von Bubastis (s. d.), die dichtet wurde. Verzeichnis hellenischer Denker,
zwar mit Scheschonk I. Agj-pten noch zu einem Gelehrten und Kiinstler, deren Aufenthalt in

letzten kurzen Aufschwunge hiuriss (vgl. oben 60 Agypten bezeugt wird, von Parthey zu Plut.

S. 996), das Land vor innerer AuflOsung aber Is. "et Os. lOf. ; vgl. Diod. I 69. 96—98. Clem,
nicht zu bewahren vermochte. Nur ein Teil- Alex. Strom. 131. Cedren. Hist. comp. 94 B, auch
furstentum kann es gewesen sein, was seit 823 Lepgius Chronologie 40ff., s. ferner Alkaios,
unter der 23. Dynastie stand (s. Tanis). Als Anaxagoras, Archimedes, Bias, Chrysip-
Dynastie 24 wird dann noch Bokchoris (s. d.) ge- pos, Demokritos von Abdera, Diod or os von
zahlt, unter welchem die Aithiopen (25. Dynastie) Sicilien, Ellopion, Eudoxos, Euripides,
von Napata (s. Aithiopia und Sabakon, Sebi- Hekataios von Abdera, Herodotos, Kleo-
chos, Tarkos) sich Agypten voriibergehend bulos, Lykurgos, Oinopides von Chios,
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Pherekydes, Platon, Pythagoras, Sim- pter, Doloaspes und Petisis, gestellt (Arr. an. Ill

mias, Solon, Sphairos, Strabon, Tele- 5, 2), und ein Zug durch die Wiiste zum Orakel

kles, Thales, Theodoros, Xenophanes von des Amon wurde eigens m Scene gesetzt, um in

Kolophon. Angeblich agyptische Lehrer von Hel- den Augen sowohl der Makedonen als auch der

lenen s. Chonuphis, Oinuphis, Pammenes, neuen Unterthanen die Person des Eroberers mit

Psenophis Sechnuphis, Sonchis; vgl. Par- einer mysteriosen Weihe zu umgeben. In Mem-

they zu Plut. Is. et Os. 10. Geschichte der phis und in Pelusion liess Alexander eine Besatzung

26. Dynastie s. Psammetichos I., N echo II., zuruck. Als nach Alexanders Tode (323 v. Chr.)

Psammetichos II., Apries, Amasis, Psam- sein Reich in seine Bestandteile zerfiel, kam

metichos HI., auch Delta und Sais. 525 v. 10 Agypten an Ptolemaios, den Sohn des Lagos.

Chr brachte dann die Schlacht von Pelusion Das Sanctuarium des Haupttempels von Theben

Agypten in die Hand der Perser (vgl. Kamby- zu Karnak ist noch auf den Namen des Philip-

ses). Die Perserkonige treten zunachst auf den pos Arrhidaios umgebaut worden, doch thatsach-

einheimischen Denkmalern durchaus nach dem lich, und seit 306 auch dem Namen nach, war

Ebenbildeder Pharaonen auf; Kambyses,DareiosL, Ptolemaios der Konig Agyptens. Unter lhm und

Xerxes . Artaxerxes , Dareios II. werden als die seinen nachsten Nachfolgern gelangte Agypten

27. Dynastie gerechnet; doch wurde die Perser- wieder zu einer Bliite und einem Wohlstande,

herrschaft, nach dem Aufstandsversuche des Chab- die es seit langen Jahrhunderten nicht mehr er-

basch (Decret des Ptolemaios Lagi hrsgegeb. von lebt hatte. Allerdings etwas agyptisch Natio-

H Brugsch Ztschr. f. agypt. Spr. IX Iff.) 487 20nales war dieses neue Staatswesen, das der Ptole-

v Chr., den Xerxes unterdruckte, den Agyptern maeer, durchaus nicht; es hatte seinen inneren

und ihren Priestern immer verhasster. Aufstand Halt in der Militarmacht, die aus angeworbenen

des Inaros s. Inaros, und dessen Fortsetzung Makedonen, Hellenen und Kelten bestand, es

durch Amyrtaios, wohl eines Vorfahren desjenigen gipfelte in der Person des Monarchen, der, so

Amyrtaios , der als alleiniger Reprasentant der sehr er auch geflissentlich und zu rechter Z,eit

Dynastie 28 in den Listen prangt, s. Amy rtaio s; agyptischer Sitte sich anbequemte, und so agy-

vgl auch Psammetichos IV. Geriet auch in ptisch das Hofceremomell und Hoflialtungsge-

der Folge das Achaimenidenreich in grOsste Er- prange war, mit dem er sich umgab, keineswegs

schlaffung, so vermochten doch die Agypter auch als Oberhaupt des agyptischen Volkes, sondern

ihrerseits nicht mehr sich zu wirklich befreien- 30 eher als Stellvertreter der Gottheit die absolute

den Thaten aufzuschwingen. Langst fehlte es Herrschaft fiir sich in Anspruch nahm die er

offenbar an einem Geschlechte, das die Autoritat ausiibte. In dem Besitze Agyptens beruhte zwar

vOllig legitimer Machtanspriiche fiir sich hatte die Starke der Lagiden vor allem wegen der

geltend machen kOnnen. Die Regentenliste der ungeheuren Einkiinfte, die es brachte (14800

Mendesier (s. Nepherites, Akoris, Psam- Talente Silber und 1 500 000 Artaben Weizen

muthis) = Dynastie 29 ist eigentlich nur eine jahrlich; Hieron. in Dan. XI 5, 1122), und wegen

chronologische Uberbriickung der Kluft der vol- der Sicherheit, mit der die fest geregelte Ver-

ligen Anarchie , die im Deltalande bestand , bis waltung die Erzielung dieser Einkuntte ver-

die Sebennyten Nektanebos I. und Nektanebos biirgte. Aber Agypten bheb die Grundlage lhres

H (s d ) im Innern Ordnung schufen , doch 40 Staatswesens und ihrer auf weitumfassende Jind-

nur ganz voriibergehend, denn bald (345/343 v. ziele gerichtete Unternehmungen nur etwa in

Chr.) erlag auch diese Wiederauffrischung agy- derselben Weise, wie spiiter die Politik des Hohen-

ptischer Selbstandigkeitsgeliiste der Ubermacht staufenkaisers Friedrich II. im Besitze biciliens

des persischen, von griechischer Kriegskunst und und der vorziiglichen Verwaltungseinrichtungen

Verschlagenheit geleiteten Heerbannes Artaxer- dieses Landes lhre beste Basis hatte. An alien

xes III. Vgl. W. Judeich Kleinasiat. Stud. 144ff. hoheren Amtern hatten die Eingeborenen kemer-

Schon im Winter 332/31 aber erschien Alexan- lei Anteil; sie waren schlechthm die Unterthanen.

der d. Gr. (s. d.) in Agypten, und ihm ergab Aber fiir Ordnung und.. Gerechtigkeit wird _ge-

sich die persische Besatzung ohne jeglichen Wider- sorgt und die Getter Agyptens erhalten reich-

stand. Durch die Grundung Alexandreias , an 50 lich das ihre; eineReihe der stattlichsten lempel-

dem einzigen brauchbaren Hafen, den Agyptens bauten (s. z. B. Apollinopohs, Latopolis,

Deltakuste aufwies, verlegte er den Mittelpunkt Ombos, Philai, Tentyra) legen davon /.eug-

der gesamten Regierung und Verwaltung in den nis ab. Dabei dehnen die Handelsbeziehungen

unmittelbaren Verkehrsbereich der Mittelmeer- unter dem Schutze starker Knegsflotten sicn

staaten. Er schuf damit die Weltlage um, die immer weiter aus. Von den KustenstMten des

fur Agypten bis dahin massgebend gewesen war, roten Meeres aus (s. Berenike) werden weite

und, darf schon als eines der Ziele, welche vor- Strecken der ostafricanischen Gestadelander be-

dem die Politik Athens verfolgt hat, die Ge- fahren, und es kommt zu regelmassigem bchitt-

winnung freier Ausnutzung Agyptens fur hel- fahrtsverkehr mit Indien (vgl. auch Adule) Von

lenische Handelsinteressen bezeichnet werden (vgl. 60 der iiusserlichen Hellenisierung, der aul die Lange

Droysen Alexanders 164), so wurde durch die der Zeit die einheimische Bevolkerung sich nicht

That Alexanders dieses Ziel nicht nur im weite- ganzlich zu entziehen vermochte
,
von der auch

sten Sinne zur Verwirklichung gebracht, sondern in der agyptischen Wissenschaft und Kunst em-

uberhaupt dem Hellenentum in Agypten eine zelne Spuren sich kundgehen und deren Wirkung

herrschende Stellung gesichert. Daneben geschah weit uber den Zeitraum der Ptolemaeerherrsenatt

alles um die Empfindlichkeit der religios leicht er- sich fortgepflanzt hat, ist die Grundbevolkerung

regbaren Meno-e und der Priesterschaft zu schonen. im ganzen vOllig unberiihrt gebheben
,
und als

An die Spitze der Verwaltung wurden zwei Agy- nach der Regierung Ptolemaios in., mit welcher
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die Lagidenherrschaft ihre weiteste, jedoch auch der unterweltlichen Gebiete , welche die Sonne
nnr mit ausserstem Aufgebot aller Machtmittel allnachtlich durchmisst. Der den Blenimyern (s. d.)

zu behauptende Ausdehnung angenommen, aber besonders heilige Isistempel Philais wurde jedoch
auch angefangen hat, sich zum Sinken zu neigen, erst unter Iustinian geschlossen. Dass bei den
eine ausgedehnte Periode der Misswirtschaft und Kirchenvatern Atyvurog synonym mit axoxog und
dann auch der Thronstreitigkeiten begann , als dfiagxla ist , stammt aus der Apokalypse des
das Geschlecht der Lagiden immer mehr ent- Johannes. An der Ausgestaltung der Dogmatik
artete, sind auch Aufstande nicht ausgeblieben haben die Kirchenlehrer Agyptens einen hervor-
(vgl. auch Lykopolis, Thebai), die allerdings ragenden Anteil, obwohl die Richtungen, in denen
keinen anderen Erfolg mehr hatten, als VerOdung 10 sie sich bewegten, schliesslich Anerkennung bei

und Verwiistung herbeizufiihren. Langsam be- den Byzantinern und im Abendlande nicht gefun-
reitete sich, da Unfahigkeit und Verkommenheit, den haben. Der kirchliche Zwiespalt mit Ostrom
neben Uneinigkeit in der Familie der Lagiden, hat schliesslich den Agyptern leicht gemacht,
welche den legitimistischen Anschauungen der ihre Herren zu wechseln und 638 n. Chr. den
Agypter zuliebe auch die Geschwisterehe der Pha- unter Amr Ibn el-Asi einrackenden Arabern sich

raonen nachahmen zu miissen geglaubt haben, zu unterwerfen.
standig zunahmen, der Zeitpunkt vor, an dem Litteratur: H. Jolowicz Bibliotheca Aegy-
Agypten in vollige Abhangigkeit von Rom geriet, ptiaca, Leipz. 1858; Supplement 1 1861. Ibra-
das schliesslich auch unter Augustus nach dem him-Hilmy Literature of Egypt. I. II, Lond.
Tode der letzten Konigin, Kleopatra, die Vei- 20 1886—1888. H. Brugsch Aegyptologie, Lpz. 1891.
waltung des bereits seit 55 v. Chr. von rOmischen D'Anville Memoires s. l'Egpypte ancienne et

Truppen besetzten Landes ubernahm (27 v. Chr.). moderne, Paris 1766. Champollion L'Egypte
Agypten geriet dabei in eine staatsrechtlich be- sous les Pharaons I. II, Paris 1814. Et. Quatre-
sondere Stellung. An der Verwaltung des Landes mere Memoires geograph. et hist. s. l'Egypte
erhalt der Senat keinen Anteil, Senatoren be- I. II, Paris 1811. H. Brugsch Geographie d.

durften sogar zu einem Aufenthalte in Agypten alt. Agyptens I—III, Lpz. 1857— 60; Diction-

einer Genehmigung seitens des Kaisers, der allein, naire geograph. de l'Ancienne Egypte, Lpz. 1879
gewohulich durch seinen Stellvertreter, den prae- —1880. A. Erman Agypten u. agypt. Leben
fectus Aegypti, die Verwaltung leitete (Momm- im Altertum I. II, Tubing. 1885. J. G. Wil-
sen Rom. St.-R. ILT 753); es war des Kaisers 30 kin son Manners and Customs of the Ancient
grOsstes xxfjfia (Philo c. Flacc. II 19. Mo mm- Egyptians correct, by S. Birch I—III, Lond. 1878.
sen a. a. O. 112 963). Im allgemeinen behiel- P. Pierret Dictionnaire d'archeologie egyptienne
ten die Kaiser den Verwaltungsmechanismus der 1875. S. Sharpe Gesch. Egyptens, deutsch v.

Ptolemaeer bei. Die Einkiinfte stiegen auf eine H. Jolowicz (mit Anmerkungen von A. v. Gut-
zuvor nie erreichte Hohe. Zu Vespasians Zeit schmid) I. II, Leipz. 1857—58. H. Brugsch
zahlte Agypten iiber 24 000 griechische Talente Histoire d'Egypte I, Lpz. 1859; I 2 1875; Ge-
Steuern (Friedlander Sittengesch. Ill & 140), schichte Agyptens unter d. Pharaonen, Lpz. 1877
es lieferte den dritten Teil des Getreides, dessen —1883. S. Birch Egypt from the earliest times
die Hauptstadt bedurfte , 20 Millionen Modii to B. C. 300, Lond. s. a. G. Maspero Histoire

jahrlieh, und jede Unruhe in Alexandreia wurde 40 anc. des penples de l'orient^, Paris 1886; Gesch.
schliesslich wegen der mit dem Ausbleiben von d. morgenland. VOlker, Lpz. 1877. Ed. Meyer
Zufuhr eintretenden Steigerung der Kornprcise Gesch. d. Altertums I, Stuttg. 1884; Gesch. d.

Roms zu einer Quelle steter Besorgnis der Ca- alt. Agvptens (Allgem. Gesch. in Einzeldarstel-

saren (Mommsen R. G. V3 560; St.-R. II 2 994. lungen, 'Hauptabtlg. I Teil 1) Berlin 1879; darin
Burckhardt Zeit Constantins 2 114ff.). Gering J. Diimichens Geographische Schilderung Alt-

war die Militarmacht, welche die Romer in Agy- agyptens. Alfr. Wiedemann Agyptische Ge-
pten hielten, aber riicksichtslos wurden die Agy- schichte (Handbiicher d. Alten Gesctiichte, Ser. 1,

pter von jeder Mitwirkung an der Gestaltung Teil 1) Gotha 1884; Gesch. von Altagypten,
ihrer politischen Lage ausgeschlossen , und mit Calw 1891. G. Ebers Agypten u. die Biicher

grausamster Harte alle Aufstande (s. Alexan- 50 Moses I, Lpz. 1868; Durch Gosen zum Sina'i 2
,

dreia, Bukoloi) unterdriickt, Wie vordem auf Lpz. 1881. A. Wiedemann Gesch. d. XVIII.
den Namen der Ptolemaeer als Nachfolger der egypt. Dynastie bis zum Tode Thutmes HI.
Pharaonen, so wird auf den Namen des jeweili- (ZDMG XXXI 613ft'.); Gesch. Agyptens von
gen Caesars alles geweiht, was aus den reichen Psammetieh I. bis auf Alexander d. Gr. , Lpz.
Mitteln der Tempel den iilteren Baubestanden 1880. Letronne Recherches p. serv. a l'hist. de
noch an Anbauten zugefiigt wird. Der letzte TEgj-pte pendant la domination des Grecs et des
Kaiser, den so hieroglyphische Inschriften zur Romains, Paris 1823. Giac. Lumbroso L'Egitto
Erwahnung bringen, ist Decius. Mit Eifer haben al tempo dei Greci e dei Romani , Rom 1882 ;

die Agypter den Lehren des Christentums sich L'Economie politique de l'Egypte sous les La-
zugewandt. Bei ihnen ist das Monchstum ent- 60 gides, Turin 1870. Lepsius' Uber einige Er-
standen. Doch lange blieb gerade Alexandreia gebnisse d. agypt. Denkmaler fur die Kenntnis
ein Herd der letzten Lebensausserungen, in denen der Ptolemaeergeschichte (Abh. d. Akad. 1852),
die hellenische Weltanschauung noch fortbestand, Berlin 1853. J. Foy Vaillant Historia Ptole-

und erst nach der Zertriimmerung des Serapis- maeorum ad fidem numismatum accommodata,
bildes (s. Serapis) erlosch der alte Glaube Amstelod. 1701. (Zoega) Numi Aegyptii impe-
immer mehr. Einzelne von den apokalyptischen ratorii prostantes in Museo Borgiano, Rom 1787.
Schilderungen aus der altchristlichen Litteratur Tochon d'Annecy Recherches s. 1. M&lail-
erinnern oft an die altagyptischen Beschreibungen Ions des Nomes ou prefectures de l'Egypte,
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Paris 1822. Observations numismatiques dediees von Lerna geworfen, ihre Kopfe bei Argos be-

st Thorwaldsen, Rom 1833. The Ptolemies Kings graben, Pans. II 24, 2; umgekehrt die Kopfe in

of Egypt (Catalogue of Greek Coins in the Bri- den See geworfen, die Leiber begraben nach

tish Museum) Edit, by R. St. Poole, Lond. 1883. Zenob. IV 86, der davon das Spnchwort leep
Collections Giovanni Demetrio, Numismatique, xax&v ableitet. Uber das weitere bchicksal aer

Egypte ancienne par F. Feuardent I. II, Paris Danaiden s. Art. Danaiden. Der fechluss der

(1870—73).
SaSe wirl^ in mehreren Versionen benchtet

:
a) A.

21 'O AiyvTtTog Name des Nilstroms in der kommt mit Heeresmacht zur Rache nach Argos,

Odyssee (HI 300 IV 351. 355. 483. XIV 246. aber Lynkeus versohnt die Bruder (Gericht uber

275 XVII 427) "wo er (IV 477. 581) dujtnijs 10 Danaos auf dem Pron bei Argos); Danaos er-

jtoTau6g und (XIV 257) evQQthrjs benannt wird richtet den Ermordeten ein Denkmal bei der

(vel Strab I 29. 36. XV 691. Plut. fiuv. 16, 1. Akropolis von Argos, Phryn. fr. 1 Nauck. i,ur.

Arrian anab. V 6, 5. Paus. IX 40, 3. Bek- fr. 229. Pans. II 24, 2. Schol. Eur Or. 872

ker Anecd Gr 361 Hesych. Steph. Byz. Eustath. b) A. kommt nicht nach Argos ;
Lynkeus racnt

II VI 34) Darin , dass Hesiod (Theog. 338) die Bruder, heiratct die Hypermnestra und wird

mrXoc srebraucht. sahen die Alten einen Beweis, an Danaos Stelle Konig, Hekataios bei Diod. XL

dass Homer Mher gelebt hahe als Hesiod. Von 3. Schol Eur. Or. 871f. ; Hekab. 886. c) A. flieht

dem Flusse wird der Name auf das Land Uber- vor Danaos nach AroS in Achaia, stirbt dort und

tragen worden sein (Ed. Meyer Gesch. Ag. 18 wird in Patrai begraben ,
Paus VII 21, 13.

oben S 978). Auf einer Darstellung der Ra- 20 Spnchwort Aiyvnxov yafiog btrab. Mil 6 a.

messidenzeit (Champollion Mon. HI 253) hat Diogen. II 55. Makar. I 48.
_

H Brugsch (Geogr. d. alt. Ag. I 80. 83) in Die Bedeutung der Sage ist zweifellos histo-

eiiier weiblichen Hat-ka-ptah benannten Gestalt, rischer Art; doch sind die schon im Altertum

die mit einem Nilgotte zusammen Spenden bringt, (Manetho) unternommenen Versuche
,
zu bestim-

die Verkorperung und Benennung eines Nilarmes men , welcher Konig von Agypten gememt sei,

erblickt da aber nicht ein solcher, sondern die ohnejeden Wert und Nutzen. A. ist Vertreter

Stadt Memphis selbst hat dargestellt werden der Agypter und Danaos Vertreter der Danaer;

sollen fallt die Vermutung fort, dass aus diesem dass in alter Zeit lebhafte Beziehungen zwiscnen

agyptischen Worte AXyvitros geworden sei. Zu Agypten und dem Peloponnes bestanden, beweisen

roP noxaaov Aiyvnxov Genes. XV 18. Iudith I 9 30 Sage (vgl. auch Io) und Kunst (Arch. Jahrb.

vgl Rinokorura [Pietschmann.] I 114ff.) gleichermassen. Ob unserer Sage aber

V) Konig und Eponymos von Ag^ten. Ver- bestimmte Vorgange, mehr als allgememe \er-

schiedene Genealogienf Sohn a) des Belos und haltnisse, zu Grunde liegen, bleibt dahingestellt.

der Anchinoe (Apollod. II 1, 4. Schol. II. I 42) 4) Sohn des Vorigen, Apollod. II 1, 5

oder Anchiroe (Schol. Plat. Tim. 25 B), oder 5) Eleer, Paus. VI 12, 6, vgl. VI 2, 8.

der AeTia (Charax bei Steph. Byz. s. Aiyvxxog, [Wernicke.]

Odoos) oder der Side (Ioa. Antioch. FHG IV 544, 6) Feldherr des Maussollos, versuchte vergeb-

15) b) des Nil und der Memphis , Diod. I 51, lich Milet zu nehmen, Polyaen. VI 8.

3f.; c) des Zeus und der Thebe, Tzetz. Lyk. 1206; [Judeich.]

d) des Hephaistos und der Leukippe, Ps.-Plut. 40 Aigyros (AXyveog\ Enkel des Apis, Sohn des

de fiuv 16, 1 e) andere Fabel bei Suidas. Bruder Thelxion, Vater des Thurimachos, Grossvater des

des Danaos (mehrere Bruder nennt Eurip. fr. 873). Leukippos nach sikyonischer Genealogie bei Pau-

Die Sage war im Zusammenhang in den myth. sanias H 5, 7. [ltorpeLJ

Handbiichern erzahlt, Apollod. II 1, 4. Schol. H. Aigys, alte Stadt hn nordwestlichen Lakomen,

I 42 Hvg. fab 168 Belos teilt das Land , Da- nahe den Quellen des Eurotas und der Grenze

naos ertialt Libyen, Aigvptos Arabien ; letzterer Arkadiens, etwa an der Stelle des neueren, jetzt

erobert das Gebiet der "Melampoden dazu, das zerstorten Dorfes Petrmo gelegen. Strab. Vlll

nach ihm Agypten genannt wird, Steph. Bvz.; 364. X 446. Friiher zu Arkadien gehong, hatte

spaterer Zeit von einer, Phlegon FHG IV 432, 1. dann zu Lakonien gekommen war, wurde es von

Tzetz Chil VH 368ff. ;
gegen die Zahl 50 seit He- den spartanischen Konigen Archelaos und Chanl-

kataios rationalistische Bedenken erhoben, Schol. los wegen Verdachts der Hinneigung zuArkadien

Eur Or 872). Aus Furcht vor der Ubermacht zerstort. Paus. Ill 2, 5. Vgl. Curtius Pelo-

fiieht Danaos mit seinen Tochtern (Aischvlos ponnesos I 336. II 258. 320. [Hirschfeld.]

Hik Diod V 58) and baut dazu die erste Pen- Alius (oder AiioragaXws'*), ein auf unsicnerer

tekontoros (Schol. Ap. Rhod. I 4). Uber seine UberlieferungberuhenderGotternameCILII27/2.

Irrfahrten, seine Landung und Festsetzung in
,

[Thin.]

\rgos s. Danaos. Die Sonne des A. folgen ihm 60 Aikalon. Aixtuor Ixa/.ta; <fQovmor, nur bei

nach, er schliesst mit ihnen Frieden und giebt Steph. Byz. aus Dionys. Hal. 1. XVI angefuhrt,

ihnen seine Tochter zur Ehe, Aisch.fr. 43 Nauck2
;

gewohnlich ohne Beweis mit Aeclanmn ldenti-

Spiele bei der Hochzeitsfeier Aristot. Pepl. bei ficiert. [Hulsen.]

Schol \ristid p 105 Frommel. Aus Rachsucht Aikalos (Atxa/.og), Beiwort des Zeus. Anon.

liisst er seine Tochter schworen, ihre Gatten in Ambr. 9 (SehOll-Studemund Anecd. I 264).

der Hochzeitsnacht zu ermorden; alle thun dies jWentzel.]

ausser Hvpermnestra, welche den Lynkeus rettet. Alttias SCxV , Privatklage wegen korperhcher

Die Leichen der Getoteten werden in den See Misshandlungen oder Realmjunen. Auf eine solcne



1007 Aiklidas Ailinos 1008

beziehen sich die Reden des Demosthenes gegen Aiklos (AixXog), attischer Heros, Bruder des
Konon (LIV) und des Isokrates gegen Lochites EIlops und Kothos, mythischer Grunder von
(XX). Von der Offentlichen Klage, welche den- Eretria auf Euboia. Sein Bruder Kothos gait
selben Zweck verfolgte, der ygafpy vfeecog, unter- fur den Grunder von Chalkis. Strab. VII 321.
scheidet sie sich dadurch, dass der Klager hier X 445. 447. Veil. Patera 14. Skymn. 575; vgl.
das MaterieUe der empfangenen Beleidigung, dort Alkman fr. 66. Nach Steph. Byz. s. 'EXev&sok
die der Beleidigung zu Grande liegende Absicht, sind A. und Kothos die Grunder von Eleutheris
den animus iniuriandi, betont; vgl. "Y§oe<og in Boiotien. Plutarch (quaest. Graec. 22) be-
yoatprj. Die Klage alxtag war nur begriindet, zeichnetbeidealsSohnedesXuthos. Vgl.Toepffer
wenn der Anzuklagende der angreifende Teil ge- 10 Att. Geneal. 164, wo auf die merkwilrdigen Zu-
wesen war

:
fj alxla xovx' k'artv, 8g av agfy jiqo- sammenhange zwischen Euboia , Boiotien und

xsgog xetQ&v adixmv [Demosth.] XLVII 40 und der attischen Nordostkuste hingewiesen ist. H.
7._ 15. 39. 47. Demosth. XXm 50. Isokr. XX ]. Heinze De rebus Eretriensium (Gottg. 1869) 7.
Die Klage war schatzbar von seiten des Klagers Busolt Gr. Gesch. I 206. [Toepffer.]
und ihm fiel, wie bei alien Privatklagen , wenn Ailana (Plin. V 65. VI 156; xd AlX.ava Strab.
er gewann, die Busse als Schmerzensgeld zu, XVI 759. 768; bei Joseph. Ant. VIII 6 AULavtj,
Isokr. XX 15f. Harpokr. s. alxiag. Bekker Anecd. bei Steph. Byz. AiXavov , bei Ptol. V 17, 1
gr. 356, 1. Die BehOrde, bei welcher sie ange- 'EXdva, bei Prokop. B. Pers. I 19 'AiXdg , bei
bracht werden musste, waren die Vierzigmanner, Philostorg. h. eccl. Ill 6 'Aeda, im A. T. Elatk),
oi xexxaodxovxa, nach Demosth. XXXVII 33; nach 20 idumaische Hafen- und Handelsstadt an der Cst-
Aristot. Eesp. Ath. 52 , 2 dagegen gehOrte sie lichen Spitze des arabischen Meerbusens in Ara-
zu den di'xai sftprjvoi und vor die eioaycoyetg. Es bia Petraea, 10 Millien ostlich von Petra (Euseb.
ist also in der Zeit zwischen 345 und 328 in dieser Onom. s. 'HXdd) und 150 Millien siidostlich von
Beziehung eine Anderung erfolgt. Hierdurch Gaza (Plin. V 65) ; durch David den Juden unter-
ebenso wie durch den Pall bei Demosth. LIV worfen (2 Sam. 8, 14) und daher unter Salomo
llf. widerlegt sich die Angabe des Grammatikers der Ort, wo die jiidischen Handelsflotten nach
bei Bekker Anecd. gr. 360, 23, dass sie binnen Ophir ausgeriisfcet wurden (1 Kon. 9, 26. 2 Chron.
vier Tagen, so lange noch die Spuren der er- 8, 17f.), spater aber an Syrien abgetreten (2
haltenen Schlage sichtbar waren, habe angebracht Kon. 16, 2). Unter der rOmischen Herrschaft,
werden mussen. Ubrigens ist sie die einzige 30 wo sie zu Palaestina III gehftrte und spater das
Privatklage, bei welcher keine Gerichtsgebiihren Standquartier der Legio X Fretensis war (Hieron.
zu erlegen waren. Isokr. XX 2. Vgl. Boeckh Onom. und Not. Imp.), und selbst spater immer
Staatsh. d. Ath. 12 475f. 492f. Meier-Lipsius noch ein wichtiger Handelsplatz (Theodoret.
Att. Proc. 646f. [Thalheim.] Quaest. in Jer. 49. Prokop. 1. 1. und Abulf. Arab.

Aiklidas, Sohn des Molon, in einer theba- p. 32). Ihre Ruinen fiihren den Namen Gelena
mschenInschrift(DittenbergerIGSI2430) er- (Riippel Reise in Nubien 248ff.; vgl. auch
wahnt, gait frilher mit Unrecht fur einen Bild- Niebuhr Arab. 400 und Burckhardt Trav.
hauer,L6wyInschr.gr.Bildh.554. [C.Robert.] p. 509 =11 828 der Ubers.). Nach ihr war be-

"ACmXov (oder aixXov). Athenaeus (IV 139 bff.) nannt der AiXavixrjg x6X.nog, Aelaniticus sinus
berichtet nach Polemon, dass dies bei einzelnen 40 (Plin. V 65 ; bei Strab. XVI 768 'EXavixrjg /xvxog

;

Dorern der Name fur die Mahlzeit, deikvov, ge- bei Ptol. V 17, 1 und Agathem. 3 'EXavehrjg
wesen sei, wofur auch Epicharm angeftthrt wird, und 'EXavixixog xoXxog; nach Diod. Ill 43 und
bei den Lakedaemoniern sei aber erst nach der Plin. VI 156 aber auch Aatavixrjg xoXnog, Laeani-
Mahlzeit in den Phiditien das a., in Brot und tious sinus), der innerste (Sstliche Winkel des
Fleisch bestehend, gebracht worden als ein Ge- arabischen Meerbusens, jetzt Bachr el Afcaba.
schenk, welches ein Reicher oder glucklicher [D~. H. Miiller.]
Jager den Tischgenossen sandte und "wobei ein AiXLov xd>fii} (Ptol. VI 7, 7) , Flecken der
Diener den Namen des Spenders verkttndete. Elisari in Arabia Mix, siidlich von Hodeida. Nach
Doch wird ebenda 140c berichtigt, dass diese Sprenger (Geogr. Arab. 62) mit'Shurame der
Spenden des Nachtisches ItuuxXm heissen, wahrend 50 Admiralkarte identisch. Als Handelsplatz ent-
aixXov das eigentliche Mahl sei. Alkman nennt spricht diesem Orte der Hafen Ghalafiqa, welcher
sogar die Syssitien ovvaixXiai. Das d. , welches aber weiter unten an der Bucht liegt. Mannert
aus den Beitragen jedes Teilnehmers der Phi- vergleicht Loheia, Glaser (Skizze 238) Abu
ditien herzustellen war, bestand aus Schweine- Arisch. [D. H. Miiller.]
fleisch,^ Brflhe, Kase, Feigen und Gerstenbrot, Ailinos (a'Xirog, an den altesten Stellen in
das kiaixlov war fur Kinder eine Art Kuchen der Accusativform aV.ivov), der Klageruf, nach
aus Mehl und 01 mit Lorbeerblattern, bei den Er- den Alten das .Klagelied', insbesondere die Toten-
wachsenen richtete es sich nach den einlaufenden klage (s. Soph. Ai. 627 ; vgl. Pind. fr. 139, 4
Geschenken und bestand namentlich in Geflfigel, = Schol. Rhes. p. 344f. Schw.). Bei Euripides
Hasen, Lammern, Brot (Molpis bei Athen. a. a. 60 Herakles 417 steht es nach Aristophanes von
O.). Persaios(ebd.)erzahlte, dass man das ixdixXov Byzanz (p. 185 N. = Athen. XIV 619. Schol.
auch aus auferlegten Strafen bestritten habe, ja Eur. Orest. 1395. Hesyeh.) neutral im Sinne von
dass man auch Ehrenplatze gegen ein eti6.ixX.ov vptvog (vgl. v. Wilamowitz Herakles II 119f.):
abgetreten habe. Wir haben also anzunehmen, doch hat Aristophanes, wie schon Wei eke r
dass atxXov ursprunglich Mahlzeit flberhaupt. (Kl. Schr. I 42) hervorhob, aus der Stelle wohl
dann aber auch speciell die Hauptmahlzeit u. zw. zu viel geschlossen. Wenn nach Tryphon bei
bei den Dorera, speciell bei den Spartanern, ge- Athen. XIV 618 in den Atalanten des Epi-
heissen habe. [Szanto.j charm (p. 294 Lor.) Ailinos jj xwv laxovgymv
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<»3» war , so heisst das nichts anderes, als dass

Weberinnen einen bekannten cuXivog sangen; ein

Wortspiel mit Linos und Xirov braucht man
nicht einmal anzunehmen. Die Alten brachten

den Namen mit einem Heros Linos in Zusammen-
hang. Es liegt aber, wie in vielen verwandten

Fallen, lediglich der alte Refrain des Klageliedes

zu Grande, nach v. Wilamowitz ohne bestimmte

Bedeutung, nach Brugsch (die Adonisklage und

Thessalonike gezogen, doch als feste Stadt noch

bei Livius (XLIV 10. XLV 30). Miinzen Head
HN 189. Vgl. Leake N. Gr. m 451. M. Th.

Chrysochoos auf seiner Karte von Thessalonike

und Umgebung sucht es Ostlich vom Cap Aineia

(jetzt Mega Karaburnu). [Hirschfeld.]

Aineias. 1) Alvetdg, Epiklesis der Aphrodite

in Akarnanien und in Sicilien htl xogvyfj xov

'EXvpov ; die Heiligtumer sollen der Legende nach

das Linoslied, Berl. 1852; danach Bergk Gr. 10 von A. gegrundet sein. Dion. Hal. ant. I 50. 53;

L.-G. I 322f u. a.) ursprunglich das semitische ai

lenu ,wehe uns'. Naheres in dem Art. Linos.
[Crusius.]

Aimathe (Aljid&i]), eine Jungfrau, zu Bottia

bei Iopolis von dem Priester Amphion geopfert

bei der Grundung von Antiocheia am Orontes

durch Seleukos Nikator und vor der Weihe eines

Heiligtums des Zeus Bwxxwg: Pausanias v. Da-

maskos bei Malalas p. 198 Bonn., FHG IV 468.

vgl. 49. 51. E. Curtius Hermes X 243. Im-
hoof-Blumer Wien. Numism. Ztschr. X 133.

[Wentzel.]

2) Aiveiag, auch Alveag (II. XIII 541. Soph.

frg. 344 Nauck 2 u. auf attischen Vasen), spater

Aivr/ag (s. Meisterhans Gramm. d. att. Inschr.

2

32. 37), Sohn des Anchises und der Aphrodite,

nach Hektor der beriihmteste Held der Troer.

Seine Gestalt lasst sich auf alien Stufen ihrer

Der Name und Kult bringen die makedonischen 20 Entwicklung verfolgen und ist ein Beispiel der

Boxxtaia und 'Hfia&ta in Erinnerung.
[Tumpel.]

Aina ("Alva), Stadt im Innern von Arabia

felix bei Ptol. VI 7, 29, von Sprenger (Geogr.

Arab. 275) mit dem jetzigen Gobba (d. h. Brunnen,

wahrend Aina
,
Quelle' bedeutet), welches nach

Guarmani 491/2 Stunden von Dumat entfernt ist,

zusammengestellt. [D. H. Miiller.]

Aine (Aivrf), graecisierter Name der sonst

Avata , 'AvoXxig transscribierten Gottin von Ek- 30

batana. Polyb. X 27, 10; vgl. Plut. Artax. 27.

Strab. XVI 738. XII 559 u. a. [Tumpel.]

Aineades (Alreddrig), Nachkomme des Aineias

Nr. 2 (s. d.), wie Ascanius und die Gens Iulia

(Verg. Aen. IX 650. Dio Cass. LXII 18), oft aber

auch zur Bezeichnung der Romer iiberhaupt ge-

braucht (Anth. Pal. VII 297. IX 155 u. 0. Lucret.

I 1. Verg. Aen. VIII 648. Ovid. met. XV 682.

695). Vergil (Aen. I 157. 565 u. o.) nennt so

auch die Troianer. Aeneodae war der Neben-40

titel der auch Decius benannten Praetexta des

Accius. [O. Rossbach.]

Aineas (Alvsag). 1) Athener (A^avtsievg),

deofio&hqg zwischen 230-220 v. Chr. CIA II

850 d.

2} Sohn des Okytos, korinthischer Heerfuhrer

im J. 423, Thuk. IV 119.

3) Sohn des Aineas aus Kynaitha, siegt im
Faustkampfe zu Olympia. Robl IGA 99; vgl.

Frankel Arch. Ztg. XXXV 138.

4) A. aus Stymphalos, Iamide, Verwandter

des Agesias. Pind. 01. VI 150; vgl. Boeckh II

2, 153.

5) A. aus Stymphalos, Lochage, kommt urns

Leben auf dem Ruckzuge der 10 000. Xen. anab.

IV 7, 13.

6) A. aus Stymphalos, Feldherr der Arkader

ca. 366 v. Chr. Xen. hell. VII 3, 1. Dieser wird

nach Casaubonus Vorgang von Hug (Aeneas

fortwahrenden Weiterbildung der antiken Mythen.

Bereits in der Hi as tritt uns A. als eine voll-

kommen ausgebildete mythologische Figur gegen-

iiber. Offenbar schildert ihn der Dichter in ziem-

lich engem Anschluss an die Sagen der Troas.

Er ist der Vertreter des jiingeren Zweiges der

KOnigsfamilie , deren Stammbaum nach II. XX
215ff. dieser ist

:

Zeus

I

Dardanos

Erichthonios

Tros

Ilos Assarakos Ganymedes

I
I

Laomedon Kapys

Tithonos Priamos Anchises

Hektor Aineias

A. hegt stillen Groll gegen die herrschende Li-

me und ihr Haupt Priamos, weil dieser ihn nicht

seiner Tuchtigkeit entsprechend ehrt (XIII 460f..

vgl. XX 179f.). Auch wusste der Dichter des

zwanzigsten Buches der Ilias, dass ein nach dem
troischen Kriege und wohl noch in seiner eigenen

50 Zeit in der Troas herrschendes Geschlecht den

A. als seinen Ahnen bezeichnete. Deshalb liess

er ihn vor Achilleus von Poseidon gerettet wer-

den und den Gott dabei die Worte aussprechen

(307f.): Aivetao fity TQwiomv avdfrt xai jxaidoiv

xcudsg, xo! xsv [isdoxiodt yev(ovxat.

A. stammt nicht nur durch Dardanos von Zeus

ab, sondern seine Mutter ist Aphrodite, die sich

auf dem Ida seinem Vater Anchises gesellt

hatte (II 820f. V 247f. 312f. XX 208f.). Er-

von Stymphalos , Zurich 1877 , 28ff.) mit dem 60 zogen wird er von dem Gemahl seiner Schwester
tr- .i._fi!i..i..n' .:__:„_ xr_ Q ;j„„+;e«:„_i tj:_ J „; n Uto^^g CYTTT 498f Afiaf 1 Wip
Kriegsschriftsteller Aineias Nr. 3 identiflcicrt.

[Kirchner.]

Aineia, Stadt Makedoniens, nahe der in den

thermaeischen Meerbusen vorragenden Nordwest-

spitze (axoa Atveia Skymn. 627) der Halbinsel

Chalkidike (Skyl. § 66. Dion. Hal. I 49), an-

geblich eine Grundung des Aineias (Steph. Byz.).

Nach Strabon (VII 510) durch Kassander zu

Hippodameia, Alkathoos (XIII 428f. 463f.). Wie

Anchises in dem Mythos von seiner Liebe zu

Aphrodite erscheint auch A. als Rinderhirt auf

dem Ida, von wo er im Anfang des troischen

Krieges durch Achilleus vertrieben wird und nach

Lyrnessos flieht. Als Achilleus diese Stadt zer-

stcrt, entkommt er unter gottlichem Schutz (XX

89f. 187f.) , den er durch seine Frommigkeit
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wohl verdient hat (XX 298f. 847f.). Neben den
Sohnen des Antenor ist er der Ffihrer der Dar-
daner (II 819f.) und im Einzelkampf der tapferste

Troer nach Hektor. Dieser fordert ihn selbst

auf, ihm zu helfen (XVII 485f.), und im Volk
und Heer wird er wie ein Gott oder gleich Hek-
tor geehrt (XI 58. V 467). Helenos sagt, ihn

und Hektor belaste unter den Troern und Lykiern
die schwerste Mfihe und bezeichnet sie als &qi-

nessos, Pedasos und anderen Stadten erzahl-

ten sie vor dem Tode des Troilos (20). Nach
Lesches und den Kyprien hiess die Gemahlin
des A. Eurydike (30 frg. 19). Arktinos endlich

in der Iliupersis berichtete, dass A. nach dem
Tode des Laokoon Troia heimlich verliess und
auf den Ida zog (49). Dagegen fehlen Nach-
richten des Kyklos liber die schon in der Ilias

angedeuteten Kampfe des A. vom Tode des Achil-
oroi cpQovhiv re fidxeo-frai re (VI 77f.). Auch den 10 leus an bis zu seinem Auszug. Was wir bei
Griechen ist seine Starke wohl bekannt (V 247f.

XIII 481 f. XVI 620f.). In den Kiimpfen der

Ilias tritt A. zuerst dem Diomedes gegeniiber.

Mit Pandaros fahrt er diesem entgegen und sucht

den Leichnam seines gefallenen Genossen zuretten,

wird aber selbst verwundet und von Aphrodite
und Apollon gerettet (V 166ff.). Dabei verliert

er seine gOttlichen Rosse. Bald jedoch sendet
Apollon den A. in den Kampf zuriick, wo er den

Quintus Smyrnaeus oder gar Dares Phrygius
und Dictys Cretensis daruber finden, darf nicht
zur Wiederherstellung des Kyklos herangezogen
werden , da der Wert des Dares und Dictys ge-

niigend bekannt ist und Quintus in vielen Punkten
nachweislich . von Vergil abhangt (Robert Bild
u. Lied 209. Kehmtzow De Quinti Smvrnaei
fontibus, Kiel 1891, 51f. F. Noack Gott. gel.

Anz. 1892, 792f.). Dagegen schloss sich So-
Krethon und Orsilochos erlegt und nur dem ver- 20phokles in seinem Laokoon (frg. 344 Nauck2)
einten Andringen von Menelaos und Antilochos

weicht (V 512ff.). Beim Angriff auf das Lager
der Griechen ist A. wieder zugleich mit den An-
tenoriden der Piihrer der vierten troischen Schaar
(XII 98f.). Mit den anderen bis zu den Schiffen

vorgedrungen , kampft er mit Idomeneus (XIII

455f.), erlegt den Aphareus (541f.) und schlitzt

mit einigen Gefahrten den durch einen Stein-

wurf des Aias zu Boden gestreckten Hektor

eng an den Kyklos an und liess A. vor der Ein-
nahme Troias mit seinem Vater auf der Schulter
und begleitet von einer Menge Diener und Phry-
ger nach dem Ida abziehen. Anchises, der sich

gewisser Ausserungen der Aphrodite erinnerte,

hatte ihm hierzu geraten. Ausserdem hatte ihn
die iible Vorbedeutung des Todes des Laokoon
dazu bestimmt. Xenophon (de venat. 1, 15) be-
richtct dagegen nur, dass die Griechen vor alien

(XIV 424f.). Als dann Patroklos die Troer aus 30 anderen , die bei der ZerstOrung von Troia in
dem Schiffslager vertreibt, ist A. einer der ersten,

der auf der Flucht zum Stehen kommt ; er kampft
mit Meriones (XVI 608ff.). Als nach dem Fall

des Patroklos Aias die Troer bedrangt, verhindert

er ihre und Hektors Flucht und totet den Leio-

kritos (XVII 319f.) In demselben Kampf sucht

er sich vergebens mit Hektor der Rosse des

Achilleus zu bemachtigen (483f.) und verfolgt

die Griechen, als sie die Leiche des Patroklos

ihre Gewalt geraten waren, den A. seiner Habe
nicht beraubtcn, weil sie seine Frfimmigkeit hoch-
achteten , die er bei der Rettung der nargcpot

und [itjTQ<poi fieoi und seines Vaters bewiesen
hatte. Am genauesten erzahlt diese Gestalt der
Sage Hellanikos (FHG I 61f.). Nach ihm
halt A. , als schon die Unterstadt eingenommen
ist, noch die Burg und deekt mit einem Teil

seiner Mannschaft die Flucht der Frauen, Kinder
forttragen (753f.). Sogar dem Achilleus tritt A. 40 und Greise nach dem Ida. Mit den tibrigen,

entgegen und kampft mutig mit ihm (XX 79f.

158f.), ware aber schliesslich unterlegen , wenn
ihn nicht Poseidon gerettet hatte (290f.). Dieser

befiehlt ihm , den Achilleus zu meiden und erst

nach seinem Falle wieder unter den Vorkampfern
zu erscheinen ; denn kein anderer Achaeer werde
ihn tOten.

An diese Angaben der Ilias fiber A. schliessen

sich die des homerischen Hymnos auf Aphro

seinem Vater, Frau und Kindern folgt er ihnen
erst dann nach , nachdem Neoptolemos in die

Burg eingedrungen ist. Auf dem Ida wird er

durch die Fluchtlinge aus Dardanos und anderen
troischen Stadten verstarkt, muss aber — hier
erkennt man deutlich die Fortbildung der Sage—
denselben verlassen und fiber den Hellespont nach
Pallene gehen. Seinen altesten Sohn Askanios
schickt er nach der Landschaft Daskylitis, deren

dite und des epischen Kyklos ungezwungen 50 Einwohner ihn zu ihrem Konig machen. Wie
an. Der Hymnos , dessen Zusaramenhang mit
der Ilias namentlich die fast wGrtliche Uberein-

stimmung von 197f. mit H. XX 307f. erweist,

erzahlt, dass Aphrodite den A. bis zu seinem
fiinften Jahre von Nymphen erziehen liess und
dann erst dem Vater brachte. Sie befahl ihm,
denselben nach Hion zu fiihren und fiir den Sohn
einer Nymphe des Ida auszugeben (256f.). Ubri-

gens weiss auch Hesiod theog. 1008f. , dass A,

diese Fortbildungen der Sage entstanden, zeigen
die Worte des Hellanikos bei der Erwahnung des
Askanios: sig xrjv AaaxviXriv xa'/.ovuivrjv yrjv,

kVfra iorlv t) 'Aaxavia Xuarj. Dass aber auch
Localsagen vorhanden waren, welche den Aus-
zug des A. mit der Griindung von Stadten in Ver-
bindung brachten, beweist eine Munze von Aineia
in Makedonien

, etwa aus dem 6. Jhdt. v. Chr.
(von Sallet Beschreibung der antiken Miinzen

der Liebe des Anchises und der Aphrodite auf60ll 33 Taf. Ill 21. Baumeister Denkmaler
dem Ida entsprossen ist. Die Kyprien erzahlten

von A. , er habe auf Befehl der Aphrodite den
Alexandros auf der Fahrt nach Griechenland be-

gleitet (Epic. Graec. frg. coll. Kinkel I 17;
vgl. E. Be the Hermes XXVI 593ff. R. Wag-
ner Jahrb. f. Philol. 1892, 354ff.). Den auch
der Ilias bekannten Raub der Rinder des A.
durch Achilleus und die Zerstorung von Lyr-

Fig. 1015), auf der A. mit Anchises auf der
Schulter dargestellt ist und neben ihm seine

Gemahlin, die in gleicher Weise ein Kind tragt.

Von den Beziehungen der Aineer zu Troia wusste
iibrigens auch Hipponax (frg. 42 Bgk.), der

Rhesos, den Bundesgenossen der Troianer, als den
Kfinig der Aineer bezeichnet.

Nach und nach erweitert sich der Kreis der von
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A. beriihrten Orte oder von ihm gegriindeten Stadte

immer mehr. Er kommt fiber Samothrake, Delos,

Kreta nach Lakonien und Arkadien, wird von da

iiber Zakynthos, Leukas. Aktion nach Epirus ge-

fuhrt, dann nach der Ost- und Sfidkfiste Itahens,

nach Sicilien , wo er Egesta und Elyma haute,

weiter nach Karthago und Campanien und zuletzt

nach Latium. Sogar nach Etrurien und Sardimen

wird die Aineiassage iibertragen. Eine ausfuhr-

liche Zusammenstellung der Nachrichten fiber des

A. Wanderung s. bei Werner in Roschers Lexi-

kon der Mythologie I 166f. Die Hauptstufen der

Sagenbildung sind folgende: Stesichoros ist

der erste, welcher nach der nur in Nebensachen

nicht ganz zuverlassigen und deshalb hier nicht

anzuzweifelnden Tabula Iliaca (O. Jahn Griech.

Bilderchroniken 35f. Taf. I. II. Seeliger Uber-

lieferung der griech. Heldensage bei Stesich. I

32) A. nach Hesperien gelangen lasst. Doch ist

nicht anzunehmen, dass Stesichoros auch schon

die Sage von der troischen Colonie in Latium

kannte; vielleicbt hat er, da auf der Tabula

Iliaca Misenos den A. begleitet, an das dem Vor-

gebirge Misenum benachbarte Cumae gedacht

(s. Otfr. Mfiller in Classical Journal XXVI
316f.). Ffir den troischen Ursprung von Latium

und Rom giebt, wahrend nach Hesiod. theog.

lOllf. Latinos ein Sohn des Odysseus ist, wieder

Hellanikos das erste Zeugnis (fr. 53, FHG I 52).

Er erzahlt, Odysseus und A. seien aus dem Molos-

serlande nach Italien gekommen, wo ihre troischen

Frauen die Schiffe verbrannten und A. die Stadt

Rom nach einer von ihnen benannte. Aristote-

les (frg. 609 Rose) berichtet ahnlich, die Schiffe

einer nach Latium verschlagenen Achaeerschaar

seien von den troischen Sklavinnen verbrannt

worden. Deshalb hatten sie sich dort nieder-

gelassen. Weiter hatte die Sage Kallias (289

v. Chr., fr. 5, FHG II 383, vgl. Mommsen im

Hermes XVI 3f.) , der Geschichtsschreiber des

Agathokles, ausgebildet. Er liess die Troerin

Rome sich mit dem Konig der Aboriginer La-

tinos vermahlen, welchem sie die Sohne Romos,

Romylos und Telegonos gebar. Als den eigent-

lichen Vollender der spater gelauflgen Fassung

der Sage hat Mommsen (R. G. I' 466f., vgl.

v. Wilamowitz Ind. lect. Gryphisw. 1883/84,

11) mit Recht den Timaios von Tauromenion

(fr. 20. 21, FHG I 197) bezeichnet. Nach ihm

grundete A. zuerst Lavinium mit dem Heiligtum

der troischen Penaten und dann erst Rom ; auch

hat wahrscheinlich er zuerst Dido mit A. in Ver-

bindung gebracht. Wegen der bekannten LTn-
zuverlassigkeit dieses Schriftstellers ist sicher sehr

viel in dieser Gestalt der Sage fiir seine eigene

Erfindung zu halten , aber sie gewann von jetzt

an immer weitere Verbreitung. Pyrrhos, der

Zeitgenosse des Timaios, wurde nach Pausanias

I 12, 1 zum Kriege gegen die Romer durch den

Gedanken ermutigt, dass er als Nachkomme des

Achilleus gegen die Colonie der Troer ziehe.

Bei den Romern stand der Glaube, dass sie von

Troia stammten, bereits zur Zeit des ersten pu-

nischen Krieges iest. Als damals die Akarnanen

Hfilfe gegen die Aitoler suchten, machte Rom
fur seine Verwendung den Umstand geltend, dass

die Akarnanen allein unter alien Griechen nicht

gegen Troia gezogen waren (Iustin. XXVIII 1, 5f.

Sueton. Claud. 25). Allgemeine Geltung hekam

die Sage durch das politische Ubergewicnt Roms

und wurde durch die einheimischen Dichter und

Prosaiker (u. a. Naevius, Ennius, Fabius Pictor,

der nach Cicero de divin. I 43 von einem Traum

des A. erzahlte, in dem er seine ganze Zukunft

sah, Cassius Hemina, Cato, Varro, vgl. F. Cauer
Jahrb. f. Philol. Supplbd. XV 95ff.) und durch

die Gens Iulia, die sich von dem Sohne des A. r

10 lulus, herleitete, gepflegt. Jetzt wurden die Lo-

calsagen, nach denen A. bald hier bald dort das

Ziel seiner Fahrt oder sein Ende gefunden haben

sollte, von der romischen Sage in Schatten ge-

stellt und mussten sich ihr auf die Weise unter-

ordnen, dass jene Orte als die Haltepunkte der

Fahrt aufgefasst wurden. Eine ausfuhrlicbe Schil-

derung des so umgestalteten Mythos giebt D i o ny s-

vonHalikarnassos.dersichhauptsachlichanden

wieder von Timaios abhiingigen Varro anschliesst

20 (s. A. Kiessling De Dionysii antiquitatum aucto-

ribusLatinis 41. G. Wissowa im Hermes XXII

401). Nach ihm fuhr A. von Pallene, wo er

einen Tempel der Aphrodite und die Stadt

Aineia grundete, nach Delos, wo Anios herrschte,

weiter nach Kythera, wo wieder ein Aphrodite-

tempel errichtet wurde, und von da nach Zakyn-

thos. Hier hielt er sich bei den stammver-

wandten Einwohnern einige Zeit auf, stiftete

einen Tempel der Aphrodite, sowie Wettkampfe,

30 und segelte nach der Insel Leukas (Griindung

eines Aphroditeheiligtums), nach Aktion (Aphro-

diteheiligtum), nach Ambrakia (Tempel der Aphro-

dite und Heroon des A.) und Dodona, wo er He-

lenos traf und ein Orakel erhielt , von da durclls

ionische Meer nach Italien, wo er am iapygischen

Vorgebirge (,Hafen der Aphrodite') landete, dann

aber nach Sicilien fiberfuhr und daselbst die

Stadte Aigesta (Heiligtum der Aphrodite) und

Elyma (Altar der Aphrodite) baute (vgl. Cic. Verr.

40 IV 72. Fest. p. 340 s. Segesta. Strab. XIII 608).

Nachdem A. hier Colonien zurtickgelassen ,
fuhr

er nach Italien zuriick, landete im Palinuros-

hafen , kam auf die Insel Leukasia und zuletzt

nach Laurentum, wo die Troianer sich, da.

hier ihnen Wunderzeichen begegneten und durch

mehrere Erscheinungen (Verzehren der Speisen

samt den Fladen und Wiederfinden des zum

Opfer bestimmten Mutterschweines , der trota)

der dodonaeische Orakelspruch erffillt schien, nie-

50 derliessen (Dionys. I 55). Durch diese Nachncht

aufgeschreckt , eilte der dortige KOnig Latinus

herbei, urn die Fremdlinge zu bekriegen, stiftete

aber mit ihnen ein Freundschaftsbtadnis ,
trat

ihnen das notige Land ab und besiegte mit lhrer

Hiilfe die Rutuler, mit denen er gerade im Kriege

begriffen war (Dionys. I 55f.). Die neu gegrun-

dete Stadt nannte A. Lavinium, nach des Lati-

nus Toehter, Lavinia. mit der er sich vennahlte

(Dionys. I 60). Die Rutuler aber begannen neuen

60Krieg unter der Anffihrung eines Uberlaufers

Turnus, der ein Verwandter des Latinus war

(nach Liv. I 2, 1 ist Turnus Konig der Rutuler

und beginnt den Krieg, weil ihm bei der Bewer-

bung um Lavinia A. vorgezogen wurde). Als in

diesem Kriege Latinus und Turnus gefallen waren

(nach Livius fiel nur Latinus), herrschte A. allein

fiber Latiner und Troer, fiel aber in einem neuen

Kriege , in welchem der Tyrrhenerkonig Mezen-
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tins den Eutulern sich verbtindet hatte. Da man
seinen Leichnam nirgends fand, so hiess es, er

sei zu den Gottern fibergegangen ; andere sagten,

er sei im Flusse Numicius verschwunden. Die
Latiner aber errichteten ihm ein Heroon mit der
Inschrift : Jiargog &eov xftovi'ov, og jiotafiov No/it-

xiov Qsvpia disTisi. Dasselbe erzahlt Livius I

2, 6, nach welchem die Einwohner den A. lup-
piter indiges nannten. Von des A. Sohn Asca-

Bundesgenossen zu werben, misslingt. Nun greift

Turnus das Lager an, dringt ein, wird aber
wieder zuriickgeschlagen (Aen. IX), und in einer

zweiten mOrderischen Schlacht nach der Riick-

kehr des A. nur durch Iuno gerettet; aber Me-
zentius und sein Sohn Lausus fallen durch die

Hand des A. (Aen. X). Turnus entschliesst sich

nun zu einera Zweikampf mit A.; ein Waffen-
stillstand wird zwischen den Heeren geschlossen,

nius oder lulus leiteten die Romer ihren Ur- 10 aber auf Anstiften der Iuno wieder gebrochen.
sprung her. Diesen Sagen folgt nun auch der
Zeitgenosse desDionysios, Vergil, in seinerAeneis.
Nach ihm fiieht A., als die Griechen sich Troias
bemachtigt hatten, mit seinem Sohne Ascanius,
seinem Vater Anchises, der die Bilder der hei-

mischen Penaten tragt (A. trug ihn, weil er

durch den Blitz des Zeus gelahmt war, auf den
Schultern davon, daher pius Aeneas), und seiner

Gemahlin Kreusa, die er auf der Plucht verliert,

A., im Kampfe verwundet, wird von Venus ge-

heilt, kehrt in die Schlacht zuriick und erlegt

den Turnus (Aen. XII). Damit endigt die Aeneis

;

vgl. Ovid. met. XIV 580ff., wonach A. von Iup-

piter auf Bitten der Venus unter die Gotter auf-

genommen wird. Wahrend iibrigens Dionysios
die Landung in Italien und die Erbauung Lavi-

niums ans Ende des zweiten Jahres nach Troias
Eroberung setzt, der Krieg mit den Eutulern

die ihm aber, als er sie sucht, als Schatten er- 20 aber mit Unterbrechungen mehrere Jahre fort
scheinend ihren Tod verkiindet und ihn zur Flucht
ermahnt (Aen. II). Nun schifft er, mit 20
Pahrzeugen und den Genossen, die sich um ihn
gesammelt haben, von Antandrus nach Thrakien,
und von da nach Delos, wo Anchises ein ilber

ihren kiinftigen Wohnsitz von Apollon gegebenes
Orakel auf Kreta deutet (III 90f.). Als sie sich

aber hier niederlassen wollen , werden sie durch
eine Pest vertrieben und dem A. im Traume ver-

dauert, und der in diesem Kriege erfolgte Tod
des A. ins siebente Jahr nach Troias Eroberung
fallt, drangt Vergil alle Begebenheiten von der
Landung in Italien bis zum Tode des Turnus,
welch e nach den Historikern, denen Dionysios folgt,

mehrere Jahre umfassen, in den Zeitraum von
20 Tagen zusammen, lasst dagegen die Irrfahrt

sieben Jahre dauern. Deutlich treten auch die

Anderungen der Sage hervor, die Vergil iin An-
kiindigt, dass Italien sein wahres Vaterland sei 30 schluss an Homer , dessen Ilias und Odyssee er
(III 155f.). Nun macht er sich auf zur Fahrt
nach Italien, wird aber nach den Strophaden und
Actium verschlagen. Nachdem er hier dem
Apollo Spiele gefeiert, fahrt er an Epirus vor-

iiber und kommt, die Scylla und Charybdis ver-

meidend, nach Drepanum in Sicilien, wo Anchises
stirbt (III 705). Im Begriff nach Italien iiber-

zusetzen, wird A., vom Hasse der Iuno verfolgt,

nach Africa verschlagen (I 300). Hier entbrennt

zugleich nachahmte, vorgenommen hat (z. B.

Schildbesehreibung und Fahrt in die Unterwelt).

Doch fand er den hervorstechendsten Charak-
terzug des A. , die pietas , schon in seinen

Quellen vor (s. Xenoph. de venat. 1, 15. Rhetor,

ad Herenn. IV 46. Apollodor epit. Vat. 21, 19.

Aelian. v. h. Ill 22 frg. 148). Ungenannte
Quellen, welche die altgriechische und die neuere
rSmische Sage neben einander giiltig erhalten

Dido, die Konigin Karthagos, gegen ihn von lei- 40 wollten , sagten, A. sei von Italien wieder nach
denschaftlicher Liebe (IV Iff.). Venus und Iuno
bewirken ihre Vereinigung, damit A. von Italien

abgehalten werde (IV 90) ; aber Iuppiter giebt
dem A. durch Mercur den Befehl, nach Italien

abzugehen (IV 221f.), worauf er heimlich Africa
verlasst (IV 580). Von neuem gelangt er nach
Sicilien, wo ihn Acestes, ein Troianer, freundlich

aufnimmt und den Manen des Anchises zu Ehren
Spiele feiern lasst. A. griindet die Stadt Acesta,

Phrygien zuruckgekehrt, oder nicht A., des An-
chises Sohn, sondern ein anderer A., oder nur
des A. Sohn Ascanius sei nach Latium gewan-
dert, Dionys. I 53. Ganz vereinzelt steht die

aus der Gorgo des Simias (unter Ptolemaios I.)

iiberlieferte Version da (Schol. Eurip. Androm.
14, vgl. Susemihl Litt. d. Alexandr. I 179f.).

dass Neoptolemos A. und Andromache als Beute-
anteil erhielt. Auch hat nach Vergil die Wei-

lasst einen Teil seines Gefolges hier zuriick und 50 terbildung der Aineiassage (z. B. durch ein Drama
lichtet die Segel nach Italien (Aen. V). In Cumae J " " ;— ° *-- — J ^ — J T"- J-- -*

gelandet, befragt er die Sibylle um sein kunf-

tiges Schicksal und besucht mit ihr die Unter-
welt (Aen. VI). Am circeischen Berge voriiber-

fahrend, kommt er endlich an die Miindung des

Tiber, schickt eine Gesandtscbaft an den Konig
Latinus, der ihm nach einem Orakelspruche seine

Toehter Lavinia anbietet und ihm Platz fiir Griin-

dung einer Stadt gewahrt. Aber Turnus , wel-

des Pomponius Secundus und Dares und Dictys)

nicht aufgehort. Eine Travestie scheint Varro
in seinem Pseudaeneas (Men. frg. 437 Buech.)
gegeben zu haben.

In den Kunstdarstellungen kommt A.
schon friih und ziemlich haufig vor, zunachst in

Scenen , die vor die Zerstflrung Troias fallen.

Auf den alteren Denkmalern wird er irnmer in

griechischer Gewandung und Bewaffnung, spater
chem Lavinia zur Gemahlin versprochen war, 60 bisweilen in phrvgischer Tracht oder mit der phry-™- ;l — T"" v~ ; ~" — J ~ :!i -' T— gischenKopfbedeckunggebildet(vgl.Verg.Aen.IV

2151 Tac. ann. IV 9). Zunachst flnden wir ihn

in einer Statuengruppe des Lykios, des Soh-

nes des Myron, beim Kampf des Achilleus und
Memnon (Paus. V 22, 2, vgl. Overbeck Gesch.

d. griech. Plastik I 3 372f.), auf Vasenbildern als

Begleiter des Paris bei der Entfuhrung der He-
lena (Robert Bild u. Lied 53f. , s. z. B. die

wird von Iuno zum Kriege gereizt, und mit ihm
verbinden sich italische Volkerschaften (Aen. VLT).

A. sncht und erhalt Hiilfe bei dem aus Arkadien
stammenden Euander, der sich auf dem Pala-
tums niedergelasscn hatte ; Venus bringt ihm
von Vulcan gefertigte Waffen (Aen. VTII). Ein
Versuch des Turnus , die Schiffe des A. zu ver-

brennen, wahrend dieser ausgegangen war, um

Schale des Hieron bei Gerhard Trinksch. u.

Gef. Taf. XI/XII), in den Kampfen um die Lei-

chen des Troilos (Overbeck Gall. her. Bildw.

364f., s. z. B. die sf. Vase ebd. Taf. XV 12),

des Patroklos (427f. Taf. XVHI 3. Arch. Vor-

legebl. D Taf. II, Schale des Oltos und Euii-

theos in Berlin nr. 2264 Furtwangler) und

des Achilleus (Overbeck 540f. Taf. XXIII 1;

chalkidische Vase), sowie als Beistand des Hek-

tor im Kampfe gegen Aias (korinthische Vase

Mon. d. Inst. II 38 a. Mus. Gregor. II Taf. I

3), oder diesem allein gegeniiberstehend (korin-

thische Vase Ann. d. Inst. 1862 Taf. B), oder

einem nicht benannten Feinde (korinthische Vase

Ann. d. Inst. 1866 Taf. Q). Die Scene seiner

Rettung durch Aphrodite ist auf rf. Vasen (Journ.

of Philol. VI 218f. Robert Scenen der Ilias

und Aithiopis Taf. 2) und einer romischen Thon-

marke (Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. Vin 5) zu

erkennen. Haufiger ist sein Auszug aus Ilion

dargestellt, sowohl in Denkmalern alteren Stils

(sf. und streng rf. Vasen, vgl. Luckenbach
in Jahrb. f. Philol. Supplbd. XI 629f.; Miinze

von Aineia, s. o.), als in Werken spaterer

Zeit (pompeianische Thongruppe, Turiner Eelief,

Miinzen, Gemmen u. s. w.), in welcher dieser

Mythos durch seine Beziehung auf die Griindungs-

geschichte Eoms eine erhohte Bedeutung erlangt

hatte (Overbeck 617f. Taf. XXV 24. XXVI
10. XXVII 8f. 16. Baumeister Denkm. Fig.

32. 33. Benndorf Griech. u. sic. Vasenb. Taf.

LI 2. Kekule' Ant. Terracotten I Taf. XXXVII
1. Diitschke Ant. Bildw. in Oberitalien IV nr.

48). Diese tritt namentlich in der Tabula Tliaca

(s. o.) hervor, wo die Flucht in drei Scenen

(Ubernahme der Heiligtiimer durch A. in der

eroberten Stadt, Auszug aus derselben, Abfahrt

zu Schiffe) dargestellt ist. Auch Augustus weihte

unter den Statuen auf seinem Forum Aencan

oneratum pondere sacro (Ovid. fast. V 563, vgl.

Kekule' Ant. Terracotten I 481), unter welcher

Gruppe sich wahrscheinlich das Original des Elo-

gium befand, von welchem uns eine antike Copie

aus Pompeji erhalten ist (CIL X 808, vgl. I

p. 2811). Vereinzelt steht das Bild des grossen

Pariser Cameo da, auf welchem A. dem in den

Himmel aufgenommenen Augustus entgegen-

schwebt (Bernoulli Rom. Ikonogr. II Taf.

XVI. Babylon Cabinet de antiques a la Bibl.

Nat. Taf. I). Varro wies dem Bilde des A. seine

Stelle im ersten Buch der imagines an, wobei

er die ausseie Darstellung von einer Brunnen-

statne in Alba entlehnte. Sie wird von Johannes

Lydus ziemlich genau beschrieben (de magistr.

I 12; vgl. Eitschl opusc I 528. 580). Die

Aeneis illustrierende Miniaturen , welche auf

alte Vorlagen zurfickgehen, enthalten die Co-

dices Vaticani Lat. 3225. 3867 (de Nolhac
Melanges de l'ecole franc, de Rome IV 3051

Taf. VI A gin court Hist, de Part V Taf.

LXHI f. Millin Galerie myth. Fig. 6431 u. a.).

Statuen des A. in Neu-Ilion (CIG 3606, s. O.

Eossbach in Arch. Zeit. XLII 223, 1) und in

Constantinopel (Christodor in Anth. Pal. II 431).

Sein Kopf auf Miinzen von Aineia (von Sallet

Beschr. d. ant. Miinzen II 33). Auffindung der

troia mit ihren Jungen auf einem marmornen

Altar bei R. Eochette Mon. ined. Taf. LXIX 3.

Besonders beliebt war nach Macrob. sat. V 17, 5

bei Malern, Bildhauern und Kunstwebern die Epi-

sode mit Dido; uns ist ausser den Miniaturen

nur ein Mosaik aus Halikarnass mit der Jagd

des A. und der Dido erhalten (Bull. d. Inst.

1860, 105). Eine Karikatur der Flucht des A.

zeigt ein pompeianisch.es Wandbild (Helbig
Wandg. nr. 1380, abg. Pitture d'Ercolano IV
166. Kekul(5 Ant. Terracotten I Fig. 25 u. 0.).

10 Andere Bildwerke, welche Ereignisse aus dem
Leben des A. darstellen sollen, sind entweder

nicht mit Sicherheit gedeutet, wie einige Ge-

malde aus Eom (Mon. d. Inst. X 60. 60 a;

vgl. Eobert Ann. d. Inst. 1878, 235ff.) und

Pompeji (Helbig Wandg. nr. 13811 1391.

1391b) oder von zweifelhafter Echtheit, wie eine

praenestinische Ciste (Mon. d. Inst. VTII 7. 8;

vgl. H. Brunn Ann. d. Inst. 1864, 356ff. Nis-

sen in Jahrb. 1 Philol. XCI 375ff. Heyde-
20mann in Arch. Zeit. XXIX 122. Eobert im

50. Berliner Winckelmannsprogramm 63, 1, wel-

cher irrt, wenn er nur den Deckel fur eine

Falschung halt). Dass A., Kastor und Polydeu-

kes auf einem Bilde des Parrhasios, wie Plinius

n. h. XXXV 71 ausdriicklich bemerkt, vereinigt

waren, konnte auffallen, wenn es nicht auch eine

attische rf. Vase freien Stils gabe, auf welcher

dieselben drei inschriftlich bezeichneten Helden

dem Kampfe des Oidipus mit der Sphinx zu-

30 schauen (Journal of Hell. stud. VIII Taf. LXXXI
= Wiener Vorlegebl. 1889 Taf. IX 9 a). Ent-

weder haben die Kiinstler kein Bedenken getra-

gen , den wie bei Xenoph. de venat. 1 , 15 mit

den Griechen befreundeten A. neben den griechi-

schen Heroen darzustellen, oder dieser A. hat mit

dem troischen Helden nichts zu thun.

Die Ableitung des Namens des A. ist dunkel.

Weder die des Altertums (von alvog oder alvog nach

dem homerischen Hymnos auf Aphrodite und Et.

40 M. , vgl. Fick Griech. Personennamen_7. 149).

noch die neueren (Sohn der A'vtj — 'Avai'ng nach

Movers Phonicier I 627. WOrner bei Roscher
I 1871, oder Koseform von ATvixjcos) ktanen auf

Sicherheit Anspruch machen. Dagegen scheint

dem A. als mythologischer Figur ahnlich wie

seinem Sohne Askanios (s. d.) keine andere Be-

deutung zu Grunde zu liegen, als die des He-

ros eponymos des von den Aineiaden be-

herrschten , aber nicht mehr in der Troas nach-

50 weisbaren Stammes der Aineer (Hipponax frg.

42 Bgk. , vgl. den Kv&xog Alrrjios vlog bei

Apollonios v. Ehodos I 9481 und die troischen

Namen ATvio; II. XXI 210, Alvmi kor. Vase

abg. Ann. Monum, e Bull. d. Inst. 1855 Taf.

XX, Alvog Quintus Smyrnaeus XI 79). Daraus

ergab sich dann von selbst seine feindliche Stel-

lung gegenuber dem fruher fiber Troia herT-

schenden Geschlecht des Priamos. Die Sagen

von der Wanderung des A. sind verhaltnismassig

60 spat nach Analogie des Mythos von Odysseus

gebildet und zum Teil durch die Ahnlichkeit

mancher Ortsnamen mit den Namen des A., sei-

nes Vaters und seines Grossvaters Kapys (wie

Aineia, Ainos, Kapyai in Arkadien, die Hafen-

stadt Anchisos bei Buthroton) veranlasst, beson-

ders aber durch die enge Verbindung, in welcher

A. mit der 'A<pgoShtj Aivctas, der StammesgOttin

der Aineer, stand, welche ihre Tempel nament-
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lich an den Meereskiisten hatte. Fast iiberall,

wo A. der Sage nach gelandet war, sollte er

auch ein Aphroditeheiligtum gegrfindet haben,
d. h. wo ein Aphroditeheiligtum an der Kiiste

des Mittelmeeres sich fand, nahm man gewohn-
lich an , A. sei hier gelandet und hate es ge-
griindet. Ein solches Aphroditeheiligtum war
auch an der Kiiste von Latium in der Nahe von
Ardea und Lavinium, das den latinischen Bun-
desstaaten ebenso gemeinsam war (Strab. V 232),
wie Lavinium fur die gemeinsame Larenstadt
des Latinerbundes gait. Dies Aphroditeheilig-

tum ist wahrscheinlich die erste Veranlassung
gewesen fur die Sage, dass A. hier gelandet sei

und dass er Lavinium gegriindet habe. Auch
lag es bei dem allgemeinen Streben der itali-

lischen Stadte, sich von einem griechischen oder
troischen Ktisten aus der glorreichen Zeit des
troischen Krieges herzuschreiben, fur die Laren-
stadt Lavinium nahe, den A. sich als Grander zu

erwahlen, dessen Hauptthat die Kettung der
troischen Heiligtumer war. Diese Sage wurde
dann von den griechischen Schriftstellern aufge-

nommen und ausgebildet, wobei sie das Geffihl

geleitet haben mag, dass die Bewohner Italiens

den Hellenen niiher standen als andere Barbaren
und ihr Verhaltnis zu einander sich etwa mit
dem der Achaecr zu den Troern vergleichen

liess (Mommsen E. G. 17 466). Bei den Ro-
mern, welche sich von Lavinium herleiteten und so-

mit den A. und die Troianer fur ihre Altvorderen
erklarten, hat gewiss zur FOrderung dieses Glau-
bens ihr lebhafter Verkehr mit Cumae beige-

tragen , das in mannigfachen Beziehungen zur

Aineiassage stand. Der Fluss Numicus oder Nu-
micius, in welchem A. verschwunden sein sollte,

an dessen Ufer man ihn verehrte und sein Heroon
zeigte, ist der geweihte Fluss der Vesta und der

Penaten von Lavinium ; als Flussgott wurde er

als ein Dims Pater Indigcs verehrt. Preller
(E. M.3 I 94f. II Ulf.) nimmt daher an, dieser

Indiges sei infolge einer Namensverwechslung
mit A., nachdem dessen Sage einmal in Latium
eingedrungen war , verschmolzen worden, worauf
dann auch dieser als luppiter Indiges, d. i. Di-
mts Pater Indiges, verehrt wurde.

Ausser der bereits erwiihnten Litteratur sind

noch folgende Werke und Abhandlungen zu nen-

nen: Bamberger im Eh. Mus. VI 1838, 82ff.

= opusc. 82f. Klaus en A. u. die Penaten, 2
Bde. Hamb. u. Gotha 1839—40. Schwegler
Eomische Geschichte I 2 279ff. Preller-Robert
G. M. I 364f. 370f. Preller G. M. 113 374 u. 0.

L. Lange E. A. 13 73. 76. 448. Hartung Eeli-

gion der ROmer 83ff. Rub i no Beitrage zur Vor-

gesch. Italiens 85ff. Preuner Hestia-Vesta 375ff.

F. Fiedler De erroribus Aeneae ad Phoenicum
colonias pertinentibus , Wesel 1827. Woerner
Die Sage von den Wanderungen des A. bei Dionys.

u. Verg., Leipz. 1882. Hild Legende d'Ene'e

avant Virgile, Paris 1883. F. Cauer in Ber-

liner Studien I 451ff. Kindermann de fabulis

a Vergilio in Aeneide tractatis. Leiden 1885.

[0. Rossbach.]

3) Aineias. nach Aelian. tact, theor. I 2 zu

urteilen der alteste Schriftsteller ilber Kriegs-

wissenschaft , verfasste eine grosse Anzahl von
Buchern (oxgax?]yixa fiifiMa txava ovvxaq~a.fievos

Ael. a. a. 0. ; xa jzsqi xmv ZxQaxrjyix&v vjio-

fivrjfiaxa ovvzerayfievo; Polyb. X 44, 1) fiber diesen

Gegenstand, die von Kineas, dem Vertrauten des
Pyrrhos, in einen Auszug gebracht wurden, wohl
auf Veranlassung und zur Benutzung des Kdnigs
selbst, der ja auch fiber Taktik schrieb. Es
waren eine Reihe einzelner Schriften ; in der ein-

zigen noch erhaltenen (s. u.) flnden sich Selbst-

citate von einer nagaoxevaoxtxr/ fiifiXo; (7 , 4.

10 8, 5. 40, 8; Iv xm IJaQaoxsvaoxixcp 21, 1), einer

IIoQioTixi] (iiflkos (14, 2), 'Axovojiaxa. (38, 5) ,Er-

zahlungen' nnd einem in der Handschrift aus-

gefallenen Titel (11, 2): einmal (21, 2) wird eine

ZxQaxojieSevxixi] (tijiXog angekundigt. Die Zeit

des Mannes wird dadurch bestimmt, dass die

am weitesten hinabreichende Anspielung der er-

haltenen Schrift, die sich identiflcieren lasst, auf

die Einnahme von Ilion durch Charidemos ca. 360
v. Chr. geht (Hug A. von Stymphalos, ein arka-

20 discher Schriftsteller aus classischer Zeit, Gra-

tulationsschrift der Univers. Zurich an die Uni-

vers. Tubingen 1877); andererseits wird der Ge-

brauch der Lokrer, Weiber nach Hion zu schicken,

als noch bestehend erwiihnt (31, 24; die Stelle

ist mit Unrecht verdachtigt) , wahrend er nach
Timaios frg. 66 nach dem phokischen Krieg,

also nach 346, abkam, und, was wichtiger ist,

weder die makedonische Phalanx und Cavallerie

noch die Belagerungskunst der Diadochen spielen

30 in den ErOrterungen irgend eine Rolle. A. war
jedenfalls selbst als Staatsmann und Comman-
deur thatig gewesen ; das ist aber das einzige,

was mit Sicherheit von seinem Leben gesagt wer-

den kann. Fur Casaubons, von Hug mit gros-

ser Sicherheit vorgetragene und weiter ausge-

ffihrte Vermutung, dass er mit dem von Xeno-
phon (hell. VII 3, 1) erwahnten Strategen des ar-

kadischen Bundes, Aineas von Stymphalos, iden-

tisch sei, spricht nichts, wohl aber manches da-

40gegen (vgl. Ad. Carl Lange de Aeneae commen-
tario poliorcetico , Berlin 1879, 7ff.); Sauppes
Einfall, dass er aus einer der Griechcnstadte am
Pontos stammen mochte (GGA 1871, 730), lasst

sich weder widerlegen noch beweisen. Nur das

ist mit Bestimmtheit aus Sprache und Inhalt zu

schliessen, dass A. kein Athener war.

Die schon Ofter erwahnte , noch erhaltene

Schrift von A. steht im Cod. Laur. plut. LV 4.

der zuletzt von Joseph Muller fur Hercher,
50 ziemlich genfigend, verglichen ist. Die Uber-

schrift lautet AIAIANOY TAKTIKON YIIO-
MNHMA IIEPI TOY IIQZ XPH IIOAIOP-
KOYMENOYS ANTEXEIN , ein offenbar ge-

machter Titel, in dem der Name Aelians aus der

vorhergehenden Abhandlung entlehnt ist; den rich-

tigen Namen, der in der Schrift selbst (31, 18) vor-

kommt, enthalt die Subscription Alvsiov 710't.ioo-

xrjxixa y Aihavov xadw; )) aoyi). Der Inhalt der

Schrift sind Ratschlage, wie das eigene Land, vor

60 allem die Stadt, gegen feindliehe Einfalle und An-
griffe zu verteidigen sei. Bei dem Ubergang auf

die ravxixr) xdh~i; 40, 8 bricht der Test ab. Die
Schrift lasst sich am besten mit Xenophous Bu-
chern fiber die Jagd und das Reiten vergleichen

;

sie ware, wie jene auch, ohne den sophistischen

Rationalismus, der die Theorie, den i.6yo;, auf

alles fibertragen wollte, nicht moglich gewesen,
ist aber so wie Xenophons Werke ein Zeugnis
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t

der Reaction, die von den Praktikern gegen die

rein dialektische, empirischer Kenntnisse erman-

gelnde Sophistik in Gang gebracht wurde. A.

ist rhetorisch geschult und macht auch von rhe-

torischen Mitteln Gebrauch, ohne aber die Mittel

wirklich zu beherrschen ; der Stil ist daher etwas

buntscheckig, bald altertumlich unbeholfen, bald

geziert. Falschlich ist er Nachahmer des Thu-

kydides genannt worden ; die Ahnlichkeiten zwi-

er als Christ geboren, hat aber als Schiller des

zu seiner Zeit hochgefeierten Neuplatonikers Hiero-

kles in Alexandria mannigfache philosophische

Gedanken aufgenommen, die der orthodoxen Lehre

des Christentums widersprachen. Er wirkte mit

grossem Eifer als Lehrer der Ehetorik und Phi-

losophic in Gaza, scheint aber auch zeitweilig

an anderen Orten Palastinas und Syriens, sowie

in Constantinopel sich aufgehalten zu haben.

schen beiden stellen sich meist als Ionismen 10 Als Schriftsteller ist er bemiiht, neuplatonische

heraus, vgl. besonders den Gebrauch des Verbal-

substantivs, die kiihnen Composita und den Wort-

schatz uberhaupt. Dass die Ratschlage oft

scheinbar an eine bestimtnte Person gerichtet

werden, ist alter Sprachgebrauch und flndet sich

im ,Staat der Athener' und in hippokratischen

Schriften wieder. Alt ist besonders die freie

Art, den Stoff zu disponieren , die nicht logisch

systematisiert, sondern sich vom Gegenstand hin

mit christlichen Lehren zu verschmelzen, nicht

immer mit Glfick, wie sein von Citaten und ver-

steckten Entlehnungen aus griechischer Littera-

tur strotzender Dialog Theophrastos zeigt, der

die Lehren von der Weltschopfung gegen die

Neuplatoniker verteidigt und ausserdem escha-

tologische Fragen, Praeexistenz und Fortdauer

der Seele, sowie Auferstehung der Toten behan-

delt. Ausser dieser Schrift sind noch 25 an

und herleiten 'lasst, aber durch Recapitulationen 20 Freunde und Schiller gerichtete Briefe von A

und deutliche, uns steif erscheinende Ubergange

die Ordnung aufrecht erhalt : hier liegt der Ver-

gleich mit dem ,Staat der Athener' besonders

nahe. Umgekehrt erscheint die Darstellung oft

sprunghaft und verschweigt Zusammenhiinge, die

den zeitgenossischen Lesern bei ihrer Kenntnis

der praktischen Verhaltnisse sofort in den Sinn

traten, jetzt miihselig erganzt werden miissen.

Die moderne Kritik, die das Werk des A. ganz

erhalten, deren gezierte Schreihweise den Rhe-

tor aus der Schule von Gaza verrat, wie ihr In-

halt den edlen, menschenfreundlichen Charakter

des Verfassers bezeugt. Der Dialog ist am besten

von Boissonade (Paris 1836) herausgegeben

;

die Briefe sind zuletzt von Hercher (Epistologr.

Gr. , Paris 1873 p. 24f.) veroffentlicht. Alles

auf A.s Leben und Schriften Beziigliche flndet

sich bei Wernsdorf Disp. de Aenea Gaz.

fur sich nahm, ohne jede Rvicksicht auf ahnliche 30 Naumb. 1816 (zumTeil abgedruckt bei Boisso

Erzeugnisse, hat die eigentilmliche Art des

Schriftstellers selbst und der ganzen Gattung

nicht erkannt und ist darum in Abwege und

Sackgassen geraten. Nachdem schon Hercher,

der im iibrigen nach Casaubon sich um die

Herstellung des schwer entstellten
_
Textes die

grOssten Verdienste erworben und die erste kri-

tische Ausgabe (Berlin 1870) hergestellt hat,

«ine Reihe von Stellen als interpoliert aus dem

nade p. IXf.) und in Boissonades schatzbaren

Anmerkungen zu seiner Ausgabe. Vgl. auch

Stark Gaza und die philistaische Kiiste 634f.

und Kilian Seitz Die Schule von Gaza, Hei-

delberg 1892, 23f. [Freudenthal.]

Alnelos. 1) Aal^icov Kiklxiog, Makarios pro-

verb. Ill 18 (II p. 155 Gott.). [Tiimpel.]_

•2) Arzt aus dem Geschlechte der Asklepia-

den, Bruder des Hippokrates, des Grossvaters

Text entferntund Sauppe a. a. O. das Princip, 40 des beriihmten Arztes, lebte zur Zeit der Per-

wenn auch mit etwas mehr Zuriickhaltung
,

ge-

billigt hatte, nahm Hug eine Interpolation im

weitesten Umfang an und reducierte den Text

um ein Betrachtliches (Ausgabe Leipzig bei

Teubner und Prolegomena critica ad Aeneae edi-

-tionem, Progr. Zurich 1874). Viele seiner will-

Mrlichen Aufstellungen sind gut zuruckgewiesen

von Adolph Carl Lange de Aeneae commen-

tario poliorcetico, Berlin 1879; nux wird auch

"hier wieder ein interpolator eingefilhrt und cha-

rakterisiert , der nur in der Phantasie des Kri-

tikers existiert. Neben die Interpolationstheorie

ist in neuerer Zeit infolge einer von Kir chh off

liingeworfenen Ausserung die Umstellungstheorie

getreten (A. Mosbach de Aeneae tactici commen-

tario poliorcetico, Diss. Berl.1880. Adolph Carl

Lange animadversiones criticae de Aeneae com-

mentary poliorcetico, Gymnas. Progr. Cassel

1883. I. Ries de Aeneae tactici commentario

poliorcetico, Berlin 1890, etwas massvoller), ohne 60

Cesser und mehr begrundet zu sein als jene; wie

gewohnlich ist neben der ,transscendentalen' Kri-

tik die Erklarung und Verbesserung des Einzel-

nen sehr im Euekstand geblieben. [Schwartz.]

4) Aineias aus Gaza lebte um die Wende des 5.

christlichen Jhdts. Eine grandiose Vermutung alte-

rerForscher lasst ihn von der griechischen Religion

zum Christentum ubergehen ; in Wirklichkeit ist

serkriege (Steph. Byz. s. KcSg).

3) Jungerer Arzt aus der Zeit vor Galen

(Gal. XII 589). [M. Wellmann.]

Aineospora, anderer Name fur die Stadt

Gaphara, westlich von Leptis magna: xaleixcu

[Aijvtooxooa p cart yag oftola vr)o<p , stadiasm.

mar. magni 95 p. 462 f. Mull. (cod. Ncooxoga,

verbess. von Muller). [Joh. Schmidt.]

Ainesias (Alvqaiag) , etpoqog in Sparta bei

50 Ausbruch des peloponnesischen Krieges. Thuk.

II 2, 1. Xen. hell. II 3, 9. [Kirchner.]

Ainesidemos {Alvrjoldtj/io;). 1) Sohn des

Pataikos, Emmenide; Genosse des Hippokrates.

des Tvrannen von Gela, Vater Therons, des Ty-

ranneii von Akragas. Herod. VH 154. 165. Pind.

01. H 46. Ill 9. Boeckh explic. Pind. p. 115f.

2) Tyrann von Leontinoi, sonst unbekannt.

und vielleicht nicht verschieden von dem Vorigen.

Paus V 22, 7. Boeckh explic. Pind. p. 117.

[Niese.]

3) Athener (Zvxa/.>]xxtoz), aoyoiv (Saou.sis

zwisehen 230—220. CIA II 859 d.

4) Byzantier, dvijg yooevzyjs, Teilnehmer an

den Soterien in Delphi. Wescher-Foucart
Inscr. de Delphes 3 v. 27.

5) Delier (?), xidaooMs in einer choragischen

Inschrift aus Delos vom J. 270 v. Chr. Bull,

hell. VII 110.
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6) (Alvrjoidaftos) , eponymer Priester in Rho-
dos im 2. oder 1. Jhdt. v. Chr. CIG HI praef.

VI 31—34. [Kirchner.]

7) Aenesidemus Dymaens, Befehlshaber der
Besatzung der Achaeer von Argos, getstet, als

die Stadt zu Philipp von Makedonien im J. 556
= 198 fiberging. Liv. XXXII 25. [Klebs.]

8) Localantiquar von Tenos (iv Ttjviaxoig

Schol. Apoll. I 1300). FHG IV 286. 287. Suse-
mihl Litt.-Gesch. II 383. [Schwartz.]

9} Ainesidemos aus Knossos, skeptischer Phi-
losoph (Diog. IX 116 AlveoiSr/fiog Kvwooiog, da-

gegen Phot. bibl. p. 179, 41 6 i§ Alymv), der
nach Aristokles bei Euseb. praep. evang. XIV
18, 29 in Alexandreia lehrte. Seine Lebenszeit
ist strittig. Vgl. Zeller Philos. d. Gr. V 8, 1.

"Wahrscheinlich gehort er noch der ciceronischen

Zeit an, da seine Ausserungen fiber die Akade-
miker seiner Zeit nur auf Antiochos passen nnd

den sonstigen Nachrichten in Einklang zu setzen.

Sprachlich unmoglich ist der Versuch von Pap-
penheim ol mot xov Alvrja£Stj/j.ov xa$' 'Hgd-
xXsitov auf eine dem Sextus gleichzeitige Secte
von Herakliteern zu beziehen , da mit ol jtegi

xov Seiva stets nur die Lehre des Philosophen
selbst, nicht die seiner Schule, insoweit sie von
ihm abweicht, eingefiihrt werden kann.

[v. Arnim.]

10 Ainesios (Alvijoiog, auch Alvytos), Beiname
des Zeus , dessen Heiligtum auf dem Ainos (s.

d. Nr. 3), dem hochsten Berge in Kephallenia,

lag (Hesiod frg. 81 Ez. Schol. Apollon. Rhod. II

297. Strab. X 456. Etym. M. 153, 41, vgl.

Klaus en Aen. u. d. Penaten I S94f. Anm. 628).

[O. Rossbach.]

Ainesiphyra {Alvi\oiq>vQa hfirjv Ptol. IV 5,

4. Strab. XVII 799, Hss. Nt}oio<pvga ; 'Evvtjav-

tpoga Stad. mar. magn. 28. 29), Ankerplatz an
er sein Hauptwerk einem L. Tubero widmete, 20 der Kuste der Marmarika zwischen Paraitonion
der wahrscheinlich mit Ciceros gleichnamigem
Freunde identisch ist. Bereits Philo scheint

eine Darstellung der xgonoi xfjg lnoxfjs aus ihm
entlehnt zu haben. Vgl. v. Arnim Philol. Un-
ters. XI 56f. Schriften des A. werden folgende

genannt: 8 Biicher Uvqqwvsioi Xoyoi (von die-

sen Inhaltsangabe Phot. cod. 212) , vixoxvxwoig

elg xd IIvQQcoveia (nicht ein Teil des vorigen
Werkes), xaxd oo(piag , jieqi £r)xrjo£0>g (Diog. IX
106). Ob der Ausdruck did xfjg jtgmxrjg eioayw- 30 IGI 421 la 20.

und dem Katabathmos. [Pietschmann.]

Ainesippa (Aivrjomna Ptol. IV 5, 75 ; Alvrj-

abaitta [Hss. 'Evioiitasia , 'EvioiOTisia u. s. w.]

Strab. XVII 799), Insel mit Ankerplatz zwischen
dem Vorgebirge Drepanon und Paraitonion , in

der Nahe von Apis an der Kuste der Marmarika
(vgl. Stad. mar. magn. 23). [Pietschmann.]

Ainesis (Atvyatg), Sohn des Menandros, otga-
xayog in Tauromenion 3. Jhdt. v. Chr. Kaibel

yfjg bei Sextus adv. math. X 216 als Titel einer

besonderen Schrift aufzufassen sei, ist zweifel-

haft. A. wollte, nachdem die Akademie, seit

Arkesilaos Vertreterin der Skepsis, durch An-
tiochos die skeptische Richtung verlassen hatte,

die echte pyrrhonische Skepsis erneuern. Ausser
durch das genannte Photiusexcerpt (cod. 212)
erfahren wir manches fiber seine Lehre durch
Diogenes im Leben des Pyrrhon und vor allem
durch Sextus. Danach erscheint A. als der eigent- 40 23 b—25.

liche Begrfinder derjenigen Richtung der Ske-

psis, die in ihrer ausgebildetsten Form zwei Jahr-

hunderte spater Sextus dargestellt hat. Die neun
xgonot xfjg eaoyjijg, welche er aufstellte, wandten
sich gegen die Zuverliissigkeit der Sinneswahr-
nehmung. Hiermit sind nicht zu verwechseln die

acht xqojioi bei Sextus Pyrrh. hypotyp. I 180ff.,

welche das Rfistzeug gegen die dogmatischen Er-
klarungsweisen (alxioloylai) der Erscheinungen

[Kirchner.]

Ainete (Alvtjxti), Tochter des thrakischen K0-
nigs Eusoros (also Schwester des Akamas, II. II
844), Gattin des (Thessalers) Aineus, Mutter des
Kyzikos. Apoll. Rhod. I 948 mit Schol. Orph.
Argon. 503ff. [Tumpel.]

Ainethos (Aivrj&og) , ein Berg unbekannter
Lage, Aisch. bei Steph. Byz. [Hirschfeld.]

Ainetor (Alv^xmg) , eponymer Priester in

Rhodos. CIG III praef. VI 35—38. 8518 I

[Kirchner.]

Ainetos. 1) Afreiog, attischer Heros, Sohn
des Deion oder Deioneus und der Diomede, der
Tochter des Xuthos, Bruder des Kephalos und
Phylakos (Apollod. I 9, 4), auf der Kodrosschale
abgebildet. Vgl. E. Braun Die Schale des Ko-
dros, Gotha 1843. O. Jahn Archaeol. Aufsatze-

181ff. Toepffer Archaeol. Beitrage fur C.
Robert 39. Sein Bruder Phylakos nimrot rait

andern attis^hen Heroen am Amazonenkampfe
liefern sollen, indem sie die typischen Fehler 50 des Theseus teil (Heydemann Neapl. Vasens
derselben in einem Schema zusammenstellen. An
einer Reihe von Stellen bei Sextus werden dem
A. [ol jceoi xov AhrjoiStjfiov mehrfach mit dem
Zusatz xa&' 'Hgdy.}.uxov) Ausserungen und Leh-
ren beigelegt, die mit seinem uns sonst bekann-
ten skeptischen Standpunkt unvereinbar schei-

nen, da sie einen heraklitischen Dogmatismus
predigen und die Skepsis als obog xqo; xrjv 'Hga-
y./.sixetov <pt).ooorfiav bezeichnen. Wahrend Zeller

Race. Cum. 239) und scheint mit dem attischen

Orte PhylaMa (Plut. Arat. 34) zusammenzuhan-
gen, wahrend A. bisher ausser Local- und Ge-
schlechtszusammenhang steht. [Toepffer.]

2) Delier(?), xi§agiaxrjg in einer choragischen
Inschrift aus Delos vom J. 203 v. Chr. Bull,

hell. VII 118 v. 64.

3) Atvtjxog, Lakedaimonier, Olympionike, der
unmittelbar nach seinem Siege im Pentathlon

(Philos. d. Gr. V3 29—27) und Diels (Doxogr. 60 und seiner Bekranzung tot nieder flel. Sein
210f.) annehmen , dass die Quelle des Sextus

einen blosscn Bericht des A. fiber Meinungen Hera-
klits falschlich als eigene Lehre desselben auf-

gefasst habe, suchen Natorp (Forschungen zur

Geschichte des Erkenntnisproblems 63ff.) und
von Arnim (Philol. Unters. XI 79—100) die

Glaubwfirdigkeit der Uberlieferung aufrecht zu

erhalten, und — auf abweichende Weise — mit

Standbild in Amyklai. Paus. Ill 18, 7.

4) Feldherr des Demetrios Poliorketes, ver-

liert durch Verrat das von ihm besetzt gehaltene
Ephesos im J. 287. Polyaen. V 19; vgl. Droy-
sen Hellenism. II 2, 305. [Kirchner.]

Aineus, Sohn des Apollon und der (Peneios-

tochter) Stilbe, Gatte der Ainete, Vater des Ky-
zikos (Apoll. Rhod. I 948), nach Schol. aus Thes-

r

salien, also wohl = Ainos, dem Bruder des Gu-
neus (von Gonnoi), Eponymos von Ainos (Stadt,

Dorf und Fluss am Ossa). Denn Stilbe heisst

sonst auch Mutter des Lapithes. Die Genealogie

druckt dieselbe Verknupfung von Kyzikos mit
Thessalien aus, wie die Ehe des Kyzikos mit
der Piasostochter Larisa (s. d.) und die Sage von
der Einwanderung thessalischer Pelasger (Epho-

ros frg. 104 aus Schol. Apoll. Rhod. I 1037, FHG

keit. AEs ist der der armenischen Provinz Uti
oder Oti (bei den Arabern Udh), die bei anderen
alten Schriftstellern unter dem Namen Otene
('Ortjv^) erwahnt wird (Plin. n. h. VI 42. XII
49. Ptol. V 13, 9, wo die Hss. Tcoxtjvr/ oder

Moxrjvr) haben; Asinius Quadratus bei Steph.

Byz. s. v.) , und welche langs des Sfidufers des

Kur, an der Grenze von Albanien liegt; so be-

reits Kramer und C. Mfiller zu Strab. XI
I 262) und De'ilochos (frg. 5 aus Schol. Apoll. 10 531, von denen der letztere jedoch mit Unrecbt
Rhod. I 987, FHG H 17). [Tumpel.]

Ainiana (Ainia), befestigte Stadt in der ar-

menischen Landschaft Uti (Oiitxta), Strab. XI
508. Dort wird, im Anschluss an eine in der

Hauptsache auf Eratosthenes zuriickgehende Auf-

zahlung der Volker im Westen und Suden des

kaspischen Meeres, eine Angabe fiber griechische

Stamme, die unter ihnen angesiedelt seien, ein-

geffigt. Diese Notiz, welche den grammatischen

auch die Ovdai des Ptolemaios (V 9, 23), die

heutigen Uden, heranzieht; Kiepert M.-Ber.

Akad. Berl. 1869, 233. K. J. Neumann Herm.
XIX 172. In der Wiedergabe des armenischen
Namens durch Theophanes bei Strabon ist das
[ der ersten Silbe sicherlich nur durch das Be-
streben entstanden, denselben dem griechischen

Namen Olxaia moglichst ahnlich zu machen (s.

auch C. Mfiller zu Strab. XI 531). Was den
Zusaromenhang der Stelle unterbricht (s. Gros- 20 anderen einheimischen Namen anbetrifft, der den
kurd und C. Mfiller zu der Stelle), und welche
zweifellos ein an falscher Stelle eingesetztes —
sie mfisste etwa hinter xS>v xonmv stehen —
spateres , erganzendes Excerpt des Strabon ist,

ist den Mithridatika des Theophanes von Myti-

lene entnommen, der Pompeius in den mithrida-

tischen Krieg begleitete (s. W. Fabricius Theo-

phanes von Mytilene und Quintus Dellius als

Quellen der Geographie des Strabon 79). In dem

Griechen an die Alviavtg erinnerte, so lasst sich

innerhalb der Grenzen der spateren armenischen
Provinz Uti ein solcher nicht nachweisen. Aber
in dem Verzeichnis der Gaue (gavar) der im
Osten unmittelbar an Uti grenzenden Provinz
Phaitakaran, welche sich in der dem Moses von
Khorene zugeschriebenen Geographie aus dem
7. Jhdt. n. Chr. befindet (ed. Patkanow, Text
19, russ. libers. 51 ; Werke des Moses v. Khorene

Werke des Theophanes war die Argonautensagc, 30 ed. Veneta 610) wird auch ein Gau Hani (eine

im Anschlusse an altere Combinationen der Ale-

xanderhistoriker Kyrsilos und Medeios, mit der

Ethnologie von Armenien in Verbindung gebracht

(Fabricius a. a. O. 37f. 123ff.) und der Ver-

such gemacht worden , auf Grund von Namens-
ahnlichkeiten dort und in den angrenzenden
Landern griechische Stamme nachzuweisen. So
wird an der angeffihrten Stelle des Strabon
(Fabricius Theophanes frg. 12 S. 126) zuerst

Hs. und die alteren Drucke Hanhani) erwahnt,

dessen Name recht wohl der gesuchte sein konnte,

denn, wurde Uti durch Ovixta wiedergegeben, so

musste Hani zu Alvia oder, mit nicht befrem-
dender Vertauschung des Spiritus asper mit dem
lenis, zu Alvia werden, was mit der von Kramer
vorgeschlagenen Anderung der handschriftlichen

Lesart geradezu identisch ist. Will man durch-

aus diese letztere selbst festhalten, so kann man
ein Stamm des Volkes der Anariaken , die Par- 40 sie auf eine nach iranischer Weise gebildete Form
sioi (s. d.) mit den Parrhasiern identificiert ; und
daran schliesst sich die Erwahnung der Ainianen.

Diese sollen in Uitia, dem Lande der Uitier, eine

befestigte Stadt erbaut haben, die A. (Ainia)

heisse (Alviavag Siv xf/ Ovixiq xeiyioat sioXiv, Ijv

Aiviava [woffir Kramer Aiviar conj.] xalstodai),

und in der man hellenische Waffen , kupferne

Gefasse und Graber zeige. Auch an einer ande-

ren Stelle, wo Strabon die .Archaologie' Arme

Hanidn zurfickffihren , was bei der grossen Ab-
hangigkeit der geographischen Nomenclatur der

Armenier von der der iranier nicht zu kilhn ist,

oder das Aiviava der Hss. durch den Hinweis
auf die armenische Variante Hanhani zu ver-

teidigen suchen. Uber die Lage des Gaues Hani
sind wir nicht naher unterrichtet; trifft aber die

obige Combination das Richtige, so kann er nur

im westlichen Teile von Phaitakaran, in der

niens behandelt, findet sich XI 531 (Fabricius 50 Nahe von Uti, gelegen haben. Einen Irrtum des

Theophanes frg. US. 122f.) die Angabe, dass

Ainianen in der armenischen Landschaft Uitia

gewohnt hatten (Xeyovxat ds xal xtov Alviavwv
xivig, ol fihv xr\v Ovixiar olxrjaat). Es liegt auf
der Hand, dass die Ahnlichkeit der durch Ovtxta

und Aiviava (Alvia) wiedergegebenen fremden
Namen mit den griechischen Olxaia und AiviSveg

und die zufallig auf beiden Seiten in gleicher

Weise vorhandene geographische Zusammenge'

Theophanes anzunehmen, als habe er Hani-Ainia

falschlich zu Uti-Uitia gerechnet, dazu liegt

keine Notigung vor, da der Umfang von Uti ein

wechselnder gewesen ist. In der alteren Zeit

hatte es einen weit grfisseren Umfang als spater

;

das zeigt auf das Bestimmteste eine bei Plinius

VI 42 erhaltene Angabe (Atrapatene ab Ar-
ineniae Otene regione disereta Araxe) , wonach
es sich sudlich bis zum Araxes erstreckt haben

herigkeit Theophanes nicht nur in der Wieder- 60 muss. Theophanes hat also in den armenischen
gabe der fremden Namen beeinflusst haben wird,

sondern dass sie ihn auch zu einer ethnologischen

Identification verleitete, die zu seiner Anschauung
von der Niederlassung griechischer Stamme in

Armenien im Verlaufe des Argonautenzuges so

vortrefflich passte. Die Ermittlung des dem
Uitia (s. d.) des Theophanes zu Grunde liegen-

den einheimischen Namens bietet keine Schwierig-

Pauly-Wissowa

Landschaften Uti und Hani, die er wahrend des

Zuges des Pompeius in die Lander sudlich vom
Kaukasus kennen lernte, ein armenisches Oitaia

und Ainia mit dazu geherigen Ainianen zu ent-

decken geglaubt und daraus den fur ihn fast

unvermeidlichen Schluss eines Zusammenhanges
zwischen den Bewohnern der griechischen und
armenischen Landschaften gezogen. Ganz ab-
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weichend von der hier dargelegten Auffassung

ist die von C. Miiller zu Strab. XI 508 ge-

gebene Erklarung, wonach AlNIdva mit der von

Ptolemaios (VI 2, 2) am Siidufer des kaspischen

Meeres verzeichneten Stadt AMdva zu identifi-

cieren, die Worte Alviavag <5' ev tfj Ovtxia bei

Strabon als Interpolation zu streichen und dann
vielleicht zu lesen sei tei%iaai tioXiv [Alvlav], rjv

vvr AMiava xaXeTo&at. Dies muss aber als eine

Jahrzehnte des 1. Jhdts. v. Chr. Strabon (IX

427) sagt also nicht ganz zutreffend, dass sie

durch Aitoler und Athamanen aufgerieben und

keine Spur von ihnen bis auf die Romer ge-

kommen sei. Die Hauptstadt ihres Landchens

und zugleich die einzige bedeutende Stadt in

ihrem Gebiete war Hypata. Ausserdem kennen

wir nur zwei kleine Ortsehaften, Spercheia oder

Spercheiai und Makrakome. Im allgemeinen vgl.

vollig verungliickte Combination bezeichnet wer- 10 Ross Archaol. Aufs. II 453ff. Athen. Mitt. IV

den. [Andreas.]
"" "'" 1

Ainianes (ol Alviaveg, ionisch 'Evtijveg II. II

749 oder Alvtijveg Herod. VH 132. 185. 198), ein

ecbt hellenischer , den Myrmidonen und phthio-

tischen Achaeern nahe verwandter Volksstamm
(Skymn. 616. Heliod. II 1, vgl. C. O. Miiller

Aeginetic. 17) , welcher zuerst neben den Per-

rbaebern im inneren Thessalien, am Flusse Ti-

taresios (Europos) und im Dotiongefllde wohnte
(II. II 749), aus diesen Wohnsitzen aber durch 20

von Norden her eindringende Volker, unter denen

namentlich die mehr mythischen als historiscben

Lapithen genannt werden, vertrieben wurde ; in-

folge dessen zog eine Abteilung des Stammes
westwarts nach Bpirus , von wo sie spater nach

Kirrha , dem Landungsplatze von Delphi , iiber-

gesiedelt sein soil (Plut. quaest. Gr. 13. 26);

die Hauptmasse aber wandte sich siidwarts, iiber-

stieg die Kette des Othrys und erkampfte sieh

das obere Spercheiosthal , umschlossen von der 30 zum 23. December.

206. [Hirschfeld.]

Aiviav xoXnog (Polyb. X 42), anderer Name
fur den malischen Meerbusen; vgl. Steph. Byz.

p. 51, 4 Meineke. [Hirschfeld.]

Ainiarchai. Unter den vielen staatlichen

Gemeinschaften der thessalischen Stamme taucht

im 2. Jhdt. v. Chr. ein xotvov r<ov Alviavwv

auf, dessen oberste Beamten fiinf Amiarchen

waren. Collitz Dialectinschr. 1431b. 1432.

[Szanto.]

Ainigrma s. Ainos Nr. 10 und Ratsel.

Ainikos, Monat des k3rprischen Kalenders nach
seiner lunisolaren Umwandlung, genannt im rj/j.e-

goXoyiov firjv&v diaq>6ga>v noXewv beiH.Bstienne
im Thes. linguae Graec. VI app. 361. 362 (Didot).

Iriarte bibl. Matr. cod. graeci mss. p. 379. Ide-

ler Handb. d. Chron. I 426; die florentiner Hs.

liest "Awiog (vgl. Ideler I 428). Er ist 31tagig

und entspricht der Zeit vom 23. November bis

Dolopia , Thessalia Phthiotis , Malis und der

Oitaia. Strab. IX 442. Skyl. 62. Hier bildeten

sie einen selbstandigen Staat, der als Mitglied

des amphiktyonischen Bundes erscheint (Paus. X
8, 2. Harpokr. s. A/npixxvoveg), freilich aber in-

folge seiner geringen Ausdehnung in der grie-

chischen Geschicbte nur eine sehr untergeord-

nete Rolle spielt. Am bekanntesten sind die

Kampfe , welche sie in Gemeinschaft mit den

[Kubitschek.]

Aiviov aHQov s. Aineia.
Ainios. 1) Sonst unbekannter Fluss in Troas,

in welchen sich nach Demetrios von Skepsis bei

Strab. XIII 603 der Rhodios ergiessen soil , doch

ist wohl der Aisepos gemeint. Vgl. Strab.

XIII 595.

2) Fluss in Thessalien in der Nahe des Berges

Ossa mit einem Weiler gleichen Namens (der

wohl mit der Ortschaft Alvog in Thessalien iden-

Dolopern und Maliern gegen die Ol. 88, 2 (427)40tisch ist)._ Steph. Byz. s. Alvog. [Hirschfeld.]

von den Lakedaemoniern neben dem alt en Tra

chis, oberhalb der Thermopylen, gegrundete Stadt

Herakleia fiihrten (Thuk. V 51, vgl. Ill 92. VUI
3); ausserdem nahmen sie mehrfach an den inne-

ren Kampfen der griechischen Staaten als Bun-

desgenossen anderer machtigerer Staaten teil,

wie wir sie in der Schlacht bei Koroncia (Ol.

96, 3 = 394) auf Seite der Boioter, Athener und
Argiver gegen die Lakedaemonier (Xen. hell

3) Paionier, von Achilleus am Skamander er-

schlagen. Horn. II. XXI 210. [Knaack.]

Ainippe (Aiviimrj) , Name einer Amazone.

Brondsted Vases of Campan. 28. [ToepfFer.]

Ainon (Euseb. Onom. ed. Lagarde 229, 88.

Hieron. ibid. 99, 22. Joh. in 23), Ort in der

Jordanebene, 8 Millien siidlich von Skythopolis

(Beisan). [Benzinger.]

Ainos (Alvog). 1) Sehr alte und wichtige

IV 3, 15; Ages. 2, 6), einige Zeit darauf (Ol. 50 Stadt in Thrakien, auf einer Halbinsel der Kiisten

102, 4 = 369) als Teilnehmer an dem ersten

Einfall der Thebaner in Lakonien (Xen. Ages.

2, 24), dann im sogenannten heiligen Kriege (Ol.

106) mit der Mehrzahl der Glieder des Amphi-

ktyonenbundes als Gegner der Phoker und Vor-

kampfer fur das delphische Heiligtum finden

(Diod. XVI 29): auch an der letzten ruhmvollen

Unternehmung der Mehrzahl der hellenischen

Staaten , an dem sogenannten lamischen Kriege

lagune Stentoris im Miindungslande des Hebros

(Herod. IV 90. Ptol. in 11, 2. Vni 11, 7).

schon von Homer (11. IV 520) erwahnt, aiolische

Griindung , erst von Alopekonnesos , dann nach

Ephoros von Mytilene und Kyme aus (Skyl. 67.

Herod. VII hS. Thuk. VII 57. Antiph.'V 22.

Skymn. 696. Steph. Byz.) , nach Strab. VII 319

frtiher Poltymbria, von dem Thrakier Poltys, ge-

nannt. Vgl. Apollod. II 5, 9 und Plut. Apophth.

(Ol. 114, 2= 323), nahmen sie teil. Diod. XVIII 60 p. 665 Reisk. Irrtiimlich auch diese Stadt als
~ "" " Schopfung des Aineias bezeichnet bei Verg. Aen.

IH 18. Mel. II 28 u. a., doch s. Aineia. Frei-

heit und Blute im 5. und 4. Jhdt. erweisen die

Miinzen; dann makedonisch, auch agyptiseh (Liv.

XXXI 16. Polyb. V 34), im Jahre 190 durch die

Romer wieder frei. Plin. h. n. TV 43. Polyb. Exc.

de leg. 93. Plin. 1. 1. Bei Hierokles p. 634 noch

Hauptstadt der kleinen Landschaft Rhodope, jetzt

11. Bald darauf beginnt eine Munzung (In-

schrift Alviavwv). Als der aitolische Bund mach-

tig um sich griff, schlossen sie gleich den be-

nachbarten Stammer sich demselben — wahr-

scheinlich gezwungen— an, erscheinen aber nach

seiner Auflosung auf Miinzen (Head HN 248)

und Inschriften (Dittenberger Syll. 211.256)

wieder als eigenes xotvov, sicher bis in die ersten

Enos. Ubrigens vgl. auch [Demosth.] LVIII 38.

Plut. Cat. 11. Prokop. de aed. IV 11. Liv. XXXVII
60. XXXIX 27. Mel. II 28. Ammian. XXII 8.

XXVH 4 u. a. In ihrer Nahe befand sich die

der Hekate geweihte kerythische Hohle. Nikand.

Ther. 458. Lykophr. 77. Reste Bull. hell. VI
164. 'Epdo/ids 1884 nr. 52. Att. Tributlisten. Miin-

zen Head HN 212.

2) Stadt in Magnesia (Thessalien) am Ossa.

Steph. Byz.; vgl. Ainios Nr. 2.

3) Berg auf Kephallenia
,
jetzt Monte Nero,

mit einem Tempel des Zeus Ainesios. Strab. X
456. Schol. Ap. Rhod. II 297.

4) Ortschaft im Gebiete der ozolischen Lokrer,

Steph. Byz.

5) Ort auf dem kleinasiatischen Festlande,

Rhodos gegeniiber. Steph. Byz. [Hirschfeld.]

6) Insel im nordlichsten Teile des arabischen
Meerbusens vor der Kiiste des gliicklichen Arabien
(Aivov vrjaog Ptol. VI 7, 43). Von Sprenger
(Geogr. Arab. 15) mit der Insel al - Silla (Ad-

miralkarte: Sillah) identificiert.

[D. H. Miiller.]

7) Aenos (Tab. Peut.), Stadt im Ostjordan-

land, an der Strasse von Bostra nach Damaskus,
37 Millien nOrdlich von Kanatha (el-Kanawat),

26 Millien siidlich von Damaskus; nicht identi-

ficiert. [Benzinger.]

8) Gefahrte des Odysseus, Bruder des Guneus,
Eponymos der thrakischen Stadt Ainos (Nr. 1).

Euphor. fr. 154 (Serv. Aen. Ill 16). Steph.
Byz. s. Alvog; vgl. Knaack Jahrb. f. Philol.

1888, 151. Uber den Zusammenhang , in dem
A. bei Kallimachos vorkam, s. Noack Herm.
XXVm 148.

9) Keteier, von Odysseus getotet. Quint.
Smyrn. XI 79. [Knaack.]

10) Alvog, ursprtinglich neutral = ,Rede', ge-
schicbte', ,Spruch', vor allem in ionischer Poesie
und Prosa; vgl. Buttmann Leiil. II 112ff. Bei
Hesiod (Werke und Tage 202 , in einem von man-
chen falschlich ausgeschiedenen Verse) heisst so

die dnrchsichtige Geschicbte vom Habicht und der
Nachtigall, ebenso bei Archilochos die Fabel vom
Fuchs und Adler oder vom Affen und Fuchs (fr.

86. 89 Bgk.). Schon die alteren Grammatiker pfleg-

ten dem Worte die besondere Bedeutung einer

fabelahnlichen Erzahlung mit verstecktem tieferen

Sinne unterzuschieben und wagten darauf hin so-

gar den gemeimonischen Gebrauch als xaxaxgrj-
azixcbrcgov zu tadeln (Diogenian jtegi aagoifii&v
Paroemiogr. I p. 179 Gott. Lucill von Tarrhai bei

Ammon. p. 6 V. Theon. Prog. 3 p. 73 Sp.
Mian Or. VII 207 A u. a.; vgl. v. Leutsch
Paroemiogr. LI p. 235ff.; ahnlich z. B. F. A.
Wolf Vorlesungen II 204. O. Miiller G. d. gr.

L. I 256 [240]. O. Keller Unters. z. G. d. gr.

Fabel 240, der aber mit Recht die fibliche An-
knupfung an xagaiveoig ablehnt). Massgebende
Stellen sind Archil.fr. 86 alvog zig av&ga>xcov
ode, d>g ag' a).omr\lg xrk. Moschion fr. 8 (Trag.

p. 815 N.) rjv ago. xgavbg alvog av&gcbjicov ode,

<og xov Ttelag fikv vovdexetv xtX. Kallimachos fr.

93 Schn. axove 8ij xov aivov ... oi xdXai AvSol
Xeyovai. Hier tritt eine Beziehung hervor, die

man ganz zu flbersehen pflegt: alvog ist ein alter

bekannter Spruch, der von Mund zu Mund geht:
vgl. das ionische h aivfl ehai = ,im Gerede sein',

,beruhmt sein' (Herod. Ill 74. VIE 112. IX 16)
und die Nebenbedeutung von alvog aivsco ,Lob',

,loben' oder ,ruhmen'. Als Terminus technicus

fur ,Fabel' (jxvftog, X6yog Aledmeiog, ouioXoyog)

kommt das Wort in Prosa nicht vor ; die antiken
Lexikographen und Synonymiker arbeiten ledig-

lich mit den angefiihrten Stellen ionischer Dichter.
Verwandt, nur in friiherem Grade, als man

anzunehmen pflegte, ist der Begriff Ainigma
10 (aiviy/ta) ; alvhxeo&ai mit dem Dativ der Person

ist altionisch (vgl. Theogn. 681 xavxa fioi yviyftw

xexgvfifieva xotg aya&otoiv. Herod. V 56 ediixei

[im Traume] . . . ol alv£ooeo-&ai xdSs to enea),

alvizTso&ai etg xtva u. a. attisch. Der etymolo-
gische Sinn ist jemandem atvovg sagen'; doch
verengt sich das Wort hier unverkennbar zu
dem Begriff ,Andeutung', auch ,Stichelei' (worin
aber nicht mit Benfey und Keller a. O. die

ursprungliche Bedeutung zu suchen ist). Danach
20bestimmt sich alviy/ta (ahnlich alviyfiog u. a.);

es verhalt sich zu alvog ahnlich wie das deutsche
raetelin raetel (Ratsel) zu rat (Lehre, Spruch).
In den altesten Beispielen gehen diese Ausdriicke
sowohl auf Orakel (Aischyl. Agam. 1113. Soph,
fr. 704 N.) wie auf Ratsel und Spottreden (Pindar
fr. 177, 4 Bgk. Soph. Ai. 1158): der Seher (fidrxig)

erprobt seine Kunst nicht nur in der Deutung
von Gotterspruchen, sondern auch in der LOsung
vorgelegter Fragen und Aufgaben. In beiden

30 Fallen gilt es meist, aus Bildern, Metaphern,
Andeutungen ein bestimmtes ngoxEifievov zu er-

schliessen. Vgl. Aristot. Poet. 22 p. 1458 a 24;
Rhet. II 21 p. 1394 b 34. IH 2 p. 1405 b 1.

Plut. de Pyth. or. 30, von den neuesten be-

sonders K. Ohlert Ratsel u. Gesellscha'ftsspiele

d. a. Griechen 6ff. 49ff. O. Immisch Klaros,

Jahrb. f. Philol. Suppl. XVII 158ff. Alte Synony-
miker setzten afviyfia in Gegensatz zum yglyog
(Ohlerta. O. 235, 99), mitUnrecht trotz Ohlert

40 u. a., vgl. die Art. Griphos und Ratsel.
[Crusius.]

Aivvgoov x&8°$i an &er Ostkuste von Thasos.

Herod. VI 47. Vgl. Conze Reise auf d. Thrak.
Ins. 30. [Hirschfeld.]

Aioi (Ptol. VII 1, 9. 87), Volk im sudlich-

sten Teile Vorderindiens an der malabarischen
Kiiste, wo jetzt der dravidische Malayalam-Dialekt
gesprochen wird. In den indischen Schriften hat
sich bislier kein analoges Wort gefunden ; englische

50 Forscher verweisen auf den A'ibikka oder Ivikar-

Fluss nSrdlich von Quilon und auf A'i-kotta, eine

alte Veste westlicb von Krangan6r (oder ^ingilin).

[Tomaschek.]

Aiole (AloXr)), Tochter des Aiolos (s. d. Nr. 1 a)

und der Laistrygonostochter Telepatra (?), eine

Schwester der Iphe (?), Periboia, Dia, Astykra-
teia. Hephaistia. des Iokastos. Xuthos, Phala-
kros, Chrysippos, Pheraimon, Androkles in einer

singularen Genealogie des Schol. HQ Odyss. X
60 6 (fluchtig nur citiert von Eustath. z. d. St. p.

1645, 27). [Ttimpel.]

Aioles {AldX.eXg). Das einzige Volk, das die-

sen Namen gefuhrt hat, sind die kleinasiatischen

A. von Lesbos, Kyme u. s. w. Dieselben fflhren

sich auf einen Eponymos Aiolos zuruck, der als

Vater der aiolischen Heroen Athamas, Kretheus
u. a. natiirlich in Thessalien gelebt haben musste;
ist doch auch zweifellos die Heimat der Aioler
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Kleinasiens Her zu suchen. Die Folge ist, dass halten haben , in Lakonien und Messemen und

der Name Aioles und Aiolis fur die Urzeit auf wohl auch in Argolis vor dem Einfall der Dorer

Thessalien und seine Bewohner iibertragen wurde: gesprochen wurden und wohl auch die Grundlage

Herod VII 176 OeooaXol rjX&ov ix &eojiQ<ozmv des elischen bildeten. [Ed. Meyer.]

olxriaovrsg yfjv xr,v AloXida. Strab. V 221. Apol- Aiolides. 1) AloXldeg sc. vv(i<pat, pchter

lod 1 7, 3 u. a. Andererseits sind die Boioter den des Windbeherrschers Aiolos: Parthen. 2 (laut

Aiolern nahe verwandt, die aiolische Wanderung Glosse einer bei Philetas gegebenen Version ent-

ist von Boiotien (Aulis) ausgegangen, wore xal sprechend), wo eine davon Polymele (s. d.) ist
;
vgl.

Boimxixqv noooayoQev9ijvai Strab. IX 402, die Ovid. met. XI 573 (darunter Alkyone)
;
heroid.XI

Aioler galten als Colonisten der Boioter, Thuk. 10 5. 34 (eine davon Kanake).

VII 57 vgl. Ill 2. VIII 100. Daher sollen auch 2) AioXldrjg : Beiname des Sisiphos, Kretheus,

die Boioter aus Thessalien gekommen sein (Thuk. Athamas, Iokastos, als der Sohne des Aiolos (s

I 12 u. s. w.) und ursprtinglich Aioler geheissen d.) ; ferner des Minyas (Apoll. Rhod. Ill 109d-

haben (Paus. X 8, 4); ja Theopomp fr. 237 und Schol.) als Schwiegersohnes des Almos, eines

(Steph. Byz. s. XaXia) sagt in der Geschichts- Sohnes des Aioliden Sisyphos; des Bellerophon

erzahlung, ,die Chalkidier fiihrten Krieg mit den tes (Pindar. 01. XIU 96) als Sohnes des Wau-

AioXevoi xoXg vnv rjnsiQov exovot XaXioig xal kos, eines anderen Sohnes des Aioliden Sisyphos;

Bouatois xal 'OoXo^vioig xal &rjfialois'. Des des Phrixos (Apoll. Rhod. II 114 u. 5) als bon-

Weiteren werden alle Stamme, deren Eponymen nes des Aioliden Athamas; des lason (Pindar.

Nachkommen des Aiolos sind, zu den Aiolern ge-20Pyth. IV 127) als Sohnes des Aison, Sohnes des

rechnet , vor allem die Aitoler und Eleer. Darauf Aioliden Kretheus; des Idmon (in einer Sage

beruht es wahrscheinlich auch, dass nach Thuk. vom pontischen Herakleia bei Apoll. Khod 11

III 102 (vgl. Strab. X 465) das Land um Pleuron 851) als Sohnes des Abas
,
des Sohnes des Me-

und Kalydon fruher AloXlg Mess. So ist man lampus, Sohnes des Aioliden Amythaon; des

schliesslich dazu gekommen, alle griechischen Triopas (Marcell. epigr. Anthol. App. 50, db>

Stamme, die nicht dorisch oder ionisch sind, als als Sohnes der Aiolostochter Kanake. [lumpel.J

Aioler zu bezeichnen. Darauf beruht die be- 3} s. AloXov vijooi.

ruhmte Angabe Strabons (VIII 333) von den vier Aiolie {AloXirj), die schwimmende {jtXcorrj),

Dialekten Griechenlands, die er auf eine ursprfing- von steilen glattfelsigen Ufern und einer ener-

liche Zweiheit reduciert: ionisch und attisch, 30 nen unzerstorbaren Mauer umgebene Insel, welche

dorisch und aiolisch. Nach ihm „werden alle Aiolos, der Beherrscher der Winde, in Zeus Aui-

Stamme innerhalb des Isthmus ausser Athenern, trag in uppigem , seligem Leben pewohnt rrnt

Megarern und Dorern am Parnass auch jetzt seinen 12 Kindern (Horn. Od. X lrl). bie

noch Aioler genannt", ebenso waren die Pelopon- wird zweimal von Odysseus besucht, das erste

nesier vor der dorischen Wanderung und der Mai vom Kyklopenland aus, das zweite Mai nach

Festsetzung der Ionier im Aigialos Aioler, die zehntagigem Umherirren nach dem vorwitzigen

Arkader und Eleer sprechen aiolisch, die ilbrigen Offnen des Windschlauches durch die Ueiahrten

nichtdorischen Stamme einen Mischdialekt. V 55ff., vor dem Eintreffen bei den Laistrygo-

In dieser Ausdehnung darf der Aiolername nen, die 6 Tagereisen spater erfolgt. hjvae ton-

nicht gebraucht werden, denn die Aitoler, Pho-40trole dieser Reiseroute hat nach v. Wiiamo-

ker Akarnanen, Achaeer (in Phthiotis wie im witz (Homer. Unters. 164) der Dichter, welcner

Aigialos) sprachen einen zweifellos nicht dem Kyklopie und Aiolos-Abenteuer in den heute vor-

aiolischen, sondern dem dorischen mehr verwand- liegenden Zusammenhang brachte, durch den ge-

ten Dialekt. Auch verwerten die Grammatiker schickten Kunstgriff unmOglich machen woUen,

den Namen aiolisch nie in diesem weitern Sinn; dass er die Insel als M.ontj bezeichnete (wie-

ia in einem anonymen Citat bei Steph. Bvz. sonst von Delos und Rhodos erzahlt wurde). Auch

s 'Iforla werden die Aitoler geradezu zu den Eratosthenes (bei Strab. I 24) war dieser Ansicht,

Dorern gerechnet (iv fisvroi Awquvaiv Ahcoloi, iv als er in seiner Polemik gegen die Localisie-

dk AloUvoi Boimrol, iv Sk xolg "Icootv AVrjvaToi). rungsversuche auf Sicilien bemerkte man werde

Wohl aber wenden sie ihn ausser auf das eigent- 50 dieses Local der rein mythischen lrriahrten des

liche aiolisch von Lesbos auch auf die Dialekte Odysseus nicht eher finden, bis man den axvrrv;

Boiotiens und der thessalischen Stamme an (i. nachgewiesen habe, der den Schlauch des Aiolos

B Steph. Bvz. s. To.roi [von den Perrhaebern]. verfertigt habe. Vgl. den Spott fiber den Schlauch

•Icavia [von den Boioternl. Paus. IX 22, 3 [von bei Aristot, Meteor. I 13. Auct. n. vyovs IX 14.

Korinnal. Plut, quaest. svmp. VI 8 , 1 ;
quaest. Polybios aber, der diesen Ausspruch und die

graec 8; andere Steilen "bei Meister Griech. Beweisfiihrung fur die sicilische Locahsierung

Dial I 7). Und dieser Gebrauch hat seine Be- dem Strabon vermittelt, behauptet, dass hmter

rechtigung. denn thessalisch, boiotisch und asia- den poetischen Ausschmfickungen des Dichters

tisch-aiolisch sind eng verwandt und haben ur- ein realer Kern geographischer Anschauungen

spriinglich unzweifelhaft eine Einheit gebildet. 60 sich verstecke. Ihm stand nur die zuerst bei

Diese Einheit kann man nach dem Vorgang der Antiochos von Syrakus frg. 2 (aus Pausan. A

Alten als (ur-)aiolisch bezeichnen, obwohl es ganz 11, 3, PHG I 181) auftretende Identificierung

unerweisbar ist, dass die Stammgruppe , welche der AloXirj vijoos Homers mit den nordsiciliscnen

diesen Dialekt sprach, sich jemals Aioler genannt sieben AloXov vTjooi oder einer von diesen zu

hat Weit problematischer ist die Ausdehnung Gebote. Allerdings wird diese Locahsierung der

des Namens auf die mit diesem uraiolischen naher Sage zugleich mit der Ansetzung der Kyklopen

verwandten urpeloponnesischen Dialekte, die sich am Aitna, der Laistrygonen bei Leontinoi
,
der

im arkadisch-kyprischen (und pamphylischen) er- Lotophagen bei Akragas oder Kamanna, der

h

Skylla und Charybdis bei Zankle schon durch die den Scholiasten nicht verstandene rar^os yaXxsov

Colonie der Chalkidier vorgenommen sein , also S-qq^xxov, welches die unterweltliche Erz- und Un-

vor der Colonie der Knidier nach Lipara und den zerbrechlichkeitssymbolikvereinigt(vgl.H.D. Miil-

,liparischen Inseln' (Antiochos a. a. O. Posei- ler Ares pass.), andererseits das an die MaxaQwv

donios [?] bei Strab. VT 276. v. Wilamo- vfjooi erinnernde selige, iippige Leben der auf

witz a. a. 0. 169, 5), da diese schon an einer diese ,treibende Insel' Entruckten (vgl. die Ma-
lykischen Insel (Plin. n. h. V 131) den an einer xuqos vijaos Lesbos-Aiolis), und endlich viel-

der Liparen wiederkehrenden Namen ZrgoyyvXtj leicht die damonische NatUr der Ave/ioi, die in

kannten und wohl auch den Namen Aiitdga selbst der magischen Kuhhaut oder nach der bei Vergil

mit den ostfahrenden Rhodiern zusammen nach 10 (Aen. I 52ff. ; vgL Qu. Smyrn. XIV 475. Ovid,

dem kilikischen Pluss Amaqk iibertragen haben met. I 262 pass. Valer. Place. I 576) vorliegen-

werden (Kallimachos , Plinius). Dann kann aber den Anschauung in einem Bann vom Beherrscher

doch nur eine der spater s. g. Aataqai (AmagaTai Aiolos gefangen gehalten werden (s. d.) ; denn

vfjaot) den alten homerischen Namen AloXirj vor diese spukhaften Winde bringen den in vieler

der chalkidischen Besiedelung gefilhrt haben; Beziehung mit dem Heroen-, Toten- und Seelen-

entweder Thermessa-*Z«{>a 'Htpaiaxov (so Kallias kult iihereinstimmenden Kult der "Ave/jtot in Er-

von Syrakus frg. 4 aus Schol. Apoll. Rhod. HI innerung, der auf der Vorstellung der Menschen-

41 , FHG II 383 und Poseidonios frg. 78 aus seele als eines Hauches zu beruhen scheint.

Strab. VI 276, FHG III 285), da deren vulca- [Tumpel.]

nisches Verhalten den Liparaiern das Ende einer 20 Alollon (Alokicov). 1) Beiname des Makar
Windstille zu verkiinden pflegte (Strab. a. 0.); von Lesbos in dem aegaeischen Inselkatalog des

oder Strongyle (so Agathokles frg. 9 aus Schol. homerischen Hymnos auf den delischen Apollon

Apoll. Rhod. IV 761, FHG IV 290, im Gegen- v. 37. Danach die Erklarung der tijv Aeopor

satz zur 'lega 'Hcpalarov, und Plinius n. h. Ill olxovvzeg AioXsTg als AioXlmvss (Steph. Byz. s.

94; vgl. Schol. T Od. X 20, welcher jedoch v. u. s. AloXla) wegen der Abstammung Smo

von Lipara wenigstens das vulcanische Wind- %&v AloXov jiatdwv, ms Amgietg cuio x&v Awqov,

signal ausgehen lasst). ,Einige' andere bei Stra- d. h. die Herleitung der lesbischen Aioler von

bon (II 123, vgl. VI 275. I 57. 129. Schol. Od. dem thessalischen Aiolos der Ehoiengenealogie

X 1 u. a.) nannten fiberhaupt die Liparen AloXov frg. 25 Ki. , obgleich Makareus zunachst Epo-

vfjooi, oder nach Eustath. Od. p. 1644, 43 A16- 30 nymos der messenischen Landschaft Maxagla
Xeiai vijooi = ai xov AloXov , zum Unterschied oder des arkadischen Ortes MaxaQsai (-la) ge-

von den kleinasiatischen AioXidss vijooi = ai wesen sein muss (vgl. Philologus N.F. H 1889,w AioXimv (Skylax 97 : AloXlg — Lesbos), trotz- 122ff.). [Tumpel.]

dem sie von jenen AloXetai eine gerade als AloX.ig 2) AloAiwv , Sohn des Demetrios Pagasites,

bezeichneten und offenbar die AloXirj Homers orgarriyds des Magnetenbundes im 2. Jhdt. v. Chr.

meinten. Diese ktinstliche Trennung war so we- Athen. Mitt. Vll 71.

nig allgemein anerkannt, dass Diodor V 7 ge- 3) Sohn des Antipatros, Athener ($Xvsv;),

rade wieder die Liparen AM.tdeg vijooi nennt; ozgartjyog exl ra SnXa 1. Jhdt. n. Chr. CIA III

und die Schwierigkeit, beide Localisierungen die- 653. [Kirchner.]

ses Namens, so lange dabei der alte homerische 40 4) Vermuthlich AloXioiv Aotoraoxov 4>Xvevg

Terminus im Spiele ist, auseinanderzuhalten, CIA in 1081, athenischer Archon um 90 n. Chr.

scheint ihre historischen Griinde zn haben. Jeden- CIA III 1089. [Wilhelm.]

falls brachten die Chalkidier den Odysseestoff von Aiolios (AloXtog ), einer der von Oinomaos im
den aegaeischen Meereskiisten mit, denen sie ent- Wettlauf iiberwundenen und getOteten ungliick-

stammten, und zwar den westlichen, von denen lichen Freier der Hippodameia in dem 17 Na-
aus auch die Laistrygonensage in nordOstlicher men umfassenden Freier-Verzeichnis der ,grossen

Richtung weiter Iibertragen ward. Und in den Ehoien' frg. 158 Ki. (aus Paus. VI 21 , 10f.),

Gegenden um Euboia und Thessalia-Aiolis muss der auffalliger Weise in dem ktirzeren 13 Namen
die Vorstellung von der Insel A. auch ursprung- umfassenden , aber ebenfalls auf ,Hesiodos' (und

lich gelebt haben. Ob ihr auch da ein bestimm- 50 Epimenides) sich berufenden Excerpt des Schol.

tes Local entsprochen habe, ist fraglich ; zwar Pindar. 01. I 127 fehlt (vgl. Eudokia p. 314, 9ff.).

wurden gewisse einzelne Bestandteile der Vor- Dagegen nennt ihn ohne Berufung auf hesiodi-

stellung von dieser Odyssee-Insel hier gegeben sein: schen Vorgang das dritte Verzeichnis des cod.

so etwa ein Kult der Winde. Wenn z. B. 480 Vratisl. z. d. St. unter einer 12Zahl von Freiern

vor Artemision die Perser auf den Rat der loner und wiederum das vierte (ebenda) in einer 6Zahl,

der Thetis von Magnesia-Sepias, den Nereiden wahrend das zweite Verzeichnis (ebenda) von 15

und r<j> avifiqi opferten (Herod. VII 191), nach- Freiern seinen Namen durch den des Aiolopeus

dem z. B. bei Meliboia auf Magnesia ihre Schiffe (s. d.) ersetzt. [Tumpel.]

gescheitert waren, so kOnnte man sich erinnert Aiolis (r) Alo).ig), Name verschiedener grie-

fthlen an den Windgott Aiolos auf Mehyovvls, 60 chischer Landschaften , welche von Volkern aio-

der spater (durch die Knidier) ALnaoa umgetauf- lischen Stammes bewohnt wurden. 1) Die sud-

ten Insel. Wahrscheinlich ist aber, dass in der westliche Halfte der thessalischen Ebene, welche

Insel A. nur eine Erscheinungsform des Jenseits spater die thessalische Tetrade Thessaliotis bil-

der aiolischen Religion vorliegt, welche ihr To- dete, hiess vor dem Eindringen der Thessaler

tenreich als eine Insel zu denken liebte (H.D. AloXlg nach ihren Bewohnern , den aiolischen

M filler Myth. d. griech. Stamme II 339. 336; Boiotern, deren Hauptort Arne (das spatere Kie-

vgl. Philol. N.F. II 1889, 124. IV 1891, 618ff.). rion) war. Herod. VH 176. Diod. IV 67. Vgl.

Daffir spricht einerseits das eigentumliche , von Steph. Byz. s. "Aqvr\.
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2) Das Gebiet von Kalydon und Pleuron im
siidlichen Aitolien (s. d.) fiihrte ebenfalls in

alter Zeit den Namen AloXtg. Thnk. Ill 102.

Hygin. poet. Astron. II 13 (wo Olenon in Aeo-

lide zu lesen ist). Vgl. Strab. X 464f.

S) In der historischen Zeit verstand man
unter diesem Namen gewfihnlich die Nieder-

lassungen, welche Aioler, nach dem Zeugnis der

Dialekte aus Boiotien (vgl. Thuk. Ill 2. VII

57. 100. Strab. IX 402) und Thessalien im nord- 10

licheren Teile des westlichen Kleinasiens, an den

Ktisten von Troas, Mysien (Teuthranien) und
Lydien, vom Hellespont bis zum Plusse Hennos,

sowie auf den vor dieser Kiistenstrecke gelegenen

Inseln Tenedos und Lesbos gegriindet hatten.

Strab. XIII 582f. 586. 600. Plin. n. h. V 121ft.

Die Sage freilich liess die Ansiedler nach dem
Einbruch der Dorier in zwei Ziigen aus dem
Peloponnes kommen. Vgl. Busolt Griech. Gesch.

, ^ _

1220. Diese Niederlassungen, deren Gesamtzahl 20 (auf einen Gymnasiarchen der Gcttm); Munze

grOssten Teile der athenischen Bundesgenossen-

schaft bei, deren Auflosung sie wieder in die

Gewalt der persischen Satrapen brachte. Nach
dem Zerfalle des persischen Eeiches und dem Tode

Alexanders d. Gr. gehfirten sie bald zum perga-

menischen, bald zum syrischen Reiche ; nachdem "

beide vom rOmischen Reiche annectiert worden

waren, zur romischen Provinz Asia. Uber die

einzelnen Stadte vgl. die betreffenden Artikel.

[Hirschfeld.]

4) 6sa oefiaota AtoXig xaQjzoyoQog (einmal

Bull, hell. IV 432 #e[av 13—15 Buchstaben]

Xdav Aiohv r.rL), der Name, unter welchem die

altere Agrippina zum Andenken an ihren Besuch

18 n. Chr. auf Lesbos und die dort erfolgte Ge-

burt der Iulia (Tac. ann. II 54) in Mytilene

20—31 n. Chr. einen Kaiserkult erhielt, zusam-

men mit ihrem Gemahl Germanicus (viog &sog,

d. i. Zaye^s der Orphika frg. 191), CIG 2183

etwa dreissig betrug (Strab. XIII 622) , zerfallen,

abgesehen von den Stadten auf der durch Macht

und Reichtum sowie durch erfolgreiche Pflege der

Musik und Poesie hochberuhmten Insel Lesbos,

in zwei grOssere Gruppen. Die siidlichere Gruppe

bildeten zwOlf in der Nahe des Plusses Hermos
und des elaeischen Meerbusens gelegene Stadte,

welche unter sich zu einem Bunde, ahnlich dem
der ionischen Stadte Kleinasiens, vereinigt ge^

von Mytilene Eckhel VI 214. Nach Bechtel
Dial. Inschr. I p. 91 zu nr. 229 ist auf der In-

schrift Bull. hell. IV 432 ebenso auch 49—58
die Kaiserin Agrippina gemeint (wegen Dial.

Inschr. I nr. 228, wahrend Pottier-Houvette
auch hier an die altere Agrippina denken). Diese A.

xaQMxpoQos wird die umgewandelte Demeter sein,

welche Grusius (Roschers Myth. Lex. I 1389

und Lieferung 18 Umschlag) in der &ea 'ErrjyiXa

wesen zu sein scheinen: Smyrna (das aber schon 30 des mytilenaeischen Steins CIG 2192 b (Nachtrage)

friihzeitig von Kolophon erobert und zum Bei

tritt zu dem Bunde der ionischen Stadte ge-

nOtigt wurde), Kyme (zum Unterschiede von

andern Stadten gleichen Namens r\ 4>Qina>rk ge-

nannt), Larisa, Neonteichos, Temnos, Killa, No-

tion, Aigeirusa, Pitane, Aigaiai (oder Aigai),

Myrina und Gryneia (oder Gryneion) : ausser

Smyrna und Kyme fast lauter unbedeutende Ort-

schaften, die aber in ihrem Gebiete vortreffliches

erkannte; vgl. Ephem. epigr. II p. 7 = Dial.

Inschr. I nr. 253. Philologus N.P. III 1890, 716,

22. In .Aiolien' (Kyme '?) ist &ea AcoXtg xag-

Tiofpoga (sic) Kultname der alteren Agrippina:

CIG II 3528. Es ist der dynastisch umgemo-

delte altere Kult der Atjfi^xtjQ xagjicxpofiog xai

§ioi xa07io<p6(>oi ftsoi rcXeotpogoi : CIG 2175

(vgl. 2192), der mit dem beriihmten mytilenaei-

schen Asklepioskult zusammen aus Epidauros

Ackerland besassen und ausserdem eifrig Schiff- 40 (Demeter xaQxoyoQog : 'E<p. agx- 1883, 183 nr. 50,------ -' •.--.-..
* Asklepios und Hygieia xeXeoqjoQoi ebenda 1884,

23 nr. 63. 91 nr. 33. 149 nr. 39) zu stammen scheint

(dieselbe Kultgruppe in Athen, Eleusis, Tegea,

Epidauros : Wide Sacra Troezenia Hermion. Epid.

Diss. Upsala 1888, 53). [Tumpel.]

Aiolopeus (Avoloxevg) , Freier der Hippoda-

meia im zweiten Katalog der von Oinomaos im

Wettlauf uberwundenen und getoteten Freier

beim Schol. Pindar. 01. I 127 (vgl. A i olios).

[Tumpel.]

Aiolos (Aio/.og). 1) I. a. Bei Homeros. In der

Ilias nicht genannt, nur erschlossen aus dem Bei-

namen des Sisyphos, AloXldrjg (VI 154), durch den

dieser Konig von Korinthos-Ephyra an AloUg ange-

kniipft werden sollte, in Ubereinstimmung mit

den historischen Thatsachen (Kooir&ioi-AioXelg :

Thuk. IV 43) und den dialektischen Merkmalen

(das v fur o in "Eqpvga und Siovcfog aiolisch : G.

Curtius Gr. Etvm.s 716). Spater verstanden

fahrt und Handel betrieben. Herod. I 149f.; vgl.

Strab. Xm 621f. Die nordlichere Gruppe bil-

deten die am Fusse des Idagebirges in Troas,

vom Vorgebirge Lekton bis zum innersten Winkel

des adramyttischen Meerbusens gelegenen Stadte:

Assos, Gargara und Antandros an der Kiiste,

Kebren , Skepsis , Neandreia und Pityeia (?) im

Innern des Landes. Skyl. 96 mit C. Miillers

Anm. Herod. I 151. Phileas bei Macrob. Sat. V
20. Eine weitere Ausdehnung des Namens nach 50

Norden bis Kebrene bei Skyl. 196, bis Abvdos

bei Ephoros (Strab. XHI 583. 600. Mela I 90),

bis zum Aisepos bei Strab. XLTI 582. Diese

samtliehen aiolischen Stadte, deren Bevolkerung

offenbar zum nicht geringen Teile aus Resten

der fruheren Landeseinwohner , besonders der

Leleger und Pelasger, bestand, wurden schon von

Kroisos unterworfen und zur Zahlung von Tri-

but genotigt (Herod. I 6. 26. 28); nach dem
Sturze desselben und der Vernichtung des ly-60die Ehoien Alo/.ihijg patronymisch und schufen

dischen Reiches gerieten sie in ein ahnliches

Unterthanigkeitsverhaltnis zum persischen Reiche

(Herod. I 141. Ill 90) und mussten sich auch

an dem Zuge des Xerxes gegen Hellas mit 60

Schiifen beteiligen (Herod. VII 95. Diod. XI 3

giebt nnr 40 an). Nachdem der ungliickliche

Ausgang dieses Krieges die persische HerTschaft

iiber Kleinasien vernichtet hatte, traten sie zum

die unter III gegebene Genealogie der AloXtig

von A., indem sie nebenbei den 2iov<pog aloXo-

/iTJTrjg doch aus aloXog etymologisierten. Ebenso

in der Odvssee XI 237 Kretheus AloXlStjg, d. i.

aus ^Uo/.i'j-Thessalia. Genannt wird A. zuerst

in der Odyssee X 2 als 'hjiotadrjg, was die

Ehoien wiederum in bimoyaQprjg iibertragen

(frg. 25, 2 Ki.). Er ist Vater von 6 Sohnen und

f

i

T

6 TOchtern, die paarweise mit einander vermahlt

sind; Bewohner und Beherrscher einer schwim-

menden, glattfelsigen, von ehernen Mauern um-

gebenen Insel, A'wXirj (s. d.), als ta/ilag ave-

(iwv daselbst von Zeus eingesetzt , Freund der

Getter, mit Gattin und Kindern in ewigem, seli-

gem Leben dahinlebend. Dem Odysseus spendet

er den aus einer Rinderhaut gefertigten Schlauch

mit den gebandigten Winden bei dem ersten Be

namen fehlen ; unter den Sohnen erscheinen statt

des Phala'kros und Chrysippos Astyochos und
Agathyrnos, Eponymos von Agathyrnos, wahrend

Xuthos Leontinoi-Xuthia, Astyochos Lipara,

Iokastos Rhegion, Pheremon (hier ^sQaljiwv ge-

schrieben) und Androkles die Nordkiiste Siciliens

vertreten. A. selbst soil dem Liparos im Konig-

tum gefolgt sein (so auch Plin. n. h. Ill 93)

und Sorrentum hinzugenommen haben, worauf

such und bindet ihn mit silbernem Seile im 10 er nach seinem Tode heroische Ehren erlangte.

Schiffe fest, weist aber die httlflos zum zweiten

Male Zuruckkehrenden barsch ab. Er wohnt be-

nachbart den Laistn'gonen. Mit diesen wird er

auch unter dem Emnuss der Localisierung an

den ,aiolischen Inseln' Siciliens (s. Aiolie) ge-

nealogisch verbunden im Schol. HQ Od. X 6

(= Apostol. I 83, TiaXcuol bei Eustath. Od. X
5 p. 1645, 27, gekurzt und corrupt), wo er

Gatte der Laistrygonostochter Telepatra (s. d.),

Der Euhemerismus macht aus dem rafilag dvs/icov

einen Erfinder der Segel und Wetterpropheten,

der aus dem vulcanischen Verhalten des Berges

von Lipara weissagt (Diodor. V 7 a. E.), weil

dieser die Windrichtungen zu bestimmen scheint;

vgl. Polybios bei Strab. VI 275f. Plin. n. h. Ill

94. Eustath. Od. X 21 p. 1644, 53ff. Tzetz.

Lyk. 738. Nissen Italische Landeskunde 281.

Wilamowitz Homer. Unters. 169, 5. Andere

erinnernd an die homerische Laistrygonenstadt 20 verweisen zur Erklarung der Rinderhaut als Wind-

TtiXinvXog (Od. X 82. XXIII 318) , und Vater

der 6 SOhne Iokastos (von Rhegion, s. u.), Xu-

thos (von Leontinoi), Pheremon, Androkles, Pha-

lakros, Chrysippos und der 6 Tochter Iphe (H,

e<prj Q, ttpih) Apostol.), Aiole, Periboia, Dia, Asty-

krateia, Hephaisteia (von Hiera-Thermessa) heisst.

Die 12 Kinder werden als Allegorie der 6 Win-

ter- und 6 Sommermonate, A. selbst = eviavxog

erklart (vgl. auch Eustath. II. XI 2 p. 1644, 61ff.).

schlauches vielleicht richtiger auf die Delphinhaut,

welche den Fischern zum Regenzauber diente:

Palaiphat. 18 p. 283 West. Eustath. Od. X 29

p. 1645, 59. Tzetzes a. O. Ro seller Hermes der

Windgott 41. 73. 105. Uber den seit Era-

tosthenes sprichwOrtlichen axvtsvg 6 avggaxfiag %ov

ru>r (AloXov) are/lav aaxov s. Art. Aiolie. Der
moralisierende Anonymus de Ulixis erroribus 3

p. 332 Westerm. macht aus ihm einen 5«vov

Die Geschwisterehe wird in den Thessalika des 30 uva xal xaxoxeyyov avdoa, AioXov rovro/ia woxeq

Archinos frg. 1. 2 (aus Schol. T Od. X 7, FHG
"'

IV 317) aus thessalischer Sitte erklart.

b. Weiterbildungen. Eine Scheidung und ge-

nealogische Neuverknupfung der beiden geschie-

denen Aioloi, desjenigen des hellenischen Mutter-

landes und des sicilischen, giebt Euripides in der

Melanippe ao<ptj (frg. 483^-492 Nauck) und der

Melanippe Sea/i&ri; (frg. 493—518). Melanippe

(ooyri), Tochter des alteren A. und der Cheiron-

tochter Hippe(= Thetis?), gebiert von Poseidon 40,Makar der Aioler' ward spater wiederum ge

Zwillinge, Gregor. Corinth. Rhet. VII p. 1313 ' " ' ' '
' '

«,..,._.,,__, ..

u. a. (Hygin. P. A. n 18, frg. 492 N. und die ps.-

eratosthen. Astrothesiai c. 18, Schol. Germanic.

Arat. p. 79 , 5 Breys. verwirren die Thatsachen

zum Teil, vgl. Art. Melanippe). Melanippe

(deo/iwrig), Tochter des alteren A., gebiert von

Poseidon als Zwillinge den Boiotos und den dem
Grossvater namensgleichen Aiolos den jungeren.

Im Gebiete des Konigs Metapontos von Ikarien

werden die nach der Blendung und Gefangen- 50

setzung der Mutter ausgesetzten Zwillinge gefun-

den und von des Konigs Gattin Theano aufge-

zogen. Unter Melanippe s. das Weitere dieser

Sage, welche an das unteritalische Metapontion

ankniipft (vgl. Hyg. fab. 186).

c. Kallimachos frg. 202 (aus Tzetz. Lyk. 732,

vgl. 738) nennt als Vater des Iokastos, Grunders

von Rhegion , den A. (vldg'faxozov) mit Beziehung

auf Od. X 2; ohne solche Tzetz. Lvk. 45 und

Schol. P Odvss. X 2. Herakleid

25, FHG If 219.

d. Die unter a gegebene Genealogie des Hip-

potaden A. erscheint mit Veranderungen wie-

der bei Diodor. V 7f., wo statt der Laistrygo-

nostochter Telepatra als Gattin des A. die sonst

als Geliebte des syrakusischen Flussgottes be-

kannte Flussnymphe Kyane, Tochter des Liparos,

Enkelin des Auson, genannt ist. Die 6 TOchter-

nai rov tqotiov (also aloXov ; s. u. Nr. Ill), <piX6-

£evov de Sjucog xal fjfiBQov, ohne sich an den Wider-

spruch seiner Etymologie mit diesen Epitheta

zu stossen.

II. a. Der homerische Hymnos auf den deli-

schen Apollon v. 37 entnimmt einem alten Insel-

katalog Lesbos als MdxaQog edog AioXlcovog,

wieder in Ubereinstimmung mit der ethnischen

und dialektischen Stellung der InselbevOlkerung.

,Makar der Aioler' ward spater wiederum ge-

nealogisch gedeutet als ,Sohn des A.' (vgl. u.

Aiolion). Bei Pausan. X 38, 4 zeugt A., der

Sohn des Makar, die Amphissa, Eponyme der

lokrischen Stadt. Da diese ozolischen Lokrer

aus Aitolien abzustammen vorgeben , so ist das

wohl eine epichorische Genealogie, welche die

Stadtheroine an Pleuron und Kalydon, mit al-

tem Namen AioXig genannt (Thuk. Ill 102), an-

kniipfen will.

b. Um Kanake, Schwester und Geliebte des

Makareus (s. d.) wird dieses Hymnen-Stemma ver-

mehrt in Euripides Aiolos (frg. 14—42 Nauck)

;

vgl. Dionvs. Hal. Rhet. IX 11. Schol. Aristoph.

Nub. 1371. Hyg. fab. 242. 243. 238 (wo A. die

Tochter propter incestum selbst ermordet, wah-

rend das Geschwister- und Liebespaar sonst, z.

B. bei Hyginus, in den SelbstmOrder- und Selbst-

morderinnen-Katalogen aufgezahlt wird). Ovid.

trist. II 384. Eine selbstandigere Wendung iji

.to/jtoot frg. 60 den (von Welcker Griech. Trag. II 861 freilich

auch an Euripides angeknupften) Tynhenika des

Sostratos frg. 1 (aus Plutarch, parall. hist, graec.

et rom. 28, FHG IV 504), wo die Gattin des A.

Amphithea heisst und Mutter von 6 Sohnen und 6

Tochtern ist; vgl. Stob. Flor. 64, 35 und uber

die von Euripides zu trennende alexandrinische

Quelle dieser Wendung Rohde Griech. Roman
100, 2.
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III. Die hesiodischen Ehoien frg. 25 Ki. (5

Verse aus Tzetz. Lyk. 184, fjgcoixri yevsaXoyia)

nennt A. ausdriicklich als Eponymos der Aioler,

als Bruder des Doros und Xuthos, Sohn des

Hellen, Vater von 7 Sohnen: Sisyphos (II. VI
154), Kretheus (Od. XI 237), Athamas, Deion,

Magnes, Perieres, Salmoneus, und giebt ihm den

an den tixnoxadr/g der Odyssee erinnernden Bei-

nimen inmoydgfiirjg ; v. 1. 2. citiert Schol. V
Od. X 2, vgl. Tzetz. Exeg. Iliad, p. 63. 134.

Plutarch, quaest. conviv. IX 15, 2, 8. Schol.

Thuk. I 3; v. 3—5: Schol. Pindar. Pyth. IV
253. Einzelne Wiederholungen : Sisyphos: Hyg.
fab. 60. 61. Apollod. Bibl. 19, 3; Kretheus:

Dieuchidas frg. 9 aus Schol. Apoll. Rhod. I

118, FHG IV 390 (Grossvater des Amythaon,
Vater des Melampus). Paus. IV 2, 5 (Gross-

vater des Neleus von Iolkos) ; Athamas : Phi-

lostephanos frg. 37 (aus Schol. II. VII 86, FHG
III 34). Hyg. fab. 1. 5; P. A. II 20. Oppian. Ky-

neget. Ill 246. Apollod. Bibl. 19,1. Palaiphat.

31 p. 293 West, (in Phthia); Magnes: Pausan.

VI 21 (Grossvater des E'ioneus). Apollod. Bibl.

I 9, 6; Perieres: ebenda III 10, 4, 5. Pausan.

VI 22, 12 (Grossvater des Pisos von Elis); Sal-

moneus: Hyg. fab. 60. 61. Schol. Theokrit. Ill

45. Nonnos narrat. zu Gregor. Invect. II 2 p.

384 West. (Enkel des A. tiber Athamas non-

nulti bei Hyg. P. A. II 20). Erweiterungen der

Genealogie vom Eponymos der Aioler sind: A.

als Vater des Makedon : Hellanikos frg. 46, FHG
I 51 (vgl. die thrakische Stadt Aiolion: Theo-

pompos frg. 156, FHG I 304); Vater des Aeth-

lios: Pausan. V 8, 2 (Aid; inixXr\aiv); des Mi-

mas: Diodor. IV 67 (sonst Enkel des Mimas:
Schol. QV Od. X 2); "Vater des Kegyiog (Kramer
Kegxayog), Grossvater des Ormenos (Strab. IX
438); Gatte der Aigiale als Mutter der Al-

kyone : Hyg. fab. 65 ; der Eurydike : Gregor. Co-

rinth. Rhet. VII p. 1313 W., vgl. Nauck FTG
p. 404 ; der Enarete , Tochter des De'imachos,

als Vater der 7 Sonne und 5 Tochter, Kanake,
Alkyone (auch Theodoros von Ilion frg. 4 aus

Probus zu Verg. Georg. I 399, FHG IV 514), Pei-

sidike, Kalyke, Perimede : Apollod. Bibl. I 7, 3,

1—4 ; Gatte der Kanobe , Mutter der Alkyone :

Alexandres v. Myndos bei Schol. Theokrit VII

57. Vater der Pheraia , die dem Zeus die He-

kate gebiert: Schol. Theokrit. II 36; der Arna,

Eponymen der thessalischen oder boiotischen

Stadt: Krathes von Athen frg. 7 (aus Et. M.
145, 53, FHG IV 370). Pausan. IX 40, 5.

Tzetz. Lyk. 511; der Periinele (IIeQt,urjdti'i M fil-

ler): Hekataios v. Abdera frg. 3 (aus Schol. Pin-

dar. 01. HI 28. FHG II 38f., Schwiegervater

des Phoroneus, Grossvater des Hyperboraeers Pe-

lasgos) ; der Tritogeneia : Schol. Pindar. Pyth. IV
120 (Schwiegervater des Minvas). Tzetz. Lyk. 874
fjlss. Tgiyoveiag) ; der Tanagra: Pausan. IX 20,

I ; der lope, Schwiegervater des Kepheus : Steph.

Byz. s. 'Utit}. Eustath. Dion. Per. 910 ; der Poly-

mele und des Diores, eines Geschwister- und
Liebespaares : Parthen. Erot. 2 (laut Glosse nach

Philetas), vgl. ferner unter Aiolides Nr. 2. Epo-
nymos der Aioler nennt ihn ausdriicklich Apollod.

Bibl. I 7, 3. Konon narrat. 27 p. 135 West. (Herr-

scher von Phthiotis nach Deukalion und nach
seinem Vater Hellen, Deukalions Sohn). Steph.

Byz. s. AloXia (AioXsTg xrjv Aeojior oixovrxsg

and xwv AioXov mxtdcor).

Die verschiedenen Aioloi zu unterscheiden

versuchte schon das Altertum. Das Schol. V
Od. X 2 hat als nr. I den homerischen ,Sohn

des Hippotes, Enkel des Mimas', als nr. II den

hesiodischen Sohn des Hellen, Enkel des Deu-

kalion oder Zeus. Asklepiades dagegen im Schol.

Q z. d. St. (vgl. Eustath. p. 1644, 5ff.) nennt

10 an erster Stelle den hesiodischen ,Eponymos der

Aioler' (Eustath. Z. 17), dann erst den Sohn des

Hippotes ,und der Melanippe' (!) und fugt als

dritten den ,Sohn des Poseidon und der Arne'

(!) an, zu dem er den Odysseus kommen lasst (!).

Verwechselt wird auch von Hyg. fab. 125 der ho-

merische Windbeherrscher mit dem filius Helle-

nis (im Argumentum der Odyssee). Die letzte Con-

sequenz dieser Trennung dreier verschiedener

Aioloi ist bei Diodor IV 67 gezogen, wo sie ein-

20 ander als Descendenten untergeordnet sind (in

Weiterbildung des in den Melanippedramen des

Euripides beobachteten Verfahrens): Deukalion,

Vater des Hellen, Vater u. a. des AioXog, Vaters

des Mimas , Mi/xarxog de 'Ijixoxrjg yevo/ievog [,]

ix MsXavbijir/g [hier interpungieren einige] hi-
xvcoos AioXov , Vater der Arne , diese von Poseidon

Mutter des Boiotos und Al'oXog, verschlagen nach

Metapontion. Da neben der gewohnlichen Les-

art AioXog Arkadios 56, 6 und Et. M. 37 die

30Betonung AioXog constatieren, so wollte Lehrs
Aristarch. 293 den homerischen xa/xtag avifioiv

als AioXog (= aioXog, xayvg, von aioXXw) scheiden

von dem Eponymos der AioXelg, AioXog, und Kra-
mer und Meineke haben in den Strabonausga-

ben diese Schreibung durchgefiihrt. Aber P ape-
Bens el er Eigenn. Worterb. s. v. machen darauf

aufmerksam, dass Arkadios sehr wohl den Fisch-

namen aioXo; gemeint haben kOnne, wie ja auch

Eustath. Od. X 2 p. 1644, 4ff. diesen unbedenklich

40 den drei AToXot gleichsetzt ; und wie Eustathios

gleichwohl ausdriicklich versichert, dass diese drei

AToXoi gleichnamig seien, so wird wohl schwer-

lich ein Alter, wenn er nicht vom Schlage des

Anonymus de Ulixis errorib. 3 (s. o. S. 1038)

war , von der Ansicht des Philoponos st. Xs-

frcov (bei Eustath. II. XI 234 p. 1681, Iff.) ab-

gewichen sein, welcher ausdriicklich und correct

den Eigennamen Aio?.og vom Adj. aioXog (= jtoi-

xiXog : Eustath. p. 631, 32; = xayvg : 1191, 23)

50 trennt. Es war ferner nicht gerechtfertigt, dass

O. Muller in seiner Jugendschrift (Orch.2 132, 9)

AioXog den Windbeherrscher von diXXoi ableiten

und von AToXog , dem Stammvater der AioXelg

trennen wollte, da er doch selbst die letzte Con-

sequenz dieser Scheidung, die Diodorische Genea
logie, als lacherlich bezeichnete. Jedenfalls

stammt auch der homerische Hippotade und

Windbeherrscher, wenn er auch durch die chal

kidische Colonie in Lipara, Strongyle, Metapon.

60 tion , Khegion und Sorrentum localisiert ward,

urspriinglich aus der aegaeischen Heimat des

euboeischen Chalkis, und zwar aus dessen nOrd-

licher Nachbarschaft , wo in Malis Hippotes zu

Hause ist (Aristoteles u. a. ; vgl. Philologus N. F.

IV 1891, 613), ebenso das Nachbarvolk des Aio-

los, die Laistrygonen mit ihrem Konig Lamos,

Eponymos von Lamia, und der an die Qegpai nv-

Xai erinnernden Stadt TrjXenvXog (vgl. einstweilen

*

1

T

ii. Aigaion). Aus ThessaharAioXlg entstammten

ja auch die Colonisten der asiatischen Aiolis.

Die asiatischen AloXISsg vijooi at tw ALoXeow,

welche Steph. Byz. s. AloXla Sato xwv AioXov

ixalocov , ot teal AioXiaiveg ovopdtovzai herleitet

(vgl. s. AioXlcoreg) , werden von den Geographen

bei Eustathios p. 1644, 43 aus praktischen Griin-

den wohl von den AidXeioi vijooi ai xov AioXov

bei Sicilien getrennt; historisch gehoren sie als

Isidorus (orig. XIV 6) bringt die Zahl auf neun,

indem er Encodes von Ericusa, Phoenicodes von

Phoenicusa scheidet , Appian. b. c. V 101 setzt

die Zahl falsch auf fiinf herab. Sonst herrscht

iiber die Siebenzahl Ubereinstimmung (Scymn.

255. Aristotel. mirab. 101. Dionys. Per. 465 m.

Schol. Priscian. Per. 476. Avien. Peripl. 630.

Steph. Byz. s. Amdga. Sol. VI 1. Serv. Aen.

VIII 416). Die Gruppe verdankt der vulcani-

Schwestercolonien Thessaliens zusammen und ha- 10 schen Thatigkeit ihre Entstehung und einige

ben auf A. gleiche Rechte. Kanake, Schwester

und Geliebte des lesbischen Makar(eus) AioXicov

scheint Eponyme des sudOstlich von Lesbos-^io-

Xi'g gelegenen Vorgebirges Kdv, Kavd, Kavai zu

sein, wie die Aiolostochter Peisidike auch als Toch-

ter eines KOnigs von Methymna vorkomint. Kein

anderer als der homerische Windbeherrscher A. (I)

ist es, der (II) in der Ehoiengenealogie an Thes-

salien angekniipft ist ; das zeigt trotz des Fehlens

ihrer hauptsachlichsten Existenzquellen : minera-

lische Schatze an Schwefel, Alaun, Bimsstein

(Diod. V 7. Plin. n. h. XXXVI 154. 174), warme
Heilquellen auf der Hauptinsel. Sonst wird noch

Fischfang, Baumzucht, Korallenfischerei (Plin.

n. h. XXXII 21) erwahnt. Ein Bild der Gruppe

als landschaftlichbehandelte Landkarte beschreibt

Philostrat. imag. II 17, vgl. Welcker zu Phi-

lostr. 487. Brunn Jahrb. f. Philol. Suppl. IV

eines Hinweises auf die homerische xapsia ave- 20 295f. Im allgemeinen vgl. Nissen Ital. Landes-

ftwv deutlich genug die Anspielung inTiioydgmg

.(auf 'iTinoxddrjg); vgl. auch Preller-Plew I

520 gegen Welcker. Als Bewohner der Insel

ist er, auch wenn Kultnachrichten nicht auf uns

gekommen sind, ein mythisches Wesen, und zwar

der aiolischen Religion. Beweis genug ist die

Haufung von symbolischen Bezeichnungen des

Jenseits bei dieser Insel (s. u. Aiolie). Ist der

vergilianische (Aen. I 64ff.) Zug echt, dass A

kunde I 250.~272. 280. 369. Die Geschichte der

Inseln s. unter Lipara und vgl. Aiolie.
[Hulsen.]

AioXov jivXai (auch aloXiiivXai) hiessen kleine

Apparate, deren Erfmder Heron von Alexandreia

ist. Heron giebt fiir jene Vorrichtungen in seiner

Schrift Ilvsvfiaxixd , also ,von den Werken, in

denen der Luftdruck (wobei Dampf und Luft fiir

nicht wesentlich verschieden angesehen werden)

die Herrschaft iiber die Winde durch Hera er-30thatig ist', Abbildung und Beschreibung. Aus

langt, so wiirde fiir die ZugehBrigkeit dieses

Windbeherrschers (I) zu den Aiolern und ihrem

Eponymos (III) ein neues Argument gegeben sein;

denn Hera ist die StammgOttin der Aioler : H.D.

Muller Myth. d. gr. Stamme I 251 pass., vgl.

Philologus N.F. IV 1891, 618. Physikalische Deu-

tungen s. in Roschers Myth. Lex. I 194f.

2) A. von Lyrnessos, Genosse des Aineias, fallt

gegen Turnus bei Laurentum, Verg. Aen. XII 542ff.

[Tumpel.]

AioXov vijooi (Thuk. HI 88. Scymn. 255.

Strab. I 57. II 123. 129. VI 256. 267. 275;

Aeoli insulae Mela II 120; AloXiSeg Diod. V 7.

10 ; Aeoliae Plin. Ill 92—94, auch Hephaestia-

des oder Tbleaniae genannt Plin. a. a. O. Cic.

de nat. deor. Ill 22), vulcanische Inselgruppe

nordOstlich von Sicilien. Es sind (das specielle s.

unter den einzelnen Namen) Lipara (jetzt Lipara),

die grdsste und bedeutendste, nach der auch die

einer metallencn Hohlkugel, die zum Teil mit

Wasser gefiillt und dann aufs Feucr ,gesetzt ist,

dringt durch ein Rohr mit enger Offnung der

Dampf in lebhaftem Strahle heraus. Dieser bot

demnach einen Vergleich mit dem Winde, so dass

die Bezeichnung ,Thor des Aiolos' nicht unpassend

schien, und man glaubte wirklich im kleinen die

Winde dadurch nachgeahmt und ein Hiilfsmittel

fiir das Studium derselben gewonnen zu haben,

40 wie aus der Beschreibung bei Vitruv I 6 p. 23

Rose hervorgeht. Aber bei Vitruv heissen sie

nicht aeolipylae, sondern aeolipilae, also ,Wind-

balle' oder .Windkugeln', und entsprechend nennt

auch die heutige Physik jenen Apparat eine

Acolipile oder Dampfkugel. Die Glossen geben

fiir Aeolipylae die wenig sagende Erklarung:

Ollae animatoriae, yvxgai xexgrjfievat.

[Schaefer.]

Aion (AIojv). 1) Personification der ewigen

ganze Gruppe nicht selten benannt wird, Strongyle 50 Zeit, kommt fiir nnsere Kenntnis zuerst bei Eurip.

(Stromboli), Didyme (Salina), Phoenicusa (<t>om-

xaiorjg Filieuri), Ericusa ('EgixmStjg Alicuri),

Hiera ('Iegd 'Hrpaioxov, auch Therasia und &ig-

fieaoa, beim Geogr. Rav. Vuleana, jetzt Vulcano),

Euonymus (beim Geogr. Ravenn. Pagiiarea, jetzt

Panaria). Dies die Diodorische und Plinianische,

im wesentlichen iibereinstimmende Liste; Ptole-

maeus ni 4, 8 fugt 'Ixtola (var. 'Ixeoia, 'Ixegta),

vielleicht eines der Eilande Ostlich von Panaria

Heraklid. 900 vor, der ihn Sohn des Chronos

nennt. Nach der grossen Rolle, welche Chronos

als Weltprincip in der alteren (rhapsodischen)

Theogonie der Orphiker spielt (vgl. O. Kern
De Orphei Epimenidis Pherecyd. theog. Berol.

1888, 2ff.), liegt die Vermutung nahe, dass

auch diese Genealogie orphischen Ursprung hat.

Dies ist aber nicht erweislich, da A. in den

orphischen Fragmenten gar nicht und in der

(Panarelli, Liscabianca u. a.) hinzu, Eustath. ad 60 orphischen Litteratur neben Chronos nur in der

Odyss. X 2 lasst Euonymos aus , zahlt dafiir

AloXia und 'hga getrennt und fugt am Schluss

hinzu xaX.etxat dk fiia xal xoixwv xazd xivag

xal 'Ixeoior ; Mela setzt statt Ericusa irrig Osteo-

des (Dstica) ein ; der Geogr. Ravenn. lasst Phoe-

nicusa weg, hat statt dessen den sonst nicht vor-

kommenden Namen Erculis, und fugt das Eiland

Basilidin (Basiluzzo ostlich von Panaria) hinzu

;

spiiten, als Prooemium der^ sog. orphischen Hym-
nen uberlieferten ev%t) Jigog MovoaXov v. 28 vor-

kommt. Mit spatorphischen Lehren hangt auch

die Angabe des Phoeniciers Philo (Euseb. praep.

evang. I 10, 10) zusammen, die A. fur einen

Sterblichen (!) erklart, ihn zum Sohne des Wind-

gottes Kolpias und der als Nyx erklarten Baaut

macht, ihm den Protogonos (den hier zum Sterb-
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lichen gemachten orphischen Urdaemon Phanes
(vgl. den Protolaos der Kabirmysterien und den
Archanthropos des samothrakischen Systems, S.-

Ber. Arch. Gesellsch. Berlin, Mai 1889) zum
Bruder giebt und als Kinder der Bruder Genos
und Genea nennt (vgl. Protogeneia, Tochter des

Deukalion, Preller- Robert I 86, 3, oder des

Erechtheus, I 201, 1). A. wird hier speciell als

Erfinder der Ernahrung durch Baumfriichte ge-

nannt, was sonst dem Pelasgos zugeschrieben

wird, Pans. VIII 1, 6. Bei den Neuplatonikem
scheint A. eine grOssere Bolle gespielt zu haben,
vgl. Zoega Abh. 188. Suid. s. 'Emydviog, 'Hgat-

axog. Ein Fest des A. am 3. Januar erwahnt
Ioh. Lyd. de mens. IV 1. Besonders bei Non-
nos tritt A. bedeutsam hervor; er wird dort als

gebiickter und altersschwacher Greis beschrie-

ben, ist Berater des Zeus, der das Rad der Zeit

rollt, Bruder der Dike, der sich immer aufs neue
verjiingt; bei der Geburt der Aphrodite ist er

thatig. Vgl. Dion. VII 22ff. XXIV265ff. XXXVI
422f. XLI 178ff. Q. Smyrn. XII 194f. liisst ihn

sonderbarer Weise den ehernen Wagen des Zeus
verfertigen.

Von Darstellungen ist nur eine durch In-

schrift bezeugt: Pragmente einer rf. attischen

Vase in Karlsruhe, Arch. Jahrb. IV Tf. 7 S.

227ff. (Schumacher). Er erscheint dort in der

Unterwelt neben Orpheus und Eurydike, wie es

scheint jugendlich gebildet, und greift sich mit

schmerzlich sinnender Gebarde an den Kopf.

(vgl. jedoch Winkler Aus der Anomia 149ff.).

Die seit Zoega meist als A. gedeutete, in einer

Keihe von Statuen (Zoega B.R. II 59; Abh.

187ff.) und Statuetten (Arch. Ztg. XXXIII 114.

Rhein. Jahrb. LVIII 1876 Tf. VIII. Arch. Anz.

1892, 61) und einem spatromischen Relief (Arch.

Anz.XI336*)erhaltenehasslicheundphantastische
Mischbildung hat keinen Anspruch darauf, A.

benannt zu werden, da uns liber die Gestalt, in

welcher sich diese spate Zeit den A. dachte,

nichts uberliefert ist. Eher konnte man sie auf

Mithras (Layard Ann. d. Inst. 1841, 170) oder

Chronos (vgl. Zoega Abh. 189) deuten.

2) Name eines der Hunde des Aktaion (neben

Aithon), Hyg. fab. 181. [Wernicke.]

Aionarios (Alcovdgiog), Monatsname ; s. Tzetzes

Posthom. 770 fitjvog Qagyrjh&vog, xov g' Altovd-

giov xixXrjaxei ftkv AoyyXvog, 'Iarovdgiov d'dvegsg

ndvxeg xaXeovaiv. [Kubitschek.]

Aiora (Alayga oder Alwgac), dionysisches Fest

zu Athen , bei dessen Feier Puppen geschaukelt

und ein Lied, das dXijxig hiess, gesungen wurde.

Die Kultlegende fiihrt Fest und Lied auf Eri-

gone , die Tochter des Ikaros , zurfick : als ihr

Vater von den Athenern ermordet war, irrte sie

umher, um ihn zu suchen, und nachdem sie seine

Leiche gefunden, erhenkte sie sich. Dafflr wur-

den die Athener gestraft, indem viele Athenerin-

nen den gleichen Tod suchten. Das anderte sich

erst, als sie auf Geheiss des Orakels das Fest

stifteten, bei dem zur Erinnerung an den Tod
der Erigone zuerst Jungfrauen, dann an ihrer

Stelle Puppen geschaukelt {almgeta-dai) und Eri-

gone in einem Liede als d'/.fjxig (d. i. Umherirrende)
besungen wurde. Eine andere aitiologische Le-

gende bezieht Kultbrauch und Lied auf Erigone,

die Tochter des Aigisthos und der Klytaimnestra,

die sich naeh der Freisprechung des Orestes in

Athen erhenkt haben soil, eine dritte auf Medeia,

eine vierte auf die Tochter des Tyrrheners Maleos,

der (Strab. V 225) nach Athen gekommen sein soil.

Et. M. 42, 3 s. aiwga. 62, 4 s. dXijng. Hesych. s.

a'ubga, dkijxig. Athen. XIV 618 e. Poll. IV 55.

Hyg. astr. II 4. Schol. in Germ. p. 389, 9 Eys-
senhardt. Serv. Georg. H 389. Paus. attic, frg.

23 Schw. (die Angabe des Eustath., 389, 44,

10 bei Pausanias habe gestanden oxi xvgiov iaxiv

ovo/ia yvvaixog dizayg'aftevtjg xai did xi dnayg~a-

/xevtjs , beruht auf ungenauer Wiedergabe der

Glosse des Pausanias. Schwabe z. St.). E.
Maass Anal. Eratosth. (Berlin 1883) 76ff. 121.

O. Crusius Philologus XLVIII 206f.

[Wentzel.]

Aicogrjfia, eine Schwebevorrichtung im The-
ater. Suidas s. etbgrj/ia (Schol. Arist. Pac. 80)

sagt von Bellerophontes , der auf dem Pegasos

20 emporsteigen will : /isxemgog de aigexai inl firjxavf\s

.

rovxo de xaXeTxcu sd>grj/j.a. ev avxfj de xaxijyov xovg

fieoiig xai xoiig ev degi stoXovvxag (XaXovvxag Schol.

Arist.). Die gleiche Nachricht hat Pollux IV 131

vor Augen : aiwgag d* av eiTioig xovg xdXcog, o'i xa-
xr\gxr\vxai e£ vipovg dvkyeiv (?) xovg em xov degog

(pegsofiat doxovvxag rjgojg rj fteovg ; vgl. Rohde
de Pollucis fontibus 62. Offenbar hat also das

d. den gleichen Zweck wie die gewohnlich kurz-

weg fxyjyarr] genannte Vorrichtung , von der es

30 sich wohl auch in seiner Construction nicht we-
sentlich unterschied ; mOglich ist audi , dass die

Bezeichnung uberhaupt kein technischer Name
ist, sondern nur auf einen gelegentlichen Ausdruck
eines Komodiendichters zurtickgeht. A. Miiller
Lehrbuch d. gr. Buhnenaltertumer 154. Crusius
Philol. XLVIII 698. S. Mrjxavr). [Reisch.]

Aundaiov neSiov, in Triphylien am Akidon-
flusse nahe Lepreon. Strab. VIII 348.

[Hirschfeld.]

40 Aipeia (Afaeia) , eine zum Reiche des Aga-
memnon gehorige Stadt in Messenien (II. I 152.

294), welche einige alte Geographen mit Thuria,

andere mit Methone, noch andere, und zwar
jedenfalls richtig, mit Korone identificierten

;

nachdem namlich die homerische Stadt friihzei-

tig verfallen war, wurde an ihrer Stelle, am Fusse

des Berges Mathias, an der Westseite des Meer-
busens von Asine oder Korone, zur Zeit der Wie-
derherstellung Messeniens unter Leitung eines

50 Boioters aus Koroncia, Namens Epimelides, eine

Stadt angelegt und ihr mit leichter Umwandlung
der Name der Vaterstadt des Griinders gegeben.

Strab. VIM 360. Paus. IV 34, 4f. Vgl. Cur-
tius Peloponnesos II 166. 195, 40.

[Hirschfeld.]

Aipion (A'&wv Polyb. IV 77. 80; "Exiov

Herod. IV 148 ; "Hmov Steph. Byz. s. "Hjiuov.

Xen. hell. Ill 2. 30, das homerische ALrvl),

Bergstadt im nordlichen Triphylien , eine der

60 minyschen Griindungen, in fester Lage auf dem
Wege von Samikon nach der Alpheiosbrucke bei

Heraia : Reste jetzt Helleniko bei Platiana. S.

Curtius Peloponnesos II 88f. 118, 93. Lol-
ling Hell. Ldsk. 180. [Hirschfeld.]

Aipy (ivxxixov Akiv) wird in der Ilias (H 592)

unter den von Nestor beherrschten Stadten ge-

nannt, wobei die alten Erklarer selbst in Zweifel

waren, welches der beiden Worte als Eigenname,
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welches als Epitheton aufzufassen sei. Wenn sich

nun auch die Mehrzahl dafiir entschied, Ahiv (so

schrieb Aristarchos, andere Ahtv) als Stadtnamen

zu betrachten, so war man doch iiber die Lage

des Ortes ganz ungewiss; einige identificierten

ihn mit Margala in der Pisatis, andere mit

Epitalion in Triphylien, nahe der Miindung des

Alpheios (s. auch Aipion), noch andere setzten

ihn nach Messenien. Vgl. Schol. II. a. O. Strab.

VIII 349. Steph. Byz. [Hirschfeld.]

Aipytos. 1) Epiklesis, unter der Hermes in

Tegea verehrt wurde. Paus. VIII 47, 4.

2) Arkadischer Heros, Sohn des Elatos (He-

siod. frg. 138 Rz. = Ap. Soph. 13, 12 Bk.

Pind. 01. VI 33. Paus. VIDE 4, 4) oder des Ar-

kas (Hesych. s. abivxwv), Vater des Glesenor und

Peirithoos (Hesiod. a. a. O.). Nach der einen

Fassung der Sage sitzt er bei Kyllene, wo auch

sein Vater Elatos gehaust hatte. Dort, auf dem

Berge Sepia, wird er von der Schlange orjyj durch 20 240.
_

daran die Geschichten des Lykiskos und der

Tochter des Aristodemos, und das Opfer kommt
nicht zu stande. Paus. IV 9, 4—9. In dem

andern Bericht ist das Opfer unmoglicb, weil A.

und sein Geschlecht unrein sind. Das letztere

durfte mit der Riickfuhrung des A. durch den

Landesfeind zusammenhangen. Oinomaos bei

Euseb. praep. ev. V 27, 4. 5. Die Ruckkehr des

A. lieferte dem Euripides den Rahmen zu seinem

10 Kresphontes ; doch nannte Euripides den Sohn

der Merope nicht A., sondern nach dem Vater

Kresphontes. Nauck frg. trag. gr. 2 p. 497ff.

Von Euripides hangt die spatere mythographische

Tradition ab, darunter auch Apollod. bibl. II 8,

4—6, wo indessen aus der alteren Sage der Name
A. beibehalten ist.

5) Sohn des Neileus, griindet Priene. Strab.

XIV 633. Paus. VII 2, 10.

6) Thebaner bei Statins Theb. X 400. XI
[Wentzel.]

einen giftigen Biss getotet und begraben ; schon

die Ilias kennt seinen tv^og in der Nahe von

Kyllene, II 603. Theokr. I 125. Paus. VIII 4,

4. 4, 7. 16, 2f. 17, 1. E. Rohde Psyche I 154.

Tiere, die das Grab betreten, werden unfrucht-

bar (Schol. Theokr. I 123). Nach der anderen

Version sitzt A., Sohn des Elatos, in Phaisane

in Elis. Euadne iibergiebt ihm ihre Tochter

Pitane zur Erziehung, und als diese von Posei

Airai. 1) Stadtchen bei Teos nach Inschriften

Bull. hell. IV 175, also = "Egai Thuk. VIII 19.

Strab. XIV 644 ; vgl. Bergk Arch. Anz. 1847, 38*.

[Hirschfeld.]

2) Bei Ptol. VI 8, 12 neben Xagddgai genannt,

Volk im Innern der persischen Satrapie Karmania.

Vielleicht steht
v
der Name im Zusammenhang

mit dem bei Glruft vorbeifiiessenden Strome

Harai-rud oder Hala-ru, dessen Hauptquelle im

don schwanger wird, zieht A. nach Delphi und 30 Bergland auch ab-i-Chara genannt wird
;

vgl.

- - " -° - - - - ^..j Charadrai. [Tomaschek.]

Airastyon (Aigaaxvcbv), Monat in Amphissa,

genannt auf einer Freilassungsurkunde CIG 1607

= Colli tz Dialectinschriften 1477; hochst wahr-

scheinlich verlesen statt 'Aygaaxvwvog ; s. E. Cur-

tius Gott. Nachr. 1864, 177. Bischoff Leip-

ziger Studien VII (1884) 361. Die Inschrift datiert

&Q7.ov[Tog ev /te]y XaXeioH 'At.eg~ivov fir}vbs Kageiov,

ev dk'A[t<piooat agiovxo[g'Agiaxd]gxov ftrjvog A1PA-

idSTYQNOS. ___ [Kubitschek.]

holt den Bescheid des Gottes iiber das Kind,

den Iamos, ein. Pind. 01. VI 36ff. 47ff. v.Wi-

lamowitz Isyllos 174—179.

8) Arkadischer Konig, Sohn des Hippothoos,

regiert im arkadischen Trapezns, dringt mit Ge-

walt in das Heiligtum des Poseidon "Inmog zu

Mantineia, das kein Sterblicher betreten darf,

wird auf der Stelle blind und stirbt alsbald.

Er ist der Vater des Kypselos. Paus. VIII 5,

4—6. 10, 3.

4) Sohn des Kresphontes und der Merope,

der Tochter des Kypselos, also Urenkel des Vori-

gen, messenischer Konig. Die altere Sage iiber ihn

liegt in doppelter Brechung vor. Nach Pausanias

wird Kresphontes als Volksfreund von den Gros-

sen seines Staates entthront, seine Sonne getotet,

mit Ausnahme des A., der zu seinem Grossvater

Kypselos nach Trapezus geschafft wird und dort

aufwachst, bis ihn die Arkader unter Fiihrung

des Holaias , des Bruders der Merope , und die 50 sicher

Herakliden zu Argos und Sparta zuriickfuhren.

Er bestraft die Mcrder seines Vaters, versohnt

Vornehme und Volk und regiert so trefflich, dass

sein Geschlecht nicht mehr Herakliden, sondern

Aipytiden heisst. Paus. IV 3, 6—9. VIII 5, 7.

Isokr. VI 23. 81. Nach Nikolaos von Damas-
kos dagegen (frg. 33. 34 Dind. =FHG in 377)

.wird A. von Merope bei einem Besuche ihres

Vaters in Trapezus geboren, seine Bruder nach

Airenosioi (Aigrjvdoioi) , Volkerschaft in Hi-

spania citerior, zwischen dem Iberus und deri

Pyrenaeen, nach Polyb. Ill 35, 2 von Hannibal

nach den Ilergeten und Bargusiern und mit den

Andosinern auf seinem Marsch nach Norden unter-

worfen; sonst nirgends erwahnt. [Hiibner.]

Airon (oder Atronl), Gottemame auf einer

bei Ucles in Spanien gefundenen Inschrift CIL

II Suppl. 5888. Die Uberlieferung scheint nicht

ier. l
Ihm-]

Aisa, Personification des Verhangnisses ,
als

eine der Moiren gedacht, II. XX 127f.; Od. VII

196ff ; daher Tochter der Nyx genannt in dem

Moirenlied Trag. Graec. fr.2 p. XX (vgl. v. Wi-

lamowitz Isvllos 16); Aischylos Cho. 647 giebt

ihr ein Schwert. Vgl. Phlegon Mirab. c. 10,

dazu Die Is Sibyll. Bl. 116. Dass der Name

A. fur Moira speciell argivisch sei, wie Bekker

Anecd. IH 1095 behauptet wird, scheint kaum

der Ennordung des Kresphontes dem Kypselos 60 glaublich ; Q. Smyrn. Posth. I 388ff. vermischt

von den Mordern abgelistet und getotet, er allein

bleibt bei Kypselos und rettet so sein Leben.

Spater wird er zuruckgefuhrt, bestraft die Miir-

der, erfreut sich aber nicht der Liebe seines

Volkes. In den messenischen Kriegen soil dann

aus dem Geschlecht* des A. nach einem Orakel

eine Jungfrau geopfert werden, um Messenien zu

retten. Nach dem einen Bericht kniipfen sich

den Begriff der A. mit dem der Ate (s. d.), wenn

er sie die Helden zum Kampf anfeuern lasst.

[Wernicke.]

Aisakos (Aiaaxog ,Lorbeerreis' s. Hesych.).

1) Sohn des Priamos und der Arisbe (s. d.), der

Tochter des Merops (Apollod. HI 12, 5. Schol. V
Horn. II. XXTV 497) oder der Alexirrhoe (s. d.) (

der Tochter des Flussgottes Granikos (Ov. met.
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XI 763), erlernte von seinem Grossvater, einem
bertihmten Seher (Horn. II. II 831), die Wahr-
sagekunst und prophezeite dem Priamos den
Untergang Troias durch das Kind, mit dem He-
kabe gerade schwanger ging (Apollod. Ill 12, 5, 3.

Lykophr. 224 m. Schol. und Tzetz.); vgl. Knaack
Jahrb. f. Philol. 1888, 146. Als er den Verlust

seiner Gemahlin Asterope, der Tochter des Fluss-

gottes Kebren, unablassig betrauerte, wurde er

in einen Vogel verwandelt. Apollod. a. a. 0. Bei
Ovid (und dem aus gleicher Quelle schOpfenden
Schol. Verg. Aen. IV 254) verfolgt er die Tochter
des Kebren, Hesperie, die auf der Plucht von einer

Schlange gestochen wird und stirbt. A. stiirzt

sich vor Verzweiflung ins Meer, aber Tethys fangt
ihn auf und verwandelt ihn in einen Taucher
{mergus). Eationalistische Sagenwendung: Schol.

Verg. Aen. V 128.

2) Fiihrer der Kentauren im Gefolge des

Dionysos. Nonn. Dion. XIV 190. [Knaack.]

Aisara, Tochter des Pythagoras nach Photios

bibl. c. 249 p. 438 b 30 Bk. Ihren Namen tragen

neupythagoreische Bruchstiicke bei Stobaios eel.

I 846 Ileoi dr&gcojtco tpvaiog. Vgl. Ares as.

[E. Wellmann.]
Aisaronsioi s. Aesaronenses.
Aisaros (auch Aesar) , Fluss bei Kroton in

Bruttien (Theokr. IV 17. Strab. VI 262. Ovid,

met. XV 23), jetzt Esaro. Nach Eustath. zu

Dion. Per. 369 nach einem Jager Aisaros be-

nannt. [Hiilsen.]

Aischinades , Athener bei Aristoph. Pax
1154; vielleicht Name eines Auleten (vgl. Scho-

lion). [Kirchner.]

Aischines. 1) Athenischer Archon zwischen

175/6 und 178/9 n. Chr. CIA III 1141.

[Wilhelm.]

2) Aus Akarnanien, befehligt die arkadischen

Peltasten auf dem Riickzuge der 10000. Xen.
anab. IV 3, 22. 8, 18.

8) Athener, einer von den 30 Mannern im
J. 404 v. Chr. Xen. hell. II 3, 2. 13.

4) Athener (AafiTrrgsvg), stellt sich mit Age-
sias von Acharnai vor der Schlacht bei Plataiai

an die Spitze einer VerschwOrung behufs Auf-

hebung der Demokratie. Auf Aristeides Veran-

lassung verbannt. Plut. Arist. 13.

5) Athener (Ilegi&oidrig) , za/iiag rijg fteov

342/1 v. Chr. CIA II 703.

6) Athener , Sohn des Sellos , moiyaUCwv.
Schol. Aristoph. Vesp. 325.

7) Aus Chios, Arzt, zu Athen ansassig, macht
an Eunapios eine gliickliche Kur. Eunap. vit.

Proaeres. 76 Boisson.

8) Eleier, siegt zwei Mai zu Olvmpia im
Pentathlon. Paus. VI 14, 13.

9) Knidier, Vater des Mathematikers Eudo-
xos. Laert. Diog. VIII 86.

10) Eponvmer Priester in Rhodos im 2. oder

1. Jhdt. v. Chr. CIG III praef. VI 39. 40.

11) Tyrann in Sikyon. Plut. de Herod, malig.

21; vgl. Curtius Griech. Gesch. 16 663.

12) Aus Elis, siegt zu Olympia im Lauf, 01.

5 = 760 , African, bei Euseb. chron. I 195.

13) Aus Miletos , mit dem Beinamen Glau-
kias, siegt zu Olympia im Lauf 01. 199 = 17
n. Chr. African, bei Euseb. chron. I 213.

[Kirchner.]

14) Sohn des Lysanias aus dem attischen

Demos Sphettos (Plat. Apol. 33 e ; nach anderen

des Wurstmachers Charinos, Diog. Laert. II 60,

was gegen Platons Zeugnis nicht in Betracht

kommt) , einer der ergebensten Anhanger des

Sokrates (Diog. L. II 34. Sen. de benef. I 8), wird

von Platon unter denen aufgefiihrt, die bei seiner

Verarteilung (1. c.) wie bei seinem Tode (Phaid.

59 b) zugegen waren. Die Angabe (des Idomeneus,

10 fiber den weiter unten) iiber seinen Anteil an

dem Versuche, Sokrates aus dem Kerker zu be-

freien (Diog. II 60. Ill 36, vgl. auch II 35 mit

Plat. Kriton 44b), ist wohl (mit Zeller Phil. d.

Gr. II a* 200, 2) darauf zu reducieren, dass unter

den Mitbeteiligten, die Platon offenbar nur, urn

sie keiner Gefahr auszusetzen, ungenannt lasst,

auch er war. Von Haus aus arm (Sen. 1. c. Diog.

n 34. 62), scheint er nach Sokrates Tod in

schlimme Bedrangnis gekommen zu sein, fand

20 aber, durch Aristippos (Diog. LT 61. Ill 36, vgl.

II 82. Plut. de cohib. ir. 14) oder Platon (Plut.

adul. et am. 26) empfohlen, zu Syrakus am Hofe
des Dionysios Aufnahme (Philostr. V. Apollon. I

35; an den alteren Dionys denkt offenbar Lucian.

de paras. 32, vgl. Schol. zu Necyom. 13, eher

an den jiingeren Plutarch an der zuletzt genann-
ten Stelle; Diod. XV 76 erwahnt ihn als lebend

01. 103, 3 = 366 v. Chr. ; 368 fallt der Ee-
gierungsantritt des jiingeren Dionys , in den An-

30 fang seiner Herrschaft Platons zweiter Besuch
in Syrakus). Erst nach der Vertreibung Diony-

sios II. (356) soil A. nach Athen zuruckgekehrt

sein (Diog. II 63). Da er nicht unternehmen
konnte, gleich den iibrigen hervorragenden Sokra-

tikern eine eigene Schule zu griindeti (ebenda

62; gleichwohl wird kein Geringerer als Xeno-

krates sein Schiiler genannt, den aber Platon ihm
abspenstig gemacht habe, Athen. XI 507 c), soil

er Vorlesungen gegen Eintrittsgeld gehalten

40 haben, auch als Verfasser von Gerichtsreden (im

Stil des Gorgias) und Lehrer der Beredsamkeit

aufgetreten sein (Diog. 62. 63, vgl. 20 nach
Idomeneus, der es aber auch fertig bringt, So-

krates selbst zum Lehrer der Beredsamkeit zu

machen). Eine Verteidigung des Vaters des

Strategen Phaiax (Erasistratos) und eine Schrift

iiber Dion (den Syrakusaner ?) fuhrt Diogenes (II

63) als Beweis seiner rhetorischen Befahigung an.

Auch wird von ihm ein Schiiler (in der Rede-

50 kunst ?) Aristoteles mit dem Beinamen 6 Mv&og
genannt (ebenda und V 35; iiber A. als Rhetor

vgl. Sauppe Or. Att. II 169. Blass Att. Bereds.

II 316). Von einer Anklagerede des Lysias ngog

Aloxivrjv xbv Soixganxbv y.gicog ist uns der In-

halt auszugsweise bei Athen. XIII 611 d f. er-

halten (Sauppe 1. c. 170. Blass Att. Bereds. I 2

630; doch wohl dieselbe ist es, die Diog. II 63
u. d. T. xeoi avxotpavtiag erwahnt , s. den An-
fang des Fragrnentes bei Athenaeus). Ist an den

60 Anklagen nur ein wahres Wort, so muss A. in einer

Zeit seines Lebens sehr heruntergekommen sein.

Die Echtheit der Rede bestritt Welcker Rh.

Mus. II 391 = Kl. Schr. 1 412; gegen ihn S auppe
und Blass. Die Anklage ist offenbar vor dem
sicilischen Aufenthalt zu denken , schon weil

Lysias nach 356 schwerlich mehr lebte, jeden-

falls im hOchsten Greisenalter gestanden haben
miisste. Auch soil ja A. Si' cmoglav nach Sici-
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lien gekommen sein (Diog. II 61). Tiber seinen

Tod ist nichts .bekannt. Welches immer seme

Schicksale waren, unbestritten bleibt sein Ruhm

als eines der angesehensten Sokratiker (Diog.

II 47), namentlich aber als Verfassers sokrati-

scher Gesprache, die wegen der mustergiiltigen

Schreibart (Zeugnisse bei Welcker a. a. O. 422.

K. P. Hermann De Aesch. Socratici reliquiis

1850,' 5; wichtig bes. Phrynichos bei Phot.

bibl c 158) wie wegen der treuen Darstellung 10 Hermann De Aesch. rel. n. 23)

tijs ist ein Plagiat grOsstenteils aus Platons

Menon, und auch der Eryxias ist, obgleich viel

besser, sicher ebensowenig von A. wie von Pla-

ton verfasst (vgl. Hermann Gesch. u. Syst. d.

platon. Philos., Heidelb. 1839, 413ff.). Noch er-

wahnt Diog. L. 63 einen Brief des A. an Dionysios ;

die uns erhaltene Sammlung von Briefen der

Sokratiker enthalt deren fiinf (in J. C. Orellis

Ausg., Leipz. 1815, nr. 10. 14. 21. 22. 23, vgl.
~

' ' •
""s

an deren

der Person und Redeweise des Sokrates (Diog

II 61 to Sa>xgarix6v fj&og SutOfisfiay/j,tvoi ,
ahn-

lich Demetr. n. «&u. 297. Cic. Brut. 292. Max.

Tyr. diss. 24, 5) einstimmig gepriesen werden.

Selbst die Fabel, die Idomeneus (Athen. XIII

611 e) wohl einem blossen Writzwort des Ere-

triers Menedemos (Diog. II 60) nachspricht (die

Anekdote von Aristippos, ebenda 62, ist jeden-

falls erst danach erfunden), dass seine Dialoge

Echtheit nicht zu denken ist. Zeller Philos.

d. Gr. Ha4 240. G. Grote Plato and the other

companions of Socrates, London 1865, III 466ff.

[Natorp.]

15) Der Redner, Sohn des Atrometos und der

Glaukothea aus Athen. Ein iiber die Massen

unsauberes Zerrbild im Stil der attischen KomOdie-

entwirft von den Verhaltnissen der Eltern De-

mosthenes in seiner Rede vom Kranze, XVIII
falls erst aanacn enunaen;, uass seme jjiaiugc mU™ioiB » »»..»

r
-- -— -.

srrosserenteils von Sokrates selbst verfasst und20129f. 158f. Verdachtig wird dasselbe aber schon

5 x T.-a.: :„.»;„»n=„j« mv™,monwiwi fladnmh . dass Demosthenes m der drazenn
durch Xanthippe in seine Hande gekommen seien,

riihmt ihn wider Willen (vgl. Aristid. II 24 Dind.

Phot. bibl. c. 158). Und wenn A. freilich nicht

den Anspruch eines selbstandigen Philosophen

erheben kann, so ist er doch selbst in seinen

durftigen Resten nicht ohne Bedeutung fiir die

Beurteilung der echten Sokratik. Man besass

von Dialogen des A. sieben allgemein anerkannte

:

Mdnatyg , Kaiiias, 'A£ioXog, 'Aoxaola, 'AXxifiia-

Srjg, Ttjlavyrig, 'Plvcov (Phrynichos bei Phot. 1. c,

der jedenfalls das Urteil der Atticisten ausspricht.

Suid. Diog. II 61). Sicher nur diese sind es,

deTen Echtheit auch Panaitios nicht bestritt,

Diog. 64; und ob das Urteil des Persaios, nach

Diog. 61 , dass auch von diesen die Mehrzahl

vielmehr von Pasiphon dem A. untergeschoben

seien, sich wirklich auf jene sieben und nicht

vielmehr auf die gleich zu nennenden axiyakoi

bezog, ist wenigstens streitig, s. Welcker 422
;
18.

dadurch, dass Demosthenes in der dreizehn

Jahre friiher und mit kalterem Blute geschrie-

benen Rede xegi Jiagcmesa^eiag, so wenig er auch

dort den A. schont, doch in Betreff der persOn-

lichen Verhaltnisse desselben einen weit gemiis-

sigteren Ton einhalt und auf seine Familie nicht

viel Erhebliches zu bringen weiss. Des Demosthenes

Verfahren findet hOchstens darin eine Art von

Rechtfertigung , dass er von A. durch ahnliche-

30 Ausfalle gereizt war (Aisch. Ill 51f. 171f.). An der

biirgerlichen Abkunft beider Eltern ist nicht zu

zweifeln. Sein Vater Atrometos war aus dem

Demos Kothokidai (Demosth. XVni 180) und.

gehorte zu einer Phratrie mit dem alten, pnester-

lichen Geschlechte der Eteobutaden. 437 v. Chr.

geboren, biisste er im peloponnesischen Kriege sein

VermOgen ein ,
verliess unter den Dreissig seine-

Vaterstadt und begab sich iiber Korinth nach

Asien, wo er als Soldner Dienste that. Aisch.
bezoer. ist wenigstens sxreiug, s. vr eicnei tan, w. a»'». "« ^ •"» ----— .... „. ,

Hermann n. 18; wenn aber, so wird Panaitios 40 II 78f. 147f. Danach ist zweifelhaft ob er wie

nicht ohne Grund von diesem Urteil abgewichen

und der allgemeinen Ansicht beigetreten sein;

vgl. Dummler Akademika, Giessen 1889, 14.

tTber diese sieben Gesprache handelt weitaus am
vollstandigsten K. F. Hermann in der citierten

Schrift, wo auch die Fragmente gesammelt sind

;

flher die Aspasia auch Welcker 425. Th. Bergk
De reliqu. com. Att. 237. P. Natorp Philol. LI

1892, 489 ff. In sieben andern Gesprachen, die unter

A. berichtet, an der Befreiung Athens durch

Thrasybulos teilgenommen. Zuruckgekehrt er-

warb er seinen Unterhalt durch Unterrichtgeben

(Demosth. XIX 249) und lebte in Athen bis in

sein 95. Jahr (01. 109, 3 = 342. Aisch. HI 191),.

nachdem er noch das Jahr zuvor in dem Ge-

sandtschaftsprocesse als Furbitter fiir seinen Sohn

vor Gericht aufgetreten war. Aisch. II 179. Auch

die Mutter war von guter Herkunft, Tochter
189J,4»yn. lnsieDenanuernuespracnen.uieuiuci mc ^«"»' •"" >«" & .

"~ 7 '

A a+,„

As Namen gingen (den &xe<raXoi, nach Sui- 50 des Glaukos aus Acharnai Schwester des btra

das 0aiScov, JloXvaivog, Aqaxaiv, 'Egvg~!ag, IleQi

aotzijg, 'EgaalaTgarog, Sxrrtxot) vermochte man

den echt sokratischen Charakter nicht zu erkennen

;

die Sxvuxoi wurden von einigen dem Phaidon zu-

geschrieben (Diog. 105), wie umgekehrt der sonst

diesem beigelegte Dialog MrjStog (ebenda, vgl.

Hermann n. 21) nach Andern A. zum Ver-

fasser gehabt hatte. Unter Platons unechten

Dialogen findet sich einer {'ASioyog) . der mit

tegen Kleobulos, der nebst Demainetos den spar-

tanischen Nauarchen Chilon in einer Seeschlacht

besiegt hatte (Aisch. II 78), doch mag sie Pne-

sterin eines Geheimkults gewesen sein, wie sie-

damals in Athen im Gange waren und gewmn-

siichtig ausgebeutet wurden. Demosth. XIX 200.

249. 281. Jedenfalls waren die Eltern verarmt

und lebten in beschrankten Verhaltnissen, bis die

Familie durch die Sohne wieder gehoben wurde.
Dialogen nnaet sicn einer yjigwyog), uei um. rmuuu, u^^^ „i^„--„. --

einemTechten, zwei uniere ('Egvg-iag, Thai agsri]g), 60 Denn der alteste Philochares, war im J. 343 be-

die mit bestrittenen Dialogen des A. gleiche Titel

tragen und deshalb friiher unter seinem Namen

herausgegehen wurden (so durch Jo. Clericus,

Amsterd. 1711. J. F. Fischer, Leipzig 1753

u o A. Boeckh, Heidelb. 1810; iibers. von K.

Pfaff, Stuttg. 1827). Doch hatte der echte

Axiochos nach den erhaltenen Fragmenten ganz

andern Inhalt, als der uns vorliegende, Tlsgl ags-

reits im dritten Jahre Strateg, der jiingste Apho-

betos war als Gesandter zum Perserkonig ge-

schickt woTden and hatte an der Spitze der

Finanzverwaltung gestanden. Aisch. II 149. A.

selbst endlich, der zweite Sohn, war urns J. 390

= 01. 97 , 2—3 geboren (I 49). Wahrschein-

lich genoss er als Knabe den Unterricht des

Vaters : auch ist sehr glaublich, dass er in einem.
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Alter, wo andere noch lernten, denselben schon

im Lehren der Elemente unterstiitzte (Demosth.
XVIII 265), ohne gleichwohl die herkommlichen
tjbungen in den Gymnasien dariiber zu versau-

men. Mit 18 Jahren unterzog er sich dem vor-

schriftsmassigen Wachtdienst (Aisch. II 167f.),

ebenda gedenkt er auch seiner spateren wie-

derholten Teilnahme am Kriegsdienste, wie bei

den Expeditionen nach Phlius im J. 366, nach
dem Peloponnes 362, wo er in der ScMacht bei

Mantineia mitfocht, und nach Euboia 357 nnd
350, bei weleher letztern er sich in der Schlacht
bei Tamynai ruhmlich auszeichnete und mit der
tjberbringung der Siegesbotschaft nach Athen
beauftragt wurde; inzwischen hatte er sich, um
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, als Schrei-

ber bei gewissen UnterbehOrden vermietet. De-
mosth. XVIII 261. Ein so mechanisches Ge-
schaft mag dem lebhaffcen Geiste des A. auf die

Dauer nicht zugesagt haben : seine Neigung zog
ihn nach der Buhne. Er ward Schauspieler und
gab sich diesem Berufe, wenn er es auch nicht

weiter als bis zu untergeordneten Bollen brachte
(z. B. gab er den Kreon in der Antigone des

Sophokles, Demosth. XVIII 180. XIX 246; den
Thyestes in den Kreterinnen des Euripides, De-
mosth. XIX 337 ; im Kresphontes desselben Dich-

ters und im Oinomaos des Sophokles die Titel-

Tolle, Demosth. XVIII 180), doch mit vielerLiebe

bin, und bei seiner schonen und volltonenden
Stimme (Demosth. XVIII 259. 285. 313. XIX
337 u. (5.) auch nicht ganz ohne Erfolg: sonst

wiirden ihn schwerlich Meister des Pachs wie
Theodoros und Aristodemos als Tritagonisten

an ihrer Seite geduldet haben. Demosth. XIX
246. Ein argerlicher Vorfall indes — es begab
sich namlich , dass er als Oinomaos im gleich-

namigen Stucke des Sophokles bei der Verfol-

gung des Pelops auf unanstandige Weise hin-

stiirzte, so dass er aufgehoben werden masste
{Dem. XVDII 180. Demochares beim Biogr. des

Aisch. p. 246 Bk.) — scheint ihm die Buhne ver-

leidet zu haben. Er kehrte zur Feder zuriick

und nahm aufs neue Schreiberdienste , diesmal
lei namhaften Mannern, wie Aristophon und Eu-
bulos, die damals an der Spitze der Staatsver-

waltung standen. Ihrer Vermittlung hatte wohl
auch er nebst seinem Bruder Aphobetos die Be-

ftrderung zum Staatsschreiber zu verdanken (De-

mosth. XIX 249), die letzte Stufe, durch welche
er ins politische Leben ubertrat. Er heiratete

die Tochter des Philodemos aus Paiania, eines

angesehenen und wohlhabenden Mannes. Aisch.
II 150. Demosth. XVIII 312. tiber die ganze
Jugendgeschichte des A. s. besonders A. S chafer
Demosth. und seine Zeit I 191—232.

A. schloss sich gleich von vornherein der Partei

an, an deren Spitze Eubulos stand, einer Partei,

die damals allniachtig war durch die Bereitwillig-

keit, womit sie das Staatsvermogen dem begehr-
lichen und genusssfichtigen Volke preisgab, eben
•dadarch aber den Staat unfahig machte, seine

Stellung den iibrigen griechischen Staaten gegen-
iiber mit Ehren zu behaupt-en. Die letzten ziem-
lich bitteren Friichte dieser Politik zur Zeit, wo
von dem ersten offentlichen Auftreten des A. be-

richtet wird, waren der Abfall der bedeutenderen
Bundesgenossen, der Verlust einer Keihe von Be-

sitzungen Athens im Norden und die Eroberung
von Olynthos durch Philipp von Makedonien ge-

wesen. Das letztere Ereignis, das die ernstesten

Mahnungen des Demosthenes abzuwenden nicht

vermocht hatten, veranlasste die Partei, doch et-

was einzulenken. Auf Antrag des Eubulos, den
A. durch hochtonende Beden im Rat und in der

Volksversammlung unterstiitzte (Demosth. XIX
302f£) ward 01. 108, 1 = 348 eine Gesandt-

10 schaft an die griechischen Staaten zum Aufruf
gegen Philipp beschlossen. A. selbst ging da-

mals als Fiihrer der Gesandtschaft nach dem
Peloponnes, um mit der arkadischen Bundesge-
meinde zu verhandeln, und eiferte bei dieser Ge-
legenheit heftig, wiewohl erfolglos, gegen die

makedonische Einmischung in die griechischen

Angelegenheiten (Demosth. XIX lOf. 304). Im-
merhin mag er es mit diesem patriotischen Er-

gusse aufrichtig gemeint haben : aber um so we-
20 niger gerechtfertigt erscheint die Schwenkung,

die er gleich darauf machte , und die ihn viel

weiter fiihren sollte als Eubulos jemals zu gehen
gesonnen gewesen war. Philipps Erbieten, Frie-

den mit Athen zu schliessen, war nicht nur der

herrschenden Partei, welche Frieden um jeden
Preis zu machen bereit war, sondern unter den
Umstanden, wie sie eben waren, auch den wah-
ren Patrioten, selbst Demosthenes, willkommen.
Auf Antrag des Philokrates, eines Gesinnungs-

30 genossen des Eubulos, ward eine Gesandtschaft
zur Ankniipfung der Verhandlungen mit Philipp
beschlossen und in diese er selbst nebst A. und
Demosthenes und sieben anderen gewahlt. Gleich

dieses erste persOnliche Begegnen mit Philipp
war fur A. entscheidend. Denn wollte man
auch seinen eigenen Bericht tiber den Verlauf
jener Mission mit alien seinen gegen Demosthe-
nes gerichteten Gehiissigkeiten (II 20ff.) ftir rich-

tig anerkennen , widerlich auf jeden Fall bleibt

40 die Zudringlichkeit, mit weleher er sich bei der

Audienz gebardete und vor den iibrigen Gesandton
ins Licht zu stellen suchte. Freilich hatte Phi-
lipp mit gewohntem Scharfblick seinen Mann er-

kannt und danach sein Benehmen berechnet. Nur
Demosthenes hatte sich nicht verblenden lassen:

die Ubrigen und vor alien A. waren bezaubert
von der Huld und Gnade, die ihnen widerfahren,

und flossen, nach Athen zuriickgekehrt, in ihren

Berichten ans Volk von Lobeserhebungen Phi-

50 lipps formlich iiber (Aisch. II 47ff. Demosth.
XIX 308). Es wiirde unbillig sein, jetzt schon
dem A. hochverraterische Absichten unterschieben

zu wollen, sicher aber war jetzt der erste Schritt

dazu gethan und weitere folgten bald nach. Viel-

leicht ware die Sache ohne schlimme Folgen ver-

laufen, hatten nicht gleichzeitig auch alle die

andern Anhanger des herrschenden Systems der-

selben Richtung sich angeschlossen. Auch von
ihnen hatte wohl keiner die Tragweite dieses

60 Schrittes ermessen: ihr nachster Zweck warFriede,
mochte dann kommen was da wollte ; und dass

Philipp, der eben auch Frieden brauchte, nicht

knauserte , sondern sie nebenbei noch etwas Er-

kleckliches verdienen liess, war ihnen gerade
recht. So schamlos freilich war keiner wie Phi-

lokrates, der sich der erhaltenen Bestechung offen

riihmte (Demosth. XIX 114. 119. 145. 245): weit

gefahrlicher die, welche insgeheim nahmen und

1053 Aischines Aischines 1054

flffentlich die Scheinheiligen spielten, wie A.

(Demosth. XVHI 41. XIX 145. Schol. Aisch.

I 3). So kam es, dass die makedonische Partei

in kiirzester Frist und wie auf einen Schlag als

eine compacte Masse fertig dastand. Ihre Seele

war A. Der Friede, welchen Philipp anbot, war

ein schimpflicher fiir Athen: seine Grundlage

sollte der Status quo bilden, Athen also auf

Amphipolis und alle andern im Laufe des amphi

schaft ihres langen Ausbleibens wegen entschul-

digte (Demosth. XIX 36. 175. Aisch. II 124).

Nach erfolgter Riickkehr deckte sofort Demo-
sthenes das ganze Complott im Rate auf, in der

Volksversammlung aber ergriff A. zuerst das

"Wort und log den Athenern vor, er habe Philipp

fiir Athen gewonnen, und wegen seines An-

marsches ko'nnten sie ganz ausser Sorgen sein;

in kurzem werde sichs ausweisen, dass er ge-

politanischen Kriegs verlorenen Teile seines Ge- 10 kommen sei, nicht um die Phokier zu unterwerfen,

biets ohne weiteres verzichten, von den athenischen " ""^ """ J "~ —-'----'—
-

m«--i- — J *

Bundesgenossen aber die Phokier und Halier

ausgeschlossen bleiben. In diesem Sinne stellte

Philokrates den Antrag. Sturmisch waren die

Debatten, die sich dariiber in der Volksversamm-

lung entspannen (iiber das Einzelne, namentlich

mit Beziehung auf die einander widersprechen-

den Angaben des Demosthenes und A. , s. A.

S chafer Demosth. und seine Zeit II 195ff. und

sondern um die verhassten Thebaner zu demii-

tigen, und dem Vernehmen nach werde er ihnen,

den Athenern, Euboia, vielleicht auch Oropos zu-

riickgeben, Boiotien von Thebens Herrschaft er-

losen, Thespiai und Plataiai wiederherstellen, und
was der schonen Dinge mehr waren (Demosth.

V 9f. VI 30. XIX 20f. 112. 220. 324ff.). Zwar
versuchte darauf Demosthenes, dem bethOrten

Volke die Augen zu Offnen, jedoch vergebens,

Hart el Demosth. Studien II 89f.) : vergebens 20 er fand nur Hohn und Unglauben, und A. und

protestierten Demosthenes und andere Gleich

gesinnte gegen solche Schmach, A. wusste durch

Einschtichterungen (der Inhalt seiner Rede bei

Demosth. XIX 15. 307. 311ft. und bei Aisch. II

75ff.) das Volk murbe zu machen — bios die

Stelle wegen der Phokier und Halier wurde
zum Schein gestrichen, obgleich die makedoni-

schen Gesandten nicht zustimmten— und Eubu-
los erzwang schliesslich die Annahme durch das

Philokrates liessen ihn nicht zum Worte kommen
(Demosth. a. a. O. u. XIX 451). Das Volk
glaubte was es wiinschte, und genehmigte in

seinem Taumel sogar den Antrag des Philokrates,

den Frieden und das Biindnis auch auf die Nach-

kommen Philipps auszudehnen, fiir den Fall aber,

dass die Phokier ihre Pflicht nicht thun und den

Ainphiktyonen das delphische Heiligtum nicht

iibergeben wiirden, mit gegen sie zu marschieren.

durchschlagende Argument, der erste Schritt, den 30 Eine Aritte Gesandtschaft ward ernannt, um die

die Ablehnung nach sich Ziehen wiirde , sei die

Notwendigkeit wieder zu den Waffen zu greifen

und somit die Aussicht, Kriegssteuer zu zahlen,

und der Wegfall der Theorika (Demosth. XIX
291). Die Athener leisteten den Friedenseid und
wahlten nun Gesandte, um auch ihrerseits Phi-

lipp zu vereidigen. Es waren dieselben, die schon

das erste Mai an Philipp abgeordnet gewesen
waren. Vergebens trieb Demosthenes, Schlimmes

sen Beschluss an Philipp zu uberbringen. De-

mosthenes lehnte die auf ihn gefallene Wahl so-

fort ab, A. nahm die seinige anfangs an, liess

sich jedoch, da inzwischen im Volke Zeichen des

Misstrauens sich zu erkennen gaben und zur Be-

kampfung desselben sein Bleiben erwiinscht schien,

im Augenblick der Abreise krank melden. Diese

Gesandtschaft erreichte ihr Ziel nicht. Unter-

wegs traf sie die Nachricht, dass Philipp unge-

ahnend, zur Eile an, vergebens beantragte er, 40hindert die Thermopylen passiert, das phokische

man solle zu Schiffe gehen und geraden Weges
nach dem Hellespont steuern, wo dem Vernehmen
nach Philipp sich befande. Die Gesandtschaft
xeiste gemachlich zu Lande nach Makedonien,
und als sie nach 23 Tagen zu Pella angekommen
Philipp dort nicht antraf, blieb sie, anstatt ihn
aufzusuchen, in Erwartung seiner Riickkehr noch
weitere funf Wochen daselbst miissig liegen. Phi-
lipp war inzwischen in das Reich des mit Athen

Soldnerheer auf die Nachricht von denVorgangen
in Athen capitulierthabe undPhokis ohne Schwert-

streich den Makedoniern unterlegen sei. Mit dieser

Nachricht kehrten die Gesandten schleunigst nach

Athen zuriick. Gross war dort die Bestilrzung,

allein man beschloss, die Gesandten sollten sich

gleichwohl an den Ort ihrer Bestimmung begeben,

um bei Philipp und beim Rate der Amphiktyo-

nen zu Gunsten der Phokier zu vermitteln und

verbundeten thrakischen Fiirsten Kersobleptes ein- 50 auch sonst das athenische Interesse wahrzuneh

gedrungen ; ein fester Platz nach dem andern
fiel , die athenischen Besatzungen wurden zum
Abzug, Kersobleptes selbst zur Capitulation ge-

zwungen, und die ganze Seekiiste von Thrakien
"bis nach der Propontis hin kam in Philipps Ge-
walt. Dann erst kehrte er zuriick und traf in

Pella mit den athenischen Gesandten zur Rati-

fication des Friedens zusammen. Was A. dabei

sprach (Aisch. II 113ff.) ist eher eine versteckte

men. Auch diesmal lehnte Demosthenes ab, A.

hingegen, der plotzlich gesund geworden, schloss

sich an. Mag er dort, wie er behauptet (n 142).

den nicht beteiligten Phokiern das Leben ge-

rettet und das von den Oitaiern verlangte Blut-

gericht abgewendet haben ; das war das Mindeste,

was er zur Suhnung des begangenen Verrates

thun konnte. Wie wenig indes ihm und seinen

Mitgesandten das geschehene Ungliick zu Herzen

Vollmacht, nach Belieben zu verfahren
, als ein 60 ging , bewiesen sie dadurch , dass sie nicht An-

Protest. Kurz, Philipp beschwor den Frieden in

der ursprunglich von ihm selbst vorgeschlagenen

Form, mit Ausschluss von Phokis und Halos, und
entliess endlich, nachdem er alles zu dem beab-

sichtigten Schlage gegen die Phokier vorbereitet,

die athenischen Gesandten von Pherai aus in Be-

gleitung eines Schreibens, in welchem er von
dem Geschehenen Meldung that und die Gesandt-

stand nahmen an Philipps Tafel als Gaste das

Siegesmahl mitzufeiern (Demosth. XIX 128. Aisch.

DI 162). In Athen sah man die Sache anders an,

man machte sich auf einen Angriff Philipps ge-

fasst und setzte die Stadt in Verteidigungszustand.

Die Riickkehr der Gesandten zerstreute diese Be-

sorgnis. Philipp begnugte sich damit, ein stren-

ges Strafgericht tiber die Phokier zu halten und
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an ihrer Statt sich in den Amphiktyonenrat auf-

nehmen und zum Anordner der pythischen Spiele

ernennen zu lassen. Athen beschickte die kurz

darauf von ihm im Herbst 01. 108, 3 = 346

gefeierten Pythien aus Ingrimm nicht, und Phi-

lipp sah sich genOtigt, zur Anerkennung seiner

Aufnahme eine besondere Aufforderung der Am-
phiktyonen dorthin ergehen zu lassen. Das Volk

wollte anfangs nichts davon wissen und liess A.,

des Antiphon; doch unbekiimmert um solche

Parteidemonstration liess der Areopag denselben

aufs neue festnehmen und nach geschehener

Folterung hinrichten (Demosth. XVIII 182f.).

Dnd ganz im Einklang hiermit steht das Miss-

trauensvotum , das eben dieser Gerichtshof 01.

109, 1 gegen A. abgab, als dieser zur Wahrung
des von den Deliern in Prage gestellten Eigen-

tumsrechtes der Athener am delischen Heiligtum

welcher unbedingte Unterwerfung forderte , gar 10 vom Volke als Sachwalter beim Amphiktyonen-

nicht zum Worte kommen , erst der Ansprache

des Demosthenes in der Eede vom Prieden ge-

lang es, die aufgeregten Gemiiter zu beruhigen

und ein Abkommen dahin zu treffen, dass roan

unter den obwaltenden Umstanden wenigstens

den eben geschlossenen Prieden aufrecht hielt.

S. iiber diese Vorgange A. Schafer Demosth.

und seine Zeit II 180—287.
In der folgenden, nach aussen hin verhaltnis-

rat bestellt worden war; der Areopag cassierte

in letzter Instanz diese Wahl und ubertrug die

Verteidigung der athenischen Interessen in dieser

Sache dem Hypereides (Demosth. XVHI 134).

Nach mancherlei Weiterungen, welch e A. her-

beizufiihren gewusst, kam endlich (01. 109, 2)

im Sommer 343 der von Demosthenes gegen ihn

anhangig gemachte Gesandtschaftsprocess zur ge-

richtlichen Verhandlung , und noch liegen die

massig ruhigen Zeit, brachte Demosthenes in Ge- 20 Reden vor, welche von beiden Teilen in dieser

meinschaft mit Timarchos (Dem. XIX 257) seine

Klage naQanQeopEtas gegen A. an. A. suchte die-

selbe dadurch, wenn nicht zu beseitigen, doch we-

nigstens zu verzogern, dass er wider Timarchos

die snayyeXia Soxi/iaaiag erhob, indem er ihm, als

wegen Unzucht und Vergeudung des vaterlichen

Erbteils der Atimie verfallen, das Klagerecht be-

stritt. Seine Bede in dieser Sache ist noch vor-

handen. Politische Beziehungen sind in ihr ab

Sache gesprochen wurden. Dem strengen Eechte-

nach, und das haben wohl nur wenige der Zeit-

genossen sich verhehlt, hatte A. das Schicksal.

des Philokrates teilen mussen. Wenn es anders

kam, so geschah das nicht, weil er die gegen

ihn erhobenen Anschuldigungen wirklich ent-

kraftet hatte — denn seine Eede, so kunstlich.

angelegt und schlau ausgefiihrt sie auch ist, ist

doch nichts weniger als eine "Widerlegung der

sichtlich fern gehalten. Und mag Timarchos 30 Anklage im wahren Sinne — sondern es war

auch kein Tugendheld gewesen sein, so ist doch

die Eede selbst durch die Geflissentlichkeit und

Selbstgefalligkeit , womit die langst verjahrten

Jugendsunden des Angeklagten zur Schau gestellt

und andere achtbare Manner, naturlich von der

entgegengesetzten Partei, in diese Partie der

Chronique scandaleuse von Athen mit hineinge-

zogen werden, tiber die Massen widerlich. Sie

erreichte indes ihren Zweck: Timarchos ging

das Ergebnis von Umstanden, die ausserhalb der

Sache lagen. Mag auch das scheinheilige Ge-

bahren des A., mag der Mangel an aktenmassigen

Beweisen in der Eede des Klagers, deren Her-

beischaffung ihm gefiissentlich erschwert wurde,.

bei schwachen Seelen seinen Eindruck nicht ver-

fehlt haben, starker wirkte bei der Mehrzahl der

Geschworenen die Zeit, welche seit jenen Handeln

bereits vergangen war und der Erinnerung an

seiner biirgerlichen Eechte verlustig. Dies ge- 40 dieselben ihre Bitterkeit genommen hatte, starker

schah um "die Mitte 01. 108 , 3 = 345. Nicht

lange darauf, und bevor noch die gegen A. selbst

schwebende Klage zum Austrag kam, ward gegen

seinen Genossen Philokrates durch Hypereides,

welchen Demosthenes unterstiitzte, eine Eisangelie

wegen genommener Bestechung und wegen zum
Schaden des Staats demPhilipp geleisteter Dienste

eingebracht. Einen solchen Angriff zu parieren

war ein so offenkundiger Verrater wie Philo

die Besorgnis, gegeniiber der machtigen make-

donischen Partei die Sache nicht zu weit zu

treiben, am starksten aber die Umtriebe dieser

Partei selbst, die, nachdem sie in Philokrates

bereits ein Opfer gebracht, ernstlich entschlossen

war, ein abermaliges nicht zu bringen, und alles

aufhot, den ihr so unentbehrlichen A. zu retten.

Schon vor Beginn der Gerichtssitzung versaum-

ten seine Gesinnungsgenossen kein Mittel, die

krates der Unterstiitzung des A. ungeachtet nicht 50 offentliche Stimmung zu bearbeiten und die Ge

im stande, er ging freiwillig ins Exil, ehe noch

der auf Tod lautende Urteilssprnch ergangen

war (Hyperid. f. Euxen. c. 39. Demosth. XIX
116f. Aischin. II 6. Ill 79). A. dagegen hatte

sein Gewebe zu fein gesponnen und rechnete zu

sicher auf den Beistand seiner Partei, als dass

er ein glekhes Schicksal hatte furchten sollen.

Liess er doch selbst im Angesichte der Gefahr

nicht ab. das makedonische Interesse in osten

schworenen, sci es im Guten oder durch Ein-

fiusterungen , fur sich zu gewinnen (Demosth.

XIX 1. 238f. 296); dann, als Demosthenes sprach,

unterbrachen sie ihn durch ordnungswidriges

Zischen und Dazwischenreden (Aischin. II 4. 153.

Schol. Demosth. XIX 197 und Schol. Aisch. II

1); endlich am Schlusse von A.s Eede fiel die

Verwendung von Mannern wie Eubulos, Pho-

kion, Nausikles u. a. zu seinen Gunsten sicher

sibler We'ise zu vertreten. Es war in jener Zeit 60 schwer ins Gewicht. Kurz, A. ward freigesprochen.

(01. 108, 4), dass ein vor kurzem als Pseudo-

burger ausgewiesener Athener, Antiphon, der

aus Eache bei Philipp die Plotte und Werfte

der Athener in Brand zu stecken sich verdungen

hatte, uber diesem Anschlag von Demosthenes

in seinem Versteck ergriffen und vor das Volk

gestellt wurde. Laut protestierte A. gegen diese

Gewaltmassregel und ertrotzte die Preilassung

wenn auch, was einer Niederlage ziemlich gleich-

sieht, mit der geringen Majoritat von nur 30-

Stimmen (Idomeneus bei Pint. Dem. 15. Leb. d.

zehn Eedn. 840 B). Denn unhaltbar ist die von

Plutarch aus dem Stillschweigen beider Redner

uber diese Angelegenheit in den spateren Kranz-

reden abgeleitete Ansicht, die Sache sei gar nicht

gerichtlich verhandelt und die Gesandtschafts-
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reden selbst nur schriftlich von den Parteien in

Umlauf gesetzt worden, vgl. P. Pranke proleg.

in Dem. or. de fals. leg., Misen. 1846. M. S chmidt
quaest. de Dem. et Aesch. or. de fals. leg., Bonn

1851. A. Schafer Demosth. und seine Zeit II

358—390.
In den nachsten Jahren ho'ren wir nur von

einer von A. um 01. 109, 4 = 340 gegen

Demosthenes geplanten Eisangelie, welche durch

die Enthiillung seines Einverstandnisses mit Phi-

lipps Spion Anaxinos vereitelt wurde (Demosth.

XVIII 137. Aisch. Ill 223). In den Vorder-

grund tritt A. erst wieder 01. 110, 1 = 339. Es
kam namlich darauf an, dem Philipp, dessen

Einfluss in Griechenland durch den langwierigen

thrakischen Peldzug sowohl als durch das ener-

gischere Auftreten der Athener bedeutend ver-

mindert war, durch Anstiften neuer Wirren Ge-

legenheit zu erneuter Einmischung in die grie-

chischen Angelegenheiten zu geben. Als Werk-
zeug hiezu ward A. ausersehen. Er selbst er-

zahlt (in 107ff., vgl. Demosth. XVm 149ff.),

wie er, zum Pylagoren fur die amphiktyonische

Fruhjahrsversammlung 339 gewahlt (schon seine

Wahl aber war abgekartet, Demosth. a. a. 0.

149) , dort gegen die Lokrer von Amphissa,

angeblich gereizt durch eine feindselige Demon-
stration von ihrer Seite gegen Athen und in

augenblicklicher Aufwallung (aber seine Eede
war sorgf&ltig vorbereitet, Demosth. a. a. 0.),

Beschwerde gefiihrt habe wegen eines Stuckes zum
delphischen Heiligtum gehorigen Landes, das

jene sich angemasst und widerrechtlich angebaut

batten; wie darob erziirnt tags darauf die Am-
phiktyonen selbst hiniiberzogen und die dort

aufgefuhrten Baulichkeiten zerstCrten und in

Brand steckten, auf dem Buckweg aber, von den

Amphissern mit gewaffheter Hand (iberfallen,

sich kaum zu retten vermochten; wie dann die-

selben eine ausserordentliche Versammlung der

amphiktyonischen Staaten anberaumten, um wegen
Bestrafung der Prevler zu beraten, und auf dieser

beschlossen wurde, die Amphisser mit Krieg zu

ttberziehen. Als aber damit nichts auszurichten

war und die Amphisser die ihnen auferlegte Geld-

busse nicht zahlten, wurde ein zweiter Krieg be-

schlossen und dessen Fiihrung dem Philipp iiber-

tragen. Das war es, was er gewiinscht, der

Auftrag, den begangenen Gottesfrevel zu rachen

und soroit das Eecht, mit gewaffheter Hand in-

mitten von Griechenland zu erscheinen. Darauf

folgte sein Einmarsch durch die Thermopylen

im Spatjahr 339, die Unterdriickung der Amphis-

ser, die Besetzung von Elateia, und der letzte

Entscheidungskampf der nun vereinigten Athener

und Thebaner bei Chaironeia am 2. August 338.

So entscheidend der tier errnngene Sieg fur die

makedonische Sache im ganzen war, den Partei-

gangern Philipps gait er fur einen halben nnr,

so lange nicht auch die Fuhrer des Volks, vor

alien der gehasste und gefurchtete Demosthenes,

mit in den Sturz hineingezogen waren. Djre

Eacheplane scheiterten jedoch an der festen Hal-

tung des nunmehr vollstandig ernuchterten Volks,

welches nicht nur dadurch, dass es die Anklagen

mit Verachtung abwies, die gleich nach jener

Katastrophe durch das Geschmeiss der im make-

donischen Solde stehenden Sykophanten in Masse

Pauly-Wlssowa

gegen Demosthenes erhoben wurden (Demosth.

XVIII 249), zu seiner Politik entschieden sich

bekannte, sondern auch darin ihm einen Beweis

besonderen Vertrauens gab, dass es, obgleich A.

und andere sich zudrangten, ihn zum Sprecher

der Gedachtnisrede am Grabe der bei Chaironeia

Gefallenen erwahlte (Demosth. XVIH 285ff.).

Nur in die Gesandtschaft ward A. mitgewahlt,

die von Athen zur Unterhandlung wegen der

10 Kriegsgefangenen und zur Anbahnung gunstiger

Priedensbedingungen an Philipp damals abging
(Demosth. XVHI 282. Aisch. Ill 227).

Philipps Tod (01. 110, 4 = 336) anderte in A.s

Stellung zum makedonischen Hofe nichts ; wie zu

ihm, so hielt er auch fest zu Alexander (Demosth.

XVIII 51, vgl. Aisch. II 66). Indes nahm A. auch

jetzt, wie er iiberhaupt aus Grundsatz zu thun

pfiegte (Demosth. XVIII 307ff.) , nur selten Ge-

legenheit, als Verfechter der makedonischen In-

20 teressen personlich aufzutreten. Ob hierher erst

sein Angriff gegen das trierarchische Gesetz des

Demosthenes gehort (Demosth. XVDII 312. Aisch.

Ill 222) steht dahin: jedenfalls erfolgte derselbe

erst nach beendigtem Kriege mit Philipp (Boeckh
Staatsh. d. Athen. 12 745. A. Schafer Dem.
II 493). Nur geringfugig aber erscheint dieser

Angriff im Vergleich mit dem Hauptsturme, den

er schliesslich gegen Demosthenes heraufbeschwor.

Es war in den ersten Monaten des J. 336 (01. 110,

30 4) , als Ktesiphon wegen der Preigebigkeit , die

kurz vorher Demosthenes sowohl bei Ausfiihrung

der von ihm selbst beantragten Wiederherstellung

der Pestungswerke von Athen als auch in seiner

Eigenschaft als Vorstand der Theorikenkasse be-

wiesen, und weil er fiberhaupt in Wort und That
das allgemeine Beste stets gefordert, an den

Rat den Antrag brachte, das Volk wolle ihn

deshalb beloben und mit einem goldenen Kranze

ehren und diese Auszeichnung im Theater an

40 den grossen Dionysien durch den Herold zur

offentlichen Kunde bringen lassen. Der Eat

genehmigte den Antrag; als jedoch die Sache

vor das Volk kam, erhob sich A. dagegen mit

der Erklarung, der Antrag sei ungesetzlich und

er selbst werde deshalb den Ktesiphon belangen.

Die Klagschrift reichte er unmittelbar darauf

und noch bei Philipps Lebzeiten ein
;
gleichwohl

verzogerte sich die gerichtliche Verhandlung dar-

iiber mehr als sechs Jahre lang (nicht zehn, wie

50 Pint. Dem. 24 irrtiimlich annimmt und wie auch

Cic. de opt. gen. or. 7 gerechnet haben muss,

indem er die Sache vier Jahre vor Philipps Tode
anhangig werden lasst) bis zur Zeit des Archon

Aristophon (Plut. a. a. 0. Dionys. Hal. ep. ad

Amm. I 12. Theophr. Char. 7), 01. 112, 3 = 330.

Eine derartige Yerzogerung ist auffallig und ihre

Griinde sind nicht mit Sicherheit nachzuweisen.

Vgl. Baerwinkel de lite Ctesiphontea. Sonders-

hausen 1878, 2—19. Die E«de ist von A. bei

60 der Herausgabe mit Eflcksicht auf die Verteidi-

gung des Demosthenes mehrfach durch Zosatze

erweitert worden. Vgl. Westermann Quaest.

Demosth. in 61ff. Schafer Demosth. Ill, Beil.

75f. Guttmann de ratione quae Aeschinis Ctesi-

phonteae cum eius commentariis intercedit, Bres-

lau 1883. A. Rabe Die Redaktion der Aeschi-

neischen Rede gegen Ktesiphon, Berlin 1891.

Reich Die Prage der sogenannten 2. Eedak-
34
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tion der Reden vom Kranze, Miinchen 1891.

Sie beschrankt sich keineswegs auf den Rechts-

punkt, wo Ktesiphon einen Formfehler dadurch

begangen hatte, dass er die Bekranzung des

Demosthenes vor abgelegter Rechenschaft bean-

tragt hatte, und wo auch die Verteidigung (De-

mosth. XVIH lllf.) ungemigend erscheint (vgl.

Baerwinkel a. a. 0. 19ff.). Es gait ihm viel-

mehr den Versuch, an dem verhassten Gegner

Woher A. seine rednerische Bildung habe,

dariiber hat man im spaten Altertum gar viel

heriiber und hiniiber geraten. Demetrios der

Phalereer machte ihn zu einem Schuler des So-

krates und Platon (Schol. Aisch. II 1. Apollon.

vit. Aesch. p. 14); den letztern nennt als seinen

Lehrer auch Photios bibl. 61; Isokrates sub-

stituieren dem Erstern Philostr. vit. Soph. I 18,

3 und der Biograph der zehn Eedner 840 A

;

griindliche Rache zu nehmen und ihn wo mog-lOdem widersprachen mit Recht Idomeneus, Her

lich mit einem Schlage zu vernichten. Und so-

mit ist es, von dem privaten nicht zu reden, das

ganze Offentliche Leben des Demosthenes, das er

einer Kritik von seinem Standpunkt aus unter-

wirft, um zu zeigen, dass ihm allein die Athener
ihr ganzes Ungluck zu verdanken haben. Sei es

nun, dass ihn die Leidenschaft verblendete, oder

dass er seine eigenen Krafte uberschatzte oder

zu sehr auf die Leichtglaubigkeit und den Leicht

mippos und Caecilius, von denen der Letzte viel-

mehr den Redner Leodamas zu seinem Lehrer

macht (Leb. d. 10 Redn. a. a. 0.), und zwar

offenbar durch einen falschen Schluss, den er

aus Aisch. in 138 gezogen hat; Suidas endlich

und Photios a. a. 0. (bei welchem natiirlich

'AXxidapavti statt 'Avralxldq zu schreiben ist)

nennen den Elaiten Alkidamas als seinen Lehrer.

Das alles ist unbegrtindet. A. hat nie methodi-

sinn des Volkes rechnete oder auf das Uber- 20 schen Unterricht in der Redekunst genossen ; was

gewicht seiner Partei pochte, kurz er verdarb in

seinem blinden Eifer sich selbst das Spiel. Dass

in seinem Munde jene Wurdigung der gegneri-

schen Politik unparteiisch und der Wahrheit ge-

mass ausfallen werde, das hatte natiirlich nie-

mand erwartet ; allein eine so masslose Invective

wie er sie uber seinen Gegner ergehen liess, ein

so roher Erguss von Schmahungen und Beleidi-

gungen und geflissentlichen Verdrehungen der

er als Redner leistete, verdankt er nicht der

Schule, sondern seiner natiirlichen Begabung (er

selbst deutet II 11. Ill 228 darauf hin) und der

eigenen Anstrengung, woniit er diese aufs kraf-

tigste unterstiitzte. Ob er irgend einem be-

stimmten Vorbild nachgeeifert habe und welchem,

diirfte schwer zu sagen sein: sicherlich wenig-

stens nicht einem so zierlichen wie Isokrates,

oder einem so schlichten wie Lysias. Sein Ge-

"Wahrheit war selbst den Athenern zu stark, die 30 schmack war mehr das pathetische Genre. Eben

sich doch sonst etwas der Art bieten liessen, und
musste wohl sein Ziel verfehlen und eine Sache,

welche zu ihrer Verteidigung solcher Waffen be-

durfte, als eine verzweifelte erscheinen lassen.

Zwar hatte Demosthenes, der als der persOnlich

Angegriffene fur Ktesiphon in die Schranken
trat, bei alledem kein leichtes Spiel, und die

Gesinnungsgenossen des A. werden auch jetzt

kein Mittel unversucht gelassen haben, die Offent

dieser Geschmack hatte ihn zur Biihne hingezogen

und von dort wieder neue Nahrung empfangen:

dort hatte er seine Stimmittel erprobt und aus-

gebildet, von dort her schreibt sich die Ein-

dringlichkeit des Vortrags, die Gravitat in Gesten

und Mienen, die Fiille des affectvollen und bis

zum hechsten Pathos sich steigernden Ausdrucks,

die ihren Eindruck bei einem empfanglichen

Publicum nicht leicht verfehlte. Meister ist er

liche Meinung zu seinen Gunsten umzustimmen ; 40 tiberall, wo es gilt, zum Gemiite der ZuhOrer zu
— V.-.— J!. T7" £1. J Tjr_l 1 : J- «-X>v,U T\^.-^. n ,il> rmnr. ».c^/\-ri iVivn T m'^Qnc/ill0.fTOT1 1 Tl RoTlrOO, 11 Tl (T Vll aPT.7.PTl
aber die Kraft der Wahrheit, womit Demosthenes

sprach, war wahrhaft iiberwaltigend und brachte

jede andere Rucksicht zum Schweigen. A. er-

hielt nicht den funften Teil der Stimmen und
ward demzufolge in die verfassungsmassige Strafe

von 1000 Drachmen verurteilt. Moralisch ver-

nichtet und unfahig, den Anblick des verhassten

Siegers zu ertragen, ging er freiwillig ins Exil

nach Asien, und zwar zuerst nach Ephesos, um

reden, ihre Leidenschaften in Bewegung zu setzen

und mit sich fortzureissen : verstandesmiissige

Uberzeugung hingegen, klare, biindige, logische

Beweisfiihrung ist seine Sache nicht, und in

diesem Punkte steht der schaumende und wir-

belnde Strom seiner Rede hinter dem klaren und

tiefen Spiegel der demosthenischen eben so weit

zuriick, als seine Gesinnung hinter der des De-

mosthenes. Und eben diese seine Gesinnung ist

dort die Riickkehr Alexanders zu erwarten, nach 50 es auch , die seine rednerischen Erfolge wesent-

dessen Tode aber nach Rhodos, und endlich nach

Samos, wo er (angeblich im 75. Lebensjahr,

Apollon. Leb. d. Aisch. p. 16) sein Leben be-

schloss. Plut. Dem. 24. Leb. d. 10 Redn. 840 CD.

Anon. Leb. d. Aisch. 11. Die von den meisten

seiner Biographen uberlieferte Nachricht, dass

er zu Rhodos mit Unterricht in der Redekunst

sich abgegeben — dazu noch die oft wiederholte

Anekdote uber die dortige Vorlesung seiner Rede

lich beeintrachtigte. Es fehlte ihm nicht an

Scharfe des Verstandes, und was er sagt, ist alles

fein und schlau berechnet: aber er diente einer

schlechten Sache, ohne den Mut zu haben , sich

offen zu ihr zu bekennen. Seine Rede ist daher,

ausser wo gerade die Wahrheit in seinen Kram
passt, eitel Lug und Trug und nimmt keinen An-

stand, den Thatsachen geradezu ins Gesicht zu

schlagen. Wie anerkennenswert also auch sonst

gegen Ktesiphon , Leb. d. 10 Redn. 840 D. 60 der Reichtum seiner rhetorischen Mittel sein

Philostr. vit." Soph. I 18, 4. Phot. bibl. 61

Schol. Aisch. II 1. Cic. de or. m 213. Valer.

Max. VHI 10 ext. Plin. n. h. Vn 110. Plin. ep.

LT 3. IV 5. Quintil. XI 3, 7 — wurzelte so tief,

dass man ihn spaterhin unbedenklich, wenn auch

mit Unrecht, als unmittelbaren Stifter der rho-

dischen Rednerschule betrachtete (Leb. d. 10 Redn.

840 D. Philostr. a. a. 0. Quintil. XII 10, 18f.).

mag, so macht er doch immer den Eindruck

eines Redners, der sein Publicum nicht iiber-

zeugen, sondern beschwatzen und bethOren, und

seinen Gegner nicht widerlegen oder uberfiihren,

sondern durch eine Flut von Worten gewaltsara

niederreden will : kurz, es fehlte seiner Rede wie

seinem Charakter der sittliche Gehalt. Das Bild-

nis des A. ist uns in mehreren Biisten. darunter

1061 Aischines Aischines 1062

«iner vaticanischen mit Namensinschrift , sowie

in einer vorziiglichen Statue aus Herculaneum,

jetzt in Neapel, erhalten. Visconti Mus. Pio-

Clem. VI 36; Icon. gr. I 29. Mus. borb. I 50.

ClaracMus. des sculpt. 843, 2136. Baumeister
Denkm. I 33; vgl. Welcker Akad. Kunstmuseum,

2. Ausg. S. 48. Eine andere Statue erwahnt

Christodor. Ecphr. 14 (Anal. II p. 456).

Ausser den drei Reden, die nach Photios a.

a. 0. mit dem Namen Xdgneg bezeichnet wurden,

verfasste A. in seiner Jugend (vgl. A. Schafer
Demosth. I 216) Liebeslieder, zu denen er sich

(I 136) selbst bekennt. Die zwolf ihm zuge-

schriebenen Briefe, gegen die Philostr. I 18, 6

kein Bedenken hat, von denen aber Photios nur

neun unter dem Namen Movacu kannte (zuerst

in Aldus Briefsammlung 1499, dann als ge-

wohnliche Zugabe zu den Reden oft herausge-

geben), sind nicht von ihm. Die Reden samt-

lich erschienen zuerst in der Sammlung der griech.

Redner von Aldus Manutius,Venet. 1513; mit

lat. tjbers. von Hier. Wolf nebst denen des

Demosthenes, Basil. 1572 und Prancof. 1604; in

der Sammlung der Redner von H. Stephanus,
Paris 1575; mit den Noten von Wolf, Taylor,
Markland und eigenen von J. J. Reiske, Lips.

1771 ; zuerst mit umfanglicherem kritischem Ap-
parat von Imm. Bekker (Orat. att. vol. Ill),

Berol. 1823 ; mit erklarenden Anmerkungen von
J. H. Bremi, 2 voll. Turici 1823; mit den Les-

arten des cod. Hafn. zur ersten Rede von W.
Dindorf, Lips. 1824; in der Gesamtausgabe der

attischen Redner von J. G. Baiter und H.
Sauppe, daraus auch besonders abgedruckt,

Turici 1840; in der Sammlung der griech. Red-
ner von C. Muller vol. II, Paris (Didot) 1858;
ed. P. Pranke, Lips. 1851, ed. II 1860; ed.

scholia ex parte inedita adiecit P. Schultz, Lips.

1865; ed. A. Weidner, Berol. 1872. Ausgaben
einzelner Reden : in Timarchum ed. P r a n k e, Cassel

1839; in Ctesiphqntem ed. Weidner, Lips. 1872
und Berlin 1878. Ubersetzungen von J. H. Bremi,
Stuttgart 1828, griechisch und deutsch v. Ben-
seler, Leipzig 1855.

Uber die Hss. vgl. Weidner in der lateini-

schen Ausgabe der Ctesiphontea und de Aeschi-

nis emendatione ad Cobetum epistola, Gissae 1874.

Buttner Quaest. Aesch., Gera 1878. Adam de
cod. Aesch., Berol. 1882. Ortner Krit. Unter-

suchungen zu A.s Reden , Munch. 1886. Uber
den Wert der drei Handschriftenklassen, die aus
einem Archetypus stammen , herrschte lange
Streit. Zwei Papyrusblatter von Faijum , mit-

geteilt von W. v. Hart el Uber die griechischen

Papyri Erzherzog Rainer, Wien 1886, enthaltend
III_178—186, stehen mit unserer Uberlieferung
in Ubereinstimmung, begiinstigen aber innerhalb
derselben die Hss. e k 1 Bekkers. Zur Textkritik:

Franke Quaest. Aeschineae in Acta soc. graec.

vol. II und Progr. Fulda 1841 ; lectiones Aeschi-

neae, Philol. Suppl. I und Meissen 1867. Dobree
adv. I 315—334. Hillebrand Progr. Weilburg
1868. Rosenberg Progr. Hirschberg 1878.

Baeker Diss. 1875. Pabst Diss. 1880. Klinke
Diss. 1887. Tschiedel Diss. 1887. Ortner
Progr. Miinchen 1886. Poutsma Diss. Amster-
dam 1888. Uber den Sprachgebrauch : Finster-
w alder De coniunctivi et optativi usu, Diss. 1878.

Trentepohl Diss. Argentorati 1877. Uber
die Scholien: Schultz in Jahrb. f. Philol. 93
und 97. A. Schafer ebd. 93. Freier in Leipz.

Stud. V. Opitz Progr. Dortmund 1888. Im
allgemeinen vgl. neben dem Hauptwerk von A.

Schafer: Stechow de Aesch. oratoris vita,

BeroL 1841. Marchand Charakteristik des Red-
ners Aeschines, Jena 1876. [Thalheim.]

16) Aus Eleusis, Verfasser von tsjcvcu 4V'
10 xoQixal (Apollon. vit. Aesch. 266f. West. Diog.

L. II 64), wohl identiscb mit dem Athener A.,

einem Zeitgenossen des grossen Redners, den
Caecilius fur den Verfasser des dem A. falsch-

lich untergeschobenen Ar)hax<k hielt (Phot. bibl.

p. 20a. Blass Att. Bereds. HI 2, 159, 4. Maass
Philol. Unters. DTI 131). Eine Verwechselung mit
dem Eleusinier A. scheint auch bei Dion, ad
Amm. I 2 vorzuliegen (Spen gel away. xefv.

182 Anm.).
20 17) Aus Arkadien, Schuler des Isokrates (Diog.

L. II 64).

18) Aus Mytilene, Gegner der Rhetoren und
ihrer Kunst, daher Qrjrogo/idariS (Diog. L. H
64).

19) Aus Miletos (Diog. L
;
n 64. Strab. XIV

635. Cic. Brut. 325), nolirtxo? ovyygcupevs von

Diogenes, q^tojq von Strabon genannt Zeit-

genosse und politischer Gegner des Pompeius,

musste er, weil er sich diesem gegeniiber mass-

301os freche Ausserungen erlaubte, in die Verban-

nung gehen (Strab. a. O.). Buschmann mOchte
aus der Bezeichnung noltnuos ovyyga(pevs ent-

nehmen, dass dies in einer historischen Schrift

geschehen sei ; der Ausdruck deutet yielmehr auf

Abfassung von Reden hin. Cicero nennt den A.

seinen Altersgenossen ; aus der Stelle Brut. 325

scheint hervorzugehen, dass A. zur Zeit der Ab-

fassung des Brutus, also Anfang 46, nicht mehr
zu den Lebenden zahlte. Doch kann er nicht

40 lange vorher gestorben sein , da er nach dem
Zeugnisse Strabons, dessen Geburt zwischen 68

und 63 gesetzt wird, noch bis in seine Zeit hinein

lebte. Er gehorte der Schule der Asianer an

und war nach Cic. Brut. 325f. mit Aischylos aus

Knidos Hauptvertreter der etwa seit dem 2. mi-

thridatischen Kriege in ganz Asien vorherrschen-

den Stilgattung, welche sich nicht so sehr durch

Reichtum der Sentenzen und geistreiche Pointen

(in der Weise des Menekles und Hierokles) , als

50vielmehr durch Wortfulle (richtiger Schwulst)

und gewahlten (richtiger gezierten) Ausdruck

charakterisierte. Cicero bewunderte an beiden

Mannern den Flnss ihrer Rede, vermisste da-

gegen die geschmackvolle Symmetrie der Ge-

danken. Wahrend Blass (Gr. Bereds. 64, 4) den

bei Sen. contr. I 8, 11. 16 erwahnten Declama-

tor A. fur verschieden von dem Milesier halt,

erklaren beide fur identisch Kiessling (Index

zu Sen.), Piderit (Index zu Cic. Brut), Busch-
60mann u. a. Seneca rechnet den A. an beiden

Stellen zu den novi deelamatores und halt es

an der zweiten Stelle fur nOtig, ihn noch aus-

drucklich von dem bekannten Redner zu unter-

scheiden. Er uberliefert uns zwei Wendungen
des A. aus der auch von anderen griechischen

Declamatoren vielfach behandelten Controverse

vom ter fortis, fiber die, wie uber A. uberhaupt,

zu vergleichen ist Buschmann Charakteristik
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d. griech. Rhet. b. Rh. Sen., Parchim Gymn.

Progr. 1876, 18f. [Brzoska.]

Vielleicht von ihm ist das Epigramm Anth.

Pal. VI 330 (in einer Reihe aus dem philip-

pischen Kranz). [Reitzenstein.]

20) Aus Neapolis, akademischer Philosoph,

der (nach Plut. an seni sit ger. respubl. 13) noch

den Karneades in dessen letzter Zeit, spater (nach

Diog. Laert. II 64) dessen Schiiler Melanthios

das metrum Aesehrionium s. Marius Victorinus

VI 105, 12 K. Atil. Fortunat. VI 293. 299, dazu

Hanssen Commentat. Ribbeck. 191, 1. Leieh-

senring de metris Graec. quaest. onomatol. (Diss.

Greifsw. 1888) 3. Der Suidasartikel Alaxgi<*>*>>

wonach der Dichter Freund und Geliebter des

Aristoteles, sowie Begleiter Alexanders gewesen,

geM auf Ptolemaios Chennos zuruck, der auch

die l(pWegif>eg des A. (Tzetz. Chil. VIII 398)
JJlOg. Liaen. 11 0*1 (lessen ooiiuici jiiciiwiimuo ure ^,/p,,™, vw .-.. v

_.„._. „__..__---

von Rhodos gehort hatte und gegen Ende des 10 erfunden hat; s. Hercher Jahrb. f.Pnilol, Suppl

2. Jhdts. zu den angesehensten Vertretern der

akademischen Lehre in Athen geherte (Cic. de

orat, I 45). [*. Arniiu.]

21) Aus Athen, Arzt, Erfiuder eines aus der

Asche von Menschenkot bestehenden Heilmittels,

Botryon genannt, gegen Halsentziindungen ,
ge-

schwollene Mandeldrusen und Krebsgeschwiire

(Plin. n. h. XXVIII 44. 1 28). pa. Wellmann.]

22) Bildhauer (Diog. L. II 64) aus Rhodos (R

1 19. R. FOrster Rh. Mus. XXXVIII 438. Frag-

mentsammlung: Meineke Gholiamb. poes. Graec.

137. Bergk PLG* II 516. Meist veraltet sind

die Abhandlungen von Schneidewin Rh. Mus.

IV 475. ten Brink Philol. VI 356. Naeke
Choeril. 192. [Knaack.]

8) Aus Pergamon, Arzt aus der Schule der

Empiriker im 2. Jhdt. n. Chr., Lehrer des Ga-

lenos und nach diesem besonders kenntnisreich

Rochet te L. a M. Schorn 54). [Brzoska.] 20 in der Pharmacie und Materia medica (Gal. Xll

23) Attischer Topfer in der 2. Halite des

6. Jhdts. v. Chr. laut Inschrift Alayiveg enoeaev

auf einer mit schwarzen Figurcn bemalten Va-

senscherbe von der Akropolis. Die Identitat des

Tdpfers A. mit dem gleichnamigen Weihenden

von CIA IV fasc. 2 nr. 373™* (abgeb. Ant. Denkm.

I Taf. 29, 1) ist moglich aber nicht zweifellos.

Vgl. Gaz. arch. XIII 170. [Loeschcke.]

Aischraios. 1) Sohn des Polykles, Athener

356f.). Ein altes (Diosc. n 12, 172) von ihm

besonders empfohlenes Mittel gegen Hundswut

bestand aus Asche von Flusskrebsen mit Wasser

(Gal. a. a. 0. Oribas. Synops. V 147 Dar.).

[M. Wellmann.]

9) Landwirtschaftlicher Schriftsteller beiVarro

rer. rust. 11,9. Colum. II, 10. Plin. n. h.

Quellenv. VIII. X. XIV. XV. XVII. XVIII. Das

Schol. Eurip. Troad. 228 stehende Paradoxon

(Avavvpdaiog) , Trierach in Seeurkunden der J. 30 eines Aischnon fiber den Fluss Krathis giebt

334/3 und 328/7 v. Chr. CIA II 804B b 46.

810, 5. Als siegender Chorege erwahnt von Phi-

lochoros bei Harpocrat. s. xaxaxofir) = FHG I

407. [Kirchner.]

2) Athenischer Archon aliquot annis post

cladem Sullanam CIA II 628. [Wilhelm.J

Aischreis {Aiaygnk), Thespiade, von Herakles

Mutter des Leukones. Apollod. II 7, 8, 5.

[Knaack.
1

Bergk PLG II* 519 dem Landwirtschafter.
6

[Oder.]

Aischrionia (Aloygicovia) heisst nach Herodot

III 26 eine der Phylen von Samos (sonst ist noch

'AoTVjidXaia und Xtjaia bezeugt). Die Einteilung

der samischen Biirgerschaft in Phylen, Chiliastyen

und Hekatostyen steht durch zahlreiche Blirger-

rechtsdiplorne test. [Szanto.]
^

Aischron (AXaxgoiv). 1) Athener (Mapa&cb-
I .___%_.no.a^n..j jiiovuivu V'xvuAe"/ '/' *_/ v— v

Aisehrion (Aiarpimv). 1) Athener, agymv no- 40 nog), eXXtjvoxafilag 425 v. Chr. CIA I 259.

'...-..„-„^»^o^0Qn_Q9ftiT Phr f.TATTKf.9. 15. 21 Sohn des Damokrates aus Mesara, <J^a^os zwischen 230—220 v. Chr. CIAII859, 15.

2) Sohn des Demetrios, Athener, siegt in

der Rennbahn bei den Theseien Mitte des 2. Jhdts.

CIA II 444, 84.

3) Feldherr des Archagathos von Syrakus,

fallt im J. 307. Diod. XX 60.
(

•

4) Sohn des Melagros aus Teos, eyr/pag-

Xog. CIG 3085.

o) Sohn des Aischrion aus Chios , hixa

2) Sohn des Damokrates aus Megara, oxga-

xny6g ca. 130 n. Chr. CIG 1072. 1073. AeXx.

dgXaioX. 1889, 199. [Kirchner.]

3) Athenischer Archon 01. 142 , 3 = 210/9

v. Chr. CIA II 622. *E<p. dgy. 1887, 1. Stschu-

kareff Bull. hell. XII 74ft. Homolle Bull,

hell. XV 360ff. [Wilhelm.]

Aloxeoveyla , Unzucht, erscheint als tech-

nischer Begriff nur in dem Prooemium zur Mi-

avdpcov Mhyov, in einer chiischen Inschrift CIG 50 diana des Demosthenes p%513 ,
wo der Begntt

2214 = Dittenberger Syll. 350. [Kirchner.]

6) Syracusaner, dessen Frau Pipa die Ge-

liebte des Verres war. Cic. in Verr. II 36. 50.

HI 77. 78. IV 59. V 31. 81. [Klebs.]

7) Aus Samos (Athen. VII 296 e. VIII 335 c),

wahrscheinlich ein Zeitgenosse des Aristoteles,

schrieb Choliamben (la/ipo-iotos Athen.), von denen

noch sparliche Reste vorhanden sind. In Form
einer Grabschrift verfasste er eine Art Ehren

rettung der beriichtigten Philainis (Athen. VIII 60 he im Bechtsalt. 33f.

335 c und Anth. Pal. VII 345 [hier ablonoxov,

oi de Ziftcovidov] , vgl. ten Brink Philol. VI

382), behandelte in trochaischen Tetrametern die

Glaukossage ganz eigenartig (frg. 6 Bgk.) und

schrieb endlich eine'^noiV in mindestens sieben

Biicbern (Schol. nnd Tzetz. Lykophr. 688). Auf

dieses Gedicht bezieht sich wahrscheinhch das

verderbte Citat bei Harpokr. s. Kegxroxes. Uber

der vpgts zerlegt wird in fj 8i' alaxeovpyias xai

f) Sia loywv y.ai tj uid jti.r)ywv. Danach hat man

eine ahnliche Scheidung in dem attischen Ge-

setz annehmen wollen (A. R. Mucke de iniuria-

rum actione ex iure attico gravissima 8ff.), in-

dessen darf das bei Demosth. XXI 47 uberlieferte

Gesetz im wesentlichen fur echt gelten, welches

eine solcbe Teilung nicht kennt. Vgl. Meier-

Lipsius Att. Proc. 394ff. Hermann-Thal-
[Thalheim.]

Aischylides. 1) Athener, Sykophant. Lys.

XII 48: vgl. Cnrtius Griech. Gesch. III6 15. 18.

[Kirchner.]

2) Verfasser von ytomyixa. in mindestens drei

Buchern, von denen sich zwei Bruchstucke er-

halten haben (Aelian n. a. XVI 32. Athen. XIV
650 d), die beide von Keos handeln. Er gehort

vielleicht noch dem 3. vorchristlichen Jhdt. an;
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vgl. Oder in Susemihls Litter, d. Alexan-

drinerzeit I 837. [Oder.]

Aischyliskos, eponymer Prytan in Korkyra.

CIG 1852. [Kirchner.]

Aischylos. 1) Sohn des Agamestor, der

zwOlfte in der Reihe der lebenslanglichen athe-

nischen Archonten. Euseb. Chron I 187 u. s. II

76. 78 Sch. Marm. Par. 31. Paus. IV 5, 10.

[Wilhelm.]

2) 'EX?.avo8lxtjs in einer Inschrift von Olym-
pia aus der Zeit nach Alexander d. Gr. Arch.

Ztg. 1875, 183.

3) AtoyyXXoi Olonog. Weihinschrift eines Sie-

gers ev zoTg dafioaloig aidkoig in Argos. IGA 37.

4) Athener, yga/i/iarsig povXijg in einem De-

crete Ende des 5. Jhdts. v. Chr. CIA I 69.

5) Athener, yQaii/xarevg ftovXijg in einem De-

crete vom J. 377/6 v. Chr. CIA II 21.

6) Athener (*EXevahtog), eXXrjvora/ilag im J.

440/39. CIA I 240. Ein Verwandter des Dich-

ters Aischylos ; vgl. Dittenberger Syll. 15 N. 3.

7) Athener (Ilaiovidrjg) , TQirjpagxog in einer

Seeurkunde vom J. 323/2. Derselbe mit dem Pa-

tronymikon Hippiskos in einer Rechnungsablage
der Vorsteher des Eleusinion aus dem J. 329/8,

*Ecpt]ft. apxawX. 1883, 123.

8) Sohn des Antandrides, jioXefiapyog in Eu-
boia ca. 01. 145. CIG 2144.

9) Korinthier, Vertrauter des Timoleon. Plut.

Timol. 4.

10) Phliasier, Freund des Sokrates. Xen.
conviv. IV 63.

11) Eponymos in Tauromenion 3. Jhdt. v.

Chr. Kaibel IGI 421 I a 82. [Kirchner.]

12) A. von Rhodos, von Alexander d. Gr.

mit einem Commando in Agypten betraut (Arr.

Ill 5, 3. Curt. IV 8, 4 ; vgl. auch Diod. XVIII
52, 7). [Kaerst.]

13) Des Euphorion Sohn aus Eleusis, der

Tragiker. Fur das aussere Leben des A. dienen

als Quellen zunachst ein fitog im Mediceus, in

dem Nachrichten aus verschiedenen Quellen und
von sehr verschiedenem Werte durch eine nach-

lassig redigierende Hand vereinigt sind. Citiert

wird in dem {iiog selbst f.x rijg fiovatxfjg hroptag

(§ 17), und damit ist wahrscheinlich das Werk
desjflngerenDionysios von Halikarnassos gemeint;
ausserdem wird Dikaiarchos angcfiihrt (§ 13).

Anderes mag auf Chamaileon zuriickgehen, der

jiegl A\axM-ov (Athen. I 22a. IX 375f. X 428f.),

oder auf Herakleides Pontikos, der jiepi tS>v tgtwv
zpayqjSonotoir geschrieben hatte (Laert. Diog. V
88). Eine analoge Compilation ist der erhaltene

fiiog des SophoMes (s. A.). Ausserdem ist ein

sehr diirftiger Artikel des Suidas vorhanden und
vereinzelte Notizen bei den Schriftstellern. Alles

das ist zusammengestellt von Fr. Scholl vor

Ritschls Ausgabe der Septem adv. Thebas,
Leipz. 1875 (danach die Citate). Der fSLog ist

auch den meisten Ausgaben beigegeben.

Das Todesjahx allein steht urkundlich fest:

01. 81, 1 = 456/5, Marm. Par. ep. 59. Schol. Arist.

Acharn. 10. Nach dem Marm. Par. war er 69 Jahre

alt, als er starb, und 35, als er bei Marathon
mitkampfte (ep. 48) : das ergiebt 01. 63,4 = 525/4

oder 01. 64,1 = 524/3 (vgL Susemihl index

schol. Gryph. Winter 1876/7, 4f.) als Geburts-

jahr. Dazu stimmt Suidas, da man in dem Satze

t}ywvl(sTo d avvog h> rfj o dXvfimddi ha>v &v
xs das fur emendierte fur sicher nehmen
darf ; vgl. s. Ilqaxivag • drtrjymviCero AlaxvXq) re

xai XoiglXq) em rijg sftdofirjxoovrjg e' 6Xv/j.md8og.

Dann kann dort audi die Angabe, dass A. 58
Jahre alt gestorben sei, nur ein Schreibfehler

sein {vrf statt |iy' ; so schon G. Herma nn opusc.

II 161). Dagegen sind die Zahlen der Vita teils

auf jeden Fall unsinnig (§ 3 avvsxpovt/oe de Iltv-

10 <3a@(j> yeyovcog xaxd tijv fi oXvftmaSa; ebenso die

Angabe in der Sophoklesvita fp> 8e AhoyvXov
veibrsQog faemv f ' (dexaexTd Paris. 2711], wenn
Soph, geboren sei 01. oa), teils uncontrollierbar

und jenen oben gegebenen einander erganzenden
Ansatzen gegeniiber immerhin verdachtig (§ 12
e(tta> de izrj £f), allesamt daher fiir uns un-

brauchbar.

A. war ein geborener Athener aus dem Demos
Eleusis. Wie bedeutsam es war, dass er an der

20 Statte der Mysterien aufwuchs, in die er natiir-

lich eingeweiht wurde, deutet auch Aristoph.

Frosche 886f. an: Arjfirjtep f) dgeipaoa xi/v e/irjv

cppeva eival fie x&v acov a£iov /J,varrjgio)v. A. war
aus einem Eupatridengeschlecht. Sein Vater Mess
Euphorion (Vit. § 1 u. 10. Herod. II 156 u.

s.). Ein Bruder wird Kynegeiros genannt (Vit.

§1.4. Suid.) , der mit ihm zugleich bei Mara-
thon gekampft habe, und da bei Herod. VI 114
ein Kynegeiros, der bei Marathon fallt, Sohn

30 des Euphorion heisst, wird dies der Bruder des

A. sein. Ein Ameinias, der bei Salamis mitge-

kampft habe, wild in der Vita § 4 und bei Suid.

Bruder des A. genannt, aber Herodot (VIII 84
u. 93) nennt den Ameinias, dessen Thaten bei

Salamis er erwahnt, IJaXXr/vevg. Zudem ist ver-

dachtig, dass eine altere Schicht der Vita nur

den Kynegeiros nennt (§ 1), und es ist immer-
hin das Wahrscheinlichste , dass ein Bruder des

A. Ameinias hiess und mit dem beruhmten Krieger

40 zusammengeworfen wurde (so zuerst G. Her-
mann opusc. II 166); das war bereits geschehen

bei Diod. XI 27, 2. Aelian. v. h. V. 19 (wo

als Kriegsthat des Ameinias bei Salamis erzahlt

wird, was Kynegeiros bei Marathon gethan hatte).

Themistocl. ep. XI 751 Herch. Aristodem. I 3

p. 2 Miiller. Ein Bruder Euphorion, den Suidas zu

nennen schien, ist nicht einmal von diesem irrtum-

lich angenommen worden; es liegt nur ein Ver-

sehen der Uberlieferung vor (AlaxvXog 'A$r\vaXog,

50 xgaytxog, viog fiev Evipogicovog, d8sX<pog 8 'Afisi-

viov Ev(pogia>vog xal Kvvayeigov ... da ist das

zweite Ev<pogia>vog wohl thorichte Wiederholung

des Vaternamens, keinesfalls kann es einen dritten

Bruder bezeichnen sollen). Eine Schwester des

A., deren Name nicht genannt wird, war mit

Philopeithes vermahlt und ward die Ahmnutter
einer ganzen Tragikergeneration (Schol. Arist.

Vog. 282). Sshne des A. waren Euphorion (s.

d.) und Euaion (s. d., nach anderen Hss. Bicov).

00 An den Hauptschlachten der Perserkriege

nahm A. teil. Dass er bei Marathon mitkampfte

und sich auszeichnete , bezeugt die Grabschrift,

die er selbst verfasst haben sollte (Vit. § 10.

Paus. I 14, 4. Athen. XIV 627 c), auch Marm.
Par. ep. 48. Vita § 4. Suid. u. a. Die Teil-

nahme an Salamis ist sicher allein durch das

Zeugnis des Ion (Schol. Pers. 429); Artemision

ist hinzugeftigt bei Paus. I 14, 5 ; Plataiai giebt
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nur die Vita an (§ 4). Die Vermutung von Blass
Eh. Mus. XXIX (1874) 481ff. , dass A. 476 mit

in Thrakien gewesen sei zur Eroberung von Eion,

weil er in den Persern Bekanntschaft mit der

Gegend zeige, ist nicht nur nicht beweisbar,

sondern geradezu unwahrscheinlich (s. u.).

Dagegen bat A. mehrere Eeisen nach Sicilien

gemacht. Wenn man die Nachricht der Vita (§ 8)

£X$a>v roivvv elg Sixekiav 'Iegwvog tots zrjv Ait-

vr/v xrl£ovTog saedsi^aro rag Ahvaiag oi<ovi£6[ie-

rog j8tW aya&ov roXg ovvoixi^ovm ri/v nokw genau
nimmt— und sie wird durch das, was man sonst

von den AhvaXai weiss, nur bestatigt— , so muss
A. dies Stuck in dem Griindungsjahr Aitnas 01.

76,1 = 476/5 oder doeb kurz darauf dort auf-

gefiihrt haben. 01. 76,4 = 472 war A. in Athen
und ffihrte die Perser auf. Zwischen 471 und
469 ist er wieder in Syrakus gewesen (Christ
Sitzungsber. Akad. Mtinchen 1888 I 871ff.) und
bat jedenfalls in dieser Zeit die Perser dort

zum zweiten Male aufgefiibrt. Denn die syraku-

sische zweite Auffiibrung bezeugt nicht nur die

Vita (§ 16) rpaolv turd 'Mqcovoq aJ-iay&evra avabi-

Sd^cu rovg TTegoag, sondern auch Eratosthenes

und Herodikos nach Schol. Arist. FrSsche 1084

(der dasselhe sagt, ohne dass 8s8t8dx&ai in

avadeSiddx&ai zu andern ware); Schonemann
Eh. Mus. XLH (1887) 467ff. Sicher ist ferner

nach alien Quellen, dass A. in Gela in Sicilien

starb (01. 81,1 = 456/5); 01. 80,2 = 458 hatte

er noch in Athen die Orestie aufgeffihrt. Mehr
wissen wir nicht iiber die Eeisen des A. nach

Sicilien (G. Hermann opusc. II 144ff. behauptet

vier Eeisen). Die Alten erzahlen von den mannig-

fachsten Motiven , warum er Athen verlassen

(fast alle nebeneinander in der Vita). Dass er

verbannt sei, weil bei dem Wcttkampf mit Pra-

tinas die ixgia eingestfirzt seien 01. 70,1 = 499
(Suid. s. Alo%vlog und s, IToaTivag), ist ein albernes

Historchen. Dass er nach einer Niederlage gegen

Simonides iv T<p els Tovg iv Maoa&wri TedvrjxoTag

ekeyeioj (Vita § 6) 489 gegangen sei , ist schon

deshalb undenkbar. weil ihn zuerst Hieron ein-

lud , der 478 ans Euder kam. Eine parallele

Tradition gleichen Wertes (xazd uvag . . ., jene

andere xard 8k eviovg daneben in der Vita § 6)

ist die, dass er 01. 77,4 = 468, erbittert durch

einen Sieg des jungen Sophokles
,
gegangen sei,

eine Geschichte, die fiberdies mit der Erzahlung
von dem ganz unmOgliehen Preisgericht der 10

Feldherren (Susemihl a. a. 0. lOff.) zusammen-
hangt. Auch nur eine richtige Tradition fiber

die Zeit einer Abreise daraus entnehmen zu wollen,

wurde schon die Thatsache verbieten , dass A.

im folgenden Jahre die Erra-Trilogie in Athen
auffiihrte. Weiterhin wird sein Weggang mit

einer Anklage dasflsia; in Zusammenhang ge-

bracht: Aehan. v. h. V 19: Alo/v/.og 6 xoaya>8dg

ExgtvETo £ti tivi HodfMXTi etc. Auch Aristoteles

deutet solches an Eth. Nicom. Ill 2 p. 1111a,

wo als Beispiel fur den Fall, dass jemand bei

einer Handlung nicht das Bewusstsein habe, eine

Gesetzestibertretung zu begehen, leichthin ange-

fnhrt wird: ij ovx eidevat on d-z6oqr\Ta fjv, dSoneo

A'ioxv).og to fivazixd. Commentatoren ([Eustratios]

zu Aristot. a. a. 0. nach Herakleides Pontikos)

und Spatere haben das dann des weitern ausge-

fahrt und jedenfalls ausgeschmfickt, sie erzahlen

von einem Aufruhr im Theater, bei dem man den

A. habe lynchen wollen, von einem Process vor

dem Areopag (Clem. Alex, strom. II 14 . . . dcpeiih)

smSu^ag avTov fte/ivrj/tevov : man schreibt wohl

mit Eecht fii] fisftvrj/ievov ; dass aber A. fie/^vrjfis-

vog war, wissen wir, s. o. Aelian. v. h. V 19). Auch
die Stiicke wusste man zu nennen, in denen die

Mysterien profaniert gewesen seien ; Apsines art.

rhet. II 304, 7 Sp. nennt die Eumenides, iiber

lOderen Wirkung dann der Biograph (§ 7) noch

abenteuerlicher zu erzahlen weiss. Fur uns ist

in den Eumeniden keine Profanierung der Myste-

rien erkennbar (vgl. G.Hermann opusc. II 1 63ff.)

;

ob eine solche in irgend welcher Action bestan-

den haben kann (Lobeck Aglaoph. 77ff.), konnen

wir nicht beurteilen. Wir rniissen aber diese

spaten Erzahlungen bei Seite lassen. Auch Ari-

stoteles kann mOglicherweise auf eine vulgare

Tradition anspielen, die darum noch nicht un-

20 bedingt wahr ist, weil sie Aristoteles kennt. Aber

es ist immerhin durch dies Zeugnis wahrschein-

lich, dass A. einmal einen gerichtlichen Handel

hatte, in dem es sich um Mysteriendinge drehte.

Mit dem Fortgang des A. braucht dergleichen

darum nicht zusammenzuhiingen. Was brauchte

aber auch eine Eeise nach Sicilien besondere

Griinde zu haben ? Eine Einladung dorthin war
Grand genug, und er mochte auch, als er nach

458 weggereist war, bald haben wiederkommen

30 wollen ; denn von Verstimmung fiber politische

Veranderungen (Wei cker Trilog. 521ff.) ist nichts

iiberliefert und aus den Eumeniden nichts zu er-

kennen , auch nicht , dass er Angriffe auf den

Areopag bitter empfunden habe (v. W i la mo-
wit z Herakles I 16, 24). Wenn der <p#6vog der

Athener den A. wie andere grosse Manner ver-

trieben haben soil (z. B. Anth. Pal. VII 40), so

ist das ein spaterer Gemeinplatz. Jedenfalls sind

alte und neue ErOrterungen iiber Motive der Ab-
40reise des A. als wertlos zu beseitigen.

In Gela in Sicilien also starb A. nach alien

Gewahrsmannern. Uber die Todesart des A. wurde
die fabelhafte Geschichte erzahlt , dass ihm ein

Adler habe eine SchildkrOte auf den kahlen

Kopf fallen lassen, den er fur einen Felsen ge-

halten ; ein Orakel sollte dadurch erffillt werden

(Vit. § 9. Suid. Sotades bei Stob. floril. 98, 9.

Plin. n. h. X 3. Valer. Max. IX 12. Aelian. de

nat. an. VII 16; weiteres bei Eohde Jahrb. f.

50Philol. CXXI 1880, 22ff.). Die geschmacklose-

sten Deutungen sind versucht worden : es sei eine

symbolische Apotheose der Diehtkunst, die zuerst

auf einem Grabrelief dargestellt gewesen sei,

dass die -/t'/xovr) , kstuch — lyra zum Himmel
emporgetragen werde. Go tt ling opusc. 230ff.

Welcker alte Denkm. E 337ff. ; oder es sei

eine Charakteristik der aischyleischen Poesie, die

adlermiissig kiihn, aber schildkrotenhaft schwer-

fallig sei, W. Teuffel Eh. Mus. IX (1854) 148ff.,

60 nicht viel besser wieder Keller Tiere des klass.

Altertums 258; oder dass der Volksglaube, der

Adler finde durch den Genuss von Schildkroten

Genesung, jene Sage veranlasst habe (wie das,

ist mehr als unklar), Bergk Gr. L.-G. ni 283,

29. Man kann jetzt nur sagen , dass eine po-

pulare Anekdote oder Fabel, die z. B. Demo-
krit schon anfiihrte, als er vom Zufall sprach,

spater durch irgend welche witzige Beziehung
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auf A. iibertragen ist, s. Eohde a. a. 0.; eine

weitere, mir unwahrscheinliche Vermutung fiber

die Entstehung des Orakels (durch Parodie von

Versen aus A. Wvxaywyoi fr. 275 N.2) bei 0.

Crusius Eh. Mus. XXXVII (1882) 308ff. In

Athen wurde dem A. wie den beiden anderen

grossen Tragikern auf Lykurgs Antrag ein eher-

nes Standbild im Theater errichtet, Ps.-Plut. vit.

X or. p. 841. Diog. L. II 43. Paus. I 21, 3.

Vgl. ausserdem Welcker Alte Denkm. I 465ff.

E. Braun Euin. u. Mus. Eoms 177. E. Kroker
.Giebt es ein Portrat des A.' Berl. philol. Wo-
chenschr. V (1885) 897ff.

Vgl. ausser den griech. Litteraturgeschichten

(namenthch Miiller, Bernhardy, Bergk) G.

Hermann opusc. II 144 if. Kiehl Mnemosyne I

(1852) 361ff. E. Dahms De A. vita, Berlin

1860. Fr. Scholl de locis nonnullis ad Aeschyli

vitam et ad histor. trag. Graec. pertinentibus

epistula in der Schrift : Adolfo Schoellio patri opt.

diem II mens. Sept. ann. 1874 natal, septuag.

pie gratulantur E. et Fr. Schollii, Jena 1876,
viele Vennutungen darin angegriffen von Suse-
mihl de vita Aeschyli quaestiones epicriticae

im Index schol. Gryphisw. Winter 1876/7. Dar-
auf wieder einige Bemerkungen von Fr. Scholl
Eh. Mus. XXXII (1877) 145. Aeschylos Perser

erklartvon Teuffel, 3. Aufl. von Wecklein, Ein-

leitung. Vgl. Leeuwen Mnemosyne XVIII 68ff.

Von der dichterischen Thiitigkeit des

A. wird berichtet bei Suid. eygaipe xal eleysia

xai TQayqiblag h'tvi)xovxa. Elegieen hat A. auch
gedichtet, von denen einiges erhalten ist, s.

Bergk PLG* II 240ff. Im Wettkampf um die

schfinste Elegie auf die Gefallenen von Marathon
soil ihn Simonides 489 besiegt haben (s. o., das
ist nicht so unglaublich wie Welcker meint,
Trilog. 518). Paeane hat er gedichtet nach Athen.
VIII 347 e, dagegen abgelehnt zu dichten nach
Porphyr. de abstin. II 18. Frfih wandte er

sich der Tragiidie zu , vhg 8e tfo£aTO toiv Tga-

ya>8tair (Vita § 2), auch wenn die Uberlieferung
von dem Wettkampf mit Pratinas und Choirilos

01. 70 = 500/497 nicht ganz zuverlassig sein

sollte (Suid.). Die Zahl der Dramen ist bei

Suidas auf 90 angegeben. In der Vita steht

(§ 12) : . . . cjtoi'rjocv dgdfiara d xal e.ti rovroig

oarvgixd a/i<pi za e. Hinter der Vita steht im
Mediceus ein xazd/.oyog t&v Alayv/.m> dga/idrcov

(neueste Ausgabe in Week lcins Aeschylus), der
in 4 Columnen zu je 18 Eeihen in alphabetischer

Folge 72 Titel giebt (<l>ovyioi in der ersten Beihe
ist Schreibfehler). Eine Columne fehlt am Ende,
in welche die fibrigen Titel. die wir sicher kennen,
passen : es waren 90 Dramen angegeben. Nun
ist jenes atupl to e auf jeden Fall unmoglich,
denn wir kennen ja eine viel grOsserc Anzahl
Satyrspiele (8 sind urkundlich bezeugt , 7 da-

von stehen in dem Katalog, wenigstens 5 sind

ausserdem sicher). Da Vita und Katalog gewiss
von lange her verbunden waren und ubereinstim-

men mussten, der Katalog 90 Stficke gab, die Vita
70 Tragodien — x Satyrspiele , so muss x = 20
sein , ob nun mit Benutzung einer andern Les-
art (in jiingern Codices steht uiupifioAa fur d/iyi

rd) oazvotxd x' , dutfifio/.a s geschrieben oder

anderes versucht wird. Jedenfalls kennt un-
sere in letzter Lime alexandrinische Uberliefe-

rung mit voller Einhelligkeit 90 Dramen , 70
Tragodien und 20 Satyrspiele, von denen wir 79
kennen (s. u.), darunter mindestens 13 Satyrspiele,

vgl. Scholl de locis nonnullis 1. c. Susemihl
ind. Gryphisw. 1. c. p. 5, die wie alle anderen die

Uberlieferung entweder unvereinbar finden oder

mit Gewalt vereinigen; die gegebene Erklarung
ist naher begrundet von Dieterich Eh. Mus.
XLVin (1893) 143ff.

10 Die Zahl der Siege giebt die Vita (§ 12)

auf 13 an , ovx dXlyag 8e /isxd TeAevttjv vlxag

aTitjveyxaxo. Suidas giebt 28, und da mussten jeden-
falls die Siege nach dem Tode mitgezahlt sein.

Denn nach seinem Tode gewannen nicht nur
vorher noch nicht aufgeffihrte Stficke des A.
noch den Preis (Suid. s. Etxpogicov), sondern es

durften auch schon aufgeffihrte Stficke kraft eines

besonderen Volksbeschlusses von neuem aufge-

fuhrt werden, und eine fur den jedesmaligen Ver-

20 anstalter ausgesetzte Belohnung sollte zu solchen

Wiederauffuhrungen ermuntern, Schol. Aristoph.

Acharn. 10. Philostrat. vit. Apollon. VI 11 p.

220 Kays. Quintil. X 1, 66.

Sicher sind folgende Siege des A.: 01. 73,4
= 484 sein erster Sieg mit unbekannten Stficken

(Marm. Par. ep. 50); 01. 76,4 = 472 mit der

Persertrilogie (Hypothesis zu den Pers.); 01. 78,1

= 467 mit der thebanischen Trilogic (Hypoth.)

;

01. 80,2 ^ 458 mit der Orestie (Hypoth.). Die
30 Angabe der Siegerliste CIA II 971 Tgay(pdd>v

Il?gix).rjg XoXagye[vg s%oo]r)[y£i] AloxvXog i[8ij-

Saoxs mag sich auf einen Sieg zwischen 469
und 459 (da bei der Orestie ein anderer Chorege
war) beziehen (vgl. Leo Eh. Mus. XXXIII 1873,

139ff.), kOnnte also von den bekannten Siegen
moglicherweise nur den von 467 bezeichnen. Die
Combinationen von Ohmichen Anfange der

dramatischen Wettkampfe in Athen , Sitz.-Ber.

Akad. Munchen 1889 II 142ff., der sie auf den

40 Persersieg 472 bezieht , sind nicht stichhaltig.

Besiegt wurde A. 01. 77,4 = 468 von Sophokles

(Vit. § 6. Marm. Par. ep. 56. Prat. Nic. 8),

Schon diese fasti scaenici ergeben eine ganz
natiirliche Teilung der Wirksainkeit des A. in

mehrere Entwicklungsperioden. Die erste geht

bis zu seinem ersten Siege, die zweite ist die,

da er die Bfihne beherrscht , die dritte die der

gemeinsamen Wirksamkeit mit Sophokles. Aus
der ersten Zeit ist uns kein Stfick erhalten, aus

50 der zweiten stammen Perser und Hiketiden, aus

der dritten Septem, Prometheus und die Orestie.

Aber auch diese Stiicke lassen in vielem die all-

mahliche Entwicklung erkennen. Sind die Per-

ser und Hiketiden in gewissem Sinne fast Can-

taten zu vergleichen, da die Stficke ohne eigent-

liche Handlung meist in erzahlenden Iamben
und sehr umfangreichen lyrischen Gesangen ein-

fach verlaufen , so ist im letzten Stficke , der

Orestie, die Handlung mannigfach verkniipft und
60 kunstvoll motiviert und der Chor tritt viel mehr

zurfick. Ein Hauptkennzeichen fortschreitender

dramatischer Kunst ist die Zahl der verwendeten
Schauspieler. Auch A. hatte im Anfang noch
einen Schauspieler gebraucht, dem hochstens

der Chorfuhrer schon antworten konrite (vgl. Vit.

§ 13: Kleandros habe dieser sein erster Schau-

spieler geheissenl. Er selbst ffigte zuerst den

zweiten hinzu (nach der Vit. a. a. 0. habe dieser
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Mynniskos geheissen) und ward dadurch der alle Stucke 'Ogiozeia zu nennen seien. Was diese

SchOpfer des Dialogs und damit recht eigentlich Gesamttitel angeht, so dichtete schon Stesicho-

des Dramas. So bezeichnet auch Aristoteles (poet. ros eine 'OSvaaeia, rrjgvovrjlg, 'Ogsozeia, Koriima

4) die Neuerungen des A. mit den Worten xo z. B. 'Euro, em Ortfag fttr einen Jungfrauenchor

rs xmv {moxgnmv xXfj&og l£ hog sk 8vo xg&xog {it. 6 Bgk.) u. a. in mehreren Teilen. Die theba-

AiaxvXog rjyaye xal rd xov x°Q°v ijXdxxaoe *«* nische Tetralogie mag OlScsxodeta geheissen naoen,

xov Xoyov ngwxaymnatriv aageoxsvaae. In den wie auch das kyklische Epos hiess (Schol. Plat.

Persern und Hiketiden sind denn auch nur 2 Apolog. 18b wird eine Tetralogie des Meletos Oidi-

Schauspieler nOtig, dagegen bilden Septem und jiodeia genannt). Zujenen vier Tetralogien kommt

Prometheus gewissermassen den Ubergang zu der 10 mit grOsster Wahrscheinlichkeit die Prometheus-

Zeit, da auch A. den dritten Schauspieler regel- trilogie (Ilgofiri&eia ?) IlQow&evs beo^wxr^g, JZjoo-

massig verwendete, den Sophokles zuerst einge- firjdevg Xvo/ievog , IIgo^rji%vg nvgyogog und die

fiihrt hatte (Vit. § 13 weist auch die Erflndung Trilogie 'Ixsxibeg, Aiyvuxioi, Aavatdeg. Ausserdem

des dritten Schauspielers dem A. zu, setzt aber lassen sich wohl hie und da eimge Titel nicht

hinzu, dass Dikaiarchos sie dem Sophokles zuge- ohne Wahrscheinlichkeit zu einer Trilogie grup-

schrieben habe ; Themistios or. XXVI p. 382 d pieren (am wahrscheinlichsten etwa oxhovxgiotg,

schien auch dem A. den dritten Schauspieler zu- Ogfjooai, SaXapiviai, eine Aiastrilogie, und Mvg-

zuweisen. aber die Stelle ist iiberzeugend ver- fitdovsg, Nijgr7ideg,"Exxogog Xvxga, eine AxdXrjtg),

bessert von Us en er Eh. Mus. XXV 1870, 579). aber etwas Sicheres ist urn so weniger zu ge-

Der Schluss der Septem ist ohne einen dritten 20 winnen , als wir wissen, dass der ideelle Zu-

Schauspieler unmoglich und der Prolog des Pro- sammenhang der einzelnen Stucke durchaus nicht
.

metheus kOnnte nur bei Annahme der seltsam- immer bei A. vorhanden war. Vgl. Welcker

sten Kunstgriffe desselben entraten. In der Orestie Die aeschyl. Trilogie Prometheus und die Kabi-

sind dann drei Schauspieler nOtig, und in den renweihe zu Lemnos , nebst Winken uber die

Choephoren sogar einmal noch ein nagaxogrjyrjfia Trilogie des Aeschylus fiberhaupt
,
Darmstadt

zur Darstellung eines vierten. Eine ganz con- 1824, und Nachtrag Frankfurt 1826. Welcker

fuse und daher unbrauchbare Polluxstelle (IV Die griech. Tragodien. A. SchOll Grundlicher

110) redet auch von einem solchen jtagaxogrjyrifia Unterricht uber die Tetralogien des alten Theaters,

im Memnon des A. Vgl. K. Fr. Hermann de Leipzig 1859. Westphal Prolegomena zu A.

distributione personarum inter histriones in trag. 30 Leipzig 1869. Wetzel Quaestiones de tnlogia

Graecis, Marburg 1840. Jul. Richter Verteilung Aeschylea, Berlin 1883. Maur. Croiset Revue

der Rollen in der griech. Tragodie, Berlin 1842. des et. Grecq. I (1888) 369ff. Wecklem Uber

Ausserdem hat A. vervollkommnet, wenn nicht eine Trilogie des A. und liber die Trilogie uber-

geschaffen, die trilogische (tetralogische) Com- haupt, Sitzungsber. der Miincb. Ak. 1891, 32<ff.

position. Wie sie sich zuerst gestaltet hat, Nur Bruchstiicke sind uns erhalten von folgen-

wissen wir nicht. Es mag sich immerhin fruher den Dramen des A. : 'Ada/iag; Aiyvjixioi (= 6aXa-

schon ein viermaliger Costumwechsel des Chores fiojioioi); AhvaTai (AlxvaTai yvrjawi u. AhvaTat

festgesetzt haben , wie ja auch in den Einzel- vo&oi werden in dem Katalog des Med. genannt),

stiicken durch den 3-4maligen Costumwechsel aufgef. 476; 'AXx/irjvri?; 'Afiv/icbvtj ,
wahrsch. Sa-

des Sprechers Abwechslung geschaffen wurde (in40tyrsp.; AgyeXoi {'Agyeia will M. Schmidt Philol.

den meisten A.-Stiicken sind 3 Abschnitte deut- XVI 161); Agym, wahrscheinlich Satyrspiel(^«>

lich, in deren jedem eine andere neue Person i) xwnaxrjg catalog. Med., x<anevarr)g Aid., xamev-

auftritt und die Hauptperson ist); einmal trat oral Welcker, wahrscheinlich ist xwfiaoxai zu

der Chor immer als Satyrn auf, und das wurde schreiben); Baxxai; Baaodgai; rXavxog {xdvrtog,

als viertes Auftreten ste'bend (durch Pratinas?). wahrscheinlich Satyrspiel); D.avxog {Iloxvievg,

Man strebte danach, wie auch bei A. noch er- uber die beiden G. Hermann opusc. II 59ff.); Aa-

sichtUch ist, die Einzelstucke immer selbst&ndiger ratdeg; AixxvovXxoi; (Aiovvoov) zgoyoi, uber den

auszugestalten. Vgl. v. Wilamowitz Herakles Titel Hippenstielde graecorum tragicorum prin-

I 89ff. Ist aber auch uber den Ursprung tetra- cipum fabularum nominibus, Marburg 1887, 12

;

logischer Composition nichts Sicheres zu wissen, 50 'Etevoivwi ; 'Eniyovoi ;
'HSwvoi; 'HhdSeg

,
s. G.

jedenfalls hat A. die kunstvolle Form der Tetra- Hermann opusc. Ill 130ff. G. Knaack quaest.

logie, wie er sie handhabt, gestaltet. Die drei Phaethont. 17ff.j 'HgaxXeTdai; Oswgoi rj 'Ia&fiia-

Stucke zu einer einzigen grossen Handlung, zu oxai; Ogfjooai; 'Iegeiai; ^Ificorj 'Itpiyb>eia;Ka-

einer kunstlerischen Einheit zu verbinden, war (ieigot; Ka).hoxd>\ Kagcg rj Evgwxr), vgl. H. Weil

nicht durchgehends seine Praxis; denn z. B. in un papyrus inedit de la bibl. de M. Ambroise

den Persern ist diese Einheit nicht vorhanden. Firmin-Didot, Paris 1879 und Bias s Bh. Mus.

ail Gr/Pas, Z(piy£, 3) Avxovgyua, bestehend aus 60 tyrsp. ; Me/ivcoy; Mvgfii&oveg ;
Mvaol; Neavioxot;

'Hdayvot, Baooaoideg, Nsavlaxot, Avxovgyog (Ari- Niptea ; Nrjgetfcg ; Niojirj ; Eavxgiai
;

OiSLiiws ;

stoph. Thesmoph. 135 mit Schol.), 4) 'Ayaneyivcor, "Oitlwv xgioig ; 'Oaxo/.oyot, wahrsch. Satyrsp.
;
Ila-

Xor]<pogoi, Evficrides, JJgmxevg, 'Ogeoxeia genannt ?.a,ur)8r]g ; Ilsvdsv;; Tlsogai^iSsg ;
JlrjrMur); Ilgo-

nach Schol. zu Aristoph. Froschen 1124. Da das firtdsvs /.vouevog; IIoo/iir]Osig (xvgxaevg), batyr-

Satyrspiel jedenfalls in sehr losem Zusammenhang drama; IlgoiirjQev? xvgyogog; Ilgoxo/^of, Ilgw-

mit den andern drei Stiicken stand, schwankten die xevg Satyrsp.; SaXa/nirtat; SefieXri rj vdgotpogot;

Alten (?Agiotagxog xai'A7iokXa>vtog)na.ch dem Zeug- Ziovyog (Socmhrig), wahrsch. Satyrsp.; Ziovcpog

nis des angefiihrten Scholion, ob die drei oder {nexgoxvhaxrjg) ; StpLyt Satyrsp.; Tt)lt<?og (vgl.
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Pilling quomodo Telephi fabulam et scripto- Codex ist gegeben von K. Merk el Aeschyli quae

res et artifices veteres tractaverint, Halle 1886); supersunt e cod. Laur. descripta, Oxon. 1871 fol.,

Togoztdeg; 'Yipmvlrj; $doxzrjxr)g ; <Pogxtdsg Sa- dazu praefationis lineamenta, Quedlinburg 1870,

tyrsp. (vgl. CIA II 973, 31); 4>gvyeg rj "Exxo- vgl. R. Merkel A. in italien. Hss. 1868; die

oog Xvxga; Wvxaycoyoi (vgl. Valckenaer Diatr. beste Vergleichung ist jetzt die von Vitelli in

286); Yvxoozac;a;'Qge[&via. Nur die Titel ken- der Ausgabe. von Wecklein, Berlin 1885. Ob

nen wir von den Stiicken: 'AxaXavxri , Arjpvioi, alle andere Uberlieferung vom Mediceus abhangig

Nifisa, IloXvSsxxrjg. Ein Kvxvog darf nicht aus ist oder nicht, dariiber sind immer noch die

Aristoph. Friisch. 963 erschlossen werden und Meinungen geteilt. Choephoren (wie schon
_

der

$gvyioi ist ein offenbares Versehen im Katalog 10 iiberall fehlende Anfang beweist) und Hiketiden

des Mediceus (s. auch Hippenstiel a. a. O. 4). beruhen in der That nur auf M. Bei Agamem-

Sammlung der Fragmente in A. Naucks Tragi- non und Eumeniden kann es zweifelhaft sem:

corum graecorum fragmenta, 2. Aufl. 1889. Im moglich ware wenigstens, dass die anderen Hss.

allgemeinen s. Welcker Die griech. Tragodien aus dem (im Agam.) noch vollstandigen M ge-

mit Riicksicht auf den epischen Cyclus geordnet flossen und einzelne bessere Lesarten durch Con-

1839 und Kleine Schriften IV (1861) 180ff. jectur gefunden waren. Dass dagegen in Prom.

Schon ein Uberblick fiber die Titel zeigt, Sept. Pers. die andere (auf ein Grundexemplar

dass A. fast ohne Ausnahme ,homerische' Stoffe zuruckgehende) Uberlieferung nicht aus M kommt,

behandelt hat. Es ist richtig, wenn es heisst, sondern aus einer ahnlichen, aber in manchem

dass seine Tragodien xnjiax1} T&v 'Ofirjgov fieya- 20 selbstandigen und besseren Hs., die nur auf den

Xwvdclxvcov seien (Athen. VIII 347 e. Schneide- gleichen Archetypus wie M zuriickzufuhren ist,

win Philol. VIII 1853, 736ff. Hiller Rh. Mus. sollte schon das beweisen, dass ein unzweifelhaft

XLII 1887, 331ff. v. Wilamowitz Herakles echter Vers (Sept. 195) nur im Med. fehlt (merk-

I 94, 59), ,Homer hat dem Volke ein gewaltiges wfirdigerweise genau wie bei Sophokles der unent-

Mahl zubereitet und A. setzt ihm davon einzelne behrliche Vers OR 800 nur in L nicht steht).

Gange vor', die ionische Recitation, das dorische Andere durchschlagende Divergenzen der Uber-

Chorlied und das aiolische Melos kamen in Athen lieferung bestatigen das. Den M als einzige

zusammen, dem Bocksgesang die Form zu geben; Quelle aller Hss. erklarte zuerst B urges 1821,

ihm gab A. die Heldensage zum Inhalt, die bis- dann Cobet, W. Dindorf Philol. XVIII 55ff.

her im homerischen Epos besungen war. So ist 30 XX Iff. 385ff. XXI 193ff. A. Kirchhoff ebenda

A der Erbe Homers und Schopfer der attischen IX 161ff. a. Ausg. C. Prien Beitrage zurKntik

Tragodie in ihrer Eigenart (s. namentlich v. Wi- von A. Sieben, Liibeck 1858, 45ff. N. Wecklein

lamowitz Herakles I 92ff.). Vgl. auch Kausche in seinen Ausgaben u. s., wieder ausfiihrlich ver-

Mythologumena Aesch. Diss. Hal. IX 3, 129ff. fochten von M. Sorof de ratione quae inter eos

Von der Gesamtzahl der Stucke des A. sind codd. rec. quibus Aesch. fab. Prom. Sept. Pers.

nur sieben Tragodien erhalten. Sie stehen in continentur et cod. Laur. intercedat. Diss. Ber-

denHss. gewOhnlich in folgender Ordnung : IIqo- lin 1882. Der anderen Ansicht sind G. Her-

tiri&evg, 'Exzd, Ileooai , Vgioxsta, 'Ixexideg (die mann, P.. Ritschl, F. HeimsOth Uber die

YxKTife miissen zuletzt gestanden haben, s. v. Wi- indirecte tlberlief. u. s. w. 5ff. 176ff. H. Keck
lamowitz Herakles I 195, 148). Die drei ersten 40 Ausg. des Agam. 198ff. H.Weil praefat. zur

(wenigst schwierigen) Stucke waren die am hiiu- Ausgabe 1884. v. Wilamowitz Herakles I 204;

figsten gelesenen und abgeschriebenen. Fiir die ausfiihrlich A. Reuter de Prom. Sept. Pers.

Geschichte der Uberlieferung des Textes vgl. Aesch. fab. codic. recentioribus ,
Diss. Rostock

besonders v. Wilamowitz Herakles I 120ff. 1883. Die andere Uberlieferung ausser M ist

Lykurg hatte in Athen ein officielles Textbuch noch nicht geniigend gesichtet. Fiir den in M
fur die Schauspieler angeordnet, das man aber fehlenden Teil des Agam. ist besonders Florent.

nicht wie einen Archetypus unserer Uberlieferung XXXI 8, saec. XIV wertvoll, weniger Venet. 616

anzusehen hat, s. Korn de publico Aesch. Soph. (XCI 5), saec. XV(?). Beiden wie noch anderen

Eur. fabularum exemplari Lvcurgo auctore con- fehlt Eumen. 582—644 und 794—823. Agam.

fecto, Bonn 1863. Die kritische Arbeit der Ale- 50 211—348 enthalt auch ein besonders wertvoller

xandriner stellte den Text fest. Im 2. Jhdt. n. (M sehr nahe stehender) Codex des Bessarion

Chr. wurde die Auswahl der sieben Stucke vor- Marcianus 468 (XCI 4) saec. XIII oder XIV.

genommen, die Byzantiner behielten nur jene Unter den Schol ien, die sich teils am Rande,

ersten drei in ihrer Auswahl. Die Uberlieferung. teils zwischen den Zeilen in den Hss. finden, pflegt

die wir noch haben, beruht fiir die sieben Stucke. man die des Mediceus besonders hervorzuheben.

ebenso wie fur die des Sophokles . vornehmlich Man glaubt , dass der Grundstock auf Didymos

auf dem Cod. Mediceus (Laurent. XXXII 9) saec. zuriickgeht; die jiingeren byzantinischen Scholien

X oder XI auf 84 Pergamentblattern. Die acht sind besonders ausfiihrlich zu Prom. Sept. Pers.

Blatter des 18. und die sechs inneren des 19. Die Scholien auch der anderen Hss. neben denen

Quaternio sind schon seit dem 15. Jhdt. verloren 60 des M hat zuerst HeimsOth beriicksichtigt

und damit vom Agamemnon v. 311—1066 und und ihnen selbstandige Bedeutung zugesprochen.

1160—1673 und der Anfang der Choephoren. Weitere Andeutungen in dieser Richtung giebt

Die Correcturen von zweiter Hand in M (M'-) v. Wilamowitz Hermes XXV (1890) 161ff. Es

sind meist ebenso wertvoll wie die erster Hand sind eingehende Einzeluntersuchungen nOtig. Aus-

(Mi), weil sie nach demselben zu Grande geleg- gabe der Scholien von W. Dindorfim3. Band der

ten Exemplar oder einem sehr ahnlichen nach- A.-Ausgabe ; die mediceischen Scholien am besten

getragen sind. Andere Correcturen nach spaten nach den neuen Collationen von Vitelli in

Hss. sind wertlos. Ein genauer Abdruck des Weckleins Ausg. 18S5. Vgl. Frey de Aesch.
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scholiis Mediceis, Bonn 1857. P. Heimsoth tlber

die indirecte Uberlieferung des aeschyl. Textes,

Bonn 1862, und De scholiis in Aesch. Ag. scho-

liasta Mediceo vetustioribus (die oxdfaa nalaid
des Fames.), Bonn 1868. Seelmann De propa-
gatione scholiorum Aeschyleorum , Halle 1875.

Paley Commentarius in schol. Aesch. Medicea,
Cambr. 1878. Romer Studien zur handschrift-

lichen Uberlief. des A. und zu den alten Erklarern
desselben, Sitzungher. Akad. Miinch. 1888 II

231ff. v. Wilamowitz Hermes a. a. 0. P. N.
Papageorgiu Kgixixa xai jiaXaioygarpixa sie

to. naXaia Aioj(vXov o%6Xia Jahrb. f. Philol. Suppl.
XVI (1888) 223ff.

Die erhaltenen Stiicke sind in der wahrschein-
lichen chronologischen Ordnung folgende:

IliQoai, wahrscheinlich die alteste erhaltene

Tragfidie. Das Stuck ist sehi einfach compo-
niert, beginnt mit der Parodos und entwickelt

sich in drei Hauptabschnitten , in deren jedem
eine neue Person auftritt. Erzahlende Partien

(namentlich die Erzahlung des Boten von der

salaminischen Schlacht) und sehr umfangreiche
lyrische Betrachtungen wechseln ab. Von den
zwei Schauspielern hatte der eine die Rolle des

Boten und des Dareios, der andere die der Atossa
und des Xerxes zu spielen. Im Stoffe war dem
A. Phrynichos vorausgegangen, der vier Jahre vor-

her die <Poivtaoai aufgefiihrt und darin ebenfalls

den Sieg der Athener bei Salamis dargestellt

hatte. Wie die Angabe eines Verses (durch

Glaukos h rotg sregl AioyyXov fivftmv nach der

Hypoth. der Pers.) zeigt, hat sich A. zum Teil

bis ins einzelne nach dem Vorganger gerichtet.

Unter dem, was A. anderte (Welcker Kl. Schr.

IV 148ff.), mag auch die Einfiigung der Waffen-

that auf Psyttaleia und die Hereinbeziehung der

Schlacht bei Plataiai dem hoheren Ruhme des

Aristeides dienen sollen. Das Stuck wurdc auf-

gefiihrt em Mivwvog (Hypoth.) d. i. 01. 76,4 =
472 und wiederholt in Syrakus vor Hieron (s. o.

S. 1 067), ohne Zweifel mit manchen Veranderungen.
Wenn auch aus den corrupten Versen der FrOsche
1028f. (wahrscheinlich ist doch im ersten Verse
das Auftreten des Dareios gemeint und nicht mit
Schonemann Rh. Mus. XLII 1887, 467ff. zu

andern, und mit dem lavot nur die mannigfachen
Interjectionen in den Persern verspottet) nichts

Sicheres zu folgern ist, so verbieten doch auch
schon die zwei Citate aus den Persern, die sich

in unserem Texte nicht finden, die Angabe des

Herodikos (Schol. zu der Stelle der FrOsche) von
zwei Bearbeitungen der Perser als eine falsche

Schlussfolgerung aus der Aristophanesstelle zu
betrachten. Vgl. bes. Schonemann a. a. 0.

Das Stuck ist spater natiirlich auch wieder in

Athen aufgefiihrt, und schon dam it ist die Un-
genauigkeit bei Aristophanes, der den A. nach
Erwiihnung der Septem fortfahren lasst eUa dt-

ddt;ag IJegaag uexa tovxo (v. 1026), leicht erklart.

Bei der ersten attischen Auffiihrung siegte A.
4>iveT IJegoaig F/.avy.cp IToofitj&sT (Hypoth. Med.).

Der rXavr.og war gewiss der Ilorrtsvg, wie jiingere

Hss. angeben, und nicht der xovxiog wie Welcker
ohne Begriindung vermutete (vgl. Klossowski
de Glauco Potniensi, Progr. von Trzemesno 1852.
Kolster Jahrb. f. Philol. 1861, 116ff.), der 77eo-
(ttl&evs unzweifelhaft das von Pollux mehrfach (IX

156. X 64) als IlQOfifj^evg jtvgxasvg citierte Satyr-
spiel (fur den mutmasslichen Inhalt besonders
wichtig Plut. de util. ex in. perc. II 86f. Epiph.
Ancor. p. 109 a). Die Versuche, einen ,trilogi-

schen Zusammenhang' zwischen den Stricken her-

zustellen, wie sie besonders Welcker Trilogie

470ff. ; Nachtrag 176ff. ; Kl. Schr. IV 164ff. G rupp

e

Ariadne 92ff. 625. Droysen Ubers. 157f. 204f.

R. Gadechens Glaukos der Meergott (Gott.

10 1860) 163ff. gemacht haben, konnen als abgethan
angesehen werden ; die Verschiedenheit der Stoffe

kann nicht wohl deutlicher sein. Ausser den
Gesamtausgaben des A. ist das Stuck besonders
herausgegeben von C.I. Blomfield(1814; Leip-
ziger Abdruck 1823. London 1857), E. R. Lange
und G.Pinzger (Berlin 1825), G.C.W.Schn eider
(Leipz. 1837), C. G. Haupt (Leipzig 1839), A.
Meineke (Berlin 1853), R, Merkel (Leipz. 1869),
J. Oberdick (Berl. 1876), H. Weil (Paris 1884),

20 W. S. Teuffel-N. Wecklein (Leipz. 1886 3),

L. Schiller- C. Conradt (Berlin 1888). Ver-
deutscht und erganzt von Hermann KOchly,
Heidelberg 1880 (seine allgemein abgelehnte
Meinung von der Liickenhaftigkeit des Schlusses
trug er zuerst vor in den Verhdl. d. Philol. in

Innsbruck 1875). Von sachlichen Erlauterungs-
schriften ausser den genannten oder fur A. uber-
haupt zu nennenden sind anzufiihren: G. Schiitz
de Persarum tragoediae Aesch. forma et consilio,

30 Jena 1791 und Opusc. 29ff. H. Brent an o tlber
die Perser des A. mit Vergleichung der PhOnis-
sen des Phrynichus, Miinchen 1832. L. Preller
Ausgew. Aufs. Iff. Fr. Jacobs Verm. Schr. V
545ff. Fr. Vater Jahrb. f. Philol. Suppl. IX 223ff.

G. F. Gilj am de fabula A. quae Persae inscribitur,

Upsalal857. Hannak Das Historische in den Per-
sern des A., Wien 1865. F. van Hoffs de renim
historicarum in A. Persis tractatione poetica, Koln
(Miinster) 1866. F. A. Biilau de A. Persis, Gott.

40 1866. C. J. S. Lundmann Persae A. fab. quo con-

silio conscripta videatur, Upsala 1869. Hamacher
Die Schlacht bei Salamis nach den Persern des
A., Trier 1870. Ph. Keiper die Perser des A. als

Quelle fur pers. Altertumskunde betrachtetu.s.w.,
Erlangen 1878, Nachtrag dazu in Jahrb. f. Philol.

1879, 93ff. Fr. van Hoffs Zu den Persern des
A., Emmerich 1880. Uber eine gefalschte Hs.
der Perser vgl. F. Ritschl Rh. Mus. XXVII
(1871) 114ff.

50 Die unzahligen Abhandlungen zur Kritik und
Erklarung des einzelnen kflnnen hier nicht an-

gegeben werden ; dafiir ist auf die bereits mehr-
fach vorhandenen und am Schlusse des Artikels

bezeichneten Sammelstellen fiir diese Litteratur

zu verweisen.

'liter ties, ein Stuck von altertiimlich schlich-

ter Anlage und Gliederung (Rollenverteilung : I

Danaos und Herold , II KOnig) , abcr vielfach

luckenhaft und corrupt auf uns gekommen , zu-

60 mal es in den Hss. zuletzt stand. Das Stuck
stammt aus derselben Periode wie die Perser,

mit denen es den Charakter der Altertumlicri-

keit, die dramaturgische Beschrankung und das
Vorwiegen des lyriscben Elementes gemein hat.

Aus der Haufigkeit der Bilder und Ausdriicke

aus dem Seewesen (z. B. v. 407ff. 440f. 469ff.

7<i4ff.), der hervortretenden Achtung der monar-
chischen Regierungsform und den Ausserungen
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liber die Stellimg eines Fremden ausserhalb der

Heimat (993ff., vgl. 490ff.) zu schliessen, dass

das Stiick in Sicilien abgefasst und wohl auch

aufgefiihrt sei (vgl. W. Gi 1 b ert Rh. Mus. XXVIH
1873, 480ff.), ist kaum erlaubt. Ebensowenig
gestattet eine etwa hervortretende Zuneigung fiir

Argos die Hik. in das Jahr 01. 76,4 = 461, da

ein Biindnis Athens mit Argos damals bestand,

zu setzen; so bes. 0. Miiller Eumenid. 123; Gr.

Litt.-Gesch. I 546. Biicheler will v. 152 auf den

Parthenonbau beziehen und das Stuck in 460/59

setzen, Rh. Mus. XL (1885) 628; dagegen v. Wi-
lamowitz Herm. XXI (1886) 608 Anm. Bis-

her kann man nichts anderes sicher sagen, als

dass die Hik. zu den altesten der erhaltenen

Tragodien gehoren. Sie waren gewiss das erste

Stiick einer Trilogie und als zweites sind mit

grosser Wahrscheinlichkeit die Alyvnxioi, als drit-

tes die Aavatdeg (vgl. bes. G. Hermann opusc.

H 319ff., Tittler Ztschr. f. Alt. 1838, 951ff.)

in Anspruch genommen, vgl. Gruppe Ariadne

74ff. Welcker Kl. Schr. IV lOOff. Als Mittel-

stiick wollte G. Hermann Abh. d. sachs. Ges.

d. Wiss. IV (1847) 123ff. (vgl. Nitzsch Sagen-

poesie 563) vielmehr die BaXaiionoioi betrach-

ten; das wird nur ein anderer, spaterer Titel der

AiyvTttioi sein (Welcker Rh. Mus. XIII 1858,

189ff.), zumal der Titel QaXapojioiol im alten

Katalog des Mediceus nicht steht und auch

nicht gestanden hat. In Aavaideg wollte Birt
Rh. Mus. XXXn (1877) 419ff. die Bezeichnung

der ganzen Trilogie sehen; ganz anders wiederum
Westphal Proleg. 4f. Ob 'Aixvfi<i>vr\ das Satyr-

drama zu jener Trilogie, war (Droysen tlbers,

269), bleibt unsicher. Uber die mutmasslichen

Hauptgedanken und Conflicte der Stiicke vgl.

bes. Welcker Tril. 399ff... Droysen 265f. 0.

Mull er Litt.-Gesch. II 92. Uber den Rechtshandel

in den Hiket. v.W i 1 am o w i t z Hermes XXII (1887)

247. 256ff. Sonderausgaben der Hik. von G. Bur-
ges (London 1821), C. G. Haupt (Leipzig 1829),

Paley (Cambridge 1844. 1852, mit den Choeph.

1883), F. J. Schwerdt (ex rec. G. Herm. pas-

sim emendata ed. et notis instr. Berlin 1858),

C. Kruse (griech. u. deutsch mit Lesarten, Vers-

massen u. Kommentar, Stralsund 1861). H. Weil
(Giessen 1866), J. Oberdick (nebst EM. u.

Komm., Berlin 1 869), T. G. T u c k e r (London 1 888).

'Enxa ini Or/flag. Die Schranke der zwei

Schauspieler ist in diesem Stiicke bereits einiger-

massen durchbrochen, sofern wenigstens die letzte

Scene einen dritten notwendig macht (I Eteokles

und Antigone, II Bote und Ismene, III Herold).

Die Anlage des Stfickes ist in hohem Grade
symmetrisch, namentlich in der langen Scene, in

der die sieben Kampferpaare geschildert werden

;

Gruppe Ariadne 584ff., bes. F. Ritschl Der
Parallelismus der sieben Redenpare in den S. g.

Th., Opusc. I 300ff., vgl. H. Keck Jahrb. f.

Philol. LXXXI 809ff. und dagegen F. Heim-
sflth Wiederherstellung d. Dramen d. A. 436ff.

Th. Stisser quid iudicandum sit de Ritschelii

sententia etc. Aurich 1872. Auch s. Conradt
Uber Zahlenverhaltn. im Bau der S. g. Th., Schlawe

1874. R. Klotz studia Aeschylea, Leipzig 1884.

Die beste Charakteristik des Stiickes sind die

Worte in den FrOsehen des Aristophanes v. 1021f.

Im Mittelpunkte des kriegerischen Stfickes steht

der gewaltige Charakter des Eteokles, der sich

durch den Gegensatz gegen den Chor der iingst-

lichen Jungfrauen um so deutlicher abhebt; auch

die sieben Angreifer sind anschaulich beschrieben,

mit offenbarer Vorliebe Amphiaraos (= Aristei-

des? vgl. Plut. Aristid. 3). Die Septem sind nach

der Didaskalie, die J. Franz im Med. entdeckt

und herausgegeben hat (die Didaskalie zu A.

Sept., Berlin 1848, vgl. Schneidewin Philol.

10 IH 348ff.) aufgefiihrt 01. 78,1 = 467 im Gea-

ysviSov. ivixa Aatq> , Oidfasodt, 'Eotra im &rjfiagf

Zyiyyl aaxvQixfj , wahrend Aristias und Poly-

phradmon, die Sohne der altera Kunstgenossen

Pratinas und Phrynichos, den zweiten und dritten

Preis erhielten. Durch diese Nachricht sind alle

fruheren Vermutungen uber die trilogische Stel-

lung des Stiickes hinfallig geworden (das Richtige

hatte schon A. F. Nake erkannt, s. Ritschl
Rh. Mus. XXXII 1872, 194. 196ff.). Wir wissen

20 jetzt, dass die Trilogie genau dem sachlichen Zu-

sammenhange des M^hus folgte , in der Weise,

dass das Schlusstiick , die 'Ema , die Motive der

beiden vorausgegangenen Tragodien zusammen-

fasst, indem der Kampf zwischen Eteokles und
Polyneikes sich als Folge der Verschuldung von

drei Generationen darstellt, des Ungehorsams des

Grossvaters Laios gegen das Orakel (v. 745ff.)

und des Fluches des Oidipus uber die von ihin

Erzeugten (v. 772ff.). Nun hat man aber an

30 dem Schluss des Schlusstiickes der Trilogie An-

stoss genommen, der noch eine ungeloste Ver-

wicklung bringt (Antigone will trotz des Ver-

botes den Bruder bestatten), und Unechtheit oder

wenigstens Uberarbeitung dieses Schlusses an-

genommen, vgl. bes. Oberdick de exitu fabulae

A. quae S. adv. Th. inscribitur, Arnsberg 1877.

W. Richter quaestiones Aeschyleae. De duplici

editione Sept. fabulae, Berlin 1878. Wecklein
Uber die Textiiberlieferung des A. und anderer

40 griech. Trag., Sitzb. der Miinch. Akad. 1888, 327ff.,

namentlich auch Bergk Gr. Litt.-Gesch HI 302 ff.

Sonderausgaben der Septem von Blomfield
(Cambridge 1812. 1824. Leipz. 1823), C. Schwenk
(Utrecht 1818), C. G. Haupt (Leipz. 1830), G.

C. W. Schneider (Leipz. 1834), F. Ritschl

(cum schol. Med. Elberfeld 1853. Leipz. 18752),

J. Davies 1878, A. W. Verrall London 1887

(A. W. Verrall u. Bayfield, London 1888).

Ausserdem mogen genannt sein L. Schmidt
50 Uber die trilog. Kompos. der S. g. Th., Z. f.

Altw. 1856 nr. 49—51. F. Susemihl ebenda 1857,

lOOff. Fr. Vater de A. Oedipo, Jahns Arch. XVI
llOff. Welcker Oedipodee und Thebais, Kl.

Schriften IV 136ff. Waldeyer de A. Oedipodea

I. Neuss 1863. II. Leobschiitz 1873. H. Geist de

fabula Oedipodea, Biidingen 1879—80. A. F.

Nakes Einl. im Rh. Mus. XXVH 196ff. Zzoha
.-ta/.aia el; rovg'Exra Philol. XX 386ff. A.Nauck
Uber eine griech. Hs. (enthalt Pind. 01. Aisch.

60 Prom. u. Sept.) Mel. greco-rom. II 487ff. Ch. Muff
Der Chor in den S. des A., Halle 1882.

Ilgoftrj&evg beofio)xr\g. Das Stuck hat

eine einfache Anlage: es zerfallt in drei Teile,

deren mittlerer die Ioscene ist. Im Mittelpunkt

steht die Entwicklung des einen grossen Charak-

ters, des Prometheus, welchem abermals ein weib-

licher Chor gegeniibersteht. Auch die anderen

Personen sind Getter, und die Zeit, in welcher
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das ganze spielt, iat der Anfang von Zeus Herr-

schaft. Dieser erscheint zunachst als gewalt-

thatiger Tyrann; das wild sich daraus erklaren,

dass im Laufe des Stiickes durch die VersOhnung
des durch rohe Gewalt zur Herrschaft gelangten
Gottes mit dem weisen menschenfreundlichen
Titanen die Gewaltherrschaft zum xoo/ios wird.

Der Ilgofi. 8so
t

u. entfernt sich durch manches in

der Ausdrucksweise, durch entwickelteres Maschi-
nenwesen, durch seine metrische Anlage und Aus-
fiihrung von der Art der alteren Stiicke des A. und
nahert sich mehr der des Sophokles und Euripides.

Ein dritter Schauspieler ist nur in der ersten

Scene notig. Man hat in dem erhaltenen Stuck
«ine spatere Diaskeuase erkennen wollen (s. West-
phal Proleg. 8ff. Rohleke Sept. adv. Theb. et

Prometh. vinct. esse fabulas post Aeschylum cor-

rectas, Berlin 1882. Heidler de comp. metr.

Prom. fab. Aesch. cap. IV, Breslau 1884), ein

Auskunftsmittel , das hier noch weniger als in

den Sept. zu verteidigen ist, bei unserer so ge-

ringen Kenntnis der Entwicklung aischyleischer

Kunst im einzelnen. Zudem wissen wir tiber die

Zeit des Prom, nur, dass er nach 01. 76,1=475
gedichtet sein muss (da fand nach Thukyd. Ill

116 der beriihmte Ausbruch des Aitna statt, und
Prom. v. 367ff. sind vatieinium ex eventu). Auch
Ubereinstimmungen wie Prom. 876 und 883 mit

Suppl. 45 und 230 beweisen nichts, noch weniger

die angebliche Anspielung Pindars P. IV 291 auf

den Prom. (Christ Gr. Litt.-Gesch.a 185). Man
kann nur sagen, dass der Prom, in die spatere

Zeit des A. zu gehoren scheint, zumal er mannig-
fache Verwandtschaft mit der Orestie zeigt ; un-

mOglich ist, dass er noch nach der Orestie in Sici-

lien gedichtet sei (Bergk Gr. L.-G. Ill 312ff.
;

vgl. v. Wilamowitz Hermes XXI 1886, 610f.,

dessen nahere Datierung mir unverstandlich ist).

Man pflegt den Ilgo/i. migyogos und den Ilgo/i.

Xvofisvos mit dem erhaltenen TTqo/a,. Sea/icoxrjs zu

«iner Trilogie zu verbinden , und es ist sicher,

dass auf den Seofi. der h>6ji. folgte (Schol. Prom.
vinct. 511). Den Ilgofi. stvgcp. stellte Wclcker
(Trilog. und Nachtrag) an den Anlang und liess

darin den Feuerdiebstahl dargestellt sein. Aber
diese vorausliegenden Begebenheiten sind in dem
erhaltenen Prometheus so ausfuhrlich erzahlt, dass

sie unmOglich in einem vorangegangenen Stuck
dargestellt sein konnten und nach Schol. Prom,
vinct. 94 hat Prometheus in dem xvgqpogog gesagt,

er sei 30 000 Jahre gefesselt gewesen (dedio&ai).

Letztere Angabe macht auch Bergks Meinung
(Gr. L.-G. Ill 318ff.) , dass das jivg<p6go; das
Satvrspiel sei, sonst xvgxaevg genannt, unmOg-
lich (319 Anm. 108 ist eine unhaltbare Erklarung
jener Worte). Oder man mtisste die Angabe der

Schol. fur falsch halten und fur den Tivgy. den
Zvdfi. einsetzen wollen, da bei Philodem. xegi

evosjl. p. 39 Gomp. steht Alayy't.og h xcS "/.[vo]-

fievfci} IIg]o/it]daT... [vn]b Aiog dedfeo&cu]. Sonst
hat die Annahme Westphals Proleg. 207ff.

am meisten fur sich , dass der Jlgo/t. nvgtpogog

das Schlussstuck war, in dem die Stiftung der

attischen TIgoij.TjdeXa und des Fackelwettlaufs
und die Apotheose des Prometheus stattfand (zu-

mal nvgtpogog der ,Peuerdieb' kaum heissen kann,
wohl aber typisch den Fackellaufer bezeichnet,

Pollux Yin 116 u. zahlreiche attische Inschrif-

ten), vgl. Diintzer Jahrb. f. Philol. CXLIII
737ff.

Sonderausgaben des Prom, von Blomfield
(Cambridge 1812. Leipz. 1822), C. G. Haupt
(Leipz. 1826), J. Griffiths (1834), G. C. W.
Schneider (Leipz. 1834), J. Minckwitz(1839),
Le Bas u. Th. Fix (1843), G. F. Schomann
(griech. u. deutsch, Greifsw. 1844), A. Meineke
(cum schol. Medic, Berlin 1853), L. Schmidt

10 (Berlin 1870), F. A. Paley (1875), N. Weck-
lein (Leipz. 18782), H. Weil (Paris 1884),

Glacebrook (London 1887), Xanthopulos
(Athen 1888), Plaistowe and Marow (London

1891). Ausserdem seien erwahnt ausser Welckers
angef. Schriften und der Griech. Gotterlehre II

24tjff. A. Feuerbach nachgel. Schr. (Braun-

schweig 1853) IV 129ff. G. Hermann de Prom.

Aesch., Leipz. 1846. H. Keck der theolog. Cha-
rakter in A. Prom. Tril., Gliickstadt 1851. SchO-

20mann Opusc. in 95ff. und Noch ein Wort iiber

A. Prom., Greifsw. 1859. H. KOchly Akad. Vortr.

u. Reden (Zurich 1859) I 8ff. W. Vischer tjber

die Prometheustragodien des A., Basel 1859. W.
S. Teuffel Tiber des A. Promethie u. Orestie,

Tubingen 1861, Iff. W. Marcowitz de A. Prom.

Diisseld. 1865. J. Caesar Der Prom, des A.,

Marburg 1860. P. J. Meyer Prom, quo in loco

agi videatur, Bonn 1861. B. Foss de loco in

quo Prom. ap. A. vinctus sit., Bonn 1862. Tiber

30 die scenische Darstellung s. auch das Programm
von C. F. Miiller, Stade 1871, und W. Otto
quaestiones de Prom, re scenica, Berlin 1872. H.
Martin la PrometmSide, Paris 1875. Al. Kolisch
Der Prom, des A. nur zu verstehen aus der Eigen-

tumlichkeit seiner Entstehungsweise, Berlin 1876,

u. Wer lSst die Fesseln des Prom. , Ztschr. f. d.

Gymnw. XXXIII 65ff. Milchhoefer Befreiung

des Prometheus, 42. Winckelmannsprogr. 1882.

'Ogeoxeta oder die Tragodien 'Aya/ti/ivrnv

40 Xorjqpogoi Eifievides nebst dem nicht erhaltenen

Satyrdrama Ilgmxevi (fiber den Namen 'Ogsaxeia

s. o. S. 1071), aufgefiihrt und mit dem ersten Preise

gekrOnt 01. 80,2 = 458 agyovxos <Pdo>cXeovs,

syogriyei SevoxXijs 'Arpidvsvg (Hypoth.), ist die

einzige auf uns gekommene Trilogie. Hier zeigt

sich die vollendetste Kunst des A. in allem, in

Composition und Charakterzeichnung, in Sprache
und Versbau, auch in der nun erst gewandten
und ausgedehnten Verwendung eines drittenScb.au-

50 spielers. Die drei Stiicke bilden ein zusammen-
hangendes Ganzes, dessen einzelne Teile einander

erganzen und voraussetzen und von einander nur

durch grossere Zwischenraume der Zeit getrennt

sind, als sonst Akte desselben Dramas. Die Hand-
lung verteilt sich so, dass der Agamemnon die Er-

mordung des Agamemnon durch Klytaimnestra

enthalt, das zweite Stuck deren Ermordung durch

ihren Sohn Orestes , das Schlussstuck die Siih-

nung des Orestes : Frevel, Rache und Stihne. Die
60 Anlage ist bei alien drei Stucken wesentlich die-

selbe; jedes zerfallt in drei Akte. Aber in der

Ausfuhrung ist der Agamemnon ohne Zweifel

das bedeutendste, wohl tiberhaupt die herrlichste

Tragodie, die uns aus dem Altertum erhalten ist.

Die Choephoren sind auch dadurch merkwurdig,

dass sie Gelegenheit geben, die Art der drei

grossen Tragiker an demselben Stoife zu ver-

gleichen (gegeniiber der Masse unbedeutender
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Litteratur dariiber wird immer A. W. Schlegel
Vorles. fiber dram. Kunst I 222ff. seine Bedeu-
tung behalten, vgl. Gruppe Ariadne Iff. 453ff.

Fleischmann Krit. Stud, tiber die Kunst der

Charakteristik bei A. und Soph., Erlangen 1875.

L. Fischer Die Choephoren des A. und die

Elektra des Soph, und Eurip., Feldkirch 1875).

Im letzten Stiicke werden die Satzungen der

Blutrache verklart zu sittlicher Gerechtigkeit,

zu humaner Versohnung, die blutdttrstigen TOch- 10

ter der Nacht werden zu milden Gottinnen der

Gnade; in Athen wird die Rechtsprechung des

Areopag gestiftet, die mit dem Dienst jener Got-

tinnen verbunden war. Vgl. auch Nagelsbach
de religionibus Orestiam continentibus, Erlangen
1843. Mollwo Darlegung des innern Gangs der

Orestie, Parchim 1862. W. S. Teuffel tiber des

A. Prom. u. Orestie, Tubingen 1861. G. Her-
mann de re scenica in A. Orestea, Leipz. 1846
= Ausg. II 648ff. Wecklein tiber den Schau- 20
platz in A. Eumeniden, Sitz.-Ber. Akad. Miin-

chen 1887 I 62ff., zum Agamemnon vgl. auch
Theodor Voigt de Atrei et Thyestae fab. Dissert.

Hal. VI (1886) 807ff.

Ausgaben der Orestie von J. Franz (gr. u.

deutsch, Leipz. 1846), Theod. Heyse (Halle

1884), N. Wecklein (Leipz. 1888); deutsche

Nachbildung u. Erklarung von Osw. Marbach
(Leipz. 1874).

Ausgaben des Agamemnon von W. Humboldt 30
(mit Anmerkungen von G. Hermann 1816),

Blomfield (Cambridge 1818. Leipz. 1822), R.

H. Klausen (Gotha 1833; 2. Ausg. vonE. Enger
Leipz. 1863), C. G. Haupt (Berlin 1837), G.

C. W. Schneider (Leipz. 1839), 0. T. W. Peile
(18422), c. Felton (Cambridge 1847), Paley
(Cambrigde 1853), R. Enger (Leipz. 1855, 2.

Aufl. von W. Gilbert, Leipz. 1874), S. Karsten
(Utrecht 1855), Schneidewin (Berlin 1856,

2. Aufl. von 0. Hense, Berlin 1883), C. F. 40
Nagelsbach(hrsg. von F. List Erlangen 1863),

K. H. K eck (griech. u. deutsch mitEinl. und Komm.
Leipz. 1863), J. A. C. van Heusde (c. schol.

et comm. Haag 1864), C. Weyrauch (Breslau

1868),B.H.Kennedy(Cambridge 1878),Margo-
liouth (London 1884), U. v. Wilamowitz-
Mellendorff (Text u. Ubers. Berlin 1885), A.
Sidgwick (Oxford 1888), Verrall (London 1889).

Ausgaben der Choephoren von K. Schwenk
(Utrecht 1819), Blomfield (Cambridge 1824. 50
Leipz. 1824), Klausen (Leipz. 1835), F. Bam-
berger (Gottingen 1840), A. de Jongh (Utrecht

1856), Conington (1857), Davies(1862), Palev
(Cambridge 1883).

Ausgaben der Eumeniden von G. Wakefield
(1794), G. Hermann (1799), K. Schwenk (Bonn
1821), G. Burges (1822), 0. Miiller (Gott.

1833, nebst zwei polemischen Anhangen gegen
G. Hermann und Fritzscbe, Gott. 1834),

J. Minckwitz (Leipz. 1838), Scholefield60
(1843), Linwood (1844), G. F. SchOmann
(deutsch mit Einl. u. Anm.. Greifsw. 1845), R.

Merkel (Gotha 1857), J. Davies (Dublin 1885),

A. W, Verrall (zuletzt London 1889), A. Sid-
gwick (Oxford 1887).

Gesamtausgaben des A.: Ed. princ. von Al-

dus (Venet. 1518). Danach A. Turnebus (Paris

1552), Fr.Robortelli (Yen. 1552), H. Stepha-

nus (c. schol. locupl. P. Victorii cura, Paris

1557), W. Canter (Ante. 1580), Tho. Stanley
(London 1663), cum notis varr. cur. C. dePauw
(Haag 1745), danach die grosse Ausg. von S.

Butler (Cambr. 1809—1816. 8 voll.), C.G. Schiitz
(Halle 1782—94, ed. H 1799—1807, ed. m
1809-21), F. H. Bothe (Leipz. 1805. 1830),

A. Wellauer (Leipz. 1823), G. H. Schafer
(Leipz. 1827), W. Dindorf (in denpoetae scaen.

Leipz. 1830. Oxf. 1851 und 1832—35 in 6 voll.

ed. quinta Leipz. 1866—69. Text Leipz. 5mal
1827—73), bei Didot E. A. J. Ahrens (Paris

1842), F. A. Paley (Cambr. 1846—51, London
1860. 1870. 1879), G. Hermann (Leipz. 1852
und Berlin 1859), J. A. Hartung (Leipz. 1852
-55), H. Weil (Giessen 1858—67), R. Merkel
(Oxford 1871, s. o.), A. Kirchhoff (Berlin 1880),
H. Weil (Textausgabe Leipz. 1884), N. Weck-
lein (cum lection, et schol. cod. Medicei ab
Hieron. Vitelli denuo collat. Berlin 1885). Agd-
fiara acpCofieva aal wioXwXorcov axoanaofiaxa,

fisxa iq~rfyi)xiK(ov xal xgmxwv orjfteiwoewv xfj

avvegyaain. E. Zmfiagibov ixSido/teva ford N.
Wecklein, Athen 1891.

Von Ubersetzungen mag auch hier wenigstens

die von Droysen (mit guten Einleitungen, zu-

letzt Berlin 1884) genannt sein.

Eine Charakteristik der Kunst des A.

kann hier nicht versucht werden. Es mag we-

nigstens hingewiesen sein auf die Charakteristik

des A. bei Aristophanes in den FrOschen 914ff.,

die wicbtiger ist, als alles was spater fiber A.

geschrieben ist. Die Neuerungen und Anderungen,
durch die A. der eigentliche SchOpfer und Gesetz-

geber der attischen TragOdie geworden ist, sind

oben erwahnt. Ausserdem hat er auch das

Aussere der Bfihneneinrichtungen, Costume etc.

prachtiger und grossartiger gestaltet; so hat er

zuerst Syrma und Kothurn u. a. in Anwendung
gebracht, in Decoration vieles verbessert und er-

funden, die Orchestik mannigfach ausgebildet.

Die Zeugnisse daffir bei F. Scholl vor Ritschls
Septem 82ff. Seine Bfihne war zuerst der ein-

fache runde Tanzplatz, Einrichtung einer Riick-

wand scheint erst vor der Orestie stattgefun-

den zu haben, v. Wilamowitz Hermes XXI
(1886) 598ff. B. Todt Philologus XLVin (1889)

505ff. (ausserdem Dorpfeld in A. Miiller

s

Griech. Buhnenaltert. 416ff. und Kawerau in

Baumeisters Denkm. 1732ff. u. a.).

Die aussere Gliederung der Stucke ist von

altertumlicher Strenge und Einfachheit, sym-

metrisch oft bis ins einzelne sind auch die Dialog-

partien gebaut. Man hat oft die grossen ein-

fachen Linien und den herben Parallelismus archa-

ischer Kunstwerke treffend verglichen. S. oben

zu den Septem; ausserdem H. Weil de la com-

position symmetrique du dialogue dans les trage-

dies d'Es'chvle, Paris 1860, und Jahrb. f. Philol.

LXXIX (1859) 721ff. 835ff. H. Keck ebenda

LXXXI (1860) 843ff. nnd wieder H.W e i 1 LXXXIII
(1861) 377ff. Martin de responsionibus diverbii

ap. A., Berlin 1862. Sudhaus de A. sticho-

mythiis, Treptow 1864, bes. auch 0. Ribbeck
qua A. arte in Prom. fab. diverbia eomposuerit

Bern 1859, vgl. auch R. Klotz studia Aeschylea,

Leipz. 1884. flbersicht von N. Wecklein Phi-

lolog. XXXI (1872) 783ff. Im allgemeinen fiber
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symmetrisclien Ban der tragischen Dialogpartien

gegen ubertriebene Annahmen W. Christ Philol.

Versamml. 1877, 141ff. Die metrische Kunst des

A. zeigt bei grosser Mannigfaltigkeit stets strenge

Gesetzmassigkeit. Im Trimeter sind Auflosungen

undAnapaeste nochsehrbeschrankt, vgl. R. Enger
Die Auflosungen im Trimeter des A., Eh. Mus.

XI (1856) 444ff. C. F. Miiller de pedibus solu-

-fcis in dial, senar. A. Soph. Eur., Berlin 1866.

Bump el die AuflOs. im Trim, des A. und Soph.

Philol. XXV (1867) 57ff. G. Engelinann de

vario usu trimetri iambici in diverbiis trag. A.

et Soph., Neusohl 1874. Die Chorgesange sind

so streng ebenmiissig angelegt, dass nicht bios

Silbe um Silbe sich in Strophe und Gegenstrophe

metrisch entspricht, sondern auch dasselbe Wort

oft an derselben Stelle einen neuen Gedanken

beginnt, s. Rossbach und Westphal Griech.

Metr. Ill ofter. Westphal (Prolegom. lOff. 96ff.)

wollte auch hier jedes ioqix6v nach dem terpan-

drischen Schema in aqx"-, dfi<paX6g, ayoaytg teilen,

s. dagegen bes. R. Arnoldt Der Chor im Agam.

des A., scenisch erlautert, Halle 1881, 40ff., vgl.

Dippe de canticorum Aesch. compositione, Soest

1886. Ausserdem sei besonders angefuhrt Reiter

de syllabarum in trisemam longitudinem produ-

ctaram usu Aeschyleo et Sophocleo, Wien 1887.

Die Zahl der Choreuten ist bei A. in fraherer

Zeit 12 im einzelnen Stuck gewesen (vit. Sophocl.

Suid. s. Socpoxirjg). Sophokles soil die Zahl auf

15 erhoht haben. Sicher ist ausserdem aus Agam.

1299ff. und Eumenid. 585ff. , dass der Chor der

Stiicke der Orestie 15 betrug. Der mutmass-

liche Gang ist der, dass zunachst dem Tragiker

wie dem Dithyrambendichter 50 Choreuten ge-

geben wurden, von denen er den 4 Stiicken je

12 zuteilte und die 2 iibrigen zufiigte wo er

-wollte. Das muss auch in der Polluxstelle IV

111 stecken, auch wenn sie zum Teil falsch^ist:

x6 de jtaXaiov 6 xoayixog xoqos Tisvxrjxovxa r\aav,

a%QL xmv Evpssvidwr Aloivlov. Schon um 465

werden 60 Choreuten (4X15) festgesetzt sein.

Vorher aber war im einzelnen grOssere Freiheit,

und in den Supplices mag in dem einen Stiicke

der ganze Chor oder doch mehr als 12 aufgetreten

sein (s. v. Wilamowitz Herakl. I 90). Uber

die Vortragsweise der Chorpartien ist fast nichts

Sicheres iiberliefert. Daruber, wann der ganze

Chor, wann Einzelchoreuten, wann Reihen des-

selben, wann Halbchore, wann der xoovcpalog das

Wort haben, ist fast nur da Sicheres zu wissen,

wenn bestimmte Kriterien im Texte selbst vor-

liegen. Um so mehr ist vermutet worden. G.

Hermann begann in ausgiebigem Masse mit

solchen Zuteilungen in seinen Ausgaben. Von

den zahlreichen Schriften daruber sind besonders

zu erwahnen Bamberger opusc. acad. I Iff.

Arnoldt Der Chor im Ag. des A., Halle 1881;

Der Chor in den Sieben des A., Halle 1882. Muff
de choro Persarum fab. A.. Halle 1878. Zacher
Philol. Vers. Gera 1879, 64ff. Wecklein Uber die

Technik und den Vortrag der Chorges. des A.

Jahrb. f. Philol. Suppl. XIII (1882).

Uber den eigentlichen Stil des A. s. die Ur-

teile der Alten bei F. Schfill a. a. O. 36n\ bes.

Vita § 5: xaxd Sk xrjv avv&eoiv xfjg xottfoscog

irjXoT to dSoov dei nldofia, 6vo/j.axoxouaig re xai

im&sxoig, exi 5i fiexaqjogaTg xai naai xdig dvva-

jisvoig oyxov xfj tpodoei nsQidstvai xgcb/ievog »x)..,

vgl. Aristoph. FrOsche 1004 dXK & ngcoxog xwv

'EX).rjva>v jvvoycboag gfj/iaxa osfivd xai xooprjoag

xgayixov Ifjgov und alles folgende. Nichts anderes

soil es auch bezeichnen, dass A. fie-d-uow seine Tra-

godien gedichtet habe (Zeugnisse bei F. Scholl

a. a. O. 14ff.), als den besonders hohen Schwung

dieser wahrhaft dionysischen Natur. DerWahn-
sinn des Dionysos, d. h. die Trunkenheit, kommt

10 ja nach urspriinglicher Auffassung iiber jeden

Dichter, wenn er dichtet (Athen. IX 406 duo

fis&7]g xai t) xfjg xoaycpdiag xai i)_ xfjg xayfimbiag

evoeoig ev 'Ixagia xfjg Axxixfjg). Uber die Einzel-

heiten des aischyleischen Stiles, die Wortwahl,

die Composita, die Formen, die Praepositionen

und Partikeln, die Syntax, die Metaphern und

Bilder, die rhetorischen Figiiren u. dgl. ist eine

umfangreiche Litteratur, namentlich kleiner Schrif-

ten aufgelaufen, die hier anzufuhren nicht an-

20 geht, zumal sie an den gleich auzugebenden Orten

leicht aufzufinden sind. Lexica: Lex. Aesch.

vonWellauer, Leipz. 1830. G. Linwood, Lon-

don 1843—47. W. Dindorf, Leipz. 1873—76.

L. Schmidt Supplementi in lex. Aesch. a Dind.

compos, spec, Greiffenberg 1875. Uber die reli-

giOsen Anschauungen des A. ist unendlich viel

Unbedeutendes und Schiefes gesagt und in Allge-

meinplatzen gesiindigt worden. Hier kann um so

weniger darauf eingegangen werden, als gerade

30 fur die Theologumena Aeschyli die Einzelunter-

suchung der sacralen Thatsachen und der reli-

giosen Empflndungen und Richtungen der Zeit

noch zu fordern ist. Gerade in dieser Beziehung

haben wir der Phrasen uber A. wie iiber Pindar

nun endlich genug. Immer noch das Tiefste sind

die betreffenden Schriften von Welcker (bes. auch

Gotterlehre II). Nagelsbach Nachhom. Theol.

mischt zu viel Fremdartiges ein. Ausserdem

mOgen wenigstens genannt sein R. H. Klaus en

40 Theologumena Aesch., Bonn 1829. R. Hagen
de rerum divinarum apud A. condic, Berlin 1843.

G. Dronke Die sittl. u. relig. Vorstell. des A.

Jahrb. f. Philol. Suppl. IV 7ff. De fato Aeschyleo

nach vielen anderen zuletzt P. Stengel, Jena

1875. Cipolla della religione. di Eschilo e

di Pindaro, Rivista di filol. VI. Uber die politi-

schen Anschauungen des A. handelt besonders

Dettweiler quid A. de republica Atheniensium

iudicaverit, Giessen 1878.

50 Die weitere Litteratur iiber A. ist bequem

zuganglich durch N. Weckleins Berichte iiber

die aeschyleische Litteratur im Philolog. XXXI
(1872) 712ff. XXXII (1873) 318ff. XXXIV (1878)

296ff. 317ff. 539ff. und in Bursian-Miillers Jahres-

berichten. Ausserdem s. R. Klussmann index

commentationum Aeschylearum inde a 1858 ma-

rime in Germania editarum, Berlin 1878.

[Dieterich.]

14) A. der Jungere, Dichter aus Alexandreia,

60 nach Athen. XHI 599 E ein dvijg evjiaidevxog,

verfasste Meoorjviaxd exy (Diintzer Die Fr. d.

ep. Poesie vor Alexander S. 108), wohl auf An-

regung von Rhianos (Susemihl Litt.-G. d.

Alexandrinerzeit I 402, 157 b), und ein Drama

'Aufixoimv, aus dem einige Verse erhalten sind

(Trag.'gr. fr. p. 824 N.2). Schneidewin hat

ihm unter Beistimmung von Duntzer u. a. das

bei Zenob. vlg. V 85 unter diesem Namen citierte
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Werk nsgl Tcaaotpuwv zugeschrieben (Paroemiogr.

I p. XI), aber auf Grund eines luckenhaften Tex-
tes, in dem ein Citat aus dem alten Tragiker
und der Name des Paroemiographen Demon aus-

gefallen zu sein scheint, vgl. Crusius Anal,

crit. ad paroemiogr. 148. Nauck Trag. gr. fr.

p. 125f. [Crusius.]

15) A. aus Knidos, hervorragender asianischer

Rhetor, von Cicero (Brut. 316) unter den Red-
nern aufgezahlt, mit denen er wiihrend seines

Anfenthaltes in Asien im J. 78 aufs eifrigste ver-

kehrt hat, alter als Cicero und zur Zeit der Ab-
fassung des Brutus (Anfang 46) wohl nicht mehr
am Leben (Brut. 325). Uber seinen Stil vgl.

Cic. Brut. 325f. und oben u. Aischines Nr. 19.

[Brzoska.]

Aisepos (Atorjjxog). 1) Fluss in Mysien, ent-

springt auf dem Berge Kotylos des Ida (Strab.

VIII 602), nimmt den von Westen heriiberkom-

menden Karesos auf, durchfliesst bei einem 500
Stadien langen Laufe ein grosses Thai (Strab. VIII

603), bildet die Ostgrenze von Troas (XII 565.

XTH 582. 586) und miindet der Insel.. Halone
gegeniiber in die Propontis (XLTI 587). Ubrigens
orwahnen ihn auch Horn. 11. II 825. IV 91. XII
21. Hesiod. Th. 342. Strab. XII 564. 583. 585.

595. Ptol. V 2, 2. Appian. Mithr. 76. Plin. h.

n. V 141. Jetzt GOnentschai; vgl. Sperling
Berlin. Ztschr. f. Erdkunde N. F. IX (1860) Iff.

[Hirschfeld.]

2) Troer, Sohn des Bukolion und der Nymphe
Abarbaree, von Euryalos getOtet. Horn. II. VI
21. [Knaack.]

Aisimides. 1) Sohn des Aischylos, der zweite

in der Reihe der zehnjahrigen athenischen Ar-
•chonten. Euseb. Chron. I 189 u. s. II 82 Sch.
Paus. IV 5, 10. [Wilhelm.]

2) Anfiihrer der Kerkyraier in der Seeschlacht
bei Sybota im J. 432. Thuk. I 47. [Kirchner.]

Aisimnatas s. Aisymnetes.
Aisimos (AToifwg). 1) Tenedischer Heros,

Sohn der Amphithea (s. d.), Vater des Sinon der
ilischen Sage: Tzetzes Lyk. 344 aus der unver-
kurzten apollodorischen Bibliothek, wo dieses

Stemma aber die homerische Amphithea (Od. XIX
414) mit dem Odysseusstemma contaminiert ist.

[Tiimpel.]

2) Athener. Er fuhrt die Procession an bei

der Ruckkehr der Manner aus dem Peiraieus nach
Athen im J. 403. Lys. XIII 80—82; vgl.

Curtius Griech. Gesch. III6 39. S. auch Dit-
tenherger Syll. 59 N. 7. Wahrscheinlich der-

selbe verspottet bei Aristoph. Eccles. 208; vgl.

Schol. z. d. St. [Kirchner.]

Aision (Alotmv). 1) Attischer Redner in der
Zeit des Demosthenes, s. Suid. s. Arjuoo&svrjg I.

Hermippos bei Pint. Dem. 11. Aristot. Rhet. Ill

10 p. 1411a.
^ ^

[Thalheim.]

2) Athener (Kojigetog), xgirjQag/og in einer

Seeurkuude vom J. 356/5. CIA II 794 d 32.

[Kirchner.]

Aisios. 1) Aesius, Fluss in Bithynien, der

in die Propontis geht. Plin. h. n. V 148.

[Hirschfeld.]

2) Epiklesis des Poseidon am Delos, Bull,

hell. VTI 349, wo ein isgevg did fliov des Posei-

don A. angefuhrt wird. Auch Bull. hell. VII 364
ist von Reinach Ilo^aeiScov Aiaiog) wohl mit

Recht erganzt worden, wenn auch die von ihm
angenommene Identitat der beiden Dedicanten
fraglich ist. [Wentzel.]

3) Sohn des Mnesibulos, Athener (Scprjxxwg),

siegt als Chorege 365/4. CIA II 1236. Viel-

leicht identisch mit A. , Bruder des Aphobos
(Dem. XXIX 15. 55) oder mit einem anderen
gleichen Namens, Dem. XXXVIII 28. Vgl. Dit-
tenberger Syll. 411 N. 1. [Kirchner.]

10 Aisision s. Asisium.
Aison. 1) Aiaow, Stadt in Thessalien, auch

Aiamvia oierAloarrls geschrieben, der Sage nach
von Aison, dem Vater des Iason (s. Nr. 3), be-

nannt; wahrscheinlich fruhzeitig zu Grunde ge-

gangen oder doch zu ganzlicher Unbedeutendheit
herabgesunken , daher ihre Stelle nicht mehr
sicher nachzuweisen ist ; doch scheint sie in der

Nahe von Pagasai und Iolkos, also an der Grenze
der thessalischen Tetrade Pelasgiotis und der

20 Halbinsel Magnesia , gelegen zu haben (Apoll.

Rhod. I 411 mit Schol. Steph. Byz.), wo Leake
(N. Greece IV 399) und Lolling (Athen. Mitt.

IX 103) bei Sesklo, II/2 Stunden westlich vom
heutigen Volo, ihre Lage erkennen mOchten.

2) Ein kleiner Fluss in der Landschaft Pieria,

dem siidlichsten Teile des unteren Makedonien,
welcher ziemlich parallel mit einem zweiten ahn-

lichen Flussc, dem Asvxog, durch das Schlacht-

feld von Pydna, den Schauplatz der Vernichtung
30 des makedonischen Reiches durch die Romer, in

ostlicher Richtung dem Meere zufliesst (Plut.

Aem. 16); nach Heuzey (le mont Olympe et

l'Acarnanie 153f.) der jetzt Mavroneri (Schwarz-
wasser) genannte Bach siidlich von dem Stadtchen
Katerini, wahrscheinlicher aber, da durch diese

Annahme das Schlachtfeld allzu weit sudlich von
der Stelle der Stadt Pydna gesetzt wird, der eine

der beiden Biiche, welche an den DOrfern Megalo-
und Mikro-Aiani (das grosse und das kleine Dorf

40 des heil. Johannes), fast zwei Stunden nOrdlich

von Katerini, voruberfliessen; s. Rhein. Mus. N.
F. XVI 424. [Hirschfeld.]

3) Aiocov, Sohn des Kretheus und der Tyro,

der Tochter des Salmoneus (vereinzelt seine

Mutter Skarphe genannt, Schol. min. II. II 532).

Bruder des Amvthaon und Pheres, Halbbruder
des Pelias und Neleus (Od. XI 258f. Apollod. I

9, 11, 1. 16, 1. Schol. Od. XH 69. Tzetz. Lyk.
175. 872), Vater des Iason (s. d.), der deshalb

50 bei Dichtern haufig Aloovldiqg heisst. Seine Ge-

mahlin heisst bei Hesiod (fr. 37 Kink.) Poly-

mela, gewohnlich Alkimede, Tochter des Phyla-

kos und der Klymene (Eteoklymene Stesich. fr.

54 Bgk.): Pherekydes (fr. 59, FHG I 87), dem
Apoll. Rh. I 47. Ovid. Heroid. VI 105. Hyg.
fab. 3. 13. 14 folgen; Polypheme, Tochter des

Autolykos : Herodor. fr. 36" (FHG LT 37) ; Poly-

mede, Tochter des Autolykos: Apollod. I 9, 16.

1. Tzetz. Lyk. 175. 872 ; Theognete, Tochter des

60Laodikos: Andron fr. 15 (FHG LT 352): Amphi-
nome Diod. IV 50; Arne oder Skarphe Tzetz.

Lyk, 872.

Uber seine Schicksale verschiedene Versionen:

Nach der gewObnlichen Sage wird er aus der

Herrschaft des von Kretheus gegrflndeten Iolkos

von Pelias verdrangt, der A.s Sohn Iason aus-

sendet, das goldene Vliess zu holen. Als sich

die Nachricht verbreitet, die Argonauten seien.
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umgekommen, will Pelias den A. aus dera Wege
raumen und zwingt ihn, frisches Stierblut zu

trinken (das im Altertum flir giftig gait, vgl.

Jahrb. f. Philol. CXXVII 158ff.). Diod. IV 50;
oder A. tOtet sich freiwillig durch Stierblut,

Apollod. I 9, 27, 1 (danach Tzetz. Lyk. 175;
der Tod durch Stierblut auf Iason ilbertragen,

Apollon. Lex. p. 156, 18 Bekk.; bei Diod. IV
55 ist die Art des Selbstmordes des Iason nicht

angegeben). Alter scheint die Version der Nosten
(fr. 6 Kink.), nach der A. bei der Riickkehr des

Iason noch lebt und von Medeia , die ihn in

goldenem Kessel aufkocht, wieder verjiingt wird

;

dieselbe Idee in veranderter Fassung ausfuhrlich

bei Ovid. met. Vn 159ff.; Simonides (fr. 204
Bgk.) und Pherekydes (fr. 74, FHG I 89) iiber-

trugen die Verjilngung auf Iason. Bine dritte

Version lasst A. frlihzeitig sterben und die Vor-

mundschaft tiber Iason dem Pelias iibergeben,

Schol. Od. XII 69.

Auf die Version der Nosten scheint sich das

Bild einer spaten sf. Lekythos (Gerhard Auserl.

Vasenb. I 69. 70, 5. 6) zu beziehen, vgl. Arch.

Anz. 1889, 149. [Wernicke.]

4) Sohn des Mikion, Tegeat (KgaQKbrrjs), Sie-

ger in den olympischen Spielen zu Tegea. Le
Bas II 338b. [Kirchner.]

5) Maler einer rotfigurigen Schale schdnen

Stils mit Abenteuern des Theseus, die E. Be the
im archaologischen Museum von Madrid auf-

gefunden und in den Ant. Denkm. II Taf. 1 ver-

offentlicht hat. Die Darstellungen (Minotauros,

Skiron, Sau (beschiitzt von der alten Koofifivw),

Sinis , Stier , Prokrustes , Kerkyon) gehen mit

denen der Schale Journal of Hell. Stud. II pi. X
auf dieselbe Vorlage zuruck; Kiinstlerinschrift

(Aiawv eygaipev) und Namensbeischriften in ioni-

schem Alphabet. [Loescbcke.]

Aisonides (Alaovidrjs) s. Aison Nr. 3 und
Iason.

Aisopos (Ai'aauros). 1) Trager der Fabel-

und Gnomeniiberlieferung in ionischer Novellen-

poesie; naheres im Eahmen des Art. Fab el.

[Crusius.]

2) Verfertiger der Stele von Sigeion, Lowy
Inschr. gr. Bildli. 4 und XVII. [C. Robert.]

3) Tragischer Schauspieler. Schol. Aristoph.

Vesp. 566. [Kirchner.]

4) Angeblicher Alexanderhistoriker, s. Kalli-
sthenes.

5) Aesopus, tragischer Schauspieler in Rom,
s. Clodius Aesopus.

Aistraion, Stadt in Makedonien. Ptol. Ill

13, 27. [Hirschfeld.]

Aisyetes (Aiavr]zrjg), Troer. Vater des Al-

kathoos, Horn. II. XIII 427. Sein Grabmal, in

der Ilias als Warte erwiihnt (II 793), wurde noch
spater gezeigt. Demetr. v. Skepsis b. Strab. XIII

597 (fr. 22 G.). Nach Diet. IV 22 Gemahl der

Kleomestra , Vater des Antenor. [Knaack.]

Aisyle (Alav'/.rj) , Tochtcr des Atlas und der

Ple'ione oder der Okeanide Aithra, eine der

Hyaden, Schol. II. XVHI 486. Eustath. p. 1155,

62. Bei Hes. fr. 14 Kz. Hyg. fab. 192; astron.

II 21 wird sie PhaisyU genannt. [Wernicke.]

Aisyme , Stadt in Thrakien , eine thasische

Griindung (Thuk. IV 107), spater Emathia (Steph.

Byz., vgl. Liv. XLHI 7)'; schon II. VIII 304, s.

anch Steph. Byz. Lage nahe der Strymonmun-
dung. Leake N.Gr. Ill 178. 224. [Hirschfeld.]

Aisymnetes (Aiovfivijztjs) oder Aisimnetes
(Aioi/ivdxas Dittenberger Syll. 218, 1. Rohl
IGA 514; vgl. CIG 3794. Dittenberger
Syll. 369, 14). 1) Ein Wort von unklarer

Etymologie
,

gewOhnlich als atom vejkov ge-

fasst (vgl. G. Curtius Griech. Etymol. 761),

bei Homer Od. VIII 258 in der Bedeutung
10 jKampfrichter', bezeichnet eine bei den alteren

Griechen haufig vorkommende obrigkeitliche mit
monarchischer Gewalt bekleidete Wurde, welche
mit KOnigtum und Tyrannis nahe verwandt ist,

nur mit dem Unterschiede , dass sie auf freier

Wahl des Volkes beruht (aiov/ivrjTsia eaxiv aigerrj

rvoawis Arist. Pol. Ill p. 1285 a ; ol alovjivrjxat

atgexoi rives tjoav xvgawoi Theophrast. bei Dion.

Halic. Ant. Bom. V 73) und zur Wiederherstel-

lung oder Sicherung der gestOrten oder gefahr-

20 deten gesetzlichen Ordnung sei es auf Lebens-
zeit oder nur auf bestimmte Zeit und bis zur

Vollziehung eines bestimmten Auftrags erteilt

ward (Aristot. Polit. Ill p. 1285 a rjex0v & <"

fiev did jilov rrjv &SZVV xavxrjv , oi de fiexgi Tl~

vdov d>Qto/i£va>v %q6v<ov r) jzgd^emv. Theophrast.
bei Dion. Hal. Ant. Bom. V 73 f/govvxo 6'av-

roi's (xovg aiov/J.vr)ras) al ndXeis, ovx' els adgiarov

XQOvov, ovre avve%&s , dXXd jzgos rove xatgovs,

ojzore d6g~Eis ov/iqyegeiv , xai eis izoaov %q6vov).

30 Die Wahl eines A. geschah gewOhnlich durch
eine Art von Compromiss einander feindlich ge-

geniiberstehender Parteien, durch deren Kampfe
die Sicherheit des Staates gefahrdet war, mit
dem Auftrage, die zur VersOhnung der streiten-

den Interessen und zur Wiederherstellung eines

geordneten Zustandes erforderlichen Massregeln
zu ergreifen. Zu diesem Zwecke wurde dem-
selben nicht nur die hfichste vollziehende , son-

dern auch die gesetzgebende Gewalt ubertragen.

40 Die Parallele , welche Dionys. Halic. Ant. Rom.
V 75 zwischen dem A. und dem romischen Dic-

tator zieht, trifft daher nicht ganz zu. Vgl.

Arist. Polit. VI 1295 a xo nalaiov iv rots &g-
/aiois "EXXrjoiv iylvovxo rives fiovdgxai xov xqojzov

xovxov , ovs ixdXovv aiovfivrjras ' e^ovai de rivas

ttqos dX-XrjXas avrai diafpogds , fjoav de did piiv

to xazd vofiov fiaoiXixai xai bia to fiovaQyeiv

SxovMov, rvqavvixai de dta to Seojiortxcos ao-
/eiv xard rijv avrwv yrco/irjv. Mit der Neuord-

50 nung der Verfassung war in den meisten Fallen
eine schriftliche Fixierung des Gewohnheitsrech-
tes verbunden. Vgl. G. Gilbert Griech. Staats-

altert. II 280. Busolt Griech. Gesch. I 438.
Die Erklarungen des Wortes aiovfirr/rris bei

den Lexikographen (Hesvch. Etym. Magn.) ba-

sieren auf der Odysseestelle (VIH 258). Die
bekanntesten Aisymneten des Altertums sind fol-

gende : Pittakos von Mytilene , der unter den
heftigen Kampfen der Aristokraten und Demo-

60 kraten in Mytilene zum A. ernannt, nach zehn-

jahriger Amtsfiihrung seine AViirde niedergelegt

haben und ins Privatleben zuriickgetreten sein soil.

Aristot. Pol. IE 1285 a. Diog. Laert. I 74. Strab.

XIII 617. Vgl. d. Art. Pittakos. Sein Geg-
ner Alkaios nennt ihn an der angefuhrten

Stelle des Aristoteles einen Tyrannen, doch un-

terscheidet Aristoteles selbst scharf zwischen Ty-

rannen und Aisymneten. Vgl. Busolt Gr. Gesch.
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I 439. Epimenes von Milet, der nach dem Sturze

des NeleidenkOnigtums die Herrschaft in Milet

erlangte; der letzte Konig aus dem Stamme
des Neleus und unmittelbare Vorganger des Epi-

menes Amphitres stritt mit seinem Bruder Leo-

damas um die KOnigswurde und wurde, als

er dieselbe erlangt hatte, von den Sohnen des

ermordeten Leodamas getotet. Nikolaos von Da-
maskos fr. 54 (FHG III 389). Tyimondas in

local der alai/^vStai [in Megara war wohl das

Aiaifiviov , dessen Griindungssage Pausanias (I

43, 2ff.) mitteilt. Er nennt dasselbe ein Heroen-
mal (to 6i Aiaifiviov xaXovfievov (ivijfia f\v

fjocowv) und scheint es zugleicn mit dem (SovXev-

xriQiov zu identificieren , an dem ebenfalls eine

Grabsage haftete (vgl. I 42, 4 Meyagevoi Si

eon fisv ftovXevTtjQiov , TtfidXxov de r\v noze,

cos Xeyovai, tdipos). Der Bericht fiber die Ent-
Euboia , von Plutarch Sol. 14 mit Pittakos 10 stehungsursache des Aiavfiviov und der Aiav
von Mytilene zusammengestellt. Vgl. Posidippos

FHG IV 482 u. Anm. H. Heinz e De rebus

Eretriensium (Gottg. 1869) 28. Zaleukos in Lo-

kroi, dessen Gesetze nach Ephoros (Strab. VI
259. Ps.-Skymn. 315) die ersten gewesen sein

sollen , welche aufgezeichnet wurden ; auf dieser

Notiz beruht wohl der Zeitansatz desselben bei

Euseb. Ol. 29, 3 = 662/1 , d. h. er wurde 40

Jahre nach Drakon (Hieronymos Ol. 39, 3) ge

firijiai ist ziemlich confuse. Sie knupft an den
Tod des letzten megarischen Konigs Hyperion an,

der wegen seines Frevelmutes (dia siXeove^iav xai

vflgiv) von einem Manne Namens Sandion ermor-
det worden sein soil. Darnach beschliessen die
Megarer Abschaffung des Konigtums, denn sie

wollen nicht mehr von einem Einzelnen regiert
werden (I 43 , 3 fiaoiXsveo-frm ftev ovxezi vjto

evos iSoxet atpioiv). An die Stelle des KOnigs
setzt. Die Gesetze des Zaleukos genossen im 20 sollen fortan wahlbare Archonten treten (ehat

Altertum grossen Ruf. Vgl. Demosth. XXIV
140. Herakleides b. Muller FHG H 220. Epho-

ros b. Strab. VI 260. Polyb. XII 16. Zeller
Philos. d. Griech. I 403ff. Busolt Gr. G. I

276; Gr. Altert. in Mullers Handb. d. Alter-

tumswiss. IV 38. Charondas von Katana , der

das Stadtrecht seiner Vaterstadt redigierte. Er
wandte besondere Aufmerksamkeit der Fixierung

des Familienrechtes zu. Diod. XII 11. Seine

di agxovtas atoerovg xai ava fidoos axoveiv aXXtj-

Xcov). Aisymnos, ein vornehmer Megarer, begiebt
sich nach Delphi und fragt den Gott um Aus-
kunft liber die Wohlfahrt des Staates. Es wird
ihm die Antwort, dass es den Megarern wohl
ergehen werde, wenn sie sich mit der Mehrheit
beraten wurden. Die Megarer verstehen unter
der Mehrheit die Toten und erbauen in deren
Bezirk ihr Rathaus (roftro ro enos eg xovs ts-

Gesetzgebung wurde namentlich von den chal- 30 dvewras extw vofiiCovres jSovXevxriQiov Ivrav&a
kidischen Colonien im Westen angenommen.
Plat. Pol. X 599 e. Vgl. Busolt Gr. G. I 279.

Ausser den Genannten werden uns noch von Theo-

doros Metoch. Miscell. c. 101 0oifiios auf Samos
und XaiQr)iJ,a>v in Apollonia als Aisymneten nam-
haft gemacht, iiber die sonst nichts bekannt ist.

In einzelnen Stadten entwickelte sich aus dem
ausserordentlichen Amt der Aisymnetie ein stan-

diger Magistrat. Nach Aristoteles beim Schol.

rfixodd/itjaav, iva otploiv 6 rdcpog tu>v qgcbaiv sv-

ros tov (iovXevTrjoiov yevrjrat). Die Entstehung
dieser Sage hangt wohl mit der altgriechischen
Sitte zusammen, die Toten innerhalb der Stadt
zu begraben. Aisymnos ist als der Eponymos der
neuen Institution zu fassen und genoss wahrschein-
lich im Aiavuviov Heroenkult. Das Vorhandensein
der Aiot/.irazai in den megarischen Colonien zcigt,

dass der Ursprung dieser Institution im Mutter-
Eurip. Med. 19 haben die Kymaier ihre Ar- 40 lande in friihe Zeit hinaufreicht. Die Form
chonten Aisymnetai genannt (idlois de yrjoiv

'AguttOTeXrjs vjzo Kvfiaitov aiovfivrJTrjv xov agxovra

Xiyeo&at). Die Angabe im Argum. Soph. Oed.
Tyr. 6 6e 'AoiaxoxeXys iv Kvfiaitov izoXixeiq xovs

zvqAwovs <pTjoi z6 jzodxegov aiovfivrjxas jroooa-

yogeveo&ai beruht auf einem Missverstandnis. G.

Gilbert Griech. Staatsaltert. II 157. Busolt
Gr. Gesch. I 439. In Teos bildeten die Aisym-
netai eine BtHndige BehOrde, wie die ev{hvoi und

aioifivazai flndet sich auch in Selinus, das von
den Megarern im J. 628 gegriindet wurde (IGA
514). In Chalkedon, der megarischen Colonie,

gab es ein Collegium von acht aioi/j,va>vres : CIG
3794. Die Inschrift bildet ein Ehxendecret ier

aiaifivcovTes fur den dye/icov {lovX&s. Auf die
Worte aioi/ivwvTss fifjva Aiovvoiov eoxe<pdvmoar

aye/idva folgen die Namen der acht aloifivcovxes mit
Hinzufugung ihrer Phylenherkunft. Die aloi-

rifiovxoi , welche mit ihnen zusammen erwahnt 50 fivoivxeg bildeten hier wohl einen monatlich wech
werden (IGA 497 Sorts Trjtiov e(v&)vva> i) aiav-

(fi)vrjVfj (aneiftoijti ij ejzavtaxairo (xm)i ai(bv/ij-

vtjtj), dat6Xlva&ai xai avrov xai yevos tov xeivov.

otszig xov Xourov aiavftvdiCvJ iv Tern rj yfj xfj

Tqttj). Scheffler de rebus Teiorum (Leipz.

1882) 54ff. Auf der Insel Naxos waren die

aiavtivunnes eponyme Beamte des Staates. Nach
einer epigraphischen Urkunde aus dem 2. Jhdt.

v. Chr. durften sie zwei an Zahl gewesen sein;

selnden Magistrat, der sich mit den athenischen
Prytanen vergleichen lasst. Dieses Collegium
wurde, wie es scheint, durch den ygafifiaxevs

fioiXas xai ddfiov und den ayepicov flovXa; com-
pletiert. In einer aus der Wende des 3. und
2. vorchristlichen Jhdts. stammenden Inschrift

unbekannten Fundorts , deren chalkedonischen
Ursprung W. Dittenberger (Hermes XVI
164ff.) nachgewiesen hat, werden die Bedingun-

Kumanudes Bull. hell. VIII (1884) 23: Kv60gen namhaft gemacht, unter denen das Askle-

Ndl-q) alovfivcbvxfcov . . . evovs xai 2<aoxodxov.

In Megara und den megarischen Colonien scheint

die Form aiai/ivaxai ublich gewesen zu sein ; In-

schrift aus Megara bei Le Bas Voyage arch.

Meg. et ' Pe'lop. 35 a : Zvvagxiat xgotfiovXevoavro

xoxi re xovs aiai/ivdxas , rav jlovXav xai rov dd-

fiov kzeide x. r. X. Vgl. Vischer Kleine Schrif-

ten II 64. Dittenberger Syll. 218. Das Amts-

Piuly-Wisaowa

piospriestertum verkauft werden soil. Es heisst

hier: e]^eox<o de xai [x]aidi orvela&at, SfXXcoJ
de /irj&eri e^eaxco xav Ugwreiafv rj eavx]u>i •

os de x[a] euzrji i) sigoaioifivdorji [rj TZQO&ijt]

Tj iv dd/taii rj ajj.ez xai y^ oxetovv [cbs deT

dtpeJXJo&ai xov izoidfisvov xav iegcofreiav xtXJias

doa%ftas cuioreiodxoi leod[s xov Aa]x).asiiov (Dit-
tenberger Syll. 369). Vergleichen wir diese

35
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Urkunde rait dem Schluss einer Inschrift aus

Chersonasos (Dittenberger Syll. 252 xavx'

idol-e (iovXai xai ddiicoi, [trjvog Aiowaiov evvsa-

xatdexdxai
,

j}aoi).svovxog 'Aycka xov A . . . o-

qivov , jzQoaiavfiv&vxog MrjViog xov 'HQOOtXelov,

yoafinaxsvorxog Ao.fi .... oiog xov A$rjvalov),

so ergiebt sich, dass der jiQoatov/.ivwv dem athe-

nischen Epistates der Prytanen entspricht. Vgl.

Latysclieff Journ. d. Minist. d. Volksaufkla-

heischenden , unversehnlichen Gottin trat ein

neuer Gott, ein Gott der Versohnlichkeit. Der
Fluss, der im Kult des Gottes, wie woM ehe-

dem in dem der Gflttin, eine Rolle spielte, soil

dem Wandel des Kultes entsprechend seinen Na-
men gewandelt haben. Die Jugend des _Ortes

zieht des Nachts hinaus , umkranzt mit Ahren,

und badet sich im Plusse, worauf sie Epheu-
kranze anlegt und sich zum Heiligtum des A.

rung. (St. Petersburg) 1882, 243ff.; Bull. hell. 10 begiebt (Paus. VH 22, 2. Kalkmann Pausa-
IX (1885) 265ff. Die Stadt Chersonesos war
eine Grundung des pontischen Herakleia. Aus
dem jiQoawv/AvcHv dtirfen wir auf aiov/j.voivxes

schliessen. Im allgemeinen vgl. Welcker Nach -

trag zur Tril. Prom. 252. 0. Muller Dorier H
169. K. P. Hermann Griech. Altert. I § 63 A.

9. G. Gilbert Griech. Staatsaltert. II 279. 327.

M. Thamm De republica ac magistratibus Me-
garensium (Halle 1885) 15ff. Busolt Gr. G.I438;

nias 133). Der nach Pausanias am Flusse haf^

tende Name MsiXixog , sowie der Charakter des

Kultes weisen darauf hin, dass Dionysos Alov-

fivrjxqg sich in seinem Wesen mit dem Medlxiog
beriihrt, einem Gotte, der sich nicht nur in der

Gestalt des Zeus, sondern auch in der des Dio-

nysos verkSrperte (Andriskos und Aglaosthenes

bei Athen. Ill 78 C bezeugen diesen Beinamen
des Dionysos auf Naxos). Aucb in Patrai hatte

Gr. Altert. in Mtillers Handb. d. Altertumsw. 20 Dionysos unter dem Namen Aiovfiwrjttjs ein Hei-

IV 36ff. W. Dittenberger Hermes XVI 164;
Syll. 218 A. 2. 252 A. 25. 369 A. 8. Kuma-
nudes Bull. hell. VIII (1884) 23. Latysclieff
Bull. hell. IX (1885) 265ff.

2) Beiname des Dionysos, unter dem er be-

sonders zu Aroe in Achaia verehrt wurde. Hier
wurde namlich seit alter Zeit der Artemis Tri-

klaria alljahrlich der schonste Knabe und das

schonste Madchen geopfert. Das Orakel hatte

ligtum. Paus. VH 21, 2. [Toepffer.]

Aisypos (oder Aipytos; vgl. S chut art p.

XXHI), Sohn des Tiinon, Eleier, siegt als Knabe
mit dem Eennpferd zu Olympia. Sein Standbild

wie das seines Vaters daselbst von Daidalos aus

Sikyon. Paus. VI 2, 8 ; vgl. VI 12, 6.

[Kirchner.]

Alta {Aha) nach Joseph. Ant. Jud. V 297
befestigter Felsen im Siiden von Juda, wo Sim-

verkiindigt, dass dieses Opfer aufhCren sollte, 30 son wohnte; hebr. 'Etam (Richter XV 8ff.), Euseb.

wenn ein fremder KOnig einen fremden Gott
herbeibringen wiirde. Nun fiel bei der Tei-

lung der troischen Beute dem thessalischen Hel-

den Eurypylos , dem Sohn des Euaimon , eine

Kiste zu, in welcher ein Bild des Dionysos Ai-

symnetes, das Hephaistos verfertigt und dem Dar-
danos geschenkt hatte, verschlossen war. Diese

Kiste soil nach Einigen Aeneas, nach Anderen
Kassandra absichtlich. weil sie wussten, dass das

'Hxd/Li (Onom. ed. Lagarde 259) , nicht zu ver-

weehseln mit Etam auf dem Gebirge Juda, Joseph.

Ant. Jud. VIH 246. [Benzinger.]

A'ixag, nach dem Etymol. Magn. der Geliebte,

von &f.iv = Tivhiv abgeleitet (der , welcher die

Liebe einflOsst), wie der Liebende bei den Lake-
daemoniern tslcmrfy.ag heisst. Nach Aristophanes

(Bekker Anecd. 348, 2) ist das Wort von atco ab-

zuleiten. Jedenfalls bezeichnet es bei den Spar-

Bild dem Besitzer Ungluck bringen werde , zu- 40 tanern den Knaben , den ein Preundschaftsband

riickgelassen haben. Nacli Anderen hatte Eury-
pylos, des Dexamenos Sohn aus Olenos, die Kiste

von Herakles erhalten, als er mit ihm nach Troia

zog. Sobald Eurypylos das Bild erblickte, wurde
er wahnsinnig; zu Delphi, wohin er sich mit der

Bitte um einen Orakelspruch wegen der Heilung
seines Wahnsinns wandte, wurde ihm die Antwort:
wo er Menschen ein fremdartiges Opfer bringen

sehen wiirde, da solle er die Kiste weihen und sich

selbst niederlassen. Er kam nun nach Aroe ge- 50 Lakonien, sondern auf urspriinglich messenischem

mit dem Jiinglmg (d<sm'>)/.ag) der hoheren Ab-
teilung verband, auf welches im Interesse der

Ausbildung der in die einzelnen Abteilungen ver-

teilten Knaben grosses Gewicht gelegt wurde;
die sinnliche Liebe sollte dabei ausgeschlossen

sein. Vgl. Ael. v. h. Ill 10. Plut. Inst, Lac. 7.

SchOmannn zu Plut. Cleom. 181ff. [Szanto.]

Aithaia, eine der lakonischen Perioekenstadte,

wahrscheinlich nicht innerhalb des eigentlichen

rade zu der Zeit. wo der Artemis das Menschen-
opfer gebracht werden sollte, und erkannte bald

am AufhOren seines Wahnsinns, dass auf diesen

Ort der Orakelspruch ziele. Auch die Einwohner
gedachten der alten Weissagung, als sie den

fremden Konig und das fremde Gotterbild sahen

und stifteten nun . von den Menschenopfern be-

freit. ein Pest dem Dionysos Aisymnetes. Der
Fluss am Tempel der Artemis, welcher bisher

Gebiete gelegen. Steph. Bvz. Thuk. I 101.

[Hirschfeld.]

Aithalia. 1) Insel und Vorgebirge im Busen
von Ephesos. Liv. XXXVII 13. [Hirschfeld.]

2) s. Ilva.

Aithalidai (AldaXiSai; Suid. Ai&aXubai ; He-
sych. AldaXid. Demot. AiOaXlSrjg, If AldaXidaiv,

Steph. Byz. Al&a/.eT;). mittelgrosser attischer De-
mos, der Phyle Leontis und zeitweilig der Antigonis

'Aueu.i/o; (der Unversohnliche) hiess. wurde nun 60 (CIA II 316) angehorig. Tiber die Lage von A.

in Mdhyog (der VersOhnliche) umgewandelt. Paus.

VII 19, 2. 3. Der Kult des Gottes wurde einem Col-

legium von neun Mannern und ebensovielen Frauen
iibertragen, die das Volk aus seiner Gesamtheit
wahltc (Paus. VII 20. 1). Im allgemeinen iiber-

trug man auf den neuen Gott die alten Ehren,

die man ehedem der Artemis, seiner Vorgangerin,

gezollt hatte. An die Stelle der Menschenblut

fehlt es an Nachrichten, doch wird unser Demos
von der binnenliindischen Gruppe der Leontis,

zu welcher auch die Trikomia der Eupyridai.

Pelekes und Kropidai gehSrte (vgl. Eupyridai)
nicht zu trennen sein (so auch in den Katalogen

mit unverkennbaren Localzusammenhangen be-

nachbart CIA H 864. 1049). Diese Gruppe ver-

mag ich jetzt nur zwischen atlienischer und eleu-
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sinischer Ebene anzusetzen (s. Kropidai). A. lag

vermuthlich an der Stelle des heutigen Chassia.

Vielleicht hatte es mit dem benachbarten Achar-

nai gemeinsamen Amphiaraoskult ; vgl. CIA III

61 A I 13 . . . AfflaXtdcov — xai yieiXov 'Afupiagdov

— Al&aXiSmv und CIA III 25 (s. o. Achar-
nai; es handelt sich um Schiedsrichter bei einem

Streit). Der Heros eponymos ist Aithalides.

[Milchhoefer.]

Aithalides (AltiaXldrig). 1) Sohn des Hermes
und der Eupolemeia, der Tochter des Myrmidon
aus dem phthiotischen Alope (Apoll. Eh. I 51ff.

Orph. Arg. 132ff.) oder Larisa (Hyg. fab. 14),

die ihn am Plusse Amphryssos gebar (Apoll. Eh.

I 54). Am Zuge des Iason nahm er als Herold

(woraus Tzetz. Chil. II 717ff. einen qijxwq deivdg

macht) der Argonauten teil (Apoll. Eh. I 640ff.

in 1171ff. Tzetz. Lyk. 175. Etym. M.) ; bei Val.

Place. Arg. I 436ff. kampft er mit dem Bogen.

Hermes hatte ihm ein Gedacbtnis verliehen, dem
nichts entflel und das auch im Hades erhalten

blieb (Apoll. Eh. I 640ff. und Schol. zu v. 645);

er durfte sich abwechselnd (nach Tzetz. Chil. II

722 einen Tag um den andern) in der Ober- und
Unterwelt aufhalten (Pherekyd. Schol. Apoll. Eh.

I 645). Pythagoras gab vor, seine Seele sei die

des A. (Laert. Diog. VIII 4. Schol. Apoll. Eh.
I 645. Schol. Soph. El. 62, vgl. Welcker Tri-

logie 209. 276).

2) Grieche, durch einen Speerwurf des Aineias

getotet (Quint. Smyrn. XI 201ff.).

8) Einer der tyrrhenischen Seerauber, die von

Dionysos in Delphine verwandelt werden, sonst

auch Aithalion (s. d.) genannt (Hyg. fab. 134).

[Wernicke.]

Aithalion (Al&aU<m>) , einer der von Diony-

sos in Delphine verwandelten tyrrhenischen See-

rauber, Ovid. met. Ill 647; bei Hyg. fab. 134
heisst er Aethalides. [Wernicke.]

Aithaloeig, Pluss in der Troas im Gebiet von
Skepsis. Strab. X 473. [Hirschfeld.]

Aithalos, Ortsname (Suid.). [Hirschfeld.]

Aithe {Aifhi), eine State Agamemnons, II.

XXITT 295 u. o., nach Schol. II. XXIII 346 vom
Areion, dem Eoss des Adrastos, abstammend;
vgl. Paus. V 8, 3. Plut. de aud. poet. 12;
Gryll. 4.

^ ^

[Hoefer.]

Aither (Ai&rjg) , Personification der hoheren
und reineren, fiber dem drjo liegenden Luftschicht
(Cic. n. d. II 36. 40. Steph. Byz., vgl. Lehrs
Aristarch. 2 164ff.), die auch als Wohnsitz der

Getter gedacht wurde (Eur. Hel. 44ff, 605; Or.

1636f. ; fr. 491. 779 u. S. Lucret. V 495ff. Verg.
Aen. Xn 140. Nonn. XXXVI 89f.). Bei Hesiod
Theog. 124 ist er ein Sohn des Erebos und der
Nyx, Binder der Hemera ; mit ihr zeugt er nach
fr. 139 Ez. den Brotos; Vater des Uranos in

der Titanomachia fr. I Kink. ; bei den Orphikern
gilt er als Weltseele, Orph. hymn. 5 . vgl. Ari-

stoph. Wolk. 264f.; bei Hyg. fab. praef. 1 ist

er ein Sohn des Chaos und der Caligo, Bruder
der Nyx, des Erebus und der Dies ; mit letzterer

zeugt er Himmel, Erde und Meer, mit der Erde
neben vielen Personiflcationen von Lastern und
Leiden Okeanos, Themis, Tartarus, Pontus, die

Titanen und Furien. Die Vorstellung des A.

als Gemahls der Erde ist bereits bei den Tragikern

ausgebildet, Aisch. fr. 44. Eur. fr. 836. 935. 1012

(fiber die Eolle des A. bei Eurip. vgl. v. Wila-
mowitz Anal. Eur. 163f.), vgl. Lucr. I 250ff.

Verg. Georg. II 325ff. Nonn. XXVII 50. Als
Vater der Wolken bei Aristoph. Wolk. 569f. ; Va-
ter des Pan, Schol. Rhes. 36. Schol. Theokr. I

121 ; des Eros, Akusilaos bei Schol. Theokr. 13.

Identificiert mit Uranos, Cornut. n. d. 1. Nonn.
XXI 253f. ; mit der Sonne (!) Nonn. XL 407. Dar-
stellung des A. am pergamenischen Altarfries,

10 vgl. Puchstein S.-Ber. Akad. Berl. 1889, 338.

[Wernicke.]

Aitheria, Gemahlin des Isoaemus, eines vir

consularis zur Zeit Valerians. Hesych. Mil. fr. 1,

FHG IV 145. [v. Eohden.]
Aitherie (Ald-epiri), Tochter des Helios und

der Klymene, Schwester des Phaethon, eine der
Heliaden, wegen der Klagen uber ihres Bruders
Tod mit ihren Schwestern in Bernstein aus-

schwitzende Baume verwandelt. Hygin. praef.

20 (12, 15ff. Schm.) und fab. 154 (Schol. Strozz.

in German. 174, 6ff. Breys.). Der Name stand
vielleicht bereits bei Hesiod. Robert Herm.
XVIII 436. Knaack quaest. Phaethont. 10.

[Knaack.]

Aitherios (Aldegiog). 1) Epiklesis des Zeus
(s. d.). Anon. Ambr. 19 (Scholl-Studemund
Anecd. I 265). Inschrift aus Lesbos bei Conze
Taf. XVII 1. [Wentzel.]

2) Consularis Syriae zwischen 364 und 370.

30Liban. or. I 103 Reiske. [Seeck.]

Aithia s. Aithilla.

Aithikes (Affl-ixeg) , ein seiner Abstammung
nach zu den epirotischen Volkerschaften ge-

horiges Volkchcn (Strab. VII 326. IX 430), das
im nordwestlichen Winkel Thessaliens , an den
westlichen Abhangen des Lakmon und seiner

siidlichcn Fortsetzung, des Kerketiongebirges (die

beide Ofter auch unter dem Namen Pindos mit
umfasst werden) , zwischen den ausgedehnteren

40 Kantonen der Athamanen und Tymphaeer ein

kleines, nach ihm Afflwia benanntes Gebiet be-

sass und, ohne je eine Rolle in der griechischen

Geschichte gespielt zu haben , bereits zur Zeit

der Unterwerfung Griechenlands durch die Eomer
nicht nur seine Selbstandigkeit sondern auch
seine Existenz als besonderer Stamm eingebusst

hatte; vgl. II. II 744 mit Schol. Strab. VII
327. IX 434. Plut. quaest. Gr. 13. 26. Steph.

Byz. s. Aldiy.ia. [Hirschfeld.]

50 Aithilla (AXfta./.a Konon 13 und einige Hss.

b. Tzetz. in Lye. 921, Al'&v/J.a 1075), Hypoko-
ristikon von Aldia (Polyain. VTI 47 nach der

Verbesserung Eoths fur Avdia), Tochter des

Laomedon, Schwester des Priamos, wurde nach
der Eroberung Ilions von den Gefahrten des

Protesilaos in die Gefangenschaft gefuhrt. Konon
a. a. O. foder sein Excerptor Photios) nennt
falschlich den Protesilaos selbst. Als die zuriick-

kehrenden Griechen um Wasser einzunehmen auf

60 Pallene gelandet waren, uberredete sie ihre Mit-
gefangenen , die Schiffe zu verbrennen , so dass

alle genStigt waren, daselbst zu bleiben und die

Gegend von Skione in Besitz zu nehmen. Grnn-
dungssage von Skione: Konon 13 (aus Hegesip-

pos? Hoefer Konon, Text und Quellenunter-

suchung, Greifswald 1890, 63). Tzetz. a. a. O.

(aus Apollodors Bibliothek; Wagner Epitom.
Vatic, ex Apollod. bibl. 280). In der andern Ver-
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sion der Grundungssage bleiben die Gefahrten

des Protesilaos aus dem Spiel : Thukyd. IV 120.

Polyain. a. a. 0. Strab. VII fr. 25. Pseudo-

Skymn. 636ff. Pomp. Mel. II 33. Steph. Byz. s.

2xia>vri. F. Cauer de fabul. Graec. ad Romam
condit. pertinent. (Berlin 1884) 14. Hoefer Ko-

non 62f., dagegen P. Kirchner Attica et Pelo-

ponnesiaca (Diss. Greifswald 1890) 30f.

[Knaack.]

Aithiolas (Ai&wXag), Sohn des Menelaos und
der Helena, mit seinern Bruder Nikostratos in

Lakedaimon als Heros verehrt. Porphyr. (? s.

Schrader Porphyr. quaest. Horn, ad II. 302)

Schol. B Horn. II. Ill 175 (vgl. Eustath. p. 400,

32. Said.). Robert Bild und Lied 55, 4.

[Knaack.]

Aithion (Al&iwv). 1) Seher und Genosse des

Phineus, auf der Hochzeit des Perseus von diesem

erschlagen. Ov. met. V 146.

2) Sohn einer helikonischen Nymphe, auf

dem Zuge der Sieben gegen Theben getotet.

Stat. Theb. VII 756.

3) Ross des Euneos. Stat. Theb. VI 465

(443). [Knaack.]

Aithiopia (At&ioizia, Aetkiopia; Al&umig yf\

Aesch. fr. 139), das Land der Aithiopen {Aifrioxp,

-oneg und -oxijeg) , der ,Brandgesichter' (Etym.

M. ; auch von einem mythischen Aithiops her-

geleitet, Schol. Ven. II.' I 423. Plin. VI 187),

die nach der altesten noch vorliegenden An-

schauung als Menschen vollkommener Art im
fernsten Osten an den Gestaden des Okeanos

leben und dort Opferfeste veranstalten, zu denen

die Gotter selber herbeikommen und schmausen

(II. I 423. XXIII 206). Gedacht wird dabei

hauptsachlich an die Lander des Sfidostens (Od.

V 282. 287 ; vgl. Aeschyl. Pr. 807—809, der von

dem dunkelfarbigen Volksstamme spricbt, oiizgog

tjXlov vaiovai mjycus , evfta aora/iog AWimp , und

daran anschliessend vom Ursprunge des Nilstroms

redet; vgl. auch A. J. Letronne Oeuvres choi-

sies II 60), die Nachbarn der Agypter, Sidonier

und Erember (Od. IV 84). Dass neben den

Aithiopen des Ostens auch die des Westens unter-

schieden werden (Od. I 23), ist schon im Alter-

tum sehr verschieden ausgelegt worden (Strab.

I 30ff. 35. 39. II 103. Plin. V 43), beruht aber

nur auf der nachtraglichen Folgerung, dass die

Sonnenglut im Westen nicht minder die Men-
schen dunkel farben musse, me sie es im Osten

thue (vgl. auch v. Wilamowitz Horn. Unters.

17). 'Ay 'EaucQtdmv yalav eg Al&ioxoov wird bei

nachtlicher Weile des Helios Schlummerlager ent-

fuhrt (Mimnerm. frg. 12). Im Ilgonrjdevg Xvoficvog

erwahnte Aischylos (Strab. I 33; vgl. Th. Bergfe

Jahrb. f. Philol. LXXXI 316. W. H. Roscher
Gorgonen 19) <Potvix6jz£86v t' egv&gag legov ytvfia

9a).aoor]g, yaXxoy.kgavvov is .Tap' d>xsavq> ).ifirav

xavroTQO(pov At-dioxojv, Tv 6 aavro'.-rra? "HXtog dal

XQon' a&dvaror xatiajov 9 txawv &egfiaig vdazog

fiaXaxov TtgoxoaTg avanavei. Wie Strabon er-

lautert, wird dabei der ganze sudliche Erdab-

schnitt nach dem Okeanos zu als Aithiopenland

aufgefasst; hier liegt der Wendepunkt der Sonnen-

laufbahn; ermattet taucht Helios in einen See,

den allbelebenden Lichtquell, aus dem er erquickt

wieder emporsteigt (wie Od. HI 1) ; Sonnenunter-

gang und -Aufgang fallen hier zusammen. Im

Whiter wendet sich Helios im xvavecov avSgayr

oijuov zs jiofov rs (Hes. op. 527f.). Andere my-
thische Beziehungen s. u. Andromeda, Erech-
theus, Helios, Io, Kepheus, Memnon, Me-
rops, Nysa, Perseus, Phaethon, Poseidon,
Tithonos. Dass die Wohnsitze der mythischen

Aithiopen nach lope (s. d.) verlegt wurden, gilt

meist als der alteste Versuch, das unbestimmte

Fabelland in der Wirklichkeit iiberhaupt unter-

lOzubringen (K. Turn pel Die Aithiopenlander des

Andromedamythos, Jahrb. f. Philol. Suppl. XVI
127ff.)-, hat jedoch A. v. Gutschmid (Kl.

Schr. II 164 = Jahrb. f. Philol. LXXXI 457)

Recht mit der Vermutung, dass zu dieser Iden-

tificierung keineswegs eine vermeintliche Namens-
ahnlichkeit bewogen hat, sondern nur der Um-
stand, dass ,als die Griechen an diese Klisten

kamen, Philistaia zum Kuschitenreiche des Scha-

batok und Taharka gehorte' (vgl. dazu Plin. VI

20182), so muss eben der Localisierung bei lope

doch erst die Localisierang in diesem Kuschiten-

reiche, also die Identiflcierung der Aithiopen mit

den Schwarzen (fielavazegqxxiv yevog Aeschyl. fr.

68 = Schol. Apollon. Rhod. IV 1348) Africas

vorangegangen sein, und diese wiederum ist dann

nur eine besondere Anwendung der allgemeineren

Benennung, mit der alles mittagwarts zu dem
Okeanos sich erstreckende AldioxLa (Strab. I 57)

hiess. Die thatsachlich am leichtesten erreich-

30 baren Aithiopen waren so die Bewohner Nubiens,

aber von ihren Wohnsitzen aus dehnte sich das

Aithiopenland rings weit hinaus in geographisch

vollig unerforschte Breiten (Plin. VI 183. 197.

Strab. XVn 839) ; doch selbst bei der am meisten

eingeschrankten Bedeutung ist fur Aithiopien nur

eine Nordgrenze anzugeben : es beginnt sudlich

von Agypten, genauer bei Philai (Her. II 146.

VII 69. Strab. I 35. 39. 58. II 117. XVI 780.

XVII 789. 797. 817. Jos. Bell. Jud. IV 10, 5.

40 Agatharchid. 10 = Geogr. Gr. min. I 117. LXX
Judith I 10. Vulg. Judith I 9. Tac. ann. II 61.

Plin. V 48. XIII 90), und der Stein von Syene

heisst daher auch (Her. n 127. 134. 176), wie

freilich auch der Feuerstein (Her. II 86), Xt&og

Al&Hxuxog. Naturgemass wich auch hier das

,eigentliche' Aithiopien im Laufe der Zeit in

immer entlegenere Fernen zurfick, Iuba z. B.

lehrte, oberhalb Agyptens hausten Araber (d. h.

Leute , die nach Beduinenart leben) , Aithiopien

50 beginne erst mit Meroe' (Plin. VI 177. 179). Von
den wollhaarigen Aithiopen, die den Siiden Afri-

cas inne haben (Her. IV 197) , unterscheidet

Herodot (VII 70) eigens andere, schlichthaarige,

die in Asien nach Sonnenaufgang hin wohnen
und in Xerxes Heere vertreten waren, als Kopf-

schmuck die abgezogene Stirnhaut eines Pferdes

mit hochstehenden Ohren und mit der Mahne
trugen und statt eines Schildes eine Kranichhaut
sich vorhielten. Das obere Nubien und dann

60 auch Nubien im allgemeinen hiess bei den Agy-
ptern K6S und danach das Land sudlich von

Agypten bei den Hebraern o?3 (Jes. XI 11. XX
3ff. XXXVn 9; Beginn bei Syene Ezech. XXIX
10). bei den Assyrern (Beitrage zur Assyriologie

I 593. Eb. Schrader Keilinschr. u. A. T.2 86)

Kusi, aber als Sohn des KuS wird auch Nimrod

bezeichnet (Gen. X 8; vgl. Eb. Schrader
Keilinschr. u. A. T.2 87. Ed. Meyer Gesch. d.
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Altert. I 171. H. Winckler Alttestam. Unter-

suchungen 146), andererseits ist (Gen. X 6) KuS
der Bruder Agyptens, und der Gichon umstrOmt

{Gen. II 13) das ganze Land KuS. In allge-

meinster wie in ganz specialisierter Bedeutung

entspricht so KuS dem Worte Alftiojiia, womit

die LXX es wiedergeben. Als die Feldzuge Ale-

xanders d. Gr. einen fluchtigen Einblick in die

indische Welt gewahrten, fand man, dass Indiens

grosse Mengen Goldes und anderer Metalle, Ele-

phantenzahne, Ebenholz und Straussenfedern, ge-

gerbte Haute, dazu lebende Tiere wie Panther,

Hundskopfaffen , Giraffen, auch Hunde (G. A.

Hoskins Travels in Ethiopia Taf. 46—49. Wil-
kinson Manners and Customs I Taf. 2 a. Memoi-

res p. p. les membres de la mission archeolog.

au Caire V 1 Taf. 6), aber mit zunehmender

Igyptisierung scheint sogar der agyptische Sudan

Bewohner zwar nicht so stumpfnasig und woll-lOsich auch zu kostbaren Metallarbeiten und ande

haarig wie die africanischen Aithiopen, im iib-

rigen aber diesen, je weiter nach Siiden, urn so

iihnlicher seien (Arr. Ind. VI 9). Unter dem
Jahre Abrahams 404 bucht die Chronologie des

Eusebios : die Aithiopen brechen vom Indosflusse

auf und lassen sich in der Nahe Agyptens nieder

{vgl. Georg. Sync. 151). Die Angabe, dass Semi-

ramis die Aithiopen unterworfen habe (lust. I 2, 8.

v. Gutschmid Kl. Schr. II 162f.), kann sehr

ren Industrieerzeugnissen agyptisch - asiatischen

Stils aufgeschwungen zu haben (Lepsius D,enk-

maler III 117. 118. Ed. Meyer Gesch. d. alt. Ag.

244). Dass neben Osiris gerade Amon (s. Amm on)

zu einer besonderen Verehrung im Aithiopen

lande gelangte (daher Aethiopia Hammonis Plin.

XXXVH 33), ist dem Einflusse der Agypterherr-

schaft zuzuschreiben. Eine grosse Menge von

geographischen Namen aus dem .erbarmlichen

wohl auf eine Erzahlung zuruckgehen, in der sich 20 K6s' werden von den Agyptern aufgefflhrt, doch
n __c .;_ __:_j_-_.i... TT-ii. x. - j. v. „;_t. n„„ js^. ^je Identiflcierung, zum Teil auch die Lesung

dieser den agyptischen Schreibern selbst zum Teil

sichtlich sehr ungewohnten Benennungen noch

etwas sehr Missliches, besonders das Vergleichen

mit den modernen Namen (A. Mariette Les

Listes gCograph. de Karnak, Text 51ff.). Es mOgen
Nachkommen des Hrihor, des PriesterkOnigs von

Theben, gewesen sein, die dann nach dem ganz-

lichen Verfall der Macht Agyptens den agypti-

das auf ein asiatisches Volk hat beziehen sollen.

Innerhalb Africas vertritt ftlr die alte VOlker-

kunde der Begriff Aithiope den Begriff Neger,

und wie noch gegenwartig von einem agyptischen

und einem westafricanischen Sudan die Rede ist,

so nennt man die nichtlibyschen Volksstamme,

die an der nordwestafricanischen Kiiste (bei

Kerne, s. d.) hausen, und die Gesamtheit der

nigritischen Volksstamme sudlich von der grossen

Wuste ebenfalls Aithiopen (Dionys. Perieg. 218. 30 schen Pfianzstaat am Berge Barkal in ein be
„. — „ , , ~. , ^ ,, ^. „„ „. , -r

sonaeres Konigreich mit v6llig theokratischer

Verfassung umwandelten, welches im Stillen bald

so erstarkte, dass es (8. Jhdt. v. Chr.) die Ober-

hoheit zunachst fiber die oberagyptischen Gaue

gewann und in die Streitigkeiten der Dynasten,

welche in Agypten sich geteilt hatten, sich mit

Erfolg einzumischen vermochte. Um 775 v. Chr.

zwingt der Aithiope Pianhy die agyptischen Klein-

kOnige durch einen Feldzug zu voriibergehender

Scylax 112. Schol. Pind. Pyth. X 72. Strab. I

33). Die hohere Kultur und die Weltlage des

Nilthals hat seit jeher den Bewohnern desselben

ein tibergewicht fiber die Bewohner der sud-

licheren Breiten Africas verschafft, und, sobald

in Agypten eine kraftige Regierung vorhanden

war, hat bis in die jiingste Zeit diese danach
getrachtet, die Wege zu den Landem am
oberen Nil sich offen zu halten und das Nilthal

selbst vor feindlichen Angriffen des stets be- 40 Unterwerfung , einer seiner Nachfolger, Sabakon

gehrlichen sfidlicben Grenznachbarn zu sichern

Bereits in religiosen Texten, die viel alteren Ur-

sprungs sind, als alle Denkmaler des Nilthals,

spielt Nubien eine Rolle, in den Zeiten der 6.

Dynastie reichten die Beziehungen der Agypter
tief in die Negerlander hinein (E. S chiaparelli
Tomba egiz. della Via dinastia [Memorie Accad.

dei Lincei CCLXXXIX] Rom 1892. Ad. Erman
ZDMG XLVI 574ff. ; Ztschr f. agypt. Spr. XXX

(s. d.) , wird bei dem Versuche, die Oberhoheit

auch fiber Syrien fur das imitierte Pharaonen-

reich von Napata zu gewinnen, von den Assyrern

zuriickgeschlagen. Mit Sabakon bilden sein Sohn

Sebichos (s. d.) und Tarkos (s. d.), der bedeutendste

unter den Aithiopenfiirsten von Napata, die 25.

Dynastie (4 Aithiopen, nicht ganz hintereinander,

sondern in Zwischenraumen mit zusammen nahezu

36 Jahren, rechnet Diod. I 44, 2 als Herrscher

78ff. H. Brugsch Ztschr. f. agypt. Spr. XX 30ff.). 50 Agyptens). Neben Teharko = Tarkos geben

Doch scheinen die Pharaonen der 12. Dynastie

die ersten gewesen zu sein, die Nubien bis Semne
wirklich der Herrschaft Agj-ptens unterthan

machten und dort Tempel errichteten. Die Statue

eines KOnigs der 13. Dynastie (Lepsius Denkm.
n 151 i) ist sogar auf der Nilinsel Argo gefun-

den worden. Die KOnige des zweiten thebaischen

Reichs hatten Nubien nochmals zu unterwerfen:

besonders Amenhotep DH. und Ramses II. haben

die" Denkmaler einen Konig Tenotamon, einen

Sohn Sabakons, der zeitweilig rnit Teharko zu-

sammen regiert hat und bei dem Versuche, Unter-

agypten an sich zu bringen, den Truppen Assur-

banipals das Feld raumen musste, und nach

Kipkipi, womit offenbar sein Heimatland ge-

meint ist, die Flucht ergriff, oder wie er selbst

die Sache dargestellt hat, einen Feldzug nach

Unteragvpten auf Grund eines Traumes unter-

Nubien zu einer Pflanzstatte agyptischer Kultur 60 nahm, und nachdem er die Fursten des Nordens

umgeschaffen, und Agypten blieb allem Anscheine

nach bis in die Zeiten Hrihors im Besitze des

weiten Landergebiets nilaufwarts bis zum Gebel

Barkal und daruber hinaus. Wiederholt werden
die ,Tributsendungen', die aus den Negerlandern.

welche dem ,Konigssohn von Kas' unterstellt

sind, in Theben einlaufen, abgebildet. Vorge-

fuhrt werden da besonders Rinder und Sklaven,

vergeblich zum Kampfe herausgefordert hatte,

nach Memphis zuruckging, wo plotzlich auch

seine Gegner erschienen und sich so demutig be-

zeigten , dass sie mit der Erlaubnis , Tribut zu

bringen, entlassen wurden (G. Smith Assurbani-

pal 50f. E. de Rouge Melanges d'archeologie

egypt. et assyr. I 89ff. Maspero Rev. arch. N.

S.'XVII 329ff.; Guide au Musee de Boulaq 69ff.
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H. Brugsch Gesch. Agyptens 709ff. G. Stein- agyptische tjberlieferung (Her. Ill 17ff. Diod.
dorff Beitrage zur Assyriologie I 356ff. 612). Ill 3) behauptete, kann dieses Unternehmen nicht

Uber die Auswanderung agyptischer Krieger, der gewesen sein (M. Duncker Gesch. d. Altert. IV

5

Asmach, nach Aithiopien, die unter Psammeti- 414—421. A. v. Gutschmid. Neue Beitrage 68,
chos I. erfolgt sein soil s. d. , fiber einen Peld- 2. Ed. Meyer Gesch. d. alt. Ag. 389. Vgl. Kam-
zug Psammetichos II... s. d. und Abu-Simbel. byses, Kafipvoov rafiieTa, Meroe); unter
In der agyptischen Uberlieferung , welche den den Dareios unterworfenen Gebieten zahlt dieser

Griechen bekannt wurde, stand augenscheinlich selber Kusch auf (vgl. auch Nysa). Erst in der
die Zeit der aithiopischen Fremdherrscher durch- Ptolemaeerzeit soil in dem meroStischen Staats-

aus nicht in ungfinstigem Lichte ; die bigoten 10 wesen die Machtstellung des Priestertums durch
Amonverehrer waren gerade nach dem Geschmack einen Handstreich (s. Ergamenes) beseitigt

derliberliefernden, der agyptischen Priesterschaft. worden sein. In dem Festzuge, den Ptolemaios II.

Die Theorie, die Aithiopen seien ein alteres Volk Philadelphos 276 v. Chr. bei seiner Thronbe-
als die Bewohner des Nilthals (Diod. ITT 2, 1), steigung veranstaltete

,
gingen auch Aithiopen

mag zwar von dieser Quelle durchaus unabhiingig mit ihren Geschenken einher , wie auf den alt-

sein , aber die Lehre , die Kultur der Aithiopen agyptischen Denkmalern trugen sie Elephanten-
sei die ursprunglichere , alles Agyptische ledig- zahne, Ebenholz, Gold- und Silber-Krateren und
lich Aneignung und Nachahmung (Diod. Ill 3, Goldstaub; auch Schafe, Vogel und ein Rhino-

3), hat schwerlich etwas anderes zu bedeuten ge- ceros aus Aithiopien figurierten hierbei (Athen.

habt als, das wahre, von keinen fremdherrlichen 20 V 201a. b). Bis auf Ptolemaios II. Zeit ist an-
Einflussen getrfibte Agyptertum, der Gottesstaat, geblich keiner von den Hell enen bis nach Aithio-

wie er im Buche stehe, sei nur in Aithiopien zu pien hinein vorgedrungen , dieser erst habe an
finden. Jedes Trachten nach erneuter Herrschaft der Spitzeeines Griechenheeres einen Erforschungs-
iiber Agypten ist mit Tenotamons Riickkehr zwar zug dorthin unternommen (Diod. I 36, 5f.), doch
aufgegeben. Doch zeugen die noch vorhandenen hat schon im 1. Jahrzehnt des 5. Jhdts. v. Chr.
Denkmaler davon, dass als imierafricanisches Reich Demokritos von Abdera (s. d.) jisqi rmv ev Megog
Napata-Meroe' — nach Meroe (s. d.) wurde all- kgcov yQaf.ifia.Tcov geschrieben. Die Nachrichten
mahlich der Schwerpunkt immer mehr verlegt — uber den von einem anderen Ptolemaeer unter-

noch lange eine grosse Bedeutung behalten hat. nommenen aithiopischen Feldzug, welche haupt-
Verschiedene Inschriften (A. Mariette Mon. div. 30 sachlich Agatharchides (1 20) erhalten hat, scheinen
1—13; Rev. arch. N. S. XII 161ff. G. Maspero sich auf Ptolemaios III. Euergetes (s. d.) zu be-

Rev. arch. N. S. XXII 330ff. XXV SOOff. ; Transact. Ziehen. Wie gross der Einfluss hellenistischer

Soc. Bibl. Arch. IV 204ff. ; Records of the Past Kultur am oberen Nil in diesem Zeitraum war.

VI 71ff. 87ff.; Histoire anc. des peuples de rorient* das lehrt z. B. der von Guiseppe Ferlini (Cenno
601ff. L e p s i u s Denkmaler V. M. P. P i e r r e t sugli scavi operati nella Nubia e Catalogo degli

Etudes egyptologiques compren. le texte et la Oggetti ivi ritrovati da Gius. Ferlini, Bologna
traduction d'une stele ethiopienne, Paris 1873. 1837; Relation historique des fouilles oper^es

Eug. Revillout Revue e'gyptologique V 97) dans la Nubie par Joseph Ferlini, Rom 1838)
geben Kfinigsnamen aus der Zeit nach Teharko, in einer der Pyramiden von Meroe entdeckte

ohne dass fur die Namen— PMnhy Alur, Aspa- 40 Schatz , den gegenwartig das Berliner Museum
lut(?) Harsiatf, Nastosenen — eine feste chrono- bewahrt, das zeigt sich aber auch an Einzel-

logische Einordnung bis jetzt mOglich ware; sie heiten in den freilich vorwiegend nach altagy-

veranschaulichen zugleich die Vorgange, die hier ptischen mit sudanesischem Geschmack zurecht-

an der Tagesordnung waren, so die Kfinigswahl, geformten Vorbildern sich richtenden Darstel-

bei der die Priesterschaft die dazu berufenen lungen auf aithiopischen Kunstdenkmillern (vgl.

Mitglieder der Konigsfamilie in dem Haupttem- besonders Lepsius Denkm. V 1—75). Griechische

pel versammelt und der Gott selber durch ein Autoren uber Aithiopien s. u. Agatharchides,
Orakel den Auserkorenen bezeichnet (vgl. Diod. Aristokreon, Artemidoros, Basilis,
HI 5, 1 , dessen Gewahrsmanne augenscheinlich Bion, Dalion, Eratosthenes, Simon i-

unbekannt geblieben war, dass hier auch die50des, Theokritos, vgl. auch Statius Se-

KOnigsfamilie aus priesterlichem Geschlecht war), bosus. Uber den Handelsverkehr vgl. Giac.

ferner Religionsstreitigkeiten und Ketzerverfol- Lumbroso Rech. s. l'econ. polit. de l'Eg. 145f.

gungen, Beutezuge in die nubischen und die nil- Uberdas aithiopische Goldgewicht s. H. Brugsch
aufwarts gelegenen Landschaften. In einer dem Ztschr. f. iigypt. Sprache XXVIIIff. Die hiero-

Konige nebengeordneten Stellung erscheint inehr- glyphischen Inschriften der Denkmaler enthalten

fach die Konigin-Mutter, offenbar verkiirpert sich die amtliche Hieroglyphen-Sprache Agyptens mit
in ihr die Legitimitiit der Herrscherfolge. Die vereinzelten Besonderheiten, dann wird die Hiero-

Verurteilung zum Selbstmorde , die Diodor (III gfyphenschrift der einheimischen Sprache ange-

5,2) als aithiopische Besonderheit erwahnt, war passt (vgl. S. Birch Ztschr. f. iigypt. Spr. VI
aus den altagyptischen Rechtsgewohnheiten hin- 60 61ff. H. Brugsch ebd. XXV Iff. 75ff.), aber es

ubergenommen, dagegen ist sicher erst im meroe- gieht auch eine noch vOllig unentzifferte Cursiv-

tischen Rciche aufgekommen, dass missliebig ge- schrift und eine Menge darin abgefasster In-

wordenen Konigen von der Priesterschaft ange- schriften aithiopischen Ursprungs (Lepsius Denk-
zeigt wurde, die Getter hiitten verkundigt, der maler VI 1—11). Wahrend aus Ergamenes Zeit

Konig habe zu sterben (Diod. Ill 6 ; vgl. dazu und der seines Vorgangers Atechramon zwei

R. Lepsius Briefe 212. 214). Als Kambyses kleine Tempelanlagen zu Dakke (s. Pselchis)
Agypten erobert hatte, zog er (524 v. Chr.) auch und zu Debot auf dem westlichen nubischen Nil-

gegen die Aithiopen
;
ganz so erfolglos, wie die ufer erhalten sind , haben zu Eratosthenes Zeit
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die Nubai (s. d.) die westliche Thalhalfte inne, 827. Per. mar. Erythr. 4ff. Athen. II 68 b. Ill

und zu Strabons Zeit gab es fortwiihrend Besitz- HOe. Plin. XIX 161. XX 36. 161. Agatharch.

streitigkeiten hinuber und heriiber zwischen die- 68—79. Heliod. Aeth. X 5. Aithiopische Sklaven

sen ,Libyern' und Aithiopen (Strab. XVII 786. als Fackelhalter (Athen. IV 148b), als Bade-

822). Uber den Feldzug, welchen 24/23 v. Chr. knechte (Auct. ad Herenn. IV 50. Visconti Mu-

C. Petronius gegen Napata unternahm nnd iiber seo Pio Clem. Ill 35). Die Schwarze der Haut

die aithiopischen Koniginnen dieses Zeitraums s. des Aithiopen sprichwortlich : Iuv. II 23. VLII

Kandake, Napata, C. Petronius. Das untere 33. Die Kunst der Alten hat vielfach die Ge-

Nubien wurde dem romischen Reiche angeschlos- sichtsbildung und Gestalt der Aithiopen wieder-

sen (s. Dodekaschoinos); erst nach dem 3. 10 zugeben versucht (J. Lowenherz Die Aethiopen

Jhdt. n. Chr. ging die Grenze wieder zuriick auf der altklassischen Kunst, Getting. 1861) ; aus den

das Gebiet des ersten Katarakts. Einen Zug Merkmalen, welche man an Africanern wahrnahm,

nach Aithiopien hatte auch Nero geplant, es kam wurde durch Auswahl der besonderen vom grie-

aber nur zur Absendung einer Kundschafterab- chischen Typus abweichenden Kennzeichen ein

teilung, die mit der Meldung heimkehrte, der Aithiopentypus geschaffcn, der im ganzen mehr

Herrschersitz der Aithiopen (s. Napata und von dem Nordafricaner als von dem Sudanesen

Meroe) liege verodet (Plin. VI 181. Dio Cass. hat. Ein Aithiope zwischen zwei Amazonen

LXIII 8). Gelegentlich werden in der Folge als (Elite ceramographique III 66 = Gerhard
Aithiopen auch die Nubai (s. d.) und die Ble- Vasenbilder XLIII 2). Die athenische Vase ,in

myer (s. Blemyes) bezeichnet. Am oberen Nil 20 Gestalt einer waschenden Mohrin', die Stackel-

bestanden christliche Reiche sehr lange fort (s. berg(Griiberder Hellenen Taf. 49; vgl. Panofka
Nubai), so das Reich von Aloa. Einzelne Dent Antiques du cabinet Pourtales Taf. 30) abbildet,

maler (Lepsius Denkm. VI 12) haben Inschriften stellt in Wahrheit eine Korn schrotende Aithiopin

in der Sprache dieses Reiches in griechischen vor in einer Haltung, die in Figuren altesten agyp-

Buchstaben mit Hulfszeichen nach Analogie des tischen Stils (Perrot u. Chipiez Agypt. Fig.

koptischen Alphabets zur Ergiinzung des Laut- 449. 450) wiederkehrt. Bemalte Thongefasse m
bestandes (Lepsius Briefe 156. 165. A. Erman Gestalt von Negerkopfen sind haufig. Andere

Ztschr. f. agypt. Spr. XIX 112ff.). Auch kom- kiinstlerische Darstellungen s. u. Busiris , Cha-

men in Nubien Inschriften vor, welche in uns ron, Memnon, Nemesis, Perseus, Pygmaioi.

unbekannter Sprache mit griechischen Schrift- 30 Urn 330 n. Chr. wurde das Christentum an das

zeichen abgefasst sind (Lepsius Denkm. VI Kflstenland von Habesch verpfianzt (s. Frumen-

82 gr. 184. 91. 99 gr. 538—540). Griechische tius), und diesem christliehen Reiche vcrblieb

Inschriften: CIG III 4979ffi Lepsius Denkm. dann der Name Aithiopien (Itejopejd) bis auf den

VI 92—100. Uber die aithiopische Ostkuste heutigen Tag.

Africas s. Trogodytai, Berenike, Ptolema'is Litteratur:Geo.WaddingtonandBarnard

Theron, Arsinoe, Dire. Adule, Axomis. Bei Hanbury Journal of a Visit to some parts of

der Unbestimmtheit des Begriifes Aithiopien sind Ethiopia, Lond. 1822. Fred. Cailliaud Voyage

die Angaben iiber die Bewohner, ihre Sitten und a Meroe I—IV, Paris 1826—27, Atlas dazu 1823;

Gebraucheschlechtzuverwerten. ebenso die Nach- Recherches sur les arts et metiers, les usages de

richten hinsichtlich der Landeserzeugnisse Aithio- 40 la vie civile et domestique des anciens peuples

piens. Vieles, was iiber Aithiopien u. s. w. be- del'Eg.. de la Nubie et de l'Ethiopie. Livr. 1—17,

richtet wird, wird auch als Indisches berichtet Paris 1831. G. A. Hoskins Travels in Ethiopia,

und umgekehrt (A. v. Gutschmid Kl. Schr. I Lond. 1835. R. Lepsius Briefe aus_ Agypt.,

38). Viel zu allgemein ist schon die Behauptung, Athiopien u, d. Halbins. d. Sinai, Berlin 1852;

dass die Aithiopen die Circumcision ausiiben Nubische Grammatik mit einer Einleitnng iiber

(Herod. II 104. Joseph. Ant. VIII 262; c. Ap. die Volker und.Sprachen Africas, Berlin 1880.

I 170, vgl. Koloboi), noch mehr aber. dass an P. TrCmaux Egypte et Ethiopie, Paris s. a.

ihnen erlautert wird, sehr dunkelfarbige und sehr Mommsen R. G. V3 593ff. H. Kiepert Lehrb.

wollhaarige Menschen seien feig (Aristot. phvsiogn. d. alten Geographie 204ff. Forbiger Hdb. II

812a 13. b 31), oder wenn sie ganz nach dem 50 802ff. G. Maspero De quelques navigations des

Muster der wirklich vorhandenen Zwergvolker be- Egyptiens sur les cotes de la mer Erythree (Rev.

schrieben werden (Strab. XVII 821: vgl. G. histor.). Paris 1878. J. Kr all Sitzungsber. Akad.

Schweinfurth Im Hcrzen von Africa II 142ff.). Wien CXXI 11 . 40ff. J. Lieblein Ztschr. f.

Viele Stamme werden nur nach der Emahrungs- agypt. Spr. XXIV 7ff. ; Handel und Schiffahrt

art oder einer angeblich ihnen eigenen Beson- auf dem roten Meere in alten Zeiten, Christiania

derheit benannt, wie Agriophagoi, Akridophagoi, 1886. A. J. Letronne Materiaux pour l'histoire

Anthropophagoi,Chelenophagoi,Elephantophagoi. du christianisme en Eg., en Nubie et en Abys-

Hylophagoi, Ichthyophagoi, Koloboi, Krcophagoi, sinie = Oeuvies choisies Sor. I T. I Iff.

Kynamolgoi. Makrobioi, Moschophagoi , Rhizo- [Pietschmann.]

phagoi , Spermatophagoi , Struthophagoi (s. d.). 60 Ai&ionixa oqtf setzt Ptol. VII 26. 32. 35

Geographische und ethnographische Nachrichten

:

als einen in Nubien beginnenden und bis zur

Herod. II 104. Ill 20ff. Diod. Ill 2 ff. 8. 15—21. Hohe etwa des jetzigen Chartum reiehenden Ge-

24—32. Agatharchides (Phot. 441 c. 250 = Geogr. birgszug westwarts vom Nil an: s. auch Tria-

Gr min I lllff. und Diod. Ill 12^—48). Strab. kontaschoinos. Aethiopum montes Plin. II

XVII 770. 776. 786ff. 820ff. Ptol. IV 7—8. Pro- 201 = AWionia Herod. II 11. [Pietschmann.]

kop. bell. Pers. I 19f. Mela III 9. Plin. VI 168ff. AldumiMt) ddlaooa (Geogr. expos, comp.

Uber die Erzeugnisse Aithiopiens : Herod. II 104. 36. Agathemer. 18; Aethiopieus oceanus Plin.

Ill 20ff. Strab. XVI 695. 772ff. 778. XVn 821. VI 196. Mart. Cap. VI 615. 70S; Aidomov olbfia
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ftaMoorjs Dionys. Perieg. 38 = Ai&6mog ndvrog Halic. Ant. I 69 etc.) zur Vermutung gefflhrt,
Eustath. z. St.), das Meer auf der Ostseite AM- des Arktinos A. und Iliupersis seien ein und das-
cas als Fortsetzung des arabischen Meerbusens selbe Gedicht, wofiir Schol. B zu II. XI 515 als
und roten Meeres, bespiilt die Barbaria und die Bestatigung angefuhrt wird: 0. Muller Zeitschr
siidlichsten als bewohnbar gedachten Erdstriche. f. Alt. W. 1835, 1163; Grieeh. Litt-Gesch I*
Aethiopieum mare (Mela I 21), Aethiopieus 107. Eobert Bild und Lied 223. Noack Iliu-
oeeanus (Oros. 12, 89), Aethiopieum pelagus persis 78. Vgl. v. Wilamowitz Horn. Unters.
(Solin. LVT 5) wird auch das im Siiden Africas 341, 14.
sich hinziehende, im Westen (beim massylischen Sicher fiir die A. ist allein, was ans ihrem
Vorgebirge) mit dem atlantischen Ocean sich ver- 10 Titel und ihrem einzigen Fragmente im Schol
eimgende Meer des siidlichen Oceans (Plin. VI Pind. I. HI 58 geschlossen werden kann: 6 xty

/i§a
nannt

'' [Pietschmann.] Ai&iomda yeygaymg nsQt xov oq&qov <prjal xov
Aimomxos n6Xnos (Eustath. zu Dion. Per. Aiavxa iavxov drsXsir. So ergiebt sich, dass den

36) heisst bei Ptol. VII 5, 2. 10 eine von Westen Mittelpunkt dieses Epos der Kampf des Aithiopen
her in den africanischen Festlandkorper hinein- Memnon, des Sohnes der Eos und des Troers
ragende grosse Meeresbucht; ihr entspricht der Tithonos, mit Achilleus bildete, es aber nicht
Golf yon Guinea. [Pietschmann.] mit jenes Tode schloss, sondern auch seine Folgen

•
^'t^P'8 (Ai&ioxk). 1) Ein Gedicht des umfasste, niimlich den Tod des Achilleus selbst,

epischen Kyklos, nach des Proklos Chrestomathie Kampf um seine Leiche, seine Bestattung, den
und der Tabula Iliaca (Jahn-Michaelis Grie-20bei ihr ausgetragenen Streit des Odysseus und
chische Bilderchroniken Taf. 1) vom Milesier Ar- Aias um seine Waffen, schliesslich den Selbst-
ktinos in funf Biichern gedichtet, im Schol. Pind. mord des letzteren aus Wut iiber seine Zuruck-
I. IH 58 jedoch ohne Autornamen angefuhrt, setzung; ahnlich wie das Lied vom Zorne Achills
wie alle alten Epen ausser Ilias und Odyssee nicht nur Entstehung und Beilegung desselben,
bei antiken Gelehrten: v. Wilamowitz Homer. sondern auch seine Folgen, den Tod des Patro-
Unters. 328ff. Die Inhaltsangabe und Umgren- klos, die Eache an Hektor u. s. w. erzahlt.
zung der A. bei Proklos und auf der Tabula Andere Punkte lassen sich mit mehr oder
Ihac^ sind unzuverliissig: Bethe Herm. XXVI weniger Wahrscheinlichkeit feststellen. Sicher
59

r>' ir c
aus einem alten EP0S > also wohl der A., obgleich

Das Vertrauen auf sie hat zur Annahme ge- 30 sie nicht genannt wird, stammt die Motivierung
notigt, dass der erste Teil der A. den Kampf des Kampfes zwischen Achilleus und Memnon
Achills mit der Amazone Penthesileia erzahlt durch die Totting des Antilochos, des Sohnes
habe: Welcker Ep. Cyclus^ I 199. II 169. O. Nestors, durch letzteren. Inschriftlich gesichert
Muller Kl Schr. I 401. Robert Horn. Becher ist der Kampf beider iiber der Leiche des Anti-
27 u. A. Jedoch hatte schon Lobeck (Aglao- lochos auf zwei Vasen des 6. Jhdts. [1) in Flo-
phamus 417) die Penthesileiageschichte als den renz aus Chalkis s. Loeschcke Spartan. Basis
Inhalt eines selbstandigen Epos erklart und auf (Dorpater Progr.) 12, 2) bei Gerhard a V III
dies den bei Suidas s. "O/mjpog iiberlieferten Titel 205 ionisch]. Schon Od. IV 187 ist der Tod
'ifiaiovia (vgl. Nitzsch Histor. Horn. I 114. des Antilochos durch Memnon erwahnt Nach
152) bezogen. Fur die Selbstandigkeit dieses 40 Pind. P. VI 28ff. hatte sich Antilochos, um seinen
Epos spncht die volhg in sich abgeschlossene Vater zu schutzen, dem Memnon entgegengewor-
Geschichte, wie Penthesileia mit ihren Amazonen fen, was Boeckh Pind. II 2. 299 der A. zu-
den Troern zu Hulfe kommt, durch Achilleus in schreibt, der kleinen Ilias (vgi. Schol. Pind I
ihrem Siegeslaufe gehemmt und getotet wird. VI 85) v. Wilamowitz Homer. Unters 154
Voraussetzung fur diesen vermutlich nicht grossen Schroder Herm. XX 494. Auf Grund eine<;
Gesang war der Tod Hektors: deshalb wnrde er Kraters des Duris (15. Hallisch. Winckelmanns-
hinter die Ilias gestellt. So konnte er, durch progr. 1891 Taf. I) hat Robert eine andere Ver-
seine Kleinheit anlehnungsbedurftig

, leicht mit sion der Sage schwerlich mit Recht angenommen
der folgenden A. verbunden werden, aber ebenso Dass Zeus wahrend des Kampfes des Achilleus
leicht mit der Ilias selbst. Und diese Verbin- 50 und Memnon fur die Entscheidung ihre ™>
dung ist uns alter und besser iiberliefert. Denn wagen liess, hat Robert Bild und Lied 143ff.
Schol. Twl. zu n. XXIV 804 bemerkt: urig als vortragische Version nachgewiesen (vgl. Vogel
^fovoiv Scenen euripideischer Tragodien auf Vasen 19),
QsoTy an<ptfxovTd<pov"Ey.Togos-fj}.de d"AjuaZ<6r, jedoch wendet Luckenbach Jahrb. f. Philol.
"Aoijos fc'yarve tiF/aZijTOQos dvSgo<p6voio, Supplbd. XI 616 ein, dass sich diese wvyooxaoia
verbmdet also unmittelbar das Penthesileialied nicht mit dem Wortlaut der sog. Hypothesis der
mit dem letzten Gesange der Ilias, ebenso der A. bei Proklos vereinigen lasse, da nach dieser
homensche Becher D bei Robert (50. Berliner Thetis ihrem Sohne ra xaxa rov Ms/nova voraus-
Vunckelmannsprogr. 26); vgl. Robert Sarko- gesagt hat. Nach Proklos giebt Eos dem Memnon
phage II Taf. 24 S. 67. 60 die Unsterblichkeit. Damit konnten eventaell ver-

Der Inhalt dieses Penthesileialiedes ist bis- bunden werden die Bilder der sf. Amphora Over-
her nicht ..genauer festzustellen. Litteratur und beck Her. Gall. Taf. 22, 8 und der Schale des
bildhche Uberlieferung s. u., ferner Loeschcke Duris Wien. Vorlegebl. VI Taf. 7: Eos die Leiche
Bonner Studien 1890, 248ff. Robert Die antiken des Memnon tragend. Memnon von Hypnos und
Sarkophagreliefs n Taf. 29 nr. 60. Taf. 36—44 Thanatos (teils im Beisein der Eos) getragen
nr. 86—109, S. 77. 84. 105. 108ff. erkennt Brunn Ber. Akad. Munch. 1880 I 167ff

Andererseits hat die Uberlieferung, Arktinos in mehreren Vasenbildern, welche Robert Tha-
habe eine Iliupersis gedichtet (Proklos, Dionys. natos 39. Berlin. Winckelmannsprogr. 1879 auf
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Sarpedon deutet. Genaueres Tiber Achilleus Tod auch in Griechenland, besonders im Pelopon-

in der A. ist nicht sicher festzustellen (s. beson- nes (z. B. in Messenien, jetzt tj/tsQa yXwooa) und

ders die chalkidische Amphora Mon. d. Inst. 151); in Kleinasien (z. B. an den Abhangen des Ida

dass Aias seinen Leichnam aus dem Getummel in der Landschaft Troas) nicht selten wild vor,

getragen, Odysseus den Riickzug gedeckt habe, ist zumal auf sandigen trockenen Saatfeldern der

fiir die kleine Ilias durch Schol. Aristoph. Eq. 1056 Ebene, aber auch auf Hiigeln und Bergen. Vgl.

hezeugt, dasselbe daher fur die A. trotz Proklos Billerbeck Flora class. 9. Fraas Synops. pi.

hedenklich. liber die Waffen des Achilleus ent- fl. cl. 185. Koch Baume und Straucher d. a.

brennt zwischen Aias und Odysseus Streit. Nach Griechenl. 105. Lenz Bot. d. a. Gr. u. R. 516.

der kleinen Ilias (SchoL Aristoph. Eq. 1056) ent-lOMurr Die Pnanzenw. i. d. gr. Myth. 233. Leu-
scheiden die Aussagen der Troerinnen diese Snlmv nis Synops. 2. Teil 3 2. Bd. § 649, 9. A. gait

xgtoig, nach Pind. N. VIII 26, Sophokles Aias und insofern als magisches Wunderkraut , als damit

auf mehreren Vasenbildern die Achaeer durch Ab- angeblich Fltisse und Sttmpfe nrahelos konnten

stimmung: desshalb hat letztere Robert Bild und zum Vertrocknen gebracht werden (Plin. n. h.

Lied 221 mit grosster Wahrscheinlichkeit der A. XXVI 18), wie andererseits jeder Verschluss sich

zugesprochen. bei der Beruhrung mit dem Kraute fiffnen sollte

Auch liber den Tod des Aias ist doppelte (doch ist hinsichtlich des letzten Punktes Vor-

Uberlieferung von Lobeck zu Sophokles Aias

2

sicht geboten, da in der jedenfalls corrupten

S. 207f. zu v. 285 nachgewiesen. Pindar erzahlt Lesart condiendis moglicherweise der Name einer

namlich I. Ill 54, ebenso wie die A. (s. Scholion), 20 anderen Pflanze steckt). Nach Plinius (XXIV
Aias habe sich zwischen Nacht und Morgen ent- 163) fiihrte A. auch den NamenMero'is von ihrem

leibt, erwahnt jedoch nicht , dass er die Herden Fundorte Meroe' ; indes scheint hier erne Ver-

gemordet. Ganz ausgeschlossen ist der Herden- wechslung mit einer anderen Pflanze vorzuliegen,

mord bei Ovid. met. XIII 390, wo Aias sich in denn das Blatt der Mero'is wird beschrieben als

der Versammlung unmittelbar nach dem Urteil dem Lattich ahnlich, wahrend doch, was Dios-

ersticht. Vgl. Lukian de saltat. 83. Dass auch korides und Plinius an erstcitierter Stelle tiber-

in der 'DJov itoQ&tjaig des Arktinos , die meist einstimmend angeben , dass namlich das Blatt

mit der A. identiflciert wird, des Aias Wahnsinn der A. Ahnlichkeit habe mit dem des Kerzen-

schon in der Versammlung sich gezeigt habe, krautes (= KOnigskerze) oder Wollkrautes (ver-

vermutet Lobeck aus den erhaltenen Versen im 30 baseum = (p?.6fiog) , der Wahrheit jedenfalls viel

Schol. BTwl. zu II. XI 515. Nach der zweiten naher kommt. [Wagler.l

von Sophokles befolgten, bei Proklos der kleinen Aithiops (Al&ioiji). 1) Beiname des Zeus bei

Ilias zugeschriebenen Version stiirzt sich Aias im den Chiern. Lykophr. 537 und Tzetz. Eustath.

Wahnsinn auf die Herden, ohne dass die Griechen z. Odyss. I 22 p. 1385, 62.

eine Ahnung von derGefahrhatten. Vgl. Lykophr. 2) Sohn des Hephaistos, mythischer Namen
454. Horat. serm. II 3, 211. Apollod. Epit. Va- geber Aithiopiens. Plin. n. h. VI 187.

tic. 21, 2 = Sabb. Rh. Mus. XLVI 171, 25. Hyg. 3) Name eines Sonnenrosses. Hygin. fab.

fab. 107. Quintus Smyrn. V 450. 183, s. Aithops Nr. 2. [Knaack.]

Die A. ist fur ein junges Epos erklart von 4) Aus Ptolemais, ein sonst nicht bekannter

Robert Bild u. Lied 114. 119; v. Wilamowitz 40 kyrenaischer Philosoph, Schiller der Aristipp,

Homer. Unters. 153, 14 hielt sie fiir alter als Diog. Laert. II 86. [Natorp.]

die kleine Ilias. Aithon (AT&oyv). 1) Ein Sohn des Helios

Die bildliche Uberlieferung ist zusammenge- (Suid. Eustath. 11. XI p. 862, 7), Vater der Mestra

stellt bei Overbeck Heroische Gallerie S. 491ff. (s. d. Nikand. b. Anton. Liber. 17), bereits von

Arthur Schneider Der troische Sagenkreis Hellanikos (FHG I 48, vgl. Aelian. v. h. I 27)

in der alteren grieeh. Kunst 135. 141ff. Robert dem Erysiehthon (s. d.) gleichgesetzt (so auch

Scenen der Ilias und Aithiopis, Halle 1891; Die Lvkophr. 1393 u. Tzetz.), aber mit Unrecht; s.

antiken Sarkophagreliefs II 70 Taf. 25. Brunn Zielinski Philol. L 146ff. gegen Crusius (Ro-

Rilievi delle Urne Etrusche I 67ff. Schlie Dar- schers Lex. I 1375). Ursprunglich wohl nur

stellungen des troischen Sagenkreises auf etr. 50 Epitheton des Helios. Die Sage ist wahrschein-

Aschenkisten 127ff. Luckenbach Jahrb. f. lich von Achaios im Aifiotv oaxvQixog behandelt

Philol. Suppl. XI 614ff. Heydemann Archaol. (FIG 747 N.2).

Titg. XXIX 168. XXX 36 , dazu Athen. Mitt. 2) Name, unter welchem Odysseus vor Pene-

XIV 14. XV 243. Loeschcke Bonner Studien lope unerkannt erschien. Horn. Od. XIX 183.

257. Arch. Ztg. 1871 S. 61. Der Name ist gewahlt, weil seine Mutter Anti-

Litteratur: Welcker Ep. Cyklus? I 199. II kleia, die Tochter des Autolykos und der Mestra

169ff. R. Wagner Apollodori Epitoma Vaticana (Ov. met. VHI 738) die Enkelin des Aithon war,

209ff. KehniptzowDe Quinti Smyraaei fontibus s. Zielinski a. a. O.

ac mythopoeia, Diss. Kiel 1891. [Bethe.] 3) Ein Ross des Helios. Ov. met. II 153=
2) Pflanze, nach den ziemlich iibereinstim- 60 Hygin. fab. 183 (= Myth. Vat. I 113). Schol.

menden Beschreibungen des Dioskorides (IV 103) Eur. Phoen. 3 (Alda> , verbessert von Span-
und Plinius (n. h. XXVTI 11. 12) als eine kraut- heim). Martial. VHI 21, 7.

artige Salbei zu deuten, wahrscheinlich als Sal- 4) Ein Ross der Eos. Serv. Aen. XI 90.

via Aethiopis L. (Mohrensalbei) , kaum als Sal- 5) Ein Ross des Pluton. Claudian. de rapt,

via argentea L. ; es war eine vielfach angewandte Pros. I 282.

Arzneipflanze , die fur besonders wirksam gait, ft) Ein Ross des Ares. Quint. Smyrn. VHI 242.

wenn sie direct aus Aethiopien (vgl. Plin. n. h. 7) Ein Ross des Hektor. Horn. II. VIII 185

XXVII 2) bezogen war. Sonst kam sie aber (der Vers ist schon im Altertum athetiert).
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8) Ein Ross des Pallas. Verg. Aen. XI 89.

9) Huiid des Aktaion. Hygin. fab. 181; s.

Jeschonek de nominib. quae Graeci pecudibus
domest. indiderunt (Diss. Konigsberg 1885) 19.

10) Angeblicher Name des Adlers , welcher
dem Prometheus das Herz abfrass, Hygin. fab.

31, in Wahrheit Epitheton zu aquila (nach Horn.
II. XV 690, so bereits Muncker z. Hygin.).

[Knaack.]

XI 325 R. (als lakonische Tradition). Lykophr.
501if. Tzetz. Lyk. 503. Anecd. Ox. Ill 377; vgl.

fiber diese Sage Wentzel Epithalam. fur W.
und H. Passow, Gott. 1890 p. XX f. XXIII. LVIII.
Mit A. wird auch Klymene gefangen, wohl iden-

tisch mit der bei Hygin genannten Phisadie (v.

Wilamowitz Homer. Unters. 222). Aphidnos
(Phidnos Schol. II. HI 242), der sie schfitzen

soli (Hellan. b. Plut. Thes. 31), verwundet den
Aithopia (Aidoma), Epiklesis der Artemis 10 Kastor (Schol. II. Ill 242; nach anderer Version

von dem euboeischen Orte Aithopion. Anth. Pal.
VI 269, 3. Steph. Byz. s. Alftomov , woselbst
mehrere antike Ableitungen des Namens, dar-

unter die des Kallimachos nach Eratosthenes.
Hesych. s. Ai-&io7r(tjg jiatSa. Zu beachten ist, dass
bei Hesych. a. a. O., ebenso in einigen Hss. bei
Stephanos, die Form Aiftumia uberliefert ist, und
dass eine der bei Steph. Byz. mitgeteilten Ety-
mologien die Epiklesis von den Aidioneg ableitet,

ist er Preund der Dioskuren und ffihrt sie in
die Mysterien ein, Plut. Thes. 33). Der Aufent-
halt der Helene verraten durch Dekelos und
Titakos (Herod. IX 73), oder Echemos und Mara-
thos (Dikaiarch b. Plut. Thes. 32), oder Aka-
demos (Hellan. ebenda). Damals auch die The-
seiden vertrieben (Ael. v. h. TV 5, 8). Die
spatere Sage , die nur Athen als Residenz des
Theseus kennt, verlegte den Vorgang dorthin;

Aber demgegeniiber ist die Form Aidonla in 20 beides vereinigt Diod. IV 63, 2. Eine andere
Anth. Pal. VI 269 durch das Metrum gesichert.

Vgl. E. Maass de Aeschyli Supplicibus (Greifs

wald 1890) XXIII und Hermes XXVI 190.

[Wentzel.]

Aithopion (Aldomov), Ort in Euboia, Steph
Byz. Harp. Suid. Bekker Anecd. 355.

[Hirschfeld.]

Al&ojiios mdvroe s. Aidiojitxi] #d).aoaa
Aithops {AWoip). 1) Sohn des Pyrrhasoi

Version lasst A. von den Dioskuren in Troizen
geraubt werden (Schol. Apoll. Eh. I 101). Nach
der megarischen Tradition (Paus. I 41, 3) war
Theseus anwesend und verwundete Alykos, den
Sohn des Skiron (Plut. Thes. 32). A. wird nun
als Sklavin nach Sparta gefiihrt, und folgt spater
der Helene nach Troia , wo sie neben Klymene
als Helenes Dienerin schon in der Ilias III 144
erscheint ; die spatere Zeit macht sie daher nach

Gefahrte Memnons, von Antilochos getotet. Quint. 30 Analogic der Ammen der Tragodie zur Kupp-
Smyrn. n 247

2) Name eines Sonnenrosses. Eur. frg. inc.

896 N.2, danach bei Hyg. fab. 183 herzustellen
(fur Aithiops); Knaack quaest. Phaethont. 36.

[Knaack.]
Aithra. 1) Tochter des Pittheus, Kflnigs

von Troizen, wird von Bellerophon vergeblich
gefreit (Paus. II 31, 9); danach fiihrt sie Pit-

theus durch List dem Aigeus (s. d.) zu, in der-

lerin (Anecd. Ox. Ill 377. Tzetz. Paraphr. H.
Proleg. 379ff. : Antehom. 129ff., wohl auch tragi-

sches Motiv). In Troia erzieht sie Munichos,
den Sohn des Akamas (nach Plut. Thes. 34 des

Demophon) und der Priamostochter Laodike (Lyk.
Alex. 501ff. Tzetz. Lyk. 447. 495. 503. Parthen.
XVI 3, vgl. v. Wilamowitz Kydathen 138).
Bei der ZerstOrung von Troia kommt sie mit
Klymene (Stesich. fr. 21) als Gefangene ins Grie-

selben Nacht naht ihr auch Poseidon (Apollod. 40 chenlager und wird von ihren Enkeln , den
III 15, 7. 1. Hyg. fab. 37; nach letzterem
schieht dies in einem Athenaheiligtum). Efne
andere Version, die von Aigeus nichts zu wissen
scheint, lasst A. auf einen von Athena gesand-
ten Traum nach der Insel Sphairia bei Troizen
gehen, urn am Grabe des Sphairos (a. d.) Toten-
opfer darzubringen. Dort wird sie von Poseidon
bewaltigt und griindet an der Stelle ein Heilig-
tum der Athena Apaturia , wo in der Folgezeit

Theseiden , erkannt und befreit. Verschiedene
Versionen: Die Theseiden Fiihrer der Athener
nur Eur. Tro. 31 ; sonst wird der homerische
Menestheus als Fiihrer festgehalten. Unter ihm
dienen die Theseiden (kommen spater nach Troia
Apollod. Epit. Vat. XXI 20) , erkennen A. , wie
sie ins Lager der Griechen kommt (sie giebt

sich selbst zu erkennen, wie sie den Enkeln be-

gegnet, Q. Smyrn. XIII 494ff.), und fordern sie
die troizenischen Jungfrauen vor der Hochzeit 50 von Agamemnon, der sie durch Eurybates von
ihren Gfirtel weihten (Paus. II 33, 1). Vor dem
Scheiden legt Aigeus Schwert und Sandalen unter
einen Stein, als Erkennungszeichen fur den er-

warteten Sohn (s. Aigeus). A. gebiert den The-
seus am See von Kelenderis bei Troizen (Paus.
II 32, 9). Theseus, der bald Sohn des Aigeus.
bald des Poseidon heisst (s. Aigeus), wird in
Troizen erzogen, gewinnt des Vaters Waffen und
zieht nach Athen. Spaterhin wird A. in Attika

Helene erbittet (Lesches b. Paus. X 25, 8; ahn-
lich Arktinos fr. 3; A. wird beiden Atriden ab-

gefordert, Menelaos lasst sie ohne Anfrage bei

Helene durch Talthybios holen , Dion. Skytobr.

Schol. Eur. Hek. 125; erst bei der Beuteteilung
erhalten die Theseiden A., und zwar als einzige

Beute, Schol. Eur. Tro. 31 ; A. erkannt und
gleich fortgefiihrt, Apollod. Epit. Vat. nach Ste-

sichoros, vgl. E. Wagner p. 240). Nach Hel-
lebend gedacht (Eur. Hik. Iff., vgl. die Kodros- 60 lanikos wussten die Theseiden bereits, dass A.
schale, s. u.) ; ihr vertraut Theseus die geraubte
Helena zur Obhut in Aphidna an, als er mit
Peirithoos zum Hades fahrt. Die Dioskuren
kommen in seiner Abwesenheit, gewinnen die
Schwester zuriick und rauben A., Alkman fr. 13.
Pind. fr. 258. Stesich. fr. 27. Hellanikos Schol.
II. Ill 144. Apollod. in 10, 7, 4 ; Epit. Vat. VI
2. Hyg. fab. 79. 92. Diod. IV 63, 5. Dio Chrys.

in Troia sei, und kamen eigens dorthin , sie zu

befreien (Schol. Eur. Tro. 31), eventueU mit
LCsegeld fSchol. Eur. Hek. 125). Irrtumlich
nennt sie Mutter der Theseiden [Demosth.] LX
39; nach Hyg. fab. 243 tstete sie sich selbst

aus Gram fiber den Tod ihrer Enkel.

Darstellungen. Zuerst auf dem Kypselos-
kasten (Paus. V 19, 2f. Dio Chrys. XI 325 E.,
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vgl. Toepffer Aus der Anomia 36f.: A. von

den Dioskuren gefangen und von Helene miss-

handelt). Dann erst wieder auf rf. att. Vasen
seit Ende des 6. Jhdts. (auf sf. Vasen nicht mit

Sicherheit nachgewiesen, vgl. etwa Berlin 1731.

Munchen 1269. Neapel 2486) : von Poseidon ver-

folgt, auf zwei Hydrien im Vatican (Gerhard
Auserl. Vasenb. I 12) und im Brit. Mus. 733

(Elite ceram. Ill 19) ; Schalen in Bologna (Mus.

richt, welche Plutarch Thes. 34 aus Istros kopf-

schlittelnd erzahlt (vgl. auch Diimmler b.

Studniczka Kyrene 194ff.). In der Zeit der

Wanderung mOgen troizenische Auswanderer sich

in Aphidna festgesetzt und dort die Sage locali-

siert haben. Von hier aus neue Entwicklung,

an attische Sagen anschliessend; hier kommt
auch der Verrat des Dekelos, Titakos, Marathos,

sowie die Verbindung mit Peirithoos hinzu ; hier

ital. II Sepolcr. 87, 1) und Frankfurt (von Bry- 10 spinnen auch megarische und korinthische {'Eqjtjfi,

gos, Wiener Vorl. VIll 2), nolan. Amph. Samml,

Paravey 43, Stamnos Samml. Castellani (Paris

1866) nr. 45; fiber Theseus Waffenfreude er-

schreckt, Hieronschale (Mon. d. Inst. VI 22.

Wiener Vorl. A 8) ; Theseus gegeniiber (Gerhard
A. V. HI 158); im Haus des Aigeus, Kodros-

schale (Wiener Vorl. 14); im Haus des Mene-

laos Ann. d. Inst. XXV 1853 tav. O.; als Helenes

Dienerin auf den Iliupersisschalen des Euphro-

nios und Brygos vermutungsweise erkannt von 20

Noack Aus der Anomia 170ff. ; Ruckffihrung

durch die Enkel (vgl. Michaelis Ann. d. Inst.

1881, 32ff.) : Brit. Mus. 786 (Mon. d. Inst, II 25),

nolanische Amphora Hope (Arch. Ztg. 1849,

100*), Berlin 2408; Vivenziovase Neapel 2422
(Heydemann Hiupersis Tf. II 1. Miiller-

WieselerDenkmiilerI43, 202),Girgenti(Raoul-

Rochette M. I. 57A), Munchen 341. Sonstige

Monumente: bei Theseus, wie er die Waffen

findet, Marmor-Relief Albani (ZoSga B.R. 48), 30

Terracotta-Reliefs (Campana op. in pi. 117 u.

sonst) ; wohl auch in der Erzgruppe auf der Akro-

polis von Athen (Paus. I 27, 8) ; Ruckffihrung in

Polygnots Leschebild der Hiupersis (Paus, X 25,

7) nach Lesches (vgl. Noack Hiupersis, Diss.

Giessen 1890, 52ff.). Tabula Iliaca, vgl. Jahn
Griech. Bilderchroniken.

2) Okeanide, von Atlas Mutter des Hyas und

der Hyaden (sonst Ple'ioDe daffir genannt), Ovid,

fast. V 171ff. Timaios Schol. II. XVIII 486.

3) Gemahlin des Phalanthos (Paus. X 10, 8).

4) Gemahlin des Hyperion, Mutter des Sol,

der Luna und Aurora (Hyg. fab. praef.).

Kritik der Sage. Dass A. alsHypostase der

Athena aufzufassen ist, hat bereits O. Jahn
(Ann. d. Inst, 1852, 194) gesehen: sie griindet

den Tempel der Athena Apaturia; im Athena-

tempel ergiebt sie sich dem ionischen Poseidon,

der so eng mit Athena verbunden ist, und dem

aQ%. 1884 juV. 5) Versionen an. Vgl. Robert
Hermes XXLTI 436. Maass Ind. lect. Gryph.

1889/90. Toepffer Aus der Anomia 35ff. Robert
Homer. Becher (50. Berl. Winckelm.-Progr.) 46ff.

Die Ruckffihrung durch die TheseussOhne ist dann

aus der Iliasstelle heraus von den kyklischen

Epen ausgebildet worden; sie wurde in Attika

im 6. Jhdt. im Zusammenhang mit den horneri-

schen Bestrebungen der Peisistratiden popular.

[Wernicke.]

Aithraia, angeblich alter Name von Rhodos,

Steph. Byz. s. 'Podog. [Hirschfeld.]

Aithusa. 1) Plin. n. h. Ill 92: Aethusa

quam alii- Aegusam seripserunt ; Ptol. TV 3, 44

Af&ovaa; Steph. Byz. Ai'yovaa . . y.axa Aifivac

ieyopevri KarQta, Heine, vulcanische Insel an der

tunesischen Ostkuste, nordostlich von Lopaduss,

heute, wie die meisten annehrnen, Linosa; vgl.

Tissot Geogr. comp.I241f.; s. auch u. Aegusa.
[Joh. Schmidt.]

2) Tochter des Poseidon und der Alkyone,

Geliebte Apollons und Mutter des Eleuther: Apd.

Ill 10, 1. Paus. X 20, 1.

3) Thrakerin, Mutter des Linos und Ahnfrau

Homers : Charax (fr. 20) bei Suid. s. "Onrjeos,

dazu Lobeck Agl. 323. Welcker Ep. Cycl. I

147. [Hoefer.]

4) Bei Homer (und nach ihm bei Apoll.

Rhod.) Bezeichnung einer Saulenhalle, so ge-

40 nannt, weil sie von der Sonne durchgluht wurde

(Saulen derselben Od. XVII 29. XXII 466; das

Beiwort frorai II. VI 243. XX 11 deutet auf die

Glattung der Saulen und den Verputz der Wande).

Die Lage der A. am homerischen Hause ist erst

durch den Palast in Tiryns recht klar geworden.

Dorpfeld bei Schliemann Tiryns 227ff; vgl.

auch Bie Arch. Jahrb. VI 1891, 3ff. An alien

den Stellen, aus welchen sich fiber ihre Lage

„ o , etwas entnehmen lasst (II. VI 243. XX 11; Od.

Aigeus, seiner Hypostase : urn sie freit der po- 50 VIII 57 ist dies nicht der Fall) ,
liegen sie am

Pi . * IT Till .1 _T__. . • ij__ TT.i1 - f^±",'\. ~„ n ..»1. ;« T^wmr. Pint, Cftl/illO
seidonische Heros Bellerophon , der seinerseits

mit Athena Chalinitis verknupft ist (Paus. II

4, 1). Da sie im Peloponnes fest localisiert

erscheint, gehflrt sie bereits dem vordorischen

Mythenkreise daselbst an (Studniczka Kyrene

186f.); auch Phalanthos ist als Hypostase des

Meeresgottes aufzufassen (vgl. jedoch Maass
Ind. lect, Gryph. 1891/92 p. XX). Die Sage bildet

sich um zwei Mittelpunkte aus, Troizen und

Hofe {avlrj); so auch in Tiryns. Eine solche

Halle lag an der Eingangsseite innerhalb der Hof-

thfire : daher aWovmis dv^ai fur die Hofthilre Od.

XVIII 102, und das ofter wiederkehrende ex 6'

c/.aoav xqcSvqoio xai aldovarjs igtSovxov. Diese

und andere am Hofe liegende Hallen, in denen

Od. XX 176. 189 das Schlachtvieh angebunden

wird, konnten aidovoa av).fjs genannt werden:

Od. XXII 440 werden in einer solchen die Lei-

Aphidna. In Troizen hatte sich A. mit Posei- 60 chen der Freiei- niedergelegt. Eine auf der Ruck

don-Aigeus vermahlt, am See von Kelenderis den

Theseus zur Welt gebracht, der die Helene raubt

;

nach dieser, gewiss altesten, Version birgt er die

Geraubte in Troizen. und von dort holen sie die

Dioskuren zuriick, A. wird Sklavin der Helene;

auf diese Version und zugleich auf jene alteste

Periode der Sage, wo Helene noch nicht mit

Troia verbunden erscheint, deutet auch die Nach-

seite des Hofes dem Megaron vorliegende A. ist

identisch mit dem xgodofios, wo den Gasten das

Bett bereitet wird (II. XXIV 644. 673; Od. IV

297. 302; vgl. Ill 378. VII 336. 345. XX 1.

143): dieselben schlafen in der Halle selbst.

nicht, wie man auch gemeint hat, in einem an

ihr liegenden Schlafzimmer ; denn ein solches

konnte Odysseus als Bettler (Od. XX 1) nicht
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zuganglich sein ; im Winter wird man die Gaste
im Megaron gebettet haben, wie Penelope Od.
XIX 598 (auch 317 scheint so gemeint zu sein)

fur Odysseus anweist. Auch anderen Innenrau-
men sind jiQodofiot , d. h. ai'&ovaai, vorgelegt ; so
in der Erzahlung des Phoinix : die ihn Bewachen-
den unterhalten ein Peuer in einer ai&ovoa av-
Xfjs, ein anderes im 7iQo8ofios vor der Thtir seines
Thalamos, d. h. in einer diesem vorliegenden

gezwungen seien, ist vermutlich nur eine Hypo-
these des Timaeus. Ausdrflcklich, zahlt Thukydi-
des (III 116) den Ausbruch von 425 , welcher
sich gegen das Gebiet von Catana wandte, als

dritten seit der Besiedelung Siciliens durch die

Hellenen. Der zweite Ausbruch, den er ftinfzig

Jahre frtiher datiert, ist moglicherweise identisch

mit dem im Marmor Parium auf 479 v. Chr.
gesetzten (FHG I 551) und hat die poetischen

A. Von einer am den ganzen Hof umlaufenden 10 Schilderungen des Pindar (Pyth. I 20ff.) und
Saulenhalle ist nirgends die Rede, und auch in ' ' ' '" " ' *

' ™
Tiryns sind es gesonderte Hallen, die freilich
den Hof fast ganz umgeben. Apollonius (Arg.
in 237. 648, vgl. 39), dem wohl die Schilderung
des Palastes des Priamos II. VI 242ff. vorschwebte,
versteht unter aX&ovoai die den an zwei Seiten
eines Hofes (fieooavXov) angebrachten Wohnrau-
men vorliegenden Saulenhallen. [Mau.]

Aithyia, Bpiklesis der Athena in Megara

Aeschylus (Prometh. 351ff.) veranlasst. Uber das
Datum des von Thukydides als ersten gezahlten
Ausbruches wissen wir nichts : dass die vulcanische
Thatigkeit des A. bereits dem Hesiod bekannt
gewesen sei, ist sehr unsicher (Theog. 860 haben
die Hss. aidvjjg , so auch die Scholien und Tzetzes
z. Lykophr. 688; Ahvns an letzterer Stelle ist

nur eine wenn auch alte Conjectur). Nach 400
sind hauptsachlich folgende Ausbrttche bekannt

:

Das Heiligtum lag auf einer Felsklippe am Meeres- 20 396 (bis ins Meer, Diod. XIV 59. Oros. H 18
:

strande. Nach der Kultlegende barg Athena in
Gestalt eines Tauchers (aXdvia) den Kekrops unter
ihre Pittige und rettete ihn nach Megara. Ly-
kophr. 359. Paus. I 5, 3. 41, 6. Hesych. s. iv V
A&via. [Wentzel.]

Aitnaios. 1) Epiklesis des Zeus in Sicilien,

wo er ein mit einem Wagenagon verbundenes
Fest Aitnaia hatte. Pind. 01. VI 96 ; Nem. I 4.

Schol. Pind. 01. VI 162; Nem. I 4.

6); 141 (Obseq. 23); 135 (Obseq. 26. Oros. V
6, 2); 126 (Obseq. 29. Oros. V 10, 11); 122
(Oros. V 13, 3 ; Catana zerstOrt) ; ca. 50 (carmen
de b. civ. 135 bei Petron. 122); 44 (Verg. Georg.
I 471. Serv. z. d. St.); 38 (Appian b. c. V 117,
vgl. 114 die Schilderung des durch einen Lava-
strom [evaS] verwiisteten Gebietes) ; 32 (Cass.

Dio L 8). Es folgte eine Zeit grosserer Ruhe:
wir hOren allerdings von einem Ausbruche um

2) Kabeire, Sohn des Prometheus. Paus. 1X30 40 n. Chr. (Suet. Gai. 51); aber zu Senecas
25, 6. [Wentzel.,

Aitne (Ahvtj, von at&co ?), Aetna. 1) Der noch
jetzt Etna (bei den Sicilianern auch Monte Gi-
bello oder einfach il Monte) genannte Vulcan im
Nordosten von Sicilien. Seine Basis umfliesst
nOrdlich der Akesines Alcantara, siidlich der
Symaithos Simeto; der untere Umfang des Berges
lasst sich auf ca. 100 km., die von ihm bedeckte
Grundflache auf fiber 1000 qkm. schatzen. Die

Zeit war man der Ansicht, dass der Berg infolge

der Abnahme des unterirdischen Feuers in sich

zusammensinke (ep. 79), und Besteigungen waren
nichts Ungewohnliches (Friedlander S.-G. II

191). Auch die Kritik, welche Favorinus (bei Gell,

XVII 10) an der— wesentlich Pindars angefuhrte
Stelle nachahmenden — Beschreibung des Ver-
gil Aen. Ill 570—577 iibt, geht von der Vor-
stellung massiger Thatigkeit aus. Die poeti-

jetzige Hohe, 3313 m., diirfte der alten ziemlich 40 schen Schildemngen (Lucil. Aetna 461. Sil. Ital
entsprechen : moglicherweise erhob sich der Gipfel
noch etwas hOher, doch sind die Beobachtungen,
aus Welchen man in der Kaiserzeit auf ein Ab :

nehmen der Hohe zu schliessen glaubte , wenig
vertrauenerweckend (quod aliquando lomjius na-
vigantibus solebat ostendi Seneca ep. 79; ahn-
lich Aelian n. h. VIII 11). Viel niedriger kann
er nicht gewesen sein , weil sich schon in ge-
ringer Hohe unter dem Gipfel, 2917 m. iiber

XIV 58—69. Claud, de raptu Pros. I 158—176]
iibertragen und flbertreiben die Details (so leitet

Claud, a. a. 0. seine Schilderung ein : Aetnaeos
apices solo cogrwseere visu, non aditu tentare

licet). Auch zu Orosius Zeiten war der Berg
fast ruhig und erinnerte nur durch seinen Rauch
an seine vulcanische Natur (Oros. II 14).

Der Mythenbildung wie der Naturforschung
hat jler A. reichen Stoff geboten. Er gilt als

dem Meer, Reste eines rOmischen Baues (torre50die Bergmasse. welche Zeus auf den Giganten
del filosofo) erhalten haben. Die drei Zonen, in

m
'

m ~ ~. .

welche sich auch jetzt die Vegetation des A.
scheidet, werden bereits in der ausfuhrlichen
Beschreibung des Strabo(VI273ff.)hervorgehoben:
zu unterst die reiche Kulturzone (bis etwa 1000 m.),

wo auf der vulcanischen Asche besonders der
Weinstock gedeiht (Strab. V 247. VI 269), die
Waldzone (bis ca. 2000 m.) und die kahle, den
grOsseren Teil des Jahres schneebedeckte Wiisten

Typhon (Pind. Aeschyl. a. a. 0. Strab. XIH
626) oder Enkelados ' (Verg. a. a. 0. Oppian
cyn. I 273) warf; bei anderen als Werkstatte
des Hephaistos und seiner Kyklopen (Cic. de div.

II 19; vgl. Lucil. Aetn. 41—71. Solin 11). Er-
klarungsversuche u. a. bei Lucret. VI 639ff. Se-
neca ep. 92. Ovid. met. XV 299. lust. IV 1.

Lucil. Aetna Sllff. Vgl. Nissen Ital. L.-K. I

250. 274. 277. 280. Neueres Hauptwerk Sar-
zone. Dem Gipfelkrater selbst geben Strabon und60 torius v. Waltershausen Atlas des A., 2
Phnius(m88)_ 20 Stadien Umfang (jetzt 3-5 km.): Aufl. v. Lasaulx, Leipzig 1880
er spie auch damals nur Dampf und Asche aus,
wahrend die Lavaausbriiche sich ihren Weg durch
die Seiten des Berges bahnten. Uber diese Aus-
bruche haben wir erst seit dem 5. Jhdt. v. Chr.

fenauere Kunde, denn die Angabe Diodors (V 6),
ass die Sikaner durch LavastrOme aus ihren

Ursitzen nach dem Westen der Insel auszuwandern

2) Atzrrj , Aetna (Einwohner AhvaTo; Steph.
Byz. Miinzen; Aetnensis Cic), feste Stadt am sud-

lichen Abhange des Berges gleichen Namens und
an der von Catana ins Innere der Insel fuh-

renden Strasse, nach Strab. VI 273 achtzig Sta-
dien, nach dem It. Anton, p. 95 aber richtiger

zwOlf Millien nordwestlich von jener, von den
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vertriebenen Einwohnern von Catana an der

Stelle eines schon friiher vorhandenen Stadtchens

Inessa (s. d.) gegrlindet. Vgl. auch Diod. XIV
14. Plin. Ill 91. Jetzt S. Maria di Licodia.

Autonome Miinzen (aus dem 3. Jhdt. v. Chr.)

British Museum Sicily 4. 5. Salinas monete de

Sicilia p. 10 tav. 111. Die Stadt hatte unter

den Bedriickungen des Verres zu leiden, Cic.

Ver. in 57. 104ff. IV 114. Inschriften Kaibel
IGI 573. CIL X 6999—7003 unbedeutend.

[Hulsen.]

8) Nach Simonides frg. 200B Bgk. Schieds-

richterin in dem Streite zwischen Hephaistos und

Demeter um Siciliens Besitz, schon in Beziehung

auf die aitne'ische Werkstatt des Hephaistos (s.

d.) ; nach Hellanikos frg. 104 (aus Steph. Byz. s.

nia, FHG I 59) und Proxenos (jr. noQ$fi5>v Zi-

xeXwwv I frg. 7, FHG n 462) Gattin des Hyk-
karos (? Hss. : "Yn/nagos , "fyegoe ?), Mutter des

Gelon, Eponymen von Gela (= Glosse zu den

Versen des Tzetzes im Schol. Thukyd. VI 4,

3 p. 102 Did. , FHG IV 635 a). Nach Seilenos

von Kalakte Zixelixa II frg. 7 (aus Steph. Byz. s.

Ilahxr), FHG m 100) Tochter des Okeanos,

Mutter der Paliken zu Palike in Sikelien (= Serv.

Aen. IX 584, die nach Aischylos Aitnaeerinnen

von Zeus und Thaleia stammten). Nach Al-

kimos des Sikulers Zixshxa II (aus Schol. Theokr.

I 64, FHG IV 296) Epon)Tne des gleichnamigen

Vulcans, Tochter des Uranos von der Ge; nach

Demetrios von Kallatis frg. 4 (aus Schol. Theokr.

I 64, FHG IV 381) Tochter des Kyklopen Bria-

reus, Schwester des Sikanos, im sichtlichen An-

schluss an Kallimachos H. Del. 143, der den

Briareus (wie Andere den Typhon oder Enkela-

dos) unter dem Aetna begraben sein lasst.

[Tiimpel.]

Aitole (Ahmli] und AhcoPJe) , Epiklesis der

Artemis, unter der sie in Naupaktos (Paus. X
38, 12) und bei den Venetern (Strab. V 215)

verehrt wurde. [Wentzel.]

Aitolia (Ah(o/Ja) , nachst Akarnanien die

westlichste Landschaft des nordlichen Griechen-

lands (ca. 4775 qkm.)
,

grenzte im Norden und
Nordwesten an die Gebirgskantone der Oitaeer,

Doloper und Amphilocher , im Westen an Akar-

nanien, gegen welches der Acheloos eine viel-

fach bestrittene Grenze bildete (vgl. oben S. 213),

im Suden an den ausseren korinthischen Meer-

busen, welchen es durch eine flache Landspitze

(to 'Avrlggior oder 'Piov to MoXvxgtxov nach der

benachbarten Stadt Molykreia genannt), die einem
ganz ahnlichen Vorsprunge der Kiiste von Achaia

(to 'Piov oder 'Piov xo 'Axaixov) entspricht , von
dem inneren korinthischen oder krisaeischen Golfe

scheidet, im Osten endlich an Lokris, von welchem
es ein nicht unbedeutendes Stuck — das Gebiet

der Stadte Makynia, Molykreia und Naupaktos
— zu verschiedenen Zeiten in Besitz nahm, und
an Doris. Jedoch bildete keineswegs das weit-

lauflge innerhalb dieser Grenzen gelegene Gebiet

nrsprflnglich ein einheitliches Ganzes , sondern

es zeriiel in zwei Hauptteile : a) das siidwestliche

Drittel, Aetolien im engeren Sinne, als Stamm-
sitz des diesen Namen tragenden Volkes das alte

Aetolien (<? agxaia AhcaUa) genannt, welches im

Norden bis zu dem langen felsigen Gebirgszuge,

der jezt in seiner Hauptmasse Plokapari heisst,

im Altertume nur zum kleinen Teil to Ilavat-

royhov (Plin. n. h. IV 6) genannt oder auch zu

dem Kallidromongebirge (vgl. Strab. IX 428) ge-

rechnet wurde, im Osten bis zu dem Thale des

Euenos sich erstreckte (Strab. IX 427. X 450f.),

und b) das von verschiedenen, fast ganz barba-

rischen Stammen bewohnte, durchaus von hohen

und unwirtlichen Gebirgen— unter denen der Ko-

rax (2100 m.) im Osten, an der Grenze von Do-

lOris, und der Tymphrestos (2319 m.) im Norden,

an der Grenze von Dolopia, die machtigsten

sind — durchzogene Gebiet, welches allmahlich

durch gluckliche Kriege zu der alten Landschaft

hinzugewonnen worden war und daher als das

eroberte Aetolien (>? sjtixTijvog AhatXia) bezeich-

net wurde. Wahrend dieses letztere durch seine

naturliche Beschaffenheit, namentlich durch den

ganzlichen Mangel an Ebenen, weder fur die An-

lage von Stadten noch fur den Ackerbau, son-

20 dern nur fur Viehzucht und Jagd— diese bil-

dete neben dem Kriege eine Hauptbeschaftigung

der Aetolier iiberhaupt— geeignet ist, hat Alt-

aetolien zwei ausgedehnte, durch den vom Ache-

loos bis zum Euenos reichenden Gebirgszug

des Arakynthos (s. d.) getrennte rrachtbare

Ebenen, die freilich zu einem nicht geringen

Teile mit Wasser bedeckt sind. Die sudlichere

niimlich, d. h. die Strandebene, wird in ihrem

westlicheren Teile bei der jetzigen Stadt Messo-

30 longion durch eine sehr ausgedehnte seichte La-

gune eingenommen, welche durch mehrere kleine

und flache, untereinander nicht zusammenhangende
Inselchen im Suden gegen das Meer abgegrenzt

ist ; wahrscheinlich entspricht dieselbe den von

Strabon X 459 als zwei getrennte Seen ge-

nannten h'fivai Kvvia und Ovola, indem die ganze

Siidkiiste von Aetolien gleich der Akarnaniens

durch die Versandung des Meeres infolge der

Ablagerungen des Acheloos und Euenos sehr be-

40 deutende Veranderungen im Laufe der Zeiten er-

fahren hat. Die Ebene nOrdlich vom Arakyn-

thos aber, die Ostliche Fortsetzung der Ebene

des mittleren Akarnanien (vgl. oben), enthalt in-

folge ihrer kesselformigen Formation in ihrem

tiefsten Teile zwei nur durch einen schmalen, in

der Regenzeit mit Wasser bedeckten Landstreifen

gesonderte Seen, die jetzt wegen dieses ihres

engen Zusammenhanges mit dem gemeinsamen

Namen des Sees von Apbkuro bezeichnet werden

;

50 auch im Altertum hiessen beide, oder auch nur

der weit umfangreichere ostlichere fj Tqi/mvIs

Xifivr) (Polyb. V 7), nach der Stadt Trichonion,

und der kleine westlichere fruher Hyria (oder

Hydra, vgl. Strab. X 460 und Ovid. met. VU
37 Iff.), spater, nachdem Lysimachos, Kfinig von

Makedonien, nahe dem siidlichen Ufer eine iibri-

gens schon zur Zeit des Strabon (a. a. O.) wie-

der verschwundene Stadt erbaut hatte, wie diese,

Lysimacheia ; auch scheint er bisweilen mit dem
60 Namen der an seiner Westseite, eine Stunde vom

Ufer des Acheloos entfernt gelegenen Stadt Ko-

nope benannt worden zu sein. Vgl. Anton. Lib.

12. Abgesehen von diesen Wasserflachen ist der

Boden beider Ebenen fur Getreide und Viehzucht

geeignet. von der namentlich die Pferdezucht in

Aetolien bliihte (Strab. Vin 388. Polyb. XVIII
5. Liv. XXXm 7), die unteren Abhange des

Arakynthos fur Weinbau, der besonders im Ge-
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biete von Kalydon sebr bedeutend war, wie die die Vorwttrfe der Rohheit und "Wildheit beson-

Sagen von Oineus und der Einkehr des Dionysos ders die barbarischen Bewohner Neuaetoliens, die

bei demselben zeigen. Apollod. I 8, 1. Hygin. Eurytanen und Genossen, in ihrer vollen Starke

fab. 129. Den Ostlichsten Teil der nordlichen treffen, wahrend die Bewohner Altaetoliens durch-

Ebene beherrschte die Hauptstadt der ganzen aus nicht ohne Sinn fur die feinere hellenische

Landschaft, der alte Sitz Jer Bundesversamm- Bildung waren, wie schon der Umstand zeigt,

lungen , Thermon. Die Bewohner dieses alten dass bei der Eroberung der Hauptstadt Thennon
Aetolien, die AhcoXot, welche ihren Namen und durch Philipp von Makedonien im J. 218 v. Chr.

Stamm von einem mythischen Aitolos, dem Sohne 2000 Statuen von den Siegern umgestiirzt und

des Endyraion, herleiteten, gehorten, ebenso wie 10 zertriimmert wurden. Polyb. V 9. Vgl. auch

ihre Nachbarn die Akarnanen (s. o.) , dem lele- fur die Geographie der LaDdschaft G. Becker
gischen Volksstamme an (vgl. Deimling Die de Aetoliae finibus ac regionibus dissertatio, Bed-

Leleger 148ff. 230f.) und verehrten daher auch burg 1845 und 1852; de Aetolia adiecta disser-

vor alien GOttern die Hauptgottheit dieses Stam- tatio 1857. Bursian Geographie von G-riechen-

mes, die Artemis, teils als Aacpgia (Paus. VII landI123ff. H. Bazin Mem. sur l'Etol. in Arch.

18, 8), teils als Ahwtf. Paus. X 38, 12; vgl. Miss. Scient. II Ser. I. 1864. Bundesmiinzen

die Miinze bei Miiller und Wieseler Denk- aus dem 3. und 2. Jhdt. Head HN 284.

miiler der alten Kunst H Taf. XV nr. 166. Die
..

[Hirschfeld.]

gewohnliche Tradition (Ephoros bei Strab. X Geschichte. I. Alteste Periode. Die

463) liess sie aus Elis in die spater nach ihnen 20 Aitoler, von deren Vorgeschichte die Sage Mannig-
benannte Landschaft einwandern, wahrend in faches zu erzahlen weiss, und deren Land den

Wahrheit das umgekehrte Verhaltnis stattgefun- Spateren als Ausgangspunkt der aitolischen Er-

den zu haben scheint, indem die den Aetolern oberung von Elis gait (Paus. V 43), treten erst

nahe verwandten Epeier in Begleitung aetolischer spat , zur Zeit des peloponnesischen Krieges , in

Scharen von Aetolien aus nach Elis iibersetzten das helle Tageslicht der Geschichte. Fernab von

und diese Landschaft in Besitz nahmen. Paus. der grossen hellenischen Entwicklung auf einer

V 1, 3. Neben den Aetolern erscheinen als alte, ausserst primitiven Kulturstufe zuruckgeblieben,

von diesen teils vertriebene , teils unterworfene von barbarischen (epirotischen) Elementen nicht

Bewohner der Landschaft die Kureten (II. IX unbeeinfiusst , in naturwiichsiger Kraft und Un-

529ff. , vgl. Strab. X 463. 465) , die Hyanten 30 gebundenheit dastehend , ebenso todesmutig wie

(Strab. X 464) und die aus Thessalien einge- genusssuchtig ohne Grenzen (Agatharchid. FHG
wanderten Aeoler , von denen noch spater die III 192, vgl. Eustath. ad Horn. p. 1321), in meist

Gegend um Pleuron und Kalydon den Namen offenen Dorfern siedelnd und Land- und Seeraub wie

AioUg bewahrt liatte. Unter den von den ubrigen einst alle edlen Hellenen als ein anstandiges Ge-

Griechen als Nichthellenen betrachteten Bewoh- werbe betrachtend (Thuk. I 5. IH 94), machten

nern der imxTr\zog AkcoXia (vgl. Polyb. XVII 5. sie auf die damaligen Griechen mehr den Ein-

Liv. XXXII 34) waren die machtigsten und wil- druck von Barbaren als von Hellenen (Eurip.

desten das Volk der Eurytanes, die cine unver- Phoen. 138 //ifo/Jag/Ja^o?). Dies ungeschlachte,

standliche Sprache redeten und , wie man be- kraftstrotzende Wesen, das mit dem Volkerrecht

hauptete, sich von rohem Pleische nahrten (Thuk. 40 nur, soweit es Nutzen bringt, rechnet , ist auch

III 94); westlich von diesen wohnten die Ape- in der Folgezeit noch lange charakteristisch fur

rantoi und die Agraioi; slidostlich von den Eu- sie geblieben. Ihre Sprache (zur Gruppe der

rytanen, an der Grenze von Doris, die Ophioneis «-Dialekte gehorig) ist uns durch eine Eeihe von

oder Ophieis, die in mehrere kleine Stamme zer- Inschriften aus dem 3.—-1. Jhdt. v. Chr. bekannt

Helen, von denen uns nur zwei, die Bomieis und (vgl. Colli tz Samml. d. griech. Dialectinschr.

die Kallieis, bekannt sind (Thuk. Ill 94. 96. II 1 nr. 1409—1428 e). Der Kern der Urge-

Strab. X 451), und weiter siidwestlich, den ozo- schichte scheint in einer Notiz Strabons angedeutet

lischen Lokrern benachbart, die Apodotoi. Die zu sein (X 450), wonach der sudliche Kustenstrich

Zeugnisse, welche uns bei den alten Schriftstellern um Pleuron und Kalydon mit dem fruchtbaren

uber die Sitten und den Charakter des aetolischen 50 Hinterland als die aoyaia Ahmkla von dem arm-

Volkes erhalten sind, lauten im hohen Grade seligen Bergland im Osten und Norden als der

ungiinstig fur dasselbe. Man klagte sie der Wild- Im'xrtjros Aluo/Ja unterschieden wurde. Damit
heit und Rohheit und daneben der Uppigkeit diirfte Ausgangspunkt and Richtung des vor-

und Schwelgerei, der Pliinderungssucht im Kriege dringenden Griechenstammes und zugleich wohl

und der Treulosigkeit im Frieden, vor allem aber auch seine Hauptthatigkeit in den fruheren Jahr-

der aussersten Habgier an (Polvb. II 45f. 49. hunderten angedeutet sein (wenn man nicht wie

IV 3. 67. Xm 1. XVII 4f. Liv. XXVII 30. Kuhn 88 darin eine blosse Namensausbreitung
XXXm 11. XXXIV 24. Athen. VI 253 e. XII sehen will, wogegen doch wohl der Ausdruck

527 b): tapfer und gewandt im Kampfe, waren LrixTrjiog spricht). Zu Thukydides Zeit waren

sie jederzeit bereit die Veranlassung zu einem 60 diese inneren Kampfe bereits abgeschlossen, der

Kriege vom Zaune zu brechen und gingen daher Name der Aitoler umfasste auch die Gebirgs-

auch im Frieden immer bewaffnet einher. Thuk. stamme im Norden und Osten, die Anobutxoi, die

I 5. So wenig man zwar auch an der Richtig- 'Orpiovns (unter ihnen die BoifiteTs und KaXXitU),

keit der Grundzuge dieses Bildes zweifeln kann, die machtigen, aber besonders rohen Evgvzave;

so darf man doch nicht vergessen , dass dabei iayvcaazozaxot yl&ooav xai o)/.to<f>dyoi) und die

namentlich von dem erbitterten Gegner des aeto- noch unter einem K6nig stehenden AyqaZoi (Thuk.

lischen Volkes, von Polybios, die Farben durch- III 94. 96. Ill), und als 426 der athenische

gangig etwas stark aufgetragen sind ; femer dass Stratege Demosthenes zur Unterwerfung des
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Landes von Sudosten einriickte, standen sie alle

auf wie ein Mann und brachten ihm eine schimpf-

gelegt haben. Wenn sie wirklich, wie ange-

nommen wird (Buecher de gente Aetol. 18f.,

liche Niederlage bei (Thuk. I.e.). Ob ein form- anders Foucart Bull. hell. VH 437, der fOr

liches Schutz- und Trutzbtindnis oder nur die spatere Ansetzung ist), schon bald nach 338

Not des Augenblickes sie vereinigt ins Feld fiihrte, zwei Stimmen in der delphischen Amphiktyome

ist nicht zu entscheiden, wie denn iiberhaupt erhalten haben, so ist es nicht unmOglich, dass

fiber ihre damalige Verfassung nichts bekannt eben diese gemeinsame Vertretung der Stamme

ist, als dass bei Gesandtschaften an auswartige den Einheitsgedanken bei ihnen genahrt hat.

Staaten jeder der Hauptstiimme seine eigenen Ubrigens entstanden damals auch andere Bunde

Gesandten delegierte (so im J. 426, Thuk. Ill 10 in Mittelgriechenland.

100, ebenso noch zur Zeit Alexanders, Arrian. II. Bundesverfassung. Wie bisher in der

Anab. I 10, 2). Nachdem ihre uberschussige aitolischen Geschichte kem emzelner Stamm,

Kraft sich in athenischem Solde an der syraku- keine einzelne Gemeinde rechtlich praevalierend

sanischen Expedition beteiligt hatte (Thuk. VII hervorgetreten war, so bestand auch hier in dem

57, 9) , nachdem sie darauf im J. 400 die be- Bunde, abweichend von den fruheren hellenischen

drangt'enEleerrahmvollunterstiitzt hatten (Diod. Staatenbunden , die auf dem Princip der Hege-

XIV 17), traten sie wieder fur mehrere Decen- monie beruht hatten, eine von jeder Sonderbezie-

nien von' dem Schauplatz der hellenischen Ge- hung zu einer einzelnen Gemeinde freie Centralge-

schichte zurttck , bis sie gegen das Ende des wait, die in den Bundesbeamten, dem Bundesrat

Jahrhunderts, nachdem sie selbst unter Philipp 20 und der Bundesversammlung ihren Ausdruck fand.

von Makedonien, der ihnen 339/8 Naupaktos Die in ihrem Grundgedanken durchaus demokra-

Iiberliess (Strab. IX 427), ihre Freiheit bewahrt tische Bundesverfassung gab, wie es scheint, alien

hatten und auch durch Alexander d. Gr. nur freien BundesangehOrigen dasselbe Recht. Uber

vortibergehend nach der Zerstorung Thebens, die staatsrechtliche Stellung der elientes, die Liv.

erschreckt waren (Arrian. I 10, 2), mit frischen XXXVI 15, 4 fur das J. 191 als Gefolgsleute

Kraften, uniiberwunden (an6edt)ws Ephor. FHG der principes erwahnt, ist Genaueres nicht be-

I fr. 29) in die Politik von Hellas eingriffen, um kannt (der Gegensatz von principes und mid-

bald eine bedeutende Rolle zu spielen. Von Ale- titudo bei Liv. XXXV 34, 3 ist nicht mit Gil-

xander wegen der Annexion des akarnanischen bert II 26, 3 auf Aitolien, sondern auf das

Oiniadai (ca. 330) mit Strafe bedroht, liebaugel- 30 iibrige Hellas zu beziehen).

ten sie anfangs mit Antipatros (Plut. Alex. 49), Dass zurUbernahme eines Bundesamtes ein

gingen dann aber, als audi sie durch das konig- bestimmter Census qualiflciert habe, ist nicht er-

liche Edict betreffs der Ruckkehr der Verbannten weisbar (Pol. XIII 2, 1 aezn? «* nicht mit Gil-

(324) ihre politische Freiheit beeintrachtigt sahen, bert auf die Strategic, sondern auf das Amt des

zu den Athenern uber (Diod. XVIII 8, 6) und Nomographen zu beziehen), auch nicht wahrschein-

schlossen sich auf die Nachricht vom Tode Ale- lich, wie andererseits die Bevorzugung der durch

xanders (323) als die ersten der Hellenen dem Vermogen angesehenen Manner im allgemeinen

Leosthenes freudig an (Diod. XVHI 9. 11. lust. sich von selbst ergeben haben wird (begriindete

Xin 5). An einer dauernden energischen Teil- Ausnahme Pol. XIII 1, 3). Die Bundesbeamten

nahme an dem nun entstehenden lamischen Kriege 40 wurden alljahrlich unmittelbar nach der Herbst-

{323—322) wurden sie freilich durch innere Ver nachtgleiche (Pol. IV 37, 2, vgl. A. Mommsen
wicklungen die die Truppen in die Heimat Philol. XXIV 15) von der Bundesversammlung

riefen , abgehalten (Diod. XVIII 13) ; doch der gewahlt (so Polybios oft, dem gegeniiber Hesychs

Zorn des schliesslich siegreichen Antipatros traf Glosse xvdftcp huzquo auf die Bundesbeamten

sie deshalb nicht minder. Mit Krateros zusam- jedenfalls nicht anwendbar ist; Schomann II

men riickte er 322 in ihr Land und wurde sie 115. Gilbert a. O., anders Dubois 194). Der

trotz der verzweifelten Gegenwehr durch Hunger Wahl schloss sich noch an demselben Tage die

•und Kalte bezwungen haben . wenn nicht uner- Amtsiibernahme an (Pol. II 3, 1), so dass es dm-

wartete Vorgiinge in Asien inn zu einem schleu- gnati nicht gab. Durch Todesfall entstandene

nigen und fur sie giinstigen Friedensschluss (Fruh- 50 Liicken in der Magistrate wurden baldmOglichst

ling 321) genotigt hatten (Diod. XVIII 24. 25). durch Neuwahl eines SM/feete ausgefullt (Liv. XLlI

Wenn von nun an die Aitoler. mitten in die 38, 2). Der erste der Bundesbeamten war der

wilden Diadochenkampfe hineingerissen. ein wich- oxgazayo; (praetor), der als Bundespraesident an

tiger Factor in der hellenistischen Geschichte der Spitze stand und eponym war (letzteres zeigen

sind, mit dem die Machthaber zu rechnen haben, zahlreiche Inschriften). Das Amt war jahrig,

so hat zu diesem Aufschwung wohl nicht am wie alle Bundesiimter, konnte aber von derselben

wenigsten mitgewirkt, dass in dieser Zeit die Person mehrmals bekleidet werden. Vgl. die

aitolischen Stamme zu einem fest organisierten Liste der bekannten Strategen bei A. Mommsen
Bunde vereinio-t auftreten. Dieser aitolische a. O. (Tafeln) und Dubois 198ff. Als Oberfeldherr

Bund, to yoivov rc5r Akoiiwv, wird zum ersten 60 rief er im Kriegsfall das Bundesheer durch Edict

Mai unter dem J. 314 erwahnt (Diod. XIX 66, unter die Waffen (Pol. IV 67, 1. Liv. XXXVLU
2). Die Entstehung des Bundes liegt fur uns 4), fiihrte im Kriege das Commando uber die

in volligem Dunkel. Weder ist bekannt, ob et- versammelten Truppen (Ltxug, ydoi und SjilTzai

wa und inwieweit die Bundesverfassung sich an unter je einem Anfuhrer Paus. X 20, 4. Gil-

fruhere Einrichtungen der einzelnen Stamme an- bert LT 27, 1), hatte nach gewonnenem Siege

schloss noch ist im einzelnen ersichtlich, welche das Bestimmungsrecht uber die Beute (Pol. II

Vorgange oder Uberlegungen den Aitolern den 2) und entliess die Truppen wieder (Pol. V 96,

Oedanken eines festen Zusammenschlusses nahe- 2). Wiewohl das Gesetz jedem Aitoler gestattete,
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auswartigen Solddienst zu nehmen (Pol. XVIII
4, 8ff.), konnte der Strateg doch gegen unzeit-

gemasse Ausbeutung dieses Rechtes einschreiten

(Liv. XXXI 43, 6ff.). Andererseits hatte er als hSch-
ster Civilbeamter den Bundesrat (Liv. XXXVIII 8,

2) sowie die Bundesversammlung einzuberufen,

ffihrte in letzterer den Vorsitz (Liv. XXXI 32)
und hatte in beiden Referat und Stimme. Durch
das Gesetz von der Abstimmung iiber Krieg und
Frieden ausgeschlossen (Liv. XXXV 25, 7), konnte
er doch bei der Debatte dariiber seinen Einfluss

geltend machen (Liv. XXXI 32. 40, 9). Zugleich
war er der hochste Executivbeamte (Collitz
1410, 5ff. mit Picks Erganzung [dvajigdaajovxa),

dem auch die Leitung der Execution der Be-
schMsse beider KOrperschaften oblag (Collitz
1413, 22ff.). Auch stand ihm die Sorge fur die

Aufnahme der Beschliisse in das Gesetzbuch zu
(Collitz 1413, 26ff.). Neben dem Strategen
fungierte der uiTtdQ-gag (praefectus equitum), der

im Felde den Oberbefehl iiber die Reiterei ffihrte

(auch iiber Infanterie Liv. XLILT 22, 4) und in

den Versammlungen ihm wohl als Beirat assi-

stierte, wesshalb er in den an den Rat gerichte-

ten Schreiben in der Adresse hinter dem Strategen

mit genannt wird (Bull. hell. VI 460, vgl. Col-
litz 1415, 35). Ein Bundesadmiral (vavaQ^og),

wie er im achaeischen Bunde existierte , ist fiir

den aitolischen nicht bezeugt (auch nicht Pol.

XXI 32, 10 = Liv. XXXVHI 11, 7), doch diirfte

er bei der Bedeutung der aitolischen Plotte in

der spateren Zeit wohl zu postulieren sein. Die
mannigfaltigen Geschafte eines Bundessecretars

verwaltete der yqafifiaxevg (so inschriftlich, bei

Pol. XXI 32, 10 br]fiooioq ygafifiatevg). Er fun-

gierte zugleich als Schreiber im Synedrion und
wohl auch in der Bundesversammlung, und ist

fiir ersteres eponym (Collitz 1412. 1415, 33ff.,

wo entweder 6 yQa/iftazevg [t.va(>]yog oder [Avjxog
zu lesen sein wird; vgl. auch Collitz 1413,32).
In der Reihe der Bundesbeamten steht er in-

schriftlich (C ollitz 1415) vor dem Hipparch, bei

Polyb. XXI 32, 10 = Liv. XXXVHI 11, 7 hinter

demselben. Endlich wird als Verwalter der Bun-
deskasse ein xapuag erwahnt (Collitz 1413, 34).

Der Bundesrat begegnet unter dem Namen
ovvedgiov oder fiovi.rj (sanctius consilium Liv.

XXXV 34, auch senatus). Die Mitglieder wer-

den inschriftlich avvtdgot oder fioidivtai genannt,

bei Polybios axoxXyzot (nach ihm Livius apo-
cleti, allgemeiner principes). So auchBoeckh,
Gilbert H 28, Kuhn 125, wahrend Andere in

den avvsdgoi und den jSovXevzai verschiedene

KOrperschaften sehen (Vise her Kl. Schrift. I

374, 2. Droysen Hell. HI 447. 1. Pick bei

Collitz 1412. 1415. Dubois 189). Diese Bu-
lenten waren die Vertreter der einzelnen Bundes-
gemeinden, von denen sie in einer ihrer Bedeu-
tung entsprechenden Anzahl delegiert wurden
(Collitz 1415, 18; vgl. lust. XXXLU 2, 8:

Aetolorum universarum urbium senatus). Die
Zahl der Buleuten (es wird keine flberliefert)

wird zugleich mit dem Umfang des Bundesge-
bietes geschwankt haben (an Antiochos wur-

den dreissig von ihnen zu den Verhandlungen de-

tachiert, Pol. XX 1 ; 550 zum senatus gehorige

principes nennt fiir das J. 167 Liv. XLV 28, 7).

Dieser Rat war standig und wurde erforderlichen-

falls vom Strategen einberufen (Liv. XXXVHI
8). Zwei TiQootaxai (wie z. B. auch in der Ek-
klesie von Hypata Collitz 1435) leiteten die

Verhandlungen (Collitzl415,34; nach V i s c h e r

Kl. Sch. 1 374. 577 irrig 7 oder 4). Der Bundesrat
scheint die Vorberatungen fiber die in der Bun-
desversammlung zu erorternden Pragen gefiihrt

zu haben (Pol. XX 10, llff. Liv. XXXVI 28 T

8ff.) , weshalb die auswartigen Machte meist zu-

10 erst mit ihm verhandelten (Pol. XX 1. XXI 4.

Liv. XXVI 24, 1. XXXV 46, 1). Andererseits

hatte er, mit administrativen und richterlichen

Competenzen ausgestattet, in den laufenden Ge-
schaften die Entscheidung zu fallen. So ist er

der Gerichtshof, vor dem die Verletzung der
Rechte der Bundesfreunde geahndet wird (Col-

litz 1410. 1411. 1413). Auch steht ihm eine exe-

cutive Gewalt zu (Collitz 1411, 13 avwiQaaauv).
Der eigentliche Souveran des Bundes war

20 die Gesamtheit aller Aitoler, die in den ordent-

lichen und ausserordentlichen Bundesversamm-
lungen, zu denen jeder Aitoler Zutritt hatte,

reprasentiert war. Von den Alxwloi, mit welchem
Namen alle Stamme zur Zeit ihrer Bundeszuge-
horigkeit belegt werden (vgl. Gilbert II 24, 3),

werden unterschieden oi ev AlrasUa xaxoueiw-
xsg , die aber doch unter den Bundesbeschltts-

sen stehen (Collitz 1411. 1413). Die ordent-

liche Versammlung (von Liv. XXXI 29, 1 Panae-
30 tolium, XXXI 32 , 4 und XXXV 32, 7 Panae-

tolieum concilium, von Pol. IV 5, 9 f) scoivij x&v
AhoiXmv avvodog genannt; die IlavaixioXixd Col-
litz 1411 sind mit Gilbert auf das Pest zu
beziehen, ebenso Bull, hell. X 187) wurde alljahr-

lich sogleich nach der Herbstnachtgleiche, verbun-
den mit Jahrmarkten und Pesten, in Thermon, der
,Akropolis" Aitoliens, abgehalten (Pol. IV 37, 2.

V 8). Hier fand die Wahl der Bundesbeamten statt

(Pol. 1. c. Strab. X 463), wobei jeder Aitoler das
40 gleiche active und passive Wahlrecht hatte. Dass

die abtretenden Beamten der Versammlung Rechen-
schaft zu geben hatten, wird nicht tiberliefert,

ist aber anzunehmen. Ausserordentliche Ver-

sammlungen konnten je nach Bedarf auf Be-
schluss des Bundesrates durch den Strategen ein-

berufen werden (Pol. XX 10, 14) und waren an
keinen bestimmten Ort gebunden (so in Naupak-
tos, Herakleia, Lamia, Hypata; vgl. Gilbert
II 31, 1). Die Bundesversammlung hatte die

50 Entscheidung fiber Krieg und Frieden (Liv. XXXI
32, 3), fiber Vertrage (Collitz 1410. 1411. 1413) r

fiber Bfirgerrechtsverleihungen (Collitz 1412),
wahlte eventuell Schiedsrichter fiir das Bundes-
gebiet (Collitz 1415, 1; vgl. Cauer Delect.2 239)
u. A. In den Zeiten des aitolischen Ubergewichts
konnte auch das amphiktyonische Pylaicum con-
cilium iiber Krieg und Frieden entscheiden (Liv.

XXXI 32, 3). Die Bundesheschlilsse wurden als

Gesetze (rdfiot) von den dazu eingesetzten vofio-

60 ygd<pot an bestimmten Terminen in den aitoli-

schen Gesetzescodex einregistriert (Collitz 1411,
16ft".). Anderungen der bestehenden Gesetze
konnten nur durch Bundesbeschluss erfolgen;

vorbereitet konnten sie durch eine von der Bun-
desversammlung gewahlte Commission von vofto-

yga<poi werden (Pol. XIH 1 und 1 a, wo es sich

um Anderung des Schuldrechts handelt).

Dieser aitolische Bund, anfangs nur die aito-
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lischen Stamme und diese mit dem gleichen
Recht zusammenschliessend , hat im Lanfe der
Zeit eine gewaltige Attractionskraft auf die

Staaten Mittelgriechenlands und dariiber hinaus
ausgeiibt, teils als einziger Hort politischer Frei-

heit in Hellas, teils auch, weil der Eintritt in

den Bund die einzige Garantie gegen die raube-
rischen Einfalle dieses ewig beutelustigen Volkes
gewahrte. Von den zahlreichen Staaten , die

teils freiwillig, teils gezwungen Anschluss an
den Bund gefunden haben, sind jedoch nur die-

jenigen als wirkliche Bundesmitglieder (als Ahm-
Xof] zu betrachten, die im Verhaltnis der Sym-
politie standen (ot ovfmoXtxevd[tevoi). Nur auf
diese findet die obige Bundesverfassung Anwen-
dung. Ausserdem gestattete der Bund aber auch
ein loseres Verhaltnis (namentlich den fibersee-

ischen Staaten, auf die schon aus ausseren Grim-
den die Bundesverfassung nicht anwendbar war),

das der cpiXia und der av[ijj,axia , dessen Details

durch Bundesbesehlfisse fixiert wurden. Die
Staaten dieser Kategorie flgurierten nicht als

AixioXoi (Collitz 1410, 4 mg AltoiX&v ovxwv
xwv Keicov) und verkehrten mit dem Bunde durch
Gesandte (Collitz 1410. 1411). Durch die

Summen , die sie als Beitrage zur Bundeskasse
ebenso wie die ov/ujzoXtxevopsvoi zu zahlen hatten

(vgl. zu den Beitragen Collitz 1415, 20) kauf-

ten sie sich thatsachlich nur von der aitolischen

Plfinderung los. Die ZugehOrigkeit zum Bunde
scheint die communale Selbstandigkeit der Ge-
meinden im allgemeinen nicht beeintrachtigt zu
haben. Wohl wurden in einzelne Orte „zum
Schutz* aitolische Commandanten entsendet (so

Phigaleia Pol. IV 3, 5ff.), wohl kamen Eingriffe

in die inneren Angelegenheiten vor (so Delphi
Collitz 1409); doch blieben die einheimische
Verwaltung (so in Lamia Collitz 1439ff.), die

Gesetze (Collitz 1415, 28ff.) etc. bestehen.' Im
Lanfe der Zeit mag sich die Lage der Bundes-
mitglieder versclilechtert haben. Immerhin ist

die ungunstige Sehilderung des nicht unpartei-
ischen Polybios (IV 25, 7) mit Vorsicht aufzu-
nehmen.

EI. Bundesgeschichte. Als die Diadochen-
kampfe in Hellas tobten. wurden auch die Aito-

ler, wiewohl von der grossen Heerstrasse mehr
abseits liegend. zur Parteinahme gezwungen.
Aus der trfimmerhaften Uberlieferung lasst sich
ihre Geschichte in dieser Zeit nur bruchstfick-

weise erkennen. Jedenfalls haben sie damals,
als Feinde geffirchtet (so von Antipatros. Kas-
sandros, Demetrios Poliorketes), als Preunde ge-

sucht und geehrt (so von Polysperchon, Antigonos
und zeitweise auch von Demetrios), irnmer ihre
Unabhangigkeit zu bewahren, ihre Beziehungen
nach aussen zu erweitern (so nach Epinis bin)
und das Bundesgebiet zu vergrossern verstanden
(die Details vgl. bei Brandstadter 174ff.'|.

Nach Naupaktos, das schon 339/8 aitolisch wurde,
waren die westlichen Lokrer wohl die ersten, die

zum Bunde hinzutraten (nach Biicher de gente
Aetol. 19 schon 320. nach Gilbert H 22 erst

nm 290). Lhnen folgten gezwungen um 290 die

Delphier (Plut. Demetr. 40, 5). Bald darauf mag
sich die Doris angeschlossen haben. Um 280 wurde
Herakleia Trachinia zum Eintritt gezwungen
(Paus. X 21, 1). Als dann im Jahr darauf die

P»uly-Wissowa

Kelten in Hellas einfielen, traten ihnen die Aito-

ler als die bedeutendste Streitmacht Mittel-

griechenlands entgegen, stellten das grosste Con-
tingent zum griechischen Heere (Paus. X 20, 4)
und trugen wohl am meisten zur endlichen Be-
siegung der Barbaren bei. Wiewohl sie nur
aus Selbsterhaltungstrieb die gewaltigen An-
strengungen gemacht hatten (Paus. X 18, 7),

wurden sie als die Retter des delphischen Apollo
10 von den Griechen „wegen ihrer Frtmmigkeit"

gefeiert (Bull. hell. V 305ffi), und der aitolische

Bund war mit einem Schlage popular geworden.
Zur Erinnerung an den Keltensieg stifteten die

Aitoler als die Herren des befreiten Delphi die
Soterien, deren Beschickung die griechischen
Staaten gem zusagten (Bull. hell. V 305ff.). Auch
wurden jetzt Tetradrachmen vom Bunde gepragt,
auf deren Revers neben der Umschrift AITQAQN
die mit Schwert und Speer geriistete, auf make-

20 donischen und keltischen Schilden sitzende „Aito-
lia" dargestellt war, wohl eine Copie der nach
dem Keltensieg in Delphi geweihten Statue (Paus.

X 18, 7). Vgl. Head HN 283f. Der Bund
aber erweiterte sich durch Aufnahme der Phoker
(fiir dereu Sympolitie vgl. auch Pol. XVIII 47,
9) und der fistlichen Lokrer (Gilbert a. O.),

der Ainianen (mit Hypata) und der Stadt Lamia
(vgl. Collitz' 1439ft

7
.). Wahrend Antigonos Go-

natas (seit 277) Hellas niederzudrficken strebte,

30 fischten die Aitoler im Triiben , eifrig um die

Ausdehnung des Bundesgebietes bemiiht. So tra-

ten ihnen im Lauf der niichsten Decennien bei

im Osten die Oitaier und Melier. sowie die Boio-

tier im J. 245 (Plut. Arat. 16.' Pol. XX 5, 2),

im Westen der Ostliche Teil Akarnaniens (durch

die Teilung mit Alexander von Epirus Pol. II

45, 1. IX 34, 7; nach Oberhummer 146
zwischen 270—268) ; im Norden waren die Agraier
sowie die Amphilochier (Pol. XVIII 5, 8) wohl

40 schon friiher dem Bunde angeschlossen. Im
Siiden endlich wurden die arkadischen Stiidte

Tegea. Mantineia, Orchomenos (Pol. II 46, 2) und
Phigaleia (Pol. IV 3, 6. Cauer2 45) in die

Sympolitie aufgenommen. Dagegen schlossen sich

die Eleer nur als ov/u/uaxoi (Pol. IV 5, 4; nach
Droysen Hell, in 225 "nach dem J. 266), die

Messenier als ipi/.oi und ovfifiayoi an (Pol. IV 3,

9). In dieses losere Verhaltnis traten auch tiber-

seeische Gemeinden ein, so im Westen die Insel

50 Kephallene (Pol. IV 6, 2. 8. V 3, 7 kephallenische
Schiffe in aitolischen Diensten), im Osten an der

Propontis Lysimacheia, Kios und Kalchedon (Pol.

XV 23, 8; aitolischer Strateg in Lysimacheia
Pol. XVm 3, 11; vgl. Liv. XXXH 33), ferner

Chios (Bull. hell. V 305ff. um 278), Teos (Col-

litz 1411). Keos (Collitz 1410), im Siiden end-

lich Knossos auf Kreta (Pol. IV 53, 8. 55, 1).

Auch Eumenes II. von Pergamon wird in einer

Inschrift lhr cpl'/.og xai ov^ifiayog did nooydvow
60genannt (Collitz 1413, vgl. 1417). In der Zeit

dieser Machtentfaltung wurde der delphische
Amphiktyonenrat, da die Bundesstaaten als Aito-

ler zahlten nnd diesen somit bis auf 14 Stimmen
zukamen (Gilbert II 410), vollstandig vom
Bunde beherrscht. Die Amphiktyonie wurde
einer der wirksamsten Hebel der aitolischen Po-
litik, und auf dem Pylaicum konnte schliesslich

so gut wie auf dem Panaetolium fiber die wich-

36
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tigsten Bundesangelegenheiten entschieden wer-

den (s. o.). Die aitolisohe Politik war aber

lediglich Kirchturmspolitik , und daran ist der

Bund zu Grande gegangen. Dass er sich nicht etwa
als Verfechter des hellenischen Gedankens im
Gegensatz zu Makedonien befand , zeigt die

Thatsache, dass, als im J. 245 Aratos, der Stra-

teg des wachsenden und daher mit den aitolischen

Interessen concurrierenden achaeischen Bundes

,

die Boeotier gegen die Aitoler unterstiitzt batte

(Plut. Arat. 16), letztere ohne Scrupel ein vor-

teilhaftes Biindnis mit Antigonos Gonatas ein-

gingen, das in eincr projectierten Aufteilung des

acbaeischen Bundesgebietes unter die beiden Con-
trahenten gipfelte (Pol. II 43, 10. IX 34, 6. 38,

9). Der hieraus sich entspinnende Krieg endete

mit dem glanzendcn Siege des Aratos uber die

Aitoler bei Pellene im J. 241 (Plut. Arat. 3 Iff.).

Der makedonische Thronwechsel im J. 239 ver-

anderte die politisehe Lage vollstandig. Was
eigentlich die Aitoler mit dem neuen Konig
Demetrios verfeindete, ist nirgends gesagt. Wie
es seheint, gaben dazu Veranlassung die Verwick-

lungen in Epirus und der wahrend Demetrios

Dardanerkriege unternommene, aber missgliickte

Handstreich der Aitoler gegen das epirotiscbe

Akarnanien (vgl. Oberhumrner 147), der neben-

bei aucb eine von den Aitolern trotzig abge-

wiesene Intervention Roms zur Folge hatte (lust.

XXVIII 1). Unter diesen Cmstanden mussten
die Aitoler gern auf die von Aratos angebotene

Symmachie eingehen (Plut. Arat. 33). Trotz

der energischen Untcrstiitzung der Achaeer (Pol.

II 44, 1) erlitten sie aber in dem etwa 235—33
gefiihrten ,demetrischen Kriege' (vgl. Droysen
Hell. Ill 2, 23ff.) schwere Niederlagen und sahen
ihr Land von Demetrios (daher Ahcohxog Strab.

X 451) arg verwiistet. Doch abgesehen von der

Losreissung Boeotiens hatte dieser Krieg keine

tiefgreifenden Folgen fur den Bund . vielmehr

stand er wenige Jahre darauf, nachdem auch die

Achaia Phthiotis mit Eehinos, Pharsalos, Larissa-

Kremaste und Thebai Phthiotides von Antigonos

Do.son dem Bunde uberlassen war (nach Droy-
sen III 2, 68 im J. 229), auf der Hohe seiner

Macht. Das Zusammenhalten mit den Achaeern
dauerte noch wahrend des illyrischen Krieges, in

welchern die beiden als Bundesgenossen Eoms
zur See operierten (Pol. II 9, 8; vgl. II 12. 4 1.

Sobald die Aitoler aber der achaeischen Hiilfe

entraten zu kunnen nieinten. zogen sie sich von

ihnen zuriick. War schon die Aufnahme arkadi-

scher Stadte in die Sympolitie is. o.) eine

Demonstration gegen den beneideten Rivalen

(Pol. II 46, 2), so war es eine noch starkere, als

sie 228 diese Stadte (Tegea, Mantineia, Oreho-

menos) dem Spartanerkonig Kleomenes iiberlies-

sen (Pol. 1. c.) . wodurch ihr Einvernehmen mit
Sparta, dem achaeischen Feinde, offenbar wurde.
Nachdem sie wahrend des kleomenischen Krieges

anfangs Neutralitat bewahrt hatten . verweiger-

ten sie 223 dem Antigonos den Durchzug durch
die Thermopylen, als dieser, von Aratos gerufen,

den Achaeern zu Hiilfe kam iPol. II 52, 8). Durch
das gewaltige Biindnis, das in demselben Jahre
die Makedonier, Achaeer. Epiroten, Akarnanen,
Thessaler, Boeotier und Phoker (bisher aitoliseh)

unter der Hegemonie des Antigonos vereinigte (Pol.

IV 9, 4), sahen sich die Aitoler isoliert und
mussten mit gebundenen Handen dem Ausgang
des kleomenischen Krieges zuschauen. Solange

Antigonos lebte, verhielten sie sich ruhig. Als

jedoch der 17jahrige Philippos den Thron be-

stiegen hatte, wurden sie durch die Schuld des

Dorimachos, des aitolischen Commandanten von

Phigaleia, der in unverniinftiger Weise die Mes-

senier den Achaeern in die Arme trieb, halb

10 wider Willen, so seheint es, in cinen Krieg gegen
den „makedoniscIi-hellenischen Staatenbund" hin-

eingezogen (PoL IV 3ff.). Nachdem letzterer auf

die aitolischen Ubergriffe im Sommer 220 mit der

Kriegserklarung geantwortet hatte, entbrannte der

sog. Bundesgenossenkrieg (220—217, vgl. Pol. IV
25ff.), in welchem die Aitoler, nur von den Eleern,

Spartanern (die jetzt cpiloi und oifi/uazot wurden)

und Knossiern, flnanziell auch von Pergamon
unterstiitzt (Pol. IV 65, 6), von Philippos eine

20 derbe Lection erhielten. Thermon wiirde 218
von Grand aus zerstOrt; Thebai Phthiotides,

Ambrakia und Oiniadai gingen ihnen verloren.

So war es fur Aitolien ein Gliick, dass Philippos

auf die Nachricht von der Schlacht am trasi-

menischen Seehin den Krieg abzubrechen wiinschte.

Im Sommer 217 wurde namentlich durch Ver-

mittlung des hervorragenden aitolischen Staats-

mannes Agelaos der Friede zu Naupaktos ge-

schlossen. der beiden Teilen den augenblicklichen

30 Besitzstand sichcrte (Pol. V 103, 7. 105, 1—2.
lust. XXIX 2. 3). Der ergreifende Appell, den

Agelaos an alle Hellenen . namentlich aber an

Philippos gerichtet hatte, gegen die im Westen
drohenden Gefahren zusammenzuhalten (Pol. V
104) , war bald vergessen. Auch die Aitoler,

durch Philippos Zaudern enttauscht, verliessen

schnell diese panhellenischen Ideen und warfen

sich, nur auf den eigenen Vorteil bedacht , den
Romern in die Arme. Nach liingeren Vorver-

40handlungen (Liv. XXV 23. 9. XXVI 24, 1) ge-

lang es dein M. Valerius Laevinus im J. 211 die

Aitoler zum Bunde mit Rom gegen Philippos zu

gewinnen , hidem er sie namentlich durch die

Aussicht auf den Wiedergewinn der in Akarna-

nien verlorenen Gebiete koderte. Der Vertrag

bestimmte. dass das ganze Gebiet von Kerkyra

bis Aitolien den Aitolern, die beweglicbe Beute den

Romern zufallen solle (Pol. XI 5, 5. Liv. XXVI
24), kein Teil aber diirfe fur sich allein Friede

50 mit Philippos uiachen (Liv. 1. c.|. So fochten

die Aitoler im sog. 1. makedonischen Kriege auf

Seiten der Romer. wieder von den alten Freun-

den . den Eleern , Spartanern , Messeniern , von

Attalos und illyrischen Fiirsten unterstiitzt,

wahrend auf der anderen Seite der makedonisch-

hellenische Staatenbund stand. Noch in dem-

selben Jahre lieferte ihnen Laevinus dem Ver-

trage gemass die akarnanischen Stadte Oiniadai

und Nasos aus (Pol. IX 39. 2. Liv. XXVI 24,

60l5i. 210 fiel Antikyra durch den vereinten An-

griff des Laevinus und des aitolischen Strategen

Skopas (Pol. 1. c. Liv. XXVI 26. Iff.). Nach
und nach. wurde aber die Untcrstutzung seitens

der Romer immer lauer. Wohl gelang es den

Aitolern, 206 (? App. Mak. 3, vgl. Oberhum-
rner 171) Ambrakia mit romischer Hiilfe zu ge-

winnen, doch gleich darauf wurde es von Phi-

lippos wieder besetzt. Als dann in demselben
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Jahre dieser nochmals Thermon verwiistete (Pol.

XI 7, 2—3), gaben die geschwachten Aitoler

gern dem Wunsch anderer griechischer und
auswartiger Staaten nach und schlossen selbst

unter ungiinstigen Bedingungen mit Philippos

einen Separatfrieden (Liv. XXIX 12. App. 1. a).

Ein Rtickschlag der schweren Kriegszeiten war

eine allgemeine Verschuldung der Aitoler. Um
diese zu heben, wahlten sie Dorimachos und

(Liv. XXXV 34, 4ff.). Auf die Nachricht von

diesem Erfolge (Liv. XXXV 43, 2) folgte An-

tiochos, den sie durch falsche Vorstellungen uber

die in Griechenland zu erwartende Unterstiitzung

getauscht hatten, und der auch in Philippos und
Nabis Freunde zu finden glaubte (Liv. XXXV
12, 17. App. Syr. 12) , ihrem Aufruf zur „Be-

freiung Griechenlands" und besetzte im Herbst

192 Demetrias (Liv. XXXV 43). Der aitolische

Skopas behufs einer xaivorofila rfji olxsiag Jtoh- 10 Bund emannte ihn zum azQaxrjybg avToxQartug

rsias zu Noinographen.
_.
Die Vorschlage dersel

ben, die offenbar auf Anderung der Schuldge

setze etc. abzielten, fanden jedoch Widerstand bei

den Besseren (Pol. XIII 1. la). Wiewohl durch

jenen gegen den Vertrag geschlossenen Separat-

frieden eine starke Spannung zwischen Rom und
dem aitolischen Bunde eintrat (Liv. XXIX 12,

4. XXXI 29), unterliess es Philippos, aus dieser

giinstigen Wendung die Consequenzen zu Ziehen.

(App. a. O. Liv. XXXV 45, 9 imperator) und
attachierte ihm ein Collegium von 30 Apokleten,

die officiell den der griechischen Verhaltnisse un-

kundigen Konig beraten, im Stillen aber wohl

die aitolischen Interessen vertreten sollten (Pol.

XX 1. Liv. 1. c.) ; uber Antiochos auf aitolischen

Miinzen vgl. Gardner Num. Chron. 1878, 97

und Taf. V). Aber der Begeisterung folgte bald

die Erniichterung, als die Versuche, die Zahl der

Anstatt die alten Differenzen betreffs der slid- 20 Verbiindeten zu erhohen, vielfach scheiterten, und

thessalischen Stadte Eehinos, Pharsalos, Larissa

Kremaste und Thebai Phthiotides beizulegen,

reizte er die Aitoler vielmehr von neuem durch

die Besetzung der mit ihnen verbiindeten Stadte

Lysimacheia, Kios und Kalchodon (Pol. XV 21ff.

23, 8ff. XVIII 3, llff. Liv. XXXII 33, 15ff.).

So schlugen sich die Aitoler bei Ausbruch des

2. makedonischen Krieges, wenn auch nach

einigem Zogern (Liv. XXXI 32) 200/199 wieder

andererseits Antiochos den Winter in Chalkis ver-

prasste. So brachten die Aitoler, als 191 Antiochos

die Thermopylen besetzte, nur 4000 Mann und diese

nur widerwiilig zur Stelle (Liv. XXXVI 15, 4ff. 16,

3). Von diesen focht nur die Halfte in der Ent-

scheidungsschlacht bei den Thermopylen mit,

wahrend die andere aus Bundesinteresse in Hera-

kleia sich verschanzte. Der Sieg Catos fiber

die 1000 Aitoler auf der KallidromoshChe ent-

auf die Seite der Romer (Liv. XXXI 40, 9ff.). 30 schied die Schlacht (Liv. XXXVI 17ff. Plut. Cat.

Nachdem sie in den ersten Kriegsjahren mit

wechselndem Gliick in Thessalien gepliindert

hatten, war es in der Entscheidungsschlacht von

Kynoskephalai 197 namentlich die aitolische

Reiterei, der Rom den Sieg verdankte. Trotz-

dem sollten sie keine Freude an dem Siege baben.

lhro Hofmung, dass nun der alte Erzfeind, Make-

donien, vollig vernichtet wiirde. erfiillte sich nicht

(Pol. XVIII '34. 36ff. Liv. XXXIII 12. App. Mak.

mai. 13ff. App. Syr. 17ff.). Als nach der Flucht

des Konigs die aitolische Besatzung von Hera-

kleia die Aufforderung, die Gnade des romischen

Senates zu erbitten, zuriickwies, wurde die Stadt

nach 24tagiger Belagerung trotz verzweifelten

Widerstandes durch M.' Acilius Glabrio erobert

(Liv. XXXVI 22ff., vgl. Plut. Flamin. 15). Hier-

durch entmutigt, versuchten die Aitoler mit Rom
Frieden zu machen. Aber durch die strengen

9. lust. XXX 4. 18), auch wurde ihnen die Ruck- 40 Forderungen des Consuls emport und zugleich
"" '

durch eine rechtzeitig von Antiochos einlaufende

Geldsendung wieder ermutigt, brachen sie die

Verhandlungen ab und sammelten sich zu neuem

Kampfe in Naupaktos (Pol. XX 9. 10. Liv. XXXVI
27—29. 30, 1). Als die Stadt nach zweimonat-

licher Belagerung schon dicht vor der Capitu-

lation stand, vermittelte Flamininus einen Watfen-

stillstand. damit sie mit dem Senat ihren Frieden

machen krmnten (Liv. XXXVI 30. 34—35. Plut.

gabe jener siidthessalischen Stadte verweigert

(Pol. 1. c. Liv. XXXIII 13. lust. 1. c). Hier-

durch entstand ein bitterer Groll gegen Rom,
der auch dadurch nicht beschwichtigt wurde.

dass die phokischen und lokrischen Stadte dem
Bunde zugesprochen wurden , zumal die Besitz-

nahme von Leukas ihnen verweigert blieb (Pol.

XVIII 47, 9. Liv. XXXIII 34, 7. 8. 49! 8).

Sobald daher Flamininus die Legionen aus Hellas

herausgezogen hatte (194). versuchten sie in der 50 Flamin. 15.). Die Verhandlungen mit dem Senat

Hoffnung auf Antiochos von Syrien . den seine

kleinasiatischen Eroberungspliine schon seit Jah-

ren mit den RSmern in Conflict gebracht hatten.

fenier auf Philippos von Makedonien und Nabis

von Sparta einen allgemeinen grossen .romischen

Krieg' ins Leben zu rufen (Liv. XXXV 12. Iff.).

Durch ihre Gesandten aufgereizt. begann Nabis

192 den Kampf gegen die mit Rom befreundeten

Achaeer, wurde aber von Philopoimen gesehlagen

(190) fuhrten jedoch bei der Schroffheit der rOmi-

schen Forderungen (1000 Talente oder vollstandige

Ergebung) zu keinem Ende (Pol. XXI 3, 3ff.

Liv. XXXVII 1.), so dass der Kriegszustand fort-

dauerte (Liv. XXXVLT 4, 6ff.). Mit Riicksicht

auf den in Asien bevorstehenden Kampf ge-

wahrte ihnen jedoch der Consul L. Scipio, durch

die Athener darin bestarkt. einen sechsmonatlicben

Waffenstillstand (Pol. XXI 4. 5. Liv. XXXVII

Ebenso misslang ein Versuch der Aitoler, sich 60 6ff.). Die neu erfiffneten Verhandlungen mit

der Stadt Sparta durch Verrat zu bemachtigen,

was sogar den Eintritt der Stadt in den achae-

ischen Bund zur Folge hatte (Liv. XXXV 13.

1. 2off. 35ff. Plut. Philop. 15. Pans. VTTI 50).

Auch von einem Handstreich auf Chalkis muss-

ten sie unverrichteter Sache abziehen (Liv. XXXV
37. 38). Dagegen gelang es ihnen, die wichtige

Festung der Magneten, Demetrias, zu besetzen

dem Senat verliefen wiederum ohne Erfolg (Liv.

XXXVII 49). Als inzwischen die Aitoler durch

Einsetzung des Amynandros in Athamanien,

ferner durch Gewinnung von x4.mphilochia, Ape-

rantia, Dolopia die Romer von neuem schwer

gereizt hatten (Pol. XXI 25. Liv. XXXVHI 3),

riickte im Fruhling 189 der Consul M. Fulvius

Nobilior von Epirus her gegen die damals zum
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aitolischen Bunde gehorige Stadt Ambrakia, die

nach 15tagiger Belagerung capitulierte (Pol. XXI
26ff., vgl. Oberhummer 182—186). Nun war
der Widerstand der Aitoler gebrochen. Sie baten

um Prieden , der ihnen durch Vermittlung der

Athener und Rhodier auch gewahrt wurde. Der
in Rom ratificierte Vertrag bestimmte unter an-

derem, dass die Aitoler 500 Talente zahlen,

auf alle Stadte, die seit Flamininus Zeit den

Ro'mern zugefallen waren, verzichten und die-

selben Feinde wie Rom haben sollten. Oiniadai

wurde den Akarnanen zugesprochen , Pleuron

den Achaeern, Kephallenia aus dem Symmachie-
verhaltnis entlassen (Pol. XXI 32. Liv. XXXVIII
11). So war der aitolische Bund durch Abtre-

tung deV Hoheitsrechte (Bestimmung iiber Krieg

und Frieden, liber Aufnahme neuer Bundesglie-

der) an Rom politisch tot, wenn er auch for-

mell weiter bestanden hat. In den nachsten

Decennien wurde das Volk durch den furcht-

haren Burgerzwist der romischen und antiromi-

schen Partei zerrissen (Liv. XLI 25), dessen Be-

gleichung man vergeblich von Rom erwartete

(Liv. 1. c. u. XLn 2. XLIII 17,4ff. Pol. XXVIII
4), sowie durch allgemeine Verschuldung zerriit-

tet (Liv. XLII 5, 7, vgl. Diod. XXIX 33). Nach-

dem im perseischen Kriege A. officiell auf rOmi-

scher Seite gestanden (Liv. XLII 55, 9; vgl.

60, 9. LXIII 21, 5ff.), trotzdem aber auch einige

Hunderte auf makedonischer Seite gefochten

hatten (Liv. XLII 51, 9), wurde 167 durch die

auf Aemilius Paullus Urteilsspruch erfolgte De-

portation aller antircimisch gesinnten Elemente

der letzte Widerstand gebrochen (Liv. XLV 31.

lust. XXXIII 2, 8). Aitolien, unfahig eine eigene

Politik zu treiben, teilte von nun an das Schick-

sal des ubrigen Griechenlands. So wird wohl

auch der aitolische Bund wie die anderen griechi-

schen Btinde im J. 146 aufgelOst (Paus. VII 16,

9] , aber bald wieder hergestellt sein (Paus. X
38, 4). Jedenfalls begegnet er noch in spaterer

Zeit, wenn auch zu volliger politischer Ohnmacht
verdammt (vgl. Ehreninschrift des noivov aus

sullanischer Zeit Collitz 1418. Bull. hell. X
183).

Litteratur: Schomann Gr. Altert. 113 (1878)

lllff. Brandstiidter Die Geschichte des aito-

lischen Landes, Volkes und Bundes 1844. Vischer
Kleine Schriften I 373ff. Kuhn Uber die Ent-

stehung der Stadte der Alten 87ff. Freeman
History of federal governement I 1863. Gilbert
Handbuch der griechischen Staatsaltert. (1885)

II 21ff. Dubois les ligues Etolienne et Acheenne
1884. Flathe Geschichte Macedoniens etc. 1832.

Droysen Geschichte des Hellenismus. Momm-
s en Rem. Geschichte II. Hertzberg Geschichte

Griechenlands unter der Herrschaft der Romer I.

Oberhummer Akarnanien etc. im Altertum

1887. Collitz Sammlg. der griech. Dialectin-

schriften II 1409—1428 b. Cauer Delectus inscr.

gr. 2 235—239. Vgl. ausserdem Athen. Mitt. Ill

19. Bull. hell. IX 493. X 165ff. XII 70. XV
352. Arch. Ztg. XLIII (1885) 141. [Wilcken.]

Aitolos (Ahco'/.o;) ist iiberall der Eponym des

aetolischen Stammes ; er hat nur diese sagen-

geschichtliche, keine — soweit wir sehen — reli-

giose Bedeutung.
a) Im genealogischen Epos ist A. fur uns

nicht mehr nachweisbar; wir erfahren von ihm
zuerst aus Hekataios von Milet fr. 341 (b. Ath.

II 35 a. b , wozu FHG I praef. XVI b Schol.

Thuc. I 3, 2 hinzuzunehmen) ; darnach ist A.
Sohn des Oineus , Enkel des Orestheus , des

Begrunders des aetolischen KOnigshauses. Ore-

stheus aber ist Sohn des Deukalion, Bruder des

Marathonios und Pronoos, dessen Sohn Hellen,

so dass Aitolos auf einer Stufe mit Aiolos, Do-

10 ros und Xuthos steht (als deren Vetter), die auch

Hekataios nach dem genealogischen Epos als

Sohne des Hellen gekannt haben wird— so stehen

die Aetoler neben, oder wenn man will, ausser-

halb der eigentlichen Griechenstamme. Ob Heka-
taios den Zusammenhang des A. mit Elis aner-

kannte, ist aus den Fragmenten (91 = 348) nicht

zu ersehen.

h) Nach Ephoros, dessen Darstellung in zahl-

reichen Brechungen vorliegt (fr. 15. 29, abfallige

20Kritik der Erzahlung bei Strab. IX 423. Ps.-

Scymn. 473ff. Conon 14, vgl. U. Hoefer Ko-
non, Text und Quellenuntersuchung 1890 , 691),

stand auf dem Marktplatze der Eleier, d. h.

doch der Stadt Elis, eine Statue des Oxylos

mit einer Aufschrift, wonach A., das autoch-

thone Volk von Elis verlassend, in heissem

Kampfe das Kuretenland, d. h. Aetolien, besie-

delte; sein Nachkomme im 10. Gliede habe dg-

jraiijv . . rr/rSe jcohv (Elis) gegriindet. Und im
30 aetolischen Therma , dem Orte , wo von Alters

her die Beamtenwahlen stattfanden, befand sich

unter dem Bilde des A. ein Epigramm, welches

besagtc, dass er, der Sohn des Endymion , nahe
bei Olympia am Alpheios geboren, das Land be-

siedelt habe. Ephoros i'iigt zu dem Inhalt der

Epigramme im wesentlichen nur die Begriin-

dung, dass Salmoneus , Konig der Epeier und
Pisaten, den A. aus Elis vertrieben habe. Nun
wird die Statue in Elis — von der zu Therma

40 lasst sich nichts ausmachen — schwerlich alter

sein, als die Griindung dieser Stadt durch owoi-

Hiafios etwa im J. 471 (Diod. XI 54. Gilbert
Gr. St.-Alt. II 102, 3), wahrscheinlich, wenn dg-

/airjv . . -tcj/.m' die Stadt und nicht den Staat be-

deutet, sogar erheblich spater, als die Erinne-

rung bei dem geistig nicht sehr geweckten Volke
schon etwas verschwommen war.

c) Die Griindung der Stadt Elis setzt auch das

Grab des Aitolos , Sohnes des Oxylos , voraus,

50 welches in dem Stadtthor an der nach Olympia
fuhrenden Strasse gelegen war, gemass dem Ora-

kelspruch , dass der Leichnam weder in noch

ausserhalh der Stadt liegen sollte. Der Gym-
nasiarch brachte am Grabe alljahrlich Totenopfer

dar, angeblich noch zur Zeit des Pausanias (V

4, 4). Der Heros sollte das Thor gegen das Ein-

dringen der Feinde schiitzen: Lobeck Agl. I

281 n. Rohde Psyche I 150, 2.

d) Nach der gewohnlichen Darstellung der

60 mythologischen Handbiicher war A. Sohn des

Endymion (wie im Epigramm von Therma) und
der Asterodia (= Selene) oder Chromia, Toch-

ter des Itonos, Enkelin des Amphiktion (thes-

sal.) , oder der Hyperippe , Tochter des Arkas

(diese Varianten bei Paus.), oder einer Najade,

oder endlich der Iphianassa (Apd.). Als Sieges-

preis in einem vom Vater zu Olympia ange-

setzten Wettlauf erhielt sein Bruder Epeios die
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KCnigsherrschaft ; der dritte Bruder, Paion,

wanderte aus zu den Paionern; A. bleibt, muss

aber wegen unfreiwilliger Totung des Apis,_ Soh-

nes des Iason aus Pallantion , bei den Leichen-

spielen fur Azan, den Sohn des Arkas, fliehen (so

am ausfiihrlichsten Paus. V 1, 3—8; mit Weg-
lassung verschiedener Nebenumstande Apd. I 7,

6. Daimachus fr. 8, FHG LT 442. Schol. Pind.

01. Ill 19 Boeckh). Er geht nach Aetolien,

456 zum Statthalter des kurz vorher unterwor-

fenen Suebenreiches. Als er sich hier ein unab-

hangiges KOnigtum zu griinden strebte, wurde

er 457 von den Gothen besiegt und zu Portucale

enthauptet. Jord. a. O. Hydat. chron. Val. 24;

Avit. 2; Maior. 1. Dahn Die Konige der Ger-

manen VI 564. [Seeck.]

Aiurensis (oder Axurensis), Bewohner einer

Stadt in Numidien; ein Bischof derselben wird

totet dort seine Gastfreunde Doros, Laodokos und 10 erwahnt Harduinus act. cone. I HUE
1

und

Polypoites, Sohne des Apollon und der Phthia

und giebt dem eroberten Lande seinen Namen,
Apd. I 7, 7. Seine Sohne von der Pronoe sind

nach Apollodor Pleuron und Kalydon, die Epony-

men der bekannten aetolischen Stadte ; nach Dai-

machus Pleuron, dessen Sshne Kures und Kalydon.

Nach Apollodor ist Oxylos, der die Dorer nach

dem Peloponnes fiihrt und bei der Teilung Elis

erhalt, sein Nachkomme im 4. Gliede, Enkel des

1100E (a. 411). [Joh. Schmidt.]

Aius. Salvius Nenfius] L. Aius Campfa-
nijanus On. Ploftius] Mammimm T. [HJoenius

Sever[us] Serveianus Ufrsus] , senatorischer

Jiingling. OIL in Suppl. 6755 (Ancyra).

[v. Ronden.]

Aius Locutius (Loquens Cic), rOmischer deus

indices, bei dem derselbe Begriff durch zwei

sinnverwandte Worte ausgedriickt ist (vgl. Anna

Kalydon ; nach Paus. V 3 , 6 im 8. . nach dem 20 Perenna, Vica Pota etc.). Im J. 363 = 391 liess

" - " .---.., - -.

sjcjl jn jjom 2ur ^achtzeit eine Stimme hflren,

welche die Annaherung der Gallier verkiindete;

da sie damals unbeachtet geblieben war, so wurde

ein Jahr darauf nach Besiegung der Gallier zur

Siihne fur den begangenen Frevel von Camillus

dem A. L. ein Heiligtum errichtet, und zwar an

der Stelle, wo die Stimme gehort worden war,

d. h. an der Nova Via oberhalb des Tempels der

Vesta. Liv. V 36, 6. 50, 5. 52, 11. Cic. de div.

eleischen Epigramm im 10. Gliede. Der Grund,

weswegen A. von Elis nach Aetolien auswandert,

damit sein Nachkomme Oxylos wieder nach Elis

zuriickkehrt und dort festen Besitz ergreift, ist

von H. D. Muller Mythol. d. griech. Stamme
I 32f. Mar erkannt, der daran sein Gesetz von

der Riick- oder Doppelwanderung verdeutlicht

:

die Einwanderer nahmen nur das Besitztum ihres

Stammvaters Aitolos in Anspruch (verkannt von

Bernhard'bei Roscher Myth. Lex. I 203). 30 1 101. II 69. Varro b. Gell. XVI 17, 2. Arnob.— " ' ' I 28. Plut. Cam. 14. 30; de fort. Rom. 5. Der

genau am Ende der Nova Via beim Einmiinden

in die Sacra Via gefundene Altar mit der Inschrift

set deo sei deivae sac(rum) C. Sfixtius C. f. Cal-

vinus pr(aetor) de senati sententia restituit (CIL

I

632=VI 110) steht zujenemHeiligtume in keiner

Beziehung. [Aust.l

Aix. 1) Nymphe, die den Zeus ernanrt. Ent-

weder ist sie Tochter des Helios, und dann wirk-

Wenn die Epigramme von Elis — und wohl auch

Therma — spat sind und uns die alten Quellen

der Mythographen hier fehlen, so giebt dieser

Thatbestand noch lange nicbt die Berechtigung,

in der Weise von Beloch Rh. Mus. XLV (1890)

562f. daran zu zweifeln, dass wirkliche historische

Erinnerungen zu Grande liegen. Schon vor dem
owoixiofios von Elis in der 476 (oder 472?)

gedichteten 3. olympischen Ode Pindars (v. 12

Momma.) heisst der eleische Hellanodike AhoAh? 401ich als Ziege gedacht, von Ge auf Bitten der

avrjo (im iibrigen s. Aitolia und Oxylos).

e) A. bei den Lokrern : nach Ps.-Scymn. 587ff.

(Ephoros?) war A. Sohn des Amphiktion, Enkel
des Deukalion, Konig der Lokrer von Opus (dms-

varzi 8' EvfSoiw;). Vgl. Steph. Byz. s. <Pvaxos und
die lokrische Deukalionsage , Preller-Robert
Gr. Myth. I 85, 1. Zu den ozolischen Lokrern

versetzt den Orestheus Paus. X 38, 1 mitsamt

der Geschichte des Hekataios fr. 341 ; Orestheus

Titanen, die den Anblick der A. fiirchten, in

einer Hohle auf Kreta eingeschlossen, wo sie den

jungen Zeus wartet. Zeus totet sie, urn mit

ihrem Fell bewehrt der Titanen Herr zu werden,

und versetzt sie nach dem Siege zum Danke in

die Sterne. Eratosth. catast. 13 nebst der von Ro-

bert zusammengestellten Paralleluberlieferang.

Anton. Lib. 36. Oder sie ist Tochter des Ole-

nos. eines Sohnes des Hephaistos, und Schwester

war Grossvater des A. (s. o.). Uber Oxvlos in 50 der Helike, Eponyme von Aigai. Hyg. astr. II 13.

- - - -
- v

jjagh Euhemeros ist sie die Gattin des Pan und

gebiert von Zeus den Aigipan. Hyg. a. a. O.

Oder sie ist die Mutter des Aigokeros und wird

als solche in die Sterne versetzt. Eratosth. catast.

27. S. Amaltheia.
2) Kind des delphischen Python. Plut. quaest.

graec. 12.

'

[Wentzel.]

Aixone (Aiiiorr/ , Alswrijder, AlSoivdbc M.

Aitoyratf, AiSoyvrjm; Demot. Al-ojrsvs, f| Al$o>-

Lokris vgl. auch Beloch a. a. O.

f) In der Liste der Erfinder bei Plinius steht

VII 201: laneeas Aetolos, iaculum cum ammento
(Speer mit Wurfriemen) Aetolunt Martis filium

(iiirenisse dicunt). [Hiller v. Gaertringen.]

Aitondas (Ahwvda?), Boiotarch ca. 175 v. Chr.

in thebanischen Inschriften. Larfeld Svll. inscr.

Bnet. 316. 317. Vgl. Dittenberger Syll. 222.

[Kiri'hner

Vilviiiaiidroi fPtol. VI 17, 3). Volk in Aria 60 rswv : fur Agoivls s. CIA III 1530 'E;owrr

am Unterlauf des Etymander oder Ahv/iavdgo;,

d. i. Hilmend, Hirmand, altpersisch Haitumant

,der briickenreiche' (von haitu ,Band, Briicke').

[Tomaschek.]

Aiulfus {Agrirulfus bei Jord. Get, 44, 233)

vom Stamme der Varnen, Barbarenfiihrer in Spa-

nien, erschlug 448 in Sevilla den Comes Censorius.

Der WestgothenkOnig Theodorid ernannte ihn

grosser attischer Demos, der Phyle Kekropis an-

gehorig. Strabon (IX 398) erwahnt A. unter den

Kustendemen der siidlichen Paralia zwisehen Ha-

limus (s. d.) und Halai Aixonides. Die Lage des

letzteren Demos wird durch die Gegend Haliki

mit dem Salzsee bestimmt (vgl. Sect. Vari der

Karten v. Attika). Darnach zog sich A. nordlich

und nordwestlich , zwisehen Hymettos und der
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Kiiste bis nach Trachones herauf. Entsprechend

die Grabinschriften auf Aixoneer, welcho von Bra-

hami (Athen. Mitt. XIII 357 nr. 714, auch 720)

bis Hag. Nikolaos (a. a. 0. S. 360 n. 757) reichen.

Die meisten tlberreste haben sich in der Nahe
des Gebirges erhalten. Hier, am Ausgang der

Schlucht von Pirnai, muss, nach Inschriftfunden

zu schliessen (CIA II 579. 585. Athen. Mitt. IV
1 94f.), das Theater gelegen haben (Lolling Athen.

Mitt. a. a. 0. erwahnt sogar die dort noch vor-

handene Euine desselben, doch habe ich dem
Ahnliches nicht anfzufinden vermocht; ebenso-

wenig die Kartographen). Vielleicht befanden

sich ebenda auch andere Offentliche Anlagen. Aus
Inschriften lernen wir ein Heiligtum der Hebe,

sowie den Knit der Alkmene und der Herakliden

kennen (CIA II 581. 1055); ebendaher ein Ge-

sellschaftshaus (Lesche). Beriihmt waren die

Seebarben von A. (xgiylcu, Athen. VII 325 D.

Suid. Hesych. s. AigavlSa xgiyXrjv). Die Bewoh-
ner galten als schmah- und streitsuchtig (Plat.

Laches 197 C. u. Schol. Steph. Byz. s. Al^diveia.

Hesych. Suid. s. atgwvevea&ai. Harpokr. s. Ai£co-

vfjoiv). A. war der Geburtsdemos des Chabrias.

Fur Litteratur und Topographie vgl. noch Karten

v. Att. Text II S. 29f; fur Sculptur- und In-

schriftfunde auch Stark Nach d. griech. Orient

361. 406f. und den Antikenbericht Athen. Mitt.

XHI 358f. [Milchhoefer.]

Aiy s. Alyi.

Aizanas, Konig des axomitischen Reichs. An
ihn und seinen Bruder Sazanas ist ein Schreiben

des Kaisers Constantius vom J. 356 n. Chr. ge-

richtet, in welchem diese beiden KOnige um Bei-

hiilfe zur Unterdriickung der athanasischen Ke-

tzerei gebeten werden (Athanas. Apolog. ad Con-

stantium 250). Auf einer zweisprachigen, grie-

chisch und in Geez abgefassten Inschrift zu Axum
(Geo. Valentia Voyages and Travels III 182ff.

H. Salt Voyage to Abyssinia 411ff. Ph. Butt-
mann Mus. d. Altertumswissensch. II 573ff. CIG
5128. Vivien de Saint-Martin Journ. asiat.

Ser. 6 II 363ff. Dillmann Abh. Akad. Berlin

1877, 205ff. E. Drouin Rev. arch. N. S. XLIV
159ff. J. Deramey Rev. de l'hist. des religions

XXIV 338. G. Rohlfs Mission nach Abessinien

297) nennt er sich ,Aeizanas , KOnig der Axo-

miten und Homeriten und des Raeidan und der

Aithiopen und Sabaeiten und des Silee und Tiamo
und der Bugaeiten' u. s. w., fiaai/.tvg flaai/Mor,

vlbg dtov avixiqxov "Ageog, und giebt Bericht von

einem beutereichen Kriegszuge , den er durch

seine Bruder Saizana und Adephas gegen unbot-

massige Bugaeiten hat ansfuhren lassen , wobei

sechs Bugaeiten-Hauptlinge samt ihren Stammen
auf axomitisches Gebiet flbergefiihrt und dort

angesiedelt warden. Den axomitischen KGnigs-

namen Nezana, der durch eine Miinze belegt ist

(Dillmann a. a. 0. 230, 4. Ztschr. f. Numism.
VII 229. XV 15. Rev. arch. X. S. XLIV 214. Nu-
mismat. Chron.X. S.IVTaf. X 10) hatPrideaux
(Numismat, Cbron. N. S. IV 205) AXtava lesen

wollen (vgl. Rev. numismat. Ser. 3 IV 358).

[Pietschmann.]

Aizanoi (Ai£avoi), Stadt in Phrygia Epikte-

tos nahe den Quellen des Rhyndakos an der

Grenze von Bithynien ; in der Rflmerzeit bedeu-

tend, da ein ganzer District des Landes von ihr

den Namen Azanitis fuhrte (Strab. XLT 576) und
ihre prachtvollen Ruinen bei Tschavdir-Hissar

von ihrer einstigen GrOsse und Pracht zeugen.

Vgl. Texier Asia Min. Taf. 23—49. Sperling
Berl. Ztschr. f. Erdk. 1863, 41 8f. Ramsay Asia

Min. 146. Miinzen Head HN 556. Inschriften

CIG 3831ff. und Add. Le Bas 829ff.

[Hirschfeld.l

Aizaroi (Ptol. IV 5, 21), Volksstamm im Sii-

10 den der Marmarika ; vgl. A z ar. [Pietschmann.]

Aizisis (Ptol. HI 8, 4) , Stadt in der traia-

nischen Provinz Dacia nahe an Tibiscum; die

Tab. Peut. verzeichnet Axdxds (vgl. Geogr. Rav. IV
14 Zixis) auf der Strasse von Viminacium und
Lederata nach Tiviscum (Karansebes) , und zwar
m. p. XII hinter Bersovia, in. p. XIII vor Ti-

viscum ; auf diesem Wege war Traianus auf sei-

nem ersten Zuge gegen Decebalus ins dakische

Bergland eingedrungen, wie der Kaiser selbst im
20 ersten Buche seiner Dacica bezeugt (Priscian. VI

13) : inde Berzobim, deinde Aixi processimus. Ber-

sovia lag am Bache Berzova, Aizisis oder A'i-

zizis etwa bei dem heutigen Dorfe Ezeris. Der
Name hangt wohl kauin mit dem semitischen

Gott "A£t£og zusammen; eher ist armen. ajts

,Ziege' und die Namen thrak. AiCixij, phryg.

Ai£avot zu vcrgleichen. [Tomaschek.]

Akabe. 1) 'H 'Axafa siqyrj Ptol. IV 3, 20,

eine Quelle , die , wie der Fluss Kinyps (oder

30 Kiwyos) auf dem Zuchabbari, dem heutigen Dj.

Gharian in Tripolis, entspringt; s. Tissot Geogr.

comp. de la prov. rom. d'Afr. I 25. 143. 215.

[Joh. Schmidt.]

2) Axd/lr/, vgl. arabisch akaba ,Abstieg' =
xaTapaftfios, nach Ptol. IV 5, 15 Berg im agy-
ptischen Gestadelande des roten Meeres nOrdlich

vom heutigen Kosser. [Pietschmann.]

Akabene ('Axaftyvq Ptol. V 18, 4), eine flst-

liche Landschaft Mesopotamiens am Tigris.

40 |Fraenkel.]

Akabis ('Axaflts Ptol. IV 4, 12; Agabis T

Agabus, Agapis Geogr. Rav. und Guido Geogr.

passim) , Ortschaft des Binnenlandes in der Ky-
rena'ika. Etymologisch vielleicht gleichbedeutend

mit Akabe (s. d. Nr. 2). [Pietschmann.]

Akademia. 1) 'Axa&y/u'a (oder richtiger'^xo-

fitjfisia, s. Buttmann ausf. gr. Sprachl. I2 27ff.) r

liiess urspriinglich ExaSy/isia : so bei Eupolis

(Meineke Com. Gr. II 437) und Timon (fr. 7

50 Wachsm. v. 2) und auch bei Aristophanes Wolk.
1005 (dass hier 'Exabr\nuav iiberliefert war, be-

weist der Schol. z. d. St.). Der Name wird von

einem Heros eponymos Hekademos abgeleitet

(Laert. Diog. Ill 7. Steph. Byz. s. 'ExaSijfteia.

Schol. Demosth. XXIV 114, Bd. IX S. 777 Dind.),

von dem der unzuverlassige Scholiast zu Demosth.

a. a. O. sogar ein Heroon an dieser Stelle kennt,

d. h. wohl fingiert. Dagegen brachte Dikaiar-

chos (frg. 13. FHG II 239) den Xamen mit dem
60 arkadischen Konig Echemos in Zusammenhang,

der sich bei dem Zug der Dioskuren nach Attika

beteiligt haben soil, unter Einschiebung der

Zwischenform E/eS^ficia (Plut. Thes. 32 und
Steph. Byz. a. a". O.; vgl. S eh we die r Leipz.

Stud. IX*301f.). Diese Benennung trug eine Ge-

gend, die nordwestlich von Athen und zwar sechs

Stadien (ungefahr 3500 pr. Fuss) von dem Haupt-

thor Dipylon entfernt etwas seitwarts von der
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grossen durch den ausseren Kerameikos fuhren-

den Strasse lag (vgl. Wachsmuth Stadt Athen

I 255ff.). Hier befand sich urspriinglich ein Hei-

ligtum der Athene mit einem ausgedehnten Te-

menos (Athen. XIII 561 d. Apollodor im Schol.

Soph. OC 57).,Innerhalb desselben standen die

heiligen zwOlf Olbaume, /loglai genannt, von denen

einer als unmittelbarer Absenker der von Athene

selbst gepflanzten Olive beim Erechtheion auf der

mid Appian. Mithrid. 30). Doch muss der Scha-

den bald wieder gut gemacht worden sein und
der platonische Garten blieb durch die Zeiten des

sinkenden Altertums hindurch ein eintraglicher

Besitz der Schule (Damaseius bei Photios Bibl.

346 a 35); erst im J. 529 wurde er vom Kaiser

Iustinian confisciert (s. Wachsmuth I 721).

[Wachsmuth.]

2) Der von Platon zum Zweck gemeinsamer

Burg (der sog. ndyxvipos) gait und die samtlich 10 Forschung und Lehre gestiftete Verein. Es war

den speciellen Schutz des Zeus Mdgtog genossen,
31 - ~' - 1

-
^ :~^ ni-i.- n — _

weshalb diesem hier auch unter dem Kultnamen

Kaxai§dxr)g verehrten Gott neben seinen Schiitz-

lingen ein Altar errichtet war. Nach der Be-

schreibung des sachkundigen Mythographen und

Atheners Apollodoros (in Schol. Soph. a. a. O.)

hatte in diesem Bezirk auch Prometheus einen

alten Kult und Tempel; gleich beim Eingang zu

dem genannten Bezirke sah man auf einem alter-

tiimiichen Sockel {fiaaig aQyaia) Prometheus und 20 scheint Olympiod. v. Plat. 6 ausdrticklich zu be-

Hephaistos zusammen abgebildet. Dieser Sockel sagen ; der anonyme Bios Iliatcovog 4, der ihn

dies eine mit Eigentum ausgestattete Genossen-

schaft , die rechtlich als Kultgenossenschaft , als

religiose Innung, als Thiasos zu Verehrung der

Musen aufzufassen ist. Ein Museion — wie es zu

jedem 8idaaxaJ.sTov unerlasslich gehOrte, Aischin.

I 10 — hatte Platon selbst, nach gewOhnlicher

Annahme in dem gleich zu nennenden Garten

nahe dem Heiligtum des Hekademos, nach Usener
noch auf dem Boden des letztern, gestiftet (dies

Hephaistos

diente auch als Ausgangspunkt der Fackelwett-

laufe bei den Lampadodromien (vgl. Wecklein
Hermes VII 443f.). Die innerhalb des Bezirkes

ausserdem noch erwahnten Altare der Musen, des

Hermes und auch des Herakles (Pausan. I 30, 1.

2) weisen darauf hin , dass eben hier eines der

drei grossen Gymnasien der Athener lag.

Bereits zur Tyrannenzeit muss das Akademie

meist nur ausschreibt, kann wohl nicht dagegen

angefuhrt werden; er verstand eben unter dem
yvfivdoiov das didaoxafatov ; vgl. Diog. Laert. IV
1. 19). In diesem Museion stellte Speusipp die

Bilder der Chariten (Diog. IV 1. Ind. Here. 6),

der Perser Mithridates das von Silanion gearbei-

tete Standbild Platons auf (Diog. Ill 25) ; Pla-

ton selbst wurde spater von der Genossenschaft

gymnasion bestanden haben: damals ist diese 30 (gleichsam als iJQoig y.riarrjg'i) gefeiert und der

umfangreiche offentliche Anlage off'enbar mit be- 7. Thargelion als sein Geburtstag begangen. Das

deutenden Mitteln hergerichtet worden, und so

hat sich das Andenken an den kostspieligen Bau

unter dem Sprichwort rd 'In7iagxov i^iyjov erhal-

ten; vgl. Demon bei Zenob. II 13 Miller — Bodl.

511 zu Gregor. Cypr. p. 374, kurzer bei Suid. u.

d. W. Ein anderes Mitglied des Tyrannenge-

schlechts, Charmos, hatte als Liebhaber des Hip-

pias beim Eingang in das Gymnasion einen be

Stiftungsvermogen bestand urspriinglich nur in

jenem von Platon nach der Riickkehr von der

ersten sicilischen Reise in der Kephisos-Niederung

unmittelbar beim Hekademosheiligtum angekauf-

ten und fiir diesen Zweck bestimmten Garten

(Diog. Ill 20. l'lut. exil. 10. Appulei. de dogm.

Plat. 4 in.). In diesem nahm Platon, obgleich

er auch sonst begiltert war, seine Wohnung (Cic.

Tuhmten Eros mit Altar geweiht , dessen Epi- 40 de fin. V 2) und fand auch wohl dort seine Grab

gramm xoixdofirj'/av "Egcog ,
aol zovd' idgvaaro

pto/iov \Xdgftog eni oxisgoig xkgfiaoi yvfivaoiov

schon Kleidemos (bei Athen. XIH 609 d) kennt.

Dann wurde hier das erste beriihmte Muster eines

Offentlichen Parkes von Kimon angelegt, der in

den bis dahin trockenen und heissen Platz Wasser

einleitete. Nun gediehen iippige Wiesen und

schattige Baumgruppen von Platanen , Weiss-

pappeln und Ulmen, in deren Laubgangen man

statte (Diog. 41 sagt: in der Akademie, Paus. I

30, 3 : unweit der Akademie, was jedenfalls so zu

vereinigen ist , dass Diogenes die Akademie im

weiteren Sinne versteht , ebenso wie nach § 20

und Suid. s. TT/.drmv der Garten selbst iv Ar.a-

druxin lag und Plutarch geradezu den Garten die

Akademie nennt; vgl. Wachsmuth Stadt Athen

I 270ff. 590f.). Desgleichen wohnten Xenokrates,

Polemon und Arkesilaos in dem Garten (Plut. 1.

mit Vorliebe lustwandelte (Plut. Kimon 13. Ari-50c. Diog. IV 6. 19. 39); der reiche Speusippos

stoph. Wolk. lOOoff. Ps.-Dikaiarch. descr. Gr. I

1); namentlich die Platanen crlangten hier eine

enorme Starke (Plin. n. h. XII 5).

Lnter diesen Laubgangen hatte Platon ur-

spriinglich seine Vortrage abgehalten (Laert. Diog.

in 5), richtete dann aber in einem benachbarten

Gartengrundstiicke, das ihm gehOrte, sein Lehr-

local mit Musenheiligtum und Halle (exedra)

ein (Cic. de fin. V 1. 2. Laert. Diog. IH 20,

zog wohl vor, sein Privathaus (in der Stadt) zu

bewohnen ivon wo er sich wahrend seiner Krank-

heit zur Akademie fahren liess. Diog. IV 3).

Dass auch die von Diog. Laert. IV 19 (vgl. Ind.

Here. 14 und Bucheler z. d. St.) in Verbindung

mit dem Museion erwahnte F.g~edga nicht im Gar-

ten, sondern beim Gymnasion (bezw. dem diesem

unmittelbar benachbarten Museion?) war, folglich

auch die Lehrvortrage dauernd dort (nicht im

IV 19. Plut. de exil. 10). Dieses Gartengrund- 60 Garten) gehalten wurden, folgert Zeller jeden-

stiick erbte in der Schule fort und wird nun

einfach auch als Akademie bezeichnet (s. Wachs-
muth Stadt Athen I 270f. 590f.). Die Belage-

nmg der Stadt und des Hafens Athens durch

Sulla brachte in dem Unglucksjahr 86 v. Chr.

auch der Akademie ZerstOrung, ihre prachtvollen

Baume wurden nicdergehanen, um zuBelagerungs-

maschinen verwandt zu werden (Plut. Sulla 12

falls riehtig aus Cic. de fin. V 2 (cuius [scil.

Pokmonis] ipsa ilia sessio fuit quam eidemus;

vgl. ebendort 4 tamen ego ilia moneor ephedra,

modo enim fuit Carnearfis, mit Diog. IV 63).

Zwar nach Alex. Polyh. bei Diog. Ill 5 hatte

Platon sich spater aus der Akademie (hier ist

offenbar das Gymnasion gemeint) in den Garten

zuruckgezogen ; doch wird das mit der bei Aelian
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(v. h. Ill 19) iiberlieferten Fabel von der Ver-
dr&ngung Platons aus der Akademie durch Ari-

stoteles zusammenhangen (uber die Zeller Ph.
d. Gr. II b 3 15ff.); gerade Aelian setzt aber vor-

aus, dass sonst — nach wie vor jenem Zwischen-
fall — die Schule ausserhalb des Gartens ihren
Sitz hatte (der Ort wild bezeichnet als 6 st-a>

jreQiTiaros im Gegeasatz zu sv z<j> xrjjup xco kavzov,
nachher to amtj&ee xwqiov). Ebenso kennen
Olympiodor (1. c.) und Diogenes (III 7) als Sitz

der Schule nur die Akademie (das Gymnasion)
selbst ; auch der gleichzeitige Komiker Epikrates
bei Athen. II 59 d lasst Platon h yvfivaoiotg
'Axadtj/taiag lehren. Unter dem Seholarchat des
Lakydes warde durch KOnig Attalos der Garten
(der alte ? oder ein neuer, von ihm erst geschenk-
ter? mit Baulichkeiten ?) neu ausgestattet und
fuhrte seitdem den Namen Lakydeion. Auch
die Schule wurde, unter Lakydes wenigstens,
dort gehalten (Diog. IV 60); ob auch spater,

wissen wir nicht. Karneades jedenfalls soil in

der Akademie gelehrt haben (s. o.). Kleitomachos
zwar hielt (nach Ind. Here. 24. 25. 30 , wozu
Biicheler) die Schule eine Zeit lang im Palla-
dion (vgl. Plut. exil. 14) ; aber gleichzeitig lehr-

ten Karneades und seine nachsten Nachfolger in

der Akademie, in welche einige Jahre spater auch
Kleitomachos zuriickkehrte. Spiiter hOrt man
Klagen uber die Ungesundheit der Akademie
(Ael. IX 10. Porph. de abst. I 36 u. a.), was
wohl richtig von Zumpt und v. Wilamowitz so

gedcutct wird, dass, zum Teil schon seit der
Verwiistung der Vorst&dte durch Philippos IV.
im J. 200 (Liv. XXXI 24), namentlich aber seit

der Belagerung durch Sulla (Plut. Sulla 12), die

Kephisosniederung verodet und ungesund gewor-
den war und dann, was fur die spatere Zeit zu-

traf, auf Platon zuriickdatiert wurde; von An-
fang an kann die Akademie wohl nicht ungesund
gewesen sein. Daher wurde denn die Schule
spater nicht mehr in der Akademie , sondern in

einem stadtischen Gymnasion (unter Antiochos
im Ptolemaion, Cic. de fin. V 1) gehalten. Die
Stiftung erhielt sich iibrigens unversehrt auch
in Zeiten, wo die Schule selbst nur ein kummer-
liches Dasein fristete; sie wuchs sogar im Laufe
der Jahrhunderte durch Vermachtnis.se so be-

trachtlich an. dass zu Proklos Zeit die Gesamt-
einkiinfte sich auf 1000 Goldstiicke und dariiber

beliefen, wahrend der alte Garten deren nur 3
abwarf (Damasc. v. Isid. 158 und Suid. s. W.d-
ro>r). Erst nach dem endgiiltigen Siege des
Christentums wurde die Schule durch Kaiser
Iustinian im J. 529 aufgehoben und dabei wohl
das Stiftungsvermogeu , wie alles heidnische
Sacralgut. eingezogen.

Was die Organisation der A. betrifft, so stand
sie unter Oberleituug des jedesmaligen Schul-
fiihrers (a/o/.agxeTr). Dieser wurde fin der Regel
wohl nach Vorschlag seitens des Amtsvorgaugers)
von der Gesamtheit der Genossen gewahlt. So
ist es in zwei Fallen, nach dem Tode des Speu-
sippos (Ind. Here. 6. 7) und nach dem des Krates
febenda 18. vgl. Diog. IV 32) bezeugt und da-

her wohl iiberbaupt anzunehmen ; Diog. IV 3.

60 sprechen nicht dagegen. Es gab ausserdeiu
besondere Amter fiir die Anordnung der Opfer
und der anschliessenden Festmahlzeiten und Ge-

lage, Syssitien (Athen. 1 4e. X 419 c. XII 547 d. f.;

vgl. Plut. de sanit. 9 ;
qu. conv. VI prooem.

Ael. v. h. II 18), sowie schriftlich abgefasste
,Trinkgesetze', die wohl zugleich auf die ganze
aussere Ordnung der Gesellschaft sich erstreck-
ten (Athen. I 3 f. V 186 b. Diog. V 4; vgl. Platons
eigene Bestimmungen in den Gesetzen I 639d ff.

671c und dazu Arist. Pol. II 12 p. 1274 b 11.
Diog. Ill 39. Bergk Fiinf Abh. 66ff.). So hOren

10 wir , dass alle 30 Tage aus den Schulgenossen
einer zum ag^mv bestellt wurde; ein legojioiog

und ein Movamv (Kaibel nach U. Kohler Mov-
asiojv) em/ietyrrjg ist fiir den der A. sehr ahn-
lich organisierten Peripatos bei Athen. XII 547 f.

548 a bezeugt (vgl. das Testament des Theophrast
Diog. V 51ff.). Ubrigens lehrte in der A. nicht
allein der jedesmalige Schulfuhrer, neben ihm
waren vielmehr die gereifteren Mitglieder selb-

standig als Lehrer und Forscher thatig. Ebenso
20 ist es eine falsche Vorstellung , dass es in der

A. nur das zu lernen gegeben hatte, was wir
platonische Philosophie nennen. Hiichst bedeutende
mathematische und astronomische Forschungen
gingen unmittelbar aus der Schule Platons her-
vor; aber auch zu den umfassenden und viel-

seitigen litterarischen, staatswissenschaftlichen,
selbst naturgeschichtlichen Studien des Aristote-
les und seines Kreises sind die Anfange wohl
durchweg in der A. zu »suchen (so zeigt der

30 Komiker Epikrates 1. c. Platon und seine Ge-
nossen in der A. mit der Classification von
Pflanzen beschaftigt). So war hier zum ersten-
inal (immerhin in Aulehnung an die pythagorei-
schen Institutioncn) das Beispiel einer gross-

artigen .Organisation der wissenschaftlichen Ar-
beit' geschaffen, wie etwa unsere Universitaten
sie darstellen mochten.

Freilich hielt sich die A. auf dieser Hohe
nicht uber die unmittelbare Nachfolge Platons

40 hinaus. Speusippos (Schulfiihrer 347—339), Xeno-
krates (339—314), Philippos von Opus, Hera-
kleides und Eudoxos, vollends Aristoteles, die

samtlich schon zu Lebzeiten Platons als selb-

standige Forscher neben ihm standen, lassen
diesen universalistischen Zug noch mehr oder
weniger deutlich erkennen. Schon Polemon aber
(Schulfuhrer 314—270) wie sein Genosse Kran-
tor und sein Nachfolger Krates stellten, dem
Zuge der Zeit folgend, die Moralphilosophie ein-

50 seitig voran. Vollends mit Krates Nachfolger
Arkesilaos (t 241) wandte sich die A. unter dem
Einflusse Pyrrhons von den alten Traditionen
ab und einer radicalen Skepsis zu. Man fasst

gewohnlich Platon und seine Nachfolger bis auf
Krates unter dem Namen der alteren A. , Arke-
silaos mit seinen Nachfolgern Lakydes (241—215),
Telekles, Euandros und Hegesinus unter dem
der mittleren. Karneades (t 129), der die Skepsis
des Arkesilaos durch eine fein ersonnene Wahr-

60 scheinlichkeitslehre erganzte und milderte , mit
seinen Schiilern. von denen Kleitomachos der be-

kannteste ist, unter dem der neueren A. zusam-
men. Auffalligerweise rechnet Diog. Prooem.
14. 19. IV 59 die neuere A. von Lakydes an.

anders Sext. Emp. Pyrrh. hyp. I 220. [Galen.]

Hist. phil. 3. Doxogr. 599, 11. Clem. Strom. I

63 p. 353 P. Euseb. praep. ev. XIV 4, 13. 15.

16. 7, 1.5. 9, 3. Einige z&hlten (nach den-
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selben Quellen) dann noch Philon, der der Skep-

sis untreu wurde und einem stoisierenden Eklek-
ticismus sich naherte, mit seinen Anhangern als

vierte, Antiochos mit seinen Nachfolgern, die in

gleicher Richtung nur noch weiter gingen, als

fiinfte A. Diese ganze Einteilung ist aber erst

jungeren Datums; Cicero (de orat. Ill 67; Ac.

I 13. 46 ; de fin. V 7) wie Varro (bei Augustin

C. D. XTX 1. 3) kennen nur zwei Akademien,

und lasst sie von ihm ihren Namen erhalten.

Dieser Umstand weist darauf hin, dass beide

Gestalten urspninglich wohl identisch waren. Uber
die Sagenbeziehungen zwischen Attika und Ar-

kadien vgl. Toepffer Att. Geneal. 103. Auch
Theseus und Peirithoos, die Rauber der Helena,
haben am Kolonos alte Kultstatten. Soph. O. C.

1594 u. Schol. Paus. I 30, 4. Uber den Fundort
der Grabschriften zweier Angehorigen des Demos

die altere, von Platon, und die jiingere, von Ar- 10 TleovfroTdai vgl. A. Milehhofer Text z. d. Kar-

kesilaos begriindet. Vgl. Fabricius ad Sext.

P. H. I 220. Krische Gott. Stud. 1845, 176.

Die Is Doxogr. 245 (nach Diels ware auch

bei Sext. 1. c. zu lesen 'Axadrj/ticu Sk yeydvaoir,

&s <paaiv ol jiXsiovg, 8vo i} zgetg). Philon wie

Antiochos hat Cicero erlebt, der (ad Att. V 10)

liber den starken Ruckgang der A. nach Antio-

chos klagt (den Nachfolger Aristos nennt er

ad Att. 10. 11, sowie Tusc. V 22 und Brut. 332;

ten v. Attika II 16. Auch die Lage des Ortes, wo
Theseus und Peirithoos den Beschluss fassten, die

Helena zu entfuhren, ist in diesem Zusammen-
hang beachtenswert. Paus. I 18, 4. G. Kirch-
ner Attica et Peloponnesiaca (Greifsw. Diss.

1890) 58. [Toepffer.]

Akadtra (Aeadira), nach Curtius VIII 10,

19 eine Stadt des indischen Aspasii, welche Ale-

xander zu Beginn seines indischen Feldzugs 327
er sprach ihn in Athen 51/50). In der That 20 nach Besetzung von Daedala betrat; er fand sie.

sind von da ab durch die nachsten Jahrhunderte

zwar noch zahlreiche Namen von Platonikern,

teils eklektischer, teils gemiissigt skeptischer Rich-

tung zn vcrzeichnen, die sich auch meist ,Aka-

demiker' uannten ; aber gerade die bedeutenderen

lehrtcn nicht in der A. Auch der Neuplatonis-

mus nahm seinen Ursprung anderwarts und ge-

langte erst geraume Zeit spater (durch den Athe-

ner Plutarchos, ca. 380—433) in ihren Besitz,

da die Bewohner in die n&rdlichen Berge geflohen

waren, leer und eingeaschert. Diese Angabe scheint

die Gleichheit von A. mit der im Flussgebiet des

Pangkfirah gelegenen Veste Arigaion (s. d.) des
Arrian zu erweisen, so wie Daedala dem Sitze

des Aspasierfursten am Flusse von Euaspla ent-

sprechen kann. Wenn Curtius weiter berichtet

Buperato deiiide Choaspe amne, so muss dies auf
einem Irrtum beruhen, wie er denn auch die Ge-

uin sich in demselben bis zum Untergang der 30 schichte von der Gesandtschaft der Mysaei an
ganzen Institution (s. o.) zu behaupten.

Litteratur; Zumpt Abh. Akad. Berl. 1842,

32ff. Biicheler Acad, philos. index Herculanensis,

Ind. schol. Gryphisw. 1869/70. v. Wilamowitz-
Moellendorff Philol. Unters. IV 263ff. Usener
Pr. Jahrb. LIII 5ff. 10. Zeller Ph. d. Gr. II a<

416ff. 985ff. IIIa3 49 Iff. 588ff. 802. Diels
Philos. Aufs. E. Zeller gewidmet 239ff.

[Natorp.]

unrichtiger Stelle vorbringt; denn den Choaspes
hatte Alexander bereits uberschritten, als er das
Gebiet der Aspasier betrat; vgl. Droysen I 2, 110.

rTomSiScliGK. 1

Akadra. 1) BeiPtol. VII 2, 6 Hafenplatz in

Hindorindien am Berguferstrich der .Riiuber' zwi-

schen den Emporien IltdmvofidoTr] und Zafiai,

dem Pinax zufolge an der Ostseite der schmalsten
Stelle (jetzt Krah) der Xovafj yegoovrjaog (Halb-

Akademos ('Axd8t]/iog), attischer Localheros 40 insel Malakka), wo jetzt der Fluss von Cum-phong
und Eponymos der Akademie. Als die pelopon

nesischen Tyndariden in Attika einfielen, um ihre

von Theseus geraubte Schwester Helena zu be-

freien, verriet ihnen A. den Ort. wo dieselbe ge-

borgen war. Infolgedcssen wurden ihm von den

Tyndariden hohe Ehrcn erwiesen, und die La-

kedaemonier sollen wegen dieser Tliat bei alien

Einfallen, die sie in das attische Land in der

Folgezeit unternahmen, die Akademie verschont

ausmiindet. Den Meyag y.oknog (Golf von Siam)
nannten die arabischen Seefahrer bahr Kadrang,
und diesen Namen hat H. Yule mit 'Axa&Qtx

verglichen.

2) Bei Ptol. VII 3, 5 Ortschaft in Serica

(Kaucicina) am Oberlauf des 'Aom'dgag ; uber dem
Volke der 'Ao.-i!§gat verzeichnet Ptol. § 4 das Volk
'Axddgat. Wir diirfen den Ort im Reiche Maha-
Campa oberhalb dem alten Hafenplatze Phai-pho,

haben. Plut. Thes. 32. Diog. Laert. Ill 9. Schol. 50 im Berglande der Moi, suchen; Lassen verlegt

Aristoph. Nub. 1005. Schol. Demosth. XXIV 114,

Steph. Byz. s. 'Ey.adi'jfieta. Suid. Hesych. s. 'Axa-

dt'lfieia. Nach Dikaiarch bei Plut. Thes. 32 sollen

Echemos und Marathon aus Arkadien mit den

Tyndariden nach Attika gezogen sein. Nach dem
ersteren babe die Akademie den Namen 'Eyebrj-

fiia erhalten. Dieselbe Nachricht findet sich bei

Steph. Byz. s. 'Ey.abt'iueia. Wir kennen von dem
Heros "Eypuog zwei Genealogien. Nach der einen

ihn mehr nordwarts nach Tong-king an den Ober-

lauf des Song-ka. [Tomaschek.]

Akaina, eigentlich der Stab zum Antreiben

der Tiere, diente bei den Griechen (wie die per-

tica bei den Italikern) zugleich als Rute zur

Vermessung der Felder und war als solche auf

10 Fuss normiert. Vgl. Apoll. Rhod. Ill 1323
und dazu den Scholiasten. Hultsch Metrologies

37. 39f. In dem System der Weg- und Feld-

ist er ein Solm des Arkaders Ae'ropos und Konig 60 masse , welches die Ptolemaeer in Agypten ein-

von Tegea (Herod. IX 26. Paus. VIII 5, 1),

nach der anderen ein Sohn des Kolonos. Bruder

des Leos und Bukolos (Plut. quaest. Gr. 40. E.

Maass Gott. gel. Anz. 1889, 815). Da die Aka-

demie am Fusse des Kolonos Hippios lag, werden

wir ihren Eponymos vom Sonne des Kolonos

nicht trennen konnen. Dagegen bringt die Sage
die Akademie mit dem Arkader in Verbindung

fuhrten, erseheint die weaiva nicht nur als Liingen-

mass (' = 10 Fuss = l/io Plethron), sondern auch

als Feldmass (= 100 Fuss). Vgl. die heroni-

schen und die mit ihnen verwandten metrolo-

gischen Tafeln an den im Index zu den Metro-

logici script, nachgewiesenen Stellen und Metro-

logie 607. 609. 612f. Auch in Kleinasien scheint

nach Alexander d. Gr. eine ay.aiva von 10 Fuss
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als Teil des philetaerischen Massystems bestanden
zu haben (Fragm. tizqi n^XixoTt]Tog ixixQiav in

Metrol. script. I 52—54. 199, 12. Metrologie

567f.). [Hultsch.]

Akakallis. 1) Kretische Localheroine, Toch-
ter des Minos. Aus ihrer Verbindung mit Her-
mes entsprang Kydon , der eponyme Heros und
mythische Griinder der Stadt Kydonia auf Kreta.

Paus. VIII 53, 4. Alexandres' Kretika in Schol.

Apoll. Rhod. IV 1492. Parthenios 35. Schol. 10
Theokrit. VII 12. Eustath. Od. XIX 176. Ausser-

dem gebar sie von Apollon den Naxos, Miletos,

Amphithemis und Garamas. Anton. Liberal. 30.

Apoll. Rhod. IV 1492 u. Schol. Als A. den Mi-
letos geboren hatte, entfloh sie aus Furcht vor

ihrem Vater und setzte den Knaben im Walde
aus. Doch sandte Apollon Wolfe, die das Kind
nahrten und pflegten, bis Hirten es fanden und
bei sich aufzogen. Nikandros bei Anton. Liber.

30. Nach Apollod. Ill 1 , 2 war Miletos ein 20
Sohn des Apollon und der Areia, der Tochter
des Kleochos. Apollodor nennt die Minostochter

AxdXXr). Amphithemis und Garamas wurden von
ihr in Libyen geboren, wohin sie Minos wahrend
ihrer Schwangerschaft geschickt hatte. Apoll.

Rhod. IV 1491ff. Nach Steph. Byz. s. Kvbwvia
war der Stammheros dieser Stadt nicht ein Sohn
des Hermes, sondern des Apollon. A. erscheint

bei ihm auch als Mutter des Oaxos, des epony-

inen Heros der kretischen Stadt Oaxos (Steph. 30
Byz. s. "Oat;os). Die tegeatische Localsage wich,

wie Pausanias ausdriicklich bezeugt, von der kre-

tischen ab. In Tegea erzahlte man, dass Kydon
ein Sohn des Tegeates (nicht des Hermes oder

Apollon) gewesen und mit seinen Briidern Arche-

dios und Gortys in Kreta eingewandert sei. Paus.

VIII 53, 4. A. gehfirt in die Reihen der Sagen-
gestalten , durch welche die nahen Beziehungen
des delphischen und kretischen Religionskreises

ausgedruckt werden. Pausanias (X 16, 5) erzahlt40

uns aus der Localsage der Elyrier schijpfend das

Nahere iiber die Verbindung der A. mit Apollon.

Nach kretischer Sage wurde Apollon in Kreta vom
Stihnepriester Karmanor vom Blute des Python
gereinigt. Das geschah zu Tarrha, einem ur-

alten Kultorte des Gottes (Steph. Byz. s. Tdopa),

wo Karmanor wohnte. Hier im Hause des Suh-
nepriesters entflammte die Liebe des Apollon
zur schonen Nymphe A. , mit der er den Phy-
lakides und Pilandros zeugte. Die Bewohner von 50
Elyros sandten eine eherne Ziege, die diese Kna-
ben saugte, als Weihgeschenk nach Delphi.

Paus. II 7, 7. X 16, 5. Tibull. IV 1, 8. 0.

Mil Her Dorier I 207. Diese Nymphe ist offen-

bar mit der Minostochter identisch und wird
mit Unrecht von den Neueren von ihr getrennt.

Wie in Delphi beriihrt sich auch auf Kreta der

apollinische Religionskreis nahe mit dem diony-

sischen : das zeigt die Sage , die Apollon und
eine kretische Nymphe als Eltern des Naxos 60
nennt.

2) Name der Narcisse bei den Kretem. Eu-
machos bei Athen. XV 681 e. Hesych.

[Toepffer.]

Akakesion (Axaxrjoio; /.ocfos), ein Hiigel irn

siidwestlichen Arkadien im Gebiete der Parrha-
sier (jetzt Hagios Elias), Ostlich von der Burg-
hdhe der alten Stadt Lykosura, dem Hermes

Akakesios geweiht, dessen Marmorstatue noch
Pausanias (VIII 36, 10) auf dem Hiigel erwahnt,.

wahrend die Stadt A., welche unterhalb des
Hiigels gelegen hatte, bereits verschwunden war.
Curtius Peloponnesos I 296. [Hirschfeld.]

Akakesios (Axaxrjotos), Epiklesis des Hermes
in Arkadien. a) Auf dem Berge Akakesion, wo-

der Legende nach Hermes von Akakos, dem Sohne
des Lykaon, aufgezogen wurde, hatte Hermes
ein steinernes Kultbild. Paus. VIII 3, 2. 36 T

10. Callim. hym. m 143 u. Schol. Schol. Hes.
Theog. 614. b) In Mantineia hatte Hermes A.

einen Tempel. Paus. VIII 30, 6. Eratosthenes be-
nutzte den Hermes A. zur Erklarung des home-
rischen Beiwortes dxaxrjza. Schol. B zu II. V
422 (=Et. M. 546. 17ff.). Schol. Od. XXIV 10.

Paus. VIII 3, 2. Schol. AT zu II. XVI 185. Hil-
ler Eratosth. carm. 9ff. [Wentzel.]

Akaketa (AxdxrjTa), Beiname des Prometheus,
Hesiod. Theog. 614 ; nach einer Hariolatio (S ch o e-

mann G.A. 112 507, 4) des Proklos z. d. St. an-

geblich wegen eines Prometheusdienstes zu Aka-
kesion. [Tumpel.]

Akakios (Acacius). 1) Arzt vor Androma-
clios, der von ihm ein Mittel gegen Blutspucken
auffiihrt (XIII 79). [M. Wellmann.]

2) Comes Macedoniae im J. 327. Cod. Theod.
XI 3, 2. Derselbe ist wohl auch in den ge-
falschten Urkunden bei Euseb. vit. Const. Ill

53, 2. 62, 1 gemeint, obgleich er hier im Orient
thatig erscheint.

3) Rhetor und epischer Dichter (Liban. epist.

127), Verfasser des pseudolukianischen 'Qxvnovg
(Liban. epist. 1380). Er stammte aus Caesarea
in Palaestina (Eunap. vit. soph. 100) , studierte

in Athen (Liban. epist. 1135. 1511), wo erFreund-
schaft mit Aristainetos schloss (Liban. epist. 25.

1135), und lehrte zuerst in PhOnicien. dann in

Antiocheia (Lib. ep. 666. 726). Hier trat Li-

banios, der gleichwohl seine ausserordentliche

Begabung in der Rede negi evqpvtas offentlich

anerkannte (Eunap. a. O., vgl. Lib. ep. 407), als

sein Nebenbuhler auf (ep. 277. 292. 301. 634),
was ihn wahrscheinlich veranlasste, nach seiner

Vaterstadt iiberzusiedeln , wo ihm grosse Ver-
sprechungen gemacht wnrden (Lib. or. II 220;
epist. 666). Endlich gab er die Lehrthatigkeit
ganz auf und wurde Advocat (Lib. ep. 647).
Seine Sohne Titianus (Lib. ep. 25. 42. 57. 121.
127. 148. 190. 319. 341. 348. 374. 376. 400.

598. 607. 627. 631. 647. 692. 1119. 1290. 1368.
1384. 1554; lat. Ill 99) und Marcus (Lib. ep.

376. 1211. 1310) und seinen Schwiegersohn Kalv-
kios (Lib. ep. 25. 374. 376), den Sohn des Hiero-
kles (Lib. ep. 349. 382. 383. 485i , Hess er von
Libanios unterriehten. Obgleich er Heide war
(Lib. ep. 319. 598. 607. 1071). berief ihn Kaiser
Constantius, veranlasst durch seinen rhetorischen
Ruhm (Lib. ep. 1211. 1219) und die Fiirsprache
des Titianus, nach dem er seinen Sohn benannt
hatte. im J. 359 nach Constantinopel , um ihm
ein Arnt zu ubertragen (Lib. ep. 127). Er wurde
erst Praeses Phrygiae, dann Consularis Galatiae
(Lib. ep. 301. 311. 565. 572. 1081. 1485), wo
ihn 362 oder 363 (Lib. ep. 701) Maximus ab-

loste (Lib. ep. 689), endlich Vorsteher der kaiser-

lichen Gestiite in Kappadokien (Lib. ep. 1081. 1211.

1310). Der Historiker Eutropius war sein Neffe
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und Schiiler (Lib. ep. 666. 667. 1202. Seeck
Symmachus p. CXXXII). An ihn gerichtet Lib.

ep. 25. 42. 57. 58. 121. 127. 148. 190. 277. 292.

301. 319. 341. 348. 374. 376. 400. 537. 565.

571. 572. 598. 607. 631. 644. 647. 664. 666.

726. 1052. 1071. 1106. 1119. 1133. 1183. 1200.

1211 (anonym). 1290. 1310. 1366. 1368. 1380.

1383. 1433. 1446. 1503. 1511. 1554; lat. II 22.

Ill 249. 288; erwahnt ep. 262. 532. 536. 612

den Provinzialen 400 Pfund Gold an Abgaben auf

und wurde in einem Aufstande von dem jungen

Artabanes getfltet (Proc. b. Pers. II 3 p. 159;

Vand. II 27 p. 524 B.). [Hartmann.]

Akakos ("Axaxog), Sohn des Lykaon, Heros

eponymos und mythischer Griinder der arkadi-

schen Stadt Akakesion. Paus. VIII 3,2. Er

gait bei den Arkadern fur den Erzieher des

Hermes, der nach ihm den Beinamen 'Axaxtj-

691. 692. 1051. 1254. 1384; lat. Ill 378. lOaiog fiihrte. Bei der Stadt Akakesion befand667.

Suid. s. 'Axaxios, Aipaviog. Vielleicht ein anderer

Lib. ep. 563. 1552. Sievers Libanius 275.

4) Comes sacrarum largitionum 426 im Orient.

Cod. Theod. VI 26, 18. VIII 7, 23. X 20, 16.

[Seeck.]

5) 'Axaxios 6 jj,or6q.daljios, seit ca. 340 Nach-

folger des Kirchenhistorikers Eusebios als Bischof

von Caesarea in Palaestina. Er spielte in den aria-

nischen Streitigkeiten eine grosse Rolle und ver-

wandte seinen Einfmss am Hofe des Constantius 20 Od. XXIV 10. Hesiod. fr. 46. Strab. VII 299.

sich ein Hiigel, auf welchem dem Gotte ein

Standbild errichtet war. Paus. VIII 36, 10. Steph.

Byz. s. 'Axaxtjoiov. Pausanias berichtet (a. a.

O.), dass die Thebaner und Tanagraeer eine ab-

weichende Sage iiber diesen Hermes besassen,

ohne den Inhalt derselben mitzuteilen. Der Her-

mes Akakesios ist wohl identisch mit dem aus

Homer bekannten Abwehrer des Unheils und

Spender des Guten. Vgl. Horn. II. XVI 185;

fur seine herrschsiichtigen Interessen und zu

Gunsten einer semiarianischen Theologie. Trotz-

dem spricht Hieronymus von ihm mit Achtung

(vir. ill. 98; ep. 34, 1); er hat sich um Wieder-

herstellung der caesarensischen Bibliothek Ver-

dienste erworben und eine reiche litterarische

Thatigkeit entfaltet in biblischer Exegese, Dog-

matik und Polemik. Seine Schriftcn sind bis

auf wenige Fragmente aus der Streitschrift gegen

Kallim. Dian. 143. G. Wentzel '

ErnxXtfoeig

(Gettg. 1890) VII 51. [Toepffer.]

Akalandros s. Acalander.
Akalanthis. 1) Eine der neun Tochter des

AutochthonenkSnigs Pieros von Emathia am He-

likon, die sich mit ihren Schwestern in einen

Gesangswettkampf mit den Musen einliess. ..
Die

Musen straften die Sterblichen fur ihre Uber-

hebung damit , dass sie dieselben in VOgel ver-

Marcellus von Ancvra (bei Epiphan. haer. 72, 30 wandclten, A. in einen Stieglitz (axalav&ig).

6—11) verloren, leider auch seine Biographie des

Eusebios. 364/5 wurde er abgesetzt und ist bald

darauf gestorben.

6) Seit 379, bis er nach 433, mehr als 100

Jahre alt, starb , Bischof von Beroea in Syrien,

einer der Fuhrer der orientalischen Kirche in

alien Handeln der Zeit, von den arianischen und

apollinaristischen an — leider auch das schmach-

volle Vorgehen gegen Chrysostomos nicht ausge

Nikandros bei Antoninus Liberalis 9. Ovid. met.

V 295ff.

2) Beiname der Artemis. Aristoph. Av. 871

u. Schol. [Toepffer.]

Akale (var. 'AyxAlij), Stadt im Innern von

Arabia felix bei Ptol. VI 7, 27. Nach Sprenger
Geogr. Arab. 14 und 208 ist Akale jedoch am Golf

von Aqaba (Ayla) zu suchen und mit al-Haql,

der neunten Station der agyptischen Pilger-

schlossen — bis zu den nestorianischen. So die 40 karawane, zusammenzustellen. Das darauffolgende

Kirchengeschichten des Sokrates, Sozomenos, Theo-

doret, wo nur mit Bewunderung von ihm gesprochen

wird. In seiner Begeisterung fiir die monchi-

schen Ideale , seiner Beweglichkeit , wie seiner

Haltung gegeniiber dem Hofe und seiner person-

lichen Empfindlichkeit ist er der Typus eines

griechischen Bischofx um 400. Von seiner um-
fangreichen Correspondenz besitzen wir nur noch

wenige Briefe (bei BaluzeNova collect, concil.

p. 440. 746. 757). 50

7) Patriarch von Constantinopel 471—489,

beriihmt durch sein Eingreifen in die Pofitik,

wohin vor allem das ,Henotikon' gehort, das Zeno

482 auf seinen Rat behufs Bcilegung des Streites

um die Naturen Christi erliess. Die Folge dieses

Edicts war nach langercn gereizten Verhand-

lungen zwischen A. und dem Stuhl von Rom das

erste grosse Schisma zwischen der abend- und

der morgenlandischen Kirche bis 519. Die Akten

s. bei Migne Patrol, lat. LVIII; (unechte) kop- 60

tische Briefe des A. an Petrus Mongos s. bei

Revillout Revue des Questions hist, juill. 1877

p. 83ff. und Amelineau Monuments pour ser-

vir a 1'histoire de l'Egypte Chretienne aux 4. et

5. siecles, Paris 1888.
"

[Jiilicher.]

8) Proconsul von Armenien im J. 536 (Nov.

Inst. 21 und 31 c. 1), nachdem er seinen Vor-

ganger verleumdet und beseitigt hatte. Er legte

Madi6.ua (= Madvan) ist die zwolfte Station.

p. H. Miiller.]

Akalissos, Stadt im Ostlichen Lykien (Steph.

Byz. Hierokl. Sj-nekd. 683), iiber dem mittleren

Limyroslauf, bildete eine Zeit lang mit dem
westlich nahen Idebessos eine politische Gemeinde.

Ruinen s. Spratt-Forbes Lycia I 168. n 279.

Ritter Kleinasien II 1170. Mttnzen Head
HN 576. [Hirschfeld.]

Akalle {'AxaU.rj), Variante fur Akakallis bei

Apollod. Ill 1, 2. [Toepffer.]

Akamaution , Stadt in Grossphrygien , an-

geblich Grundung des Theseussohnes Akamas.

Steph. Bvz. [Hirschfeld.]

Akamantis. 1) Beiname der Aphrodite. Plin.

n. h. Ill 35. Steph. Byz. s. Kvxqos und 'Axaudv-

uor. Vgl. Meineke Analecta Alexandr. 362. A.

Enmann Kvpros und der Ursprung des Aphro-

ditecultus (St. Petersburg 1888) 59.

2) Attische Phyle. benannt nach Akamas,

dem Sohne des Theseus, bei Schriftstellern und

auf Inschriften haufig erwahnt. Der Staatsmann

Perikles aus Cholargos gehOrte zu dieser Phyle.

tber das Weihgedicht der A. fiir ihren ersten

choregischen Sieg vgl. v. Wilamowitz Her-

mes XX (1885) 62ff. Vgl. den Art. Akamas
Nr. 4. [Toepffer.]

Akamas. 1) Nordwestliches Vorgebirge von
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Kypros (Strab. XIV 681ff. Plin. V 129. Ptol. I

15, 4 und V 14, 1. Stadiasm. m. magni § 282.

292. 293); jetzt Hagios Epiphanios.

[Hirschfeld.]

2) Sohn des Antenor und der Theano, der

Tochter des Kisseus, die in Ilios Priesterin der

Athena war, Anfiihrer der Dardaner im troiani-

schen Kriege, neben seinem Binder Archilochos

einer der tapfersten Helden im Heere der Troer.

Er zeichnet sich-mit seinem Bruder und Aineias

besonders aus im Kampfe gegen die griechische

Schiffsmauer. Den Tod seines Bruders Archilo-

chos durcli Aias racht er, indem er den Proma-
chos erlegt (Horn. II. XIV 475). Er selbst fallt

durch die Hand des Meriones. Horn. II. II 824.

XII 100. XVI 342. Schol. II. XIII 643. Hesych.

s. Axdfiavxa. Tzetz. Lykophr. 874. Nach Quint.

Smyrn. X 168 wird A. von Philoktetes getotet.

3) Sohn des Eussoros, Anfiihrer der Thraker
im troianisohen Kriege, ausgezeichnet durch seine

Schnelligkeit und Tapferkeit. Er wird durch
Aias den Telamonier getotet (Horn. II. VI 7.

Schol. II. XIII 943) , nach einer andern Quelle

durch Idomeneus (Dictys III 4). Vgl. Horn. II.

II 844. V 462. Schol. Ap. Eh. I 948. Dictys

II 35.

4) Athener, Sohn des Theseus und der Phai-

dra, Bruder des Demophon, Heros eponymos der

akamantischen Phyle. Diod. IV 62. Nach dem
Schol. zu Horn. Od. XI 321 waren A. und Demo-
phon Sohne des Theseus und der Ariadne. Derllias

und Odyssee sind die Theseiden A. und Demophon
unbekannt. Preller-Plew Gr. Myth. II 465.

Schon den Alten ist ihre Nichterwiihnung bei Ho-
mer aufgefallen (Schol. Soph. Philoct. 562 : Qrjohoq

xoQOf Axduag xal Ar)/j,o<paiv , &v ov fxkavi]xai

°Ofir\Qoq sv r<*5 xaxakoydi). Erst die sogenannten

kyklischen Epen kennen sie und erwahnen ihre

Beteiligung am troischen Kriege. Die Pragmente,
in denen sie genannt werden, stammen samtlich

aus der Iliupersis. Vgl. Schol. Eurip. Troad. 31

;

Hec. 125. Paus. X 25, 8. Proklos Cod. Marc.

454 fol. 6. Welcker Ep. Cycl. II 222. 528.

Jahn-Michaelis Griech. Bilderchron. 112.

Robert Bild und Lied 216. 222. 341. v. Wila-
mowitz Horn. Unters. 345. Toepffer Quaest.

Pisistr. 68ff. F. Diimmler Rh. Mus. XLV (1890)

178ff. P. Noack Iliupersis (Giessen 1890) 52ff.

Die Tragiker schliessen sich an die Iliupersis

an. Vgl. Soph. Phil. 562. Eurip. Hec. 125;
Troad. 31 ; Herakleid. 35. Die spatere Sage lasst

den A. noch vor dem Auszuge der Griechen mit
Diomedes nach Troia geschickt werden. um Helena
zuriickzufordern (Tzetzes Antehomer. 156. Parthen.

16). Hier ergluht des Priamos Tochter Laodike
in leidenschaftlicher Liebe zu A. und vertraut

ihre Liebe der Gattin des Konigs von Dardanos
an. Diese veranstaltet in Dardanos eine Zu-

sammenkunft der troianischen Prinzessin mit dem
athenischeu Kunigssohn. Aus der Verbinduug
beider entspringt, Munichos. den Aithra in Troia

grosszieht. Parthen. 16. Lykophr. 495ff. und
Euphorion im Schol. z. d. St. Munichos spielt

in Kleinasien keine Rolle. Er stirbt auf der

Heimkehr nach Athen in Thrakien am Biss einer

Schlange. liber seine Beziehungen zu Attika

Toepffer Quaest. Pisistr. 71ff. Nach Plut. Thes.

35 und Paus. I 17, 6 ziehen A. und sein Bruder

Demophon mit Elephenor, dem Sohne des Chal-

kodon, von Euboia aus nach Ilion, von wo sie

nach dem Tode des Menestheus nach Athen zu-

ruckkehren und die vaterliche Herrschaft antreten.

Vgl. Eur. Herakleid. 35. v. Wilamowitz Index

lect. Gryphiswald. 1882, 14. Bei der Eroberung
Troias befand sich auch A. unter den Helden , die

sich im holzernen Pferde verbargen fPaus. 1 23, 10.

Quint. Smvrn. XII 326. Tzetzes Posthom. 647.

lOVerg. Aen" 262. Hyg. fab. 98). Bei der Ver-

teilung der troischen Beute flelen Aithra und
Klymene dem A. und Demophon zu (Dictys V
13). Man wird in der letzteren die von den Dios-

kuren zusammen mit Helena cntfiihrte Schwester

des Peirithoos zu sehen haben. Vgl. v. Wila-
mowitz Homer. Unters. 222. T o e p ff e r Archaeol.

Beitrage fur C. Robert (Berlin 1890) 41. F.

Noack Iliupersis (Giessen 1890) 56. C. Robert
Homerische Becher (Berliner Winckelmannspro-

20 gramm 1890) 47. Nach Schol. Eurip. Troad. 31

waren die Theseiden A. und Demophon zur Be-

freiung ihrer Grossmutter Aithra nach Ilion ge-

zogen. Die Zuriickfuhrung der Aithra durch ihre

Enkel bildet einen beliebten Gegenstand der at-

tischen Vasenmalerei (Overbeck Bildwerke zum
theban. mid troischen Heldenkreis S. 632ff. Ger-

hard Etrusk. und Campan. Vasen Taf. 12.

Robert Bild und Lied 58. 60. 72. 75. Lucken-
bach Jahrb. f. Philol. Suppl. Bd. XI 574). Die

30 Befreiung der Aithra durch A. und Demophon
war auch von Polvgnot in der Lesche zu Delphi

dargestellt (Paus.'X 25ff. N oack Iliupersis 52ff.).

Die Heimkehr der Theseiden nach Attika erfolgt

iiber Thrakien , wo das Sagenschicksal des A.

eine Wiederholung flndet : wie in Troia, so ver-

liebt sich auch hier eine Ffirstentochter in ihn

(bezw. in seinen Bruder Demophon, mit dem ihn

auch die in Troia spielende Sage zusammenwirft,

Plut. Thes. 34). Phyllis, die Tochter des Bisal-

40 tenkbnigs, schenkt ihm ihre Liebe und nach dem
Tode des Vaters die Herrschaft fiber das Land.

Aischines II 31. Tzetzes Lykophr. 495. Rohde
Griech. Roman 474. Knaack Anal. Alexan-

flrino-Romana 29. Toepffer Quaest. Pisistr.

73. Wir haben hier eine ahnliche Vindications-

sage der Athener wie in Troia. Vgl. Schol. zu

Aischines II 31 (p. 48 Dindorf). Polyaen.VI 53.

Herod. VII 113. Hvg. fab. 60. 136. Ov. Her.

2; ars am. Ill 37.' Coluthus 208. Ausser der

50 Strymongegend ist auch der thrakischc Cherso-

nesos mit der Akamassage verflochten. Nach
Thukydides (I 11) wandtc sich ein Teil des grie-

chischen Heeres wahrend der Belagerung Troias

aus Mangel an Lebensmitteln nach dem thraki-

schen Chersonesos. umhier Landbau und Rauberei

zu treiben. Die Scholien zu der Stelle bemerken,

dass an der Spitze dieser Expedition A. und
Antimaehos gestanden hatten. Der letztere ist

wolil mit dem Antimaehos identisch , den Quin-

60 tus Smyrnaeus (XII 323) unter den Insassen des

holzernen Rosses envahnt. Vgl. T o e p ff e r Quaest.

Pisistr. 77. Die Substituierung des Namens Anti-

lochos fur Antimaehos ist willkurlich (Schoene
in seiner Ausg. d. Thukydides, Berlin 1873. F.

Noack Iliupersis 10). 'Die Entstehung dieser

Sage hangt offenbar mit den colonialen Bestre-

bungen der Athener im thrakischen Chersonesos

zusammen, deren Anfange bis in die Zeit Solons
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hinaufreichen. Diog. Laert. I 47. Toepffer Att.

Geneal. 40, 3. v. Wilamowitz Herakles I 37.

Noack Iliupersis 10. Eine ahnliche Sage knupft

sich an die Gestalt des Diomedes (Eustath. zu

Horn. II. V 4). Vielleicht hangt der Athener

A. mit dem gleichnamigen Thrakerkonig Homers
(Nr. 3) enger zusammen, als gewohnlich angenom-
men wird. Auch Demophons Namehaftet amBoden
Thrakiens (Phylarchos FHG I 358). Der Name des

durchmessen, zuerst in der Panathenaeeninschrift

CIA II 966, deren Siegesverzeichnisse sich auf die

Zeit um 220 v. Chr. beziehen : agfiaxt a. ; ferner

CIA II 968 : ovvmolSi a., tunc? a. ; 969 auch £ev-

yu a. (vgl. Martin Les cavaliers atheniens 236, 7

zu CIA II 968 Z. 30); 1316 : 'Ehsvjainfa ? 6nl]i-

xixwi axj&fimov, d. h. wohl im Wettreiten Iv

onkoig. Auch in den auf die athenischen Theseen-

agone beziiglichen Inschriften (2. Jhdt. v. Chr.)

A. ist mit verschiedenen Coloniegrundungen ver- 10 GIX LT 444-—446 wird das &. ex xS>v tpvXdgxoiv,

woben. Der Berg Akamas auf Kypros soil nach ihm
benannt worden sein. A. hatte eine Colonie hier-

hergefuhrt und war bei einem Sturz vom Pferde

in sein Schwert fallend verungliickt (Schol. Lv-

kophr. 495. Strab. XIV 683. Hesych. s. Axd-
pavxa. Engel Kypros I 217ff. Busolt Griech.

Gesch. I 297, 3. A. Enmann Kypros, St. Pe-

tersburg 1887, 38). Auch in der kyprischen

Grundungssage wird A. mit seinem Bruder De-

ri, ix tcov txjtiwv, a. ix xavrcov — tiber die ver-

schiedenen Classen der Agonisten s. Agones —
wahrscheinlich (vgl. aber Martin 219) iiberall

in Bezug auf Wettreiten genannt. [Reisch.]

Akampsis (Arr. peripl. 7, 4. 5 ; flumett Aeamp-
seon Plin. IV 12; Acampsis und Acapsis Geogr.

Rav.; "Axaytis Suid.) , ein noxafibg vavoinogog

im Gebiete der Machelones , VI m. p. sudlich

vom Hafen Bathys (Batum) in den Pontus

mophon zusammengeworfen (Plut. Solon 26). 20 miindend . bei Ptolemaios und Plinius nach

Ferner wird die Griindung der Stadt Akamantion
inPhr}'gien dem A. zugeschrieben (Steph. Byz. s.

'AxafmvTiov und Svvvada). Bemerkenswert in sagen-

geschichtlicher Hinsicht ist ein von E. Schwartz
(Scholia in Eur. Andr. 10, vgl. Mel. Graux 652)

verOffentlichtes Euripidesscholion, in welchem das

Zeugnis des Aiovvoiog XaXxidsvg tiber eine ausge-

breitete Colonialthatigkeit des A. angefiihrt wird.

A. soil diesem Zeugnisse zufolge im Verein mit

dem an seiner Miinde gelegenen Castell auch

"Aipoggog xorafiog, flumen Absarrum genannt,

im Oberlauf unter dem Namen'^pjraffof (Xenoph.

anab. IV 7, 18. Diod. XIV 29) oder auch Boas
(Procop. b. Got. IV 2) benannt; Procopius fiigt

liinzu, er entspringe in dem armenischen Ge-

birge (Parchari) zwischen dem Gebiete von Tra-

pezus und Armenia minor und ergiesse sich nach

einem sehr gewundenen Laufe an der Westgrenze

Skamandrios, dem Sohne des Hektor, und Aska- 30 von Lazica (Colchis) mit solcher Gewalt ins Meer,

nios, dem Sohne des Aineias, die Orte Gergis,

Perkote, Kolonai, Chryse, Ophrynion, Sidene,

Astyra, Skepsis, Polichna, Daskylion, Iliukolone

und Arisba gegriindet haben. Vgl. Steph. Byz.

s. Aglo§a. Rohl IGA 2. T oep ffer Quaest. Pisistr.

75 , 1. In Attika lebte das Andenken des The-

seussohnes in der nach ihm benannten Phyle

'Axa/uarzig fort. Busolt Griech. Gesch. I 614.

Seine Statue unter den attischen Eponymoi er-

wahnt Paus. I 5, 2. Das auf der athenischen Burg 40

befindliche eherne Ross barg ausser anderen Lan-

desheroen auch die beiden Theseussohne A. und
Demophon (Paus. I 23, 8. Lolling Hellen. Lan-

deskunde in Miillers Handb. Ill 345). In Delphi

war A. auf Polygnots beriihmtem Gemalde der

Eroberung Ilions dargestellt (Paus. X 26 , 2.

Kalkmann Pausanias 115. Noack Iliupersis

52). Unter den vom Zehnten der marathonischen

Beute nach Delphi geweihten Heroenstatuen be-

fand sich auch die des A. (Pans. X 10, 1). Er50
ist beim Streit des Odysseus und Diomedes um
das Palladion zugegen (Mon. d. Inst. VI 22). Es
ist beachtenswert, dass sonst des A. Bruder De-

mophon mit der Palladionsage sowie mit der

Stiftungslegende des attischen Gerichtshofes /.ti

Tlau.abUo verwoben wird.

5) Kyklop, Diener des Hephaistos. Valerius

Flaccus Arg. I 583. [Toepffer.]

'Atedfuriov , das einfache Rennen der Pferde

dass ihn die Schiffsleute ob seiner weithin mach-

tigen Stromung den ,unausweichbaren' nannten.

Im Armenischen bedeutet roioehieli inflexibilis,

axa/iipig; unddaraus erklart sich sein georgi-

seher Name Corochi; die Tiirken nennen ihn

Coruk-sii d. i. ,faules , modriges Wasser'. Noch
bei Const. Porph. de adm. imp. 46 p. 211 fin-

den wir eine xovofia xov Axafixpij xal Movoyoiihfj.

[Tomaschek.]

Akitnnai (Axdwai Iiitiooiov Ptol. IV 7, 10),

Handelsplatz an der aualitischen Einbuchtung der

Nordkiiste des Somali-Landes. [Pietschmann.]

Akanthia, Gattin des Cynegius, Praefectus

praetorio Orientis, den sie beherrschte und zu

seinem strengen Auftreten gegen das Heidentum
veranlasste (Liban. or. II 195 Reiske). Als er

388 starb, brachte sie seine Leiche nach Spanien.

Hvdat. fast. Vgl. Seeck Jahrb. f. Philol. 1889.

618. Sievers Libanius 266. [Seeck.]

Akanthine (Ptol. IV 7, 37), Insel des arabi-

schen Meerbusens an der aethiopischen Seite

nordlich von Adulis, nahe der Insel Aatpvivr) (jetzt

Disset, 15° 19' N.), also vielleicht das Inselchen

Haudha. [Tomaschek.]

Akanthis (Akanthyllis). Boios bei Anton. Lib.

7 erzahlt: Autonoos und Hippodameia hatten

vier Sohne , Erodios , Anthos , Schoineus , Akan-
thos, und eine Tochter Akanthis (Kosename Akan-
thyllis). Letztere Kinder hatte der Vater so ge-

und Wagen, bei dem der Hippodrom nur einmal 60 nannt , weil seine Felder nur Binsen (oyoivovg)

durchmessen wurde, so dass also keine Wendung
(xauxtj) an der Zielsaule nStig war (die Zeug-

nisse der Lexikographen s. bei Era use Gym-
nastik I 358). Wahrend in alterer Zeit geradc

die Kunstfertigkeit des Wendens ein Hauptmo-

ment der hippischen Agonistik bildet, erscheint

diese Kampfart , bei der es gait , eine kurze

gerade Strecke mit moglichster Schnelligkeit zu

und Dornen (dxdvdag) trugen, den altesten Ero-

dios, i.iel Aizovoog rjgcorjoev xov yoiQov (so zu

schreiben). Sein Weib und seine Kinder hiiteten

seine zahlreichen Stuten ; diese eines Tages durch
Anthos wild gemacht, zerfieischten den Jiingling.

Da trauerten die iibrigen um den GetOteten

,

bis Zeus und Apollon aus Mitleid alle in VOgel
verwandelten ; den Autonoos in eine Rohrdommel,
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die Hippodameia in eine Haubenlerche , den Ero- 331. Skymn. 646. Plin. IV 38. Liv. XXXI 45.

dios, Anthos (vgl. Plin. n. h. X 116), Schoi- Ptol. Ill 13, 11. Plinius (XXXI 85) riihmt das Salz

neus' Akanthos und die A. in Vogel gleichen von A. Jetzt Erisso mit Ruinen. Vgl. Leake
Namens Oder de Antonino Liberali (Diss. Bonn N. Gr. in 147f. H. P. Tozer Researches in the

1886) 9. [Knaack.] Highlands of Turkey I 128. Miinzen Head
Akantho (Axav&ib), in dem euhemeristischen HN 182. Insohrift L e B a s II 1414.

Gettersystem bei Cicero de nat. deor. Ill 54 2) Eine Insel der Propontis. Plin. V 151.

= Arnob. IV 14 (anders Ampelius 9, 3 u. a.) 3) Stadt im epirotischen Athamanien. Steph.

Mutter des vierten Helios auf Rhodos (quartus Byz.

[Sol] is, quern heroicis temporibus Aeantho Bhodi 10 4) Stadt auf dem knidischen Chersonesos

peperissedieitur, [pater] Ialysi, Camiri et Lindi; (Steph. Byz.), auch Dulopolis genannt (Plin. V
der ohne Grund beanstandete Test gesichert durch 104), am bubassischen Meerbusen, beim jetzigen

Arnobius). Die letzte Instanz, auf die sich diese Datscha. Mela I 16. Reste s. Spratt Archaeo-

vielfach ausgeschriebenen, umgearbeiteten und er- logia XLIX (London 1886) 345ff. [Hirschfeld.]

ganzten Kataloge (Didym. fr. ed. Schmidt p. 363) 5) Stadt in Agypten ("Axav&og Strab. XVII 809.

zuruckfiihren lassen, ist der Theologe Aristokles Steph. Byz.; Axav&wv xdXig Diod. I 97, 2; ndXis

von Rhodos (Miiller FHG IV 329. Rose Aristot. Axav&wv Ptol. IV 5, 55), auf der Westseite des Nil-

pseudepigr. p. 615). Dem entspricht die ange- thales sudlich von Memphis, vielleicht das heutige

fiihrte Notiz insofern, als sie eine sonst ver- Dahschur gegentiber von Helwan (d'Anville Me-

schollene rhodische Helioslegende berichtet und 20 moires s. l'Eg. anc. 163f. H. Brugsch Reise-

die eponymen ,Heliaden' der wichtigsten rhodi- berichte 345, 14; Geographie I 243. 290. A.

schen Stadte heranzieht. Vermutungen des Ver- Prokeseh-Osten-Sohn Nilfahrt 277), hatte

fassers uber den Namen u. a. in Roschers Lexi- ein Osiris-Heiligtum mit einem Hain von the-

kon I 207 (danach Murr Die Pflanzenwelt in baischen Dornakazien ; 360 Priester mussten hier

der gr Mythologie 273). Ein weiterer Anhalts- angeblich tagtaglich aus dem Nil geschOpftes

punkt ist eine von Demetrios bei Athen. XV 680 Wasser in einen durchlocherten Behalter fttllen,

(FHG IV 383, vgl. Hellan. fr. 150, FHG I 66) be- und eine alljahrlich vorgenommene Ceremome

richtete Legende, nach der Abydos (This) in erinnerte die Hellenen an Oknos. Brugsch (Diet.

Agypten fyei . . . axav&dv xira bev&Qov • 8 xor geogr. 983) vergleicht den agyptischen Ortsnamen

xagxor cpsoei orgoyyviov ..... dvSsT de ovxog 30 Titotei.
_

[Pietschmann.]

oxar woaf],xai saxl xoi -/jtayfian to ardog {Xsvxov) 6) s. Akanthis.

xai svpeyyeg, Xtyercu di xts ?w»og vtxo x&v Alyv- 7) Lakedaemonier, Olympiomke, welcher (01.

itxiwv, on olAWtoneg oxsXXdperoi elg Tqoiciv vtxo 15) zum ersten Mai nackt wettlief. Dion. Hal.

Tidmvov, insl ijxovaav xor Mifivova xsxcXtvirixe- A. R. VII 72. Afric. bei Euseb. chron. I 19o;

vat , ev xovxco (ro)> xdjim xovg oxeydvovg avifla- vgl. Paus. V 8, 7. Thuk. 16.

Xov cm xag 'dxdv&ag. iati dh xagaxXrjoia rot xXw- 8) Lakedaemonier, besehwort den Imeden

via oxecpdvoig, iy'&v to avOog Vverat: denn hier im J. 422. Thuk. V 19, 2. 24,1. [Kirchner]

sind griechische. moglicherweise rhodische Vor- 9) "Axavdog , axavda ,
sgjxaxav&a, acanthus

atellungen zu erkennen. ins Pharaonenland fiber- (nach Vanicek Etym. W. 4 zur Wurzel ak =
tragen, wie viele iihnliche Elements des rhodi- 4n scharf, spitz sein), echter Barenklau— im Gegen -

schen Helios-Eos-Kreises (vgl. K. Tump el Die satz zu unserem unechten (Heracleum Sphondyh-

Aithiopenlander des Andromedamythos 160ff.). urn) — , stattliche Pflanzengattung aus der Familie

Wie man also Eos und Memnon mit der axav&a der Acanthaceen oder Barenklau-Gewachse. Zwei

in Zusammenhang brachte. so ma? man die Arten -beide siideuropaisch— unterschied schon

Heliosmutter auf sie bezogen haben ; "audi sonst Plinius (n. h. XXII 76) :
eine kleinere mit Dor-

schliessen sich Pflanzensagen an Helios an, s. nen und krausen Blattcrn (A. spinosus L.)
,

in

Mannhardt's Klytia und die von Mannhardt Griechenland ein lastigcs Unkraut der 1 elder,

iibersehene Heliotropionlegende bei Fronto p. 259 neugricch. iiovxiovva odor x^ovXabixQa, und eine

Nab. Schliesslich sei an die merkwiirdige Uber- gr6ssere, glatte Art (A. mollis L.) audi Paide-

lieferung erinnert , dass die durch einen Kranz 50 ros oder Melamphyllon genannt (vgl. Gal XI

von Akanthosblattern ausgezeichnete Saulenord- 818. Plin. XXII 76. Murr Die Pflanzenw. l. d gr.

nung, das Kooivdiovoyig xidnov <syr\aa (Apollon. Myth. 202), ital. amnio oder brancorstna (d. l.

Rhod. bei Steph. Byz. s. v. = Choliamb. p. 169 branea ursina). Vgl. Fraas Synops. plant, fl.

M.) in der Helios-Stadt Korinth (Steph. Byz. s. cl. 185. Billerbeck Flora class. 164f. LenzBo-

'Huovxohg = Kdoirdog. Paus. II 4, 6. 18, 3. tanik d. a. Gr. u. R. 545. Die 5 cm. langen, ubngens

31, 5 und dazu Duncker G. d. A. V 72 1
,er- von den Bienen wegen der willkommenen Aus-

funden' sei (Vitmv. IV 1, 9, s. Brunn Kunstler- beute an Honig (Colum. IX 4. 4) gem aufge-

gesch. I 251f. ; einschlagende Beispiele der horo- suchten Blttten beider Arten bilden eine gipfel-

logische ,Turm der Winde' und der Sonnentempel standige Ahre und sehen gelbUch-weiss oder rot-

in Palm^Ta) [Crusius.] 60 lich-weiss (daher rutilus a. Calp. eel. IV 68;

Akanthonitis s. Kanthonike. eroceus a. Verg. Aen.I649) aus. Das malerischste

Akanthos. 1) Stadt auf dem sieben Sta- aber an A. sind die bekannten buchtig-gelappten,

dien breiten Isthmus der Landzunge Akte (Make- bis 1/2 m - langen und 16—26 cm. breiten glan-

donien) zwischen dem strvmonischen und dem zend dunkelgrftnen Blatter. Diosc. de m. m. 1U

singitischen Meerbusen, an dem Kanal des Xer- 17. Zur weiteren Pflanzenbeschreibung seien

xes (s. Athos), Griindung der Andrier, Olymp. noch einige bezekhnende Epitheta des A. auf-

31. Euseb. Herod. VII 115f. 121f. Thuk. IV gefflhrt: mollis (vgl. Nemes. n 5. Verg. eel. in

S4f Skyl 66 Plut quaest. gr. 30. Strab. VTI 45) et paene dixerim liquidus, lubrtcus et flexuo-
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sus Plin. epist, V 6, 16. 36; flexus Verg. Georg. 1—21. Murr Die Pflanzenw. i. d. gnech. Myth.

TV 123 ; tortus Colum. X 241 ; ridens Verg. eel. 272f. [Wagler.]

IV 20; vyQog Theocr. I 55; dvdtjeig Nic. Ther. Akarassos, Stadt in L3'kien (Steph. Byz.);

645. Vgl. Leunis Synopsis 2. Teiis 2. Bd. etwa = Akalissos (s. d.)? [Hirschfeld.]

§ 666, 1. Schon im Altertum diente die Baren- Akarnan. 1) Sohn des Alkmaion und der

klau der schon gewundenen Stiele wegen in Lust- Kallirrhoe, der Tochter des Acheloos, Bruder des

garten als Zierpflanze zur Einfassung der Beete Amphoteros , Stammvater des Volksstammes der

{herba topiaria Plin. XXII 76). Die A.-Wurzeln Akarnanen , die vor ihm den Namen Kovgrjxai

thaten angeblich gute Dienste bei Verbrennungen gefiihrt haben sollen (Apollod. Ill 7, 5. Paus.

und Verrcnkungen ; sie wurden ferner bei Zer- 10 VLH 24, 9). Nachdem Alkmaion von den Sohnen

reissungon und bei drohender Schwindsucht unter des Phegeus, Konigs in Psophis, ermordet wor-

die Speisen gekocht und bei Podagra und auf den war, erbat sich seine Gattin Kallirrhoe von

entziindete Stellen warm aufgelegt. Plin. XXII Zeus, dass ihre Sohne schnell zu Mannem erstar-

76. Diosc. de m. m. Ill 17. Gal. XI 818. Die kenmochten, umden Vater rachen zu kOnnen. Das

gefallige Form der zierlich ausgezackten Blatter geschah. Zu Mannem herangewachsen, erschlugen

beider A.-Arten veranlasste die Kunstler, diesel- sie den Phegeus, seine Gemahlin und seine Sfihne,

ben in stilisierter Form haufig als Motive zu fliichteten aus Arkadien und brachten das Hals-

Ornamenten an alien mOglichen Kunstwerken zu band und den Peplos der Harmonia, welche fruher

verwenden. Vgl. Diod. XVIII 26f. Bottiger Alkmaion der Tochter des Phegeus, seiner ersten

<Jriech. Vasengem. I 80. Am bekanntesten sind 20 Gemahlin
,

geschenkt , nach dem Auftrage des

in dieser Beziehung die acanthi eleganter soalpti Acheloos als Weihgeschenke nach Delphi und

{Vitr. El 7, 4) an den schlanken Capitalen der zogen dann nach Epirus . wo die Landschaft

korinthische'n und rOmischen Saulen, sowie an Akarnanien nach dem altesten der Bruder ihren

den Consolen der rOmischen Kunst und Renais- Namen erhielt. Apollod. Ill 7, 5—7. Ovid. met.

sance und an den Ornamenten ihrer Friese und IX 414, vgl. Thuk. II 102. Ephoros bei Strab.

Gesimse (v<*l. Daremberg et Saglio Diction- X 462. Skymn. 462. Paus. VIII 24, 9; beim

naireI13.LubkeGrundrissderKunstgesch.I216. Schol. zu Pind. 01. I 127 erscheint A. als einer

AndelGeschichted. Akanthusblattes, Graz, Real- der Freier der Hippodameia , die von Oinomaos

Progr. 1891), desgleichen die interessante aetiolo- getotet wurden. Vgl. Apollod. fr. Sabb. Rhein.

gische Sage von der angeblichen Erfindung dieses 30 Mus. XLVI
'
179.

Capitals durch den Architekten und Bildhauer 2) Aus Dulichion, Freier der Penelope. Apol-

Kallimachos (urn 415 v. Chr.) bei Vitr. IV 1, 9. lod. fr. Sabb. Rh. Mus. XLVI 179. [Toepffer.l

tjber die vermutlich erstmalige Anwendung des 8) Athener, Sieger in der Rennbahn bei den

korinthischen Capitals an dem Tempel der Athene Amphiaraen zu Oropos im 4. Jhdt. v. Chr. 'E<ptjft.

Alea in Tegea s. Paus. VIII 45, 5. Die ge- dexcuoX. 1884, 128. [Kirchner.]
_

meisselten A.-Blatter stimmen alio darin iiber- Akarnania, die westhchste Landschaft Mit-

ein, dass sie aufrecht stehen, und dass die schon telgriechenlands (ca. 1585 qkm.). wird im Norden

gewundene Blattspitze nach vorn iiberhangt ; im vom ambrakischen Meerbusen , im Westen vom

iibrigen hat die Hand des Kunstlers das A.-Blatt ionischen Meere .
im Siiden vom ausseren ko-

dergestalt stilisiert, dass vom naturlichen Modell 40 rinthischen Meerbusen begrenzt; im nordwest-

nur die charakteristischsten Merkmale erhalten lichen Vorgebirge Aktion tritt es Epirus ganz

und erkennbar sind. Die malerische Blattform nahe ; nur gegen Osten hangt es mit dem iibrigen

ahmten die Alton ferner zur Bekronung von Grab- Festlande zusammen
,
indem es hier in seiner

stelen nach, vgl. Furtwiingler Archaol. Ztg. ganzen Lange an Aetolien angrenzt, von welchem

XXXVIII (1880) 137. Auch in der Toreutik es in seinem nordlicheren Teile durch den Thya-

-war das A.-Blatt ein beliebter Zierat (vgl. Prop. mos (Thuk. Ill 106, jetzt Petalas) getrennt ist

:

IV 8, 14, wo des beriilimten Toreuten Mys Ev- weiter gegen Siiden bilden dann beide Land-

wahnung gethan wird; vgl. Brunn Grioch. schaften ein von Natur zusammengehoriges Ganzes,

Kunstler II 409), besonders als Verzierung des eine weite zum Teil von Landseen eingenommene

Schaftes von Kandelabern (vgl. Atlas zu Bot-50Ebene, die ringsum von Bergen umschlossen ist.

tichers Tektonik Taf. 8 Fig. 3) oder der Henkel- welche nur im Norden und im Siiden einen Spalt

partie bezw. Aussenflache von Bechern und Trink- in Gestalt eines engen Thales zeigen
,

durch

schalen. Theocr. I 55. Verg. eel. Ill 45. Ovid. welches der Acheloos (s. d.) in die Ebene ein-

met. XIII 701. Auch Teppiche , Polster, Ge- und aus ihr ausstromt, und sudlich davon einen

wander, Schleier u. dgl. wurden mit kunstvoll ziemlich breiten Streifen angeschwemmten ,
zum

nachgeahmten A.-Blattem verbramt oder garniert, grOsseren Teile von Lagunen bedeckten Landcs.

Stat. silv. Ill 1, 37. Verg. Aen. I 649. Isid. or. welches seine Existenz der landbildenden Thatig-

17 9. Hesvch.
' keit des Acheloos, der jetzt durch dasselbe dem

'

tjbrigens lieisst A. auch ein staeheliger. immer- Meere zufliesst, verdankt. Ein Fluss ist iirimer

grfiner, einen gummiartigen Saft ausschwitzender 60 eine ungiinstige Naturgrenze :
und auch hier

Baum in Agvpten . der mit der vorigen Pflanze fiihrte dies in den Zeiten der Selbstandigkeit der

nichts zu thun hat. Das Nahere uber denselben griechischen Staaten sehr haufig zu Grenzstrei-

s unter Akazie. Im weitesten Sinne bedeutet tigkeiten, indem bald die Akarnanen nach Osten,

ixav&a (axavdog) — zumal bei Theophrast — hauflger und erfolgreicher die Aetolier nach "We-

alle mit Stacheln Domen u. s. w. versehenen sten ihr Gebiet jenseits des Acheloos auszudehuen

Gewachse auch distelartige, vgl. Yates On the suchten ; erst seit der romischen Herrschaft wurde

use of the terms Acanthus, Acanthion etc. in der Fluss definitiv als Grenze zwischen beiden

the ancient classics, im Classical Museum VII Landschaften anerkannt. Auch im Norden war
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die Grenze Akarnaniens nicht immer dieselbe.

indem das Gebiet der Amphilocher, dessen Kiisten-

linie den ambrakischen Meerbusen im Osten urn-

schliesst , zeitweise unter der Oberhoheit des akar-

nanischen Bundes stand und daher von einigen

Geographen zu Akarnanien selbst gerechnet wird.

(Skylax 34. Plin. n. h. IV 5). Den naturlichen

Mittelpunkt der Landschafl bildet der akarna-

niscbe Anteil der eben erwahnten grossen Ache-

hummer a. a. 0. 47ff.). Inwieweit hier ver-

schiedene Bevolkerungsschichten einander abge-

lfist haben und mit den verschiedenen Namen
bezeichnet werden, lasst sich nicht feststellen.

Die Taphier hat man fur Phoiniker gehalten

(Etym. magn. s. Tdytoi, vgl. Oberhummer
Phtmizier in Akarnanien, Miinchen 1882; Akar-

nanien 53), aber ein zwingender Beweis ist

nicht moglich. Dass ausser phoinikischen audi

loosebene, to 'Axagvavixov nedtov (Thuk. II 102), lOkarisch-lelegische Einfliisse auf die BevOlkerung

der ganz oder doch zum grossten Teile der an

seinem Nordrand gelegenen Stadt Stratos (s. d.)

zugehorig war ; der Boden ist sowohl fiir Acker-

bau als zur Viehweide vortrefflich geeignet und

nur eine kleine Strecke an der tiefsten Stelle im

"Westen von einem Landsee (jetzt Ozero) einge-

nommen. Vgl. Xen. hell. IV 6, 5ff. Diese Ebevie

wird im Norden vom Thyamosgebirge, im Westen

durch eine Eeihe bergiger, aber anbaufahiger

A.s gewirkt haben, darauf scheint die eigenartige

Jahresrechnung nach einem kleinen Sonnenjahr

(bezw. Halbjahr) mit zunehmenden und einem

Jahr mit abnehmenden Tagen, die zusammen ein

^grosses Jahr" von 365 Tagen bilden, hinzu-

fiihren: sie ist uns sonst nur noch bei den

Karern bezeugt (Censorin. 19, 7; vgl. Oberhum-
mer Akarnan. 55, 1).

Das Volk der Akarnanen wird zuerst im

Hochflachen begrenzt, die vom westlichen Meere 20 5. Jhdt. v. Chr. erwahnt (Herod. I 68. II 10)>,

durch hohe Eanderhebungen (1400—1600 m.) ge

trennt sind. Jene Hochflachen trugen, wie noch

jetzt zahlreiche Ruinen zeigen, nicht wenige

Stadte. An der Nord- und besonders an der

Westkiiste ist in mehreren Buchten mit anstossen-

den Strandebenen Gelegenheit zur Ansiedelung

gegeben und zum Teil schon fruh auch von

aussen, von Korinth her beniitzt worden (s. u.

Alyzia,Astakos,Sollion,Palairos,Anak-

ohne dass wir seine Herkunft und sein Ver-

haltnis zur UrbevOlkerang naher bestimmen kOn-

nen. Auch die Etymologie des Namens (von axov-

Qog, „ungesclioren a Archemachos bei Strab. X
465, von xaQa , xoaviovl) bleibt dunkel. Den
Griechen des 5. Jhdts. galten sie als Hel-

lenen (Thuk. I 5, 3, vgl. Plut. Per. 17, 2.

Oberhummer 40ff. 90), und zwar knupfte man
ihre Herkunft mythisch an Alkmaion von Argos

torion, Thyrrheion). Diese Griindungen, ur- 30 an, dessen Sohn von der Acheloostochter Kallir

spriinglich wohlinfriedlichertjbereinkunftmitden ' " ""'" —"'-- "™-~'-

Akarnanen angelegt, wurden von diesen in spaterer

Zeit grossenteils mit Gewalt den Korinthern ent-

rissen und ihrem Bunde einverleibt. Nordlich

von der akarnanischen Ebene zieht ein langes

und schmales Thai, mit einem zum Teil ver-

sumpften Landsee durch den Bergrand nach Nor-

den (s. Limnaia). Sudlich endlich vom 'Axag-

ravixov xsSiov zieht sich ein Engpass zwischen

rhoe Akarnan gewesen sein sollte (Thuk. II

102, 5f. Ephor. b. Strab. X 462. Scymn. 462ff.

Apollod. ni 7, 5ff. Paus. VIII 24, 9. Schol. Pind.

01. I 127). Wahrscheinlich ist aber diese t)ber-

lieferung erst mit der Grflndung der korinthischen

Colonien Leukas, Anaktorion und Ambrakia im.

7. Jhdt. v. Chr. entstanden. Diese Colonisation

ist auch fiir die ganze Kulturentwicklung des

Landes entscheidend gewesen: die dorische Far-

meist steil aufsteigenden Bergen und dem Ache- 40 bung des allerdings erst aus Inschriften des

loos hin, welcher im Altertume durch zwei Ca-

stelle (wahrscheinlich Erysiche und Ithoria ge-

nannt) verteidigt war; durch denselben gelangt

man in die naQaydonzis , die flache Miindungs-

ebene des Acheloos, deren westlicher zu Akar-

nanien gehoriger Teil, das Gebiet der Stadt Oi-

niadai (s. d.), nur etwa zur Halfte anbaufahiges

Land enthalt , wahrend die andere Halfte von

einem ausgedehnten, jetzt fast ganz versumpften

3.-2. Jhdts. v. Chr. bekannten akarnanischen

Dialekts (Collitz-Bechtel Griech. Dialekt-

inschr. II nr. 1379—1408. Bull. hell. 1886, 165

—183, vgl. Thuk. II 68, 5. Oberhummer 260ff.)

stammt wohl sicher daher.

Die Geschichte A.s, soweit sie nicht die ganz

gesonderte Entwicklung der korinthischen Pflanz-

stadte, denen die Akarnanen feindlich gegeniiber-

stehen , mitumfasst , ist auch weiterhin nur in

See MMzrj (Siimpfe von Lezini) eingenommen 50 den Umrissen bekannt. Die Akarnanen werden
-

*
' "' bis zu dem machtigen Hervortreten des aetoli-

schen Bundes eigentlich nur dann genannt, wenn

die Politik der griechischen Grosstaaten es
_
fur

notig erachtet, sei es durch Verbundung, sei es

durch gewaltsame Unterwerfung der Akarnanen

das strategisch wichtige Land im Dienste ihrer

Interessen zu verwerten. Das erste Ereignis

von Bedeutung, von dem wir erfahren, ist der

wird. Vgl. L. Heuzey le mont Olympe et

TAcarnanie, Paris 1860. E. Oberhummer Akar-

nanien, Ambrakia, Amphilochia, Leukas im Alter-

tume, Miinchen 1887. Lolling Hellenische Lan-

deskunde 143. Bundesmunzen Head HN 278.

282. [Hirschfeld.]

Die altesten Bewohner der akarnanischen

Landschaft scheinen ihrem Hauptbestandteil nach

den illyrischen Stammen verw'andt gewesen zu Conflict zwischen den von Athen in Naupakto

sein. Schon die Alien hatten von ihrem Volks- 60 (455)sein.

charakter keine deutliche Vorstellung. Nach
Aristoteles bei Strabon VII 321f. bewohnten das

westliche A. Leleger, spater Teleboer, das iibrige

Gebiet die auch im siidlichen Aetolien ansassi-

gen Kureten (s. d.). Sonst werden Taphier und

Kephallenen als Ureinwohner genannt (Strab. X
461, vgl. Horn. II. II 631ff. ; Od. XIV 100. XXIV
377ff. Steph. Byz. s. 'Axagravia, Trjkefiots. Ober-

angesiedelten Messeniern mit den Akar-

nanen wegen Oiniadai, das fiir kurze Zeit von

den Messeniern erobert, dann aber durch die

Akarnanen zuriickgewonnen wird (Paus. IV 25].

Vielleicht damit im Zusammenhange steht der

Plunderungszug, den Perikles im J. 455 gegen

A. unternimmt (Thuk. I 111, 2. Diod. XI 85,

2. 88, 2. Plut. Per. 19, 4. Aristeid. I 387

J. 585 Dind.). Dreiundzwanzig Jahre spater (432)
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riefen dann die Akarnanen und die mit ihnen ver-

biindeten, in Argos angesiedelten Amphilochier
(s. d. , vgl. Thuk. IH 105, 2. Oberhummer
93, 1) die Athener gegen Ambrakia zu Hiilfe

(Thuk. LT 68). Im peloponnesischen Kriege stehen
deshalb beide ausser den Oiniaden auf seiten

Athens (Thuk. II 9, 4). Athen erobert bereits

431 einen Teil der korinthischen Pestungen an
der Ktiste ; ein Gegenstoss der Korinther ist nur
von geteiltem Erfolg begleitet (Thuk. II 30, 1.

33, 1. 2, vgl. V 30, 2). Neue Streitigkeiten (430)
der Akarnanen und Amphilochier mit den Ainbra-
kioten (Thuk. II 68, 1. 9) fiihren 429 zu einem
Versuch der Lakedaemonier , A. zu unterwerfen.
Auch dieser misslang (Thuk. II 80—82. Diod.
XII 47, 4. 5) ; im Winter 429 festigten vielmehr
die Athener ihre Stellung (Thuk. II 102, 1. 2).

Nur Oiniadai vermochten sie (Friihjahr 428) nicht

zu bezwingen (Thuk. Ill 7, 1— 5). 426 unter-

nahm der athenische Stratege Demosthenes mit
dem gesamten akarnanischen Aufgebot einen

Plunderungszug gegen Leukas (Thuk. Ill 91, 1.

94, 1. 2. Diod. XII 60, 1), im folgenden Jahre
vernichtete er die Streitmacht der Ambrakioten
und ein Hiilfscorps der Peloponnesier nahezu voll-

standig (Thuk. Ill 102, 5—7. 105—114. Diod.
XII 60, 4—6. Polyaen. Ill 1, 2). Nach dem Ab-
zug der Athener einigten sich freilich Akarnanen,
Amphilochier und Ambrakioten, den Kampf gegen
einander aufzugeben, keiner die anderen zu noti-

gen, gegen die alten Bundesgenossen (Athen und
Sparta) zu kampfen und bei dem Angriff einer

auswartigen Macht, sich gegenseitig zu unter-

stiitzen (Thuk. Ill 114, 2. 3). Dieser Vertrag
hinderte aber die Akarnanen nicht, im Bunde mit
Athen zu bleiben und im J. 425 Anaktorion, im
J. 424 Oiniadai mit Hiilfe der Athener zum An-
schluss an ihren Bund zu zwingen (Thuk. IV 49.

77) ; ebenso nahmen an der sicilischen Expedition
Athens einzelne Akarnanen teil (Thuk. VII 57, 10).

Auch als die Akarnanen nach einem Menschen-
alter (395) wieder in den Rahmen der allgemeinen
griechischen Geschichte eintreten, halten sie zu
der spartafeindlichen Partei, diesmal gemeinsam
mit den korinthischen Colonien (Xen. hell. IV
6, 1, vgl. 2, 17. Diod. XIV 82, 3). Nur vor-

iibergehend wurden sie durch Agesilaos genotigt
1 390), sich Sparta anzuschliessen (Xen. IV 6,

2—7, 1; Ages. 2, 20. Diod. XV 31, 2. Paus. HI
10, 2), dann traten sie dem zweiten attischen
Seebunde bei (CIA II 17, 10 = Dittenber-
ger Svll. 63. CIA II 49 = Dittenberger Svll.

65, vgl. Aeyaiok. del*. 1888, 174. Xen. hell. VI
2, 37). Wie lange (bis 361?} sie dem Bunde
angehort haben, ist unsicher; mit Theben sind
sie aber allem Anschein nach ein Bundesverhalt-
nis nicht eingegangen (Oberhummer 127ff.

291. CIA II 356).

Mit dem Emporwachsen der makedonischen
Monarchic bildete sich in A. eine starke make-
donische Partei, die von der alten athenerfreund-

lichen Politik abdrangte: bei Chaironeia (338)
haben auf seiten Athens nur Freiwillige und
Verbarmte mitgefochten fCIA II 121 = Ditten-
berger Syll. 109, vgl. Aesch. IH 97. 98. 256.
Dem. XVlft 244. Oberhummer 130f.). Dieser
enge Anschluss an Makedonien bestimmt auch die

Geschichte der Akarnanen in der ganzen hellenisti-

Pauly-WisBOwa

schen Zeit; er belebt den alten Gegensatz zu den
benachbarten Aetolern, die als Vorkampfer gegen
Makedonien auftreten, von neuem. Um 330 neh-
men die Aetoler Oiniadai und machen sich zu
Herrn des sudlichen Gebiets von A. (Diod. XVLTI
8, 6. Plut. Al. 49, 8. Paus. I 25, 4. X 16, 6).

Dafur brachen 321 die Akarnanen in Aetolien ein

und eroberten damals wahrscheinlich die Stadt
Agrinion (Diod. XVLTI 38, 4. 5, vgl. XIX 67, 4.

10 68, 1). Weiterhin unterstutzten sie Kassander, der
im J. 314 einen Synoikismos der Ostlichen Akar-
nanen in die drei Stadte Stratos, Sauria und
Agrinion veranlasste (Diod. XIX 67, 3—5. 88, 2).

Agrinion ging kurz darauf wieder an die Aeto-
ler verloren (Diod. XLX 68, 1), doch blieb A.
die Operationsbasis der Makedonen gegen Aeto-
lien und Epirus (Diod. XLX 74, 3—6. Paus. I

II, 4). Nach Kassanders Tode (297) scheint dann
A. mit KOnig Pyrrhos von Epirus im Bundnis

20gestanden zu haben (Dion. Hal. ant. XX 1.

Oberhummer 143f. 29.1).

Eine entscheidende Anderung in den Ver-
haltnissen A.s erfolgte durch die Griindung des
aetolischen Bundes: um 270 wurde das Land
zwischen Pyrrhos Nachfolger Alexander H. von
Epirus (Nordhalfte) und den Aetolern (Siidhalfte)

geteilt (Polyb. H 45, 1. IX 34, 7. lust. XXVLU
1, 1. Oberhummer 145ff. 291ff.). Der Versuch
der Akarnanen, durch Roms Machtspruch die Prei-

30 heit wieder zu erlangen (um 238), war ohne prak-
tischen Erfolg (lust. XXVIII 1, 5—2, 14. Strab.

X 462). Frei wurde zuerst wieder das nOrdliche

A. durch die Wirren in Epirus: es ordnete sich

(um 230) von neuem zu einem Stadtebund mit
Leukas als Vorort (Liv. XXXIII 17, 1. Imhoof-
Blumer Numism. Zeitschr. X 1878, 41ff., vgl.

Oberhummer 153ff.). Vergeblich suchten die

Aetoler auch dort festen Fuss zu fassen (Polyb. II

2, 3). Der neue akarnanische Bund fand vielmehr
40 zunachst eine Stiitze im KOnigreich Illyrien (Polyb.

II 6, 9, vgl. 3, 1. 4, 6. 10, 1. 2. 6. Athen. X 440 a),

dann wendeten sich die Akarnanen wie die Achaeer
und die meisten nordgriechischen Staaten ausser

den Aetolern wieder Antigonos Doson von Make-
donien zu : unter ihm siegten sie mit bei Sellasia

(221. Poh-b. IV 9, 4. II 65, 4. 66, 6. Plut.Kleom.
28, 2; Philop. 6). Nach Antigonos Tode (220)
hielten die Akarnanen auch zu dessen Sohn Philipp
III. (Polyb. IV 30, 1—5. Plut. Arat. 50, 5). Sie

50 schlugen einen erneuten Angriff der Aetoler zu-

riick (Polyb. IV 5, 10. 6, 2. 25, 3. V 3, 7);

spater (219) griffen sie selbst mit Philipp vereint

an. Die altakarnanischen Stadte Phoitia, Metro-

polis und Oiniadai wurden damals zuruckerobert

;

wahrscheinlich traten sie in den neuen Bund ein (Po-

lyb. IV 63. 7. 8. 64, 4. 65, 5-11, vgl. Liv. XXVI
24. 6). 218 brachen die Akarnanen sogar in das
aetolische Stammland ein (Polyb. V 5, 2. 6, 1. 2.

13, 1). Auch im folgenden Jahre wnrde gekampft
60 (Polyb. V 96, 1—3). Durch ihr Bundnis mit Phi-

lipp HI. kamen die Akarnanen vom J. 211 an auch
in offenen Conflict mit den Romero, die die Aetoler

in ihre Bundesgenossenschaft aufgenommen hat-

ten. Sie verloren wieder Oiniadai (Polvb. IX
39, 2. Liv. XXVI 24, 15. 25, 10. lust XXIX
4, 7), wehrten sich aber sonst tapfer (Polyb. IX
40, 4—6 ; vgl. 32—39. XVI 32, 3. Liv. XXVI
25, 9-17. Oberhummer 169ff.). Erst mit dem

37
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Frieden zwisclien Makedonien und Rom (205)

erhielten auch sie Euhe (Liv. XXVIII 12, 12—

15). Weiterhin wurden sie durch einen Rachezug

gegen das mit Rom verbiindete Athen (201) der

Anlass zum Wiederausbruch des (zweiten make-

donisclien) Krieges (Liv. XXXI 14, 7—10, vgl.

1, 10. Polvb. XVI 27, 1). Obwohl sicli in der

Zwischenzeit in A. eine thatige rOmische Partei

zebildet hatte. hielt die Masse des Volkes noch

zu Philipp (Liv. XXXII 40, 7. XXXIII 16). Erst 10

nachdem die Hauptstadt Lenkas nach hartniicki-

ger Verteidigung genommen und Philipp bei

Kynoskephalai geschlagen war (197), unterwarfen

sicli die Akarnanen (Liv. XXXIII 17. Zonar. IX

16, vgl. Strab. X 460). Dennoch wurde lhr Bund

geschont und anerkannt (Dion. Hal. ant. I 51,

vgl. Oberhummer 176f.).

In der Folgezeit tritt A. kaum melir selb-

standig hervor. Die Parteiungen iin Lande

(Thuk. II 81, 8. VII 31, 5. 60, 4. Xen. hell. IV

6, 7—11. Paus. IV 25, 6. Poll. I 149. Max.

Tyr. diss. 23, 2). Daneben werden Hopliten, in

der makedonischen Zeit auch Reiter erwahnt,

im Gesamtaufgebot wohl 4—5000 Mann, was auf

eine GesamtbevOlkerung von mindestens 30 000

freien Einwohnern schliessen lasst (O b erhumm e r

220ff 284. Beloch, BevOlkerung der griech.-

rom. Welt 1886, 188f.).
,

Die Verfassung der Akarnanen war die ernes

lose zusammengefiigten Bundesstaates. Die BevOl-

kerung gliederte sich seit alter Zeit in (10—12)

Gaugenossenschaften, wie es scheint mit je einem

befestigten stadtischen Mittelpunkt und Zufluchts-

ort. Solche Stadte waren sicher: Alyzia, Asta-

kos, Koronta, Limnaia, Medion, Metropolis, Oinia-

dai, Palairos, Phoitia, Stratos, Thyrrheion (Ober-

hummer 24ff. 209ff. 268f.). Die Gaue stellten

ihre Contingente zum Bundesheere unter eigenen
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stanrliir hervor Die parteiungen iin ijanae uw wiunugmio ««^ «»-
°j.k„v.

die machtigere (Liv. XXXVI 11. 12, vgl. XLII

38, 2-4. XLIII 17, 6-10. XLV 31 , 9. Polyb

XXVIII 5. XXX 13, 4. 5. XXXII 20. App. Maced.

11, 4; Syr. 16. Oberhummer 178ff. 190ff.).

Ihr wurde es wohl auch verdankt, dass die A.

im J. 189 Oiniadai zuriickerhielten (Polyb. XXI

32, 14. Liv. XXXVIII 11, 9. Dion. Hal. ant. I

51). Nach der Schlacht von Pydna (167) nahm

man ihnen freilich ihre Hauptstadt Leukas und

die Oberfeldherrnstelle bekleidete (Thuk. Ill

107, 2. 4. 109, 1. 2. Ill, 3), waren aber sonst

in ihrer Bewegung und Politik ziemlich frei;

in Astakos und Koronta finden wir wahrend des

peloponnesischen Krieges sogar Stadtetyrannen

(Thuk. II 30, 1. 33, 1. 102, 1). Anfang des

4. Jhdts. erscheint zuerst als leitende BehOrde

eine Art von Bundesrat {xoivov ztiv 'Axagvdvmv)

mit der Befugnis, Biindnisse und Vertrage ab-

SVtedierr^S^^^30^d^"KM IT.U> 7 1);
JJ

31 12) D e neue fauptstadt wurde wUrschein- leicht ist diese;^f
assungseinnctong schon alte .

seit 230 etwa bestehenden Bundes, dessen Vor-

ort zuerst Leukas, dann Thyrrheion ist. Der Bund

(to xoivbv xtav 'Axagvdvmv) besteht aus einer An-

zahl der alten Gaugenossenschaften (popuh bei

Liv. XXXIII 16, 3. 17, 1. 15. XXXVI 12, 6).

Sein oberstes Regierungsorgan ist die Volksver-

40 sammlung (ebenfalls xo xoiviv xu>v 'Axaordvoir

genannt), dem als Regierungsausschuss und vor-

beratende BehOrde eine /SovAi) zur Seite steht

(Polyb. 1X32, 3. Le Bas -Foucart Voyage arch.

Meg" et Pelop. nr. 194 d, Explic. p. 144 = Dit-

tenberger Syll. 321. Le Bas a. a. O. 1043.

1041. 1042; vgl. Oberhummer 217). Der Vor-

sitzende in diesen Versammlungen scheint der

xoourdumv mit mehreren ovfixgofirdfj,oves gewesen

zu sein ; als Protokollfuhrer amtiert ein ygafiua-

noch als civitas' foederata in einem engeren \ er

haltnis zu Rom stand (Bull. hell. X 1886, 165ff.

Oberhummer 197ff.). Der akarnanische Bund

scheint bereits nach der Niederwerfung Griechen-

lands (146) aufgelflst und unter Augustus der

damals gegriindeten Provinz Achaia zugcteilt

worden zu sein (Strab. XVII 840. Oberhum-

mer 194ff. 208).

Der waldigen und bergigen Natur lhres Landes

nach waren die Akarnanen urspriinglich ein Jager-

und Hirtenvolk. Vieh- und Pferdezucht war auch

spater noch bei ihnen sehr verbreitet (Xen. hell.

IV 6,4. 6. Strab. VIII 388). Getreide^ und

Weinb'au ist dagegen namentlich in der sttdlichen

Kiistenebene von Oiniadai getrieben worden (Horn.

Od XIV 335. XVI 396. XIX 292. Xen. hell.

IV 6 4 13 7. 1. Diod. IV 35, 3. Paus. IV 25, 1

vgl. Oberhummer 22. 242f.). Ausserdem schei

nen Handel und Seeverkehr, auch Seeraub ,
be-

sonders westwarta (Thuk. 15,3) ziemlich frQh

von den Kusten A.s ausgegangen zu sein, doch

haben die Akarnanen selbst wohl zum klemsten

Teile daran teilgenommen (Oberhummer 65tf.

244ff.). Auch Kunst und Wissenschaft haben in

dem kleinen Volke wohl nicht tiefer Wurzel ge-

schlagen; wenigstens sind ganz geringe Spuren

Swob'oda Die Griech. Volksbeschl. 1890, 257).

Der religiose Mittelpunkt des Bundes ist das

Heiligtum des Apollon Aktios (Thuk. I 29, 3.

Polvb. IV 63, 4. Strab. VII 325. X 450; vgl.

Oberhummer 226ff.), dessen Priester (<W-id/.o,-

toj 'A.-r6/J.o>vt to> 'Axritp) als eponymer Beamter

iii den Bundesbeschltissen erscheint (Le Bas a.

O.). tjber den obersten politischen Bundesbe-

amten, den oroan;yd,-. wissen wir nichts Niiheres

;

s^^rss^^^^^^^^
maehtigen Stadtmauern, legen umfassendes Zeug

nis ab vou einer gewissen praktischen Begabung

in dieser Hinsicht (Wolters Athen. Mitt. XVI

433ff. Oberhummer 251 ff. 299f.).

Die Starke des akarnanischen Heeres ruhte

in den Leichtbewaffneten : die akarnanischen

Schleuderer und Speerwerfer waren beruhmt und

haben gelegentlich auch als Soldner gedient

XXXVI 11. 8ff. XXXHI 16, 3—5) und findet

sich einmal in der Datierung (Le Bas 1043).

Noch weniger ist von den Beamten der einzelnen

Gemeinden bekannt. In Thyrrheion werden neben

dem stadtischen dfj,uo;, der Burgerversammlung

ein xgvxavtg, sechs vnoxgvxdvus und erne Anzahl

Leute priesterlichen Charakters erwahnt (C o 1 1 1 1 z-

Bechtel nr. 1389).

IV 6, 4. 13. 7. 1. Diod. iv so, t>. raus. iv co, i. «~ »~», — ----—------ -

Plin.'n.h. XIV 76. Avien. desc, orb. ^r^^J^r^^^^^^^.^.
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11 966 A 9 11. Sein Bruder ist der bei Polyb. jiok. 3. Eine S telle des Eides der Archonten ver-Xb 1 erwahnte Pytheas; fur das Patronymikon 30 pflichtete dieselben, wie unter A. ihres Amtes zu
lueofievtis ist dort Kkeofivamog zu lesen. walten , was zu der Meinung Anlass gab, das

... „ A
[Kirchner.] Amt des Archon sei unter A. eingesetzt wo'rden,

Akastos (Ay.aozos). 1) Sohn des Pelias, Aristot. a. a. O. [Wilhelml
KOmgs in Iolkos und der Anaxibia, Tochter des 5) Aoastus Aug. lib. procurator provinciab
Bias oder der Phylomache, der Tochter des Mauretaniae et tractufs) Cammmfiae) CIL X
Amphion, Bruder der Peisidike, Pelopeia, Hip- 6081. Tv Rohden 1
pothoe und Alkestis, Vater der Sterope, Sthenele 'Axa&aeros xdlnog (Strab. XVI 769 (ga-und Laodameia, Teilnehmer an der kalydonischen tharch. Per. mar. Erythr. 82. Diod III 39^ 3)
Jagd und an der Argonautenfahrt, an der er als Meeresbucht an der Siidgrenze des agyptischen
JJrennd des Iason wider Willen seines Vaters 40 Anteils der Kiiste des roten Meeres (s Bere-
sich beteihgt (Eurip. Alk. 722. Apollod. I 9, 10. nikc), so genannt wegen der vielen unter dem
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: 224 " Wasser verDorgenen Klippen und Untiefen (vgl.

326. 1041. 1084. Ovid. met. VIII 306. Valer. H. Barth Ztschr. f. allgem. Erdkunde N F
Flacc. I 164ff VI 720. Monum. d. Instit. IV 54. VII 14f.), auch wegen plOtzlich eintretender Wind-
Arch. Ztg. VIII laf. 23. 24). Er war von Mikon stosse, gegenwartig Umm el-Ketef, englisch Foul
mit semen beriihmten Pferden unter den Argo- Bay. [Pietschmann 1

nauten dargestellt imDioskure ntempel zu Athen 'Andrew* loxiov , das am Fockmaste der
(Paus

;
I 18, 1 xai oi Ttjs -'Qafpijs ff oxovSi) ad- griechischen Kriegsschiffe befindliche (viereckige)

i.iozo.t-fAxamovr.alxobsixxovirytuov'Axdoiov). Raasegel. Xen. hell. VI 2, 27 Boeckh Urk
Nach seiner Ruckkehr aus Kolchis erhalt er, 50 141ff. Brunn Festschr. z. 85. Phil. Vers Stettin
nachdem Pehas durch die List der Medeia von 1880. 39ff. [Luebeck 1

seinen TOchtern getOtet worden ist . den Thron 'Andrews lords (Bootsmast, Jachtmast) hiess
von Iolkos durch Iason, der freiwillig nach Korinth der Fockmast (vorderer Mast) der Kriegsschiffe
auswandert (Diod. IV 53. vgl. Hyg. fab. 24). zur Zeit des Demosthenes (Boeckh Urk 127ff.)
Nach anderer Version vertreibt A. den Iason und welcher wahrseheinlich, wie dies die Schiffsbilder
Medeia wegen des Mordes seines Vaters (Apollod. I der romischen Kaiserzeit bei dem spater dolon
9, 27. Schol. Lykophr. 175. Ovid. met. VII 297ff.|. und artemmi genannten Vorsegel zeigen, nach <Vrt
Seinem Vater veranstaltet er prachtige Leichen- eines Bugspriets oder des schragen Fockmastes
spiele, welche vielfach in alter Zeit durch Poesie der Mittelmeerschiffe vornuber geneigt war Vgl
undKunstverherrlichtwurden.Stesichorosdichtete60Assmann in Baumeisters Denkm III 1618
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Die Uberlieferung der griechischen Heldensage Axdztws xeSaia, die Fockraa. d. h. die am
bei Stesichoros, Meissen 1886). Sie waren dar- Fockmaste (vorderen Maste) befindliche Raa V^l
gestellt am Kasten des Kypselos fPaus. V 17

, 4) Boeckh Urk. 129. Breusing Nautik d. Alt. 51

!

und am Thron des amvklaeischen Apollon (Paus. rLuebeck 1
III 18, 8; vgl. auch VI 20, 9. Hyg. fab. 273). "Axaxos, kleines, schnellsegelndes Fahrzeuo'
trewohnhch gilt A. fiir den KOnig von Iolkos, welches Riemen (Ruder) und Segel fuhrte (vgl
doch wird er auch nach Pherai versetzt, wahrend Luc. ver. hist. I 5) und besonders von Piraten <*e-
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braucht wurde (Strab. XI 495. Thuk. IV 67, 3).

Aus Plin n. h. IX 49 (concham esse aeahi modo

earinatam) folgert Brunn (Festschr. z. 35. Phil.

Versamml. Stettin 1880), dass die d. einen be-

sonders scharfen (indogerm. Wurzel ok-, amo)

Kiel gehabt habe und erklart das reclits befind-

liche der beiden Schiffe auf der Aristonophos-

Vase als a. (Seerauberschiff im Kampfe mit einem

Kriegsschiffe), vgl. a. a. 0. 170. Dagegen be-

zieht Werner (Gott. gel. Anz. 1882 I 230ff.) mit

Recht die Angabe des Plinius auf den scbarfen

Bau des Buges, da durch diesen, nicht durch

den Kiel, die Schnelligkeit bedingt werde. Grosse

und Beruderung der d. war eine sebr verschiedene

:

bei dem axdttov d/upTigtxov handbabte ein ein-

ziger Ruderer 2 Eiemen zugleich (Schol. Tbnk.

IV 67. Hesych. s. v.). Auch der nur klein zu

denkende Nachen des Charon wird als a. be-

zeichnet, Hermesian. b. Athen. Xin 597 B; axa-

toi als Getreidesehiffe (oizayaryoi a.) bei Herod.

VII 186 Fahrzeug mit iiber 50 Mann an Bord

bei Luc. ver. hist. I 5. Zu Strabons Zeit fassten

die axazoi der Seerauber hochstens 30 Mann

(Strab. a. a. 0.). Die a. drjtioami, der griechi-

schen Kriegsmarine (von Boeckh Urk. 75 mit

den jiXota {mrigezixd bei Demosthenes, Aeschmes

und Plutarch identificiert) dienten als Avisos zur

tjberbringung von Depeschen und zu sonstigen

Staatszwecken. [Luebeck.]

Akazie, agyptischer Schotendorn oder Gummi-

baum, axaxia, axav&a, acaeia, spina Aegyptia,

oder bios spina (z. B. Plin. n. h. XIII 66 u. 63),

eine vorzugsweise dem Orient angehorende, reich-

lich verbreitete (Theophr. h. pi. IV 2, 8), baum-

artige Pflanzengattung aus der Familie der Mi-

mosaceen oder Sinnpflanzen , nicht zu verwech-

seln mit unseren aus Nordamerika stammenden

Akazien (Robinia pseudacacia L.), vgl. Seid en-

sticker Waldgeschichte des Altert. II 69. Nach

Theophrast (h. pi. IV 2, 8) heisst der Baum

axav&a, weil er, den Staram ausgenommen, allent-

halben — auch an Trieben und Blattern — dor-

nig ist, vgl. Serv. Georg. II 119. Man unter-

schied zwei africanische Arten: eine weisse und

eine schwarze (Hauptstelle Theophr. a. a. ; vgl.

auch Hellan. bei Athen. XV 679f. = FHG I 66);

erstere — von Lenz Botan. d. a. Gr. u. Rom.

736 ohne genligenden Grand fur Acacia Farne-

siana Willd. gehalten — wai schwach und der

Faulnis unterworfen, dagegen fand letztere, weil

von viel festerem und unverweslichem Holze,

weit mehr Beachtung. Diese /iiXcuva Sxav&a ist

sicherlich gleichbedeutend mit Mimosa Nilotica

L. (Acacia vera Rich., Acacia Nilotica Link,

Acacia Arabica Decand.) und war die bekannteste,

noch ietzt in Oberagvpten als Nilmimose hei-

mische Akazienart. Wird der wohlriechende

([Lactant.] De Phoenice 85), immergriine (Verg.

Georg. II 119 und Serv. z. d. St. Claud. Epithal.

Hon. 95), ubrigens selten ganz gerade wachsende

Baum gefallt, so treibt er nach drei Jahren

Stockausschlag. Plin. XIII 63. Demetrios (bei

Athen. XV 680 a. b) nennt die Fruchte „rund"

und die Bluten „schon leuchtend". Die letzteren

sind bei alien Arten weiss oder gelb, die Blatter

meist doppelt gefiedert, was ihnen ein schones

Aussehen verleiht. Im Freien kommen diese

Baume bei uns nicht oder nur iiusserst selten

fort, wohl aber in Treibhausem , wenn ihnen

Warme, massige Bewasserung und Heideboden

zu teil wird. Dioskorides (1 133) erwahnt ausser

der agyptischen A. noch eine niedrigere in Kap-

padokien und Pontus, aber auch auf Kreta hei-

mische Art (neugr. ya£ia, in Italien als gaggut

odorosa in Garten gezogen, vgl. Fraas Synops.

pi fl cl. 66; von Sprengel— zu Diosc. 1166

— mit Unrecht fiir Spartium Scorpius gehalten),

10 mit steifen Stacheln und rautenartigen Blattem.
;

Ihr Samen wird im Herbste reif, ist klemer_als

eine Linse (vgl. Plin. n. h. XXIV 109) und sitzt

in gegliederten , drei- bis vierraumigen Hulsen.

Eine wertlose galatische Art erwahnt Plimus.

XXIV 109. 110. Von einer in Gedrosien wach-

senden &xav&a-kvt erzahlt Arrian (anab. VI

22), sie habe so starke Dornen, dass emer, der

voruberreite und zufallig hiingen bleibe, eher

vom Pferde geworfen werde, -als dass er die

20 Dornen vom Baume reisse. Auch fingen sich an

ihm die Hasen von selber, indem sie im Vor-

ttberlaufen leicht mit ihrem Felle in seinen

Stacheln hiingen blieben. Diesen Baum halt

Lenz (a. a. O. 737) — mit welchem Rechte, sei

dahineestellt — fiir die ostindische Katechu-Aka-

zie (Acacia Catechu Willd., bekannt durch das

Catechu— terra Iaponica oder succus Catechu—,

einen eingedickten officinellen Extract, vgl. Bil-

lerbeck Flora class. 246). Akazienartig {axav-

30#o><5«s) waren auch mehrere andere Pflanzen-

gattungen, z. B. ein eigentiimlicher Baum, dessen

Blatter bei Beruhruug angeblich wie verdorrt

zusammensanken, vgl. Theophr. h. pi. IV I, 11.

Die Aiyvjiziaxri axav&a war jedenfalls am be-

kanntesten und wurde deshalb zu Vergleichungen

mit anderen Bitumen afters herangezogen ,
z. B.

Diosc I 77. Diod. Sic. V 41. Die wichtigsten

aussereuropaischen A.-Arten — es giebt im ganzen

iiber 400 — sind namhaft gemacht bei Leunis

40Synops. 2. Teil3 2. Bd. § 438, 4. In ihrem

Vaterlande schwitzen viele A.-Arten einen unter

den verschiedensten Namen (arabischer Gummi,

Senegalgummi u. s. w.) in den Handel kommen-

den Saft, Gummi (xd/ii/ii, eummis, z. B. bei Plin.

XIII 63, vgl. Lenz 221) genannt, aus, welch

letzteres ausfliesst, sowohl wenn der Baum ver-

letzt worden ist, als auch von selbst, d. h. ohne

Einschnitte. Theophr. h. pi. IV 2 8. Weger,

dieses Gummis, von dem zu des Plimus (XI11

50 66) Zeit das Pfund 3 Denare kostete, waren die

A iederzeit ganz besonders geschatzt. Das wurni-

fsrmige, glasartige. durchsichtige, von Holzstuck-

chen ganz freie Gummi gait fur das beste, wah-

rend eine geringere Sorte weiss aussah und

schmutziges ganz unbrauchbar war. Diosc. I

133. Plin. XHI 66. Die Bluten wurden von den

Arzten wegen ihrer Arzneikriifte eifrig einge-

sammelt. Theophr. h. pi. TV 2, 8. Der aus den

unreifen Hiilsenfruchten gepresste gelbe, ubrigens

60 wohlriechende Saft wurde dem aus den reiten

Friichten gepressten schwarzen Safte vorgezogen

und in der Medicin vielfach angewandt, z b.

gegen blutigen Auswurf (Plin. XX 48. i66)

Dysenteric (Plin. XXX 56f.), Augenleiden Blut-

fluss und Blutsturz (Gal. X 329), rot aussehende

Hautentzundungen, Geschwure (ygl. Hippocr. II

689 Gal. X 298), Frostbeulen, Uberwachsen des

Fleisches und Mundgeschwure. Hemmend wirkte

1161 Akazie 1162

er bei Durchfall, zu reichlicher Menstruation,

Gebarmuttervorfallen u. dgl. Ein Decoct wurde
als Bahung angewandt, um ausgerenkte Glieder

wieder einzurichten. Plin. XXIV 110. Diosc. I

133. Scribon. Larg. comp. med. 23 ; vgl. 41. 85.

Corn. Cels. V 1, 2. 7. VI 6, 1. 5. 6. 7 etc. Zuweilen
wurde der eingedickte Saft auch zu Pillen oder

Pastillen {pastilli, zgoxioxoi) verarbeitet. Genau-
eres hieriiber bei Plin. XXIV 109. Das Gummi
wirkte verstopfend und wurde scharfen Medica- 10
menten beigemischt, um ihre atzende Kraft ab-

zustumpfen. Mit einem Ei auf verbrannte Stel-

len gestrichen, wirkte es insofern giinstig, als so

behandelte Stellen angeblich nie Blasen bekamen.
Der hauptsachlichste Heilwert der agyptischen
A. bestand in ihrer zusammenziehenden und ab-

Mhlenden Kraft, vgl. Plin. XXIV 110. Gal. X
199 und besonders XI 817. Auch der kappa-
•dokischen und pontischen A. fehlten diese Eigen-

mit der (orientalischen) A. nichts zu thun haben.

Vgl. Murr Die Pflanzenw. i. d. griech. Myth.
273. [Wagler.]

Akbaros s. Abgar.
Akchenoi ('Axxnroi Steph. Byz. nach Uranios),

ein arabisches Volk an dem Halse (avxvv) ^es ery-

thraeischen Meeres. Von Sprenger (Geogr. Arab.

390) mit den Achchitai des Ptolemaios und den
Akkiten der Araber verglichen. [D. H. Mtlller.]

Ake (*Axrj , Skylax in Geogr. Gr. min. ed.

Mtlller I 79. Isaeus TV 7. Strab. XVT 758. Po-
lyaen. Ill 9, 56. Diod. XV 41. XIX 93. Nepos
Datames 5. Steph. Byz. Suid.) s. Ptolemais.

[Benzinger.]

Akeles • {'AxiXrig) , Eponymos der lydischen

Stadt Akele. Hellanikos frg. 102 (aus Steph. Byz.

s. AxsXfj, FHG I 58f.), wo Avxlas (Hss.) von Mei-
n eke in Avdtag gebessert ist; er heisst daselbst

Sohn 'HgaxXsovs xai MdXiSog (Hss.; Meineke
schaften nicht, doch hatte sie solche in weit ge- 20 MaXtdog) SovXijs trj; 'OfitpaXiSog (so Unger
ringerem Grade und war z. B. bei Augenkrank-
heiten gar nicht verwendbar. Diosc. I 133. Uber
Anwendung der acacia nigra in der Tierheil-

kunde s. Vegetius II (III) 34, 3; vgl. I 16, 5
(aeacia rufa). Auch das Holz der A. fand Ver-
wendung (vgl. Bliimner Technologie II 249):
man schnitt daraus Dachsparren bis zu zwOlf
Ellen Lange. Theophr. h. pi. IV 2, 8. Die
schwarze A. wurde vornehmlich von den Agy-
ptern beim Schiffsbau verwertet, indem man die 30
Rippen oder den Rumpf des Schiffes, ja selbst

den Mastbaum gern yon ihrem Holze herstellte.

Theophr. a. O. Plin. XIII 63, am ausfiihrlichsten

Herod. II 96. Nach Velleius II 56 , 2 war das
Gerat beim pontischen Triumph des Caesar ex
aeantho gefertigt, worunter sicher Akazienholz
zu verstehen ist, moglicherweise in diesem Falle
das Holz der pontischen A. Die praparierte
Hiilsenfrucht wurde von den Agyptern statt der

Theb. Paradox. 360; Salmasius 'OfMpdX.r;;

;

Meineke '0/t<ptD.rj; Avfys). Herodot I 7 nennt
die Mutter des A., welche dem Herakles die ly-

dischen Herakleiden gebar, eine dovXtj 'IagSavov.

Dass die Mutter der Herakleiden und des A. hier

also nicht Omphale selbst war, hebt v. Wila-
mowitz hervor (Herakles I 318, 97). Vgl.

Acheles. [Tiimpel.]

Akellon s. Aigithallos.
Akeratos CAxrfgazog) yQafi/nanxog aus unbe-

kannter Zeit, Verfasser eines Epigramms auf
Hektor, Anth. Pal. VII 138 (zu v. 2 vgl. Alpheios
v. Mytilene IX 104, 4), ein anderer des Namens
bei Herodot VIII 37. [Reitzenstein.]

Akes. 1) "Axtjg (Herod. Ill 117), sagenhafter

Strom in Chorasan, dessen Quellen beim Ausgang
aus dem Hochgebirge in fiinf Schluchten mit
Schleussen geschlossen waren, die der Grosskonig
nur auf Bitten und gegen Entgelt Offnen liess,

Gallapfel zum Gerben und zur Lederappretur ge- 40 damit die Chorasmier, Hyrkanen, Parther, Tha-
braucht (Theophr. h. pi. IV 2, 8. Plin. XIII 63.

XXIV 109), anscheinend auch zum Reinigen von
Kleidern (Plin. XXIH 65). Mit dem aus ihr ge-
druckten Safte farbte man die Haare schwarz.
Diosc. I 133. Plin. XXIV 110. Petron. 23. Die
Bluten sind so schOn, dass man aus ihnen Krauze
flocht. Theophr. a. O, Plin. XIII 63. Dies be-
richtet von den alten Agyptern ausdriicklich Hel-
lanikos (bei Athen. XV 680 a). Hires Wohlgeruchs
wegen fanden die Bluten auch Verwendung bei 50
Herstellung der agyptischen Salbe (Aiyvnnov
fivgov). Galen, expos, voc. Hipp. p. 414 ed. Franz.
Ein SXaiov axdr&tvov, das in Karmanien gewon-
nen und vom PerserkOnig selbst gebraucht wurde.
erwahnt Ktesias (fr. 96 M. bei Athen. LT 67 a)!

Ein aXaog ay.avdtov zwv Aiyvxriair lag beim
agyptischen Orte Abydos und war dem Apollo
heilig. Strab. XVII 813. Demetr. bei Athen. XV
680 a = FHG IV 383. Dass die in Mittelagyp

manaeer und Zarangcn ihre Felder bewassern
konnten. Diese echtorientalische Schilderung passt

zumal auf den Arius (HarOyu, Harew-rM, im Un-
terlauf Tecend genannt) und auf die zum Zar6-

Sec abfliessenden Flussadern ; der KOnig wird als

Besitzer des Hara-bareza (Alburz) gedacht, von
dem uberhaupt alle Gewasser des Ostens abflies-

sen ; aka , dka kann entweder .Klammer' oder

,Offnung' bedeuten. [Tomaschek.]

2) s. Akas.
Akesamenos (Axeaafiero;) , Vater der Peri-

boia, der Mutter des Pelegon (Horn. II. XXI
140ff.), Konig von Pierien. Grander und Heros
eponymos von Akesamenai in Makedonien (Steph.

Byz. s. Axcaausvai). [Toepffer.]

Akesandros (FHG IV 285. 286. Susemihl
Litt.-Gesch. d. Alex. 1. II 383) schrieb eine Local-

geschichte Kyrenes (Schol. Apoll. II 498 lv zoTg

Tltoi Kvgt]vi]g, IV 1561. 1750 iv xgdtzcp Ilegl Kv-
ten, siidlich von Memphis gelegene Stadt Akan- 60 e»}v»??) f

welche in den Scholien zu Apollonios und
+ hftp i' £• ri nJ»« Ei\ Ilmnvi \Tnm nn n.1n n •—. TI_ ' T»* __ 3 J_1 * _ L. J 1_ TT 'J.J.1 Tll_thos (s. d. Nr. 5) ihren Namen einem Haine von
echten Akazien verdankte, ist so gut wie sicher.

Auch der Name Axavdivrj (Ptol. IV 7, 37) wird
mit Rerht auf die A. bezogen. Vgl. Murr Die
geogr. u. myth. Namen d. altgriech. Welt in

ihrer Verwertung fur antike Pflanzengeogr. II
21. Anders verhalt es sich mit den griechischen
Stadten , die "Axav&og (.Dornstedf) heissen und

Pindar, vermutlich durch Vermittlung von Theon,
beniitzt ist. Plutarch (sympos. V 2, 1 ir z<$ IJeqi

Aijivrjg, das Fragment ist zu erganzen aus de Pyth.

orac. 9, vgl. Maass de Sibyll. indie. 10) be-

zeichnet das Buch als ein dem grossen Publicum
nicht bekanntes. A. ist ins 3., spatestens das 2.

Jhdt. v. Chr. zu setzen. [Schwartz.]

Akesas (auch 'AxiaaTog und 'Axeoevg) , be-
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ruhmter Kunstweber [noixiXwv vifavztjg) und

Vater des in derselben Kunstgattung thatigen

Helikon. Seine Lebenszeit lasst sich nicbt naher

bestimmen. 0. Miiller (Arch. d. Kunsts 103)

setzt ihn in die Zeit des Pheidias, Brunn (Gesch.

d griech. Kstl. II 12f.) wohl richtiger vor

die Perserkriege. Nach den Paroimiographen

(Zenob. I 57. Diogenian II 7. Proverb, ex cod.

Bodl. 9 Gaisf.) hatte er und sein Sohn, welcheh

wie Akesis Akeso etc. ; denn er ist mit Bpimedes,

Paionios und Iasos ein Bruder des (idaeischen

Daktylen) Herakles Parastates. Nach Pausanias

wird er sonst Idas genannt. [Kern.]

Akesimltrotos, rhodischer Nauarch iml. ma-

kedonischen Kriege. Polyb. XVII 1. 2.

[Kirchner.]

Akesines. 1) Axeaivrjg jcorafioe, ein von alien

Geschichtschreibern der Alexanderziige, sowie von
coal, y u&isi.l nawe er imu sem ouim, yvcicucu ubuu™«.u™»vi» — ^ ~_~ -_,,., — .-

Plutarch (Alex. 32) S naXaiog nennt, den ersten 10 nachmaligen Geographen und Dichtern vielge

.tun.;,.>,^ Ponlno vorfpr«o+ Ahpr Hipsp. nannter Strom des indischen Pang-ab, der au
panathenaischen Peplos verfertigt. Aber diese

Nachricht erscheint nicht zuverl&ssiger als die vie-

len ahnlichen negl svgtj/j.dzo)v. Mehr Glauben ver-

dient, was Athenaios (II 48b) nach Hieronymos von

Bhodos von einem in Delphi aufbewahrten Werke

des Helikon berichtet. Es trug die Inschrift:

T£j5f 'Ehxdtv 'Axsoa SaXa/xlviog, q> hi yegol Ttdz-

via -tlEOszcofyv Ilalldg szevge (exvsvoe Kaibel)

xdgiv. Athenaios bezeichnet die Vaterstadt noch

nannter Strom des indischen Pang-ab , der auf

der Nordseite mit dem Hydaspes oder Bidastes

(Vitasta, jetzt Bihat oder Gelam) und auf der Siid-

seite mit dem Hyd'raotes oder Buadis (Airavati,,

jetzt Ravi) vereinigt als milchtiger Fluss im alten

Lande der Malli dem Indus zufliesst, nachdem

ihn zuletzt der machtigere Sydrus oder Zaradres

(Qatadru, jetzt Satleg) aufgenommen hat. Schiff-

bar wird er nach seinem Durchbruch durch die

naher als Salamis auf Kypros. Diesem gewich- 20 Vorhohen des Himalaya bei Aknur 32 50 N.

;

+;„a„ 7OT„™io mxwnfiW Vann rlie Anra.be der nach Aufnahme des Eavi erhalt er eine rOtlicne
tigen Zeugnis gegenuber kann die Angabe der

Paroimiographen, A. stamme aus Patara in Ly-

kien, Helikon aus Karystos auf Euboia, nicht

in Betracht kommen. Aus der Etymologie der

beiden Namen (Volkel Arch. Nachlass 119f.)

ist es unmoglich irgendwie sichere Schlflsse zu

Ziehen, oder gar beide Kiinstler als mythische

Gestalten hinzustellen. Von den Werken des A.

kann man sich eine ungefahre Vorstellung nach

nach Aufnahme des Eavi erhalt er eine rOtliche

Farbung. Er entsteht aus zwei Quellfliissen,

Candra und Bhaga, welche im Bara-laca-Pass

entspringen und bei Tandi sich einigen; davon

ruhrt sein spaterer Name Candrabhaga her, Sav-

bafid). bei Ptolemaios, Cantaba bei Plin. VI 71

;

jetzt heisst er Cin-ab. Die graecisierte Form Axi-

ohrjs erklart sich aus seinem in den Vedas vor-

kommenden Namen Asikni, Asita ,triib, gefarbt'

;

in der Krim gefundenen Stoffresten des 5. Jhdts. 30'AxeaTvog schreibt Diod. bic. II 37, Acestmts
«. * .* -. ° . , i _ /\ j.- j n: T3i:« "\;T n-\ n nTYinspnpV.1

v. Chr. bilden , in welche Ornamente und Fi

guren mit ionischen Inschriften eingewebt sind

(Stephani C. E. 1878/79, 112f. Taf. Illf., vgl.

Furtwangler Goldfund von Vettersfelde 47, 1)

und nach Prachtgewandern mit breiten Figuren-

streifen auf Vasen (z. B. Wiener Vorlegebl. 1888

Taf. II. Monum. d. Inst. Ill 31. IX 43). Neuer-

dings in Agypten gefundene Webereien stammen

nach der Buchstabenform der auch auf ihnen

angebrachten Inschriften erst aus dem 2. Jhdt. 40

n. Chr. S. auch Yates Textrinum antiquorum,

an account of the art of weaving among the an-

cients vol. I (unic), London 1843. Forrer Bo-

mische und byzantinische Seiden-Textilien von

Achmin-Panopolis , Strassburg 1891. S. auch u.

Alkisthenes.
^

[0. Eossbach.]

Akesias {'Axeoiag, nicht 'Axtjoiag, s. C. Keil

Anal, epigr. 108), griechischer Arzt aus der Zeit

vor Aristophanes von Byzanz, eine Figur wie der

Plin. VI 71. [Tomaschek.]

2) Fluss an der Ostkuste Siciliens bei Tan-

romenium, zwischen ihr und Naxus (Thuk. IV

25) , identisch mit dem Asines bei Plin. Ill 88

und Asinius bei Vib. Sequ. p. 4, vermutlich

auch dem 'Ovoftd?.ag des Appian. b. c. V 109

;

der heutige Fiunie Alcantara, welcher, westlich

vom Aetna bei Eandazzo entspringend, den Berg

nordlich umfliesst (52 km. lang.). [Hiilsen.]

Akesinos (Plin. IV 83), Fluss in Scythia.

welcher hinter dem Panticapes qui Xonuuios et

Georgos disterminat (jetzt Samara, ostlicher Zu-

fluss zum Unterlauf des Dnepr) ausmiindet, also

schwerlich in den Pontus selbst, sondern ost-

wiirts in die Maeotis: etwa die Molocnaja?
[Tomaschek.]

Akesios ('Axeato;). 1) Epiklesis a) des Zeus

Ammon: Mfinze von Barka, s. Akesias Nr. 2;

b) des Apollon in Elis, Paus. VI 24, 6; c) des
vor Anstopnanes von Dyzanx, erne ngui wie uci u) um j*yv».w ^ ^^-, ^«-«. .- --, -, -, -

deutsche Doctor Eisenbart, von dem das Sprichwort 50 Telesphoros in Epidauros. Kaibel epigr. lU^
./ , .. j > - • > __> _r ? _' Qfl r\Vftiit7.el.l

umging 'Axtaia; idaaro, ixi rcor «.t( to yfloov lojfte

tojv (vgl. Zenob. I 52. Nauck Arist. Byz. 238).

Vielleicht ist er identisch mit dem von Ath.

XII 516 c unter den Kochschriftstellern erwahnten

Akesias. [SI. Wellmann.]

2) Name eines Staatsbeamten von Barke, auf

Miinzen dieser Stadt in der Genetivform AKE-
ZIOZ , die M. Pin der (Antik. Miinz. des Ko
nigl. Museums 90) als Benennnng des ammoni

36. [Wentzel.]

2) Rhodier. Tragode in einer choragischen

Inschrift aus Delos v. J. 281. Bull. hell. VII

108. [Kirchner.]

Akesis {"Axeoh). ein auf epidaurischen Stei-

nen noch nicht belegter epidaurischer Gott. den

Pausanias II 11. 7 mit dem pergamenischcn Te-

lesphoros und dem im sikyonischen Asklepieion

neben Hyperes aufgestellten Gotte Euhamerion

schen Zeus in der Eigenschaft einer Heilgottheit 60 vergleicht , welcher im Gegensatz zu dem zuge

undFriedlanderundSallet(DasKonigl.Mtinz.
kabinet^ 94) als Bezeichnung fiir Apollon in glei-

cher Eigenschaft auffassen (L. M filler Numis-

mat. de l'anc. Afrique I 80ff. Slillingen Syl-

loge IV 68. Luynes Choix X 24. J. Friedlan-

der Eepetitorium 378). [Pietschmann.]

Akesidas ('Axeoidas), Heros in Olympia nach

Paus. V 14, 7 ; offenbar ein Heros der Heilkunst,

hOrigen Heros Alexanor dort gettliche Tages-

opfer bekomme (statt heroischer nach Sonnen-

untergang). Beide Analogien des Pausanias fiih-

ren auf einen ohnehin zu erwartenden Asklepio^-

heros (von dxeo/nm) : denn einerseits ist Ts/.earpo-

pog [aoytrjo) Kultbeiname des epidaurischen Askle-

pios ('Ewn. do*. 1883, 23 nr. 63. 149 nr. 39),

und CIG Add. 511 wird Telesphoros auf ewer

ih in Attika gefundenen Inschrift geradezu als

"Axeais (aval-) angeredet, den die Epidaurier <Ue-

l-iXOQoiotv dotdoTs yrf&oovvoi jishnovaiv. Anderer-

seits ist der „durchsichtige Name" des Evafie-

gitov (s. d.) ein Asklepios-Epitheton (von dor.

afisgog = rjjctog Aaxi.tjm6e Lykophr. 1054. CIA
HI 171b; nicht von fifispa, wie v. "Wilamo-

witz Isyllos 55. M. Mayer Giganten u. Titanen

71 wollen). Vgl. auch S. Wide Sacra Troezenia

Epidauria etc. 54ff. und namentlich v. W Ha-
ni owit z Aus Kydathen 170; Isyllos 83.

[TiimpeL]

Akeso {'Axeam), nach Suidas s. 'Hmovrj eine

der TOchter des Asklepios von der Epione ; wohl

mit umfasst von dem Knit der jzaides 'AoxXa-

niov in Epidauros, 'Ecprjfi. dg/. 1883, 151 nr. 47;

vgl. Wide Sacra Troezen. Hermion. Epidaur.,

Upsala 1888, 58. Denn auch in Athen erscheint

sie unter den 'Hxwvqs dvyazges (mit Iaso, Aigle,

Panakeia, Hygieia) CIA III 171b und im Pei-

raieus (neben Iaso und Panakeia, sowie Maleates,

Hermes, Apollon) CIA II 1651 auf viereckiger

Marmorbasis als Empfangerin von icojiava rg<«.

Vgl. Art. Akesis. [TiimpeL]

Akessaia (?Axeooala), angeblich alterer Name
von Ekbatana (jetzt Hamadan) , nach Schol.

Medic. Aeschyl. Pers. 16, das denselben von

'4xeooaTog herleitet (}J5' 'Exfiardvwv : otj Axeo-

oaia jigoregov kxakfXxo dnb Axeooatov ra vvv

'Exjtdxava xa!.ov/i8va)
,
genau so wie auch die

Namen verschiedener orientalischer Lander und

Volker mit griechischen Namen in Verbindung

gebracht worden sind. Der Name A., der an-

derweitig gar nicht bekannt ist, ist aus dem
Namen desjenigen Volkes gebildet, das bei den

Griechen in alterer Zeit Kiaotoi (s. d.), von der

Zeit Alexanders d. Gr. an aber genauer Koo-

aatoi (s. d.) Mess. Auch Conrad t (Aeschylos

Perser erklart von Schiller^ 106) fasst es als

,alte Ableitung' von Klooiot. Die Vorsetzung

des A ist durch die volksetymologische Anleh-

nung an deii griechischen Namen Axeooatog ver-

anlasst und vielleicht durch den Umstand be-

giinstigt worden, dass eine Eeihe iranischer Na-
men den Griechen in einer doppelten Form be-

kannt geworden ist , mit anlautendem kurzen a

und ohne dasselbe, so steht "Axagvot neben Ildg-

voi, "Afiagdoi (s. d.) neben Mdgdoi, auch altpers.

Asagartija neben Saydgxioi. Der Gedanke, dass

dieses A der semitische Artikel sei, den C o li-

ra dt a. a. O. ausgesprochen hat, ist vflllig un-

ff haltbar, denn das von ihm gemeinte ha ist nur

im Hebraeisch-Phoinikischen Artikel, und durch

dieses hindurch sind keine iranischen Namen zu

den Griechen gelangt, das Aramaeische aber, dem
man eher eine solche Vennittlerrolle zuschreiben

kOnnte, kennt als Artikel nur ein hinten ange-

hangtes a. Man kOnnte auch vermuten, der erste

Anstoss zu der Entstehung eines Namens Axea-
oaia sei ein verlesenes to Keoaata gewesen. Dass

nun Ekbatana irgend einmal auch den Namen
Kessaia (Kossaia) gefuhrt habe , ware an sich

denkbar, da die Sitze der Kossaeer nicht weit da-

von. auf dem Wege nach Susa , lagen. Aber
wahrscheinlich ist es nicht, da seit der iiltesten

Erwahnung der Mederhauptstadt durch Darius I.

in der Inschrift von Bistun als Hagmatana =
Aypdxava, Exjldzava, mit einziger Ausnahme die-

-

ses Scholions, nirgends auch nur die leiseste

Spur eines anderen Namens derselben aufgetaucht

ist. Man wird daher wohl annehmen miissen,

dass der Name A. als Bezeichnung fiir Ekbatana
lediglich dem Missverstandnis oder der verfehl-

ten Combination eines alexandrinischen Gram-
matikers seine Entstehung verdankt. Conradt
(a. a. O.) will anstatt ^5' ixftazdvatv , das der

Mediceus an der erwahnten Stelle der Perser bie-

lOtet, xdxsaaaiae lesen, indem er jenes als Erkla-

rung dieses letzteren fasst und darauf hinweist,

dass der Mediceus sonst 'Ayfldxava schreibe.

Aber dann wiirde ja das, was auch nach Con-
radt im Grunde ein und derselbe Name ist,

zweimal unmittelbar auf einander folgen (ohs to

2ovoo)v xdxeaaaiae - xal to jcaXaiov Kiaaiov [so

Blom field; Med. xiamvov] igxog); ausserdem
zeigt v. 538 (aoiv to Sovamv yd' 'Ayflazdvcov),

dass die Verbindung der Namen dieser beiden

20 Hauptstadte der Achaimenidenkonige gewisser-

niassen stereotyp war; man wird also in v. 16

mit Wesseling und Brunck nur 'Exfiazdvoyv

in Ayfiazdvcav zu andern haben. [Andreas.]

Akestes s. Aigestes.
Akestodoros (FHG II 464. Snsemihl Litt.-

Gesch. II 30), von Herennius Philon (Steph. Byz. s.

MeyaA.6xo).is) unter den beriihmten Megalopoliten

aufgezahlt, schrieb Ilsgl zioXewv (Steph. a. a. O.).

Das Werk enthielt mythographisches und hi-

30 storisches ; Schol. Soph. OC 1053 wird Andron
(der Halikarnassier) von A. citiert. Plutarch

(Them. 13) und Epaphroditos (Steph. Bvz. Et.

M. s. A(oS<ovrj. Schol. T II. XVI 233; schlecht

Schol. A II. XVI 233) citieren ihn; doch muss
er viel alter sein und wird ins 3. Jhdt. v. Chr.

gehoren. Philon nennt ihn zwischen einem Schil-

ler Theophrasts und Polybios. [Schwartz.]

Akestor (Axeazcog). 1) Beiname des Apol-

lon (der Heilbringende). Aristoph. Vesp. 1221.

40Eurip. Androm. 882. Vgl. Preller - Robert
Griech. Mythol. I 276ff.

2) Sohn des Ephippos von Tanagra, von Achil-

leus getotet. Plut. Quaest. Graec. 37.

3) Athener, der seinen Stammbanm auf Aiakos

und Philaios zuriickfuhrte , Sohn des Epilykos,

Vater des Agenor und Stammvater des Philaiden

Miltiades. Pherekydes bei Markellinos Leben d.

Thukvd. 3. Vgl. Aristot. 'A#. xol. 3.

[Toepffer.]

50 4) Tragiker, mit dem Spitznamen Zdxag, der

ihn als Fremden bezeichnete (Suid. Phot. lex.

p. 141 Nab. 2dxag e.-rexa/Mzo 6 zgayybonoiog'Axi-

arcog (bg iirog xal [Sdgfiagog • oi ydg Zdxai Sxv-
dtxov yevog, vgl. Herod. VII 64). Als solchen

verspotten ihn die Komiker (Aristoph. VOg. 31,

wo besonders das Scbolion zu vergleichen ist;

Wesp. 1221 mit Schol. Theopompos fr. 60 K.,

der ihn Slysier nennt und seinen Vater Sakas.

Sletagenes fr. 13 K. , der ihn 2dxag 6 Mvodg

60 nennt). Er muss versucht haben , sich in das

Biirgerrecht einzudrangen (Vog. 32) und es auch

durchgesetzt haben (Metag.). Als Parasiten, der

noch die Zeichen des Sklaven tragt und wegen

eines frechen Scherzes iibel behandelt wird, ver-

spottet ihn Eupolis in den Ko/.axeg fr. 159, 14ff.

K. (vgl. Kratinos fr. 208 K.). Auf A. als tragi-

schen Dichter geht Kratinos fr. 85 K. , wo eine

saloppe, zerfahrene oder langweilige Art zu dich-
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ten gemeint zu sein scheint, und Kallias ft. 13

K. (6V oi yogol fiioovoiv). Seine Zeit bestimmt

sich im allgemeinen durch die Komikerstellen.

Bergk comment, de reliq. comoed. att. ant. 123f.

Welcker Griech. Trag. 1032f. [Dieterich.]

5) Aus Knossos, Brzgiesser, verfertigt die

Siegerstatue des Funfkampfers Alexibios von He-

raia fur Olympia, Paus. VI 17, 4. Sein Sohn

Amphion erscheint in der an Kritios angekniipf-

ten Kiinstlerdiadochie an dritter Stelle, Paus. VI 10

3,5; die Richtigkeit dieser Uberlieferung vor-

ausgesetzt, wiirdc sich als Lebenszeit des A. die

Mitte des 5. Jhdts. ergeben. [C. Robert.]

Akestorides. 1) Athenischer Archon 01. 69,

1 = 504/3 v. Cbr. Dion. Hal. ant. V 37.

2) Athenischer Archon 01. 76, 3 = 474/3 v.

Chr. Diod. XI 51. [Wilhelm.]

3) Ein Korinther, der einige Zeit vor der

Tyrannis des Agathokles (vor 317 v. Chr.) wah-

rend des Krieges der Demokratie in Syrakus 20 Inst. 1849, 16.

ist, so fehlt jeder Anhaltspunkt fur die Identifi-

cation des Fundortes. Es mag daran erinnert

werden, dass der Name A. stark anklingt an den

des Flusses 'Axivddva in Karmania (Ptol. VI 8, 4),

wie ja dana, das den etwas enthaltenden Ort

bezeichnet, auch sonst als zweites Glied zusam-

mengesetzter iranischer Ortsnamen erscheint, so

Ilagoddva (Ptol. VI 4, 6), roddva (Ptol. VI 17, 5)

u. a. m. [Andreas.]

Akidas, auch Akidon, Nebenfluss des Ani-

gros in Tnphylia. Strab. VIII 348. 351. Paus.

V 5, 8. CurtiusPelop.il 82. [Hirschfeld.]

Akidusa ('AxiSovaa), Gattin des KOnigs Ska-

mandros von Eleon in Boeotien (Sohnes des Konigs-

sohnes De'imachos von Eleon und der Glaukia,

der Tochter des troischen Skamandros), der nach
ihr eine Quelle benennt. Ihre drei Tochter hatten

als Ilag&evot. einen Kult, Plut. Q. Gr. 41. tiber

die Lage der Quelle A. vgl. Ulrichs Ann. d.

gegen die verbannten Oligarchen und die Kar-

thager von den Syrakusanern zum Strategen er-

wahlt ward, den Agathokles vertrieb und die

Kuckkehr der verbannten Oligarchen bewirkte.

Er war gleichsam ein Nachfolger Timoleons. Diod.

XIX 5, 1. Holm Gesch. Sicil. II 222. Schubert
Agathokles 44. [Niese.]

4) Sohn des Hermokreon aus Troas, siegt zu

Olympia mit dem Piillenvier- oder -zweigespann

[Wernicke.]

Akikaros ('Axlxagos), nach dem nicht recht

verstandlichen Bericht des Clem. Alex, strom. I

15, 69 p. 357 P. (abgekiirzt bei Euseb. praep.

ev. X 4, 5) Name eines babylonischen Weisen,

dessen axr\lt] Demokrit erlauterte (Arjfioxgixo;

yag rove Bafivlcaviovg kdyovg ij&ixovs Jiexotrjiai
'

)Jyerai ydg rt/r Axixdgov ortjArjv egurjvev&eToar

rots Idiots avvT&sai ovyygdfifiaai) ; damit hangt

wahrscheinlich auch der im Schriftenkataloge des

im 1. Jhdt. v. Chr. Arch. Ztg. 1877 47. 55. 30 Theophrast bei Diog. Laert. V 50 erscheinende

Hier noch Siege desselben in Lusoi, Epidauros,

Pheneos und Nemea erwahnt. [Kirchner.]

5) Schrieb Kara uiohv fiv&ixd in vier Biichern,

welche Photios (cod. 189 p. 146) zusammen mit

den Mirabiliensammlungen von Sotion und Niko-

laos las (PHG II 464. Suseinihl Litt.-Gesch. d.

Alex. Z. II 30). Nach seiner Besehreibung war

es eine nach Stadten geordnete Sammlung von

Mythen, wie die Konons, von Mirabilien und hi-

storischem Detail, sicherlich aus nachchristlicher 40

Zeit. Tzetzes (chil. VII 648) hat den Namen
irgendwoher, wohl aus Photios oder einem Ka-

talog von Paradoxographen. Die versuchte Iden-

tification mit Akestodoros ist ein arger Irrtum.

[Schwartz.]

Akiboi s. Abike.
Akichorios \Axix<i>gtos) . ein Kelte, der bei

der ersten Kelteninvasion 279 v. Chr. neben

Brennus die Truppen nach Paeonien hineinfiihrte

Buchtitel Ar.iyaoos zusammen. Auf dem Mosaik

des Monnus in "Trier (Antike Denkm. d. arch.

Inst. I 47—49) ist mit der Muse Polymnifa)
ein eine Schriftrolle haltender sitzender Mann
gruppiert, dessen Namensbeischrift von W. Stude-
mund (Arch. Jahrb. V 1890, 4f.) iiberzeugend

zu [AeJicarfusJ erganzt worden ist. Mit dem
bosporanischen Propheten Achaikaros (s. d.) hat

A. wohl nichts zu thun. [Wissowa.]

Akila s. Okelis.

Akilisene ('Axi).tatjv^) , Landschaft Gross-

armeniens, Ptol. V 13, 13. Nach Strab. XI 521

am linken Euphratufer sich hinziehend bis zur

Sophene (s. d.). Nach der griechisch-armenischen

Archaeologie des Kyrsilos und Medios bei Strab.

XI 530 einst von Argonauten unter Armenos,

Sohn des Armenios, besiedelt, nachdem sie friiher

den Sophenern unterthan gewesen. In der anneni-

schen Litteratur heisst die Gegend Ekegheaz (s. d.

(Paus. X 19.7). Als dann 278 der Hauptangriff 50 Stellen bei Indjidjian Beschr. Alt-Armeniens

gegen das eigentliche Griechenland erfolgte, war
Tr J "»"" <"* -
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A. der vornehmste unter den ovvdg/ovif; des

Brennus (Paus. X 19. 8) und erhielt verantwor-

tungsvolle Commandos (Paus. X 22. 10. 13. 23,

12). [Wilcken.]

Akidalia, nach Serv. Aen. I 724 eine Quelle

bei Orchomenos in Boeotien, wo sich Aphrodite

mit den Chariten badete : daher heisst Venus

bei Verg. Aen. I 724 Aeidalia mater.

[Hirschfeld.] 60

Akidane (Aeidane), nach Plin. n. h. XXXVII
147 Berg in dor Persis, wo der Edelstein athoe

gefunden wird (atixoen in India et Persidis Aei-

dane monte nasci). Da das Vorkommen eines

Edelsteines, auf den die von Plinius gegebene

Besehreibung der athoe passt, in dem der Persis

entsprechenden Teile des jetzigen Persien oder

den daran grenzenden bisher nicht nachgewiesen

Vened. 1822 llff.), jetzt Egkilis. Gleich mit

ihr ist wahrscheinlich die Anaitica bei Plin. n.

h. V 83. Den Kultus der Artemis = Anaitis

bezeugt fiir Eriza , die bedeutendste Stadt der

A., Mos. Chor. n 60, als Hauptkult der A.

Strab. XI 432. und nach Proc. Goth. IV 5 ver-

legten nach dem Artemistempel der A. die Ar-

menier das Priestertum der Iphigeneia.

[Baumgartner.]

Akinakai (Ptol. VI 11. 6). Yolk im siidlich-

sten. an Aria grenzenden Teile von Baktriana;

vgl. 'Axivaxtj?. [Tomaschek.]

'Axivdxqg. Herodot berichtet (VII 61), die

Perser hatten kurze. gerade Schwerter, die am
Giirtel befestigt gewesen seien, hoch an der

rechten Seite getragen, und giebt (VTI 54) als

einheimische Bezeichnung fiir das persische

Schwert den Namen a. Die erhaltenen Denk-

it

maler geben weiteren Aufschluss. Auf den Re-

liefs von Persepolis (Stolze Persepolis Taf. 11.

12. 19. 20 u. 0.) tragt die eine Art der persi-

schen Krieger an der rechten Seite ein kurzes,

gerades, oben ziemlich breites Schwert (etwa

35—45 cm. lang, Rawlinson the five great

monarchies of the ancient eastern world III 2

173), dessen Scheide eine charakteristische Form

hat: an ihrem oberen Ende ist an der einen

Seite eine runde, nach oben gezogene Ausladung 10

fest angebracht, in deren oberem Teile. sich ein

Loch befindet; durch dieses ist ein Riemen ge-

zogen, welcher am Giirtel befestigt ist. Urn das

Schwert, welches mehr nach vorne am Ober-

schenkel gesessen zu haben scheint, festzuhalten,

ist am unteren Ende der Scheide auf deren Riick-

seite ein langerer Riemen durchgezogen, welcher

mit seinem einen Ende in eine Schlinge, mit

dem anderen in einen Schlangenkopf auslauft;

IX 3, 3 und falsch datiert Cod. Theod. VIII 5, 3

;

vgl. Ztschr. f. Rechtsgesch. X 248) , Consul 340.

Ein salomonisches Urteil von ihm bei August,

serm. dom. in mont. I 50 = Migne L. 34, 1254.

Da das Landgut Bauli bei Misenum aus seinem

Besitz in den des Orfitus (Praef. urb. 354) iiber-

ging, scheint er mit diesem , vielleicht als Schwie-

gervater, in verwandtschaftlicher Verbindung ge-

standen zu haben. Symm. epist. I 1, 3. 5.

[Seeck.]

"Ateivog. Dioskorides (IH 43) sagt, dass a.

oder axovog auch fiygtov fiaodixor, von den ROmern

(bxi^daxgovfi, wenngleich dieser Name sonst nicht

nachweisbar ist, genannt werde ; es sei ein Kraut

mit diinnen Zweigen, werde zu Kranzen gebraucht

(ebenso der der Zeit nach unbekannte Arzt An-

dron bei Athen. XV 680 d), sei dem mxtfiov ahn-

lich, aber behaarter und wohlriechend; bei einigen

werde es auch in Garten gezogen ; ein davon be-
<iem anaeren in einen ocinaugeiiis.upi ausiamn, « oiuo ™ «^" """""" & & ii,

—
,.n

dieser Riemen wild um den rechten Oberschenkel 20 reiteter Trank stille Bauch- und Monatsfiussj es

geschlungen mid sein freies Ende durch die

Schlinge gezogen. Ein derartiges ,goldenes'

Schwert , d. h. wohl mit vergoldetem Griff und

goldener Scheide, trugen die Perserkonige und

verliehen es als Auszeichnung (Herod. VIII 120.

Xenoph. anab. I 2, 27. 8, 29). Auch bei den

Kaspiern (Herod. VII 67) und den Skythen (Herod.

IV 62) wird der a. als Waffe genannt, bei letz-

teren genoss er als Symbol des Kriegsgottes gott

heile auch aufgelegt Anschwellungen der Driisen

an der Scham und die Rose. Von ihm weicht

Plinius (XXI 174) insofern ab, als er sagt, dass

die Agypter die d. als Kranzblume und Gemilse

pflanzten, und dass sie den Monatsfluss und das

Harnen befordere. Man hat dieses Kraut fiir

den Bergthymian, Thymus acinus L., Calamintha

acinos Benth., gehalten, nur S prengel (in seinem

Commentar zu Diosc.) erklarte sich dagegen, in-
teren genoss er ais ovmuoi ues li-negsguu^cs S uuu- uuuuin.mn.^ <-« ^^™v_

w.-.™.™ ___.,,._, _
liche Verehrung was Ammian (XXXI 2) auch 30 dem er falschlich bestritt, dass dieser wonlnecnend

von den Alanen berichtet. Aus den skythischen

Konigsgrabern in Siidrussland sind mehrere der-

artige Schwerter zu Tage gekommen, ein prach-

tiges Beispiel ist der 1882 bei Vettersfelde in

der Mark gefundene, jetzt im Berliner Museum
befindliche, welcher wie die anderen Waffen- und

Schmuckstucke desselben Fundes um 500 v. Chr.

von einem pontischen Griechen fur einen skythi-

schen Grossen verfertigt ist; sein Griff ist ganz

sei, und meinte, dass er fur die angegebenen

Zwecke zu unbedeutend sei. Er entschied sich

lieber fur Ocimum pilosum Willd. oder Ocimum

suave Willd. = Ocimum urticaefplium Roth.; doch

sind diese bei Boissier (Flora orientalis IV 1879,

539) nicht fiir Griechenland und den Orient ange-

geben. Auch K. Koch (Die Baume und Straucher

des alt. Griechenl. 109) hielt es fiir einen sonder-

baren Zufall, wenn Dioskorides unter a. den
scnen (jrossen venerngr ist; sein uriu isi gaut u«»i uuia.n, .i„..i. ^^.^ ™

, V i.-IZ

mit Goldblech belegt, seine am unteren Ende 40 LimuSschen Thymus acinus verstanden
_
hatte

„_ \-± ._i. .u m ^™ i ,.«i.3rt«a -ftililfn ^i^li ia^rtpli wpder veranlasst. die a. nocl
nicht ganz erhaltene . 19 cm. lange goldene

Scheide tragt auf der Vorderseite reichen Schmuck

von Tiergestalten ; vgl. Furtw angler Der Gold-

fund von Vettersfelde, 43. Berliner Winckel-

mannsprogramm 1883, 32ff.. welcher darauf auf-

merksam macht, dass das eigentumliche herz-

ffirmige Griffende des Schwertes sich ausser bei

diesen skythischen Schwertern nur noch auf

anderen in Sibirien , am Ural , an dessen west-

fuhlte sich jedoch weder veranlasst, die a. noch

das mxifiov (S. 111. 112) des Dioskorides naher

zu bestimmen. Dagegen lasst W0 nig (Die Pfl.

im alt. Agypten 1886, 222. 242) wieder die Wahl

zwischen Ocimum pilosum und Thymus acinos

L., arabisch Zatar. Die meiste Wahrscheinlich-

keit hat demnach die zuletzt genannte Pflanze

fur sich. [Olck.]

Akiris, Fluss in Lucanien, entspringt im
anaeren m oioinen, am urai, an uessen wesi- auhsj »"™ " ^"^""»—

i /» -j--T

lichen Abhangen gefundenen Schwertern wieder- 50 lncanischen Apennin bei Marsico nuovo (Acidn),

n i ,

do
!„,-,„ „,ar,;~ nf.rrlUcli vnn TTpTaclea miin-

findet. [Droysen
;

Akinasis ('Axlvaotg oder 'Axivdatj; Arr. peripl.

7, 5), Fluss an der kokhischen Kiiste nordlich

vom Akampsis und 90 Stadien vom Hafen Ba-

thys fjetzt Batum); der heutige Chinos-tsqali in

der Kiistenlandschaft Guria. der bei dem Berg-

dorfe Chino entspringt. [Tomaschek.]

Akindynos (Aeindynu^i. 1) Aeindymis Auq.

lib. ab epist. Latinis. CIL VI 8609.

[v. Rohclen
n

urbi

354.
2) Septimius Acindjmus, Praefectu

13. Marz 293—10. Jan. 295. Chronogr. v

Symm. epist. I 1, 3.

3) Septimius Acindynus, Sohn des Vorher-

gehenden (Svmm. ep. I 1. 3), Vicarius Hispania-

rum (CIL II 4107), Praefectus praetorio Orientis

338—340 (Aegvptische Urkunden aus dem Berliner

Museum. Griech. Urk. II 21. Cod. Theod. II 6, 4.

136 km. lang. wenig nordlich von Heraclea miin-

dend. jetzt Agri (Strab. VI 264. Plin. IH 97;

hiiufig genannt in den Tabulae Heracleenses

Kaibel IGI 645). [Hiilsen.]

Akis fTheokr. I 69; Acts Ovid. met. XIII

885. Sil. It. XIV 221f. Anthol. Lat, I 148 Bunn.

Vibius Seq. 2 B.; bei Serv. Eel. IX 39 auch

AeiKus). 1) Fluss Siciliens, am Fusse des Aetna

ent^pringend, sprichwortlich wegen seiner Kalte.

60Solin. 5, 17. Apost. I 96, vgl. Ill 12. Diog. II

74. Arsen. II 54. Jetzt Fiurne di Jaci.

[Hiilsen.]

2) In der Sage Sohn des Faunus (Pan) und

der Nvmphe Symaithis. Er war der Geliebte

der Galateia (s. d.). Dadurch erregte er die

Eifersucht des Poh-phemos , der ihn, als er ihn

bei Galateia traf," durch einen Felsblock zer-

triimmerte. Darauf wurde A. in den Fluss Akis
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verwandelt. Ovid.

VII 37. IX 39.

Akithios

met. XIII 749ff. Scrv. Eel.

[Wentzel

Akko 1172

Akithios, kleiner Fluss der Westkiiste Sici-

liens bei Ptol. Ill 4, 5 zwischen Lilybaeum und
Mazara, vielleicht Fiume di Marsala. Holm Zur
Berichtigung der Karte des alten Siciliens, Progr.

Liibeck 1866, 15. [Hlilsen.]

'Axxafiixov xstxog, nach Steph. Byz. eine von
den Karthagern gegriindete Stadt in der Nahe
der Saulen des Hercules, ungewiss, ob in Spanien
oder in Africa. [Joh. Schmidt.]

Akkanai s. Akannai.
Akkaron oder Akaron (Joseph. Ant. V 87.

128. 177. VI 30. Makk. X 89. Euseb. u. Hier.

Onomast. ed. Lagarde 218; hebraeisch'Ekron Jos.

XIII 3), die nordostlichste Stadt der philistaei-

schen Pentapolis; das heutige'Akir, 5
/4 Stunden

Ostlich von Jebna (Jamnia), ca. 4 Stunden sud-

lich von Jafa (Baedeker Palast. u. SyrienS 162.

Ebers u. Guthe Palastina II 178).

[Benzinger.]

Akketa (nur Dat. 'Axxt/zrj Zosim. Ill 28),

Stadt Assyriens. [Fraenkel.]

Akkilaion , Stadt in Phrygien , am Tembris
zwischen Midaion und Germa, nahe der Ostlichen

Grenze der Provinz Asia, jetzt Alpi; im District

Krasos? Ramsay Asia Min. 225. 435. Mfinzen
Head HN 556. [Hirschfeld.]

Akko ['Axxm), nach Klearch bei Zenob. (Didym.)
Ill 96 Ath. (= Ps.-Plut. 65, Paroemiogr. I 331
Gott. , vgl. Crusius Anal, ad Paroemiogr. 83)
eine von den eat /j.o>giq Sia/iefiXrjftivoiv, rjv (paoir

ESOJiTQi^Ofisvrjv zfj uxovi dig ezigq dtaleyco&at
;

die vollstandigere Pariser Recension (53 p. 21
Gott.) fiigt hinzu evfiev xal zo dxxi£eo&ai jieqI

(nagd Finckh) ravztjv Ae)J%&ai. Ein anderer

Streich der A. wird vorangeschickt bei Sueton
.-icgi jj/.aaqyrjfiicbv (Miller Mel. p. 422) und
Boethos Schol. Plat. Gorg. p. 497 A: zavztjv di

Xal UJTO TOV COZOV Xaflskoflf.VTjV $OlfJ.dziOV d[l<pi£-

oaodai yaoiv rjfdeQyov sl'g re zo xdzoTizQov dbro-

(Sktviovaav savrfj laXeiv ; dazu im Platoscholion

Citate aus Hermipp Iv 'A&rjvag yovaig (I 224 K.)
und Amphis iv zai ofiowbfxm avzfjg Sgd/uazt,

d. h. der 'Axxoi (II 236 K.), s.' L. Cohn De Ari-

stoph. Byz. et Suet. Tranqu. p. 351. Endlich
erfahren wir bei Gelegenheit eines Komikercitats
im Etym. M. p. 49 (= Apostol. 667 p. 413 Gott.)

dxxi-ouol . . . alio 'Axxovg zirog Za/iiag, dass man
die A. nach Samos setzte, d. h. aus samischen Uber-
lieferungen kannte {'Axxovg zijg xal Aa/iiag ver-

mutet freilich Z i e 1 i n s k i quaest. com. 46 , 2

fur die forties, mit Unrecht, zumal in der ange-

fiihrten Zenobius-Reihe auch sonst auf Samos
Bezug genommen wird. vgl. 92 Ath. = 61 Gott.),

wie die venvandte Gello als Lesbierin gilt. Wes
Geistes Kind diese A. ist , zeigt Chrysipp bei

Plutarch de Stoic, repugn. 15 (Baguet p. 274):
tov Tieoi- x6>v vtzo zov {/sov xo'/.doeoiv t.oyov, dig

oi'dkv diacfsoorra zijg Axxovg xal zfj; 'Aktptzovs,

Si ojr zd naibdota zov xaxooyoknv at yvratxrg

dreigyovotv ; wie Gello und Lamia, war also A.
ein Popanz , mit dem man Kinder schreckte.

Roscher (Lex. I 210) zieht den Xamen zum
lakon. dxxdg = doxo; und vermutet , A. sei

ein Gespenst mit einem Sacke oder Schlauche,

dazu dienend , die unartigen Kinder hineinzu-

stecken; die ,Geschichte von der albernen Prau'

sei erst spater erfunden. Die Schwachen dieser

Vermutung sind gut nachgewiesen von Zielinski
quaest. com. 45, 3. Zielinski stellt die An-
sicht auf, dass A. (wie Myllos, Macco u. a.)

ursprunglich eine komische Maske der dorischen

Komodie gewesen sei : quam cum eximiae fuisse
turpittcdinis eonsenlaneum sit, facile intelligitur,

quomodo in mentem venerit nutricibus . . ., ut
eius opera . . . paedagogices compendia facerent.

10 Aber die von Zielinski (46, 2) mit Unrecht
wegconjicierte Uberlieferung weist nach Samos ;

auch ist die Annahme, dass eine harmlose ,dumme
Person' der KomOdie diese neue Rolle bekommen:
habe, nicht so einleuchtend, wieZielinski glaubt,

und kann durch die gleiche Hypothese beim fiog-

/wXvxeTor nicht gerechtfertigt werden. Die alteren

Forscher haben sicher mit Recht in A. eine Spuk-
gestalt gesehen, wie die Empusen oder Lamien.
Auch die Uberlieferung von ihrer Dummheit stimmt

20 dazu. Die niederen Damonen Ziehen dem Men-
schenwitz und der Menschenkunst gegeniiber meist
den kiirzeren. Die Satyrn verbrennen sich am
Feuer (Aesch.), Silen wird trunken gemacht und
gefesselt, Polyphem geblendet, dem Triton, der
die Frauen von Tanagra belastigt, stellt man
einen Mischkrug siissen Weines ans Ufer und
iiberwaltigt ihn in der Trunkenheit (Paus. IX
20, 3. Philol. XLVin 216, 49). Wie ein Nach-
klang solcher Satyrsagen klirigt die Fabel vom

30 Satyr-Affen (Aesop. 64 H.) und die Jagdgeschichte
bei Klitarch (Diod. XVII 90. Ael. n. a. XVII 25
= fr. 16 p. 80 M.), wonach man die Kerkopi-
theken fangt, indem man ihnen Kleider, Schuhe
und Spiegel hinlegt , die mit Leim bestrichen

oder mit Fangeisen versehen sind. Reicher fliesst

die verwandte Uberlieferung in der modernen
Folklore. Den ,wilden Leuten' geht es wie dem
Silen und Polyphem (Mannhardt WFK I 96ff.

II 150ff.). Mit Kleidern und Schuhen, die man
40 ihnen darbietet , kann man sie verscheuehen

(Mannhardt I 80. Zingerle Sagen 427). Der
Spiegel ist ihnen ein ratselhaftes Instrument;
wenn eine Fangge oder ein Alp kommt, lasst

man ihn sein eigenes Bild im Spiegel sehen, um
ihm die Meinung beizubringen , es beflnde sich

in der Menschen Gesellschaft ein anderer Alp
(Laistner Ratsel der Sphinx I 208); ein Ritter.

der den Lindwurm von Wurmlingen erlegen

wollte, behangte sich rundum mit Spiegeln : als

50 der Lindwurm sich selbst erblicktc , glaubte er,

es sei ein Kamerad, und kam freundlich heran
(E. Meier Deutsche Sagen aus Schwaben I 210).

Der Zug von dem halfcfertigen Kleide kOnnte
ahnlich aufzufassen sein. Doch hat v. Wilamo-
witz (Herm. VTI 141) sehr hubsch vermutet, dass

in der Athene-KomOdie des Hermipp ein Wett-
kampf im Weben stattgefunden habe ; die fr. 7 K.
erwahnte Akko sei die Gegnerin der Athene ge-

wesen. Auch dafiir wfirde alte und neue Mar-

60 chenuberlieferung Parallelen bieten. Die ,Seli-

gen', ,Fanggen' (Mannhardt I 65. 101. 104)

stellen den Bauerinnen Aufgaben im Weben und
Spinnen (Laistner Ratsel d. Sphinx II 176. 275);

auf der anderen Seite lassen sie sich aber auch

selbst von klugen Frauen zu solcher Arbeit an-

lialten (Mannhardt I 65. Laistner II 176f.j.

Jedenfalls sind beide Ziige mit dem spukhaf-

ten Charakter der A. gut zu vereinigen.

1173 Aklemon Akmonides 1174

Die Etymologie des Namens bleibt unsicher.

Die von Roscher und Zielinski empfohlene Be-

ziehung auf daxog erscheint nicht mehr haltbar.

Der Bedeutung nach zulassig ist die Gleichstellung

mit sanskr. akka ,Mutter', ,Mummel' (Roscher
Lex. I 5 , 63. F i c k Worterb. «) , zu dxxi&iv

ware dann agxaioXoysiv, dQyaiozr\g zu vergleichen.

Doch kann das hh auch durch hypokoristische

Verdopplung entstanden sein (Baunack Stud.

I 60), wie in Aixxu> Oeoxxm Scvoxxoi u. a.; 10

man mtisste den Namen dann zu einem Compo-

situm stellen , wie jl/oo/ia> zu MogfioXvxtj ; vgl.

AxdSt],uog, "Axaxog, 'Axar&a>, Axeooi u. s. w. Zu

weiteren Combinationen wiirde der inschriftlich

erhaltene Name MvXaxxw (Baunack Philol.

XLVIII 418) Anlass geben (zu fivlag Miihlstein),

da die Partnerin der A. 'A'/.yiza> heisst, s. d.

[Crusius.]

Aklemon (Ax/jfimv), Name eines der beiden

Kerkopen (s. d.) in der Erklarung des Sprich-20

worts fit] ov ys /isi.afuzvyov zv%oig (so Zenob. 5, 10)

bei Nonnos ad Gregor. Naz. I 39 (— Wester-
man n Mythogr. 375, 10ff.). Tzetz. chil. V 81

(daneben hat die Lesart Akmon bei Palaeocappa =
Eudocia 72 p. 47 [80 Flach] wenig Bedeutung).

Quelle ist nach Nonnos Dios 6 vjzofivrifiazwz^g,

nach Westermann Lehrer des Harpokration

(Schol. Ven. A II. IX 453). Aklemon und Passalos

sind SOhne der Memnonis, deren Warnung sie so-

freilich dasselbe Beiwort auch Kronos (XAqwv

cod.) erhalt. Und zwar heisst der Himmel Sx-

fimv mit Riicksicht auf seine dxduaroe <pvoig

(Eustath.). Eine Parallele zu axfuor = Himmel
und = Ambos bietet das Sanskrit und Zend,

wo ebenfalls acman (= &x/mov) einerseits Ambos,

Hammer, Stein, andererseits Himmel bedeutet;

vgl. Curtius Grdz. d. gr. Et.a 131. Preller-

Robert Gr. M. I 39, 3.

2) Einer der idaeischen Daktylen (s. d.), s.

die Verse der Phoronis im Schol. Apollon. I

1129 (fr. 2 Kinkel), woraus Boeckh Mann. Par.

Ep. 11 Z. 22 (freilich nicht vollig sicher) er-

ganzte. Strab. X 473 (Apollodoros). CIG 2374.

Personification des Ambos, wie auch Ovid. fast.

IV 288 einer der Kyklopen Akmonides heisst.

Identisch ist mit diesem yor/e vermutlich der

von Nonnos Dionys. XIII 143. XXVIII 213 u. 0.

genannte Korybant.

3) Gefahrte des Aineias, Verg. Aen. X 128,

nach Servius Sohn des Klytios aus Lyrnessos.

4) Gefahrte des Diomedes, wegen Schmahvm-

gen gegen Aphrodite in einen weissen, schwan-

ahnlichen Vogel (vgl. avis Diomedia Plin. X
126) verwandelt. Ovid. met. XIV 484—509.

5) Sohn des Manes, der Hauptgottheit der

phrygischen Stamme, Grander der Stadt Akmo-

nia in Phrygien und Eponymos des 'Ax/xoviov

aloog am Thermodon (s. Steph. Byz. s. Ax/iovia

lange verachten, bissiedasAbenteuermitHerakles30und Aoiarzog TteSlov) und nach Schol. H. Ill 189

ficiatuivyos bestehen. [Hiller v. Gaertringen.

Aklys (aelys), eine nur bei romischen Dich-

tem (Verg. Aen. VII 730. Sil. Ital. Ill 362. VIII

550. Valer. Flacc. VI 99) erwahnte leichte Wurf-

lanze , an deren Schaft ein Riemen befestigt

war, und deren der Krieger mehrere fiihrte. Ser-

vius (Aen. VII 730) weiss nichts Sicheres iiber

diese Waffe anzugeben; ob der Name barbarisch

ist oder mit dem griechischen dyxvllg zusammen-

hangt, muss unentschieden bleiben. [Droysen.]

Akme. 1) 'Axixrj uohg (var. "Af(fSr] , Ptol.

VI 7, 6), Stadt an der Westkuste Siidarabiens,

im Lande der Kassaniten, von Sprenger (Geogr.

Arab. 45) mit dem Seehafen des Districtes Hakam,
der gewOhnlich Gazan heisst, identiflciert.

[D. H. Miiller.]

2) Acme, Sklavin der Kaiserin Iulia (Livia),

Joseph. Ant. Jud. XVII 134ff. : Bell. Jud. I 32,

6. 33, 7. [v. Rohden/

Vater des Mygdon, welcher gegen die Amazonen

kampfte.
' ' [Hoefer.]

6) Acmon Cotiaeensis ist ein von Teuffel

u. a. gebilligtes Autoschediasma Th. Menkes bei

Isidor. orig. I 39: has (fabulas aesopias\ pri-

mus immisse traditur Alemon Crotoniensis,

wejl — Kotyaion in Phrygien als Geburtsstadt

Aesops bezeichnet und die Fabel aus Phrygien

(s. Akmonia) abgeleitet werde ; noch abenteuer-

401icher W. Hertzberg Babrios (Halle 1846) 125f.,

nach dem gar .ein confuses Geriicht von Lokman(!)

zu den Ohren des Bischofs von Hispalis gedrungen

sein konnte'. Isidors Notiz geht (wohl fiber

Sueton) auf hellenistische Quellen zuruck; es

kann kein Zweifel sein, dass in ihr der Pytha-

goreer Alkmaion von Kroton gemeint ist (s. d.).

S. Crusius Wochenschr. f. kl. Philologie 1891,

Sp. 621 und den Art. Fabel. [Crusius.]

Akmonia fAx/uovia). 1) Stadt in Phrygia

Akmenai ('Ax^val), Name von Nymphen, 50 Pacatiana an der Strasse von Dorylaeum nach
" " •

- - - - Philadelphia, 35 Millien nordwestlich von Koty-

aion (Cic. p. Flacc. 15. Ptol. V 2, 24. Steph.

Bvz.: bei Hierokl. 667 Axfiwva und auf der

Tab. Peut, Agmonia), nach Plin. V 106 zum Ge-

richtssprengel von Apamea gehOrig. Jetzt Ahat-

toi. Hamilton Research, in Asia min. I 113ff.

die in Olympia einen Altar hatten, Paus. V 15, 6.

[Wernicke.]

Akmon ('Axficov). 1) Im Gegensatz zu Hesiod

Theog. 126f. Sohn der Gaia und Vater des

Uranos nach Hesiod im Schol. Simm. bei Jacobs
Anth. Pal. VII p. 8 (nach Bergks unsicherer

Vermutung zu Alkman fr. Ill stammt der Vers

aus der Titanomachie) ; so auch Alkman fr. Ill

(Eustath. II. 1154, 25), daher Uranos 'Axftoridys

heisst bei Antimaciios fr. 35 Kinkel (Plut. Quaest. 60

Rom. 42), Kallim. fr. 147 (Et. M. 49, 48; vgl.

dazu Reitzenstein Ined. poet. Gr. frgm. I

Rostock 1890 p. 12). und Eros ebenso Anth.

Pal. XV 24, 1 ; vgl. Cornut. 1. Nach anderen

ist A. — Aither oder Okeanos (Cramer An. Ox.

75, 12; vgl. Bekker Anecd. I 367. 12. Hesych.

s. 'Ax/iovlbrfg), Name des Uranos selbst aber bei

Eustath. 1150, 59 und Hesych. s. "Axfiwv , wo

koi. „ --- - -

Franz Funf Inschr. S. 6ff. Ramsay Asia Mm.
138.434. Miinzen Head HN 556. Inschriften CIG

3858ff. Le Bas III 749ff. [Hirschfeld.]

2) s. Acmonia.
Akmonides ('Axfiovidtjg). 1) Ein Kyklop.

Ovid. fast. IV 288; bei Vergil. Aen. VIII 425

Pvrakmon.

2) Patronymikon a) des Uranos, Antimachos

frg. 35 K. Kallimach. frg. 147 Schn. Hesych. s.

Axuojv: b) des Eros, Simias alae Amor. p. 69

Haeb.; c) Beiname des Charon (?): Hesych. S.

Akmon Nr. 1. [Knaack.]
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'Axoijv fiaerveEiv, Zeugnis vom Horensagen, XIX 1 84f.) , und dessen Angaben bereits Erato-
war nur gestattet, wenn die Person, deren Aus- sthenes seiner Beschreibung des kaspischen Mee-
sage bezeugt werden sollte, verstorben war. res zu Grunde gelegt hatte (s. Berger Geogr
Demosth. LVI[ 4; (Demosth.) XLVI 7. XLIV55, Fragm. d. Eratosth. 323ff.). Fiir den Stadiasmos
die letzte Stelle ist freilich verdorben. Beispiele

:

des Patrokles aber bildete den Ausgangspunkt
Is. VIII 14. (Demosth.) XLIII 36ff. 42ff. Vgl. die Miindung des Amardos (Sefid-Rud) , der die
Schoemann-Lipsius Att. Proc. 878. Wohnsitze der Marder (Amarder) im Westen be-

[Thalheim.] grenzte (Roesler a. a. 0. 194. K. J. Neumann
Akoites ('Axohys). 1) Nach Ovid (met. Ill a. a. 0. 171. 174). Ptolemaios (VI 2. 2) legt

582ff.) Solm eines armen Fischers aus Maeonien 10 nun die Amardosmiindung unter 860 30' Lange
und Steuennann eines Schiffes, auf welches von und 410 30' Breite: A. liegt also 10 45' ostlicher
den Genossen bei einer Landung in Keos ein und 10 15' siidlicher als diese. Der Langendiffe-
schlaftrunkener sehoner Knabe gebracht ward, renz zwischen den beiden Punkten entspricht eine
den sie mit sich f'ortfuhren wollten, obwohl A., Entfernung von 660, 6 Stadien, da die Breite
einen Gott in ihm erkennend , sich dem wider- eines Langengrades unter 41« nordl. Br. bei Pto-
setzte. Als sie nun abfuhren und der Knabe lemaios, der den Erdumfang zu 180 000 Stadien
erwachte, verlangte er zuruckgebracht zu werden, annahm, 377l/

2 Stadien (500 • cos. 410 = 500 •

was die SchifFer versprachen, aber nicht zu hal- 0, 755), ls/
4
o aiso 660, 6 betragen musste. Er-

ten gedachten. Da that plotzlich Dionysos — hoht man diese Zahl um i/
5 , um den Kriim-

denn er war der Knabe — seine Macht kund

:

20 mungen der Uferlinie , die am Siidgestade des
Wemreben schlangen sich um das Schiff, und kaspischen Meeres ganz unbedeutend sind, sowie
der Gott stand da mit Weinreben urns Haupt, der von Ptolemaios um mindestens i/

8 zu hoch
den Thyrsos schwingend, Tiger, Luchse und Pan- angesetzten Breitendifferenz Rechnung zu tragen.
ther erschienen, und im Wahnsinn sprangen alle so erhalten wir rund 800 Stadien (= 148 km.)
Schiffer in Delphine verwandelt ins Meer. So als wahrscheinliche Angabe der Entfernung zwi-
erzahlt Dionysos unter der Maske des Akoites schen der Mundung des Amardos und A., die
das Abenteuer dem Pentheus. Nennt Ovid den Ptolemaios in dem von ihm benutzten Periplus
Maeonier A. einen Tyrrhener (696), so folgt er vorfand. Zweifelhaft bleibt aber nur, ob die
hienn der alten Sage (Herod. I 94), wonach die Amardos-Miindung des Ptolemaios identisch ist
Etrusker ein Volk mit den Tyrrhene™ und aus 30 mit der jetzigen Sefid-Budmundung unter 500
Lydien nach Italien gekommen waren; vgl. 11' 44" Ostl. L. Greenwich und 370 24' 14" nordl.
Haupt zu 583. Die Sage liegt schon im VII. Br. (russische Admiralitat) , oder ob nicht die
homenschen Hymnos auf Dionysos vor ; in we- viel starker hervortretende Lagune (Murdab) von
sentlicher Ubereinstimmung mit Ovid erzahlt Anzali (Enzeli) (490 27' 50" Ostl. L. Greenwich
Hygin (fab. 134), der mit Ovid auf eine gemein- und 37© 28' 45" nordl. Br. nach russischer Ad-
same hellenistische Quelle zuriickgeht; s. Cru- miralitat), in welche sich ebenfalls Arme des
sius im Philol. N. F. II 193—228. Sonst vgl. Sefid-Rud ergiessen, von Patrokles fiir die eigent-
noch Apd. Ill 5, 3. Aglaosth. bei Hyg. Astr. liche Ausmiindung des Flusses gehalten worden
II 17... Serv. Aen. I 67. Myth. Vat. I 122. II ist. Je nachdem man sich fur die eine oder die
171. TJber die yerstummelten Worte Hygin. fab. 40 andere Alternative entscheidet, gelangt man in
135 (Akoites, Vater des Anchises) s. Robert Bezug auf die audi nur approximative Lage von
Bild und Lied 194. Bildliche Darstellung auf A. zu einem vollig abweichenden Resultat. Im
dem Fries des Lysikratesdenkmals zu Athen, von ersten Falle erreicht man, langs der Kiiste tastend,
Ovid in mancherlei Beziehung abweichend, s. einen Punkt etwa 10—15 km. Sstlich von der
Baumeister Denkrnaler II 838ff. Mundung des Flusses Calus (bei den Arabern

2) Euanders Waffentrager und nachher der &ilus) , der die Grenze zwischen zwei Bezirken
Gefahrte seines Sohnes Pallas. Verg. Aen. XI der jetzigen Previnz Mazandaran, Kalarustaq im
30- 85. [Hoefer.] Westen und Kugur im Osten bildet (s. Melgu-

Akola CAxola), Stadt am Sudufer des kaspi- nof Das siidliehe Ufer des kaspischen Meeres
schen Meeres, Ostlich vom Flusse Amardos (s. d.), 50 od. die Nordprovinzen Persiens 211. 213). Im
dem jetzigen Sefid-Rud (d. i. weisser Fluss), im anderen Falle kame man nur bis Khurramabdd,
Gebiete der Marder (Amarder). Sie wird von Ptole- der Winterhauptstadt des Districtes Tangabun
maios in dem die Beschreibung Mediens enthalten- (Kiepert: Tunakdban), der unmittelbar west-
den Abschnitt (VI 2, 2) verzeichnet und ' unter lich von Kalarustaq liegt. Uber die Lage von
880 15' Lange und 400 15' Breite gelegt. Be- A. lasst sich also nichts Bestimmteres sagen.
trachtet man die im Anfang jenes Abschnittes als dass es an der Kiiste im westlichen Teile
(§ 1 u. 2) aufgeftihrten Ortsbestimmungen, unter der jetzigen Provinz Mazandaran gelegen haben
denen audi die von A. steht. im Zusammenhang. muss . der damals zum Gebiete der Marder ge-
so wird man keinen Augenblick im Zweifel dar- horte : denn diese sassen an der Kiiste zwischen
uber sein konnen, dass dieselben aus den Ent- 60 Sefid-Rud im Westen und den Hvrkanern im
femungsangaben eines Periplus berechnet worden Osten (s. u. Mardoi). An den Namen A. lassen
sind. Und da kann es sich nur um den Fahrt- sich einige Vermutungen kniipfen. Im Iranischen
bericht des Patrokles handeln, der als praefee- stehen Namensformen mit anlautendem kurzen
tus elassw des Seleukos Nikator und Antiochos «, als die alteren. neben solchen ohne a, als den
Soter (Phn. n. h. VI 58) zwischen 285 und 282 jiingeren, da dort anlautendes kurzes a im Laufe
v. Chr. die Kusten des kaspischen Meeres befuhr der Zeit lautgesetzlich abfallt (s. u. Amardoi und
(s. Roesler Sitzungs-Ber. Akad. Wien LXXIV Aparnoi); ausserdem giebt es, was ganz unbe-
1873, 184 und besonders K. J. Neumann Herm. achtet geblieben ist, ursprungliche Doppelformen
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mit anlautendem langen a und ohne dasselbe dicht deni Georgios Grammatikos zu, dem die

(s. Naheres u. Tgoxaztjv^ =AxQ<mazi)vn, Atur- vorhergehenden angehoren, s. Hanssen Philol.

vdtdn). Ganz abgesehen also von der ausserdem Suppl. V 205f. ['^US1U?;J

noch vorhandenen Moglichkeit einer fehlerhaften Aknnai (Axovai), Stadt und Haien m Bitny-

tjberlieferung muss bei der Erklarung von Na- nien am Pontos Euxeinos, nahe, anscheinend ost-

men, die mit a oder a anlauten, erwogen wer- lich von Herakleia (Plin. VI 4. Steph.Byz, Athen.

den, ob sie nicht zu solchen ohne a oder a ge- III 85 b. Schol. Nik. Alex. 41 ;
bei Eustath. zu

horen Nun tritt in Mazandaran in Hunderten Dionys. Perieg. 791 ist der Name ausgeiaUen);

von Ortsnamen als zweiter Bestandteil das Wort die Alten bringen den Namen mit dem der Schleil-

Mld auf, etwa mit der Bedeutung .Stadt' oder 10 steine oder der Pflanze Akonit zusammen.

Dorf. Auf einer alteren Sprachstufe lautete [Hirschteld.J

Kala hechst wahrscheinlich auf k aus , *Kalak,, Akonites ('Axcowzes), ein rohes Bergvolk bar-

und dies ist identisch mit dem sicher aus dem diniens bei Strab. V 225. [Hulsen.J

iranischen entlehnten armenischen K'alak', xohs. 'AxovitI, d. h. aviv dymvos coore «te

Identisch ist auch bis auf den Auslaut das ofters xovioaodxu (Suid.), von Athleten gesagt, denen

als Ortsname anftretende neupersische Kaldt, das der Siegeskranz zu teil wird, ohne dass sie einen

ein Appellativum ist mit der Bedeutung ,Burg' Kampf bestanden haben. Dieser Fall konnte

grosses Dorf'. *Kdlak aber ist durch Anfiigung eintreten, wenn der Antagonist vom Kampte zu-

des Suffixes k(a) aus einem alteren femininen Sub- riicktrat ; dies geschah das erstemal 01. 75
:
der

stantiv *Kala gebildet oder, da im iranischen ein 20 vom Faustkampf ernradete Theagenes wagte nicht

heller Vocal haufig an die Stelle eines dunkeln ge- den Agon im Pankration aufzunehnnen, woraut

treten ist, hinter k aber ein dunkler Vocal zwei- seinem Gegner, dem Mantmeer Dromeus, der

fellos das Ursprungliche war, *Kula, *KoU. Die- Sieg a. zugesprochen ward (Pans. VI 11, 4).

ses ist noch im neupersischen Kid, Dorf, erhal- Zur Zeit des peloponnesischen Kneges siegte der

ten, wo das auslautende a nicht durch Antritt Pankratiast Dorieus von Rhodos des Diagoras

des Suffixes vor dem regelrechten Abfall bewahrt Sohn, a. im Faustkampf an den Pythien (Paus.

worden ist. Wenn also auch nach dem oben VI 4, 1), vielleicht weil seme Antagonisten seme

Bemerkten die Annahme einer Nebenform *akula Uberlegenheit scheuten ; vgh die Inschnit seiner

(*dkold) neben *hM durchaus zulassig ist, so wird Statuenbasis Arch. Ztg. XXXV 189 und dazu

man doch in diesem Falle das A von Akola besser 30 Fouc a rt Bull. hell. XI 289ff. Einen Dioxippos

auf ein Missverstandnis des urspriinglichen Be- (Zeit Alexanders d. Gr.) ,
der im olympischen

richterstatters zuruckfiihren oder es durch die Pankration eitra pulvens wctumgeswgt hatte,

irrtiimliche Ubertragung des anlautenden A von malte Alkimachos (Plin. XXXV 168). Vgl. aucli

"Auava, das unmittelbar vorhergeht, erklaren. Auf das Siegerepigramm Bull. hell. VI 44 1: mtgarue

alle Falle aber erscheint es in hohem Grade a^axd. Ein Sieg a. konnte auch zuerkannt wer-

wahrscheinlich, dass in dem Namen A. ein Appel- den, wenn der angemeldete Gegner gar nicht oder

lativum steckt. das zu dem jetzt in Mazandaran zu split erschien, wovon Paus. V 21, 14 em ISei-

so gebrauchlichen Killd zu stellen ist. spiel aus 01. 218 erzahlt. Ahnhche Falle mogen

[Andreas.] ofter sich ereignet haben; vgl. Xenoph. Ages. VI

Akolutho8(M«o;.oti*o?).nachBergkPLGIII3 40 3. Hor. epist. I 1. 51 duleis sine puivere palma*.

p. 1097 Verfasser eines vonMatranga (Anecd. II Das Wort a. wird dann in iibertragener Bedeu-

571ff.) aus einem Barberinus herausgegebenen tung von anay^ri und avaipcoTi verwendet. Vgl.

Gedichtes tk t& pQovnaha dxokovVov zov yea/*- Krause Olympia 153ff. [Re'ifeh.J

uanxov. Bergks Annahme ist von Teuffel 'Axdvi-iov, auch axovirog (Hedyl. Anth Pal.

und Nicolai (III 341) adoptiert, und auch in XI 123), aconitum, ist eine von verscniedenen

die ,byzantinische Litteratur-Geschichte' von K. alten Autoren in durchaus verschiedenem Sinne

Krumbacher (§ 205, 2 S. 381) ubergegangen, gebrauchte Bezeichnung fiir eme giftige Pflanze,

obgleich Weil inzwischen unter Zustimmung von weshalb grosste Vorsicht in der Interpretation

Bergk (PLG HI* 362f.) dargethan hatte, dass der diesbeziiglichen antiken Stellen am Platze

die Verse vielmehr das Gratulationsgedicht eines 50 ist. Aus den von einander vielfach abweichen-

Schulers an jenen Grammatiker sind , und dass den Pflanzenbeschreibungen scheint soviel ner-

nach Andeutungen in V. 15ff. 70 der Adressat vorzugehen, dass hauptsachhch zwei Pllanzen-

den wohlbekannten Namen Ko/.ovdog tragt, nicht gattungen unter 'A. verstanden wurden: a) Aco-

den sonst kanm nachweisbaren Axokovdos (das nitum napellus L.. Eisenhut, Sturmnut, Monchs-

a ist aus dem Schluss des vorhergehenden Wortes kappe — so genannt wegen des helm- bezw. kap-

heriibergelesen) ; s. Revue critique V (1870) 401f. penformigen Aussehens des oberen Blutenkekn-

Der Gratulant ruhmt seinen Lehrer auch als blattes — . Giftheil, Venuswagen, Woltswurz,

Epiker; 4er Verstechnik nach steht das Gedicht Pflanzengattung aus der Familie der Ranuncu-

etwa auf einer Stufe mit Joannes von Gaza (6. laceen : sie hat glanzende , tief fiinfteibge Blat-

Jhdt , vgl. Crusius Comment, Ribbeck. 15. 1.60ter, bluht in ahrenfOrmigen ,
aufrechten Rispen,

Hanssen Philol. Suppl. V 205f.): Weil ver- die blaue, gespornte Blumen tragen, und enthalt

mutet also gewiss mit Recht, dass der angeredete ein sehr giftiges Alkoloid, das Acomtm, vgl.

yoauaaxixos der Epiker Kolluthos von Lvkopolis Leunis Svnops. 2. Teil 3 2. Bd. § 592, 20.

sei. Die Hexameter, die der stilverwandte Joan- Die Wirkungen einer Aconitinvergiftung auf die

nes den Anakreonteen seines Epibaterios voran- einzelnen Korperteile schildert Schol. Nic. Alex,

schickt (p. 342 B.), zeigen nonnische Technik, 13. Scribon. Larg. comp. med. 188. b) Doro-

wie die des Kolluthos. Studeraund und mit ihm nicum pardalianches L., gemeine Gemswurz, eine

Hanssen schreiben das in Frage stehende Ge- gleichfalls, doch weit minder giftige (vgl. Ga-
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len. XI 820) Pflanzengattung aus der Pamilie dortselbst weit verbreitete Species ist Doronicum
der Compositen, besteht aus perennierenden Caucasicum M. B.) zu deuten sei, ist mOo-licli
Krautern nut knolligem Wurzelstock und schlan- aber auch nicht mit Sicherheit zu erweisen

"
Bei

ken Stengem. Die Grundbiatter sind langge- Dioskorides (ahnlich bei Galen. XI 820) zeigt sich
stielt desgleichen die Bliitenkorbchen , die wenigstens eine sichere Spur von Unterscheidune •

btranl- und Scheibenbluten sind goldgelb. Leu- er spricht IV 77 von einem dxdvtrov, dagegen IV 78
nis a. a. O. §694, 51. Diese beiden von einan- von einem stuqov dxdvnov. Letzteres bezieht sich
der ganz verschiedenen Pflanzen wurden von den wahrscheinlich auf den „Sturmhut« , vgl Praas
alten Botamkern fast durchgehends verwechselt Synops. pi. fi. cl. 134. Dioskorides beschreibt (IV
Oder doch mcht scharf genug auseinandergehal- 10 78) die Blatter als denen der Platane ahnlich
ten

,
ganz zu schweigen von der grossen Zahl bios tiefer eingeschnitten, dabei viel kleiner und

derjenigen
,

die mit dem Worte 'A. eine klare dunkler gefarbt. Der Stamm ist kahl , ahnlich
Vorstellung uberhaupt mcht verbanden (vgl. wie beim Parrnkraut, ellenhoch und hoher, der
LenzBot. d. alten Gr. u. R. 609), sondern Samen sitzt in langlichen Schoten. Die Wur-
das Wort als Collectivnamen anwandten, ran zeln sind schwarz und gleichen den faserigen
lrgend em giftiges Kraut anzudeuten; so sind Teilen der Seekrebse. Die Pflanze hiess auch
aeomta bei Dichtern oft einfach „Giftkr&uter" xvroxrdvov oder lvxox%6vov . weil sie, in robe
(z. B. Verg. Georg. II 152) oder ,Gifttranke« Fleischstucke gesteckt, dazu diente, Wolfe und

>ll ^V-
„

T 147, Iuven
-
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X 25)- sonstige Raubtiere zu vergiften. Dagegen diirfte

Theophrast (h. pi. IX 16, 4ff.) beschreibt die 20 das, was Dioskorides IV 77W axovhov sa*t,
von ihm A. genannte Pflanze folgendermassen

:

einigermassen zu Doronicum pardalianches passen,
Das A. wachst teils auf Kreta, teils auf Zakynth. dessen Wurzeln, in grOsseren Mengen genossen bei
das meiste und beste aber bei Heraclea in Pon- vielen Tieren — beziiglich der Hunde und Wolfe
tus. Es hat em cichorienartiges Blatt. Die ist der Beweis erbracht, vgl. Diosc ed Spren-
Wurzel ist an Gestalt und Farbe einer Nuss gel II S. 608 — todlich wirken Die Be-
gleicn. In ihr steckt die Giftkraft, wahrend schreibung der Pflanze lautet : „ Sie hat 3 oder
Blatt und Frucht nnschadlich sind. Das Kraut 4 Blatter, welche denen der Saubrotpflanze (Enl-
ist medrig und dem Getreide ahnlich , aber der scheibe, cyclamen Europaeum L.) oder der Gurke
bame steht mcht in Ahren. Bs wachst iiberall, ahnlich, aber kleiner und etwas rauh sind (vgl.
vorzuglich aber auf felsigem Boden und wird 30 Plin. XXVII 9). Der Stengel ist eine Spanne
weder von Schafen noch von anderem Vieh ge- lang. Die Wurzel hat ihnlichkeit mit dem
Iressen. Zu seiner Wirksamkeit fordert es eine Schwanze eines Skorpions und glanzt alabaster-
besondere Zubereitung, die nur wenige verstehen. artig. Die Wirkung dieser Wurzel auf die Skor-
Mit W em oder Homgwasser eingenommen, er- pione ist so heftig, dass diese erstarren, so wie
regtes kerne Empflndung. Aber es kann so zu- sie von ihr beruhrt werden. Nahert man sich
bereitet werden

,
dass es den Tod in ganz be- den Erstarrten aber mit Hellebores (Nieswurz)

stimmter Zeit verursacht: in 2, 3, 6 Monaten, so werden sie wieder munter (vgl Plin XXVII
in einem Jahr, ja in 2 Jahren. Bin eigentliches 6). Das d. totet Panther (vgl Plin VIII 99
Gegengift ist noch nicht gefunden, doch suchen Xen. Cvneg. XI 2), Schweine, Wolfe und liber-
ate Eingeborenen dem Erkrankten mit Wein und 40 haupt alle Gattungen von Tieren wenn es inHomg zu helfen (vgl. Galen. XIV 139. XII 269). Fleischstucke gesteckt wird, die zum Frasse hin-
Das A. ist unwirksam, wenn man die Anwendung geworfen werden. Die Pflanze heisst auch mo-
ment versteht (§ 7). Dass diese Beschreibung datuayyjs (vgl. Plin. XX 50), xaaaooov (doch hat
zu unserem „Eisenhut" nicht passt, ist ohne Hippokrates II 133 K. . der xaaaooov als kiih-
weiteres einleuchtend (vgl. Praas Synops. pi. fl. lendes Mittel anffthrt, darunter vielleicht Schier-
cl. i\i. Billerbeck Flora class. 218, doch in- lingssaft, xwvuov, verstanden), Vn).v<p6vov, uvo-
consequent, vgl. 141). Denn erstlich ist Aconi- xxovov oder fyooyovov (vgl Plin XXVII 7 9
turn napellus L. weder auf Kreta (doch vgl. Lu- 10). « Die Beschreibung des Plinius stimmtnainent-
can. IV 322) noch auf Zakynth (Zante) wieder lich in den §§ 6—9 auffallend zu der des Dios-
gesehen worden

.
zweitens ist die Wirkung des 50 korides (IV 77) . wahrend die 88 4 5. 10 mit

Sturmhutes sicher lm Gegensatz zu der unsiche- mehr Wahrscheinlich keit auf den Sturmhut zu
ren Wirkung der Theophrastschen Pflanze, drit- beziehen sind. nicht auf die Gemswurz, so dass
tens hat die Wurzel auch nicht die Gestalt einer wir mit Bestimmtheit annehmen kOnnen , dass
JNuss (y.aovrf. xagvcp

, wofttr freilich Wimmer Plinius die beiden verschiedenen Pflanzen ver-
xagidi „SquiUenkrebs" conjicierte: doch auch so mengt und irrtumlich zu einer Darstellung zu-
bleiben noch Riitsel genug iibrigi. Uberhaupt sammengezogen hat. Denn wenn er gleich von
aber ist es sehr wahrscheinlich, dass Theophrasts vornherein betont (§ 4), das aconitum sei von
beschreibung nicht aus eigener Anschauung ent- alien Giften das am schnellsten wirkende, so <*e-
stand, sondern aus Vermengung und Zusammen- nugt diese eine Thatsache. urn hier an Doroni-
schweissung verschiedener ihm vorliegender Quel- 60 cum nicht zu denken. Aconit war das Gift, mit
lenangaben, die sich aber auf ganz verschiedene dem, wie der Ankliiger M. Caecilius behauptete.
ijirtpnanzen bezogen und nur den Namen 'A ge- Calpurnius Bestia seine schlafenden Prauen muhe-
meinsam hatten

.
wodurch sich die unplastische los umgebracht hatte. Allerdings ware es wun-

bcnilderung am besten erklart. Dass. wie Fraas schenswert. dass die Beschreibung des Theophrast
will, iheophrasts Pflanze als Doronicum parda- mit der des Dioskorides (IV 77), sowie des Pli-
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in einer H(ihe von nius in den mit Wahrscheinlichkeit auf das Do-4auu—dOdO" allenthalben in Unechenland, auch ronicum zu beziehenden Paragraphen wesentlich
.in der unteren Tannenregion

: eine gleichfalls mehr iibereinstimmte , als es der Pall ist was
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einige Gelehrte bewog, die Ausfiillung dieser fand sich aber in der Nahe von Heraclea Pon-

Klnft auf dem Wege der Conjecturalkritik an- tica. Plin. a. a. O. Hiermit stimmt uberein, dass

zustreben, vgl. Theophr. ed. Schneider III gerade von der Landschaft Herakleotis der Reich-

p. 805. Doch ist dieses Mittel entschieden un- turn an a. ausdriicklich hervorgehoben wird.

zureichend. Es ist ferner nicht unmoglich, dass Strab. XII 543. Vermutlich gab letzterer iiber-

die Benennungen naQdahayyJg („Pantherwurger") haupt erst die Veranlassung zur Entstehung jener

und ahnliche doch vielleicht ursprunglich auf Sage tiber den Ursprung der Pflanze. Der Name
Aconitum napellus gingen , welches jedenfalls &. wurde verschieden abgeleitet. Theophrast (h.

geeignet ist, die Tiere in viel kurzerer Zeit ab- pi. IX 16, 4) meint, die Pflanze habe ihren

zuwurgen , als Doronicum , dass diese Namen 10 Namen von Akonai (Acone), einem unfern Hera-

aber spater, d. h. in den meisten uns erhaltenen clea Pontica gelegenen hiigeligen Hafenfiecken

Quellen , irrtumlich zu Beschreibungen gesetzt im Gebiete der Mariandynen. Ebenso Theopomp
wurden, die gar nichts mit Aconitum napellus zu bei Athen. in 85 b (PHG I 311). Antigon. histor.

thun haben. Bei Nikander (Alex. 36—42) erschei- mirab. CXIX (131) — an beiden Stellen auch

nen die Ausdriicke fivoxrovov, xctQdahayx&t $r\fo>- die interessante Mitteilung, dass die Einwohner

(povov (zur Sache vgl. Schol. Nic. Alex. 41. Plin. von Herakleotis unter der schreckenvollen Regie-

XXVII 4. 9) , xd/xfiaQov oder xdpb^oQor (nach rung des Tyrannen Klearchos (Agatharchos), be-

dem Schol. a. O. = xaxqt pioqco avatoovv; anders vor sie die Strasse betraten, erst ein Raute-

Plin. § 9: nach ihm so genannt von der Ahn- decoct zu trinken pflegten, um, falls sie plotz-

lichkeit der Wurzel mit einem Seekrebs oder 20 lich ergriffen und zum Tode durch d. verurteilt

Hummer, eammarus) als Synonyma fur echtes a. wurden , trotzdem am Leben zu bleiben : das

Nach dem Glauben der " Alten war iibrigens nfyavov sollte namlich angeblich die Wirkung
Menschenkot ein wirksames Gegenmittel gegen des d. aufheben. Solin. 43. Plin. n. h. VI 4.

die entsetzlichen Polgen des Genusses des d. Nic. Alex. 41. Etym. Gud. Steph. Byz. s.

Das wussten angeblich auch die Panther , und 'Axovm. Nach andern kommt d. von axdvt], „weil

nur dann frassen sie notgedrungen d. , wenn sie es den Tod so sicher und schnell bewirke, wie

in unmittelbarer Nahe gleichzeitig Menschenkot der Schleifstein die Scharfung des Eisens(!)."

bemerkten. Nun iibten aber die Hirten den Plin. n. h. XXVII 10. Serv. Georg. II 152.

schlauen Streich, den Menschenkot an einem Schol. Nic. Alex. 41. Andererseits spielte man
Paden festzubinden und diesen fiber eincn Baum- 30 mit den Begriffen eos = earn (eautes, vgl. Auson.

ast hinwegzuziehen, so dass der Kot etwa 1 m. idyll. XII de histor. 11), und Plinius (a. O.) meint

uber dem Erdboden frei in der Luft schwebte. geradezu, der Name a. stamme wohl daher, dass

Hatte nun der Panther das d. gefressen und die Pflanze in tmdis cautibus (vgl. Ov. met. VII

wollte sich an den Genuss des Kotes machen, so 418) wachse, quas aconas nominant. DerZu-
zogen die Hirten den Faden schnell an, so dass satz mdlo iuxta ne pulvere quidem nutriente

der Kot in die Htfhe fuhr. Nun sprang der ge- weist aber hinwiederum auf eine Herleitung von

tauschte Panther, ohne aber seinen Zweck zu a-xovizC (eig. „ohne Staub"), vgl. Diog. Laert.

erreichen, in einem fort aus Leibeskraften so V 8. Letzterer Ausdruck war der Palaestra ent-

lange in die Hohe, bis er ermattet und vergiftet lehnt und bedeutet auch „kampflos, muhelos".

zusammenbrach. Aristot. h. a. IX 6. Schol. Nic. 40 Davon flndet sich d. kuhnlich abgeleitet im Etym.

Alex. 13. 38. Plin. n. h. XXVII 7. M. p. 46, ,weil das Gift jeden, der estrinke, miihe-

Aconitum napellus (= ,Riibchen" , von den los besiege und zu Boden strecke."

riibenfSrmigen Knollen, welche die Wurzel bilden), In der Nahe des portus Acone, veneno aconito

welches gegenwartig in den Gebirgen Sachsens, iHtus (Plin. VI 4) befand sich auch die acheru-

Schlesiens, Thiiringens, ferner im Schwarzwahl sische Hohle. Hiermit ubereinstimmend sagt

and in den Vogesen, namentlich aber bis zu den Nikander (Alex. 13), das d. wachse auf den Ays-

Randern des ewigen Schnees in den Alpen — Qtotks oy&m, also am bithynischen Acheron, wo
an Gebirgsbachen und in der Nahe der Senn- sich der gahnende Schlund befinden sollte, der

Mtten — wachst, scheint im alten Griechenland zur Unterwelt hinabfuhrte; hierzu passt die An-

nicht bekannt gewesen zu sein . wohl aber in 50 gabe des Schol. z. d. St. : 'Ayjga»> Sh xorauo; iir

Italien (vgl. Serv. Georg. II 152), wo sein haufl- 'HqaxX.ua rfj IIovzixjj . . . xal 6 X6<pog 'Axovi-

ges Vorkommen auf den vestinischen Bergen von rog /.eyszai. Aber auch nordlich und Cstlich vom
Dioskorides (IV 78) ausdriicklich bezeugt wird schwarzen Meere sollte d. wachsen. Im Skythen-

<ital. aconito oder napello). Fur ganz besonders lande hatte es Medea gepfliickt (Ov. met. VII

reich an giftigen Krautem galten indes im Alter- 407), und im kolchischen Zaubergarten ihrer Be-

tum die Kustenlandschaften des schwarzen Meeres, schiitzerin Hekate war es ein wichtiger Bestand-

in erster Linie Bithvnien. Pontus (vgl. Dier- teil. Orph. Argon. 925. Als Tochter der Nacht

hach Flora mythol. 196) und Kolchis. Das a. (Bacchyl. b. Schol. Apoll. Rh. Ill 467) und

sollte aus dem Geifer des liehtscheuen , wider- Erfinderin vieler giftiger Wurzeln und Arzneien

strebenden BtOllenhundes Kerberos entstanden 60 (Schol. Apoll. Rhod. fil 200. R o s c h e r Lex. I

sein (nach Auson. idyll. XII de histor. 10 aus 1894, 54ff.) fiihrte Hekate auch den Gebrauch

dem Blute des Prometheus), als ihn Herakles des d. ein. Diod. IV 45. MOglich ist, dass,

mit Gewalt aus der Unterwelt heraufzerrte. Ov. wie Dierbach (Flora mythol. 197) meint, Aco-

met. VTI 408—419. Plin. n. h. XXVII 4. Schol. nitum Camarum L. fur die Giftpflanze der Hekate

Nic. Alex. 13. Schol. Apoll. Rhod. H 354. Serv. zu halten ist, dessen Vorkommen wenigstens fur

Georg. II 152. Dionys. Perieg. 788ff. Pompon. die Gegend des Kaukasos — wo iibrigens auch

Mela I 103. M u r r " Pflanzenwelt i. d. griech. Aconitum anthora L. (Bluten gelb oder weissgelb)

Mythol. 219. Der Eingang zur Unterwelt be- wachst, vgl. Boissier Plor. orient. I 95 —
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durchMarschall vonBiebersteinbezeugt ist.

Eine septische Wirkung wurde den Wurzeln
beider Pflanzen (Aconitum und Doronicum) zu-

geschrieben (Gal. XI 756. 820. Theophr. h. pi.

IX 16, 5), wahrend Doronicum auch zu den
keine Schmerzcn verursachenden Augenheilmitteln
zahlte. Diosc. IV 77. Zahlreiche Gegenmittel
gegen das Gift des d. bei Plinius, z. B. XX 50.

132. XXII 18. XXIII 43. 92. 135. XXV 163.

XXVIH 161. XXIX 103. 105. XXXII 31.

[Wagler.]

Akontes [Axovxrjg), einer der Sohne des Ly-
kaon, Apollod. Ill 8, 1; sonst Akontios (Steph.

Byz. s. 'Axovuov). [Tnmpel.]

Akontcus. 1) Gefahrte des Perseus, der

ohne dessen Zuthun durch den Anblick des Gor-
goneion versteinert wird, Ovid, met V 200f.

2) Bin Latiner, der im Kampf gegen die Troia-

ner und Etrusker von Tyrrhenus getOtet wird,

Verg. Aen. XI 612f.
;

[0. Eossbach.]

Akontion. 1) To 'Axovxiov nannten die

Boioter nach seiner Form den langen schmalen
Bergriicken, der im Westen mit dem Hyphanteion-
gebirge zusammenhangt und auf seinem Ostlich-

sten Vorsprunge die Akropolis der am Abhange
bis in die Ebene sich herabziehenden Stadt
Orchomenos trug. Strab. IX 416. Plut. Sulla

17. 19. Schol. Dem. XIX 148. Denselben Na-
men fiihrten nach Steph. Byz. zwei Stadte, eine

Stabe (Gere), als wirklicher mit Spitzen ver-

sehener Speere (vgl. Antiph. II 2, 3). Dage-
gen hat das a. , das in dem kunstmassig aus-

gebildeten Pentathlon zur Anwendung kommt r

eine fest bestimmte Gestalt, fiber die uns das
Graffito eines jetzt in Berlin befindlichen Dis-

kos (Priederichs Kleinere Kunst u. Industrie
1273. Pinder Fiinfkampf Taf. B) — ein ahn-
licher im Brit. Mus. (Gaz. archeol. 1 1875 T. 35) —

10 und zwei panathenaeische Vasen in Leiden (Arch.
Ztg. XXXK Taf. IX 1) und London (Gerhard
Etrusk. und campan. Vasenb. Taf. A 5 u. 6. Joum.
of hell. stud. I Taf. VHL) sowie einige litterarische

Notizen Aufschluss geben. Demnach war dieses

d. — axcov heisst der Pentathlonspeer in dem be-

kannten Pentameter des Simonides, aiyvvvog in

dem Merkvers Schol. Plat. Anterast. 135 E — ein

leichter Speer (Luk. Anach. 32. Tac. dial. 10)
von etwas geringerer Lange als der Kriegsspeer

20— daher wird es auch dnoxofievg (-as) genannt,
Poll. HI 151. X 64. Etym. M. Hesych. Schol.

Pind. Isthm. I 22 — und hatte eine lange feine

Spitze (von einer Totung aus Versehen durch
das d. im Pentathlon erzahlt Plut. Per. 36 ; vgl.

Antiph. II 2, 3). In der Mitte des Schaftes war
eine aus Leder gefertigte Schleife (ayxv).rj ; Phi-
lostr. Gymn. 31. Kochly Philol. Versamml.
1869, 226ff. Daremberg et Saglio I 226f.)

angebracht, in welche man zwei Finger (gewohn-
in Arkadien (im Gebiete der Parrhasier, seit der 30 lich den zweiten und dritten) steckte , um so
Griindung von Megalopolis verlassen. Paus. VIII

27, 4) und eine auf der Insel Euboia.

[Hirschfeld.]

2) 'Axovtiov, der .Wurfspeer ; brachylogisch

:

der Speerwurf, eine Ubung der yv/xvixoi dyaivtg.

In der heroischen Zeit war das Schleudern der

Lanze (Sogv, syyog; vgl. Art. Axovxiaxai), die

im Krieg und bei der Jagd die Hauptwaffe ist,

auch in den friedlichen Wettkampfen eine gem

dem Speer eine rotierende Bewegung und da-
durch dem Wurfe grOssere Sicherheit und star-

keren Schwung zu geben. Das d. konnte sowohl
im Weitwurf (Od. VIII 229. Luk. Anach. 27.

Hor. carm. I 8, 12; wotal auch bei Pind. Pyth.
I 42) als im Zielwurf (so vielleicht Pind. 01. XI
71. XIII 93; Nem. 1X55) geschleudert werden.
Beim d. des Pentathlon haben die neueren Er-
klarer meist Zielwurf, der der kriegsmassigeii

geiibte Kampfart (II. XXIII 637. 887ff. LI 774; 40 Verwendung des Speeres entspricht, angenommen,
Od. VIII 229). In historischer Zeit ist das d.

3 - J" ""-^
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in den grossen Agonen bios als Teil des Pent-
athlon (s. d.) zugelassen. Nar bei kleineren

Agonen, insbesondere bei den Agonen der Ephe-
ben, flndet es sich als selbstandige Kampfart, so

in Koresos auf Keos CIG 2360 (Dittenb erg er
Syll. 348, 27), wo dem besten Speerwerfer tlrei

Lanzen und eine 7iegixerpa).aia, dem zweitbesten

drei Lanzen , dem dxovxiaxr/g xatg eine Portion

Fleisch als Preis ausgesetzt ist, in Sestos (d&ka 50
8iaxovxio/j,ov, Dittenberger Syll. 246, 83 1, fer-

ner in Tralles (dxorxiola) und Samos (Ditten-
berger Syll. 395. 396.' Bull hell. V 482) und
an den athenischen Theseen (seit der ersten Halfte

des 2. Jhdts. v. Chr. CIA II 445f., vgl. Du-
mont Essai sur l'ephebie attique I 189f.); vgl.

die fragmentierte Votivinschrift in Oropos 'Etprjft.

do/. 1892, 56 \i<pr)fiovg dxovxit,tov\ , ferner die

Inschrift von Larisa, Miller Mem. de l'acad. d.

inscr. XXVII 2, 47 Z. 40: axoxfi nt'Qwv. Miss- 60 er holt mit dem Speere riickwarts aus in der Rich

da die Kraft im Weitschleudern schon durch den
Diskoswurf gepriift werde; doch ist die Inter-

pretation der grundlegenden (oben angefiihrten)

Pindarstellen noch durchaus strittig. Am wahr-
scheinlichsten ist wohl an eine Combination von
Ziel- und Weitwurf zu denken in der Weise, dass

man in einer bestimmten
,
genau bezeichneten

Richtung mOglichst weit werfen musste. Man
warf wohl in der Eegel dreimal.

Uber die Besehaffenheit des Zieles beim Ziel-

wurf erhalten wir keine Auskunft; entweder bestand
es in einer holzernen Saule (Sil. Ital. XVI 568ff.)

oder einem Schild . oder aber es war auf dem ge-

lockerten Boden ein Kreis gezeichnet, innerhalb
dessen die d. mit ihren Spitzen sich einbohren soil-

ten. Bei dem Wurfe war ein Anlauf ublich oder
gestattet, natiirlich nicht iiber die Abwurfsmarke
(xigua) hinaus (Pind. Nem. VII 71) ; im Laufe ist

der Akontist auf dem Berliner Diskos dargestellt;

verstandlich ist die Notiz bei Euseb. Chronic. I

p. 206 Schone 01. 118 iiber einen Sieger im
Pankration und d. Nach dem Ausweis der Va-
senbilder (Gerhard AVB IV 270. 293 u. o.) be-

dienten sich die Epheben , welche in spiiterer

Zeit durch besondere dxovnozai (Plat. Theag.
126B) unterrichtet wurden, bei ihren Ubungen
verschiedener Wurfgeschosse , sowohl einfacher

tung von unten nach oben, bereitet sich also zum
Bogenwurf vor, indem er den Kopf nach der Hand
zuruckwendet , eine Bewegung, die den Zielwurf

nicht ausschliesst ; ahnlich bewegt ist die ent-

sprechende Figur des Londoner Diskos. Hiiu-

flger als der Bogenwurf, den auch eine Schalc

des Louvre (Schreiber Kulturhist. Bilderatl. Taf.

XX 11, 8. DarembergetSaglioFig. 252) ver-
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anschaulicht, ist der ,Kernwurf', wobei der Speer

wagerecht uber der rechten Schulter in Gesichts-

hohe gehalten wird (vgl. das archaische Belief

Friederichs-WoltersBerlinerGipsabgussell9.
Conze Attische Grabreliefs I Tf. VI, die beid'en

panath. Vasen und De Witte Antiq. de l'hStel

Lambert Taf. 24) ; dabei wird regelmassig das

linke Bein emporgezogen. Vgl. Krause Gym-
nastik u. Agonistik I 465ff. Pinder Fiinfkampf

der Hellenen 112f. Grasberger Erziehung u. 10

Unterricht I 327f. Ill 168f. 239. P. Gardner
Journal of hell. stud. I 213. Holwerda Arch.

Ztg. XXXIX 215. BlumnerbeiBaumeisterD.
d kl. A. Ill 2088. Fedde Uber den Fiinfkampf

der Hellenen (Leipzig 1889) 56ff. Girard L'edu-

cation athenienne 203ff. Faber Philol. L 470f.

Der dxovnoftog wurde auch vom Pferde herab

geiibt; dem dq> uxjtov dxovxl^ovxt sind an den

Panathenaeen zwei (iibrigens sehr geringfiigige)

Preise ausgesetzt, CIA II 965 Z. 68f. (um d. J. 20

400). Auch an den Theseen ist diese Art von

Wettkampf ublich, vgl. CIX II 444 Z. 90. 446

Z. 95; vgl. auch TagavxXvoi. Xenophon legt in

seinen hippischen Schriften (de re eq. XII 13;

Hipp. I 6. 21 u. o.) besonderes Gewicht auf die

Ubung des Speerwurfes bei den Reitern. Auch
Plato Leg. VIII 834 d schlagt fur Kreta einen

Wettkampf der berittenen dxovztoiat vor. An
Speerwurf ist wohl auch in der von Miller
verOffentlichten Inschrift von Larisa (s. o.) zu30
denken, wo Z. 42 ein Sieger axo^<p ixniwv ver-

zeichnet ist. Vermutlich bestand das d. der Reiter

darin, dass wahrend des Rittes der Speer nach

einem Ziele, etwa nach einem Schilde, geschleu-

dert werden musste , wie dies ein Vasenbild bei

Millin Peintures des vases I 45 veranscbaulicht,

das Welcker Alte Denkm. HI 512f. (Taf. 35, 2)

auf den argivischen Schildagon bezogen hat. Vgl.

auch das Wandgemalde in einem Grabe von Chiusi

Monum. d. Inst. V 15. [Reisch.] 40

Akontios. 1) Geliebter und spiiterer Ge-

mahl der Kydippe (s. d.). [Wentzel.]

2) L. Ranius Acontius Optatus s. Optatus.
[Seeck.]

Akontisma, ein Platz und Pass im Kiisten-

lande von Makedonien, nahe der thrakischen

Grenze, 9 Millien Ostlich vom heutigen Kavala

(Neapolis), Itin. Anton. 321. 331. Ammian. XXVII
4. XXXVI 7. Hierokl. 640. Im Itin. Hieros. 603

Herkontroma. Tafel De via Egnat. 13, aber 50
vgl. Leake N. Greece III 180. [Hirschfeld.]

'Axovziaxai. Die Verwendung des leichteren

Wurfspeeres im Kampfe ist den Griechen ur-

sprunglich fremd ; noch zur Zeit des peloponnesi-

schen Krieges und noch spater sind es die grie-

ehischen Stamme des Nordens, Akarnanen, Thes-

saler, Aitoler, Lokrer, oder die nordischen Bar-

baren , vor alien die Thraker , welche als Akon-

tisten beriihmt, gefiirchtet und gesucht sind

iThuk. VH 31. IV 150. Ill 94. 95. Xen. hell. 60
IV 1. 17). In den griechischen Heeren bis zur

Schlacht bei Mantineia sind diese Leichtbewaff-

neten, deren Bewaffnunglphikrates seinen Soldnern

trab. stets geworbene Scharen, erst in dem Heere

Iasons von Pherae bilden sie, die Aufgebote der

unterthanigen Landschaften , neben dem schwer-

bewafmeten Fussvolke einen festen Bestandteil

des Heeres; ihre Bewaffnung bestand, wie thes-

Pauly-Wissowa

salische Miinzen zeigen, in einem leichten Schilde,

einem langen Schwert und mehreren Lanzen.

Xenophon (siegi bat. 12, 13) empfiehlt die Ein-

fiihrung des Akontion bei der attischen Biirger-

reiterei; es scheinen bei jeder Phyle derselben

einige Akontisten gewesen zu sein. Unter dem
Lehrpersonal der attischen Epheben wird ein

dxovTioxrje aufgefilhrt (Aristot. 'A$. no\. 42.

Dittenberger De ephebia Attica 34, 54). Vgl.

Art. 'Axovxiov. [Droysen.]

Akoraba oder Akoraka (Ptol. V 15, 17, iden-

tisch mit Oceariba Not. Dign. Or. XXXHI 17
und Ocearaba Tab. Peut.), nach Ptolemaios Ort
der Landschaft Chalybonitis in Koilesyrien, Station

an der romischen Heerstrasse von Apamea nach
Palmyra; vielleicht identisch mit dem heutigen
Ruinenort 'O^arib (Moritz Abh. Akad. Berl.

1889, 7). [Benzinger.]

Akorig ('Axog(g). 1) Stadt Mittelagyptens

im kynopolitischen Nomos auf der Ostseite des

Nils (Ptol. IV 5, 59. Tab. Peut. Geogr. Rav.
123, 7), dessen Ruinen man zu Tehne-et-tahwna
zwischen dem Oebel et-Ter und Minye wieder-

zuerkennen glaubt (Jomard Descr. de l'Eg. IV
372ff. H. Brugsch Reiseberichte 87; Geogra-
phie d. alt. Ag. I 226), wofiir jedoch, wie Lep-
s i u s (Briefe 94) bemerkt, die Inschriften CIG 4703
c. d den vermeintlichen Beweis nicht liefern.

[Pietschmann.]

2) Akoris oder Hakoris , Konig von Agypten
(396—383) , behauptete in einem dreij&hrigen

Kriege (um 389—387) die Unabhangigkeit Agy-
ptens gegen einen persischen Wiedereroberungs-

versuch (Isokr. IV 140. lust. VI 6, 1—5; vgl.

Oros. Ill 1, 25. Aristoph. Plut. 176). Vielleicht

schon wahrend dieser Zeit, spatestens nach dem
Kriege, unterstiitzte er thatkraftig Euagoras von
Kypros (s. d.) bei dessen Kampfe mit Persien

(Diod. XV 2, 2. 3, 3. 4. 4, 2. Theop. b. Phot,

cod. 176). Seine eigene Machtstellung festigte

A. durch Biindnisse mit den Barkaiern und Pi-

sidern (Theop. a. O., vgl. Isokr. a. O.) und setzte

sein Land mit Hulfe des Atheners Chabrias, der

seit 386 bei ihm weilte , umfassend in Vertei-

digungszustand. Kurz vor seinem Tode trat er

auch noch mit dem aufstandischen Admiral der

persischen Flotte vor Kypros , Glos, in Verbin-

dung (Diod. XV 9, 3. 18, 1). Vgl. Judeich
Kleinas. Stud. 1892, 146. 153ff. [Judeich.]

Akra. 1) Stadt jenseits des Tigris (xegav

tov Tiygtjxog), von Arrianos im 16. Buche seiner

Parthica erwahnt (frg. 14 = Steph. Byz.), ver-

mutlich bei Gelegenheit der Beschreibung der

Fahrt, die Traian im Spatsommer 116, nach der

Einnahme von Ktesiphon, den Tigris abwarts nach
dem persischen Meerbusen unternahm (vgl. Cass.

Dio LXVLH 28f.). A. ist wahrscheinlich mit dem
nach Ptolem. VI 3, 4 auf dem ostlichen Tigrisufer

gelegenen^lypa identisch, das entweder an der Ein-

miindung des Sidd alHadd oder bei der des Ka-
nals Vmm alQamal in den Tigris zu suehen ist.

Die Form A. weist noch entschiedener als Agra auf
ein wiederzugebendes aramaeisches aqrd ,Burg-

(s. u. Agra Nr. 1) hin. [Andreas.]

2) Ort an der Westkiiste der Maeotis, west-

lich vom Promontorium Agarum (kosa Berdjans-

kaja), Ptol. HI 5, 12; etwa der heutige Vor-
sprung Osipocna bei Nogaisk.

38
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3) Dorf am sudlichsten Ausgange des kime-

rischeu Bosporus im Gebiete von Panticapaeum,

65 Stadien siidlich von Nymphaeum und Dia,

30 nordlich von Zephyrium und Cytae, 70 von

der asiatischen Corocondame , Strab. XI 494.

Steph. Byz. Plin. IV 86 {Acme). Tab. Peut.; der

Geogr. Eav. setzt Acra in die Nachbarschaft von
Dia, Nymfi, Teagine im Norden, Sanabatis,

Asandi, Cyta im Siiden; nach Theophanes a.

704 schiffte sich hier der verbannte Kaiser Iusti-

nianus Rhinotmetus ein, wobei er zunachst an
"Aoada (— Asandi) voriiberfuhr, underreichte Sym-
bolos. Die Spitze heisst jetzt Taqil-buriin.

4) Spatere einfache Bezeichnung fur Tigi'Cn

axoa an der Ktiste von Scythia minor, Hierokles

(Axgcu). Steph. Byz. Jo. Antioch. FHG V 33
(Axgig). Marcellinus Comes ap. Roncalli II 313
(Acres castellum) ; byz. i] Fafoaxga (Acta Patr.

Cp. I 95. 528), auf den ital. Portulanen Caliacra,

jetzt tiirk. Gelare ; vgl. J i r e c e k Arcbaeol.

Fragm. aus Bulgarien II 187f. [Tomascliek.]

5) In Euboia und
6) in Arkadien (Steph. Byz.), und mehrere

andere Vorgebirge oder hoehgelegene (axgo;)

griechische Ortchen, so

7) in Delos. Bull. hell. II 341. VI 19. 63;

8) in Kypros. Anonym. Stad. M. M. 307. 313.

Steph. Byz.;

9) in Akarnanien? Steph. Byz. (s. Akrai
Nr. 1). [Hirschfeld.]

10) Stadt an der Westkiiste von Mauretania

Tingitana. Hann. peripl. 2, 5, von Miiller niit

Agader identificiert.

11) Vorgebirge an der Kiiste von Mauretania

Caesariensis. Ptol. IV 1, 6 (Codd.
v
Axga&).

[Joh. Schmidt.]

Akrabai, Ort im Innern Mesopotamiens. Ptol.

V 18, 13. [Fraenkel.]

Akrabatene ('AxQafiaTrjvr/). 1) In Nordjudaea

(Joseph. Bell. Jud. II 12, 4. 20, 4. 22, 2. IV 9,

3. 9. Plin. n. h. V 70 Acrebite,na), eine der 11

Toparchien, in welche Judaea nach Joseph. Bell.

Jud. Ill 3, 5 zerfiel, im nordlichen Teil Judaeas,
cj Alrr<inn^1~fi

2) In Idumaea (Joseph. Ant. Jud. XII 328
= 1 Makk. V 3). so benannt nach der „Skor-

pionensteige" (s. Akrabatta), ist im Suden

Judaeas am Siidende des toten Meeres zu suchen

(Schurer Gesch. d. jud. Volkes II 138).

[Benzinger.]

Akrabatta (Joseph. Bell. Jud. Ill 3, 5), Haupt-

stadt der nach ihr benannten judaeischen Toparchie

Akrabatene (s. d.). Nach Eusebios (Onomast. ed.

Lagarde 214 'Axeafiftelr) 9 Millien Ostlich von

Keapolis auf dem Weg nach dem Jordan ; das

heutige 'Akrabe, ca. 13 km. siidOstlich von Na-
bulus. Nicht zu verwechseln ist damit die .Skor-

pionensteige"(wa'afe 'akrahhim. Num. XXXIV 4.

Euseb. Onomast. ed. Lagarde 214 'Axoajieiu), im
Siiden Judas, s. Akrabatene Nr. 2 (Robinson
Neuere Forschungen 388f. Guerin Samarie II

3—5. The Survev of Western Palestine II 386.

389f. Schurer Gesch. d. jud. Volkes II 138).

[Benzinger.]

Akrabheiu ('Axoa^eir Euseb. Onomast. ed.

Lagarde 214) s. Akrabatta. [Benzinger.]

Akragallidai s. Kragallidai.
Akragas. 1) 'Axoayaz (bei den Romern Agra-

gas, so nach der besten Uberlieferung bei Plin.

Ill 89. Mela II 118. Verg. Aen. Ill 703. Sil.

Ital. XIV 210; Agragantum Plin. VII 200; ge-

wOhnlich •Agrigentum ; Ethn. 'Axgayavuvos, Agri-

gentinus ; Agrag(a)entinus Plin. XXIX 5. XXXI
85. XXV 64) , Stadt an der Siidkiiste Siciliens,

4 km. vom Meere , auf einer nach Osten und
Norden steilen, nach Westen allmahlicher ab-

fallenden FelshOhe, zwischen den kleinen Fliissen

10 Hypsas (Fiume Drago) und Akragas (Fiume S.

Biagio), welche sich wenig unterhalb der Stadt

vereinigen. Das Stadtgebiet (grOsste Ausdehnung
von Nordwesten nach Siidosten ca. 3500 , von
Nordosten nach Siidwesten 2500 m. ; Flache ca.

625 ha.) wird durch ein tief eingeschnittenes Thai
(Valle della Croce) in zwei Teile getrennt, von

denen der kleinere nordwestliche (jetzt von der

modernen Stadt zur Halfte bedeckt) sich bis zu

330, der grOssere siidostliche (Rupe Atenea) bis

20 3M m. iiber dem Meer erhebt.

Der Ort war moglicherweise schon von einer

Ansiedelung der Sikaner eingenommen, denen man
die weit verzweigten, in den Fels gehauenen
Gange (zu Verteidigungszwecken , wie die Gal-

lerien im Euryelos bei Syrakus? Cavallari 85)

unter der 6'stlichen Halfte der heutigen Stadt

zuschreiben mfichte (Schubring 10—12): eine

vorgriechische Nekropole findet sich auf dem
Hiigel Monserrato, westlich der Stadt (Caval-

301ari 82. 83). Urns J. 582 wurde eine Colonie

von Gela , unter Beteiligung von Rhodos , der

Mutterstadt Gelas, hierher gefuhrt (Thuk. VI 4.

Strab. VI 272. Scymn. 292. Schol. Pind. Olymp.
II 66). Sie erhob sich bald zu bedeutender Bliite

(s. Phalaris. Theron. Empedokles); schon

Pindar preist sie Pyth. XII 2 als xaMJoxa /?po-

reav TioUoiv. Aus dem 6. und 5. Jhdt. stammen
auch alle bedeutenden erhaltenen Denkmaler : die

Ringmauer (Beschreibung bei Schubring 15-21),

40 die Befestigung der Akropolis auf dem Atabyrion

genannten Hiigel (der Statte des modernen Gir-

genti) , die Aquaeducte und die grossartige , 7

Stadien im Umkreis messende Piscina (xokv/i-

fi?)#Qa Diod. XI 25. Schubring 38—44), end-

lich die Tempel. Genannt werden : auf der Akro-

polis der Tempel des Zeus Polieus (Polyaen. V
1) oder Atabyrios (Polyb. 1X27, 7), aufdemhoch-
sten Gipfel (Reste vielleicht unter der Kathedrale

S. Gerlando; SerradifalcoIII43. 44); ferner ein

50 Tempel der Athena (Lindia? Polyb. a. a. O. Po-

lyaen. VI 51 ; Reste unter S. Maria dei Greci).

Von den Tempeln der Unterstadt ist sicher zu

benennen nur der colossale des olvmpischen Zeus
(Diod. XIII 82. Polyb. IX 27), 110x55 m. mit
den riesigen (7.75 m. hohen), Gebalk tragenden
Telamonen (Serradifalco Ant. d. Sicilia III tav.

20—27) : derselbe war bei Ausbruch des Krieges

mit Karthago (406) noch im Bau und wurde
nie ganz vollendet. Die Benennungen der iibrigen

60 Tempel sind conventionell : Demeter und Proser-

pina (jetzt S. Biagio am Ostende der Stadt, Ser-

radifalco III 1. 2, vielleicht des Flussgottes

Akragas ; eine Statue desselben neuerdings in

dem Thale ostlich darunter gefunden Cavallari
73. 95) ; Apollon oder Hera Lakinia (an der Siid-

ost-Ecke der Stadt. Serradifalco III 3—7);
Concordia (an der siidlichen Ringmauer, der am
schansten erhaltene, im Mittelalter Kirche des h.

!
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Gregor, Serradifalco III 8—14); Herakles (Ser-

radifalco III 15—19); Dioskuren (Serradi-
falco ni 36—36 D). Sicher dagegen ist die
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Benennung des vor den Mauern, 8 Stadien siid-

warts (Polyb. I 18) gelegenen Asklepiostempels

(Serradifalco III 32—34), dessen Kultbild ein

Werk des Myron war (Cic. Verr. IV 93), bei der

kleinen Kirche S. Gregorio. Bezeugt ist der Kult

des Apollon (Karneios ; so hiess einer der Monate 40
der Agrigentiner IGI 952), Poseidon und Diony-

sos (Miinzen) , Hephaistos (Solin. V 23). Von
sonstigen Offentlichen Gebauden ist nichts von
Belang erhalten, auch die Ansetzung der Agora
nOrdlich vom ,Seethor' und dem Olympieion nur

Vermutung (Schubring 29. 30). Reste von
Privatgebauden besonders in der la Civita ge-

nannten Gegend bei S. Nicola , u. a. das soge-

nannte Oratorio di Falaride (Schubring 72.

Cavallari 87). Die Nekropolen, besonders im 50
Siiden und Westen , aber auch innerhalb der

Stadt an den Steilwanden der Valle della Croce,

haben reiche Ausbeute an schonen bemalten Vasen
geliefert (Schubring 65. 66.) Identification

einzelner erhaltener Monumente mit den bei

Schriftstellern erwiihnten des Theron (Diod. Xin
86) und des Simonides (Kallimachos und Aelian

bei Suidas s. v.) ist natiirlich ohne Gewahr.
Ihren Wohlstand verdankte die Stadt dem

Anbau und Export von Getreide , Wein und 01 60
(Diod. XI 25. XIII 81 u. a.); beruhmt war die

Pferdezucht (Verg. Aen. in 704. Sil. It. XIV
208. Schubring 35 1 und Viehzucht uberhaupt

(Pind. Pyth. XII 4. Plin. n. h. XI 241). Die

lebhaften Handelsbeziehungen zum hellenischen

Osten spiegeln sich wieder in der Miinzpragung,

die zuerst, allein unter alien sicilischen Stadten,

der aeginetischen Wahrung folgte, dann aber, auch

AKRAGAS.
Tempel des Zeus Atabyrios.

— der Athena,

sog. Tempel der Demeter u. Per-
sephone.

— — der Hera Lacinia.

— — der Concordia.

— — des Herakles.

Tempel des Zeus Olympios.

sog. Tempel der Dioskuren.

— — des Hephaistos.

Tempel des Asklepios.

11 Oratorio di Falaride.

12 Tomba di Terone.

noch im 6. Jhdt. , zur neuattischen uberging.

(Salinas Revue numism. 1867, 339. Schub-
ring 33. 34). Der Kunstliebe und Gastfreund-

schaft, aber auch der Schwelgerei und Uppigkeit

der Agrigentiner gedenken die Schriftsteller haufig

(u. A. Valer. Max. IV 8, 2. Empedokles bei Diog.

Laert. VIII 63; s. Theron. Gellias. Antisthe-
n e s). Die Bevolkerungszahl in der Bliitezeit giebt

Diodor (XHI 84. 90) auf iiber 200 000, (darunter

20000 Vollburger), Diog. Laert. VIII 63 gewiss

ubertreibend auf 800 000 an.

Einen furchtbaren Schlag erlitt die Stadt

durch die Belagerung und Einnahme durch die

Karthager 405 v. Chr. (Diod. XIII 80-91. 108.

Xenoph. hell. I 5, 21): sie hat sich nie wieder

zu ihrer fruheren Bliite erhoben. Timoleon colo-

nisierte sie nach der Schlacht am Krimissos (338

v. Chr.) durch Zufiihrung von Burgern aus Velia

in Lucanien (Plut. Timol. 35), und in den fol-

genden 70 Jaliren erholte sich A., trotz ungluck-

licher Kampfe mit Agatbokles von Svrakus (Diod.

XIX 70. 71. XX 31. 56. 62): unte'r der Tvran-

nis des Phintias (etwa 286—280) standen "z. B.

Gela und Agyrium unter der Botmassigkeit von

A. Aber unheilvoll wurden die Kampfe der Romer
und Karthager in den folgenden Deceimien: die

doppelte Belagerung und Pliinderung durch die

Romer 261 und durch die Karthager unter Kar-

thalo 255 vernichteten aufs neue das Errungene
(Polyb. I 17-19. Diod. XXIII 11—14. Zonar.

VIII 10) : 25 000 Biirger sollen bei der ersteren
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in die Sklaverei geschleppt worden sein. Em
Document aus der Zeit urn 230 v. Chr. (IGI 952)

macht uns mit der Stadtverfassung bekannt : an

der Spitze steht ein IsQo&vtas, jiaQcuigoordrag tijg

flovkijs, genannt werden ferner ein sigoayogaiv , ein

jiQa/j-fiarsvcov und ra/iiat ; das Volk wird geteilt

in <pvkai, die (iov^rj (auch ovyxXr/rog &7Ja) scheint

110 Mitglieder gehabt zu haben.

Im zweiten punischen Kriege wurde A. von

den ECmern belagert und im J. 210 erobert

(Polyb. IX 27 , wichtige Beschreibung der Stadt.

Liv. XXIV 35. XXV 40. 41. XXVI 40): die

Senatoren wurden hingerichtet, die Burger in die

Sklaverei verkauft, im J. 207 neue Colonisten

aus anderen Orten Siciliens hinverpflanzt (Cic.

Verr. II 123). Die Stadt war peregrinen Eechts

und durch Handel immer noch bedeutend (Cic.

Verr. II 153. IV 93). Etwa im J. 43 v. Chr.

erhielt sie durch die posthume Lex Iulia das

rOmische Biirgerrecht. Sie erscheint in dem
Stadteverzeichnis bei Plinius (III 89) als oppi-

dum und wird genannt in den Itinerarien (Anton.

89. Tab. Peut. Geogr. Rav. V 28). Acker-, 01-

und Weinbau waren auch jetzt noch die Haupt-

quelle fiir die Existenz der Stadt (Cic. Verr. Ill

18. 73. 180); von Manufacturen wird besonders

die Weberei erwahnt (Cic. Verr. IV 58; Blei-

plomben als TVIarken fiir Gewebe noch erhalten,

Salinas Ann. d. Inst. 1864, 343). Auch der

Schwefelexport ging hauptsachlich von A. , wie

heutzutage von Porto Empedocle, aus: Formen

aus Terracotta mit Kaisernamen aus dem Anfang

des 4. Jhdts., in denen der fliissige Schwefel ge-

stempelt wurde, CIL X 8044, vgl. p. 998. Aus

christlicher Zeit stammen die bedeutenden Kata-

kombenanlagen unter der siidlichen Eingmauer,

zwischen den Tempeln des .Apollon', der ,Con-

cordia' und des ,Herakles\ le grotte di Franga-

pani genannt. V. Schultze Katakomben 291

—294.
Der Hafen von A. , ausdrficklich nur von

Strabon (VI 272) erwahnt, lag an der Mundung
des Hypsas, 18 Stadien von der Stadt (Polyb.

IX 27) , bei der Kirche S. Giuseppe , wo jetzt

noch antike Graber und eine Wasserleitung exi-

stieren, und wo im 16. Jhdt. noch bedeutendere

Beste (Porticus u. a. Quaderbauten) gesehen wor-

den sein sollen. Schubring 7.

Vgl. im allgemeinen Serradifalco Anti-

chita di Sicilia torn. III. Schubring Histor.

Topographie von Akragas, Leipzig 1870. Holm
Gesch. Siciliens bes. II 426. 427. Cavallari
Sulla topografia di talune citta greche in Sicilia,

Palermo 1879, 73—112. Inschriften Kaibel IGI
262—265. CIL X 7192—7195. Miinzen Brit. Mus.,

Sicily 5—24. Salinas Monete di Sicilia 12—36.

Vgl. noch Not. d. scavi 1883, 189. 1886, 173.

2) Ein Fluss Siciliens bei Agrigentum (Cic.

Verr. II 50. Steph. Byz. aus Polyb. IX 27. Vi-

bius Seq. 3B.), jetzt Girgenti oder Fiume di S.

Biagio. [Hiilsen.]

8) s. Akrai Nr. 1.

4) Sohn des Zeus von der Okeanostochter

Asterope, Eponymos der glcichnamigen sicilischen

Stadt, die (nach Duris) vielmehr dem vorbei-

niessenden Flusse ihren Namen verdanken sollte

(Steph. Byz. s.AxQayavies); dem entsprechend der

Flussgott desselben , in Gestalt eines schOnen

Jiinglings durch {Iv^iaxa geehrt von den Akra-

gantinern , Ael. v. h. II 33. [Tfimpel.]

5) Nach Plin. n. h. XXXIII 154f. einer der

beruhmtesten Toreuten, welchen er nur dem Men-
tor nachsetzt, dem Boethos und Mys aber gleich-

stellt. Uber seine Lebenszeit ist nichts iiber-

liefert, sie wird jedoch nach den Darstellungen

auf den von ihm angefertigten Silberbechern

(Kentauren und Bakchen im Tempel des Dionysos

10 auf Ehodos, vgl. die Silberbecher aus Pompeji

bei Overbeck-Mau Pompeji 624f. und die

Wandbilder bei Helbig Wandg. nr. 499f. , fer-

ner eine Jagd) kaum fruher als in das 4. Jhdt.

v. Chr. anzusetzen sein; s. Brunn Gesch. d.

gr. Kstl. II 401. Bursian in Ersch und
G rubers Encyclop. I. LXXXII 464. Helbig
Unters. fib. d. canipan. Wandmalerei 23. 276.

[O. Eossbach.]

Akrai. 1) Eine Ortschaft im inneren Aeto-

20 lien , welche nordwarts von den beiden grossen

Landseen, der Avmfid%eca und Tgi%<ovk Xiftvrj,

wahrscheinlich auf einer der siidlichen Vorhohen
des Panaitolion lag. Polyb. V 13. Lolling
Hell. Ldsk. 140. Auf dieselbe bezieht sich viel-

leicht die Notiz des Steph. Byz. s. Axgdyag und
'AxQOJzoXtg als jtoXcte Aheo/.lae, sowie die Angabe
desselben unter "Axqa von einer Stadt Akra in

Akarnanien, da bei dem Schwanken der Grenz-

verhaltnisse zwischen Akarnanien und Aetolien

30 das aetolische A. recht wohl eine Zeit lang im
Besitze der Akarnanen gewesen sein kann.

[Hirschfeld.]

2) Feste Stadt im Siiden von Sicilien ('Axgat

Thuk. Diod. Plut. ; "Axga Steph. Byz. ; 'AxQaTa,

'Axgdat, Axqcuou PtoL; Aerae Liv. Sil. It. XIV 206

;

Einwohner Axgaioi IGI 215 ; Acrenses Plin.),

von den Syrakusanern 70 Jahre nach Griindung

ihrer eigenen Stadt, also urn 664, angelegt (Thuk.

IV 5, 3) und mit den Geschicken der Mutterstadt

40meist verbunden. Plut. Dio 27. Liv. XXIV 36,

1. Auch die Verfassung scheint der syrakusani-

schen durchaus ahnlich gewesen zu sein. Kaibel
IGI p. 29. Im Vertrage der Romer mit Hiero

von Syrakus im J. 263 wnrde es dem letzteren

zugesprochen (Diod. XXIII 4); aus dieser Zeit

die Inschrift IGI 215 ftaoilimg 'Iegwvog 'Axgaiojv.

Inschriftlich werden genannt ein 'Agze,uioior,

'Arpgodcoiov, Koqmov und eine nvXa 2e/.ivovviiu

(IGI 217). tiber die Verfassung in romischer

50 Zeit wissen wir nichts: Plinius (III 91) zahlt A.

zu den civitates stipendiariae. Im 5. Jhdt. n. Chr.

bestand in A. eine christliche Gemeinde, aus

deren Coemeterien die Inschriften IGI 236—239
stammen; vgl. V. Schultze Katakomben 295
—297. Jetzt Palazzolo-Acreide mit nicht un-

bedeutenden Resten, namentlich siidlich von der

Stadt eine merkwiirdige Nekropole mit Reliefs

in den Felsen gehauen. Vgl. J u die a Antichita

di Acre, Messina 1819 fol. Schubring Jahrb.

60 f. Philol. Suppl. IV 662—672. Inschriften IGI

203—239. CIL X 7188. Miinzen British Museum
Sicily 2. Salinas Monete di Sicilia p. 9 tav. II.

[Hiilsen.]

Akraia. 1) Ein Felshiigel in Argolis un-

mittelbar neben dem hoheren Hiigel Euboia, an

dessen siidlichstem Abhange das Heraion, der

fruher zum Gebiete von Mykenai, spater zu Ar-

gos gehOrige Tempel der Hera, lag. Die Sage

!
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leitete den Namen von einer Tochter des Fluss-

gottes Asterion, Akraia, ab, welche zugleich mit

ihren Schwestem Euboia und Prosymna Amine
der Hera gewesen sein sollte. Pans. II 17, 1

;

vgl. Curtius Peloponnesos II 396f.

[Hirschfeld.]

2) Epiklesis mehrerer Gsttinnen (vgl.Ak ra i o s)

a) Aphrodite A. Hesych. s. 'Axgia. Sie wurde ver-

ehrt a) in Argos, Aphrodite 'Axgia. Hesych. s. 'Axgia ;

/?) in Knidos, Pans. I 1, 3; y) in Kypros auf

dem Berge Olympos, wo ihr Heiligtum SSvtov

xal dogarov fur Frauen war, Strab. XIV 682;

<5) in Trozen auf der Burg, wo die Halikarnassier

ihren Tempel gestiftet hatten , Paus. II 32, 6.

Da die Halikarnassier in Halikarnass selber ein

Heiligtum der Aphrodite in summa aree hatten

(Vitruv. II 8, 11), ergiebt sich, dass e) auch in

Halikarnass Aphrodite 'Axgala verehrt wurde.

Keil Philol. IX 454.

b) Artemis 'Axgia in Argos. Hesych. s. 'Axgta.

c) Athena 'Axgaia. Hesych. s. Axgia. In Argos

'Axgia. Hesych. s. Axgia.

d) Hera Axgaia. a) Tempel auf der Burg
von Argos. Paus. II 24, 1. Hesych. s. 'Axgia. /?) Hera

A. hatte auf dem Vorgebirge Heraion auf dem
korinthischen Isthmos gegenuber Sikvon ein Man-
teion. Liv. XXXH 23. Strab. VIII '380. y) Am
beruhmtesten war der Tempel der Hera A. in Ko-

rinth, der Sage nach von Medeia gegriindet ; den

Tempeldienst versahen sieben Madchen und sieben

Knaben ; alljahrlich wurde der Hera A. ein Trauer-

fest gefeiert. Eurip. Med. 1379. Apd. bibl. I 9,

28, 3. Schol. Eur. Med. 10. 273. 1379. Zenob. I

27. 6) Wie es scheint, gab es eine Hera A. am
Bosporos. Dion. Byz. frg. 9 (Miiller Geogr. Gr.

min. II 22).

e) Tyche A. hatte in Sikvon ein Heiligtum.

Paus. II 7, 5.

'

[Wentzel.]

'Axgatov Xinag, bei Thuk. VII 78 eine An-
hohe, um welche die Athener am 2. und 3. Tage
ihres Eiickzuges mit den Syrakusanern kampften,

unweit Floridia gelegen, bei der Cava di Cula-

trello (oder di Spampinato) genannten Schlucht.

Vgl. Holm Gesch. Siciliens II 63. 64. Holm
und Cavallari Topogr. di Siracusa 230—234
und Tf. I. [Hiilsen.]

Akraios. 1) Epiklesis des Zeus. Anon. Ambr.
20 (Schoell-Studemund Anecd. I 265). Cal-

lim. hymn. I 82. Aristid. or. I p. 7 Dind. Zeus A.

wurde verehrt a) in Akrai auf Sicilien, Kaibel
IGI 203, nach zweifelloser Erganzung von W i la-

in o wit z; b) in Halikarnass, Le Bas Asie mi-

neure II 501 p. 138 = Bailie XCV. Apoll.

hist, mirab. 13 (wo das uberlieferte 'Aoxgauo mit
Eecht in 'Axoalco geandert worden ist. Keil Phi-

lol. IX 454)-. c) in Mytilene; Munze bei Eckhel
II 504 = Mionnet III 46, 102; d) auf dem Pe-

lion; Dikaiarch H 8. Arch. Miss, scientif. m
(1854) 265. 266. Athen. Mitt. XIV 51 ; vgl. O.

M u 1 1 e r Orehomenos 2 243. S t a r k Arch. Ztg. XVII
92 ; e) auf dem Pindosgebirge an der Grenze zwi-

schen Epirus und Thessalien, Liv. XXXVIII 2;

f) in Smyrna. CIG 3146. Miinzen bei Eckhel
II 508. 543. Mionnet in 207ff. nr. 1124—1144.
223 nr. 1248. Suppl. VI 319f. nr. 1565—1570.
Panofka Abh. Akad. Berl. 1854, 552 Taf. I 1.

Overbeck Kunstmyth. II, Munzt. Ill 10; g) in

Temnos; Mfinzen bei Eckhel II 497. Mion-

net III 27, 159; h) im arkadischen Trapezus,

Mcol. Dam. frg. 33 Dind. = FHG IH 377.

2) Poseidon, Pluton und Zeus wurden zu-

sammen als &eol dxoaZoi in Mytilene verehrt.

Eckhel H. 504 = Mionnet III 46, 102.

[Wentzel.]

Akraipheus CAxQaupevg) , Sohn des (ptoi-

schen) Apollon, Vater des Ptoos, Eponymos der

am Ptoon gelegenen boiotischen Stadt Akraiphia.

10 Steph. Byz. s. 'Axgaupia. [Tfimpel.]

Akraiphia ('AxQcutpia, auch 'AxQalcpiov, Axgal-
rpvwv und ra 'Axqaltpvia geschrieben ; vgl. Pans.

IX 23, 5. 24, 1. Steph. Byz.; inschriftlich lautet

das Ethnikon 'Axgaupievs), boiotische Stadt an der

Nordostseite des Kopaissees, unterhalb des Ptoon

(bei dem jetzigen Dorfe Karditza) gelegen (Euinen

s. Baedeker Griechenl.2 189), nicht selbstan-

diges Glied des boiotischen Bundes, sondern den
Thebanern unterthanig , denen auch das hoch-

20 berfihmte, 3/4 Stunden nordOstlich von der Stadt

auf einem Vorsprunge des Ptoon gelegene Orakel

des Apollon Ptoos gehorte (Paus. a. a. O. Herod.

VIII 135. Strab. IX 413. Plut. Gryll. 7; de

def. or. 5. 8). Tempel gefunden bei Perdikovrysi

(Bull. hell. IX 474 und folgende Bde. bes. XV
660). Grenzinschrift gegen Kopai Bull. hell. XIII
407. Vgl. Ulrichs Reisen und Forschungen in

Griechenland 236ff. Mfinzen Head HN 292. In-

schriften CIG 1587. 1625. 1629. Le Bas II

30 583ff. Bull. hell. II 507. Ill 133. Athen. Mitt.

IX 5. [Hirschfeld.]

Akraiphios, Kultbeiname des Apollon, von

der boiotischen Stadt Akraiphia, die nach einer

Griindungssage von Akraipheus , dem Sohne des

Apollon, gegriindet ist. Steph. Byz. s. 'Axgouyia.

v. Wilamowitz Herm. XXVI 204, 1.

[Wentzel.]

"Axga Xevxr) s. Lucentum.
Akrasos, Stadt in Lydien am oberen Lauf

40 des Kaikos. Hierokl. Synekd. 670. Notitt. Mfin-

zen Head HN 547. Ramsay Asia Min. 125.

[Hirschfeld.]

Akrathos ('Axgd&oie), Vorgebirge des Athos

am strymonischen Meerbusen (Strab. VII 330 fr.

32), jetzt Cap Lavra. S. auch Akrothooi.
[Hirschfeld.]

'AxgaTiOfta (auch dxganafios) , das gleich

nach dem Aufstehen genossene Frfihstuck, so ge-

nannt, weil es aus Brot und ungemischtem

50 Weine bestand, Plut. qu. conv. VIII 6, 4. Athen.

I lie. Der Ausdruck (bezw. das Verbum &x@a-

ri£eiv) ist nachweisbar seit der Zeit der alten

KomOdie ; noch Athenaios a. O. erwahnt ihn und

die Sitte als noch bestehend. Altere Ausdrucke

sind dptoTov und Starrjaziafide (Ath. a. O.).

[Man.]

Akratophoron (acratophorum) , Gefass , in

dem der unvermischte Wein auf den Tisch ge-

bracht wurde : Varro de v. pop. R. , am vollst.

60 Schol. Veron. ed. Keil p. 75. Poll. X 70; Varro

r. r. I 8, 5 scheint es nur allgemein als Wein-

gefass zu erwahnen. Der Name scheint in hel-

lenistischer Zeit statt yvxTijo und dtvo; fiblich

geworden zu sein ; auch die Form war wohl wesent-

lich dieselbe: einer Halbkugel oder einem abge-

stumpften Kegel ahnlich, entweder ohne Fuss

rund oder spitz zulaufend, oder mit einem Astra-

galenring oder dgl. zum Stehen (Poll. a. O.).
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Bei den Romern verdrangte es die alteren Ge-

fasse lepesta, galeolum, sinum. [Mau.]

Akratophoros (Axgarofpogog), Epiklesis,unter

der Dionysos in Phigaleia verehrt wurde. Pans.

VIII 39, 6, woselbst auch Beschreibung des Kult-

bildes. [Wentzel.]

Akratopotes ('AxgatoTzotr/g) , Heros des un-

gemischten Weintrunks (vgl. Agathodaimon,
Akratos, Akrete), in Munichia verehrt, Athen.
II 39 e {- Polemon fr. 40). [Wernicke.] 10

Akratos ("Axgarog). 1) Daemon im Gefolge

des Dionysos, zu Athen in Form einer Maske
verehrt. Paus. I 2, 5, vgl. Kallim. epigr. 42 Wil.

Wohl identisch mit dem in Munichia als Akra-
topotes (s. d.) verehrten Daemon. Von Darstel-

lungen ist inschriftlich bezeugt nur eine Maske
in Umrisszeichnung auf einer spaten Vase aus

Lipara in Glasgow, abg. Journ. of hell. Stud.

VII (1886) pi. 62. Andere Darstellungen sind

mehrfach auf A. bezogen, z. B. Ann. d. Inst. 1841 20
tav. B 5. Zahn Wandgem. II 50, vgl. jedoch

F. Marx Rom. Mitt. VII (1892) 26ff.

2) Gigantenname auf einem etruskischen Spie-

gel (Gerhard I 68), vgl. M. Mayer Gig. u.

Tit. 253; Athen. Mitt. XVII 1892, 268f.

[Wernicke.]

3) Acratus, Freigelassener Neros, cuicumque
flagitio promptus (Tac. ami. XV 45), plunderte 64
n. Chr. asiatische Provinzen und Griechenland

auf Neros Geheiss, Tac. aim. XV 45. XVI 23.30
Dio Chrysost. Rhod. (or. XXXI) p. 394 Dindorf.

Vgl. CIL VI 9741: Acratus l(ibertus) paeda-
gogus. [v. Rohden.]

Akremba (Axge/ufia), Castell in Makedonien,

Procop. de aedif. IV p.' 279. [Tomaschek.]

Akrenza ('Axgev^a) , Castell in Dardania,

Procop. de aedif. IV p. 280. [Tomaschek.]

Akrete {'Axgritij), Nymphe des ungemischten
Weines (vgl. Agathodaimon, Akratopotes,
Akratos), als Warterin des Dionysos genannt40
bei Nonn. Dion. XIV 224. [Wernicke.]

Akria. Epiklesis der Aphrodite, der Artemis,

der Athena und der Hera in Argos. Hesych. ; vgl.

Akraia Nr. 2. [Wentzel.]

Akriai ('Axgtai Paus. Ill 22, 4, vgl. Polyb. V
19; 'Axgeai Hierokl. Synekd. p. 392, 15: "Axgeia

Ptol. Ill 16, 9; 'Axgaiwv [gen.] Strab. VIII
343. 363), lakonische Stadt an der Nordostkiiste

des gytheatischen Meerbusens (bei dem jetzigen

Kokkino), 11
2 Stunden siidlich von Helos, mit 50

einem sehenswerten Tempel der Gottermutter,

angeblich dem altesten Heiligtume dieser Gottiii

im ganzen Peloponnes, und einem Denkmale des

olympischen Siegers Nikokles, welches zwischen

dem Gymnasion und der Hafenmauer stand. Paus.

a. a. O. Vgl. Curt i us Peloponn. II 289f.

[Hirschfeld.]

Akrias, wahrseheinlich Hypokoristikon zu
Akrokomos (s. d.), Freier der Hippodameia. Paus.
VI 21, 10, der vemiutet, dass er Lakedaemonier 60
und Grander von Akriai gewesen. [Knaack.]

Akridion CAxgidiwv) , delischer Archon An-
fang des 2. Jhdts. v. Chr. Bull. hell. VI 46
v. 160; vgl. Dittenberger Syll. 367, 160.

[Kirchner.]

Akridophagoi (Agatharch. Mar. Erythr. 58.

Diod. Ill 29. Strab. XVI 772 ; vgl. Plin. VI 195),

Volksstannn im aithiopischen Binnenlande siid-

ostlich von Nubien, lebt ausschliesslich von den
Heuschrecken, welehe durch die Fruhlingswinde
ins Land gefuhrt werden ; leidet an einer Wur-
merkrankheit, die bei alien Stammesangehorigen
vor dem 40. Lebensjahre sich einstellt und tod-

bringend ist. [Pietschmann.]

Akrillai ("Axgi/J.a, Einwohner Axgdlaiog
Steph. Byz.), Stadt in Sicilien, unweit Svrakus.

Liv. XXIV 35, 8. Plut. Marc. 18. [Htilsen.]

Akris, Tiohg avrovofAog, die von Diodor XX
57 als die letzte der von Archagathos, dem Sohn
des Agathokles, eroberten Stadte, nach "Innov
"Axga d. i. Hippo regius, genannt wird. Wil-
manns CIL VIII p. 147 wollte sie mit Ueres
gleichsetzen, wogegen sich Tissot Geogr. comp.
II 286 wohl mit Recht erklart. [Joh. Schi i iidt.]

Akrisios ('Axgwiog). 1) Sohn des Abas und
der Okaleia (Apollod. II 2, 1 ; vgl. 4, 1. 4) oder
Aglaia (Schol. Eurip. Orest. 965) , der Tochter
des Mantineus, Konigs von Argos. Schon im Mut-
terleibe mit seinem Zwillingsbruder Proitos im
Streite , vertrieb er , erwachsen , diesen aus
dem Reiche, musste aber nachher, als dieser

von seinem Schwiegervater Iobates in Lykien
(nach Anderen heisst er Amphianax) wieder zu-

ruckgefuhrt wurde, die Herrschaft mit ihm teilen,

so dass A. Argos, Proitos Tiryns erhielt. Tirj-ns

soil von den lykischen Kyklopen mit Mauern
umgeben worden scin (Schol. Eur. Orest. 965,
vgl. Strab. VIII 373). Des A. Tochter war Da-
nae, die, wie das Orakel sagte, einen Sohn gebaren
sollte, der den Vater ums Leben bringen wiirde.

Darum liess A. sie in einem unterirdischen Gemache
oder in einem ehernen Turme bewachen, wo sie

aber doch, von Proitos, nach Anderen von Zeus,

der sich in einen Goldregen verwandelte
,

ge-

schwangert . den Perseus gebar (Pherekvdes bei

Schol. Ap. ' Eh. IV 1091 ; vgl. Herod." VI 53.

Horat. od. Ill 16). A. liess das Kind samt der
Mutter in einer Kiste ins Meer werfen , diese

ward aber von Diktys, dem Bruder des Konigs
Polydektes von Seriphos, aufgefangen, der auch
fur die Erziehung des Knaben sorgte. Nach-
dem Perseus mehrere Abenteuer bestanden hatte,

kehrte er mit Danae nach Argos zuriick, urn

den A. aufzusuchen, den er, da er aus Furcht
vor dem Orakel entflohen war, beim pelasgi-

schen Konig von Larissa in Thessalien (dessen

Erbauer A. nach Schol. Ap. Rh. I 40 war)
traf, und daselbst ohne Sclmld bei Kampf-
spielen mit dem Diskos totete. wodurch das Orakel
erfullt war (Apollod. II 2, Iff'.). Ziemlich iiber-

einstiinmend ist die Erzahlung in den Schol.

Ap. Rh. IV 1091 und bei Paus. II 16, 2.

23, 7. 25. 6. Perseus und die Larissaeer be-

statteten den A. vor der Stadt und errichteten

ihm ein Heroon; nach Clemens Alex, protr. p. 13. 23
Sylb. war sein Grab auf der Burg von Larissa in

einem Tempel der Athene. Hyg. fab. 63 erzahlt.

A. sei in Seriphos, wohin er. um seine Tochter und
seinen Enkel abzuholen, gegangen war, bei den
fur den gerade gestorbenen Polydektes angestell-

ten Leiehenspielen getotet worden. Vgl. CIG
7706. E. Gerhard Danae, ein griechisches

Vasenbild , Vierzehntes Berliner Winckelmanns-
programm (Berlin 1854). Wohl identisch mit

dem Vater der Danae ist der Argiver A., welcher

nach dem Schol. Eurip. Orest. 1094 , nach-

i

dem er den Delphem Hiilfe gegen ihre Grenz-

nachbarn geleistet, neben der durch Amphiktyon
gestifteten pylaeischen Amphiktyonie und mit

ihr vereinigt eine zweite zu Delphi organisiert,

die an ihr teilnehmenden Staaten bestimmt und

den Modus der Abstimmung und den Rechtsgang

innerhalb derselben festgestellt haben soil. Vgl.

Strab. IX 420. Kallim. ep. 39. O. Mil Her Dorier

I 261. 397. Herinann-Thumser Lehrb. der

griech. Antiquit. I 96, 1. [Toepffer.]
_

2) Strateg in Sikyon wahrend der Tvrannis

des Euphron im J. 367. Xen. hell. VIl"l, 45;

vgl. Curtius Griech. Gesch. Ills 346.

[Kirchner.]

Akritas (6'Axghag). 1) Der siidlichste Berg-

zug Messeniens , der sich zwischen den Stadten

Methone und Asine (jetzt Modon und Koron)

nach Siiden vorstreckt und in einem spitzen Vor-

gebirge (jetzt Cap Gallo) endet. Strab. VIII

ahnlich wie oxiafiaysTv auch vom blossen ,Mar-

kieren' der Kampfgriffe gesagt (Aristot. Eth.

Nikom. Ill 1, 17. Poseidon. FHG III 259). Es

bildet als Teil der yeigoro/nia in der Regel nur

das Vorspiel zum wirklichen Kampf und bezeich-

net die Bewegungen der Hande, mit denen man
den Gegner zu fassen und dessen Griife zu mei-

den sucht. Vgl. das Erotenpaar links auf dem
Sarkophage bei Gerhard Ant. Bildw. Taf. 89

10 (Baumeister Denkm. I 502); andere auf a. ge-

deutete Denkmaler bei O. Muller Handb. d.

Arch. 2 741, 3. Es kann aber durch den «. auch

der Kampf selbst entschieden werden. Der sikyo-

nische Pankratiast Sostratos, dessen agonistische

Thatigkeit in das zweite Drittel des 4. Jhdts.

fallt, errang eine Unzahl Siege durch den Kunst-

griff, die Finger des Gegners zu fassen und zu

brechen oder doch solange zu driicken, bis jener,

vom Schmerz bezwungen , sich besiegt erklarte

;

359. Paus. Ill 34 , 12. Ptol. Ill 16 , 7. Vgl. 20 er erhielt davon den Beinamen axgoxegahrje

Curtius Peloponn. II 168f.

2) Ein vortretendes Vorgebirge Bithyniens,

an der Propontis, jedenfalls siidostlich von Chal-

kedon ; im iibrigen sind die Angaben des Me-

nippos und des Artemidor (bei Steph. Byz. p. 683,

2 und 685, 8 Mein.) unvereinbar, bei letzterem

vielleicht ein Zahlenfehler . s. Hvris.
"[Hirschfeld.]

3) Epiklesis des Apollon in Sparta. Paus. Ill

(axgoyjstQtoTrjs) ; die Basis seiner delphischen Sie-

gerstatue mit einer metrischen Inschrift (vgl. z.

B. xavcas 8' arTi[mxkovg 7iav]%a eJxgccTe.ig a/ta-

yd) ist uns erhalten, Bull. hell. VI 447. Ahnlicher

Kampfweise bediente sich der Ringer Leontiskos,

der seine Gegner nicht zu Boden zu ringen ver-

mochte , aber ihnen im a. die Finger zerbrach

(Paus. VI 4, 1. 3). Seine von Pythagoras ver-

fertigte Statue wird ihn wie mit weit vorge-

12, 8, wo in den Ausgaben der orthographische 30 streckten Handen nach dem Gegner haschend

Fehler der Hss. 'Axgekae beibehalten zu werden

pflegt. [Wentzel.]

Akrite ('Axgh)j), kleine Insel, 100 Stadien

ostlich von Patmos, jetzt Arki. Agathem. I 14.

[Hirschfeld.]

Akritobatai, sacrale Behorde in Ephesos nach

Hesych. : axgiToftdrai " agy/\ zig Tiaga 'Ecpsoioig rijg

'AgrefuSog {tvmojv ; in einer ephesischen Inschrift

aus der Kaiserzeit (Wood Discoveries at Ephe-

sus, Great theatre nr. 1, Col. 7 Z. 17) erschei- 40
nen axgofidrai xfjg {>eov unter den priesterlichen

Beamten. Da an der Identitat kein Zweifel sein

kann, liegt wohl bei Hesych ein Irrtum bezviglich

der Namensform vor. [Wissowa.]

'Axg6afia (acroama), musicalische und deela-

matorische Vortrage, namentlich wahrend der

Mahlzeit (nach Liv. XXXIX 6 in Rom seit dem
Triumph des Cn. Manlius Volso 187 v. Chr. iib-

lich), aber auch sonst (CIL X 1074. Polyb. XVI
21 , 12). Auch andere Tischunterhaltungen , z. 50
B. Tanze, werden so genannt: Plut. qu. conv.

VII 8. Persaios (um 280 v. Chr.) bei Athen. XIII

607 c. Das Wort wird sowohl griechisch als la-

teinisch auch persOnlich von den vortragenden

Kunstlern gebraucht (Athen. a. O. und IV 148c.

XII 126 c) und zwar ist lateinisch ausser Cic. pro

Archia 120 (aus d. Griech. iibersetzt) nur die per-

sOnliche Bedeutung sicher: so Cic. p. Sest. 116;

Verr. II 22. Suet. Vesp. 19. Macrob. Sat. II 4;

dargestellt haben, ahnlich dem Schema des Pan-

kratiastenreliefs von Halimus (Benndorf Anz.

AVien. Akad. 1886, 88), aber mit anderer Stellung

der Fiisse. Krause Gymnastik u. Agonistik I

4211'. 510. Grasberger Erziehung u. Unter-

richt I 349ff. [Reisch.]

Akrodemos ('AxgoSrjuog) Sohn des Diotimos.

Eponymer Prytan in Magnesia am Maiandros aus

romischer Zeit. Athen. Mitt. XV 330.

[Kirchner.]

'Axgoxegaia , die Enden (Nocken) der Raa,

Poll. I 91. [Luebeck.]

Akrokerannia, nordwestliches Vorgebirge von

Epirus, Auslaufer der keraunischen Berge, jetzt

Cap Glossa. Plin. Ill 97. 145. IV If.

[Hirschfeld.]

Akrokomos ('Axg6xo/.wg), Freier der Hippo-

dameia, im zweiten Verzeichnis bei Schol. Pind.

01. I 127 (s. Akrias). [Knaack/]

Akrokorinthos CAxooxogtrdog), Burg von Ko-

rinth ; offenbar als die ursprungliche Stadt behan-

delt bei Steph. Byz. s. K6gn-i)og. [Hirschfeld.]

Akrolissos i'Axgci/.taaog Polyb. VIII 10. Strab.

VII 316). d. i. die Akropolis der illyrischen Stadt

Lissos (jetzt Les. ital. Alcssini. sudlich von

Scodra. [Tomaschek.]

Akrolithon i&xoo/.idov g~6aror, statua aero-

lithos, Anth. Pal. XII 40. Vitr. II 8, 11), Sta-

tuen , an denen die bekleideten Teile von be-

zweifelhaft Nep. Att. 14. Plin. ep. 31. 13. Suet. 60 maltem oder vergoldetem (Paus. VI 24, 6.

Aug. 74. liber die verschiedenen Arten soldier

Unterhaltungen s. Marquardt Privatl.2 151f.

3371
_

[Mau.]

'Ai<eoxetQio/j.6s, das ,Kampfen mit den Han-
den livev avfa/.oxi'jg' (Suidas) im Ringen (Plat.

Alkib. I 107 E) und Pankration (Poll. Ill loo.

Luk. Lex. 5), bei Suidas im weiteren Sinne auch

vom Faustkampf gebraucht.
,

Axgo-/_zigit,m$ai wird

25, 4. IX 4, 1. Hist. Aug. XXX tyr. 32) Holz

waren , bei Pausanias hauflg erwahnt. Diese

Techuik war seit der Zeit der Goldelfenbeinsta-

tuen und neben denselben als billigere Herstel-

lungsweise ublich. Datierte Akrolithe: Pheidias,

Paus. IX 4, 1; Damophon (um 370), Paus. VII

23, 5. VIII 31, 1 ; Leochares (um 350), Vitr. a.

O. ; um 270 n. Chr. , Hist, Aug. a. O. Funde
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vonResten solcher Statuen: in Bassae, Stackel-
berg Apollotempel S. 98; im Isistempel zu

Pompeji, Overbeck-Mau PompejH 107. 109.

Mit den Akrolithen sind zu vergleichen die Sta-

tuen, an denen die Extremitaten von Gold und
Elfenbein, der bekleidete Rumpf von geringerem
Material war (Paus. I 40, 4. 42, 4. VI 19, 11),

und die namentlich in der Kaiserzeit iiblichen,

an denen die bekleideten Teile aus dunklerem
Stein waren. Schubart Rh. Mua. N.F. XV
108ff. Bliimner Technol. Ill 210. [Mau.]

Akron. 1) Ein Bogenschiitze griechischer

Abkunft im Heere des Aineias aus Korythos (Cor-

tona), der von Mezentius getotet wird, Verg. Aen.
X 719f. und Servius z. St. [O. Rossbach.]

2) Aero, Konig von Caenina, Gestalt aus der

Romulussage. Romulus tOtet ihn im Zweikampfe
im Sabinerkriege und weiht die erbeutete Riistung
als erste spolia opima (s. d.) dem Iuppiter Fere-
trius. Die altere, kurzere Fassung der Sage,

wie sie aus annalistischer Quelle entnommen bei

Livius (I 10) und Dionys (II 33. 34) vorliegt,

kennt den Namen des von Romulus besiegten

KOnigs noch nicht. Am friihesten erscheint der-

selbe bei Properz IV 10, 7, dann bei Val. Max.
Ill 2, 3 und auf der pompeianischen Inschrift

CIL X 809. Aber audi Varro wird bereits den
Namen Aero gegeben haben, da dieser sich an
zwei wahrscheinlich auf Varro zuriickgehenden
Stellen (Fest. p. 289. Plat. Romul. 16) findet.

Zuerst eingefubrt hat ihn entweder Varro selbst

oder einer der gelehrten Antiquare seiner Zeit

(etwa Atticus), und den Anlass dazu bot viel-

leicht die Zusammenstellung der Triumphalver-
zeichnisse, die ja mit dem Triumphe des Romu-
lus beginnen mussten. Die Sage selbst entstand
wohl in der Weise, dass die in historischer Zeit

bestehende Sitte der Weihung von spolia opima
im Feretriustempel auf den mythischen Griinder

dieses Tempels und der Stadt selbst zuriickge-

fiihrt und die betreffende Heldenthat dann in

den bekanntesten Krieg des Romulus gesetzt

wurde. [Ciehorius.]

3) Aus Agrigent , tazgog, viog Eeroavog, &GO-

(ptozevoev iv zaig 'Adifjvaig afia 'E/i.zfSox/.n. eoztv

ovv xgeofivzegog 'h.-zoxgdzovg . tygmpF. tisoi lazgt-

xi]g diogidi Sta/Jy.Tcp tieo'i zgcxpi/g vyietvoiv jiiflM-

ov a . iozi de xai oviog zcov ztra xreifiaza

orjfiu(ooa/j,ev<ov. Suid. Er soil zu Atlien gegen
die grosse Pest (430 v. Chr.) mit Erfolg das An-
ziinden grosser Feuer zur Luftreinigung angeord-
net haben (Plut. de Is. et Os. 80. Oribas. Sv-

nops. VI 24, 97. Aet, V 94, 223. Paul. Aeg. II

35, 406). Die Schule der Empiriker fiihrte, um
sich das Ansehen hoheren Alters zu geben, ihren

Ursprung auf ihn zurtick (Gal. XIV 638 ; vgl.

Plin. n. h. XXIX 5). Das Selbstgeffihl des A.

geisselt die auf Empedokles oder Simonides zu-

riickgefuhrte fingierte Grabsehrift fiir denselben

:

"Axgov turgor "Axgaiv' 'Axoayavzirov xazgog axgov
Kovxzei xoijfirog axgog n:azoiSog dxoozdzrjg (Diog.

L. VIII 65. Suid.).
'

[31. Wellmann.]
4) Helenius Aero s. H el en i us.

Akroneos CAxooveoig) , ein Phaiake. Horn.
Od.^VIII 111. " [Knaack.]

'Axgotpvlaxsg hiessen drei btirgerliche Wach-
ter auf der Akropolis von Athen, die in der

Kaiserzeit neben den drei Pvloren ihres Amtes

walteten. CIA m 1294. 3906. Keil (Ztschr. f.

Altertumsw. 1849 , 513) hielt sie fur identisch

mit den Pyloren, doch vgl. Dittenberger zur

Inschrift. Uber die Pyloren vgl. auch Schone
Hermes IV 292, liber beide Amter Arch.-ep.

Mitt. XIV 38f. [Szanto.]

Akropodion (aeropodium). Bei Hygin. fab.

88 verbirgt Pelopia das dem Thyestes entrissene

Schwert sub aeropodio Minervae. Da Hygin
10 das griechische Wort seiner Quelle beibehalt,

kann er nicht die Fussspitze, sondern nur etwa
die Basis verstanden haben, vermutlich aus Miss-

verstandnis. [Mau.]

Akropolis {'Axgbxohg). 1) Nach Steph. Byz.
zwei Stadte, eine in Aetolien (vielleicht identisch

mit Akrai , s. d. Nr. 1) , die andere in Libyen

;

Einwohner AxoojcoX.lzijg oder 'Axgoxohevg.

[Hirschfeld.]

2) Hauptveste der kaukasischen Iberer am
20 Siidufer des Cjtus (Kur) , welche Pompeius im

Kriege gegen Artokes 65 v. Chr. besetzte (Cass.

Dio XXXVH 1) , d. i. griechischer Name fur

Harmozica (georg. Armazis-tsiche ,Veste des Or-

muzd'), den Vorort von Sa-karthwelo nOrdlich

von Tiflis. [Tomaschek.]

Akroreia ('Axgdigeia), eigentlich jedes Hoch-
land , nannte man insbesondere den gebirgigen
District des niirdlichen Elis, welcher der Grenze
von Arkadien und Achaia zunachst liegt (al x(bv

^fo'Axgmgeimv jzoXeig Xen. hell. VII 4, 14, vgl.

Ill 2, 30; irrig Steph. Byz. 'Axgmgeiot, rc6hg

ToupvUag); vgl. Cur tins Peloponn. II 37ff.

[Hirschfeld.]

Akroreites ('Axgwgsht];), Epiklesis, unter der

Dionysos in Sikyon verehrt wurde. Apollodor

bei Steph. Bvz. s. 'Axgcooeta. Vgl. Paus. II 7, 5.

[Wentzel.]

Akrostichis. 'Axgoazlyiov bedeutet den An-
fang eines Verses (in der christlichen Kirche

40 auch gleichbedeutend mit dxgozelevzior, vnaxoi)

d. i. Refrain, so Constit. apost. II 57, 5 p. 85, 13
Lagarde, s. Christ anthol. XX Anm. LXIX;
axgorjrtyov , wie Krumbacher Gesch. d. byz.

Litt. 336 schreibt, eristierte wohl im Griechischen
nicht), enger den ersten Buchstaben eines Verses.

Or. Sib. XI (IX) 23 rov dxgoonyloto to ygd/j.fia.

der Anfangsbuchstabe des nachsten Verses, ebenda
v. 17 axgooziyta ygd/z/iazog dgyoftevov, Versanfange
mit dem ersten Buchstaben des jedesmal anzu-

50 deutenden Wortes ; Mil 249 ^goygaqrelg er axgo-
oziyt'oig , dessen Name durch die Anfangsbuch-
staben aufeinanderfolgender Verse gebildet wird.

Das so entstehende Wortbild heisst A. Cic.

de div. II 111 (cum deinceps ex primis ver-

mum Htteris aliquid eoncctitur nach Ernes-
tis richtiger La.). Dion. Hal. ant. IV 62, 6.

Gleichbedeutend ist xaoaazr/l; Suet, de gramm.
6. Gell. XIV 6. 4. Diog. Laert, V 93 (= Suid.

s. v.j. Dieterich Abraxas 202. 6: xauaoziyibiov

60 Diog. Laert. VIII 78.

Die A. bei Homer beruht auf Zufall (Gell. a. O.

Eustath. II. XXIV 1) ; Epicharm wird von Diog.

Laert. VIII 78 nur auf Grand unechter Schriften

zum Urheber von A. gemacht (Lorenz Epicb. 66.

Diels sibyll. Blatter 34). Das alteste Beispiel der

A. ist EvSo^ov zeyrtj Notices et extr. d. mscr.

XVLn 2, 25f., nach Boeckh Sonnenkreise 197f.

um 193/90 v. Chr. entstanden Is. Blass Handb. d.
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Mass. Altertumswiss. I 281. Lydus de ostent. ed.

"Wachsmuth Proleg. LVLTIf.). Die zwolf Tri-

meter, welche die A. Evdogov zsyvt] geben, ent-

sprechen in der Buchstabenzahl den Tagen der

zwolf Monate ; ebenso die zwelf Trimeter bei

Kaibel epigr. 1096 mit der A.: Mhmnog nvge.

Dionysios Metathemenos verwandte den Namen
seines sQcb/tsvo; IlayxaXos als A., um seine Au-
torschaft an dem auf Sophokles Namen gefalsch-

ten Parthenopaios versteckt zu wahren (Diog.

Laert. V93. Diels a. O. 34). Die dem Dikaiarch

zugeschriebene avaygazprj zfjg 'EXXdSos in Tri-

metern (Miiller Geogr. Gr. min. I 238f.) gehort

nach Lehrs Entdeckung (Rh. Mus. II 1843, 354)

zufolge der A. der ersten 23 Verse dem Diony-
sios, Sohn des Kalliphon, der um Christi Geburt
lebte (Gardthausen Gr. Pal. 122). Das Lehr-
gedicht Dionysios des Periegeten enthalt nach
Leues Entdeckung (Philol. XLn 176) v. 109f.

und 51 3f. die A. i/tr/ Atovvotov zcor h>zog $d-
qov und dsog 'Egfifjg ejzl 'Adgtavov (efir/ von
Wachsmuth Rh. Mus. XLIV 151 fur Zufall er-

klart, von Nauck Herm. XXIV 325 durch Emen-
dation in sizi] verandert, von Diels a. O. 34
verteidigt ; fteog 'Egpifjg ist Anrnfung an den
Gott, im 'ASgtapov Fortsetzung der ersten A.

Crusius Jahrb. f. Philol. CXXXVII 1888, 528.

Wachsmuth a. O.).

Wahrscheinlich faud die A. zuerst in der Orakel-

poesie Anwendung, Diels a. O. 33. Krumbacher
a. O. 338. Ursprung der A. in der religiosen Ge-
heimlitteratur, vielleicht der orphischen, behauptet
Dieterich Abraxas 165, 2; eine jzagaaziyk 'Og-

(psag wird ebenda 202 , 6 citiert. Den iilte-

ren sibyllinischen Orakeln war die A. durchgehends
eigen und zwar so, dass die A. sich mit dem
ersten Vers des Orakels deckte, Cic. de div. II

112 (wohl aus Varro, Diels 26); bei langeren
Orakeln fuhr die A. im zweiten Vers fort, doch
so, dass dessen Anfang nicht mit einem Sinn-

abschnitt des Orakels zusammenfiel . wie das
zweite Orakel bei Phlegon (s. u.) zeigt, Diels
a. 0. 27. Zweck der A. war, die Sammlung vor

Interpolationen und Verkiirzungen zu schiitzen,

Varro bei Dion. Hal. IV 62, 6. Die altesten

uns erhaltenen sibyllinischen Orakel sind zwei
von Phlegon (Mirab. 10 p. 76 Keller) mitge-
teilte, ausfuhrlich behandelt in Diels angefiihrter

Schrift, Text mit Commentar ebenda 11 If. Ent-
stehungszeit nach Diels 89. 95 J. 207 und 200
v. Chr. (Liv. XXvTI 37, 5. XXXI 12, 8), beide

von demselben Verfasser (Diels a. 0. 32). nach
Diels vielleicht Fabius Pictor (ebenda 106). Im
Saeculargedicht (bei Phlegon Macrob. 4 p. 91f.

Keller = Zosimus hist. nov. II 6 p. 61f. Men-
delss. Diels a. 0. 133f.) des Jahres 17 v. Chr.
eine Spur von A. v. 25—30, die auf alteres Ori-

ginal hinweist (Diels a. 0. 15). In unserer

Sammlung der sibyllinischen Orakel ist die ein-

zige A. VIII 217—50: 'Irjaovg Xonazog deov
vlog awzrjQ ozavgo;, welche selbst wiederum die

A. ly#vg enthalt (H. Achelis Das Symbol des

Fisches 20). Dieselben Verse citiert Eusebios
or. Const. 18, 3: Augustin de civ. d. XVni 23
iibersetzt sie ins Lateinische mit griechischer

A. : Jesues Creistos Trnd nios soter stauros (c

und d dienen zur Wahrung der Verszahl, n zu
beliebigem Ersatz fur v). Ein Sibyllinuin mit

lateinischer A. : Jesus Ohristus Dei filius sal-

vator orux teilt Haupt op. I 289 aus einer Hs.

der Leipziger Stadtbibliothek mit. In griechi-

schen Inschriften giebt die A. teils den Namen
des Verstorbenen in Grabschriften (Kaibel epigr.

149. 226. 726), teils den des Verfassers (ebenda

979. 1096. Anth. Pal. XIV 148), oder sie wieder-

holt das Anfangswort (Kaibel 725); epigr. 979
wird die A. von Silben gebildet und der vocal der

lOSilbe am Versschluss (telestichisch) wiederholt.

Ausgedehnte Anwendung fand die A. in der

kirchlichen Poesie (Krumbacher a. 0. 336f.), und
zwar zuerst die alphabetische A. Dieselbe stammt
aus dem Orient (Gardthausen Gr. Pal. 120). Sie

findet sich in den Psalmen, Klageliedern und Sprii-

chen und zwar so, dass das Alphabet entweder an
der Spitze der langgedehnten viergliedrigen Verse
(z. B. Ps. 37) oder der einfachen zweigliedrigen (Ps.

25) oder der einzelnen Versglieder (Ps. Ill) fort-

201auft; bisweilen tritt jeder Buchstabe wiederholt
auf, dreifach Klagel. Ill 1—66, achtfach Ps. 119
(E wald Die Dichter des alten Bundes 12 1 p. 200f.

Bouvy etudes sur le rythme tonique 332f.). Der
Syrer Ephrem variiert die A. durch Umkehrung
des Alphabets oder Weglassung der Buchstaben
geraden beziehungsweise ungeraden Ranges, Bou-
vy 333. Alphabetische A. nach Trimetern bei

Gregor v. Nazianz monosticha moral, torn. II

186, ferner Boissonade anecd. gr. IV 436f. I

30161, woselbst mehr Beispiele citiert werden;
nach iambischen Distichen Boissonade IV 442;
nach Hexametern in dem Iliasargument Anth.
Pal. IX 385, welches die Namen der Buchstaben
akrostichisch verwendet, und in den orphischen

Hymnen auf Dionysos und Apollo ebenda IX 524.

526 (je 4 Epitheta gleichen Anfangsbuchstabens
in jedem Vers), die Ioh. Geometra im Hymnus
auf Maria nachbildet. Alphabetische A. nach
Strophen im Parthenion des Methodios (p. 49

40 Jahn. Christ anthol. 33), bei Theophanes,
Christ a. 0. 236. Der Akathistos des Sergios

(Pitra Anal, sacra I 250. Christ a. 0. 140)
enthalt eine vollstandige und eine unvollstandige

A. (Akath. II dreizehn Strophen a—ft, to). Voll-

standige alphabetische A. in den Anacreontea bei

Christ a. 0. 48. 50. Bergk PLG III 354. Ma-
tranga anecd. 667; mit Weglassung von r\ und
o> bei Sophronios Christ a. 0. 43.44. 45. Da-
niel Thes. hymnol. Ill 20—46, bei Elias Christ

50 a. 0. 47 (hier beginnen alle vier Verse der Stro-

phen mit demselben Buchstaben ; Str. 7 wohl
zu tilgen), ferner Bergk a. 0. 358. Matranga
a. 0. 645. 664; mit <o aber ohne r\ (Lucke bei

?;?) Bergk a. 0. 348; verstummelt Christ a.

0. 84: bis f Romanus Christ a. 0. 138, bis ;-

Pitra a. 0. XXXIX 300. 612. 613. Unvollstan-

dige A. , aber durch Wiederholungen als abge-

schlossen gekennzeichnet , Pitra a. 0. 538 mit
sieben Strophen a a ft y 8 s c. Bei Romanus de

GOnativ. II (Pitra a. 0. 228) geht dem Alphabet
die A. fidijv adoi vorauf ; de nativ. Ill zeigt das

umgekehrte Alphabet. Vollstandige alphabetische

A., aber durchsetzt mit nichtakrostichischen Ver-

sen. in den liturgiscben Buchern der orthodoxen

Kirche 'Oxzojijyos /tsyd/.tj s. Ilaoaxhjzixi'j (ed.

Ven. 1850. 4»)"p. 279. 323. TgtcoS. 256. 282.

Mr/v. NoefifiQ. 141. Asx. 187. 196. Ilevzrjxoaz.

167. 182. 'Qoo?.6y. 473. 479. ElguoL 190. 202.
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Spuren von alphabetischer A. (]e drei Buchsta-
ben) 'Oxxwra . 2. 96. 186. 232. 276. 319. Alpha-
betische A. nach Versen , dereti je vier eine

Strophe bilden (nach Ps. Ill), zeigt das Diodion

des Iohannes Damascenus (mit nachfolgender

Umkehrung des Alphabets) in Pitras Hymno-
logie 18f., bei Christ a. 0. 240 dem Theopha-
nes zugeschrieben (s. Stevenson Revue des

quest, hist. XX 1876, 525 Aran.), ferner Pitra
anal. 476. 482. 484. Constantin. Porph. de cae- 10
rim. I 83 torn. I 383 ed. Bonn, und die Gedichte
des Bartholomaeus (A. ein Trimeter mit folgendem
doppeltem Alphabet, das zweite umgekehrt) und
Georgius (zwei ebenso geordnete Alphabete) bei

Pitra Hymnol. a. 0., vgl. anal. I. LXXV. Ste-
venson a. 0. 526f., Beispiele aus dem Ei<%o/.6-

yiov fiigt hinzu Bouvy a. 0. 336. Auch Sophro-

nios Anacreontea zerfalien in Gruppen von je

vier olxoi. Eine Vereinfachung dieses Princips

zeigt der Hyimras de S. Andrea (Pitra anal. 20

555), dessen sechs Strophen mit den Buchstaben
« e i v q q> d. i. 1. 5. 9 etc. anfangen (;£><*,«-

fuxog aQi&f.t6i Str. 3 ungenauer Ausdruck, den
Pitra Anm. z. d. St. und p. LXXVII vergebens

zu erklaren versucht). Nichtalphabetische A.,

noch hauflger als jene in der christlichen Poesie,

dient meist zur Angabe des Verfassers. Die
Namen vieler Hymnoden sind nur durch die A.

bekannt, die vielleicht vorgeschrieben war, ran

apokryphe Hymnen vom kirchlichen Gebrauch 30
auszuschliessen, Pitra a. 0. LXXVII. A. haben
alle bei Pitra mitgeteilten Gedichte mit ver-

sehwindenden Ausnahmen (p. 239. 412 — 24.

441-43. 530), vielfach versttimmelt (p. 12. 22.

273f. u. a.). Die A. setzt meist erst nach dem
Prooeinium ein, 400f. gleich mit dem Prooemium,
was nach Jacobi Ztschr. f. Kirchengesch. V
194 von Theodoros Studites cingefuhrt sein soil.

Schlichte Verfasserangabe in den liturgischen

Biichern verhaltnismassig selten, so Tqu{j6. 11.40
46. 123. 167 etc. (meist Joseph). 1st die Vers-

zahl grosser als die Zahl der Namensbuehstaben,
so werden entweder die Buchstaben wiederholt

gesetzt , wie in Elias canon atlanticus die A.

'Hliov [i£/.qjfo]pta (j; yj tj '/.
}. I '/. etc.) Pitra a. 0.

LXXVII , oder der Name wircl wiederholt , so

'hop elfmal Pitra a. 0. 425; kiinstlicher Ioan-

nes Euchaita (Pitra hymnogr. 83), der mit
'hodvvov (oarrov avrov etc. bis r die Strophen
beginnt, Pitra anal. LXXVIII , vollstandiger 50
Text bei Stevenson a. 0. 529. Meist tritt

eine ganze Ubersehrift ein : tov ra.xecvov 'Pcofia-

rov 6 ruvog u. ahnl. Christ anthol. 1311'. Ana-
stasius bei Pitra iur. eccl. gr. hist, et mon. II

284 loft tritt das demtitige Epitheton an Stelle

des Xamens : tov aae&rov, &fiaox«i/.ov, nTor/ov u.

a. Pitra anal. 343. 358. 516. 532. 590.' 610.

615. 654): mit Inhaltsangabe verbunden rig xa

(lata 'Pcoftaror Pitra a. 0. 61 . vgl. 67. 117.

222. 320. Inhaltsangabe allein TotM. 235 (f/i- 60
ro; ete ftdoTvga;}. Deren Stelle vertritt verein-

zelt ein polemischer Ausruf (Krumbacher a.

0. 337). Am hiinfigsten bildet die A. selbstiin-

dige Verse, vor allein Trimeter. Ioh. Damasc. ed.

Lequieu torn. I 688. Christ a. 0. 122. 161f. bis

204. 254. Psellos in Sat has Mtoatwv. /?</?/..

V 177. Daniel Thes. hymnol. Ill 55f. 119. Un-
zahlige Beispiele (die meisten von Joseph) in den

Canones der liturgischen Biicher, durchweg stark
durchsetzt mit nichtakrostichischen Versreihen
(die 36 Buchstaben der A. bei Christ a. 0. 122
erscheinen Tgiqjd. 431—53 in 323 Versen grup-
penweise zerstreut), vgl. 'Oxxwnx- 44. 52. 78.

84 etc. (Mijv. AexefipQ. 162 qdsi xavxa xpoeooxta 6
'Imnrjcp ist wohl Prosa). Oft ist die A. durch kleine

Anderungen des iiberlieferten Textes erst her-

zustellcn s. Kutlumusianos Anm. z. Mtjv.

'Ajzqi'/.. 60. 'low. 52. 90. Verstiimmelte Spuren
ehemaliger A. iiberall zu finden , vgl. 'Oxxmrjx-

13. 17. 20 etc. Die siq/io! haben fast nie fur

die A. Geltung, Ausnahmen 'Oxxmr/x- 55. 56. 99.

144. Mrjv. 'low. 90 ; ebenso stehen die ftsoxoxla.

in den meisten Fallen ausserhalb der A. , Aus-
nahmen Ilsvxrjxoox. 219. 'Oxzcorjx- 248 s. u. tjber
das sehr haufige Fehlen der 5.-8. Stelle

durch Weglassung der zweiten Ode s. Christ
a. 0. LXIV. Der Name des Autors koinmt
regelmassig nach dem Verse, Christ a. 0. 242.

247, nur vereinzelt im Verse selbst Xhermr/x. 141.

Mijv. MaQT. 53. Seltener bildet die A. einen
Hexameter, Christ a. 0. 176. Mtjv. 'Our. 38.

141. 169. Noe^Q. 203 etc. Je zwei Distichen
bildet die A. der einzelnen Verse (Christ a. 0.
XLVI) in den drei Hvmnen des Iohannes Damas-
cenus, Christ a. O."205. 209. 213. Dieselben
drei A. erscheinen stiickweise in den iambischen
Einlagen von fix- !• H- ^ ^es Eig/ioXoytov. Die
A. der Gnomologie des Gregor von Nazianz bildet

zwei (die Angabe des Verfassers einschliessende)

Pentameter (p. 118 Dronke), deren Schlussworte

an den entsprechenden Stellen des Gediehtes

wiedererscheinen. Oft durchsetzen die A. von
zwei Trimetern einander gruppenweise , indem
zwei Canones I und II so gruppiert werden oder

a I a II § I /? II etc. , in der 'Oxxwtjxos allein

25 Mai (meist von Joseph), z. B. 'OxT<btiy_. 20
giebt das akrostichische Bild dsxoqjcovrjiozegaxoovg

dvaovs . . . . d. i. 5«/oiff xeovg de . . . und ifiovijg

axovaov . . . Der Trimeter Christ a. 0. 190
kehrt Mijv. Aex. 178 mit einem zweiten durch-

setzt wieder. Dreifache Durchsetzung, zwei Tri-

meter und ein nichtakrostichischer Canon Mtjv.

'lav. 220. Durchsetzung von Trimeter und Hexa-
meter Mrjv. Xo?/if>o. 76. 188. Aex. 56. 119. 'low.

52. Avy. 39. Die Distichen des Ioh. Damasc.
Christ a. 0. 205 sind Aex. 224 mit einem Tri-

meter durchsetzt, ebenso die Christ 209 'lav. 77;
die Christ 213 Ile.vrrjxooT. 226 mit einer prosai-

schen A., Trimeter mit einem rythmischen Langvers
durchsetzt 'Iov/.. 146. Durchsetzung von Trimeter
und Alphabet 'Oxxwr/x- 26. Mtp: Zexx. 87. Aex. 170,

mit umgekehrtem Alphabet 'Oxxo'jtj/. 248 (von

Ioseph
; die deoxoxla gelten in der alphabetischen

A. mit, in der triinetrischen nicht). Alphabet
mit Hexameter IlevTijx. 259 (jeder dritte Buch-
stabe des Alphabets ist verlorem. mit einem ryth-

mischen Langvers Mtjr. Aex. 35. Dreifach : Tri-

meter. Alphabet und nichtakrostichische Verse

'Iar. 18. Avy. 30; zwei Trimeter und ein um-
gekehrtes Alphabet Se.-ir. 162 ; ein Trimeter, ein

Hexameter und das Alphabet Aex. 198. 'lav. 26.

Bisweilen bilden die OtoToxlu eine A. fur sicli.

besonders bei Georgios is. Kutlumusianos zu

Mr,v. Qepg. 138 1. M>]>: ' Oxr. 44. 49. Aex. 64.

258. Mam. 136. 'Iov'/.. 65. bisweilen sind die

fttoToxla allein akrostichisch. so Magr. 14. 68.
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130. FriyoQiov und Krj/ievros 'low. 64. Avy. 24
dureh Ausfall der zweiten Ode s. o. tjber A. in

vulgargriechischer Litteratur s. Krumbacher
a. 0. 338. Die Ilias des Hermoniakos (Krum-
bacher 429) enthalt 24 Gesange, deren Anfange
alphabetische A. bilden. Die rhodischen Liebes-

lieder (AXcpafirjtog xfjg ayaxrjg ed. Wagner) be-

stehen in der ursprlinglichen (von Wagner will-

kiirlich veranderten) Reihenfolgc aus mehreren
unvollstandigen Gruppen, die zum Teil nach alpha-

betischer, zum Teil nach arithmetischer A. (jiiav

xogtjv nr. 62 W. , Sv ojifiaxia 25 , xyslg xQovovg

101 u. s. w., das einzige Beispiel arithmetischer

A.) gcordnet sind (Krumbacher a. 0. 404).

Ein anonymer a).(pdfir]xog xaxavvxxixog enthalt

24 Strophen mit alphabetischer A. (Krumba-
cher a. 0. 406). Alphabetische A. noch heute

im Volksmund? s. Krumbacher a. 0. 339.

A. in Prosa bei Basilios I., von dessen zwei Er-

mahnungsschriften an seinen Sohn Leo die erste

eine Widmungsaufschrift als A. der 66 Paragra-

phen enthalt (Krumbacher a. 0. 187), und
Philostorgios, der nach Photios cod. 40 seine zwolf

Biicher Kirchengeschichte mit den zwOlf Buch-

staben seines Namens anting (Bitschl Parerga

XVI).
Bei den Piomern linden wir zuerst die A.

,Q. Ennius fecit
1 in quibusdam Ennianis Cic.

de div. II 112; als seinen Nachfolger kennzeich-

net sich der Dichter Bacchus oder Battus Schol.

Ov. lb. v. 257 durch die A. Enniani, die M.
Schmidt Eh. Mus. XX 457 entdeckte. Der
Grammatiker Opillius gab seinen Namen als A.

seines Pinax (Suet, de gramm. 6), Silius Italicus

wahrte seine Autorschaft am Homerus latinus

dureh die zwei A. Italicus—scripsit am Anfang
und Ende des Gediehtes iltalicus fand Sevffert,
Munk-Sevffert Gesch'. d. riiin. Lift. 112 242,

scripsit Biicheler Ph. Mus. XXXV 391). Grab-
schriften mit A. des Namens CIL V 6723. 6725.

6731. Wilmanns592—94, mit ausdriicklichem

Hinweis auf die A. CIL VIIT 7156. E. Fabretti
p. 272 (?). 634. de Rossi inscr. christ. I 425.

Mit Telestichis verbunden de Rossi II 1 p.

295 nr. 7 {Tuserhedo— Asearicus). 8 [Ildemudi
abbatis—xriste memor csto). CIL V 1693 (Paulino

stu> fecit—Olimpia). Weihaufschrift mit A. des

Gebers CIL III 6306. Die A. des Verfassers

Mii Faustini in Me vers AL 812 (Orelli I 855)

entdeckte M. Schmidt Rh. Mus. XX 457, Fi-

loeali AL 120 (Riese) L. Miiller Rh. Mus. XX
634. A. und Telestichis AL 669 (Xicliolao—

Euantius), auch dem Eugenius von Toledo zu-

geschrieben (Patrol, lat. LXXXVII 366 nr. 17),

AL II p. LVI (Laurentius—virat scnio), Tele-

stichis identisch mit der A. AL 492. 493. A.

mit Telestichis und Mesostichis verbunden (die

Mesostichis aus den 19. von je 37 Buchstaben)

bei Flavius Felix AL 214 (ihrasamundus—cvnta
innovat—vota serenans) von L. Miiller Rh. Mus.

XXIX 94 entdeckt. Vgl. Teuffel- Schwabe
§ 26, 3. Die akrostichischen Argumente zu alien

plautinischen Stricken ausser den Bacchides wer-

den von Ritschl op. II 404 und Opitz Lpz.

Stud. VI 234. 275 in die Antoiiinenzeit . von

Seyffert Philol. XVI 448 u. Jahresber. XLVII
22 ca. 100 Jahre nach Plautus Tod angesetzt.

Commodians Instructions bestehen aus 80 Ge-

dichten mit akrostichischer Inhaltsangabe, zum
Teil verbunden mit Telestichis. Die A. des letz-

ten Stiickes ergiebt, von unten gelesen, Commo-
dianus mendicus Ghristi. L. Miiller de r. m.
461. Ebert LdMA 12 92. Porfyrius Optatia-

nus erweitert die Kunst der A. , indem er in

quadratisch geschriebenen hexametrischen Ge-

dichten verschiedenartige Figuren (nr. 19 sogar

ein Bild) durch zusammenhangende, einen Sinn,

10 zum Teil Verse ergebende Buchstabenreihen bildet;

graphisch dargestellt in L. Miiller s Ausgabe

p. 35f. ; nr. 16. 19. 23 enthalten griechische A.,

entstehend durch griechische Lesung lateinischer

Majuskeln, so dass h p ex gleich rj q a x, a gleich

a oder I gilt, L. Miiller de r. m. 462. Venan-

tius Fortunatus dichtete einen hymnus abeee-

darius carm. I 16 p. 19 Leo (die drei letzten

Strophen durch die Worte xristus, ymnus und

xelare eingeleitet) ; akrostichische Figuren por-

20 fyrianischer Art zeigen II 4 und 5, Epigramme
mit A. sind III 5 und IX 5. Columbanus (Ebert
LdMA 12 620) beginnt ein Gedicht an Hunald
mit der A. Columbanus Hunaldo (Patrol, lat.

LXXX 286). Aldhelmus leitet sein Gedicht de

laudibus virginum (p. 135 Giles) mit einer Prae-

fatio ein, die den ersten Hexameter als A. vor-

warts und als Telestichis ruckwarts gelesen

enthalt ; seine Ratselsammlung (p. 248) mit einem

Prolog, dessen A. und Telestichis in gleicher

30 Richtung den Vers Aldhelmus cecinit millenis

versibus odas ergiebt. Bonifatius giebt in den A.

seiner 20 aenigmata (Poetae aevi Carol, ed.

Diimmler I 4f.) deren AuflOsungen; kiinstlich

nr. 1 caritas ait in 17 Versen, so dass zugleich

1. 3. 5 . . . 13 und 14. 12. 10 ... 2 caritas er-

geben (csaartiitraascait); xrist-us fur x in nr.

4 und 15; p. 17 cine porfyrianische Figur. p.

18 die A. Xilliardus inmitten eines rythmischen

Gediehtes. Abecedarische Hvmnen bei Diinim-
40 ler I p. 24. 79. 81. 142. 147. II 150. 255 (Hra-

banus Maurus de caritatc et avaritia) . alle mit

xristus (nur I 81 extolle fur x), ymnus, xelus

(nur bei Hrabanus xmaragdus) oder deren Ab-
leitungen; unvollstandig II 135 (Einhard) a— m,

aber mit amen abgeschlossen, 138 (a—p) und Au-

gustins Psalm Patrol. XLIII 23 mit Weglassung
von x y -x . vgl. retract, 1. 20 (s. Abecedarii
hymni). Die A. eines Hymnus grammatischen

Inhalts, Diimmler I 625. ergiebt das Alphabet

50 mit nachfolgendem Paulus fecit. Einfache A.

bei Paulus Diaconus [I 35. 85), Pabst Hadrian

ll 90). Dungalus (I 411). Hrabanus Maurus ill

167]. Walahfrid Strabus in der visio Wettini v.

394_427. 446—61 ill 316f.|. Wettinus (II 476

s. 701), Radbertus (Poetae aev. Carol. Ill 1 ed.

Traubo p. 51. 52) u. a. la. 0. II 118. Ill 1

p. 139. 146. 235). Xur durch die Anfange der

Distichen gebildet ist die A. I 112. II 651. 652.

A. mit Telestichis II 4. 421. mit Telestichis und

60 einfacher . doppelter und dreifacher Mesostichis

in einer Reihe kleiner Gedichte des Bernowinus

1 1 416f.). Porfyrianische Figuren entwarfen Iose-

phus Scottus. Alcuin. Gosbertus u. a. (I 153—59.

225—27. 622. II 479 Diimmler). desgl. Hraba-

nus Maurus an die Kaiserin Judith (II 165), in

dem Gedichte de imagine Caesaris (Patrol, lat.

CVII 142) , sowie in den Gedichten des ersten

Buches de laudibus sanctae ermis (bes. heraus-
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geg. von A. Henzen Lpz. 1847), zu denen das

zweite Buch die Erklarungen enthalt. Die Prae-

fatio des ersten Buches (Patrol, p. 147) besteht

aus 36 Hexametern von je 36 Buchstaben , der

1. 8. 15 . . . 36te des 1. 8. 15 . . . Verses ergeben

zusammen die 36 Buchstaben : Magtientiua Hra-
banus Maurus hoe opus fecit. Beispiele von A.

aus der romanischen Poesie verzeichnet Diels
sibyll. Blatter 36.

_
[Graf.]

erwarteten Angriff zuriickzuschlagen ; er trug da-

durch, bis die Hiilfe kam, zum erfolgreichen Wi-
derstande wesentlich bei (Plut. Pyrrh. 26f.). Nach
dem Tode des Areus, ran 265 v. Chr. (Diod. XX
29, 1), ward er Konig und flel als solcher in der

Schlacht bei Megalopolis gegen den megalopoli-

tischen Tyrannen Aristodemos. Das Jahr seines

Todes ist unbekannt: jedenfalls starb er vor

252 v. Chr. (Plut. Agis 3. Paus. Ill 6, 3. VIII

'AtceoaroXiov, ein am Schiffsvorderteil befind- 10 27, 11. Droys en Hellenism. Ill 1, 326 Anm.)

lieher Zierat, in welchen der oberste Teil des

Vorstevens (Vorsteven-Aufsatz, oroXos) auslief.

In seiner altgriechischen Form bildet das a. am
schlank emporragenden axdkoe gewohnlich die

Gestalt eines Schwanenhalses oder nach vorn

offenen Hakens. Seit der Diadochenzeit dagegen

ist der azoXog kiirzer, gedrungener und vorwiegend

nach rfickwarts gekrtimmt; das d. bildet dann

entweder einen runden Knauf oder ist schnecken

[Niese.]

Akroterion (axgiorrjgiov, a^roterium, Vitr.

Ill 5, 12. 13), Verzierungen aus Marmor, Thon
oder Metall auf den Firstenden und Giebelecken

der Tempel. Auch in der Inschrift der Nike des

Paionios (xai tanQCor^Qia jioicov sm xbv vaov

ivixa) sind nicht etwa die Giebelgruppen zu ver-

stehen: Scbubring Arch. Ztg. XXXIV 1877,

59 (wo die altere Litteratur). Furtwangler
artig nach riickwarts eingerollt, eine Form, welche 20 Arch. Ztg. XXXIX 1882, 362, 95. J. Reimers

• ' " Zur Entwick. des dor. Tempels 25. Dagegen
ist allerdings Plut. Caes. 63 dxgmxrjgiov Uber-

setzung von fastigium; unbestimmt Plat. Crit.

116 d. Sie kounten rein ornamental als Ranken

oder Palmetten, aber auch als menschliche oder

tierische Figuren, auch als lebhaft bewegte

Gruppen gebildet sein. Uber die Grfissenverhalt-

nisse Vitr. a. 0. Uber A. uberhaupt Furtwang-
ler Arch. Ztg. XXXIX 1882, 341ff. [Mau.]

'Ahqo&ivio., eigentlich das oberste der Ge-

auch bei den Romern die vorherrscliende war.

Haufig fiihrte das a. , namentlich bei Handels-

schiffen, ein dem Namen des Schiffes entsprechen-

des Gallionbild. Vgl. Graser Progr. d. Kolln.

Gymn., Berlin 1870. Cartault La triere ath.

79ff. Assmann bei Baumeister Denkm. Ill

1602. 1623r.
..

[Luebeck.]

Akrotatos {'Axgoxaxog). 1) Altester Sohn des

lakedaemonischen Kenigs Kleomenes II., Agiade.

Er lebte mit einem Teile seiner Mitbiirger in 30

hartem Zwist, dessen Anlass aus der Niederlage

von Megalopolis (331 v. Chr.) abgeleitet wird,

als die Spartan er beschlossen, den aus der Schlacht

Zuriiekgekehrten die Atimie zu erlassen. A. hatte

sich dagegen erklart und sich dadurch nament-

lich die davon Betroffenen zu Feinden gemacht.

Als daher im J. 314 v. Chr. die syrakusanischen

Verbannten, verbiindet mit Akragas, Gela und

Messana, in Sparta einen Feldherrn gegen Aga-

treidehaufen (ffiveg), also Erstlinge der Feld-

fruchte, dann aber auch von jeder andern Weihe-

gabe synonym mit anaoyji gebraucht (Schol. Eur.

Phoin. 210. Suid. Hesych. s. dxgoHiriwv und

dxgodivta. Bekker anecd. 203, 12. 218, 16). So

verspricht Athena den Eumeniden die a. von

Opfern bei Hochzeiten und Geburtsfeiern (Aisch.

Eum. 834ff.) und auch in Aisch. frg. 184 Nauck2

? ^ steht d. in dieser katachrestischen Bedeutung.

thokles suchten, war A. bereit, ihnen"zu dienen. 40Besonders haufig werden die den Gottern ge-

Ohne Erlaubnis der Ephoren fuhr er nach Sici-

lien ab ; unterwegs hatte er Gelegenheit , das

vom Illyrier Glaukias belagerte Apollonia zu be-

freien, gewann dann die Bundesgenossenschaft

Tarents und iibernahm auf Sicilien den Ober-

befehl der Verbiindeten. Aber er leistete nichts,

erregte vielmehr durch Grausamkeit, Schwelgerei

und allerlei Unterschlagungen allgemeinen Un-

willen. Als er so weit ging, den thatkraftigen

weihten Anteile von der Kriegsbeute d. genannt

(Herod. VIII 121. Thuk. I 132. Soph. Trach.

753. 763. Eur. Phoin. 282, vgl. 203; Herakl. 856.

Dion. Hal. II 34. Plut. Mar. 23; svmp. VIII

4, 4. Dittenberger Syll. 203). Pindar (01.

II 4, vgl. X 57) sagt, Herakles habe nach seinem

Siege uber Augeias die olympischen Spiele als

axoodiva !to)Juov gestiftet. Bei Euripides Phoin.

203 nennt der Chor der Phoinisseu sich selbst

Fuhrer der syrakusischen Verbannten . Sosistra- 50 d. Ao^ia

tos, bei einem Gastmahl tOten zu lassen, wurde

er abgesetzt und vertrieben und kehrte nach

Sparta zuriick, wo er nicht lange darnach, vor

seinem Vater fvor 305 v. Chr.), und ohne KOnig

gewesen zu sein, starb. Er hinterliess einen Sohn.

Areus (Diod. XIX 70. Paus. I 13, 5. Ill 6, 2.

Plut. Agis 3. Holm Gesch. Sicil. II 226. Schu-
bert Agathokles 61).

2) Enkel des Vorigen, Sohn des Areus, Agiade.

[Stengel.]

Akrothooi {'Axooftowi Thuk. IV 109. Strab.

VII 331; Aerothoon Mela II 32; Acrathon

bei Plin. IV 37), Stadt Makedoniens; die miss-

verstandene Notiz des Steph. Byz. ixl xijs dxga;

xou "Adas zeigt, dass sie auf dem Vorgebirge

'Axgddo>; lag und bestatigt Leakes (N. Gr. Ill

149") Ansetzung bei Hag. Lavra. Vgl. Tozer
Highl. of Turkey I 93.

_
[Hirschfeld.]

Akrurion [xo 'Axgouotor ogog) . spater /V
Er that aich zuerst im J. 273 hervor, als sein 60 /.dr»j genannt, Berg oberhalb der Ortscliaft 4>a

Grossoheim Kleonymos , mit dem A. als Lieb-

haber der Chelidonis , der abtrunnigen Gattin

des Kleonymos , noch besouders verfeindet war.

den unerwarteten Uberfall Spartas durch Pyrrhos

herbeifiihrte. Namentlich gelang es ihm am
ersten Schlachttage den Sohn des Pyrrhos. Ptole-

maios, der im Begriffe stand, die Befestigung

der Spartaner zu durchbrechen, durch einen un-

gvyat, welche, nach den Angaben der Alten (Strab.

IX 426. Steph. Byz.) mit dem homerischen Tdgrpj

(11. II 533) identisch, im Gebiete der epiknemi-

dischen Lo'krer lag. zeitweilig aber im Besitze

der Phoker gewesen zu sein seheint ; wahrschein-

lich der Bergzug, welcher das Kallidromongebirge

mit dem Knemis verbindet. Plut. Phok. 33.

[Hirschfeld.]
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Aktai ('Axxai) , Personification der Gestade,

inschriftlich auf einer der esquilinischen Odyssee-

landschaften, Woermann Die autiken Odyssee-

landsch. Tf. 5. Vgl. Helbig Rh. Mus. XXIV
498ff. Andere als A. erklarte Darstellungen Bull,

d. Inst. 1850, 17ff. 1863, 95. Arch. Jahrb. Ill

286ff. [Wernicke.]

Aktaia. 1) Nereide, II. XVIII 41. Hesiod.

Theog. 249. Apollod. I 2, 7. Hygin praef. 2.

2) Tochter des Danaos und der Piereia, Braut

des Periphas, Apollod. II 1, 5, 8.

3) Alter Name von Attika (s. Akte), Paus.

I 2, 6. Hesych.

4) Eine der vier alten Phylen des Kekrops,

Steph. Byz. s. 'Axx^. Pollux VIII 109.

[Wernicke.]

Aktaion (Mxxalcov, 'Axxiwv). 1) Mythischer

Konig von Attika, Eponymos der Akte, wie auch

ganz Attika nach ihm Akte benannt worden sein

soil. Harp. s. 'Axxrj. Strab. IX 397. Favorinus

bei Steph. Byz. 64, 6 M. (Et. M. 54, 15). Nach
Skamon bei Phot. Suid. s. 4>oivtxti'Ca ygd^/iaxa

und nach Andron und Menekrates von Olynth

im Schol. Dion. Thr. 7 (Bekk. anecd. 782f.) ist

er der Vater der Phoinike (und der Aglauros,

Herse und Pandrosos). Zu Ehren der fruli ver-

storbenen Phoinike benennt er die von ihm erfun-

denen Buchstaben <I>oivixua ygafifxara.

2) Boeotischer Heros. In Plataiai gehort er

zu den tfgcoes dp^^yscat der Stadt und hat als

solcher einen Kult; Aristeides erhalt vor der

Schlacht bei Plataiai vom delphisehen Orakel den

Befehl, ihm zu opfern (Plut. Aristid. 11, 3). In

der Niihe von Plataiai, auf der Strasse nach Me-
gara, befand sich ein Fels, xoht) 'Axxaicovos ge-

heissen, der ihm der Legende nach zum Ruheplatze

nach der Jagd gedient hatte. Ebenda wird an

einer Quelle seine Begegnung mit Artemis lo-

calisiert (Paus. IX 2, 3). In Orchomenos wan-
derte er nach seinem Tode mit einem Steine,

das Land verwiistend , umher : das Orakel in

Delphi befahl, die tjberbleibsel des A. zu be-

statten und ein ehernes Kultbild von ihm an

einen Felsen zu Schmieden. Das geschah . und
A. hat seitdem in Orchomenos eine jahrliche Toten-

feier. Paus. IX 38, 5. Rohde Psyche 178. In

der Sage ist er der Sohn des Aristaios und der

Autonoe, der Tochter des Kadmos: Eur. Bakch.

230. 1227. Kallim. hymn. V 107. Diod. IV 81.

Apd. bibl. Ill 4, 4. Hvg. tab. 180. 181. Ovid,

met, II 140. Ill 720. 721. Stat, Theb. IV 562.

572. Nonn. Dion. V 288. XXXVII 194. Er wird

von Cheiron zum Jager erzogen (Apd. a. a. O.)

und erscheint iiberall als Typus des Jiigers, so

schon bei Aischvlos frg. 241 . spater z. B. bei

Apd. und Nonn." V 289—300. A. wird auf der

Jagd von Artemis in einen Hirsch verwan-

delt und in dieser Gestalt von seinen Hunden
zerrissen. Die Sage , eine der populiirsten im
ganzen Altertum, wird in ihren Einzelheiten ver-

schieden erzahlt. Sie war in den Eoien des He-

siod, vielleicht auch von Alkman behandelt : Philod.

de piet. 60. Hesiod. frg. 158 Rz. Als Veran-

lassung der Verwandlung geben die altesten Zeu-

tren, Akusilaos bei Apollodor a. a, O. und Stesi-

choros bei Paus. IX 2, 3, an, dass er um Semele

sich zu bewerben gewagt habe. Bei Stesichoros

erscheint die Verwandlung in einen Hirsch ratio-

nalistisch dahin verandert, dass Artemis dem A.

das Fell eines Hirsches um die Schultern ge-

worfen habe, so dass ihn seine Hunde fur einen

Hirsch hielten und zerrissen; und trotz aller

neuerdings ausgesprochenen Zweifel wird daran

festzuhalten sein, dass von den Kunstwerken, die

den Untergang des A. darstellen, wenigstens die

Metope von Selinus (Benndorf Met. v. Selin.

Tf. 7. Arch. Ztg. 1883, 239) diese Version kennt,

10 wahrend Polygnot in der Nekyia, indem er A.

in einem Hirschfell sitzen und einen Hirschkopf
halten lasst, nur die Verwandlung des A. in einen

Hirsch andeuten will, Paus. X 30, 5. Bet he
Genethl. Gotting. 48fl\ Robert Bild und Lied

26; Nekyia d. Pol. 15. 31. 49. 66. 76. Von den

Tragikern hat Aischylos die Sage in seinen

Tog-onSts behandelt (Nauck FTG2 77-79). Doch
ist von dieser Tragoedie nur soviel kenntlich,

dass die Totung des A. durch seine Hunde darin

20 erzahlt ward (frg. 244. 245. Bethe a. a. O. 43).

Darstellung der Sage auf der tragischen Buhne
bezeugt auch Poll. IV 141. Von Iophon, Kleo-

phon und Phrynichos werden Tragoedien des

Namens A. bezeugt durch Suidas s. 'Iotpd>vf

KXeotpwv , <t>gvviyog. Pantomimus A. bei Varro

Sat. frg. 513 Riese und Luk. de salt. 41. Euri-

pides Bakch. 339, dem Diod. IV 81 folgt, giebt

als Grund der Verwandlung an, dass A. den

Zorn der Artemis erregt habe , indem er sich

30 riihmte , ein besserer Schutze zu sein, als sie.

Weitaus am verbreitetsten, aber erst seit alexan-

drinischer Zeit, ist die Erzahlung, A. habe auf

der Jagd in der Mittagsglut Artemis uberrascht,

wie sie mit ihren Nymphen in einem Quell

badete , und Artemis habe ihn , teils aus Er-

bitterung , teils um zu verhindern , dass er dies

Erlebnis weiter erzahlte , in einen Hirsch ver-

wandelt und so seinen Hunden preisgegeben

(Kallim. hymn. V HOff. Schol. Theokr. V 38.

40 Plut. Sert, 1. Dio Chrysost. II 302, 18. I 158,

14 Dindf. Paus. IX 2, 3. Apd. bibl. Ill 4, 4.

Luc. dial. deor. 16; de rnorte Per. 2; Saturn.

8; deor. concil. 7. Maxim. Tyr. XXIV 1. Ps.-

Kallisth. I 46 p. 52 Dubn. Palaiph. 3. Greg. Naz.

carm. II 3, 60. Nonn. Dion. V 300ff. Nonn. in Greg,

bei Westerm. Mythogr. 360. Ovid. her. XX 103;

met. II HOff. ; trist. II 105. Plin. n. h. XI 125.

Seneca Oed. 772 ; Oed. frg. 13. Stat. Silv. I 5, 56

;

Theb. Ill 203 nebst Scholion. Hyg. fab. 180. 181.

50 247. Prob. Verg. Eel. H 25. Arnob. Ill 34. Claud.

V 418ff.). Hyg. fab. 180 (ahnl. Nonn. Dion. V 301

—317) fiigthinzu, A. habe, beim Anblick der

badenden Diana in Leidenschaft entbrannt, ihr

Gewalt anthun wollen. Damit ist zu verbinden

Diod. IV 81, 4, nach dem A. xaza xo Ttjs Agxi-

uidos Uoov Sia xibv uvaxide/iivcov dxgozqgicar

}x x(bv xvvrjyicav xgorjgeixo xov yauov xaregyd-

oaodai xijs Aots/uSos (Bethe a. a. O. 48). Ovid,

met. II 170ff. und Nonn. Dion. V 316—322 haben

60 den Zug gemeinsam , dass A. in der Verwand-

lung seinen menschlichen Verstand behalt. Haufig

erscheint in spateren Quellen , wenn auch ver-

mutlich aus dem altesten Bestandteil der Sage

hinubergenommen. das Motiv, dass Artemis die

Hunde des A. wahnsinnig macht. Nikander bei

Poll. V 38. Schol. Theokr. V 38. Apd. bibl. Ill

4, 4. Nonn. Dion. V 336—370. VH 362. VIII

386. XLIV 285ff. Nonn. in Greg. a. a. O. Stat.
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Theb. Ill 203. Claud. V 418. Namenskataloge

dor Htmde des A. bei Poll. V 57. Apd. bibl.

Ill 4, 4. Ovid. met. II 206ff. Hyg. fab. 181.

Nach Kallim. hymn. V 115ff. sammelt Autonoe

die Gebeine ihres Sohnes. Das wird von Nonnos,

der im fiinftcn Buch der Dionysiaka den kalli-

macheisehen Hymnus stark benutzt, im iibrigen

aber diese Erzahlung in dasselbe Conglomerat
von Aristaiosgeschichten einfiigt, wie Diodor IV
81, dahin erweitert, dass die Hunde blutbedeckt

heimkehren, Autonoe, das Geschick des A. ahnend,

seine Uberreste sucht, aber nicht flndet, bis A.

seinem Vater Aristaios im Traume erscheint und
den Ort, wo seine Gebeine liegen, beschreibt,

worauf dann Autonoe sie flndet und bestattet

(V 370 -551. XLVI 326). Nach Apollod. a. a. 0.

kommen die Hunde zu Cheiron, der ihren Wahn-
sinn besanftigt. Nach Nikander a. a. 0. gelangen

sie bis nach Indien , wo sie den Euphrat iiber-

schreiten und gesund werden ; ihre Nachkommen
sind die sog. indischen Hunde. Von den Hunden
des A. leitete man das Sprichwort ^Qs-tpai y.vvag

ab, mit dem man Undankbare bezeichnete (Schol.

Theokr. V 38). An der Stelle, wo A. stirbt,

sprudelt ein Quell hervor (Philostr. im. I 14).

Die Begebenheit erscheint auf dem Kithairon

localisiert (Apd. bibl. Ill 4, 4. Philostr. a. a
:.
0.

Senec. Oed. frg. 13). Specieller wird als Ort-

lichkeit das Thai Gargaphie angegeben, und darin

der Parthenius fons: Ovid. met. II 155— 172.

Stat, Theb. VII 274. Hyg. fab. 181. Die Dar-

stellungen der Sage durch die bildende Kunst
geben fur die Sage selbst wenig aus , sind aber

kunstgeschichtlich wichtig fur die Darstellung

der Verwandlungen. Zusammengestellt sind sie

bei Otfr. Miiller Handb. d. Archaeol. 365, 6.

412, 2. Lenormant-de Witte Elite ceramogr.

II 324 (pi. 99—103B). Mtiller-Wieseler DAK
II 17, 183—187. E. Schwartz Ann. d. Inst,

1882. 290—299. Bolte De monum. ad Odyss.

pertin. (Diss. Berl. 1882) 43—47. Ziehen Bon-

ner Studien 179— 187. In der kyivischen Dialek-

tik erscheint die Sage verwendet bei Dio Chry-

sost. I 158, 14 Di. und Varro bei Non. 355

(frg. 513 Riese). Bei Nonnos nimmt A. an dem
indischen Zuge des Dionvsos teil. Er fiihrt eine

Abteilung Boeoter, Dion.' XIII 53ff. 80ff. In der

Deriadesschlacht kampft er mit Morrbeus, Dion.

XXXII 221. Bei den Leichenspielen zu Ehren
des Opheltes beteiligt er sich zusammen mit

Ereehtheus, Skelmis, Phaunos und Achates am
Wagenrennnen. Von seinem Vater Aristaios in

List nnd Trug unterwiesen. stiirzt er den Phau-

nos vom Wagen, er erreicht das Ziel als dritter

und erha.lt als Preis einen goldenen Panzer. Dion.

XXXVII 155—478 (Nachbildung der ud/.a hi
TTazony./.ot in der Ilias. Pi. Kehler Die Dionvs.

d. Nonn.' 68).

3) Korinthischer Jiingling, Sohn des Melissos.

In ihn verliebte sich der Heraklide Archias, nach

anderer Version ein Bakchiade. Da A. seiner Lei-

denschaft sich widersetzte, drangen Archias mit

seinen Freunden Coder die Bakchiaden) in einem

Komos nachts in das Haus der Eltern des A.,

urn diesen zu entfiihren. In dem dadurch ent-

standenen Kampfe wird A. von den beiden Par-

teien zerrissen. Melissos tragt den Leichnam des

Sohnes auf den Markt und fordert Rache an dem

Morder. Die Korinthier aber lassen es bei dem
blossen Mitleid bewenden. Bei der nachsten Isth-

mienfeier jedoch verflucht Melissos die Bakchiaden

und stiirzt sich von einem Felsen herab. Diirre

und Seuchen verheeren das Land , von Poseidon

gesendet. Das delphische Orakel beflehlt, die

Ermordung des A. zu siihnen. Archias wandert

freivvillig aus und griindet Syrakus, nach anderer

Darstellung werden die Bakchiaden gewaltsam

10 vertrieben. Plut. amat. narr. 2. Schol. Ap. Rhod.

IV 1212. Alex. Aet. bei Parth. 14 (Meineke
Anal. Alex. 219). Plut. Sert. 1 erwahnt, dass

manche Schriftsteller den boeotischen und den

korinthischen A. parallelisiert hatten. Eine der-

artige Parallelisierung ist Max. Tyr. XXIV 1

erhalten. [Wentzel.]

Aktaios. 1) Der erste Konig von Attika,

mit dessen Tochter Agraulos sich Kekrops ver-

mahlte und einen Sohn, Erysichthon, und drei

20 T'Ochter, Agraulos. Herse und Pandrosos, erzengte.

Paus. I 2, 5. 14, 7. Apollod. Ill 14, 2 (der je-

doch den Kekrops selbst zum ersten autochthonen

Konig von Attika macht). Bei Strabon IX 397

heisst der Konig Aktaion (s. d. Nr. 1). Nach ihm
soil Attika friiherhin den Namen Akte gefiihrt

haben (Favorinus bei Steph. Byz. s. Axxij), oder

Aktike (nach Strab. IX 391. 397) oder Aktaia (nach

Paus. I 2 , 5). Suidas (s. (^oivtxrfCa y(>d/x/.mza)

iiberliefert eine Notiz des Skamon, nach der Ak-

30 taion der Vater der Aglauros , Pandrosos, Herse
und Phoinike gewesen sei; nach der letzteren

wiiren die <Potvixifia ygdfiiiaxa benannt worden.

Vgl. Harpokration s. Axxi) (wo der Konig 'Axxkov

heisst). Preller-Plew Gr. M. II 139.

2) Gemahl der Glauke, der Tochter des Ky-
chreus von Salamis, Vater des Telamon (Phereky-

des bei Apoll. Ill 12, 6). Vgl. v. Wilamowitz
Horn. Unt, 246. Andere Genealogie bei Diod.

IV 72. Vgl. d. Art. Aiakos.
40 3) Sohn des Istros, Bundesgenosse der Troer

(Philostr. Her. II 15, vgl. Thraemer Pergamos
385f. 389).

4) Beiname des Dionysos auf der Insel Chios

(CIG Add. 2214 e). [Toepffer.]

Akte {'Ay.Tri). 1) Bei den Lexikographen

(Harpokr. u. A.) nur als Name eines an der Kiiste

gelegenen Teiles von Attika angefiihrt, bezeichnet

die siidlich des grossen Peiraieushafens blattfor-

mig sich ausbreitende. nach Westen vorspringende

50 Halbinsel. Aus Stellen wie Diodor. XX 45 und
Lykurg. g. Leokrat. 17 geht hervor. dass sie ein

innerhalb der Befestigungen , aber am Meere und
abseits des grossen Hafens sich erstreckender

Teil der ganzen Peiraieusansiedelung war; das

passt nur fur diese Halbinsel (s. Wachsmuth
Stadt Athen I 317) und ist nun aufs neue durch

zwei Stellen der Athen. Politie des Aristoteles

c. 42 und 61 be.sta.tigt (vgl. Rhein. Mus. XLVI
329). Bekannt ist der axziTij; '/.Wo;, der hier

60brach (Harpokr. s. v. CIA II 843. 14. 16. 834b.

Ill 63. 'E<p. do-/.. 1887, 203. 204. Z. 42. 47 u.

A. : es ist Kalkstein . genauer beschrieben bei

Lepsius Griech. Marmorstudien [1890] 109f.).

und betraehtliehe Steinbriiche sind jetzt nocli

an verschiedenen Stellen vorhanden. Der ganze

Flachenraum ist offenbar auch in den bliihendsten

Zeiten nie vollig besiedelt gewesen, insbesondere

gilt das von der grosseren Halfte
,

gegen die
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viclleicht eine Mauer die Zollgrenze gegen die

bewohnte Stadt aufrecht erhielt (s. Wachsmuth
Stadt Athen II 46, 4). Eine Festung hat dieser

Hiigel aber nie auf seiner Hohe getrageu, was
man fruher vielfach annahm (vgl. Milchhoefer
Karten von Attika, Text I 55ff.). Die mvXls,

welche von Lykurgos a. a. 0. als mitten auf der

A. befmdlich bezeichnet wird und durch welche
Leokrates nach seiner Erzahlung heimlich ent-

wich, ist eines der drei noch jetzt nachweisbaren
Pfortchen , die hier allein nach der Seeseite die

Befestigungsmauern durcbbrachen ; wahrschein-

lich die mittlere von ihnon (s. Wachsmuth a.

a. 0. II 32). [Wachsmuth.]

2) Alter Name von Attika. Eurip. Hel. 1673.

Strab. VIII 391. 397 u. a.

3) Die Ostktiste der Landschaft Argolis

zwischen Troizen und Epidauros. Pol. V 91.

Diod. XH 43. Strab. VIII 389. 399 u. s. f.

4) In Akarnanien. Steph. Bvz. Missverstand-
nis ? S. Mii Her zu Skyl. 34 undvgl. Strab. X. 461.

5) Das magnetische Kiistenland in Thessalien.

Steph. Byz.

6) Die ostlichste der drei Landzungen der

Chalkidike, die im Athos endet. Thuk. IV 109.

Diod. XII 68.

7) 'Axzij fiilaiva auf Chios. Bull. hell. Ill 234.

244. Und gewiss noch oft. [Hirschfeld.]

8) Acte, Neros Freigelassene und Concubine,
s. Claudia Acte. Vgl. [Claudia] Aug(usti)

Ifiberta) Acte, CIL VI 10549. [v. Rohden.]

Aktia, die bei dem Vorgebirge Aktion ab-

gehaltenen Festspiele. Schon seit Alters war
mit dem Kulte des auf Aktion verehrten Apollon
ein dycov ozeyarizrjs verbunden , an dem beson-

ders die Staaten des akarnanischen Bundes teil-

nahmen, vgl. Strab. VII 325. Harpokr., der Kal-
limachos h zai negl dywrwv als Gewahrsmaim
nennt. Ditteiiberger Syll. 321. Imhoof-Blu-
mer Numism. Zeitschr. X 62. Catal. of coins

in the Brit. Museum, Corinth p. LIX. Augustus
stiftete im J. 28 v. Chr. nach seinem Siege iiber

Antonius in Nikopolis einen glanzvolleren
,
pen-

teterischen Agon, der fortan vermutlich am Jah-
restage der Schlacht (2. Sept.) abgehalten wurde
(Strab. VLT 325. Suet. Aug. 18. Dio Cass. 41,

1). Dieser Agon, der mit den Siegerprivilegien

der Olympien ausgestattet wurde (s. Agones),
.sollte in die xcgiodog der vier grossen National-
spiele eingefilgt werden, vgl. Arch. Ztg. XXXV
190 nr. 90: y.al xzjv Xoixijr xeoiodov avr 'Axzioi;

(s. XXXV1H 164 nr. 366). CIG 4172. 10: Ah-
yovoxov iv NixomXei zrjg xeqio&ov. Man spricht

daher auch von einer 'Axxidg. wie man vrm Olvm-
piaden spricht , vgl. Joseph. Bell. Jud. I 20~. 4.

Bull. hell. I 294. Die Leitung (foiiitXsia) des

Agons wurde von Augustus den Lakedaemoniem.
als den einzigen Griechen, die an der Schlacht
gegen Antonius beteiligt waren, iibertragen. Ein
dycuro&ixijg fisyd/.o>r 'Axxicov Kataaoi'/cor wird Bull,

hell. I 294 erwahnt (vgl. Athen. Mitt. IX 263),
ein ^vatdoxtjg 'AxxIojv Kaibel IGI 739 (zwi-

schen 150~und 180).

Die A. umfassten Wettkampfe in alien musi-
sclien und gymnischen Agonen (Stat. Silv. n 2, 6).

welche letztere nach den drei Altersklassen ge-

sondert sind (xaibe.g, aysvEtoi, avdges). Ausdriicklich

bezeugt sind der biavXog und onl.hrjg dodfiog (Arch.

Ztg. XXXV 190 nr. 90), der SdhXog (Bull. hell. IX
68. Athen. Mitt. XVI 132), der Ringkampf(Kaibel
IGI 739), auch fur dysvetoi (IGI 747), der Faust-
kampf (Le Bas-Waddington 1540), auch fiir

Knaben (CIG 4472), das Pankration (IGI 747. 1102.

Arch. Ztg. XXXVIII 164 nr. 366), auch fiir Knaben
(Bull. hell. X 234) und dyiveioi (CIG 2723. IGI
747), das Pentathlon, auch fiir aysveioi (Ditten-
berger Syll. 399), der Agon der Herolde (CIA

10 III 129. Arch. Ztg. XXXV 100 nr. 68), der Ki
tharoden (CIG 3208. Bull. d. Inst. 1873, 142),

der FlOtenspieler mit und ohne Chor (CIG 1719.
1720. 2810. 4081. CIL VI 2, 10120), der Tra-
goeden (CIG 1420 = Le Bas-Foucart 179 A.

CIG 1423), vgl. noch CIG 1423. 1608. Die Sie-

ger legen sich haufig den Titel 'Axuovsi'xij; bei

(vrie'Olvfiniovsixtjg, TtsQiodordxrjg), vgl. CIG 4081.
4276b. 6820. Bull. hell. IX 68 u. 0. Nach
Steph. Byz. s. "Axnov fanden an den A. auch eine

20 Naumachie (vgl. die Miinzen von Nikopolis, Ca-
talogue of coins in the Brit. Museum, Thessalv
S. 102. P. Gardner Jouni. of hell. stud. II 96)
und ein iu-rnxog dywv statt, der anderweitig nicht

bezeugt ist.

Die Inschriften zeigen , dass sich das hohe
Ansehen der A. (auch Axxia xa fisydXa Kaindoija
genannt) bis in das 2. und 3. Jhdt. ungeschma-
lert erhalten hat; noch Iulian hat das Fest er-

neuert (Panegyr. X 9, 1). Die A. sind wie die

30 Olympien und Pythien auch fiir andere Agone
vorbildlich geworden (vgl. Agones); ein certa-

men ad exemplar Aetiacao religionis wird im
J. 63 bei Poppaeas Entbindung in Rom beschlos-

sen (Tac. aim. XV 23); dywv loaxuo; nennen
sich die Festspiele zu Kaisareia (CIG 4472) und
Herakleia am Pontos (Bull. hell. IX 68). Als
xatdsg 'Axxiay.ol , d. h. Knaben in dem fiir die

Knabenagone der A. vorgeschriebeneu Alter (s.

Agones) werden Ende des 1. Jlidts. die Knaben
40 an den Agonen von Antiocheia und Alexandreia

bezeichnet (IGI 747, wo Z. 27 wohl ebenfalls

xaTdsg statt dysvsiot zu ergsinzen ist). A. er-

scheint auch mehrfach als Name oder Beiname
grosser Agone (ebenso wie 'Oh'i/ima , IIv9ia) , so

in Thessalonike , Pcrinthos (Arch.-epigr. Mitteil.

VIII 220). Ankyra, Nikomedia, Hierapolis in Phry-
gien (CIG 3910). Sardes. Neokaisareia am Lykos
lAbh. Akad. Miinchen XVIII 1890 578), Tyros

(CIA III 129), Bostra (CIL XIV 474), vgl. Head
50 HN 763. auch CIA II 490. Einige dieser Agone

haben ihren Namen viclleicht davon, dass sie als

Siegesfeier der aktischen Schlacht gelten sollten.

ein Ereignis, das ja an vielen Orten mit Fest-

spielen gefeiert wurde, vgl. Mommsen Mon.
Ancvr. S. 41f. Fried lander Sittengeschichte

lis 478. 629f. Oberhummer Akarnanien 226f.

Gardthausen Augustus u. seine Zeit I 393.

II 1, 206f. [Eeisch.]

'Atcriaxog, Epiklesis des Apollon, Steph. Byz.

60 s. "Axxta. [Wentzel.j

'Axrids s. A era oben S. 630f.

Aktion (xi "Axxior Steph. Byz.), eine flache

sandige Landzunge von dreieckiger Form (jetzt

la Punta). die nordwestlichste Spitze Akarnaniens.

welche mit der gegeniiberliegenden Sudspitze von

Epirus die wenig iiber vier Stadien breite Miin-

dung des ambrakischen Meerbusens bildet. Polyb.

IV 63. Sie gehorte zum Gebiete der Stadt Anak-
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torioii (Thuk. I 29) und verdanktc ihren Rulim
besonders dem alten, wahrscheinlich von den
korinthischen Colonisten angelegten Heiligtumc
des Apollon "Axrtog, in dessen heiligem Haine
seit alten Zeiten Festspiele mit gymnischen und
liippischen Agonen zu Ehren des Gottes gefeiert

wurden, bei denen man unter anderen ein Rind
zur Abwehr der Fliegen opferte. Strab. VII 325.

Clem. Alex, protr. II 39. Harpokr. s. "Axrta.

Steph. Byz. Die Aufsicht tiber den Tempel, der
zugleich das Bundesheiligtum des xoivov t&v
'Axa.Qva.vcov war , fiibrte ein UgajcoXog , welchem
ein nQopivaficov und zwei ovfutQo/j,vd/xoveg zur

Seite standen. (CIG 1793). Nach seinem Siege

iiber Antonius erweiterte Octavian das alte Hei-

ligtum und erneuerte die Pestspiele, indem er

sie zu pentaeterischen machte und musische und
nautische Agone hinzufiigte, verlegte sie aber

auf die gegeniiberliegende Spitze von Bpirus,

wo er in der Vorstadt seiner neuen Griindung
Nikopolis ein Gymnasion und Stadion dafiir an-

legte. Suet. Octav. 18. Dio Cass. LI 1. Strab.

bei Steph. Byz. Hier bestanden sie bis in die

spate Kaiserzeit fort und wurden noch durch
Iulian auf einige Zeit wiederhergestellt (Mamertin.

paneg. 9). Ausser dem beriihmten Apollonheilig-

tume standen auf der Landzunge noch Heilig-

tumer der Aphrodite Aineias und der d-eoi fieya-

koi (der samothrakischen Schiffahrtsgotter), deren

Stiftung die Sage dem Aineias zuschrieb (Dion.

Hal. I 50); eine Stadt A. hat aber sicher

nie dort bestanden , sondern wo eino solehe er-

wahnt wird (Steph. Byz. Plin. n. h. IV 5. Pomp.
Mela II 54) ist hfichst wahrscheinlich das von
Octavian gegriindete Nikopolis , das von den
Romern auch Actio, Nieopolis genannt wird, ge-

meint. Plan: Gaz. Archeol. 1886, 235. An-
sichten: von Liitzows Ztschr. f. bild. Kunst
1888, 295. Beschreibung : Schliemann Bcrl.

Ztschr. f. Ethnol. XXI 1889, 417. Inschr. Arch.-

ep. Mitt. 1891, 113. Ein Actium Corycrae er-

wahnt Cic. ad Att. VII 2, 3. [Hirschfeld.]

Aktios. 1) Epiklesis a) des Apollon. Anon.
Laur. 2 (Schoell-Stude mund Anecdota I 265).

Schol. Theocr. V 14. Die Argonauten griinden

der Sage nach den Kult vor ihrer Ausfahrt. Ap.
Rhod. I 404 in. Schol. Callim. frg. 545 b. Der
Apollon A. ist der Hauptkult der Akarnanen;
ihm zu Ehren finden die Spiele der "Axzia statt

(s. d.). Nach seinen Priestern wird in Akanianien
datiert. Er erscheint auch auf akarnanischen
Miinzen. Strab. VII 325. X 451. Ael. h. a. XI 8.

CIG 1793. Dittenberger Syll. 321. Imhoof-
Blumer Wiener num. Ztschr. X 32. tiber das

seltsame Ochsenopfer zu Ehren des Apollon A.
bei Clemens Al. protr. II 39 und Ael. a. a. 0.;
vgl. E. Hi Her Hermes XXI 132. Ferner erscheint

Apollon A. auf Miinzen von Alexandreia. Mi on-
net VI 69, 211; b) des Pan. Theocr. V 14
nebst Schol. Et. M. 54, 27. [WentzeL]

2) Sohn des Zosimos, Athener (AO^ovsvg),

diddoxa/.og itfrjpcov ca. 157/8 n. Chr. CIA III

1122. [Kirchner.]

Aktipus s. Ekdippa.
Aktis, einer der sieben mannlichen Heliaden

zu Rhodos. Hellanikos frg. 107 (aus Schol. Pind.

01. VII 134, FHG I 59); nach Zenon von Rhodos
frg. 1. 2 (aus Diod. V 56f., FHG III 176) Gran-

der der agyptischen Heliupolis, die er nach. sei-

nem Vater benannte, und erster Lehrer der Agy-
pter in der Astrologie. Nach Knaack Quaest.
Phaethont. 18, 17 gewonnen aus Pind. 01. VII 7 Of.

yeve&Xtos axrivcov (femin.!) jiarrjQ ("Hkwg).

[Tiimpel.]

Aktisanes (Diod. I 60, 2ff.), Konig der Aithio-

pen, befreit angeblich die Agypter von ihrem
Bedriicker Amasis und grlindet die Verbrecher-

10 Colonie Rhinokorura (s. d.). Als weiser Besei-

tiger der Todesstrafe steht er in der Uberliefe-

rung als Parallele zu dem Aithiopen Sabakon da
(R. Lepsius Chronologie 258. 294f.). J. Krall
(Ztschr. f. agypt. Spr. XXI 82 ; Sitzungsber. Akad.
Wien CXXI 57 , 3) vergleicht den Aithiopen-

konig Nastosenen der Inschriffcen. Vgl. auch G.
Ebers Durch Gosen2 577. [Pietschmann.]

Aktor (S.xxo)q) bedeutet appellativisch „Fiih-

rer" , so noch Aesch. Pers. 555 ; Eum. 395 K.
20 Preller Gr. M.3 H 237, 2. Also ein fur heroi-

sche Genealogien sehr passender Name, der oft

verwendet wird, ohne dass wir damit zur Iden-

tificierung aller seiner Trager berechtigt waren.

1) Vater des Menoitios, Grossvater des Patro-

klos, II. XI 785. XVI 14, wie aus XXHI 85 her-

vorgeht aus (dem lokrischen) Opus , von wo Patro-

klos wegen Blutschuld nach Phthia flieht. Nach
Pind. 01. IX 69f. kommt erst Menoitios, Sohn
des A. und der Aigina, zu dem (von Pindar ge-

30 schaffenen) Herrscher Opus. Varianten der Scho-
lien dazu : nach Pythainetos, welcher Alyivijzixd

schrieb (fr. 4, FHG IV 487) kam Damokrateia,
Tochter des Zeus und der Aigina, nach Thessa-
lien und gebar dem A. den Menoitios, welcher
spater zu seinem Verwandten Lokros nach Opus
ging ; nach anderen ging Aigina nach der Geburt
des Aiakos selbst nach Thessalien und heiratete

den A. Sonst genannt als Vater des Menoitios
Ap. Rh. I 69. Apd. 19, 16, 8. Hyg. fab. 14.

40 Tzetz. Lyk. 175 (0. Jessen Prolegomena in catal.

Argonautarum, Diss. Berl. 1889, 16f.). Mit diesem
gehoren mehr oder minder zusammen Nr. 2—11,

samtlich thessalisch.

2) Sohn des Aioliden De'ion, Apd. 19,4.
3) Sohn der Aiolostochtcr Peisidike nnd des

Myrmidon, Apd. I 7, 3, 5 (nur anderer Ausdruck
fur die vorige Genealogie).

4) Vater der Alope , Eponymin der II. II 682
und sonst genannten thessalischen Stadt, Philoni-

50 des (Philon Meineke) bei Steph. Byz. s. AXoxtj.

5) Konig von Phthia, der den Peleus von der
Blutschuld reinigt und ihn, da selbst kinderlos,

zum Nachfolger einsetzt, Diod. IV 72, 6, doch
vgl. Nr. 9.

6) Vater der Eurydike, die von Peleus die

Polydora, (vom Spercheios Mutter des Menesthios,
eines der funf myrmidonischen Hauptleute, II.

XVT 173) gebiert, Staphylos Oeaaaj.ixd fr. 3,

FHG IV 506.

60 7) Vater des Echekles , welcher die Polymele
(vorher von Hermes Mutter des Eudoros, auch
eines der funf myrmidonischen Hauptleute) freit.

II. XVI 189.

8) Vater der Polymele. nach einigen Schwind-
lern der Mutter des Achilleus: Daimachos fr. 8
(FHG II 442) citiert bei Lysimachos fr. 11 (FHG
III 338) und ausfuhrlicher Staphylos xegi &eooa-
tiag fr. 2 (FHG IV 505).
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9) Grossvater des Argonauten Eurytion, Vater
des Iros (Ap. Rh. I 71), oder Vater des Eury-
tion (Hyg. fab. 14 ; Eurytion Teilnehmer an der
kalydonischen Jagd Apd. I 8, 2, 4) in Phthia,
suhnt den Peleus, Apd. IH 13, 1, vgl. Nr. 5.

10) Sohn des Akastos, von Peleus unfrei-

willig auf der Jagd getotet, Schol. Lyk. 901.

11) Vater des Podarkes, in yfj 'Ayaug, d. h.

wohl der phthiotischen
,
geboren, in Sikyon be-

stattet, Arist. nhtl. 26 (PLG* LT 349).

12) Vater des Sthenelos, Gefahrten des He-
rakles, der auf dem Zuge gegen die Amazonen
in Paphlagonien fallt und von den Argonauten
die letzten Ehren erhalt. Ap. Rh. II 91 Iff. m.
Schol. (Promathidas [von Herakleal fr. 4, FHG
III 201).

13) Sohn des Hippasos, Argonaute. Hyg. fab.

14. Apd. I 9, 16, 8. Jessen a. a. 0. 20.

14) Sohn des Azeus, Vater der Astyoche,
die von Ares im Hause des Vaters den Aska-
laphos und Ialmenos, Fiihrer der Orchomenier
vor Troia, gebiert, II. II 513 (Paus. IX 37, 7).

15) Thebaner, Bruder des Hyperbios, also Sohn
des Oinops, verteidigt die Bog§aTai nvkat gegen
Parthenopaios. Aesch. Sept. 538, vgl. 487 K.

16) Irdischer Vater der Aktorionen neben Po-
seidon, Gemahl der Molione, nach Paus. V 1, 10
Sohn des Phorbas, Enkel des Lapithas, also auch
thessalisch, aber erst aus dem Namen 'Axtoqiwvs
gebildet; s. Aktorionen.

17) Sohn der Agamede , Tochter des Augeias
und des Poseidon, Hyg. fab. 157.

18) Vater des Eetion und der Iphinoe im
hypoplakischen Theben, Schol. T u. Ven. B II.

I 366.

19) Vater des Kephenen Erithos (Erytum
Haupt), Ovid. met. V 79.

20) Gefahrte des Aeneas, Verg. Aen. IX 498.

21) Aurunker, mit dessen erbeuteter Lanze
Tnrnus prahlt, Verg. Aen. XII 94 (Iuv. sat. II

100),

tjber den aeginetischen , thessalischen und
opuntischen A.: K. 0. Mtiller Aeginetica, Diss,
in. Berl. 1817, 12ff. Boeckh de Actore Phthiota
et Opuntio et Aegineta eodem, qui cum Aegina
Menoetium genuit; sehr reichhaltiges Material,
aber auch viele ganz unsichere Vermutungen bei
A. Schultz Die Aktorionensage (s. Aktorio-
nen). Bernhardt bei Roscher Myth. Lex.
I 217f. [Hiller v. Gaertringen.]

Aktorides (AxTogidijg).

1) Echekles, II. XVI 189, Sohn von Aktor
Nr. 7.

2) Erithos, Ovid. met. V 79, Sohn von Aktor
Nr. 19.

3) Eurytos und Kteatos, Ovid. met. VIII
308 (Actoridae pares), Sohne von Aktor Nr. 16.

4) Iros, Ap. Rh. I 71, Sohn von Aktor Nr. 9.

5) Menoitios, Val. Fl. Arg. I 407, Sohn von
Aktor Nr. 1.

6) Patroklos, Ovid. met. XILT 273; trist. I 9,

29; fast. H 39, Enk/sl von Aktor Nr. 1.

7) Sthenelos, Ap. Rh. II 911, Sohn von Aktor
Nr. 12. S. Aktor. [Hiller v. Gaertringen.]

Aktorionen (der Name; 'Axrogitove MoUovz
II. XI 750, bios Mo/Jove 709, nur 'Axrogiave
XXHI 638; rixva Moktovag bei Ibyc. fr. 16, Mo-
tioveg Pind. 01. X 34; bei den spateren Mytho-

Pauly-Wiesowa

graphen, Paroemiographen u. s. w. hauflg Moh-
ovlSai ; bei Ovid. met. VIII 308 Actoridae pares).

Unter A. versteht man seit Homer entweder die

Molioniden Kteatos und Eurytos oder deren
Sohne Amphimachos und Thalpios.

I. a) In der Episode vom Botengange des
Patroklos II. XI 670ff. erzahlt Nestor seine

Heldenthaten im Kampfe, den er als Knabe
gegen die Epeer bestanden. Gegenseitige Ver-

lOletzungen, bei denen das erste Unrecht auf seiten
der Epeer war, welche die Schwachung der Py-
lier durch Herakles benutzten, fuhrten zu einem
Angriff der Epeer auf Thryoessa, die pylische
Grenzstadt an der Alpheiosfurt; unter ihnen waren
die beiden Molionen, noch Enaben und wenig
kundig des Waffenhandwerks (709f.). Durch Ne-
stors Tapferkeit, der noch blutjung wider den
Willen des Vaters dem pylischen Heerbann folgt,

fliehen die Feinde, und Nestor hatte die A. M.
20 getotet, wenn sie nicht ihr Vater Poseidon ent-

ruckt hatte (750ff.). Wenn schon der ganze Bo-
tengang der Kritik viel AnstOsse gegeben hat,
so sieht man im besonderen die Nestorerzahlung
als ein ehemals selbstandiges Einschiebsel an,
das bei der Redaction vielfach gelitten hat. A.
Mommsen Philol. VIII (1853) 721ff. zeigt, dass
das zum Wettlauf bestimmte Viergespann des
Neleus, welches Augeias zuruckbehielt , deutlich
auf die olympischen Spiele weise, bei denen das

30 Viergespann erst 01. 25 (680 v. Chr.) eingefuhrt
wurde, vgl. Christ Griech. Lit.-Gesch. '* 43; be-
riicksichtigt sei eine Dichtung von Herakles'
Kampf gegen Augeias und die M. (deren Alter
der amyklaeische Thron beweist, s. u.) ; die Ein-
fflgung in die Ilias flele also erst einige Zeit nach
680. Noch einmal kommt Nestor in friedlichem
Wagenrennen bei denLeichenspielen desAmaryn-
keus zu Buprasion mit den A. zusammen, die
ihn besiegen, weil sie zu zweien fahren (xXrj&ei

40 jiQoofte fia).6vTcg , d. h. durch ihre tiberzahl zwei
gegen einen — zu kfinstlich Aristarch), der eine
die Ziigel, der andere die Peitsche regierend.
Ob sie der Dichter mit 8idv/ioi nur als Zwillinge
bezeichnen oder ihnen eine besondere Bildung
zuschreiben wollte, wie Aristarch Schol. Ven. A
zu v. 638 nach Hesiod annimmt, bleibt unsicher,

obwohl nur eine solehe im Sinne der spateren
Vorstellung die Zulassung der zwei auf einem
Wagen rechtfertigen wurde.

50 b) Nach Hesiod (fr. 2 Rz. u. Schol. II. XI
638f.) waren die A. zusammengewachsen (ditpvetg,

&vo t/ovrag acouara . . xal ovfixerpvxorag a/.ktji.oig).

Ihr Vater war angeblich Aktor, in Wahrheit Po-
seidon, von der Molione. So wird der Doppel-
name A. M. erklart, nach den Grammatikern in

unhomerischer Weise (jLto /irjrgog yag ovdsva at]-

fj-aivti "Ofirjgog), wahrend im Anhange der hesio-

dischen Theogonie 1002 Cheiron nach der Mutter
4'dvgiSt]g heisst. Noch mehr sncht Ltibbert

60ind. lect. Bonn 1881/2, 9 (M. Wellmann de
Istro Callimachio, Greifsw. 1886 p. 113, 107)
aas Pindar fur Hesiod zu gewinnen.

c) Von den Lyrikern lasst Ibykos den Herakles
selbst {xrdvov) erzahlen, wie er die auf weissen
Rossen dahinsprengenden Junglinge, Sohne der
Moliona, mit einem Leibe und gleich hohen
KOpfen, in einem silbernen Ei geboren, getctet
habe (fr. 16, PLG* III 242), in bewusster Erin-
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nerung an die Dioskuren , denen aber doch schwer- ovldai
,
gleichbedeutend mit ovSsv 'Ogsorijg ngog

lich, wie A. S ch ult z (Die Aktorionensage 4) meint, fipag xai nvXaSr/g, d. h. die gefeiertsten Freundes-

alles abgeborgt ist; nach 0. Kern De Orphei paare sind gegen una gar nichts: Apost. XIII

Bpimenidis Pherecvdis theogoniis, Berlin 1888, 54 (Paroem. Gr. II 590 Leutsch).

12. 13 gebiihrt vielmehr fur das silberne Ei un- g) Von Pindar an sind alle darin einig

,

serer Sage der Vorrang. Den Herakles, der bei dass die A. in Kleonai fielen : Mnaseas, Apd.

Ibykos nur vermutet wird, preist Pind. 01. X 26 Diod. Paus. Schol. Plat. 1. 1. Ael. v. h. IV 5 er-

34, Die ubermiitigen M. hatten das tirynthi- wahnt den Heldentod von 560 Kleonaeern (Lei-

sche Heer in Elis vernichtet, darauf lauert ihnen densgenosae derselben ist ihr Nachbar Dameon,

Herakles an der Strasse unterhalb Kleonai auflOSohn des Eponymen von Phlius, nach der einen

und tOtet sie; nun erst kann er die Burg des Erklarung des Taraxippos im Hippodrom von

Augeias brechen und den olympischen Agon stiften. Olympia unter einer runden Erhebung , die einem

d) Eine von der hesiodischen abweichende Altar oder Grabe gleich, rait seinem Rosse be-

Schilderung der M. gab Pherekydes (fr. 36), wenn stattet, Paus. VI 20, 16) im Kanvpfe gegen

man mit Wellmann a. a. 0. der Unterschrift die M. , von Herakles dankbar anerkannt, doch

des Schol. Ven. A II. XI 709 traut. Darnach bezieht sich das nur auf die Isthmien. Paus. II

hatte jeder der (von einander getrennten) Bruder 15, 1 erwahnt in der Beschreibung von Kleonai

2 KOpfe , 4 Hande und 4 Fiisse. Das amov ein /irfj/ia des Eurytos und Kteatos ; nach Diod.

fur den Flussnamen Badv bei Dyme, an dem sich a. a. 0. erhob sich am Orte der Frevelthat ein

der fliehende Herakles, endlich der Verfolger ledig, 20 Ssqov des Herakles, von dem noch Reste vorhanden

gelabt, bei Schol. Plat. Phaed. 89c sieht mit seiner sein sollen. E. Curtius Peloponnesos II 511.

alexandrinischen Fiirbung mehr nach Istros (fr. 588 , 70. Es ist wie in Tenos , wo einerseits

46) oder Komarchos aus, als nach dem ebenda Herakles Phylenheros, andererseits ein Grab der

genannten Pherekydes. Die Flucht des Herakles von ihm umgebrachten Boreaden war. Im engen

vor den M. , die Vorher von den Stymphaliden Bergthal von Kleonai hat sich der Kultus (wenn

bewirtet waren (Herakles, den diese Miiddien ab- auch nur als Heroen) erhalten, wahrend in Elis

gewiesen hatten, tfitet sie aus Rache), und den nur die Sage das Andenken an die epeischen

Hinterhalt von Kleonai erzahlt Mnaseas von Pa- Helden bewahrt hat. Sage und Dichtung habeu

tara in sehr rationalistischer Form (fr. 8. 9, FHG den einzig iibrig gebliebenen Kult respectiert.

Ill 151). 30 Eine Ubersicht iiber die sehr verschiedenen

e) Die spateren Mythographen und Scholiasten Deutungen der Sage und eine eigene Deutung

zu Homer bieten zum Teil schon benutzte genea- giebt A. Schultz Die A.-sage in ihrer Verflech-

logische Verkntipfungen : Paus. V 1, 10, offenbar tung mit anderen Sagon dargestellt, Gymn. Progr.

auf Thessalien weisend, von Aktor (Sohn des Hirschberg 1881. Ibykos verstand sie als we-

Phorbas, Sohnes des Lapithas und der Hyrtnine, sensgleich mit den Dioskuren ; die weissen Rosse

Tochter des Epeios) und der Moline (Molione); passen viel besser zu diesen als zu dem zusam-

dazu stimmt Eust. II. II 620f. , wo die Heimat mengewachsenen Brilderpaar, sind aber bei beiden

des Phorbas Olenos ist; kiirzer Apd. II 7, 2, 2—4, sekundar (Wilamowitz, s. u.). Welcker da-

der des eigentlichen Vaters Poseidon gedenkt. gegen spottet iiber diese Zusammenstellung und

Confus hat excerpiert Diod. IV 33, der Eurytos 40 deutot die M. auf die beiden Miihlsteine (Alte

zum Sohne des Augeias macht, Kteatos weglasst: Denkm. II 230; Kl. Sehr. II S. CII—CXIII) oder

E. Bethe quaest. Diodor. mvthogr., Diss. Goetting. auf die Verkorperung eines Gedankens ,Einigkeit

1887, 72. Am ausfuhrlichsten erzahlt Paus. V macht stark" (Griech. Gfitterl. I 424) und auch

\
t
10—2, 5, wie Augeias, den beleidigten He- Schultz findet sich mit Ibykos sehr rasch ab;

rakles fttrchtend, die Hfllfe des Amarynkeus aber andere, wie H. D. Miiller Myth. d. griech.

und Aktor mit dessen Sohnen gewinnt und so Stamme I 212ff. M. Mayer Giganten und Tita-

lange siegreich ist, bis Herakles die als fttoiooi nen 1887, 142f. 0. Kern de theogoniis a. a. 0.

zu den Isthmien gehenden A. bei Kleonai totet. und vor allem U. v. Wilamowitz Eur. Herakl.

Molione strebt unermudlich, ihre Sohne zu ra- II 58 zu v. 30 (vgl. I 207, 16) nehmen Ibykos

chen ; schliesslich erreicht sie, dass sich die Eleier 50 zum Ausgangspunkt. Nach Wilamowitz sind

von den Isthmien fur alle Zeit fern halten. Dass die A. eines jener von der nordischen Bevfilkerung

der Brauch so und nicht anders zu erklaren sei, verehrten gottlichen Zwillingspaare
;
„man dachte

zeige das Epigramm auf der Statue des Olym- sie sich Rettung in hiichster Not bringend zu Wasser

pioniken Timon. Plut. de Pyth. orac. 13 giebt und zu Lande als &eol oanrjoeg. Zur Veran-

umgekehrt der von Pausanias verworfenen Be- schaulichung ihres Wesens bildete sich dalier

griindung den Vorzug, aber die Quelle beider eine Geschichte, wie sie einer hiilflosen Person

wird dieselbe sein. nach Wellmann a. a. 0. 112ff. in letzter Stunde unverhofft zum Heile erschienen

Istros, wogegen Kalkmann Pausanias der Pe- waren. Im Anschluss an die Geschichte indivi-

rieget 84 ; am nachsten liegt doch der miji.oy.6- duali.<ieren sich die Gestalten, mid so unterschied

.-ras Polemon. Apd. a. a. 0. begriindet die Nieder- 60 man die Tyndariden in Sparta (und Aetolien), die

lage mit einer Krankheit des Herakles. Ovid. met. Apharetiden in Messenien, die Molioniden in Elis,

VIII 308 lasst die A. auch an der kalydonischen AntiopesOhne in Boeotien ; in Argos und Athen

Eberjagd teilnehmen. hat sich der alte Name 'Aray.sg, die Herren, er-

f) Zwei Sprichworte werden durch die Sage halten." Der Name 'Axzooiojvf. ,
dessen Form

von den A. erklart: .too? Svo ovd' 6 'Hoay./.fjg: patronymisch scheint, entspricht auch ganz dem
Echephyl(l)idas bei Schol. Plat. Phaed. 89c, der Plural '"Arar.eg, denn ar.xwo heisst appelativisch

zum Schluss Pherekydes, Komarchos und Istros der Fulirer (s. oben S. 1216). Und Mo/Jove kaim

Hhaxa citiert, xm<£ ovbiv -tgog fyta; ol Moli- man mit den alten Grammatikern (Eust. II. XI
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749 und so fast alle Neueren) als die beiden schluss an Homer werden sie sonst erwahnt
gottlichen Kampfer der Epeer auffassen (vgl. Eust. II. II 620f. (ganz verderbt Hyg. fab. 97).

Biicheler Rhein. Mus. XL Suppl. 14). Es sind Apd. bibl. frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI 167 Z.

zwei alte Imy.l-qasig, deren Bedeutung schon Ho- 26 ; ebenda 166 Z. 1 als Preier der Helena,

mer vergessen hat, welche die Spateren in einer [Hiller v. Gaertringen.]

zumTeilan das Mutterrecht (woruber s. Toepffer Aknlka s. Aquileia (Etrur.).

Att. Genealogie 190ff.) anklingenden Weise er- Aknmenos {'Axov/xevog), Arzt zu Athen in der

klaren. Vgl. H. D. Miiller a. a. 0. 212f. DieNa- Zeit des Sokratea und diesem wie dem Phaidros

men Kteatos und Eurytos (von svgvg wie "Qsevrog befreundet , Vater dea Eryximachos (vgl. Plat,

von &xig nach Plew Jahrb. f. Philol. CVn 1873, 10 Phaedr. in u. 268 A. 269 A; symp. 176 B. 198 A.
197ff.) passen fiir reiche und machtige Herrscher, 214 B; Protag. 315 C. Xen. mem. Ill 13, 2).

sonst tesagen sie nichts. Ihre Bildung mit [M. Wellmann.]
einem Leibe, zwei Kopfen und vier Gliedmassen Akur (Ptol. VII 1, 89), Ort im sudlichsten

(Hes. u. Ibyk. ursprunglicher als Pherek.) erin- Vorderindien , im Gebiete der Pandiones (Pan-

nert an Geryoneus (Schultz a. 0. 16), aber auch dya-mandala) , sudlich von Soilrjv (Tamraparni)

an das uralte rohe spartanische Kultbild der und nahe an Modovoa (Mathura); die Endsiibe

Dioskuren aus zwei parallelen Balken, die durch enthalt tamil. ur ,Stadt, Vorort'. [Tomaschek.]

zwei Querbalken verbunden waren (Plut. frat. am. Akusilaos. 1) Aus Rhodos, Sieger im Faust-

1. H. D. Miiller a. a. 0.). Sie sind Sfihne des kampfe zu Olympia. Paus. VI 7, 1. 3. Schol.

Poseidon, der im westlichen Peloponnes und in 20 Pind. 01. 7 bei Boeckh II 1, 158.

den Genealogieen der Aioliden eine so grosse Rolle 2) Von Kyrene , siegt zu Olympia im Lauf
spielt; als &eo]qo( zu den Isthmien, welche Po- 01. 165 = 120 v. Chr. African. beiEuseb. chron.

seidon galten, Ziehen sie aus und werden ermor- I 211. [Kirchner.]

det , wie Ibykos , der aie besungen. Wie die S) Von Argos (FHG I 100—103), aus dem 5.

Epeer den Dorern und ihren aetolischen Bundes- Jhdt. , verfasste ein Prosabuch (8ia rijg agebrtjg

genossen, so unterliegen die A. Herakles. Aber 'Iorogiag Di&ym. bei Macrob. V 18, 10; sv roirm

der Krieg gegen Nestor, diese formell schwache, revecdoyiwv Schol. T II. XXIII 296 ; iv rfj rghj}

aber durch ihre Localfrage so uberaus interessante Schol. Apoll. IV 992 ; ir y Harpocrat. s. 'Ofiij-

Erzahlung? Sie ist nach 680, nach dem sog. giScu; natiirlich sind Titel und Bucheinteilung

erstcn messenischen Kriege entstanden. Nestor, der 30 nicht von A. selbst), in welchem die epische Hel-

nachmalige Konig des triphylischen Pylos, dessen densage in die der dainaligen Zeit , welche sich

Burg Lolling in dem Fv^xoxaoxgo (wie das nur noch fiir das Stoffliche des Epos interes-

Volk sagt) von Kallidona gesehen hat (Badeker sierte, mehr zusagende Form der Geschichtser-

Griechenland^ 327), schliigt die Epeer oder Eleer. ziihlung umgesetzt war. Das Buch war fraglos

Und gerade in der ersten Halfte des 7. Jhdts. in ionischem Dialekt geschrieben, von dem sich

waren die Pisaten dauernd siegreich gegen die indes in den Fragmenten keine Spur erhalten hat.

Eleer; 01. 30 = 660 gewannen sie Olympia A. schloss sich eng an Hesiod an (Clem, strom.

wieder, das ihnen die Eleer vorher entrissen hat- VI 752 P.),.. ihn mannigfach berichtigend und
ten, wie Augeias das Viergespann dem Neleus erganzend (Ubereinstimmung notiert frg. 1. 8.

(Busolt Gr. Gesch. 1163; das genaue Jahr ist 40 10. 15. 18. Philod. de piet. 42, 12. 45b, 12.

bestritten). Es ist ein Stuck Zeitgeschichte in 63, 5; Abweichung frg. 4. 5. 7. 12. 16. 17. 19,

der einzigen damals dort verfugbaren Form der vgl. Joseph, c. Ap. I 16) ; die kosmogonische
epischen Heldensage. Die A. spielen darin eine Speculation war consequenter durchgefuhrt (frg.

kummerliche Rolle, sie sind aus dem alteren Sagen- 1 aus Eudemos, vgl. v. Wilamowitz Philol.

bestand beibehalten, aber aetolische Eleer ge- Unters. IV 70), unklare Stellen interpretiert (Schol.

worden. Zu erinnern ist daran, dass auch die Hesiod. Theog. 379, vgl. Schol. T D.. XXIII 296),

messenischen Kriege ihren mythischen Ausdruck Motive erganzt (frg. 25), eine primitive Chrono-
gefunden haben (v. Wilamowitz Isyllos 77). logie eingeleitet (frg. 15, vgl. die auf Akusilaos

Von Darstellungen in der bildenden Kunst zielende Stelle Plat. Tim. 22a) und, wie nicht

ist gesichert einzig die am amyklaeischen Thron, 50 anders zu erwarten, die argivische Tradition stark

wie Herakles die Sohne des Aktor tOtet, Paus. berucksichtigt (frg. 1. 12. 14. 16; Benutzung der

III 18, 8. Schultz a. a. 0. Furtwangler bei Phoronis Clem, strom. I 380 P.). Naturlich zog A.

Roscher Myth. Lex. I 2206. neben Hesiod auch andere Epen heran (Phoronis

II. Im Schiffskatalog II. II 620f. werden Am- s. o. ; Epimenides Philodeiu. de piet. 92, 12;
phimachos und Thalpios, Sohne des Kteatos und epische Quelle steckt in frg. 7 vgl. mit Aesch.

des Eurytos , die Aktorionen ('AxTogiows nach Prom. 560 u. s. w.) ; zu beachten ist eine erheb-

Ven. A, die meisten Hss. 'Axxogion^g) als Fiihrer liche Abweichung vom kyklischen Epos (frg. 26;

einer der vier Abteilungen der Eleer zu zehn die Inioqia ist aus dem gelehrten, auf Alexander

SchifFen genannt. Amphimachos, Sohn des Ak- Polyhistor zuriickgehenden Scholion abgeleitet.

torionen Kteatos (Krediov vF 'Axtoqwivo;. dies das 60 von dem der Townleianus einen Rest bewahrt
Altere und Correctere) fallt nach XIII 185 durch hat). Wegen der kosmogonischen Speculation

Hektor; Poseidon ziirnt sehr wegen des Falles wurde A. von der jungeren alexandrinischen

seines Enkels (207). Spiitere kannten ihre Milt- Grammatik mit Pherekydes von Syros zusammen-
ter , Therionike (Mutter des Amphimachos) und gestellt und, wie dieser, unter die sieben Weisen
Theraiphone, beides Tochter des Dexamenos von gerechnet (Diog. I 41. Clem, strom. I 350 P.);

Olenos, eine sehr nach Aetolien bezw. Thessalien in denselben Zusammenhang gehOrt es , dass er

weisende, an die kentaurenmordenden Lapithen gelegentlich (Joseph, c. Ap. I 13. Suid.) fiir den
erinnernde Genealogie, Paus. V 3, 3. 4. Im An- altesten Prosaiker ausgegeben wird. Um dieser
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Legenden (vgl. Suid. s. 'Ey.azaTos) willen kam wohl
in hadrianischer Zeit, in der ausserdem Sabinus
Commentar (Suid. s. SafiTvog) Zeugnis fur das
Interesse an A. ablegt, ein Litterat auf den
Einfall, einen uralten A., aber nicht aus Argos,
sondern aus Boeotien , zu falschen ; die obligate

Auffindungsgeschichte durfte nicht fehlen (Suid.

;

vgl. u. Antioehos und Pberekydes). Ausser
in der Suidasvita hat das Product kein Unheil

ihre Tiefe ergab sich aus den gegebenen Raum-
verhaltnissen. Meist Offnen sich die Alae ohne
Trennung auf das Atrium; in einem Falle (Over-
beck PompejH 299 mit Taf.) stehen 2 Saulen
im Eingang. Ein bestimmter Zweck der Alae
ist nicht nachweisbar. In vornehmen Hausern
standen an ihrer Riickseite die imagines (Vitr.

VI 3, 6) ; in gewOhnlichen Hausern waren nicht

selten Schranke (Overbeck PompejH 261.
gestiftet; die Fragmente gehflren samtlich deml0 276. 283. 292), bisweilen das Lararium (a. 0.
echten.

"

[Schwartz.]

4) A. aus Athen, trieb zu Galbas Zeit in Rom
Rhetorik und hinterliess , durch Geldgeschafte
reich geworden, seiner Vaterstadt ein grosses

Vermachtnis. Suidas. [Schmid.]

Aliusilochos, ein Dynast in Asien, der in

den zwischen Pharnakes I. und Eumenes II. ge-

schlossenen Vertrag einbegriifen wurde (Polyb.

XXV 2, 12). [Wilcken.l

299) in ihnen angebracht. Bisweilen dienten

sie als Speisezimraer (Bull. d. Inst. 1882, 177).

Vgl. Overbeck Pompeji'i 261. Marquardt
Privatl.2 223, 1.

c) Die beim Dianatempel in Nemi in einer

Porticus nachtraglich durch Zwischenmauern her-

gestellten Cellen werden inschriftlich alae ge-

nannt (CIL XIV 4183. Not. d. Scavi 1885, 317),
wohl weil sie sich zu dem der Porticus vorlie-

Akyaieis (Axvai-.vg CIA III 1119), nur aus20genden Raum ahnlich verhalten wie die Alae zum
einigen Ephebeninschriften ro'mischer Zeit bekann
ter attischer Demos. Die ausgeschriebene Namens-
form erscheint nur in der oben angefuhrten Liste,

welche nicht nach Phylen geordnet ist ; doch be-
weisen die damit zweifellos identischen Abkiir-

zungen AKY und AKYA in CIA III 1121. 1131
und 1113 a. dass A. zur Phyle Ptolemais gehorte.

[Milchhoefer.]

Alijlas, Name des Steinschneiders oder Be-
uf

"
-.--.--

Atrium. Im Furfo (CIL IX 3523) haben zwei
euratores fani gebaut portieum alam: was ge-

meint, ist unbekannt. [Mau.]

2) Militarisch. a) Ala soeiorum der re-

publikanischen Zeit, s. Socii.
b) A. als tactische Formation, die regulare

selbstiindige Cavallerieabteilung des rOmischen
Kaiserheeres (griechisch eXlrj oder iXrj, nur selten

aka). Als solche ist die A. seit Augustus nach-
sitzers auf einem spatromischen Carneol mit 30 weisbar und besteht noch zur Zeit der Notitia
Aphrodite und Eros (Tassie-Raspe Catalogue
of gems nr. 6225, vgl. Brunn Gesch. d. gr.

Kstl. II 592f.). Die allgemein angenommene
Schreibung Akylos ist nicht berechtigt, da der
Name im Genetiv ^AxvXov) steht und die Form
"AxvXog sich sonst nicht nachweisen lasst (auch
nicht bei Dio Cass. LV 7, s. Sueton 136 Reiff.),

'Axvkaq aber (= Aquila) hauflg ist. Ausserdem
flndet sich die Inschrift AKYAOY neben einem

dignitatum. Die alae bilden im Gegensatz zu
den equites legionis die Cavallerie der Auxilia,

iiber ihre Recrutierung, die Dienstzeit, Entlassung
und Bewaffnung ihrer Soldaten vgl. daher Auxi-
lia. Die im folgenden gegebene Ubersicht fiber

die Organisation der A. und die Geschichte der
einzelnen Eegimenter umfasst den Zeitraum von
Augustus bis Diocletian.

Die Benennung der alae ist eine ausseror-
Pferde auf einem Stosch'schen Schwefelabdruc£ 40 dentlich bunte und verschiedenartige und die

(Tassie-Raspe 13219), wo sie nicht, wie man
angenommen hat, der Name des Pferdes sein

kann, da dieser kaum im Genetiv stehen wurde.
Ausserdem s. auch Aquila.

[0. Rossbach.]

Akyphas (6 'Axvrpae), auch Pindos genannt,
ein Stadtchen in der Doris, am Flusse Pindos,
oberhalb der Stadt Erineos (etwa beim jetzigen

Dorfe Kaniani, wo sich alte Ruinen vorfinden)

Unterscheidung der einzelnen Abteilungen dadurch
vielfach sehr schwierig, dass einerseits eine Reihe
ganz gleichbenannter Alae in verschiedenen Pro-

vinzen sich linden , andererseits manche Alae
mehrere Namen fiihren und bald mit dem einen,

bald mit dem andern crwiihnt werden. Eine fort-

laufende. durch die gauze Armee gehende Zahlung
der Alae hat es nicht gegeben, nur die aus ein

und demselben Volksstamm gleichzeitig gebilde-
gelegen (Strab. IX 427. Steph. Byz.) ; spater 50 ten Alae unterscheiden sich durch Nummern, die

zur Oitaia gereclmet. Strab. X 434. Lolling
Athen. Mitt. IX 316. [Hirschfeld.]

Ala. 1) In der Architektur sind alae seit-

liche Erweiterungen eines Mittelraumes.

a) Im einzelligen tuscanischen Tempel sind

es Seitenhallen neben der Cella.

b) Im Atrium sind es, wie aus der Ver-
gleichung von Vitruv VI 4 mit den pompe-
ianischen Hiiusern zweifellos hervorgeht, die

aber auch so wenig fortlaufende sind, dass wir
z. B. 5 verschiedcnc alae I Thraeum, eine ala II

Thracum und 2 alae III Thraeum kennen.
Die Alennamen lassen sich in sieben ver-

schiedene Klassen einteilen

:

1. Die bei weitem iiberwiegende Benennung
ist die nach demjenigen Volksstamm, aus dem
die Truppe ursprfinglich errichtet war und sich

recrutierte. Wir finden da alae: Afrorum, Ar-
in ganzer Breite auf dasselbe geOffheten Sei- 60 vaeorum, Asturum, Batavorum, Bosporanorum,
tenzimmer, welche meist am hinteren Ende,
nicht selten aber auch in der Mitte jeder Seite

gelegen sind, bisweilen ganz fehlen, biswei-

len sich nur auf einer Seite finden, je nach-
dem die Raumverhaltnisse ihre Anlage gestatte-

ten. Die Breite, mit der sie sich auf das Atrium
offneten, bestimmt Vitruv auf 1/5—Va der Tiefe

des Atriums, je nach der GrOsse dieses letzteren

;

[Brauconum] , Campagonum , Cannanefatium,
Commagenorum, Dacorum, Dardanorum, Oae-
tulorum, GaUorum, Hispanorum, Illyrieorum,

Ituraeorum , Lemavorum , Xoricorum, Panno-
niorum , Parthorum , I'krygum , Sarmalarum

,

Scubulorum , Sebastenorum , Tautorum, Thra-
eum, Treverorum, Tungrorum. Vallensium, Vet-

tonum, Vocontiorum. Diesen reihen sich die aus
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rOmischen Bfirgern formierten alae eivium Roma-
norum und die alae eolonorum an.

2. Von dem Staramesnamen sind streng zu

trennen die Beinamen mehrerer alae nach einer

Provinz, in der dieselben in Garnison liegen oder

frtther gelegen haben, und die zur Unterschei-

dung von gleichnamigen Abteilungen bestimmt
sind. So werden die zahlreichen alae Augustae
durch den Zusatz Britanniea, Germanica, [Moe-
sica], [Numidiea], Syriaea von einander unter- 10
schieden und die a. I Thracum Mauretana von
den iibrigen alae I Thraeum. Begreiflicherweise

pflegen diese Beinamen auf den Inschriften inner-

halb der betreffenden Provinz meist zu fehlen,

weil sie dort unnotig sind.

3. Eine Reihe von Alae sind nach einem mann-
lichen Eigennamen benannt, der meist als Ad-
jectiv, seltener im Genetiv erscheint. Es sind

dies die alae : Patrui , Pomponiani , Rusonis,

Seaevae, ferner Agrippiana, Antoniniana, Apri- 20
ana, Atectorigiana, Auriana, [Classiana], Fla-
viana, Frontoniana, Gemelliana, Herculiana,
Indiana, Longiniana, Petriana, Picentiana,

Proeuleiana, Sabiniana, Sebosiana, Siliana,

Tampiana, Tauriana. Diese Beinamen werden,
obwohl sich dies in keinem einzigen Fall ganz
sicher beweisen lasst, mit grosser Wahrschein-
lichkeit auf einen Officier zuruckgefuhrt, der die

betreffende A. etwa zuerst commandiert oder

sie errichtet hat oder unter dessen Fiihrung sie 30
sich besonders ausgezeichnet hat (vgl. a. GaUo-
rum Indiana). Ubrigens finden sich solche Na-
men nur bei alteren Truppen und viele davon
verschwinden bald. Andere treten dann als Zu-

satz zu einem Stammesnamen ; vgl. a. Par-
thorum Antoniniana, GaUorum Flaviana, In-

diana, Petriana, Proeuleiana, Sebosiana, Tau-
riana, , Hispanorum Auriana , Pannoniorum
Tampiana, Thracum Herculiana, Tungrorum
Frontoniana. Es ist wohl moglich, dass auch 40
von den iibrigen Namen dieser Klasse der eine

oder andere einer uns nur mit dem Stammes-
namen bekannten A. angehSrt. Da sich diese

Zunamen nur bei solchen Volksstammen finden,

die mehr als eine A. in der rOmischen Armee
haben, so ist es klar, dass sie wiederum nur zur

besseren Unterscheidung sonst gleichnamiger Alae
beibehalten wurden.

4. Benennung nach einem Kaiser als a. Au-
gusta, Claudia, [Sulpieia], Vespasiana, Flavia, 50
Nerviana, Ulpia. Diese Beinamen waren ur-

sprfinglich den Truppen als Auszeichnung ver-

liehen worden, so vor allem der Name Augusta,
wie ausser dem Beispiel der legiones II. Ill, VIII
Augustae (vgl. Dio LIV 11) vor allem die ala
Augusta appellata ob virtutem beweist. Anfangs
trat dieser Ehrenname Augusta, den ubrigens alle

Kaiser von Augustus bis Traian erteilt haben, an
Stelle des vorher gefuhrten Namens, und daher
stammen die zahlreichen, einfach Augusta genann- 60
ten alae (s. a. Augusta). Spater tritt Augusta nur
als Zusatz zu dem zuvor gefuhrten Namen. Auch
der Beiname Claudia wird, wie der Vergleich

mit den legiones VII und XI Claudiae zeigt

(vgl. Dio LV 23. LX 15), als Ehrenname auf-

zufassen sein. Ein Wechsel tritt dann mit dem
Namen Flavia ein ; dieser ist in mehreren Fallen,

wo ihn bereits aus vorflavischer Zeit nachweis-

bare alae fiihren (z. B. a. I Flavia Gemelliana)

gleichfalls in der alten Weise als Ehrenname fur

besondere Verdienste verliehen, in anderen Fallen,

wo es sich um neue erst von den Plaviern errich-

tete Regimenter handelt, bezeichnet der Name
wie bei den legiones IIII und XVI Flaviae ein-

fach den Begrunder der Truppe. Das gleiche gilt

dann von den alae Nervianae und Ulpiae, wie

wiederum das Beispiel der legiones XXX Ulpia
und II Traiana beweist. Welche der beiden Be-

deutungen die Zunamen der a. Vespasiana und
der a. Sulpieia haben (die nach Galba benannt
scheint, denn wenn der Name sich auf einen Officier

wie oben unter 3 bezOge, wurde sie Sulpieiana
heissen), ist nicht zu entscheiden. Mit diesen

den A. jedesmal officiell verliehenen Kaiserbei-

namen darf nicht verwechselt werden die seit

Beginn des 3. Jhdts. wie bei alien iibrigen Truppen,

so auch bei den Alae aufgekommene Sitte, den

Namen des jeweiligen , regierenden Kaisers als

Beinamen zu fiihren , wie z. B. die a. Ill Au-
gusta Thracum in den Jahren 238—268 nach-

einander als Gordiana, Philippiana, Gattiana

Volusiana und Claudiana auf den Inschriften

erscheint.

5. Benennung nach bestimmter, einer A. eigen-

tiimlichen Bewaffnung oder Ausrfistung. So die

alae contariorum, sagittariorum, catafraetariae,

ferner die a. dromedariorum. Auch die nach

ihrem besonderen Dienstzweig genannte a. explo-

ratorum Pomariensium gehort hierher. Keiner

von diesen Namen ist vor dem 2. Jhdt. nachweis-

bar ; sie treten bald als Zusatz zu einem anderen

Hauptnamen, bald als selbstandige Namen auf.

6. Benennung nach besonderen tactischen Be

-

griften, z. B. nach der Starke als miliarias oder

quingenariae , nach dem Alter als a. veterana

oder veteranorum (vgl. hieriiber Keil De Thra-

cum auxiliis, Berl. 1885, 14) im Gegensatz zu

einer gleichnamigen jungeren, die ihrerseits wieder

zuweilen nova heisst; sodann nach der Art der

Entstehung der Truppe als gemina, sobald sie

— wie es bei den legiones geminae der Fall ist

— durch Vereinigung verschiedener alterer Cadres

cntstanden war. Hierher gehoren auch die alae

singularium, die nach ihrer Formierung aus den

singulares der Provinz heissen. Endlich muss

der Name der a. Praetoria, den wir nicht weiter

erklaren konnen, eine solche tactische Bezeich-

nung sein.

7. Ehrenbeinamen verschiedener Art, die fur

besondere Heldenthaten oder Verdienste einzelnen

A. verliehen und dem alten Namen derselben zu-

gesetzt werden, dabei auf den Inschriften aber

sehr oft fehlen. Am haufigsten erscheint der

Zusatz eivium Romanorum (C. R.), der als

bleibender Name zur Erinnerung an eine irgend-

wann der gesamten Mannschaft einer A. zu teil

gewordene Verleihung des Biirgerrechts von der

betreffenden Truppe fortgefuhrt wird. Ahnlich

verbleibt der Name torquata einer A. zur Er-

innerung an eine Decorierung ihrer samtlichen

Soldaten mit den torques (die a. I Flavia Au-
gusta Britanniea heisst sogar bis torquata oh

virtutem). Die Namen pia fidelis, fida erinnern

an bewiesene Treue der betreffenden A. bei in-

neren Kampfen, und ahnlich werden die Namen
firma, felix, vindex zu erklaren sein, deren Ver-
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anlassung allerdings fur uns nicht mehr fest-
zustellen ist.

Starke und Einteilung der Alae. Die
weitaus iiberwiegende Mehrzahl der Alae, die alae
quingenariae, zahlen nominell 500 Mann, factisch
480 Mann und 544 Pferde, wie v. Doma-
szewski Hygin p. 52 berechnet. Die alae milia-
rias, deren sich 10—12 nachweisen lassen, haben
den hohen Nominalbestand von 1000 Mann, that-
siichlich aber, wie aus Hygin de castr. 16 hervor-
geht, einen Bestand von 1008 Mann und 1104
Pferden; vgl. v. Domaszewski a. a. O. Die
einzelne a. quingenaria zerfallt in 16 turmae
(den centurion der Infanterie entsprechend) oder
Beritte zu je 30 Mann und 34 Pferden, Hyg.
16 und CIL III 14. Die a. miliaria zahlt 24
turmae zu je 42 Mann und 46 Pferden, Hve
a. a. O.

JS "

Befehlshaber der Ala ist der praefeetus
alae oder praefeetus equitum alae, griechisch
snaQxos eUrjs, seltener sioai<pexTog oder tZdgxis

;

es ist dies die hochste zu erreichende militarische
Eangstufe der ritterlichen Carriere. Dabei pflegt
das Commando einer a. miliaria erst nach voran-
gegangenem Commando einer a. quingenaria be-
kleidet zu werden und gilt als besondere Aus-
zeicbnung. Ausnahmsweise erscheint als Befehls-
haber einer A. statt des Praefecten ein praepo-
situs alae, der dann aber wohl nur voriibergehend
und ohne den netigen Rang des Praefecten zu be-
sitzen die Truppe fiihrt. Der mehrmals auf In-
schriften erwahnte subpraefectus equitum alas
scheint ein Stellvertreter des Praefecten zu sein.

Unter dem Praefecten commandiert die ein-
zelne Turma je ein deeurio, dem drei Dienstpferde
zustehen (Hyg. 16 und zahlreiche Darstellungen
auf Grabsteinen), ausserdem hat jede Turma einen
duplarius und einen sesquiplicarius mit je zwei
Dienstpferden

, Hyg. 16 und Arrian. tact. 42.
Von principales (Unterofficieren) der A. werden
erwahnt (s. die betr. Artikel): der vexillarius
alae, von dem der signifer turmae verschieden
sein muss, der optio equitum, tesserarius, armo-
rum oustos, librarius, actarius, der curator
equitum oder turmae und ausserdem der stator
des Praefecten. Endlich scheint jede A. ihren
medieus und ihren Rossarzt (letzterer bis jetzt
nur auf griechischen Inschriften nachweisbar)
gehabt zu haben. Die Gemeinen gregales heissen
equites, nur sehr selten milites alae. Abcomman-
diert findet man Leute aus den Alae zum Stabe
der Statthalter als singulars eonsularis, Ordon-
nanzen, und als Stallmeister, stratores. Ausser-
dem findet haufig die Versetzung eines Reiters
aus der A. in die kaiserliche Leibwache der
Equites singulares statt (s. z. B. unter a. I Ve-
spasiana Dardanorum). Umgekehrt konnen Rei-
ter einer A. strafweise zur Infanterie in eine
Auxiliarcohorte versetzt werden (s. a. I Thrac.
Mauret.).

tiber Verwendung undDienst der A. im
Pelde s. u. Equitatus; im Frieden werden die
Alae hauptsachlich zum Grenzwachdienst verwandt.
Sie erhalten ihren Standort meist an strategisch
wichtigen Punkten, den Mundungen von Flussen,
Knotenpunkten der Hauptstrassen , vielfach als
Soutien fur vorgeschobene Infanterie. Sie haben,
wie jede selbstandige Truppe, ihr befestigtes

Lager mit von den Mannschaften errichteten
Bauten (erwahnt werden z. B. balineum, basilica,
schola deeurionum) und gemeinsame Kulte, vor
allem des genius alae und der Reitergottheit
Epona. Der Dienst ist der tibliche Priedens-
dienst der romischen Armee, innerer Wachdienst,
Exercieren, Grenzwachdienst und vor allem Ar-
beitsdienst ; vielfach finden wir Alae zumal beim
Bau von Strassen verwandt, so die Alae des iigyp-

lOtischen Heeres (Eph. ep. V p. 15) und die a.
Ill Augusta Thraeum (s. d.) in Pannonien.

Die Gesamtzahl der alae im romischen
Kaiserheere ist nicht mit Sicherheit festzustellen,
da wir vor allem die Truppen in den orienta-
lischen Provinzen zu wenig kennen; sie war auch
wohl eine wechselnde und im Laufe der Zeit
immer mehr anwachsende. Wir kennen noch gegen
120 verschiedene alae aus den Inschriften, den
Diplomen, der Notitia dignitatum und gelegent-

20 lichen Erwahnungen bei den Schriftstellern. Eine
zusammenfassende Darstellung der Geschichte
dieser alae hat bis jetzt noch gefehlt. Der An-
fang dazu war gemacht in der Dissertation von
Vaders De alis exercitus Romani quales erant
imperatorum temporibus p. prior. Hal. 1883, worin
aber nur diejenigen Alae behandelt sind, deren
Namen mit den Buchstaben A—H beginnen. Darn
werden in Ruggieros Dizionario epigrafico die
einzelnen Alae ausfiihrlicher besprochen, doch liegt

30 davon bis jetzt nur der Anfang — den Buch-
staben A noch nicht ganz umfassend — vor. Eine
Namensliste der nachweisbarenafaebieten Momm-
sen Ephem. epigr. V p. 164f. und Ruggiero Diz.
epigr. I 37 Iff. Die im folgenden gegebene Uber-
sicht_ fiber die Alae des romischen Kaiserheeres,
soweit sie der vordiocletianischen Zeit angehtiren,
soil in moglichster Vollstandigkeit alles Material
bieten, das im J. 1892 vorliegt. Da alljahrlich
durch neue Punde dieses Material vermehrt wird.

40 werden meine Ausfiihrungen sich im Laufe der
• Zeit vielfach erweitern und berichtigen lassen. *)

ala Afrorum. Nach Diplom XXV (LXIV) unter
Domitian in Germania inferior liegend, wo auch
verschiedene Inschriften von ihr gefunden sind,
so in Koln der Grabstein eines Soldaten der A.,

.
Bonner Jahrb. LXXXI 91 (equ. alae AFFRO),
und der Votivstein eines als sing. com. ins Haupt-
quartier abcommandierten Reiters CIRh 317 (ala
AEER), dann in Dodewaard die Inschrift eines

50Veteranen aus nachtraianischer Zeit CIRh 66.
Das Inschriftfragment Bonner Jahrb. LXI 70 un-
bekannten Fundortes, aber aus Germania inferior
stammend, nennt ebenfalls einen equ. (alae) Afror.
Die Truppe hat also wohl dauernd in der Provinz
gestanden. Auf die a. Afrorum ist vielleicht
auch ein Grabstein aus Cartenna in Mauretanien
CIL VIH 9657 zu beziehen, der einen eq. al. AE
(oder AERO) nennt und etwa dem 2. Jhdt. an-
gehort. Es konnte sich eine Vexillation auch

60 der a. Afror. bei dem aus verschiedenen rheini-
schen und pannonischen Truppen zusammenge-
setzten Detachement befunden haben, das zur
Niederwerfung eines maurischen Aufstandes unter

*) Die Bezifferung der Militardiplome im fol-

genden ist nach Mommsens neuer Zahlung im
Supplementum zu CIL III gegeben, die alten
Nummern des CIL III sind in Klammern beigesetzt.

Pius nach Nordafrica abgesandt worden war;

vgl. J tinem aim De legione I Adiutr. , Leipz.

1893.

ala II Ulpia Afrorum. Nur bekannt aus

Not. dign. Or. XXVIII 38, wonach sie im Thau-

basteos in Agypten stand. Ihr Name beweist

aber, dass sie bereits unter Traian bestanden hat.

ala IIFlavia Agrippiana. Genannt nach einem

Agrippa; mit vollen Namen nur in dem Cursus ho-

norum CIG 3497 (unter Pius ?) aufgefuhrt. Es ist 10 5629, und ein praef. unter M. Aurel in Rom, CIL

Provinz nennen sie fur 80 n. Chr. Diplom XIII

(XI), fur 84 Diplom XVI (LXXIV), fur 85 Diplom

XVII (XII), dann in Pannonia superior fur 133

Diplom XLVII, fur 148 Diplom LX, fur 149

Diplom LXI, fur 154 Diplom LXV (XXXIX).

tjber den Standort der A. ist Sicheres nicht zu

ermitteln. Ein Grabstein eines Reiters ist zu

Arrabona gefunden, CIL in 4373. Sonst kom-
men noch vor ein peter, zu Ovilava, CIL III

wohl dieselhe a. Agrippiana, die, wie der Grab

stein aus Worms CIRh 893 zeigt, im 1. Jhdt. am
Rhein stand. Aus dieser Zeit stammt vermutlich

auch die Inschrift eines Subpraefectus der A. aus

Gallia Narbonensis, CIL XII 2231. Vielleicht

aus Anlass des Partherkrieges Traians ist die

A. dann nach dem Orient gekommen, denn zu

dem in diesem Kriege von M. Valerius Lollianus

commandierten , nur aus Mannschaften orienta-

VI 1607. Vielleicht gehort auch der veter. der a.

Hispanorum I auf einem Stein des 1. Jhdts. aus

Aquincum in Pannonien der a. I Arvacorum an,

Arch.-ep. Mitt. VII 91.

ala IIHispanorum et Arvacorum. So nur in

Diplom XXXI genannt, sonst immer nur IIArva-

corum oder II Aravacorum. Die A. stand zu-

nachst in Pannonien, dort nennen sie die Diplome

XIII (XI) fiir 80 n. Chr., XVI (LXXIV) fiir 84,

lischer Truppen combinierten Reiterdetachement 20 XVII (XII) fiir 85. Ihre Garnison daselbst scheint

hatte auch die a. Agrippiana Leute gestellt,
m ,-1 """ t__._-_j_.-_

CIL III 600. Aus der wichtigen von Mommsen
herangezogenen Inschrift aus der Batanaea (Le

Bas-Waddington 2121), die wohl nicht lange

nach dem Partherkriege anzusetzen ist, darf ge-

schlossen werden , dass die A. im 2. Jhdt. zum
syrischen Heere gehOrte.

ala Allactica (?). Bei Arrian I'xraf. xax

'AXav. 9 erscheint unter den gegen die Alanen

Teutiburgium gewesen zu sein, wo zwei Inschriften

der A. aus dem 1. Jhdt. gefunden sind, CIL III

3271. 3272; vgl. Arch.-ep. Mitt. Ill 154; eine

dritte ebenfalls aus dem 1. Jhdt. stammt aus

dem nahen Mursa, CIL III 3286. Vielleicht ist

auch die Inschrift Eph. ep. II 612 auf die A. zu

beziehen , da eine andere a. II fiir Pannonia

inferior sonst nicht nachweisbar ist. Wahr-
scheinlich aus Anlass von Domitians Dakerkrieg

ausriickenden Truppen des cappadocischen Heeres 30 ist die A. dann nach Moesia inferior verlegt wor-
. ,... lr , r.

Jrx
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eine etXtj f) AXXaxxixri. Der ,Name ist sicher

verderht, doch ist es noch nicht gelungen, eine

befriedigende Erklarung dafiir zu finden.

ala Antoniniana. Nur einmal genannt in

dem Cursus honorum CIL IX 2213 aus Telesia,

der wegen Erwahnung der leg. II Hal. der Zeit

nach Pius angehort. Die in der Not. dign. Or.

XXXIV 33 zu Admatha in Palastina erwahnte

a. Antana dromedariorum , wofiir Seeck An-
toniniana schreiben will, ist wohl sicher ver-40hat, ist ungewiss.

den, wo sie Diplom XXXI fiir 99 n. Chr. nennt,

und wo auch zwei Inschriften von ihr gefunden

sind, vor allem ein Meilenstein aus Hirschowa

vom J. 200 n. Chr., wodurch der Aufenthalt der

A. in der Provinz bis zu dieser Zeit gesichert

wird, CIL III 7603, dann ein fiir den Standort

der A. belangloser Stein eines Deeurio, CIL III

6218. Welche der beiden arvacischen Alen der

CIL V 4095 genannte praefeetus commandiert

schieden von ihr, dagegen darf sie vielleicht mit

der a. I Augusta Partkorum (s. d.) in Verbindung

gebracht werden.

alaApriana. Nach einem unbekanntenAper ge-

nannt. Sie hat die ganze Kaiserzeit hindurch in Agy-

pten gelegen, dort nennt sie Diplom XV (LXXVIII)

fiir das J. 83 n. Chr., und ein Papyrus aus Fai-

jum, Ag. Urk. d. Berl. Mus. Ill 83, auf dem
drei Reiter der A. erscheinen, fiir den 22. Juni

ala I Hispanorum Asturum. Sie wird in Di-

plom XLIII (XXX) fiir das J. 124 n. Chr. und in

Diplom LVII (LXXV) fiir 146 in Britannien ge-

nannt. Dort sind noch sechs Inschriften der A. in

Condercum am Hadrianswall gefunden worden ; die

eine davon, CIL VII 504, die sich wohl sicher auf

die A. bezieht, sichert ihre Anwesenheit daselbst

161-169, VII 513 (= Eph. ep. Ill 132) fiir die

Zeit 205—208, VII 510 fiir die Regierung Gordians

120 n. Chr. Der Grabstein eines Signifer der 50 238—243 ; vgl. ferner CIL VII 537. (515?). (538)

A. aus Assuan, CIL III 6026, zeigt, dass sie in

Oberagypten in Garnison lag, und dazu stimmt

die Inschrift vom 23. Februar 170 (CIL III 49),

die ein Praefect der A. bei der Durchreise auf

der Memnonsaule angebracht hat. Noch die Not.

dign. Or. XXVIII 32 nennt die a. Apriana zu

Hipponos in Agypten.

ala I Hispanorum Arvacorum. Ebenso wie

die a. II Arvacorum urspriinglich aus dem spa-

nischen Stamm der Arvaci oder Aravaci errichtet. 60
Der Name dieses Stammes wird auf den In-

schriften der A. regelmassig (siebenmal) Aravac.

geschrieben, wahrend die officielle Schreibung

auf den Diplomen elfmal Arvac. und nur ein-

mal als Variante Arav. bietet. Der Zusatz Hi-

spanorum findet sich nur in den Diplomen des

2. Jhdts. Die a. I Arvacorum. ist einzig in

Pannonien nachweisbar. In der noch ungeteilten

und Eph. ep. VII 1002. In Condercum nennt die

A. noch die Not. dign. Occ. XL 35, sie hat also

wohl die ganze spatere Kaiserzeit dort gelegen.

Ein praef. alae I Ast. erscheint in dem Cursus

honorum CIL II 1086 ; dass hier die britannische

A. gemeint ist, darf daraus geschlossen werden,

dass in der Inschrift auf die Worte in Britannia

folgend drei dort liegende Truppenteile aufge-

fuhrt werden. Vgl. auch a. Hispanorum.
ala I Asturum. Auf Diplom XXX (XX), das

einem Soldaten der A. erteilt ist und ausser

diesem noch den praef. nennt , erscheint die

A. im J. 99 unter den Truppen von Moesia

inferior (vgl. D. XXXVIII); dann muss sie an

den dacischen Kriegen Teil genommen haben,

da nach CIL IX 4753 ihr Praefect P. Prifernius

Paetus don. don. exped. Dae. ab imp. Traiano

genannt wird. Nach dem Kriege blieb die A. in der
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neuen Provinz Dacien als Besatzung zuriick und
zwar lag sie in den den Altubergang decken-
den Castellen Galt-Heviz , wo zahlreiche Ziegel-
stempel A. I. A. und AL-AS gefunden sind,
CIL III 1633, 11. 8074, 1. Durch die Votiv-
mschrift CIL III 1393 aus Germisara instants
praef. alae Astu(rum) ergiebt sich, <kss die A.
noch im J. 200 n. Chr. in Dacien stand. Damit
ist aber die Verschiedenheit der Truppe von der
gleichnamigen britannischen erwiesen, da letztere
von 124 n. Chr. bis zur Zeit der Not. dign. und
speciell fur die Jahre 205—208 in Britannien
sich nachweisen lasst. Der in dem Cursus ho-
norum CIL XI 393 genannte praef. a. I Ast.
fuhrte, da unmittelbar darauf das Commando der
in Dacien stehenden equites Ulyriei folgt, wohl
gleichfalls die dacische und nicht die britan-
nische A.

ala II Asturum. Neun Inschriften von ihr
sind in Britannien gefunden, sieben davon in
Cilurnum am Hadrianswall. Dort lag die A.
sicher in Garnison im J. 221 n. Chr. (CIL VII
585. Eph. ep. Ill 100. VII 1021), und dort fiihrt
sie noch die Not. dign. Occ. XL 38 an. Ob
CIL VII 221 aus Coccium dec. al. Ast. auf die
britannische a. I oder II Ast. zu beziehen ist,

ist ungewiss. Auf dem Grabstein aus Eom CIL
VI 3514 praef. alae II rum ist, da nur vier
Buchstaben fehlen, einzig die Erganzung [AstuJ-
rum mOglich.

ala IIIAstorum. Unsichere Lesung des Grab-
steines CIL XI 3007 aus Viterbo, nur einfache
und hauflge Verschreibung fur Asturum. Dass
yon einer a. Ill Asturum sonst nichts bekaimt
ist, erweckt keinerlei Bedenken, da die A. im
Orient gestanden haben kann. Der Stein ist
einem ehemaligen Arzt der A. gesetzt.

_

Die Inschriften CIL X 6976 und Arch.-ep.
Mitt. Ill 160, wo je eine a. Ast. ohne Zahlan-
gabe genannt werden, lassen sich auf keine be-
stimmte A. zuriickfuhren , ebenso w«nig wie der
Grabstein eines equ. ala Asturum aus Chalons-
sur-SaOne bei Can at inscr. d. Chal. p. 33.

ala Atectorigiana. Genannt nach dem auch
sonst vorkommenden keltischen Namen Ateetorix.
Sie wird zunachst erwiihnt auf einer wichtigen In-
schrift aus Saintes, die wahrscheinlich noch aus
der Zeit des Augustus stammt (Espe'randieu
Epigr. Eom. du Poit. p. 171. Momm sen Hermes
XXII 547, 1). In langem Zeitabstand folgt dann
die stadtromische Grabschrift einer Frau, fruhe-
stens aus dem 2. Jhdt. (Notiz. d. scav. 1889,
340), die von einem dec. alae Ateetorigiarse
(Fehler des Steinmetzen statt Atectorigianae) ge-
setzt ist und die A. ausdrucklich als zur Be-
satzung von Moesia inferior gehorig bezeichnet.
Dann wird aber auch von ihr nicht verschieden
sein die a. Atectorum auf der Inschrift aus Tomi
CIL III 6154, die zwischen 222 und 235 von
einem Decurio der betreffenden A. einem Statt-
halter von Moesia inferior gesetzt ist ; in derselben
Provinz zwei so ahnlich benannte Alen anzusetzen
ist unnStig, man wird vielmehr mit Mommsen
annehmen mtissen, dass der Steinmetz das Atector
seiner Vorlage falsch aufgelOst habe.

alae Augustae. Der Name Augusta, der als
ehrende Auszeichnung zu dem Namen jeder Truppe
hinzutreten kann, findet sich ausserdem auch als
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selbstiindiger Name von Alen in verschiedenen
Provinzen und ist dann wohl, wie die britan-
nische alaAugustaob virtutem appellata schliessen
lasst, an die Stelle eines alteren Namen getreten,
der dadurch verdrangt wird. Da aber nach
Volksstammen benannte Alen den Namen des
Volkes auch neben Augusta noch beibehalten
(vgl. a. Aug. Bur., Voeont, Thraeum, Parthor.),
wahrend dies bei den nach Officieren benannten

10 Alen nie der Fall ist, sind jene alae Augustae wohl
solche, die vorher nur nach einem Personennamen
(Pieentiana, Patrui, Seaevae u. s. w.) benannt
waren und von denen ja thatsachlich viele frilh
verschwinden. Da im Laufe der Zeit eine ganze
Anzahl von alae Augustae in den verschiedenen
Provinzen vorhanden sein mussten, scheint sich
zur Unterscheidung derselben der Gebrauch aus-
gebildet zu haben, der sich auch bei anderen
Truppenarten zeigt, den Namen der Provinz,

20 zu deren Besatzung die A. gehflrt, zuzufilgen,
also a. Augusta Germaniciana , Britannica.
Syriaca u. s. w. Diese Beinamen waren natur-
lich in der eigenen Provinz uberflussig und wer-
den meist nur ausserhalb derselben angewandt
worden sein. Es werden daher von den inschrift-
lich nur alae Augustae genannten Abteilungen ge-
wiss manche identisch sein mit den unten beson-
ders behandelten alae Augustae Britannica, Oer-
maniea, (Moesica), (Numidiea), Syriaca. Einfach

30 als a. Augusta bezeichnet finden wir folgende

:

a) a. Augusta, nach Diplom XV im J. 83
in Agypten stehend, wo aber keine einzige In-
schrift sie nennt. Bei den nahen Beziehungen
und dem vielfachen Truppenaustausch zwischen
den Provinzen Agypten und Syrien konnte die
A. mit der a. Augusta Syriaca identisch sein.
vgl. Mommsen Eph. ep. V p. 613.

b) a. Au(gusta) in Moesien, auf einer Inschrift
aus Arlec an der Donau genannt, Arch.-ep. Mitt.

40 XIV 161. In der Gegend des Fundortes setzt
die peutingersche Tafel die Station Augustae an,
die vielleicht nach der dort in Garnison liegenden
a. Augusta ebenso benannt ist , wie wir in
Britannien die Station der a. Petriana als Pe-
trianae benannt finden. Dafiir lasst sich an-
fuhren, dass Augusta* noch in der Not. dign.
Or. XLII mit einer Cavalleriebesatzung verzeich-
net stent. Dann wird aber die a. Augusta wohl
zu identificieren sein mit der a. (Aug.) Moesica

50 (s. d.).
'

c) a. Augusta in Noricum. Zu Virunum sind
zwei Inschriften der A. gefunden, der Votivstein
eines dorthin commandierten sing. cons, vom J
238 (CIL in 4812) und der Grabstein eines Ve-
teranen. Es kann also als sicher gelten , dass
im 3. Jhdt. in der Provinz eine a. Augusta stand
und vielleicht sind auch die Ziegel aus Windisch-
garten mit der Aufschrift ALA (Eph. ep. II 995)
zu lesen al A(ugusta). Die von Keil De Thrac.

60auril. lOzweifelnd vorgeschlagene Beziehung auf
die a. I Augusta Thraeum (s. 3.) ist schwerlich
richtig.

d) a. I Augusta, genannt auf dem Grabstein
eines Eeiters aus Augsburg, CIL III 5819 (irr-

tumlich wiederholt CIL XII 2394, da derselbc
Stein gemeint ist), ohne dass sich uber ihr Ver-
haltnis zu den anderen alae Augustae etwas fest-
stellen liesse. Die von Mommsen fruher auf-
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gestellte Vermutung, dass die A. identisch sei

mit der a. I Augusta Thraeum, ist jetzt von
ihm selbst fallen gelassen (Eph. ep. V p. 613).

Eine von ihm a. a. O. angenommene a. I Augusta
in Diplom LXVIII (XLII) ist wohl die a. I Aug.
Itur. (s. d.).

e) a. Augusta. Mehifach werden im Cursus
honorum Praefecten einer a. Augusta genannt,
ohne dass sich ergiebt, welche derselben gemeint
ist, so CIL V 6478. 7008. Ill 7130 (wo ich er-

ganze [praefejetum eq[uitum alae] Aug.). Un-
sicher ist ferner, welche a. Augusta der Prae-

fect C. Terentius Bassus commandierte, der mit
der spanischen Stadt Clunia im J. 40 n. Chr.

einen Gastfreundschaftsvertrag abschloss, CIL II

5792.

ala Augusta ob virtutem appellata; so die

officielle Bezeichnung, die dreimal vorkommt. Die
A. wird auf acht Inschriften erwahnt, die samt-
lich aus Old Carlisle in Britannien stammen
(CIL VII 338. 340. 341. 342. 344. 351. [352].

353 = Eph. ep. VII 966) und die zum grossten
Teil datiert sind. Sie gehoren in die Jahre 185,

188, 191, (193—197), 213 und 242. Danach
stand die Truppe mindestens von Commodus bis

auf Gordian dort in Garnison. Von den In-

schriften ist 353 der Grabstein eines Beiters, die

ubrigen sind Votivsteine der A. oder ihrer Prae-
fecten, deren nicht weniger als sechs namentlich
genannt werden. Da die A. ihren Namen offen-

bar mit einem anderen alteren vertauscht hat,

mag sie mit einer der nur im 1. und im Anfang
des 2. Jhdts. in Britannien nachweisbaren Alae
identisch sein. Den Anlass zu der ehrenden Be-
nennung gaben wohl die Kriege unter Hadrian
oder unter Agricola.

ala Augusta: vgl. auch a. I Flavia Britan-
nica, I gemina colonorum, Gallorum Petriana,
Oallorum Proculeiana, Germaniciana, I Itu-

raeorum, (Moesica), II Ncrviana, (XumidicaJ,
IParthorum, (Syriaca), I Thraeum, II Thraeum,
III Thraeum, Vocontwrum.

ala II Vlpia Auriana. Zur Besatzung von
Cappadocien gehorend und, wie der Name besagt,
wohl von Traian errichtet. Sie wird zuerst bei
Arrian unter den gegen die Alanen geschickten
Truppen im J. 135 genannt (ect. 1 tbjs

ft
xivi

AvQiavoi [tjziv toavgtavoi Hs. , corrigiert von C.

L. Grotefend] oroua); dann ist zu Dascusa in

Cappadocien der Grabstein eines Decurio der
A. gefunden worden, der beweist, dass die Truppe
dort in Garnison gestanden hat. Hier in Das-
cusa setzt die A. noch die Not. dign. Or. XXXVIH
22 an. Die fruher bezweifelte Verschiedenheit
von der a. I Hispanorum Auriana ist jetzt

sicher erwiesen; vgl. v. Domaszewski Arch.-
epigr. Mitt. VIII 239.

ala Auriana: vgl. auch a. I Hispanorum
Auriana.

ala Batavorum. Sie stand im 1. Jhdt. in Ger-
manien. Aus Tac. hist. IV 17 darf wohl geschlossen

werden, dass sie bei der Niederwerfung der Er-
hebung des Vindex 68 n. Chr. sich ausgezeiehnet
hat; im folgenden Jahre gehOrt die a. Batavo-
rum zum Heere des Munius Lupercus in Ger-
mania inferior und geht wahrend der Schlacht
gegen Civilis unter ihrem Praefecten Claudius
Labeo zum Feinde uber (Tac. hist. IV 18).

ala I Batavorum miliaria. Im 2. Jhdt. in

Dacien, es ist unwahrscheinlich, dass sie mit der

germanischen a. Bat. identisch ist, von der doch
wohl anzunehmen ist, dass sie in erster Linie

von Vespasian cassiert wrerden musste. Fur das J.

158 nennt Diplom LXVII die a. I Batavorum Cto

in Dacia superior. Ihr Standlager war, wie die

Ziegel CIL III 8074, 2 zeigen, bei Foldvar
am Maros. Aus dem nicht weit von dort ge-

lOlegenen Potaissa haben wir den Grabstein (CIL
7696) eines Soldaten der ala TBQ, was aufzu-
lOsen sein wird IB(atav.) miliaria, denn ausser
der batavischen ist keine mit B anfangende a.

miliaria in Dacien nachweisbar, und dann ist der
Fundort eben nahe bei der Garnison dieser A.
Den Grabstein eines nach Apulum abcomman-
dierten Beiters s. CIL III 7800. Praefecten der

A. werden erwahnt CLL III 5331 und wohl auch
VI 3547, wo an eine a, , nicht an eine cohors

20 Batavorum zu denken ist. Dagegen gehOrt das
Epigramm CIL III 3676 aus Pannonien eher
einem Soldaten einer cohors Batavorum equi-

tata (vgl. Dio LXIX 9), als dem Beiter einer

a. Batavorum. Ganz unsicher ist die Lesart
der spanischen Inschrift CIL II 2926.

ala I Bosporanorum. Im ersten Jhdt. finden

wir sie in Syrien , wo sie in einem Castell am
Euphrat zwei Stunden von Europos lag; dort

ist wenigstens der Grabstein eines Eeiters (CIL
30 III 6707) gefunden worden. Unter Vespasian

befehligte die A. T. Eutilius Kufus (CIL X 1258).

Vom 2. Jhdt. an lasst sie sich in Dacien nach-
weisen; vielleicht war sie bereits fur die daci-

schen Kriege herangezogen. Inschriften der A.

finden sich in den verschiedensten Gegenden der

Provinz. Als sicher kann vor allem gelten, dass

die A. zeitweilig in Micia zur Deckung der Ein-

fallpforte aus der ungarischen Tiefebene nach
Dacien in Garnison lag; dies zeigt die Weih-

40 inschrift der A. CIL III 1344. Vielleicht ist

auch in dem schlecht iiberlieferten Verzeichnis

der Garnison von Micia aus der Zeit des Sep-

timius Severus das unter den alae stehende BAS
als Bos(poran.) zu lesen. Aus dem unteren Ma-
rosthale haben wir ferner den Stein eines Decurio
der A. aus Germisara und einen Grabstein aus

der Provinzialhauptstadt Apulum (CIL III 7888.

1197), letzterer vielleicht von einem abconiiuan-

dierten Soldaten. Dann aber muss die A. auch

50 eine Zeit lang in Maros-Keresztur im Nordosten
der Provinz gestanden haben, wo Ziegel mit
ihrem Stempel gefunden sind. Vgl. auch a. I
Gallorum et Bosporanorum.

ala (?) Brauconum, von Dessau und Momm-
sen (Eph. ep. IV 199) auf Grund der praene-

stinischen Inschrift CIL XIV 2947 angenommen,
wo ein durch Commodus militia prima praefec-

turae equiftum) Brauconum exornatus erscheint.

Allein dass hier eine ala gemeint sein sollte, ist

60 kaum mSglich, denn der betreffende P. Aelius Tiro

begann mit jenem Commando im Alter von 14

Jahren seine militarische Laufbahn. Die Prae-

fectura einer A. als erste Stufe des Militar-

dienstes ist aber ganz ausgeschlossen , und so

wird in der Inschrift equitum nicht mit prae-
fe.cturae , sondern mit Brauconum zu verbinden

und einnumerus gemeint sein, dessen Commando j

a

oft als erstes im Cursus honorum erscheint. Ein
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Volksstamm der Braucones ist iibrigens sonst
nicht bekannt. Mommsen weist auf eine spa-
nische Stadt Bgavoy oder Bgavvov hin.

ala I Flavia Augusta Britanniea miliaria
c. Ii. bis torquata ob virtutem. Nach Analogie der
iibrigcn aloe Augustas wftrde anzunehmcn sein,

dass dieA. urspriinglich Augusta hiess undvon ihrer

Garnisonprovinz den Beinamen erhielt. Momm-
sen Eph. ep. V p. 178 stellt zweifelnd freilich auch

ala I Hispanoruni Campaqonum. Nach Di-
plom LXVI (XL) (157 n. Chr.'?) in Dacien, nach
Diplom LXVll im J. 1 58 in Dacia superior liegend.
Ihre Garnison war Micia (Veczel), wo sechs In-
schriften der A. gefunden sind und zwar Dedi-
cationen aus der Zeit des Septimius Severus (CIL
IE 1343. 1377), des Caracalla? (ebd. 1378 aus
Anlass einer Vergiinstigung , die die A. durch
den Kaiser erhielt), des Philippus (cbd. 1380),

die Moglichkeit auf, dass Britanniea hier gleich- 10 femer aus unbekannter Zeit (ebd. 1342). Auch
bedeuteud sei mit Briiannorum Die erste be
stimmte Nachricht iiber die A. haben wir aus
dem J. 69 n. Chr., wo sie von Vitellius aus Bom
mit drei Cohorten dem Fabius Valens zu Hiilfe

geschickt wird (Tac. hist. Ill 41). Sie war also

wohl als Teil des britannischen oder germani-
schen Detachements mit Vitellias nach Italien

gekommen und wird sich dann unter den 12 alas
befunden haben, die an dem Siegeseinzug des Vitel-

die Inschrift eines veter. der A. (ebd. 7871) stammt
von dort. Bin praef. wird im Cursus honorum
CIL III 1193 genannt, ein aus der A. unter die
equ. singulares versetzter Soldat CIL VI 3238.

ala I Cannenefatium c, B. Die friiheste

Nachricht iiber die A. ist Tacit, ann. IV 73;
danach gehiirte sie im J. 28 n. Chr. zum Heere
von Germania inferior und kampfte in dem un-
gliicklichen Kriege gegen die Friesen. Spater

lius in Eom teilnahmen (ebd. II 89). In der Polge- 20 stand sie in Germania superior . wo sie die Di-
„„:i _^.„ „•_ ^ ,. „ ; .-,... n ,

plome XI (IX). XIV (LXVIII). XXI (LXXIX) fur

74, 82 und 90 n. Chr. nennen. In diese Zeit gehort
der Votivstein eines Soldaten der A. aus der Nahe
von Mainz, CIRh 968. Vermutlich im Anschluss
an die Truppenverschiebungen , die anlasslich
Traians dacischcr Kriege sich vollzogen, kam die

A. nach Pannonia superior, wo sie die Diplome
XLVII. LX. LXI. LXV (XXXIX) fiir die Jahre
133, 148, 149 und 154 auffiihren. Garnison der

zeit nahm sie dann nach einem der flavischen

Kaiser den Namen Flavia an. Sie scheint zu-

nachst in Pannonia superior gelegen zu haben,
vielleicht zu Vindobona, wo Grabsteine eines

Beiters und eines Vetcranen der A. aus dem Ende
des 1. Jhdts. gefunden sind, CIL III 4576. 4575'.

Auch oberpannonische Ziegel AL B (unbekannten
Fundortes) werden auf die a. BfritannicaJ zu
beziehen sein (CIL III 4666). Diplom XXXIX
vom 1. Sept._114 nennt die A. unter den Truppen30A. war hier vermutlich Gerulata, wo der Grab.
von Pannonia inferior, bezeichnet sie aber als

missa in expeditionem. Da ausser Traians par-
thischem Kriege in jener Zeit kein anderer ge-
fiihrt worden ist , muss angenommen werden,
dass die A. zu diesem nach dem Orient abcomman-
diertwurde ; eine Bestatigung dafiir diirfte die Weill -

inschrift der A. aus Amasia in Cappadocien (CIL
III 6748) bieten, die einen Aufenthalt der A. im
Orient sichert. Nach Beendigung des parthischen

stein eines noch aus Germanien stammenden Bei-
ters gefunden ist, CIL III 4391. Ein praef. der
A. wird ausserdem noch auf einer Inschrift aus
Volsinii, CIL XI 2699, ein dec. auf einer In-
schrift aus Biva, CIL V 5006, genannt. Waim
die A. den Beinamen c(ivium) B(omanorum)
erhalten hat, ist nicht nachzuweisen.

ala nova firma miliaria catafractaria. Vgl.
iiber sie die Untersuchung von Becker Grab-

Krieges, in dem sie sich wohl den Ehrennamen 40 schrift eines rom. Panzerreiterofflciers , Prankf.
torquata erwarb , muss die Truppe nach Unter-
pannonien zuriickgekehrt sein . wo sie nach Di-
plom LXVIII/LX1X zwischen 145 und 160 und
nach Diplom LXXIV im J. 167 n. Chr. stand. Aus
der Zeit ihres Aufenthalts in der Provinz besitzen
wir ein einziges Denkmal, die Weihinschrift eines

Decurio, CIL III 3305, aus der Nahe von Tolna
an der Donau. Die unter Pius von T. Varius
Clemens befehligte a. Britanniea miliaria, CIL
III 5211-5215, ist wohl dieselbe Truppe.

ala Brittfanniea oder -onum "i) veterana ....
Nur durch den Grabstein eines librarius aus
Portus Magnus in Mauretania Caesariensis (CIL
VIII 9764) bekannt, der fruhestens dem 2. Jhdt,
iiDgehOrt und zeitweilige Anwesenheit der A. in

der Provinz beweist. Durch den Zusatz veterana
will die A. sich von einer gleichnamigen jiingeren
A., vermutlich der I Flavia Augusta Britanniea
unterscheiden ; vgl. a. Veterana.

1868. Danach wurde die A. von Alexander Se-
verus aus orientalischen Mannschaften 234 er-

richtet und zum Kriege gegen die Alamannen
nach Germanien uberfiihrt. Dort kampfte sie

unter Maximinus 235 und 236, wobci ein De-
curio der A., Biribamus, dessen aus Rodelheim bei
Frankfurt stammende Grabschrift Becker pu-
blicierthat, seinen Tod fand. Nach dem Kriege
muss sie nach dem Oriente zuruckvcrlegt sein

50 und zwar scheint sie in Arabien gestanden zu
haben, wie die aus Bostra stammende Inschrift
CIL III 99 zeigt. die unter Philippus 244-249
von einem Praefecten der A. gesetzt ist. Sonst
wird die Truppe nur noch genannt auf der In-
schrift eines Officiers der in Pannomen stehenden
eohors I Hemesenorum , der vorher Decurio der
a. firma catafractaria gewesen war, Eph. ep.
II 598. Mommsen Eph. ep. V p. 172 halt die
A. fiir identisch mit der a. Gallorum et Panno-

ala Caesariensium. Ob auf eine solche aus 60 niorum catafractaria; allein dagegen spricht
der Stelle Joseph, ant. Jud. XIX 365 geschlossen dass die a. firma catafractaria eine rein natio-
werden darf. ist nach den Ausfiihrungen Momm- "

' "

sens Herm. XIX 217, 1 fraglich. Thatsachlich
scheinen bei rtjv Utjv 6h [rwv Kaiaagscav y.al] r<5v

SefSaorrjv&v die eingeklammerten Worte aus dem
vorhergehenden interpoliert zu sein. Das von
Josephus beriehtete betrafe dann die a. Sebaste-
norum (s. d.) allein.

nale orientalische Abteilung gewesen zu sein

scheint und sich eben durch den Namen nova
von einer andern alteren a. catafr. unterscheiden
wollte.

ala catafractaria: vgl. auch a. I Gallorum
et Pannoniorum catafractaria.

ala Cehrum, nur auf einem Grabstein aus

.
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Virunum, CIL III 4832, genannt, der einem exar-

chus der A., Aggaeus viro sagittandi peritissimo

vi militum interemfpjto gesetzt ist; vielleicht

gehort sie iiberhaupt der nachdiocletianischen

Zeit an.

ala I eivium Bomanorum. In den Diplomen
XIII (XI). XVI (LXXIV). XVII (XII) wird sie fur

die Jahre 80, 84 und 85 unter den Besatzungstrup-
pen von Pannonien genannt ; dann muss sie an den
dacischen Kriegen Traians Teil genommen haben,

da sie in Diplom XXXVII (XXV) fiir das J. 110
unter den seit dem Kriege noch im nOrdlichen

Dacien zuriickgebliebenen Occupationstruppen er-

scheint. Spater flnden wir die A. wieder in Pan-

nonia und zwar in Pann. inferior; ihr Standort

war wohl Teutiburgimn, wo die beiden einzigen

Inschriften der A. (CIL III 3272. Arch.-ep. Mitt.

Ill 154) gefunden sind.

ala Classiana e. B. Nach Biicheler Eh.
Mus. XLII 152 soil der Name bedeuten, dass die

A. einer Plotte attachiert gewesen sei , doch
bietet diese Erklarung grosse sachliche Schwie-

rigkeiten ; da sonst sich die Namen der aloe auf

-ana stets auf den Grander der Truppe oder auf

deren Provinz beziehen, wurde zunachst an einen

Classius als Stifter der A. zu denken sein. Sicher

wissen wir von der a. Classiana nur, dass sie im
J. 105 in Britannien stand ; vgl. Diplom XXXIV
(XXIII). Aus dem zu Koln gefundenen Grabstein

eines Veteranen der A. (Khein. Jahrb. LXXXII28)
schliesst Biicheler, dass die Truppe um die Mitte

des 1. Jhdts. am Bhein gestanden habe ; dies ist

zwar moglich, doch kann eine Inschrift eines Vete-

ranen allein noch nicht die Anwesenheit seiner

ehemaligen Truppe in derselben Gegend be-

weisen.

ala Claudia nova. Durch eine Anzahl von In-

schriften sind wir in der Lage, die Geschichte der A.

wenigstens wahrend des 1. Jhdts. genauer zu ver-

folgen. Die Truppe stand zunachst in Dalmatien,

wo an mehreren Orten sicher dem 1. Jhdt. an-

gehorende Inschriften gefunden sind, und zwar
Grabsteine von Beitern zu Magnum, CIL III 9796
(auch 9797 scheint die a. Claudia nova genannt
zu werden), zu Urlika ebd. 3164 = 9816, zu Del-

minium ebd. 2712. Alle diese Orte liegen in un-

betrachtlicher Entfernung von einander. Die Sol-

daten sind Gallier und Spanier und haben eine

Dienstzeit von 20, 13 und 12 Jahren hinter sich;

der Grabstein eines ebenfalls aus Gallien gebiir-

tigen missicius der A.' ist in Salonae (ebd. 2065)
und die Weihinschrift eines Decurio (ebd. 10033)
zu Raetinium im Norden der Provinz gefunden;

dagegen kann die Inschrift ebd. 8395 nicht auf

unsere A. bezogen werden, ebensowenig wie Eph.
ep. VII 907. Etwas Sicheres iiber die Garni-

sonen der A. in Dalmatien lasst sich bei der

grossen Zahl von Fundorten nicht feststellen. Da
Diplom XI (IX) vom J. 74 die A. bereits in Ger-

manien nennt, muss sie ihre alte Provinz vor

diesem Jahre verlassen haben; wahrscheinlich

ist sie zusammen mit der legio XI Claudia, die

gleichfalls vorher lange in Dalmatien gestanden

hatte, im J. 70 nach Germanien zum Bataver-

kriege geschickt worden und dann mit derselben

dort als Besatzung geblieben. Wir haben aus

der Zeit des germanischen Aufenthaltes den Grab-

stein eines Beiters aus Mainz-Zahlbach, CIRh

1228, der dadurch von Interesse ist, dass der Ver-

storbene aus demselben Raetinium in Dalmatien

stammt, wo die oben erwahnte Inschrift III 10033
eines dee. der A. gefunden ist, wo also die Abteilung

wohl zeitweilig gelegen hatte. Der Eeiter wird dann

wahrend dieses Zeitraumes in die A. eingetreten

und mit ihr nach Germanien abgeriickt sein ; da er

aberim ganzen nur fiinf Jahre gedient hatte, muss
sein Eintritt kurz vor dem Abmarsch der A. aus

10 Dalmatien, sein Tod spatestens 75 , sicher nach

70 n. Chr. stattgefunden haben. Lange kann die a.

Claudia nova in Germanien nicht gestanden haben,

denn Diplom XIV (LXVIII) vom J. 82 nennt

sie zwar noch unter den auadlia des oberger-

germanischen Heeres, sagt aber ansdriicklich, dass

sie mit den Cohorten HI Gallorum und V Rispa-

norum nach Moesien abcommandiert sei. Wie
Asbach Bhein. Jahrb. LXXXI 33 vermutet, war
dies in Folge eines ersten Einfalls der Daker in

20 Moesien geschehen, jedenfalls muss die A. zwi-

schen 74 und 82 Germanien verlassen haben. Uber
die weiteren Schicksale der Truppe_ fehlt es an

Nachrichten; nach Germanien ist sie keinesfalls

zuriickgekehrt. Die beiden zugleich mit ihr nach

Moesien abgeriickten Cohorten sind dort geblieben,

wir flnden die eohors III Gallorum noch 99 und

105 n. Chr. in Diplom XXX (XX) und XXXIII
(XXII) , die eohors V Hispanorum sogar noch

Ende des 2. Jhdts. in Moesien (CIL VIII 4416).

30 Da nun in Moesia inferior fiir 105 eine a. I Clau-

dia Gallorum in Diplom XXXIII (XXII) genannt

wird, hat man diese fiir identisch mit der a.

Claudia nova gehalten, und es kann dafiir geltend

gemacht werden, dass in der That in der altesten

Zeit die Mannschaften der A. Gallier gewesen

waren. Ihren Namen hat die A. vom Kaiser Clau-

.dius, ob aber dieser sie neu errichtet hat, oder

ob sie ebenso wie die dalmatischen Legionen VII

Claudia und XI Claudia fiir ihre Haltung bei

40 der Erhebung des Camillus 42 n. Chr. den ehren-

den Beinamen erhielt, lasst sich nicht entscheiden.

ala I Claudia miliaria (?) , auf Grand der

Inschrift Orelli-Henzen 6519, eines dem 3.

Jhdt. angehorenden Cursus honorum, angenom-

men ; allein die iiberlieferten Buchstaben MISELI
lassen auch irgend einen Beinamen als moglich

erscheinen. Mit der a. Claudia nova braucht

die A. nicht identisch zu sein, da aus deni Bei-

namen jener nova ja hervorgeht, dass sie sich

50 vou einer alteren a. Claudia unterscheiden wollte.

ala Claudia : vgl. auch a. I Claudia Gallorum.

ala I Augusta gemina colonorum. So voll-

standig nur in dem Cursus honorum des Sex.

Cornelius Dexter, CIL VIII 8934, genannt. Aus

der Beihenfolge der cinzelnen honores dort geht her-

vor, dass Dexter die dona imjiidischen Kriege Ha-

drians als Praefect der a. colonorum erhalten

haben wird , dass also die A. an diesem Kriege

wohl teilnahm. Im J. 135 gehorte sie zu Arrians

60 cappadocischem Heere (ect. 1 lii/s ft ovofia Ko-

).a>veg), und noch die Not. dign. nennt die a. I
Augusta colonorum im Orient und zwar in Chiaca

in Armenien. Sie wird also ununterbrochen dort

gestanden haben. Ein Praefect der A. kommt
vor CIG 4342b = Bull. hell. X 159.

ala Commagenorum, nach Dipl. XV (LXXVHI)
im J. 83 in Agypten stehend, und zwar wohl in

Oberagvjjten , wie die Inschrift aus Talmi , CIG
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5057, die von einem Decurio, einem Arzt und
zwClf Soldaten etJXtjg Ko^i/iaynrfrnv gesetzt ist,

schliessen lasst. Ungewiss ist, ob mit der agypti-
schen a. Commagenorum zu identiflcieren ist die

a. I Commagenorum, von der ein Veteran auf
einer Inschrift in Celeia, CIL III 5224

,
genannt

wird. Eine andere, gleichfalls aus Noricum stam-
mende Grabschrift, CIL III 5091, ist die eines

Soldaten ALECO, was wohl eher in COM als

in CONT aufzulOsen ist. Auf die Anwesenheit
einer a. Commagenorum in Noricum lasst zu-

sammen mit diesen beiden Inschriften vielleicht

auch dienorische Station Commagena an der Donau
schliessen, die wohl in derselben Weise nach einer

dort in Garnison liegenden Auxiliartruppe benannt
ist, wie das nur wenig entfernte castra Batava
nach seiner Besatzung der eokors IX Batavorum.

ala I Ulpia eontariorum miliaria c. R. Da
sie erst seit dem 2. Jhdt. , dann aber sogleich
sehr haufig nachzuweisen ist, hat Traian sie wohl
neu errichtet und zwar vielleicht schon vor den
dacischen Kriegen, da die A. als Garnison das
durch den Abmarsch der a. IAugusta Ituraeorum
freigewordene, strategisch wichtige Arrabona in

Pannonia superior erhalt. In Oberpannonien nennen
die a. eontariorum die Diplome XLVII. LX und
LXV (XXXIX) fur die J. 133, 148 und 154; das
evstere ist einem Reiter der A. erteilt. Die Inschrif-

ten der Abteilung stammen fast alle aus Arrabona,
sowohl Grabsteine von Soldaten und Veteranen
(CIL III 4369. 4370. 4378. 4379. Arch.-ep. Mitt.
XVI 27), wie Weihinschriften der A. oder einzelner

Praefecten (CIL III 4359-4362). Aus anderen
Orten Oberpannonieus haben wir die Inschrift eines

fruheren Praefecten der A. (ebd. 4183) sowie den
Grabstein eines Veteranen, ebd. 4278 (ob auch
4341 und ev. 5091?). Im Markomannenkrieg, der
sich ja zum Teil in unmittelbarer Nahe von Arra-
bona abspielte, muss die A. hervorragend beteiligt

gewesen sein, und M. Macrinius Vindex (CIL VI
1449), der in diesem Kriege decoriert wurde, wird
sich die Auszeichnungen gerade in seiner Stellung
als Praefect der a. eontariorum erworben haben.
Ein anderer Praefect kommt auf einer Inschrift

aus Coimira, CIL V 5266, vor. Ausser in Pan-
nonien sind noch zwei Inschriften der a. eon-
tariorum in Mauretania Caesariensis gefunden
worden, beides Grabsteine, der eine eines Reiters
(Eph. ep. V 1061), der andere eines curator aloe
und von einem imaginifer gesetzt, CIL VIII
9291. Dass die A. aber zeitweilig zur Besatzung
von Mauretanien gehflrt hahe, ist hieraus nicht
zu schliessen; vielmehr wird sie oder wenigstens
ein Teil ihrer Mannschaften zu dem combinierten,
aus pannonischen und germanischen Besatzungs-
truppen gebildeten Corps gehort haben, das unter
Pius zur Niederwerfung einer Erhebung der Berber
nach Mauretanien geschickt wurde; vgl. June-
man n De leg. I Adiutr., Leipz. 1893. Endlich wird
der Name der a. eontariorum wohl herzustellen
sein bei Lukian de hist, conscrib. 16, wo das Ge-
schichtswerk eines Kallimorphos largov Tfjs twv
xovTofpoooiv cxztjs erwahnt wird und wo man
bisher eine a. VI eontariorum anzunehmen ge-
zwungen war. Der Ausdruck ist nun aber hOchst
anstOssig. ebenso sehr in sprachlicher Hinsicht
wie in sachlicher, denn es ist kaum anzunehmen,
dass, wahrend wir von der a. I eontariorum

gegen 18 Inschriften haben, von der II. III. IV.
V. VI auch nicht eine einzige sich erhalten
haben sollte. Es wird daher bei Lukian wohl
zu lesen sein xfjs xatv xovtoqtogwv etXns, und ge-
meint ist dann die eine bekannte A. des Namens,
eben die I Ulpia eontariorum.

ala I Ulpia Dacorum, sie ist von Traian er-

richtet und hat wohl von Anfang an bestandig
in Cappadocien gelegen. Die tin xa>v Fszwr in

10 Arrians IWr. xar 'AX. 8 vom J. 135 ist namlich
sicher identisch mit der noch in der Not. dign.

Or. XXXVILT 23 in Suissa in Armenien ange-

setzten a. I Ulpia Dacorum. Auch die stadt-

rOmische Inschrift CIL VI 1333, die von einem
praefectus aloe primae Ulpiae Dacorum (etwa
in der Zeit des Pius) gesetzt ist, weist auf Cap-
padocien hin, insofern der L. Aemilius Karus, dem
der Praefect als seinem amieo optimo den Stein

widmet, unmittelbar vorher Legat von Cappa-
20 docien gewesen war.

ala I Vespasiana Dardanorum. Vermutlich
von Vespasian errichtet, hat die A. wohl die ganze
Zeit ihres Bestehens in Moesia inferior gelegen.

Dort nennen sie Diplom XXX (XX) fur das J. 99,

Diplom XXXin (XXII) fur 105, Diplom XLVIII
(XXXIV) fiir 134 n. Chr. und XXXVIII. Noch
eine Inschrift vom J. 241 , Bullet, com. 1885,

155 (vgl. 1886, 140), hezeichnet die A. als in

Moesia inferior stehend. Teilnahme an Traians

30 dacischen Kriegen wird fiir die A. durch die In-

schrift CIL VIII 9990 erwiesen. Ihre Garnison

in Moesien war wohl Arrubium, wie die In-

schrift CIL III 7512 schliessen lasst. Auffallend

ist , dass nach der ohen genannten Inschrift im
J. 241 nicht weniger als 13 Soldaten aus der

a. I Dardanorum unter den equites singulares

standen (1 Decurio, 3 dupl., 1 tab. , 1 sig. , 1

tur. [?] und sechs Soldaten). Praefecten der A.
kommen in folgenden Cursus honorum vor: CIL

40 III 5044. VIII 9990. CIG 4340b, ausserdem auf

der erwahnten Inschrift aus Arrubium. Ein veter.

ex s. e. a. IDard. erscheint in Troesmis CIL HI 7504.

ala Valeria Drumedariorum
,

genannt auf

der Inschrift eines Veteranen CIL III 123, aus

Bimet an der syrisch-arabischen Grenze. Die A. ist

vielleicht hervorgegangen aus den zur Besatzung
von Arabien gehOrenden dromedarii, die zusam-

men mit den equites singulares des exercitus Ara-
bicus einem Legaten der Provinz zu Bostra die

50 Inschrift CIL III 93 setzten. Die Not. dign.

Or. XXXI 57 nennt die ala prima Valeria dro-

medariorum zu Precteos in der Thebais. Uber
die rbmische Kamelreiterei im allgemeinen vgl.

unter dromedarii.
ala exploratorum: s. u. a. exploratorum Po-

mariensium.
ala felix: vgl. a. Moesiea.

ala Fida Vindex^), einzig bekannt durch die

Inschrift eines Decurio der A. aus Koln, CIEh
60 320 . . Bessula . . Valgasmaieri dec. aloe, fide

vindicis. Das letztere Wort konnte freilich auch

als Genetiv eines Eigennamens zu fassen sein und
etwa einen Befehlshaber bezeichnen , nach dem
die A. genannt ware. Ob die A. mit der a. I
Fl(avia) Fid. identisch ist, von der ein dec.

emeritus auf einer Inschrift aus Tergeste, CIL
V 538, vorkommt, muss dahingestellt bleiben.

ala Fidelis : vgl. a. II Nerviana fidelis.
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ala Firma: vgl. a. firma catafraetaria..

ala I Flavia Oemina. tlber Namen und
Entstehung der aloe /und II Geminae hat Asch-
bach Rhein. Jahrb. XX 47f. trefflich gehandelt.

Nach Analogie der legiones geminae (vgl. Mar-
quardt ROm. Staatsv. II 455, 2) vermutet er,

dass auch die beiden alae Geminae je aus den

Resten mehrerer alterer alae formiert seien und
zwar wahrscheinlich durch Vespasian bei dessen

militarischer Neuorganisation nach dem Bataver-

kriege, als in ahnlicher Weise auch die legiones

/Fund XVI Flaviae an Stelle von alteren einge-

zogenen errichtet wurden. Thatsachlich verschwin-

den ja seit dem Bataverkriege eine ganze Reihe

von alae der germanischen Besatzung, aus denen
dann die alae Geminae hervorgegangen sein m8-
gen. Die a. I Flavia Gemina scheint ununter-

brochen in der Provinz Germania superior ge-

legen zu haben; dort nennen sie die Diplome XI
(IX). XIV (LXVIII). XXI (LXXIX). XL (XXVII)
und XLI (XXVIII) fiir die Jahre 74, 82, 90, 110
und 116 n. Chr. Von Inschriften aus der Pro-

vinz werden sich auf die A. beziehen ein Grab-
stein eines Reiters a. I Flavia aus Wiesbaden
(CIRh 1 525) und wohl auch der Rottweiler Stein

(ebd. 1645), auf dem nach Zangemeister (Eph.

ep. V 246) zu lesen ist / / FLA VIA. Ferner wird

von der a. I Flavia Gemina nicht verschieden sein

die a. IFlavia milli(aria), die aufeinem Votivstein

aus Heddernheim (CIRh 1468) genannt wird, denn

wie bei der a. II Flavia Gemina scheint Gemina
nur im officiellen Stil der Diplome gebraucht

worden zu sein, in derselben Provinz gleich-

zeitig 2 alae I Flaviae anzunehmen, ist also un-

niitig. Die nur in einem Cursus honorum Mura-
tori 1122, 4 vorkommende a. I Flavia c. R.

(frtihestens aus dem 2. Jhdt.) kann mit der a.

I Flavia Gemina, aber auch mit der a. I Fl.

Sing. e. R. identisch sein. Dagegen bezieht sich

CIL in 5918 b wohl auf die a. I Flavia Ge-
melliana und III 7557 wohl auf die a. I Flavia
Gaetulorum. Ob der Stein eines Veteranen aus

Noricum (Arch.-ep. Mitt. IX 265 = CIL III 5661)
wirklich auf eine a. I Flavia bezogen werden
kann, scheint zweifelhaft. Von der a. I Flavia
Gemelliana ist die a. I Flavia Gemina vollig

verschieden.

ala II Flavia Gemina wie die a. I Flavia

Gemina wohl von Vespasian nach dem Bataver-

kriege aus den Resten der cassierten germanischen

alae gehildet and zunachst in Germanien als Be-

satzung geblieben; dort nennen sie Diplom XI
(IX) fur 74 und Diplom XIV (LXVIII) fur 82 n.

Chr. Vielleicht darf der Mainzer Grabstein CIRh
981 zu (eq. at.) H Flavia/e Geminae) erganzt

werden ; er gehort noch ins 1. Jhdt. Spater wird

a. II Flavia Gemina nie mehr genannt; in Di-

plom XLII steht a. I Fl. Gael., nicht // Fl.

Gem. ; vgl. a. I Flavia Gactul.

ah, LI Flavia p. f. miliaria, seit Ende des 1.

Jhdts. in Raetien nachweisbar. Sie steht hier 107

n. Chr. nach Diplom XXXV (XXIV) und noch unter

Pius nach Diplom LXXIX, und fiir die Zeit Do-

mitians bereits bezeugt es die Inschrift CIL XIV
2287 = VI 3255, eines eques singularis lectus ex

exereitu Raetieo ex ala Flavia pia fidel. miliaria,

wenn auch hier die Nummer fehlt. Aus Raetien

selbst besitzen wir Ziegel der A. aus Aalen,

Korresp.-Bl. d. westd. Ztschr. X 251 , und zwei

Inschriften aus Augsburg ; die eine CIL III 5823,

die einen deeur. al. ILFlav. erwahnt, ist nur auf

die a. II Flav. p. f. <x> zu beziehen , die andere

ebd. 5822, der Grabstein eines Reiters, gehort, wie

v. Domaszewski gezeigt hat, ebenso unserer

A. an (s. unter a. II Flavia Singularium). Im
2. Jhdt. und zwar noch unter Pius ist die A.

nach Noricum verlegt worden, wo sie das einem
10 ihrer Soldaten erteilte Diplom LXIV (LXX) fur

153 n. Chr. nennt. Schon mehrfach ist vermutungs-
weise ausgesprochen worden, dass die a. IIFlavia

p. f. mit der a. II Flavia Gemina identisch sein

kOnne. Dafiir spricht, dass letztere auf den ger-

manischen Diplomen seit 90 n. Chr. nicht mehr
vorkommt, also wohl bald nach 82 aus der Provinz

nach einer anderen verlegt worden ist. Den Bei-

namen pia fidelis wurde sich die A. dann wohl,

wie mehrere andere rheinische Abteilungen, beim
20 Aufstande des Saturninus 88 n. Chr. erworben

haben, und bei der sich daran anschliessenden

grossen Truppenverschiebung wurde sie nach

Raetien gekommen sein. Der ehrenvolle neue Bei-

name ware dann an Stelle des rein technischen

Ausdrucks gemina getreten und hatte den letzte-

ren ganzlich verdriiugt. Zur Geschichte der alae

II Flaviae vgl. Miller Westd. Ztschr. X 111 und
v. D om a s z ew s k i Korr.-Bl. d. Westd. Zschr. X 251

.

ala Flavia, ohne jeden weiteren Zusatz, stand

30 in den africanisclien Provinzen und zwar wohl in

Numidien. Dort ist in Zarai eine Weihinschrift

eines curator equitum der A. aus der Zeit Cara-

callas gefunden (CIL VIII 4510), eine andere aus

Vazani am Nordostabhang des Aures ist von einem

dupl. geweiht, Eph. ep. V €67. Die Inschrift,

Eph. ep. V 1043, die einen dupl. (und wohl auch
einen decurio) der A. nennt, ist zwar ausserhalb

Numidiens in Aflu bei Geryville, weit im Siiden

von Mauretania Caesariensis, gefunden, dies be-

40 weist aber nichts gegen die ZugehOrigkeit der

A. zu Numidien , denn der Stein ist anlasslich

einer im J. 174 nach Siiden unternommenen Ex-

pedition errichtet, an der Mannschaften verschiede-

ner numidischer Truppenteile, wie der legio III

Augusta und der eokors VI Commagenorum teil-

nahmen, und die ausdriicklich den Legaten von
Numidien nennt. Endlich haben wir aus Sufcs

in der provincia Byzacena den Grabstein eines.

decurio derselben Truppe, CIL VIII 11429.

50 Den Grabstein eines equ. al. Fl(aviae) besitzen

wir ferner aus Bracara Augusta in Spanien, CIL
II 5610. Es ist moglich, dass die numidische

a. Flavia vorher in Spanien gestanden hat, doch
kann vielleicht auch die nahe beim Fundort in

Gallaecien stehende a. II Flavia Hispanorum
gemeint sein. Die angebliche Lesung alae Fla-
viae CIL III 600 ist falsch, es heisst dort viel-

mehr Fla. Gae. Eine a. Flavia miliaria er-

scheint im Cursus honorum CIL VI 3720 = Eph.
60 ep. IV 759 ; da auf das Commando der A. un-

mittelbar die Stellung als proe. ad curam gen-
tium in Africa folgte, konnte die numidische a.

Flavia gemeint sein.

ala Flavia : vgl. auch a. II Flavia Agrip-
piana, I Augusta Britanniea, Fida Vindex, I
Gaetulorum, I Gallorum Tauriana, I Gemelliana,

II Hispanorum, Pannoniorum , I Sebastena, I
Singularium, (II Singularium).
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ala Flaviana : vgl. a. Gallorum Flaviana.

ala Frontoniana: vgl. a. I Tungrorum Fron-
toniana,.

ala Oaetulorum veterana. So in Diplom XIX
(XIV) , wonach sie '86 n. Chr. in Iudaea stand.

Schon vorher hatte sie in Vespasians jiidischem

Kriege mitgekampft; vgl. OIL V 7007. Den Bei-

namen veterana muss sie bei Errichtung der a. I
Flavia Oaetulorum angenommen haben.

a. I Flavia Oaetulorum. Von einem der flavi- 10
schen Kaiser benannt und vielleicht auch errichtet,

doch vor 86, wo sich bereits die altere a. Oaetu-
lorum von ihr durch den Zusatz veterana unter-

scheiden will. Im J. 99 stand sie in Moesia inferior

nach Diplom XXX (XX) (vgl. XXXVIII), und viel-

leicht ist das Fragment aus Tomi OIL III 7557 auf
diesen Aufenthalt zu beziehen. Die Truppe wird
dann in den dacischen Kriegen mitgefochten haben
und bei der allgemeinen Dislocierung nach densel-

ben nach Pannonia inferior verlegt worden sein ; 20
dort steht sie wenigstens bereits 114 nach Diplom
XXXIX (XXVI). Auch in Diplom LXVIII (XLII)
(zwischen 145 und 160) von Pannonia inferior ist

OT I ~FI/// G ^EIwohlzulesmET-IFL-

GAET- nicht als II FL. OEM, die nie in Pan-
nonien gestanden hat. Praefecten der A. nennen
die Cursus honorum CIL III 600 (aus der Zeit

Traians). VI 3520 (2. Jhdt.). VI 3505 und Arch.-

ep. Mitt. VIII 22. Letztere Inschrift aus der 30
Zeit Gordians ist das spateste Zeugnis fur das

Bestehen der A. , dass dieselbe aber damals im
Orient gestanden habe, wie Hirschfeld und
Mommsen . meinen, liisst sich aus ihr nicht

schliessen.

ala Oalliea: vgl. a. veterana Gallorum.
ala Gallorum Flaviana. Wir wissen von ihr

nur, dass sie unter Traian in Moesia inferior

stand; dies zeigt fur 99 n. Chr. Diplom XXXI und
fur 105 Diplom XXXIII (XXII). Praefecten der 40
A. nennen die Cursus honorum CIL V 2841 (a.

Flavianae) und Eph. ep. V 994 (a. Flavianae
Gallorum).

ala Gallorum Indiana p. f. Der Ursprung
und der Name der A. werden von Aschbach
Rhein. Jahrb. XIX 55f. richtig auf den Trevirer

Iulius Indus zurfickgeffihrt, der bei der gallischen

Erhebung des J. 21 n. Chr. als Fuhrer einer A.
des germanischen Heeres sich auf Seite der R0-
mer hervorragend auszeichnete. Diese A. wird 50
eben die a. Indiana sein, die entweder von Indus
errichtet war oder fur die unter seiner Fiihrung
vollbrachten Heldenthaten fiir alle Zeiten den
Namen des Praefecten erhielt ; vgl. Tac. ann.

Ill 42. 46. Mit der ebenda erwahnten a. Tre-

virorum ist die a. Indiana keinesfalls identisch,

wie Aschbach meinte, der den vollstandigen
Namen der Truppe noch nicht kannte. Die A.
scheint urspriinglich in Germania inferior gestan-

den zu haben. wenigstens besitzen wir aus dem60
stets mit Cavallerie belegten Worringen den Grab-
stein eines Reiters, CIRh 307. Dann aber muss
sie nach Britannien verlegt worden sein, wie der

zu Durocornovium gefundene Grabstein eines

Reiters, CIL VII 66, beweist, der Mhestens der

flavischen Zeit angehOrt. Vom 2. Jhdt. an weisen
alle Spuren der A. nach Obergermanien , dort

setzt sie das neugefundene Diplom L im J. 134

an, und aus dieser Provinz sind noch drei In-
schriften der A. erhalten, der Grabstein eines
Reiters aus Worms, CIRh 891, und zwei fast wOrt-
lich ubereinstimmende Sarkophaginschriften aus
Kleinwinternheim und Mainz , CIRh 924. 1087,
die je ein Decurio der a. Indiana seiner ver-

storbenen Prau gesetzt hat. Sonst wird die A.
noch genannt auf den italischen Inschriften ernes

Praefecten (Ore Hi 4039) und eines Arztes (CIL
XI 3007), die beide Mhestens aus der Zeit Traians
stammen. Den Beinamen pia fidelis hat sich die

a. Indiana vielleicht im Bataverkriege erworben.
ala Augusta Gallorum Petriana bis torquata

miliaria e. B., benannt nach einem Petra; es

kann sehr wohl der schon von Henzen Rhein.
Jahrb. XILT 80 verglichene T. Pomponius Petra
aus der Zeit des Tiberius (Muratori 736, 7;
vgl. Tac. ann. XI 4) sein , da derselbe that-

sachlich Praefect einer nicht genannten A. gewesen
ist. Die a. Petriana stand zunachst in Ger-
manien und zwar in Mainz, wo sie im J. 56 n.

Chr. durch ihren Praefecten C. Iulius Augurinus
zu Ehren des Nero die Inschrift Korr.-Bl. d.

Westd. Ztschr. II 431 setzt. Im J. 69 gehort
sie zur Armee des Caecina und uberschreitet als

Avantgarde die Alpen, Tac. hist. I 70. Sie

scheint wahrend des ganzen Krieges treu zu Vi-

tellius gestanden zu haben, wenigstens versucht
ihr Praefect Claudius Sagitta noch nach der Er-
oberung Roms als Fliichtling in Africa den dor
tigen Proconsul L. Piso zur Erhebung gegen
Vespasian zu uberreden (Tac. hist. IV 49). Nach
dem Biirgerkriege finden wir die A. in Britannien,

wohin sie vielleicht unter Agricola verlegt wurde

;

sie wird dort angesetzt in Diplom XLIII (XXX),
das einem ihrer Soldaten verliehen ist , fiir 124
n. Chr., und auch in Diplom XXIX (LXIX) vom
J. 98 ist die a a. e. B. richtig als die a.

Petriana e. B. erganzt worden (Eph. ep. V p.

92). Inschriften der A. sind beim Hadrianswall
an verschiedenen Orten gefunden worden. Aus
Luguvallium stammt die Inschrift eines Prae-

fecten der A., CIL VII 929, und auch 924 pro
salute commilitonum barbarorum wird der A.
angehoren ; aus Ainboglanna ostlich von dort haben
wir die Inschrift eines Decurio, ebd. 872 und den
wohl gleichfalls auf die a. Petriana beziiglichen

Stein 828. Zwischen beiden Orten setzt die Not.
dign. Occ. XL 45 die Station Petrianae als Stand-
lager der a. Petriana an , ohne dass sich die

Lage des Platzes sicher feststellen liesse. Der
Grabstein eines Emeritus aus Plumptonwall siid-

lich von Luguvallium ebd. 323 ist fiir den Stand-
ort der Truppe belanglos. Wichtig ist der Grab-
stein eines Signifer der A. , Eph. ep. VII 995,
aus Hexham am Tyne. Da nach Hiibner ein

romisches Lager dort kaum gewesen ist, ist der
Soldat vielleicht in dem bei Hexham stattgefun-

denen Gefeeht gefallen, das auf der Inschrift des

Q. Calpurnius Concessinius, CIL VII 481, er-

wahnt wird. Dieser hatte als Commandant einer

A. — vielleicht eben der Petriana — einen Sieg
fiber die sonst unbekannten Corionototares er-

fochten und aus diesem Aiilass die Inschrift zu
Hexham gesetzt. Dass die A. noch gegen Ende
des 3. Jhdts. am Hadrianswall stand, lehrt die

Notitia. Ein Praefect erscheint im Cursus hono-
rum Orelli I 516.
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ala Augusta Gallorum Proculeiana. Nur in

Britannien nachweisbar; dort erscheint sie 146

n. Chr. im Diplom LVII (LXXV), ferner in dem
gleichfalls aus dem 2. Jhdt. stammenden Diplom

LV (LXVII), das einem Soldaten der A. ausge-

stellt ist. Eine in Aquae Sulis gefundene, aber

verlorene Inschrift nannte gleichfalls die a. Pro-

culeiana, s. Eph. ep. Ill 114.

ala veterana Gallorum oder Galliea. Im J

der A. aus der Zeit Hadrians erwahnt, Orelli
804 (aus Camerinurn). Die A. wird auf iihnliche

Weise entstanden sein, wie die a. I Gallorum

et Bosporanorum, namlich durch Vereinigung

von Mannschaften einer a. I Gallorum und einer

a. (IV) Pannoniorum. Nun kennen wir gerade in

Moesia inferior die a. I Pannoniorum und die

a. I Claudia Gallorum, die dort 105 und 99 n.

Chr. stehen, spater aber verschwunden sind. Es

199 steht sie im Lager von Alexandria, und ihre 10 liegt nahe anzunehmen, dass die a. I Gallorum
- - - • ei Pannoniorum aus diesen beiden aloe hervor-

gegangen ist und zwar wohl gleichzeitig mit der

a. I Gallorum et Bosporanorum.
ala II Gallorum Sebosiana wird zuerst bei

Tacitus hist. Ill 5 erwahnt, wonach sie im Herbst

69 mit drei Cohorten der Armee des Vitellius

den Etschiibergang bei Forum Alieni zu decken

hat und hier im ersten Avantgardengefecht gegen

Vespasians Legionen geschlagen wird. Von den

16 Decuriones setzen zusammen mit denen der

a. I Thracum Mauretana zu Ehren des Kaisers

Septimius Severus die Inschrift CIL ILT 14 =
6581. Gleichen Fundortes ist die Dedication an

einen anderen Kaiser ebd. 15 = 6582. Beidemal

wird die Truppe a. veterana Galliea genannt,

was aber nur Variante fiir Gallorum sein kann,

denn die A. ist offenbar identisch mit der in der

Not. dign. Or. XXVIII 28 zu Rhinocorura in

Unt'eragyp'ten angesetzten a. veterana Gallorum. 20 Inschriften der A. ist die alteste ,
noch dem

Sie stand also wahrend des ganzen 3. und 4.

Jhdts. in Agypten; dann darf auf sie vielleicht

auch eine Inschrift der Memnonsaule, CIL III

55, bezogen werden, wo sich ein praefeetus Gal-

lorum A I (aloe ?) nennt. Ausserdem erscheinen

Praefecten der A. in den Cursus honorum CIL

IX 5439 (2. Jhdt.) und HI 320 (= CIG 4152);

beidemal heisst sie a. veterana Gallorum. End-

lich wird auch CIL V 3356, wo ein praefeetus alac

1. Jhdt. angehorende der Grabstein eines eques

aus Worms, CIRh 894, wodurch die Anwesenheit

der A. in Germanien gesichert ist. Vom 2. Jhdt.

an linden wir nur in Britannien Spuren der A.,

wohin sie vielleicht anlasslich der Kriege Agricolas

verlegt wurde. Dipl. XXXII (XXI) nennt sie fur

103 in dieser Provinz, und bis ins 3. Jhdt. scheint

sie ununterbrochen dort geblieben zu sein. Gar-

nison der A. war Longovicium, wo sowohl Ziegel

Gallieae (aus der Zeit Domitians) erwahnt wird, 30 von ihr (CIL VII 1233) als eine Bauinschrift,

wohl auf die a. veterana Galliea zu beziehen sein.

ala I Claudia Gallorum. Nach Dipl. XXXIII
(XXII) stand sie im J. 105 n. Chr. in Moesia infe-

rior ; sonst wird sie nur noch einmal in der stadt-

romischen Inschrift CIL VI 3517 erwahnt, die

der nachhadrianischen Zeit angehOrt. Vgl. a.

Claudia nova und a. I Gallorum et Panno-
niorum.

ala I Flavia Gallorum Tauriana. Das ein

wahrscheinlich aus der Zeit des Alexander Seve-

rus (ib. VII 287), gefunden sind. Auch eine

Weihinschrift und ein Grabstein von Cavalleri-

sten aus Longovicium (ib. 284. 288) durften der

a. Sebosiana zuzuweisen sein. Eine aus Britan-

nien stammende Bleitessera der A. ist fur deren

Standort belanglos, dagegen ist eventuell die zu

Stanhope gefundene Inschrift CIL VII 451 eines

Praefecten hierfur von Wichtigkeit. Es ist eine

zige Sichere, was wir fiber sie wissen, ist, dass 40 Weihung an Silvanus anlasslich der Erbeutung

sie zusammen mit der leqio I Italiea im Anfang eines Ebers, den multi antecessors des Praefectenkg:

des J. 69 in Lugdunuin sich befand und auf die

Seite des Vitellius trat. Tac. hist. I 59. 64. Ein

Praefect der A. wird auf Inschriften aus Thamu-
gadi in Africa genannt, CIL VIII 2394. 2395

und Comptes rend, de l'acad. d'Hippone 1888, 107.

Den Beinamen Flavia kann die A. erst spater

von einem der flavischen Kaiser angenommen
haben, da sie ja bereits vor Vespasian bestanden hat.

vergeblich gejagt hatten. Wird das Wort anteces-

sores hier in der iiblichen Bedeutung ,Amtsvor-

ganger' gefasst , so muss die a. Sebosiana eine Zeit

lang in der Nahe von Stanhope gelegen haben,

denn die Entfernung dieses Ortes von Longovicium

ist eine viel zu grosse, als dass von da aus die

Officiere regelmassig dort gejagt haben kOnnten.

,w ,
t

. „ r _„_ __. ala II Gallorum, von der vorigen ohne Zweifel

ala I Gallorum et Bosporanorum. nur durch 50 verschieden. Sie steht nach Not. dign. Or,

das einem Soldaten der A. erteilte Diplom LXVII
bekannt, wonach sie im J. 158 n. Chr. in Dacia

superior stand. Vermutlich ist die Truppe ent-

standen durch Vereinigung entweder der ganzen

dacischen a. I Bosporanorum und einer a. Gallo-

rum oder aber nur je eines Teiles derselben.

Die a. Gallorum konnte die moesische a. I Clau-

dia Gallorum sein. Da das Diplom zu Maros-

Keresztur gefunden ist, wo sicher auch die a. I

XXXVIII 24 zu Aeliana in Armetiien, gehorte

also zum cappadocischen Heere. Dann konnten

die in Arrians cma^ts 2 vorkommenden Ksltoi

i.-r.-ra? dieses Heeres die a. II Gallorum sein.

Dieser orientalischen A. werden die beiden grie-

chischen Officiere angehOrt haben, die als Praefect

und als Decurio einer a. II Gallorum genannt

werden. Athen. Mitt. IX 262. XVI 443. Dass

auf letzterer Inschrift die A. Fa/./uxij heisst, ist

Bosporanorum gestanden hat, ist die a. I Gal- 60 nur abweichende Schreibung ,
vgl. a. veterami

lorum et Bosporanorum vielleicht dort an die Galliea.

Stelle jener getreten, etwa bei der Verlegung der

a. I Bosporanorum nach Micia.

ala I Gallorum el Pannoniorum catafractaria.

nach Diplom XL VIII (XXXIV) im J. 134 in Moe-

sia inferior und von dort bald darauf nach Dacien

verlegt, wo sie Diplom LXX (XLIV) zwischen 145

und 161 ansetzt, Sonst wird nur noch ein Praefect

ala II Gallorum. Ausser den beiden vor-

stehenden alas des Namens wird CIL IX 3610

noch eine a. II Gallorum genannt, von der es

zweifelhaft ist, ob sie mit einer der beiden iden-

tisch ist. Die dem 1. Jhdt. angehOrende In-

schrift setzt die A. in Spanien an, doch ware

es wohl mOglich, dass dieselbe spater, etwa in



1247 Ala Ala 1248

den Jahren 68 bis 70, aus der Provinz abge-
zogen und dann entweder nach dem Orient oder
nach Germanien verlegt ware.

ala Gallorum ohne jeden weiteren Zusatz
wird auf der stadtrOmischen Inschrift eines eques
singular™ genannt (CIL VI 3191, friihestens aus
der Zeit des Pius), der als geborener Daker und
als alleetits ex ala Gallorum bezeichnet wird.
Da in jener Zeit die Einstellung der ausgehobenen

(XXXIII) ausdriicklich, ausserdem geht es auch
aus der Inschrift CIL II 1180 hervor, nach der
Sex. lulius Possessor una 160 n. Chr. gleichzeitig
die in Dacia inferior stehenden Suri sagittarii
und eine a. I Hispanorum befehligt und direct
danach curator der unterdacischen civitas Romula
wird. Uber die fruhere Geschichte der A. ist

Sicheres nicht zu erweisen; am wahrscheinlichsten
ist es, dass sie identisch ist mit einer im 1. Jhdt.

Provinzialen gewolmlich in eine in der Heimat- 10 in Germanien liegenden a. I Hispanorum von

?™ImLS£he™ eJruppe erfo,Ste (
s

-
z

-
B

-
CIL VI der in Worms der Grabstein eines Eeiters, CIEh

3238. 3234. 3308), so wiirde an eine in Dacien """ " " - -

stehende a. Gallorum, etwa an die a. Gallorum
et Bosporanorum oder an die a. Gallorum et Pan-
noniorum zu denken sein. Ganz unsicher ist da-
gegen, welcher a. Gallorum der eques singularis
der Inschrift VI 3239 a angeherte, da hier auf dem
Stein aufdem abgebrochenenrechten Teil nach Gal-
lorum noch irgend ein Beiname gefolgt sein wird.

890, gefunden ist. Auch der Wormser Grabstein
ib. 889 ist auf die a. Hispanorum , nicht etwa
auf eine Cohorte zu beziehen, da das Kelief einen
Eeiter darstellt. Der Mainz-Zahlbacher Grab-
stein (ebd. 1227) eines eques alae Ispanae (1.
Jhdt.) wird derselben Truppe zuzuweisen sein,
da,, wie das Beispiel der a. Qalliea oder Gallorum
zeigt, sehr wohl dieselbe A. mit diesen beiden

ala I Flavia Gemelliana. Nach einem Ge- 20 verschiedenen Namensformen ' bezeichnet werden
melius genannt und den Beinamen Flavia erst

spater unter einem der flavischen Kaiser an-
nehmend, denn das einem Eeiter der A. erteilte

Diplom III vom J. 64 nennt nur a. Gemelliana.
Damals gehorte die Truppe zur Besatzung von
Eaetien, und in dieser Provinz ist sie anscheinend
dauernd gebliehen ; fur das J. 166 sichern ihre An-
wesenheit daselbst das Diplom LXXIII (LXI) und
die von den Decuriones der drei alae des exercitus

konnte. Auch der CIL XII 408 im Curs. hon.
genannte praef. alae Hispanae wird dann die
germanische A. commandiert haben. Die A.
kOnnte mit einer der germanischen Legionen fur
Traians dacische Kriege an die Donau gekommen
und dann dort geblieben sein. Ob der Veteranus
a. Hispanorum I auf einer Inschrift aus Aquin-
cum in Pannonien (1. Jhdt.), Arch.-epigr. Mitt.
VII 91, in der obigen a. I Hispanorum oder etwa

Inschrift CIL V 8660, wo iibrigens nur a. I Fl.

steht. Aus Eaetien selbst diirften drei bisher nur
noch nicht richtig gelesene Inschriften auf die

a. I Flavia Gemelliana zu beziehen sein; zu-

niichst zwei Steinc aus KOsehing , das vielleicht

Standort der A. war : CIL III 5906, Inschrift zu
Ehren des Kaisers Pius vom J. 141 ; hier steckt

Raeticus Acm. procurator yon Eaetien gesetzte 30 in der pannonischen a. I Hispanorum Arvacorum
*"" " ~ T

'
J1

gedient hat (vgl. a. Hispanorum), ist ungewiss.
ala I Hispanorum Auriana gehort im J. 69

zur Besatzung von Noricum (Tac. hist. Ill 9).
Uber die weitere Geschichte der A. hat lange
Zeit grosse Verwirrung geherrscht, bis durch den
Nachweis einer zweiten a. Auriana in Cappado-
cien Klarheit geschaffen wurde. Seit dem 2. Jhdt.
weisen alle Denkmaler der A. nach Eaetien. Dort
nennen sie die Diplome XXXV (XXIV) fur 107,

FL- GEM., und ebenso40das einem Soldaten der A. erteilt ist, ebensc-
r,_-i-.L..-.. t,..,

wie dag Dipl Ln (XXXVII) aus der Zeit Ha-
drians (?), ferner Dipl. LXXIX fur die Eegierung des
Pius und Dipl. LXXIII (LXI) fur das J. 166 n. Chr.
Auch auf der Inschrift der Decurionen der raeti-

schen Alen von 166 CIL V 8660 ist daher die a.

Auriana zu erganzen. Endlich erwahnt der Cursus
honorum CIL VI 3654 einen Praefecten [alae
Aujrianae in Eaetia. Der Streit uber das raetische
Standlager der A. ist jetzt durch die von Ohlen-

in den Bnchstabenresten A.IX I/FL
wohl sicher ALA I
durfte auf dem Kiischinger Grabstein, Eph. ep.

IV 618 (= CIL III 5907) VET AJ^^FL
zu lesen sein als VET- AL- [GEM]EL. Der
nach dem nahe gelegenen Pfunz abcommandierte
itecurio alae I Flaviae CIL III 5918 b wird, wie
der Vergleich mit der oben erwahnten Inschrift
CIL V 8660 zeigt

,
gleichfalls der a. I Flavia

Gemelliana angehiirt haben
ala. Gemina: vgl. a. I Flavia Gemma, ZZ50schlager Korr.-Bl. d. Westd. Zeitschr. X 301

Flavia Gemina, I Augusta colonorum, Sebastena.

_
ala Augusta Germaniciana oder Germaniea.

Wie das Schwanken der Form zeigt, wohl eigent-
lich nur Augusta genannt und nur zum Unter-
schied von den verschiedenen anderen alae dieses

Namens den Zusatz annehmend. Dann miisste
die A. langere Zeit in Germanien gelegen haben,
kOnnte aber, da bei ihrer Verlegung nach einer
anderen Provinz der Zusatz hinfallig wurde, mit
einer der sonst bekannten alae Augitstae identisch 60
sein. Die drei einzigen Inschriften , die die A.
nennen (CIL III 6822. 6821. 6831), stammen
alle aus Antiochia in Pisidien, die beiden letz-

teren enthalten den Cursus honorum ein und des-
selben Mannes.

ala Herculiana: vgl. a. Thracum Herculiana.
ala I Hispanorum steht im 2. Jhdt. in Dacia

inferior. Dies bezeugt fur das J. 129 Dipl. XLVI

veroffentlichten Ziegel entschieden. Danach lag
die A. in Weissenburg ; sonst sind noch der Votiv-
stein eines dupl. der A. aus Nassenfels in Eaetien
und die Inschrift eines optio vom J. 153 aus
Emetsheim bei Weissenburg zu nennen (CIL
III 5899. 5929 mit den Bemerkungen Ohlen-
schlagers a. a. O. 300 und v. Domaszewskis
ebd. 248). Ein Praefect der A. im Curs. hon.
CIL V 4095.

a/a II Flavia Hispanorum c. B. hat in Hi-
spania Tarraconensis und zwar in Gallaecien
gestanden. Dies beweiseu der Votivstein ihres

Praefecten CIL II 2600 und die Inschrift vom
J. 184 aus San Christobal d. Castro , wo eir.e

Vexillation der legio VII Gemina sub cura . . .

des Val. Sempronianus proc. (<) alae II Flavia
TTITIANT

steht, denn hier wird zu lesen sein EHISPAN
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(CIL II 2554). Dagegen ist die Erganzung
Hiibners zu GIL II 2637 zu unsicher. Sonst

hesitzen wir noch den Grabstein eines Eeiters

der A. aus Caesarea in Mauretanien (Eph. ep. V
1004). Da bei Kriegen in dieser Provinz ge-

wohnlich ein Teil der spanischen Besatzungs-

truppen herbeigezogen wurde, so wird auch die

a. II Flavia Hispanorum an einer solchen

Expedition teilgenommen und der Eeiter dabei

seinen Tod gefunden haben. 10

ala U Hispanorum wird Notit. dign. Or.

XXXI 43 unter den agyptischen Truppen auf-

gezahlt. Sie ist wohl sicker von der a. II Flavia

Hispanorum verschieden, wenn auch Denkmaler

von ihr aus fruherer Zeit bisher noch nicht auf-

gefunden sind.

ala Hispanorum ohne weiteren Zusatz wird

mehrmals auf Inschriften erwahnt, ohne dass

sich entscheiden liesse, welche der bekannten

spanischen alae gemeint ist. So finden wir Prae- 20

1'ecten einer a. Hispanorum CIL V 4058. XIV 22

(Zeit des Commodus) und VI 3539 (anscheinend

aus der Zeit Domitians). Auf letzterer Inschrift

wird ein praef. equitum alae Hispanorum in

Britannia genannt; da wir sonst keine hispanische

A. in Britannien kennen, ist vielleicht die a. I

Hispanorum Asturum gemeint. Unbestimmbar

ist die pannonische Inschrift eines (v)e(t.) oder

(d)e(e.) ala Hisp. CIL III 3681 = 3577; ebenso

ist CIL XI 1527, woBormann an einen praef. 30

al. Hispanorum denkt, ganz unsicher.

ala Hispanorum : vgl. auch a. I Arvacorum,

II Arvacorum, I Asturum, I Campagonum, Vet-

tonum.
ala I Illyrieorum. So nur ein einziges Mai auf

der stadtromischen Inschrift eines eques singularis

(CIL VI 3234 nalione Dacus ex ala I Ittyricor.),

friihestens aus der Zeit des Pius, genannt. Dass

die A. in Dacien stand, lehren Ziegel aus dieser

Provinz CIL III 8074, 7 und 6 mit dem Stempel 40

AiKILYR, nach Domaszewski al(a) n(ova'i)

Ilyr., und ABLY, wo aber nur der erste Buch-

stabe sicher ist und demnach wohl a(la) Ryfri-

corumj zu lesen ist. Diese Ziegel sind nicht

weit von einander in den Castellen von Bmg-
hallen und Vecs gefunden und beweisen, dass

dort im aussersten Nordosten der Provinz die A.

ihr Standlager hatte.

Neben der a. Illyrieorum finden wir in Dacien

noch eine zweite iUyrische Cavallerieabteilung, 50

die im Dipl. XLVI (XXXIII) vom J. 129 als vexil-

latio equitum Illyrieorum, und zwar in Dacia in-

ferior stehend erscheint. Von dieser vexillatio wird

nicht verschieden sein der numerus equitum electo-

rum ex Illyrico, der CIL XI 393 im Cursus honorum
genannt wird, zumal da das Commando auf das

der dacischen a. I Asturum folgt. Endlich haben

wir aus Apulum den Stein eines Eeiters, CIL III

1197, der aus dem n(um.) Jllgr. in die dacische a.

Bosporanorum versetzt war. Wir durfen wohl 60

annehmen, dass der numerus equit. Illyr. die ur-

sprungliche Formation war, und dass derselbe

spater, wie es auch sonst geschehen ist, zu einer

regularen a. umgebildet wurde. Dies wurde etwa

unter Pius geschehen sein. Die Entstehung der

vexillatio Illyrieorum selbst werden wir uns ahn-

lich zu denken haben , wie die Bildung eines

Corps von equites eleeti aus den orientalischen

Pauly-Wissowa

Truppen, die CIL III 600 dargelegt ist. Es
werden aus alien in den illyrischen Provinzen

stehenden alae und eohortes equitatae einzelne

Eeiter entnommen und zu einer besonderen Ab-
teilung formiert worden sein und zwar vielleicht

aus Anlass von Traians dacischen Kriegen.

ala I Augusta Ituraeorum stand nach Dipl.

XXVII (XIX) im J. 98 n. Chr. in dem noch unge-

teilten Pannonien. Da die Dipl. XIII (XI). XVI
(LXXIV). XVII (XII) in den J. 80, 84, 85 die A. noch

nicht in Pannonien kennen, wird sie zwischen 85

und 98 in die Provinz gekommen sein, wohl anlass-

lich Domitians Donaukriegen. Wo die Truppe
vorher gelegen hat, ist ungewiss, vielleicht war
sie in Germania (inferior '?), denn CIEh 508 (aus

Bonn) ist auf dem Grabstein vielleicht zu lesen

(ajlae (I Aug.) Bur. Als pannonische Garnison

der A. im 1. Jhdt. darf Arrabona bezeichnet

werden, wo drei Grabsteine von einem Decurio

und zwei Eeitern der A. gefunden sind, CIL III

4367. 4371. 4368 = CIEh 2003. Unter Traian

kampfte die a. Augusta Ituraeorum in den daci-

schen Kriegen mit und gehorte zu den zunachst

noch in der neuen Provinz Dacien verbleibenden

Occupationstruppen. Dies geht aus dem einem

Eeiter der A. erteilten Diplom XXXVII (XXV) vom
J. 110 hervor, auch ist der Grabstein eines Vetera-

nen der A. in Micia gefunden, CIL III 1382. Spater

ist die A. wieder nach Pannonien zuriickgekehrt

und hat zu der Besatzung der unteren Provinz

gehort; hier nennt sie Diplom LXXIV (XLVI)
fur 167, und auch in Diplom LXVIII/LXIX
(XLII/XLIII) (zwischen 145 und 160) ist die a.

I Aug . . . wohl die ituraeische. Auf niederpan-

nonischen Inschriften wird die A. zweimal er-

wahnt, auf dem Grabstein, den ein Praefect seiner

Frau zu Sirmium setzt (Arch.-epigr. Mitt. IV 124),

und auf dem Votivstein eines Veteranen aus

Aquincum (CIL III 3446). Ungewiss ist, in wel-

cher Zeit und aus welchem Anlass die Vexillation

der a. Ituraeorum in Eom weilte, die dort dem
Iuppiter einen Altar mit der Inschrift CIL VI
421 geweiht hat.

ala Lemavorum„(so verbessert Mommsen
CIL II 2103 fur das Lemanorum der corrupten

Abschrift), aus einem spanischen Volksstamm der

Lemavi gebildet und nur einmal in einem Cur-

sus honorum genannt, so dass es ungewiss ist, in

welcher Provinz die A. gestanden hat.

ala Longiniana. Sie stand im 1. Jhdt. in

Germania inferior und zwar in Bonn, wo nicht

weniger als vier Grabsteine von Eeitern der A.

gefunden sind. CIEh 498. Korresp. d. westd.

Zeitschr. X 113 (= Ehein. Jahrb. XCUI 256).

XI 65. Ehein. Jahrb. XCIII 193. Ein funfter

Grabstein stammt aus Chalon-sur-Sa6ne , Can at

inscriptions de Chal. p. 36. Praefecten der A.

werden in den Cursus honorum CIL XII 392.

3166 (aus der Zeit Vespasians) genannt. Da keine

Inschrift der A. fiber das 1. Jhdt. hinausweist,

darf wohl angenommen werden, dass die a. Lon-
giniana zu den von Vespasian nach dem Bataver-

krieg cassierten germanischen Abteilungen ge-

hort. Auf dem Stein eines eques singularis CIL
VI 3249 ist wohl eher zu lesen adleetus ex [ala

Sab]inia[na] als [Long]inia[na].

ala Mauretana Tibiscensium(7) von Momm-
sen zweifelnd angenommen auf Grund der In-

40
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schrift CIL VIII 9368 aus Caesarea, wo ein

PRAEF- IV MAVRET- TIBISCENSIVM ge-

nannt wird. Allein es diirfte dies eher zu lesen

sein: PRAEPN-MAVR-ET- TIBISCENSIVM
praepositus nfumeris eher als numero) Maur(o-
ruinj et Tibisemsium. Ein derartiges Commando
bietet nichts AnstOssiges, da sowohl ein numerus
Tibiscensium CIL III 1343. 1556, wie auch ein

n(um.) m(il.) M(auror.) CIL III 6267, beide in

Dacien, vorkommen. 10
ala Mauretana: vgl. a. I Thraoum Maur.
ala miliaria, ohne weiteren Zusatz, stand in

Mauretania Caesariensis. Dies beweist zunachst
der Cursus honorum CIL XII 672, der einen

praef. alae miliarias in Mauretania Caesariensi
nennt, dann aber eine ganze Anzahl aus Mau-
retanien selbst stammender Inschriften, die die

A. erwahnen. Aus der Hauptstadt Caesarea
sind zu nennen Grabsteine eines Decurio, CIL
VLTI 9389, und eines sesquiplicarius, Eph. ep. V 20
996, sowie die Inschrift eines Praefeeten der A.,

Eph. ep. V 992. Dicht bei Caesarea wurde der

Grabstein eines AngehOrigen der Truppe , Eph.
ep. VII 501

,
gefunden. Es kann deshalb wohl

als sicher gelten , dass Caesarea selbst langere
Zeit hindurch Standlager der A. gewesen ist.

Dass sie dann aber noch an einem anderen Ort ge-

legen hat, der von ihr den Namen Alamiliarien-
sis erhielt und spater als mauretanischer Bischofs-

sitz genannt wird, hat Cagnat Vanned roin. 30
d'Afr. p. 296, 8 richtig bemerkt. Ausserdem be-

sitzen wir aus der Nahe von Aquae Sirenses im
westlichen Mauretanien die Grabschrift eines dupl.

der A. (CIL VIII 9750), und vielleicht ist auch
die Inschrift ib. 9745 aus Aquae Sirenses selbst,

die ein dec. al. im J. 242 gesetzt hat, der a.

miliaria zuzuweisen. Wenn sich der Grabstein

aus Portus Magnus Eph. ep. V 1054 wirklich

auf die a. miliaria bezieht, so wurde er doch
fur die Garnison derselben nichts beweisen. 40

ala miliaria. Ausser in Mauretanien ist eine

a. miliaria noch in Dacien nachzuweisen und es

ist nicht anzunehmen, dass beide Abteilungen iden-

tisch sind. Genannt wird die dacisehe A. auf der

Grabschrift eines duplie. aus Largiana (fruhestens

Ende des 2. Jhdts.), CIL III 7644^ und auf der In-

schrift aus Apulum (CIL in 1193) eines unter

Septimius Severus verstorbenen Officiers, der zu-

letzt eine a. miliaria befehligte. Da der aus Africa

stammende Praefect nur 39 Jahre alt wurde. war 50
er wohl bei seinem Tode noch activ, und die a.

miliaria wurde dann die in Dacien liegende sein,

umsomehr als sich die ganze Laufbahn des Offi-

ciers in dacischen Abteilungen abgespielt hat.

ala miliaria. Neben der mauretanischen und
der dacischen a. miliaria darf man vielleicht noch
eine A. des Namens fur Syrien vermuten, dessen
auxilia uns so wenig bekannt sind. Plinius ep.

VII 31 erzahlt von seinem Freunde Claudius
Pollio, der zu der Zeit, als Plinius in Syrien 60
Legionstribun war (unter Domitian, vgl. Momm-
sen Herm. Ill 78, 5) in dieser Provinz praeerat
aloe miliarias. Miliarias kann hier zwar auch
nur technischer Zusatz sein , allein da noch die

Not. dign. Or. XXXIV 36 zu Hasta in der Pro-
vinz Palaestina eine a. prima miliaria nennt,

ist die MGgliclikeit zuzugeben , dass bei Plinius

miliaria ebenso der Name der A. selbst ist, wie

es bei der mauretanischen und der dacischen A.
der Fall ist.

ala (Augusta?) Moesica felix torquata. Be-
kannt zunachst durch die Inschriften zweier Prae-
feeten aus Rom, CIL VI 3538 {al. Moes. felie,

torqu.) und aus Bononia, CIL XI 709 (al. Moes.),

die fur die Garnison der A. keinen Anhaltspunkt
geben. Ausserdem haben wir die Inschrift eines

Veteranen aus Deutz , CIRh 438 : (veteran)o ex

dec s. Moesicae; da die classis Moesica
wegen des decurio ausgeschlossen ist, muss die

a. Moesica gemeint sein, und es bleibt dann ein

zweiter Name derselben zu erganzen, fur den, da
ca. 7—8 Buchstahen ausgefallen sind und auf
aloe 4 davon entfallen, 3—4 Buchstaben zur Ver-
fiigung stehen. Nach dem Beispiel der aloe

Augustas Syriaea, Germanica, (Numidica), Bri-
tannica mochte ich erganzen ex dee. [aloe Augujs.
Moesicae, wofiir gerade der Platz ausreicht. Es
wurde dann eine in Moesien liegende a. Augusta
gemeint sein und thatsachlich ist ja eine solche

in Moesia inferior nachweisbar (s. o. ala Augu-
stab), die dann mit der a. Moesica identisch sein

wurde. Dass sie in der eigenen Provinz den unter-

scheidenden Zusatz nicht fiihrt , ist erklarlich.

Den Ehrennamen torquata konnte sie sich dann
in einem der dacischen Kriege erworben haben.

ala II Nerviana Augusta Fidelis milliaria.

Erst durch das neugefundene Diplom von Caesarea
(XXXVI) bekannt geworden. Danach gehiirte die

A. im J. 107 zur Besatzung von Mauretania
Caesariensis.

ala Noricorum. Sichere Spuren der A. finden

sich nur in Germanien, und zwar verteilen sich

die Inschriften, welclie die Truppe nennen, dem
Fundorte nach auf drei verschiedene Gruppen.
Zwei Grabsteine von Soldaten aus dem 1. Jhdt.

stammen aus Mainz, CIRh 1118. 1229 ; zwei andere
Grabsteine gleichfalls des 1. Jhdts., doch der eine

fruhestens erst unter Vespasian gesetzt, sind in

KOln gefunden (Rhein. Jahrb. LXXXI 102. LXXXII
21), mit ihnen zusammenzustellen ist die Votiv-
inschrift eines Duplicarius der A. aus Durnoma-
gus , das in geringer Entfernung nordlich von
Koln liegt. Die dritte Gruppe von Steinen fiihrt

nach Calcar am Niederrhein ; dorther sind die

Grabsteine von Soldaten der a. Noricorum, CIRh
168. 187, und die Votivinschrift ebd. 191 , wo
ALE VOR des Fundorts wegen zu lesen ist aloe
Xorfieorum). Aber auch eine Anzahl anderer zu
Calcar gefundener Steine, die sich auf eine dort
in Garnison liegende a. beziehen (CIRh 170. 175.

179), werden der a. Xorieorum angehiiren. Da-
gegen ist auf der Inschrift CIRh 272 nicht aloe
pri. Xor. sondem alae Partlwr. zu lesen. Die
Geschichte der A. lasst sich aus diesen Inschriften
ungefahr folgendermassen reconstruieren. Zunachst
lag sie im 1. Jhdt. in Mainz, dann kam sie nach
Niedergermanien, und zwar muss dies, wie Klein
Rhein. Jahrb. LXXXI 105 richtig bemerkt, vor
dem J. 74 geschehen sein , da die obergermani-
schen Diplome von 74, 82, 90, 116 n. Chr. die

A. nicht mehr nennen. Standlager der A. waren
in Germania inferior zunachst K8ln, spater Calcar.

ala Xom: vgl. a. catafraetaria, Claudia.
ala (Augusta '?) Xumidiea. Im Cursus honorum

CIL VI 3654 aus Rom, der leider sehr verstummelt
erhalten ist, steht an vorletzter Stelle, wo das
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Commando einer a. zu erwarten ist . . midic. in

Africa. Da zu Beginn der Zeilen durchschnitt-

lich 14 Buchstaben ausgefallen sind, ergeben sich

die Erganzungen [praef. aloe . . . Nu] midic, und
nach Analogie der aloe Augusta Germanica,
Augusta Britamiica, Augusta Syriaea, Augusta
Moesica wird dagestanden haben Aug. Numidic,
wozu stimmt, dass die A. in der Provinz Africa-Numi-

dien gelegen hat. Auch in dem Cursus honorum

ala IPannoniorum Tampiana. So mit vollem

Namen in Diplom XXXII (XXI) genannt, auf den

Inschriften meist nur Tampiana. Wie Urlichs
Rhein. Jahrb. XXV 27 ansprechend vermutet, nach

Tampius Flavianus benannt, der im J. 69 n. Chr. als

Legat von Pannonien mehrfach bei Tacitus genannt

wird. Die einzige feste Thatsache aus der Ge-

schichte der A. ist, dass sie im J. 103 zur Besatz-

ungvon Britannien gehOrte (Diplom XXXII (XXI))

;

CIL III 388, wo ein praef. equitum aloe Numid. 10 eventuell ist ihr Name auch in Dipl. LVII (LXXV
" " '

"

'
' ' vom J. 146 ausgefallen. In Britannien selbst

sind keine Inschriften der A. gefunden worden,

dagegen nennt der carnuntische Grabstein CIL
III 4466 einen eques aloe Tampianae vexillatio-

nis Britannieae. Der Stein kann nicht vor Ve-

spasian und nicht nach Traian fallen, also muss

in diesem Zeitraum unter anderen aus Britannien

herbeigezogenen Truppen auch die a. Tampiana
— sei es vollzahlig , sei es nur mit einem Teil

erscheint, darf nicht, wie es bisher geschah, ge

lesen werden aloe Numidarum, sondern Numi-
dicae, umsomehr, als die ganze Carriere des

betreffenden Officiers in Africa spielt.

ala I Pannoniorum. Anscheinend die ganze

Kaiserzeit hindurch zur Besatzung von Africa ge-

horend. Dort setzt sie der Cursus honorum CIL
IX 5363 an, und dort sind auch eine Anzahl
Inschriften von ihr gefunden. Bereits aus dem
1. Jhdt. besitzen wir zwei Grabsteine von Rei-20ihrer Mannschaften — zeitweilig an der Donau

tern der A. (CIL VIII 6308. 6309 = Eph.
ep. V 889 , wonach zu lesen ist Pan. I statt T)

aus dem numidischen Phua bei Cirta, wo dem-
nach wohl ihr urspriingliches Standlager sich be-

fand. Als spater die romischen Garnisonen weiter

nach Siiden gegen den Aures vorgeschobeu wur-

den, scheint die A. mitten in dieses Gebirge selbst

gelegt worden zu sein. Wenigstens enthalten die

Inschriften CIL VIII 2464—66, aus Mena im

mitgekampft haben. Des Fundortes wegen kOn-

nen da nur Domitians Donaukriege in Betracht

kommen, fur die erwiesenermassen Truppen aus

Britannien (z. B. legio II Adiutrix) herbeige-

zogen waren. Dann miisste die a. Tamp, also

schon zu Anfang von Domitians Regierung in

Britannien gelegen haben. Endlich besitzen wir

noch zwei Grabsteine von Veteranen der A. aus

Noricum (CIL III 5531. 5632), sowie zwei Cursus

Auresgebirge , wie die scharfsinnigen Unter- 30 honorum , die Praefeeten dei_ A. nennen (CIL V
suchungen Momm sens ebd. p. 952 add. zeigen,

eine Liste der Decurionen und Soldaten der a. I
Pannoniorum, die mit einer vexillatio der legio

III Augusta dort lag, und zwar sind alle drei

Inschriften vom 3. Mai 198 n. Chr. Aus el-

Gehara an der vom Aures sich nach Siidwesten

hinziehenden romischen Postenkette ist ein Votiv-

stein erhalten (Eph. ep. VTI 802), der in gleicher

Zusammenstellung von einem signifer der a. I

4095 , wo nach alae Pannoniorum . . . nur Tarn

erganzt werden kann, und Notiz. d. scav. 1887,

537), ohne dass sich daraus fur die Geschichte

der A. etwas gewinnen liesse.

ala II Pannoniorum. Sie gehOrte vermutlich

zuerst zu den uns wenig bekannten Aurilien von

Moesia superior, denn auf der zu dieser Provinz

gehorenden Donauinsel bei Rama sind Ziegel der

A. gefunden worden (CIL III 8074, 5). Da yon

Pannoniorum und einem Mann der legio III40 hier aus die eine Armee Traians gegen Dacien

Augusta gesetzt ist. Gab die A. aber einzelne

kleinere Detachements in dieser Weise ab, so

war vielleicht auch der Cavallerist, dessen Grab-
stein CTL VIII 2504 aus Calceus Herculis amWest-
abhang des Aures zwischen Mena und el-Gehara

stammt, ein Angehoriger der a. I Pannoniorum.
Im Hauptquartier Lambaesis ist die Inschrift

eines dee. der A. (CIL VUI 2690) und in dem
nahen Thamugadi, gleichfalls am Nordabhang

vorriickte, ist von vornherein wahrscheinlich, dass

die a. II Pannoniorum am dacischen Kriege be-

teiligt war; bestatigt wird dies durch die grie-

chische Inschrift eines Praefeeten der A. aus

Thrakien (Bull. hell. IV 507), der im dacischen

Kriege decoriert worden war, sowie dadurch, dass

unmittelbar nach Beendigung des Krieges ein

Veteran der A. Decurio der neuen dacischen Romer-

stadte wird , also doch wohl noch mit der A.

des Aures, der Cursus honorum eines Centurio 50 nach Dacien gekommen war (CIL III 1100). Die

aus traianischer Zeit gefunden, der vorher dupl
und dec. einer a. Pannoniorum gewesen war. Es
ist wohl unsere a. IPannoniorum gemeint, da der

Soldat vorher wie nach dem Cavalleriecommando bei

der africanischen legio III Augusta gedient hatte.

ala I Pannoniorum. Nach Diplom XXXI im
J. 99 n. Chr. in Moesia inferior stehend, und zwar
scheint sie, wie Hire dort gefundenen Ziegel CIL
III 6242 zeigen, in Troesmis gelegen zu haben,

Truppe ist dann dauernd als Besatzung in Dacien

geblieben. und zwar hatte sie ihr Standlager wohl

im aussersten Norden der Provinz, in Szamos

Ujvar, wo ihre Ziegel gefunden sind (CDL III

1633, 3 = 8074, 5). und woher wir den Grab-

stein eines dec. und die Votivinschrift eines Prae-

feeten haben (Arch.-epigr. Mitt. XIV 172. 175).

Auch der praef. equ. der dortigen Inschrift CIL
ID! 832 wird, wie Mommsen bemerkt, die a.

wohl in der Zeit, bevor dieser Ort Legionslager 60 II Pann. befehligt haben. Sonst haben wir aus

wurde. Von der britannischen und der africani-

schen a. I Pannoniorum muss sie verschieden

sein, da beide sich gerade unter Traian in jenen

anderen Provinzen nachweisen lassen. Welcher

der drei alae der Praefect des Cursus honorum

CIL X 4873 angehort hat, ist nicht zu ent-

scheiden; vgl. a. I Gallcrum et Pannoniorum
und a. Pannoniorum.

Dacien noch den Grabstein eines Reiters aus Sar-

mizegethusa, CTL III 1483, der vielleicht noch in

die Zeit der dacischen Kriege gehort. Die Inschrift

eines Veteranen al. Pan. aus Micia zu Ehren

des Septimius Severus und seines Sohnes, CIL
III 1375, stammt wohl gleichfalls von einem An-

gehOrigen uuserer A. als der einzigen pannoni-

schen in Dacien (das Fehlen der Zahl erklart
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sich durch die Ligatur), doch ist sie fiir die Be-
stimmung der Garnison der A. belanglos. Zwei
Praefecten der A. erscheinen der eine Eph. ep.

VH 1212, der andere CIL III 5211. 5212. 5215;
vgl. a. Pannoniorum.

ala Pannoniorum. Dass ausser den durcli
Zahlen und Beinamen unterschiedenen aloe Pan-
noniorum auch eine einfach a. Pannoniorum be-
nannte Truppe existierte, lasst sich nach zahlreichen

vorher stets nur als a. Parthorum bezeichnet.
Unter den mauretanischen Auxilien nennt sie

Diplom XXXVI fur das J. 107 n. Chr., dann sichern
eine Anzahl Inschriften die Anwesenheit der A.
in der Provinz bis ins 3. Jhdt. hinein. Ihr
Standlager muss ira aussersten Westen der Pro-
vincia Caesariensis sich befunden haben, da fast

alle Inschriften der A. aus dieser Gegend stam-
men. Wahrscheinlich lag sie in Sidi 'Ali ben

Inschriften nicht bezweifeln. Die alteste derselben 10 Yub , wo zwei im J. 201 von ihren Reitern zu
durfte die aus Salonae CIL III 2016 sein, der
Grabstein eines duplicarius, aus dem hervorgeht,
dass die Truppe zeitweilig in Dalmatien gestanden
hat. Bei der allmahlichen Eeducierung der dal-
matischen Besatzungsarmee wird auch die a.
Pannoniorum wegyerlegt worden sein, und zwar
wohl nach Pannonien, woher alle spateren In-
schriften der A. stammen. Die fruhesten davon,
noch dem 1. Jhdt. angehorend, sind aus Ober-

Ehren des Septimius Severus und seiner S&hne
gesetzte Inschriften gefunden sind (CIL VHI
9827. 9828). Grabsteine von Eeitern der A. be-
sitzen wir aus Altava (VIII 9838) und Pomaria
(Eph. ep. V 1065), beides Orten unweit von Sidi
c
Ali ben Yub , sowie aus Portus Magnus (Eph.
ep. V 1055) und Arbal (Eph. ep. VII 552), die

beide gleichfalls in nicht zu grosser Entfernung
nordlich vom Standlager der A. liegen. Die Jahres-

pannonien, zunachst zwei Grabsteine von Reitern 20 zahl der letzteren Inschrift pr. CGGXVI= 355
aus Gyaloka, nordlich von Savaria, wo die A.
gelegen haben wird, ehe die Donau die milita-
rische Grenze wurde (vgl. Mommsen R. G. V
187). Bei dem Vorschieben der Garnisonen zur
Donau wird sie dann nach dem jederzeit stark
mit Gavallerie belegten Arrabona gekommen sein,

von wo wir drei Grabsteine von Reitern und einem
signifer der A. besitzen (CIL III 4372. 4376.
4377). Sehr viel jiinger (friihestens Ende des

n. Chr. scheint verderbt zu sein. Aus der Provin-
zialhauptstadt Caesarea stammt die Inschrift,

CIL VIII 9371, die ein Anullius Geta ex praef.
der a. Parthorum zu Ehren des Procurators und
dessen Sohnes setzt, den er seinen commilito
rarissimus nennt. Ein abcommandierter deourio
erscheint als praepositus der coh. II Sardo-
rum unter Alexander Severus, Bull. com. 1890,
456. Zu Cuicul in Numidien, ganz nahe bei

2. Jhdts.) ist die Inschrift CIL III 3252, aus 30 der mauretanischen Grenze, ist auf einer Vo
Acumincum (?) in Niederpannonien, die von zwei
principales der A. gesetzt ist und die Anwesen-
heit der Truppe daselbst fur die sp&tere Zeit
wahrscheinlich macht; vgl. a. Flavia Panno-
niorum.

ala Pannoniorum. Tacitus (ami. XV 10)
nennt in dem cappadocischen Heerc , mit dem
Caesennius Paetus 62 n. Chr. in Armenien ein-

riickt, auch alans Pannonios robur equitatus.

tivinschrift vom J. 160 ein ehemaliger Praefect
der A. genannt. (Eph. ep. VII 798), zwei andere
erscheinen im Cursus honorum CIL X 3847, aus
Capua, und Bull. d. Inst. 1868, 60 (aus der Zeit

Marc Aurels). Eine Schwierigkeit bietet der Name
der A. noch insofern, als sie auf den drei datier-

ten Inschriften von 160 und 201 An. und An-
toniniana lieisst. Mommsen, der betont, dass
vor Caracalla die Benennung von Truppen nach

Auf Grund dieser Stelle eine sonst vOllig un- 40 dem regierenden Kaiser nicht vorkommt, nimmt
bekannte pannonische A. in Cappadocicn anzu-
nehmen, ist jedoch nicht nOtig. Da namlich fiir

den Krieg auch die legio V Macedonica aus
Moesien herzugezogen war (ebd. XV 6), kann
unter deren auxilia auch die eine der beiden in
Moesien stehenden pannonischen Alen (a. I Pann.
oder a. II Pann.) nach dem Orient gekommen
und dann zugleich mit der Legion wieder an die
Donau zuriickgekehrt sein

ala Flavia Pannoniorum. nur ein einziges 50 Antoniniana.

an, dass alle drei Inschriften erst viel spater ge-

setzt seien, als sie selbst angeben. Dies ist jedoch
wenig wahrscheinlich, es bleibt aber noch eine

andere Erklarung mflglich. Antoniniana kann
hier eine Benennung nach einem Officier sein, und
die a. I Augusta Parthorum Antoniniana ware
dann nach einem uns unbekannten Antoninus be-

nannt, wie die a. Augusta Gallorum Proculeiana
nach einem Proculeius. Vgl. iibrigens oben a.

Mai genannt auf einer Inschrift aus Bassianae
in Pannonia inferior, CIL III 3223, dem Grabstein
eines Duplicarius der A., friihestens aus der Mitte
des 2. Jhdts. Auch der decurio al. . . . ebenda
(CLL III 3222) gehorte wohl derselben Truppe
an. Bedenken wir iibrigens, dass in derselben
Zeit in ganz derselben Gegend (Acumincum liegt
nur wenige Stunden von Bassianae entfernt)
neben dieser a. Flavia Pannoniorum auch die a.

ala Partltorum veterana. Von der maureta-
nischen a. I Augusta Parthorum wohl verschieden,

da derZusatz veterana jedesmal eine altere Stamm-
truppe von einer gleichnamigen jtingeren unter-

scheiden soil. Wir kennen sie zunachst nur durch
die Aufschrift eines in Germania inferior ge-

fundenen silbernen Ringes, CIRh 272 decu(rio)
alae P(a ^yrthor. vet. quoi praesft) T. Vibius Bufus
(so. nicht Xor. 1st zu lesen). Fiir die Garnison-

Pannoniorum lag, die ebenfalls ohne Nummer 60 provinz der A. wird daraus nichts gewonnen, da
genannt wird, so werden wohl beide identificiert

werden durfen. Die a. Pannoniorum wflrde dann,
etwa unter Domitian, den Beinamen Flavia er-

halten haben, und es erklarte sich dann, warum
dieser auf den alteren Inschriften fehlt.

ala I Augusta Parthorum in Mauretanien.
Mit dem Beinamen Augusta und der Numiner
erst seit dem Ende des 2. Jhdts. vorkommend und

ein derartiger Wertgegenstand natiirlich iiberall-

hin verschleppt werden konnte. Wenn die a. vete-

rana wirklich die altere parthische ist, so wird auf
sie die aus sehr friiher Zeit stammende Inschrift aus
Salonae (CIL III 8746) zu beziehen sein, der
Grabstein eines C. Iul(ius) Thridatis f. (also

eines geborenen Partners) dec. ala Partho., der in

Dalmatien den Tod gefunden hat und den Monim-

t

sen fiir einen parthischen Fliichtling oder tlber-

laufer halt. Vielleicht darf hiermit in Zusammen-
hang gebracht werden eine Stelle bei Tacitus ann.

VI 37 , wo von einem vornehmen parthischen

Verbannten, Ornospades, die Rede ist, der wah-
rend des dalmatischen Krieges 6—9 n. Chr. Ti-

berio haud inglorius auxiliator gewesen war. Dies

kann kaum anders verstanden werden, als dass

Ornospades, wie spater Lusius Quietus in Traians

nien zwischen 82 und 90 erfolgt sein, wohl sicher

im Zusammenhang mit Agricolas Feldziigen. Die

weiteren Schicksale der A. sind unbekannt. Ein

Praefect aus der Zeit des Claudius erscheint in

dem Cursus honorum CIG 3991.

ala exploratorum Pomariensium, eine offen-

bar erst spat formierte Abteilung, die sich bereits

nach ihrem Standlager, Pomarium in Mauretania

Caesariensis, nennt. Dort sind zwei Inschriften

dacischem Kriege, dem Tiberius ein Corps der von 10 der A. gefunden, CIL VIII 9906. 9907, deren

den Rfimern so geschatzten leichten orientalischcn

Reiterei zufuhrte, das er aus verbannten oder

fliichtigen Parthem gebildet und nach Dalmatien
gefiihrt hatte. Daraus konnte dann eben jene regu-

lare a. Parthorum, hervorgegangen sein, von der

der erwahnte decurio ja gerade in Dalmatien ge-

storben ist. Uber die weiteren Schicksale der

Truppe ist nichts bekannt. Vielleicht ist sie

identisch mit der a. I Parthorum , die in der

eine unter Alexander Severus, die andere unter

Gordian gesetzt sind. Auch die beiden Inschriften

ebenda 9908. 9909 beziehen sich wohl auf die

a. exploratorum Pomariensium, obgleich dieselbc

nicht ausdriicklich genannt ist. Endlich durfte auch

die Inschrift im Bull, trimestr. 1889, 299 (gleich-

falls aus Mauretanien) auf einen Praefectus der a.

exploratorum Pomariensium zu beziehen sein.

ala Pomponiani. Nur durch den Bonner Grab

Not. dign. Or. XXXV 30 zu Resaina in Meso- 20 stein eines Soldaten aus dem 1. Jhdt. bekannt,

potamien angesetzt wird, und die von der maure
tanischen A. sicher verschieden ist.

ala Patrui. Nur einmal erwahnt auf einem

Grabstein des 1. Jhdts. aus Larinum CIL IX 733.

Da der darauf genannte Reiter noch als activer

Soldat gestorben ist, hatte die A. wohl auf dem
Marsche von oder nach Brundisium und dem
Orient Larinum passiert.

ala Petriana: vgl. a. Augusta Gallorum Pe-

triana.

ala Phrygum. Ein Praefect derselben aus

der flavischen Zeit (unter Titus oder Domitian) er-

scheint auf der spanischen Inschrift CIL II 4251.

Da dort die Worte in Syria auf die beiden un-

mittelbar vorher genannten Truppen zu beziehen

sind, hat die a. Phrygum im 1. Jhdt. in Syrien

gestanden. Ein zweiter Praefect aus der Zeit

des Pius (vgl. CIL XIV 4148) wird CIL XIV 171

erwahnt. Auf einer nur durch alte Abschriften

Rhein. Jahrb. LXXXVIII 128 und Korresp. d.

westd. Ztschr. VIII 247. Danach gehorte die

A. zum untergermanischen Heere.

ala I Praetoria e. R. Die fruheste Erwah-

nung der A. flndet sich auf dem Grabstein eines

Soldaten aus Koln (CIRh 326), wo wegen der

20 Dienstjahre des Verstorbenen an eine prae-

torische Cohorte nicht gedacht werden darf. Noch
im 1. Jhdt. ware dann die A. von Germanien

30 nach Pannonien verlegt worden, wo sie nach

Diplom XVII (XII) im J. 85 stand. Dass sie beim

Tode Traians im Orient war, geht daraus hervor,

dass in dem aus Mannschaften verschiedener orien-

talischer Truppenteile zusammengesetzten Caval-

leriedetachement , welches Valerius Lollianus in

Traians Partherkriege commandierte (CIL III 600),

auch Leute der a. Praetoria sich befanden. Wahr-

scheinlich ist die A. zusammen mit der von Pan-

nonien nach dem Orient verlegten legio XV Apol-

bekannten stadtrOmischen Inschrift, CIL VI 1838, 40 linaris, ebenso wie die eohors I Lepidiana
,

fiir

wird ein praef. aloe VII Phryg. genannt (unter

Traian oder Hadrian). Die fiir VII von Hirsch-
feld vorgeschlagene Lesung VLP. ist zweifellos

richtig, doch lasst sich nicht entscheiden , ob

diese a. Ulpia Phrygum mit der syriscben a.

Phrygum identisch ist. Eine vexillatio Phrygum
angeblich in dem dacischen Diplom LXVII vom
J. 158.

ala Pieentiana (so die offlcielle Schreibung

den Partherkrieg nach dem Kriegsschauplatz be-

ordert worden. Da noch die Not. dign. Or.

XXXVIII 26 die a. prima praetoria in Arme-

nien nennt (in dem nuper daselbst steckt, wie

Mommsen richtig crkannt hat, ein Ortsname),

ist die Truppe nach dem Partherkriege als Be-

satzung in Cappadocien zuriickgeblieben. Dann
darf aber wohl auf sie eine Stelle in Arrians ect.

9 bezogen werden, wo unter den cappadocischen

auf den drei Diplomen, bei Tacitus und auf zwei 50 Truppen auch ol r&v 'ha/.&v txxug erscheinen

Inschriften steht Pieentina). Im 1. Jhdt. gehfirt

die A. zum obergermanischen Heer, wie Diplom
XI (IX) fur das J. 74 und Diplom XIV (LXVIII)
fiir 82 n. Chr. beweisen. Im Bataverkriege hatte

sich die A. zwar zunachst zusammen mit der legio

XVI, der sie zugeteilt war, dem Feind ange-

schlossen, aber schon sehr bald die Verbindung
gelost und den Marsch nach Mainz erzwungen
(Tac. hist. IV 62). Aus der Zeit ihres Aufent-

halts in Germanien besitzen wir zwei Inschriften, 60 Proeul.

da dieselben einen VAgyjii haben, ist eine a.

gemeint, die aus rCmischen Burgern gebildet war,

und dies wurde auf die a. I Praetoria c. B. am
besten passen. Praefecten der A. finden sich

in den Cursus honorum CIL V 5266. VI 1523,

ein anscheinend abcommandierter Decurio auf einer

Inschrift aus Teutiburgium in Pannonia inferior,

CIL III 3270.

ala Proculeiana: vgl. a. Augusta Gallorum

den Grabstein eines Reiters aus Dienheim bei

Worms, CIRh 915, und den eines Decurio aus

Wiesbaden ebd. 1344. Von Germanien ist die

A. dann nach Britannien verlegt worden. wo sie

nach Diplom XLIII (XXX) im J. 124 steht. Da
das Diplom XXI (LXXIX) vom J. 90 die A. be-

reits nicht mehr unter den Auxilien von Gennania
superior aufluhrt, wird die Verlegung nach Britan-

ala quingenaria(i). Von Mommsen im In-

dex zu Bd. VIII des CIL und Eph. ep. V p. 247

angenommen auf Grund einer mauretanischen In-

schrift (CIL Mil 6707), der Grabschrift eines

EQ . ESALAES . . . KARIAS; allein hier liegt

es doch am nachsten eqfujes aloe S
zu lesen und eine allerdings nicht mehr festzu-

stellende, mit S beginnende A. einzusetzen.
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ala Rusonis, nur durch die Grabinschrift ernes ala Sebosiana: vgl. a. II Gallorum Sebosiana.
Reiters aus Mainz-Zahlbach, CIRh 1230, bekannt; ala Sebastenorum. Zuerst erwahnt bei Jose-
sie soheint danach im 1. Jhdt. in Germanien ge- phus ant. Jud. XIX 365. Danach stand sie 44
standen zu haben. n . Chr. in Iudaea; ihre Mannschaften, zum grOssten

ala Sabiniana, zum britannischen Heere ge- Teil aus Samaritanern bestehend, beteiligten sich
hOrend. Sie bildete die Besatzung von Hunnum, an den Ausscbreitungen nacb dem Tode des Kenigs
der ffinften Station am Hadrianswall. Dort setzt Agrippa, und die A. sollte dafiir mit den (ibrigen
sie die Notit. dign. Occ. XL 37 an, und dort jfidischen Auxilien nach dem Pontus geschickt
ist auch eine Inschrift eines Duplarius der A. werden, doch liess sich Claudius noch umstimmen.
(CIL VII 571) gefunden. Eine nach South Shields, 10 Ihr Standort war Caesarea, von wo aus sie 51
der ersten Wallstation, verschleppte Tessera, Eph. n. Chr. an dem Zug des Procurator Cumanus
ep. HI 202, nennt ebenfalls einen Soldaten der gegen die unruhigen Juden teilnahm, Joseph, ant.
a. Sabiniana. In der stadtromischen Inschrift XX 122; Bell. Jud. 1112,5. Nach dem grossen
CIL VI 3249 eines eques sing, kann nur adleo- judischen Kriege hat dann Vespasian das ge-
tus ex [ala Sabjiniafna oder Long]inia[na er- samte Contingent aus Iudaea wegverlegt (Jos. ant.
ganzt werden. XIX 365). Wohin damals die a. Sebastenorum

ala Sagittariorum: vgl. a. I Thracum veter., gekommen ist, sagt Josepbus nicht, doch lasst
HI Augusta Thracum. es sicb vielleicbt noch erweisen. Wenn wir nam-

ala Sarmatarum , auf zwei spaten britanni- lich finden, dass urn jene Zeit (sicber vor 86 n.

schen Inschriften aus Coccium genannt, aus denen 20 Chr.) die a. I Thracum Mauretana yon Maure-
hervorgebt, dass die A. dort in Garnison stand tanien nach Iudaea verlegt wird, wahrend dafiir

(CIL VII 229. 230). Viel fur sich hat die Ver- in Mauretanien in der Folgezeit eine sebasteniscbe
mutung, dass die A. ihren Ursprung auf die von A. nacbweisbar ist, so liegt die Vermutung nahe,
Marc Aurel im Marcomannenkriege nach Britan- dass beide Eegimenter damals aus politischen
nien gescbickten sarmatisch-iazygischen Bundes- Rucksichten die Garnisonen miteinander getauscht
contingente (5500 Reiter) zurfickfiihrt (Dio LXXI haben werden. Wir haben aus Mauretanien zwei
16). Ein numerus (spater cuneus) equitum Sar- Inschriften, beide aus Caesarea, die die Anwesen-
matarum ist in dem nahen Bremetennacum nach- heit der Truppe dort sicher beweisen ; die eine
weisbar (CIL VII 218. Notit. dign. Occ. XL 54). CIL VIII 9359 ist von einem Praefecten der A.
Vielleicbt ist die a. Sarmatarum ahnlich wie 30 zu Ehren eines Statthalters gesetzt , die andere
die a. Illyrieorum (s. d.) aus einem numerus equi- ist der Grabstein der Frau eines Reiters, Eph.
turn zur regularen A. umgeformt worden. ep. V 1000. Auf ersterem Stein heisst die A.

ala Seaevae. Bekannt nur durch den Grab- Oemina Sebastena, ebehso im Cursus honorum
stein eines eques evocatus zu Minturnae , CIL CIL VIII 9358, doch ist darum keine von ihr ver-
X 6011, der dem 1. Jhdt. angehOrt. Da der schiedene Truppe anzunebmen, da bei Josephus
Mann nur 23 Jahre alt geworden ist, also noch natfirlich nicht die ofnclelleBenennungvorzuliegen
als activer Soldat gestorben sein muss, fand er braucht und ein iihnliches Schwanken in der
seinen Tod wohl beim Durchmarsch seiner A. Namensform z. B. auch bei der a. vet. Gallorum
von oder nach dem Orient , oder aber in den oder Galliea sich flndet. Ebenso ist mit unserer
Jahren des Bfirgerkrieges 69 und 70 n. Chr. 40 A. wohl identisch die a. IFl(avia) Sabastenorum,

ala I Scubulorum. Der Volksstamm, aus dem von der ein Praefect im Cursus honorum aus der
die Truppe ursprfinglich gebildet war, ist vollig Zeit Marc Aurels genannt wird, Eph. ep. V 699.
unbekannt. Die A. stand in Germania superior, Die A. konnte eben im judischen Kriege sich den
wo sie far die J. 74, 82, 90 und 116 durch die Kaisernamen Flavia als Auszeicbnung erworben
DiplomeXI(IX).XIV(LXVni).XXI(LXXIX)und haben. Fraglich ist es dagegen. ob die in der
XL (XXVII) beglaubigt ist; Diplom XI (IX) ist Notit. dign. Or. XXXIV 32 zu Asuada in Palae-
einem ihrer Soldaten erteilt. Inschriften der A. be- stina genannte a. I miliaria Sebastena mit der
sitzen wir aus Obergermanien drei, den Grabstein oben behandelten sebastenischen A. in Verbindung
eines Veteranen aus Wiesbaden (CIRh 1526) und zu bringen ist, ja ob dieselbe iiberhaupt eine
den der Prau eines deeur . . . sin. cos. aus Mainz 50 alte Truppe ist. Vgl. iibrigens a. Caesariensium
(ebd. 1125), die fur die Garnison der A. nichts be- und Mommsen Herm. XIX 217, 1.

weisen, dann die Votivinschrift eines Praefecten aus ala Siliana torquata e. R. Ihre Geschichte
Worms (ebd. 896), aus der auf zeitweilige Anwesen- ist genauer bekannt, als die der meisten ubrigen
heit der A. daselbst geschlossen werden konnte. aloe. Sie stand urspriinglieh in Africa , wo sie

Ausserhalb der Provinz sind in Aquileia Grab- sich noch 60 n. Chr. befand (Tac. hist. II 70).
steine eines subpraefectus und eines Reiters der A. Von Nero zu dem von ihm geplanten Zuge gegen
gefunden worden, Pais Suppl. Ital. 1162. CLL V Aethiopien (Plin. n. h. VI 181) nach Agypten
907. Diese auffallige Thatsache kann auf kei- bcordert, wird die A. auf die Nachricbt von der
nem Zufall beruhcn und ist nur durch die An- Erhebung des Vindex zurfickgerufen und kommt
nahme zu erklaren , dass die a. Scubulorum 60 nach Italien. Anfang 69 steht sie in Oberitalien
sich thatsachlich einmal in Aquileia aufgehalten und geht von Otho zu Vitellius fiber, unter dem
hat. Wann dies der Fall gewesen ist, lasst sich sie in Africa gedient batte. Zugleich besetzen
nicht erweisen, am ehesten kann man an die ihre Reiter Mediolanum, Novaria, Eporedia und
J. 68/69 denken, wo germanische Truppen in Vercellae fur Vitellius und veranlassen dadurcb
Italien waren und die Kriegsereignisse sich z. T. Caecina einen T«il seiner Truppen fiber die Alpen
unweit von Aquileia abspielten. Ein Praefect und zu schicken (Tac. hist. I 70. II 17). Unter
ein Decurio der A. werden im Cursus honorum Domitian finden wir die a. Siliana in Pannonien,
CIL III 386. 647 genannt. unter dessen Auxilien siedieDiplomeXVI(LXXTV).
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XVII (XII) und XXVII (XIX) fur die J. 84, 85 und honorum erwahnt, der eine aus der Zeit Marc
9& nennen. Aus dem Umstand, dass erst das dritte Aurels, Notiz. d. scav. 1890, 173, der andere aus

disser Diplome die A. mit dem Zusatz e. R. nennt, der Zeit des Vespasian, CLL V 875.

ka,nn man vielleicht schliessen, dass die Truppe ala I Ulpia Singularium, von der I Flavia

difese Auszeichnung zwischen 85 und 98, also in Singularium\erschieieu und vielleicht von Traian

D nnitians Donaukriegen sich erworben hat. Unter neu errichtet. Sie wird nur einmal erwahnt im
T:aian wird sie in Dacien mitgekampft haben Cursus honorum CLL X 6426. Da sie in den west-

uad dann dort als Besatzung zurfickgeblieben lichen Provinzen des Reichs, deren Truppen uns im
sefn, denn die pannonischen Diplome des 2. Jhdts. wesentlichen bekannt sind, nie vorkommt, stand

nennen die A. nie mehr, und alle Inschriften der- 10 sie vielleicht im Orient, und wir durfen sie dann
sel\»en stammen seitdem aus Dacien. Das Stand- wohl fur identisch balten mit der unter Traian

lager der Truppe muss zu Gyalu bei Napoca ge- sicher im Orient liegenden a. Singularium, die

wesen sein, wo eine Reihe von Inschriften die a. zu dem combinicrten Cavalleriecorps des Valerius

Siliana nennen , CIL III 845 (Votiv eines De- Lollianus (CIL III 600) fur den Partherkrieg Leute

curio). 847 (Grabstein eines Signifer). 7801 (Grab- abgiebt. Diese orientalische a. Singularium ist

stein eines Reiters; der unbekannte Fundort wohl auch in dem griechischen Cursus honorum
Lbyaluo ist wohl Gyalu). Auch auf anderen eben- CIG 3439 gemeint, da die Officiere griechischer

daher stammenden Inschriften wird der Name der Nationalitat meist in den orientalischen Truppen

a. Sil. herzustellen sein, so CIL III 846 (vet. ex dienen. Bei Arrian ect. 4 erscheinen unter den

de[e. a. S]il.). 847 a (eor. a[lae] Si[l.]); ebenso 20 cappadociscben Truppen auch htnets emXexroi, ob

werden 848 und 849, wo die Truppe der betreffenden dies Ubersetzung von singulares ist und die obige

Cavalleristen nicht angegeben ist, der a. Siliana A. gemeint sein kOnnte, muss dahingestellt bleiben.

angehSren. Der Grabstein 840 aus Magyar Egregy ala II Flavia Singularium beruht nur auf

ist wohl der eines Veteranen. Ein Praefect der falscher Lesung von CIL III 5822, wo, wie Domas-
A. wird CIL ID! 5775. 5776 im Cursus honorum zewski Korresp. d. westd. Ztscbr. X 251 zeigt,

genannt, es ist dies der einzige Fall, wo die A. eq. al. II Fl. Sing, zu lescn ist als eqfues) al(ae)

mit dem Beinamen torquata bezeichnet wird; in II FlfaviaeJ sing(ularis),im& wo die a. II Flavia
welchem Kriege sie denselben erhalten hat, ist p. f.

gemeint ist. Thatsachlich wird in keinem

nicht zu erweisen. der raetischcn Diplome eine a. II Flavia Sin-

ala I Flavia Singularium e. R. p. f. Sie tritt 30 gularium aufgefuhrt.

uns als a. Sing, zuerst in den Kampfen gegen ala Sulpicia e. R. Wie der Vergleich mit den

Civilis im J. 70 entgegen ; damals stand sie unter alas Flaviae , Ulpiae u. s. w. zeigt, wohl nach

ilirem Praefecten Iulius Briganticus, dem Neffen Galba benannt und dann vielleicht die eine der

des Civilis , auf Seiten Vespasians , nachdem sie beiden von ihm errichteten aloe, die Suet. Galb.

friiher zum Heere des Vitellius gehort hatte (Tac. 10 erwahnt. Die A. stand wohl immer in Ger-

hist. IV 70). Sie rfickte mit dem Detacbement mania inferior, und zwar in Koln, wo drei In-

des Sextilius Felix von den Alpen nach Germa- schriften von ihr gefunden sind, zwei Grabsteine

nien und war wohl an den folgenden Schlacb- von Reitern (CIRh 344. Rhein. Jabrb. LXXXI
ten beteiligt. Dass sie zu den von den Batavern 89), vielleicht noch aus dem 1. Jhdt., und der

zu Vada und Grinnes iiberfallenen Auxilien ge- 40 Votivstein eines Duplarius vom J. 187 (CIRh 314).

horte , darf daraus geschlossen werden, dass ihr Ein Praefect der Truppe wird im Cursus honorum
Praefect Briganticus bei diesem Uberfall seinen Boissieu inscr. d.Lyon 269 = Henzen6944 ge-

Tod fand (Tac. hist. V 20. 21). Im J. 90 nennt sie nannt (fruhestens Ende des 1. Jhdts.).

Diplom XXI (LXXIX) als a. I Singularium unter ala (Augusta) Syriaea. In dem combinierten

den Besatzungstruppen von Germania superior, Cavalleriecorps, das Valerius Lollianus in Traians

doch erscheint sie in der Folgezeit nie mehr Partherkrieg commandiert und das durchweg aus

unter diesen. Dafiir finden wir seit Traian im Mannschaften der orientalischen Truppen gebildet

raetischen Heere eine a. I Singularium c. R. ist, werden Leute aufgezahlt aus folgenden aloe:

p. f., die wohl sicher mit der germanischen a. I Praetoriae Augustae Syriacae Agrippianae Her-

Singularium identisch ist; ebenso wie die a. II h0 culianae Singularium, CIL III 600. Momm-
Flavia Qemina wird also die a. I Singularium sen erblickt hierin 6 alae und nimmt neben einer

beim Saturninuskriege mit dem Beinamen p. f. a. Augusta noch eine a. Syriaea an. Allein nach

ausgezeichnet worden und dann nach Raetien ge- Analogie der a. Augusta Germaniea, Aug. Bri-

kommen sein. Hier wird sie in Dipl. XXXV (XXIV) tannica u. s. w. diirfte eher zu verbinden sein

fur 107, LXXTX fur die Zeit des Pius, undLXXLTI a. Augusta Syriaea und eine in Svrien stehende

(LXI) fur 166 (als a. I Flavia Siivjulariuni) aufge- a. Augusta gemeint sein, die sicb durch den Zu-

ffihrt. Auch die von Decurionen der drei raetischen satz von anderen alae Augustae unterscheiden

alae im J. 166 gesetzte Inschrift CIL V 8660 nennt will ; vgl. a. Augusta.

unter diesen die a. I Singularium. Das Stand- ala Tampiana: vgl. a. I Pannoniorum Tam-
lager der A. wird bei Pforing gewesen sein ; dies 60 piana.
beweist der daselbst von der A. 141 n. Chr ge- ala, Tauriana: vgl. a. 1 Gallorum Tauriana.

setzte Stein zu Ehren des Pius, CIL III 5912, ah Tautorum vietrix c. R., aus einem vollig

sowie der Votivstein der A. ebd. 5910. Die In- unbekannten Volksstamm gebildet und nur ein

scbrift eines abcommandierten Decurio dagegen einziges Mai genannt auf dem Grabstein eines

aus Untersaal ebd. 5938 giebt fur die Garnison der Reiters zu Calagurris in Hispania Tarraconensis,

A. gar keinen Anhaltspunkt, s. v. Domaszewski CIL II 2984, den einige Kameraden des Verstor-

Korresp. d. westd. Ztschr. X 252. Ausserdem beuen gesetzt haben. Mommsen bemerkt treffend,

werden noch zwei Praefecten der A. im Cursus dass deren Namen auf thrakischen Ursprung der
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Leute hinweisen. Der Stein gehort wohl noch ins von Utrecht, mid den Votivaltar aus Worringeh
1. Jhdt. und beweist, dass die A. damals einen ebd. 305, den ich auf dieselbe Truppe bezieht-

der Besatzung von Spanien bildete. er ist zu Ehren des Piua und seines Sohnes Mar-
_

ala Thracum Herculama. Der Name der A. cus gesetzt von T. Fl. P(r)imus (?) praef. e\
wird auf den funf Inschriften, die ihn nennen, in alae . . . rae. Dies kann nur zu (Th)rac. erganrt
funf verschiedenen Formen geschrieben, als Her- werden , und zwar muss dann die niederger-
elan., Herculana, Hereulania, Herculiana und manische a. I Thraeum gemeint sein Keil
'HSaxXeiavr) ;

er geht anscheinend auf einen Prae- p. 24 halt die britannische a. I Thraeum fur
iecten Herculanus zuriick. Die alteste jener In- identisch mit der a. I Thraeum veteranorum,
schniten ist der Cursus honorum OIL XII 1357 10 allein dies ist, falls die Worringer Inschrift wirk-
aus dem 1. Jhdt., worm auf das Commando der lich auf eine a. I Thraeum sich bezieht, unmog-
A. das als praefectw ripae Euphratis folgt. lich, denn die a. I Thraeum veteranorum steht
Dass die A. lm Orient stand, geht aus CIL III unter Pius bereits in Pannonia inferior; ebenso-

lix

e
f
V0T

'
wonacn auch die a. Hereulania wenig kann die germanische A. mit einer der

Mannschaften zu dem aus orientalischen Truppeu iibrigen drei aloeI Thraeum identisch sein dennge-
combimerten Cavallenecorps fur Traians Parther- rade unter Pius ist die J Thraeum vietrix in Ober-
krieg stellte. Im 3. Jhdt. lag sie in Agypten, pannonien, die IAugusta Thracum in Noricum, die
und zwar in der Gegend von Theben, wie die I Thraeum Mauretana in Agypten nachweisbar.
von Wilcken Ehem. Jahrb. LXXXVI 263 publi- ala I Thracum Mauretana. Aus dem Bei-
cierte Qmttung (vom J. 202?) iiber gelieferte 20 namen, der die A. von den iibrigen aloe I Thra-
bpreu beweist. Vielleicht ist auch eine Quittung cum unterscheiden soil, schliesst Keil p. 11 mit
vom J. 159 (ebd. p. 262) els tijv h Konxta ei'Xnv Eecht, dass sie ursprunglich in Mauretanien ge-
von der a. Hereulania ausgesteUt, da Koptos standen hatte. Spiiter ist sie dann nach dem
dicnt bei Theben hegt. Bin Praefect der A. Orient verlegt worden, vielleicht hat sie anlass-

rfrr t?°1 ^ •
kPmm\ im Cursus honorum lich der judischen Kriege mit der a. Sebasteno-

Vr $
Vor

'
ein anderer aua der Zeit des rum (s. d.) die Garnison getauscht; wenigstens

Marcus Notiz. d. scav. 1887 , 537 ; der letztere flnden wir sie im J. 86 n. Chr. unter den Auxi-
kOnnte seme mihtarischen Auszeichnungen aus lia von Iudaea im Diplom XIX (XIV). Im 2. Jhdt.
dem Partherkrieg sich als Praefect der a. Her- ist sie dann nach Agypten veriest worden wo
culama erworben haben. Zur Geschichte der A. 30 sie mehrfach genannt wird. Das alteste dorther
vgl. K e 1 1 De Thracum auxilns, Berol. 1885, 26f. stammende Zeugnis ist ein Papyrus vom J. 154/155

ala I Augusta Thraeum tritt uns zuerst unter Aeg. Urk. d. Berl. Mus. II 26, 2, auf dem ein
Traian entgegen, wo sie unter dem Praefecten injievg eUVe Mavosixavfjs erscheint. Ferner ist
tj. Attius Pnscus stand, CIL V 7425. Sie gehorte wie ich vermute, die A. auch in einer Papyrus-
darnals zur Besatzung von Raetien nach Diplom urkunde vom J. 156 genannt, namlich in der vonXXXV (XXIV), doch sind bis jetzt, abgesehen Mommsen Eph. ep. VII p. 456ff. publicierten
von dem zweifelhaften Steine ebd. Ill 5819, dort Stammrolle der in Agvpten stehenden eohors I
noch kerne Inschriften der A. gefunden worden. Aug. Praet. Lusitanorum. Darin wird I 25 ein
Von Traian oder Hadrian ist die a. I Augusta strafweise aus einer thracischen A. zur Infanterie
Thracum nach Noricum verlegt worden, und 40 versetzter Decurio aufgefuhrt. Mommsen liest
zwar wahrschemlich nach Trigisamum an der ALA EITHRAC-MAVBETANIAE , corrigiert
Donau

,
wie die von lhr zu Ehren des Kaisers EI in U und bezieht die Stelle auf die in Mau-

Pms dort zwischen 140 und 144 gesetzte Inschrift retanien stehende a. II Aug. Thracum p f. Da-
CIL III 5654 beweist; auch der Grabstein eines bei bleibt auffallig, abgesehen von der unvoll-
yeteranen der A. ebd. 5655 ist daselbst gefunden. standigen Benennung der A. . dass wahrend alle
Aus der nonschen Provinzialhauptstadt Virunum iibrigen in der Stammrolle als versetzt eingetra-
stammen zwei Inschriften von Decurionen der A. genen Soldaten aus agyptischen Eegimentern iiber-
ebd. 4806. 4839, und auch den Stein aus Solva ebd. treten, hier ein Mann aus dem so ausserordent-
5340, wo

. . I A VG- TUB- steht, wird man auf lich weit entfernten Mauretanien kame Allein
unsere A. zu beziehen haben. Dagegen ist es 50 ich glaube auf dem Facsimile deutlich zu er-
sehr iraghch, ob die in Noricum vorkommenden kennen ALAE1THBAG'MAVRETASAE Dann
Inschriften einer a. Augusta (s. d.) , wie Keil ware die gerade in jenen Jahren sicher in Agyp-
p. 10 meint

,
die a. I Augusta Thracum be- ten nachzuweisende ala I Thraeum Mauretana

treffen. Sonst wird nur noch ein Praefect der gemeint, und die erwiihnte Sehwierigkeit fiele
A. aus nachhadnamscher Zeit erwahnt im Cur- fort. Im J. 199 n. Chr lag die A mit der a
sus honorum CIL IX 5357, vgl. Keil p. 4f. veterana Gallorum in den castra Caesaris bei

t- 7%o
T}}Tacum wd in Kplom XXXIII (XXI) Alexandria ; ihre Decurionen setzen zusammen mit

tur 103 n. Chr. unter den Auxihen von Britannien denen der anderen A. zu Ehren des Septimius
aufgezahlt, und es wird deshalb der Grabstein eines Severus die Inschrift CIL III 14 = 6581 Wenige
eques aloe Trhaee. aus Durocornovium in Bri- 60 Jahre darauf finden wir dann einen dieser Decu-
tanmen (CIL VII 68) auf sie zu beziehen sein. rionen Aurelius Heraclides zu den Steinbriichen bei
Bei den nahen Beziehungen und dem vielfachen Philae in Oberagypten abcommandiert, ebd. 75;
Iruppenaustausch zwischen dem germanischen endlich beziehe ich auch die Inschrift CIG 5062
und dem bntannischen Heere werden wir die bri- aus Talmi in Oberagvpten auf die A. , wo ein
tannische a. I Thracum wiedererkennen durfen azomw'nt;? .... HOMA . . AX. . . . cenannt
in einer auf niedergermanischen Inschriften er- wird; dies ist zu erganzen ^7);? Mafvoexlavfrisl
wannten a. I Thracum; vgl. CIEh 56, Grabstein ebenso wie in der Inschrift aus Philae und auf
eines Veteranen ala I (Tr)aehum aus der Nahe dem alteren Papvrus nur a. Mauretana steht

I

ala I Thraeum veteranorum sagittariorum das neugefundene Diplom XXXVI fur 107 ange-

c. B. Erst seit der Mitte des 2. Jhdts. und nur setzt wird, und wo zahlreiche Inschriften sie er-

in Pannonia inferior nachweisbar. Hier nennt sie wahnen. Standort der Truppe war zeitweilig Cae-

Diplom LXXIV (XLVI) fur 167 n. Chr. und wohl sarea, wo nicht weniger als neun Inschriften

auch Diplom LXVIII/LXIX (XLII/XLIII) unter der A. gefunden sind. Darunter sind sechs Grab-

Pius (zwischen 145 und 160), vgl. Eph. ep. II 453 steine von Eeitern aus dem 1. Jhdt. (CIL VIII

und Keil p. 16. 68. Zahlreiche Inschriften aus die- 9380. 9390. Eph. ep. V 988. 1306. 1007 und

ser Provinz bestatigen den Aufenthalt der A. da- wohl auch 1002 , wo zu erganzen ist [alae II

selbst und beweisen, dass ihr Standlager zu Teteny Aug. Thraeujm), ferner drei Steine von activen

(Campona?) bei Aquincum war. Dort sind gefun- 10 und verabschiedeten Decurionen aus spaterer

den Votivinschriften eines Praefecten der A. aus der Zeit (CIL Vm 9358. 9370. 9378), die freilich

Zeit des Alexander Severus (CIL HI 3388), eines fur die Garnison der Truppe nichts beweisen,

Duplicarius aus der Zeit des Caracalla(?) ebd. ebensowenig wie der eines Veteranen aus Man-

3394 und eines Veteranen ebd. 3395. Auch andere liana, sudlich von Caesarea (ebd. 9615). Wahrend

aus Teteny stammende Inschriften von Cavalle- die A. also ursprunglich in der Provinzialhaupt-

risten aus spaterer Zeit werden der a. I Thra- stadt gelegen hat, scheint sie im 2. Jhdt. weiter

cum veteranorum zugeheren , wenn auch der nach Siiden gegen die Wiistengrenze vorgeschoben

Name derselben nicht genannt ist, so der Grab- zu sein, vielleicht lag sie in dem Castell Rapidum,

stein eines Eeiters ebd. 3401 und die Votiv- wo der Grabstein eines Eeiters, 9203, gefunden

inschriften eines actarius alae ebd. 3392 und 20 ist, wahrend aus der Nahe des Ortes die In-

eines veteranus alae ebd. 3393. Den Meilen- schrift eines Decurio, ebd. 9238, stammt (dec. alae

stein Eph. ep. II 760 vom J. 251 aus Promontor, 7T7\ . . VM ist zu lesen 77 T(hrae)um). Die A.

,.,... m .. j • 4T* rrf' wird in den zahlreichen, gerade in jener Gegend
dicht bei Teteny, der von emer ALA If sich abspieienden Kampfen gegen die Berber-

gesetzt ist, beziehe ich des Fundorts wegen gleich- stamme (vgl. Leipziger Studien X 319f.) mitge-

falls auf die ala I T(hrac. vet.). Andere In- fochten haben ; ein Zeugnis hierfur besitzen wir

schriften der A. stammen aus verschiedenen Orten in der von einem Decurio der A. ob barbaros

der Provinz , ohne fur die Garnison der Truppe caesos ae fusos gesetzten Inschrift vom J. 254,

etwas zu beweisen, so der Votivstein eines (veter.) Eph. ep. V 953, die aus der Nahe von Rapidum

ex dee. aus dem nahen Aquincum, CIL III 3465 30 stammt. Ein abcommandierter Decurio befehligt

= Eph. ep. II 640, und der Grabstein einer Decu- 208 n. Chr. die coh. II Sardorum zu Altava im

rionenfrau aus Szabard Battyan , westlich von Westen der Provinz, CIL Vin 10949. Im Cur-

Teteny, CDL III 3351. Ungewiss, aus welcher sus honorum werden von Officieren der A. er-

Gegend der Provinz stammend, sind der Grab- wahnt zwei Praefecten, CIL VI 1625a. 1625b.

stein eines Duplicarius ebd. 3677 und die Votiv- VIII 9358, sowie ein Mherer Decurio auf einer

inschrift eines Decurio, Arch. Ertesitfi X 5 = Arch.- mauretanischen Inschrift vom J. 255 n. Chr. CIL
epigr. Mitt. XIV 59. Praefecten der A. werden VIII 9045. Ausserhalb Mauretaniens ist nur eine

in Diplom LXXIV (XLVI) und im Cursus hono- Inschrift der A. gefunden worden, der Grabstein

rum CIL VIII 619 genannt. Zur Geschichte der eines Eeiters aus Capera in Hispania Tarraco-

A. vgl. Keil p. 14ff. 40nensis, CIL II 812, der aber, da Capera die Hei-

ala I Thraeum vietrix; den von Mommsen mat des Verstorbenen war, keine Sehwierigkeit

angenommenen Zusatz c. B. verwirft Keil p. 20. bereitct. Uber einen von Mommsen auf die A.

Im 2. Jhdt. steht die A. in Pannonia superior, bezogenen Decurio s. u. a. I Thrac. Mauretana.

wo sie fiir die J. 133, 138, 148, 149, 154 die ala III Augusta Thraeum sagittariorum, nur

Diplome XLVII. LI (XXXVI). LX. LXI und in Oberpannonien nachweisbar. Dort fuhren sie

LXV (XXXIX) nennen. Die einzige Inschrift Diplom LX fiir 148, Diplom LXI fur 149 und Di-

aus Pannonia superior, die die Truppe erwahnt, plomLXV (XXXIX) fiir 154 auf, und dorther stam-

ist der Stein aus Mattersdorf CIL III 4244, der men zahlreiche Inschriften, die die Truppe nennen.

vielleicht noch ins 1. Jhdt. gchiirt, vgl. Keil p. Der Stein CIL III 4270 vom J. 252 zu Ehren

22. Sonst wird nur noch auf der stadtromischen 50 des Gallus beweist, dass das Standlager der Truppe

Inschrift VI 3308 ein eques sitigularis genannt, damals in dem Castell Adiaum, ostlich von Bri-

als aUectus ex ala I Thr. ex Pann. sup. Die getio, war, und dazu passt es gut, dass wir nicht

Annahme Keils, dass die A. aus Germanien weniger als sieben Meilensteine von der dort vor-

na'ch Oberpannonien gekommen sei, lasst sich beifiihrenden Strasse Brigetio-Aquincurn besitzen.

nicht beweisen. welche besagen, dass dieselbe durch die a. Ill

ala II Augusta Thracum p. f. (diese Wort- Thracum wiederhergestellt sei. Die Steine stam-

stellung wahle ich nach Analogie der a. I und men aus den J. 238 (Arch.-epigr. Mitt. X 1 12), 242

IH Augusta Thracum; auf den Inschriften wird (ebd. 113 und Eph. ep. II 910), 244/249 (CIL III

sie in auffallender Verschiedenheit genannt a. II 4626), 245 (Arch.-epigr. Mitt. X 112), 247 (CIL

Thr. Aug. p. f.; Aug. n Thr.; Aug. II p. /". 60 III 4627) und 268 n. Chr. (Arch.-epigr. Mitt.

Thr. ; Aug. p. f.
und H Thracum; ausserdem X 113), wahrend einer (CIL III 4625) zeitlich

heisst sie auf mauretanischen Inschriften als die nicht naher zu bestimmen ist (nach Keil p. 38

einrige in der Provinz liegende thrakische A. aus der Zeit Gordians). Der Grabstein eines

eiufach a, Thracum). Uber ihre Geschichte Veteranen CIL III 4321 ist in dem der Garnison

handeln die sorgfaltigen Ausfrihrungen bei Keil benachbarten Brigetio gefunden, sonst wird die

p. 31. Danach kann es keinem Zweifel unter- A. noch auf einem Stein aus Arrabona, HI 4380,

liegen, dass die A. ununterbrochen in Mauretania erwahnt; vgl. Keil p. 36f.

Caesariensis gelegen hat, wo sie jetzt auch durch ala III Thraeum. Von Keil p. 36 mit der

f
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a. Ill Augusta Thraoum identificiert , wenn-
schon er die Verschiedenheit beider nicht fur un-
niiiglich halt. Die A. wird erwahnt im Cursus
honorum des M. Valerius Propinquus CIL II 4251,
der unter einem der flavischen Kaiser praef. alae
HI Tkraeum in Syria war. Wir kennen die au-
xilia der orientalischen Provinzen so wenig, und der
Fall, dass Auiiliarregimenter aus dem Orient nach
den westlichen Provinzen verlegt werden, ist ein

ungewissen Fundorts ebd. 3679. Nach der Tei-
lung von Pannonien finden wir 114 die A. in
der provineia inferior, wie das einem Mann der
Truppe erteilte Diplom XXXIX (XXVI) zeigt;
die einzige Inschrift aus dieser Provinz ist der
Grabstein eines Eeiters aus Teteny CIL LTI 3400,
wo spater die a. I Tkraeum veteranorwn stand,
und wo auch die a. Frontoniana vielleicht eine
Zeit lang gelegen hat. Im 2. Jhdt. muss die

so seltener, dass wir die a. Ill Tkraeum neben 10 A. dann nach Dacien gekommen sein , wo zahl-
der IIIAugusta Tkraeum sehr wohl als besondere
Truppe annehmen diirfen, um so mehr, als ja auch
neben der a. II Augusta Tkraeum eine andere
a. 11 Tkraeum und neben der IAugusta Tkraeum
sogar drei andere aloe I Tkraeum sich finden.
Ein Praefect der A. aus dem 2. Jhdt. kommt
CIL VI 1449 vor. Der auf der Familiengrab-
schrift aus Solva in Noricum CIL III 5332 ge-
nannte mil. al. Ill Thrae. kann bei der schlechten

reiche Inschriften sie nennen; auch das richtig
auf Dacien bezogene Diplom LXX (XLIV) (zwi-

schen 145 und 161) muss sie mit aufgefiihrt

haben, denn der Alenname . . . out, von dem
zwolf Buchstaben ausgefallen sind , kann nur
zu (et I Tungror. Frjont. erganzt werden. Ihr
Standlager war sicher das Castell von Als<5-

Ilosva im aussersten Norden der Provinz; dort
sind Ziegel mit ihrem Stempel gefunden (CIL

Stilisierung der Inschrift auch auf die a. III20 III 1633, 1. 8074, 4) und von dort besitzen wir
Augusta Tkraeum bezogen werden und beweist so zahlreiche Inschriften der A. , wie' wir sonst
jedenfalls fiir einen Aufenthalt der Truppe in fiir keine andere A. haben. Nicht weniger als
Noricum gar nichts.

ala Tibiscensium (?) : vgl. a. Mauretana (?) Tib.

ala Torquata: vgl. a. Augusta Britannica,
Gallorum Petriana, Moesiea, Siliana.

ala Treverorum, einzig aus Tacitus bekannt.
Im J. 21 n. Cm*, versucht bei der gallischen Er-
hebung der Fiihrer der Aufstandischen , Iulius

siebenzehn Steine nennen die A. ausdrucklich;
darunter sind Votivsteine der A. mit ihrem Prae-
fecten CIL III 788. 793, sowie eines Reiters ob
restituti&nem balinei 789 und eines Veteranen
787; ferner Inschriften gesetzt von der A. zu
Ehren der Kaiser Caracalla von 213 CIL III 795
und Alexander Severus 797 und der Mammaea 798;

Floras, vergebens die A. auf seine Seite zu Ziehen 30 dann Grabsteine von Reitern 800. 801. 806. 80?!
(Tac. ann. LTI 42); damals stand sie also in

Germanien. 69 n. Chr. gehort sie zu den Trup-
pen, die Fabius Valens, der Feldherr des Vitellius,

zum Schutz der narbonensischen Kiistenstadte
gegen die feindliche Flotte detachierte. Die A.,

welche damals von dem Praefecten Iulius Classicus
befehligt wurde, liess einen Teil ihrer Mann-
schaften als Besatzung von Forum Iulii zuriick

und wird selbst in dem Gefecht gegen die Otho

809, eines librarius 804, eines Veteranen 811, eines
incertus 799 und 814; Inschriften zweier Vete-
ranen sind 805 und 808. Aber auch die ubrigen
Inschriften von Cavalleristen und Veteranen aus
Als6-Ilosva ohne Angabe der Truppe diirfen wohl
mit Sicherheit auf die a. Frontoniana bezogen
werden, so 786. 802 u. a., und die sehola deeu-
rionum auf einer Inschrift ebendaher CIL LTI
7626 kann auch nur der.a. Frontoniana ange-

nianer geschlagen (Tac. hist. II 14. 15. 28). Beim40h0rt haben. Ausser in Als6-Ilosva ist in Dacien
Ausbruch des Bataveraufstandes finden wir die A.
wieder am Niederrhein, wo sie in dem ungliick-
lichen Treffen des Munius Lupercus gegen Civilis

mitkampft (ebd. IV 18). Bald darauf geht sie mit
ihrem Praefecten Classicus zum Feinde fiber (ebd.

IV 55ff.) und verschwindet dann vollig. Es kann
kaum zweifelhaft sein, dass sie in erster Linie
zu den nach Beendigung des Krieges cassierten

Abteilungen gehOrte. Inschriften der a. Trevero-

nur noch ein einziger Stein der A., der Grabstein
eines signifer, zu Versecz im Banat gefunden wor-
den, ebd. 6274. Praefecten werden erwahnt im Cur-
sus honorum CIL III 5331. XI 4748 und auf der
Inschrift unbekannten Fundorts Gruter 537, 7
= CIRh 1994. Aus Germania inferior (Grimm-
lingshausen) stammt der Grabstein eines dee.

misicius, also eines Veteranen, CLTih 271 ; fiir

die Garnison der A. ist er belanglos ; CIRh 317
rum aus Germanien sind nicht erhalten, denn der 50 ist nicht die a. Frontoniana, sondern die a,
angebliche Grabstein CIRh 800 ist unecht, vgl. Afrorum gemeint.
Mommsen Eph. ep. V 175. Dagegen wird in
der vexillatio Gertnanicianorum , die zu Forum
Iulii (wie schon Hirschfeld sah, wohl sicher
im J. 69 n. Chr.) die Votivinschrift CIL XLT 5733
gesetzt hat, auch die a. Treverorum mit einbe-
griffen sein.

ala I Tungrorum Frontoniana. Die alteste
von ihr erhaltene Inschrift ist der Grabstein

ala I Tungrorum stent nach Diplom XXIX
(LXIX) und XXXIV (XXILT) in den J. 98 und
105 in Britannien. Dass sie auch spater no'ch

in dieser Provinz sich befunden hat, zeigen je ein
Votivstein von AngehOrigen der Truppe aus Sta-
tionen des erst viel spater errichteten Hadrians-
und des Piuswalls, CIL VII 941. 1090. Deshalb
kann die A. nicht mit der im 1. und 2. Jhdt. in

eines Reiters aus Delminium in Dalmatien, CIL 60 den Donauprovinzen stehenden a. I Tungrorum
III 9735; die A. wird also zunachst im 1. Jhdt. Frontoniana identisch sein.
in dieser Provinz gestanden haben, dann aber ala Vlpia: vgl. a. II Afrorum, II Auriana,
"?cl

l .

Pannonien verlegt worden sein, wo sie fur contariorum, I Dacorum, I Singidarium.
80, 84 und 85 — in der noch ungeteilten Provinz— in den Diplomen XIII (XI). XVI (LXXIV)
und XVII (XII) genannt wird. In diese Zeit
gehOrt wohl auch der Stein eines Reiters aus
Carnuntum CIL III 6485 und der Grabstein

ala Valeria: vgl. a. drumedariorum.
ala Vallensium, nur ein einziges Mai genannt

auf der Rotenburger Weihinschrift CIRh 1631,
die von den alfares) Vallensium gesetzt ist. Die
A., die urspriinglich aus den Alpenstammen er-

ft.

richtet worden war, stand also wohl in Germa-
nien; vgl. Hirschfeld CIL XII p. 2.

ala Vespasiana: vgl. a. I Dardanorum.
ala Veterana ohne weiteren Zusatz auf dem

Grabstein eines sesquipl. aus Saddar bei Cirta

in Nunridien genannt (CIL VLTI 5936), aus dem
sich eine, wenn auch nur vorubergehende An-

wesenheit der Truppe in dieser Provinz ergiebt.

Man kOnnte an die a. Britt. veterana denken,

von der ein Stein in der Nachbarprovinz Maure-

tanien gefunden ist, und es kOnnte der Soldat

auf dem Durchmarsch nach Mauretanien gestorben

sein. Mit Cagnat Farm. rom. d'Afr. p. 296 an

die agyptische a. veterana Gallorum zu denken,

liegt nicht der geringste Anhaltspunkt vor.

ala veterana oder veteranorum : vgL a. Bri-
tannica, Gaetulorum, Gallorum, Partkorum,
I Tkraeum.

ala Hispanoruni Vettonum e. B., die ganze

Kaiserzeit hindurch zur Besatzung Britanniens ge-

hOrend, unter der sie Diplom XXXII (XXI) fur

103 ausdrucklich auffiihrt. Auch samtliche In-

schriften, die die A. nennen, stammen aus Britan-

nien; die altesten von diesen sindzwei Grabsteine

von Soldaten aus dem Siiden der Provinz, aus Bre-

con in Wales (Eph. ep. IV 670), einem wichtigen

Knotenpunkt der Strassen, wo die A. wohl ur-

spriinglich in Garnison lag, sowie aus dem nicht

weit von dort entfernten Kurort Aquae Sulis,

CLL VII 52. Spater wurde die A. dann weiter

nach Norden vorgeschoben und erhielt ihr Stand-

lager zu Vinovia, siidlich vom Hadrianswall, wo-
her zwei Votivinschriften — die eine von einem

medieus alae — stammen, .Eph. ep. VII 979.

980 , fruhestens aus dem 2. Jhdt. Da andere

Truppen in Vinovia nicht nachweisbar sind, werden
auch der praefectus equitum und der deeurio

auf dort gefundenen Inschriften CIL VII 423.

429 zur a. Vettonum gehort haben. Der Praefect

der a. Vettonum, der im J. 197 in dem nur
wenige Stunden von Vinovia entfernten Lavatrae
denWiederaufbau eines abgebrannten Bades durch
die eohors I Tkraeum iiberwachte, kann dies

von Vinovia aus gethan haben.

ala vietrix: vgl. a. Tautorum, I Tkraeum.
ala vindex: vgl. a. Fida vindex.

ala Augusta Vocontiorum , stand, wie der

Votivstein eines Deeurio aus Newstead in Schott-

land (CIL VII 1080) zeigt, in Britannien. Auch
eine rheinische Votivinschrift , CIRh 67 , nennt

einen dee. alae Vocontiorum exereitus Britannici.

Die A. ist wohl identisch mit der a. Vocontio-

rum, die, wie der Grabstein eines Reiters CLTih

161 beweist, im 1. Jhdt. in Germania inferior

lag. Da den Beinamen Augusta erst die jiingste

der Inschriften, die schottische, nennt, mag die

A. inn erst spater als Auszeichnung erhalten

haben.

ala Vocontiorum. Von der im Westen des

Reichs garnisonierenden a. Augusta Vocontiorum
muss verschieden sein eine a. Vocontiorum, die

wir in Agypten finden. Zunachst betrifft eine

Papyrusurkunde (Aeg. Urk. d. Berl. Mus. V 114)

vom 25. Februar 134 einen ihrer Soldaten Cas-

sius Gemellus (imtia Bovxovrimv); ein anderer

Papyrus aus dem 2. oder 3. Jhdt. (ebd. I 4) er-

wahnt einen aus einer nicht genannten, zu Pe-

lusium stehenden Truppe in die a. Vocontiorum

versetzten Soldaten. Endlich erscheint auf der

fruhestens unter Domitian gesetzten Inschrift

Eph. ep. VII 427 ein dee. alae Voeont., der

den Befehl iiber das in den Steinbruchen bei

Ptolemais Hermiu befindliche Wachcommando
fiihrt. Die Stelle Hist. Aug. trig. tyr. 3 darf

nicht mit Mommsen Eph. ep. VLT p. 428 auf

eine a. Vocontiorum, sondern wegen des tribunus

nur auf eine eohors Vocontiorum bezogen werden.

10 [Cichorius.]

Alaba ("AUpa). 1) Eines der 1378 Inselchen

bei Taprobane (Ceylon), unter den siidlichsten

Atollen der Malediven, Ptol. VII 4, 12.

[Tomaschek.]

2) Stadt der Keltiberer in Hispania citerior

bei Ptol. II 6, 57 ; ein eques Alabemis auf der

Inschrift aus Tarraco CIL LT 4200 ; vielleicht zu

identificieren mit den Alabfanjenses, einer Civi-

tas des Conventus von Carthago nova bei Plin.

20 HI 25 , die er mit den nachher genannten Ala-

banenses des Conventus von Clunia LTI 26 ver-

wechselte, falls nicht bios die Hss. verderbt sind.

Die Lage ist unbekannt; der Name kehrt in

dem modern-vaskischen Alava wieder. Vgl. Alba
Nr. 3 und Alabanenses. [Hubner.]

'Mafidyeiov cixgov (Ptol. VI 8, 8 ; bei Mar-

cianus 'AAaftpaTsio axoa), der siidlichste Vor-

sprung der Ichthyophagenkiiste , d. i. Ras Gar-

nan oder Roham, 25» 30" nordl. Lange, 61

»

30 42' 15" Ostl. 'Breite an der Katagar-Tafel der

Kiiste Mekran. In Ala- wird kaum iran. hara

,Bergzug', eher in -bagium iran. bagaya ,gbtt-

lich' (vgl. Bayeta) enthalten sein. [Tomaschek.]

Alabanda (rd 'AXdfiavda bei Herod. VII 195.

VLTI 136, sonst f, 'AXafavda, Strab. XIV 660.

Dio XLVin 26. Ptol. V 2, 19. Steph. Byz. Cic.

n. d. Ill 39. 50; ad fam. XIII 56. Liv. XXXLTI
18. XLIII 6; Einwohner 'AkafiarSeis, Polyb. XXX
5), Stadt in Karien, sudlich vom Maiandros fiber

40 dem linken Ufer des Marsyas an einer ansehn-

lichen Ebene; die Lage zwischen zwei Hugeln

vergleicht Strabon einem Packsattel. Voruber-

gehend Antiocheia genannt, zumal in rOmischer

Zeit bliihend, eine Freistadt und Sitz eines Con-

ventus iuridicus (Plin. V 109), sprichwBrtlich

wohlhabend (Steph. Byz.) und wohllebend (Strab.

XIV 660, vgl. Vitruv. VII 5), doch auch durch

bedeutende Manner ausgezeichnet (Strab. XIV
661). Miinzen Head HN 519. Inschriften CIG

50 2900. Le Bas III 549. Bull. hell. X 299. Jetzt

Arabhissar. Leake As. Min. 231. Fellows
Lvcia 54; vgl. Bull. hell. a. a. O.

[Hirschfeld.]

Alabandicus (sc. lapis), ein Stein aus Ala-

banda, doch auch bei Milet vorkommend, schwarz

und ins Purpurrote spielend, der nach Plin. n. h.

XXXVI 62 im Feuer fliesst und zur Glasbereitung

geschmolzen wird. Isid. Orig. XVI 5, 9 fiihrt

ihn wie Plinius unter den Gesteinsarten [rnar-

60 mora) auf. Camillas Leonhardus (speculum

lapid. p. 71, Paris 1610) nennt A. die Substanz,

durch welche das Glas farblos gemacht wird,

daher A. auch spater noch zur Bezeichnung des

Braunsteins nnd Mangans diente (Kopp Ge-

schichte der Chemie IV 83). Hany (Traite min.

1822 IV 270) bezeichnet nach del Rio das

Schwefelmangan, die Manganblende als alaban-

dina sulfurea; neuere Mineralogen seit Ben-
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dant schreiben dafur bios Alabandin. Weil
Plin. n. h. XXXVII 23 angiebt, das die geringste
Sorte Bergkristall aus Alabanda komme, halt 0.
Lenz (Mineralogie der a. Griechen und Romer
142) den A. fur Eauchtopas, die sehwarze Varie-
tat desselben. Auch eine Art Carbunculus, welche
in Ortbosia in Karien vorkam, aber in Alabanda
verarbeitet wurde, und von der man die besten
als amethystixontas bezeichnete, hiess nach letz-
terem Ort A. (Plin. n. h. XXXVII 92), und dieser 10
Name wurde spater auf die edlen Granaten und
Spinelle, welche schon rot mit einem Stich ins
Violette sind, iibertragen, wobei aus Alabandina
(Isid. orig. XVI 14, 6) Alamandina und end-
lich das heutige Almandin wurde. Vgl. auch
Beckmann Beitr. z. Gesch. d. Erflndungen IV
409ff. [Mes.]

Alabandos (AXdfiavdog), Eponymos der kari-
schen Stadt Alabanda. 1) Sohn des Kar und der
Maiandrostochter Kallirrhoe, nach Apollonios v. 20
Letoporis frg. 9 Geffcken aus Steph. Byz., welcher
die Griindung auf eine vlxtj ixitofiayixri zuriick-
fiihrt und den Namen von karisch aXa = tnnog und
fiavda = vlxij herleitet.

2) Sohn der Euhippos, Steph. Byz., wo nichts
zu andern ist. Evaaiog ist der II. XVI 417 von
Patroklos erschlagene ,Lykier', Eponymos des kari-
schen dfjuog Evljtxt) (Steph. Byz. s. v.), der zu
Alabanda gehoren wird. Alabandus deiis Cic. de
n. d. Ill 39. [Tilmpel.] 30

Alabanenses (Alavonemes?), civitas stipen-
diaries, der Varduler in Hispania citerior, zum
Conventus von Clunia gehorig, nach Plin. Ill
25 ; vielleicht identisch mit 'Alavdtva, das Ptole-
maeus den Vascones zuteilt (II 6, 66), und der
Station Allobone der Strasse von Turiaso nach
Caesaraugusta im antoninischen Itinerar p. 444,
1, dag man fur das heutige Alagon halt. Auf
iberischen Munzen erscheint die Aufschrift alaun
(Mon. linguae Iber. nr. 32). Die Grenzen der 40
Volkerschaften und der Gerichtsbezirke sind hier
so unsicher, dass die Identification moglich er-
scheint. Vgl. auch Alba Nr. 3 und A lab a
Nr

- 2. [Hubner.]
Alabarches, wahrscheinlich von aXafia, die

Tinte, abgeleitet, ein kaiserlicher Beamter, der
in Alexandreia (dXapaoxt)oavxog iv AXegavdgela
Joseph, ant. XX 100"; vgl. XVm 159. 259.
XIX 276. lust, edict. XI 2. 3. Cod. Inst. IV
61 , 9. Iuven. I 130) , Lycien (CIG 4267) und 50
Euboea (Bull. hell. XVI 119) nachweisbar ist.
Er hatte mit der Steuererhebung zu thun (lust,
edict. XI 2. 3), namentlich erscheint sein Amt
im Zusammenhange mit den Gebiihren, welche
in Unteragypten von durchgetriebenem Vieh zu
entrichten waren (Cod. Theod. IV 12, 9 = Cod.
lust. IV 61, 9). Die Inhaber dieses Amtes pflegten
reiche Leute zu sein (Anth. Pal. XI 383 ; vgl. Jo-
seph, ant, XVIII 159. Iuv. I 130). Bei Cic. ad
Att. II 17, 3Jst wohl nicht der a/.aftdo/t];, son- 60
dern derhsl. Uberlieferung gemass der Aoapdoztjg
gemeint. Marquardt St.-Verw. 1289. [Seeck.j

'AXapaorgyvov 6'gos (Ptol. IV 5, 27), Ge-
birge im ostlichen Gebirgszuge Mitteliigyptens.
Vgl. auch H. Brugsch Diet, ge'ogr. 884". 964f.

[Pietschmann.]
Alabastrites (sc. lapis), Alabaster. Es giebt

zwei Arten von A., die, obgleich vollstandic ver-

schieden, sowohl im Altertum, als auch spater
noch vielfach mit einander verwechselt wurden.
Der echte orientalische A. (auch albdtre antiquo)
ist kohlensaurer Kalk, sog. Kalksinter, der sich
von Marmor nur durch die Art seiner Bildung
und das davon herruhrende kristallinisch blatt-
rige Gefvige unterscheidet. Er ist schon durch-
scheinend gelblichweiss mit milchweissen Adern,
auch giebt es gelbliche Varietaten mit parallelen
Lagen von etwas verschiedenen Farbentonen,
welche Onyxmarmor (aibdire mine, oder auch
marbre onyx) heissen und welche auch von den
Alten vorzugsweise mit onyx bezeichnet worden
zu sein scheinen (Plin. XXXVI 59. Dioskorides
de mat. m. V 152). Diese Art A. wurde ausser
zu Salbflaschchen (die darnach cUdftaoroa heissen
s. Alabastron Nr. 2) zu Trinkgefassen, Fiissen
von Bettgestellen und Stiihlen, spater zu Ani-
phoren, Saulen und anderen Ornamenten verar-
beitet (Plinius a. O.). Auch wurden ganze Sta-
tuen und otter noch Teile derselben aus A. aus-
geffihrt. Vgl. Winckelmann Werke V 108ff.

Platner Beschreibung Bonis I 347ff. Oskar
Schneider Naturwissenschaftliche Beitrage zur
Geographie und Kulturgesch. 38ff. Gebrannt
diente diese Art A. als Pflaster (Dioskor. a.

a. O. Plin. XXXVI 60). Als Pundorte nennt
Plinius XXXVI 59ff. Arabien, Carmanien, Theben
in Agypten (auch Theophrast de lap. 6), Da-
maskus in Syrien, fur eine schlechte Art Kappa-
dokien und (XXXVII 143) die Stadt Alabastron
in Agypten. Auch der eigentliche Alabaster, der
feinkOrnige Gips oder schwefelsaure Kalk, der sich
von dem orientalischen A. schon durch seine viel

geringere Harte unterscheiden lasst und der in
Toscana und namentlich in Volterra massenweise
vorkommt, wurde schon im Altertum vielfach zu
Urnen, Vasen, Sarkophagen u. a. verarbeitet. Er
ist besonders geschatzt, wenn er schneeweiss und
frei von grauen und braunlichen Adern und
Flecken ist. Gebrannt liefert dieser A. den Gips
zu Stuck und anderen Bauzwecken, Plin. XXXVI
182. Theophr. de lap. 65. [Nies.]

Alabastron. 1) Stadt im kynopolitischen
Gau ('A?.apdoTga>v Ptol. IV 5, 59; Alabastron,
Alabastrum Plin. V 61. XXXVII 109. 143), land-
einwarts ostlich vom Nil , in deren Umgegend
Topase und Alabastrit gefunden werden. Ist

falschlich mit dem jetzigen Tell el-Amarna iden-
tificiert worden (Wilkinson Manners and Cu-
stoms 12 349. 369); auch die Gleichsetzung mit
dem gegenwartigen Bosra, sudOstlich gegeniiber
Siut (Lepsius Briefe 102) ist unsicher. Vgl.
auch Jomard Descript. de'l'Eg. IV 377. Dumi-
chen Gesch. d. alt. Ag. 200. H. Brugsch Diet,
geogr. 696. 876. [Pietschmann.]

2) AXdfiaoroov (auch alabaster, griech. auch
dkdftaoToo;) , ein Gefass fur Salben (Herod. Ill

20. Cic. bei Non. 545, 15. Mart. XI 8 u. o.),

dessen Form Plinius IX 113 mit einer langlichen
Perle, XXI 14 mit einer Rosenknospe vergleicht:

nach oben sich verengend, ohne Fuss und Henkel
(Jahn Vasens. Taf. 2, 8). A. in Glas, Alabaster
und Thon werden haufig gefunden, nicht selten

mit Osen , um sie an einer Schnur zu tragen
(Mon. d. Inst. I 26, 21. Froehner Verrerie an-
tique Taf. I. Daremberg et Saglio Diction.
I 177. Smith Diction, of antiq. s. v.). Ein gol-
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denes A. Theocr. 15, 114. Als besonders geeignet

fur diese Gefasse gait der auch Onyx genannte
sog. orientalische (Kalk-)Alabaster (der weisse

[Gips-]Alabaster gait als Marmor, Bliimner
Technol. Ill 62) ; sein Name, Alabastrites (dXd-

flaozQos oder -ov Herodian III 15, 7, unsicher He-
sych.; alabastrum Plin. n. h. XXXIII 101), ist von
dem des Gefasses abgeleitet. Doch ist die von
den Alten angenommene Ableitung des letzteren

(Et. M. ov Xafiea&ai diet Xnoxnza dSvvarov) un-

haltbar: der Name ist wohl sicher orientalischen

Ursprunges. In der That sind die altesten Ala-

hastra aus Glas (Froehner a. O.; haufig in

mittelitalischen Grabern) phOnikischer Importa-

tion. Man hatte Kasten, um die A., welche nicht

stehen konnten, hineinzustellen, dXapaozo&ijxai:

Demosth. XIX 237. Poll. X 121. Harpocr. Suid.,

Abbildung eines solchen Millingen Peint. d.

Vases 58, wiederholt mit noch einer anderen bei

Daremberg et Saglio a. a. 0. Synonym ist

onyx, doch werden CIL X 5469 onyohes und ala-

bastri unterschieden.

3) A. war auch ein in Palaestina ilbliches

Mass, eine Xlroa = l
j% Sextarius = 0,273 Liter

haltend, Hultsch Metrol.z 273. [Mau.]

Alabastros, Fluss im Aiolis. Plin. V 122.

[Hirschfeld.]

Alabicus s. Allobichos.
Alabon. 1) Alabon (AXaficbv Diod. IV 78.

Steph. Byz. Vibius Sequester p. 4, wo die Hs.

Alaebyn) oder Alabos (AXafldig Hesych. ; AXdfSov

sxfioXai Ptolem. Ill 4, 9 ; vielleicht herzustellen

auch bei Plut. Timol. 34, wo fj "AfSoXos), Fluss

an der Ostkiiste von Sicilien, nOrdlich von Syracus

in den megarischen Meerbusen miindend. Dae-
dalus hatte der Sage nach seine Quellen in einen

grossen Sammelteich (xokvpfiffiga) gefasst (Diod.

Vib. Sequ. a. a. 0.). Jetzt flume Cantara oder

nach S chub ring (Zeitschr. f. allg. ErdkundeN.F.
XVII 444ff.) flume S. Gusmano (vgl. Holm Gesch.

Siciliens I 27. 340). Silius Ital. XIV 227 Hypsam-
que Alabimque sonoros bezieht M ii 1 1 e r zu Ptolem.

a. a. 0. vielmehr auf den Fluss Allava an der

Sudkiiste Siciliens (s. d.). Eine Stadt Alabon nennt

nur Steph. Byz. a. a. 0.; Schubring S. 446
glaubt Spuren einer uralten, nach Griindung von

Megara verfallenen sikelischen Niederlassung auf

der Halbinsel Bagn6la sudl. des flume S. Gus-
mano zu finden. [Hiilsen.]

2) Alabon (Alabontem, Alabonte CIL XI
3281ff. Itin. Antonin. 343; Alamonte Itrn. An-
tonin. 388; Alarante verschrieben Tab. Pent.),

Station im Gebiete der Vocontii auf der von

Arelate durch die cottischen Alpen nach Medio-

lanium ftlhrenden Strasse (zwischen Segustero

und Vapincum), heute Le Monestier-d'Allemont

;

vgl. CIL XII p. 184 (dort gefundene Inschriften

nr. 1525-15281. Herzog Gallia Narb. p. 145.

Desjardins Table de Peutinger p. 60.

[Thm.]

Alaea (Plin. VI 150), eine Insel an der west-

lichen Kiiste Siidarabiens, etwa Halv gegenuber

iSprenger Geogr. Arab. 382). fD. H. Mliller.]

Alaebaece (oder Alebeee), der bei Plin. n.

h. Ill 36 erhaltene gallische Name (vgl. die

Albici und AVnoer-i) der Colonia Iulia Augusta

Apollinaris Reiorum, das heutige Riez. Herzog
Gallia Narbon. p. 89. 140. 0. Hirschfeld CIL

XII p. 49. Desjardins Geogr. de la Gaule III

432. Vgl. Reii. [Ihm.]

Alaesiagae s. Alaisiagae.
Alagabiae werden die Matronae auf einer

Inschrift von Biirgel (Solingen) genannt. B ram-
bach CIRh 296. Wie die Matronae Qahiae

(s. d.) als die ,Schenkenden' gedeutet werden,

so die Alagabiae als die ,AUschenkenden'. Sche-
rer S.-Ber. Akad. Berl. 1884 I 580. Siebourg

10 Westdeutsche Zeitschr. VII 116 ; fiber andere

Deutungen vgl. Rhein. Jahrb. LXXXIII 29.

Simrock Handb. der Mythol. 5 380. [Ihm.]

Alairma, Ort in Mesopotamien. Isid. Charac.

Geogr. Gr. min. ed. Miiller I 246, 5.

[Fraenkel.]

Alagonia (AXayovla), Stadt der Eleutherola-

konen im westlichsten Teile von Lakonien, nahe

der Grenze von Messenien, 30 Stadien landein-

warts von Gerenia, mit sehenswerten Heiligtii-

20 mem des Dionysos und der Artemis. Paus. Ill

21, 7. 26, 11; vgl. Curtius Peloponnesos II'

327. [Hirschfeld.]

Alaina (Geogr. Rav. 81 , 15. Tab. Peut.),

Stadt in Mesopotamien; s. ZDMG XXV 545.

[Fraenkel.]

Alainos {"AXcuvos), unehelicher Halbbruder des

Diomedes , Liebhaber der Euippe , der Tochter

des Daunos, Lykophr. 619 mit Schol. und Tzetz.

(nach Timaios, Geffcken Philol. Unters. XIII

30 6. 134). [Knaack.]

Alaios, Epiklesis des Apollon in Unteritalien,

vermutlich in Kroton ; nach der Kultlegende wurde
der Tempel von Philoktet gegriindet. Lykophr.

920 nebst Schol. und Tzetzes. Et. M. 58, 4.

Hesych. s. AvXk. [Wentzel.]

Alaisa (AXaioa die Griechen durchweg; Ha-
laesa oder Halesa die Romer), Stadt in Sicilien

an der Nordkiiste zwischen Cephaloedium und
Calacte, an dem kleinen von den Nebroden herab-

40 kommenden Flusse "AXaioog (Halesus bei Colum.

X 268), acht Stadien von der Kiiste, gegriindet

403 von griechischen Soldnern, denen der sicu-

lische Fiirst Archonides Platz zu einer Ansiede-

lung anwies (Diod. XIV 16; s. u. Aleta), daher

vollstiindig "AXaioa '^gjjaWdHos (Diod. a. a. 0.

;

Munzen Brit. Mus. Sicily p. 27. 28; vgl. Holm
in Ztschr. f. Numism. II 339. 346), lateinisch

Halaisa Archonicla (Miinze des Berliner Cabi-

nets citiert von Mommsen CIL X p. 768; abge-

50kiirzt auf Munzen des Brit. Museums, a. a. 0.

28 nr. 15—17). Einwohner AXatolvog , Halae-

sinus. Sie war in roniischer Zeit sine foedere

libera et immunis (Cic. Verr. II 122. Ill 13.

170; ep. ad fam. XIII 32) und munieipium
(CIL X 7458, aus der Zeit des Augustus). Aus

der Zeit der rSmischen Herrschaft haben wir eine

grosse Inschrift mit Grenzbestimmungen von zu

verpachtenden Grundstiicken (CIG 5594=Kaibel
IGI 352; vgl. Kaibel De inscriptione Halaesina,

60 Rostock 1882). Genannt wird die Stadt noch

bei Strab. VI 266. 272, wo sie ,-ioXi/yior heisst.

Diod. XXIII 4. Sil. It. XIV 218. Ptolem. Ill

4, 4. Plin. Ill 91. It, Ant. p. 92. Tab. Peut.

Rumen bei der Kirche S. Maria le Palate unweit

Castel Tusa. Griechische Inschriften Kaibel
IGI 352—358, lateinische CIL X 7458—7460.

[Hulsen.]

Alaisiagae (Alaesiagae). Den ,beiden' Alai-
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siagae, Beda und Fimmilena, weihen eives

Tuihanti des euneus Frisiorum unter Severus

Alexander (222—235) in Housesteads in Britan-

nien zwei grosse Altare, die vielfach besprochen

worden sind (Wat kin Bull, e'pigr. IV 49ff.

Hiibner Westdeutsche Zeitschr. Ill 120ff. 292.

Mommsen Herm. XIX 232, zuletzt neu ver-

glichen und herausgegeben von Haverfield
Ephem. epigr. VII 1040. 1041). Die Namen

ches von der einheimisehen Tradition als Ge-

burtsstatte der Gottin bezeichnet wurde; das

alte Kultbild aus Elfenbein wurde von Sulla ge-

raubt, und seitdem geriet der Tempel, als von

der Gottin verlassen, in Verfall; Pausanias (IX

33, 5f.) sagt, dass er von einem machtigen Epheu-

baume durchwachsen sei, der die Steine der Hau-
ern auseinandergesprengt habe. Vgl. II. IV 8 mit

Schol. Strab. IX 413. Steph. Byz. s. 'Alaim/xt-

sind verschieden gedeutet worden; vgl. Sche- 10 viov. Plut. q. gr. 43. 0. Miiller Orchomenos 208

rer S.-Ber. Akad. Berl. 1884, 571ff. Pleyte
Verslagen en mededeelingen 3. reeks II (rez. von

Meller Korrespondenzbl. d. Westd. Zeitschr. V
nr. 109. J. Klein Rhein, Jahrb. LXXIX 276). F.

Kauffmann Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Sprache

XVI 200ff. Siebs Zeitschr. f. deutsche Philo-

logie XXIV 433ff. Grienberger Zeitschr. f.

deutsches Altertum XXXVI 310. Im Verein mit

den im Lande der Bataver heimischcn Gottinnen

2) Stadt auf der Insel Ithaka (Plut. q. gr. 43),

von Steph. Byz., wohl falschlich, 'A?.xofisrai ge-

nannt, aber kaum auf dem schmalen, den nord-

lichen und siidlichen Teil der Insel verbindenden

Isthmos, auf der Stelle des Palaeokastron von

Aeto (s. Leake Northern Greece III 34) ge-

legen; vgl. Reisch bei Schuchhardt Schlie-

mann 343. Wenn Strabon (X 457) mit Berufung

auf Apollodoros von einem Stadtehen A. auf der

(Tuihanti = Twente, Lacomblet Urkundenbuch 20 kleinen, im Kanale zwischen Ithaka undKephal

I nr. 9 und 14) wird angerufen der Mars Thine-

sus oder Thingsus (vgl. das deutsche thing,

auch die Bezeichnungen bodthing und fimmel-

thing haben sich erhalten). Wohl hauptsachlich

durch diese Zusammenstellung bewogen, deutet

Weinhold Zeitschr. f. deutsche Philol. 1888, Iff.

die Alaisiagae (fur Alaisiagis mOchte er her-

stellen Alaisagiis) als die ,grossen Gesetzspre-

cherinnen', Da sie ausdrficklicb als duae Alae-

lenia gelegenen Insel Asteria oder Asteris (jetzt

Daskali6) spricht und dieses als hf avzoJ zq~i

h&ixm xslfisvov bezeichnet, so beruht dies wohl

nur auf einem Missverstandnisse einer Notiz des

Apollodoros tiber das ithakesische A. , da jene

Insel zu klein ist, als dass eine Stadt darauf ge-

standen haben kOnnte.

3) Stadt des illyrischen Stammes der Deu-

riopes, am obern Erigon, in dem zur makedoni-

siagae bezeichnet werden , darf nicht daran ge- 30 schen Landschaft Paeonia gehorigen Bezirke Deu-

dacht werden, sie in den Kreis der als Dreiheit '
cj._-v w »nn "'-^ *>-- - '*> '

verehrten Matres oder Matronae zu Ziehen (vgl.

Ehein. Jahrb. LXXXIII 54. 101). Hugo Jaekel

Ztschr. f. deutsche Philol. XXII 257ff. erklart die

Namen aus der Denkweise und Sprache der Priesen.

Eine Beziehung zum friesischen dsega = Gesetz-

sprecher scheine unverkennbar, und danach waren

die A. die Gehiilfinnen des friesischen Gerichts-

gottes Tius Thingsus, die .erhabenen Recht-

riopos. Strab. V 327. Steph. Byz. s. 'AZxo/isvai.

4) 'Alalxopeviov ogos in Attika. Schol. II.

IV 8. [Hirschfeld.]

Alalkomeneis (AXaXxo/usv^is), Epiklesis

1) Der Athena. Horn. II. IV 8. Anon. Laur. 4

(Scholl-Studemund Anecdotal 269). Aristarch

leitete das Beiwort von aXakxsiv ab (Steph. Byz.

s. 'AXakaousviov), und andere Grammatiker folg-

ten ihm hierin, Schol. B II. IV 9. V 422. Et.

seherinnen', das Vorbild der friesischen Asegen. 40 M. 56, 8. 546, 47ff. Cornut. theol. 20. Apoll.

Zu dem Namen der Beda stellt er die Tacitus

stelle ann. IV 73, wo erzahlt wird, die Friesen

hatten 900 Romer apud lueum quern Baduhennae

vacant niedergemacht. [Ihm.]

Alaison (?), Stadt in Thessalien nach In-

schriften. Bull. hell. VII 193. 197.

[Hirschfeld.]

Alala {'A).a).a), Personification des Schlacht-

geschreies, als Tochter des Polemos genannt

Soph. 22, 7 Bk. Doch wurde das Beiwort schon

im Altertum abgeleitet von dem boiotischen Orte

Alalkomenai, wo Athena ein uraltes Heiligtum

hatte, das sogenannte Alalkomenion, und IJohdg

war. Strab. IX 410. Steph. Byz. a. a. O. Apoll.

Soph. 52, 8 Bk. Schol. B II. V 422 (= Et. M.

546, 47ff.). Die an den Knit ankniipfende Sage

schrieb dessen Einsetzung dem Alalkomeneus (s.

d. Nr. 2) zu. Athena soil in Alalkomenai ge-

Pind. fr. 122 Boeckh (Plut. de glor. Athen. 7). 50 boren und dort von Alalkomeneus auferzogen sein

[Wernicke.^

'AXaXalov vijaoi (Per. mar. Erythr. 4), In-

selgruppe in der Bucht von Adule ,zur Rechten'

(vgl. Aliaeu insulae); auf ihnen Schildkroten.

[Pietschmann.]

Alalaxios, Epiklesis des Ares, Corn, theol.

21. [Wentzel.]

Alalia s. Aleria.

Alalia (Ptol. V 15, 25), Station an der Heer-

Steph. Byz. a. a. O. Paus. IX 33, 5. Strab. IX
413. Schol. D Gen. II. IV 8. Schol. Townl. II

p. 505, 4 ed. Maass. Et. M. 56, 8. Eine

andere Tradition leitete den Namen von einem

attischen Berge Alalkomenion ab und Hess Kekrops

den Kult stiften. Schol. D Gen. Townl. a. a. O.

Schol. B II. IV 8. Verehrt wurde die Athena

A. ausserdem in Theben (Ael. v. h. XI 57) und

in Chios, Bull. hell. I 82. Steph. Byz. giebt a.

strasse von Palmyra iiber Sura nach Babylon, 60 a. 0. noch die Form A/.alxousvia, Nikom. Gerasen.

lag zwischen Sura und Barbarissos amEuphrat;
zur Palmvrene gehorig (Moritz Abh. Akad.

Berl. 1889, 31). [Benzinger.]

Alalkomenai ('A/.a/.xousvai). 1) Ortschaft

in Boeotien, am nOrdlichen Fusse des Helikon,

nahe dem siidlichen Ufer des Kopais. mit einem

alten Heiligtume der Athene (zd 'ALaXxouevstov)

an einem kleinen, Tgix<ov genannten Bache, wel-

bei Phot. bibl. 187 b 24 AXaXxousreia, Stat. Theb.

VII 730 hat Alaieomenaea.

2) Der Hera. Et. M. 56, 8. Vgl. Alalko-

meneus Nr. 2. [Wentzel.]

Alalkomenens. 1) Epiklesis des Zeus, der

in Alalkomenai IIoXisvs ist. Et. M. 56, 8. Steph.

Byz. s. 'AXaXxonsviov.

2) Grander und Heros eponymos von Alal-
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komenai, Autochthone: er soil der erste Mensch
gewesen und aus dem Kephisossee hervorgetaucht

sein. Frg. adesp. bei Bergk PLG* III 712f.

(wo jedoch 'AXxoftevevs iiberliefert ist). Paus. IX
33, 5. Plut. de Daed. Plat. 6. Er zieht die

Athena auf (s. Alalkomeneis Nr. 1). Er ist

der Gatte der Niobe (Schol. TB zu II. XXIV 602),

nach anderer Version der Athenais, der Tochter

des Hippobotos, und durch diese der Vater des

oberen Rhein und an der oberen Donau bestan-

dig angriffen und schliesslich die Romer daraus

vertrieben. Nach der gewOhnlichen Auffassung

bedeutet der Name eine aus verschiedenen Teilen

zusammengesetzte Volkervereinigung (communio),

die an der Vereinigung teilnehmenden Volker

heissen Alamanni. Diese Auffassung ist schon

im Altertum vertreten durch den wegen seiner

Genauigkeit geruhmten Asinius Quadratus bei

Glaukopos (Steph. Byz. a. a. 0.). In einem ehe- 10 Agathias I 6 p. 17c ol 8s 'AXaftarvol, si ye xqv
lichen Zwiste zwischen Zeus und Hera, die ihren

Gatten verlassen hatte, erteilt A. dem ersteren

den Rat, ein Stuck Holz als Puppe auszustaffieren

und sich zu stellen, als fiihrte er diese heim.

Zeus thut so, und Hera, von Eifersucht geplagt,

kehrt zuriick und sOhnt sich mit Zeus aus; das

giebt die Veranlassung zu dem Feste der kleinen

Daidala (Plut. a. a. 0.), die von den Plataeern in

einem Haine bei Alalkomenai gefeiert werden

(Paus. IX 3, 4).

3) Sohn der Niobe ; Schol. Eurip. Phoen. 159

aus Pherekydes, dem also auch wohl die Ehe der

Niobe mit A. Nr. 2 zuzuweisen ist. [Wentzel.]

Alalkomenia (AXaXxofievta) , nach Paus. IX
33, 5 eine der TOchter des boiotischen Ogyges,

wurde nach IX 33, 3 a) auf dem Tilphossionberg

bei Haliartos sv vjiat&gq} gemeinsam mit ihren

Schwestern unter dem Namen der ITgal-ta'txai

(s. d.) verehrt ; man schwor bei ihnen, aber nicht

'Aoiviqy Kovadgdra) suso&ai, avdgl 'IzaXicbzy xal

zd Fsg^avixd is to axgiflss avaysyQa/nfih'qj, £vvrj-

j.vdes ciaiv avfrgomoi xal fitydSss xal xovxo Sv-

rarai avtoTe fj sjtcowftia. Neuere haben andere

Deutungen aufgestellt. Nach Baumann For-

schungen z. deutschen Gesch. XVT 222 sollen

es Alahmannen (d. h. Manner des Heiligtums)

sein u. a. m. (Zeuss Die Deutschen 305. Hol-
lander Kriege der Alamannen mit den Romern

20 3ff. Kaufmann Deutsche Geschichte I 85. Ar-

nold Deutsche Urzeit 134. Schiller Gesch. d.

rom. Kaiserzeit I 742). Die Schriftsteller (z. B.

Amm. Marcell.) bezeichnen das Volk bald als

Alamanni, bald als Germani. Ihre Geschichte

ist in kurzen Ziigen folgende. Zueirst kam Cara-

calla mit ihnen in Beriihrung (Dio LXXVII 13ff.).

Sie hatten den. Limes iiberschritten , der Kaiser

zog nach Raetien (im J. 213), warf den Aufstand

nieder und erfocht sich den Beinamen Qerma-
leichtsinnig ; b) hatte sie in Haliartos selbst einen 30 mews. Die Nachricht des Biographen des Cara>

der drei fur diese Gottinnen geweihten Tempel
ohne Dach mit anikonischem Dienste inne ; nach

.einigen' Autoren ebenda 33, 5 Eponyme des

haliartischen Dorfes 'ALa/.xo/ievai. Ihre Schwestern,

bei Dionysios v. Chalkidike Ktiseis frg. 3 (aus

Photios s. ngaZidixr), FHG IV 394) ds^ivia und

Avlis genannt, tragen die Namen grosser Got-

tinnen, jene der athenischen Hera OeX^ivia (He-

sych. s. v.), diese der Artemis Avlk (CIG 5941)

;

calla (Hist. Aug. Car. 10, vgl. Aur. Vict. Caes. 21),

er habe den Beinamen Alamannicus (s. d.) erhal-

ten, wird durch andere Zeugnisse nicht bestatigt

;

seine officielle Benennung war es jedenfalls nicht

(vgl. Mommsen CIL I p. 403. Schiller Gesch.

d. r5m. Kais. I 744, 4). Unter Severus Alexan-

der braehen wiederum germanische Stamme, wahr-

scheinlich Alamannen, plundernd in das Zehnt-

land und nach Gallien ein (im J. 234). Der

mithin wird auch in A. sich keine andere als 40 Kaiser zog nach Beendigung des Krieges im

die alalkomeneische Hauptgattin bergen, die Athene

'Ai.aXxofiEvrjtg. Nach Photios (= Suidas) Ugaq~i-

Scxrj • $s6g, r/g xscpa/.f/v fxovov l&gvovzo (also wie

das Gorgoneion der Athene). [Tumpel.]

Alalkomenios ('A/.a/.xo/ieno;), boeotischer Mo-

nat. Seine Lage (etwa November) wird durch

Plutarch bezeugt, der Aristid. 21 von den Pla-

taeern seiner Zeit sagt: tov MaiiiaxTrjgtwvog /xrjvog,

6g son Jiaga Boimrols A'/.a'/.xofisrios , zfj sxttj iizi

Orient gegen sie, fiel aber noch vor dem eigent-

lichen Beginn des Feldzuges einer Soldatenmeu-

terei zum Opfer (Hist. Aug. Sev. 59. Herodian.

VI 7). Sein Nachfolger Maximinus stellte zwar

die Euhe wieder her (sein Beiname Germanicus

auf Munzen v. J. 236, Schiller a. 0. 1 786, 5),

aber unter den nachfolgenden Kaisern drangen

die deutschen Stamme immer nachdrficklicher

vor; die Grenzbesatzungen waren zu schwach, um
dixa xsfjjiovai xo/txtjv. Dass mit ihm das Jahr 50 auf die Dauer zu widerstehen. Selbst Italien

schloss, erhellt aus der Benennung des Schalt-

monats in der Inschrift von Orchomenos bei Col-

li tz Dialectinschr. 488, 94 ag/ovzos if Osio^irjs

fistrog 'A/.a}.xofisrla> Ssvzigo) ausgr] ivaxi]8exdzrj.

Der A. wird wiederholt in Inschriften aus Chai-

Toneia (Collitz a. 0. 382. 393. CIG 1608 e. g),

Orchomenos (Collitz 488. 489) und Tanagra (935.

937. 939. 949. 952. 953) erwahnt. [Kubitschek.]

Alamatrgoi , ein africanischer Stamm nach

wurde zu wiederholten Malen bedroht (Eutrop.

IX 8, 2. Zosim. I 37; vgl. Schiller a. 0. I

814. 815; fiber Einfalle unter Postumus und

Claudius Gothicus s. Hist. Aug. tr. tyr. 3 und

A. Duncker Claud. Gothicus, Marburger Diss.

1868, 25). Unter Aurelian drangen sie bis nach

Umbrien vor, mussten aber nach schweren Nie-

derlagen (im J. 271 bei Fano und Pavia) zuruck-

weichen (Hist. Aug. Aurelian. 18. Aur. Vict.

Iul. Honor, cosmogr. 48 rec. B, wofur rec. A 60 Caes. 35. Hollander a. 0. 40ff.). Schon im J.

Salamaggenites bietet. [Joh. Schmidt._

Alamanni (auch Alemanni, jenes die Lesart

der besten Hss. und der Inschriften, z. B. CIL I p.

403. VI 1175, vgl. Desjardins Table de Peu-

tinger p. 3). Der Name begegnet seit dem An-

fang des 3. Jhdts. n. Chr. und umfasst eine Ver-

einigung von deutschen Stammen und Stammes-
splittern, welche die Besitzungen der Rflmer am

275 waren sie wieder an der Rheingrenze und
besetzten eine Anzahl Stadte, bis sie von Probus

zuriickgedrangt wurden, deT sie fiber den Neckar

und die schwabische Alb verfolgte, die Grenz-

walle von Mainz bis Eegensburg wieder her-

stellte und die Feinde sogar in ein tributares

Verhaltnis zwang (Hist. Aug. Prob. 13. Schil-

ler a. 0. I 877). Nach seinem Tode ging das
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Zehntland in den Besitz der Alamannen iiber

(im J. 283), die siidlich bis zum Bodensee vor-

riickten (fiber die Alamannenkriege bis auf Pro-

bus vgl. auch Mommsen E. G. V 147ff.). Der
Rhein wurde nun Reichsgrenze, vom limes trans-

rhenanus war nicht.. mehr die Rede (Zeuss Die

Deutschen 309). Ubergriffe auf gallisch-rOmi-

sches Gebiet, die sie sich von da ab massenhaft

erlaubten, zum Teil in Verbindung mit anderen

Stammen , liefen nicht immer ungestraft ab

(Schiller a. 0. II 125. 135 a. o\). Constan-

tius errang 298 einen grossen Sieg iiber sie bei

Langres imd gleich darauf einen zweiten bei

Vindonissa. Auch unter Constantin werden Kampfe
mit den A. erwahnt (Eutrop. X 3, 2; vgl. Hen-
zen 5579). Wichtiger waren die Brfolge Iulians,

der sie bei Strassburg im J. 357 entscheidend

schlug (Amm. Marc. XVI 12. Felix Dahn Ger-

manische Studien , Berlin 1884 ; vgl. dazu G.

Kaufmann Deutsche Litt-Zeit. 1884, 941. W.
Wiegand Beitrage zur Landes- u. Volkskunde

von Elsass-Lothringen 1887, 3. Heft. H. Nissen
Westd. Ztschr. VI 319ff. Wiegand ebend. VII

63fi. H. Hecker Jahrb. f. Philol. CXXXIX
59ff.). Im J. 366 zogen sie, nachdem ihre Ruhe

zum Teil durch reiche Geschenke erkauft worden

war (Ammian. XXVI 4. 5. Zosim. IV 9), auf

Reims und Paris los, erlitten aber bei Chalons

s. M. eine Schlappe (Ammian. XXVII 2). Kurze

Zeit darauf ging Valentinian zur Offensive iiber,

iiberschritt an der Neckarmiindung den Rhein

und besiegte sie im J. 368 nach morderischem

Kampfe bei Solicinium im Schwarzwald (Ammian.

XXVII 10. XXX 7 ; die Ortlichkeit steht nicht fest,

vgl. Mommsen Ber. d. Sachs. Gesellsch. 1852,

197 ; Korrespondenzbl. d. Westd. Ztschr. V 263.

Schiller a. 0. II 379). Der Alamannenkonig

Macrianus schloss 374 Prieden (Ammian. XXX
3). Unter Gratian gab es neue Einfalle der len-

tiensischen Alamannen, deren Heer 378 bei Ar-

gentaria (in der Gegend von Colmar) aufgerieben

wurde (Ammian. XXXI 10). Auf der stadtrO-

mischen Inschrift OIL VI 1175 (v. J. 370) er-

scheinen die drei Kaiser Valentinian, Valens und

Gratian mit den Beinamen Germaniacs , Ala-

mannicus, Francieas, Gothicus. Die weiteren

Schicksale des Volkes, iiber welche die Nach-

richten nur sparlich fliessen, kCnnen hier nur

kurz angedeutet werden. Zu Anfang des 5. Jhdts.

hatten sie sich auch auf dem westlichen Rhein-

ufer ausgebreitet und das Elsass in Besitz ge-

nommen. Nordlich vorzudringen hinderten sie

die Burgunder und nach deren Abzug in das

sudostliche Gallien die Franken. Einen Einfall

in das Alpengebiet erwahnt Sidon. Apollin. carm.

V 373ff. Jedenfalls behaupteten sie einen Teil

der Sehweiz. Als sie dann n5rdlich_ gegen die

ripuarischen Franken zogen, wnrden sie von dem
zu Hulfe gerufenen Frankenkflnig Chlodwig 496

bei Tolbiacum besiegt, der nun sein Reich iiber

das nordliche Alamannien rechts und links vom
Rhein ausdehnte (Zeuss Die Deutschen 317ff.).

Damit war ihre Unabhangigkeit vernichtet, in

der Folgezeit werden am Rhein und Neekar nur

Franken, nicht mehr Alamannen genannt.

Die einzelnen Stamme der Volkervereinigung

standen unter besonderen KOnigen, Ammian nennt

mehrere mit den ihnen gehongen Gebieten. Sie

waren selbstandig, standen aber im Kriege zu-

sammen und gehorchten dann Einem Anfiihrer.

Als besondere Stamme werden genannt: die Len-
tienses Alamanni, die siidlichste Abteilung des

Volkes am Bodensee (Linzgau; Ammian. XXXI
10 u. 0.); die Bucinobantes , die zur Zeit Gra-

tians contraMogontiacum sassen (Ammian. XXIX
4 , 7) und besonders die Iuthungi, welche 358
in Raetien einfielen und von Barbatio geschlagen

lOwurden (Ammian. XVII 6, 1). Die Brisigavi

in der Notitia imp. sind ohne Zweifel Alaman-
nen aus dem Breisgau (vgl. Zeuss Die Deut-

schen 310). [Ihm.]

Alamannici ludi s. Ludi.
Alamannicus, Gothicus, Francicus, Alanicus,

Vandalicus. Seit die Romer uberhaupt mit den

Germanen in Beriihrung traten , haben sie die

einzelnen Stamme derselben scharf unterschie-

den; doch brachten dies die Kaiser in ihren

20 Siegestiteln drei Jahrhunderte lang nicht zum
Ausdruck. Die furchtbaren Verwtistungen , mit
denen die Gothen im 3. Jhdt. das Reich heim-

suchten, boten den Anlass, dass sich neben den

allgemeinen Titel Germanicus der specielle Go-
thicus stellte. Dieser erscheint zuerst bei Clau-

dius II. (CIL VIII 4876), aber nur sehr selten

und noch mit Germanicus abwechselnd (CIL
III 3521. XII 2228). Dagegen fiihrte ihn Au-
relian schon ganz regelmassig neben Germani-

ZOcus (CIL II 4506. V 4319. VI 1112 und sonst).

Spater findet er sich dann noch bei Tacitus

(CIL XII 5563), Probus (CIL II 3738. XII 5467),

Constantin (CIL HI 7000. VIII 8412. 8477),

Constantius II. (CIL III 3705), Valentinian,.. Va-

lens und Gratian (CIL VI 1175 und die Uber-

schrift von Eutrops Dedicationsbrief), endlich bei

Iustinian (Cod. lust. I 27, 1). Alamannicus und
Francicus traten erst viel spater auf. Noch Ma-
ximian, Constantius Chlorus und Constantin ite-

40 rieren nach ihren zahlreiehen Siegen tiber die

Alamannen und Franken immer nur den Titel

Germanicus. Alamannicus nennt sich zuerst

Constantin II. in einer Urkunde des Jahres 331

(CIL in 7000); doch noch im J. 354 erscheint

der Beiname so ungewehnlich , dass sich Con-

stantius II. nicht den Alamannensieger schlechthin,.

sondern den Sieger der alamannischen Germanen
nennt {Germanicus Alamannieus maximus neben

Germanicus maximus CEL III 3705). Spater

50 kehrt er im Verein mit Francicus, das hier zum
erstenmale auftritt, noch bei Valentinian, Valens

und Gratian (CIL VI 1175) und dann ebenso bei

Iustinian wieder (Cod. lust. I 27, 1). Die Sieges-

titel Alanicus und Vandalicus konnen wir nicht

vor Iustinian (a. O.) nachweisen, doch ist es mog-
lich, dass auch schon friihere Kaiser sie gefuhrt

haben, da in dieser spaten Zeit die Titulatur in

den Urkunden meist sehr unvollstandig ist. Wenn
die Script, hist. Aug. den Beinamen Alamannicus

60 schon dem Caracalla (10, 6), Francicus dem Pro-

bus (11, 9) beilegen, so ist dies nur ein weiterer

Beweis dafiir, dass sie erst im 5. Jhdt. gelebt

haben (Seeck Jahrb. f. Philol. 1890, 609). Peter
Die Script, hist. Aug. 43. [Seeck.]

Alamatha (PtoL V 15, 25) , Ort in Syrien

am Euphrat zwischen Sura und Barbarissos ge-

legen, zur Palmyrene gehorig. [Benzinger.]

Alambateir s. 'AXafidyeiov Sxgov.
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Aliimbriiiia, Guttin auf einem im Gebiete der

Vocontii gefundenen Votivaltar CIL XII 5848.
Der Name scheint erhalten in Alambre oder

Arambre, wie ein Berg in der Nahe des Fund-
ortes heissen soil (Guillaume Bulletin des Hau-
tes-Alpes 1883 p. 380. Revue epigr. du midi I

nr. 425). [Ihm.]

Ala miliaria, Station einer ala equitum (s.

oben S. 1251) in Mauretania Caesariensis ; ein

Alani {'Alavol) , ein grosses , in zahlreiche

Stamme geteiltes Nomadenvolk, welches die

Steppenregion nOrdlich vom kaspischen Meere und
vom Kaukasus bis zum Tanais inne hatte und
seit Beginn der rOmischen Kaiserzeit an Stelle

der Sarmaten auftritt. Schon Pompeius soil auf

seinem Zuge gegen Mithradates duros aeterni

Martis Alanos (Lucan. VIII 133) getroffen haben

;

sicher jedoch hat Kaiser Nero kurz vor seinem
episeopus Alamiliarensis Notit. Maur. Caes. nr. 10 Ende eine Expedition gegen dieses Volk geplant.

33 (a." 482). [Joh. Schmidt.]

Al simon s. Alabon Nr. 2.

Alamos {"Alamos), Ort in Albania, nahe dem
kaspischen Ufer, zwischen den Flussen Casius

(Samur) und Albanos (Ptol. V 12, 6). Yalamah
heisst noch jetzt der siidlichste Arm des Samur
mit einer Station gleichen Namens ; iiberdies be-

deutet in der Sprache der Uden al,am ,Granat-

apfelbaum'. [Tomaschek.]

Unter Domitian und den folgenden Flaviern ver-

ubten die Alanen Einfalle nach Armenien und
Medien, und im Einverstandnis mit den Parthern
ergriffen die Romer Vorkehrungen zum Schutze
der Grenzpasse ; noch unter Vespasian stand eine

r&nische Besatzung in Harmozica (Mommsen
R. G. V 394ff.). Gegen Ende der Regierung
Hadrians flelen die Alanen neuerdings in die siid-

lichen Landschaften ein und bedrohten selbst-

Alamnndarus. 1) Hauptling der Saracenen, 20 Kappadokien ; damals schrieb Arrian seine sxxa$ts

leistete mit einem grossen Heere 421 den Per-

sern gegen Theodosius II. Hulfe. Durch einen

blinden Schrecken wurden seine Krieger in die

Flucht getrieben, wobei 100 000 Mann im Euphrat
ertrunken sein sollen. Socrat. VH 18. [Seeck.]

2) Fiirst der Saracenen, vereinigte unter seiner

Herrschaft alle Saracenen, die zum persischen

Reiche hielten und bedrangte durch seine Raub-
ztige wahrend 50 Jahren die rfimischen Grenz-

xax 'Alavwv. Uber diese Raubziige vgl. Josephus
de bello Iud. VII 7, 4 ; antiquit. XVIII 97. Dio Cass.

LXIX 15. Josephus bemerkt: 'Alavol . . . rial

2xv$ai szeqI xbv. Tavaiv Hal itjv Mai&uv Ufivtjv

xaxoixovvzs; ; und Lucian. Tox. 51 weiss, dass

Alanen und Skythen in Sprache , Waffen und
Tracht ubereinstimmen , nur trfigen die Alanen
die Haare geschoren, die Skythen lang. Im
Kampfe zu Ross bedienten sie sich des Lhasso

marken. Schon in den ersten Jahren von Iusti- 30 (pers. kamand) ; wie dichterische Epitheta be-

nians Regierung kampfte er gegen die rOmi-

schen Saracenen und die Ro'mer (Malal. p. 435 B.)

und drang mit persischen Truppen bis Autiochia

vor (ib. p. 445). Ihm schreibt Procop den Plan
zu dem Feldzuge des J. 531 zu, in welchem er

dem persischen Heere , das gegen die Komma-
gene vordrang, den Weg wies ; der Feldzug fiihrte

zur Niederlage Belisars (Proc. Pers. I 17f. p.
"

" T. Malal. p. 463). Darauf verhandelte A. mit

zeugen (z. B. Dionys. per. 305. 308), waren sie

vorzugliche Reiter und feurige Kampen. Der
Vorgang der Einigung sarmatischer Stamme, z. B.

der Siraci und Aorsi unter dem neuen Namen
Alanen ist nicht genugsam aufgeklart, selbst der

Name entzieht sich der Deutung (etwa von skr.

arana ,fern, abgesondert, in der Steppe lebend' ?

doch fehlt die entsprechende Form den iranischen

Dialekten). Wenn wir den sinischen Annalen der
den ROmern (Malal. p. 466f.). Im J. 540 lieferte 40 spateren Han folgon, so war schon zu Ende des
der Grenzstreit des A. mit den romischen Sara-

cenen und der angebliche Versuch Iustinians, den
A. zum Abfalle von den Persern zu bewegen,
dem Chosroes den Vorwand zur Erneuerung des

Krieges (Proc. Pers. II Iff. p. 154ff. II 10 p.

197). Auch nach dem Waffenstillstande vom J.

545 setzte er seine Grenzfehde fort (Proc. Pers.

II 28 p. 281; Goth. IV 11 p. 507). Zur Zeit

Kaiser Tiberius II. kampfte er auf Seite der Ro-

1. Jhdts. die Hauptmasse der Hunnen aus der

Gobi in das grosse Flachland des Westens aus-

gezogen, wo bisher das Volk der Yen-tsai (Aofsi)

oder
a
O-lan-na (Alani) seine Sitze gehabt hatte;

am Ausgang des 3. Jhdts. soil es den Hunnen
gelungen sein, das tapfere Volk der Alanen zu

bewaltigen — eine Thatsache, welche Ammianus
und andere Chronisten erst fur das J. 370 ver-

zeichnen ; doch vermerkt schon Ptolemaeus Xov-
mer, verriet aber in einer Schlacht den dama- 50 voi fieya I'&ros in Sarmatia , allerdings zu weit
ligen Feldherrn Mauricius. Unter dessen Kaiser-

nerrschaft wurde er deshalb mit Frau und eini-

gen Kindern nach Sicilien relegiert (Euagr. V
20. VI 2).

'
[Hartmann.]

'AXavk oSn (Ptol. VI 14, 3. 11). Gebirge in

Scythia, nordlich vom kaspischen Meere, d. i. der

Hiigelzug des Mugodzaren in der Kirgisensteppe,

eine naturliche Fortsetzung des siidlichen Ural.

Nach diesen Bergen, meinte Ammianus , hatten

westwarts gegen den Borysthenes; richtiger ge-

heren sie an den Uralfluss, der bei Ptolemaeus
den tiirkischen Namen AaCl (Yayiq ,der Breite -

)

tragt. Ausser den Aorsi durfen wir noch andere

sarmatische Stamme , wie Rymmi , Iastae , Ca-
chagae, Ariacae und Iaxartae . in den Kreis der

,alanisehen' Volker ziehen; A'/.ava oorj verzeich-

net der Pinax an Stelle der heutigen Mugodza-
ren ; selbst im Bereich des siidlichen Ural linden

die Alanen ihren Namen erhalten, wahrend doch 60 wir noch iranisch-sarmatische Stammesnamen

;

i.
3

umgekehrt Marinus von Tyrus einen namenlos
ilberlieferten Hiigelzug nach dem anwohnenden
Volke benannt hat ; damit fallt auch die iibliche

alberne Herleitung des Wortes Alani von man-
dzur. alin, mongol. aola, aclwla ,Gebirge'.

[Tomaschek.]

Alaudri fontes s. Mandri fontes.

Alangaviensis vicus s. Alingavia.
Paaly-Wissowa

weiter nordwarts hausten aber jedenfalls finnische

und ugrische Volker. Die pennischen und ugri-

schen Sprachen bewahren noch jetzt iranische,

speciell osetische Lehnworter, Zeugen fur die

einstige unmittelbare Beruhrung mit alanischen

Stammen; dieser Contact fand aber fur immer
sein Ende mit dem Eindringen der Hunnen und
der iibrigen tiirkischen Horden. Die Schilderung,

41
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welche Ammianus XXX 2, 3 (vgl. Jord. Get. 24)

von den Alanen entwirft, enthalt keinen Zug,
der vom Urbilde iranischer Nomaden abwiche;
ja die hohe Statur, die miissig blonden Haare,
die mildere Lebensart unterscheiden sie nach-
driicklicb von den innerasiatischen Hunnen ; ohne
jeden Grund will Zeuss (Die Deutschen 300. 705)
die Ostlichen Alanen als Turken von den west-

lichen, sarmatischen Alanen scheiden. Auch auf
dem westlichen Fliigel verzeichnet der ptole-

maeische Pinax zahlreiche Stamme, welche den
Alanen zugewiesen werden diirfen, z. B. Tana'itae,

Sargatii. Sturni, Nasci, Idrae, dazu Alauni Scythae
(s. d.). Einzelne Abteilungen waren fast bis zu

den Donaumiindungen vorgeriickt, von wo aus
sie gelegentlich Streifzuge in die siidlichen Pro-
vinzen unternahmen (vgl. Plin. IV 80. Hist. Aug.
M. Antonin. 22, 1; Pius 5.5; Maximini duo 1.

6. 4, 5 ; Gordianus III 34, 4. Amm. Marc. XXVI
11, 6. Victor Caes. 47. Pacatius panegyr. 11)

;

wir finden dann Alanen haufig im Bunde mit
Goten und Hunnen, z. B. unter Theodosius I.

379, anderseits auch in rOmischen Kriegsdiensten
(Zosim. IV 35. Pacat. panegyr. 32 ; comites Alani
Not. dign. occ. 6 p. 31). Nach dem Sturze der

Hurmenmacht iibersiedelten alanische Sadages
unter Furst Candac nach Kleinskythien (Jord.

Get. 50) ; wichtiger ist die lange vorher erfolgte

Ansiedelung von Alanen in Pannonien an der

Seite der Vandalen (Jord. 31) ; von da aus zogen
im J. 406 Vandalen , Sueven und Alanen zum
Bhein und nach Gallien; der Alanenfurst Ee-
spendial fiihrte seine Scharen gegen die Pranken
(Frigeridus ap. Gregor. Tur. II 9); noch spiiter

besass ihr Hauptling Sambida das Gebiet von
Valentia (Prosper Tiro a. 440); ferner Sangiba-
nus rex Alanorum die Stadt Aureliana, die als-

bald von Aetius erobert wurde (Jord. 37) ; Eochar,
ferocissimus Alanorum rex, erhielt von Aetius
Armorica zngewiesen (Acta SS. Iul. VII 216);
einen misslungenen Einfall aus Gallien nach
Oberitalien unternahm 464 rex Alanorum Beor-
gtfs (Jord. 45 u. a.). Schon im J. 406 war die

Hauptmasse dieser gallischen Alanen mit den
Vandalen und Sueven iiber die Pyrenaen gezogen;
sie besetzten Lusitania und die Provincia Kar-
thaginiensis ; im J. 417 bekiimpfte der Goten-
kOnig "Walja den Alanenfiirsten Addac. Wiederum
zog der grosste Teil der Alanen 429 mit den
Vandalen weiter nach Africa ; 483 nannte sich

Kiinig Hunerich rex Vandalorum et Alanorum,
und noch unter Iustinian Konig Gelimer Bavdt-
/.cov re xai 'A).aro>v jSaoiuvs; vgl. v. Wieters-
heim Gesch. d. Volkerwanderung II cap. 13 u.

a. Wahrend diese Abteilungen fast spurlos

verschwanden ("an ihr Dasein in Gallien soil der

Name Alencon. in Lusitanien jener der Veste
Alanguer erinnern ; falsch ist jedoeh die ubliche

Herleitung von Catalonia aus Got-alaniai. erhielt

sich die Nation der Alanen in ihren alten Erb-
sitzen im Steppengebiet zwischen dem Kaukasus.
Don und der unteren Volga, mitten unter den
Bulgaren . den Nachkommen der Hunnen ; auch
in Taurien finden wir ihre Spur in dem Orte
Sugdaea (s. d.j, und Thcodosia (Kafa) hiess urn

500 in alanischer Sprache Abdarda (s. d.j. Gleich
den bulgarischen Utiguren des Bosporus ertrugen
auch to 'Akavixa eitni nordlich vom Kaukasus

595ff. den Ansturm der Awaren, bald darauf den
der Turken vom Altai (vgl. Menander Protector)

und seit 650 die Obmacht der Chazaren ; doch
war der iSovoioxgdrcoQ 'Alaviag wohl im stande,

die 9 Provinzen der Chazaren ernstlich zu ge-

fahrden (Const. Porph. de adm. imp. 10. 11).

Aus byzantinischer Zeit finden wir iiberhaupt

zahlreiche Nachrichten iiber diese kaukasischen
Alanen (z. B. Procop. b. Got. IV 3. 4. Theo-

10 phanes a. 709. Maximi opera ed. Migne torn. 129

p. 659ff.
;
patria Albania Geogr. Rav. II 12.

IV 2), ebenso in persischen, arabischen, syrischen,

georgischen und armcnischen Schriftwerken; die

Armenier nennen das Volk (pi.) Alan-kh; noch
jetzt heisst ein Teil von Suanien Alanethi. Be-
ruhmt waren die alanischen Waffen aus Erz
(Chaleocondylas IX p. 467 ; Bubruk a. 1254 Alani
sunt boni artifices armorum) , das Feld von
Qoban in Osetien hat sich als reiche Fundstatte

20 alter Bronzen erwiesen (nach Chant re und Vir-
chow). Seit dem 9. Jhdt. treten die Alanen
haufig unter dem Namen As auf (vgl. Asaei),
russ. Jasy, georg. Omsi, bei Joh. Schiltperger
Afs; noch jetzt heisst das an die Oseten an-

grenzende Hochgebiet der Balkaren Asi. Durch
byzantinische Prediger aus Sebastopolis haben
die Alanen das Christentum erhalten; noch jetzt

finden sich in Osetien und bei den Balkaren
Eeste alter Kirchen, obwohl hier gegenwartig

30 der Islam vorherrscht. Neue Stiirme brachen
iiber das Volk herein: die Mongolen unter Cin-

gis, unter Batu, zulctzt unter Timur, bekampften
die Alanen oder Asu; christliche Asu finden wir

unter den mongolischen Truppen selbst in Cina
(vgl. Yule Cathay 316ff.; bei Bretschneider
the mediaeval geography, London 1876, 184—190
werden die Thaten von iiber 20 alanischen Hel-

den, z. B. Nikolai, Elia, Georg, Dimitri, be-

schrieben). Andere Haufen nahmen Beissaus und
40 liessen sich entweder in Taurien bei Cherson

nieder (vgl. Theodori hiyo; 'AJ.avi.x6; a. 1230,

A. Mai Nova patrum bibl. VI p. 379), oder

nahmen Sitze oberhalb der unteren Donau (wo
noch jetzt die Stadt Jassy, russ. Jaskyj-torg, an

sie erinnert^; urn 1305 zogen 16 000 christliche

Alanen iiber den Strom und traten zur Bekiiinpfung

der Seldzuken in bvzantinische Dienste (Pachvm.
II p. 30. Niceph. Greg. VI 10) ; noch 1462 finden

wir Alanen in Bessarabien (Ducas 45 p. 345 1.

50 Im kaukasischen Hochgebirge sitzen die Alanen
bis auf die Gegenwart, bekannt unter dem Namen
Oseten ; selbst nennen sie sich Ir d. i. Airya
,Arier' und ihr Land Iron d. i. Airyana; die

Gleichheit der Oseten mit den alten Alanen hat
zuerst Klaproth erwiesen (in einem Paris 18'22

erschienenen Me'moire) ; in der That lassen sich

alle alanischen und sarmatischen Eigennamen
mit Hiilfe der osetischen Sprache aufs beste deu-

ten (vgl. AVsewolod Miller Osetische Studien

60 III. in russ. Spr., Moskau 1887. 79ff. ; Latyschew
Corpus inscr. Ponticarum, vol. II 1891 j. Diese

Sprache ist ein huchst altertiimlicher iranischer

Dialekt; nur die Zahlmethode ist eine vigesimale.

Dieser Umstand erklart sich aus dem Einfiusse

der benachbarten kaukasischen Aboriginer; die

Alanen oder As haben sich niimlich vom kauka-

sischen Hochgebirge auch sildwarts in das Gebiet

der iberischen Dwalen (s. Divali, Vali) vcr-
4-

breitet, wahrend sie seit der Mongolenzeit das
nordliche Terrain (die cerkessische Qabarda) ganz-
lich verloren. Schliesslich sei bemerkt , dass in

den Hss. die Namen Alani, Albani und Alamanni
ofter verwechselt werden. [Tomaschek.]

Alanicus s. Alamannicus.
P. [A]lanius (eher Mamiust) Flavianus,

Praefect von Agypten urn 180—183, CIG 4683
(Alexandria). Vgl. auch P. Afranius Flavianus.

[v. Eohden.]
Alanninus, angeblich Beiname des Iuppiter

auf einer Inschrift Oberitaliens (Brescia) , die

wahrscheinlich eine Falschung Ottavio Rossi's

ist, CIL V 520*. Uber die Glaubwiirdigkeit des

Gewahrsmannes vgl. Mommsen CIL V p. 436.
Der Artikel Alanninus in Roschers Lex. d.

Mythol. ist also zu streichen. [Ihm.]

Alanorsoi {AI&voqooi Ptol. VI 14, 9), Volk
im nordlichsten Teile von Scythia intra Imaum,
auf dem Pinax wohl ganz willkiirlich in die

Nachbarschaft unarischer (hunnischer) Stamme,
z. B. Anaraei, Suebi, Suobeni (s. d.) versetzt;

wahrscheinlich ein Conglomerat von 'Akavol und
"AoQaoi, und deshalb eher an das Nordufer des ka-

spischen Meeres zu setzen, von wo sie spater durch
die Hunnen vertrieben wurden. [Tomaschek.]

Ala nova, Station an der Strasse von Vindo-
bona nach Carnuntum, nahe der Mittelstation

Aequinoctium, Itin. Ant. p. 248, vgl. Not. dign.

occ. 33 p. 99 equites Dalmatae Ala nova. Diese
nach einer neugebildeten Reiterschwadron (s. oben
S. 1237) benannte Ortlichkeit lag an der Miindung
der Schwechat (a. 1030 Sueckant) in die Donau,
bei dem Dorfe Mannsworth (a. 1058 Mandes-we-
ride). [Tomaschek.]

Alaiioviiamutliis, Vater des Geschichtsschrei-

bers Jordanes nach Get. 50, 266. Mommsen
in seiner Ausgabe des Jordanes p. VI meint, dass
der Name als eine Zusammensetzung mit Alani
zu erklarcn sei, da der Vater des A., Paria, Notar
des Candac, eines Fiirsten der Alanen, war. Muel-
lenhoff dagegen behauptet, dass der Name A.
sprachlich nicht moglieh sei, will Alanovii zum
im Texte Vorhergehenden ziehen und den Vater
des Jordanes Anvuthis nennen. Vgl. den Per-
sonenindex der erwahnten Ausgabe (Mon. Germ.
Auct. ant. V 1). [Hartmann.]

Alaut s. 'Eleviov.

Alantedoba, sonst unbekannte Gottin, ge-

nannt auf einer im Gebiete des Alpenvolkes der
Camunni (Plin. n. h. Ill 134. 136) gefundenen
Votivinschrift CLL V 4934, welche Orelli 1956
ohne ausreichenden Grund fiir falsch erklarte.

Vgl. Alus. [Him.]

Alantoue, Station der Strasse zwischen Sues-
satio und Pompaelo in Hispania citerior, 8 Mil-
lien von Pompaelo (Itin. Ant. p. 455, 5; beim
Geogr. Eav. 318 , 4 Alanfune)

; die Lage ist

nicht ermittelt. [Hiibner.]

Alapenoi t'A/.a.-i>jroi), Volkerschaft im Innern
von Arabia Felix bei Ptol. VI 7, 23. Eine Va-
riante lautet Za/.a^njroc, was Sprenger (GeoT.
Arab. 343) fiir eine Verschreibung von Ka'/.a^evoi

halt und mit dem im Negd weitverbreiteten

Stamme Kilab identificiert. [D. H. Miiller.]

Alaphrios, Epiklesis des Zeus. Anon. Ambr.
3 (Schoell-Studemund Anecdota I 264). Vgl.

Laphrios. [Wentzel.]

Alapta, Stadt in Makedonien, Ostlich von
Akanthos (Skyl. 66, wo nicht zu andern, da es

auch bei Galen [Hippokr. Gloss, p. 422] als thra-

kischer Ort genannt wird). [Hirschfeld.l

Alareus, ein Spanier, den Hannibal zu Ver-
handlungen mit den Saguntinern verwandte. Liv.

XXI 12. 13. [Klebs.]

Alardostus {Alardossis ?), Gottheit der Pyre-
naeen auf einigen in Gaud und Umgegend (Haute-

10 Garonne) gefundenen Inschriften. Die genaue Na-
mensform steht nicht fest; uberliefert werden Alar,
Alardoss, Alardost, Alardosto deo. J. Becker
Ehein. Jahrb. XXVII 82. J. Sacaze Eevue ar-

eheol. 1882 I 353; Revue de Comminges, Janvier
1885. Bull, epigr. V 104. Desjardins Geogr.
de la Gaule II 387. [Ihm.]

Alaricus. 1) Fiihrer der Heruler, wurde um
die Mitte des 4. Jhdts. von dem Gotenkenig
Hermanarich besiegt (Jord. Get. 23, 117).

20 2) Hauptling der Westgoten (o %&v rdr&mr
<pv).aQx°? Olymp. frg. 3; o tmv Foz&wv f\yov-

fisvog Sozom. VIII 25. IX 4. 6 ; dux Gothorum
Rufin. h. eccl. praef.; vgl. August, civ. dei I 2
= Migne L. 21, 463. 41, 15. Prosp. chron. a.

400. 410; die massgebenden Quellen, Claudian,
01}Tnpiodor, Zosimus, Sozomenus, Nov. Val. 31

§ 6 , Renatus Frigeridus bei Greg. Tur. II 8
nennen ihn niemals Ko'nig; dieser Titel erscheint

nur bei Schriftstellern , welche unter dem Ein-
30 druck der gotischen Verfassung in Gallien und

Spanien stehen. August, retract. II 43, 1 = Migne
L. 32, 647 [noch nicht in den friiheren Schriften].

Oros. VII 37, 2. 8. 17. Merob. paneg. 134. 138.

Hydat. chron. Hon. 15. Marc, chron. a. 395. Cas-
siod. chron. a, 400 ; var. XII 20 ; was Jord. Get.
29, 147 iiber seine Ko'nigswahl sagt, ist ebenso
wertlos, wie fast alles andere, was er aus dieser

Zeit berichtet), Arianer (August. Serm. CV 10, 13;
vgl. civ. dei I 2 = Migne L. 38, 625. 41, 15.

40 Oros. a. O. Sozom. IX 6) , angeblich aus dem
Stamme der Balthen (Jord. Get. 29, 146). Er war
jenseits der Donau geboren (Claud. VI cons. Hon.
105; bell. Get. 81. Prud. c. Symm. II 697),

wanderte aber noch als Kind (Claud, bell. Get.

498) 376 ins rfimische Reich ein (Claud, a. O. 166.

488. 634, wo die Jahrzahl abgerundet ist) und
beteiligte sich spater in Thrakien an den Kampfen
der Goten gegen Theodosius (Claud, a. O. 524;
VI cons. Hon. 106). Dann schloss er Biindnis

50 mit ihm und fiihrte in dem Kriege gegen den
Usurpator Eugenius (394) ein gotisches Hiilfsheer

(Zos. V 5, 4. Socr. VII 10. Jord. Get. 28, 145;
vgl. Claud, bell. Get. 285). Dieses bildete den
Vortrab des Heeres (Zos. IV 58, 2), welcher am
ersten Schlachttage eine Niederlage erlitt (Ruf.

II 33 = Migne L. 21 , 539. Socr. V 25) und
10 000 Tote hatte (Oros. VII 35, 19). Der Jubel
der Romer, dass Theodosius nicht durch die Bar-
baren gesiegt hahe (Euf. a. O.) und dass selbst

60 seine Verluste ein Gewinn fiir das Eeich gewesen
seien, da sie es von sehr zweifelhaften Freunden
befreit hatten (Oros. a. O.), musste die Goten auf-

bringen, und der ganze Verlauf der Schlacht war
derart gewesen. dass er selbst den Gedanken an
Verrat sehr nahe legte (s. Arbogastes). Gleich
nach dem Tode des Kaisers (17. Jan. 395) schickte
Stilicho die gefahrlichen Bundesgenossen nach
dem Orient zuruck (Zos. V 4, 2), wo sie, durch
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neue Gotenscharen verstarkt, welche die gefrorene

Donau iiberschritten hatten (Claud. Euf. II 26),

noch im Winter (Claud, a. 0. 101) einen Eache-

zug nach Constantinopel untemahmen. Durch
Bufinus zum Abzuge bewogen (Claud, a. 0. 54fl'.),

wandten sie sich nach Makedonien und Thessa-

lien (Zos. V 5, 5. Claud, a. 0. 43; bell. Get. 180ff.

Marc, chron. 395). Hier erreichte sie Stilicho,

der im Frfihling 395 ein gewaltiges Heer heran-

gefilhrt batte (Claud. Euf. II 101); aber noch ehe

ea zum Kampfe kam, erhielt er den Befehl von

Arcadius , die orientalischen Truppen , welche

Theodosius gegen Eugenius gefiihrt und dann

Honorius ubernommen hatte, nach Constantinopel

zu schicken (Claud, a. 0. 161ff.). Er gehorchte

(a. 0. 202) und zog sich mit dem Best seines

Heeres nach Italien zuriick. Da auch die Tber-

mopylen nicht geniigcnd geschfitzt waren (Zos.

V 5, 5. Claud, bell. Get. 186), so ergossen sich

jetzt die Goten ungehindert fiber Griechenland.

Theben retteten seine starken Mauern (Zos. V
5, 7), aber Athen wurde eingenommen und furcht-

bar gepliindert (Claud. Euf. II 191. Hieron.

epist, 60, 16 = Migne L. 22, 600. Philost. XII 2

= Migne Gr. 65, 606; dass es durch Athene

und Achill geschiitzt worden sei [Zos. V 6]

,

ist ein von den Heiden erfundenes Tendenzmar-

chen), Korinth verbrannt, der gauze Peloponnes

verwfistet (Claud. Euf. II 189; bell. Get. 611. 629.

Hier. a. 0.). Stilicho, welcher unterdessen an der

Eheingrenze die Euhe hergcstellt hatte (Claud.

IV cons. Hon. 459), setzte noch im Winter 395/6

(Claud, cons. Stil. I 175) mit einer starken Flotte

nach Korinth fiber (Claud. IV cons. Hon. 462.

Zos. V 7, 1). Das Gotenheer, durch eine Seuchc

decimiert, wurde in die arkadischen Gebirge ge-

drangt (Claud, a. 0. 467 ; Euf. II praef. 9 ; bell.

Get. 513. 564) und endlich auf der Pholoe einge-

schlossen (Zos. V 7, 1). Da es gelang, ihnen

hier das Wasser abzuschneiden (Claud. IV cons.

Hon. 479), so hatten sie sich in kurzem ergeben

mtissen, wenn nicht die Zuchtlosigkeit von Sti-

lichos pliindemden Soldaten ilmen einen Weg
zum Durchbruch geOffnet hatte. Sie setzten

nach Epirus fiber und verheerten dort das Land

(Zos. V 7, 2. 26, 1. Oros. VII 37, 2. Claud, in

Eutr. II 215. Socr. VII 10) , bis sich Arcadius

dadurch Euhe verschaffte, dass er den A. zum
Matrfster militum per Illyricum ernannte. So

empfing er in der Form des Beamtengehaltes

einen ansehnlichen Tribut und zugleich wurden

seinen Goten, als romisehen Soldaten, Verpflegung

und Waffen geliefert (Claud, in Eutr. II 214;

bell. Get. 496. 535). Stilicho war es jetzt ver-

wehrt, den Kampf gegen ihn fortzusetzen (Claud,

bell. Get. 516), und er musste wieder thatlos

nach Italien zuruckkehren (Zos. V 7, 3).

Fiinf Jahre hielt jetzt A. Euhe, bis er wieder

einen Eaubzug, diesmal nach Westen, beschloss.

Am 18. November 401 (Mommsen Chron. min.

I 299; das Datum des Cont. Prosp. Havn. ist

wegen Claud, bell. Get. 342. 349 zu verwerfen

.

vgL Seeck Forsch. z. deutsch. Gesch XXIV 175)

erschien er diesseits der iulischen Alpen (Eufln. h.

eccl. praef. = Migne L. 21, 463) und belagerte

Aquileia (Hier. contra Rufln. Ill 21 = Migne L.

23, 472). Seit den Zeiten der Cimbern und Teu-

tonen war dies der erste Barbareneinfall in Ita-

lien. In Bom machte man sich auf eine Be-

lagerung gefasst und begann ciligst die Stadt-

mauer auszubessern (Claud. VI cons. Hon. 531.

Paul. Nol. natal. VIII 103 = Migne L. 61, 641.

C1X VI 1188—1190). Honorius rfistete sich schon
• zur Flucht nach Gallien und wurde nur mit Mfihe

von Stilicho zuruckgehalten (Claud, bell. Get.

315). Mitten iin Winter (Claud, a. 0. 349) ging

dieser fiber die Alpen, schloss einen Vertrag mit

10 den Barbaren, welche in Eaetien eingefallen waren

(Claud a. 0. 363), und erhielt von ihnen Htilfs-

truppen (Claud, a. 0. 401). Mit diesen uud einem

schnell gesammelten romisehen Heere, zu dessen

Vereinigung alle Grenzen entblosst werden muss-

ten (Claud, a. 0. 414ff.), kehrte er nach Italien

zuriick, wo A. unterdessen mehrere Stiidte ge-

nommen hatte (Claud, a. 0. 213) und Ende Februar

402 schon die Umgegend von Mailand unsicher

machte (Seeck Symmachus p. LXIII). Honorius

20 wurde in seiner Hauptstadt belagert (Claud, a. 0.

561) und nur durch den Anmarsch Stilichos be-

freit (Claud, a. 0. 453). A. wandte sich nun nach

dem Westen, um den Po an seiner Quelle zu

fiberschreiten (Claud. VI cons. Hon. 212. Prud.

contra Symm. II 702) und auf Eom zu ziehen

(Claud, a. 0. 141. 182; bell. Get. 505. 533 und

sonst), Stilicho folgte ihm, ohne eine Schlacht

anzunehmen (Claud.' bell. Get. 144 cunctando).

Bei der Belagerung von Hasta erlitt A. eine

30Schlappe (Claud. VI cons. Hon. 203) und zog

sich auf Pollentia zuriick (Claud, a. 0. 127. 202.

281; bell. Get. 635. Prud. c. Symm. II 720.

Oros. VII 37, 2, Prosp. chron. a. 402. Mommsen
Chron. min. I 299. Jord. Get. 30, 154). Hier wurde

er von Saulus, dem heidnischen Unterfeldherm

des Stilicho , am Ostersonntage (6. April 402)

,

an welehem die christlichen Goten nicht kampfen

wollten, iiberfallen (Oros. VII 37, 2). Obgleich

die Schlacht unentschieden blieb, bis die Nacht

40 die Kiimpfenden trennte (Mommsen Chron. min.

I 299), fiel doch das Lager mit den Weibeni und
Kindern (Claud, bell. Get. 84. 625 ; VI cons. Hon.

297) und der ganzen Kriegsbeute in die Hiinde der

Romer (Claud, bell. Get. 605. 624 ; VI cons. Hon.

129. 245. 282); doch waren auch ihre Verluste

so schwer (Prosp. chron. 402. Claud, bell. Get.

594), dass sie mit A., welcher sich in den Apen-

niu zuruckgezogen hatte und noch immer Mittel-

italien bedrohte (Claud. VI cons. Hon. 285), einen

50 Vertrag schlossen und ihm freien Abzug nach

Illyricum gestatteten (Claud, bell. Get. 90; VI
cons. Hon. 128. 301). Wider das Abkommen unter-

nahm er einen Handstreich auf Verona (Claud. VI
cons. Hon. 201. 210. 308), wurde aber geschlagen

und, nachdem er vergeblich einen Durchbruch auf

die Brennerstrasse versueht hatte (Claud, a. 0. 230),

auf einem Hfigel eingeschlossen, wo Hunger, Pest

und Desertion furchtbar in seinein Heere wfite-

ten (Claud, a. 0. 238n\). Gleichwohl entkam er

60 fiber die iulischen Alpen (Claud, a. 0. 320. Oros.

VII 37. 2).

Als Stilicho den Anspruch erhob, Illyricum

nach einer angeblichen Verffigung des Theodo-

sius mit dem Westreiche zu vereinigen (Olymp.

frg. 3) , liess er A. , in dessen Handen sich das

Land befand, seine Wilrde als Magister militum

durch Honorius bestatigen (Soz. VIII 25. XI 4)

und veranlasste ihn , in Epirus einzuriicken, um

§
einem italischen Heere, das von Brandisium aus

fibersetzen sollte, die Hand zu reichen (Soz. a. 0.

Zos. V 26, 2. 27, 2. 29, 1. 5. 7). Zur Bekrafti-

gung der Freundschaft wurde der junge AStius

den Goten als Geisel fibergeben (Greg. Tur. II 8.

Merob. carm. IV 42; pan. 129; vgl. Zos. V 36,

1). Zuerst der Einfall des Eadagais in Italien im
J. 406 (Zos. V 26, 3), dann die falsche Nach-
richt von dem Tode des A., endlich die Usur-

nien noch verstarkt worden war (Zos. V 37, 1.

45, 5) , in dem verwiisteten Lande kaum ernah-

ren. Er strebte daher nur darnach, eine aner-

kannte Stellung im Romerreiche als Magister

militum oder als Bundesgenosse zu gewinnen,

welche ihm ein hohes Gehalt, namentlich aber

seinen Kriegern die ausreichende Verpflegung

sicherte (Zos. V 48, 3. 50, 3. Soz. LX 7. Oros.

VII 38, 2). Doch am Hofe des Honorius herrschte

pation des Constantin in Britannien und Gal- 10 seit dem Tode Stilichos eine Partei, welche jede

lien im J. 407 (Zos. V 27, 2) verhinderten Sti

licho , die Vereinigung auszuffihren. A. , der

lange in Epirus vergeblich gewartet, wahrschein-

lich auch durch seine Erhehung gegen das Ost-

reich dessen Tributzahlungen eingebiisst hatte,

verlangte Entschadigung und rfickte, um der

Forderung Nachdruck zu geben, in Noricum ein

(Zos. V 29). Gegen eine heftige Opposition des

Senats , welcher Krieg gegen den iibermiitigen

Transaction mit den Barbaren als Schmach des

BOmertums zurfickwies (Zos. V 48, 4. 49, 2. 51.

Soz. IX 7; vgl. Zos. V 29, 9), wodurch trotz

zeitweiligen Einlenkens der Friedensschluss immer
wieder vereitelt wurde (Zos. V 44—51). Da be-

schloss A. sich selbst einen Kaiser zu schaffen,

mit dem sich besser unterhandeln lasse. 409
marschiertc er zum zweiten Mai auf Rom (Prosp.

chron.), nahmnachkurzerBelagerungdenHafen mit
Barbaren verlangte, setzte es Stilicho durch, dass 20 seinen Kornvorraten und erzwang durch Hunger,

ihm 4000 Pfd. Gold (3l/
2 Mill. Mk.) gezahlt wur-

den (Zos. a. 0. Olymp. frg. 5). Im J. 408 be-

absichtigte ihn Stilicho gegen Constantin nach
Gallien zu senden; Honorius hatte schon des-

wegen an A. geschrieben (Zos. V 31, 5. 6). Da
gelangte durch die Ermordung Stilichos (23.

Aug. 408) die Partei ans Ruder, welche schon

frfiher sich dem Frieden mit A. widersetzt hatte.

Die Reaction gegen die Herrschaft der Barbaren

dass der Senat den Stadtpraefecten Priscus Atta-

lus zum Kaiser wahlte (Zos. VT 6. 7. Soz. IX
8. Philost. XH 3. Olymp. frg. 3. Proc. b. Vand.

12. Socr. VTI 10. Oros. II 3, 4. Vn42, 7). Dieser,

der bisher Heide gewesen war, liess sich durch

den Bischof der Goten als Arianer taufen (Soz. IX
9) und ernannte sogleich A. zum Magister utriusque

militiae und Ataulf zum Comes domesticorum

equitum (Soz. IX 8. Zos. VI 7, 2. Philost. XII
war so gewaltsam , dass die romisehen Soldaten 30 3). Doch konnte er sich nicht entschliessen, die

in ihren Garnisonen die Weiber und Kinder ihrer

barbarischen Bundesgenossen niedermachten. In-

folse dessen gingen diese. 30 000 Mann stark, zu

Alarich (Zos. V 35, 6. Philost. XII 3 = Migne Gr.

65, 608). Diesem war der Auftrag, Gallien zu er-

obern, entzogen worden, doch erklarte er sich noch
immer bereit, Frieden zu halten, ja selbst Noricum
zu raumen, wahrscheinlich unter der Bedingung,
dass man ihm das Amt ein es Magister militum nebst

Goten mit der Eroberung Africas zu beauftragen

und dadurch die Kornkammer Italiens ihnen aus-

zuliefern. Da es ihm nicht gelang, sich auf

andere Weise der Provinz zu bemachtigen, so

herrschte bald wieder Hungersnot in Eom und

im Gotenlager. A., der unterdessen Honorius

in Ravenna vergebens belagert und dann die

Stiidte der Acmilia dem Attalus unterworfen

hatte, sah jetzt, dass er auch mit diesem nicht

den dazugehOrigen Emolumenten far sich und seine 40 zum Ziele komme. Er setzte ihn daher ab (Som-

Goten lasse. Da dies verweigert wurde (Zos.

V 36. Soz. IX 6 ; vgl. Oros. VII 38, 2) , fiber-

schritt er die iulischen Alpen , deren Passe un-

beschutzt geblieben waren (Philost. XII 2), setzte,

ohne auf einen Feind zu treffen , bei Cremona
fiber den Po und zog auf Eom (Zos. V 37). Er
cernierte die Stadt und schnitt ihr auf dem Tiber

die Kornzufuhr ab, wodurch bald Hungersnot und
Pest in den Mauern ausbrachen (Zos. V 38—41.

mer 410, Cod. Theod. IX 38, 12; vgl. Oros. VII

42, 7. Soz. IX 8. Proc. b. Vand. I 2) und eroffiiete

neue Verhandlungen mit Honorius (Zos. VI 7, 5—12,

3. Oros. VII 42, 7.1". Philost. XII 3. Olyinp. frg.

13. Prosp. chron.). Wahrend sie noch fortdauerten,

wurde der Gote Sarus, welcher dem Ataulf ver-

feindet war (Zos. VI 13, 2) und mit einer kleinen

Schar dem Gotenheere einige Verluste beige-

bracht hatte (Soz. IX 9), von Honorius in seine

Olymp. frg. 6. Soz. IX 6. August, epist. 99 = 50 Dienste genommen (Olymp. frg. 3. Zos. VI 13,
t „„ o„^ „ , ,- , r,

2 ; vgl. Philost. XII 3). Hieruber erbittert, brach

A. die Unterhandlungen ab und zog zum dritten

Male gegen Rom. Die Belagerung rief bald eine

Hungersnot hervor, welche die Einwohner bis

zum Kannibalismus trieb (Hieron. epist. 127, 12

= Migne L. 22, 1094. Olymp. frg. 4. Aug. civ.

dei I 10, 4; urb. excid. 5, 5 = Migne L.

40. 721. 41. 25). Da liess am 14. August 410

(Mommsen Chron. min. 1300.466) die fromme

Migne L. 33, 365). Gegen das Versprechen des Se
nats, eine ungeheure Contribution zu zahlen und
sich beim Kaiser fur den Frieden zu verwenden
(Zos. V 41. 42. Hieron. epist. 123, 17. 127, 12 =
Migne L. 22, 1058. 1094. Soz. a. O.). gestat-

tete A. der Stadt die Verproviantierung und
zog, als auch Honorius der romisehen Gesandt-

schaft seine Zustimmung zu den Bedingungen
verheissen hatte , nach Tuscien ab (Ende 408),

nachdem sich sein Heer durch 40 000 aus Eom60Proba, welche das Elend nicht mehr mit an-

gefluchtete Sclaven vermehrt hatte (Zos. V 42).

Durch ein Ubereinkommen mit Constantin er-

nmtigt (Zos. V 43), liess Honorius seine Zusagen
unerftillt (Zos. V 44. Soz. IX 7). Es folgten

lange Verhandlungen , wahrend die Feindselig-

keiten fastununterbrochenfortdauerten. A. konnte
sein grosses Heer, das unterdessen durch den
Anmarsch seines Schwagers Ataulf aus Panno-

sehen mochte. bei Nacht durch ihre Sclaven

die Thore offnen und die Goten drangen ein

(Proc. b. Vand. I 2. Soz. IX 9. Hier. a. O.).

Ein Teil der Stadt ging in Flammen auf (Hier.

ep. 128, 4. 130, 6. Oros. II 19, 15. VII 39, 15.

August, civ. dei I 7; urb. excid. 2, 3. 7, 8.

Socr. VTI 10. Philost. XII 3. Marc, chron. Procop.

a. O.); drei Tage lang wurde gepliindert und ge-
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mordet, doch respectierten die christlichen Goten
das Asvlrecht der Peters- und der Paulskircbe

(Oros. !l 19, 13. VII 39, 1. August, civ. d.

I Iff. HI 29. V 23; urb. excid. 2, 2. 7, 8; re-

tract. II 43, 1; serm. CV 9, 12ff.; in Mian.
IV 3, 19. Hier. ep. 127, 13. 130, 5 ; in Ezech.
praef. Pelag. ep. ad Demetr. 30, 34 = Migue L.

33, 1120. Rut. Nam. I 331. n 49. Olymp. frg. 3.

Soz. IX 9. 10. Hydat. chron. a. 409. Cass. var.

XH 20. Jord. Get. 30, 156. Apoll. Sid. c. V 10

505. Pallad. hist. Laus. 118 = Migne Gr. 34,

1227). Nach seinem Abzuge, der wahrscheinlich

durch Nahrungsmangel veranlasst wurde, beschloss

A. sich Africas zu bem&chtigen, dessen Kornreieh-

tum der Not seines Heeres ein Ende machen sollte.

Er zog daher durch Campanien (Jord. Get. 30, 156.

Philost. XH 3), wo er Nola belagerte nnd ver-

wiistete (August, cur. pro mort. ger. 16, 19 ; civ.

d. I 10, 2), nach Regium, um von dort zanachst

nach Sicilien iiherzusetzen. Doch wurde der Teil 20
seines Heeres, welcher eingeschifft und ausgelaufen

war, von der romischen Plotte vernichtet (Oros.

VII 43 , 12. Olymp. frg. 15. Rufin. bei Migne
Patrol. L. 21, 290. Jord. Get. 30, 156. 157). Zur
Riickkehr gezwungen, starb er an einer Krank-
heit (Olymp. frg. 10) und wurde angeblich bei

Consentia im Bette des abgeleiteten Busentus

begraben (Jord. Get. 30, 158). Vgl. Kiipke Die

Anfange des Konigtums bei den Gothen 120.

v. Sybel Entstehung des deutschen K«nigtums2 30

251. Gregorovius Geschichte der Stadt Rom
I 118. Wietersheim Gesch. d. Volkerwan-
derung 112 no. Kaufmann Deutsche Ge-

schichte 1 307. Simonis Versuch einer Geschichte

Alarichs, Gottingen 1858. Richter De Stilichone

et Ruflno, Halle 1860. V o 1 z De Vesegothorum
cum Romanis conflictionibus , Greifswald 1861.

Rosenstein Forsch. z. deutsch. Gesch. DII 161.

Riegel Alarieh der Balthe, Offenburg 1871.

Eicken Der Kampf der Westgothen undRBmer40
unter Alarieh I., Leipzig 1876. Bud. Keller
Stilicho, Berlin 1884. J. Koch Rhein. Mus.
XLIV 575. Birt Claudianus XXIX. XLVII.

3) KOnig der Sueven, kampfte um 466 gegen

die Ostgoten in Pannonien. Jord. Get. 54, 277.

[Seeck.]

4) Alarieh II. , Sohn des WestgothenkOnigs
Eurich und der Ragnachild, folgte seinem Vater

im J. 485 in der Regierung; er vermahlte sich

mit Thiudigotho, der Tochter des OstgothenkO- 50
nigs Theoderich (so heisst sie bei Jordan. Get.

58, 297. Proc. Goth. I 12 p. 65 B. Paul. diac.

h. R. XV 20, dagegen Arevagni beim Anon.

Vales. XII 63). Durch die Eroberung des nord-

lichen Galliens wurden die Franken unter Chlod-

wig unmittelbare Nachbarn des Reiches von
Toulouse. Gerade die Vertreibung des Syagrius

fiihrte aber aueh schon zu den ersten Reibungen
zwischen den beiden Reichen ; denn Syagrius

floh nach Toulouse, wurde aber von A. gefesselt60

ausgeliefert , als Chlodwig mit Krieg drohte

(Greg. Tur. II 27 1. Als sich Chlodwig nach sei-

ner Taufe zum Vorkampfer des katholischen

Glaubens gegen die arianisehen Ketzer aufwarf,

wyandten sich die Sympathien von A.s katholi-

schen Unterthanen romischer Nation den Franken
zu, und Chlodwig zflgerte nicht, seinen Vorteil

auszuniitzen. Es scheint namentlich die Ver-

mittlung des mit alien GermanenkOnigen ver-

schwagerten machtigen Theoderich gewesen zu

sein, die den Conflict Jahre lang hintanhielt

(Cassiod. var. Ill 1—4). Es kam zu einer fried-

lichen Zusammenkunft der beiden Nachbarkonige

auf einer Loireinsel bei Amboise (Greg. Tur. II

35 ; sagenhafte Ausschmuckung bei Fredeg. 58).

A. scheint sich bemiiht zu haben, seine katho-

lischen Unterthanen zu gewinnen, und dieser Ge-

sichtspunkt scheint audi fur seine Gesetzgebung

ausschlaggebend gewesen zu sein. Er erliess am
2. Februar 506 , nachdem die Arbeiten der Ge-

setzgebungscommission auch von den Bischofen

gebilligt worden waren, die Lex Romana Visigo-

thorum (s. d. ; sogen. Breviarium Alarici) fiir die

romische Bevolkerung seines Reiches (Auetoritas

Alarici regis bei Haenel lex Rom. Vis. 1849

p. 2. 4). Im September 506 liess er in Agde
eine Synode tagen und iiber kirehliche Dinge
Beschliisse fassen (Cone. Agathense bei Sirmond
Cone. Gall. I 160ff.). Als aber im folgenden

Jahre der Krieg ausbrach, standen nicht nur die

Burgunder (Isidor. hist. Visig. 20), sondern auch

Verrater aus dem gothischen Reiche auf Seite

der Franken; Chlodwig riickte iiber die Loire

und befahl ostentativ die Kirchen und den kirch-

lichen Besitz zu schonen. A. hatte geriistet,

indem er eine allgemeine Aushebung vornehmen
liess und durch eine Miinzverschlechterung seine

Finanzen zu bessern suehte (Ep. Aviti 87 [78].

Vit. S. Aviti, Bouquet III 390. Lex Burg. CVII
6; dazu Soetbeer Forsch. I 285), und wollte

das anriickende Hiilfsheer Theoderichs erwarten

(Proc. Goth. I 12 p. 67). Doch wurde er von

seinem Heere vorzeitig zur Schlaeht gedriingt,

die im J. 507 bei Vougle stattfand (in eampo
Vogladense deeimo ab urbe Pictava miliario

Greg. Tur. II 37; in eampo Mogotinse super

fluvium Clinno m. X ab urbe Pictava Vit. S.

Remigii, Bouquet LU 379; in eampo Vogla-

dinse super f. Clinno Lib. hist. Franc. 17).

A. verlor hier Schlaeht und Leben; Chlodwig

soil ihn selbst erschlagen haben. Hauptquelle :

Gregor. Tur. h. Fr. II ; dazu kommen ausser den

angefuhrten Stellen: Greg. Tur. glor. mart, 91;

v. patr. XVIII 2. Victor Tunn. z. z. 507. Vita

S. Eptadii, Bouquet III 379 u. S. Caesarii,

ebenda 384f. Litteratur: J. Aschbach Gesch.

d. Westgothen (1827) 161ff. F. W. Lembke
Gesch. v. Spanien (1831) I 47ff. Fauriel hist.

delaGaulemeridion. fl836)II49ff. W. Junghans
Gesch. d. fr. Konige Child, u. Chlodowech (1857)

74ff. Bornhak Gesch. d. Franken u. d. Mero-

wingen (1863) 226ff. F. Dahn Kon. d. Germ.

V; Gesch. d. Westgothen (1870) 102ff.

[Hartmann.]

Alarodioi (A'/.ago&wi) , pontisches Volk, zur

Zeit des Darius I. mit Matienern und Saspeiren

zusammen den 18. Abgabenbezirk bildend und
im Zuge des Xerxes gleiche Bewaffnung wie die

Kolchier fiihrend. Herod. Ill 94. VII 79 und

daraus Steph. Byz. [Baumgartner.]

Alaron ('A).aoov), Ort in der Regio Cassetana.

Daciae mediterraneae , Procop. de aedif. IV p.

283. [Tomaschek.]

Alassa, Stadt in Kreta? Head HN 386.

[Hirschfeld.]

Alastor (A/Aotcoq). 1) Eine von den Tragi-
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kern ausgebildete Personification des Fluches,

der auf dem Frevel ruht ; besonders der im Hause
des Atreus waltende Rachegeist, Aisch. Ag. 1500ff.,

vgl. Eur. Or. 333ff. 1545ff. ; Phoin. 1556ff. Xenarch.
bei Athen. II 63f. Allgemeiner der den Frevel
rachende Geist (iberhaupt, Soph. O. C- 787f.; Trach.
1235fF. Paus. I 30, 1 (in derselben Anekdote setzt

Suid. s. MeXijTos fiir A. die nucogog Aixr\ ein).

VIII 24, 8. Bekk. Anecd. I 374. Suid. Bereits

bei Aischylos findet sich die Bedeutung des A.

weiter ausgedehnt zu dem Begriff eines verderb-

lichen Damon, ohne dass es sich um das Riichen

eines Frevels handelt, Pers. 353f., wo erklarend

xaxog haifiwv hinzugesetzt ist ; so besonders haufig

bei Euripides El. 979f. ; Hek. 948f. ; Hipp. 81 8 ; I. A.

878; Med. 1333; Or. 1666ff.; vgl. Tro. 766ff; als

Gegensatz imnAya&og Saifiwv (s.Ag a t h o d a im o n
Nr. 1) Orph. hymm. prooem. 31; noch allgemeiner
,Verderben, Befleckung' Eur. Herakles 1234 ; in der

Mehrzahl alaazogeg Luk. Nekyom. 11. Und wie
der bose Damon, der den Ruchlosen in die Irre

(aiao&ai) treibt, so wird auch der unstat und
schuldbeladen Irrende selbst als A. bezeichnet
(der avijg ci/.aazoe Soph. O. C. 1482f.) ; so entsteht

die Bedeutung .Frevler' , die dann geradezu als

Scheltwort gebraucht wird, Aisch. Eum. 235ff.

Soph. Ai. 37 Iff. Eur. Hek. 684ff.; I. A. 944ff.; Tro.

940ff. Demosth. XVIII 366. XIX 348. Klearch.

b. Athen. XII 541c. Plut. qu. Gr. 25. Paus. VII
11, 2. Themist. p. 43a. Hesych. s. aXaaxifoag,

(UdoTogsg etc. Etym. M. Suid. ; der nemeische
Lowe Soph. Trach. 1094f. , die Sphinx als r) A.
bezeichnet Bekk. Anecd. p. 382. Ferner kommt
A. auch als Beiname rachender Gottheiten vor,

a) der Erinyen, Eur. Med. 1059. 1258ff.; Phoin.
1592ff. Eustath. II. p. 763, 36. 1213, 45 ; b) des

Zeus, Hesvch. Etym. M. Eustath. p. 474, 21.

763, 36; c) des Helios, Eustath. II. Ill 277 p.

415, 20; Od. I 253 p. 1415, 17; d) des Anteros,

Paus. I 30, 1.

2) Sohn des Neleus und der Chlcris, von
Herakles getotet, Apollod. I 9, 9, 1: Chloris
nicht die Mutter Schol. Ap. Rhod. I 152.

3) Unterbefehlshaber des Nestor, II. IV 293ff.

4) Grieche, rettet mit Mekisteus a) den von
Hektor verwundeten Teukros. II. VIII 332ff. ; b) den
vonDeiphobos bedrangten Hypsenor, II. XIII 421ff.

5) Teilnehmer an den Leichenspielen des
Pelias auf einer sf. korinth. Amphora im Berl.

Mus. 1655, abg. Mon. d. Inst. X 5.

6) Genosse Sarpedons, von Odysseus getotet,

II. V 677. Ovid. met. XHI 255ff."

7) Vater des Tros, IL XX 463.

8) Sohn des Priamos und der Hekabe, Schol.

min. II. p. 1 (Philol. N. F. Ill 424).

9) Ross des Pluton, Claud. Rapt. Pros. I 285.

[Wernicke.]

10) Sohn des Polyneikes, Bruder des Ther-
sandros und Timeas, Schol. Pind. 01. II 76. Da
der Name A. fur den Sohn des vaterfluchbeladenen

Polyneikes trefflich passt, ist er auch aus "Adga-
otos bei Pausanias II 20, 5 herzustellen , wo
er unter den Epigonenstatuen in Argos aufge-

zahlt wird , wahrend er sonst in den Epigonen-
listen fehlt. [Bethe.]

Alastos, Stadt in Pamphylien = Alieros,

Notitt. Ramsay Asia Min. 173. 398. 426 nach
Inschriften. [Hirschfeld.]

Alata. 1) Alata (Itin. Ant. p. 339, Halata
Tab. Peut., Aleta Geogr. Rav. IV 16 p. 208, 4,

"AXtjta Ptol. II 16, 7), Station auf dem Wege
von Narona nach Scodra, m. p. XXX von Scodra
(XLVI nach der Tab. Peut.) ; die Lage ist nicht

genau zu bestimmen, da die Entfernung ver-

schieden angegeben wird und Inschriften auf
diesem Boden mangeln. C. Miiller setzt sie an
die Zeta, andere nach Gradac, ostlich von Cetinje.

10 Der Name vergleicht sich mit messap. Aletium.
[Tomaschek.]

2) Zwei Ortschaften im ostlichen Teile von
Arabia Deserta bei Ptol. V 19, 5 und V 19, 7.

3) Stadt im nordlicheren Teile von Arabia
Felix bei Ptol. VI 7, 30. [D. H. Miiller.]

Alata castra s. Castra pinnata.
Alatelvia. Ein Arzt weiht einer Gflttin die-

ses Namens einen Stein in Xanten. Brambach
CIRh 197. Hettner Katalog d. Bonner Mus.

20 nr. 63. Sie ist in Beziehung gesetzt worden zu
den Matres Alaterviae (s. d.). H. Kern Ger-

maansche woorden p. 311 (vgl. Rhein. Jahrb.
LXXXIII 21) deutet sie als Hygieia. Simrock
Mythol.5 398 halt sogar einen Bezug auf die

Altiaienses, die Bewohuer von Alzei, fiir unver-

kennhar. [Him.]

Alaternus, Alatern-Wegdorn , Rhamnus ala-

ternus L., ein immergriines, zu der Gattung Rham-
nus L. gehOriges strauchartiges Baumchen, welches

30 sich in der Mittelmeerregion Europas und Africas

findet, griechisch tpviixiq, yon den Neugriechen cpvl-

llxi (Fraa s Synopsis pi. florae class. 1845, 93), von
den Italienern alaterno oder ilatrn genannt. Theo-
phrast bezeichnet die ifv'/Jxrj als wildwachsend und
immergriin (H. pi. I 93. Ill 3, 3), sie wachse auf
den Bergen Makedoniens (III 3. 1), beginne etwa
mit dem ersten Wehen des Zephyros zu sprossen
(III 4, 1), d. h. zu Beginn des Friihlings um den
7. Februar heutigen Stils, reife die Friichte gegen

40 den Friihuntergang der Pleiaden (III 4, 4), d. h.

Anfang November, ihr weisses Holz eigne sich zum
Drechseln (V 6, 2) und ihr Laub sei niitzlich fur die

Ernahrung der Schafe (V 7, 7). Ihre Blatter werden
von Plinius (XVI 108) als die Mitte haltend zwi-

schen denen der immergrunen Eiche und denen des
Olbaums bezeichnet; sie gebore zu den Baumen,
welche, weil ohne Samen, zu den Ungliieksbaumen
gerechnet werden, was sich dadurch erklart, dass
die Bliiten meist dioecisch sind. also diejenigen

50 Individuen , welche nur mannliche Geschlechts-
organe besitzen, keine Friichte tragen; denn hie-

von abgesehen trilgt der Baum schwarzrote Beeren
mit gelbem Samen. Auch Macrobius (sat. Ill 20, 3)
sagt, dass die A. zu den unter dem Schutze der

unterirdischen Gotter stehenden und als ungluck-
lich bezeichneten Baumen gehiire. In unwirt-
lichen und waldigen Gegenden wachsend, gewahrt
sie den Ziegen eine beliebte Nahrung (Col. VII
6, 1), da ihre Blatter dieselben erfrischen. [Olck.]

60 AlaterTiae (oder Alatervae) . Beiname der
Matres auf der britannischen Inschrift CIL VII
1084 (Matribus Alatervis et Matribus cam-
pestribusl Die Dedicanten sind Tungrer und
in deren Lande wird die Heimat der Gottinnen zu
suchen sein. Der Name ist noch nicht sicher ge-

deutet, vgl. Rhein. Jahrb. LXXXIII 20f. Much
Zeitschr. f. deutsches Alt. N.F. XXEII 320. Es
lag nahe, ihn in Beziehung zu setzen zur Gottin



1295 Alathar Alaun 1296

Alateivia (s. d.). S t e u d i n g in E o s c h e r s Lexikon
d. Mythol. I 223 verweist auch auf den britan-

nischen Mars Alator, CIL VII 85. [Ihm.]

Alathar (M7.a#ag) oder Alathort, von scythi-

scher Abkunft, kampi'te als Magister militum von
Thrakien unter dem Oberbefehle des Hypatius,

des Neffen dcs Kaisers Anastasius , anfanglich

nicht ungliicklich gegen den aufstandisehen Sa-

binianus; doch wurde er in der Schlacht bei

Akris (am Ufer des Meeres) mit vielen Anderen
gefangen genommen (vor d. J. 515) und nur
gegen LOsegeld entlassen. Iohann. Antiochen.
f. 151—152 (herausgeg. u. erklart von Momm-
sen Hermes VI 323ff.). Jordan. Eom. 358.

[Hartmami.]

Alatheus, mit Saphrax gemeinsam Vormund
des Viderich, Ktinigs der Greuthungen; sie wichen
376 vor den Hunnen fiber den Dniester zuriick

an die Donau (Amm. XXXI 3, 3) und baten um
Aufnahme ins romische Beich (Amm. XXXI 4,

12). Da diese verweigert wurde, uberschritten

sie den Fluss wider den Willen der ROmer (a. 0.

5, 3). In der Schlacht bei Hadrianopolis (378)

hatte ihre Eeiterei cinen hervorragenden Anteil

am Siege (a. 0. 12, 12. 17). Spiiter fiihrten sie

ihr "Volk nach Pannonien (Zos. IV 34. 2. Jord.

Get. 27, 140; vgl. 26, 134). Von dem Greu-
thungenkonige Odotheus bei Claud, do IV cons.

Hon. 626. 632 ist A. wahrscheinlich verschieden.

[Seeck.]

Alator, Beiname des Mars auf einer britan-

nischen Inschrift CIL VII 85, Deutung unsicher.

Derselbe, wie es scheint, Ephem. epigr. VII 999
Martfi) Ala/tori'iJ. Vgl. die ebenso anlautenden

keltischen Alaterviae und die Gottin Alateivia,

[Ihm.]

Alavicus s. Allobichus.
AlaviYus, Fiihrer eines Teiles der Goten,

welche unter Valens die Donau uberschritten.

Amm. XXXI 4, 1. 8. 5, 5. [Seeck.]

Alaudae, Beiname einer von Caesar wahrend
des gallischen Krieges auf eigene Kosten aus

Galliern errichteten Legion (Suet. Caes. 24), die

dann in der Eeihe der romischen Legionen die

Nummer V erhielt. Die offlcielle Schreibung des

Namens ist Alaudac, und zwar indeclinabel, wie
die Inschrift eines Soldaten legione V Alaudae
CIL IX 1460 beweist. Die falsche Form Alauda
ist nur dadurch entstanden, dass in den meisten
Fallen auf den Inschriften Alaudae auf den Genitiv

legionis Ffolgt und daher selbst fur eine Genitiv-

form gehalten wurde. Was die Bedeutung des

Namens betrifft, so steht nur fest, dass das Wort
keltisch ist und .die Lerche' heisst. Suet. a. a. 0.

Plin. n. h. XI 121; vgl. Holder Alt-celtischcr

Sprachschatz I 75. Warum aber Caesars gal-

lische Legion diesen Namen erhielt , ist unbe-
kannt , keinesfalls deshalb . weil sie etwa eine

Lerche als Schildemblem fiihrte (vgl. v. Doinas-
zewski bei Marquardt St.-Verw. II 455.4).
Eher konnte an einen ungewo'hnliehen, dem Schopf
der Haubenlerehe gleichenden Helmbusch gedacht
werden. durch den diese Nichtbiirgerlegion sich

von den anderen unterschied. Jedenfalls wird
der Beiname als urspriinglicher Spottname auf-

zufassen sein, denn Cicero braucht ihn offers und
zwar stets hohnisch, indem er die einzelnen Leute
der Legion Alaudae ,Lerchen' nennt, z. B. Phil.

XIII 3 Alaudae eeterique veterani, V 12 niani-

pulares et Alaudas, dann ad Att. XVI 8, 2 und
Phil. I 20 cum legione Alaudarum, ex legione

Alaudarum u. o. Die Truppe selbst hat sich

daher auch ursprunglich nicht so genannt, viel-

mehr heisst sie auf den alteren Inschriften leg.

VGallica, z. B. CIL ni 6824. 6825. 6828; erst

auf jiingeren Steinen erscheint A. als offlcieller

Beiname, nachdem er natiirlich langst seine spot-

10 tische Bedeutung verloren hatte , wie Ahnliches

auch bei den legiones I und II Adiutrix (s. d.)

zu beobachten ist; s. Legio V Alaudae.

[Cichorius.]

Alaun (alumen, oTvjirijQto). Ebenso wie heute
noch das Wort A. ein Sammelname fur eine

ganze Gruppe von Salzen der Schwefelsaure ist

und nicht bios ein Name fur das Doppelsalz von
schwefelsaurem Kali und schwefelsaurer Thon-
erde, so scheinen auch bei den Alten die Worte

20 alumen und oxv^xrjQia in gleichem oder etwas
weiterem Sinne gebraueht worden zu sein, wobei
die einzelnen Abarten teils durch den Fundort,
teils durch besondere Zusatze zum Namen ge-

nauer unterschieden wurden. Als der beste A.
wird der agyptische bezeichnet (Plin. n. h. XXXV
184. Dioskor. V 122. Cels. V 28, 12. Scribon.

de comp. 47. Herod. II 180), nachst diesem der
von der Insel Melos (Plin. Dioskor. a. 0. Diod.

V 10). Ferner werden als Fundorte genannt
30 Makedonien, Sardinien , Hierapolis in Phn'gien,

Libyen, Armenien, Pontus, Spanien, Kj^pern und
die liparischen Inseln Lipara und Strongyle. Die
A.-Werke, ueraV.a ttj; oTVjzrrjQias, auf Lipara

erwahnt Strabon VI 275, und Diodor V 15 giebt

an, dass dieselben grossen Gewinn bringen, weil

sie ausser den geringeren der Insel Melos die

einzigen sind. Die Beschreibung des Vorkom-
mens auf Melos, welche Tournefort (Eelat. d'un

voyage en Levant I 163ff.) , Fiedler (Eeise in

40 Griechenland II 432ff.) und Shepard (Sillimans

American Journ. XVI 203. 5, fibers, v. Schweig-
ger Journ. d. Chem. u. Phys. Ill 1829, 43ff.)

geben, lasst die von Dioskorides, Plinius (aa.

00.) und Galen XII 236 erwahnten Abarten
wiedererkennen , so insbesondere die ozv.-iTvoia

a^iarr), alumen sehiston oder scissile, auch fissum
(Scribon. 4. 31 u. a.) und zgiyjzig in den paral-

lelfasrigen Aggregaten, die an einzelnen Stellen

in haarfOrmige oder federahnliche Bildungen iiber -

50 gehen, die teils Natron-A. , teils Feder-A. oder
auch Haarsalz sind. Andere Stufen von Melos
(nach der Analyse von Thomson bei Shepard
a. a. 0. Natronalaun mit 20 Mol. Wasser) zeigen

eine gerundete traubige Oberflache und entspre-

chen vielleicht der ozvxxnqia azooyyvb], alumen
rotundum. wahrend die mehr oder weniger deut-

lich wiirfelformig kristallisierten Varietaten als

orvttijoia doToaya/.on)] oder auch jz/.ivdizt; und
.T/.a*irj; unterschieden wurden. Eine andere Art

60 des A. ist die arv^rrjola vyoa, alumen liquidwn,
doch lasst die Beschreibung des Dioskorides und
Plinius nicht deutlich erkennen , ob darunter

eine Fliissigkeit oder nur eine feuchte schliipfrige

Substanz zu verstehen ist. MOglicherweise ware
dabei auch an den Unterschied zwischen dem
wasserhaltigen und wasserfreien Salz (alumen con-

eretum, aridum), dem alumeti ustum der Phar-

macie zu denken, da Plinius wohl von dem Cal-
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cinieren des A. spricht, wenn es heisst coquitur

in catinis donee liquari desinat (XXXV 186)

oder. donee einis fiat (XXXV 187).

tibrigens wurde auch A. ktinstlich dargestellt

(yngojiotnzos Dioskor. a. 0.), d. h. wohl durch

Auslaugen alaunhaltigen Gesteins und Eindam-
pfen von LOsungen gewonnen. Auf den verschie-

denen Eigenschaften des A. und verwandter Sub-

stanzen beruht deren Verwendung. Der Name

Name scheint erhalten im heutigen Aulun. Des-
jardins Table dePeutinger 60. 0. Hirschfeld
CIL XII p. 184 und zu nr. 1517. [Ihm.]

Alaunins, vielleicht Name eines Gottes auf

der fragmentarisch erhaltenen Inschrift CIL XII
1517. Ebenso oder Alaunus lautet der Beiname
des Mercurius auf einer Mannheimer Inschrift

:

Oenio Mercurfii) Alauni u. s. w. Br a nib a eh
CIEh 1717 (= Henzen 5866). Man vergleiche

0rt.'jm;p('a(vonffTO(prozusammenziehen)wei3tschon 10 die denselben Stamm aufweisenden Ortsnamen

auf die adstringierenden Wirkungen, wegen deren

der A. in der Medicin zahlreiche Anwendungen
fand und findet, so z. B. gegen geschwollene

Mandeln und Zapfchen (Plin. n. h. XXXV 188ff.

Hippokrates, Dioskorides, Celsus, Galenus u. A. an

zahlreichen Stellen). In der Technik diente der

A. insbesondere zum Impragnieren von Holz, um
dasselbe vor Fcuer zu schiitzen (Gell. XV 1. Amm.
Marc. XX 11, 13). Auch der Gebrauch des A.

Alauna und Alaunium, ferner die Alauni in Nori-

cum. Zeuss Gramm. Celt.2 774. J. Becker
Ehein. Jahrb. XVII 173. C. Christ ebend. XLVI
180. [Ihm.]

Alaunoi. 1) Volkerschaft im nordwestlichen

Noricum (Ptol. II 13, 2 'Alavvoi). Man setzt

sie in die Gegend von Salzburg. Vielleicht ist

die altere Namensform Alouni, denn eine Be-

ziehung zu den Alounae, Gottheiten auf Inschriften

als Beize in der Farberei war den Alten bekannt, 20 aus dem Gebiete von Bedaium CIL III 5572. 5581,

und ebenso ein Mittel, um den eisenfreien A.

(alumen infeetorium), der wenigstens zu hellen

Farben allein brauchbar ist, von eisen- bezw.

vitriolhaltigem A. zu unterscheiden, indem man
sich einerseits nach den hellen Farben des Sal-

zes richtete, andererseits durch einen Zusatz von

Gallapfel- oder Granatiipfelsaft und die damit

bewirkte Tintenbildung einen mehr oder weniger

starken Eisengehalt erkannte (Plin. a. 0.). In

ist nicht unwahrscheinlich. C. Miiller zu Ptol.

a. a. 0. p. 286. 287. Ehein. Jahrb. LXXXIII 103.

Der Name ist wohl sicher keltischen Ursprungs

(vgl. Alaunium , Alauna u. a.) , halen kelt. =
Salz (vgl. den Ortsnamen Halein). Kiepert Alte

Geogr. § 323. Zeuss Gramm. Celt.2 774
;

die

Deutschen und die Nachbarstamme 243. [Ihm.]

2) 'Alavvoi Zxv&ca (Ptol. Ill 5, 7), Volk in Sar-

matia Europaea, iiber dem Alaunus mons verzeich-

der Gerberei wurde der A. zur Herstellung des 30 net; C. Miiller zu Ptol. p. 423 hat 'A/.avot in den

weissgaren Leders (aluta) verwandt (Plin. XXXV
190). Alaun- und eisenvitriolhaltiges Gestein

(arv^trjQtmdtje yfj Strab. Ill 146, alumen nigrum
Plin. a. 0.) wurde mit Salz zum Trennen des

Goldes vom Silber (das heutige Camentations-

verfahren) und zum Reinigen desselben verwandt

(vgl. auch Plin. n. h. XXXIII 84). Plinius erwahnt

ferner die Verwendung des A, beim Loten von

Kupferblechen (XXXIII 94) und beim Vergolden

Text gesetzt, da Marcianus an derselben Stelle

'A?.avcbv Zag/MiTcov stfvog vermerkt ; die verdachtige

Form 'Alavvoi konnte hochstens als eine dialek-

tische Nebenform gefasst werden. [Tomaschek.]

Alaunon, 'Alavvor^oA.H'AXavvov) oqos (Ptol.

Ill 5, 5) , ein imaginares Gebirge im Centrum

des heutigen Eussland, wo noch jetzt manche
Geographen von einem ,alaunischen Gebirge' an

Stelle der Waldai-Hohe reden ; das ganze Binnen-

(XXXIII 65), doch sind die betreffenden Angaben 40 land bis zur Grenze der Aestii blieb jedoch dem

unverstandlich. Nach Geop. VII 12 , 29 wurde

A. auch zum Haltbarmachen des Weins und Ab-
stumpfung der Saure desselben verwandt. Vgl.

Bliimner Technologisches , in Festschrift zur

XXXIX. Versamrnl. deutscher Philol. u. Schul-

manner, Zurich 1887, 26ff. , wo ausfuhrliche Ci-

tate und Litteraturangaben. [Nies.]

Alauna. 1) Stadt auf der weit in den Canal
hinausragenden Landspitze von Gallia Lugudu-
nensis im Gebiete der Unelli (Tab. Peut.). Nach 50
dem Itin. Ant. 386 fiihrte von dort eine Strasse

iiber Cosedia und Fanum Martis nach Condate,

Hauptstadt der Eedones. Heute wahrscheinlich

Aleaume bei Valognes. Desjardins Table de

Peutinger 24. Pigeon Eev. archeol. 3. ser.

XVI 158ff. [Ihm.]

2) 'Akavva, Ort der Damnonier (oder Dum-
nonier) im nSrdlichsten Britannien bei Ptol. II

3, 7 (danach beim Geogr. Eav. 430, 17). der

Altertiim eine Terra incognita. Es kann nur

an eine geringe Bodenschwelle gedacht werden,

an welcher Alanen hausten , sei es die donet-

skische Platte westlich vom Don oder der Jergeni-

Hiigelzug zwischen dem Don und der unteren

Wolga. Marcianus las to 'Alavor 000;, ebenso

Steph. Bvz. und Eust. ad Dionys. per. 305, und

dies hat C. Miiller p. 420 in den Text gesetzt.

[Tomaschek.]

Alaunos, Name zweier Flusse in Britannien.

Ptolemaeus nennt 'A).aivov nota/iov exftolal III

3. 3 an der Siidkiiste Britanniens (daher wohl

beim Geogr. Eav. 425, 13 Alauna silva bei

Isca im Gebiete der Dumnonier); man halt ihn

fur die Axe bei Axminster. Ferner noch ein-

mal 'A/.avvov xozafiov Ixfiolai HI 3, 4 an der

nordostlichen Kiiste , hOchst wahrscheinlich die

Alne bei Alnwick in Northumberland. Vielleicht

beruht der an erster Stelle genannte Fluss nur

gleich darauf den Otalinern ein zweites 'A/.ai-ra 60 auf einer falschen Wiederholung. [Hiibner.

zuteilt (danach beim Geogr. Eav. 432, 15). Wahr
scheinlichirrtumlich; vielleicht aus Verwechslung

mit dem Flusse Alaunos entstanden (s. d.). Die

Lage von A. ist nicht zu bestimmen. [Hiibner.]

Alaunium, Station an der von Turin nach

Aries fiihrenden Strasse (CIL XI 3281ff. Itin.

Ant. 343. 388. Tab. Peut.) im Gebiete der Vo-

contii, siidlich von Sisteron (Segustero Itin.). Der

Alayonenses s. Alabanenses.
Alazia, verschwundene Stadt der Alazonen.

deren Lage Hekataios im Gebiete von Kyzikos

am Odrysses, Menekrates iiber Myrleia suchte

(Strab. XH 350f. zu II. II 857), nach Demetrios von

Skepsis = Alazonia oder Alazonion (Strab. XII

525), die Strabon (XIII 693) im Aiseposthal

nennt. [Hirschfeld.]
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Alazones {'AXaidvss Herod. IV 17. 52), ein

im Pontusgebiete nordlich von Olbia und iiber

den Callipidae am Flusse Hypanis (Bug) hausen-
des, nicht skythisches und wahrscheinlich samt
den Callipidae der thrakischen VoTkerfaruilie zu-

gehoriges Ackerbauvolk, welches Weizen anbaute,
ausserdem Linsen , Hirse , Zwiebem und Knob-
lauch ; in ihrem Gebiete nahert sich der Hypanis
dern Tyras (bei dem Orte Sawran). Der "Name

nen corrupt; die seit Cluver angenommene Iden-
tiflcierung mit dem Stildtchen Albissola (10 Km.
von Vado, 38 von Genua) ist unsicher. [Hiilsen.]

Alba (albata) factio s. Factio.
Alba Fucens (so Charis. I 106 K. ; "Alfla <&ov-

xivig Ptolem. Ill 1, 50 , wo die Hss. 'Altpafiov-
xT)Ug oder 'AAtpaftovxeXis haben) oder Fucentia
(Tucentia It. Ant. p. 309), Stadt der Aequer an
der Grenze der Marser (Strab. V 235. 240. Liv.

scheint in skolotischer Sprache alienigenae (arisch 10 XXVI 11, 6. Plin. Ill 106) und von Spateren Cfter
,-i.,^ i.„a„..h .... 1.,-u™ c,_^ :,_..

(Fest.ep.p. 4. Sil. VIII 509. Ptolem. a. O.) den
Marsern zugerechnet. Die Stadt soil urspriinglich
einen anderen Namen geftthrt, dann bei Deduction
der romischen Colonie nach Beendigung des 2. Sam-
niterkrieges 450= 304 zu Ehren der Mutterstadt
Roms in A. umgenannt worden sein (Appian.
Hannib. 39. Varro bei Charis. a. a. O. Liv. X 1.

Veil. Pat. I 14 ; Einwohner Albenses, zum Unter-
schied von den Albani: Varro de 1. 1. VIII 38.

ara-zana) bedeutet zu haben. Spater werden
sie nicht mehr erwahnt. [Tomaschek.]

Alazonios ('Ala^dvtog nozafids Strab. XI 500.
502, Olaxanes bei Plin. VI 29), ein am Siid-

abhange des centralen Kaukasus entspringender
Nebenfluss des Cyrus (Kur), welcher nach einigen
die Grenze zwischen Iberien und Albanien bildete

;

bei Ptolemaeus erscheint er namenlos als noza-
fio; 6 cbzo zov Kavxdoov his zov Kvoov ifi/HdZ/Lwv,

V 12, 3. Er heisst noch jetzt Alazani. Vgl. 20 Charis. a. a. O. Pompeius gramm. V 145 K. u.
Abas Nr. 1 und Chanes. [Tomaschek^

Alazygos (jiAd£vyos), Sohn des Halirrothios,
Bruder des Seros, Hesiod. frg. 106 Rz. (98 Marcksch.)
bei Schol. Pind. 01. XI (X) 83. [Knaack.]

Alba. 1) Fluss in Sicilien, s. Allava,
2) Die schwabische Alb (nicht ein Fluss) ist

gemeint bei Hist. Aug. Prob. 13. Dasselbe Ge-
birge scheint Ptol. II 11, 7 zu bezeichncn, wenn
er von einem Gebirge Germaniens spricht, rd

Die Griindung der Colonie, in welche 6000 Burger
gelegt wurden, geschah vornehmlich aus milita-
rischen Riicksichten: wahrscheiulich gleichzeitig
wurde auch die alte Via Tiburtina bis A. ver-
langert. Seiner festen Lago halber dientc es
hauflg als Detentionsort fur wichtige Staats-
gefangene: so sind Syphax von Numidien (Liv.
XXX 17. 45), Perseus von Makedonien (Polyb.
XXXVII 16. Liv. XLV 42. Valer. Max. V 1, 1.

ofiwvv/ta rois'A/.xioic oqi]. Alba Sucvorum heisst 30 Veil. Pat. I 14. Oros. IV 20. Diod. XXXI 1 15)
es im J. 826 (Pertz Monum. Germ. II 494).
Vgl. Z e u s s Die Dcutschen 7. Bacmeister Ale-
mannische Wanderungen 140. [Ihm.]

8) s. Albis Nr. 2.

4) In Hispania citerior, Station des antoni-
nischen Itinerars zwischen Tullonium und Pom-
paelo (Geogr. Rav. 318, 5); von Ptolemaeus
II 6, 65 gleich nach Tullonium als zu dem Ge-
biete der Varduler gehorig genannt. Die bei

Bituitus, KOnig der Arverner (Liv. ep. 61. Val.
Max. IX 6, 3) hier gcfangen gewesen. Im zweiten
punischen Kriege hielt A. anfangs trcu zu den
Komern, dann im J. 209 verweigerte es weitere
Mannschaftsstellung (Liv. XXVII 9, 7) und wurde
dafur gestraft (Liv. XXIX 15, 5). Im Bundes-
genossenkriege wurde es von den Italikern be-
stiirmt (Liv. ep. 72), hielt aber zu den ROmern
und bekam vermutlich zur Belohnung Municipal-

Plin. Ill 26 zu den vierzehn Volkerschaften der 40 verfassung (Auct. ad Herenn. II 45° Cic. Phil.
Varduler gestellten Alabancnscs (s. d.) sind wohl
vielmehr die Alavonenses. Die Lage von A. ist

nicht ermittelt.

5) Fluss an der Ostkiiste von Hispania cite-

rior zwischen Blandae (Blanes) und Emporiae
miindend, nach Plin. Ill 22. Welcher von den
zahlreichen kleinen Kiistenflussen jener Gegend
gemeint sei. ist nicht zu ermitteln.

6) Alba (Abla), Stadt der Bastetaner, s.

Abu la. [Hubner.l

Alba Augusta i'A'/.jiavyovoza), nach Ptol. II

10, 8 Stadt der 'E/.vxwxoi (der Name scheint
verderbt: C. Miiller zu Ptol. p. 246 moehte her-
stellen 'A/.ljSwxoi oder 'A/.ifloixoi, ahnlich Zeuss
Die Deutschen 208, zu scheiden von den 'E'd-

ovxm bei Narbo) in Gallia Narbonensis, nach
Uekert, C. Miiller u. a. das heutige Aulpt
oder Aupt an der Durance. Herzog Gall. Narb.
p. 94. 134. 140. Verschietlen davon ist Alba
Helvorum (O. Hirschfeld CIL XII p. 336). 60
Desjardins Geogr. de la Gaule III 432 iden-

tificiert Alba Augusta mit Iulia Augusta Alebece
Reiorum Apollinarium (heute Riez). [Ihm.]

Alba Doeilia (so Tab. Peut. , Alba Drcelia
Geogr. Rav. IV 32 p. 270 P., Alba Dea'/ia ebd.
V 2 p. 337 P.), Ort an der ligurischen Kiiste,

40 mp. von Genua, 19 mp. von Vada Sabatia
(Vado). Die Distanzangaben der Tab. Peut, schei-

III 6. 39). Hauflg genannt wird A. in den Biir-

gerkriegen (Caesar b. c. I 15. 24. Appian. b. c.

Ill 45. 47. V 30. Cic. Phil. XIII 19. XIV 31;
ad Att. VIII 12 A, 1. IX 6, 1. Oros. V 22). In
der Kaiserzeit hfiren wir, ausser durch gelegent-
liche Notizen bei Plinius (XV 83. 90), den Iti-

nerarien (s. o.) und den Gromatikern (p. 244
Lachm.), nichts iiber die Geschichte der Stadt:
doch zeugt der Rcichtum an insehriftlichen Denk-

50 rnalernJCTL IX 3906—4050. 6349. 6350. Eph.
ep. VIII 177— 195. 826) von ihrcr Bedeutung.
Das Gebiet dehnte sich, wie die Grenzsteine mit
Albensium fines (CIL IX 3929. 3930 ; vgl. Eph.
ep. VIII 176) beweisen, bis weit in das Thai
des Salto (Himella) hinein aus. Die Albenser
gehorten zur Tribus Fabia (doch CIL VI 2517
ein Albensis aus der Oufentina). Praetorianer
aus A. in den Soldatenlisten CIL' VI 2375 c, 19.

2379c, 38. II 12.

Die Reste der Stadt, deren Namen das heu-
tige Dorf A. bewahrt, sind bedeutend : eine mach-
tige Ringmauer, ein Wall am Fusse des Hiigels.

Reste eines Tempels (in die Kirche S. Pietro ver-

bautj, eines Theaters und Amphitheaters. Vgl.
C. Prom is Le antichita di Alba Fucense, Rom
1836. Mommsen CIL IX p. 370. 371.

Die picenische Inschrift CIL IX 5146, welche
einen praefectus pagi Albensium Fuleentium
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nennt, ist nicht zuverlassig abgeschrieben : der

naheliegenden Beziehung auf A. F. widerspricht

Fundort und Magistratur. [Hiilsen.]

Alba HelTorum, Stadt der Helvi (Helvii) in

Gallia Narbonensis, von Plin. n. h. Ill 36 unter

den oppida Latina aufgezahlt, Nach Ausweis der

Inschriften gehfirte sie zur Tribus Voltinia (0.

Hirschfeld CIL XII p. 336). Bei Plin. XIV 43

heisst sie Alba Helvia, in der Notitia Galliarum

Civitas Albensium (Albensis bei Sidon. Apoll.

epist. VI 12, 8); ein sacerdos civitatis Alben-

sium CIL XII 1567. Inschriften aus dem Ge-

biete der Helvii nennen quattuorviri, einen fla-

men Augusti, sexviri Augustales und eultores

Larum (CIL XII 2675. 2676. 2651. 2674. 2677)

;

Plin. XIV 43 erwahnt eine dort wachsende Re-

benart. Das heute Aps (in Urkunden Albis,

Alps u. a.) genannte Dorf hat nur unerhebliche

Uberreste. Desjardins Geogr. de la Gaule III

433. [Ihm.]

Alba Iulia s. Apulum.
Alba llnea s. Calx.

Alba Longa ("A'/.fia Aoy/a: der Name jeden-

falls unlateinisch, vielleicht ligurisch, = dieBerg-

stadt? s. Helbig Italiker in der Poebenc 31),

die alteste latinische Stadt, nach der Sage von

Ascanius erbaut (Liv. I 3. Varro de r. r. II 4.

Dionys. I 66. Verg. Aen. I 274. V 596ff. VI 766.

VIII 43. Strab. V 371. Steph. Byz. u. a., s. Bor-

mann Altlatin. Chorographie 151). Die Lage be-

schreibt Dionysius a. 0. : ngos 6'oei xai ki/xv]j y.a-

rsaxsvda&tj zo ftioov i7ii%ovaa AjufoTv, xai fjv &oxco

zelpj zijg xo?.e(»s zavza dvaa/.coror nrzijv xoiovrza.

Liv. I 3: ab situ porrectae indorse* urbis Alba

longa appellata; vgl. Varro de 1. 1. V 144. Der
Ausdruck des Dionysius hat viele Neuere (so

noch Mommsen R, G. I8 38) bestimmt, die

Stelle von A. dort anzunehmen, wo der See am
nachsten an den Monte Cavo herantritt, namlich auf

der zum Teil im Altertum kunstlich abgeschrofften

Terrasse, welche sich oberhalb des Klosters Palaz-

zuolo ausdehnt (s. Karte unten S. 1309). Dagegen
spricht dieBeschaffenheit des Terrains, welches fur

eine antike Stadtanlage wenig geeignet ist : nur

gegen Westen, nach dem See selbst zu, dient der

schroffe Absturz als naturliches Bollwerk, wahrend
nach Siiden und Osten, wo der im Riicken der Stadt

teils allmahlich, teils in Stufen ansteigende Berg
eher eine Gefahr als eine Deckung bildet, grosse

kiinstliche Werke erforderlich waren. Auch Dio-

nys selbst hat sich die Lage der Stadt anders vor-

gestellt, wenn er im folgenden die Bewiisserung der

vor der Stadt gelegenen Ebene durch Schleusen

als einen Vorzug der Lage von A. hervorhebt

(zo zs yao oqos iv zo*; xdrv oyvoov re xai t'i/'»;-

/.oV iozir, f) zs /.ifivrj fia&eia xai fieyd/.i], xai avzijv

dia xZeioid&cov dvoiyo/ievcov v^odeyszai zo ^tdiov,

zauiEvouevoyv o.Tooa fiov't.ovzai zcov drdo(».-TO)i' zo

v8a)Q. vxdxeizai di zfj -to/.£( rzedia davuaozd u'ev

Idetv, .-r/.ovota di xai xagxov; igereyxeir .Tai'ro-

Scuzovs etc.), und der Ausdruck dorsum bei Li-

vius ware fur die Terrasse oberhalb Palazzuolo

durchaus unzutreffend. Schon Gel 1 (Topography

of Rome 1 17ff.) hat deshalb mit Recht A. Longa

auf der Nordostseite des Sees gesucht. Das drei-

eckige Hiigelplateau zwischen dem See und der

Aqua Ferentina, welches nur nach Osten zu

kunstlicher Verteidigungswerke bedarf, entspricht

der Beschreibung des Dionys und Livius, ist auch

vom fortiflcatorischen Gesi'chtspunkt aus firr eine

Stadtanlage von der GrOsse A.s geeignet. Ob
freilich die von Gell (a. a. 0. S. 18) beschrie-

benen Reste (Peperinmauern und Rest einer Saule)

der uralten Metropole von Latium angehOren,

ist zweifelhaft. Dagegen ist seine Hypothese

bestatigt durch die neueren Forschungen fiber

die grosse Nekropole am Nordrand des Sees zwi-

10 schen dem Monte Crescenzo und Castel Gandolfo.

Schon 1817 waren dort, angeblich unter einer

vulkanischen Schicht, einige Hiittenurnen gefunden

worden, doch bei dem Mangel verwandter Monu-

mente eine richtige Beurteilung nicht moglich

:

neuerdings hat besonders M. St. de Rossi (Ann.

d. Inst. 1867, 36ff.) sich um die Erforschung Ver-

dienste erworben. Es ist festgestellt , dass die

Nekropole sich von Norden, also dem der Stadt

nachsten Punkte aus, nach Siiden zu entwickelt

20 hat. Spuren einer primitiven Ansiedelung sind

in dem Thale der Aqua Ferentina unterhalb des

Nordrandes von A. nachgewiesen. Die Funde

zeigen eine Kultur, die den terremare der Poebene

ziemlich entspricht, doch im Metallgebrauch weiter

fortgeschritten ist (Helbig Italiker in der Po-

ebene 51. 82ff., wo auch die Litteratur iiber die

albanische Nekropole gegeben ist). Die ZerstOrung

von A. setzt die Tradition unter Tullus Hostilius

(Liv. I 28. Dion. Hal. HI 31. Strab. V 231. Serv.

30 Aen. II 113 u. a.): die Einwohner wurden nach

Rom auf den Mons Caelius iibergesiedelt , die

Stadt selbst nie wieder aufgebaut (Dionys. Ill 31).

Spatere Erwahnungen iXiv. VII 39: sub iugo

Albae Longac. VII 24 : die Gallier fliichten nach

der arx Albana) beweisen nichts fur das Fort-

bestehen der Stadt als solcher. Die sacra (be-

sonders der Gentilkult der Iulii, CIL XIV 2387)

wurden nach dem nahen Bovillae iibertragen,

(lessen Einwohner sich in der Kaiserzeit als Al-

40 bant Longani Bovilk?ises bezeichnen (CIL XIV
2405. 2406. 2409. 2411). Wo dagegen die pon-

tifices Albani (CIL VI 2168. 2161? IX 1595.

XIV 2264), salii arcis Albanae (CIL XIV 2947

aus der Zeit des Commodus: salius Albanus CTL

VI 2170. 2171) und die tirgincs Vestalcs arcis

Albanae (CIL VI 2172, einfach virgines Vestales

Albanae bei Ascon. p. 35 K.-S.) fungierten ,
ist

uneewiss. Fur ein Fortbestehen der Kulte noch

Ende des 4. Jlidts. zeugt Symmaehus epist. IX

50 147. 148 (apud Albani Vestalis antistes). Vgl.

Gell Toposrraghv of Rome I 16—29. Abeken
Mittelitalien 65."Nibbv Dintorni di Roma I 59

—77. Dessau CIL XIV p. 216. 231. [Hiilsen.]

Albana. 1) Bei Ptol. V 12. 2 Stadt in Albania

am Ufer des kaspischen Meeres, niirdlich von der

Miindung des Flusses Albanus, nach Kieperts

Ansicht Metropole und Ausgangspunkt der Al-

banen. Ein Ort Alpan wird im Derbend-nameh

erwahnt. nahe der Veste Qubeh (Dorn Caspia

60 208); Atwen bei Mo'ises Katankatwatsi stimmt

hinsichtlich der Lage nicht, [Tomaschek.]

2) Stadt im Siidwesten von Arabia Felix (Ptol.

VI 7, 36 1. Nach Sprenger (Geogr. Arab. 288j

nahm es einst die Stelle ein. welche jetzt Abu
'Arysch und friiher al-Chasuf behauptete.

[D. H. Miiller.]
_

Albana aqua, genannt nur in der Inschrift

aus Castrimoenium CIL XIV 2466 (v. J. 31 n.
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Chr.), ist in unmittclbarer Nahe von Marino zu
suchen, aber nicht sieher nachzuweisen.

[Hillsen.]

Albania. 1) 'Ai.fSaria (auch 'AXfiavig Cass.

Dio XXXVI 54), das Land ostlich von Iberia
(Georgien) bis zum kaspischen Meerc. Grenzen
nach Ptolemaeus V 12 und Plinius VI 29. 39:
im Norden der Kaukasus in seiner Ostlichen Halfte
mit den (bis Derbeud streichenden) Ceraunii
montes; im Osten das kaspische Meer von der
Miindung des Soanas (Siilaq, Qoi-su) oder auch
des Casius (Samur) an bis zur Miindung des
Cyrus (Kur, Mtkwari) — dieser Meeresteil biess

denn auch mare Albanum (Plin.); Ptolemaeus
kennt an der Kiiste zwei Inselchen, von flachen
Sandinseln und beweglichen Dunen an der Miin-
dung des Cyrus spricht Strabon - ; im Siiden der
Unterlauf des Cyrus bis zur Landschaft Camby-
sene (Kambican, Kambe'6owan, von arm. kam-
beSi ,Buffel'), dem Trifinium von Armenia, Iberia

und Albania ; im Westen der zwischen den Fliis-

sen Cambyses (Jori) und Alazonius (Alazani)

streichende Bergzug (von Herethi und Kachethi)
bis hinauf zum centralen Kaukasus. Ausser den
Albaniae portae (s. 'AXflavi ai nvi.ai) wird noeh
ein Pass im Bergzug von Cambysene erwahnt,
welcher aus Iberien ins albanische Flachland
ffihrte. Von Fliissen werden erwahnt: im In-

lande zum Stromgebiet des Cyrus gehorig Cam-
byses, Alazonius, Abas, Chanes, Rhoetaces, San-
dobanes ; und ins kaspische Meer sich ergiessend
Albanus, Casius, Gerrhus, Soanas. Die Natur-
beschaffenheit des Landes schildert Strabon XI
501 nach Theophanes kurz und bundig. Die
Luft ist uberaus mild, die Vegetation iippig und
immergran. Entlaug dem Cyrus dehnen sich

Grassteppen aus, Aufenthalt von Wild aller Art
(auch Taranteln und Skorpione) und guter Weide-
grund fur Vieh. besonders Pferde. Weiter hin-

auf folgt ein Strich fetten Ackerbodens, durch-
flossen und berieselt von zahllosen Bachen und
Kanalen, an Fruchtertrag ergiebiger ah? selbst

Agypten und Babylonien, ohne frische Saat zwei
oder drei reiche Ernten spendend; im Hiigelge-

biet gedeiht ausserdem ohne jede Pflege der

Weinstock — versetzen doch neuere Forscher wie
V. Hehn die Heimat der Rebe in das siidkauka-

sische Tafelland ! Weiter hinauf folgt die Region
der Waldungen und der Hochkamm des Kauka-
sus. Bei solcher Naturfiille gab es auch eine

grosse Zahl von Ortschaften; Ptolemaeus nennt
Abliana, Adiabla, Alamus, Albana, Bacchia, Ba-
ruca, Camechia ,- Chabala . Chadacha. Chobata.
Deglane, Embolaea, Gangara, Gelda. lobula, Iuna.

Misia, Moziata, Mosega, Niga, Ossica. Samunis.
Sanua. Sioda, Tagoda. Telaeba, Thabilaca, Thel-
bis. Thiauna. Aber, wenn wir absehen von eini-

gen Kiistenpunkten . z. B. Gangara (Baqu) und
von der Landeshauptstadt Chabala (Cabalaca bei

Plin., jetzt Ru. Qabalah im Centrum von Seki),

so sind die meisten derselben fur uns leerer

Schall, kaum deutbare Uberreste albanischer
Nomenclatur; aus Rohr und Lehm aufgebaut,
konnten sie an und fiir sich dem Zahne der Zeit

nicht widerstehen , und die Steinvesten auf den
AnhOhen verfielen bei den politischen Umwal-
zungen; vergeblich haben sich D'Anville, Man-
nert, Eichwald, Jankowsky (Petersburg

1846) und zuletzt Dorn (Caspia, Petersb. 1875.

Anhang S. 197—216) bemuht, die Lage dersel-

ben genauer zu bestimmen. [Tomaschek.]

2) Der Name Albania steht in der Tabula
Peutingeriana am aussersten Ostlichen Rande des

elften Segments (XI 5 ed. K. Miller) fiber den
in derselben zur Bezeichnung einer grOsseren

Stadt dienenden zwei Tiirmchen; darunter die

Zahl XX. In der Nahe, ostlich davon, ist ein

10 Gebirge eingezeichnet, das den Zagros vorstellen

soil. A. erscheint als der Endpunkt einer Strasse,

die von Hatra (Tab. Hatris), jetzt Ruinen von
Al-Hadr, zunachst nach Peloriarca (Geogr. Rav.

p. 67 , 5 P. Pellariarc/ia) geht , wo der Weg
sich gabelt. Der rechte, siidliche Zweig ftihrt

nach Ktesiphon (Tab. Cesiphun, Geogr. Rav.

67, 1 Ctesiphontem)
,
jetzt Taq i Kisra, wah-

rend der linke, nOrdlichere nach einer scharfen

Umbiegung nach links bei A. endet. Der Ra-
20vennate verzeichnefc ebenfalls (67, 11) den Na-

men, aber im Ablativ, Albania. Lage wie Name
von A. weisen mit Bestimmtheit auf seine Iden-

titat mit Chala (s. d.) oder Kelonai (KsXcovai,

s. d.), der Hauptstadt der Landschaft Chalonitis

(Xai.wvTxig, s. d.) oder Kallonitis {KaV.wvTxiq, s. d.),

dem mittelalterlichen Hulvan (gewohnlich Hol-

vdn geschrieben). Die Ruinen dieser Stadt liegen

unweit Sar Pul, vollstandiger Sar Pul i Zuhab
(Breite N. 34° 26', Lange O. Greenw. 45° 46'),

30 am Ufer des sich mit dem Ab i Sirvan (Dijala)

vereinigenden.Hulvanflusses, den die anwohnen-
den Kurden Alvan oder Alviind nenneu. Wie
im Altertum fuhrt noch jetzt die grosse Strasse

aus dem Tieflande nach dem iranischen Gebirgs-

lande an ihnen vorbei (s. das Nahere unter

Chala und Chalonitis). Der Namensform A.

liegt offenbar ein griechisches 'AXflavla (eigent-

lich wohl AXfSavd) zu Grunde mit urspriinglichem

Spiritus asper (vgl. Tac. ann. VI 41 Halum
40 s. d. = "Ai.ov == Hulvan), an dessen Stelle, wie

so oft in der Uberlieferung orientalischer Namen
bei den Griechen , fiilschlich der lenis getreten

ist (vgl. z. B. OvScot fur das richtigere Ov$toi

und dariiber Ndldeke in Nachr. Gesellsch. d.

Wissensch. Gottingeii 1874, 185). Bereits d'An-
ville (Geographie ancienne abregee. in Oeuvres

II 474; l'Euphrate et le Tigre 108f.) hat A. mit
Hulvan identiflciert, ohne jedoch zu sehen (s. a.

a. O. 120), dass es nur eine andere Wiedergabe
50 desselben emheimischen Namens ist , den auch

die Formen Chala, Kelonai etc. widerspiegeln.

In beiden Beziehungen schliesst sich an ihn an

Mannert (Geogr. d. Griech. u. Rom. V 2, 340).

Auch Forbiger (Handb. d. alt. Geogr. II 614f.).

obgleich or A. als unstreitig zur Chalonitis ge-

horig betrachtet und es in Hulvan wiedererkennt,

trennt es noch, trotz der ihm bereits zugang-

lichen Erorterungen H. Rawlinsons iiber Hul-

van (Journ. Roy. Geogr. Soc. London IX 35fj,

60 von Chala-Kelonai. Erst Ritter hat es in der

Erdkunde von Asien (VIII 116) ausgesprochen,

dass mit A. und Chala ein und derselbe Ort,

und zwar Hulvan, gemeint ist. Dieselbe An-
sicht vertreten auch J. G. Drovsen (Hellenism.m 2, 241) und Tomaschek (S.-Ber. Akad.

Wien CII 1883, 148. 150). Letzterer hat auch
erkannt (a. a. O. 147), dass A. mit dem auf der

Tabula weiter ostwarts (Segm. XII 1) verzeich-
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neten Onoadas (s. d.) verkniipft werden muss,

dass dieses nur durch einen Irrtum der Abzeichner

mit Ecbatanis Partiorum anstatt mit A. in Ver-

bindung gebracht worden ist. Dadurch erhalt

das Itinerar, das scheinbar mit A. abschliesst,

eine Fortsetzung bis Ekbatana (in der Tabula

verschrieben in Heeantopolis , s. Tomaschek
a. a. 0. 147), die in dem Original der Tabula

sicherlich nicht hat fehlen konnen. Einen Be-

Turanische Elemente waren unter ihnen gewiss

nicht vorhanden; auch vor der schon im Alter-

tum beliebten Verwechslung der Albanen mit

den Alanen der nordlichen Steppenregion muss

gewarnt werden. Zur Achaemenidenzeit aner-

kannten ohne Zweifel die Stammesfursten der stid-

kaukasischen Landschaften die persische Ober-

herrschaft ; dem Abendlande wurden die Albanen

genauer bekannt seit dem Heereszuge des Pom-

weis dafiir, dass dort das Routier in der ThatlOpeius 65 v. Chr. durch die Schilderungen, welche
— .-...- ^er Qeheimsehreiber Theophanes von Land und

Volk gegeben hatte; vgl. Strab. XI 501. Plin.

VI 29. 39. App. Mithr. 103. Plut. Pomp. 34.

Dio Cass. XXXVI 54. Mommsen R.G. HI 130f.

Damals stellto ihr KOnig Oroizes dem Pompeius

ein Heer von 60 000 Fusssoldaten (meist Bogen-

schiitzen) und 22 000 Reitern (darunter viele

xarayoaicToi) entgegen und anerkannte, geschla-

gen, die romische Oberherrschaft ; zur Kaiserzeit

iiber A. hinaus gefiihrt war, liefert der Ablativ

Albanis, in dem der Name der Station von dem
Ravennaten tiberliefert wird. Dies lasst sich nur

daraus erklaren, dass A. als Ausgangspunkt fiir

ein dahinter zu nennendes Ziel bezeichnet wer-

den sollte, dass also die Angabe des Itinerars

in Bezug auf A. ursprunglich gelautet hat:

Albania (oder Albana) — ab Albanis Onoadas

XX (vgl. die Erklarung des Gebrauchs der

rschiede'nen Casus aus der ursprunglichen An- 20 sehwankte Albanien bestandig zwischen Rom und

ordnung der in der Tabula wiedergegebenen Iti-

nerare bei F. Philippi De Tabula Peutingeriana

21, 36 und K. Miller Weltkarte des Castorius

103. 106f.). [Andreas.]

'AXfidviai nvXai (Ptol. V 9, 15. 12, 6), ein

Engpass, welcher die Ostliche Halfte des Kauka-

suskammes in der Mitte, oberhalb Chabala, durch-

schneidet; also nicht die ,eiserne Klause' von

Derbend, am Ufer des kaspischen Meeres (byz.

den Arsaciden, wie spater zwischen Byzanz und

den Sasaniden. Alle staatlichen und gesellschaft-

lichen Einrichtungen waren nach persischem Zu-

schnitt ; die persische Anahita hatte einen Tem-

pel an der Westgrenze des Reiches. Die Albanen

selbst werden als stattliche Leute geschildert,

ermangelten aber doch hoherer Kultur; sie be-

stellten den Acker mit dem primitiven Holzpflug,

hatten fiir gewohnlich keine festen Miinzen, Masse

Tlovp, arab. bab-Sill, jetzt Culli), sondern irgend30und Gewichte und zahlten nur bis 100. Reste
" ' " ' -' ihrer Sprache haben sich in dem udischen Dia-

lekte. welcher in einigen Dorfern von Seki ge-

sprochen wird (vgl. die udische Grammatik von

A. S chiefner Petersb. Akad. 1863), auch wohl

in der Sprache der Kurinen und den Dialekten

von Krys , Chinalug , Aghul und Arci erhalten.

Die Nation der Albanen erlag der Nivellierung

durch die Nachbarn (Georgier, Armenier, Perser,

Turken)} das Reich zerfiel in mehrere Teilherr-

schaften — schon Const. Porphyr. de cerim. II

48 p. 397 kennt neben dem aqywv 'AlfSa.vj.as

(Seki) die aqyovies von TCavagia, 2aojid.r (Sir-

wan), Xqvaa (Krys) u. a. — , zuletzt ubersiedelte

der albanische Metropolit in die armenische Stadt

Partav, siidlich vom Kur. Die spateren Geschicke

der Atuankh schildert das Geschichtswerk des

Mo'ises Katankatwatsi (arm. Ausgabe, Paris 1860,

v. Patkanian, Petersb. 1861); die arabi-

em westlicher gelegenes Einfallsthor der lesgi-

schen BergvOlker in das Gebiet von Seki und

Kachethi, vielleicht der Pass von Khacmaz zwi-

schen dem Tiirgan-cai und Aldzigan. Die ar-

menische GeograpbieversetztdenPassderAluankh

und den benachbarten Pass Dzasan in das Ge-

biet der Dzanarkh (Sanaraei); arabische Berichte

reden von den ,Bergklausen der Dudania' (Diduri)

und vom ,Thor des Luban-§ah' (Lupenii) ; in neue-

rer Zeit fielen die Lesgier gewohnlich nach Gho- 40 schaften

loda (Car-i-Belochani) ein. [Tomaschek.]

Albani sacerdotes s. Alba Long a.

C. Albanius wird mit Bezug auf einen Land-

kauf erwahnt bei Cic. ad Att. XHI 31, 4.

[Klebs.]

Albanoi. 1) 'Ai.(}avoi (armen. Aiuan-hh,

volksetymologisch erkliirt aus aiu ,siiss, mild'),

die Bewohner des ostkaukasischen Landes Al-

bania (s. d.), ein Conglomerat verschiedener, unter schen Geographen gedenken der Albanen nicht,

einander mehr oder minder verwandter Stamme, 50 und erwahnen bios einige Sonderstamme und Teil

deren jeder seinen eigenen Dialekt sprach und herrschaften.

vormals auch seinen eigenen Hauptling hatte,

bis endlich im 1. Jhdt. v. Chr. der Fiirst des

albanischen Stammes die politische Obmacht
iiber alle iibrigen erhielt. In dieser politisch so

geeinigten Nation liegt ein Glied der kaukasi-

schen Aboriginerwelt vor, das entsprecbend seiner

geographischen Lage eine Mittelstellung einge-

nommen hatte zwischen den Iberern (Georgiern),

2) Bei Ptol. HI 12, 20 illyrisches Volk in der

Provinz Macedonia, von Dyrrachium ostwarts bis

zu den Montes Candavii reichend, offenbar der

Grundstock der heutigen Albanesen oder Arnau-

ten, welche sich selbst im gegischen Dialekt

A'rben (auch Arbemier, A'rbenes; daher das

slawische Arbanas) und ihr Land Arbeni benen-

nen (Ableitung dunkel; illyr. alb- scheint dia-

den friih verschoUenen Ureinwohnern Armeniens 60 lektisch mit arb-^ zu wechseln; Arbeniu^ findet

oder den Alarodii, ferner den Stammen des medi- ' " — - - - — -

schen Grenzlandes (Cadusii, Amardi, Gelae. Ca-

spii) , endlich den bis heute erhaltenen Berg-

stammen (Legae etc.) des ostlichen Kaukasus.

Von den 26 Stammen Albaniens werden nur die

Sanaraei im Nordwesten und die wilden Mon-

tagnards der kaukasischen Hochregion (Tusci,

Diduri, Sodi, Silvi, Lupenii) eigens hervorgehoben.

sich iibrigens als venetischer Eigenname aus

Patavium bezeugt, CIL V 2898), wahrend sich

die byzantinischen Griechen stets der antiken

Form "'Ai.§avoi bedienen. Da diese Ai.fSavol erst

seit dem J. 1040, wo der rebellische Stratege

Georgius Maniakes neben Italioten und Epiroten

auch Albanen urn sich scharte, hauflger auftreten,

so glaubte Mannert VII 409 die Stelle bei
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Ptolemaeus fiir eingeschoben erklaren zu mfissen

;

aber der Grand ist nicht stichhaltig, da sich in

den Hss. des Ptolemaeus nur ausdriicklich als

solche bezeichnete Zusatze oder Glossen vorfinden,

nicht jedoch stillschweigende Falschungen des
Textes; auch kommt es haufig vor, dass alte

Stammnamen erst nach langer Zeit wiederum
auftauchen. Vgl. dazu Albanopolis.

[Tomaschek.]

'AXfiavov OQOg. 1) S. "Alfiiov oqos-

2) S. Salbakos.

3) S. Albanus mons.
Albanopolis. 1) 'A/.fiavoaohg (var. 'AXftavos

nSXte Ptol. Ill 12, 20), Yorort der illyrischen

Albanen. Dezdevises (Geogr. anc. de la Ma-
ce'doine 228) glaubt denselben in der durch
Skanderbegs Yerteidigung beriihmt gewordenen
Veste Croia (alb. Krua, best. Form Krmi-i d. i.

,
Quelle') wiederzufinden; richtiger verweist v.H ah n
auf den benachbarten Ort Arbona oder A'rbune;
bei Farlati Hlyricum sacrum VII 191ff. flnden

wir seit 1166 eine lange Reihe von episcopi Al-
banenses , Arbanenses , Arbenenses, Arbonenses,
Arbunenses bezeugt ; derselbe Ort, so scheint es,

wird yon Anna Comnena XIII 5 wiederholt mit
to 'Agfiavov, der ganze umliegende Bezirk von
Georg. Acropolita mit to 'AXfiavov bezeichnet; in

serbischen Urkunden tritt dafiir die Form Iiaben,

Raban auf. [Tomaschek.]

2) Stadt der Albaner in Makedonien. Ptol.

in 13, 23. [Hirschfeld.]

AltmilOS (A/.pdvo; Tiorauos Ptol. V 12, 2.

Plin. VI 39), ein Fluss im Ostlichen Albanien,
welcher sich nahe der Stadt Albana und ober-

halb Gangara (Baqu) in das kaspische Meer er-

giesst; entweder der heutige Sumgha'it nOrdlich

von der Halbinsel Absaran oder, richtiger, die nord-

licher ausmiindende Bilbila (Belbele, Walwala-ca'i).

[Tomaschek.]

Albanum, ein nicht genauer bestimmbarer
Ort in Pannonia inferior, zwischen Antianae
(Baranyavar) , Mursa (Eszek) und Teutiburgio
(Dalya), also im Winkel zwischen der Donau
und der Einmiindung der Drau; vgl. Not. dign.

occ. 31 p. 91 equites Dalmatae, Albano.

[Tomaschek.]

Albannm Domitiaui s. Albanus ager.
Albanus. 1) Beiname, z. B. der Veturii.

[v. Rohden.]

2) Numerius Albanus, Senator. Praeses von
Lusitanien im J. 336, CIL II 191.' [Seeck.]

Albanus ager, die Gegend zwischen dem Alba-
nersee, Aricia und- Bovillae (s. Karte S. 1309), ur-

spriinglieh Stadtgebiet von Alba Longa, spater, wie
es scheint, keiner der benachbarten Ortschaften zu-

geteilt. Sie wird schon in der republicanischen Zeit
haufig genannt, da sie wegen ihrer Fruchtbarkeit
(uber den Albaner Wein vgl. Plin. XIY 30. 64.

XXIII 33. 35. Horat. od. IV 11, 2: sat. II 8, 16)
beriihmt und als Landaufenthalt beliebt war. Hier
lagen die Villon des Juristen M. Iunius Brutus
(Cic. pro Cluentio 141 ; de or. II 224) . eines Q.
Aurelius (Plut, Sulla 31). des Pompeius (Cic. ad
Att. IV 11, 1. VII 5, 3; in Pison. 77; pro Babir.
Post. 6), welche spater vielleicht in Dolabellas Be-
sitz iiberging (Cic. Phil. XIII 11), des Clodius
(Cic. pro Milone 27. 46, wo Asconius zu vergl.),

4es Curio (Cic. ad Att. IX 15). In der Kaiser-

zeit scheint der ager A. fast ganz in kaiser-

lichen Besitz iibergegangen zu sein (Ulpian Dig.
XXX 39, 8), so dass fur grosse Privatbesitzungen
kein Platz iibrig blieb ; nur kleine Gutchen, wie
das des Statius (silv. Ill 1. 61. IV 5, 2. V 3, 37),
bestanden daneben. Schon die Kaiser der ersten

Dynaatie hielten sich hauflg hier auf (Dio LIII
32. LVIII 24. Seneca ad Polyb. de consol. XVII
4. Sueton. Nero 25), besonders aber liebte Do-

10 mitian dieselbe, so dass er jahrelang hier (in arce
Albana, Tacit. Agr. 45. Iuven. IV 145; vgl.

Dio LXVII 1) residierte. Die kaiserliche Villa

scheint am Westrande des Sees bei Castel Gan-
dolfo, wo die moderne Villa Barberini, gelegen
zu haben ; hier sind Wasserleitungsrohren mit dem
Namen des Domitian gefunden (CIL XIV 2304.
2305) und bedeutende Baureste noch vorhanden.
In Albano ist das Schreiben an die Einwohner
von Falerio vom 22. Juli 82 n. Chr. (CIL IX

20 5420) datiert. Sonst gedenken des Aufenthalts
daselbst Sueton. Domit. 4. 19. Stat. silv. V 2,

168. Martial XI 8, 3. Iuven. IV 60ff. Plin. ep.

IV 11, 6. Cass. Dio LXVII 14. Auch Marc
Aurel scheint hier eine Villa besessen zu haben
(Hist. Aug. Avid. Cass. 9; vgl. CIL XIV 2307).
Seit Septimius Severus war im Albanergebiet die

legio II Parthica stationiert, deren Soldaten da-

her auch Aljidvioi heissen (Cass. Dio LXXVIII
13. 34. LXXIX 2). Von ihrer Anwesenheit zeugen

30Ziegel mit dem Legionsnamen (CIL XIV 4090,

2) und das grosse Begrabnisfeld im parco Chigi
zwischen Albano und Ariccia (Inschriften CIL VI
3367—3400; vgl. XIV p. 217. Henzen Annali
1867, 83ff.). Die bedeutenden Euinen, welche in-

nerhalb der jetzigen Stadt Albano bestehen, weist

man den Kasernements der legio II zu (Piranesi
antichita Albane tav. 12. Tocco II Buonarotti

1870, 15ff. ; aber das angebliche Lager der Prae-
torianer auf dem Mons Albanus beruht auf Miss-

40 verstandnis von Hist. Aug. Maxim, duo 23, wo
von den Albii montes bei Aemona die Bede ist).

Aus derselben erwuchs in spater Zeit eine kleine

Ortschaft, die im Itin. Hierosolym. p. 612 Albana
eivitas, bei Procop. b. Goth. II 4 to Ai.fiavov

^6/ua/:ia heisst; schon friihe wurde es Bischofssitz

und wuchs, als wegen Unsicherheit und Ungesund-
heit die in der Campagna gelegenen benachbarten
Orte (Bovillae, Castrimoenium) verlassen wurden.
Vgl. Piranesi Antichita di Albano e Castel Gan-

50dolfo. Rom 1762 fol. Gell Topogr. of Rome 30.

Nibbv Dintorni I 88—97. Canina Edifizj di

Roma VI tav. 55—61. Dessau CIL XIV p. 216.

217. [Hiilsen.]

Albanus lacus (jetzt Lago di Castello oder
Lago Albano), Kratersee im Albanergebirge, 294
m. uber dem Meer, 3i/

2
Km. lang, 2 Km. breit.

Die Tiefe betragt jetzt ca. 100 m. , im Alter-

tum war sie grosser , bis , der Sage nach im J.

398/397 v. Chr. , durch einen Emissar der See-

60 spiegel auf die angegebene Hohe fixiert wurde
(Xiv. V 15—19. Dionvs. XII 11—18. Cic, de

div. I 100. Val. Max. 16,3. Plut, Cam. 3.

Zonar. VII 21). Dieser Emissar , welcher noch
jetzt functioniert, durchbricht in einer Lange von
ca. 1800 m. die nordwestliche Wand des Kraters

;

die Hohe des Tunnels betragt 1,80—2 m. . die

Breite etwa 1,20 in. Vor der Auslassfiffnung des
Sees liegt eine Schleusenkammer aus Peperin-

I
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quadern. Die Miindung in die Campagna liegt

bei dem Le Mole genannten Orte unweit Castel

Savello. Der weitere, vor allem auch zur Be-

wasserung der Campagna dienende (Cic. de div.

II 69) Lauf heisst rivus Albanus (s. d.). Die

Wande des Albanersees waren im Altertum mit

Wald bedeckt (laous in nemore Albano, Liv. V
15); in der Kaiserzeit waren hier viele Villen

vornehmer ROmer, von denen noch zahlreiche

Reste vorhanden sind. Reste eines Consulargrabes

(mit den sechs Fasces) finden sich oberhalb des

Klosters Palazzuolo. Uber den Emissar vgl. Pira- 50

nesi Descrizione del' emissario del lago Albano,

Roma 1762 fol. Gell Topogr. of Rome 22—29.
Nibby Dintorni I 98—105. Abe ken Mittel-

italien 178—180. [Hulsen.]

Albanus lapis, vulkanischer Stein aus dem
Albanergebiet (Bruche besonders bei Albano und
Marino), grunlichgrau mit zahlreichen schwarzen
und weissen , kflrnigen Einsprengungen (daher

jetzt Peperino, schon bei Isidor piperinus). Vi-

truv II 7 rechnet ihn unter die Baumaterialien 60
mittlerer Harte, Tacitus Ann. XV 43 schreibt ihm
Feuerfestigkeit zu. Ygl. Jordan Topogr. I 4ff.

Cor si Delle pietre antiche (Rom 1845) 67—69.

[Hulsen.]

Albanus mons (to 'A/.fiardv ooo;) , bei den

Romern die hochste Erhebung des vulkanischen

Albanergebirges, jetzt Monte Cavi (weniger cor-

rect Monte Cavo), 954 m. fiber dem Meer. Nur

iibertragen wird der Name auf die Gesamtheit

des Gebirges (so Strab. V 383. 387; Albani tu-

muli Cic. pro Mil. 31). Er wird besonders haufig

genannt als Statte des Tempels des Iuppiter La-

tiaris, an welchem im Fruhling jedes Jahres das

uralte Bundesfest der latinischen Gemeinden statt-

fand. Mit dem Kultus betraut waren die sacer-

dotes Cabenses mantis Albani, deren Name ab-

geleitet ist von einer fruh untergegangenen Stadt

Cabe ('?), nach der aber der Berg noch heute ge-

nannt wird (Momm sen Bull. d. Inst. 1861, 206).

Vom Tempel selbst waren schon im 17. Jhdt.

nur noch die Fundamente aus machtigen Pepe-
rinblOcken, sowie unbedeutende Reste der Archi-

tektur tibrig, welche um 1777 bei dem Neubau
des Passionistenklosters verbaut wurden (die oft

wiederholte Angabe, der Cardinal von York habe
zu diesem Zwecke den noch wohl erhaltenen

Tempel einreissen lassen, ist falsch, ebenso das

Datum 1783). Von den Fasten des Bundesfestes,

welche auf den Marmorquadern des Tempels selbst

eingezeichnet waren . sind wenige Bruchstiicke

vorhanden (ediert CIL XIV 2236—2244; vgl. VI
2011—2018). Beim Tempel des Iuppiter Latiaris
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triumphierten diejenigen Feldherren, welchen diese
Ehre in Rom versagt worden war (fasti triumph,
z. J. 231. 197. 172. Liv. XXVI 21. XXXIII 23.
XLII 21. XLV 38. Valer. Max. II 8, 5. Plut.
Marcell. 22. Auct. de v. ill. 45). Die Strasse,
auf welcher sich der Zug vom Albanersee zum
Tempel hinauf bewegte, ist zum grossen Teile noch
wohl erhalten (s. iiber dieselbeNibby Dintorni di
Roma I 114. 115. CIL XIV 4211). [Hiilsen.]

_
Alba vallis (Notit. Dignit. Or. XXXII 42),

Militarstation im Gebiet des dux Phoenicis ; sonst
unbekannt. [Benzinger.]

Albe ("AXfa), Stadt auf Kreta. Steph. Byz.
s- "Akpa. [Hirsohfeld.]

Sex. Albedins (andere Hss. Albesius, beide
Formen seheinen verderbt), Anhanger des An-
tonius. Cic. Phil. XIII 28. [Klebs.]

Albenses, bei Plinius III 69 unter den unter-
Albanns pagus Beneventanorum, genannt in 10 gegangenen Ortschaften von Latium genannt

der tabula alimentaria Ligurum Baebianorum,
CIL IX 1455 III 37. [Hulsen.]

Albanus rivus, Abfluss des Albanersees durch
die Campagna als Fortsetzung des in den Fels
gehauenen Emissars, fliesst von der Miindung des
letzteren bei Castel Savelli nach einem Laufe von
22 Km. bei Tor di Valle in den Tiber. Vgl. Gell
Topography of Rome 29. Abeken Mittelitalien
180. Nibby Dintorni di Roma 1 104. [Hulsen.]

Alba Pompeia (Plin. Ill 49 ; "AXfia IJoft^ta 20 Lage ist unbekannt.

unbekannter Lage. S e e c k Rh. Mus. XXXVII 6.

[Hiilsen.]

Albensis pagus bei Veleia , in der tabula
alimentaria CIL XI 1147 haufig genannt; s. B or-
al ann CIL XI p. 222. 225. [Hiilsen.]

Albi, Ort in Hispania citerior, wie es scheint

;

in einer christlichen Inschrift aus Tarraco etwa
aus dem 7. Jhdt. wird ein presbiter eivitatis Al-
bitane genannt (Inscr. Hisp. christ. nr. 189). Die

Ptolem. mi, 45 ; Einwohner Albenses Pom-
peiani Plin. XVII 25, Alb. Pompeiani CIL XI
3940 = Orelli 2179), Stadt im Inncren von Li-
gurien am rechten Dfer des Tanarus. Der Ur-
sprung der Stadt ist unbekannt (die Inschrift
Spon misc. 163, welche den alteren Scipio Afri-

canus als Grander nennt, ist falsch CIL V 882*)

:

vielleicht ist sie gegriindet von dem Consul Cn.

[Hiibner.]

AlMahenae , auf vier Insehriften aus Elve-
niehBrambach CIRh 551—554 genannt, einmal
Matronae Albiahenae, (verschieden von den Al-
Mahenae). Der Name zeigt offenkundige Ver-
wandtschaft mit dem Namen des Fundortes (Rhein.
Jahrb. LXXXIII 22. F. Kauffmann Zeitschr.
d. Vereins fur Volkskunde 1892, 37). [Ihm.]

Albiana, Stadt im siidlichen Teile des Innern
Pompeius Strabo 79 v. Chr., bei Anlegung der von Corsica bei Ptolem. Ill 2, 7. [Hulsen

^r
?
ssl Allgusta JTaurinorum—Aquae Statiellae 30 Albiannm, Ort in Eaetien an der von Pons

(Tab. Pent.; vgl. Mommsen CIL V p. 850). In
der Kaiserzeit gehorte die Stadt zur Tribus Ca-
milla

_

(Insehriften bei Kubitschek Imp. Rom.
tributim discriptum 100) und war Municipium
(CIL V 7153). Genannt wird sie besonders als

Vaterstadt des Kaisers Pertinax (Cass. Dio LXXIII
3. Hist. Aug, Pertinax 1). Noch jetzt Alba. In-
sehriften CIL V 7595—7613. Pais Suppl. 1308.

[Hiilsen.]

Albarinus , ein gallischer Gott auf einer 40
Steintafel aus Carpentorate CIL XII 1157. Die
Inschrift ist unvollstandig erhalten. [Ihm.]

Albariuin opus, plastische Stuckarbeit in
Gyps oder Stuck an Wanden, Decken und Ge-
wolben, in gewohnlichen Zimmern namentlich
die die "Wand abscbliessenden oder teilenden Ge-
simse {coronarium opus): Vitr. V 2, 2. 10, 3.

VI 3, 9. 10, 3. VII 3, 5 (album opus, er unter-
scheidet es von tectorium, dem glatten Wand-

Aeni nach Veldidena fiihrenden Strasse, Itin. Ant.
259. Die genauere Lage ist unsicher, vgl. Momm-
sen CIL III p. 735 (add. p. 1051). [Thm.]

Albici, ein rauhes kriegsgeiibtes Volk in
Gallia Narbonensis in den Bergen nordlich von
Massilia bei Caes. b. g. I 34. 56. 57. II 2.

Der Name erinnert an den gallischen Stadt-
namen Alaebaece (Alebece). Wahrscheinlich nicht
verschieden sind die Albioeei (s. d.). [Ihm.]

Albienus, Patricius, Praefectus praetorio im
J. 527—528 unter Atlialarich (Cassiod. var. I
20. VIII 20). [Hartmann.]

Albigenses. In der prorineia Aquitaniea
prima nennt die Notit. Galliarum XII 5 die Ci-
vitas Albigensium (vgl. Not. dign. or. VIII 29
equites catafractarii Albigenses, hierzu Backing),
zwischen der Ciritas Butenorum und der Civi-
tas Caditreorum. Beim Geogr. Rav. IV 40 p.
297 Albigi (urbs Albigensis Gregor. Tur.). Nach

bewurf), ungenau Vn 2, 1. Plin. XXXV 194. 50Valois und d'Anville das heutige Ubi (den
XXXVI 183, ungenau XXXVI 176f.; opere al-

m ^ T " ' - - > -
v -^

bari (= alburn?) CIL VHI 73. 1141. 1310.
Bliimner Technologie n 141ff. 147ff. [Man.]

Albarius, ein Stuckarbeiter. CIL VI 9139.
Cod. Theod. XIII 4, 2. Tertull. d. idol. 8: scit

albarius lector et tecta sarcire et teetoria in-
ducere et eisternam liare et cymatia distendere
et multa ornamenta . . . parietibus incrispare;
hier also ein Tiincher (teetor), der sich auch auf
opus albarium versteht. [Mau.]

Alba SilYius, erscheint als sechster Name
in der albanischen Kflnigsliste bei Dionys. I 71.
Liv. I 3, 3 u. 6. (vollstandige Zusammenstellung
bei Schwegler R. G. I 342. 1); derselbe ist

einfach nach dem Namen der Stadt Alba Longa
erfunden in der gleichen Weise wie Tiberinus
nach dem Flusse, Aventinus nach dem Berg u.

s. w. [Cichorius.]

Tarn). Longnon Geogr. de la Gaule au Vie
siecle 520. Desjardins Geogr. de la Gaule II
414. 416. Holder Altceltischer Sprachschatz s.

Albia. Vgl. Albioeei. [Ihm.]

Albiiigauimm s. Album Ingaunum.
Albinia, Kiistenfluss in Etrurien, in den

Bergen von Saturnia entspringend und nach einem
Lauf von ca. 70 Km. nordlich von Cosa mundend
(Tab. Peut. und It, Ant. p. 500, welches zweimal

60 irrig Alminia schreibt), jetzt Albenga. [Hulsen.]
Albiniana, Ort in Germania inferior an der

Strasse zwischen Lugdunum Batavorum und Traiec-
tum (Itin. Ant. 369. Tab. Peut.), heute, wie es

scheint, Alphen. Desjardins Table de Peu-
tinger p. 7. [Ihm.]

Albinianns, Rescript an ihn vom J. 231.
Cod. lust. VI 37, 11. [v. Rohden.]

Albinius. 1) C. Albinius, Senator, Schwie-

1313 Albinnenses vicani Albinus 1314

gervater des P. Sestius. Cic. p. Sest. 6 ; ad fam.
XIII 8.

2) L. Albinius ('AXptvog Plut., Albanius Val.

Max., Atinius Flor.), de plebe homo (Liv.),

nahm beim Anrucken der Gallier die Vestalin-

nen auf seinen Wagen und brachte sie nach
Caere. Liv. V 40 (vgl. VH 20). Plut. Camill. 41.

Val. Max. II, 10. Flor. I 7. Auf dem Forum
des Augustus ist folgendes Bruchstiick eines

Elogiums gefunden: [cum Jiostes Qalli obsjide-

rent Capitolium [uirgines uejstales Caere de-

duxit, [ibi sacra atjque ritus sollemnes tie [in-

termittejrentur curai sibi habuit, [urbe recupje-

rata sacra et uirgines [Bomam rmjeocit CIL
I p. 285 nr. XXIV. Es ist bestritten, ob diese

Inschrift auf L. Albinius zu beziehen ist, wie
Fabretti, Niebuhr, Mommsen annehmen, oder

auf den Flamen Quirinalis, wie Borghesi und
S chw e gl e r (vgl. Mom in sens Anmerkung). Der
Einwurf, dass der Name dieses sonst nicht uber-

liefert wird, ist nicht unbegrilndet; andererseits

passt das atque ritus sollemnes curai sibi ha-
buit, das von dem Caere deduxit unterschieden

wird, schlecht auf den homo de plebe, und die

Uberiiefening weiss nichts davon, dass derselbe

A. auch die Riickkehr besorgt habe.

3) L. Albinius, Tribunus militum consulari

potestate im J. 375 = 379; Aevmos Aafltvios

Diod. XV 51; M. Albinius Liv. VI 30; Albinus
Chronogr.

4) L. Albinius C. f. Paterculus, einer der

beiden ersten Volkstribunen im J. 260 = 494.
Asconius in Cornel, p. 68 K.-S. (wo jetzt nach
den handschriftlichen Spuren labinius, lauinius
mit Recht L. Albinius hergestellt ist). Bei Li-

vius II 33 (daraus Ioh. Lydus de mag. I 44)
wird derselbe L. Albinus genannt. [Klebs.]

5) L. Albinio A. f. Quir. Satumino, cos.,

procos. prov. Asiae, leg. Aug. pr. pr. Ponti et

Bith. prov., procos. prov. Achaiae, praef. aer.

Sat., leg. Aug. Asturicae et Callaec, pr. urb.,

aed. pi. , sod. Antoninian.
, q. urb.

, p. c. eura-
tori col. deer, dec, CIL X 4750 (Suessa).

[v. Rohden.]

Albinnenses vicani, auf zwei bei dem heu-
tigen Albens (nordiistlich von Aix-les-Bains) ge-

fundenen Insehriften CIL XH 2493. 2494, wo-
nach C. Sennius Sabinus praef. fabr. den ge-

nannten vicani eine Badeanlage herstellen liess

(balineum, eampum, porticus , aquas iusque
earum aquarum tubo dwxndarum, ita ut reete

perfluere possint). Auf dieselbe Anlage beziehen
sich die CIL XH 2495 mitgeteilten Bruchstueke.
Unsicher ist die Erganzung in 2492 und 2496.
Derselbe Sennius Sabinus wahrscheinlich in 2439
und 2592. Revon Inscr. de la Haute-Savoie nr.

31—33 (vgl. p. 22). O. Hirschfeld CIL XH
p. 305. Der alte Name von Albens (denn an
diesen Ort, nicht an das unfern gelegene Alby,
wie Fruhere annahmen, ist zu denken) hat also

Albinnum gelautet. Holder Altcelt. Sprachschatz
s. Albinnum. [Ihm.]

Albinovanns (nicht Beiname, sondern Ge-
schlechtsname, vgl. Hiibner Eph. ep. II p. 31ff.).

1) Einer der Anklager des P. Sestius de vi,

Cic. in Vat 3. 41. Die ubliche Gleichsetzung

mit M. Tullius wegen Cic. ad Q. fr. II 3, 5

Sestius ab indice Cn. Nerio Pupinia ambitus
Pauly-Wissowa

est postulatus et eodem die a quodam M. Tullio

de vi ist weder sachlich notwendig, noch onoma-
tologisch wahrscheinlich.

2) P. Albinovanus, Anhanger und Fiihrer der

marianischen Parte! im ersten Biirgerkriege. Flor.

II 9, 7. Appian. b. c. I 60. 91. Ps. Asc, p. 168 Or.

3) P. Albinovanus, Pontifex minor im J.

697 = 57 , Cic. har. resp. 12 ; Teilnehmer an
einem Priesterschmause zwischen 681/691 =

10 73/63, Macrob. Ill 13, 11 (vgl. Marquardt R.
St.-V. HI 2 243, 3). [Klebs.]

4) Albinovanus Celsus, comes und scriba des

Tiberius urn 734 = 20, Hor. epist. 18, 1-2
(wozu Porphyrio: ad Albinovanum Celsum in

richtiger Reihenfolge). Wohl identisch mit dem
Dichter Celsus (Hor. epist. I 3, 15) und mit dem
Celsus, dessen Tod Ovid, ex Pont. I 9 beklagt.

Wahrscheinlich Vater oder Bruder des Folgenden.
Vgl. Hiibner Eph. ep. LT p. 32. Teuffel

20RLG5 § 242, 5.

5) Albinovanus Pedo (der angebliche Vorname
C. ist nicht iiberliefert; richtige Reihenfolge der

Namen bei Senec. contr. n 2, 12; umgekehrte
Folge bei Senec. epist. 122, 15; Albinovanus
Ovid, ex Ponto IV 10, 4 ; sonst nur Pedo), Dich-

ter und Freund des Ovid, wahrscheinlich iden-

tisch mit dem Pedo, welcher als Praefectus equi-

tum des Germanicus im J. 15 die Reiterei durch
das Gebiet der Friesen fiihrt (Tac. ann. I 60),

30 da er in einem Epos die Feldziige des Germa-
nicus in Deutschland feierte (Senec. suas. I 14
hat daraus 23 Hexameter erhalten). Fabulator
elegantissimus (Senec. epist. 122, 15 ; vgl. Senec.

contr. II 2, 12. Quint. VI 3, 61). Epigramma-
tiker (Mart. I praef. II 77, 5. V 5, 6. X 19, 10.

Sidon. Apoll. carm. I 257). Epiker (Quint. X
1, 90. Ovid. Pont. IV 10, 21. Senec. suas. I 14).

Sidereus (Ovid. Pont. IV 16, 6). S. Baehrens
Fragm. poet. Rom. p. 351. Teuffel-Schwabe

40 ELG § 252, 6. [v. Rohden.]

Albinus. Beiname der Clodii, Decii, Luc-
ceii, Nummii, Pescennii, Postumii. Fingierter

Name bei Martial. IV 37, 2, wohl auch Hor.

a. p. 327, ebenso Albina bei Iuven. 3, 130.

[v. Rohden.]

1) Albinus Bruti f. mit C. Pansa auf Dena-
ren des J. 711 = 43 genannt. Mommsen RMW
S. 652, Trad. Blac. Ill 549. [Klebs.]

2) Procurator von Judaea s. Lucceius Albinus.

50 3) Unter dem Namen Albinus rerum Boma-
narum primo citiert Priscian II 304, 20 drei

Hexameter, deren metrische Beschaffenheit auf

das 3. oder 4. Jhdt. n. Chr. weist (L. Miiller
de re metr. 270). Vgl. Baehrens frg. poet.

Rom. p. 406. Teuffel-Schwabe RLG § 383, 5.

[v. Rohden.]

4) Platoniker des 2. christlichen Jhdts., Schil-

ler des Gaius, dessen Vorlesungen er herausge-

geben, und Lehrer Galens, der 151/2 seine Schule

60 in Smyrna besucht hat. Unter seinem Namen
ist ein ,Prolog' zu Platon — ein Auszug aus

einem verlorenen grosseren Werke — erhalten, in

welchem Begriff des Dialogs, sowie Einteilung und
Reihenfolge der platonischen Schriften erflrtert

werden. Eine Lehrschrift , die eine Ubersicht

iiber die Philosophie Platons giebt, geht jetzt

unter dem Namen eines sonst unbekannten Al-

kinoos, gehOrt aber sicherlich A. an, dessen Na-
42
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men durch einen Schreibfehler in den des Alki- 7) Albinus, Consul im J. 493 und Patricius,

noos verderbt ist. Auch sie ist ein Auszug aus wurde von Cyprianus des geheimen Einverstand-

einer verlorenen grosseren Schrift, vielleicht einem nisses mit Kaiser Iustinus beschuldigt und mit

in Cod. Paris. 1962 einstmals enthaltenen Werke Boethius von Theoderich ins Gefangnis geworfen

des A. jisqi rcov Ulaxarvi aoeaxovrcov . Prolog und (Anon. Vales. XIV 85ff. Ennod. 58. 59. 230.

Lehrschrift, die mit einander nach Form und In- 277 Vogel. Lib. pont. v. Symm. 10. Cassiod. var.

halt tibereinstimmen , enthalten eine eklektische I 20. IV 23. 35). [Hartmann.]

Lehre, in der platonische mit peripatetischen 8) Albina, Mutter der Annia Q. f. Rufina,

und stoischen Ansichten verschmolzen, eigentlich CIL IX 330 (Canusium).

neuplatonische G-edanken aber nur angedeutet 10 Folgende Consuln fuhren den Beinamen Al-

sind. Den Prolog hat zuerst herausgegeben Fa- binus:

bricius (B.Gr. IIIi 44f.), sodann u. a. Her- a) M. Nummius Umbrius Primus M. f. Senecio

mann (Plat. dial. VI 147f.) und Freudenthal Albinus, Cos. ord. 206 mit L. Fulvius Aemilianus.

(Hellen. Stud. Ill 322f.). Fur die Kritik grand- b) M. Nummius Senecio [P. Felicius?] Albinus,

legend ist Hiller Hermes X 333. Die Lehr- Cos.ord.227mitM.LaeliusMaximus[Aemilianus?].

schrift ist zuerst von Andreas Asulanus (Ven. c) C. Al . . (oder Ali . .) Albinus, Cos. ord.

1521), dann noeh sehr mangelhaft u. a. von Her- 246 mit C. Bruttius Praesens. Dipl. 66, Eph.

mann (a. a. O. p. 152) herausgegeben. Beitrage zur ep. V 1439 (vgl. IV p. 185). CIL VI 2821. 2842.

Kritik bei Freudenthal (a, a. O. 317f. 320f.). IX 1599. Eph. ep. V 834. Brambach CIEh
Uber den Inhalt der beiden Schriften und ihr Ver- 20 692. 1318.

haltnis zu einander und zur Philosophie des 2. d) [M. Nummius Ceionius Annius?] Albinus,

Jhdts. handelt Freudenthal a. a. 0. Cos. II ord. 263 mit Maximus Dexter.

[Freudenthal.] [v. Eohden.]

5) Ein A. schriebeinBuchcfemetfm in Versen. Albioeci, Name eines Volkes in Gallia Nar-

Zwei verderbte Hexameter werden von Maximus bonensis bei Strab. IV 203 pera de tovs 2A-

Victorinus GL VI 211, 23f. undAudaxGL VII 339, i.vas 'A'/.§isTg xal 'AAfiloixoi xal Ovoxovrtoi vefiov-

lf. (Baehrens Frgm. poet. Bom. S. 406) citiert, rat ra Hgoodoxria fiegt} rcov oqwv. Schwerlich

von Aldhelmus epist. ad Acirc. p. 236 Giles urn- verschieden von den bei Caesar erwahnten Albiei

schrieben. Der bei Bufinus GL VI 565, 4 citierte (s. d.), von welchen sie Desjardins Geogr. de

A. ist wahrscheinlich identisch mit ihm; desglei- 301a Gaule II 87 scheiden will. Vgl. Herzog
chen (nach Osanns Vermutung, Beitr. z. rat. Gall. Narb. 89. 140. Hirchfeld CIL XII p. 49.

Gramm. II 361) der bei Boethius coram. Aristot. [Ihm.]

jtsqI equ. ed. sec. 1 p. 4 Meisel als Philosoph und Albion s. Britannia.

Verfasser geometrischer und dialektischer Schrif- Albionae , rSmische Gottheiten , verehrt in

ten genannte A., der nach Cassiodor. de mus. c. einem Haine trans Tiberim, wo ihnen eine bos

6 (Migne LXX 1212) auch ein Compendium der alba geschlachtet wurde (Fest. ep. 4) ; das Opfer

Musik schrieb (s. Caesar Grundz. d. Rhythm. einer vaeea honoraria alba im Kulte der Dca Dia

S. 4), sowie der CIL VI 1708 als Philosoph be- (Henzen act. fratr. arval. 20. 21) und einer

zeichnete Consul des J. 335 Caeionius Rufius A. iunix alba zu Ehren der Bona Dea agrestis (CIL VI

Zweifelhaft ist die Identitat des Metrikers A. 40 68) berechtigen zu dem Schlusse, dass die A. zu den

mit dem Mitunterredner in Macrobius Satur- die Feldfrucht beschirmenden Gottheiten gehorten.

nalia Kuflus (oder Furius) A., sowie mit dem Wissowa Mythol. Worterb. I 223. [Aust]

A., dem Servius sein Buch de centum metris "Alfiiov ogog (Strab. IV 202. VI 313. 314;

(GL IV 456) gewidmet hat, welch letzterer wahr- 'A).jiav6v Soog bei Ptol. II 14, 1), ein hohes, un-

scheinlich mit dem andern der beiden bei Macro- mittelbar an die Alpis Iulia und den Mods Ocra

bius eingefiihrten Albini (Sat. 1 2, 3), dem Praefec- sich anschliessendes und von den Quellen des

tus urbi des J. 402 Caecina Decius A., zu iden- Colapis (Kulpa) durch das ganze Land der illyri-

tificieren ist. Den bei Priscian GL II 304 citier- schen Iapudes bis zu den Quellen des Telavius

ten Dichter A. (Nr. 3) identificiert Baehrens und Titus (Zermagna und Kerka) streichendes

mit dem Metriker, wahrend Haube de earm. 50 Gebirge, also die heutige grosse und kleine Ka-

epicis saec. Aug., Breslau 1870, 16 ihm den pella mit dem Kustenzug des Velebit (d. i. slaw.

Albinovanus Pedo. Hennig de Ovidii sodalibus, magnificus, mit offenbarer Anlehnung an den

Breslau 1883, 14 den Kaiser Balbinus 'substituie- antiken Namen). Dem Worte durfte die illyrische

ren will. Die versus Albini magistri de laude Wurzel alb-, arb- zu Grande liegen, oder auch.

metricae artis in einer vaticanischen Hs. (Keil da die Iapudes mit Kelten gemischt waren. die

anaL gramm. p. 24), die H. Wentzel symb. vielverbreitete keltische Wurzel alb-; vielleicht

crit. ad hist, script, rei metr. lat., Breslau 1855, ist bei Arist. mirab. ausc. Ill A&'/.yiov Soos in

55 unserm Metriker zuweist, gehtiren wohl spa- "A).<ftov {— "AJ.jiiov) zu andern. [Tomaschek.]

terer Zeit an , desgleichen die Erwahnung eines Albiorica. Die Widmung Albioriee v. s. I. m.

A. bei Keil a. a. O. S. 15. 26. GL I, XX. Al- 60 auf einer Inschrift von St. Saturnin d'Apt CIL

cuin S. 2081 ed. Putsch. Arevali zu Isidor II XII 1060. Gegentiber steht dieser keltischen

p. 385. [Graf.] Gottin (falls nicht Albioriee = Albiorigi sein

6) Haufiger Name in dem Geschlechte der soil) der Mars Albiorix CIL XII 1300 (Vaison).

Caeionii Bufii, die im 4. und 5. Jhdt, eine sehr [Ihm.]

bedeutende politische Bolle spielten. Ihr Stamm- Albiorix, keltischer Beiname des Mars, CIL

baum wird unter dem Worte Caeionius gege- XII 1300 (= Henzen 5867). Vgl. Albiorica, und

ben und im Anschluss an ihn die Albini und Albi- zur Endung gallische Eigennamen wie Ambiorix,

nae besprochen werden. [Seeck.] Cingetorix u. a. m. Nach einer Vermutung J.
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Beckers (Rhein. Jahrb. XVII 171) ist es die pro A. Cluentio (im folgenden nur mit Ziffern

Stammgottheit der Albiei. [Ihm.] angefiihrt); Statium Albium z. B. 4. 65, ge-

Albis. 1) Albis (Akftts Strab. VII 290 u. 0. wOhnlich nur Oppianieus.
Mon. Ancyr. gr. XIV 7. Ptol. 1111,1. Cass. DioLV Familienverhaltnisse und Verwandtschaft

:

1. 28. LXXVII 14), Fluss in Germanien, der nach I. Oppianieus hatte mehrere Frauen (in itxo-

Tac. Germ. 41 im Lande der Hermunduren, nach ribus necandis exereittts 52), genannt werden in

Ptolemaios auf den Sudeten, nach Dio in den der vielfach undeutlichen Erzahlung Ciceros: a)

vandalischen Bergen entspringt und Germanien Magia, b) Papia 27, c) Novia 27, d) Cluentia,

in zwei Halften teilt, dem Bhein parallel fiiesst, Schwester des A. Cluentius (sen.), e) Auria, Witwe
einen fast ebenso langen Lauf hat wie dieser 10 seines Bruders C. Oppianieus, f) Sassia ; diese war
und sich in mehreren Miindungen in den Ocean seine letzte Frau, die Eeihenfolge der friiheren

ergiesst (Dio. Ptol. Mela III 3) ; heute die Elbe ist unbekannt. Zwei Sohne von b) und c) als

(althd. elba, nord. elf, elfa, allgemeine Flussbe- Kinder getetet, ein Sohn von a) = Nr. 8.

nennung; Zeuss Die Deutschen 15). Schon Au- II. Cluentii: A. Cluentius Habitus (sen.), ge-

gustus plante die Unterwerfung der Germanen storben 666 = 88, vermahlt mit Sassia. Kinder

:

vom Bhein bis zur Elbe (vgl. Mon. Ancyr. V A. Cluentius Habitus (iun.) und Cluentia, Gattin

11). Zuerst drang Drasus (9 v. Chr.) bis hierhin des A. Aurius Melinus. Sassia als Witwe in zwei-

vor, ohne den Fluss zu uberschreiten (Dio LV ter Ehe vermahlt mit ihrem Schwiegersohne A.
1. Liv. epit. CXL); L. Domitius Ahenobarbus Aurius, aus dieser Ehe hatte sie eine Tochter,

(Cos. 16 v. Chr. , f 25 n. Chr.) iiberschritt ihn 20 mit Oppianieus iun. (Nr. 8) vermahlt. In dritter

wirklich (Tac. ann. IV 44), und dann drang (5 n. Ehe Frau des Oppianieus. Eine Schwester des
Chr.) noch einmal Tiberius bis an die Unterelbe A. Cluentius sen. war Cluentia Id),

vor (Dio LV 28. Vellei. II 106). Spater sahen III. Dinaea (21ff.) , vermahlt mit einem Au-
ihn die Romer nicht wieder, weshalb Tac. Germ. rius ; Kinder dieser Ehe : a) M. Aurius , b) N.
41 sagt flumen inclitum et notum olim, nunc Aurius, c) Cn. Magius, d) Magia, vermahlt mit
tantum auditur. Oppianieus, ihr Sohn Oppianieus iun. (Nr. 8). Ein

2) Nach dem Geogr. Bav. IV 26 p. 236 Fluss Verwandter dieser war A. Aurius Melinus und
in Gallien (heute Aube, Nebenfluss der Seine). Auria, Gattin des C. Oppianieus (Ie), vgl. Nr. 9.

Desjardins Ge"ogr. de la Gaule I 139. Spatere Samtliche Familien stammten aus Larinum und
Form auch Alba. Holder Altcelt. Sprachschatz 30 lebten dort.

s. v. [Ihm.] Eques Eomanus in munieipio suo (Larino)

Albius, rOmischer Geschlechtsname. 1) Al- nobilis 109. Seine ersten Frevelthaten richteten

bius, ein Sabiner, Miterbe Ciceros. Cic. ad Att. sich gegen die ihm verschwagerten Aurii. Die
XIII 14, 1 (vgl. XIV 18, 2. 20, 2). drei jiingsten Kinder der Dinaea (III b. c. d)

2) Albius, in der Erzahlung eines Witzes von waren gestorben und hatten zu Erben die Mutter
Cic. de orat. II 281 genannt. und Oppianieus fi.1. eingesetzt. Der alteste, M. Au-

3) Albius, als Kunstsammler von Horat. sat. rius, gait fiir gefallen im Bundesgenossenkriege,

I 4, 28 genannt, als Vater eines verarmten Sohnes als sich herausstellte, dass er, in die Sklaverei ver-

ib. 109. [Klebs.] kauft, noch in agro Oalliao lebe. Bevor die

4) Albius , ein Rhetor bei Senec. contr. I 40 Mutter seine Auslieferung bewirken konnte, starb

7, 18, vielmehr Albucius (s. d.). [v. Rohden.] sie, nachdem sie im Testament den Enkel Oppia-

5) C. Albius aus Cales, gemeiner Soldat, nicus fll. zum Erben eingesetzt, den Sohn mit
steht mit C. Atrius an der Spitze der Empo- einem Legat bedacht hatte. Die Bestrebungen der

rung des Heeres gegen Scipio im J. 548 = 206 Aurii , den M. Aurius aufzufinden , durchkreuzte
und wird hingerichtet. Liv. XXVIII 24. 29. An Oppianieus, indem er ihn heimlich aus dem Wege
der ersten Stelle nennt ihn Livius C. Albius schaffen liess, um den Miterben des Sohnes zu
Calenus, an der zweiten Albius Calenus; trotz beseitigen. Als ihm A. Aurius Melinus deshalb

der Wiederholung kann Calenus nicht als Cog- mit einer Anklage drohte , floh er aus Larinum
nomen gefasst werden, so wenig als Umber zu in das Lager des Q. Metellus, kehrte nach dem
C. Atrius. 50 Siege der Sullaner nach Larinum zuruck und

6) L. Albius Sex. filius Quiri»a, vir bonus liess dort A. Aurius und andere Verwandte auf

et cum primis lumestus. Cic. p. Quinct. 24. die Liste der Geachteten setzen und toten (21

7) Sex. Albius, colonus quidam , Liebhaber —26). Er bewarb sich um die Hand der Sassia,

der Sassia , Gattin des Statius Albius Oppinia- der Wittwe des A. Aurius, und raumte von sei-

nicus. Cic. p. Cluent. 175. nen drei Kindem, welche der Vermahlung hin-

8) (Albius) Oppianieus, Sohn des Statius Op- derlich schienen, die beiden jiingsten (von I b. c)

pianicus und der Magia (vgl. Nr. 10). Nach dem selbst aus dem Wege. Dann heiratete er Sassia

Tode seines Vaters vermahlte ihn im J. 685 = 69 (27—29). Schon friiher hatte er seine Gattin

seine Stiefmutter Sassia wider seinen Willen mit Cluentia durch Gift getotet, ebenso seinen Bra-

ihrer Tochter aus zweiter Ehe, einer Halb- 60 der C. Oppianieus. Als dieser seine Witwe Auria
schwester des A. Cluentius und veranlasste ihn schwanger zuriickliess, iiberredete sie Oppianieus

unter Drohungen, die Anklage gegen A. Cluen- zur Frachtabtreibung und heiratete sie darauf;

tius zu erheben, Cic. p. Cluent. 179ff. doch wahrte die Ehe nicht lange (30—35). Er
9) C. (Albius) Oppianieus, Bruder des Statius wurde ausserdem beschuldigt , seine Schwieger-

Oppianicus (Nr. 10), vermahlt mit Auria, von mutter Dinaea vergiftet und ihr Testament ge-

seinem Bruder vergiftet. Cic. p. Cluent. 31—35. falscht zu haben (40f.). Mord und Unterschie-

10) Statius Albius Oppianieus. Unsere Nach- bung eines Testaments verubte er auch gegen
richten beruhen ausschliesslich auf Ciceros Rede Asuvius , einen jungen reichen Mann aus Lari-
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num (36—39). Mit seinem Stiefsohne A. Cluen- Jahre des Dichters von Trttbsinn und vielleicht von
tins geriet er in Streit, als dieser die durch Oppia- Todesahnungen erfiillt waren (epist. 1 4, 12) : T. ver-
nicus verletzten Bccht-e des Municipiums Larinum weilte damals etwa um 734 = 20 in der Gegend
in Schutz nahm. Da audi Sassia ihrem Sohne von Pedum, wohlauf seinem eigenen Landgute. Die
feindlich gesinnt war, fassten beide, nach der Erb- Zeit von 724 = 30 bis 734 = 20 ist die Zeit der
schaft lfistern, den Plan, Cluentius zu vergiften. Blfite des Dichters , die derselbe im Verein mit
Als "Werkzeug bedienten sie sich eines gewissen C. Valgius, Aemilius Macer u. a. im Kreise des Bedners
Fabricius und dessen Freigelassenen Scamander. und Staatsmannes M. Valerius Messalla Corvinus
Indes wurde der Anschlag entdeckt, Cluentius verbracht hat. Die ganze politische Haltung
zog zuerst Scamander und Pabricius und nach 10 des Messalla druckt sich nirgends klarer aus als
ihrer Verurteilung auch den Stiefvater Oppiani- in den Elegien seines Preundes T. : nirgends
cus vor Gericht (46—61) wegen Giftmordes. Die liest man den Namen des Caesar , nirgends des
Bestechungssummen , welehe dieser aufwandte, Maecenas Namen, nirgends wird der Sieg von
halfen ihm bei der Untreue des Vermittlers Staie- Actium gefeiert: T. war gewiss Republicaner,
nus nichts; er wurde im J. 680=74 verurteilt und es ist recht bezeichnend, wenn Horaz epist.

(61—81) und starb einige Jahre spater im Exil 1 4, 3 den CaesarmOrder und Erzfeind des Augustus
(169—175). IJber den Process vgl. den Artikel Cassius von Parma als sein Vorbild nennt, ebenso
Cluentius. _ [Klebs.] bezeichnend fur seine Personlichkeit , dass er

11) Albius Pullaienus Pollio, Cos. suff. 90 a. nirgends den Horaz oder Vergil, die vornehmsten
d. VI k. Novembr. mit Cn. Pompeius Longinus, 20 der Dichter der Monarchie, genannt hat, wohl
dipl. 79, Eph. ep. V p. 652. [v. Rohden.] aber von Horaz mit grosser Ehrfurcht behandelt

12) Albius Tibullus, in der Reihe der vier worden ist, so als sermonum nostrorum eandide
bedeutenden Elegiker Eoms der zweite der Zeit iudex (epist. I 4, 1).

nach (Ovid, trist. IV 10, 53) , an dichterischer Das 1. Buch der tibullischen Sammlung, zehn
Begabung nach dem Urteil des Altertums der Elegien enthaltend, ist von dem Dichter selbst
erste (Veil. II 36. Quint. X 1, 93. Suet. p. 18 E.), bald nach 727 = 27 ediert: es sollte ein Ge-
unter den erhaltenen Dichtern der augusteischen genstuck sein zu den je zehn Gedichte enthal-
Zeit die vomehmste Erscheinung. Sein Vorname tenden Bucolica Vergils und dem 1. Satiren-

ist unbekannt, wie der des Nepos, Macer, Mar- buch des Horaz. Die Anordnung der Gedichte
sus u. a. Sueton hatte den T. in seinem Buche 80 ist nicht die chronologische : das friiheste ist

de poetis gewiss behandelt, wie den Properz und das 10. Gedicht , dessen Schlussverse At nobis,
Ovid: aber da Hieronymus von den dreien nur Pax alma, veni spicamque teneto Perfluat et

noch Ovid las und kannte, hat er in seiner Chronik pomis candidus ante sinus, ein Gebet an die

auch nur diesen verzeichnet, die beiden ersteren getreu nach Bildwerken geschilderte Friedens-
ubergangen. Am Schluss der Hss. des Dichters gOttin, die Friedenssehnsucht der damaligen Welt
erhaltene, heute stark verderbte Notizen liber T.s uns lebendig vor Augen fuhrt (V. Gardthausen
Leben verdanken wir einem alten Herausgeber, Augustus I 478ff. II 264ff.) : weder des Mes-
der Suetons Buch benutzte, abgedruckt in Bah- salla noch Delias Name wird genannt, der Dich-
rens Ausgabe p. 88, Hiller p. 60: Albius Tibul- ter verwunscht nur die Kriegsfahrt, die ihm be-
lus eques R. insignia forma eultuque corporis ob- 40 vorsteht. Gemeint ist des Messalla Zug nach
servabilis ante alios Corvinum Messalam ora- Aquitanien, der nach Appian b. c. IV 38 unmit-
torem dilexit, cuius et eontubernalis Aquitanico telbar auf die Schlacht bei Actium folgte ; ausser-

bello miliiaribus donis donatus est. Hie mid- dem begleitete T. den Freund auf seinem Zuge
torurn iudicio prineipem inter elegiographos nach Asien (Dio LI 7, 7), blieb aber in Ker-
obtinet locum. Epistolae quoque eius amatoriae kyra krank zuriick , wahrend seine Begleiter

quamquam breves t omnino utiles {subfiles Aegaeas per undas weiter zogen (I 3 , 1) : ob
Bahrens, andere dulces) sunt, obiit adulescens dieser Zug des Messalla vor oder nach dem aqui-

ut indieat epigramma supra seriptum. Vorher tanischen Krieg stattgefunden hat, ist nicht zu
gehen die zwei Distichen, die nach Scaligers entscheiden (E. Hiller Berl. Phil. Wochen-
Notizen aus der Hs. des Cuiacius dem Domitius 50 schrift 1888, 811). Messalla triumphierte ex
Marsus gehflren : Te quoque Vergilio comitem Gallia VII K. Oct. 727 = 27 und feierte bald
non aequa, Tibulle, Mors iuvenem canipos misit darauf seinen Geburtstag : ein Geburtstagsge-
ad Elysios, Xe foret aut elegis molles qui fleret schenk ist Gedicht I 7 , bald nach dem Datum
amores Aut caneret forti regia bella pede. T. des Triumphes verfasst, das einzige, dessen Zeit-

starb also etwa zu derselben Zeit wie Vergil bestimmung sicher ist: alle ubrigen sind nicht
735 = 19 , was auch Ovid, trist. IV 10, 51 an- mit Sicherheit zu datieren. Sie zerfalien in zwei
zudeuten scheint , als adulescens : danach mag Gruppen : die Gedichte an den schOnen Knaben
man sein Geburtsjahr etwa 700 = 54 ansetzen. Marathus 4. 8. 9 und an Delia 1. 2. 3. 5. 6:
Horaz spricht zu ihm wie ein Alterer zum Junge- die erste Gruppe wird zeitlich gewohnlich alter

ren . Ovid ist nicht naher mit ihm befreundet 60 angesetzt als die letztere , ohne beweiskraftige
gewesen, aber wie eifrig er T.s Werke las, zeigen Grfinde , die Gedichte auf Marathus scheinen in

seine mannigfachen Nachahmungen , und wie er chronologischer Folge iiberliefert zu sein. Das
den Dichter verehrte, die herrliche Trauerelegie Priapeium 4, erklart von Vahlen M.-Ber. Ak.
auf seinen Tod am. Ill 9. Von Horaz erfahren Berl. 1878, 346, ein Gegenstuck zu Hor. sat. I

wir fibereinstimmend mit der Vita, dass T. reich 8, giebt ein Zwiegesprach des Priap mit T., der

war — er besass den Eittercensus — und schon eine ars amandi fur Liebhaber von Knaben,
von Gestalt (epist. 14, 6), flbereinstimmend mit der aus dem Munde des Gottes vernommen, wieder-

Stimmung in T.s Gedichten , dass die letzten giebt, keck und humoristisch im Ton, besonders.

v. 73. 74: haec mihi quae caiierem Titio, oleus liberal! die Armut, er kann nach den Worten I

edidit ore: Sed litium eoniunx haec menii- 1, 4 Iff. und II, 19 vos quoque, felicis quon-

nisse vetat (fiber diesen Titius Hilbner Herm. dam nunc pauperis agri Oustodes (vielleicht

XIV 309) , ebenso der Schluss heu keu quam wahrend der Ackerverteilungen des J. 713 = 41)

Marathus lento me torquet amore Deficiunt artes viel eingebttsst haben , aber es muss ihm noch

u. s. w. Im 8. Gedicht sieht der Dichter im ein ansehnlicher Besitz geblieben sein , wenn
Geiste den jetzt so grausamen und sproden Knaben Hor. epist. I 4, 7 schreiben konnte di tibi divi-

spater selbst verliebt und von der Geliebten grau- Has dederunt artemque fruendi und er sich

sam zuriickgewiesen: es soil ein Warnungslied weiterhin eques Romanus nennen konnte. Der
fur den geliebten Knaben sein. Das 9. Gedicht 10 Versuch von Bahrens Tibull. Blatter 7ff., den

ist eine Verwiinschung gegen einen Greis, der Albius des Horaz als eine von unserem Dichter

um Gold den Knaben verffihrt, Marathus ist aber verschiedene PersSnlichkeit nachzuweisen, ist ver-

selbst verliebt und der Dichter wunscht ihm v. fehlt. T. war gewiss ein tapferer Soldat, wenn
39. 40 von seiten der Geliebten dieselbe Treu- er nach der Vita von einem Messalla militaribus

losigkeit. Unsicher ist die Chronologie der ein- donis donatus est und I 7, 9 zu dem Triumpha-

zelnen Gedichte an Delia. Das 1. Gedicht zeigt tor die stolzen Worte sprechen durfte: non sine

den Dichter zum heimischen Herd zuruckgekehrt, me est tibi partus honos; wie stent hiermit im
mtide der langen Kriegsm&rsche (25), im vollen Einklange das weichliche Jammern fiber Krieg

Glucke des hauslichen Herdes und der Liebe; und Schwertkampf, Strapazen und Marsche, das

wie es scheint, lehnt. er eine Aufforderung des 20 uns in seinen Liedern so oft ertOnt? Es war
Messalla, abermals mit ihm ins Feld zu Ziehen, wohl die Klage fiber Krieg und die grausamen

ab (v. 50ff.). Gedicht 3 zeigt, dass der Dich- Schwerter ein Locus communis der alexandrini-

ter doch mit Messalla Rom verlassen hat, in schen Elegie: Kallimachos, den auch Sueton p.

Kerkyra aber krank zurfickbleiben musste. Auch 18E. als sein Vorbild nennt, von dem er Verse

im 5. Gedicht wird Messalla genannt (31), aber wOrtlich entlehnt (I 7, 28 Memphiten plangere

der Dichter ist schon von einem anderen Lieb- docta bovem. = Kallim. frg. 176 elSvtav yahov
haber verdrangt, wahrend er im 1. und 3. Ge- ravgov fyXs/iloai, Hiller a. a. O.), hatte ahnliche

dicht noch allein der Bevorzugte war, darum Klagen fiber das grausame Eisen in der coma
mag das 5. Gedicht spater fallen, als diese, wohl Berenices (Catull. 66 , 48). Beachtenswert ist,

nach der Bfickkehraus Asien. Sicher fallt da- 30 dass Ovid und andere die Liebe des T. zu dem
nach das 2. Gedicht (vgl. v. 67), auch in diesem Knaben Marathus , welehe im 1. Buch mit dem
kehrt der Dichter, von der Thure der Geliebten Verhaltnis zu Delia parallel behandelt ist, ganz

zuriickgewiesen, zum Gelage der Freunde zuriick ignorieren. Wir hBren dieselben Klagen wie in

(Leo Philol. Unters. II 38), Delia gehort einem den Liedern auf Delia, fiber Untreue, Bestechung

anderen als Gattin (eoniunx 41) an, ebenso wie durch Gold, jenes plena manu I 5, 68 (nkrjgei

im 6. Gedicht (v. 15). Alle diese chronologischen xegi Anth. Pal. XII 42) kehrt wieder 19, 52,

Ansatze sind mehr oder minder anfechtbar, erst nirgends erfahren wir einen individuellen Zug.

wenn durch ein zweifelloses historisches Zeugnis Ob wirklich der Movoa jratdtxrj des T. ein that-

die Dauer , Reihenfolge und Zeit der Feldzfige sachliches Liebesverhaltnis des Dichters zu grunde

Messallas festgestellt sein wird, werden wir hier 40 liegt , mag dahingestellt bleiben. Denen aber,

sicherer urteilen kOnnen. Apuleius apolog. 10 die nach t.s Gedichten voll Weichlichkeit, Ehe-

berichtet, dass der wahre Name der Delia des bruch und Zuchtlosigkeit das Leben und die

T. Plania gelautet habe, ein triftiger Grand, an Personlichkeit des Dichters hatten beurteilen

der Richtigkeit dieser Nachricht zu zweifeln, ist wollen , hatte der Dichter gewiss zugerufen Pe-

noch nicht vorgebracht, wohl aber spricht ffir dicabo ego vos et irrumabo, qui me ex- versi-

ihre Richtigkeit u. a. die zuerst von einem un- culis meis putastis, quod sint molliculi parum
genannten Gelehrten bei F. Pas sow Verm. Schr. pudicum, und im Interesse seiner Erklarer hatte

169beobachtetesprachlicheVerwandtschaftbeider auch T. die Verse des Straton Anth. Pal. XII 258

Namen ififjlog , planus). Aber wenn auch als an den Schluss setzen kOnnen *H xaya tig ftero-

tiberliefert gelten darf, dass T. ein Liebesverhalt- 50 mads x).vu>r ifta nafyria zavra lianas e/xovg

nis mit einer Plania in jener Zeit unterhalten S6!-ei rove Iv eoam tcovov?. "A).la tfiywv aXXoiotv

hat , so ware nichts verkehrter , wie alle in den del tpi}.&uuoi yao&oaw rgdfi/naz', kxtl rig epoi
' Elegien berichtete Einzelheiten als historische rovz' heSmxt deog. Wahrscheinlich ist das 7. Ge-

Thatsachen deuten und die Widerspruche durch dicht das letzte des 1. Buches, und das Ganze
Combinationen vereinigen zu wollen (Leo a. a. Ende 727 = 27 dem Messalla fiberreicht.

O. 20). Es gab gewisse Loci communes der Das 2. Buch enthalt nur 6 Gedichte : dass T.

alexandrinischen Elegie, welehe die Dichter ohne dasselbe selbst herausgegeben, wie E, Ullrich
Rficksicht auf die Wirkliehkeit immer wieder in (studia Tibulliana, Berlin 1889) ausfuhrt, ist mSg-
ihre Liebeslieder einfttgten : Delia hat im 6. Ge- lich. aber nicht zu erweisen. Von Delia ist in dem-
dicht eine leibliche Mutter, die dem Dichter ge- 60 selben nicht mehr die Eede , ebensowenig von
wogen ist, im 5. Gedicht hOren wir statt dieser Marathus. die in Gedicht 4—6 erwahnte Geliebte

von einer schlauen Kupplerin, im 3. Gedicht, wo des Dichters heisst Nemesis. Der Name , der

die Erwahmmg der Mutter gewiss am Platze sonst nur seiten (CIL IX 2910. 3730. 3187) als

war, von einer emsigen Alten. Auch was wir Eigenname vorzukommen scheint. ist auffallend,

von der Personlichkeit des Dichters wissen, passt um so auffallender, als eine Gcttin Nemesis auf

schlecht zu den in den Elegieen dargestellten dem Capitol verehrt wurde (Plin. n. h. XI 251.

Verhaltnissen und ausgesprochenen Gesinnungen. XXV 111 22) und darum gewiss mit Absicht ge-

Horaz bezeugt, dass T. reich war, und T. preist wahlt, wie der Name Delia, Cynthia, Lesbia u. a.,
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er stammt aus dem Kreise der griechischen, ero-

tischen Dichtung, wie die ofters vorkommenden
Namen Elpis, Bros, Pothos, mid bezeichnet die

siihnende Vergeltung im Liebesleben, die von
den Dichtern der Anthologie so oft behandelt
wird (IX 260. 405. V 273. XI 326. XII 141)
und in den Darstellungen des Eros mit Psyche
ofters erscheint. Baumeister Denkmaler HI
1425. Es scheint, dass T. im Namen der

730 = 24 carm. I 33 an T. richtet, so soil dies

eine Auszeichnung sein des jetzt beriihmten Dich-
ters, dessen Ruhm (fama) er auch epist. I 4, 10
andeutet, eine Empfehlung seiner Elegieen vor
dem romischen Publicum. Wenn er schreibt:

Albi ne doleas phis nimio wiemor Inmitis Oly-
cerae neu miserabiles Decantes elegos , cur tibi

iuwior Laesa praeniteat fide, so sollen diese

Worte allgemein den Inhalt und die Motive ero-
zweiten Geliebten, die die Rache fiir die Untreue 10 tischer Elegien wiedergeben ; ob in dem Namen
der jetzt verkssenen Delia verkflrpert darstellt,

etwa die Worte an Marathus (I 9, 79) zum Aus-
druck bringen wollte : turn flebis cum me vine-

turn puer alter habebit. Auf Bildwerken und
Anth. Pal. IX 146 wird 'EXmg der Ns/teois gegen-
iibergestellt , wie es scheint, spielt auch T. II

6, 20ff. mit den beiden Worten, wenn er schreibt

Spes faeilem Nemesim spondet mihi sed negat
ilia. Wir finden dieselben Ziige in dem Liebes-

verhaltnis mit Nemesis wieder , die bereits im 20 lich nur die erstere.

Glycera, den ja auch die Geliebte eines gefeier-

ten Dichters getragen hat, eine versteckte, uns
nicht mehr erkennbare Anspielung verborgen ist,

mag dahingestellt bleiben, in Glycera eine dritte

Geliebte des Dichters zu suchen und aus der
Ode des Horaz auf uns verlorene Elegien des T.

zu schliessen, ist nicht angebracht. Glycera, ein

Name wie Lalage und Cinara, kann sowohl Delia
wie Nemesis bezeichnen, bezeichnet wahrschein-

1. Buch in den Elegieen an Delia ausgefiihrt

waren , Verwiinschungen der Geldgier des Mad-
chens 4, 14ff. , Verwiinschungen gegen die lena
6, 45ff., gegen einen reichen Nebenbuhler, einen
Freigelassenen, der das Madchen zu sich auf das
Land entfiihrt 3, 60 u. dgl. mehr, wie er, um
Delia zu riihren, I 6, 57 ihre leibliche Mutter
mit Zartlichkeiten iiberschuttet , so beweint er

II 6, 29 eine friihverstorbene Schwester der Ne-

Die Alten haben mit Eecht den T. am hoch-
sten gestellt unter den Dichtern der Elegie.

Unter seinen Gedichten gehort I 3 und II 1

zum schensten, was uns aus dem Altertum iiber-

liefert ist, das erstere hat Ovid in seiner Nenie
am. Ill 9 genau benutzt, die herrliche Schilderung
der seligen Gefilde hat ihn besonders entziickt,

wie aus der Nachahmung ersichtlich, auch von
der Schwester und Mutter des Dichters (50ff.)

mesis. Das 1. Gedicht, den Preis des Landlebens 30 weiss er nur durch jenes Gedicht (5ft.). II 1
enthaltend, gilt dem Messalla, die beiden folgen

den Gedichte einem Cornutus, den wir gewiss
im Kreise oder im Hause des Messalla suchen
miissen, und der eine vornehme PersOnlichkeit
gewesen sein muss, wenn T. ihn so auszeichnet.
Der Beiname Cornutus fiihrt auf die Familie
der Sulpicii Camerini, ein Camerinus besang Ja-
mais domito ah Hectore Troiam nach Ovid,
ex Pont. IV 16, 19. Das 5. Gedicht feiert Mes-

zeigt uns den erotischen Dichter als echt romi-

schen Gutsherrn, in der vollen Freude liber den
eigenen Besitz , die ihn zum Preise des Land-
lebens in seinen Liedern so oft begeistert, den
dives foco lucente Tibullus (Stat. silv. I 2 , 255),

besonders prachtig ist der Schluss, die Schilde-

rung der Nacht, die ihre Rosse anschirrt und
deren Wagen der Eeigen der Sterne in Gestalt

mutwilliger Knaben nachzieht, an uns erhaltene
sallas Sohn, den Messalinus, als derselbe zu einem 40 bildliche Darstellungen erinnernd. Die Inter-

der XVviri, der Bewahrer der sibyllinischen

Bucher, ernannt worden war (v. 17), in Form
eines Gebetes an den Apollo Palatums, dessen
Priester jetzt Messalinus geworden ist. Die Be-
trachtung des herrlichen Tempels ruft dem Dich-
ter die Zeit zuriick, in der die Stadt noch nicht
gebaut, die Gegend des Palatin, auf dem auch
des Messalinus vaterliches Haus gestanden hat
(Dio LIII 27), eine Viehweide gewesen war,

pretation der Gedichte des T. machte oft den
Erklarern Schwierigkeiten infolge des springen-

den Gedankengangs und der oft unvermittelt

ausgedriickten Gefiihlsausserungen des Dichters,

Eigentiimlichkeiten , die Scaliger, Eitschl,
Bahrens u. a. zu gewaltsamen Umstellungen
veranlasst haben; besonders fordemd fiir unsere

Kenntnis der Eigenart des T. waren die oben
citierten Abhandlungen V a h 1 e n s und L e o s.

Aeneas in Italien landete, Alba Longa und Rom 50 Uber I 1: Vahlen a. a. O. 352. Leo a. a. O.
gegrundet wurden. T. hatte gewiss von der neuen
poetischen Schopfung des Vergil gehort, als er

die Verse 39—64 schrieb. Das 6. Gedicht Castra
Maeer sequitur ist ein xQoxefixrtxov an den Dich-
ter Aemilius Macer aus Verona, der nach Hieron.
Abr. 2001 = 738 d. St. = 16 v. Chr. in Asia mori-
tur, wahrscheinlich wahrend des Feldzugs, bei
dessen Beginn T. jene Elegie verfasste, gewiss das
letzte Werk seines Lebens, wie das letzte der Samm

28.12: Leo 34.13: Leo 23.14: Vahlen 346.

Hflbner Herm. XIV 307ff. Leo 16ff. Uber die

Gedichte an Marathus Baumgartner Wien.
Stud. XI 324. Scheidemantel Comment, in

hon. Eibbeck. 375. Uber I 5 und 6: Leo 39-43.
Uber II 5: Vahlen 344. Leo 3. Maass Herm.
XVIII 321. 480. Uber T. iiberhaupt Ribbeck
G. d. rom. Dieht. II 185ff.. Besonders wichtig
ist T. fiir unsere Kenntnis der Geschichte der

lung, und kurz vor seinem Tode 735 = 19 oder 60 romischen Metrik (W. Meyer Sitzungsber. der
736 = 18 gedichtet. Dass das 1. Buch fruher
geschrieben und herausgegeben ist, wie das 2.,

bestatigt Ovid am. Ill 9, 32 altera ctira recens,
altera primus amor; wahrend die Lieder von
jenem nicht nach der zeitlichen Folge geordnet
sind. ist es wahrscheinlich, dass die des 2. Buchs
in chronologischer Eeihenfolge geordnet auf uns
gekommen sind. Wenn Horaz einige Zeit vor

Munch. Akad. 1884, 1032! 1035ff. 1042. 1049.

1065. 1070). Quintilian X 1 , 93 giebt ihm
treffend die Beiworte tersus und elegans, wahrend
sein Vorganger Cornelius Gallus als durior be-

zeichnet wird; Ovid nennt ihn am. I 15, 27 hin-

sichtlich der numeri ,eultus', und in der That
sind T.s Gedichte metrisch vollendeter als die

des gleichzeitigen Properz, stehen den der Form

.
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nach klassischen Werkeu des Ovid am nachsten 23. 24. Demnach miissen die Gedichte geschrieben

\und zeigen, verglichen mit Catulls Versen, deut- sein um 766=13 n. Chr. von dem etwa 56—57jah-
fich die grosse Vervollkommnung , zu welcher rigen Verfasser. Neben Ovid ahmt derselbe beson-

der Hexameter und Pentameter in der augustei- ders den T. nach, citiert Vergils Eclogen (4, 65 =
s^hen Epoche gelangt war, in einigen Punkten eclog. 8, 47) und die Gedichte des Catull, dem

sind die Gedichte des T. sogar noch sorgfaltiger er nach Ovids Vorgang das Beiwort doetus giebt

gearbeitet wie die des Ovid. Abgesehen von (6, 41), 4, 57 erinnert an Gallus (Verg. eclog.

der grossen Sorgfalt in der Anwendung der Eli- 10, 21). Dichterisch massig begabt, oft prosaisch

sioa wird zum erstenmal der Schluss des Hexa- im Ansdruck , ist Lygdamus in metrischer Be-

met«rs durchweg so behandelt , dass mehr als 10 ziehung deshalb von Interesse, weil er die Regeln

dreisilbige und einsilbige Wiirter verpont und des T. bis zur Pedanterie verstrengert hat. Seine

zugleich die anwdsidCovre? ausgeschlossen sind. Hexameter haben alle, ausser zwei, die Semiqui-

Streng ist der Bau der Caesuren , besonders im naria mit einer der beiden Nebencaesuren, hierin

1. Buch, 4/5 der Verse haben die Semiquinaria beriihrt sich der Verfasser mit dem Dichter eines

mit je einer der beiden Nebencaesuren, 1/5 die der Catal. Vergiliana XI (Baehrens PLM II

weibliche Caesur im dritten Fusse durchweg mit 167), nirgends flndet sich die trochaeische Caesur

den beiden mannlichen Nebencaesuren , anders im vierten Fuss, nirgends iiberhaupt ein hinsicht-

gebaute Verse sind an Zahl verschwindend klein. lich der Caesur incorrect gebauter Vers. Der

Ebenso streng ist der Bau des Pentameters im Pentameter ist, was die Behandlung des Schlusses

1. Buch. Zwar wird noch die Regel Ovids, den 20 betrifft, weniger correct wie der des Ovid, ahn-

Pentameter nur auf ein iambisches Wort enden lich dem des T., hinsichtlich der Vermeidung

zu lassen, in beiden Buchern, wenn auch selten, iambischer Worte in der Caesur weniger sorg-

verletzt, dafiir tritt im 1. Buch das Bestreben faltig wie T. Martial scheint die Gedichte zu

hervor, die beiden Kola des Verses vor eintiiniger kennen, 1, 19 si nostri mutua cura est = Mart.

Gleichfo'rmigkeitzubewahren.indem die Caesur auf X 20, 9.

ein iambisches Wort, wie bei Kallimachos, gemie- Es folgt in vielen unserer Ausgaben ein 4. Buch,

den wird. Im 2. Buch hat T. diese Eegel weniger in den Hss. ein Gedicht , laudes MessaUae be-

beobachtet, wie auch in anderen Gesetzen das 2. titelt , ein Gegenstiick zur uns erhaltenen lam
Buch eine griissere Freiheit zeigt als das erste: so Pisonis, dem Messalla bald nach Antritt_ seines

ist im 1. Buch die weibliche Caesur im vierten 30 Consulats 723 = 31 gewidmet von einem jungen

Fusse gemieden, sie fmdet sich nur 9, 83 (resolutui unreifen Menschen, der sein vaterliches VermOgen

amore Tibullus), im 2. Buch dagegen neunmal. verloren hatte (183ff.) und um Aufnahme bittet

In unseren Hss. folgt ein 3. Buch als letztes in die cohors des Feldherrn (193ff.), ein Bettel-

der Sammlung, die italienischen Gelehrten des brief in correcten Versen, niichtern und arm-

15. Jhdts. teilten es in 2 Bucher, so dass nur selig dem Inhalte nach, dessen ungeschickte Tact-

dessen 1. Teil, 6 Elegieen enthaltend, in vielen losigkeit auf den Leser ebenso komisch wirkt,

Ausgaben als Buch 3 erscheint. Dieselben soil- wie die kindlich iiberall an den Haaren herbei-

ten wohl ein Gegenstiick zu den 6 Elegieen des gezogene und zur Schau getragene Gelehrsam-

2. Buches bilden, sind verfasst von einem ge- keit auf alien moglichen Gebieten. Die Dispo-

lehrten und belesenen, uns unbekannten Verfasser, 40 sition des Gedichtes zeigt den Schiiler ,
der ge-

der sich 2, 29 Lygdamus nennt, an dichterischer lernt hat, wie die Rhetorik eine Lobrede zu dis-

Begabung dem T. weit nachsteht, und dessen ponieren vorschreibt (Auct. ad Her. Ill 6, llff.);

wanren Namen zu ermitteln noch nicht gelungen auf das prooemium mit einem Gemeinplatz ab

ist; gewiss war es ein vornehmer Mann, der das eius persona de quo loquimur (v. Iff.) folgt

Pseudonym zu wahlen fur geratener fand , als Lob des genus mit den Gemeinpliitzen der Rhe-

seinen Namen offentlich kund zu geben. Der toren, dann werden Messallas verschiedene gloriae

Dichter ist 711 = 43 geboren (5, 18) , er ver- und potentates , darunter das Consulat, erSrtert.

herrlicht eine Neaera, die ihm einst vermahlt Uber die Disposition auch Crusius Philol. Ver-

war (1, 23. 4, 60) und ihre Liebe einem anderen samml. zu Zurich 1887, 265. Der Verfasser des

zugewendet hat ; er bietet ihr aufs neue seine 50 Gedichtes ist unbekannt. Auf dieses sehr uii-

Hand an in dem Widmungsgedicht (1), das er erquickliche Machwerk folgt in den Hss. ein

seiner fruheren Gattin zum Fest der Matronalien doppelter Cyclus von Gedichten unschatzbaren

am 1. Marz zuschickt, einem Festtag, an dem Wertes, die Liebe einer Sulpicia zu einem Cerin-

in Rom der Ehemann supplicabat pro comerta- thus behandelnd, in dem man den Cornutus des

tione coniugii (Schol. Hor. od. IH 8. 1) und die 2. Buches hat wiedererkennen wollen; es wird

Frau beschenkte; das Biichlein trug den Namen geratener sein, beide Personen zu scheiden. Um
der Geliebten (1, 12). Diese Gedichte sind eine die Erklarung der Gedichte hat sich O. Gruppe
sehr merkwurdige Bereicherung unserer Kennt- Die romische Elegie, Leipzig 1838, 25ff. be-

nisse der ehelichen Verhaltnisse der ersten Kaiser- sonders verdient gemacht und nachgewiesen, dass

zeit, wie sie uns die Autoren schildern (z. B. 60 der 2. Teil derselben von Sulpicia selbst her-

Schol. Iuv. V 109 p. 235 Jahn. Friedlander ruhrt. Frauenzimmerlich ist ihr Ton, unreif kind-

Sittengesch. IS 427. Marquardt Privatleben lich die Sprache und ungelenk die Metrik, in

der R<imer2 71). Die Abfassungszeit der Ge- jeder Beziehung sind diese 6 kleinen Gelegen-

dichte stent fest durch die in denselben hervor- heitsgedichte wesentlich verschieden von Gedich-

tretende Nachahmung des Ovid (Bahrens Tib. ten des T. oder Ovid. Die eigenen Gedichte

Blatter 39ff.), dem man deshalb die Urheberschaft der Sulpicia beginnen schon mit Gedicht 7 (so

mit zuschreiben wollte. 5, 16 = ars am. II A. Rossbach. Bahrens Tib. Blatter 42); hier

670; 18 = trist. IV 10, 6; 19. 20 = am. II 14, schon die naive, madchenhafte Sprache, dem Um-
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gangston der Gesellschaft ahnlicher als der ler p. 58) flndet man zwei Priapea, bei denen
Sprache der Dichter (zu dem volkstiinilichen cum, die Autorschaft des T. mehr als zweifelhaft ist /

digno digna fmsse ferar vgl. die Wendungen (Hiller Herm. XVIII 343ff.). Das eine, aus 3?
bei Buecheler Eh. Mus. XLVI 243). Sulpicia Distichen bestehend, stand nach Inschriftensamm/
nennt sioh mit Stolz Servi filia 10, 4, erwahnt lern des 15. Jhdts. auf einer Priaposara bei PaduX
wird mre Mutter 6, 15, nicht ihr Vater, wohl CIL V 2803, das andere, in reinen Iamben af>-
aber Messalla 8, 5, der vielleicht ihr Vormund gefasst, ist in den Hss. der kleineren vergilia-
war und gewiss ihr Verwandter (Haupt op. Ill nischen Gedichte tiberliefert; beide will Scaliger
502). Denn Hieronymus berichtet (Seneca ed. in der Hs. des Cuiacins inter opera Tibulliana
Haase HI p. 432) ,

dass Valeria Messallarum lOgefunden haben. Die Nachricht Scaligers fiber
soror amtsso Servio viro nidli volebat nubere. diese Gedichte beruht keinesfalls auf einerfl Irr-
Quae tnterrogata cur faceret, ait sibi semper turn, sie mogen im Cuiaciamis, dessen Alter ja
mantum Servium vivere. Wenn jener Cornutus unbekannt ist, von einem Schreiber des 14. oder
zu der Pamilie der Sulpicii gehOrte, etwa der 15. Jhdts. den Gedichten T.s angehangt gewesen
Bruder der Sulpicia war, dann war die Hoch- sein. Voreilige Gelehrte in Padua schrieben aus
achtung ehelicher Treue wohl Pamilientradition Localpatriotismus die Inschrift dem T. zu, weil die
(Tib. II 2, 11). Auch die dichterische Begabung Form, welche die Autorschaft des Horaz, derja auch
schemt bei den Prauen der Gens Sulpicia sich ein Priapeium gedichtet hat, ausschloss, die Autor-
weiter_ vererbt zu haben , eine zweite Dichterin schaft des T., des Dichters der Knabenliebe, zu
Sulpicia lebte unter Domitian

, die zartliche 20 empfehlen schien; offenbar unter dem Einfluss
Gattin des Calenus. Den Gedichten der Sul- dieser Localtradition schreibt Muret 1558 °-erade
picia gehen voraus 5 nach Form und Inhalt dich- aus Padua an Paulus Manutius jenen Brief I 13
tensch vollendete Elegieen (2-6), symmetrisch (vol. II p. 42 Frotscher), in dem er erzahlt, dass
geordnet von 24 -+- 24 -+- 26 -+- 20 -+- 20 Versen, er in antiqtto Tibulli libro jenes epigramma ge-
alle offenbar von demselben Dichter verfasst, fundenhabe; es wird dies eben die Hs. des Cuia-
der im l._ Gedicht Sulpicia zu dem Matrons- cius, damals noch in Padua, gewesen sein, der
lienfeste,_ im letzten zum Geburtstage Gliick ein Localgelehrter die Inschrift als Werk des T.
wunscht, im mittelsten den Phoebus urn Genesung zugefiigt hatte: Cuiacius kaufte 1566/67 in den
und. Heilung der Kranken anfleht. Von den beiden Universitatsstadten Oberitaliens, besonders im Ve-
iibrigen Gedichten 3 und 5, in denen er Sulpicia 30 nezianischen viele Hss. (E. Spangenberg Cuia-
reden lasst, ist das erstere ein Gebet an den cius 25). Das Epigramm gehOrt also ebensowe-
Liebesgott, den Jungling auf der Jagd vor Ge- nig dem T., wie die bekannte Grabschrift des T.
fahr zu schfltzen, das letztere ein Gluekwunsch Livius die des Historikers sein kann. Ebenso
zu Cennthus Geburtstag

; wir lernen aus 3, 23, muss das Urteil fiber die Iamben ausfallen , die
class auch der Vater des Cerinthus ein Freund man im 14. oder 15. Jhdt. dem T. aus ahnlichen
der Jagd war

,
beide gewiss vornehme Romer Granden wie die Distichen beigelegt hat, die wir

aus dem Kreise des Messalla. Der Verfasser der heute mit mehr Eecht dem Vergil wie dem T. zu-
Gedichte ist unbekannt, in einigen Wendungen schreiben kSnnten. Im Altertum schon hat Ovid
ennnert er an T., die Metrik entspricht mehr den T. verdr&ngt. Hieronymus liest ihn nicht mehr.
der des 2. Buches, als der des 1. Er kannte die 40 Erst im 5. Jhdt. las ihn wieder Sidonius Apol-
Gedichte des Madchens und hat, galant auf ihr linaris(HillersAusgabep.XXIV),in denScholien
Thema eingehend, dieselben Motive, die in ihren zu Iuvenal (VIII 29) und Vergil wird er selten
Versen vorkamen, wie Geburtstagsfeier , Krank- citiert, nie von Priscian. Im Mittelalter wurde
heit, Eifersucht, weiter ausgefiihrt und der Sul- T. wenig gelesen, ein Bibliothekskatalog des 11.
picia die 5 Gedichte als Geschenk zum 1. Marz Jhdts. verzeicb.net Albii Tibulli lib. //(Haupt
dargebracht, die spater der Redactor der ganzen op. Ill 426. G. Becker catalog, biblioth. ant.
Sammlung, ein dem Hause des Messalla nahe- 42. Birt Buchwesen 428). Wilhelm von Pa-
stehender Grammatiker, zusammen mit Sulpicias strengo im 14. Jhdt. citiert zwar den T.
\ersen herausgab; darauf liess derselbe noch 2 (Haupt op. I 276), aber eine sehr bekannte
Gedichte (19. 20), ein langeres (24 Verse) und 50 Stelle (I 7, 29ff.), die auch der Scholiast des
ein kurzeres (4 Verse) folgen, von denen das Iuvenal a. a. O. und des Vergil Georg. I 19
erste sicher tibullisch ist, wahrscheinlich auch citieren. Dass nur ganz wenige Hss. des Dich-
das folgende, das letzte der ganzen Sammlung, ters in der Zeit vom 9.—13. Jhdt. existierten.
em Epigramm. Beide Gedichte sind Erstlings- beweist der Umstand, dass keine einzige aus jener
arbeiten T.s, die Elegie ist an Umfang kleiner Zeit nns erhalten ist. Die beste Hs. war die
als alle Elegien des 1. und 2. Buchs, abgesehen des Jacob Cuiacius, welche mit m 4, 65 be-
von dem Gelegenheitsgedicht II 2, und gcring gann und nur durch Scaligers noch erhaltene
an dichtenschem Wert, von T. selbst wohl aus Collation uns bekannt ist. aus ungewisser Zeit
der Sammlung ausgesehlossen. stammend (F bei Bahrens). Von den erhaltenen

Die auf uns gekommene Gedichtsammlung 60 Hss.. samtlich aus dem 14. oder 15. Jhdt., sind
ruhrt aus der Zeit zwischen Tiberius und Do- diebesten ein Ambrosianus (A. vgl. P. Illmann
mitian her; wenn Martial den Lygdamus schon de Tibulli codicis Ambrosiani auctoritate, Berlin
nachbildet, hat er ihn wohl aus derselben Samm- 1886) und Vaticanus (V), die iibrigen, insoweit
lung, die uns vorliegt. kennen gelernt, ebenso sie bekannt sind, infolge der gewaltsamen Inter-
bueton in T.s Vita die Briefe der Sulpicia. Dass polationen der Italiener fiir die Kritik unbrauch-
das Altertum von T. noch mehr kannte als wir, bar. Von besonderer Wichtigkeit fur den Text
gent aus dem Citat des Charisius 131 hervor. sind zwei mittelalterliche Florilegien mit Aus-
In den Ausgaben des T. (Bahrens p. 85, Hil- ziigen aus T., der eine kiirzer, alter und reiner,

.
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die sog. excerpta Frisingensia in einer Miinchener Aen. II 683. VIII 664. X 270. Fronto ep. ad

Hs. des 11. Jhdts. (M bei Hiller), abgedruckt in M. Caes. IV 4 (p. 67 Naber). Helbig Sitzungs-

L. Miillers Ausgabe proleg. VIII, der andere ber. Akad. Miinchen 1880 I 487ff., bes. 492

(P. bei Hiller), reichhaltiger aber oft willkiirlich u. 511f. Baumeister Denkmaler des klass. Al-

die tjberlieferung verandernd, ist uns in Pariser tert. 1109. Marquardt St.-V. Ill 330. 223.

Hss. des 13. Jhdts. erhalten (Me yn eke Rh. Mus. Preller Rom. Myth. I 202, 2 (vgl. Tutulus).

XXV 369ff.); beide sind nach' ethischen und [Habel.]

grammatischen Gesichtspunkten angefertigt, Vin- Albona, Stadt an der Ktiste von Liburnia,

centius Bellovacensis um 1250 hat letzteren in nordostlich von der Mundung des Flusses Arsia,

seinem Speculum doctrinale schon benfitzt. Uber 10 sildwestlich von Flanona, noch jetzt Albona (kroat.

die Excerpte E. Protzende excerptis Tibullianis, Labiri) genannt ; hier wurden zahlreiche Inschrif-

Gryphiswaldiae 1869, fiber die Hss. uberhaupt ten gefunden, CTL HI 3046—3063 ; darunter 3047

neben den proleg. der Ausg. von Hiller, Bah- pro salute municipii, 3049 respublica Albones-

rens und L. Miiller M. Rothstein de Tibulli sium. Das Municipium wurde, wie Pola, von

codd., Berol. 1880. R. Leonhard de codd. Ti- IMri und aediles verwaltet und geherte zur

bullianis, Freiburg 1882. Ausgaben von Muret, Tribus Claudia. Artemidorus bei Steph. Byz. s.

Ven. 1558. Jos. Scaliger, Paris 1577 u. 0. $lav<x>v nennt die Stadt "Almoe (cod. R "AXog),

Vulpi, Padua 1738-1755, 4 Bd. in 4. Brukhu- Ptol. II 16, 2 'AXovwva (dagegen HI 1, 24 'Akovov,

sius,Amsterd.l708,4mitWortindex.C.G.Heyne, falschlich dem italischen Lande und der Binnen-

Leipzig 1755, ed. 4. cum nott. Wunderlich, 20 region zugewiesen), Plin. IH 140 Alvona, ebenso

Lips. 1817; Supplem. ed. Dissen 1819. J. G. die Tab. Peut. m. p. XII a ft. Arsia, dagegen

Huschke, Leipz. 1819. Die erste kritische Aus- der Geogr. Rav. IV 22. V 14 Albona. Nach
gabe ist die von C. Lachmann, Berl. 1829, Const. Porph. de adm. imp. 30 p. 146 erstreckt

seine handschriftlichen Hiilfsmittel sind durch sich Chrovatia an der Kiiste fiixQ1 T°v taatQov

Aufflndung besserer iiberflussig geworden. L. 'A).(Sovvov. [Tomasehek.]

Dissen, Getting. 1835. Mit neuem handschrift- Albonica, in Hispania citerior, Station des

lichen Apparat rec. A. Bahrens, Lips. 1878. antoninischen Itinerars p. 447, 6 an der Strasse

Mit Wortindex von Adolf Brinck und den testi- von Laminium nach Caesaraugusta von unbe-

monia de vita et poesi Tibulli ed. E. Hiller, kannter Lage; sonst nirgends erwahnt.

Lips. 1885. Texte von M. Haupt mit Catull30 [Hiibner.]

und Properz5, J. Vahlen cur., Lips. 1885. A. Albruun, bei Tacit. Germ. 8 Name einer der

Rossbach, Lips. 1855. L. Miiller, Lips. 1870, weissagenden Frauen, welchen die alten Deutschen

mit prolegg. de Tibulli arte metrica. tjber- besondere Verehrung erwiesen. Es scheint ur-

setzungen bei Teuffel-Schwabe R. L.-G. 5 p. spriinglich ein Beiname zu sein, um die mit der

551. [F. Marx.] Runenkraft der Elfen Begabte zu bezeichnen.

13) Albia Terentia, Mutter des Kaisers Otho. Vgl. die Erklarer zu Tac. a. O. Die Uberliefe-

Suet. Otho 1. [v. Rohden.] rung bietet von erster Hand auriniam (m2 al-

Albocela s. Arbucale. briniam). Albrunam ist Conjectur von W a c k e r-

Albocenses ('A/.poxr/voiot Ptol. IH 8, 3), Vol- nagel, gebilligt u. a. von Miillenhoff Allge-

kerschaft oder Gemeinde in der traianischen Pro- 40 meine Monatsschrift f. Wiss. und Litt. 1852, 335

vinz Dacia, neben den Potulatenses; so wie diese (vgl. Haupts Zeitschr. f. d. Alt. IX 240). Man
von dem Orte Potulata (s. d.) benannt sind , so hat zum Vergleich herangezogen die bei Jordan,

haben die A. ihren Namen von einem Orte Getic. 24 magae mulieres genannten Aliorum-

Alboca (Suffix wie in Napoca), der nahe der nae oder, wie Mommsen jetzt liest, Haliu-

DonauimBanaterBerglandgelegen haben mochte; runnae. Vgl. J. Grimm Deutsche Mythol. I*

einen Ort Alba, zwischen Dierna und Drobeta 334f. [Dim.]

gelegen, erschliessen wir aus Tramalba Not. dign. Albsis. Auf einem aus Alba Fucens stam-

or. 39 p. 108. [Tomasehek.] menden Erztafelchen (CIL IX 4177 = VI 3672)

Albocola, in Hispania citerior, von nicht naher steht die Weihung Albsi patre , d. h. Albe(n)si

bekarinter Lage. Eine Frau wird ihrer Herkunft 50 patri , vgl. den Reatinus pater CIL IX 4676

nach als Albocolensis bezeichnet auf einer In- (Reate) und den pater Pyrgensis CIL XI 3710

schrift aus Salmantica, CIL II 880 ; auf einer In- (Pyrgi). [Wissowa.]

schrift aus Gallaecien (CIL II 2598) wird ein Allniciauus. Vicarius Macedoniae im J. 380,

Procurator der metalla Alboe(olensia) genannt. Cod. Theod. IX 35, 4. [Seeck.]

Mit dem Ortsnamen verwandt ist der Name eines Allracilla, multorum amoribus famosa, Gat-

Gottes Albocelus, ebenfalls auf einer Inschrift aus tin des Satrius Secundus , impietatis in prin-

Gallaecien, CDL II 2394b. [Hiibner.] eipem angeklagt und nach einem vergeblichen

Albogalerns ist die helmartige . aus dem Versuch des Selbstmordes im Gefangnis gestorben

weissen Fell eines Opfertieres gefertigte Kopf- im J. 37. Tac. aim. VI 47. 48. Dio LVD1I 27, 4.

bedeckung, des Flamen Dialis (jnleus. apex), mit 60 [v. Rohden.]

einem aus 6lbaumholz geschnitzten, in einen Knopf Albncius. 1) Albueius, als Giftinischer ge-

endenden, stabartigen Aufsatz (virgula oleagina, nannt Hor. sat. II 1 , 48 Canidia Albuei qui-

rirga, apex) und mit Backenlaschen. die unter dem bus est inimieavenenum, wozu Porphvriobemerkt

Kinn vermOge eines Sturmriemens zusammen- teneno uxorem stiam dieitur peremisse. Der-

gebunden wurden; der Knopf auf der Spitze war selbe identificiert ihn mit dem von Horat. sat.

mit flockiger Wolle umhullt (virga lanata, filum). II 2 , 67 als saevus genannten Albueius senex.

Fest. ep. p. 10. Varro bei Gell. X 15, 32: {flamen 2) T. Albueius, doetus Oraecis vel potius,

Dialis) solus album habet galerum etc. Serv. paene Graeern fuit autem Athenis adule-
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. seem, Cic. Brut. 131. Wegen seiner Nachaffung
griechischen Wesens verapottete ihn in Athen
Q. Mucius Scaevola Augur, als er im J. 633 = 121
ala Praetor nach Asien ging. Cic. de fin. I 8.

Infolge dessen klagt Albucius ihn nach der Riick-
kehr wegen Erpressung an, doch ohne Erfolg
(Brut. 102; de orat. II 281). Er verwaltete als

Propraetor die Provinz Sardinien und feierte

dort wegen eines unbedeutenden Gefechtes eine

Ant. 36 , 5 ad Albulas), Station auf dem Wege
Calama-Rusuccuru, neuerdings als identisch mit
Ain Temuschent erwiesen durch die Bull, trimestr.

de geogr. et d'archeol. , Oran 1889 p. 84 ver-

Offentlichte Inschrift. Ein episeopus Albidensis
Notit. Maur. Caes. nr. 79 (a. 482).

[Job.. Schmidt.]

Albulae aquae s. u. Aquae.
Album (die vulgare Form albus CIL VIII

Art Triumph; der Senat verweigerte ihm daher 10 2403. Novell. Maior. VII 18), eine mit Gips ge-
eine Supplicatio. Cic. prov. cons. 15. 16; in Pis.

92. Auf die Bitten der Sarden iibernahm C.
Iulius Caesar Strabo die Anklage gegen ihn we-
gen Erpressungen. Cic. div. in Caec. 63; de off.

II 50. Verurteilt (p. Scauro 40) ging er nach
Athen und ertrug die Verbannung mit grosser
Ruhe. Cic. Tusc. V 108. Wegen seiner Griechelei
wurde er ausser von Scaevola auch von Lucilius
verspottet, von dem Cic. de fin. I 8 und de orat,

weisste, hOlzerne Tafel, aufderBekanntmachungen
von BehOrden verschiedener Art behufs Offent-

licher Aufstellung mit schwarzer Parbe verzeich-

net wurden (vgl. Lex Acilia CIL I 198, 14:
. . . in tabula, in albo, atramento soriptos . . .;

Serv. Aen. I 377 .. . tabulam dealbatam; falsch

ist die Notiz bei Theoph. Paraphr. inst. IV 6, 12
diet to i.svxoig yeyQaipdai ygd^/uaai). Ein beson-

ders bekanntes Beispiel dieses Brauches stellen
III 171 beziigliche Verse anfuhrt. Reden von 20 die annates maximi dar, d. h. die von dem Pon-
ihm erwahnt als vorhanden Cic. Brat. 131
Perfeetus Epicureus nennt ihn /Cicero ebendort;
auf philosophische Schriftstellerei scheint Cicero
nat. d. I 93 hinzudeuten, und Prontos Worte p.
Ill Nab. in poetis quis ignorat ut gracilis sit

Lucilius, Albucius aridus , sublimis Lucretius
werden am angemessensten auf ein epikureisches
Lehrgedicht dieses A. bezogen. VaiTO erwahnte
in den Eumenides fr. 127 Buch. volvae de Albuci
subus Alliums. [Klebs.]

3) C. Albucius Silus (so Suet, rhetor. 6;
Albucius Silo Hieron. a. 749 = 5; sonst Albu-
cius) Novariensis (Suet. u. Hieron. 1. c), Rhetor
der augusteischen Zeit (clarus rhetor agnoscitur
Hieron. a. 749 = 5) , non obscurus professor
atque auctor (Quint. II 15, 36), Graeeos prae-
minet (Senec. contr. 14,2). Aedil in seiner
Vaterstadt Novaria (bei Mailand), begab er sich
nach Rom receptusque in Planci oratoris con

tifex maximus von altersher verzeichnete und
in seinem Hause aufgestellte Stadtchronik (Cic.

de orat. II 52. Serv. Aen. I 377. Macrob. Sat.

Ill 2, 17. Cato bei Gell. H 28), ferner die Be-
kanntmachung der fur das ius civile und das
ganze offentliche Leben so wichtigen fasti durch
Cn. Flavius im J. 450 = 304 (Liv. IX 46:
civile ius repositum in penetralibus pontificum
evulgavit fastosque circa forum in albo propo-

30 suit. Cic. pro Mur. 11)! Uberhaupt aber gab es

ja immerfort die mannigfaltigsten Veranlassungen
fur magistratische Edicte; insbesondere dienten

sie dazu, Comitien, Senatssitzungen, Aushebungen,
Volksfeste, Volkstrauer, Offentliche Verkaufe u. s. w.
vorzubereiten. Und die schriftliche Aufstellung

des Offentlichen Befehls (proponere, proscribere)

hat sich zu Rom schon friihzeitig mit der Miind-

lichkeit verknupft (Mommsen St.-R. 13 206).

Unentbehrlich war sie insbesondere bei den stan-
tubernium gewann er bald Anerkennung und 40 digen Edicten. Von hervorragender Wichtigkeit
propria auditoria instituit; cgit ct causas,

i — 1 " *' ^ ' ' '

verum rarius ; postea renuntiavit foro partim
pudore partim metu (vgl. die Centumviralge-
richtsscene auch bei Senec. contr. VII pr. 7.

Quint. IX 2, 95). Et Mediolani apud L. Piso-
nem proconsulem (Cos. 739 = 15) defendem reum
paene poenas luit. lam autem senior ob vitium
vomicae Novariam rediit, abstinuit cibo (aus
der Vita bei Suet. rhet. 6). Ausfiihrliche Cha

waren unter diesen die Bekanntmachungen, durch
die die Magistrate bei ihrem Amtsantritt dem
Publicum die Grundsatze ihrer kiinftigen Amts-
fuhrung darlegten, so besonders die formula cen-

sus oder lex censui censendo dicta (Lex Iul. mun.
CIL I 206 Z. 142ff. Liv. XXIX 15. IV 8, 4.

XLIII 14, 5) und das edictum perpetuum der

Praetoren und curulischen Aedilen.

Album praetoris bedeutet also a) urspriing-
rakteristik seiner rednerischen Eigentiimlichkeit 50 lich die geweisste Holztafel, auf der, in schwar
bei Seneca contr. VII praef. 1—9. Zahlreiche
Proben seiner Declamationen bei Senec. suas. u.

contr., vgl. den Index von Kiessling p. 527ff.

Ausserdem vgl. Quint. Ill 3, 4. Ill 6. 62. Homo
summae probitatis (Senec. contr. VII pr. 7). S.

F. G. Lindner De C. Albucio Silo. Breslau 1861.

4) Albucia, furiosa mulier Petroniana, Pe-
tron. frgni. 6 p. 110 Biich.3.

[
v . Rohden.]

Albudinus fons, Quelle im Sabinergebirge,

zer Schrift, mit roten Uberschriften (vgl. z. B.
Quint. XII 3, 11 si ad album ae rubrieas trans-
tulerunt . Paul. Dig. XLHI 1, 2, 3 (interdieta)

proponuntur sub rubrica unde vi) der Praetor
seine Bekanntmachungen an die Burger ver-

Offentlichte. Dieselbe war vor dessen Tribunal,
auf dem Forum , angeschlagen , und zwar so,

dass sie bequem gelesen werden konnte (s. Lex
repetund. Z. 65f. apud forum palam , ubi de

im oberen Aniothale zwischen Arsoli und An- 60 piano recte legi possitur. Ulp. Dig. II 13, 1, 1

gusta, ca. 38 mp. von Rom, benutzt fur die rO-
' " " -----

- - -

mischen Wasserleitungen AquaMarcia und Claudia.
Sueton. Claud. 20. Frontin. de aq. 14. Vgl. Lan-
cia ni Acque 59ff. [Hulsen.]

Albula. 1) Alter Name des Tiber (s. d.).

2) Fliisschen in Picenum (Plin. Ill 53), jetzt
fiume dell' Albero bei S Benedetto. [Hiilsen.]

Albulae, Stadt in Mauretania Caesariensis (It.

vgl. Krriger Gesch. d. Quellen und Litt. des

rom. Rechts 39). Um sie gegen bosliche Be-
sehadigung (si quis . . . dolo malo corrupcrit)

zu sehiitzen, verhiess ein praetorisches Edict ein

eigenes Iudicium und eine Popularklage auf Geld-

strafe (datur in eum quingentorum aweorum
— urspriinglich quingentorum milium sester-

tium — iudicium, quod populare est Dig. EL 1,
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7. PauL Sent. I 13a, 3, vgl. Cuiacius Observ.

XXI 24. Bruns Ztschr. f. Rechtsgesch. Ill 343.

Rudorff de iuris diet, edictum 31 f. Lenel edic-

tum perpetuum 46). b) Die Bezeichnung album
praetoris ist dann iibertragen worden auf das, was
die Tafel enthielt, will sagen o) auf die Edicte

des Praetors im eigentlichen, engeren, technischen

Sinn, d. h. Ankiindigungen dessen, was er thun
oder nicht thun werde (z. B. iudicium dabo,

actionem non dabo, in integrum restituam, pacta
conventa dabo u. a. m.) und jfi) die Formulare
fur die Rechtsmittel, die gemass dem Ius civile

zustehen, Process-, Interdicts-, Exceptionen- und
Stipulationsformulare , d. h. Muster teils fur

Spruche des Praetors (Interdicte), teils fur Spriiche

(Stipulationen) und im Privatprocess zu verwen-

dende Urkunden der Parteien (formulae = indicia
= actiones und exceptiones). Auch letztere werden
schon von den klassischen Juristen insbesondere

in den Uberschriften ihrer Commentare zu der

iulianischen Redaction der Edicte und Formu-
lare (libri ad edictum) unter der Bezeichnung
edictum mitbegriffen (vgl. Wlassak Edict u.

Klageform, Jena 1882, 15—21. Kriiger a. a. O.

36ff. Karlow a ROm. Rechtsgesch. 1 461ff. Bruns-
Pernice in Holtzendorffs Encycl. d. Rechts-

wissensch. 5 131f.). Die Spruchformeln des alten

Privatprocesses, die legis actiones, waren, wenn
auch wahrscheinlich beim Tribunal des Praetors

aufgestellt, doch niemals ein Bestandteil des

praetorischen Albums (so Wlassak a. a. O. 117,

dem Lenel a. a. O. 11. 112 und Karlowa a.

a. O. I 462 beistimmen, wahrend Bruns-Per-
nice a. a. O. 132 die Sache als zweifelhaft be-

zeichnen). Die von mehreren Gelehrten vertretene,

von anderen verworfene Annahme einer raum-
lichen Trennung der Formulare von dem norma-
tiven Teil des Albums mit den Edicten hat neuer-

dings Wlassak als zutreffend erwiesen (Edict

u. Klageform 25—32 ; vgl. Rem. Processgesetze

II 6f., insbesondere Anm. 12).

Das Album der curulischen Aedilen wird
in seiner ausseren Einrichtung dem praetorischen

entsprochen haben (vgl. Kriiger a. a. O. 38f.).

Iulian hat die aedilicischen Edicte und Formulare
den praetorischen als Anhang hinzugefiigt (vgl.

die Commentare von Ulpian und Paulus und
Iustinian const. Omnem § 4). Den Alben der

Praetoren, bezw. der curulischen Aedilen in Rom
entsprechen ahnliche der Provincialstatthalter,

bezw. derProvincialquaestoren, nurdass dieselben

bei der vollen Verbindung von Justiz und Ver-

waltung in den Provinzen sich inhaltlieh in der

Regel iiber die ganze Provincialverwaltung, nament-
lich auch das Finanzwesen, erstreckten (Kriiger
a. a. O. 38f. Bruns-Pernice a. a. O. 132).

Es unterlagen ferner auch die Mitgliederver-

zeichnisse der verschiedenartigsten Kdrperschaf-

ten der Offentlichen Aufstellung in albo. so dass

fur diese am Ende — auch abgesehen von dem
Material der Aufzeichnung und der Thatsache

der Offentlichen Aufstellung — die Bezeichnung

album xai1

Ifo^jjv in Aufnahme kam. An erster

Stelle ist von ihnen a) das album senatorium

zu nennen. Wahrend in der republicanischen

Zeit die neu redigierte Senatsliste Offentlich von
den Rostren verlesen wurde, wurde sie seit 745
= 9 alljahrlich Offentlich ausgestellt (Dio Cass.

Lin 3 : ra ovouara ovujzdvrcov x&v (IovXsvovtcov

eig Xsvxco/ta avayodtpas s^e-dnxev xai If sxsivov

xal vvv xar' hog ovvoi noistrat). Nun erst kam
auch die Bezeichnung album senatorium in Gel-

tung; vgl. Tac. aim. IV 4, 2. Cod. Th. XII 1,

48 (album curiae). Corippus de laudib. Iustini

IV 142. Die jahrliche Revision der Liste voll-

zogen die Kaiser, wobei sie die Entziehung des

senatorischen Rechts (albo senatorio eradere Tac.

10 ann. IV 42) bis auf Domitian nur als Censoren,

von da ab unbedingtin Anspruch nahmen(Momm-
sen St.-R. Ill 881). Die Liste stellte dieReihen-

folge bei der Umfrage (sententiam rogare) fest.

Wahrend in der KOnigszeit die Senatoren der

gentes maiores denen der minores vorangingen,

beide nach der festen Ordnung der dreissig Cu-

rien (Mommsen a. a. 0. Ill 868), regelte sich

in der Republik und in der Kaiserzeit die Reihen-

folge nach den Amtsklassen und dem Amtsalter,

20 so jedoch, dass, zum mindesten bis Sulla, in jeder

Amtsklasse die Patricier vor den Plebejern ihren

Platz hatten. Den Schluss bildeten bis auf Sulla

(Mommsen a. a. 0. 859) diejenigen Senatoren,

welche nur durch magistratische Wahl der KOr-

perschaft angehOrten und von denen die plebeji-

schen vom Vorschlagsrecht ausgeschlossen waren

(Liv. XXIII 23, 5. Ulp. Dig. L 3, 1; vgl.

Mommsen a. a. 0. Ill 966ff.).

b) Album decurionum (CIL VHI 2403. Cod,

30 Th. XII 1. 142. Nov. Maior. VII 18. Ulp. Dig.

L 2, 10. L 3. Synes. epist. 92). Die Offentliche

Aufstellung derselben ist bezeugt durch Modest.

Dig. L 2, 10 (sola albi proscriptione) sowie in-

direct durch die erhaltenen alba des ordo von

Canusium und des von Thamugadi CIL IX 338.

VILT 2403. 17903. Die Redaction des Albums
fand, wenigstens in der alteren Kaiserzeit, alle

fiinf Jahre statt und war, wie die lectio ordinis,

nach der Lex Iul. munic. CIL I 206, 83ff. Sache

40 des hochsten Magistrats der Municipalstadte, d.

h. der Quinquennalen. Das Verfahren dabei war
entweder durch die lex municipii oder coloniae

speciell vorgeschrieben (vgl. Ulp. Dig. L 3, 1)

oder es regelte sich nach folgenden Grandsatzen

:

An der Spitze des Albums standen die, qui di-

gnitatis principis iudicio consecuti sunt Ulp. Dig.

L 3, 2, die patroni c(larissimi) v(iri) und pa-

troni e(quites) Efomani) oder patroni v(iri)

pferfectissimij der Alben von Canusium und Tha-

50mugadi CIL VIII 2403. Dann folgten nach Ul-

pian die, qui tantum municipalibus lionoribus

fundi sunt, d. h. diejenigen, welche fur den Sitz

im Ordo qualificierende Gemeindeamter bekleidet

hatten, nach ihren Amtsklassen und ihrem Amts-

alter, in CIL IX 338 quinquennalieii, allecti inter

quinqfuennalidos), duumviralicii, aedilieii, quae-

storicii; VIII 2403 stehen noch zwei sacerdota-

les voran, weil von dem Landtag der Provinz,

nicht von dem Ordo der Gemeinde gewahlt, und

60 es folgen dann die fungierenden weltlichen und

geistlichen BehOrden der Gemeinde, zuerst der

curator, weil vom Kaiser ernannt, dann die zwei

duoviri, dann die flamines perpetui, pontifices,

augures und endlich die aedilen und quaestores

(in dem Canusiner Album sind dagegen die fungie-

renden Beamten am Schluss der honore functi

verzeichnet). Auf sie folgten die gewesenen Be-

amten, von denen aber nur ein Teil der duum-
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viralicn erhalten ist. Indes beweisen die etwa gesetze II 192-204, wo man alle Zeugnisse
gleich^itigen Fragmente anderer Alben des Ordo flndet). Wie jene speciellen Listen, so wurdevon inamugadi (17903), dass auch in dieser gewiss auch die allgemeine offentlich aufgestellt
Zeit die Zusammensetzung der afneanischen Cu- vgl. Lex Acil. repet. CIL I 198 14- qfueil

'

TLt
ea
#*?*!? SP

lf
M

V
m wesentlic

T
hen ent- in eum annum leetei erunt, ea mmiiL oinnia

sprach Die dntte Stelle nahmen nach Ulp. Dig. in tabula, in cdbo, atramento scriptMs .L 6,1 die em, qui nullo hynore functi sunt, habfeto] etc. und die oben fur album iudicum
prout qutsque eonim in ordinem venit , die angefuhrten Zeugnisse
pedant des Canusiner Albums, das ihnen ubri- e) Alba der pmtifices und iiberhaupt der
gens noch 25 pnMfezfo^ folgen lasst, d. i. Sohne lOPriestercollegien, d. i. chronologisch "•eordnete
der Decunonen die, wie seit Augustus die Sena- Verzeichnisse ihrer Mitglieder, s CIL VI n 441ff
torensohne m Rom, als ZuhCrer in der Curie er- 863; vgl. Mommsen Ztschr. f. Alt.-Wiss 1845

vvvr^l1
(^L Suet Aug

-
38

'
Dio Cass - nr

- 65
- Henzen Bull. d. Inst. 1849 132fXXXIX 9. Stat silv. IV 8, 59; vielleicht auch f) Album der auf die Getreideverteilung be-^a

P: £?\j *><?>}) InA™Alben TOnThamii- zuglichen Professionen mit Namen der Proflten-
gadi CIL VHI 2403 und 17903 werden die excu- ten und Datum, vgl. Lex Iulia mun CIL I
sati, a. h. die von den munera der Decurionen be- 206, 15ff
freiten (s E. Kuhn Die stadt. u. biirgerl. Verf. g) Listen von Soldaten und Veteranen (dafur

foA^aa^Ll „ > \l
verschiedener Weise auch der Ausdrack laterculum), vgl. CIL VIII

(2403 I 33f. 17903 a 3. c 13. e 11. f 7) bezeichnet20 2626: albfum) vet(cranorum) und O. Keller^und von to »« excusati unterschieden (vgl. mann vigilum Horn, latercula, Rom 1835.

piv^m. 7Qff 7^ qV
84^,^1"^ 36^?^ h

>
Ein album Profitentium citharoedorum,

nJn P ' Schmidt Eh. Mus. XLVII namlich derer, die sich zur Beteiligung am agon
liW1 '}-

,. , .,„ ,
Neroneus meldeten, wird erwahnt Suet. Nero 21.

c) Jis ist wohl em Zufall, wenn der Ausdruck i) Album collegii (CIL XIV 286 : album sa-album eqmtum oder die Erwahnung der offent- cratorum; 2112 II 14: magistri cenarum ex
lichen Ausstellung der Ritterliste sich nirgends ordine albi facti). Auch die Genossenschaften
in den alten Quellen flndet (s. Suet, Gai. 16: pflegten wohl ihre Mitgliederverzeiehnisse, zumr^w^mto?,vgl.MommsenSt,E.III492ff.). mindesten in ihrer schola oder euria, Offentlich

A) Album iudicum (CIL IV 1492 c. 1493 : 30 aufzustellen, damit nicht Eindringlinge die Vor-
ex albo index. Seneca de benef. Ill 7, 6: index telle der Mitgliedschaft usurpieren konnten Solche
ex turbo, selectorum, quern census in album et Alben von Collegien ahmen in ihrer Form meist
equestris hercditas misit. Suet. Claud. 16 ; Domit. das Vorbild des album deeurionum nach, inso-
8. FUn. n, h. praei. 6). Die Aufstelhmg eines fern sie die Patrone , zuweilen unterschieden in
besonderen Verzeichmsses der Geschworenen ist senatores und equites Romani (CIL XIV 251)
wahrscheinlich erst dureh die Lex Aurelia des an die Spitze stellen, darauf die Beamten, bezw
J

.
084 = 70 herbeigefuhrt worden , die deren gewesenen Beamten , nach ihrer Rangfolge und

iunctionen an drei aus Senatoren, Eittem und schliesslich die einfachen Mitglieder des Colle-
Aerartribunen gewahlte Decurien uberwies (vgl. giunis (plebs CIL XIV 250; plebei XIV 256-Mommsen St.-R. II 229f. in 533). Bis dahin 40 corporati XIV 246 u. a.), zuweilen in Centurien
waren die Senatoren- und die Ritterliste als all- oder Decurien gesondert, folgen lassen. Ein aus-
gemeine Geschworenenhste behandelt worden. fiihrliches Verzeichnis solcher Alben giebt Lie-
Die Aufstellung jener Liste lag dem Praetor ur- ben am Zur Gesch. und z. Organisat. d. rom
banus ob (Cic. pro Cluent. 43); unter dem Prin- Vereinswesens 1890, 187ff.; wir begniigen uns,

?&tV ^2g-J^V™ ™ ?aiser Mer
(
Plin

- "• h - die wichtigsten hervorzuheben : CIL ITI 870. 6150.

™ t \* m
111 80

-
Suet

-
A«?- 27; Tib. 41; VI 1060. XI 1355A. XIV 246. 250. 251. 256

Claud 15 Tac ann. Ill 30; vgl. Mommsen 281. Bull. com. 1888, 469. [Joh. Schmidt.]
a. a. O. Ill 536f). Ausserdem stellen der Stadt- Album Ingannnm (so, nicht Albium, Plin.
und Iremdenpraetor und die Quaestionenvorsteher III 48. Varro de r. r. Ill 9 17) oder ^1/6-
turihreEechtspnegeaufGrundjenerkaiserlichen50 2m7aM»M»s(CIL VI2529. 2379b 47. CIEh 1215-
lirhste, und zwar wohl binnen zehn Tagen nach Alvinca(unum) CIL VI 2381a 1 17 • 'A)8iy-
Antntt ihres Amtes (vgl. Cic. pro Cluent. 43), yavvov Strab. IV 202): Kmwohner Albingaunsmes
erne specielle Liste

:

von Geschworenen auf, aber (CLL V 7780. 7782. 7783), auch Albingauni (Hist,
nur soweit ihre Rechtspflege legitime, d. h. volks- Aug. trig. tvr. 12. 13. Geogr. Rav. IV 32 p o70
gesetdich geregelte Privat- und Strafprocesse V 2 p. 338,' wo AJbinganis), Stadt im Gebiete
Detnttt, nicht fur die amtsrechtlichen {indicia der Ligures Ingauni (Albingauni Liv XXIX 5)quaeimperio contmentur, vgl. Gai. IV 103ff.). an der Meeresktiste,jetzt Albenga. In der Kaiser-
Der iremdenpraetor ist demnach an die kaiser- zeit war sie Municipium und gehorte zur Tribus
liche Liste nur dann gebunden, wenn ihm nach Poblilia. Eine Wiederherstelkng der Mauern
der Lex lulia de ludiens privat is von 737 = 17 60 des Forums, des Hafens u. s. w. durch den Kaher
(torch prorogate fori (Parteienvereinbarung) die Constantius 354 n. Chr. bezeugt die Inschrift
tmleitung ernes }erfahrens inter cites zufiel. CIL V 7781. Aus A. war der Usurpator Pro-

Liste lur die xudicia privata legitima wurde cuius (Hist. Aug. a. a. O.). Sonst nennen den
y,

" beiden Praetoren zusammen aufgestellt (vgl. Ort Tac. hist. II 15. Mela II 72. Ptolem HI
^xell. XIV l\ a praetonbus lectus). Eine Liste 1. 3 (wo 'AX,1l7awnV , 'AlRhxawm, u. a, Corrup-
tur amtsrechthche Processe in Eom kCmite wohl telen). Tab. Peut. It. Ant. p. 295. It Marit 502
neben der fur legitime existiert haben, ist aber 503. Inschriften CIL V 7780—7795. fHiilsen 1
nicht bezeugt (ich folge Wlassak Rom. Process- Album Intimilium (Plin. Ill 48-,'A^l0v 'Iv-
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teusXiov Strab. IV 202) oder hauflger Albintimi- ten Bergzug identiflciert. Einen partus Albur-
lium (CIL VI 2379 a 1. It, Ant. p. 296. Tab. nus, gleichfalls in Verbindung mit dem Silarus-

Peut. Ptolem. Ill 1, 3, wo der Name verdorben), fluss, nennt Lucilius bei Prob. in Verg. Georg. a. a.

auch einfach Intimilium (CLL V 886; Vintimi- O. Cluver (Ital. antiqua II 1254) setzt ihn 3
Hum It. Marit. 503; corrupt bei Varro de r. r. Miglien von der jetzigen Miindung an, wo zu
III 9, 17. Tac. Agric. 7), Einwohner Albintimi- seiner Zeit noch eine 6rtlichkeit den Namen Al-
lienses (CIL V 7883), Stadt an der Kiiste von furno getragen habe ; aber die neuen italienischen
Ligurien. In der Kaiserzeit Municipium zur Generalstabskarten kennen einen solchen Namen
Tribus Falerna gehOrig (CLL VI 2589. V 886. nicht mehr, und die Ableitung von einem Appel-
7813), von Strabon jcoh; sv/teye&rjg genannt, wurde 10 lativ liegt nahe. [Htilsen.]

es im J. 69 von den Othonianern gepliindert 2) Gott unbekannter Bedeutung, welchem
(Tac. hist. LI 13, wo Albinitimilitum). Euinen ein siegreicher Feldherr den im Kampfe gelobten
in der Pianura di Nervia, 5 Km. ostlich vom Tempel ohne die gesetzliche Zustimmung des
heutigen Ventimiglia. Inschriften CIL V 7810 Senates (Mommsen Staatsr. 112 602) weihte
—7816. 8962a. Pais Suppl. nr. 982—1008. 1311 oder zu weihen versuchte. Wir kennen die Sache—1314. Vgl. auch Notiz. d. scavi 1876, 177. nur aus Anspielungen bei Tertullian, der den
1880, 257. 1882, 123. 165. 285. 314. 1886, 113. Feldherrn einmal (Apolog. 5 = Euseb. hist. eccl.

114. Gir. Eossi Storia della citta di Ventimi- LI 2; an der Parallelstelle ad nat. I 10 p. 75,
glia, Turin 1857. [Hiilsen.] 24 Vindob. ist der Name in der Hs. zerstOrt)

Album promontorium (Plin. n. h. V 75), ein in 20 M. Aemilius und einmal (adv. Marc. 1 18) Metellus
das Meer hinausragender westlicher Auslaufer des nennt. Wenn letzteres nicht Verderbnis, sondern,
Antilibanos in Phoenikien, drei Wegstunden sud- wiePamelius annahm, ein auf Verwechslung der
lich von Tyrus; so benannt wegen des weissen beiden Consuln des J. 639 = 115 M. Aemilius und
Mergels ; noch heute Ras el-Abjad (,Weisses Cap'). M. Metellus beruhender Irrtum ist, so wiirde M.
An demselben zieht sich langs der See eine schr Aemilius Scaurus(s. Aemilius Nr. 140) der Betei-
alte in den Felsen geliauene Strasse hin , von ligte sein, und da dieser in seinem Consulate iiber

Alexander Severus und Caracalla erbaut, von der die Carner triumphierte, so liegt die Vermutung
Sage Alexander d. Gr. zugeschrieben (Baedeker nahe, dass es ein Gott dieses Volkes war, dem er

Palast. u. SyrienS 273. Ebers u. Guthe Pala- diese den ROmern nachher anstOssige Widmung zu-
stina LI 82). [Benzinger.] 30gedacht hatte. [Wissowa.]

Albnnea. Vergil (A en. VII 81ff.) versetzt Alburnus maior, der heutige Bergwerksort
das vom Konig Latinus befragte Traumorakel des Verespatak in Siebenbiirgen , nahe an Zalatna
Faunus (s. d.) in den Hain sub alta . . Albunea. und Abrudbanya, Fundort der beruhmten Wachs-
nemorum quae maxuma sacro fonte sonat sae- tafeln, welche Jetzt am besten im CIL III p. 921ff.

vamque exhalat opaca mephitim ; sie ist ihm abgedruckt sind , und ausserdem zahlreicher In-

also die Nymphe einer im Walde von der Hohe schriften CIL HI 260—1277. Die meisten Wachs-
sich herabsturzenden schwefelhaltigen Quelle. Die tafeln sind unterzeichnet Alburno mawre, nr. IV
Ortlichkeit bezeichnet er nicht genauer, dass aber sis "AlflovQvov [isyalnv; in dem Kaufvertrage nr.

Tibur gemeint ist, zeigt Horaz carm. I 7, 12 (et VIII wird der Ort genannt vieus Pirustarum,
dotnus Albuneae resonantis ; vgl. Acron z. d. St. 40 weil hier Ansiedler aus dem illyrischen Volke
Serv. Aen. VII 82: alta quia est in Tiburtinis der Pirustae (s. d.) den Bergbau betrieben, wie
altissimis mantibus; die von B ormann Altlat. denn in nr. VI ein Dasius Verxonis Pirusta.
Chorogr. 49ff. mit Unrecht stark betonte Angabe ex Cavieretio erscheint. Rings um diesen Vor-
des Prob. zu Verg. Georg. I 10 oraeulum eius ort gab es noch kleinere Ansiedelungen wie Car-
[d. h. Fauni] in Albunea Laurentinorum siiva turn, Immenosus maior, Deusara. [Tomaschek.]
est beruht auf einem Autoschediasma). Sie gait Albns , Beiname der Antonii und Postumii.
wie andere Quellnymphen (Egeria, Carmentis u. a.) [v. Rohden.]
als weissagende Gottheit und wurde als tibur- Albus portus s. Port us.
tinische Sibylle der cumanischen an die Seite Alcassis s. Argassis.
gestellt: so erscheint sie als zehnte Sibylle im 50 Alee, feste Stadt der Keltiberer, in den Feld-
varronischen Sibyllenverzeichnis (E. Maass De zugen des Ti.Sempronius Gracchus vom J. 179
Sibyllarum indicibus, Diss. Gryphisw. 1880, 32ff.) erwahnt bei Liv. XL 48, 1 ; vielleicht identisch

und man wusste zu erzahlen, dass ihr Bild mit mit der Station des antoninischen Itinerars p.

einem Buche in der Hand auf dem Grunde des 445, 5 zwischen Laminium und Titulcia Alces.

Anio gefunden worden sei (Lact. inst, I 6, 12 Die Lage ist unbekannt. [Httbner.]

aus Varro; auf dieselbe Erzahlung spielt Tibull Alchemie (xnpeia, xvfisia), die Wissenschaft
II 5, 69f. an). Griechisch gab man den Namenmit von der Umwandlung der unedlen Metalle (Blei,

Aevxo&ia wieder (Serv. Aen. VH 83. Corp. gloss. Zinn, Kupfer) in edle (Silber, Gold).

II 14, 26; auch die Glosse ebd. IV 307, 17 [vgl. H I. Name. Der gebrauchliche Name stamnit
359, 56] Albunae : Mater Matuta zielt dahin, da 60 aus dem Arabischen : alkimiyd. Dieser ist eine

man Mater Matuta [s. d.] mit Leukothea identifi- Zusammensetzung des arabischen Artikels al mit
cierte) ; aus der Vergilstelle las man einen mit ihr einem griechischen Lehnwort, fur das Gild e-

verbundenen Gott Mefitis (s. d.) heraus (Serv. a. meist er (ZDMG XXX 534ff.) nachgewiesen hat,

a. O.), den es nie gegeben hat. [Wissowa.] dass es nicht die Wissenschaft, sondern die an-

Alburnus. 1) Ein hohes, bewaldetes Gebirge
.
gestrebte, verwandelnde Masse bedente, gleichwer-

Lucaniens an der Westkuste unweit des Silarus tig dem analog gebildeten eliksir (tyglov). Dem-
(Sele) (Verg. Georg. ILI 146. Vib. Sequ. p. 14 entsprechend sei kimiyd vom griechischen %v(iog

Burs.l, mit dem jetzt Monte di Postiglione genann- abzuleiten. Dagegen hat Hoffmann (Laden-
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burgs HandwCrterbuch d. Chemie II 5I6ff.) nach-
weisen wollen, dass der Name mit der Sache aus
dem Agyptischen entlehnt sei, von dem Wort
chemi (= schwarz). Chemie also sei ,die Be-
schiiftigung mit dem Schwarzen', dessen Erzie-
lung die Hauptsache sei. Die von ihm gegen
Gildemeister vorgebrachten Griinde sind rich-
tig, aber nicht sein eigener Erklarungsversuch.
Die speculativen Fabeleien des Zosimos beweisen
um so weniger als gerade^ b^effe^'nur 10 ^d" "offX? \ hoT Ztlrittlaus Synkellos bekannte Stelle sip.W ^-ti^y. .1 t ,. 7, scno" vo

,
rner die l£Qaaus Synkellos bekannte Stelle sicher christlich

beeinflusst ist. Die ,Bereitung der Schwarze'
aber ist als bios vorbereitender Process nicht
geeignet,_ der ganzen Kunst den Namen zu geben,
hat auch ihren eigenen griechischen Namen (jxilav-
oig, fteXdvcootg).

Die durchgehende Bezeichnung der A. als
Vela, leoare/vtj lasst mich vermuten, dass eben
dies nur Ubersetzung eines fremden, gleiches be
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verweigerte sich ihm, bis er ihr die .Bereitung'
des Goldes und Silbers mitteitte. Aber erst am
folgenden Tage erfahrt sie nach langerem Zo-
gern vom ,Obersten der Engel' Amnael , der sie
ebenfalls liebt, das Geheimnis. Hier liegt ein
Versuch vor, zwei verschiedene Sagen zu combi-
nieren, die besprochene judaisierende mit einer
agyptischen. Dafur spricht, dass Hormanuthi
gleich von vorne herein als die Stadt bezeichnet

ftttiEJ-j*&sSs&555»=™5W6r:ri u, <sder Agyptologen ist. Jedenfalls hat G i 1 d em e i-

ster erwiesen, dass einmal in den Zeiten volliger
Lautverwirrung die Angleichung des Wortes an
XVfids vollzogen, dass es dann zu fyoiov in einen
Gegensatz gesetzt und endlich so zu'den Arabem
gekommen ist. Spuren davon scheinen sich in den
alchemistischen Texten erhalten zu haben (Ber-
thelot les alchimistes Grecs, Texte 212, 23f.).

II. Geschichte der Alchemie. A. Tra

reyvn xtjs Aiyvuixov, d. h. gemass dem constanten
Sprachgebrauch der Alchemisten die A., geiibt
wird. Es war also ein Erlernen von dem Engel
sehr iiberflussig. Anscheinend lautete die ur-
spriingliche agyptische Sage so, dass Isis, die
altagyptische Gottin des Zaubers, zuerst in Hor-
manuthi die Kunde der A. gelehrt hatte. Ent-
schieden agyptische Anklange enthalt der Eid
der Geheimhaltung (vgl. Hoffmann a. a. 0.)

dition der Alchemisten Wir haben menr^ 30 hatte3ie^Z^HJSZSParallelversionen zu unterschfi den 11N..1S™. +v,^„; , v„.--l ™ ,. „
UIle* aul ASaParallelversionen zu unterscheiden. 1) Nach Syn-

kellos (vgl. Kopp Beitrage 9f. Hoffmann a. a.

0.) fiihrte schon Zosimos im Buch Imuth, wohl
einem Teil seines grosseren Werkes, den Ursprung
der Chemie auf den Verkehr der Engel mit den
Frauen zuriick, der im Alten Testament (Gen.
6, 1—4) erzahlt war. Ein Chemes war der erste
Schriftsteller, nach ihm hiess die Wissenschaft.
Doch ist Zosimos der einzige Alchemist, der in

spriingltch ihre Menschen (Priester) schworen liess.
S) Rein agyptisch ist die Version, die den Ur-

sprung der ,gottlichen Kunst' auf den grossen
Erfinder-Gott Hermes-Thoyth zuruckfiihrte. Frei-
lich lasst sich unter den von Clemens Alexan-
dras (strom. VI 4, 36) aufgezahlten hermeti-
schen Biichern keines auf die A. beziehen, in-
dessen bestand die Sage sicher schon im 3. Jhdt.
denn Zosimos hat sie schon gekannt. Danach

m<*,~. w„-
------ --—&- ™vmin., uci in ws mn, ustanes vouzogen war, fur die das 51-dieser Weise den Lrsprung der A. an den Him- 40 teste Zeugnis bei Plinius vorlieet Tn h XXVTTrmel ankniinft. Diese von der Rihol n >.i,^^„„ a n Wv n ,VJ-"iuus vornegi; (n. n. AAV11Imel ankniipft. Diese von der Bibel abhiingige

Sage von den durch gefallene Engel gelehrten
Kunsten und geheimen Kenntnissen war im we-
sentlichen schon im 2. Jhdt. v. Chr. im Buche
Henoch erzahlt (ubersetzt v. Dillmann 3ff
Kopp a. a. 0. 6, 3). Sie findet sich wieder
beun sog. Clemens Romanus (hom. VIII 11.
14), bei Clemens Alexandrinus (strom. V 1 10)
und bei Tertullian (cult. fem. I 2, vgl. H 10).' Bei

thodaimon (= Kneph, Chnubis) fortgepflanzt, von
dem sich die Agathodaimoniten herleiteten.

_
4) Am wichtigsten ist die hellenistisch-per-

sische Sagenversion. Danach hatte der Perser
Ostanes bei einem Aufenthalte in Agypten den
Demokritos in die A. eingeweiht, dieser sie dann
weiter iiberliefert. Diese Sage kann erst ent-
standen sein, als die Verbindung von Demokri-
tos mit Ostanes vollzogen war, fur die das al-

S&K3 S^«S3i£^S«^-4-K%-^Si^pJKMetalle und Edelsteine, Tuchfarbung, eben das,
was auch die spatere A. umfasste, ohne dass doch
lrgendwo sich deutlich eine Bezugnahme auf
Metallverwandlung herausstellt. Selbst der Name
Chemes findet sich erst bei Zosimos, mag aber
im Anschluss an den schon friiher hieher bezo-
genen Cham, Sohn des Noah, gewahlt sein (Hoff-
mann a. a. 0.). Offenbar befinden wir uns hier
auf jiidisch-hellenistischem Boden . werden also

4—7. XXX 2—10, vielleicht aus dem hier ce-
nannten Hermippos de magia), und die spatestens
im 1. Jhdt. v. Chr. gebildet worden ist. Diese
Ursprungssage gewann so sehr die Oberhand,
dass sich die anderen Stromungen wohl oder
ubel mit ihr abfinden mussten. So bemuhen
sich denn fruh sowohl die agyptische (2) als die
judische (1) Richtung, ihre Vertreter mit Demo-
kritos in Verbindung zu setzen. Danach waren

S^s,T-8 d- "* °"h *'«^«oS„«pj-ir^L»"£ ft*rsverlegen diirfen.

2) Dieser Erziihlung verwandt ist der in zwei
wesentlich gleichen Redactionen erhaltene Brief
der Isis an ihren Sohn Horos CBerthelot a. a.
O.I 13. 13 bis). Wahrend dieser gegen Typhon
knegte, hutte Isis sich in Hormanuthi geborgen.
Dort wollte sich ein ,Engel des ersten Firma-
ments' mit ihr fleischlich verbinden , sie aber

und die judischen Alchemisten von Ostanes ein-
geweiht worden, oder aber Demokritos und die
Juden waren als agyptische Beamte (,Freunde
des Konigs') in den Besitz der seit Urzeiten von
den agyptischen Konigen als Staatsgeheimnis be-
wahrten alchemistischen Kenntnisse gelangt.

5) Neben diesen Hauptversionen scheinen noch
jiele andere, wohl in localer Geltung, umgelau-
fen zu sein, wenigstens darf man das daraus

den Alchemisten gezogen worden sind, ebenso
wie Moses und Zoroaster; alle wohl als liiQtrai
oder ag/rjyhat. Endlich fabelte man unter grie-
ehischem Einfluss auch von einer Beschaftigung
der bedeutendsten griechischen Philosophen° mit
der A., welcher Glaube aber erst im mittelalter-
hch-modernen Betrieb sich voll entfaltet hat

B. Thatsachliche Geschichte. l)Zeug-

1341 Alchemie Alchemie 1342

nisse. Noch in neuester Zeit (Berthelot ori-

gines de Talchimie 70) hat man die erste Er-

wahnung der Kunst bei Manillas (IV 243f.) fin-

den wollen. Der betreffende Vers ist von Sca-
liger und Bent ley als Machwerk eines Alche-

misten athetiert worden. Selbst wenn er echt

ware, lasst er sich nicht auf Metallverwandlung
beziehen. Denn erstens ware duplicari', als

dhtXwois genommen, noch nicht alchemistisch

(vgl. die Recepte des Leydener Papyrus X) und 10
zweitens zeigt der Zusammenhang, dass vom
Treiben des Metalles die Rede ist (vgl. Jacob
z. St.). Ebensowenig lasst sich der Versuch Ca-

ligulas, aus Auripigment Gold zu Ziehen (Plin.

n. h. XXXIII 79), auf alchemistische Thatigkeit

deuten (Berthelot orig. 69).

Das alteste Zeugnis ist das Edict Diocletians

(Iohannes Antioch. [Kopp 84, 1] und Suid. s.

AwxkrjTiavos u. Xrj/fsla), wonach der Kaiser die

alten Biicher der Agypter sisq'c yjuxuai agyvgov 20

xal xqvoov habe verbrennen lassen. Diese Ver-

ordnung wird gleich nach .296 fallen, wo Dio-

cletian einen Aufstand der Agypter niederschlug.

An der Wahrheit der Nachricht zu zweifeln, wie

wohl geschehen, ist gar kein Grund (vgl. Use-
ner de Stephano Alex. 9) ; eine Spur davon
scheint in einem merkwurdigen Stuck des Zosi-

mos erhalten zu sein (Berthelot alch. Ill 51,

7 p. 243f.). Da bei Suidas von szakaioi geredet

wird, kommen wir etwa in den Anfang des 3. 30

Jhdts. Dazu stimmt, dass auch Africanus in sei-

nen xearol die A. erwahnt haben soil. Doch fin-

det sich diese Nachricht erst bei Synkellos (676,

10 Bonn.), der sie, wie seine sonstigen auf A. be-

ziiglichen Notizcn, vermutlich den Alchemisten
selbst verdankt, die den Africanus thatsachlick

mehrfach nennen (Berthelot alch. p. 75. 169).

Die nachste Erwahnung der A. geschieht im
Beginn des 4. Jhdts. durch den Astrologen Fir-

mieus Maternus (III 15 p. 81 ed. Basil. 1533), wo- 40
nach eine bestimmte Nativitat multas cogitatio-

•nes, naher bestimmt Astrologie, Waffenschmiede-
kunst, A. giebt. Da Firmicus sicher, wenn auch
indirect, agyptische Quellen benutzt hat , wird

er diesen wohl audi hier gefolgt sein, nur schwer-

lich gerade dem Petosiris, den er sonst oft als

Gewahrsmann nennt. Es folgt Themistios, der

allerdings deutlich (or. IX p. 214 Petav.) die

MOglichkeit der Metallveredlung leugnet. Aber
dass er das Problem uberhaupt erwahnt , weist 50
darauf hin, dass es zu seiner Zeit (2. Halfte des

4. Jhdts.) erOrtert wurde. Den Namen Chemie
gebraucht er so wenig, wie Aineias von Gaza in

seinem Theophrastos (p. 67 ed. Boisonn.), der sie

sicher kennt. Die Alchemisten nennt er die

jiegi zijv v).i)v oo<po(. Auf A. deutet auch noch
eine zweite Stelle (Kopp 37).

2) Die erhaltenen Alchemisten. Mit
diesen altesten Zeugen stimmen aufs beste die

jetzt zu besprechenden erhaltenen Stiicke alche- 60
mistischer Litteratur. Die erste Stelle beansprucht

der Leydener Papyrus X aus der Thebais (ed.

Leemanus 1885), geschrieben Ende des 3. oder

Anfang des 4. Jhdts. Er stellt sich in der Haupt-
sache dar als das ,Handbuch eines betrugerischen

Goldschmieds' , dem daran liegt, minderwertige

Metalle den edlen so beizumischen , dass der

Kaufer den Betrug nicht merkt. Ausdriicklich

wird bei einigen Recepten gesagt, dass auch der

ziinftige Handwerker keinen Unterschied finden

werde. Soweit ware also das Buch rein tech-

nisch. Aber in zwei Recepten (7. 59) ist von
einer dvinksutrog fia^a und von einem ebensol-

chen Sa^uov die Rede. Es scheint, als stelle

sich der Verfasser darunter eine Composition vor,

fahig, einer weit grOsseren Masse fremden Me-
talles die eigene Eigenschaft zu verleihen. Wir
haben hier also die Idee eines Fermentes, eines

verwandelndenMediums ; hOchst uberraschend aller-

dings inmitten raffiniertesten Betruges. Bemer-
kenswert ist ferner, dass auch in diesem Hand-
buch die Purpurfarberei, wenn auch nur neben-
her, beriicksichtigt wird (Rec. 89—99).

Mit diesem Papyrus ist inhaltlich verwandt
eine Reihe alchemistischer Tractate, namlich des

Ps.-Demokritos Buch tpvotxa xal fivouxd (Ber-
thelot alch. II 1), die ,Recepte des Iamblichos'
(IV 19), die sog. ,Chemie des Moses' (IV 22),

wahrscheinlich auch der Isisbrief (I 13. 13 bis), so-

wie einige kleinere Stiicke, wie die Sutlmaig des

Moses und des Eugenios (I 18. 19). Die ,Recepte

des Iamblichos', als xarafSarpij, jiofyoig, SijtXwaig

bezeichnet, erinnern vielfach direct an Papyri.

So wenn, ganz wie bei diesen iiblich ist, Varian-
ten der Lesart aus verschiedenen Hss. im Text
angefiihrt werden (§ 4 1. 25). Manches in

dem Stuck ist altagyptisches Gut, so die Kraft
der Milch von einer Frau, die einen Knaben ge-

boren hat, die schon im Pap. Ebers viel gebraucht
wird (Joachim Pap. Ebers 203 s. ,Milch'). An
Zauberei erinnert die Vorschrift, die verwandte
Galle zu nehmen von einem schwarzbeinigen
Hahn. Die Zeit dieses Stiickes zu bestimmen
ist leider nicht moglich. Dass seine Griicitat

spat ist, versteht sich von selbst und thut,

bei dem Charakter dieser Arbeiten uberhaupt,

dem Alter seines Materials keinen Abbruch. Es
wird im wesentlichen der gleichen Zeit und den
gleichen Quellen entstammen, wie Papyrus X.

Ebenso die ,Chemie des Moses', genannt da-

von, dass einerseits anderswo (Berthelot alch.

p. 353, 19) eine oixela yvftevuxt] rdg~ig des Mo-
ses citiert wird, andererseits unsere Receptsamm-
lung am Anfang einen Spruch des A. T. (Exod.

31, 1—5. 35, 30) frei wiedergiebt, in dem Mo-
ses genannt wird. Ein Anlass, diesen Namen
anzuerkennen , liegt nicht vor. Der erhaltene

Tractat ist ein Sammelsurium aus zum Teil alten,

zum Teil jiingeren Quellen. Er benutzt Demo-
kritos, Synesios und Olympiodoros, ist also kaum
vor dem 6. Jhdt. abgeschlossen. Eine Reihe
seiner Recepte aber sind durchaus wesensgleich

denen des Papyrus und sicher aus einer ahu-

lichen Quelle entlehnt.

Auch der Isisbrief ist bei seinem fast rein

agyptischen Charakter recht alt, doch lasst sich

fiber seine Zeit und seine Quellen nichts sagen.

Endlich steckt auch manches hieher Gehorige in

den von Berthelot als iraites techniques ver-

einigten Stiicken ; um es aber auszuscheiden, be-

darf es einer Einzeluntersuchung , fur die hier

nicht der Platz ist.

Weitaus das wichtigste der hieher gehciren-

den Stiicke ist der dem Demokritos zugeschrie-

bene Tractat des Titels cpvoixa xal /ivatixd.

Unter dem, was in alchemistischen Hss. erhalten
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ist, ist er das alteste Stuck, und wird von alien
anderen Alchemisten vorausgesetzt, erwahnt und
mit wechselndem Gliick erlautert. Wie er uns
heute vorliegt, ist er ein Torso, der sich aber
aus den vielen Citaten einigermassen herstellen
lasst. Heute folgt auf ein Capitel iiber Purpur-
farberei eine romanhafte Zaubererzahlung, in der
Demokritos seinen ungenannten Lehrer von den
Toten heraufbeschwort und endlich im Tempel auf

funden, sowolil Ostanes wie Demokritos als
Magier und Seher, wie andererseits unter seinen
Zaubervorschriften sich zwei Recepte der "mate,
,Lauterung' des Goldes, finden. Nun kann man
aus anderen Grunden die Entstehung der Papyri
nach 100 bis etwa 150 (Dieter ich Abraxas 155)
ansetzen. Um diese Zeit also existierte unser
Buch noch nicht. Damit ist natiirlich dem Alter
seiner Recepte keineswegs praejudiciert. Doch

wunderbare Weise den Spruch findet , der nun 10 dieses zu priifen ist Sache des Chemikers, durch
zum Kehrreim aller seiner Eecepte wird : ,die

Natur freut sich an der Natur, die Natur besiegt
die Natur, die Natur beherrscht die Natur.' Nun
lehrt er Gold kiinstlich auf trockenem Wege oder
durch Briihe herzustellen, dann folgt eine grosse
Ermahnung — an seine Schfiler, muss man den-
ken — , nicht durch die Vielheit der Erschei-
nungen an der Einheit der Natur irre zu werden,
verbunden mit Polemik gegen die jungen Besser-

Vergleich mit ahnlichen Vorschriften bei Plinius.
Die (pvaina sind von den Alchemisten fleissig

gelesen worden, und das hat ihre Entstellung
imd damit ihren Untergang herbeigefiihrt. Die
Biicher tiber die Perlen und den Purpur sind
nahezu spurlos verschollen ; leidlich erhalten sind
nur noch die Gold- und die Silberbereitung, aber
auch diese nur als Excerpt. Besonders arg, teil-

weise bis zur Unverstandlichkeit verstiimmelt ist
wisser, darauf die Bereitung des Silbers. End- 20 die Rahmenerzahlung, wahrend die Eecepte, als
lich die Versicherung , es fehle nichts, als ein
bereits fruher behandeltes Stiick. Nach den An-
gaben der Zeugen umfasste das vollstandige Werk
vier Biicher, die von der Bereitung des Goldes,
Silbers, der Perlen und Edelsteine, endlich des
Purpurs handelten, und wohl jedes einem beson-
deren Adressaten gewidmet waren ; so das ,Gold-
buch' einem Philaretos (xQog ov fj dvva/ug, also
wohl einem vornehmen Manne ; flel der Falscher

der interessantere Teil, im ganzen in Ordnung
sind (ahnlich Tannery Revue des etudes grecques
III 282ff.).

An diese vier Biicher hat sich friih ein nicht
vom gleichen Verfasser herriihrendes funftes an-
gelehnt, das freilich in der altesten Hs. und
dem ihr zeitlich voraufliegenden Inhaltsverzeichnis
fehlt, auch offenbar friih der Benutzung entzogen
worden ist, aber doch sicher schon im 4. Jhdt.

hier aus seiner Eolle?). Mit Ausnahme der Per- 30 existiert hat, da Synesios (§ 2) darauf anspielt
len deckte sich also der Umfang des Werkes
vollstandig mit dem Inhalt von Papyrus X, wah-
rend das in X Fehlende als alt durch die tech-
nischen Tractate hinlanglich bezeugt ist. Sehen
wir von der Rahmenerzahlung ab , so beruhren
sich die Recepte des Ps.-Demokritos zum Teil
ganz eng mit denen des Papyrus. Beide wenden
das gleiche Verfahren der Oberflachenfarbung an
(vgl. z. B. X 68. 74 mit Demokritos 8), nur dass

(anders Tannery a. a. 0. 282). Das Buch
ist Leukippos gewidmet, gewiss dem Atomisten.
Es giebt sich zwar als eine Ubersetzung aus dem
Persischen, schreibt aber die Erflndung der A.
den Konigen Agyptens zu. Trotz dieses angeb-
lichen Ursprungs lehnt es ausdrficklich das Ver-
fahren der agyptischen Priester ab. Es stellt

sich somit dar als ein Versuch, die Ostanes-Tra-
dition mit der wahren Dberlieferuug fiber den

Ps.-Demokritos glaubt, auf diese Weise das 40 Lehrer Demokrits zu vereinen, wahrend anderer
Metall zu verwandeln, der Verfasser von X sich
vollig des in seinem Verfahren liegenden Betruges
bewusst bleibt. Weiter kniipft Demokritos an
die Papyruslitteratur an durch den Namen des
Phimenas aus Sais (X 11. 15), der gewiss dem
Agypter Pammenes (Demokritos § 19) gleich zu
setzen ist, und von dem beide ein, freilich nicht
identisches, Recept geben. Offenbar haben wir
einen agyptischen Goldschmied vor uns, der auch
A. trieb.

Es ware wichtig, die Abfassungszeit des "Wer-
kes naher zu bestimmen, doch ist das hier noch
schwer mCglieh. Jedenfalls ist es sehr alt, da
es von alien namhaften Alchemisten zum Teil
in eigenen Commentaren erlautert wird. Keines-
falls aber wird man mit Berthelot (orig. 99.
157ff.) es schon um Christi Geburt entstanden
sein lassen, oder es dem beriichtigten Falscher
Bolos zuschreiben, oder gar von einer .demokri

seits die Stelle fiber die agyptischen Konige sich
mit einem merkwfirdigen Stiick des Zosimos (Ber-
thelot alch. Ill 51, 1) beriihrt. Hier hat man
also versucht, verschiedene Lehren und Uberliefe-
rungen zu contaminieren. Der Verfasser gehOrt
wohl dem 4. Jhdt. an und lebte zwischen Zosi-
mos und Synesios.

Dieser Synesios soil gleich hier behandelt
werden, weil sein Werk sich ausdrucklich als

50 Commentar zu Demokritos <bg er ojrotiois bezeieh-
net. Es ist einem .Dioskoros, Priester des grossen
Sarapis in Alexandreia' gewidmet, der den Ver-
fasser gebeten hatte, ihm Demokritos zu erlau-
tern. Die Belehrung geschieht in Form eines
Dialogs, der aber unvollstandig ist: er bricht
nach § 18 am Anfang der Scholien zur doyvgo-
nouu ab. Sein Inhalt an sich ist ausserst ddrf-
tig; die Erklarungen machen durch ihre Alle-
gorieen und Wortspielereien den Text des Demo-

tisehen Schule zu Alexandreia' reden, in der sich 60 kritos nur noch unverstandlicher (vgL bes. § 12
wirklich Lehren des alten Philosophen der spa- ""' <"-->-'•--•>> *- •- - ~ -

teren Zeit und ihrem Wunderglauben angepasst
hatten (vgl. jedoch Gruppe Kulte I 21, 36).
Gegen solches Alter spricht, dass der Papyrus
X von einem solchen Werke offenbar noch gar
keine Kenntnis hat Und doch kennt der von
ihm nicht zu trennende Zauberpapyrus V in
Leyden, vermutlich mit X in einem Grabe ge-

16). Wichtig ist das Werk, weil der Verfasser
Demokritos weit vollstandiger las als wir und
zahlreiche, wOrtliche Citate seiner Rede einge-
flochten hat (vgl. Tannery a. a. O.). Ubrigens.
ist er wenigstens notdiirftig philosophisch gebil-

det : so operiert er im § 9 mit den aristotelischen

Anschauungen fiber den Unterschied von Materie
und Form.
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Dass dieser Synesios der Bischof von Kyrene
sei, ist fruher von mehreren behauptet (vgl.

Kopp 144f.) und von Berthelot wieder auf-

genommen (orig. 188ff.) worden, ohne Gliick. Ent-
scheidend ist der auch von Kopp hervorgehobene
Umstand, dass der sonst gut fiber A. unterrich-

tete Suidas nichts davon weiss. Aber der Zeit

des Bischofs, d. h. dem Ausgang des 4. Jhdts.,

gehOrt der Alchemist an. Die Standesbezeich-

nung seines Adressaten tritt so wenig aufdring- 10
lich hervor, dass kein Grand ist , sie fur erdich-

tet zu halten. Also haben wir im J. 389, wo
der Sarapistempel zerstCrt wurde , den termi-

nus ante quern. Als terminus a quo muss die

Zeit des Zosimos gelten, auf den Synesios (S. 63, 5f.)

deutlich anspielt (vgl. Olympiodoros § 44). Eine
gemeinsame Quelle fur beide ist dadurch vOllig

ausgeschlossen, dass Zosimos seine Gewahrsman-
ner immer sehr gewissenhaft nennt, hier aber

schweigt, wahrend Synesios sich gern solche An- 20
gaben spart ; er nennt nur Hermes und Pibechios.

Dieser letztere, als Alchemist auch sonst genannt,

ist = Apollobeches bei Plinius (n. h. XXX 9),

der ihn mit Demokritos verbindet, und Apuleius
(de magia 90), = Apollobex des Papyrus V.
Ein agyptischer Gottesname (Horos, der Sperber)

liegt ihm zu Grunde (Berthelot orig. 168;
vgl. Dieterich Pap. mag. V p. 756 [Iltfitfzvs

in einem mag. Pap.]. Leemanns Pap. gr. II 54.

Dieterich Abrax. 138). Also einer jener Gotter, 30
an die agyptische Tradition seit Urzeiten ihre

Schwindellitteratur anzuknupfen liebte. Agypter
wird wohl auch unser Synesios gewesen sein.

Jedenfalls atmen seine Erkianmgen durchaus den
Geist des wohlbekannten alexandrinisch-neuplato-

nischen Synkretismus.

Der Vollstandigkeit wegen ffihre ich noch Pe-
tasios an, nach seinem Namen gleichfalls ein

heidnischer Agypter. Er hatte Erlauterungen zu
Demokritos in lexikalischerForm geschrieben (B e r- 40
thelot alch. 356, 2). Eine seiner Glossen wird
in dem erhaltenen Lexikon alchemistischer Ter-

mini ausdrucklich angeffihrt (Berthelot alch.

15, 3), vermutlich gehOrt ihm darin noch mehr.
Ob der bei Olympiodoros mehrfach genannte
Petasios mit ihm identisch ist, lasst sich nicht
ausmachen.

Der alchemistische Schriftsteller , von dessen
sehr ausgebreiteter Thatigkeit uns die meisten
Reste erhalten sind , ist Zosimos. Wir haben 50
fiber ihn biographische Nachrichten bei Suidas.

Darnach war er Alexandriner und hatte an seine

Schwester Theosebeia 28 Biicher fiber A. y.axa

oxoi/uov geschrieben. Dagegen war er nach
Photios (cod. 170 p. 117 ed. Bekker) aus Pa-
nopolis in der Thebais. Beides hat schon Fa-
bricius (B. G.i VI 612) dahin vereinigt, dass
Zosimos geborener Panopolit gewesen, aber zu
Alexandreia gelebt habe. Was Suidas mit dem
xata oioiysiav sagen will , zeigen sowohl Selbst- 60
citate des Zosimos als fremde. Es waren nach
einer bekannten Gewohnheit die einzelnen Biicher

(/.oyoi, Berthelot alch. 188, 13) mit Buchstaben
bezeichnet; genannt werden uns noch K, 2, Q
(Berthelot alch. 246. 274. 228ff.). Darnach er-

scheint die Angabe des Suidas zunachst sehr

zweifelhaft, denn vier Bficher wttrden fiber-

schiessen. Nun sind in der That eine Menge
Pauly-Wissowa

Buchuberschriften fiberliefert, die sich anschei-

nend zu verschiedenen grdsseren Gruppen zusam-
menfassen lassen, namlich: 1) jisqi aQsvijg, 2) to

tear' ivdgyeiav (oder nach Zosimos Selbstcitat r\

natevigysia), 3) r\ TsXevtaTa anio^f), 4) sizqX ogyd-

vcov xai xafiivcov , 5) xscpaiaia jiqos OeoScogov,

6) fttfiXos alrjdiis So<pi Alyvnxiov , 7) das Buch
'Ifiovft. Auch wenn man nr. 5 ausscheidet (vgl.

Kopp 201), geraten wir mit diesen Titeln in

Schwierigkeiten. Einem von ihnen mfissen die

24 mit Buchstaben bezeichneten Bucher gehoren,
womit wir nur vier fibrig behalten. Die Wahl
wfirde auf nr. 2, das am Oftesten citierte Werk,
fallen. Aber Synkellos scheint dem Buche Imuth
mindestens neun Bucher zu geben (p. 24, 1 Bonn.)

!

Auch so also ein Widerspruch gegen Suidas,

dessen Zahl doch schwer zu bezweifeln ist. Wei-
ter haben wir ein Citat sv rfj xax' kvioytiav

xsgl aQErijs JiQaypaxsiq (Berthelot alch. 124, 8).

Da, wie wir aus anderen Titeln sehen, jedes

einzelne Buch neben dem Buchstaben seine ge-

sonderte Bezeichnung hatte, so werden wir den
scheinbaren Widerspruch so am richtigsten lOsen:

das grosse Werk des Zosimos fiihrte den Titel

ra xax' hriqyuav und bestand aus 28 Bfichern,

von denen 24 mit den Buchstaben des Alphabets
und Sondertiteln bezeichnet waren, die anderen,

anscheinend mehr mystischen Bucher den Uber-
gang zwischen verschiedenen Materien bewerk-
stelligten, wie die mit neot aoexijs und als xs7.ev-

xaia dnox>] bezeichneten. Ich betone den hypo-
thetischen Charakter dieser Aufstellung, aber
eine befriedigendere LOsung erscheint um so zwei-

felhafter, als auch eine Identification der son-

stigen Citate nichts ergeben hat.

Gewidmet war das Buch seiner Schwester
Theosebeia, einer jiogyvQooxoXog yvvrj (Berthe-
lot alch. 246, 22; der singulare Ausdruck wohl
= dem lat. femina stolata). Seine Anlage lasst

sich naher nicht mehr feststellen, nur fiber den
Inhalt einzelner Bucher belehren uns die Neben-
titel. Jedenfalls behandelte Zosimos auch die

Purpurfarberei und die Edelsteine, umfasste also

das ganze auch von Demokritos behandelte Ge-
biet. Uber seine Arbeitsart sagt er selbst (Ber-
thelot alch. 178, 2), dass er eklektisch com-
pilierte. Seine Schriften gewahren einen inter-

essanten Einblick in die Verhaltnisse der da-

maligen Alchemisten. Schon Demokritos hatte

auf Meinungsverschiedenheiten hingedeutet, hier

nimmt die Sache einen persOnlichen Charakter
an. Zosimos spricht von Erklarungen der Aga-
thodaimoniten , von dem Spott , mit dem man
seine Werke begrfisst habe, er warnt seine Schwe-
ster eindringlich vor dem Priester Neilos und
der chemisch thatigen Dame Paphnutia. Mit einem
Behagen, das an den St. Galler Ekkehard erin-

nert, schildert er dieses Neilos Misserfolge bei

seinen Versuchen und schliesst seinen Brief mit
einem sptsttischen Grass an ihn. Auch sonst giebt

er seiner Schriftstellerei gern Localfarbe. So
hatte er, nach Olympiodoros (§ 50), vorgeschrie-
ben, das Laboratorium mit Teichen und Garten
zu umgeben (wie die agyptischen Tempel waren),
damit nicht der Westwind Staub bringe. Das
kann sich nur auf Agypten beziehen, wo der
Zephyr aus der libyschen Wuste herabkommt.

Zeigt sich Zosimos so nicht als diftelnden

43
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Commentator, sondern als wirklichen Praktiker, liegen dem Zosimos durchaus fern. Wir werden
so befremdet es, dass derselbe Mann seine alche- also mit Hoffmann (a. a. 0.) an den Bitys
mistischen Anschauungen gem in die Form einer bei Iamblichos denken. Der hatte geschrieben

prophetischen Vision kleidete (Berthelot alch. z. B. ilber den Namen Gottes, der durch alle Welt
III 1. 5. 5 bis). Das wird verstandlich aus son- reicht (S. 267f. ed. Parthey; vgl. Zosimos: Gott
stigen Schriften, die ihn durchaus vom Geist der sei ilberall und nicht im kleinsten Ort, wie die

Gnostiker und Hermetiker durchtrankt zeigen. Daimonen [Berthelot alch. 244, 19]) und hatte

Seinem Buchstahon Q (Berthelot alch. Ill 49) hermetische Schriften erklart oder iibersetzt (S.

hat er eine mystische Erklarung vorausgeschickt, 293 Parthey). Bei Zosimos aber wird dieser

wonach der Buchstabe zur Sphare des Kronos 10 Bitos gerade mit Hermes (aber auch Plato , we-
gehOre , xara evowpov rpgaoiv ; seine daco/j-azos gen des Wortes Thoyth) zusammengenannt. Auf
qogdaig kenne nur ,der verborgene Nikotheos' Neuplatonismus weist endlich, dass Zosimos an-

(eine gnostische Gottesbezeiclmung, wie das fol- scheinend Porphyrios citierte (Berthelot alch.

gende dann zeigt). Zahlreich sind die Bezie- 205 , 15) , wie er andererseits mit den Plato-

hungen zur hermetischen Philosophie. Freilich nikern nach sicheren Zeugnissen auch die Magie
citiert er fast nur alchemistische Schriften des ubte , wovon in seinen Schriften noch Spuren
Gottes, aber auch uns erhaltene Dialoge, z. B. vorhanden sind. Die erwahnten Speculationen
aus ,Poimandres' Dialog 4, dem ,Krater' (8. 21 ilber den Urmenschen kniipfen direct an die

Menard), und zwar ausdriicklich unter dem Titel Gnostiker an und sind selbst fur deren Lehren
Poimandres , der also schon zu seiner Zeit fiir 20 nicht uninteressant. Zosimos hat namlich ein

die ganze Reihe gegolten haben muss. Auch wo ganzes gnostisches Stuck mit Adamspeculationen
sich eine Identification nicht durchfiihren lasst, in sein Q aufgenommen , das sich freilich einer

finden sich entschiedene Anklange. So soil nach bestimmten Secte nicht sicher zuweisen lasst.

Zosimos Hermes unterscheiden zwischen den avooi, Doch sieht man klar, dass er nicht etwa selbst

dem Spielball des Fatums, und den Philosophen Gnostiker oder Katholik war, wie ihn denn Pho-
(= Alchemisten), die fiber ihm standen, was ganz tios ausdriicklich einen Heiden nennt, der aber

stoisierend durch die Indifferenz des Weisen gegen- Zeuge fur das Christentum sei. Das muss sich

iiber den Wechselfallen des Geschickes bewiesen auf einen christlich iiberarbeiteten Zosimos be-

wird (Berthelot alch. 229, 10—15). In der ziehen, wie er sicher schon dem sog. ,Christen',

That heisst es Poim. dial. 9 (S. 53 Menard), der 30 einem Erklarer etwa des 7. Jhdts., vorgelegen
Fromme sei durch die Gnosis iiber alle Schlech- hat, der Zosimos (Berthelot alch. 397f.) eine

tigkeit, deren Sitz die Erde sei , erhaben und ganze Reihe Spriiche des N. T. citieren lasst.

ebenda dial. 12 (S. 83 Menard) sagt Hermes zwar, Auf eben diese Bearbeitung mag die oben (S. 1339)
alles sei dem Fatum unterthanig, aber er macht besprochene Synkellosstelle zuriickgehen. Jeden-

doch einen Unterschied zwischen den verniinf- falls darf man ihn aber auch nicht mit dem
tigen Mcnschen und den aloyoi. Ebenso stimmt Historiker , dessen Christenfeindschaft sattsam

zu hermetischer Lehre, dass Zosimos im Men- bekannt ist, identiflcieren. Uberhaupt schwan-
schen einen Mikrokosmos gesehen haben soil ken die Ansichten ilber seine Zeit sehr. Dem
(01}inp. § 51). Auch die Ekstase, die er seiner 3. Jhdt. weist ihn Berthelot zu (orig. 99), dem
Schwester empfiehlt (Berthelot alch. 244, 18ff.), 40 4. oder gar dem 5. Andere (vgl. Kopp 164f.).

war den Hermetikern nicht fremd (vgl. S. 59 Wir haben folgende Anhaltspunkte : 1) Synesios

Men.). Es fallt auf, dass nach Zosimos ebenda citiert ihn (Berthelot alch. 63, 5), ohne ihn zu
die Theosebeia sich vorbereiten soil, indem sie nennen. Also fallt er vor 389. 2) Er selbst

sich befreit von den xa&r) : Begier , Lust , Zorn, citiert Porphyrios. Also fallt er friihestens an
Trauer und den 12 fioTgat rov -dardrov. Der das Ende des 3. Jhdts. 3) Die Quelle, aus der

Poim. dial. 13 p. 97 M. spricht von den 12 tiftm- er das gnostische Stuck entnahm, liegt nach ca.

Qoi der v/.rj , von denen sich frei machen muss, 290. Es heisst dort namlich , der Antichrist

wer in Gott geboren werden will. Unter ihnen werde voraufschicken einen Vorlaufer aus Persien;

sind wieder Trauer, Begierde und Zorn. Sie dessen Name habe, rfjg biydoyyov ocoCo/ievrj;,

werden ausdriicklich dem Zodiacus gleichgesetzt, 50 neun Buchstahen. Man hat verschieden geraten.

an den sehr lebhaft des Zosimos Ausdruck fiotoai Auf dem richtigen Weg war Hoffmann, aber

erinnert, in Verbindnng damit, dass er ausdruck- auch seine Deutung auf Zoroaster ist falsch. Den
lich eine den Philosophen behindernde, von ihm Forderungen der Buchstabenrechnung und der

abzuschiittelnde elfiaouevrj anerkennt. Nicht min- persischen Abstammung des Irrlehrers entspricht

der lassen sich die merkwiirdigen Daimonen in einzig Manyalo;. Das fiihrt ganz ans Ende des

demselben iiberaus interessanten Abschnitt auch 3. Jhdts. Ebendahin weist, dass am selben Ort
in der hermetischen Lehre nachweisen(S. 52 Men.). gesagt wird. der Antichrist werde seinem Vor-

Andererseits weist gerade diese Stelle auf den laufer nach ungefahr {ti'iIov ?j l/.axrcn-) sieben

Daimonenglauben der Xeuplatoniker , den ,1am- Perioden folgen. Offenbar liegt hier Chiliasmus

blichos' Mysterienbuch so klar schildert. Zu 60 vor, und wir sind deshalb auf— allerdings sonst

cben diesem findet sich bei Zosimos eine weitere nicht nachweisbare , vielleicht aus je drei yeveai

Beziehung. Er spricht namlich (Berthelot zusammengesetzte — Perioden von etwa 100
alch. 230, 17) von einem .-riVaj, Sv y.al finog (sic) Jahren angewiesen. Wie nahe immer Zosimos

eyoaym. So gerne man hier (mit Berthelot) seiner Quelle stent, vor dem Ende des 3. Jhdts. kam
Kebes finden mfichte, so finden sich doch die an- Manis Lehre schwerlich nach Agypten. Also setzen

gezogenen Speculationen iiber den Urmenschen wir Zosimos an den Anfang des 4. Jhdts. Weiter
nicht im erhaltenen Gemalde, haben da auch herab kOnnen wir ihn nicht gut riicken, weiler sonst

schwerlich je gestanden. Schwindelcitate aber schwer zu den aQyaloi gerechnet werden konnte.
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Zosimos genoss bei den Alchemisten das hochste langatmige christliche GeEete treten. Der Gewinn

Ansehen, weniger wohl wegen seines praktischen fur die Erkenntnis der A. beschrankt sich auf

Wertes, obwohl auch dieser nicht gering zu ver- einige philosophische Ideen. Trotzdem, oder viel-

anschlagen ist, als seiner bilderreichen Sprache leicht gerade deshalb, hat Stephanos grossen

halber. Wenigstens nennt ihn sein Commenta- Ruhm erlangt, so dass er gar zum .Erfmder' der

tor Olympiodoros die wxeavopgvTog ylwaaa(% 26), A. gestempelt wurde (Usener 9).

offenbar wegen seiner Beredsamkeit. Er ist min- An Stephanos schliessen sich die alchemisti-

destens ebenso viel gelesen worden wie Demo- schen Dichter an. Es sind ihrer vier: Helio-

kritos, und erfreute sich wie dieser eines beson- doros, Theophrastos, Hierotheos, Archelaos. Wir

deren Commentators. lOkflnnen iiber sie um so kftrzer sein, als sie alle

Dieser, Olympiodoros, schrieb ein Buch des Ti- in byzantinischen Trimetera nur die Ideen und

tels (ityalr\ xatarpamg slg to xar' svigyuav Z<aot- Worte des Stephanos wiedergeben, und sich we-

fiov ooa ojio'Eq/iov xal xwv <pdooo<pa>v fjaav eigrj- der iiber ihre Zeit, noch iiber die Echtheit ihrer

(iiva. Es ist zwar sehr umfangreich, aber in- Namen sonst etwas Sicheres ausmachen lasst.

haltlich iiberaus diirftig, ein Cento aus alien Man darf nach einigen Spuren den gleichen Cha-

moglichen Citaten, verknupft mit den schwiilstig- rakter vermuten fiir die heute verlorenen Schrif-

sten Redensarten iiber die eigene Unfahigkeit ten, die den Kaisern Herakleios und Iustinianos

und iiber die grosse Gnade und Einsicht seines zugeschrieben wurden und noch in einer mit

offenbar erlauchten Adressaten, den er mit f) or; dem Marcianus verwandten Hs. etwa des 9. Jhdts.

navzenororris, fj v/mtsqu ayzlvoia u. a. anredet. 20 erhalten waren. Fur uns weit wichtiger , auch

Interessant an seiner Arbeit sind eigentlich nur als Stephanos, sind zwei byzantinische Coinmen-

neue Zosimosfragmente und ein Excurs, der die tatoren, wegen ihrer Ausziige aus den Alteren,

Alchemisten mit den griechischen Philosophen der .Christ' und der .Anonymus.' Besonders der

parallelisiert. Dieser beruht im allgemeinen auf erstere , dessen Absicht anscheinend eine kurze

der doxographischen Uberlieferung, widerspricht Darstellung der ganzen Wissenschaft war, hat

ihr aber mitunter und lohnte wohl eine beson- viel zosimianisches iiberliefert , wahrend der an-

dere Behandlung. Olympiodoros freilich hat ihn dere mehr historische Interessen verfolgte und

wohl abgeschrieben und zwar nach gewissen An- z. B. eine allerdings diirftige Aufzahlung der

zeichen aus einer christlichen Quelle, die nach Adepten bietet. Beider Zeit ist nicht naher

Art der Ketzerbestreiter sich bemuhte, die A. an 30 bestimmbar, nur dass sie vor dem Zustandekom-

die griechische Philosophie anzuknupfen. Auch men unserer Sammlung gelebt haben miissen, ist

tiber seine Lebenszeit differieren die Ansichten. klar, d. h. etwa im 7. Jhdt. Die spateren By-

Meist sieht man in ihm den Historiker aus dem zantiner bis ins 15. Jhdt. fallen bereits ausser

Anfang des 5. Jhdts., der nach Photios cod. 80 den Bereich dieser Arbeit.

(FHG IV 58) sich selbst als aoirtxrjs , d. h. als Die bisher besprochenen Alchemisten waren

Alchemisten bezeichnet habe. Dem entgegen steht wenigstens relativ vollstandig erhalten. Es bleibt

die bestimmte Angabe der Alchemisten. Sowohl noch eine Reihe kleinerer Stiicke zu betrachten,

nach dem Titel des Commentars als nach der An- fiir deren angebliche Autoren die Zeit meist nur

gabe des ,Anonymus' (Berthelot alch. 425, 4f.) in sehr weiten Grenzen zu bestimmen ist. In

war er Philosoph, und zwar oikumenischer nach 40 erster Reihe steht hier Maria, die vor das 4.

dem Anonymus, Alexandriner nach dem Titel. Jhdt. fallt, da Zosimos sie oft erwahnt, womit

Dazu stimmt, dass der Anonymus ihn mit Ste- sich gut vereinigt, dass sie Zeitgenossin des Ps.-

phanos zusammenstellt (vgl. Usener de Steph. Demokritos gewesen sein soil. Sie gilt allgemein

Alex. 3—5). Immerhin konnte auch hier zur als Jiidin, und wirklich warnt sie in einer Schrift

Not der Historiker gemeint sein , da das Amt selbst den Leser, ,der du nicht vom Stamme Abra-

425 eingerichtet wurde. Aber wir wissen von hams bist' (Berthelot alch. 103, 5), sich mit

einem Mann gleichen Namens und Standes unter ihren Lehren zu befassen. Es lag nahe, sie fiir

Iustinian. So liegt es denn am nachsten, an Mirjam, Moses Schwester, zu halten, was sicher

diesen zu denken , ohne die Frage vorlaufig be- der .Christ' that, der sie hebraische xgocprjug nennt

stimmt zu entscheiden. 50 (Berthelot alch. 404, 16). Nach den vielen

Die nun folgenden Alchemisten sind siimtlich Citaten , aus denen allein wir sie kennen , zu

nicht mehr praktisch thatig gewesen. Unter schliessen, war sie eine sehr fruchtbare Schrift-

ihnen beansprucht nach dem Umfang seiner Schrift stellerin ;
jedenfalls war sie bei den alteren Al-

Stephanos die erste Stelle , ein Zeitgenosse des chemisten sehr angesehen. Ich schliesse die tibri-

Kaisers Herakleios (610—641) und von ihm aus gen jiidischen Schriftsteller hier an. Zu den

Alexandreia nach Constantinopel berufen. Doch Alten gerechnet und mit Maria verbunden wird

hat Usener (a. a. O.) sehr wahrscheinlich ge- Theophilos, Sohn des Theagenes. Er lebte eben-

macht, dass die erhaltenen neun .Toafaj des Ste- falls vor Zosimos und hatte die zgvocoovzeTa rv?

phanos Namen zu Unrecht fiihren." Sie sind ihm ymgoyqa<fiag beschrieben (Berthelot alch. 240,

aber jedenfalls schon frah zugeschrieben wor-6017; daraus Olymp. § 35), d._ h. wohl ein Ver-

den, da sowohl der .Christ' als der Anonvmus zeichnis der Goldbergwerke Agyptens gemacht,

den Stephanos nennen. Ihr Inhalt ist fast gleich wie uns dergleichen z. B. aus dem Geographen

Null. Sie sind ein Gemisch schwulstiger Para- Agatharchides bei den Alchemisten erhalten ist

phrasen, hauptsachlich demokritischer Satze, mit (Berthelot alch. I 10; vgl. orig. 23). Dar-

bewundernden Declamationen iiber den tiefen nach ware er zu Unrecht unter die Alchemisten

Sinn der Alten, die nur den Mangel an Ver- gekommen, denn die von Hoffmann (a. a. O.)

standnis verdecken sollen und sich deshalb in erklarte allegorische Stelle bei Olympiodoros (§ 30)

ermiidender Breite wiederholen. Wozu dann viele stammt gewiss nicht aus Theophilos. Moses
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fehlte natiiiiich nicht. Er sollte eine olxela %v-
fisvxiH-ij talis gesclirieben haben, von der wir
eben so wenig wissen, wie von seinem in Triine-

tern geschriebenen Brief an eine Sane (Berthe-
1 o t alch. 353, 19. 24. Im iibrigen vgl. oben S. 1342).

Zur persischen Tradition (vgl. S. 1340) gehort
ein dem Ostanes zugeschriebenes Bruchstiick an
einen Petasios, liber dessen Alter sich gar nichts

ausniachen lasst, so wenig wie iiber die Schrift

mag es auch mit einer Nachricht bei Zosimos
ihre Eichtigkeit haben, die leider fast bis zur
Unverstandlichkeit verderbt ist (Berthelot alch.

Ill 51, 1). Darnach war die ,Kunst' im Besitz
der Konige und Priester als Geheimnis bewahrt
worden, die ersten Schriftsteller dariiber waren
,Preunde des Konigs'. Namlich, wie die Berg-
werke Eegal waren , so scheinen wenigstens die

Arbeiter in Edelmetallen und Bronce staatlich
eines Iohannes, Erzpriesters in Ebeigia oder Eua- 10 angestellt gewesen zu sein (Erman Agypten
gia, der Ostanes sehr viel citiert und sicher spa- II 610) und ,Preund des Kflnigs' ist ein Titel
ter ist als Zosimos, den er oft erwahnt. Osta- ' " ~
nes figuriert auch in einem Stuck unbestimmten
Alters, das sein Titel dem Komarios, Philosophen
und Erzpriester, giebt. Die Lehren, die dieser

,auf dem Thron sitzend' erteilt, werden dann von
der Kleopatra, unter welcher sich der Verfasser
gewiss die bekannte Konigin dachte, ,mit den
anderen Philosophen' erOrtert. Sehr alt kann

hoher agyptischer Beamten gewesen (Erman
I 110f.).

Auf dieser rein technischen Basis hat sich

dann, vermittelt durch gewisse allgemeine Ideen,

allmahlich die Anschaunng der Metallverwand-
lung gebildet. Der Ausgangspunkt war die ver-

schiedene Farbung der Metalle durch Legierung,
an die noch der Name ftarpixij xijrr\ und das

das Stuck nicht sein , da es mit Bibelspriichen 20 viel gebrauchte paxxEiv , nicht minder die Aus-
operiert und die alte Anschauung, wonach der

alehemistische Process eine ,Belebung' der vor-

her toten Metalle bewirkt, hier deutlich mit
Gedanken an das Fegefeuer und die Wiederauf-
erstehung versetzt ist.

Der Name Kleopatra weist auf agyptische
Tradition zuriick. Auch von dieser sind nur Bruch-
stiicke erhalten, wie z. B. die magisch-mystische
XQvao^oiia xfjs K'/.ecmaxQag , die recht wohl den

driicke (liXavaig , Aevxwoig , $dv&cooig erinnern.

Die niichste Veranlassung scheint das Elektron
gegeben zu haben, das man einerseits als natiir-

liches Metall kannte, aus dem aber Gold oder
Silber sich gewinnen liess, und das man anderer-

seits aus diesen beiden Metallen kiinstlich her-
stellen konnte. Auch hier tritt wieder der Zu-
sammenhang mit Agypten deutlich hervor. asem,
usm bedeutet im Agyptischen ,Silbergold' , und

Leydener Papyri gleichzeitig sein kann, ferncr30in X sowohl wie bei den Alchemisten spielt die
die oben (S. 1339) erwiihnten Isisbriefe, endlich

Stticke des Hermes und Agathodaimon. Dies
letztere, ein Brief des Agathodaimon an Osiris,

weist seinerseits wieder auf griechische Einfltisse

hin, da es sich als Commentar zu einem Orakel-
spruch des Orpheus giebt. Sehr alt ist es nicht,

denn die Trimeter des Orakels sind byzantini-

schen Versen bedenklich ahnlich. Auch weist

das Vorkommen einer ,Schule der Arsenoiten' auf

noirjoig aorj/j,ov eine grosse Eolle, erleichtert durch
die Anlehnung an Soij/iog = ungemiinztem Edel-
metall. Wie man so das Elektron bald silber-

iilmlicher, bald mehr goldfarbig herstellte, so

konnte man hoffen, durch Farbeprocesse auch das
Edelmetall selbst zu erzeugen. Wirklich sind

(nach Berthelots Untersuchungen in den Ori-

gines und Alch. introd.) die Eecepte im Papyrus
X und Demokritos solche Oberflachenfarbungen.

spatere Zeit. Griechischer Tradition gehort end- 40 Unterstiitzend trat hier ein die Anschauung einer
lich die Arbeit eines Pelagios an, die, nach Zosi

mos geschrieben, im wesentlichen auf ihm und
Demokritos beruht.

Um zusammenzufassen, wir haben in all diesen

kleinen Stticken Keste der Nebenstriimungen, die

neben dem grossen Hauptfluss der Tradition her-

laufen, Erzeugnisse untergeordneter Geister, die

neben den wenigen grossen Adepten recht bald
der verdienten Vergessenheit anheim flelen

genetischen Stufenfolge der Metalle, von der Spu-
ren schon bei Platon vorkommen (Prantl Dtsche.
Vierteljschr. 1856, 138). Man mochte also hoffen,

durch fortgesetzte Lauterung (iitowtg ; weist wie-
der auf .Farbung" oder .Entfarbung') — ,Vered-

lung' — aus dem niederen Metall das hohere zu
machen.

Bis hieher beruht die falsche Meinung noch
auf praktisch ausfuhrbarem Verfahren. Nun tre-

III. Inhalt der Alchemie. Zweifellos ist 50 ten uns aber bestimmte, dogmatisch ausgespro
sie ausgegangen von einer rein praktischen, nicht
im geringsten chimaerischen Grundlage , derje-

nigen der Metallfarbung. Diese Grundlage wird
in ihrem Kem agyptisch sein. Eingehende Kennt-
nisse der Metallbehandlung bei den Agypten] be-

weisen die staunenswerten Grabfunde im Lande
selbst und in Mykenai. Wie dieser vom Hand-
werk ausgehende Ursprung im Papyrus X noch
deutlich zu Tage liegt, so zeigt er sich auch im

chene Satze entgegen , auf Grand deren die Al-
chemisten operieren und die teilweise mit der
Philosophic zusammenhangen. Hier sind zunachst
zwei Satze untrennbar verbunden: .Gleiches er-

zeugt Gleiches' und .Ein wenig Sauerteig sauert
ein ganzes Brod -

. Beide traten uns schon in deu
altesten Zeugnissen entgegen. Wenn in X sich

das oben (S. 1342) erwahnte Recept einer arey.hia-
to; ua'Ca findet, so sind sie deutlich in ihm ent-

Umfang der alchemistischen Werke. X sowohl 60 halten : ein Stiickchen asem dient als Ferment,
.„;„ n i._!j.„ ,.„j -7_- — f.„4. 1. j~- um eine grosse verschiedenartige Metallmenge

ebenfalls in asem zu verwandeln. Ebenso sagt
Isis in ihrem, wahrscheinlich recht alten Brief

(Berthelot alch. 30, 24): 6 oTxog oixov ytwo. . .

y.ai 6 yovoog %ovobv UsqI'Csi , weshalb also ein

wenig Gold mit in den Tiegel gethan werden
muss. Auch Zosimos erwahnt diesen Spruch (bei

Olympiodoros § 32) aus Hermes. Wenn man aus

wie Demokritos und Zosimos umfassten auch das
Farben der Zeuge, zusammengefasst als ,Purpur-
farbung', Demokritos und Zosimos ausserdem noch
die Behandlung von Edelsteinen und Perlen, ver-

bunden mit dem Herstellen kiinstlicher Glasflusse,

einer gleichfalls altagyptischen Technik. Wie
dieser agyptische Ursprung der ,Kunst' mit der

alchemistischen Uberlieferung iibereinstimmt , so

.
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dem Namen 'A%a6.$ etwas schliessen darf, war er

aus judischer Tradition geflossen.

Ein weiterer Satz ist der Kehrreim beim Ps.-

Demokritos (oben S. 1343). Dieser Spruch ist

auch ausserhalb des Kreises der Alchemisten be-

kanrit gewesen. Firmicus (math. IV 16 p. 107)

schreibt ihri dem agyptischen Konig Nechepsos

zu, der ihn in einem medicinischen Werk gethan

haben soil, die Scholien zum Lucanus (II 2

die letzte Wurzel dennoch in die gute griechi-

sche Philosophie sich erstreckt. Bemerkenswert

aber ist der merkwiirdige Zusatz zu diesem Spruch

bei Stephanos (p. 246, 37) : ,die hieratische Stimme

spricht, gefunden ist der seit der Griindung

Agyptens gesuchte Pan', der doch wohl auf agyp-

tische Eiten — einen Euf beim Auffinden des

Apis mochte man denken— anspielen soil. Dass

die spateren Erklarer sich dann bemiihen, mOg-

comm. 48, 4) einem antiquissimus poeta, in dem 10 lichst viel Philosophisches aus den Alteren heraus-
™' ,, „„„T ...„,., .. ^...v^ ........ zul cken, ist so selbstverstandlich , dass es hierUsener (Eh. Mus. XXVI 157f.) mit Eecht einen

Alchemisten erkannt hat. Doch Nechepsos selbst

ist hier schwerlich gemeint, denn die zuverlassige

Tradition der Alchemisten kennt ihn nicht als

Adepten. Indess ist der Spruch im wesentlichen

beidemale in gleichem Sinn gebraucht worden.

Er besagt, dass Verwandtes zu Verwandtem ge-

hort. So tritt er in den grossen Kreis der ,Sym-

pathie und Antipathie' der Naturdinge ein, von

nicht mehr erOrtert zu werden braucht.

Wichtiger ist der Zusammenhang mit Magie

und Astrologie. Wir diirfen ihn natiirlich bei

den jfingeren, christlichen Schriftstellern nicht

erwarten, aber fiir die altere Zeit ist er deutlich

genug. Dass man X nicht von den anderen sog.

gnostischen Zauberpapyri trennen darf, habe ich

oben (S. 1343) bemerkt. Bei Demokritos tritt der

der die Alten so viel erzahlten , und als deren 20 Zusammenhang klar hervor in der TotenbeschwO

Hauptvertreter gerade Demokritos gait. Aus
drucklich bezeugt, und zwar aus Demokritos, die

Geltung dieser Krafte fur die A. der Anonvmus
(Berthelot alch. VI 14, 7—8). Und auch in

dem ps.-demokritischen Werk selbst sagt der

Verfasser in seiner Polemik gegen die ,Jungen':

ovx emaxavxai xa xo>v tpvoswv dvxizzafrij (§ 15).

Wenn derselbe Verfasser (§ 14) die cpvosig zu

Erschaffern der rpvaeig macht und sie einander

rung und dem WT
under, durch das der Spruch

des Ostanes ans Licht kommt. Am meisten Nei-

gung zur Magie zeigt natiirlich der platonisie-

rende, daimonenglaubige Zosimos. Dass er bei

seinen Arbeiten Daimonen zu Hiilfe rief, bezeugt

ausdriicklich der Christ (Berthelot alch. 397,

15). In diesem Zusammenhange gewinnen erhoh-

tes Interesse die sog. ,Krebsformel' (Berthelot

ntrod. 152) und die zQvoojioda xijg KleoxaxQag

im Wechsel besiegen lasst, so hat schon Prantl 30 (ebenda 132). Beide finden sich im Marcianus

(a. a. O. 150) dafiir auf die Lehren der Stoa ver-

wiesen. Der Philosophie gehiSrt auch ein beson-

ders von den Spateren gem wiederholter Satz

an, der aber schon der Maria zugeschrieben wird

und sich auch bei Zosimos findet. Danach ist

,das Geheimnis der Kunst, die Ktirper kOrperlos

zu machen und ihr jivevpa oder ihre ipv%fi zu

erwecken'. Hiefiir hat Prantl (a. a. O. 1471)

dicht bei einander und dienten ohne Zweifel ma-

gischen Verrichtungen. Besonders zu bemerken

ist der achtstrahlige Stern in der xgvoojxoua rijg

K).eojidTQag , der sich auch auf sog. gnostischen

Amuleten wiederfindet und uns geradenwegs in

die grosse Mengerei alexandrinischen Zaubers

versetzt. Die Verbindung mit der Astrologie

endlich ist gewiss uralt und aus religioser Grund-

iibcrzeugend nachgewiesen, dass wir es mit einer lage erwachsen. Sie zeigt sich vor allem dann,

Verquickung peripatetischer und stoischer Lehre 40 dass die einzelnen Metalle je einem Planeten zu-

A.... ,..-!.... ._„ _-_. a .._..-_._ J-—X geteilt und mit seinem Zeichen geschrieben

werden (vgl. Anon. dial. Hermippos II 15 p. 52

Bloch). Spuren davon finden sich aber schon

in der herodotischen Erzahlung von den Mauern

Ekbatanas (Herod. I 98). Dass auch sonst die

Alchemisten auf Constellationen Eiicksicht ge-

nommen haben, diirfte man bei dem ungeheuren

Einfluss der Astrologie auf das antike Leben

ohne weiteres annehmen. Es fehlt aber auch

zu thun haben. Auf seine Auseinandersetzung

kann ich auch verweisen fiir das namentlich bei

den Spateren oft vorkommende ,Ei der Philo-

sophen' und seinen Zusammenhang mit den neu-

platonischen Speculationen. Andere Zeugnisse fur

den Einfluss neuplatonisch-hermetischer Lehre sind

oben bei Zosimos ero'rtert worden. Erganzend
mag hier noch ein sehr oft erwahnter Satz be-

sprochen werden: ,Eins ist das All, und durch

es existiert das All, und in es miindet das All, 50 nicht an Spuren davon aus der Schriftstellerei

und hielte es nicht das All, nichts ware das All'. des Zosimos (vgl. Olynvp. § If-)-

Der Spruch wird dem Chymes zugeschrieben

Zosimos hat ihn jedenfalls schon gekannt. Sein

Sinnbild fand er in der Schlange , die sich in

den Schwanz beisst. das seinerseits wieder alche-

mistischausgedeutet wurde. Nun ist diese Schlange

ein bekanntes agyptisches Sinnbild fiir den Jah-

reslauf der Sonne und offenbar fiir unsern Spruch

unter agyptischem Einfluss gewahlt. Verliert

IV. Ee suit at. Um zusammenzufassen, so

darf man als sicher ansehen, dass die A. in Agypten

ihre Heimat hat. Darauf weisen sowohl die con-

stante Tradition der Alchemisten, wie die Zeug-

nisse der Historiker und die Anhaltspunkte ihres

Inhalts. Hier fand sie im alexandrinischen Vol-

ker-. Glaubens- und Doctrinengemenge den geeig-

neten Boden. Zuerst nachzuweisen seit der Mitte

schon dadurch Olvmpiodoros Nachricht (§ 27), 60 des 2. Jhdts. n. Chr., verband sie sich bald mit
- " " - ~

'

- •

der grossen magischen Tradition. So erwuchsen

die pseudepigraphen Schriften eines Demokritos,

Ostanes, einer Maria, einer Isis und eines Her-

mes. Von den Zeitgenossen begierig aufgenom-

men. wurden sie praktisch und theoretisch erlau-

tert und fortgefBhrt. Auch die Unterdriickung

durch Diocletian hat ihnen nicht auf die Dauer

schaden kOnnen. Fast gleichzeitig oder doch

t

Chymes sei hier dem Parmenides gefolgt, an
Gewicht, so erkennen wir andererseits leicht den

wahren Ursprung in der hermetischen Philosophie,

in der die Alleinheit mehrfach gelehrt ^vird (z.

B. p. 34. 162 Menard in dem mystischen Hym-
nus, den auch die Alchemisten vor Beginn ihres

Treibens sprachen: Berthelot orig. 134). Da-

mit soil natiirlich nicht geleugnet werden, dass
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gleich nachher lebte der grOsste griechische Alche- Alcis. So lautet bei Tac. Germ. 43 der Name
mist, Zosimos, der seinerseits dem nachsten Jahr- einer Gottheit der Nahanarvalen, welche dieselbe
hundert den Weg vorschreibt. Doch er und seine in einem Haine verehrten : praesidet saeerdos
niichsten Zeitgenossen sind schon die letzten wirk- muliebri ornatu; sed deos interpretatione Ro-
lich praktischen Alchemisten. Die Folgenden be- mama Castorem Pollueemque memorant : ea vis
gnfigen sich, die Werke ihrer Vorganger gelehrt zu ntwnini, nomen Aids (Nipperdey schlagt Tor
erortern, d. h. meist sie zu verdunkeln. Gegen Alees oder Aid). Eine befriedigende Deutung
das 6. Jhdt. kam die Wissenschaft zu den Sy- des Wortes und der Form Alcis ist noch nicht
rem (vgl. Hoffmann a. a. 0.), von ihnen zu gefunden. Nach taciteischem Spraehgebrauch
den Arabernund. durch diese im 9. Jhdt. nach 10 (Nipperdey zu Ann. II 16) mtisste in Alois in
Europa, wo sie bis nahe an unsere Zeit fortlebte, erster Linie ein Nominativ zu suchen sein. Vgl.
um schliesslich zur Chemie zu werden. Im Ge- Schweizer-Sidler zu unserer Stelle und son-
biete griechischer Sprache dagegen hat sie bis stige erklarende Ausgaben der Germania, auch
zum Ausgang des Mittelalters nur ein beschau- Zeuss Die Deutschen 30. [Ihm.]
liches Stillleben gefuhrt. Alco s. Alkon.

V. UberlieferungderAlchemisten. Wie Alcon (Tab. Pent., Aroon Geogr. Bav.), Station
unsdie Werke der griecbischen Adepten heute auf dem Karawanenwege von Gedrosia fiber den
vorliegen, bilden sie eine Art Corpus aus byzan- Unterlauf des Indus zur Halbinsel von Gudzerat,
tinischer Zeit. Die Aufgabe aber, diese Zeit zwischen Ehana in Nordwesten und Paricea (jetzt
naher zu bestimmen, ist um so schwieriger, als20Parkar am Nordostende des Ein) in Sudosten,
fiber die Hss. selbst nicht eher geurteilt werden den Entfernungszahlen zufolge noch auf der West-
kann, als bis eine neue, philologischen Ansprfichen seite des Indus zu suchen. [Tomaschek.]
genfigende, treue Ausgabe vorliegt. Im wesent- Alconis (partus), Hafenort in Gallia Nar-
lichen beruht unsere TJberlieferung auf zwei Hss., bonensis, Itin. marit. 505 : a sinu Sambradtano
einer Venediger saec. X/XI (M bei Bert helot) und (golfe de Saint-Tropez ?) Heraelea Caccabaria
einer Pariser aus dem J. 1478 (A bei Bert he- portus (Cavalaire?) mpm XVI, ab Heraelea Cac-
lot). Beide teilen einen gemeinsamen Grand- eabaria Alconis.... mpm XIII. Nahere Lage
stock, aber in jeder steht auch, was die andere 'unbestimmt, es lag ungefahr in der Mitte der
nicht bietet. Die Schwierigkeit des Urteils wird Kfistenstrecke zwischen Forum Iulii (Fre"jus) und
erhoht durch die traurige Verstiimmelung der 30 Telo Martius (Toulon). E. Desjardins Geogr.
Venediger Hs., die freilich einigermassen durch de la Gaule I 180. II 172. [Ihm.]
das vorgesetzte Inhaltsverzeichnis ihres reicheren Aldanes ("AXSaves), Ort in der Eegio Na'issi-
Archetypus wieder gut gemacht wird. Nur soviel tana, Procop. de aedif. IV p. 283. [Tomaschek.]
lasstsich ausmachen: wenn es, wie wahrschein- Aldemehenses (?), auf einer Inschrift aus
lich ist, nur eine Sammlung gegeben hat, so ist Eognes (Bouches-du-Eh6ne), Allmer Eev. epigr.
sie nach der Zeit des Stephanos und seiner Nach- 1890 , 51 nr. 833 : Verax Antenoris f(ilius) et
folger, des Christen und Anonymus entstanden, Potissuma Ollunae f(ilia) Uroieis et Aid . me . .

d. h. nach dem 7. Jhdt. Denn diese Autoren sibus loc . . . . Die Erganzung ist unsicher,
finden sich gleichmassig in M und seiner Liste, Allmer schlagt vor Aldemehensibus und meint,
wie in A. Die Sammlung enthielt iibrigens, wie 40 es seien in den Kreis der Matres , Dominae u.
dieser Index beweist, neben alchemistischen Schrif- s. w. gehOrige Gottheiten. Man vgl. eher die
ten auch spatere, byzantinische, rein technische Widmung Dexsivae et Caudellensibus CIL XII
Tractate, z. B. fiber die Behandlung indischen 1064 (Ehein. Jahrb. LXXXIII 169 nr. 435 mit
Stahls u. s. w. Man hat vermutet (vgl. Kopp Anmerk. u. p. 36f.). Zu den Uroici oder Uroi-
323), der Name des Sammlers sei uns in einem cae vgl. ferner CIL XII 1182: Urobrocis. [Ihm.]
Gedicht erhalten, welches in M den Text ein- Aldemios ('A/.Srj/iiog), Kultname des Zeus in
leitet. Hier wird ein Theodoros genannt, der Gaza. Et. M. 58, 20. [Wentzel.]
,diese wunderbare Sammlung allweiser Gedanken Aldeskos CA/.Stjoxog), Fluss, der sich in den
in diesem Buch zusammenfugte'. Das ist mCg- Pontus ergiesst, Dionys. per. 314. Suid.; vgl. Ar-
lich, aber nicht erweisbar, besonders da der In-50deskos. [Tomaschek.]
dex das Gedicht nicht kennt. Es mag wohl nur Aldhelmns , Abt zu Malmesbury seit 675,
der Name dessen sein, der den Venetus fur sich gestorben als Bischof zu Sherburn (Salisbury)
schreiben liess. Uber alles Weitere muss bis im J. 709, gehort zu den letzten lateinischen
nach erneuter, eingehender Untersuchung das Ur- Schriftstellem fiber Metrik, welche die Tradition
teil in der Schwebe bleiben. der sehulmassigen Lehre in wenig selbstandigem

Litteratur. Die altere sorgfaltig gesammelt Anschluss an die fruheren Grammatiker fort-
bei Kopp Beitrage z. Geschichte d. Chemie, pflanzten. Die Mitteilung seiner fur die Ge-
Braunschw. 1869. Seitdem Leemanns Papyri schiehte der angelsachsischen Litteratur wich-
Graecimus.Lugd.-Bat. LT, Leyden 1885. Ber- tigen 100 Batsel in lateinischen Hexametern giebt
thelot et Euelle les alchimistes Grecs. 3 Bde., 60 ihm den Anlass, die Eegeln dieses Versmasses
Paris 1888. Berthelot origines de l'alchimie, in dialogischer Form vorauszuschicken (zum Teil
Paris 1885; Journ. des Savants 1884, 517ff. 1893, in wCrtlicher Ubereinstimmung mit Audax s.

54ff. Hoffmann Ladenburgs HandwOrterbuch d. Manitius Wiener Sitz. Ber. CXn 57f.) und
Chemie H, s. v. Ch. Tannery Eevue des Etudes eine Ubersicht der samtlichen metrischen Fiisse
grecques III 1890, 282ff. A. Jahn Eevue de init Beispielen aus den verschiedenen Wortklassen
philologie XV 1891, lOlff. S chafer Die Alchemie, ihnen folgen zu lassen. In der Behandlung des
Flensburger Progr. 1887. [Eiess.] heroischen Versmasses kehrt zum Teil wOrtlich

Alcimus s. Alkimos. die Darstellung des sogenannten Maximus Victo-

I

rinus de hex. GL VI 208f. wieder (p. 233f. Gi- 4) Epiklesis a) der Athena, die als A. ver-

les) ; das Verdienst der Zusammenstellung reich- ehrt wurde a) in Alea bei Stymphalos ,
Paus.

licher Beispiele fur die 28 Fiisse (besonders aus VHI 23, 1. Steph. Byz.; /?) in der Nahe von

christlichen Dichtern eigener Lecture) nimmt A. Amyklai , Paus. Ill 19, 7. Xen. hell. VI 5, 27

;

ausdriicklich far sich selbst in Anspruch. y) in Mantineia, Paus. VIII 9, 6; 8) in Tegea,

Wahrend die Eatsel schon fruher herausge- wo Athena Iloliovxog war, Paus. II 17, 7. Strab.

geben waren , ist das "Ubrige zuerst ediert von VLTI 388. Der Sage nach ward der Kult von

Ang. Mai in Class, auct. e Vatic, codd. edit. Aleos, dem Sonne des Aipytos, eingefiihrt, d. h.

torn. V (1833) p. 501—99 unter dem Titel S. aus A. heriibergekommen. Paus. VIII 4, 8. 45,

Aldhelmi de septenario (d. i. Siebenzahl) et de 10 4. Mit dem Tempel und Hain (Stat. Theb. IV

re grammatica ac metrica ad Aeireium regem, 288) war ein Asyl fur Bittfiehende verbunden.

und (mit den Eatseln) verbessert nach einem cod. Paus. II 17, 7. Ill 5, 6. Der Tempel brannte

Paris, in Aldhelmi opera ed. J. A. Giles, Oxon. 01. 96, 2 ab und ward von Skopas neu aufge-

1844 p. 216—329 unter dem Titel: epistola ad baut (Paus. VHI 45, 4—7. 47, 1—3, woselbst

Acirdum sive liber de septenario et de metris, Beschreibung der Kunstwerke des Tempels). Das

aenigmatibus ac pedum, regulis, p. 248—73 die alte Kultbild ward von Augustus nach Rom ge-

Ratsel. Daraus bei Migne LXXXIX 161. A. bracht (Paus. VHI 46, 1. 4). Der Tempel ist

schrieb ferner de laudibus virginitatis in Prosa ausgegraben; fiber seine Eeste Milchhoefer

und in Hexametern, Giles If. 135f., Migne 103f., Athen. Mitt. V 52ff. Treu ebenda VI 393ft.

charakterisiertbeiEbertL. d.M. A.I2 624f. Die 20Dorpfeld ebenda VHI 274ff. Tempelordnung

Hexameter de oeto principalibus vitiis p. 203 der Athena A. in Tegea Bull. hell. XHI 282.

Giles sind von dem Gedicht de laud. virg. nicht Weihgeschenke an Athena A. Herodot. I 66. 70.

zu trennen, Ebert 627. Ein rythmisches Ge- Anyte Anth. Pal. VI 153. Eoss inscr. gr. ined.

dicht in Achtsilbeni mit Reim und Alliteration I 2. Le Bas II 337 i. Vgl. Aleaia. b) der

(p. 106 Giles, Jaffe bibl. rer. germ. Ill 38f.) Hera in Sikyon. Nach der von Menaichmos von

enthalt eine humoristische Schilderung einer Sikyon erzahlten Sage setzte Adrastos den Kult

Heimfahrt. Uber sonstige Gedichte und Briefe ein, als er unter dem Schutze der Hera von Ar-

des A. vgl. Ebert 633. Sechs Bficher de gos nach Sikyon geflohen und dort Konig gewor-

nomine schrieb ihm Manitius a. a. O. -"35 zu den war. Schol. Pind. Nem. IX 30, wo die Va-

auf Grund des Citates p. 279 Giles, nach Ebert 30 riante "Hoag 'Al^avdQav Interpolation der Hss.

624 Anm. bezieht sich das Citat vielmehr auf ist. Vgl. T. Mommsen bei Abel zu der Stelle.

das 6. Buch des Priscian. [Graf.] [Wentzel.]

Aldos, Kultname des Zeus in Gaza; vgl. 'AX- 5) Alea, Wfirfelspiel, ohne Unterschied ob es

6rii.uog. Et, M. 58, 20. [Wentzel.] mit Wiirfeln [tesserae, nv§oi) oder KnOcheln {tali,

Ale (I) , sonst unbekannte Stadt Kilikiens. aoxoayaloi) gespielt wurde : iacta est alea Suet.

Plin. V 92. [Hirschfeld.] Caes. 32; cadat alea Petron. 122. 174; rumor

Alea (A?Ja). 1) Eine alte Stadt im nord- aleae . . . forum aleatorium calfedmus Suet,

ostlichen Arkadien , nahe der Grenze von Argo- Aug. 71 ; alveolum tabula aleatoria Fest. ep. 8,

lis, in einem schmalen Thale sfidlich von Stym- 1 M. ; tabella alearis Cael. Aurel. chron. H 1, 25.

phalos (bei dem heutigen Dorfe Bugjati) auf 40 Uber die Etymologie (verwandt mit os, Knochen)

einem Hugel gelegen, auf welchem noch jetzt s. Curtius Griech. Etym.s 210. [Mau.]

bedeutende Eeste der sehr altertfimlichen Mauern Bei den Juristen heisst alea nicht bios das

erhalten sind. Bei der Begriindung. von Megalo- Wfirfelspiel, sondern jedes Glficksspiel. Dig. XI

polis wurden ihre Bewohner zur Ubersiedelung 5 de aleatoribus. Dig. XVII 2, 59, 1. XXII 2,

in diese Stadt genotigt (Paus. VIII 27, 3), aber 5 pr. In einem abgeleiteten Sinne bedeutet es

die alte Stadt bestand fort; Pausanias (VIII 23, die Hoffnung auf das Spiel des Zufalls. So

1) nennt sie ebenso wie Stymphalos als ein Glied heisst es von der emptio spei, dem Kaufe der

des Aqyohxov ovviSgcov und erwahnt in ihr Tem- Hoffnung auf einen ungewissen Erwerb,_ die auf

pel der Athene Alea (deren Kult von hier in alter alle Falle bezahlt wird, quasi alea emilur Dig.

Zeit schon nach Tegea verpfianzt worden war), 50 XVHI 1 ; dahin gehiirt z. B. der Kauf eines cap-

der Artemis Ephesia und des Dionysos, welchem zu tus piscium. In diesem Sinne redet die neuere

Ehren alljahrlich ein Fest Skiereia gefeiert wurde. Eechtswissenschaft von aleatorischen oder gewag-

VgL Curtius Peloponnesos I 208f. Lolling ten Vertragen (Windscheid Pand. H § 322.

Hell. Ldsk. 176. Mfinzen Head HN 352. 374. Arndts Pand. § 236). Zu diesen rechnet man

2) Steph. Byz. erwahnt auch eine Stadt A. auch die Wette, weil bei ihr ebenfalls ein unge-

in Thessalien, von der sich sonst keine Spur fmdet, wisser Erfolg erstrebt wird, und zwar ist dieses

denn wenn Meineke (Anm. zu p. 70, 1 seiner Geschaft um so mehr von dem Spiele zu unter-

Ausgabe) auf dieselbe die Notiz des Harpokration scheiden, als es gfiltig und klagbar war, wah-

(p. 10, 17 ed. Bekker): 'A/.ia; (A/JaJ. Armoadk- rend dem Spiele in der Eegel die Klagbarkeit

vris iv rip xagajigsofieias . ion Sk xo/.is 6eooa- 60 fehlte. Wahrend die Wette eine freiwillig fiber-

hxri . oi Si sto/.Ttat 'Aktg beziehen will , so ist nommene Geldstrafe fur den Fall der Unrichtig-

dies ein Irrtum, da Harpokration, wie das Citat keit einer Behauptung enthalt , ist dem Spiele

aus Demosthenes zeigt, vielmehr die Stadt Alos dieser Strafzweck fremd, es dient vielmehr dem

oder Halos in der Thessalia Phthiotis im Sinne Zeitvertreibe und der Gewinnsucht.

hat. [Hirschfeld.] Litteratur: C. SchOnhardt Alea, Stuttgart

3) 'AMa [nohg] Kaoxr)Tava>v efhovg Kekxi- 1885 (und dazu Pernice in der Ztschr. der Sa-

xov Steph. Byz. (vielleicht aus Artemidor); die vignystiftung VII 148) und- weitere Litteratur bei

Lage ist unbekannt. [Hubner.] Windscheid und Arndts a. a. O. [Leonhard.]
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Ein Gesetz gegen das Wiirfelspiel wird schon

bei Plautus erwahnt (Mil. gl. 164, vgl. Cic. Phil.
II 56. Hor. carm. Ill 24, 58. Ovid, trist. II
470ff.); vielleicht folgten andere Gesetze nach;
welches die Strafe war, ist zweifelhaft ; nach Ps.-
Asconius (in divin. 24) hatte sie im quadruplum
bestanden. Eine Ausnahme vom Spielverbote
wurde fiir die Zeit der Saturnalien gemacht (Mart.
IV 14. V 84. XI 6. Suet. Aug. 71). In spaterer
Zeit wird ein SC erwahnt, nach welchem es 10
verboten war, urn Geld zu spielen, ausser bei
solchen Spielen (Speerwerfen,Wettlaufen, Springen,
Eingen, Kampfen), bei welchen es sich mn
Bethatigung des Mutes handelte (quod virtutis
causa fiat, Dig. XI 5, 2f.; vgl. auch Sponsio);
audi wurde der familia erlaubt, urn das zu
spielen, was beim Male aufgetragen wurde (Dig.
XI 5, 4). Wenn der, bei welchem gespielt wurde,
gepriigelt, oder wenn ihm bei Gelegenheit des „,.„,!,.,. ^k,, duu, ouu. u
Spieles etwas unrechtmassig entwendet wurde, 20 Proceed. Geogr. Soc. 1884 305
e-ah der Praetor Vpine TTlsnyo fHin- XT K ^^ n\ rij„ n.cu. :_ t _i '._. c

Rhonemiindungen (Poseidonios b. Strab. IV 183)
entstanden sein soil. Mela II 78 (aus Timaios,
G e ff c k e n Philol. Unters. XIII 151) ; vgl. Aischyl
frg. 199 (FTG 66 lO). [Knaack.]

Alebusj Kiistenfluss der Hispania citerior,

nur bei Avien or. mar. 466 erwahnt, vielleicht
der Segura, auf alle Palle in der Gegend von
Ilici zu suchen (s. Mullenhoff D. A. I 159).

[Hubner.]
Alegeuor (Alsyrjvmo), Sohn des Itonos (Eteo-

nos Schol. B Horn. II. II 494), Vater des Klo-
nios, der vor Ilion flel. Diod. IV 67. [Knaack.]

'Alq'iov jteSiov. 1) Getreidereiches Flach-
land in Kilikien, iiber der Eiiste von Mallos,
zwischen den FMssen Pyramos und Saros (Horn.
II. V 201. Herod. VI 95. Strab. XIV 676.
Arrian. anab. II 5. Plin. V 91). Nach der Sage
sttirzte hier Bellerophon vom Pegasos (Dionys.
Per. 871f.). Karten Bull. Soc. Geogr. 1878 Taf. I.

,
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der Praetor keine Klage (Dig. XI 5, 1).

Iustinian verbot alle Spiele mit Ausnahme von
fiinf namentlich angefuhrten, die bis zur Hohe
von einem Solidus gestattet wurden, und liess

sogar die Klage auf die verspielte Summe zu.

Insbesondere verbot er das Spiel mit ,holzernen
Pferden'; wenn der Verlusttrager nicht selbst
eine Klage wegen der verspielten Summe ein-
brachte — was audi die Confiscation des Spiel-
hauses zur Folge hatte — so sollte der Bcamte 30
einschreiten und die eingezogene Summe zu offent-

lichen Zwecken verwenden. Eine strafrechtliche
Verfolgung fand nicht statt (Cod. lust. Ill 43).
Nur dem, der zum Spielen zwang, wurde vom
Praetor Strafe angedroht (Dig. XI 5, 1). Geist-
liche, die irgendwie am Spiele teilnahmen, sollten
fiir drei Jahre suspendiert und in ein Kloster
gesperrt werden (Nov. lust. 123, 10). Vgl. Becker
Gallus (1882) III 465ff. Rein R, Crim.-E. 833f.,

2) Ein Gefllde in Lykien, Schol. II. VI 200.
Benndorf-Niemann Lyk. 120, 5.

3) Ein Gefllde in Troas, Strab. XIV 676.

[Hirschfeld.]

Aleios ('AkeTos), Epiklesis des Zeus = 'Hkelog
(s. d.). Anon. Ambr. 14 (Scholl-Studemund
Anecd. I 264). Schol. Pind. 01. XI 55 (= Kallim.
frgm. 99). Steph.Byz. s.'Aleior. Hesvch. s. Avlig
(M. Schmidt z. d. Stelle). [Wentzel.]

Aleipes (AXsirfg), Quelle bei Ephesos (Etvm.
M. Suid.). [Hirschfeld."]

Aleiptes (dXumrjg). Schon sehr friihe, aber
erst in nachhomerischer Zeit (Thuk. 16. Krause
I 407) , kam bei den Griechen der Brauch auf,
sich bei den gymnischen Tibungen mit 01 ein-

zureiben (altfyeiv , s. Gymnastik). Die er-

wachsenen Epheben besorgten dieses Geschaft
selbst (ebenso wie das Eeinigen des Kfirpers vom
Staub, s.Ajtogvopevog, SxXeyylg), auch salb

woselbst auch.. altere Litteratur. C. Schoen-40 ten sie wohl einer den anderen (Luk. Anach. 1)
hardt Alea. Tiber die Bestrafung des Gliicks-
spiels im alteren rOmischen Eecht, Stuttgart 1885.
Anonymus adversus aleatores. erlautert und iiber-

setzt von A. Miodonski, Erlangen 1889, 48ff.

86- [Hartmann.]
Aleadai s. Aleos Nr. 2.

Aleaia ('AXsata), Pest zu Ehren der Athena
'ilia (s. Alea Nr. 4) in Tegea, xavtjyvQig mit
Agonen fur Manner und Knaben. Paus. VIII 47,
A Solinl T>i„J Al VTT 1 -O mn Trie- T»„n

oder bedienten sich der Hulfe des Gymnastes
(s. d.) oder seines Gehiilfen ; vgl. die Bronzeciste
Mus. Gregor. (B) I T. XXXVII 1 (Helbig Fiihrer
durch die rOmischen Antiken-Sammlungen II S.

331), wo ein mit Faustriemen geriisteter Athlet (der
also keinen freien Gebrauch der Hande hat) von
einem anderen Manne eingerieben wird, vermut-
lieh in einer Pause zwischen zwei Tibungen (Galen

.

de sanit. tuenda II 4). Man gelangte bald dazu,7° c i i t,. V A,
,"""""'- •^ii-ii, uc »«uii. uucimani). man geiangie Dam aazu,

4 Schol Pind. 01. MI lo3. CIG 1515. Bull. 50 bestimmte Regeln dariiber aufzustellen, wie die
heO. XIII 281ff. Frank el Inschriften v. Perga
mon 156. [Wentzel]

Aleba oder Apeta (Geogr. Rav. IV 19 zwei-
mal neben Sapua genannt). Ort im Inlande von
Illyricum, im Ostlichen Teile der heutigen Bosna— ein Wink fur kunftige Insehriftfunde.

[Tomaschek.]
Alebece s. Alaebaece.
Alebion {'AkefStwr, keltiseh? vielleicht Epo

Einreibungen mit 01 am zweckmassigsten vor-
genommen werden sollten ; die hygienischen Vor-
teile, welche diese Art der KOrperpfiege (ow/ia-
oxeTv) den Agonisten bot (Luk. Anach. 24), wur-
den ja allgemein anerkannt; fiber die Wichtig-
keit, welche von den Arzten den verschiedenen
Arten der xQiipig und dvazoi yig beigemessen wurde,
vgl. Aristot. Eth. Nicom. II 6, 7. HI 10, 1.

Plut. de sanit. praec. 15. Galen, de san. tuenda

SPV 4^ 1^1
"
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Intimilium 60 1 3. II 4. Ill 2. So ergab es sich naturlich,

Strab. IV 202;, Sohn des Poseidon, Brader des
Derkvnos. Beide fielen im Kampfe gegen Hera-
kles, als sie ihn auf seinem Zuge durch Ligurien
der Eindcr des Gervones zu berauben versuchten.
Apollod. II 5, 10, 8 (Tzetz. Lvkophr. 694; Chil.
II 341). Als Herakles arg bedrangt wurde, da
ihm die Geschosse ausgegangen, liess Zeus Steine
regnen, wodurch das grosse Steinfeld an den

dass man nicht nur den Lehrer in der Palaistra
(s. Paidotribes). der den Knaben mit den wich-
tigsten Kunstgriffen des aj.d<puv vertraut machte
(vgl. Schol. Pind. 01. VIII 71 ; Nem. IV 108.
155. GrasbergerErzichung u. Unterricht-1267),
sondem anch den Turnlehrer der Erwachsenen
(s. G ym n a s t e s) von einer seiner Hauptfunctionen
als A. bezeichnete. In dieser Bedeutung begeg-

net uns der Name seit dem 4. Jhdt. ; wenn Laert.

Diog. VIII 12 schon den Athletenlehrer Pytha-

goras, der ungefahr ein Zeitgenosse des gleich-

namigen Philosophen gewesen sein soil , als A.

bezeichnet — exercitator heisst er bei Plin. n. h.

XXIII 121 — , so steht er unter dem Einfiusse des

jiingeren Sprachgebrauches. Als offlcieller Be-

rufsname auf Inschriften begegnet das Wort erst

in rOmischer Zeit, zuerst, wie es scheint, Bull,

hell. I 289 (ephesischer Grabstein des A. Cn.

Cornelius Epaphroditus aus Korinth), vgl. CIA
III 1434.

Der A., als der Lehrer (der trainer) der Athle-

ten, kennt genau die kOrperliche Constitution seiner

Schiiler, weiss wie durch Einreiben und Massieren

ihre Muskelentwicklung gefOrdert werden kann,

schreibt die zweckmassige Diat vor (s. Avay-
xoyayia) und beaufsichtigt iiberhaupt die ganze

Lebensfiihrung der Athleten (Aristot. Eth. Nic.

II 6, 7. Cic. ad fam. I 9. Plut. de adul. et am.

17. Arr. Epiktet. Ill 10, 1. 26, 22. 20, 1. Laert.

Diog. VIII 12); er leitet auch ihre Tibungen

und bestimmt ihre Probekampfe (Epiktet. Diss.

I 24). Entsprechend der hervorragenden Bedeu-

tung, welche die berufsmassige Atbletik besass,

war auch die Autoritat des A. eine grosse, in

erster Linie naturlich bei den Athleten selbst

(Plut. Dio 1). In einer Inschrift von Sparta

CIG 1383 wird ein A. geehrt movewg zijs neat

rovg tW avrqi ysvo/isvove a&?.r)xag svexa und CIG
1384 ein anderer rfjg xs sisgi to Aaxmvixov »;-

flog oe/xvorrjToe xal rfjg ev roig yvpraotoig aQSTrjg

k'vexa. Dem entspricht es, wenn dern Sieges-

verzeichnissc eines Wettlaufers (Wood Ephesos

inscr. from the great theatre nr. 14. Inscr. in the

Brit. Mus. Ill 2, 611) die Subscription foro <U«urr?/i>

rXKoainov beigefugt ist, vgl. Paus. VI, 2, 8. 3, 6

(in den Inschriften CIG 1427. 2935 istjL nur

durch falsche Conjectur fiir das iiberlieferte afouizog

— ein in der spateren Kaiserzeit hauflg wieder-

kehrender Ehrentitel — eingesetzt worden).

Dem Geschmacke der jiingeren Atticisten gait

A. nicht als entsprechende Bezeichnung des Tum-
lehrers (Poll. VII 17: 6 ds a. adoy.i/iov; vgl. VII

17). Dazu mag der Timstand beigetragen haben,

dass auch der Badeknecht, der die Badegaste
einreiben und massieren musste , d. (unetor) ge-

nannt wurde. In diesem Sinne wird das Wort
von den rOmischen Schriftstellem vorzugsweise

verwendet (Iuv. VI 422. Krause I 235); auch

der d. jzaldcov Kaloagog (CIA III 1434), ein Frei-

gelassener des Augustus, konnte in diese Kate-

gorie gehOren, wenn er nicht etwa das hohere

Amt eines hygienischen Beraters bekleidete (s. u.).

In den Badehausern <riebt es auch d'/.d^rgiai

(Poll. VII 17. Kock FCA II 119. 236. 543);

als Darstellung einer solchen gilt das bei Fico-
roni La bolla d'oro p. 45 abgebildete Wandge-
malde der Via Appia (D arem berg et Saglio
Dictionn. I 185 Fig. 223).

Die grosse Bedeutung, welche die Arzte den

Einreibungen fiir die Pfiege der Gesunden wie

der Kranken zuschrieben, fiihrte dazu, dass eine

Schule von Hygienikern diese Heilmethode in

einseitiger Weise zum Mittelpunkt ihrer Kunst

erhoben und als Panacee betrachteten. So wurde

aus dem a. ein iaroa?.ehrrjg , der insbesondere

einen kraftigen, bliihenden Habitus des Kerpers

herzustellen sich bemiihte. Das System dieser

iatraliptiee uberliefert Plinius (n. h. XXIX 4),

der den Herodikos von Selymbria als dessen Tir-

heber nennt; vgl. Medicin. Als Aliptensteine

hat man in frliherer Zeit haufig die Steinstempel

bezeichnet, mit denen die rOmischen Augenarzte

ihre Salben und Biichsen zu bezeichnen pflegten

(Grotefend Die Stempel der rOmischen Augen-

arzte, Gottingen 1867. He"ron de Villefosse
10 et H. The"denat Cachets d'oculistes romains,

Paris 1882); vgl. Oculistenstempel.
Litteratur: Krause Gymnastik u. Agonistik

der Hellenen I 225ff. Daremberg et Saglio
Dictionn. I 185f. [Reisch.]

'AXemxr\Qitni, das Salbgemach (unctitarium

Plin. ep. LT 17). Als man (seit dem 4. Jhdt.)

die einfachen Anlagen der Bader weiter auszu-

gestalten gelernt hatte, wurde auch ein beson-

derer Raum abgeschieden, in .dem man nach dem
20 Bade die Einreibungen mit 01 vornahm, die ja

in der antiken Hygiene ebenso wichtig sind,

wie das Baden selbst. Zuerst wird ein solches

d. erwahnt von dem Komiker Alexis (Poll. VII

166) als Teil eines (Salavtitov. Als geheizter Raum
in einem Warmbade wird es auch bei Theophr.

de sudor. 28 p. 819 genannt ; warme Raume wur-

den ja von den Arzten des Altertums fiir das

EinOlen empfohlen , vgl. Cels. de med. I 3. Plin,

ep. II 17. Petersen Gymnasium der Griechen

30 (Hamburg 1858) 42 (Salben ev tcp nvQiar^gico

Plut. Kim. 1). Auch in der Inschrift von An-

dania (Le Bas-Foucart 326a. Dittenberger
Syll. 388) Z. 108 erscheint das d. als Haupt-

raum des Warmbades, vgl. Strab. Ill 154: d.

xal TtvQiai. In Gymnasien lasst sich das d., das

hier ein Gegenstiick zu dem xoviatrjQiov (Be-

staubgemach) bildet, erst in jener Epoche nach-

weisen, in der die Baderaume auch in den Gym-
nasien (s.„ d.) immer grOsseren Platz einnahmen

40 und die Ubungsraume zuriickdrangten. Tim die

Mitte des 3. Jhdts. weiht ein Agonothet der

BaoiXeta zu Lebadeia dem Zeus Baodevg und der

Stadt to l).r)ozQio[tuQiov] (K e i 1 SyU. inscr.

Boeot. XI. Collitz Dialectinschr. I 422; vgl.

D.aioxQtouov in der gleichzeitigen Inschrift von

Paphos Journ. hell. stud. IX 231 nr. 15). Gewiss

entspricht dieses s).rjoy_QiotsiQiov vollkommen dem
d. (ebenso wie das iyxwifia in einer analogen

Inschrift von Hypata bei Ross Arch. Aufs. LT

50 471 dem y.onox't]giov). In dem bei Vitr. V 11,

2 beschriebenen
"
Grundriss einer griechischen

Palaestra der Spatzeit finden wir in unmittel-

barer Verbindung mit den Badeanlagen , links

vom Ephebeum , einen elaeothesium genannten

Raum. Man hat auch diesen Raum dem d. gleichge-

setzt und auf Grand der vitruvianischen Angabeu

auch in der Palaestra von Olympia (Ausgrab.

v. Olympia V T. 38). im Gymnasium von Delos

(Bull. hell. XV 328) und in den Gymnasien der

60 Kaiserzeit zu Hierapolis, Ephesos, Alexandreia

Troas u. a. O. (vgl. Durm Baukunst d. Grie-

chen 2 336) ein Salbgemach nachzuweisen unter-

nommen. Alle diese Versuche mussen ganz un-

sicher bleiben, da elaeotliesium mOglicherweise

nur eine blosse Vorratskammer fur das 01 sein

konnte, wie man eine solche in den kleineren

und grOsseren Thermen von Pompeii in den kleinen

Zimmern am Ende des Apodyterions zu erkennen
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geglaubt hat (Overbeck-Mau Pompeii* 204.

224).

Inschriftlich lasst sich das d. in den Gym-
nasien der Kaiserzeit , die ja zum grossen Teile

aus Badeanlagen bestehen, mehrfach nachweisen,
so sv [xm] x&v veojv yvpivaoitp zu Pergamon im
1. Jhdt. n. Chr. (Le Bas-Waddington 1723a.
C. Curtius Hermes VII 42) und zu Aphrodisias
CIG 2782 : iv xto yv/iraoico ... to aXuixijQiov xal

Hahn darauf los. Aus den gefressenen Buch-
staben bildete man sich die Antwort. Der d. be-
dienten sich Libanios und Iamblichos, urn den
Nachfolger des Kaisers Valens zu erfahren ; vgl.
Zonaras ed. Wolf (Basel 1537) III 28, 2. Kedre-
nos I 548 Bonn. Mannhardt Korndaemonen
18 u. Amn. 46. [Eiess.j

'AXixTOQog (pgovglov (Dio Chrys. or. 36 p.

437) , Localitat an der vereinigten Mfindung des
rov

_

ivrog flaodmov avxov (vgl. balneum cum 10 Borysthenes und Hypanis ; vgl. Geogr. Eav. IV
basilica OIL VII 445. 287). An die pracht-

vollen Thermenanlagen des 2. Jhdts. erinnert die

smyrnaische Inschrift aus der Zeit Hadrians CIG
3148 Z. 16: yovodxtEiv rov ooocpov xov dXiTixrjQiov

,

Z. 40 : xeiovag slg to dX.smriJQi.ov Swvadiovg [o]fi,

NovfieSixovg x, jioQtpvQsixag g. Vgl. Suid. yv/n-

vdaia d).£t!ixr)gia »; (SaXavsTa rj Xovrgd. Zweifel-
haft ist die Erwahnung eines d. in der Inschrift

von Ephesos CIG 2987b. Litteratur: Becker-

o. V 11 Alecturum, Aleeturia an der Kiiste
zwischen Numuracum (Tamyrace) und Olbiopolis.

[Tomaschek.]
Alektrona (AXexrgcbva). 1) Name der ti-

rynthischen Alkmene als Tochter des Elektryon,
Gattin des Amphitryon, Geliebten des Zeus, wohl
in der Urform der Ehoie, welche, jetzt als Ein-
leitung der hesiodischen 'Aonig dienend (v. ,16,
vgl. 35. 86), AXsxxgcova durch die dem Versmass

Goll Charikles III 107. Hermann-Bliimner 20 widerstreitende Form 5
.ffiUxTotJ<o»>>; ersetzt hat (wie

T,flhrh t] irvipph Pnvflffll^i4.iimov 3J.0 r"Roic/ili~l tt Q nnA Qt) ^ a : ' „ ,q„„„l* »m ' _\Lehrb. d. griech. Privataltertiimer 340. [Reisch.]

"AXeiaov, bei Homer ein zweihenkeliges Trink-
gefass, synonym rnit dsxag dixcpixvTisXXov und
xvjisXXov. Helbig Homer. Epos 2 364. [Mau.j

Aleisos (AXeiadg) und AXsiodv nennt Ptol.

II 11, 12. 14 unter den Stadten des nordlichen
Germaniens. Vgl. Aliso. [Ihm.]

Aleius. 1) P. Delphius Peregrinus Akitis
Alennius Maximus Curtius Valeriamis Proeu-

v. 3 und 82 AUxxomvog, -a durch 'HXsxxgvwvog, -a).

2) In Ialysos auf Ehodos und der dortigen
Stadt Achaia geehrt laut Inschrift bei New-
ton Transactions of the E. Society XI 442.
Dittenberger Syll. 357. Ihr Heiligtum durfte
weder <k„-ro? , ovog , r\filovog , yXvog , vstdv xi noch
ein bekleideter Menscheufuss betreten. Sie war
dortselbst nach Zenon bei Diod. V 56 (FHG
III 176) Tochter des Helios von der Ehodos,

lus JSL Nonius Mueianus, Cos. (CIL VIII 270), 30 Schwestcr der sieben Heliaden; vgl. v. Willi
s. M. Nonius Mucianus.

2) L. Alefius ?) V[e]r(us ?) oder L. Alf(ius)
Verus (oder = L. Alfenius Avitianus ?) . Sena-

torensohn, J. 241 , Acta Arv. CIL VI 2114, 17,

vgl. Henzen Act. Arv. p. 176. [v. Eohden.]

Alekto (AXrjxxw), ,die nimmer Eastende', wie
schon die Alten erklarten (Fulg. Myth. I 6. Cor-
nut. ND 10. Tzetz. Lyk. 406).

1) Eine der drei Erinyen (s. d.). Apollod. I

mowitz Hermes XIV 1879, 457. Ihre Gatten
sind samtlieh "HXioi ; sowohl 'Afupi-xovcov (= JIsql-

dovg, 'Ig~icov , A-xXag, T&Xwg u. a., M. Mayer
Giganten u. Titan. 91. 88ff.), wie der aus der
Nationalmythologie her als .Zeus' bezeichnete
beriihmte yGoldregen' (=HXsxtq(ovj-v(ov =°HXwg-
rj/JxxcoQ). Aus Tiryns nach Ehodos iibertragen
ist A. durch die vordorische Colonie unter dem
&Qirjyhr]g "HXiog Aristid. Ehod. I 807 Dind. ; vgl.

1, 4. Hyg. praef. Orph. Arg. 971 = Hymn. 69,40Eohde Eh. Mus. XXXVI 1881, 380ff.

2. Verg. Aen. VII 323ff. 346. 421. 446. 571.
Schol. Eur. Or. 37. 322. Phot, und Harpokr. s.

Evpsvi'dsg. Lukian Tragodop. 6 macht sie zur
Amme des Podagra.

2) Beiname der Selene-Hekate-Persephone im
Orph. Hymn, auf Selene (Miller Mel. Gr. p.
452ff.) v. 9. ^ [Wernicke.]

Alektor (AXsxtojq). 1) Sohn des Anaxago-
ras, Vater des Iphis, Konig in Argos. Apollod.
IH 6, 2, 2. Paus. II 18, 4.

2) Sohn des Epeios, KOnig von Elis, der aus
Furcht vor Pelops den Phorbas aus Olenos zur
Teilnahme an der Herrschaft belief und rnit

(lessen Tochter Diogeneia den Amarvnkeus (s. d.)

zeugte. Diod. IV 69. Eustath. zu II. II 615 p. 303.

3) Sohn des Argeios und der Hegesandra
(Pherekyd. [FHG I 94] bei Schol. Horn. Od. IV
22 = Schol. Od. IV 10, erganzt durch Eustath.
p. 1479, 23), Vater der Iphiloche oder Echemela
(s. d.), welche Megapenthes. der Sohn des Mene- 60
laos, heiratete. Horn. a. a. O. u. Schol.

4) Vater des Argonauten Leitos. Apollod. I

9, 16, 9; s. Alektryon Nr. 2. [Knaack.]
'AlexvoQOfiavTEia (oder dXsxzgvouutuiai . in

der spateren Kaiserzeit iibliches magisches Ora-
kel. Man schrieb das Alphabet in den Sand,
legte auf jeden Buchstaben ein Weizen- oder
Gerstenkorn und Hess unter Zauberspriichen einen

[Tfimpel.]

Alektryon (AX-exxovav). 1) Ein Diener des
Ares, den dieser zum Wachter bestellte, so oft

er Aphrodite besuchen ging. Einmal war A. ein-

geschlafen, da entdeckte Helios die Liehenden
und meldete es dem Hephaistos, der sie dann,
mit dem Netz umstrickt, dem GespCtte der Get-
ter preisgab. Der erzurnte Ares verwandelte A.
in einen Hahn. Lukian. Gall. 3. Auson. XXVI

50 2, 27 Schenkl. Liban. IV 1106 Eeiske. Eustath.
Od. VIII 302 p. 1598, 61 (zu Od. IV 10 p.
1479, 40).

2) Vater des Leitos. Horn. II. XVII 602;
s. Alektor Nr. 4. [Knaack.]

3) s. Adaios Nr. 1.

Alektryopolis {'AXexxovoTioXig), Stadt in Ma-
kedonien. Sitz eines Bischofs, fur den Philippi
Metropolis war. Notit. 3, 579. 10. 664.

[Hirschfeld.]

Alele, in Fezzan, neben Cilliba und Cydamus
von Plin. n. h. V 35 als Stadt der Phazanier
(oder Garamanten) genannt; vgl. Tissot Geogr.
comp. H 714. [Joh. Schmidt.]

Alemaiiui s. Alamanru.
Alemon CAXrjucov), ein Argiver, Vater des

Myskelos, des Griinders von Kroton. Ovid. met.
XV 19. [Knaack.]

Alemona (nur diese Form iiberliefert), rOmi-

f
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sche Gottin der Indigitamenta, welche die noch

ungeborene Leibesfrucht nahrt, Tertull. de anim.

37. [Aust.]

Alemonides (AXi}fioviSr/g), Sohn des Alemon
= Myskelos (a. d.). Ovid. met. XV 26. 48.

[Knaack.]

Alentia (AXevxia), Epiklesis der Aphrodite in

Kolophon, wo ihr Heiligtum am Alesfiusse lag.

Lykophr. 868 nebst Schol., Paraphrase und Tze

vgl. das Schol. BL zu II. I 609 , wo an Stella
.

des A. Lykurgos eingesetzt ist; ich vermute,

dass beide Scholien corrupt und zu folgendem

Stammbaum herzustellen sind: Arkas-Amphida-

mas-Aleos-Lykurgos-Ankaios-Agapenor). Lykurgos

ist nach Apollonios und Pausanias zwar altester

Sohn des A., daher seine Enkelin Atalante auf dem
Parthenion (Ael. v. h. XIII 1), sein Enkel Bo-

tachos in der Tegeatis (Steph. Byz. s. BcoxaxlSai,

tzes. Et. M. 62, 39, wo sie irrtumlicherweise mit 10 vgl. Paus. VTII 45, 1 den Demos IlcoxaxlSai) lo-

der Aphrodite AXtjola (s. d.) verbunden ist.

[Wentzel.]

Alentus s. Hales.
Alenus. Ulpius Alenus, Corrector Apuliae

et Calabriae zwischen 305 und 307. CIL IX
687. [Seeck.]

Aleos. 1) s. Hal us.

2) Aleos (gewohnlich "AXsog, als Oxytonon

nur bei Ap. Eh. I 163. Schol. A zu II. II 603.

calisiert sind. Dochurspriinglichscheint Lykurgos

der westarkadipchen Sage (Triphylien) anzuge-

horen, wo Lepreon sein Grab besass (Paus. V 5,

5), sein treuer Knappe und Erbe Ereuthalion

(II. VII 134ff.) mit den Pyliern kampft. Auch
Iasos, Lykurgos Sohn, weist durch Verbindung

mit Klymene, der Tochter des Minyas (Apd. Ill

9, 2), nach Triphylien. Eine eigenartige Uber-

lieferung von den Aleaden erscheint in Verbin-

\nd I 2, 16. II 7, 4 Tdagegen III 9, 1 "AXsog] 20 dung mit der Telephossage. Nach Alkidamas
~ - - •'• '• " -- -----•--

(Orat. Att. II 157 Bait.) hatte^A. zu Delphi

das Orakel erhalten, oxi avz<p exyovog ix rfje

-d-vyaxgog (Auge) si yhioixo, imo rovxov del xoiig

viovg o\vxov axoXsofiai. Alkidamas berichtet kurz

die Erfiillung dieses Orakels, ohne die von Tele-

phos erschlagenen Oheime zu nennen. In den

Fragmenten der denselben Stoff behandelnden

,Aleaden' des Sophokles (fr. 98—112 Dind.) sind

ihre Namen ehenfalls nicht iiberliefert. Hyg. fab.

u. Steph. Byz. s. AUa ; die Form "AXmos erscheint

bei Alkidamas in Orat. Att. II 157 Baiter und

Diod. IV 33 [dagegen IV 68 "AXeog]) ist urspriing-

lich wohl eine Gestalt aus dem Kultkreise der

im Ostlichen Arkadien (Alea, Mantineia, Tegea

Paus. VIII 23, 1. 9, 6. 45, 4) verehrten Athena

Alea (Welcker Gr. G.-L. I 309. Preller Gr.

Myth.-' I 196). Als Heros ist er a) Eponym und

Oikist von Alea (Paus. VIII 23, 1. Steph. Byz,

s. AXea), b) Gaufurst der Tegeatis. Doch ist 30 243 bietet den unter den Aleaden sonst ganz

bemerkenswert , dass von den neun alten tegea-

tischen Demen (Paus. VIII 45, 1) keiner nach

ihm benannt ist. Er gait als Grander der Stadt

Tegea (Paus. VIII 45, 1), wo auch seine olxla

gezeigt wurde (ib. 53, 10). Das altberuhmte

(Herod. I 66. IX 70) Heiligtum der Athena Alea

zu Tegea war seine Griindung (Paus. VIH 4, 8.

45, 4), und damit fiel seiner Tochter Auge das

Priestertum dieser Gottin zu (Apd. HI 9, 12)

fremden Namen Hippothotts. Derselbe kehrt fab.

244 nebst einem durch Textverderbnis verloren

gegangenen Bruder wieder (zu beiden Stellen

vgl. Robert Arch. Jahrb. Ill 61). Die bedeu-

tendsten Gestalten im Aleoskreise sind die Toch-

ter Auge und ihr mit Herakles erzeugter Sohn

Telephos, beide von Haus aus offenbar arkadische

Gottheiten, als Heroen der Sage von Tegea und

Teuthrania gemeinsam (vgl. Thramer Perga-

In der jungen Liste bei Paus. VIII 4 u. 5 ist 40 mos 369—405). Eine zweite Tochter, Alkidike,

A. KOnig von Gesamtarkadien und zwar als Nach-

folger seines Vetters Aipytos.

Genealogisches: A. ist durchgehend Enkel
des Arkas, im (ibrigen schwankt die Dberliefe-

rung. Als sein Vater gilt fur gewohnlich Aphei-

das, der Eponym des tegeatischen Demos Aphei-

dantes, nach welchem auch die ganze Tegeatis

von Dichtern (so Ap. Eh. I 162) Ayetddvtsio;

xkfjoog genannt wurde (Apd. Ill 9, 1. Schol.

Ap. Eh. I 162. Paus. VIII 4, 3). Statt dieses 50 IH 59.

verbindet den Kreis des A. mit der aeolischen

Heroensage als Frau des Salmoneus und Mutter

der Tyro (Diod. IV 68). Endlich ist A. durch

seine Schwester Stheneboia, die Gattin des Proi-

tos (Apd. HI 9, 1), mit der argivischen Sage ver-

kniipft. Den Kopf des A. zeigen Erzmiinzen von

Tegea (Mionnet II 256, 72. 73). Uber sei-

nen Anteil an den Scenen des pergamenischen

Telephosfrieses vgl. Robert Arch. Jahrb. II 244.

in der Tegeatis offenbar alteingesessenen Heros

heisst der Vater des A. dagegen Amphidamas
im Schol. A zu II. I 603 (dieser Name kehrt

wieder in einem Sohn des A. [s. u.] , im Vater

des westarkadischen Ereuthalion [Ariaith. frg. 2

Muller] , endlich Lykurgos , sonst Sohn des A.,

ware nach Schol. BL zu H. I 609 Sohn des Am-
phidamas, wenn hier nicht ein Irrtum vorliegt

[s. u.]). Neaira, die Frau des A., ist nach Apd.

Der von Pape-Benseler und Roscher
(Mythol. Lex. I 227) aufgestellte ,thebanische'

(musste wenigstens heissen ,haliartische') Heros

A. hat keine reale Unterlage. Denn bei Pint,

de gen. Socr. 5, wo wegen erfolgter Grabesstorung

SpendenanAlkmeneundA.vorgeschriebenwerden,

ist der zur Darbringung berufene durchaus im

Unklaren, wer unter dem A. des Orakels zu ver-

tehen sei (ayvotir xov "AXeov ooxig »}>'). Aus Plut.

HI 9, 1 Tochter des Pereus, nach Hyg. fab. 243 60 Lysand. 28 erkennt man , dass Ehadamanthys

dagegen des Autolykos (Paus. VIH 4, 6 ist

Neaira Tochter des Pereus und Frau des Auto-

lykos ; die Gattin des A. wird bei ihm vermisst).

DieAleaden:Drei Sohne (Lykurgos, Kephens,
Amphidamas) bei Ap. Eh. I 161ff. u. Paus. VHI
4, 4, zwei (Lykurgos und Kephens) bei Apd. EI
9, If. (der Aleade Ankaios im Schol. A zu II.

I 603 beruht wohl nur auf einem Irrtum; man

hinter dem problematischen Namen versteckt ist.

Diesen verehrten die Haliartier als zweiten Ge-

mahl der Alkmene xai rov xacpov avxov deixvvovoi

A/.cd xaXovvxeg. [Thramer.]

Alere s. Anger.
Aleria (Mela II 122; AXeoia Ptol. in 2, 5.

VIII 8, 7), bedeutende Stadt an der Ostkiiste

Corsicas, an der alten Mundung des Ehotanus

1*
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(Tarignano), jetzt infolge der Veranderung des
Littorals fast 1 Km. vom Meere. Ohne Zweifel
ist sie identisch mit dem 'AlaXlrj genannten Ort,
welchen die Phokaer 564 t. Chr. auf Corsica
grfindeten, aber bald darauf, von den Tyrrhenern
und Karthagern bedrangt, wieder verliessen, um
sich in Velia in Lucanien anzusiedeln (Herod. I
165—167

;

Stepb. Byz. Diod. V 13, wo die Cor-
ruptel KdgaXtg. Seneca ad Helv. 7). Im ersten

identificiert ist ; das Et. M. contaminiert die ety-
mologische Glosse mit Schol. Lyk. 868.

[Wentzel.]
Alesiai (AXsaiat), eine Ortschaft in Lakonien,

sfldwestlicb von Sparta nahe dem Pusse des Tay-
getos, mit einem Heroon des Lakedaimon, des
Sohnes der Taygete. Der Name, der wohl von
den noch jetzt in dieser Gegend vorkommenden
Miiblsteinen (vgl. PouillonBoblaye Eechercbes

punischen Kriege von dem Consul 495 = 259 L. 10 geographiques sur les mines de la Morfe p. 83)
Cornelins Scipio erobert (Blogium Scip. CIL I 32
= VI 1287. Flor. II 16 = III 14(8. Zonar. VIII
11, wo corrupt OvaXXegla), wurde A. durch Sulla
rOmische Colonie (Plin. Ill 80. Seneca a. a. 0.).
Eine Weihinscbrift an Augustus (742—45 =
12—9 gesetzt) nennt sie c(olwiia) V... P...
F... (CIL X 8035), wo die Siglen fur die Bei-
namen nicht sicher zu erklaren. Erwahnt It.

Ant. p. 85 an der Strasse von Mariana nach

herzuleiten ist, hat im Altertume Veranlassung
zu der Sage gegeben, dass Myles, ein Sohn des
Lelex, der Erfinder der Mfihle, hier zuerst ge-
mahlen babe. Paus. Ill 20, 2. [Hirschfeld.]

Alesion {AX^aiov, aucb 'Alsiaiov gescbrieben).

1) Eine in der Ilias (II 617. XI 757) erwahnte
Ortschaft der Epeier in Elis, nach Steph. Byz.
von einem Alesios (s. d.) gegriindet ; nach Strabon
(VLTI 341) lag sie in der Amphidolis genanntenP^- Inscnriften CIL X 8034—37 (bei Plin. 20 Gegend , am Bergwege von Elis nach Olympia,

XXXVII 115 ist Alalia verfehlte Conjectur
Silligs). [Hiilsen.]

Alerta, Ort im Gebiete der Bituriges Cubi
CAquitanien) an der Strasse von Avaricum nach
Burdigala (Tab. Peut.). Es gilt in der Regel
als das heutige S. Vincent d'Ardentes. Desjar-
dins Table de Peutinger p. 40. [Ihm.]

Ales ("AXtjs), Fluss bei Kolophon. Paus. VII
5, 10. VIH 28, 3. Tzetzes Lykophr. 868 (Plin.

wo es noch zu seiner Zeit einen Platz (^wga)
'AXsaiaior gab , auf welchem allmonatlich ein

Markt von den Umwohnern gehalten wurde.
Einige zeigten, wie derselbe bemerkt, auch einen
Pluss Aleisios auf.

2) Ein Berg ostlich oberhalb Mantineias in
Arkadien, ein Auslaufer des auf der Grenze von
Argolis und Arkadien gelegenen Artemisionge-
birges, angeblich von dem Umherirren (aXtj) der

Jolff
Halesus

)' J etzt Awdirtschai. Ath. Mitt. XI 30 Rhea benannt; auf dem Berge war ein heiliger
398ff. [Hirschfeld.,

Alesla. 1) 'A).r)ota, auch AXeota (Polvaen.
VIII 23, 11. Dio XL 39; unrichtig die Lesart
Alexia), Stadt der Mandubier in Gallia Lugu-
dunensis, auf einem hohen Htigel gelegen, um-
geben von Bergen und zwei Fliissen (Strab. IV
191), der Sage nach von Herakles erbaut (Diod.
IV 19). Hier fanden die letzten verzweifelten
Kampfe der Gallier um ihre Unabhangigkeit statt

Hain der Demeter, an seinem Fusse ein Heilig-
tum des Poseidon Hippios. Paus. VIII 10 , 1

;

vgl. Curtius Peloponnesos I 240.

8) Eine Gegend in Epiras, wo es viel Stein-
salz gab, 'AM\aun> ('Aktfoiov'?) jie&lov. Steph. Byz.

[Hirschfeld.]

Alesios ('Axioms) , Heros eponymos der in

Elis gelegenen Ortschaft AXr/oiov ('AXetowv), Horn.
II. H 617. XI 757 ; vgl. Schol. u. Eustath. z. d.

und ward Vercingetorix gefangen 52 v. Chr. (Caes. 40 St. Nach Steph. Byz.' s. 'AXrjowv war A. 'ein
b. G. VII 69ff. Strab. a. O. Plut. Caes. 27 u. a.).

Wenn es richtig ist, dass Caesar sie nieder-
brannte (Plor. in 10, 23), muss sie spater wieder
aufgebaut worden sein, da Plin. n. h. XXXIV
162 die dprt geflbte Kunst des Versilberns er-

wahnt. Uber die Frage, ob Caesars Alesia das
heutige Alaise-les-Salins (Bourgogne) oder Alise-
Sainte-Reine (Pranche-Comte") sei, sind die Ge-
lehrten noch immer uneinig. Die Mehrzahl hat

Sohn des Skillus und Preier der Hippodameia,
wahrend er nach anderen, wie ebenfalls Steph.
Byz. berichtet, ein Sohn des Gargettos und Be-
gleiter des Pelops gewesen sein soil. Sein Vater
Gargettos gehort nach Attika und von Ion, dem
Sohne des Gargettos, ging die Sage, dass er

aus Attika nach Elis fibergesiedelt ware. Paus.
VI 22, 7. Es ist in diesem Zusammenhange
beacbtenswert , dass das Heiligtum der 'Icorideg

sich fur Alise ausgesprochen, wie es scheint mit 50 vifttpai am elischen Plusse Kytheros lag, dessen
Eecht, da die unter Napoleon in. ausgeffihrten " ~

Nachgrabungen deutliche Spuren rOmischer Cir-
cumvallationen zu Tage gefordcrt haben. Des-
jardins Geogr. de la Gaule II 694ff. (Karten-
skizze p. 698), wo die Litteratur verzeichnet ist

(vgl. auch II 467). Unter dem in einer viel-

besprochenen keltischen Inschrift vorkommenden
ALISIlA (Fundort Mont Auxois bei Alise) ist
wohl derselbe Ort zu verstehen. vgl. Stokes

Name ebenfalls in Attika als Demenname wieder-
kehrt. [Toepffer.]

Aleta {"A).t]Ta). 1) Stadt im nordwestlichen
Telle Siciliens, wird genannt bei Ptolem. Ill 4,

12. Die Hss. variieren in "AXrjtai, Arjza, "AXy.za

Die Langen- und Breitenzahlen wfirden die Stadt
an die Stelle des heutigen Mistretta versetzen,
fur welches aber der Name Mytistratus gut be-

zeugt ist. Daher lasst Ch. Miiller die Moglich-
Bezzenbergers Beitrage XI 131.' Lejay Inscr. 60 keit offen, dass A. verschrieben sei aus 'AXmaa
de la Cote-d'Or nr. 3, der auch unter nr."l4 (vgl.
nr. 15—17) eine in Alise gefundene Bleitessera
mit der Marke ALESIEXS verzeichnet. Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

2) A/.Tjoia oder 'AXrjmdg, Epiklesis der Aphro-
dite. Anon. Laur. 1 (Schoell-Studemund
Anecdota I 269). Et. Gud. 34 , 42. Et. M. 62,
37, wo sie mit der Aphrodite AXsvzia irrtumlich

oder "A/.tjoa, dass es mehrere Stadte des Namens
"Almao. in Sicilien gegeben habe und die Grim-
dung des Archonides nicht ganz auf der Stelle

des spateren A/.awa gelegen habe (s. Alaisa).
[Hiilsen.]

2) s. Alata.
Aletanus, Name eines pagus im Gebiete der

Vocontii ; einen aedilis desselben nennt die bei

w

r

Taulignan gefundene Inschrift CIL XII 1711

(vgl. p. 202). Herzog Gall. Narb. p. 144. Des-
jardins Geogr. de la Gaule H 233. Bevellat
Bull, epigr. VI 135. 0. Hirschfeld S.-Ber.

d. Wiener Akad. CIII 304. [Ihm.]

'AlrjTr/Q, Name eines Tanzes in Sikyon und
Ithaka nach Athen. XIV 631 d, der sich fiir

Ithaka auf Aristoxenos Svyxglaetg (FHG H 284)

beruft. Der sikyonische d. scheint nach dem eini-

germassen unklaren Wortlaut bei Athenaeus zu

den ernsthaften Tanzen gerechnet worden zu sein

;

fiir den ithakesischen d. haben Scaligerde com.

et trag. c. 14 p. 1526 und andere (vgl. Krause
Gymnastik u. Agonistik II 843) an einen Zusam-

menhang mit der Bettlerepisode der Odyssee, an-

dere mit etwas mehr Wahrscheinlichkeit an eine

Beziehung zur aXijzig— qa^a zaTg aiwQtug jzqooo,-

do/ievov Poll. IV 55 (s. Aiora) — gedacht.

[Beisch.]

Aletes {'AX^zt/g). 1) Sohn des Ikarios und

der Najade Periboia, Bruder der Penelope. Apol-

lod. Ill 10, 6. Derselbe Name berzustellen bei

Schol. Horn. Od. XV 16 und Eustath. Od. 1773,

21 (Ai'XrjTrjg).

2) Sohn des Aigisthos, der auf die falsche

Nachricht vom Tode des Orestes in Tauris sich

der Herrschaft fiber Mykene bemachtigte, von

dem zuriickgekehrten Orestes aber erschlagen

wurde. Hyg. fab. 122 (vgl. 124). Dramatisch

behandelt von Sophokles (PTG p. 151 N.2; s.

Welcker Griech. Trag. I 215, der dies Stuck

falschlich mit der Erigone zusammenwirft. Rib-

beck ROm. Trag. 621f.) und Lykophron (Suid.).

3) Entdecker der Silberbergwerke bei Neu-

karthago. Polyb. X 10, 11.

4) Gefahrte des Aineias. Verg. Aen. I 121.

IX 246 (hier mit besonderer Auszeichnung ge-

nannt). 307. [Knaack.]

5) Sohn des Hippotes, des Urenkels des Hera-

kles, korinthischer Landesheros. Er wurde in einer

Zeit geboren, als sein Vater wegen eines von ihm
begangenen Mordes ein unstetes Leben fiihrte

una erhielt infolgedessen den Namen ,Schweifer.'

Apollod. H 8, 3. Paus. II 4, 3. Schol. Pind. 01.

XTTT 17. Etym. M. Die Ahnenreihe von Hera-

kles bis zu ihm lautet: Herakles, Antiochos,

Phylas, Hippotes, Aletes. A. vertrieb die Sisy-

phiden und die in Korinth ansassigen Ionier aus

der Stadt und besiedelte diese von neuem. Epho-

ros bei Strab. VLTI 389. Conon 26. Paus. H 4,

4. VeH Paterc. 13. v. Wilamowitz Eurip.

Herakles I 268. Nach Schol. Pind. 01. XIII 17

geschah dieses 30 Jahre nach dem ersten Zuge
der Dorier in den Peloponnes. Dagegen lasst

Velleius Paterculus (I 13) die Einnahme Korinths

durch A. 952 Jahre vor der Zerstorung Korinths

durch Mummius stattfinden (vgl. Conon 26).

Pausanias (II 4, 3) erzahlt, dass der Einfall der

Dorier zur Zeit der Regierung der Sisyphiden

Doridas und Hyanthidas stattgefunden hatte.

Diese hatten die Herrschaft dem A., dem An-

fuhrer der Dorier, abgetreten und hatten zum
Lohne daffir im Lande bleiben dfirfen, wahrend

das Volk nach dem Siege der Dorier vertrieben

worden sei (tcov Si Kooiv&iwv 6 Srjpiog sfracow

vxo AooQiiwv xQatti^clg fidxn). Doridas und Hyan-

thidas sind die letzten Sprossen aus dem Stamm
des Sisyphos ; ihre Namen scheinen ethnologische

Personificationen der Dorier und Hyanten zu sein

und den Ubergang zu einer neuen Aera in der

korinthischen Geschichte zu bezeichnen. Pausa-

nias erzahlt weiter, dass Melas, der Sohn des

Antasos, aus Gonussa bei Sikyon, mit den Doriern

gegen Korinth gezogen sei und dass ihn A.

infolge eines Orakelsprucb.es zu den iibrigen Hel-

lenen fortgeschickt , spater aber als Genossen

anerkannt hatte (H 4, 4. V 18, 7. 8). Ein Nach-

10 komme dieses Melas war Kypselos , dessen Ge-

schlecht aus Gonussa bei Sikyon stammte. Nach
dem Schol. Pind. Nem. VH 155 (Demon) fiel

Korinth durch den Landesverrat der TOchter des

Kreon dem A. in die Hande. Das dodonaeische

Zeusorakel hatte dem A. die Eroberung der

Stadt verheissen, wenn ihm jemand eine Erd-

scholle iiberreichen wurde. Das erfullte sich,

indem A. einen korinthischen Landmann um Brot

bittend einen Erdenkloss erhielt. Am Toten-

20 feste, als die Bewohner der Stadt an den Grabern

der Toten opferten, trat A. mit den TOchtern

des Kreon in Unterhandlung und gab der jiing-

sten derselben das Eheversprechen , wenn ihm

die Einnahme der Stadt gelingen wiirde. Die

bethorte Jungfrau offnete ihm darauf ein Thor

der Stadt. A. soil diese nach der Einnahme dwg
Kogcv&og benannt haben, zum Dank fiir das

Orakel des Zeus. Andere Versionen fiber die Ver-

abfolgung der Erdscholle (fi&Xog) und den Namen
30 Aiog KoQiv&og bei Apost. VI 17. Diogen. IV 27.

Hesych. s. AXrJTrjg. Vgl. 0. Miiller Dorier 1 86ft.

F. Cauer Parteien und Politiker in Megara und

Athen (Stuttg. 1890) 40. Wir haben hier, wie

bereits 0. Miiller richtig erkannt hat, scheinbar

historische Deutungen alter unverstandener Fest-

gebrauche und sacraler Formeln. Uberhaupt ist

die Griindungsgeschichte Korinths sehr dunkel und

arm an bistorisch feststellbaren Thatsachen. Die

Einnahme der festen Platze durch die Dorier

40 scheint von der See aus geschehen zu sein. Thuk.

IV 42. Vgl. aucb die an den Namen des Hippotes,

des Vaters des A., geknupften Traditionen. Die

Eroberung Korinths isoliert sich in der Tradition

deutlich von den fibrigen Eroberungen der Dorier

im Peloponnes. Nach Diodor (VII fr. 7) hatten

die Herakleiden bei der Teilung des Peloponnes

Korinth ausgesondert (IS-aigeTov xoir/od/ievoi xr\v

KoQiv&iav xai zrjv xaittjg 3iXr)ai6yu>QOV) und nach

A. gesandt, um ihm das Gebiet zu ubergeben.

50 Vgl. E. Curtius Peloponn. II 539ff. Busolt
Griech. Gesch. I 63. v. Wilamowitz Hera-

kles I 268. Sehr hypothesenreich : F. Cauer
Parteien und Politiker in Megara und Athen

43ff. und J. Beloch Rhein. Mus. XLV 1890,

569, dazu V. v. Schoeffer Berl. Philol. Wo-
chenschrift 1890 , 1371. Nach Diodor (VH fr.

7) regierte A. fiber Korinth 38 Jahre, nach an-

deren soil er 35 Jahre geherrscht haben. Vgl.

Boeckh Explic. Pind. 01. XIII 17 (S. 213).

60 Clinton F. H. I 130. A. soil Korinth einem

Orakelspruch zufolge in 8 Bezirke eingeteilt und

8 Phylen eingerichtet haben. Suid. s. ndvza

oxrco. Apostol. XTTT 93. Hesych. s. Kvvoycu.oi.

G. Gilbert Griech. Staatsaltert. II 88. Die

Sage schreibt dem A. den grossen Eroberungszug

gegen Attika zu, das durch den Opfertod des

Kodros gerettet wurde (Conon 26). Bei dieser

Gelegenheit soil Megara dorisiert worden sein.
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Herod. V 76. Pans. I 39. 4. Schol. Pind. Nem.
VII 135. Skymn. 504. v. Wilamowitz Kvdathen
99. Busolt Griech. Gesch. I 72. Toepffer Att.
Geneal. 232. A. ist der Nationalheros des dori-

schen Korinth, dessen Bewohner von den Dichtern
nach ihm AXtjxidai (Schol. Pind. Isthm. II 19)
oder xaTdes Aldxa (Pind. 01. XIII 17) genannt
werden. Sein Name ist ein mythischer Ausdruck
fiir die Wanderungen seines Stammes. Die Deu-

Aletrini. 1) s. Aletrium.
2) Nach Plin. Ill 105 auch eine Volkerschaft

oder Stadtgemeinde Apuliens. [Hiilsen.]

Aletrium (so die Inschrift CIL X 5832 und
die guten Hss. ; AMxgiov Strab. V 237 ; Alatrium
nur der Liber colon, p. 230; Einwohner Aletri-

nates Cic. pro Cluent. 46. Plin. Ill 63 ; Inschr.
CIL X 5808. 5809; bei Orelli 2172 = CIL XI
5635 ist [AJletrinorum falsche Lesung fur Pksti-

tungen moderner Mythologen, nach denen er ent- 10 norum, s. Henzen in den Suppl. zu Orelli), ur
weder die personification der Handelsthatigkeit
der Korinther' oder eine ,seit derZeitphoenikischer
Herrschaft am Isthmos heimische astronomische
Gestalt' (Wilisch in Roschers Lexikon d.

Myth. I 229) sein soil, entfernen sich stark von
der Wirklichkeit und dem Wesen der griechischen
Mythologie.

^
^

[Toepffer.]

Aletheia (Akfjfteia), Personification der Wahr-
heit, als solche zu verschiedenen Gottheiten in

alte Gebirgsstadt im Lande der Herniker. Zu-
erst erwahnt im J. 448 = 306 wegen seiner Tfeue
gegen Eom (Liv. IX 42—44), war A. zu Ciceros
Zeit Municipium (pro Cluent. 46. 49) und blieb

in dieser Stellung auch in der Kaiserzeit (CIL X
5808 aus der Zeit des Augustus; Inschrift des
s(enatus) p(ojmlus)q(ue) A. aus diocletianischer

Zeit ebd. 5803 ; die Angabe des Liber coloniarum
a. a. O., welche es Colonie nennt, ist ohne Ge-

Beziehung gesetzt; a) Tochter des Zeus, Pind. 20 wahr). Sehr bedeutend sind die antiken Reste
01. XI 6. b) Tochter des Kronos (rOm. Vorstel-

lung, also Veritas, Tochter des Saturnus), Plut.

qu. Rom. 11, oder des Chronos (Tempus), Gell.

XII 11. c) Tochter der Paideia, Kebes XVIII
2, vgl. Arch. Ztg. XLII 122. d) Amme des
Apollon, Plut. qu. symp. Ill 9, 2. e) Name des
saphirnen Halsschmuckes, den der agyptische Ober-
priester und Oberrichter trug, Ael. v. h. XIV 34, 3f.

Darstellungen erwahnt Philostr. imag. I 17

der Stadt, die Ringmauer aus machtigen poly-
gonalen KalksteinblOcken ist fast durchweg wohl
erhalten ; ebenso der besondere Mauerring der in-

mitten der Stadt gelegenen Burg. Unterhalb der
Stadt, 1 Km. nOrdlich, sind 1889 die Reste eines

Tempels in etruskischem Stile aufgedeckt, welcher
durch seine wohlerhaltene bemalte Terracotta-

decoration merkwiirdig ist. Technisch interessant

sind die Reste eines Aquaeducts , nach der In-
43 (weisses Gewand, vgl. dagegen Hor. carm. 1 30 schrift CIL X 5807 von L. Betilienus Vaarus
24, 7) und Lukian calumn. non. tem. cred. 5
(in der Verleumdung des Apelles); auf ehernem
Stuhle sitzend in der Heraklesfabel des Prodikos
beschrieben, Theraist. p. 281 c.

Gegeniiberstellung des Alrj&elas jxedlov und
des Arj&rjg xedlov bei Prokl. zu Plat. Pol. 621 a
(Studemund Anecd. II 121). [Wernicke.]

Aletis s. Aiora.
Aletium (AXrjxtov Ptol. Ill 1, 76; Einwohner

mit anderen Offentlichen Bauten (portieus qua
in arcem eitur, campus ubei ludunt . . macellum,
basilica) in sullanischer Zeit anselegt. Vgl.
Winnefeld ROm. Mitt. 1889, f26—152. E.
Bassel Centralblatt der Bauverwaltung 1881,
121f. 134f. Lateinische Inschriften CIL X 5800
—5819. [Hiilsen.]

Aletuin, Stadt der Curiosoliten auf einer Land-
spitze der Nordkiiste von Gallia Lugudu

Aletini bei Plin. Ill 105), Stadt in Calabrien, 40 Not. Dign. occid. XXXVII 19 (Becking II 107):
von Uzentum (Ugento) und Neretum (Nard6) je ' ' "''' " ' ' " " •

10 mp. entfernt (Tab. Peut., wo Baletium), bei
dem heutigen Dorfe li Picciotti. Auch Strab.
VI 282 scheint vsteg x§ ftalaxxr) aakrjma zu ver-

bessern in vjxeg xrjs 9a?.dxxijg AXt/xla. Man schreibt

der Stadt Munzen mit FAAEBAS oder BAAE-
&AS, die alteren Tarentiner Typen ahnetn, zu
(Sambon monn. de la presqu' ile d'ltalie p. 226).
Zahlreich sind die messapischen Inschriften aus

praefectm militum Martensium Aleto. Jetzt an-

sehnliche Uberreste in St. Servan (bei St. Malo),
das friiher Alet hiess (Gwic-Alet). d'Anville
Notice de la Gaule 50. Desjardins Ge'ogr. de
la Gaule I 324. [Ihm.]

Aleuadai ('A?.evdScu) , ein altes thessalisches

Adelsgeschlecht , die Descendenten des Aleuas
{'Aleva jiaTdeg Pind. Pyth. X 5. Herod. VII 130.

IX 58, vgl. Bekker Anecd. gr. 375, 29. Timaeus
A., lateinische fehlen (Mommsen CIL IX p. 3). 50 lex. s. 'Alevas. Schol. Plat. p. 367 Bk.j, welcher

angeblich von Herakles abstammte (Schol. Pind.
a. O. Schol. Demosth. 01. I p. 64 Dind. und
Polyaen. VIII 44, wo 'Alevas fiir AXaxog zu schrei-

ben ist). In die Geschichte trat das Geschlecht
mit Aleuas dem Rotkopf (xvggo;) ein, von welchem
sich die Kantonalregierung und Bundesordnung
von Thessalien herschreibt (Aristot. bei Harpokr.
und Suid. s. texgagyia. Plut. de frat. am. 21.
Aelian. hist. anim. VIII 11; vgl. Schomann

[Hiilsen.]

Aletrides (AlexglSes), adelige Jungfrauen zu
Athen, die das Mehl zu den Opferkuchen mahl-
ten. Schol. Aristoph. Lysistr. 644 ylvovxai de
xives xwv evyerwv a).exgides xfj deqj xag&evoi,
mxive; xd els xijv ftvoiav xo.-xava a).ovai. y.ai hoxiv

evxiftov xovxo • elol de xax legol /nv/.oireg. Diese
Jungfrauen gehorten zu dem Personal des Athena-
dienstcs auf der Burg. Toepffer Att. Geneal.
137. Das Getreide fur diese Opfer wuchs am 60 Griech. Altert. H 71. F. Hiller von Gaer-
Abhange der Burg und war der Athena heilig,

wie das rarische Getreide der Demeter heilig
war und zu ihrem Dienste verwandt wurde. Plut.
Sulla 13. Paus. I 38, 6. Die A. stammten wohl
ebenso aus dem Buzygengeschlechte wie der Prie-
ster, der alljahrlich den legos agoxos am Fusse
der Akropolis im Dienste der Gettin zu vollziehen
hatte. [Toepffer.]

tringen Das KOnigtum bei den Thessalern im
6. und 5. Jhdt. in i Arch. Beitragen fur C. Ro-
bert, Berlin 1890). Die Aleuaden waren ver-

schwagert mit dem Hause des Antiochos von
Pharsalos (Theokr. XVI 34) und mit den Skopa-
den von Krannon (Ovid. lb. 513). Sie residierten

zu Larisa, nicht als Konige, wie sie Herod. VII
6. Plut. a. a. O. und andere nennen, sondern als

I

r

1
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Bundeshaupter , xayol, fiir Larisa als erbliche

Dynasten mit fast kijniglicher, aber auch im
Laufe der Zeit oft und heftig bestrittener Gewalt.

Schon zur Zeit der Perserkriege erscheint ihre

Macht infolge innerer, vom Demos ausgehender

Bewegungen in Frage gestellt. TJm sich gegen

diese zu sichern, kniipften die A. mit Xerxes

Unterhandlungen an und forderten ihn durch

Gesandte zum Kampfe gegen Griechenland auf

der makedonischen Macht suchten die Aleuaden

bei Theben Schutz, dessen Feldherr Pelopidas

Larisa von der makedonischen Besatzung befreite

(Diod.XV67. Plut. Pel. 26. Suid. s.jxag ovdh Uue-
vos. U. Kohler Athen. Mitt. II 199. E. v. Stern
a. a. 0. 189ff.). Erneute Bedriickungen endlich

von seiten des Tisiphonos und Lykophron, die

nach der Ermordung Alexanders von Pherai im
J. 359 dort die Tyrannen spielten und im sog.

(Herod. VH 6). Wahrend das Volk von Thessa- 10 heiligen Kriege mit den Phokiern gemeinsame

lien den Beistand der Griechen anrief (Herod

VII 172), waren die A. die ersten, die sich bei

dem Erscheinen des Xerxes den Persern unter-

warfen (Herod. VH 172. Paus. VII 10, 2) und

sich in der Person des Thorax, des Gastfreundes

von Pindar (Pyth. X 100. Hiller v. Gaer-

tringen a. a. 0.), und seiner beiden Bruder Eury-

pylos und Thrasydaios dem persischen Heere auf

seinem weiteren Zuge anschlossen (Herod. IX 1

Sache machten, veranlassten die Aleuaden, sich dem
Konig Philipp von Makedonien in die Arme zu

werfen. Zu wiederholten Malen, zuerst im J.

356. dann wieder 352 und 349, kam dieser den

Thessalern mit bewaffneter Hand, wenn auch

mit wechselndem Gluck, zu Hulfe (Diod. XVI
14. 35. 37. 52). Zwar gelang es, die pheraeische

Partei zu unterdriicken, zugleich aber ging auch

die Selbstandigkeit Thessaliens verloren. Philipp

58). Nach dem Perserkriege ward Leotychides 20 machte ihr durch Errichtung eines oligarchischen

von Sparta abgeschickt, um den Verrat

Geschlechtes zu rachen, liess sich jedoch durch

Bestechung von den Aleuaden beschwichtigen

(Herod. VI 72. Paus. IH 7, 9). Thukyd. II 22

berichtet, dass beim Ausbruche des peloponnesi-

schen Krieges 431 in Larisa zwei Parteien ein-

ander gegeniiber gestanden hatten. Gegen Ende
dieses Krieges war in Thessalien eine grosse

Bewegung im Gange, die der Aleuade Aristip-

Elementes und schliesslich durch Einsetzung von

Tetrarchen ein Ende und Thessalien selbst zur

makedonischen Provinz. Den Aleuaden, die ihm
dazu verholfen, bewies er sich besonders gnadig.

Drei von ihnen erhielten die tetrarchische Wurde,

Simos (Demosth. XVHI 48. Harpokr. s. 2iu6s;

vgl. Arist. Pol. V 5, 9. Schol. Theokr. 16, 34.

Hippokr. Epid. V 53), Eudikos (Demosth. a. a.

0. Harpokr. s. Evdixoe) und Thrasydaios (Theo-

pos, der Schuler des Gorgias (Plat. Men. 70 B), 30 pomp, bei Athen. VI 249 c, vgl. Demosth. XVIH
von dem jiingeren Kyros mit ansehnlichen Geld-

mitteln unterstiitzt, vergeblich zu bekampfen

suchtc (Xen. anab. I 1, 10), und derzufolge der

wohl demselben Gesehlechte angehOrende Hellano-

krates aus Larisa landesfluchtig wurde und sich

um Beistand an Archelaos von Makedonien wandte

(Aristot. Pol. V 8, 12). Diese politische Bewegung
sollte fur Thessalien sehr verhiingnisvoll werden.

Im J. 404 namlich erhob sich Lykophron, der

295 ; Gesandter Philipps im J. 338 : Plut. Dem.

18). Demselben Gesehlechte werden auch die

Larisaeer Medios, Alexanders Genosse, und Tho-

rax, der Freund des Antigonos (Plut. Demetr.

29), angehort haben. Vgl. im allgemeinen Butt-

ma nn Uber das Geschlecht der Aleuaden, im
Mythologus H 246ff. Meineke Comment, misc.

I 5 ; Monatsberichte der Berl. Akad. 1852, 584ff.

Boeckh Expl. ad Pind. Pyth. X 33 Iff. G. Gil-

Dynast von Pherai, um sich zum Herrn von ganz 40 bert Griechische Staatsaltert. II 6ff. Hiller

Thessalien zu machen (Xen. Hell. II 3, 4) ; der Plan

scheiterte namentlich an dem von dem Aleuaden

Medios organisierten Widerstande (Diod. XIV
82 ; vgl. Xen. Hell. IV 3, 3ff.). Was dem Lyko-

phron misslungen war, gelang jedoch seinem be-

gabten Nachfolger und Schwiegersohne Iason.

der, nach manchen Kampfen 375 zum Oberhaupte

von Thessalien emannt, auf dem Wege der Glite

eine neue Ordnung der Dinge begriindete. Die

v. Gaertringen a. a. 0. Sallet Ztschr. fiir

Numism. V 99. Gardner Catal. of gr. coins in

the Brit. Mus., Thessaly pi. V 13. X 13.

[Toepffer.]

Aleuas. 1) Sohn des Pyrrhos (Harpokr. s.

xexgagyja), Ahnherr des thessalischen KOnigsge-

schlechtes der Aleuaden. Vgl. Art. Aleuadai.
[Toepffer.]

2) Sohn des Demosthenes, yvuvaalagyog in

von Wachsmuth (Hellen. Altertumskunde I 2, 50Larissa 219 v. Chr., Athen. Mitt. Vn 64.

327) vertretene und seitdem allgemein nachge

sprochene Ansicht, dass Iason der Sohn des Ly-

kophron sei, ist von Pahle Zur Geschichte der

pheraeischen Tyrannis (Jahrb. f. Phil. XCKI 533)

und Furst Abamelek Lasareff (Die pheraeischen

Tyrannen [russisch] St. Petersburg 1880) mit

Recht bestritten worden. Vgl. E. v. Stern Ge-

schichte der spartan, und theban. Hegemonie
vom KOnigsfrieden bis zur Schlacht bei Mantinea

(Dorpat 1884) 91. Uuter dem Drucke seiner 60
Nachfolger Polyphron und Alexander kam bei

den Aleuaden der Plan zur Reife, dieser Tyrannen-

wirtschaft ein Ende zu machen; sie riefen des-

halb Alexander IL von Makedonien herbei, und

dieser besetzte zwar Larisa und Krannon, behielt

jedoch, anstatt seinem Versprechen gemass die

Stadte den Thessalern zuruckzugeben , dieselben

fiir sich (Diod. XV 61). Gegen diese tjbergriffe

3) "Aoymv in Orchomenos Mitte des 3. Jhdts.

v. Chr., Dittenberger IGS 3167. Wohl der-

selbe ist

4) Sohn des Nikon, Orchomenier, ardgeooi

/ooaylcov vixdoas Dittenberger IGS 3211. Sein

Sohn Nikon ebenda 3183. Kirchner.]

5) Erzbildner, wird von PUn. XXXIV 86 im
alphabetischen Verzeichnis als Portratbildner von

Philosophen aufgefiihrt. [C. Robert.]

'AAevgofiavreia, Weissagung vermittelst fei-

nen Mehls. Auch Apollon fflhrte den Beinamen

a/.evg6fiavzis (Hesych. s. v.). Uber die Art der

auch sonst (Bekker anecd. 382, 22 u. 6) erwahn-

ten d. istnichts bekannt. Keinesfalls ist mit Ja-

cobs (zu Aelian. n._ a. 'V'Tn 5) die Stelle Theokr.

II 18 hieher zu ziehen. [Riess.]

Alex, Fluss im Bruttierlande, s. Hal ex.

Alexamenos. 1) Aus Kalydon (Paus. VIII
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50) war im J. 197/6 Strateg des aitolischen Bun-

des (Polyb. XVHI 43, 11; vgl. Wescher-Fou-
cart Inscr. de Delph. 337. 376—380). Im J.

192, unter der Strategie des Damokritos, erhielt

er den Auftrag, Sparta mit List zu gewinnen.

Mit 1000 Mann zu Fuss und 30 auserlesenen

Reitern begab er sich zum Tyrannen Nabis nach

Sparta und spiegelte ihm ein Waffenbiindnis vor.

Nachdem er ihn vOllig sicher gemacht hatte,

ehelichen Verbindung mit den ihnen bestimmten
Mannern wegen ihres Alters oder ihrer Hasslich-

keit zuriickschreckten, umarmten, schwarz geklei-

det und stark geschminkt, das Kultbild der A.
und erhielten so ihre Jungfraulichkeit. Auch
diese A. wurde mit Kassandra identificiert, war
es vielleicht von je. Lykophr. 1126—1140, der

vielleicht aus Timaios schopft: Schol. Lykophr.
1138. Mit der lakonischen A. ist die unterita-

iiberfiel er ihn bei einer gemeinsamen Kriegs- 10 lische nicht identisch. Die erstere ist richtig

ubung und stiess,ihn nieder. Als er darauf nach

aitoliseher Weise in der Stadt zu pliindern be*

gann, wurde er von den empOrten Spartanern

ermordet (Liv. XXXV 34—36). [Wilcken.]

2) Alexamenos von Teos, Verfasser der alte-

sten sokratischen Gesprache nach Aristot. it. jioitj-

tmv (Arist. fr. 72 Teubn. bei Athen. XI 505b, vgl.

Diog. Laert. Ill 48 nach Favorin).. Die Stelle ist

allerdings eine vielumstrittene ; namentlich fallt

von LOschcke (Athen. Mitt. a. a. O.) als no-

Xiov%og und owoinoXig gefasst worden. Vgl. ausser-

dem v. Wilamowitz Horn. Unt. 156, 18. Hin-
richs Philol. XLIV 409ff. Belger Berl. phil.

Wochenschr. XI 1281ff. 1315ff. [Wentzel.]

2) Alexandra, mit ihrem urspriinglichen hebra-

ischen Namen Salome {Saliva) genannt, im J. 142

v. Chr. geboren, heiratete den judischen Konig
und Hohenpriester Aristobulos I., verschaffte nach

auf, dass Athenaeus wie seine beiden Gewahrs- 20 dessen Tode 104 seinem Bruder Alexandros Ian

manner Nikias von Nikaia und Sotion (desgl. Favo
rin bei Diogenes) nicht daraus folgern, A. habe

sokratische Gesprache, sondern nur, er habe iiber-

haupt Gesprache (ahnlichen Charakters wie die

sokratischen) vor Platon und den Andern verfasst

(daher Dobree, dem Meineke und Rose folgen,

Bake, sowie der neueste Herausgeber des Athe-

naeus, K a i b e 1, in den Worten rovg 'Als^afuvov rov

Ttjiov rot's stgcbrovg yga<perzag r&v Zwxgauxaiv

naios den Thron und wurde seine Gemahlin (Jos.

Ant. XIII 320). Als dieser im J. 78 starb, hin-

terliess er ihr den Konigsthron (Miinzen mit
Baadio. AXe£~avd.), wahrend das Hohepriester-

tum auf ihren Sohn Hyrkanos tiberging. Nach
der ruhelosen, an inneren und ausseren Kampfen
so reichen Eegierung des Alexandros Iannaios

wird ihre Herrschaft als eine Zeit des Friedens

gepriesen. Freilich erreichte sie den inneren

StaXoywv statt stgwrovg xgoregovs bezw. ngorsgov 30 Frieden nur durch vollstandiges Aufgeben der

schreiben wollen; indessen scheint der Grand
nicht stichhaltig; bei jenen Autoren handelt es

sich eben nicht darum, wer zuerst sokratische

Gesprache verfasst, sondern wer iiberhaupt dieses

sldog r&v X6ya>v aufgebracht habe). Der ganze

Sinn der Stelle diirfte (wesentlich nach Ber-
nays Grundz. d. verl. Abh. d. Arist. iib. Wirk.

d. Trag. 186, wozu jedoch J ahn Hermes II 238 zu

vergleichen) folgender sein: Die Mimen des So-

von Iohannes Hyrkanos inaugurierten Politik,

d. h. durch Capitulation vor den Pharisaern, was
mit einer Schwachung der Konigsgewalt not-

wendig verbunden war. ,Sie war dem Namen
nach Konigin, die Macht aber hatten die Phari-

saer' (Jos. Ant. XIII 409). Natiirlich wurden
die von Hyrkanos abgeschafften pharisaischen

Satzungen wiedereingeruhrt. Als aber die Pha-
risaer anfingen, an den Freunden und Ratgebern

phron und die sokratischen Gesprache fallen unter 40 des verstorbenen Kbnigs Alexandros Iannaios

Eine Gattung (Arist. Poet. 1 p. 1447 a 28f., wozu
Bernays a. a. O.); daher kOnnte man ebenso-

wohl die ,Mimen' des Sophron Xoyovg nennen, wie

umgekehrt die sokratischen Xoyoi (als deren Re-

prasentant also nur A. , der Erfinder der Gat-

tung, genannt wird) (iifirjoeig, d. h. Dichtwerke,

sind (vgl. Diog. Ill 37). Zu lesen ware etwa:

ovxovv (Jahn) ovSi e/tfihgovg oviag (Kaibel)

rovg xa).ovficvovg Saxpgovog jxifiovg fit] (pwfisv

Rache zu nehmen, da wurde die Konigin durch

eine Abordnung der gefahrdeten Adeligen zu einem
sie schiitzenden Amnestieerlass gezwungen. Nach
aussen hin wusste sie durch ihre Fursorge fur

das Heer sich Ansehen bei den Nachbarn zu ver-

schaffen. An kriegerischen Ereignissen ist je-

doch nur ein erfolgloser Zug ihres jiingeren Sohnes
Aristobulos zu Gunsten des (damals autonomen)
Damaskos zu erwahnen. Von einem Einfall des

fiijir)aug (Jahn) zovg 'AXega- 50 Tigranes von Annenien, der bereits Ptolemaiseirai /.oyovg t) f^tj

fievov rov Tr/lov rovg ngwrovg yga<pevrag ram

Zw/.garix&v ).6yove (8ia).6yovg Bake, Xoyow Su-

semihl Jahrb. f. Philol. 1882, 668). [Natorp.]

Alexandra (AXe^avSga). 1) Alte lakonische

Gettin. Sie hatte ein iegov in Amyklai, in dem
die Ehrendecrete fur Gemeindemitglieder aufge-

stellt wurden. Ein erhaltenes Decret mit Votiv-

relief stellt A. leierspielend dar. Athen. Mitt. HI
164ff. Paus. Ill 19, 6. Sie wurde ferner verehrt in

erobert hatte, wurde Iudaea dadurch verschont,

dass er durch den Angriff des Lucullus zur Um-
kehr gezwungen wurde (69 v. Chr.). Gleich da-

rauf verfiel A. in eine schwere Krankheit, der

sie bald erlag, nachdem sie noch den Aufstand

des Aristobulos hatte erleben miissen. Sie starb

69 nach 9jahriger Eegierung im Alter von 73
Jahren (Jos. Ant. XHI 405ff. ; Bell. Iud. I 5).

Vgl. Schurer Geschichte des jiid. Volkes I 2291L

Leuktra, Paus. HI 26, 5. An beiden Orten wurde 60 Madden Coins of the Jews (1881) 91ff.

sie spater identificiert mit Kassandra (s. d.), der

Tochter des Priamos, vermutlich unter dem Ein-

fiuss der Sage, die den Tod des Agamemnon (s.

d.) und der Kassandra nach Amyklai verlegte.

Paus. Ill 19, 6. 26, 5. Hesych. s. KaoodvSga. Auch
in Unteritalien , bei den Dauniern und in Dar-

danos (Illyrien?) wurde eine Gettin A., die Man-
ner-Abwehrende, verehrt. Madchen, die vor der

[Wilcken.]

3) Rescript an eine Alexandra Cod. lust. VI
20, 5 (J. 239). [v. Rohden.]

Alexandreia('.4Asfdvdgeia), Name zahlreicher

von Alexander d. Gr. gegrundeter Stadte. 1) Ale-

xandreia in Agypten, heute Iskanderije, 31° 13' 5"

nOrdl. Breite und 27° 35' 30" Ostl. Lange von Paris.

Verschiedene antike Namen bei Steph. Byz. (vgl.

Ps.-Kallisth. ed. C. Miiller p. XX). Gegrilndet

von Alexander d. G. im Winter 332/1 = 01. 112,

1

(Droysen Hellenism. I 307. Ill 2, 206f.) und

schnell emporgebliiht (Paus. VIII 33, 3. Amm.
XXII 16, 15). Residenz der Ptolemaeer und Haupt-

stadt des romischen Agypten (Ptol. IV 5, 9), bis-

weilen auch den Kaisern zur Residenz empfohlen

(Lumbroso L'Egitto al tempo dei Greci e dei

Romani, Rom 1882, 86, ein Buch, in dem die

Athen 1885, 745 gesammelt; einzelnes bei Ne-

routsos L'anc. A. 90. Archaeologia XXVHI 1840,

152. Bull. d. Inst. 1866, 199. 1878, 58. Journ.

d. Sav. 1879, 487. Rev. arch. XL 1880 , 166 =
1883 1 194. Bull. hell. IX 1885, 146. XVI 1892,

71. American Journ. of arch. I 1885, 18. Ill

1887, 261. Fur die Miinzen aus der Kaiserzeit

vgl. besonders Zoega Numi aegyptii inipera-

torii, Rom 1787, und S. F. Feuardent Collec-

mamiigfaltigen Aufsatze des Verfassers iiber A. lOtions Giov. di Demetrio, II Paris ^1873^ K. St.

gesammelt sind), nach Strab. XVII 798 fiiyioxov
T>-- 1 - "-*-> * **— - < "* 11'"™ "° OT"

sfisioQiov rfjg olxovfienjg.

Eine vollstandige Beschreibung der Stadt aus

dem Altertum (geschrieben hatten dariiber Kal-

lixenos, Apollonios Ehod. , Nikanor, Aelius Dius

und Horapollon) ist nur bei Strab. XVH 791

—

795 erhalten (vgl. dazu Lumbroso 162); gele-

gentlich erwahnt wird sie besonders in den Bio-

graphieen Alexanders, am ausfuhrlichsten in der

Poole Catalogue of the coins of Alexandria and

the Nomes, London 1892. A. v. Sallet Die

Daten der alexandrinischen Kaisermunzen, Berlin

1870.

Die Stadt war gegenuber der Insel Pharos

an der Stelle des agyptischen, durch ein Serapis-

heiligtum ausgezeichneten (Tac. hist. IV 84)

Dorfes 'Panting (Paus. V 21, 9. Plin. V 62. Rh.

Mus. XXVI 1871, 465) angelegt worden; Rha-

Eecension A des Ps.-Kallisthenes (Iulius Valerius) 20 kotis blieb auch spaterhin der einheimisch-agyp-

ed. C. Miiller, Paris 1846 (vgl. auch die Ausgabe

von H. Meusel in Jahrb. f. Philol. Suppl. V 706)

I 31—33, dessen topographische Angaben von

Lumbroso 121 untersucht worden sind; wichtig

auch die armenische Ubersetzung, woraus in deut-

scher Ubersetzung J. Zacher(Pseudokallisthenes,

Halle 1867, 97) einiges mitgeteilt hat.

Das Stadtgebiet kennen wir durch dieUntersu-

chungen in der Description de l'Egypte V 181-530

tische Name von A. Nach Strabon befand sich

Mer ehemals eine Kiistenwache zum Schutze gegen

fremde Schiffer, namentlich griechische, die seit

homerischer Zeit auf dem Wege zur kanobischen

Miindung die natiirlichen Hafen von Pharos (vgl.

Skyl. peripl. 107) benutzt haben mogen. Bis zum

Ende des vorigen Jahrhunderts stand der Sarko-

phag von Nektanebos I. in A. (Wiedemann
Gesch. Ag. 288), aber es ist nicht ausgemacht,

(Saint-Genis) und XVIII 383-496 (GratienLe 30 dass der Konig hier bestattet gewesen ware und
- --'•- - ~- Rhakotis besondere Bedeutung gehabt hatte. /u

einer neuen Stadtanlage ist Alexander dadurch

bewogen worden, dass sich an der sonst hafen-

losen Deltakiiste gerade hier Gelegenheit bot,

mit Benutzung der Insel Pharos einen Hafen nach

einem besonders bei den Griechen beliebten Schema

(hfiijv aiicpioronog Strab.) herzustellen ; auf den

Hafen grtindeten sich die militarischen und oeko-

nomischen Vorteile, die man von einer makedo-

Pere), in dem Atlas E. M. II pi. 81 eine grosse

Karte des Bodens, A. V pi. 31 ein restaurierter Plan,

und besonders durch die Ausgrabungen und Ter-

rainstudien, dieMahmoud-bey 1866 fur Napoleon

III. gemacht und, da sie von diesem nicht mehr

verwertet wurden, in dem Me'moire sur Tantique

Alexandrie, Copenhagen 1872, verOffentlicht hat;

darin eine Karte der Umgegend von A. und ein

Plan der antiken Stadt in 1: 20 000; eine von

H Kiepertbesorgte Copie der auch die moderne 40 nischen.Stadt in Agypten erwarten mochte. Eine

Stadt enthaltenden Originalaufnahme des Planes andere Uberlieferung (Iason bei Steph Byz Plut.
- " ,-

Alex. 26; vgl. Ps.-Kall. I 30) legt das Haupt-

gewicht auf die Erinnerung an die Homerverse

Od. IV 354ff.

Berechnet war die Stadt zunachst auf die

schon vorhandene BevOlkerung der Landschaft (vgl.

Ps.-Kall. I 31; iiber die einen besonderen Gau

bildende xtoga AlefrvSgeoiv, regio Alexandriae,

s. Kuhn Verfass. d. rOm. Eeichs II 477) und

in 1: 10 000 in der konigl. Bibliothek zu Berlin

(verkleinert in Baedekers Unteragypten). Das

Me'moire recensiert und der Stadtplan mit einigen

Anderungen wiederholt von H. Kiepert in der

Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin VII 1872,

337 (vgl. C. Wachsmuth in Jahresber. 1873 II

1092). Neuere Funde sind an Ort und Stelle von

dem Arzte Dr. Neroutsos-bey beobachtet und

zuletzt in L'ancienne Alexandrie, etude archeo- 50 die nach A. verpflanzten Bewohner von Kanobos

logique et topographique, Paris 1888, mitgeteilt

worden, dabei Mahmouds Plan mit wichtigen

Nachtragen versehen; Mahmouds Plan auch bei

M. Erdmann Zur Kunde der hellenistischen

Stadtegrundungen , Progr. d. protest. Gymn. zu

Strassburg 1883, und neuerdings bei S toff el

(Mitarbeiter Napoleons) Histoire de Jules Cesar,

guerre civile pi. 19, vgl. n 257ff. Kleine Kart-

chen von A. inKieperts Atlas antiquus III und

(Aristot. Oecon.'H 33), dann auf eine eolonia

Macedmmm (lust, XI 11, 13), endlich auf eine

Colonie von Juden (Joseph. Bell. II 18, 7; erne

Svnagoge CIL III Suppl. 6583); EOmer und Ita-

liker sind schon im 2. Jhdt. v. Chr. ansassig

(Bull. hell. VIII 107). Uber die spatere Zu-

sammensetzung der Alexandriner s. Dio Chrys.

or. XXXII, ihren Charakter u. a. Polyb. XXXIV
14, Hadrians Brief an Servian Hist. Aug. Saturn.

vonW SieglininDroysenshistorischemHand-60 8. Lumbroso 92. Mommsen Rom. Gesch. V
- -• ' ™ •

•

581. Wohl nur die Griechen waren in Phylen

(Ptolemais, Westermann Biogr. 50; Dio-

nysia FHG III 164 aus Satyros) und Demen
(Satyros a. a. O. Steph. Byz. s. Ay-toteis ; sonst

vgl. Lumbroso 72, 2) geteilt. Uber Vereine

Lumbroso 72, 3. Einwohnerzahl „mehr als 30

Myriaden Freie" Diod. XVII 52.

Angeblich hat Alexander selbst die Stadt li-

44

atlas 2. S. die umstehende Planskizze.

Die Inschriften im CIG 4677—4692. CIL IH
Suppl. 6576—6622; ausserdem von Neroutsos
mit Einschluss der Henkelinschriften im Adrivalov

II 1873, 429. m 1874, 71. 213. 441 (auch se-

parat erschienen : T. A-NegovrooglmyQacpal rijg

aQxaiag n6fo(og 'AXs^avSgclag , Athen 1875) und

von M. r. Arjfttroag ioxogia rfjg 'AXeh'avdgeiag

Pauly-Wlosowa
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mitiert (Arrian. anab. Ill 1, 5. 2, 1), wobei nach

makedonischer Sitte (Curt. IV 8, 6) der Lauf
der Stadtmauer durch Mehl anstatt mit Kreide

auf dem Boden vorgezeicb.net wurde; das Opfer

einer Jungfrau erwahnt Malal. Chron. 192 Bonn.

Architekt war Deinokrates von Rhodos (Vitruv.

II praef. 4. Dinoehares bei Plin. n. h. V 62. VII

125); ausserdem wird nooh Kleomenes von Nau-

kratis genannt (lust. XIII 4, 11. Ps.-Kall. I

er auch die Wasserleitung zur Insel. Die west-

liche Halfte von Pharos war nicht befestigt, aber

gleichwohl bewohnt, bis sie von Caesar verwiistet

(Strab. XVII 792) und dann neu colonisiert wurde

(Plin. n. h. V 128; Heroengraber Steph. Byz.

Ps.-Kall. I 31. Eustath. zu Dionys. Perieg. 259.

Tzetz. Lykoph. 124; vgl. Arrian. VII 23, 7; fur

die in ausseragyptischen Inschriften begegnende

Isis Pharia wird man auf Pharos einen Tempel

31, vgl. Aristot. oecon. II 33. Arrian. anab. VII 10 ansetzen mussen). Der zwischen ihr, dem Hepta

23, 7), der nach seiner Stellung zu sehliessen

(im twv xqoooSwv Droysen Hell. I 324) aus

den agyptischen Einkiinften die Baukosten ge-

leistet haben muss, ferner von Ps.-Kall. I 31 (vgl.

C. Miiller zu der Stelle) Krates racpQoiQvyo? von

Olynth, Heron und endlich als legendarischer Ur-

heber der Wasserleitungen und Cloaken Herons

Bruder „Hyponomos".
Deinokrates Plan (in makedonischem Mass ent-

stadion, dem Lande und einer jetzt nicht mehr
kenntlichen Landzunge gelegene Hafen des Eu-
nostos (des kyprischen Konigs und Verwandten
des Ptolemaios, vgl. C. Wachsmuth Pestrede,

Gfittingen 1876, 4) war offen, aber an ihm lag

die Ktfioitos (I), ein oqvxtos xai xXeioxog Xifirjr, d.

h. ein hinter die Mauer langs des Strandes zu-

riickgezogener, somit befestigter Hafen, und mit
dem grossen Osthafen war er durch zwei gewoTbte

worfen? Erdmann 12), nach dem der Boden 20 Durchlasse des Heptastadion verbunden (Bell. Alex.

der Stadt (Strab. XVII 793, vgl. Plut. Alex. 26)

die Gestalt einer makedonischen (Plin. n. h. V
62) Chlamys, d. h. eines Parallelogramms (vgl.

Strabo II 118, anders Wachsmuth Eh. Mus.

XXXV 1880, 454. Lumbroso 162) von 30 Stadien

Lange und 7—8 Stadien Breite (andere Masse bei

Steph. Byz. Diodor. XVII 52. Joseph. Bell. II 16, 4.

Plin. V 62. Curtius IV 8, 1) erhalten hatte,

ist an dem Terrain und naeh Mahmouds Unter-

19). Ein anderer oqvhxos Xtfiijvtcai xXuatog, fur die

kdnigl. Marine bestimmt (Bell. Alex. 13, vgl. Lum-
broso 164, 1) und daher jedenfalls befestigt, war
an der Lochias von dem Osthafen abgezweigt (E).

Der Kibotoshafen, dessen Gestalt und GrOsse hy-

pothetisch ist, war durch seine directe und schiff-

bare Verbindung mit der Mareotis wichtig ; diese

bestand wahrscheinlich schon vor Deinokrates (vgl.

Skyl. 107, ein anderer westwarts ausserhalb der

suchungen noch ziemlich deutlich. Die Stadt lag 30 Stadt gelegener Abfluss der Mareotis ins Meer,

auf einem 5000 m. langen, 1600—2000 m. breiten,

bis zu 30 m. hohen und durch eine Niederung

siidlich von Lochias in zwei Teile zerlegten Ab-

schnitt des Hiigelriickens, der sich zwischen dem
Meere und der Mareotis von S"W nach NO er-

streckt, und war von einem nach Mahmoud
turmlosen (vgl. aber Ps.-Kall. II 28) Mauerring

nmschlossen. Die Hafen waren mittels der Insel

Pharos so angelegt, dass sich im Osten, wo Insel

Drakon, nach Ps.-Kall. I 31 s. Lumbroso 127ff.

Mahmoud 49) und wird in der (schon fur Ps.-

Kallisthenes Anschauung ?) eine Strecke weit iiber-

deckten alten Miindung des Nilcanals (J), der noch

heute siidlich vom alten Stadtgebiet langs der

Mareotis fliesst (eine neue Mundung [K] 1822 weiter

westlich angelegt), zu erkennen sein. Saint-
Genis will (Descr. V 337) den Ansatz der gerad-

linigen Portsetzung des Kibotoscanals bis zur Ma-

id Festland durch die Lochias (D) am nachsten 40reotisbeobachtethaben(J');vgl.MahmoudsPlan.

sammen trafen, ein befestigter, im Westen ein An der Mareotis befand sich ein Binnenhafen,

Die Zufahrten zu den Hafen vom
zusammen
offener befand.

hohen Meere aus waren wie noch heute eng und
gefahrlich (Bell. Alex. 14); die Lage der drei

von Plin. n. h. V 128 genannten alvei Steganus,

Posideus und Taurus ist nicht bestimmbar ; den

Posideus pflegt man wegen eines bei Synesios

epist. 640 Herch. erwahnten Poseidonheiligtums

an der Westspitze von Pharos anzunehmen.

kiftyv hfiratoe (nicht zu identificieren, wie u. a.

Schambach a. a. O. 224, 18 gethan hat,_mit der

palus a meridie interiecta Bell. Alex. 4, die Mah-
moud 27. 109 falschlich in der Niederung siid-

lich von der Lochias ansctzte). Seine Lage wird

von Strabon nicht angedeutet, ebensowenig, wie

er sich zu dem Canal von Sehedia (Z) verhielt, der

ebenso wie der Kibotoscanal mit der Mareotis

Die Einfahrt des befestigten, sehr grossen 50 zusammenhing. Wahrscheinlich warder Kibotos-

Hafens (sein Umfang 30 Stadien? Joseph. Bell,

IV 10, 5) war einerseits durch das Akron von

Pharos (yaqiog (ivofirj-^ Synes. 639) begrenzt,

andererseits durch eine Mole von Lochias aus

(Joseph, a. a. O.) moglichst beengt, und dazu war der

Molenkopf auch noch von Klippen umgeben. Kuck-

warts war der Osthafen durch einen kiinstlichen

zwischen der Insel und dem Fcstlande aufgeschut

teten Damm, das Heptastadion iC), geschlossen.

canal nur die Fortsetzung des Schediacanals und

beide dienten ausser der Schiffahrt auch dazu,

die keine Quellen enthaltende Stadt mit Wasser

zu versorgen. Sie entsprechen also im wesent-

lichen dem heutigen Nilcanal (vgl. Descr. XI 244.

XV 365. Mahmoud 69), von dem mehrere unter-

irdische Stollen (Z'j das Wasser in das Stadtterrain

leiten; daraus wird es in grosse Cisternen gehoben,

hier aufbewahrt und weiter verteilt, ein Leitungs-

Dieser Damm, dessen Lage Mahmoud aus Lei- 60 system, das auf Krates und Deinokrates zuruck-

tungsresten anscheinend richtig erschlossen hat

(dargestellt auf den Gemmen To elk en Verzeichn.

d geschnitt. Steine VII 110. 111?; iiber seine

Breite Schambach Jahrb. f. Philol. CXXV 1882,

220), muss ebenso wie die Lochiasmole eine Fe-

stungsmauer getragen haben, die sich auf der Insel

irgendwie bis zur Einfahrt des Hafens fortsetzte

(Joseph, a. a. O. Bell. Alex. 17f.); ausserdem trug

gehen kann (mehrere in dem erhaltenen Ausbau
aus der letzten Zeit des Altertums herriihrende

Cisternen in der Descr. A. V pi. 36, 1- 8. 37,

4—23). Die Mareotis (Descr. XVI 199. Mah-
moud 99), etwa seit dem 17. Jhdt. eingetrocknet,

1801 durch eine von den Englandern hergestellte

Verbindung mit dem See von Abukir wieder iiber-

schwemmt und mit Meerwasser angefiillt, wurde
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ehemals durch Nilcaniile gespeist (Strab. XVII stratos Vater Dexiphanes wird, freilich in legenda-

793) und nahm deshalb an der Nilschwellung teil. rischer Verbindung mit der Kleopatra, als Erbauer
Thr Wasser mag, wie es Skyl. 107 angiebt, trink- des Heptastadion (zezgaatddiov !) genannt (Chron.

bar , wenn auch wegen des salzhaltigen Bodens Pasch. 363 Bonn. Tzetz. hist. II 26. IV 503. VI
von geringer Qualitat gewesen sein. Vor allem 296; vgl. Aram. XXII 16); die Anschwemmung
wird man wegen des ungleichen Wasserstandes an diesen Damm, die in nachantiker Zeit so ge-

die im Bell. Alex. 5 bezeugte unmittelbare Ver- waohsen ist, dass die ganze tfirkische Stadt dar-

bindung mit dem Nil vorgezogen haben. Der auf Platz fand, hatte scbon im 1. Jhdt. n. Chr.

Binnenhafen muss hiernach siidlich von dem Canal begonnen (Seneca nat. quaest. VI 26, vgl. Wachs-
gelegen haben (in der Richtung von Lochias? vgl. 10 muth Bh. Mus. XLII 1887. 464), nnd zu S}'ne-

Philo in Place. 11); er ist vielleicht identisch sios Zeit war der Hafen bereits zum Teil ver-

mit dem von Iustinian befestigten Hafen <l>iakr\ sandet. Wie in neuerer Zeit wird auch im Alter-

(Procop. de aed. VI 1). Der grosse Plusshafen turn der Nilcanal und das Leitungssystem oftmals

fur A. befand sich bei Schedia (oder Xaigcov) an ausbesserungsbedfirftig gewesen sein ; Canalrepara-

der kanobischen Mundung (Strab. XVDI 800). turen werden von Augustus berichtet (Dio Cass.

Das Stadtgebiet selbst war durch ein von LI 18, vgl. Suet. Oct. 18 und die Inschrift

Strabon und Plut. Alex. 26bezeugtes, von Mah- Eph. ep. VII 448), am Ende des 4. Jhdts. n.

moud wieder aufgefundenes Netz rechtwinkelig Chr. von Tatianus (fluvius Tatianus s. Excerpta
sich kreuzender reit- und fahrbarer Strassen geteilt Barbari 62a bei S c h n e Euseb. I Append.), von
(fiber die Beziehung ihrer Bichtungen zum Grttn- 20 459 n. Chr. (Theophan. chron. 115, 6 de Boor),

dungstag Erdmann 20). Darunter waren zwei Im 1. Jhdt. n. Chr. war der Nilhafen von Schedia
mehr als ein Plethron breite Hauptstrassen; sie naher an A. und zwar nach Nikopolis verlegt

lagen nicht in den Mittellinien der Chlamys, son- worden (Joseph. Bell. IV 11, 5. Plin. n. h. VI
dem die eine war nach Norden, die andere nach 102), wo sich von dem Hauptcanal nach A. ein

Ostendariiberhinausverschoben. Die Liingsstrasse Canal nach Kanobos (Strab. XVII 795. 800) ab-

(f) jiXazsla Strab. Polyb. V 39, 3. XV 30, 4. 33, zweigte. Antoninus Pius erneuerte die Haupt-
12. Diodor. XVII 52) erstreckte sich ca. 30 Sta- liingsstrasse (Malal. 280 Bonn.), den spaterhin

dien weit von dem Thor, das im Westen zu dem sog. dgdfiog, der von Siiiilenhalien eingefasst war
jtqo&otuov mit der Nekropole (vgl. Mai Spicil. (Aristid. II 450 Dind. Mai III 181. 689. Hermes
rom. Ill 689, wo auch ein loeus eui Leucado vo- 30 VII 1873, 364. Zoega catal. cod. copt. 12; vgl.

eabulum est erwahnt wird. Joseph, c. Ap. II 4; auch dtafld&ga zov Sqo/iov Wachs muth Bh. Mus.
Reste Descr. A. V pi. 42. Lumbroso 176, 2. XLII 1887, 462), und die beiden Thore an seinen

Neroutsos 74) fiihrte , bis zu der KavwfiixTj Enden im Westen und Osten, die nun nvh\ askrj-

xvXr) im Osten; die Querstrasse lief in der schon viaxrj (L)und jtvXt] rjXtaxtj (V) hiessen (vgl. Achill.

genannten Niederung von Lochias aus nach Sfiden Tat. V 1. Mai III 485. Journal Asiatique XIII 1834,

(vgl. Joseph. Bell. XI 16, 4). Parallel dazu lagen 398). Portae Petrinae erbaute der oben genannte
die bei Ps.-Kall. I 31 (vgl. Lumbroso 133) auf- Tatianus im 4. Jhdt. n. Chr. Aus spatromischer

gezahlten Strassen, von denen bei dem schlechten Zeit stammtauchdasvonMahmoudaufgefundene
Zustande des Textes nur die Serapisstrasse , die Strassenpflaster und die Saulenreihe an der Haupt-
anf die sonst nicht bestimmbare Agora gefiihrt 40 querstrasse und an anderen Strassen. Das erst

zu haben scheint, und die Aspendia (Athen. IV im 4. Jhdt. erwahnte Tetrapylon (Lumbroso 138)
174b. d), an der vermutlich das Tychaion lag hat vielleicht am Kreuzungspunkt der beiden

(Theophyl. VIII 13, 10 de Boor. Liban. IV 1113 Hauptstrassen (gleich dem fxkow ncdiov bei Ps.-

Eeiske = Nicol. progymn. I 408 Walz; von O. Kail. I 32? vgl. Achill. Tat. V 1. Joseph. Bell.

Miiller Zeitschr. f. d. Altertumswiss. 1839, 388 II 8. Erdmann 17ff. vermutet hier die Agora)
fur das nach dem Chron. Pasch. 497 Bonn, von gestanden.

Severus gestiftete Pantheon gehalten, vgl. Nerou- Ausser den schon genannten einzelnenGebauden
tsos 96), deutlich sind; eine Hermesstrasse im von A. werden uns noch folgende uberliefert.

Cstlichen Teile der Stadt (Bull. d. Inst. 1877, 79, Auf der Halbinsel Lochias lag ahnlich wie
vgl. das Hermesrelief aus A. ebd. 1848, 154 und 50 die Burg des Dionysios in Syrakus und die des
die Inschrift des procurator ad Mereiirium CIL Maussollos in Halikarnass ein koniglicher Palast.

X 3847). Wasserleitungen und Cloaken beglei- Der grGssere Teil der wie eine axga (Polyb. V
teten die Hauptstrassenzfige. 39, 4. Plut. Kleom. 37. Athen. V 196a. Caes. b.

Die bisher geschilderten topograpbischen Ge- c. Ill 112) angelegten Eesidenz, die Ptolemaios
samtverhaltnisse von A. waren vermutlich im Plan beschrieben hatte (Athen. XIV 654) , hat sich

des Deinokrates so bestimmt. Von dem allmah- weiter in die Stadt hinein sowohl westwarts langs
lichen Ausbau und von Umbauten erfahren wir we- des grossen befestigten Hafens als auch ostwarts
nig. Die Maueni sollen von Ptolemaios Sotererbaut erstreckt. Von Deinokrates war (nach hippoda-

worden sein (Tac. hist. IV 83); zu Aurelians Zeit mischer Lehre?) i/
5 des Stadtterrains daffir be-

waren sie verfallen(Amm. XXII 16. 15). DieErbau- 60 stimmt (Plin. V 62); spater nahm sie zusammen
ung des sog. arabischen kaum ein Drittel des ur- mit den sonstigen offentliehen Anlagen 1/4 bis

sprfinglichen Stadtterrains einschliessendenMauer- 1/3 der Stadt ein (Strab. XVH 793). Ausser den
rings (H) wird Ahmed Ebn Tulun zngeschrieben. z. B. noch von Vespasian (Philostr. vit. Ap. V
Unter Ptolemaios Soter wurde dem Anscheine nach 26) benutzten Wohngebauden (fiber deren Pracht
die Einfahrt des grossen Osthafens durch den be- s. Lucan. X 11 Iff. ; ein ygtjfiaziazixdg jivXwv Polyb.

rfilimten von dem Knidier Sostratos erbauten XV 31, 1; das /liyiazov TicgiazvXov Polyb. FHG
Leuchtturm Pharos (A), dessen Stelle nicht mehr ge- II p. XXVII, vgl. 3 Makkab. V 23; eine zum
nau bestimmbar ist, kenntlich gemacht. Des So- Theater fuhrende mehrere Raume enthaltende
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cvgiy%, zwischen dem Maldvdgog und der na7.alazga am Dromos vielleicht auch ein Tempel der als

gelegen Polyb. XV 30, 6; indieser Palaestra die Serapis und Isis verehrten Philopator und Ar-

tstgdymvog azod erwahnt Lumbroso 136, 2? sinoe gelegen zu haben (Neroutsos 5. 22, vgl.

das oxzavstov Plut. Ant. 28) gehSrten zur Eesi- 'A$r\vaXov II 464). Den Ufersaum zwischen dem

denz noch mannigfache Anlagen und Garten (vgl. Emporion und dem Heptastadion fullten die Schiffs-

Athen. XIV 654; hier das xvvr\yiov Theophan. hauser (P) aus ; fiber die vavnriyia (auf Pharos ?) s.

chron. 66, 5. 96, 16 de Boor? evgvxwgiai Polyb. Wachsmuth Bh. Mus. XLII 1887, 462 (zu dem

XV 30, 4), ferner der schon erwahnte kleine Kriegs- ebenda erwahnten d/tniXiov vgl. Lumbroso 126,

hafen am Puss von Lochias (E) und, gegenfiber 4 und Chron. Pasch. 471 Bonn.). In der Nahe

im grossen Hafen gelegen, das jetzt tief unter 10 der Schiffshauser stand ein Arsinoeion mit zwei

Wasser befindliche Inselehen Antirrhodos (F), dann Obelisken davor, die unter Philadelphos von Sa-

eine 6nXo&i\xt] (Philo in Place. 11), das Lager tyros errichtet, von Maximus auf die Agora ver-

der makedonischen und anderen Truppen (Polyb. setzt wurden (Plin. XXXVI 68, vgl. XXXIV 148).

XV 28 , 4. 29, 1), ein Gefangnis (Polyb. V 39, Unmittelbar am Hafen muss auch ein Tempel der

4. Plut. Kleom. 37), ein Dionysisches unweit des Bendis (Bsvdldeiov s. Lumbroso 126) seinen

Hafens gelegenes (Caes. b. c. Ill 112) und wahr- Platz gehabt haben, vielleicht im Bezirk der ehe-

scheinlich mit einem Dionysostempel verbundenes maligen Kirche des H. Athanasios (Q).

(vgl. Athen. VII 276b. Lumbroso 107) Theater Alle bisher aufgezahlten Gebaude, zu denen

(Polyb. XV 30, 4. 6), das 428 n. Chr. einstfirzte man noch das speeiosum Qenii templum Amm.
(Theophanes 92, 33 de Boor), das Museion mit 20 XII 11 (vgl. das zsfisvog Aya&ov Aalfiovog , des

der Bibliothek, die bei dem von Caesar veran- Gottes, dessen Pest, die Natalicien der Stadt,

lassten Brande der alexandrinischen Flotte und der am 25. Tybi gefeiert wurden, nahe der Stoa beim

Schiffshauser Peaer gefangen hatte (Plut. Caes. Mesonpedion Ps.-Kall. I 32. Lumbroso 139)

49; vgl. Ztschr. f. d. Altertumswiss. 1839, 857. rechnen kOnnte, reichten vermutlich nicht fiber

Lumbroso 165, 2), endlich das aij/ia'AXs^dvSgov den Dromos hinaus; an diesem, d. i. der Tilazeta,

(von Mahmoud 50 an der Stelle des heutigen Hu- lag auch das grosse Gymnasion mit dem Dika-

gels Kom-ed-demas vermutet [IP], vgl. Neroutsos sterion und nimmt Neroutsos 71 das Heilig

55), ein Peribolos mit dem Grabe Alexanders (Iason turn des Kronos (Athen. Ill 1106. Rutin, hist.

jieqI zwv 'AleZdv&Qov kgrnv sv AXsSavdgsia Athen. eccl. II 25) an, wahrend sudlich von ihm das Pa-

XIV 620 d. Ps.-Kall. Ill 34) und den Gra'bern der 30 neion, ein kunstlicher Gebirgsgarten, von Mah-
Ptolemaeer (Joseph, c. Ap. II 5. Sueton Octav. 17; moud 57 vielleicht richtig an der Stelle des Htt-

Heroon des Hephaistion ebenfalls hier? vgl. Ar- gelsKom-el-Dikkeh(U)angesetzt wird. EinamDro-

rian. VII 23, 7); Kleopatra hatte ihr Grabdenk- mosgelegeuerStadtteil,deralsWohnortbemhmter

anal bei einem Isistempel innerhalb der Residenz Manner genannt wird, hiess IIqovx^ov oder Bqv-

zu bauen begonnen (Plut. Ant. 75, vgl. Dio Cass. yjov (
s - Stephanus Thes.), zerstOrt 272 n. Chr.

LI 8. 10. Suid. s. t'lfiisgyov ; auf diesen Isistempel (Hier. chron. ol. 262. Amm. XXII 16, 15). Zwi-

hat Neroutsos die in der oberagyptischen In- schen dem Brychion und einem inschriftlich zu-

schrift CIG 4703c von Letronne hergestellte Isis sammen mit dem Mausoleum Alexanders genann-

Lochias Soteira beziehen wollen, aber durch Le- ten Stadtteil Neapolis zu scheiden ist nicht mOg-

psius Denkm. Abt. VI Bl. 75, 23 wird die Le-401ich (Wachsmuth Rh. Mus. XXXV 1880, 449.

sung Mcoxids statt Lochias bestatigt). Lumbroso 131).

Hinter dem Theater lag am Hafen, dessen Den westlichen Teil A.s siidlich von den

Cfer von einem Quai {xgyxig Polvb. XV38, 8. Navalien und dem Heptastadion nahm das agyp-

Plut. Kleom. 34) eingefass't war, das Emporion (R, tische Quartier, die Altstadt Rhakotis, ein.
_
Hier

etwaige Reste davon Neroutsos 23) mit den Ma- lag „noch innerhalb des Canals von der Kibotos

gazinen {d.-zoozdasis , vgl. Wachsmuth Stadt zur Mareotis" in der darnach benannten Strasse das

Athen II 1, 105; darunter die <Pgovza>vos olio- Sarapeion (N), noch heutzutage kenntlich (W a c h s-

ozaacg bei Mai III 492?) und vor dem Emporion muth Jahresber. 1873 II 1093) an der von ara-

eineinPoseidouheiligtum(T) tragender Vorsprung, bischen und neueren Reisenden oft genannten

den Antonius durch einen Damm bis mitten in den 50 (Lumbroso 196) Pompeiussaule (Descr. A. V pi.

Hafen verlangert hatte, urn hier einen Palast, 34), dem Postament einer 302 n. Chr. von dem

das sog. Timonium (G) , zu erbauen (Plut. Ant. 70). Eparchen Pompeius errichteten Statue Diocletians

Weiterhin kam das Kawdgtov (so Strab. 794 und (CIG 4681). Das Heiligtum bestand schon vor

Malal. chron. 217 Bonn.", welch letzterer den Alexander; fiber den ptolemaeischen Tempelbau

Namen falschlich von dem Sonne Kleopatras wissen wir nichts Bestimmtes (vgl. Ruperti zu

herleitet; Plin. XXXVI 69: Caesaris templum; Tacit, hist. IV 84, 5. Plew de Sarap. 23; fiber

PhiL leg. ad Gai. 22 z6 Uyoftsvor Zepdoztov, die angebliche Stiftung des Kultcs und Einholung

ixtf)att)giov Kaioagog vecb; ; vgl. Mommsen des Gottes s. Parthey zu Plut. Is. et Os. 213ff.

CIL in Suppl. 6588. Lumbroso 154); seine Lumbroso 111; Statue des Gottes, Michaelis

Lage lasst sich durch die beiden Obelisken (Plin. 60 Journ. of hell. stud. VI 1885, 289ff.), dagegen

XXXVI 69), die von dem Architekten Pontius 13 besitzen wir aus spaterer Zeit eine Beschreibung

v. Chr. davor errichtet worden waren (CIL III von Aphthonios Progymn. 12 (vgl. Hefft er Ztschr.

Suppl. 6088) und sich bis in neueste Zeit an Ort f. d. Altertumswiss. 1839, 377). Darnach wurde

und Stelle befanden (S), genauer bestimmen. Die (seit der Zerstorung des Brychion?) die Hohe,

Christen hatten es in eine Kirche verwandelt (vgl. auf der das Sarapeion lag, als Akropolis aufge-

Sokrat. hist. eccl. VTI 15 Reading; weitere Schick- fasst (vgl. Clem. Alex, protr. p. 14 Sylb.). Es

sale Neroutsos 14). Sfidwestlich hinter dem Cae- stand in einem S&ulenhofe (vgl. Amm. XXII 16,

sareum scheint ein Tempel der Isis Plusia, dann 12), dessen Mitte die Pompeiussaule einnahm

,
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davor zwei Obelisken (Ps.-Kall. I 33); hinter den
Hallen lagen Eaume fiir Kultuszwecke und fiir

die von den Arabern verbrannte Bibliothek, vor

ihnen ein Propylaion mit einer Kuppel. Das
Sarapeion brannte 183 n. Chr. (Hier. II 173

Schone. Sync. 668 ^onn.) ; zerstOrt und in eine

Kirche mit einem Kloster verwandelt wurde es

390 n. Chr. (Theophan. 71, 7 de Boor. Eunap.
v. Aedes. 472, vgl. Cod. Theod. XVI 1. 2). Unter

sog. Camp des Cesars) vgl. Neroutsos 85; zur

Nekropole von Nikopolis 'gehflrt auch das kleine

Tempelchen Arch. Zeitg. XXIII 1865, 145*. XXIV
1866, 179 Taf. 210. Neroutsos 87.

Die Stadt A. selbst war in ftinf nach den
Buchstaben A, B, r, A, E bezeichnete Quartiere

geteilt (Ps.-Kall. I 32), die vielleicht den fiinf

Hiigeln entsprechen , fiber die Sarapis gebot

(Lumbroso 135). In A, namlich zwischen der

dem Sarapeion war eine Hetaere des Philadelphos 10 Begia und der Ostlichen Nekropole, also im Nord-
bestattet worden, die als 'Aygodhrj BeXeoxixrj

Kult und Tempel erhielt (Clem. Alex. a. a. 0.

Plut. amat. 9 ; vgl. Athen. XIII 576f. 596 e). Christ-

liche Katakomben siidwestlich vom Sarapeion Ne-
routsos 38ff. Wescher und de Eossi Bull,

di arch, christ. 1865, 57. 72. Am Siidfusse lag

ein Stadion, das Aphtbonios erwahnt (vgl. Polyb.

XV 30, 3. 32, 2. 33, 18. Athen. V 197d. Wachs-
muth Jahresber. 1873 II 1094; aufgenommen

osten der Stadt, waren die Juden angesiedelt

(Joseph. Bell. II 18, 7. Philo in Flacc. 11);

B scheint in der Nahe des oben genannten Tem-
pels der Isis Plusia gelegen zu haben. Um fol-

gende Notiz des Etym. Flor. (Miller Mel. de litt.

gr. 284) Tgla ovxm xaXstzai ev AXe^avdgeiq xa

Tgia, a xal jigd>xioza zijs sxdXecog eloiv • &v xo fiev

eoztv 'A(pQodht]$, xo de 'Htpatoxov, rgixov de Bov-
pdoxecog mit Sicherheit auf dieselben Quartiere

Descr. A. V pi. 39, 2. 3); vielleicht lag auch das 20 von A. zu beziehen (vgl. Philol. XXVIII 1869,

von Joseph. Bell. II 18, 7 genannte romische Am-
phitheater innerhalb der Stadt; fiber Spiele in A.
vgl. Lumbroso lOOff. Bader werden von Da-
masc. vit. Isid. 67 und Theophanes 96, 2 (vgl.

152, 4). 107, 4. 109, 25. 114, 10. 115, 6. 116, 23
erwahnt.

Entsprechend der Graberstadt im Westen gab
es auch vor dem kanobischen Thor im Osten eine

Nekropole (Philo in Flacc. 11. Neroutsos 80.

351) fehlt es an weiterem Beweismaterial.

[Puchstein.]

Alexandreia ist eine der bedeutendsten Mfinz-

statten des romischen Eeiches , und die grosse

Zahl von Silber- und Kupferpragungen, die in

ihr erfolgte, in historischer, chronologischer und
mythologischer Beziehung sehr interessant (vgl.

die gedrangte Darstellung bei Head HN 719ft'.).

In der vorromischen Miinzordnung Agyptens war
102; bier auch die vallis iuxta sepulera Mai III 30 ein goldenes Oktadrachmon von 28,26 g. einer

687?), in der Stratonike begraben war (Athen.

XIII 576f) und das als Temenos der Nemesis ge-

weihte Denkmal des Pompeius lag (unter Traian

von den Juden zerstort, Joseph. Bell. II 18, 7;

c. Ap. II 4. Appian. b. c. II 90). Eine Weihung
an Nemesis CIG 4683d. Sudlich von der Nekropole
lag der Hippodrom (Strab. 795) und an dem Nil-

canal ein Vergnugungsort der Alexandriner, Eleusis

(X) ; in der dabei ehemals vorhandenen Euine (W)

Mine Silbers (= 100 Silberdrachmen oder 25 Te-

tradrachmen) von 357 g. und einem Talent Kupfer
von 21,42 kg. (in 1000 Kupferdrachmen) gleieh-

gestellt worden. Unter rOmischer Herrschaft wurde
in A. Gold gar nicht ausgemunzt, an die Stelle des

Oktadrachmons trat mit gleicher Berechtigung
der Aureus des Augustus, der nur 7,89 g., also 3,6

mal weniger wog. Da das Silber-Tetradrachmon

zu wertvoll war, als dass es als fttnfundzwanzig-

ist wahrscheinlich der Demetertempel zu erkennen 40 stel des Aureus berechnet werden konnte, wurde
(6eofio<pogeiov Polyb. XV 29, 8; xe/ievog xfjg Kdgtjg

mit Tempel und Krypte Philol. XVI 1860, 354

;

eine Weihung an Demeter, Kora und Dikaiosyne
Eev. arch. 1874, 49, an Apollon und Kora CIG
4682d; hierauf auch Euseb. praep. ev. Ill 12

bezuglich?). Bei Eleusis (Khadra) befindet sich

auch der grSsste unter den Abraumhugeln von
A., deren Aufhaufung allgemeiner orientalischer

Sitte entspricht; Ps.-Kall. I 32 nennt einen solchen

es eingemiinzt; als Kaiser Tiberius 28 n. Chr. in

Silber miinzen liess, konnte das dem romischen

Denar gleich tarifierte Vierdrachmenstuck (She-

kel, oxaxtjg) nur Billon sein, zunachst mit 25%
Silber, spater aber wurde der Feingehalt auf 4 und
selbst auf 1,8% reduciert. Die Kupferdrachme, die

vor der Romerzeit Veooo des Oktadrachmons ge-

wesen war, bildete nunmehr V6000 ^es Aureus und
musste daher gleichfalls stark einbussen. Die

Hfigel, Kongia (wohl gleich dem Koxgewv Theo- 50 Kupferpragung hcirt etwa unter Severus Alexander
phan. 115, 6 de Boor, vgl. Zoega Catal. cod.

copt. 258), wahrend Philo in Flacc. 11 im Osten
der Stadt allgemeine Kongiai erwahnt (vgl. Lum-
broso 187. Neroutsos 31ff.).

Als ein Teil von A. muss auch das 20 ("Joseph.

Bell. IV 11, 5) oder 30 Stadien (Strab. XVII 795.

800) von der Stadt entfernte, fistlich von Eleusis

am Strande gelegene Nikopolis (oder Iuliopolis

Plin. n. h. VI 102) aufgefasst werden ,
das von

auf, da das Silbergeld zu sehlecht geworden war,

um ein Creditgeld neben sich zu belassen. Die

Silberpragung dauert bis auf Domitius Domitianus

296 n. Chr. S. Mommsen Munzwesen 722ft*. Die
alexandrinischen Munzsorten zeigen auf der Vorder-

seite den Kopf des Kaisers, auf der Rfickseite aus

serhalb des Bildes das Eegierungsjahr mit einem

L z.B. LA, LB (auch LAEYTEPON, LTPITON)
oder einem ET0Y2 u. a. (v. Sallet Die Daten

Augustus an der Stelle gegriindet worden war, 60 der alexandrinischen Kaisermfinzen, Berlin 1870).

wo er einen Sieg fiber Antonius davon getragen
hatte (vgl. Dio Cass. LI 13). Es hatte ein Am-
phitheater (vgl. Philostr. vit. Ap. V 26) und ein

Stadion mid hier wurden penteterische Aktia (Dio

Cass. LI 18. CIG 5804, 27. CIL L7 4136 ; vgl.

Wachsmuth Eh. Mus. XXXV 1880, 448) ge-

feiert. Uber den Friedhof der hier stationierten Le-

gionen (Y, bei dem bis vor kurzem noch erhaltenen

[Kubitschek."

2) 'AteJ-dvdgetaqiv'Agetoi;, 'A/.eidvdgeia Ageicov

oder bios Alexandria (Tab. Peut.), d. i. 'Ageia jir)xgo-

xo/.ig, mit der auf der Nordseite gelegenen Veste

'Agxay.avava, welche Alexander einnahm und neu

befestigte ; vgl. ausser den Geschichtschreibern

der Alexanderzuge Strab. XI 514. 516 (hier neben

'Agxaxava unterschieden). XV 723. Plin. VI 61.
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93 oppidum Artacoana, Arius arnnis qui prae-
1

fluit Alexandriam ab Alexandre) eonditam etc.

« (die wichtigste Stelle). Areia Mess Haraiva,

i jetzt Herat.

i' 3) AXe^dvSgeia q ev xfj Magytavfi , vielleicht

I angelegt im Friihjahr 328, vgl. Curtius VII 40

superatis omnibus Oeko et Oxo ad urbem Mar-

\
ganiam pervenit. Plin. VI 47 in Margiana Ale-

xander Alexandriam condiderat; qua diruta a
barbaris Antioehus Seleuei filius eodetn loco

restituit Syrianam, interfluente Margo, qui con-

rivatur in Zothale ; is maluerat earn Antiochiam

vocari daher 'Avxioxeia bei Strab. XI 516 und

in der Tab. Peut. Das heutige Marw in der

Oase, wo sich der Marw-rud in Bewasserungs-

adern aufiOst.

4) In Bactriana und Sogdiana soil Alexander

acht (Strab. XII 517) oder zwOlf (Iustin. XH 5)

Stadte gegriindet haben. AXs^dvfigsia xaxa Bdx-
zga verzeichnet Steph. Byz., 'AXe^avbgsia 'Dietary

hat Ptol. VI 1 2, 6 Ostlich von Oxiana palus (d. i.

der Sumpfsee, in den sich der Polytimetus oder Za-

rafsan verliert), entweder das heutige Beikend oder

auch Nakhseb (= Xenippa?). 'Ai.e$drdgeia io-/dxrj

liegt nach Ptol. VI 12, 6. VHI 23, 14 im aussersten

Osten Sogdianas, sudlich von den Comedae und

nOrdlich vom Kaukasus (Hindukus), und musste

demnach in der Pamirregion am oberen Oxus
gesucht werden; die arabischen Geographen ken-

nen hier im Lande Khuttal eine Veste Sikandra;

doch ist aus jener ptolemaeischen Position kein

sicherer Schluss zu Ziehen, da der Name Ale-

tdvdgua loydxi) sonst stets auf die Griindung am
Iaxartes bezogen wird.

5) Diese A. ioxdxrj oder, wie App. Syr. 57

schreibt, 'Af^avSgsoxaxa lag nach ubereinstim-

menden Nachrichten ad Iaxartem , in ultimis

Sogdianorum finibus, vgl. Arr. IV 1, 3. Plin.

VI 49 u. a. Allgemein wird sie fiir das heutige

Khogend gehalten.

6) 'A. t] ev JJagojraviodSuig wird zwar von

einigen dem heutigen Ghazna gleichgestellt ; es

kann aber keinem Zweifel unterliegeu, dass dies

nur ein besonderer Name fiir 'A. ti .-xgo; xcp Kav-
y.doa), A. ad Caucasum. ist; Arr. Ill 28, 4f. IV
22, 5. Diod. XVII 87. Curtius VII 3, 23 ; nach

Strab. XII 514 lag sie an der xgiodos oder dem
Knotenpunkte der Wege von Aria, Bactra und
India, nach Plin. VI 61 50 mp. nordlich von

Ortospana (Kabul), vgl. VI 92. Die englischen

Forscher seit Mas son halten dieses A. fiir den

heutigen Ort Begram, nordlich von Kabul, wel-

cher Spuren hohen Altertums aufweist , und wo
hellenische Miinzen gefunden wurden

;
gleichen

Anspruch darf auch der etwas nerdlicher am
Knotenpunkt der Wege gelegene Ort Parwan mit

Gulbehar erheben ; der benachbarte Ort Panghir,

von dessen Silbergruben die arabischen Geographen
reden

,
gab wohl den Stoff fiir die zahlreichen

Silberdrachmen der hellenistischen Zeit. Plinius

(VI 92) erwahnt ferner Cartana oppidum sub

Catieaso; falls Gariana gelesen wird, vergleicht

sjch der nordlich von Panghir gelegene Bergort

Gariana der arabischen Geographen. Alexandria

sub Caucaso wird in der Form Alasandii als

Hauptstadt der Tauna auch in indischen Denk-

malen erwahnt, z. B. in der singalesischen Ge-

schichte des Mahavanca cap. 29 p. 171.

7) A. ev xfj 'Omavfj (Steph. Byz.) , lag am
Ostufer des Indus ; hier erwahnte Hecataeus ein

Volk 'Qnim.

8) 'A. Bovxecpaios, von alien Geschichtschrei-

bern Alexanders erwahnt, auch in der Tab. Peut.

verzeichnet, lag, nach der Untersuchung Al. Cun-
ninghams (The ancient geography of India,

London 1871 , 109ff.) bei dem heutigen Orte

G-elalpur, am rechten Ufer des Bihat (Vitasta,

lOHydaspes); vgl. Nikai. Eine andere A. lag am
Acesines; eine dritte im Lande der indischen

Sogdi, eine vierte xaga SwgiavoTg. Uber alle

diese von den Geschichtschreibern und Steph.

Byz. vermerkte indische Grundungen haben Las-
sen und Cunningham Vennutungen angestellt,

welche sehr unsicherer Natur sind ; es mnss uber-

haupt bezweifelt werden, ob sich jene so stark

den feindlichen Angriffen ausgesetzten Grlindungen
langere Zeit gehalten und erhalten haben; jeden-

20 falls haben sie bald die Namen gewechselt.

9) A. apud Oritas, der ehemalige Vorort der

Oriten Rambacia, Arr. VI 21, 5, an der gedrosi-

schen Kiiste bei Cocala, hfiijv axXvoxog (Diod.

Sic. XVII 104), entspricht dem heutigen Hafen-
orte SSnmiani an der Mundung des Puraly.

10) 'A. ev Maxagr\vf) , fjv siagaggei aoxafios

Ma^dxtjg (Steph. Byz.), muss wohl nach Makran
und an den Fluss Maksid (jetzt Maskid) gesetzt

werden , welcher das nordliche Gedrosien durch-

30 fliesst ; das Volk Makara ist aus indischen Schrif-

ten bekannt. Es lasst sich nicht entscheiden,

welcher heutige Ort zu verstehen ist.

11) A. Carmaniae (Plin. VI 107. Ptol. VI
8, 14) lag am Gabelpnnkt des Weges nach der

Persis und entspricht dem heutigen Orte Gulas-

gird, Walasgird der arabischen Geographen.

12) A. Araehosiae (Ptol. VI 10, 4, bei Isid.

Char. 19 'A^e^avSgdjio/us /j-r/xgojioXis 'Agaxcooiae,

Jidhg 'EV.tjvis, tjv xagaggei sxoxafios 'Agax<ordg) ist

40 unstreitig die heutige Stadt Qandahar mit ihrem

vom Argband-ab bewasserten Canton Pangwai.

Isidorus (§ 18) erwahnt auch in Sacastene am
Flusse Hilmend 'Aleg'dvdgeta noXt; , welche west-

lich .von Bost gesucht werden musste.

Uber diese Grundungen Alexanders und die

Stadte, welche seinen Namen trugen, vgl. be-

sonders Droyr sen Gesch. d. Hellenisnws III 2

(1871) 193ff. [Tomaschek.]

13) Stadt in Susiana, an einer Lagune (lacus),

50 zwischen den Miindungen des Tigris und Eulaeus,

des jetzigen Karun, gelegen. Ihre Grundung ist,

wie mit Sicherheit angenommen werden kann,

von Alexander wahrend der Fahrt, die er auf

dem Eulaeus bis zu der Mundung desselben

und liings der Kiiste in den Tigris unternahm

(Arrian. Anab. VII 7, der dort den Aristobulos

ausgezogen hati, also im April oder Mai 324

v. Chr. angeordnet worden (s. Droysen Hel-

lenism. I 2, 256; St. Martin Recherches

60 sur l'histoire et la geographic de la Mesene et

de la Characene 144. 149. 265 falschlich 325

v. Chr.). Dass Alexander erst ,wahrend seines

spateren Aufenthaltes in Babylon', also fast ein

Jahr nach jener Fahrt, und wahrend seine Ge-

danken von einem ganz anderen Teil des Landes

in Anspruch genommen waren. ,die richtige

Stelle' fiir diese Grundung gefunden haben soil,

wie Tomaschek (S.-Ber. Akad. Wien CXXI
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1890, 78) will, erscheint in hohem Grade un-

wahrscheinlich; denn Arrian. Anab. VII 21, 7

bezieht sich auf die Anlage einer anderen Stadt

(s. Droysen a. a. 0. I 2 , 329. Ill 2, 237.

Holm Griech. Gesch. Ill 414. 434). Zu einem
Entrepot fiir den Handel Mesopotamiens und
Susianas, sowie fiir den, der seinen Weg iiber

den persischen Golf nahm, hatte Alexander keinen

geeigneteren Platz warden konnen. Die einzige

uns erhaltene Nachricht iiber die Griindung der

Stadt findet sich in einem Berichte iiber Spa-

sinu Charax (s. d.), die spatere Nachfolgerin A.s,

welchen Plinius (n. h. VI 138ff.) dem Werke des

Kflnigs Iuba iiber Arabien (frg. 44, FHG III)

entnommen hat. Die auf A. beziiglichen An-
gaben Iubas gehen wahrscheinlich auf Aristobu-

los zuriick und besagen, dass Alexander die neue
Stadt mit Einwohnern der KOnigstadt Durine

fs. d.) , die damals zu Grunde ging , und mit
dienstuntauglich gewordenen Soldaten bevOlkerte

(colonis ex urbe regia Durine quae turn interiit

deduetis. militum inutilibus ibi relietis) , dass

er sie selbst A., den Bezirk aber, den er speciell

den Makedonen anwies, den pellaeischen nach
seiner Vaterstadt zu nennen befahl (Alexandriam
appellari iusscrat, pagumque Pellaeum a patria

sua qucm propria Macedonum feoerat). In Be-

zug auf diese letztere Angabe muss hervorge-

hoben werden, dass nach dem Wortlaut der Stelle

nur von einer einzigen Griindung Alexanders die

Rede sein kann (so richtig St. Martin a. a. 0.

123 und Bitter Erdk. v. Asien X 55), nicht

von zweien , wie dies Droysen (a. a. 0. Ill

2, 237) und Reinaud (Mem. Inst. Imper. de

France XXIV 2, 159) angenommen haben; pa-
gus, wofiir bei Iuba 5-ij/j.og gestanden haben wird,

kann hier nur die innerhalb der neuen Stadt

und ihres Gebietes aus den Makedonen gebildete

Gemeinde, den fur sie bestimmten Bezirk bezeich-

nen (anders St. Martin a. a. 0., der es durch
tcrritorium der Stadt wiedergiebt, und Ritter a.

a. 0., der es als den A. mit einschliessenden Gau
fasst; ahnlich audi Loftus Travels and Resear-

ches in Chaldaea and Susiana 281). Was die Stadt

Durine anbetrifft, deren Einwohner nach A. iiber-

gefiihrt wurden, und die wohl eben infolge dieser

Massregel damals fortzubestehen aufhOrte, so giebt

es zwei Wege, sie mit anderweitig bekannten
Ortlichkeiten in Verbindung zu bringen. Liest

man mit einer geringfiigigen Anderung Durile,

so erhalt man den Namen der siidbabvlonischen,

in der Nahe der Grenze von Susiana gelegenen

Stadt Diir-il/u), d. i. ,Gottesburg' (s. Friedr.

Delitzsch Wo lag das Paradies 230), wo im
J. 721 v. Chr. eine Schlacht zwischen dem assy-

rischen Ko'nige Sargon (722—705 v. Chr.) und
Humbanigas , dem KOnige von Elam (Susiana),

stattfand iKeilinschr. Biblioth. II 54). Auf das-

selbe lauft auch der Vorschlag H. Rawlinsons
(Journ. Roy. Geogr. Soc. London XXVII 188)

hinaus, wenn er Durine mit Diir-an identificiert,

da dies nur eine altere, irrtumliche Lesung des

Namens Dur-il(u) ist. Oder aber Durine ist

eine Corruptel oder eine Contraction fiir Dura-
gine, das gleich assyrisch Diir-Iakin, d. i.

,Iakinsburg' ware, der in der Nahe des Ostlichen

Euphratufers gelegenen Hauptstadt des ehema-
ligen Reiches Bit-Iakin (s. u. A gin is). Beide

MOglichkeiten ergeben einen der Grenze von Su- /

siana benachbarten Ort, Wahrend die erstere /

sich durch die Leichtigkeit der Emendation em- /

pflehlt, spricht fur die zweite der ITmstand, dass

Dur-Iakin thatsachlich eine KOnigstadt (urbs

regia) war, dass sie in der Nahe von A. lag, '.

und dass die letztere offenbar dazu bestimmt
war, an die Stelle der alten Iakinsburg zu treten,

j

als die neue Hauptstadt des Gebietes am ery- ;

10 thraeischen Meere (xijs 'Egv&ga; ^d-a^drzrjs Polyb.

V 46, 7 ; xfjs nsegi zijv 'Egvftgav dalaxxav V 48,

13 ; xwv xaxk xrjv 'Egvftgav S-dXarxav xoticov V
54, 12 ; rcov xax igvfrgav tosicov Lucian Makrob,

16). Ritter (Erdk. v. Asien X 55) hat die ganz

unwahrscheinliche Vermutung ausgesprochen, dass

Durine mit Dura (s. d.) in Assyrien, dem heu-

tigen Dur, siidlich von Tekrit, am Tigris, iden-

tisch sei. In Bezug auf die Benennung des

Makedonierbezirks von A. als des pellaeischen ist

20 die Frage aufzuwerfen, ob nicht ein an Pella

anklingender einheimischer Name die Veranlas-

sung dazu gewesen ist. Und es mag darauf bin

gewiesen werden, dass es in Susiana eine Stadt

Namens Pil-la-tu (auch Pi-il-lu-tu) gegeben hat,

die in der Nahe der babylonischen Grenze (s.

Tiglath-Pilesers III. 745—727 v. Chr. Thontafel-

inschr. v. Nimrud 14, Keilinschr. Biblioth. II

12), also auch des Tigris, und zugleich in dem
dem Meere benachbarten Teile des Landes ge-

30 legen haben muss (s. Prismainschr. Sanheribs

705—681 v. Chr. IV 28, Keilinschr. Bibl. II

100) ; einmal (Sanheribs Nabi-Tunusinschr. 20) wird

der Name auch mit dem vorgesetzten Determi-

nativ indtu .Land' erwahnt, war somit auch Be-

zeichnung der angrenzenden Landschaft. Pella

ist also vielleicht nur eine Gracisierung von
Pillatfu). Die Griindung Alexanders hatte keinen

langen Bestand. Uberschwemmungen der beiden

Fliisse , zwischen denen sie lag , zerstOrten sie

40 (flumina id oppidum expugnavere). Antiochos

IV. Epiphanes (175—164 v. Chr.) stellte sie wie-

der her und nannte sie Antiocheia (s. d.). Aber
auch das Werk dieses Fiirsten vermochte nicht

auf die Dauer den Fluten zu widerstehen, so dass

noch im Laufe desselben Jahrhunderts ein ein-

heimischer Dynast, Hyspaosincs (s. d.), der Sohn
des Sagdodonakos , die Stadt auf einem kunst-

lichen Hiigel wieder neu aufbaute und sie durch

Damme schiitzte. Dieser Neugriindung gab er

50 den Namen Charax des Hyspaosincs , aramaisch

Kerakh Uspasind, d. h. ,Stadt des Hyspaosines'

(Palmyr. Inschr. v. 155 n. Chr., De Vogue
Syrie Centrale, Inscript. se"mit. 10), woraus spater

durch Abfall der Anfangssilbe des Personennamens
die allgemein gebrauchliche Form Spasinu Cha-

rax (s. d.) geworden ist, oder auch. mit volliger

Weglassung des Eigennamens, ganz einfach Cha-
rax (s. d. Karkha Palmyr. Inschr. v. 193 n. Chr..

De Vogue a. a. 0. 12). Es ist ein Irrtuin.

60 wenn Mannert (Geogr. d. Griech. u. R-om. V 2.

310), Ritter (Erdk. v. Asien IX 328. X 55).

Forbiger (Handb. d. alt. Geogr. II 624) be-

reits der Griindung Alexanders den Namen Cha-

rax zuschreiben. weil sie auf Pfahlen (gaga?)

erbaut sei (dieselbe falsche Erklarung des Namens
bei d'Anville l'Euphrate et le Tigre 138 und
Reinaud Mem. Inst. Impe>. de France XXIV 2,

157f.). Der Name hat nichts mit dem griechischen
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Worte zu thun, sondern ist das aramaische Ke-

rakh ,Stadt'. Es eriibrigt noch, aus Iubas Be-

schreibung von Charax dasjenige herauszuheben,

was auch auf A. zugetroffen haben muss. Da-

hin gehort vor allem die Lage zwischen den

beiden Flussen Tigris und Karun (inter con-

fluentes dextra Tigrim, laeva Eulaeum), dann

die unmittelbare Nahe des Meeres, denn wenn
es von Charax heisst (Plin. n. h. VI 139) : primo

fuit a litore stadios X et maritimum etiam 10 seien — eine Annahme
Vipsania portieus habet, so bezieht sich dies, Bedenken unterliegt

eben weil es den altesten Zustand der Stadt

kennzeichnet, auf die Griindung Alexanders. Die

spateren Wiederherstellungen derselben durch

Antiochos Epiphanes und Hyspaosines haben an

derselben Stelle gestanden, obgleich sie vom
Meere weiter entfernt waren. Schon Plinius (n.

h. VI 140) hat dies richtig durch die Zunahme
des Landes infolge der Flussanschwemmungen

schliesslich an die erste Bestimmung und niinrnt

man an, dass unter dem Zusammenfluss der bei-

den Strome ihre Verbindung durch den bei

Arrian. VLT 7, 2 erwahnten Kanal (Sioigv^) ge-

meint sei, dass also die letzte Strecke ihres Laufes

bereits zur Zeit Alexanders dasselbe Bild ge-

boten habe wie jetzt, und in den Veihaltnissen

der von Tigris und Karun gebildeten Halbinsel

wesentliehe Veranderungen nicht mehr eiugetreten

die allerdings grossen

so wird man denen zu-

stimmen kOnnen ,~ welche A. -Charax an dem
jetzigen Kanal Haffar suchen. Dies thut d'An-
ville (l'Euphrate et le Tigre 138 u. Karte), der

es auf die Nordseite desselben unmittelbar am
Karun ansetzt, wahrend Vincent (the voyage

of Nearchus 1797, 462 u. Karte II) es in schwer

zu reehtfertigender Weise auf die Siidseite, also

auf die Insel 'Abbadan und an die Einmiindung

erkliirt (nee ulla in parte plus aut eelerius pro- 20 in den Tigris verlegt. Der Vincentschen Ver

feeere terras fluminibus inveetae). Die Ermit
telung der Lage von A. und derjenigen von Spa-

sinu Charax bildet daher ein und dasselbe Pro-

blem. Hier sind nur einige Hauptpunkte zur

Sprache zu bringen, da unter Spasinu Charax,

Messene und Charakene die Frage in einem wei-

teren Zusammenhang zu behandeln sein wird.

Eine Eigenttimlichkeit in der Anlage von Charax,

die von Iuba erwahnt wird (Plin. n. h. VI 138),

mutung scheint sich auch Mannert (Geogr. d.

Griech. u. Rom. V 2, 310) bis zu einem gewissen

Grade anzuschliessen, wenn er das altere A. ,auf

einer Insel zwischen dem Tigris und einem Arnie

des Eulaeus' und das spatere Charax, fiir das er

jedoch ohne Grand eine veranderte Lage an-

nimmt, an der Miindung des Haffar in den Tigris

ansetzt. Auf die Ansicht d'A n vi 11 e s griff wieder

zuriick St. Martin (Recherches sur l'histoire et

niimlich die Erbauung der Stadt auf einem kiinst- 30 la geographie de la Mesene et de la Characene 3.

lichen Hiigel (habitatur in colle manu facto),

haben St. Martin (Recherch. s. la Mesene et

la Characene 124), Droysen (Hellenism. I 2,

256 Anm.), Loftus (Travels and Researches

in Chaldaea and Susiana 281) bereits der Ale-

xanderstadt zugeschrieben , aber schwerlich mit

Recht, denn wahrscheinlich hat gerade die Nicht-

beachtung der Vorsichtsmassregel, die Stadt zum
Schutz gegen die das flache Mundungsland heim-

52. 118ff.) , indem er A.-Charax wieder auf die

Nordseite des Haffar verlegt, genauer ein wenig

westlich von dessen Abzweigung aus dem Karun

(St. Martin a. a. O. 120J. Das wiirde aber

fast die Stelle sein, wo im J. 1812 Muhammarah
erbaut worden ist. Und in der That muss denn

auch die Annahme, dass Muhammarah die Nach-

folgerin von A.-Charax sei, als die zurzeit am
meisten verbreitete gelten. Sie wird vertreten

suchenden Uberschwemmungen auf einer durch 40 durch H. Rawlinson (Journ. Roy. Geogr. Soc

Erdaufschiittung erhohten Stelle zu errichten,

den Untergang A.s und Antiocheias veranlasst.

Erst Hyspaosines ergriff, offenbar durch die Er-

fahrung belehrt, die geeigneten Massregeln zur

Sicherung der Stadt (oppositis molibus restituit

emunito situ iuxta in longitudhiem VI
p., in latitudincm paulo minus, Plin. n. h. VI

139); ihm verdankt sie, wie diese Worte zeigen,

den kflnstlichen Hiigel, auf dem Charax stand

London IX 88; spater aber anders, s. u.), Ains-
worth (Researches in Assyria, Babylonia and

Chaldaea 181. 183; Personal Narrative of the

Euphrates Expedition II 183), Loftus (Tra-

vels and Researches in Chaldaea and Susiana

280ff.), Drovsen (a. a. 0. Ill 2, 237), Holm
(Griech. Ges'ch. Ill 434), Curzon (Persia II

338 Anm.), Tomaschek (S.-Ber. Akad. Wien

CXXI 78). Ritter (Erdk. v. Asien X 56)

(so auch v. Gutschmid Gesch. Irans 42). In 50 weist dagegen, in abweichender Weise, auf die

Bezug auf die Bestimmung der Lage von A.

Spasinu Charax darf zunachst als vSllig sicher

gelten , dass unter dem Eulaeus des Iuba , wie

bei Arrian. VLT 7 und Polykleitos frg. 2 Miiller

(Strab. XV 728) derjenige Fluss zu verstehen

ist, der sonst Pasitigris (s. d.) genannt wird,

d. h. der jetzige Karun. Es ist ein Irrturn Rit-

ters (Erdk. v. As. IX 328; das Richtige aber

X 56) und H. Rawlinsons (Journ. Rov. Geogr.

Soc. London XXVII 189; friiher a. a. 6. IX 90 60 lische Meilen (16 Km.) nordlich von Muhamma

Gegend des 15 Km. nordostlich von Muhamma-
rah gelegenen Sdblafi hin, wahrend er friiher

(IX 328). infolge falscher Identification des Eu-

laeus. A. in der Gegend des bei Sueb sich in

den Satt el'Arab ergiessenden Karkhaarmes

.gegen die veranderten Miindungen des Karkha-

gesucht hatte; ahnlich Rawlinson (Journ. Roy.

Geogr. Soc. London XXVII 189), der annimmt,

dass der Karkha einst einmal auch etwa 10 eng-

das Richtige), wenn sie hier den Namen Eulaeus

auf den Karkha (Choaspes) beziehen, dem ja

allerdings, aber nur infolge einer Verwechslung,

gelegentlich dieser Name beigelegt worden ist

(s. u. Eulaios). Eine grosse Schwierigkeit

macht aber die Lage von A. am Zusammenflusse

des Tigris und Karun bei gleichzeitiger unrnit-

telbarer Nahe der See. Halt man sich aus-

rah in den Satt el'Arab geflossen sei. und dass

dort Spasinu Charax gelegen habe. Wenn aber

A.-Charax an der Stelle Muhammarahs am Haffar

stand, wie erkliirt sich dann die Angabe, dass

die Stadt urspriinglich nur 10 Stadien, also noch

nicht einmal 2 Km., von der Kiiste entfernt ge-

legen habe ? Die Stadien ohne weiteres als eben-

so viele Milien zu fassen (so Mannert Geogr.
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(1. Griech. u. Kom. V 2, 310. Eitter Erdk. v.

Asien X 56. Smith Dictionary of Greek and
Roman Geography s. v. Charax) ist unzulassig,

da nach Ptolemaios (VI 3, 2) Xdgal; Ilaaivov

(Lange 81°) unter der gleichen Breite (31°)

lag wie die Ostliche Tigrismlindung (to avaxoh-
x6v oxojxa tov Tiygidog uioTauov ixfioXcbv, Lange
80° 30'), jedenfalls also vom Meeresstrande nicht

weit entfernt gewesen sein kann. Damit ist

selbstverstandlich die Lage an eineiu Kanal,
gleichviel auf welcher Seite desselben, voTlig un-

vereinbar. Und der Ausdruck ,Zusammenfluss

(confluentes)' des Tigris und Karun lasst sich

nur als Bezeichnung eines gemeinsamen Miin-

dungsbeckens der beiden StrOme fassen. In der

That wissen wir ja , dass zur Zeit Alexanders

Tigris und Karun (Eulaeus) sich in eine Lagune
(Xlfivtj) ergossen (Polykleitos bei Strab. XV 728,

frg. 2 Mtill. , das Nahere unter Tigris, Eu-
laios, Pasitigris); und Iuba (Plin. n. h. VI
99 , frg. 39 Mull.) hat in seinem Auszug aus

dem xagdxXovg des Onesikritos zur Orientierung

seiner Lescr ausdrucklich darauf hingewiesen,

dass das den Zeitgenossen wohlbekannte Charax
bei dieser Lagune liege (lacus quern faeiunt Eu-
laeus et Tigris iuxta Characen). Zu der An-
nahme von To mas click (a. a. 0. 86), dass Iuba
hier "willkiirlich Charax dem Aginis (s. d.) des

Nearchos (Arrian. Ind. 42, 4) gleichgesetzt habe,

liegt keinerlei Notigung vor. Es ergiebt sich

nun ein vollkommen klares Bild der Lage von
von A.-Charax : an der Lagune gelegen, zwischen
den Miindungen des Tigris und Karun , die sich

gewissermassen in derselben vereinigten, durfte

es init vollem Bechte als Seestadt (maritimum)
bezeichnet werden. An dem nOrdlichen Ufer der

Lagune lag unweit des Euphrats die wahrschein-
lich mit Durine, aus der ein Teil der Einwohner
von A. stammte, identische alte Hauptstadt Dur-
Iakin (s. q.). Die Lage von A. -Charax in dem
jetzigen Satt el 'Arabgebiet ohne eingehende

Lokaluntersuchung genauer fixieren zu wollen,

erschcint zurzeit aussichtslos (s. audi u. Spa-
sinu Charax). Wer trotzdem an der Identitiit

von A.-Charax mit Muhannnarah festhalten will,

weil die neuere Stadt zweifelsohne in vielen Be-
ziehungen, rein ideell wenigstens, die spate Nach-
folgerin der alteren ist. mag, wie dies Droysen
fa. "a. 0. Ill 2, 237) und Holm (a. a. 0. Ill 434)
gethan haben, darauf hinweisen, dass die Inseln

zwischen Muhammariih und dem Meere als jiinge-

res, seit der Zeit Alexanders gebildetes Schwenmi-
land zu betrachten ceien. Kur darf man dann
nicht, wie dies Loftus (Travels and Researches

in Chaldaea and Susiana 281) thut, den Haffar-

kanal bereits in der Zeit Alexanders vorhanden
und A.-Charax sowohl an diesem wie am See-

ufer gelegen sein lassen. [Andreas.]

14) Alexandreia in Assyrien, Plin. n. h. VI
42 , vielleicht identisch mit AXegardomvd bei

Theophvl. Sim. 219 Bonn. [Fraenkel.]
15) 'in Syrien (Plin. n. h. V 91. Strab. XIV

676; A. f) xaui'Ioaov Ptol. V 15, 2. Tab. Peut.

;

Alexandria Scabiosa Itin. Hierosol. ed. Wess.
580 , ed. Tobler-Molinier 14 . am Issicus Si-

nus, 16 Millien siidlich von Issus an der Strasse

nach Antiochia gelegen. Die Stadt, Alexander
d. Gr. zu Eliren erbaut , war bestimmt , Aus-

gangspunkt der grossen Karawanenstrassen Meso-
potamiens zu werden, aber schon die Seleukiden

wahlten dafiir Antiocheia und Seleukeia. Sie spielte

nie eine grosse Eolle. Der Beiname Scabiosa
deutet darauf hin , dass in dieser Gegend der

Aussatz verbreitet war. Jetzt Iskenderfm (fran-

zo'sisch Alexandrette), an schSner Bucht am Fusse
des Akma Dag (Amanus mons) gelegen, bester

Hafen Syriens, 7000 Einwohner, ungesunde Ge-
lOgend; keine Altertiimer (Baedeker Palast. u.

Syrien 3 393). [Benzinger.]

16) Alexandria Troas ('AX^dvdgsia fj Tgwdg
Strab. II 135. XIII 581. 605. Ptol. V 2, 4. VIII
17, 9. Steph. Byz. Liv. XXXV 42. XXXVII 35

;

auch bios Troas Plin. V 124. It. Ant. p. 334.

Apostelgesch. 16, 8. 20, 5, oder bios Alexandria,
Cic. Acad. LT 11 u. a.), bedeutende Stadt mit Hafen
an der Westktiste der Troas, halbwegs zwischen
Sigeion und Lekton, ursprunglich Sigia, dann

20 von Antigonos erweitert und mit Umwohnern aus
Skepsis , Larissa , Kolonai , Hamaxitos u. s. w.
bevolkert (Strab. XIII 604. 607) und Antigonia
Troas genannt, von Lysimachos aber verschonert

und A. benannt (Plin. V 124. Strab. XIII 593.

597). Unter den Romern, welchen sie zur Zeit

Antiochos d. Gr. anhanglich gewesen war, wurde
sie sehr begfinstigt und gehoben CLiv. XXXV
42. XXXVII 35), und bei Plin. a. a. 0. und auf
Miinzen erscheint sie als Colonie (Colonia Ale-

30 xandria Augusta Troas , vgl. Strab. XIII 594).

Hauptsachlich trugen Caesar, der angeblich sogar

den Sitz des Reiches hieher verlegen wollte (Suet.

Caes. 79, welchen Plan spater auch wieder Con-
stantin d. Gr. hegte, ehe er Byzantium wahlte,

Zosim. II 30. Zonar. XIII 3), Augustus, Hadrian
und der reiche Grammatiker Herodes Atticus zu
ihrer Verschonerung bei. Der Letztere half ihrem
Wassermangel durch (noch vorhandene) Aquae-
ducte ab, auch das Bad ist von ihm (Ath. Mitt. IX

40 36). Die Stadt war, wie die Eeste ihrer Mauern
zeigen, in einem langlichen Quadrate von etwa
2500 : 1700 m. erbaut. Jetzt Eskistambul mit be-

trachtlichen Ruinen. Choiseul Gouffier Voy.
pittor. II 434. Chandler As. min. Cap. X. Ion.

Antiq. VII Taf. 52. Fellows As. Min. 61. Miinzen
Head HN 469. Inschriften CIG 3577. Le Bas
III 1035. 1730 a.

17) In Karien am Latmos , Steph. Byz.

18) In Kypern. Steph. Byz.
50 19) In Thrakien, s. Alexandropolis Nr. 3.

20) Am Melas Kolpos (Steph. Byz.), wohl in

Grossasien.

21) Ein Berg uber Antandros in Mysien, wo
Paris (Alexandros) sein beriihmtes Urteil gefallt

haben soil, Strab. XIII 606. Ptol. V 2, 5.

[Hirschfeld.]

22) Amme des Nero. Suet. Nero 50.

23) Tochter des Avidius Cassius. Gattin des

Druneianus. Hist. Aug. Marc. 26 . 12 ; Avid.

60 Cass. 9. 3.

24) Eescripte an eine Alexandria : Cod. lust.

IV 29. 4 (J. 223). VII 19. 6 (J. 293). VIII 53. 19
(J. 294). [v. Eohden.l

25) AXegdvdgeia, Feste, zu Ehren Alexanders

von Makedonien mit Agonen gefeiert. tberliefert

ist uns . dass der Verband der ionischen Stadte

(vgl. DittenbergerSvll. 137. Strab. XIV 644.

Bull. hell. IX 387ff.) in Chalkis in Kleinasien
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(Strab. a. a. O. vjiegxsiTai de t&v XaXxidetov

SXoog xafitegaiftevov A).£g~dvdga> r<j) <Pd£xjiov Hal

dywv vjio zov xoivov tcov 'library AXsgdrdgeia xax-

ayyeXXeTat avvTeXovfisvog iwavfta) und in Klazo-

menai (Bull. hell. IX 390 Z. 24) A. feierte. A.

in Rhodos lernen wir aus der Inschrift Arch.-

epigr. Mitt. VII (1883) 111 kennen : xooayrjoavTa

Toayipdocg xal vtxrjoavTa A. xal Aiovvma. Uber

Alexanderspiele in Berca vgl. Mionnet I 555

(Eckhel IV 433), in Odessus Mionnet I 397,

in Philippopolis Mionnet I 418. Wahrschein-

lich haben noch viele andere Stadte, z. B. Alexan-

dreia, A. gefeiert. Im allgemeinen vgl. Beur-
lier de divinis honoribus quos acceperunt Ale-

xander Magnus et successores eius, Paris 1890.

26) Feste zu Ehren des Alexander Severus:

Kaibel IGI 1112 b AXek'dvSoia Se^aaxd ardour

ndlr^v, und mehr im Bull. hell. X 229ff., wo fiinf

aus Oinada in Lykien stammende Siegerinschrif-

ten mitgeteilt werden, in denen hinter SsvyoicDV

(offenbar nach dem Tode des verhassten Kaisers)

ein Wort ausradiert ist, das nur AX^avSgdmv
gewesen sein kann. [Stengel.]

Alexandreion. 1) Akefdvdouov (Joseph. Ant.

Jud. XIH 417. XIV 49. 89. 419. XVI 13; Bell.

Jud. I 6, 5. 8, 5. 16, 3), ein wahrschein-

lich von Alexander Iannaeus auf einem Berge Pa-

lastinas an der Strasse von Skythopolis nach

Jerusalem erbautes Castell; von Herodes d. Gr.

neu befestigt. Wahrseheinlich identisch mit dem
heutigen Karn Sartabe am Rande der Jordan-

ebene nOrdlieh von Jericho (Schiirer Gesch. d.

jiid. Volkes I 321. Baedeker Palast. u. Syrien

3

169). [Benzinger.]

2) Ein Alexander d. Gr. heiliger Hain, west-

lich nahe von Teos. Strab. XIV 644.

[Hirschfeld.]

'AXe^avSgeios (oder A"/.t$avdgda), Miinze des

Alexander, wie Kgoioeiog, $>u.Ux,uog u. a. (Pollux

IX 59. 85), flndet sich zuerst auf Drachmen des Ty-

rannen Alexander von Pherai 309—317 v. Chr.

Ungleich beruhmter ist die Pragung Alexanders

d. Gr., der nach Beseitigung des fruher in Ma-
kedonien ublichen rhodischen Fusses Silbcrdrach-

men und gewohnlicher Tetradrachmen nach atti-

scher Wahrung miinzte , also die Drachme aus

4,36 g. feinem Silber (Hauptwerk: L. Miiller
numismatique d'Alexandre le Grand, Kopenhagen
1855). Alexanders Pragung war von nachhal-

tiger Wirkung auf die Miinzung innerhalb der

gesamten hellenischen Welt und wurde zunachst

unverandert nach seinem Tode beibehalten, an

manchen Stellen des ehemaligen Alexanderreiches

noch Decennien hindureh. Ptolemaios I. Soter

hat ausser mit dem auch sonst tiblichcn A'i.e.g~dv-

Sgov ein Silberstiick mit A/.egdrdgewv IJTO/.eiiaiov

gepragt, als ,Alexanders Miinze . von Ptolemaios

gesehlagen' (Ztschr. f. Num. XIII Taf. 3, 5). So

kam es, dass der Ausdruck A. im 3. und 2. Jhdt.

v. Chr. uberhaupt fur eine Drachme nach attischer

Wahrung gebraucht wurde. Wenn Appian Sic.

2, 2 sagt: lyu dk to Evflotxbv uu.avTov A/.eg'ar-

fioeiovg dgaxpias IjiTaxio/iUovg, so scheint er, da

26196 g. : 7000 = 3,742'g. , unter A. sogar den

rom. Denar (vor Nero 3,9 g., seit Nero 3,41 g.)

zu verstehen (Mommsen Miinzwesen 26, 88), der

bekanntlich (Hultsch Metrologies 251) mit der

attischen Drachme im gewohnlichen Rechnen

identificiert wurde. Nach A. wird oft in In-

schriften des 3. und 2. Jhdts. gerechnet (z. B.

Hermes VII 1873, 62 aus Argos, CIG 1570 b

45—48 aus Oropos, 3599, 15 aus Ilion, Bull. hell.

V 1881, 157ff. Z. 13 aus Delphi agyvgiov dga%fi.ds

Ateg-avSgelovg, VI 29ff. Z. 14 aus Delos; CIG 2855

und aus MUet und 3521 aus Lydien wird das

Gewicht von cptaXai in A. angegeben).

Polybios rechnete XXXIV 8, 7 auch nach dfioXol

10AXe£av8oivot. Da Alexander II. die Goldpragung

in der Weise seines Vaters fortsetzte , ist ein

'AXs^dvdgeiog xQvoovs (vgl. Pollux IX 59) z. B.

Dittenberger Syll. 367, 7 aus Delos (QiXlnneiot

III 'AXsg-dvdoeios 1) oder 402, 20 aus Kos als ein

Philippeus im Gewichte von 8, 7 g. mit Alexanders

Bildnis aufzufassen. [Kubitschek.]

Alexandrianus, Comes rerum privatarum am
Hofe des Valens 367—369. Cod. Theod. X 1, 11.

10, 11. XI 17, 1. XLT 6, 14. [Seeck.]

20 Alexandrides s. Anaxandides Nr. 2.

Alexandrina aqua
?
romische Wasserleitung,

von Alexander Severus in die Stadt gefuhrt (Hist.

Aug. Alex. Sev. 25), hauptsachlich zur Speisung

seiner Thermen im Marsfelde. Die Quellen des

Aquaeducts lagen in der Gegend von Gabii, der

Lauf, meist auf Bogen aus Ziegelwerk, ist fast

13 Km. weit durch die Campagna zu verfolgen,

in der Stadt selbst sind keine Reste zu consta-

tieren. Die weit verbreitete Ansicht, dass das

30 trofei di Mario genannte Wassercastell auf dem
Esquilin von dieser Leitung gespeist worden und

mit dem Nymphaeum Alexandri der Eegionsbe-

schreibung zu identificieren sei , wird durch das

Nivellement widerlegt. S. Jordan Topogr. I

l,477ff. Lanciani Acquel68—177. Diemodeme
Aqua Felice (von Sixtus V. 1585 erbaut) beniitzt

dieselben Quellen. [Hiilsen.]

Alexandrina basilica, in Rom, von Alexan-

der Severus inter campum Martium et septa

40 Agrippiana begonnen. Nach der Hist. Aug. Alex.

26 war sie 100 Fuss (29,5 m.) breit, 1000 Fuss

(295 m.) lang und ruhte ganz auf Saulen. Es

ist schwer, fiir ein Gebaude von diesen Dimen-

sionen im Marsfelde westlich vom Corso einen

Platz zu finden: weder die Annahme von Urlichs

(Beschr. Eoms III 3, 122), sie habe die Stelle

des Diribitoriums eingenommen , noch die von

Lanciani (Bull. com. 1883, 12), der sie nCrd-

lich S. Ignazio sucht. befriedigen. Da der Bio-

50 graph fortfahrt : quam efficere non potuit morfe

praeventus, ist der Bau vielleicht nicht uber die

Anfange hinausgekommen. [Hiilsen.]

Alexandrinae thermae , in Rom , der von

Alexander Severus 227 vollendete (Hieronym. ad

ann. Abrah. 2243 ; daraus Cassiod. chron. p. 146

ed. Momms.) Umbau der thermae Xermiianae.

Wie weit Alexander den alteren Bau vergrOsserte

und abanderte , ist nicht auszumachen . jeden-

falls verschwindet nach ihm der Name des Nero

60 und die Thermen heissen A. beim Chronogra-

phen von 354 p. 147 M. und in der Not. reg.

IX. Vgl. Hist. Aug. Alex. Sev. 24. 25. Eutrop.

VII 13. Aur. Victor Caes. 24. Uber die Reste

vgl. Beschr. Roms III 3, 133ff. Canina edif.

IV tav. 201. Lanciani Notizie d. scavi 1881,

270—273 und 1882 tav. XXI (s. auch Nero-
nianae thermae). Der Name der t/iermae A.

war noch bis ins 10. und 11. Jhdt. erhalten (Ur-
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kunden aus dem Regest von Farfa beiNibby
Roma antica II 767ff.) , in den Mirabilien (bei

Jordan Topogr. II 629) erscheinen sie alspala-
tium Alexandra. [Hiilsen.]

Alexandrinische Litteratnr.
I. Umfang. Dnter der alexandrinischen Pe-

riode der griechiscben Litteratur begreift man
die Zeit von der Entstehung und Befestigung der
Diadocbenmonarchieen— etwa 300 — bis zu ihrem
schliesslichen Untergang im rfimischen Eeiche,
also etwa bis zum Beginn der Kaiserherrschaft
(Th. Bergk Kl. phil. Schr. II 533). Diese Pe-
riode als alexandrinische zu bezeichnen, berech-
tigt der Umstand, dass Alexandreia, dank des
Interesses und der Teilnahme des ptolemaeischen
KOnigshauses an den geistigen Bestrebungen sei-

ner Zeit, der tonangebende Vorort fur Kunst und
Wissenschaft wurde; die (neuerdings iiblichere)

umfassendere Bezeichnung ,hellenistische Periode'
verliert daneben nicbt ihre Berecbtigung.

II. Vorbedingungen. Nachdem die poli-

tische Preiheit und Selbstandigkeit Griechenlands
vernichtet war, verlor Athen seine Bedeutung als

Mittelpunkt alles Wissens und aller Bildung ; der
Schauplatz der neuen Litteraturperiode ward die

hellenisierte Neugrtindung Alexanders d. Gr., deren
einsiehtsvolle Herrscher den gewaltigen Plan des
MakedonerkOnigs , die Kultur des Occidents mit
der des Orients in Einklang zu setzen, schritt-

weise ausfuhrten. Mit der Ausbreitung helleni-

scber Sprache — die nicbt ohne Entstellungen
allmahlich in die sogen. xoivrj uberging — und
Bildung, der erweiterten und vertieften Kennt-
nis orientalischer Kultur schwand der friiher

scbroffe Gegensatz zwiscben Hellenen und ,Bar-

baren' mehr und mehr; ja bei einzelnen bevor-
zugten Geistern stieg schon der Gedanke einer

kosmopolitischen Einheit aller Volker und Men-
schen auf (Eratosth. b. Strab. I 66). Dem ersten
Ptolemaios gab der vielseitige und einflussreiche

Peripatetiker Demetrios von Phaleron (s. d.) den
Anlass, die alexandrinische Bibliothek zu grun-
den, die dann Ptolemaios Philadelphos mitsamt
dem Museion ins Lcben rief ; letzteres eine Nach-
ahmung der platonischen Akademie und des ari-

stotelischen Peripatos. Beide Institute erhoben
Alexandreia sofort zum Mittelpunkt aller wissen-
schaftlichen Studien ; der Thatigkeit der daselbst
beschiiftigten Gelehrten verdanken wir die iiber-

kommene griechisehe Litteratur der alteren Zei-

ten. Der alteste Bibliothekar , Zenodotos von
Ephesos (s. d.), ordnete die Epiker und Lyriker,
seine Gehiilfen Alexandros von Pleuron (s. d.) die
Tragiker, Lykophron (s. d.) die Komiker. Den
grossen Bealkatalog verfasste Kallimachos (s. d.)

;

Nachtrage lieferten Eratosthenes und Aristopha-
nes von Byzanz, der letzte Bibliothekar war Ari-
starchos. Uber die wissenschaftliche Arbeit im
Museion wissen wir nur Einzelnes (Strab. XYLI
794. Ath. XI 493 e). Litterarische Interessen
zeigen fast alle Ptolemaier : Ptolemaios I. schrieb
eine Geschichte Alexanders und berief Philetas
und Straton zu Erziehern seines Sohnes, Philadel-
phos und Euergetes fOrderten die exacten Wis-
senschaften (Xaturkunde und Matbematik), Philo-
pator, ein grosser Verehrer Homers, dem er einen
Prachttempel baute, schrieb eine Tragodie, selbst

Physkon, unter dessen Schreckensherrschaft die
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Gelehrten vertrieben wurden, dilettierte in grani-
matischen Studien, Lander- und VoTkerkunde.
Aber auch an den andern Hofen zeigen die Herr-
scher Iuteresse fur Litteratur. Antigonos Gona-
tas (s. d.) schilderte ausfuhrlich in einem eigenen
Werke den Kreis der Dichter und Philosophen,
die sich in Pella eingefunden hatten. Weniger
Interesse hatten die Seleukiden, urn so mehr die
Attaliden. Attalos I. versammelte zahlreiche Ge-

lOlehrte um sich und war selber schriftstellerisch

thatig, Eumenes II. bemvihte sich, die pergame-
nische Bibliothek auf gleiche Hfihe mit der ale-

xandrinischen zu heben, Attalos II. war Kunst-
liebhaber. Diese mehr oder minder selbstandige
Bethatigung der Herrscher wirkte auf die Litte-
ratur zurtick und gab ihr einen besonderen Cha-
rakter, vor allem in Alexandreia, wo die staat-

liche Form der absoluten Monarchie am scbarfsten
ausgepragt erscheint. Als richtige Erben Alexan-

20 ders d. Gr. kniipften die Ptolemaier an die alten

Traditionen der Pharaonen an, erhoben ihre Vor-
fahren zu Gottern und liessen sich als solchen
huldigen. Die ofiiciellen Urkunden sowie die

Werke der Kiinstler und Kunstdichter, bei denen
die Herrscher in recht durchsichtiger Symbolik
als Gotter erscheinen, bezeugen diesen Kultus
eines entgotterten Zeitalters. Parallel mit der
Verehrung des Konigs geht die der Ko'nigin:

bei keinem Dichter von Belang feblen die Hoch-
30 zeitsgedichte zu Ehren der Herrscherin, und auch

in den andern Werken sind nicht selten Huldi-
gungen hofischer Galanterie zu finden. Die ab-

solute Monarchie scbliesst die selbstandige Be-
thatigung des Einzelnen am Staatsleben aus,

giebt aber der Entfaltung der Individuality, auf
geistigem Gebiete vollen Spielraum: so ist die

Litteratur dieses Zeitalters durchaus individuell,

und durch die von alien Seiten zusaimnenstrO-
menden Elemente erhalt sie ein internationales

40 Aussehen. Auf dem neuen Boden erhebt sich
die Opposition gegen die gesamte Kultur der
vergangenen Periode, die Manner der neuen Rich-
tung, getragen von dem Bewusstsein ihres kiinst-

lerischen Konnens, eroffnen gegen den Atticismus
mit seiner strengen Stilisierung der Kunst und
des Lebens den lebhaftesten Kampf (W i 1 a m o-

witz Eurip. Herakl. I 134). Indem man auf
die archaischen vorattischen Muster, die erst

durch miihsames Studium dem Verstandnis er-

50 schlossen wurden, zuriickgriff, regte sich der
Wunsch der Xachahmung, der Kritiker wurde
zum Dichter ; erst spater trennen sich die Wege
der gramniatisch-philologischen und der poeti-

schen Thatigkeit.

III. Charakteristik der alexandrini-
schen Dichtung.

Im ganzen lassen sich etwa drei Perioden der
alexandrinischen Poesie unterscheiden. Die erste

reicht von den altesten Diehtern bis auf Kalli-

60 machos , die zweite umfasst die Lebenszeit des
Kallimachos . des eigentlichen Begriinders der

erzalilenden Elegie und des Ep_ylls , und seine

Schule , die dritte die Epigonen , welche in den
iiberlieferten Formen weiter schaffen und sie end-

lich den Br.mem iibermitteln. Die alexandrini-

sche Dichtung ist gelehrt und wendet sich an
ein gelehrtes Publicum: die Urkundlichkeit des
Sagenstoffes wird betont (Kallim. frg. 442. Origen.
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c. Cels. 3, 43), ratselhafte kurze Anspielungen

auf andere Sagenformen sind beliebt , Polemik
gegen litterarische Gegner wird nicht gespart

(Kaibel DLZ 1882, 1750). Der sprachliche Aus-

druck ist vielfach gesucht und glossematisch

dunkel, nicht selten durch Missbildungen verun-

staltet — Inschriften aus derselben Zeit geben

die beste Parallele — und steigert sich bisweilen

zu einem wahren Vexierspiel, wie in Lykophrons
Alexandra (Geffcken Herm. XXVI 567); selbst 10
ein ausgesprochener Realist, wie der Iambiker

Herondas (s. d.), kann sich diesem Stile nicht

ganz entziehen (Diels S.-Ber. Akad. Berl. 1892,

17). Die Technik der Verse zeigt fortschreiten-

des Raffmement. In der Wahl der Stoffe wer-

den ,verlegene' Mythen bevorzugt, Ortssagen,

Locallegenden u. dergl. begierig auigegriffen (s.

u.). Die althergebrachten Mythen und Sagen
erhalten bei den besseren Diehtern dadurch einen

neuen Reiz, dass das Interesse auf Nebenperso- 20

nen gelenkt wird, oder sie erfahren eine voll-

standige Umwandlung in das Weichliche, Uppige,

Spielende. Liebesabenteuer werden auf die Gotter-

und Heroenwelt iibertragen, Verwandlungen und
Versetzungen unter die Gestirne sind beliebt.

Charakteristisch ist das Hervorheben der weib-

lichen Schonheit in Wort und Bild ; auch hier geht

die alexandrinische Kunst dieselben Wege wie

die Poesie und schreckt wie diese auch vor der

Darstellung der bedenklichsten erotischen Ver- 30

irrungen nicht zuriick (Michaelis Philologen-

vers. zu Zurich 1887, 34—44). In der Vereini-

gung des .aphrodisischen Schmachtens und des

dionysischen Taumels' feiern sie den grfissten

Triumph. Der Frauenwelt wird gehuldigt, indem
ganze Gedichtsammlungen den Namen der Ge-

liebten erhalten (Bittis, Lcontion; ahnlich sind,

dem Gonner- und Freunde-Kultus entsprechend, die

Gedichte unter dem Namen eines solchen aufzu-

fassen, wo die Beziehung erst aus dem Inhalte klar 40
wurde: Telephos des Philetas, Ptolemaios und
Berenike des Theokritos, Krinagoras des Parthe-

nios). Die Frauen greifen selber zur Feder, wie

Erinna von Tenos, die Vorlauferin der alexandri-

nischen Kleinkunst (s. d.) , Nossis von Lokroi,

die mannliche Anyte von Tegea. die Byzantierin

Moiro. Durch das rasche Aufbliihen der Natur-

wissenschaften ward der Blick fur scharfe Beob-

achtung gescharft, so erklart sich der Hang zum
Realismus in der Poesie. Der nengefundene He- 50
rondas ist fur uns sein bedeutendster Vertreter,

aber auch in die bukolische Dichtung (s. u.), die

gemeinhin aus der Sehnsucht des Stadtmenschen
nach der freien Natur erklart zu werden pflegt,

spielt er stark hinein. Das Leben der kleinen

und annen Leute tritt aus den Epigramnien des

Tarentiners Leonidas anschaulich entgegen. Die
nivellierende Bildung der Zeit liess die Gelehr-

ten darauf bedacht sein, volkstumliche Gebrauche

und Sitten zu sammeln , sie begegnen uns bei 60
Kunstdichtern wieder und bieten mit den liebe-

voll ausgemalten Scenen des hauslich-gemiitlichen

Lebens wohl die erfreulichsten Ziige der Poesie

dieses Zeitalters. In der Wahl der dichterischen

Muster zeigt sich in der ersten Periode eine grosse

Vielseitigkeit : die aiolische Lyrik, Anakreon,

die Iamben des Archilochos und Hipponax wer-

den nachgeahmt , eigene Erfindungen sind die
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seltsamen (formal an Zauberbrauche ankniipfen-

den? [Crusius WfklPh. 1888, 1095]) Figuren-

gedichte des Simias, Dosiades, Theokrit; noch

Kallimachos, vielleicht der SchOpfer des raffi-

nierten Galliambos, verfasste ein dunkles Ratsel-

gedicht (Reitzenstein Herm. XXVI 312).

Das Prooimion der hesiodischen Theogonie gab
Veranlassung , Getter und Gottinnen statt des

Dichters als Erzahler einzufiihren und somit den

Bericht bei dem Leser zu beglaubigen (Kallimacho s

Aitien). Ahnlichen Zwecken dienten wohl die

litterarischen Falschungen der altesten Alexan-

drinerzeit, wie die auf die Namen einer uralten

delphischen Prophetin Boio lautende Ornithogonie

(s. d.). Viele Bewunderer und Nachahmer fanden

die hesiodischen Kataloge und Ehoien mit ihrer

kunstlosen bequemen Anreihung genealogischer

Sagen, namentlich in der ersten Periode, wo das

Interesse am Stoff iiberwog; als Muster solcher

Dichtungen aber gait die Lyde des Antimachos
(s. d.), die selbst von dem stilistisch weit iiber-

legenen Asklepiades von Samos hoch gepriesen

wurde.

Die einzelnen Gattungcn der Poesie.

Das Epos im homerischen Stile wird nur in

der alteren Zeit gepfiegt. Um 260, als Apollo-

nios von Rhodos (s. d.) seine Argonautica ver-

offentlichte, begann Kallimachos gegen ihn, die

Lyde und die tiberlebten Formen des kyklisehen

Epos den Kampf, der mit Apollonios Niederlage

endete. Erst nach Kallimachos Tod scheint ein

voriibergehender Umschwung der Cffentlichen Mei-

nung in Alexandreia eingetreten zu sein; Homer
fand eine gerechte Wiirdigung durch Eratosthe-

nes, das alte Epos eine Erneuerung im Geiste

der Zeit durch Rhianos (s. d. Usener bei Su-

semihl Alex. Litter. II 671). Die umfangrei-

chen Epen Euphorions boten nur antiquarisches

Interesse ; dasselbe gilt fur Nikandros. In der

richtigen Erkenntnis der eigenen dichterischen

Begabung empfahl Kallimachos, der Stimmfiihrer

der neuen Richtung, neue und abgelegene Stoffe

in dem engen Rahmen von Elegien und Epyllen

mit sauberer Verstechnik zu behandeln. Als Vor-

lauferin dieser alexandrinischen Kleinkunst hatte

er Erinna ('Alay.am), die noch spater neben ihm
als Typus genannt zu werden pflegt. Er selbst

bildete die Elegie, die bereits friiher (bei Mim-
nermos) der poetischen Erzahlung Raum geboten,

kiinstlerisch aus : seine vier Bucher Aitien sind

neben dem zierlichen Epyll Hekale lange Zeit

ein vielbewundertes unci nachgeahmtes Vorbild

hellenischer und romischer Dichter gewesen. Durch
die Darstellung mannigfacher Liebesabenteuer er-

hielt die Elegie eine romantische Farbe, fast den

modernen Balladen vergleichbar. Gegenuber der

kindlichen Unbeholfenheit eines Alexandros von

Pleuron (s. d.) und Hermesianax (s. d.), die ihre

Gestalten ohne jede Charakteristik auffuhren

und an den losen Faden einer diirftigen Aufzah-

lung reihen, wird der ernstliche Versuch gemacht,

die Seelenstimmung der Helden und Heldinnen

zu analysieren , wahrend die eigentliche Erzah-

lung sprnngweise fortschreitet oder sich mit An-
deutungen begniigt. Das subjective Element der

alteren Elegie flndet seinen Ausdruck im Epi-

gramm; speciell im erotischen Epigramm ist

Kallimachos der Meister und das Vorbild fur
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Properz und Ovid. Idyllisch-gemtltliche Ziige stilwidrige Vermischung von Vers und Prosa hat
fehlen m den epischen und elegischen Kunst- ein Semit, Menippos von Gadara, aufgebracht.
dichtungen nicht, aufs hochste ausgebildet und Nebenher gehen Tendenzromane in Prosa (Heka-
zu emer eigenen Dichtungsart erhoben wird die taios von Abdera und Euemeros von Messana),
Bukohk durch den koischen Dichterbund, dessen deren phantastische Hiille den rationalistischen
begabtestes Mitglied Theokritos (s. d.) ist. Auch Kern schlecht verbirgt, sowie marchen- und lugen-
die bukolische Poesie, deren scheinbare Natttr- hafte Eeiseberichte. Die frivolen Novellen des
lichkeit vielfach getiiuseht und zu falschen Ur- Aristeides von Milet(vgl. Rohde Rh. Mus. XLVHI
teilen geftihrt hat, ist absichtlich und berechnet 128) fanden noch in spiiter Zeit eifrige Leser
(M. Haupt opuse. I 253), erwachsen aus einer 10 und Nachahmer. Der Versuch Thieles (Aus der
Art Opposition gegen die weltmannisch verfeinerte Anomia, Berl. 1891, 124—133), die Anfange des
Geselligkeit_ und in die Form einer Maskerade derbrealistischen Romans im Stile Petrons der
gekleidet, die viel weiter reichen mag, als wir alexandrinischen Periode znzuweisen, ist ver-
mit unseren Mitteln erkennen konnen. Ver- fehlt (Rohde Eh. Mus. XLVIII 136). Das
wandte

,
nur vergrflberte Ziige weist die Kinai- Gesamturteil fiber den Wert der alexandrinischen

denpoesie und der Mimiambos auf, dessen bedeu- Poesie ist um so schwieriger, als, abgesehen von
tendster Vertreter Herondas neben hiibschen, aus den ansehnlichen Bruchteilen des Nachlasses
dem Volksleben gegriffenen Genrebildern ,die einiger bedeutender Dichter, vielfach nur Triim-
Brutalitat und Stupiditat landlichen Lebens' mit mer und Splitter ubrig geblieben sind, die keine
derben Striehen darstellt (Diels S.-Ber. Akad. 20 sicheren Riickschliisse erlauben. Die individuelle
Berl. 1892, 19). Die Lyrik ist in dieser Zeit Schatzung mancher massgebenden Personlichkeit
bereits von der Musik gelOst und bewegt sich (z. B. des Philetas) ist unmoglich; dass die
in der ersten Periode noch in recht kiinstlichen kiinstlerische Technik in der Elegie und dem
und yerkunstelten Formen (s. o.), bald aber ver- Epyll gleichformig erscheint, liegt an dem erhal-
schwmden diese und mit ihnen das Melos : nach tenen diirftigen Material, worin die feineren Un-
Kallimachos ist kaum ein Vertreter desselben zu terschiede ganzlich verwischt sind. Gewisse Dich-
nennen, seine Erbschaft hat das Epigramm langst tungsarten werden stets mehr oder minder un-
angetreten. In den erhaltenen Hymnen des Kalli- kenntlich bleiben. Kulturgeschichtlich bedeut-
machos (Nachahmungen des terpandrischen No- sam ist der Einfluss der alexandrinischen Poesie
mos? s. Crusius Philologenvers. z. Zurich 1887, 30 auf die gleichzeitige Kunst (und umgekehrt), so-
262) darf man keinen religiosen Gehalt suchen, wie vor alien auf die Folgezeit: die rOmische
der Dichter spielt mit allem, die neue GOtter- und spatgriechische Poesie (Nonnos und seine
welt der Ptolcmaier blickt in durchsichtiger Schule), ferner die Romanschriftsteller sind von
Hiille an alien Enden hervor (fiber den Vor- ihr durchaus abhiingig (s. Dilthey de Calli-
trag der Hymnen in den Agonen Usener Rh. machi Cydippa, Leipz. 1863, wo dieser Zusam-
Mus. XXIX 47). Die Tragfidie erlebte eine ephe- menhang" zum ersten Male nachgewiesen ist).
mere Blute in der sog. Pleias zur Zeit des Phi- Aus diesen Nachahmungen erkennen wir freilich
ladelphos, sie ist fast unkenntlich, da der lam- meist nur in allgemeinen Umrissen die ursprung-
bos Lykophrons nicht in diese Stilart gehort. lichen Originale, selten gelingt es, den Gang der
Das Satyrspiel erfreut durch einige hiibsche Er- 40Erzahlung wiederherzustellen (Dilthey a. a O).
findungen, verschwindet aber bald mit der Tra- Betrachtlich ist ferner der Niederschlag helle-
godie, auch die auf grossgriechischem Boden ent- nistischer Sagenversionen in der mythographi-
standene HilarotragOdie scheint nur von kurzer schen Litteratur. Endlich liefert die von den
Blute gewesen zu sein. Die neuere Komodie, alexandrinischen Tafelbildern abhangige campa-
eine Weiterbildung der mittleren, gehort in einen nische Wandmalerei wertvolle Bestatigung und
andern Zusammenhang. Eifrig gepflegt wird das Erganzung (Helbig Untersuchungen iiber die
didaktische Gedicht, freilich auf Kosten der wah- campanische Wandmalerei, Leipz. 1873).
ren Poesie, die auch den vielbewunderten Phai- IV. Wissenschaftliche Arbeiten der
nomena Arats (s. d.) abgeht. Seine spateren Alexandriner.
Nachahmer, wie Hegesianax und Hermippos, be- 50 Die Geschichte der Grammatik ist , wie be-
handeln nur Mythen , die auf ,Katasterismen' merkt, in der alteren Zeit eng verbunden mit
hinauslaufen. Die Lehrgedichte des hervorragend- der Geschichte der Poesie. Etwa bis auf Aristopha-
sten Vertreters der ausgehenden hellenistischen nes von Byzanz geht die grammatische Thatig-
Periode, Nikandros von Kolophon (s. d.), sind keit mit der dichterischen Hand in Hand, dann
nach Inhalt und Form gleichermassen ungeniess- verkiimmert die Poesie in Alexandreia, die Gram-
bar. Die Gelegenheitspoesie war in Hochzeits-, matik erreicht die hochste Blute. Kunstausdriicke
Trauer-, Geleit- und Lobgedichten ungemein zahl- wie rfii.o/.oyog sind in dieser Zeitperiode geschaf-
reich yertreten, die leiehtere Gattung ging unter fen. Die glossographischen Studien der altesten
dem Namen Kara i.^xov (Arat, Vorhild fur Ver- Grammatiker sind noch recht niangelhaft, selbst
gil) oder ITaiyvia, letzterer vielleicht von den 60 der kiihne Homerkritiker Zenodotos behalf sich
Uebungsstiicken der alteren Sophisten (M a a s s noch mit dem blossen Erraten schwieriger Worte.
Herm. XXII 576) durch Dichterphilosophen (Kra- Erst Aristophanes von Bvzanz erhob die Glosso-
tes und Monimos) iibernommen und durch Phile- graphie zur wissenschaftli'chen Lexikographie, be-
tas in die Litteratur eingebiirgert (doch vgl. riicksichtigte die verschiedenen Dialekte und gab
Athen. VII 321f.). Selbst eine scheinbar ganz selbst zu einer Erforschung der damaligen y.oirtj

onginelle Dichtungsart, wie die Sillen des Timon einen Anstoss. Er gab die Texte der alten Ly-
von Phleius (s. d.), haben bereits ein Vorbild in riker und Dramatiker . sowie den Platon zum
Xenophanes gleichnamiger Satire. Die barocke, ersten Male kritisch heraus und forderte ihr Ver-
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standnis durch das von ihm endgiiltig festgestellte rang der Atticismus den Sieg in Rom, nachdem

Prosodie- und Interpunctionssystem. Aristarchos aus dem asianischen Lager selbst eine vermit-

von Samothrake, minder vielseitig, in historisch- telnde Richtung in Rhodos entstanden war. Die

geographischen , mythologischen und chronologi- aus antiquarisch-aesthetischen Studien und der

schen Dingen sogar von erstaunlicher Unkennt- sehr beliebten Paradoxographie erwachsene Pe-

nis , stellte mit gesunder , scharfer Beobachtung riegese findet einen wissenschaftlichen Vertreter

d.en homerischen Sprachgebrauch fest und lieferte ersten Ranges in dem Pergamener (?) Polemon,

in seinen Ausgaben des Dichters den fiir die der manche alexandrinische GrOsse in heftigen

Folgezeit giiltigen Text. Eberfso brachte er in Streitschriften angriff, die Geographie und Chro-

das grammatische Wissen Ordnung und stellte, 10 nologie in dem vielseitigen Eratosthenes, der nach

von dem Gesetz der Analogie als leitendem Prin- unrichtiger tjberlieferung sich zuerst tpiloloyo;

cip ausgehend, die Regeln der Formenlehre fest; (Freund geistiger Bildung) genannt haben soil

die erste Elementargrammatik, auf die die noch (s. d.). Der alteren Alexandrinerzeit gehOrt Hera-

heute iibliche Terminologie zuriickgelit , schrieb kleides S hqitmos, der Verfasser origineller Stadte-

der Aristarcheer Dionysios Thrax. Die allego- bilder, an, die neben den spater geschriebenen

rische Auslegung fand in Krates einen Haupt- Biographieen des Antigonos von Karystos zu den

vertreter, der, zuriickgreifend auf eine altere, auch besten Erzeugnissen der hellenistischen Zeit ge- •

in Alexandreia fruher iibliche Bezeichmmg, sich horen (Fabricius Bonner Studien fur Kekule

KQixmoi (statt yeapfiauxog) nannte und die hohere 58). Die exacten Wissenschaften sind in Alexan-

und aesthetische Kritik , die bei Aristarch und 20 dreia ganz bedeutend gefSrdert worden : in der

seiner Schule zuruckstand, an die Spitze der wis- Mathematik glanzen die Namen Eukleides, Archi-

senschaftlichen Philologie stellte. Gegeniiber medes, Heron von Alexandreia, in der Astronomie

den starren xavovss in der Declination und der Aristarchos von Samos , der zuerst das heliocen-

Conjugation , die Aristarch aufgestellt , betonte trische Weltsystem ahnte, Seleukos von Seleukeia,

er das Recht der Individualitat der Schriftsteller der Kopernikus des Altertums, Hipparchos von

und verlangte eine sorgsame Beobachtung des Nikaia, der scharfe Kritiker des Eratosthenes.

Sprachgebrauches des Einzelnen. Das Hervor- Die Medicin ist durch die beiden grossen Geg-

kehren des stilistisch-rhetorischen Elementes ist ner Herophilos von Alexandreia und Erasistratos

fiir die Kritik nicht ohne Nutzen gewesen (Kai- von Samos wurdig vertreten; die Arbeiten in dem
bel Herm. XXIV 42), und die Pflege der sog. 30 anatomischen Institut zu Alexandreia erweiterten

Eealien hat neben manchem Verkehrtem auch betrachtlich die Kenntnisse in der Anatomie und
Brauchbares zu Tage gefOrdert. Auch die Lei- Physiologie. Die Heilmittellehre fand in der

stungen der pergamenischen (oder kritischen) empirischen Schule tuchtige Bearbeiter. Die zoo-

Schule auf dem Gebiete der Biographie unci logischen Studien waren in dem grossen Sammel-
Kunstschriftstellerei (Antigonos von Karystos, s.d.) werke des Aristophanes von Byzanz, einer Neu-
sind hcichst achtungswert. Die Rivalitat zwischen bearbeitung des aristotelischen Werkes , nieder-

Pergamon und Alexandreia geht seit Eumenes gelegt, die botanischen riefen eine leider fast

II. in einen fOrmlichen ,Biicherkrieg' iiber (Use- ganz verschollene landwirtschaftliche Litteratur

ner bei Susemihl a. a. O. II 667), und zu- hervor. Endlich ist die im ganzen wenig erfreu-

nachst erringt die kritische Schule durch Krates 40 liche jiidisch-hellenistische Litteratur zu nennen,

.selber den Sieg in Rom. deren bedeutendstes Werk die griechische Bibel-

Die Philosophie fand in Alexandreia selbst iibersetzung ist.

keinen Boden (iiber schwache Spuren des Pytha- Litteratur: Ein zusammenfassendes Werk fehlt

goreismus s. Hecker comm. de Anth. Gr. 268. noch. Als Ersatz dienen mehrere Skizzen von
Rohde Griech. Rom. 67); im iibrigen hat sie Wilamowitz, die im einzelnen der Berichti-

in dieser Zeit eine Maeht auf die Gemiiter der gung bediirfen : Eurip. Herakl. I 134ff. (Vorbe-

Gebildeten ausgeubt, wie nie wieder, und alle Fra- dingungen der Litteratur) ; Homer. Unters. 382ff.

;

gen des praktischen Lebens in den Kreis ihrer Antigonos von Karystos 130f. (Gegensatze zwi-

Betrachtungen gezogen, dagegen an innerem Ge- schen Alexandreia und Pergamon) 178ff. (die Philo-

Tialt erheblich eingebiisst. Die Geschichtsschrei- 50 sophenschulen und die Politik). Mahaffy Greek
bung steht unter den Einftiissen der Rhetorik the life and thought from the age of Alexander to

und liebt das Ruhrende, Pikante und Anekdoten- Roman empire, London 1887 (nicht ausreichend

hafte. Doch sind neben einer Unzahl von Special- und voller Voreingenommenheit , C. XI u. XII
geschichten z. B. die Werke des Timaios und aus Couat entlehnt). Susemihl Geschichte der
Phylarchos als ganz achtbare Leistungen zu nen- griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit,

nen , die nur durch die nicht unparteiische Kri- 2 Bde., Lpz. 1891. 1892 (fleissiges Sammelwerk).
tik des Polybios, des letzten Historikers im grossen Poesie: Couat la poe"sie Alexandrine sous les

Stile , in einem ungunstigen Licht erscheinen. trois premiers Ptole'me'es, Paris 1882 (hubseh ge-

Die sehr zahlreichen Geschichtsschreiber der Tha- schrieben, aber nicht ausreichend und nicht ganz
ten Alexanders d. Gr. haben eine ausgesprochene 60 gerecht ; Chronologie verfehlt). Einzelnes : D i 1-

Neigung fiir das Lflgen- und Marchenhafte. Die th ey de Callimacni Cydippa, Lpz. 1863. Naeke
praktische Beredsamkeit fand an den Hofen der opuscula I. II. , Bonn 1842/45 (bes. Bd. II Cal-

grossen Monarchien keinen Platz, wohl aber auf limachi Hecale). Rohde Der griechische Roman
Rhodos und in den kleinasiatischen Stadten, wo und seine Vorlanfer, Lpz. 1876, 11—166. M.
der asianische Barockstil ausgebildet wurde. Die Haupt opusc. I 252—62 (bukolische Poesie und
Hauptbekampfer des Asianismus wareh die Per- Verwandtes). Bergk analecta Alexandrina (Kl.

gamener, die auf die attische Prosa zuruckgriffen phil. Sehr. LT 202—235). Meineke analecta

und sie wissensehaftlich behandelten. Endlich er- Alexandrina, Berl. 1843 (musterhafte Sammlung).
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Gercke Alex. Studien, Rh. Mus. XLII 262ff.

XLIV 127ff. 240ff. (in der Methode verfehlt).

Wilamowitz de Lycophronis Alexandra (Greifs-

walder Lekt. Verz. 1883). Reitzenstein inedita

poetarum Graecorum fragmenta I. II. Ill (Rostocker

Lekt. Verz. 1890/91. 1891/92. 1892/93). Maass
Aratea (Philol. Unters. XHL), bes. C . 8. Chronologie

:

Susemihl analecta Alexandrina chronological.

II (Greifsw. Lekt. Verz. 1885. 1888). Beniitzung

durch Spatere: Maass analecta Eratosthenica

(Phil. Unters. VI, Berlin 1883) 57 ; Herrn. XXIV
520 (alex. Fragmente). Knaack analecta Alexan-

drino-Romana, Diss. Greifswald 1880 •, quaestio-

nes Phaethonteae (Phil. Unters. VIII, Berl. 1886)

22ff. Plaehn de Nicandro aliisque poetis Graecis

ab Ovidio in metamorphosibus conscribendis adhi-

bitis, Diss. Halle 1882. Vahlen S.-Ber. Berl.

Akad. 1888, 1361ff. (fiber ein alex. Gedicht Ca-

tulls). Rohde Roman und Ribbeck Geschichte

der romischen Dichtung I. II (Stuttgart 1887.

1889) passim u. a. Metrik: Beneke Beitrage zur

Metrik der Alexandriner, Berl. 1883 (Progr. v.

Bochum) ; de arte metrica Callimachi, Diss. Strass-

burg 1880. Heep quaestiones Callim. metr., Disa.

Bonn 1884 und bes. W. Meyer S.-Ber. Bayer.

Akad. 1884, 979ff. Kaibel Comment. Momma.
326ff. Wentzel im Genethliacon Gottingense

(Halle 1888) 22ff. Zum Sprachgebrauch einiges

z. B. bei T. Mommsen Progr. v. Frankfurt a/M.

1879, 11—16. P. Lorentz observat. depron. per-

son, ap. poet. Alex, usu (Diss. Berlin 1892). Vieles in

O. Schneiders Callimachea(ILpz.l870. II 1873).

Beziehungen zwischen Poesie und bildender Kunst

:

0. Jahn Archaologische Beitrage, Berl. 1847.

W. H e 1 b i g Untersuchungen fiber die campanische

Wandmalerei, Lpz. 1873. Brunn S.-Ber. Bayer.

Akad. 1879 II 1—22 (Bukoliker und die bildende

Kunst, unrichtig). MichaelisPhil. Vers. z. Zurich

1887, 34ff. Scbreiber Die Wiener Brunnen-

reliefs aus Palazzo Grimani, Lpz. 1888 ; hellenisti-

sche Reliefbilder (Lpz. 1889, imErscheinen). Biblio-

theken: Ritschl opusc. I 1—237 und Nachtrage

828ff. (vielfach unrichtig). Studemund Philol.

XLVI Iff. Busch de bibliothecariis Alexandrinis

qui feruntur primis, Diss. Rostock 1884 (vieles

verfehlt, Knaack WfklPh. 1885, 997ff). Hae-
berlin Centralbl. f. Bibliothekswesen 1889, 481ff.

1890, Iff. Dziatzko Rh. Mus. XLVI 349ff.

Die Arbeiten uber das Museion von Parthey,
Berlin 1838. Klippel, Gottingen 1838. Goll,

Schleiz 1868. Weniger, Berlin 1875 sind veraltet.

Philosophie: Zeller Philosophie der Griechen

III3 1, iff. Zumpt Abh. Berl. Akad. 1842, 27ff.

v. Wilamowitz Antig. v. Karystos 307ff. Per-

gamenische Kultur: Reifferscheid Bresl. Lekt.

Verz. 1881/82. Jfidisch-hellenistische Litteratur:

Freudenthal Hellenistische Studien I. LT, Bres-

lau 1874. 1875. Fur den noch unerforschten

Sprachgebrauch derselben stellt Buresch Unter-

suchungen in Aussicht ; ebenso fehlt es an Vor-

arbeiten fiber die y.oivr/. [Knaack.]

Alexandrinische Schule. Etwa seit 150 n.

Chr. existiert in Alexandreia mehr eine Institution

als ein Institut: in freien Pormen wird Unter-

richt in der christlichen Glauhenslehre, in christ-

lichen, aber auch in alien propadeutischen Wissen-

schaften erteilt, unter Aufsicht der Kirche, durch

Manner von grtindlicher philosophischer Bildung,
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die sich ihre Gehfilfen und Nachfolger selberheran-

erzogen, so dass eine formliche Kette von dem
ersten bekannten ,Katecheten' Pantainos fiber Cle-

mens Alexandrinus, Origenes, Heraclas bis zu dem
letzten grossen Lehrer daselbst, dem Didymos,

f 395 lauft —
,
jedermann zuganglich ohne Ent-

gelt : die Bildungsstatte vieler bertihmten Theo-
logen, obwohl erst in zweiter Linie diesem Zwecke-

dienstbar. Vgl' die Art. fiber die erwahnten
10 Lehrer, und fiber den sich dort ausbildenden Lehr-

typus s. Antiochenische Schule.
- [Jtilicher.]

Alexandrinnm opus, nach Hist. Aug. Al.

Sev. 25, 7 eine von diesem Kaiser zuerst ange-

wandte Wand- oder Fussbodenbekleidung aus

rotem und grfinem Porphyr. Uber diese Steine

[duobus marmoribus, hoe est porfyretiao et Lace-
daemowio) s. Blfimner Technol. HI 17, 2. 19.

[Man.]

20 Alexandria ('Ms^avSQk), eine Phyle in Dion,,

aus rOmischer Zeit belegt CIG 3615 , offenbar

nach Alexander d. Gr. genannt. B o e c k h hat
zu CIG 3599 vermutet, dass in Hion 10 Phylen
bestanden, doch sind nur drei Namen bekannt.

Die Unterabteilungen derselben waren Phratrieen.

[Szanto.]

Alexandropolis. 1) In der regio Nisaea
JParthyenes (Plin. VI 114) d. i. Nioa fj itoXis

selbst, Nisa der arabischen Geographen, im Weide-

30 gebiet am nordlichen Ausgang des Hochthales
der Parthava (jetzt Derreh-gez).

2) Andere Namensform fur Alexandreia in

Arachosia (Nr. 12). [Tomaschek.]

3) Stadt der Maeder in Thrakien, von Alexan-

der d. Gr. vor seiner Thronbesteigung zusam-

mengesiedelt. Plut. Alex. 9. Steph. Byz. s. 'AXs-

£dv8geia. [Hirschfeld.]

Alexandros ('AXel-avdeos). I. Mythologisch.
1) Angebliche Epiklesis der Hera in Sikyon ;

40 beruht auf interpolierter Lesung (s. A lea Nr. 4b).

2) Sohn des Eurystheus, fiel in der Schlacht,

die die Athener gegen Eurystheus fur die zu ihnen

gefluchteten Herakliden lieferten. Apollod. bibL

II 8, 1.

3) Name des Paris, schon in der Ilias ge-

wOhnlich. Die Bficher III. VI. XIH. XXE. XXIV
kennen beide Namen, XII und XIV nur den Na-
men Paris, IV. V. VII. VIII. XI nur den Namen
A. Nach der spateren, vielleicht schon epischen,

50jedenfalls im 5. Jhdt. bekannten Sage erhielt

Paris den Namen A. (= Manner abwehrend) von

den Hirten auf dem Ida, unter denen er auf-

wuchs, nach der glficklichen Abwehr eines rau-

berischen Angriffes auf die Herden. Eurip. frg.

74 = Ennius frg. VI Vahl. Apollod. bibl. LTI

12, 5, 5. Ovid, heroid. XVI 359f. Steph. Byz.

s. 'A/.e$avdgeia (p. 72, 14 Mein.) scheint den Na-
men mit der Pflanze a/.egdvdoa zusammenzubringen.

Andere Erklarung Schol. AB zu II. Xn 93.

60 4) Sohn des Akamas, Vater des Chytros, des

eponymen Grunders der kyprischen Stadt Chy-

troi. Xenagoras bei Steph. Byz. s. Xvtqoi.

[Wentzel.]

n. Historische Personlichkeiten.
5) Alexandros von Pherai. Nach dem Tode des

Iason im J. 370 v. Chr. folgten ihm seine Bruder

Polydoros und Polyphron als Oberhaupter Thes-

saliens {myoi). Polydoros wurde von Polyphron

>

ermordet und dieser nach einjahriger, tyranni-

scher Regierung von dem Sohne des Polydoros,

Alexandros, im J. 369 (Xen. hell. VI 4, 33ff.).

Gegen dessen Tyrannenherrschaft riefen die Aleu-

aden von Larissa den KOnig Alexandros II.

von Makedonien herbei, der sich mit Erfolg in

die thessalischen Angelegenheiten einmischte

(s. Nr. 9). Nach seinem Abzug suchte A. von

neuem seine Herrschaft in Thessalien auszu-

dehnen. Es gelang ihm, den Pelopidas, als er

in Thessalien vermitteln wollte, im J. 368 ge-

fangen zu nehmen (Diod. XV 71, 2. Plut. Pelop.

27) ; er schloss dann weiter ein Bfindnis mit den
Athenern (Diod. 71, 4. Plut. Pelop. 31 ; nament-
lich Dem. XXIII 120. Xen. hell. VII 1, 28.

Koehler Athen. Mitt. II 199, 1. Dittenber-
ger Syll. 85 Z. 39ff.). Ein zur Befreiung des

Pelopidas abgesandtes thehanisches Heer kam
in sehr bedenkliche Lage , aus der es durch
Epameinondas befreit wurde (Diod. a. O. Plut.

Pelop. 29. Paus. IX 15, 2). Im folgenden Jahre

wurde A. von Epameinondas , der als Boio-

tarch in Thessalien einrfickte, gezwungen, den
Pelopidas freizugeben. Er versuchte dann mit

Erfolg seine Herrschaft in Thessalien von neuem
auszubreiten , unterwarf sich die phthiotischen

Achaeer und die Magneten (Plut. Pelop. 31. Diod.

XV 80, 1) und veranlasste so den Zug des

Pelopidas im J. 364 nach Thessalien. Hier kam
es im Somnier 364 zum Kampfe bei Kynoskephalai,

in welchem Pelopidas selbst fiel (die Zeit wird

bestimmt durch die von Diodor und Plutarch er-

wahnte Sonnenfinsternis, vgl. Stern Spartanische

und thebanische Hegemonie, Dorpat 1884, 220,

1). Die Thebaner zwangen durch einen neuen

Angriff auf A. diesen, die thessalischen Stadte

freizugeben und die Besatzungen aus dem Ge-

biete der Magneten und phthiotischen Achaeer
herauszuziehen und sich dem boeotischen Bunde
anzuschliessen (Plut. Pelop. 35. Diod. XV 80,

6). Nach der Schlacht bei Mantineia erlaubte

sich A. neue Ubergriffe in Thessalien, unter-

nahm Freibeuterzfige im aegaeischen Meere (Diod.

XV 95) und trieb so die Athener und thessali-

schen Stadte (to xotvov i&v GezTakwv) 361/60
zum Abschlusse eines Biindnisvertrages unter-

einander (vgl. Koehler Athen. Mitt. II 197ff.

Dittenberger Syll. 85). Es gelang A., derathe-

nisehen Flotte bei Peparethos eine Niederlage bei-

zubringen (Diod. a. O. Polyaen VI 2, If.). A. wurde
aaf Anstiften seiner Gemahlin Thebe von deren

Brfidern ermordet (Xen. hell. VI 4, 35ff. Diod.

XVI 14, 1). nach einer elfjahrigen Regierung, wie

aus Diod. XV 61, 2 hervorgeht, also ungefahr 359
(vgl. auch Schaefer Demosth. 12 151, 2. Clin-
ton F. H. II App. 15). A. wird fibereinstimmend

in alien Erzahlungen als das Muster eines grau-

samen und argwohnischen Tvrannen geschildert

(vgL Plut Pelop. 29. Ael. v. h. XIV 40. Val.

Max. K_13 ext. 3. Diod. XV 75, 1. Paus. VI
5, 2). Uber Mfinzen A.s mit dem Bilde der He-
kate oder Artemis Pheraia vgl. Head HN 261.

Gardner Cat. d. Brit. Mus. Thessaly 47. An-

dere Mfinzen mit einer Personification von Hellas

schreibt ihm vermutungsweise zu v. S a 1 1 e t Ztschr.

f. Num. V lOOf.

6) Alexandros L von Epeiros, Sohn des Neo-
ptolemos, Bruder der Olympias, wurde von Philip-

Fanly-Wlmova

pos von Makedonien tun 342 v. Chr. zum Kflnig

von Epeiros eingesetzt, nachdem dieser A.s

Oheim Arybhas entthront hatte (lust. VIII 6.

Trog. Prol. 8. Diod. XVI 72, 1. [Demosth.] VH
32, vgl. Schaefer Demosth. 112 426, 1).

Philipp vermahlte im J. 336 A. mit seiner Toch-

ter Kleopatra (Diod. XVI 91, 4. lust. IX 6, 1).

Von erfolgreichen Unternehmungen des A. gegen

die Illyrier und gegen Leukas berichtet Frontin.

10 Str. II 5, 10. HI 4, 5. Spater wurde er von den

Tarentinern zur Unterstiitzung gegen die Luca-

ner und Bruttier, sowie auch gegen die Messapier,

nach Italien gerufen. Er kampfte zuerst glfick-

lich gegen diese Volkerschaften, auch gegen die

mit den Lucanern verbfindeten Samniter und
schloss einenFreundschaftsvertrag mit denROmern.
Er gewann eine Reihe von Stadten in Unter-

italien; da er wohl den Plan hegte, eine selb-

standige Herrschaft hier zu begrfinden, wurde er

20 den Tarentinern entfremdet (er nahm Herakleia,

eine Colonie der Tarentiner, Liv. VIH 24, 4 ; vgl.

auch Strab. VI 280). Das Kriegsglfick wandte
sich anscheinend von ihm ab ; bei Pandosia, in der

Nahe von Cosenza (anders Theop. frg. 233 ;=

Plin. Ill 98) wurde er von einem Lucaner ge-

totet, wahrscheinlich Anfang 330 v. Chr. , wie

mit Wahrscheinlichkeit aus der Notiz bei Aesch.

Ill 242 hervorgeht (vgl. Unger Sitzungsber.

Akad. Mfinchen 1876 , 572) ; mit dieser Zeitbe-

30 stimmung harmoniert im wesentlichen lust. XII

1, 4f. Die Zeit seiner Landung in Italien lasst

sich nicht mit Sicherheit bestimmen; doch ist

dieselbe wohl vor die Schlacht bei Issos zu setzen,

wie Unger a. O. 574 aus Arr. Ill 6, 7 mit
Recht schliesst (vgl. Droysen Gesch. d. Hellen.

I 1 2 275 , 1). Vgl. Liv. VIII 3, 6. 17, 9. 24.

lust. XII 2. Plut. de fort. Rom. 13. Aristot. frg.

614 Rose. Strab. VI 256. 280. Niebuhr R. G.

Ill 188ff.: Vorl. ii. r. G. I 466f. Mommsen R.

40 G. Ill 6 360f. Clason R. G. II 341ff. Soltau
R. Chronol. 398f. Schaefer Demosth. Ill 196f.

Droysen a. O. 389. Grote Hist, of Gr. XII216ff.

Uber Mfinzen A.s (mit dem Bilde des Zeus Dodo-

naios oder Helios) vgl. Head HN 272f. Gardner
Cat. d. Brit. Mus. Thessaly XLIHf. 110.

7) Alexandros II. von Epeiros, Sohn des

Pyrrhos und der Lanassa, der Tochter des Ty-

rannen Agathokles (Plut. Pyrrh. 9. Diod. XXII
8, 2), wurde von seinem Vater mit nach Ita-

50 lien genommen und bei dessen Uberfahrt nach

Sicilien in Lokroi zurfickgelassen (lust. XVLH
1, 3. 2, 12). Wenn die Notiz bei lust. XXIII

3, 3, dass Pyrrhos seinem Sohne Helenos die Herr-

schaft fiber Sicilien , dem Alexandros die fiber

Italien bestimmt habe, fiberhaupt geschichtlichen

Grund hat, so ist vielmehr wohl Alexandros fur

Sicilien in Aussicht genommen gewesen. Nach
dem Tode des Pyrrhos 272 v. Chr. folgte er

diesem als Konig von Epeiros , ffihrte bald dar-

60 auf Krieg mit dem KOnige der Illyrier Mitylos

(Trog. prol. 25; nach der Vermutung Zippels
Rom. Herrsch. in Ulyrien 43 wahrscheinlich dem
Nachfolger des Dardanerkonigs Monunios), und
schloss ein Bundnis mit den Aetolern, demzu-
folge ihm ein Teil von Akarnanien zufiel (Polyb.

IX 34, 7. II 45, 1. lust. XXVIII 1, 1). Auf diese

Zeit bezieht Droysen Gesch. d. Hellen. Ill 1 2
,

237 auch die von Frontin. Strat. HI 4, 5 er-

45
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wahnte Einnahme Ton Leukas, die gewfihnlich

Alexandros I. (s. d.) zugeschrieben wird. Zur
Zeit des chremonideischen Krieges griff er das

Keich des Antigonos Gonatas an, gewann den
grossten Teil Makedoniens, wurde aber von De-
metrios (wohl nicht, wie Iustin sagt, dem Sonne,

sondern dem Bruder des Antigonos) wieder aus

diesem Reiche vertrieben und sogar seiner eige-

nen Herrschaft iiber Epeiros beraubt (vgl. lust.

XXVI 2, 9ff. Euseb. I 243. Niebuhr Kl. Sehr. 10
I 228f. Droysen a. 0. 238, 1). Er floh nach
Akarnanien und wurde, hauptsachlich wohl mit
Untersttltzung der Aitoler, wieder in sein KOnig-
reich eingesetzt. Sein Todesjahr ist nicbt be-

stimmt (vgl. Droysen a. 0. 325, 3).

8) Alexandros I., Sohn des Amyntas I., Konig
von Makedonien, regiert von 498—454 (vgl. Abel
Makedonien 149ff. v. Gutscbmid Symb. phil.

Bonn 107. Euseb. I 227. 229. Synkell. 469. 498).

Er hat den Beinamen &dsi.Xt]v, vgl. Harpokr. s. v. 20
Bekker an. gr. 375, 20. Schol. Demosth. Olynth.

Ill 130 Dind. Zu Lebzeiten seines Vaters hatte
er die persischen Gesandten, welche im Auftrage
des Megabazos die Unterwerfung des makedoni-
schen Konigs forderten, um die Ehre seines Hauses
zu wahren, getOtet und dann die Perser dadurch
beschwichtigt, dass er dem Bubares , der beauf-

tragt war, nach den Verschwundenen zu forschen,

seine Sehwester zur Gemahlin gab (Her. V 17ff.

VIII 136. lust. VII 3). Zur Zeit des Zuges des 30
Xerxes war A. zur Heeresfolge genotigt, ver-

suchte aber verschiedentlicb den Griechen sich

nutzlich zu erweisen; zu den Athenern stand er

als jtqo&vos und svegyhys in einem besonderen
Verhaltnis. Vor der Schlacht bei den Thermo-
pylen liess er den im Tempepasse aufgestellten

Hellenen eine geheime Botschaft zukommen (Her.

VII 173), dann uberbrachte er den Athenern die

Bundnisantrage des Mardonios (Her. VIII 140ff.

;

vgl. auch Demosth. VI 11; die Notiz bei Lykurg. 40
Leokr. 71 ist unwahrscheinlich und wohl der Er-

zahlung Her. IX 5 nachgebildet, oder durch Ver-

wechslung entstanden). Vor der Schlacht bei

Plataiai teilte er den athenischen Peldherrn den
Plan des Mardonios mit (Herod. IX 45; bei Plut.

Arist. 15 der Tendenz der ganzen Darstellung

entsprechend nur dem Aristeides). Von Xerxes
war A. nach der iibertreibenden Notiz Iustins

(VII 4, 1) mit der Gegend zwischen Olympos
und Haimos beschenkt worden ; dauernd occupiert 50
hat er das bisaltische Gebiet wohl erst nach
dem Perserkriege (Herod. V 17 : voreQov rovrotv, s.

Stein z. d. St.; ein bisaltischer Konig wird He-
rod. VIII 116 erwahnt). Aus dem Briefe Philipps

(Demosth. XII 21) ist wohl zu schliessen, dass

sich A. nach der Schlacht bei Plataiai an der

Vertreibung der Perser beteiligt hat; hierauf

bezieht sich auch Demosth. XXIII 200 , wo A.

mit Perdikkas vervvechselt ist ; die Notiz von der

Verleihung des athenischen Burgerreehts ist wohl 60
ein Irrtum des Demosthenes. Die Bedeutung dieses

bisaltischen Gebietes wird bei Herod. V 17 her-

vorgehoben ; iiber die meist nach dem bisaltischen

(phoenikisehen) Fuss gepragten Miinzen A.s vgl.

Head HN 179. 193. Cat. d. Brit. Mus. Mace-
donia XLVII. 156ff. v. Sallet Miinzen d. Berl.

Mus. II 1889, 181ff. Pydna wurde von A. ge-

wonnen (Thuk. I 137 , 1). Die Occupation von

Pydna hing mit der Besitzergreifung von Pieria ^F
zusammen (Thuk. II 99, 3ff.). Den Sieg zu Olym-
pia, wobei die hellenische Abkunft der makedoni-

schen KOnige anerkannt wurde, hat A. wahrschein-

lich schon vor dem Perserkriege gewonnen (Herod.

V 23. lust. VII 2, 14). IJber einen Aufenthalt Pin-

dars am Hofe A.s berichtet Solin IX 14 (vgl. auch
Pind. frg. 97 Bgk.). Seine philhellenische Gesin-

nung bewahrte er wohl auch durch die Aufnahme
der vertriebenen Mykenaier (Paus. VII 25, 6. Abel
156). Die Nacbricht bei Curt. VI 11, 26 vom Ende
A.s mOchte Abel (157f.) nieht verwerfen; die ^A»
Motivierung, die er zu geben versucht, hat jedoch ,

zu wenig Grundlage. Die Griinde, die Pack (Her-

mes X 284f.) gegen die Ansicht v. Gutschmids
(a. 0. 105ff.), dass von A. an eine gleichzeitige

historische Aufzeichnung, somit eine sichere Chro-

nologie, beginne, vorbringt, sind nicht zwingend.

Die Auffassung Gutschmids passt sehr gut zu

dem Bilde von A., namentlich zu dem, was uns

Herodot von ihm berichtet.

9) Alexandros II. von Makedonien, Sohn des

Amyntas III. und der Eurydike, regierte von 01.

102", 3 (370/69) bis 01. 103, 1 (368) (vgl. Diod. »:

XV 60, 3. 71, 1. lust. VII 4, 5. 8. Suid. s. Kd-
pavog. Liban. vit. Dem. 5. Euseb. chron. I 229, vgl.

auch App. 27. 90. Synkell. 495. 500). Er wurde
von den Aleuaden in Larissa zur Unterstiitzung

gegen Alexandros von Pherai nach Thessalien

berufen, gewann Larissa und Krannon, legte aber

Besatzungen in diese Stadte und behielt sie fur

sich (Diod. XV 61, 3ff.). In Makedonien wurde
ihm aber bald darauf die Herrschaft durch sei-

nen Sehwager Ptolemaios von Aloros streitig ge-

macht. Als Vermittler in diesen Streitigkeiten

wurde Pelopidas aus Thessalien nach Makedonien
gerufen (Plut. Pelop. 26. Diod XV 67, 4). Doch
war der Erfolg dieser Vermittlung nicht von

Dauer. A. wurde von Ptolemaios getotet (vgl.

Marsvas frg. 4. Plut. Pelop. 27. Diod. XV 71,

1. XVI 2 , 4. lust. VII 5 . 4f. Schol. Aesch. II

29). Vgl. noch Abel Makedonien 219ff.

10) Alexandros HI., der Grosse, von Makedo-

nien, Sohn Philippos II. und der Olympias, Toch-

ter des Molosserkonigs Neoptolemos , wurde ge-

boren im J. 356 v. Chr. = 01. 106, 1, nach Plut.

Alex. 3 am 6. Hekatombaion (Loos), unmittelbar

nach der Einnahme von Potidaia. Sein Geburtstag

soil zusammengetroffen sein mit dem Brande des

Artemistempels zu Ephesos, mit einem Siege des

Philipp zu Olympia und einem Siege des Par-

menion iiber die Illyrier (Plut. a. 0.); er fallt

aber in Wahrheit wohl erst in den Herbst d. J.

(vgl. Arr. VII 28, 1: anders Unger Philol. XLI
82, 6). Der Einfluss seiner leidenschaftlichen

und ehrgeizigen Mutter Olympias scheint nicht

ohne Bedeutung gewesen zu sein, vor allem fur *..

die Erweckung der Ruhmbegierde in des jugend-
j

lichen A. Seele, welche spater durch die eifrige ~^'

Lectiire der homerischen Gedichte gestarkt wurde.

Achilleus wurde sein Vorbild (vgl. Plut. Alex. 5.

8 u. s.). Von der grossten Bedeutung wurde fur

A. , dass ihm sein Vater den Aristoteles zum
Lehrer gab (unter dem Archontate des Pytho-

dotos = 01. 109, 2, wie Diog. Laert. V 10 be-

richtet; 01 109, 3 nach Bergk Eh. Mus.

XXXVTI 362). Es war vor allem wichtig fur die

Bildung des kunftigen Herrschers, dass er durch

+

den grossen Philosophen nicht allein mit dem hel-

lenischen Geistesleben vertraut gemacht und so

der geistigen Kultur der Hellenen naher geriickt,

sondern namentlich auch in die Kenntnis des po-

litischen Lebens und der politischen Theorien von
Hellas durch den grossten Kenner derselben einge-

fiihrt wurde. A. hat auch spater Dankbarkeit und
Pietat seinem grossen Lehrer bewahrt, ein Verhalt-

nis, welches erst in den letzten Lebensjahren des

voile Dienste leistete. Den Attalos liess er aus

dem Wege raumen, in Makedonien, wo er, wie

lust. XI 1, 10 berichtet, das Volk durch Be-

freiung von Abgaben sich besonders geneigt

machte, verschaffte er sich allgemeine Anerken-

nung; noch im J. 336 marschierte er, nachdem
er sich am Ossa einen Weg gebahnt hatte, unter

Umgehung des von den Thessalern besetzten

Tempepasses (Polyaen. IV 3, 23) nach Thessalien,

KOnigs getriibt wurde (Plut. Alex. 8). Doch 10 liess sich von den Thessalern zum Oberhaupt er-

scheint der Einfluss des Aristoteles sich mehr
auf die allgemeine Ausbildung der geistigen

Fahigkeiten und Charaktereigenschaften A.s er-

streckt zu haben-, als dass er sich in bestimm-

ten, fur A.s spateres Leben und seine Eegierung
massgebenden Anschauungen und Grundsatzen
erkennen liesse (anders Nissen Rh. Mus. XLVH
165). Seine politische und militarische Befahi-

gung soil A. schon wahrend der Regierung sei-

nennen (Diod. XVII 4, 1. lust. XI 3, 1. Riihl
Jahrb.f. Philol. CXXXVII 114. SchlosserUbers.
d. Gesch. d. a. W. I 3, 930), zog dann nach
den Thermopylen, hielt einen Amphiktyonenrat
ab , liess sich von demselben die Hegemonie iiber

Griechenland iibertragen und verardasste durch
drohende Entfaltung seiner Heeresmacht die Athe-
ner, Gesandte an ihn zu schicken, nachdem er

vorher Theben in Schrecken gesetzt hatte. In

nes Vaters bewahrt haben ; wahrend der Be- 20 Korinth vereinigte A. die Gesandten der grie-

lagerung von Byzantion durch Philippos war er

nach Plut. Alex. 9 mit der Statthalterschaft iiber

Makedonien betraut; die abgefallenen Maider
unterwarf er und grundete hier eine Stadt Ale-

xandropolis (Plut. a. a. 0. Steph. Byz. s. 'Afot-av-

Sgeia 3); an dem Siege bei Chaironeia, wo er

den legos %6%oq der Thebaner in Auflosung brachte,

schrieb man ihm einen hervorragenden Anteil zu

(Plut. Alex. 9. Diod. XVI 86). Das Verhaltnis

zu seinem Vater wurde wahrend der letzten Zeit 30
von dessen Regierung durch die Ehe des Philip-

pos mit Kleopatra, der Nichte des Attalos, so

getriibt, dass A. sogar zeitweiligen Aufenthalt

in niyrien nahm (Satyros frg. 5 bei Athen. XIII

557 d = PHG III 161. Plut. Alex. 9f. lust. IX 7.

Arr. Ill 6, 5f. Plut. apophth. Philipp. 30).

Nach der Ermordung des Philippos durch

Pausanias trat A. selbst im Alter von 20 Jahren

die Regierung an unter dem Archontate des

chischen Staaten, mit Ausnahme von Sparta,

erneuerte hier den von Philippos und den Hellenen
abgeschlossenen Landfriedensbund und liess sich,

wie vorher sein Vater, zum Oberfeldherrn der

Hellenen gegen Persien ernennen (Arr. 1 1, 2f.

lust. XI 2, 5. Diod. XVII 4, 9; die Vereinba-

rungen, die damals zu stande kamen, sind in der

pseusodemosthenischen Rede iiber die Vertrage

mit A. enthalten).

Im Friihjahr 335 wandte sich A. nach Nor-

den, um fur die Zeit seiner langen Abwesenheit
auf dem persischen Peldzuge die Grenze Make-
doniens gegen die Illyrier und Triballer zuschutzen

(Arr. I 1, 4ff.). Er zog von Amphipolis aus,

Philippi links lassend, iiberschritt den Nestos
und gelangte nach einem Marsche von 10 Tagen
an den Balkan. Er forcierte hier durch ein ge-

schicktes Manover (Arr. I 1, 8ff. Polyaen. IV 3,

11) den Hauptpass (Arr. I 1, 8), welchen die

Pythodelos, 01. Ill, 1 = 336 v. Chr. (vgl. 40 freien Thraker besetzt hatten, und wandte sich

Arr. 11,1. Diod. XVI 91, 1), unter sehr

schwierigen Verhaltnissen . da er seinen Thron
anderen Bewerbern gegeniiber, dem lynkestischen

Fiirstenhause und dem Amyntas, dem Sohne des

Perdikkas (vgl. [Plut,] de fort. Alex. I 3), und
vor allem gegen Attalos, den Oheim der Kleo-

patra, welcher seine eigenen ehrgeizigen Plane
durch sein Eintreten fur den unmundigen Sohn
des Philippos und -der Kleopatra zu verdecken

dann gegen die Triballer. Die Richtung des

Zuges A.s lasst sich nicht genau feststellen; die

Ansicht, dass er die bekannte Strasse iiber das

Plateau von Sofia eingeschlagen habe, ist un-

wahrscheinlich, vor allem lasst sich damit kaum
Arr. I 3, 3 in Einklang bringen. Wir werden
danach wohl annehmen miissen, dass A. weiter

Ostlich den Balkan iiberschritt, wahrscheinlich

den Tschipkapass , den hervorragendsten unter

suchte, behaupten musste (Diod. XVII 2, 3). At- 50 den centralen Balkanpassen (vgl. die Beschrei-

talos, welcher von Philippos mit Parmenion zur

Vorbereitung des Perserzuges nach Kleinasien

gesandt worden war, hatte sich in TJnterhand-

lungen mit Athen eingelassen (Diod. XVH 2, 4.

5, 1), in Athen wie im iibrigen Griechenland
erwachten neue Hoffnungen auf Beseitigung der

makedonischen Herrschaft (Aesch. ni 160. Diod.

XVII 8, Iff.) , im Norden drohten die Grenz-

volker Makedoniens (Diod. a. 0. Plut. Alex. 11.

bung desselben durch H. Barth Zeitschr. f.

Erdk. XV 321ff. Droysen Hellen. I 12 120,

3; zu de.r Ansicht von A. Schaefer Demosth.
Ill 2 106, 2, dass A. uber einen der Sstlichsten

Balkanpasse gegangen sei, scheint die Beschrei-

bung bei Arrian nicht recht zu passen; der

von Arr. I 2, 1 erwahnte Fluss Lyginos, gewiss

nicht der Isker, wahrscheinlich aber auch nicht

das von Roesler Ruman. Stud. 20,2 vermutete

Arr. I 1, 4). Die durch Philippos errungene 60 Flusschen Ljig, ist schwer zu identificieren). Nach
Orossmachtstellung Makedoniens schien gefahrdet

und in del Umgebung des A. selbst moehte zum
Teil die Sachlage in diesem Lichte erscheinen

(Plut. a. 0.). k. wurde aller dieser Schwierig-

keiten durch ausserordentliche Schnelligkeit und
Energie Herr, wobei ihm die Treue der bewahr-

testen Feldherren des Philippos, des Parmenion

in Asien, des Antipatros in Makedonien, wert-

IJberschreitung des Balkan zog A. gegen die Tri-

baller, deren ursprunglich westlichere Wohn-
sitze dainaLs viel weiter nach Osten verschoben
gewesen sein mussen, vielleicht, wie Niebuhr
vermutet (Kl. Sehr. I 375), zum Teil infolge der
keltischen Invasion (vgl. auch Strab. VII 305.
Zip pel Rflm. Herrschaft in Illyrien 31f.). Er
besiegte die Triballer (Arr. I 2, 4ff.) und ge-
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langte zum Donaufluss, vermutlich in der Nahe
des heutigen Silistria. Von hier aus unternahm

er einen ,Rekognoszierungszug' in das Gebiet der

jenseits wohnenden Geten, die er durch kiihne

Uberschreitung der Donau vollig iiberraschte

(Arr. I 3, 5ff. Strab. VII 301). Der Zug sollte

wohl zugleich die Donaugrenze sichern, einem

ahnlichen Zwecke , wie spater die Unternehmun-

gen gegen die Skythen am Iaxartes, dienend.

Nach der Riickkehr zur Donau nahm A. die 10

Unterwerfung der Triballer und der anderen an

die Donau angrenzenden VoTkerschaften entgegen

und empfing eine Gesandtschaft der Kelten (Arr.

I 4, 6ff. Strab. a. 0.). Darauf schlug er den

Weg naeh dem Gebiet der Agrianer und Paioner

ein; da traf ihn die Nachricht von dem Abfall

des illyrischen Fiirsten Kleitos, des Sohnes des

Bardylis, welch letzterer von Philippos unter

makedonische Oberhoheit gebracht worden war.

Er beherrschte die siidostlichen, am Devolflusse 20

('EogSaixog Arr. I 5, 5) wohnenden Illyrier (nach

der Vermutung Zippels Rem. Herrschaft in

Illyrien 27 war dies der Rest des alten En-

cheleerreiches) Qnd hatte sich mit dem Taulan-

tierkBnig Glaukias verbiindet und die wichtige

Stadt Pelion, welche, in der Nahe des Devol-

flusses gelegen, die Verbindung zwischen den

Thalern dieses Flusses und des Erigon und Ha-

liakmon beherrschte (vgl. die fur die Topographie

dieser Gegend wichtige Stelle des Liv. XXXI 30

39f.), besetzt und bedrohte somit unmittelbar

die westlichen Landschaften Makedoniens. Auch
die weiter nOrdlich wohnenden Autariaten droh-

ten, wie dem A. gemeldet wurde, mit einem An-

griff, doch wurden diese durch den Konig der

Agrianer in Schach gehalten (Arr. I 5). A.

marschierte am Erigonflusse entlang gegen Pe-

lion, hatte hier verschiedene Kampfe mit den

Illyriern zu bestehen (Arr. I 6) und schlug sie

zuletzt entscheidend , so dass der KOnig Kleitos 40

zu den Taulantiern fioh. Von einer weiteren Ver-

folgung des Sieges wurde A. durch die Nach-

richten aus Griechenland abgehalten, doch kehr-

ten wohl die zunachst an Makedonien angrenzen-

den Illyrier in das durch Philippos festgestellte

Abhangigkeitsverhaltnis zuruck, und es ist nicht

unwahrscheinlich , dass die Illyrier, welche wir

nachher in A.s Heer flnden (Diod. XVII 17, 4;

anders Droysen I 1, 132, 2), ein vertrags-

massig hestimmtes Contingent bildeten (vgl. 50

ausserSchaefer IE HOnoch Zippel a. 0. 29).

In Griechenland hatte die Abwesenheit A.s

im Norden, die durch falsche Nachrichten von

seinen Gefahren in Illvrien, sogar das Gertieht

von seincm Tode (Ait. 17. 2. 6; vgl. auch

Ps.-Demad. 17) gesteigerte Hoffnung auf Befrei-

ung von der makedonischen Herrschaft bedenk-

liche Unruhen hervorgerufen. Die Thebaner

hatten sich erhoben und belagerten die make-

donische Besatzung auf der Kadmeia, auch sonst 60

gahrte es an den verschiedensten Punkten, na-

mentlich in Athen , von wo die Thebaner mit

Waffen unterstiitzt und durch Demosthenes Ver-

handlungen mit den Persern eingeleitet wurden

(Plut Demosth. 23. Diod. XVII 8, 5. Aesch. HI
293. Deinarch. I 18): ebenso stand es im Pelo-

ponnes; namentlich die Arkader schienen bereit,

den Thebanern ein Contingent zur Hiilfe zu

senden (Arr. 17,4. 10, If. Diod. XVII 8, 6.

Aesch. a. 0. Deinarch. I 18ff.). A. kam durch

ausserordentliche Schnelligkeit einer weiteren

Verbreitung der Bewegung zuvor; Theben fand

sich bald isoliert. Der KOnig zog, wahrschein-

lich uber den Pass von Metzowo (anders Droy-
sen II 2

, 137, 1), in Eilmarschen nach Thes-

salien (Arr. I 7, 5) und erschien plotzlich vor

Theben, dessen Bewohner, Unterhandlungen ver-

schmahend, sich zu hartnackigem Widerstand

entschlossen. Der ausfiihrliche Bericht Arrians

(I 7, 7ff. 8) iiber die Belagerung von Theben
verdient in Bezug auf den militarischen Verlauf

den Vorzug vor der Erzahlung Diodors (XVII
9ff.), namentlich ist die bestimmte Aussage des

Ptolemaios (Arr. I 8, 1), dass Perdikkas den Kampf
erfiffnet habe, ohne den Befehl A.s abzuwarten,

nicht in Zweifel zu ziehen, aber gewiss dahin

zu verstehen, dass Perdikkas einen auch von A.

geplanten allgemeinen Angriff zu friih begann;

im iibrigen findet die Darstellung Arrians, die

offenbar die Tendenz zeigt, den guten Willen

A.s, Theben zu schonen, in das rechte Licht zu

stellen, ihrc Erganzung in dem Bericht Diodors,

(namentlich 9, 4f.) ; besonders ist die Absicht A.s,

ein energisches Strafgericht an Theben zu voll-

strecken, hier gewiss richtig hervorgehoben (vgl.

auch die treffenden Bemerkungen von Ranke
Weltgesch. Ill 2; 47ff.). A. erstiirmte nach

tapferer Gegenwehr die Stadt und uberliess die

Entscheidung iiber ihr Schicksal den anwesenden

Gliedern des hellenischen Synedrions, das zum
Teil aus Feinden der Thebaner bestand und in

seiner Entscheidung wohl die Absichten des

Kcinigs zum Ausdruck brachte. Die Stadt wurde
zerstort, his auf die Kadmeia, welche eine Be-

satzung behielt, die gefangene BevOlkerung in

die Sklaverei verkauft, der Grund und Boden
mit Ausnahme des Tempelgutes den dem A. ver-

bimdeten angrenzenden Boeotern iiberwiesen,

der Beschluss gefasst, Orchomenos und Plataiai

wieder aufzubauen (Arr. I 9, 9f. Diod. XVII 14,

3f. lust. XI 4, 7f. Plut, Alex. 11. Schaefer TH
19, 1; vgl. auch Fabricius Theben, Freib.

1890). Das furchthare Strafgericht, welches, wie

ahnliche Akte aus der spateren Regierung A.s,

zur Einschuchterung dienen sollte und auch diente,

erfolgte wohl nicht, wie Droysen meint (I 1,

140, 2), auf Grund eines speciellen Artikels in

der Bundesakte wegen Bundesbruchs (der Ver-

such der Thebaner gegen die Kadmeia flel wohl
nicht unmittelbar in die Sphare der Bundesan-

gelegenheiten), sondern allgemein auf Grund der

friiher und wohl auch dainals (vgl. Diod. XVII
9, 5) bewiesenen Hinneigung zu den Persern, die

allerdings gegen die Gmndtendenz des Bundes
verstiess. Die Zerstorung Thebens wirkte ent-

scheidend auf das iibrige Griechenland; man be-

eilte sich . dem A. seine Untcrwiirfigkeit zu be-

zeugen (Arr. I 10, If.); den Athenern, welche die

fliichtigen Thebaner aufgenommen hatten, gelang

es, die von A. geforderte Auslieferung der Fuhrer

der antimakedonischen Partei abzuwenden (Arr.

I 10, 2ff. Diod. XVII 15. Plut. Dem. 23; Phok.

17; die Notiz Arrians I 10, 3 von dem Inhalt

der Botschaft der Athener an A. wird wohl mit
Recht von Grote XI 372, 2 und Ranke III 2,

55 bezweifelt; uber die Zahl der antimakedoni-

*!•

schen Redner, deren Auslieferung A. fordert, vgl.

Schaefer IH2 137, 2).

Mit Beginn des Fruhjahrs 334 trat A., nach-

dem er den Antipatros mit der Leitung der An-

gelegenheiten in Makedonien und Hellas betraut

hatte, den Feldzug gegen die Perser an, als

Oberhaupt des hellenischen Bundes zur Rache
fur die Zerstorung der griechischen Heiligtumer

durch die Perser (Diod. XVII 4, 9. Cic. de rep,

Camill. 19). Es war im wesentlichen ein Reiter-

kampf, den A., welcher aus eigener Lebensgefahr

durch Kleitos errettet wurde, durch seinen unge-

stiimen Angriff entschied (Arr. I 14ff. Diod. XVII
19ff. Plut. Alex. 16 ; der Anteil, welchen die thes-

salische Reiterei unter Parmenions Fiihrung am
Siege hatte, wird von Diod. XVII 21, 4 hervor-

gehoben; eine anschauliche Beschreibung des

Terrains giebt Kiepertin seinem Memoire zur

HI 15). Er fuhrte ein Heer von ungefahr 10 Karte Kleinasiens S. 55 ; vgl. auch Globus

30000 Mann zu Fuss und gegen 5000 Reiter

mit sich. Mit dieser von Ptolemaios iiberliefer-

ten Zahl (Plut. de Alex. fort. I 3. Arr. I 11, 3)

stimmen die meisten Angahen (bei Plut. a. O.

;

Alex. 15. lust. XI 6, 1. Diod. XVII 17, 3ff.)

im wesentlichen uberein; die detailierten Angaben
bei Diodor zu bezweifeln liegt kein Grand vor

(vgl. Beloch Bevolkerung d. griechisch-romischen

Welt 215ff.); nur Anaximenes frg. 15 und Kal-

XXXn 263f.). Persisches Fussvolk war gar

nicht am Kampfe beteiligt (Arr. I 16, 2, vgl.

14, 4; die gegenteiligen Angaben Plutarchs

Alex. 16 und Diodors 21, 5f. sind irrig). Da-
gegen kam es zu einem heftigen Kampfe mit

den hellenischen Mietstruppen , die fast vollig

aufgerieben wurden (Arr. I 16, 2. Plut. a. 0.).

Als Folge dieses Sieges, den der Konig selbst

als einen Sieg des hellenischen Bundes unter

listhenes frg. 33 = Polyb. XII 19, 1 geben grOssere 20 seiner Fiihrung iiber die Barbaren bezeichnete.

Zahlen an. Hervorzuhehen ist die verhaltnis-

massig geringe Anzahl von Truppen, welche die

hellenischen Bundesgenossen als Contingent stell-

ten. Die flnanziellen Mittel A.s waren gering

(Plut. Alex. 15; hieraus erklart sich vielleicht

die geringe Anzahl der altesten Miinzen A.s

;

vgl. Imhoof-Blumer Monn. Gr. 1201), gering

war auch das Heer, welches ihn begleitete, im Ver-

haltnis zu der ungeheuren Macht, die es zu bekam

flel dem A. fast das ganze Kleinasien zu; be-

deutenden Widerstand setzten ihm nur noch die

griechischen Mietstruppen in Kleinasien entgegen

;

es war gewissermassen ein Kampf zwischen dem
auf sich selbst hestehenden und seine eigenen

Zwecke verfolgenden hellenischen Soldner- und
Freiheutertum und der unter makedonischer

Hegemonie organisierten hellenischen Bundesge-

walt. Sardes ergab sich ohne Schwertstreich.

pfen gait, aber es war ein wohlausgebildetes und 30 A. organisierte die Verwaltung vom hellesponti-

kriegsgeiibtes Heer , dem der kOnigliche Feldherr

das Selbstvertrauen, welches ihn selbst beseelte,

mitzuteileu wusste; und das lockcre Gefiige des

Perserreiches hatten schon fruhere Unternehmun-
gen, vor allem der Zug der 10000, vor Augen ge-

stellt. Vorbereitet war der Feldzug nach Asien

schon unter Philipp durch die Sendung des Attalos

und Parmenion (Diod. XVII 2, 4. 5, 2). Auch der

Perserkonig hatte ausser den Unterhandlungen mit

schen Phrygien und Lydien (Arr. I 17 , If. 7)

;

als besonders wichtig tritt uns dabei die Tren-

nung der Steuererhebung und -Verwaltung von

dem militarischen Commando entgegen. Ephe-

sos, wo die wahrscheinlich im Einverstandnis

mit Philipp eingerichtete demokratische Ver-

fassung von der Partei des Memnon gestiirzt

worden war (Arr. I 17, llf.) , wurde jetzt auf

die Kunde vom Siege am Granikos von der Be-

einzelnen griechischen Staaten Massregeln zur 40 satzung geramnt. A. stellte hier die Demo
Abwehr getroffen. Der Rhodier Memnon hatte,

nach einem vergehlichen Versuch auf Kyzikos,

nicht ohne Erfolg den makedonischen Feldherrn

Parmenion und , nach diesem , Kalas bekampft
(Diod. XVII 7; vgl. auch Polyaen. V 44, 4f.);

zur Zeit des Angriffes A.s stand ein Heer im
nordwestlichen Kleinasien, bereit, denselben ab-

zuwehren. Ein Versuch , die Landung A.s zu
hindern , wurde von persischer Seite nicht ge-

kratie wieder her, gab der Stadt Selbstandig-

keit und sandte den Lysimachos nach den iibri-

gen hellenischen Stadten an der Kiiste, um
auch dort die oligarchischen Verfassungen , die

sich an die persische Macht angelehnt hatten, zu

beseitigen und die Demokratie herzustellen, unter

Befreiung von Abgaben (Arr. 1 18, 2 ; vgl. auch II

1, 4. 2, 2. Diod. XVn 24, 1). Die den kleinasiati-

schen Griechen durch A. gewahrte Freiheit und Au-

macht (vgl. Diod. XVII 18, 2); der Besitz von 50 tonomie findet auch in dem Miinzwesenihren Aus
Abydos (Arr. I 11, 6) und Rhoiteion (Diod. XVTI
7, 10) erleichterte den Makedoniern den Uber-

gang iiber den Hellespont. Memnon hatte einen

gross angelegten Plan entworfen, dem A. selbst

gegenflber sich in der Defensive zu halten. cine

Schlacht zu vermeiden, aber das Land systema-

tisch zu verwOsten und so den Gegner der Ope-
rationsbasis zu berauben, zugleich aber im Riicken

der Makedonier eine kuhne Offensive zu beginnen,

druck, insofern in diesen Stadten keine Alexander-

miinzen in der Zeit A.s selbst gepragt worden

zu sein scheinen (vgl. L. M tiller Num. d'Alex.

le Grand 68). Ob die Vereinigungen kleinasia-

tischer Stadte, von denen wir aus der Zeit nach

A. erfahren (Dittenberger Syll. 125. 137. Strab.

XIV 644), die vor allem sacralen Charakter tru-

gen, schon damals gegriindet worden, ja sogar

auf die Initiative A.s selbst zuruckzuruhren sind,

indem man -den Krieg nach Griechenland hiniiber- 60 wie Droysen annimmt (Gesch. d. Hellen. n
spielte, im Vertrauen auf die dort gegen Make-
donien herrschende Stimmung (Arr. I 12, 9. vor

allem Diod. XVn 18, 2). Der Vorschlag Mem-
nons scheiterte an der Eifersucht der persischen

Feldherren, die im Vertrauen auf ihre Reiterei

die baldige Entscheidnng im offenen Kampfe
wiinschten. So kam es am Flusse Granikos zur

Schlacht, im Monat Thargelion (Mai) 334 (Plut.

2, 386; vgl. auch I 234f.; Gesch. Alex. 3 395),

erscheint doch sehr fraglich , und mit den

staatsrechtlichen Folgerungen, die Droysen a.

0. andeutet, stehen solche Stellen, wie Arr. U
1, 4, namentlich 2, 2, nicht recht in Einklang.

Milet nahm A. erst nach heftigem Widerstand
von seiten der hellenischen SoTdner (Arr. I 18f.,

die Erzahlung Diodors XVH 22 ist im we-
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sentlichen wertlos); von Wichtigkeit war es da^

bei fur A., dass es seiner Flotte infolge der

grossen Sorglosigkeit der persischen Fiihrung

gelang, bei der Insel Lade Stellung zu nehmen
und die persische Flotte von der Communication
mit Milet fernzuhalten (Arr. I 19, 3ff.). Gegen
die Versuche, ihn zur Annahme einer Seeschlacht

zu bewegen, verhielt sich A. abwehrend und
entschloss sich nach der Einnahme der Stadt

aus Mangel an Mitteba und wegen der tlber- 10
legenbeit der persischen Flotte, seine Flotte auf-

zulesen (Arr. I 20, 1. Diod. XVII 22, 5). Das
Hauptbollwerk des Widerstandes gegen die Ma-
kedonier bildete Halikarnassos, wo Memnon selbst,

der von Dareios zum Befehlshaber in Kleinasien

und Commandanten der Flotte ernannt worden
war, den Oberbefehl fiihrte. Erst nach einer

schwierigen Belagerung (vgl. Arr. I 20ff. Diod.

XVII 24ff.) nahm A. die Stadt bis auf zwei vor-

das angrenzende Land bis zum Tauros, also

namentlich Pamphylien, wurde unter einen Sa-

trapen , den Nearchos
,

gestellt (Arr. Ill 6 , 6

;

vgl. I 27, 4), wie auch in persischer Zeit beide

Landscbaften zu einem Steuerbezirke gehOrten

(gegen Droysen I 1, 220f. vgl. Treuber Gesch.

d. Lykier 113ff. ; iiber Alexandermiinzen in Lykien
vgl. Miiller Num. d'Alex. 274fF. nr. 1270ff. und
dagegen Six Rev. num. 1886, 434f.).

Nacbdem A. den grOssten Teil Pamphyliens,
jedenfalls die gesamte Seekiiste, gewonnen batte

(Arr. I 26f.), setzte er seinen Marsch nach Pi-

sidien fort, wo die Stadt Selge mit ihm ein

Freundschaftsbiindnis schloss, Sagalassos mit Ge-
walt genommen wurde; von da zog er am See

Askania (Buldursee) vorbei iiber Kelainai durch

Phrygien, welches er unter die Verwaltung des

Antigonos stellte, nach dem am Sangarios ge-

legenen Gordion , wo im Friihjahr 333 sich die

lauflg im Besitze der Gegner verbleibende Burgen 20 aus Makedonien ihm zugefiihrten Truppen mit
und iibergab die Satrapie von Karien der dem
karischenDynastengeschlechte angehOrenden Fiir-

stin Ada, deren Entgegenkommen ihm die Be-

sitzergreifung von Karien sehr erleichtert hatte

(Arr. I 23, 7f. Diod. XVTI 24, 2f.). Der Marsch
nach Lykien und Pamphylien, den er nun weiter

unternahm, nachdem er den Parmenion mit einem
grossen Teile der Reiterei und den Bundesge-
nossen nach Phrygien vorausgesandt hatte, diente,

ihm vereinigten (Arr. I 28f. ; die Zahl der Trup-
pen etwas abweichend von Arr. I 29, 4 iiberliefert

durch Kallisthenes bei Polyb. XII 19, 2; iiber das

Quellgebiet des Sangarios vgl. Perrot Explora-

tion archeologique de Galatie 151ff.). Die Lage
von Gordion ist nicht weit von Pessinus (Bela-

Hissar), wahrscheinlich etwas westlich von San-

garios zu suchen; ungefahr triift wohl die An-
nahme von Ramsay Hist, geogr. of Asia Minor

wie Arrian I 24 , 3 sagt , dazu , nach Besitz- 30 225 das Richtige. In dieser alten phrygischen

ergreifung von der Meereskuste den Feinden

die Grundlage fiir die Verwendung der Flotte

zu nehmen. Uber die an diesen Zug sich an-

knflpfenden topographischen Fragen vgl. die be-

treffenden Werke von Beaufort Karamania.
Arundell discoveries in Asia Minor, 1834.

Spratt, Forbes und Daniell Travels in Lycia

u.s. w. 1847. Schoenborn tlber einige Fliisse

Lykiens und Pamphyliens, und Bemerkungen iiber

den Zug Alexanders durch Lykien und Pamphylien, 40 VIII 138)

KOnigsstadt lOste A. den beriihmten Knoten
(die verschiedenen Traditionen hieriiber bei Arr.

II 3, Iff. Plut. Alex. 18. Curt. Ill 1, 14ff. lust.

XI 7, 15f.; vgl. Riihl Ztschr. f. Osterr. Gymn.
XXXILI 81 Iff.), wodurch er in den Augen der

Phryger gewissermassen eine Legitimation seiner

Herrschaft erhielt, eine Erfiillung eines alten

Orakels, die gewiss zugleich auch fiir die Make-
donier besonderes Interesse hatte (vgl. Herod.

Posen 1843 und 1849. Hamilton Researches

in Asia Minor 1842. Bitter Erdk. Bd. XIX.
WaddingtonRevuenumismatiquel853.v.Tschi-
chatscheff Erganzungsh. 20 zu Petermanns
Mittlg. G. Hirschfeld Ztschr. d. Berl. Gesellsch.

f. Erdk. XII 32 Iff. XIV 279ff.; Berl. Akad.
Monatsber. 1874. Das osterreichische Reisewerk
iiber Lykien, Bd. I 1883 von Benndorf und
Niemann, Bd. II 1889 von Petersen und

Unterdessen hatte Memnon in Ausfiihrung

seines Kriegsplanes wichtige Unternehmungen im
aegaeischen Meere begonnen, die wegen der ge-

spannten Stimmung in Hellas eine grosse Gefahr

fiir A. enthielten ; er hatte Chios und fast ganz

Lesbos gewonnen. Aber bei der Belagerung von

Mytilene starb er, ein scbwerer Schlag far Da
reios, der jetzt erst selbst die Offensive gegen A.

zu ergreifen beschloss (Diod. XVII 29f. 31, 3.

Luschan. Gr. Lanckoronski Beil. z. Allg. 50 Curt. Ill 2, 1). Die Perser hatten zunachst aber

Zeit. 1890 nr. 84ff.

A. gewann zunachst die Stadte des Xanthos-

thales fur sich, zog dann mitten im Winter nach
dem inneren Hochlande, der Landschaft Milyas,

wo er die Unterwerfung der iibrigen lykischen

Stadte entgegennahm, von da wandte er sich,

weil die Hauptstrasse von der Elmalyebene nach
der Ebene von Adalia, der Gulikpass, von den

feindlichen Bewohnern von Termessos besetzt

weitere Erfolge
,
gewannen Mytilene und das

wegen seiner Lage wichtige Tenedos , stellten

„auf Grund des antalkidischen Friedens" das

alte Verbiiltnis zu Persien her unter Beseiti-

gung der unter dem Schutze A.s eingerichteten

freien Verfassungen. Dem gegeniiber hatte A.

die Reorganisation seiner Fiotte verfiigt, und
Antipatros im Bereiche des hellenischen Bundes
Riistungen zum Schutze Griechenlands gemacht

war, durch das Thai des Arykandos zur Siid-60(Arr. II If., vgl. Ill 2, 3ff. Curt. Ill 1, 19ff.j.

kiiste nach Phaselis und marschierte von hier

an der Kiiste die sogenannte Klimax entlang nach
Norden (die beste Beschreibung hiervon bei

Arr. I 26, If.; vgl. Strab. XIV 666f. Callisth.

frg. 25 ; der Alexanderbrief bei Plut. Alex. 17 ist

wahrscheinlich unecht). In welcher Weise sich

das Verhaltnis der Lykier zu A. gestaltete, dar-

iiber erfahren wir nichts Genaueres. Lykien und

Von Gordion zog A. nach Ankyra, wo er

die Unterwerfung der Paphlagonier entgegen-

nahm , die dem Satrapen vom hellespontischen

Phrygien unterstellt wurden; dann setzte er

seinen Marsch durch Kappadokien, welches einen

Einheimischen als Satrapen erhielt, nach Kilikien

fort (Arr. II 4, 2ff. ; vgl. auch A pp. Mithr. 8).

Der Hauptpass iiber den Tauros , der Gfilek-Bo-

I ghas, wurde infolge der unzureichenden Vcr-

j
teidigung durch die Perser von A. leicht ge-

wonnen (der Bericht des Curt. Ill 4, Sff. ist un-

\ richtig; vgl. dagegen Arr. II 4, 5). So gelangte er

\ nach Tarsos, wo er aus schwerer Krankheit durch

\ den Arzt Philippos errettet wurde (Arr. Ill 4,

\ 7ff. Plut. Alex. 19. Curt. Ill 5f. lust. XI 8.

Diod. XVII 31 , 4ff. Val. Max. Ill 8 ext. 6).

Von da sandte er den Parmenion voraus zur Be-

Entfaltung der maritimen Krafte des Perser-

reiches wichtigste Gebiet zu occupieren. Die

hervorragendsten Stadte , wie Arados , Byblos,

Sidon ergaben sich ihm, und die bedeutenden

Folgen hievon zeigten sich bald darauf bei der

Belagerung von Tyros darin, dass nach der Unter-

werfung des gesamten Kiistengebietes auch die

Flotte der phoenikischen Seestadte und der kypri-

schen KOnige die Perser verliess und zn A. uber-

setzung der kilikisch-syrischen Thore am Golf 10 ging (Arr. H 20, Iff.). Tyros war zwar zuerst

von Iskenderun; er selbst wandte sich nach

'tyesten gegen die Bewohner von Kilikia Tra-

clieotis. Die Satrapie von Kilikien iibergab er

bald darauf dem Balakros, der wohl die Un-
terwerfung der kilikischen BergvOlker weiter

fiihren sollte (Arr. II 12, 2; vgl. Diod. XVHI
22, 1).

Unterdessen hatte Dareios ein grosses Heer

gesammelt und jenseits des Amanos bei Sochoi

dem A. bereitwillig entgegengekommen (Arr. LI

15, 6; vgl. auch Curt. IV 2, 2), aber das Ver-

langen des Konigs, ihn in die Stadt zu lassen,

urn im Melkartheiligtum dem Stadtgotte, dem
tyrischen Herakles, zu opfern, wies es ab, da es

eine Art von Neutralitat bewahren zu kOnnen
hoffte (Arr. II 16, 7). Da A. die Verhandlungen

abbrach, entschlossen sich die Tyrier zum ausser-

sten Widerstande, im Vertrauen auf die Festig-

auf einer ausgedehnten Ebene aufgestellt. Er 20 keit ihrer Stadt, vielleicht auch in der Hoffnung

verliess aber, in blindem Vertrauen auf seine

Uberlegenheit (vgl. auch Aesch. IH 164) , diese

so giinstige Stellung trotz der Mahnung des

tiberlaufers Amyntas (Arr. II 6, Sff. Plut. Alex.

20; unrichtig Curt. Ill 8, Iff.) und marschierte

durch den amanischen Pass in die schmale Kfisten-

ebene von Issos (iiber die Topographie dieser Ge-

gend vgl. ausser Kinneirs Journey through
Asia Minor namentlich Miitzell Ausg. d. Cur-

auf Unterstiitzung von Karthago (Diod. XVII 40,

3; vgl. auch Meltzer Gesch. d. Karthager I

521, 80; die Bedeutung des religiOsen Momentes,

das aber doch zugleich auch wieder mit dem
politischen sich eng beriihrte, betont zur Er-

klarung der Weigemng der Tyrier Noeldeke
Aufsatze z. persischen Geschichte 83, 1).

Nach siebenmonatlicher schwerer Belagerung

eroberte A. Tyros im Hekatombaion (wahrschein-

tius 85ff. 99ff. Ainsworth Journ. of Roy. Geogr. 30 lich August) 332 (Arr. II 24, 6. Plut. Al. 25) ; ein

Soc. VIII 185ff. Kiepert Karte v. Kleinasien v.

1844. GroteXII 312ff.K. J. Neumann Jahrb.f.

Philol. CXXVII 535ff. Globus XXXIV 231ff.). A.

• . war dem Dareios entgegengezogen und hatte den

A[' Strandpass (von Merkes), die syrisch-kilikischen

Thore, iiberschritten, im Begriff, von hier aus, wohl
iiber den Pass von Beilan, die syrischen Thore, den
Persern in die Ebene entgegenzugehen , als er

erfuhr, dass der Perserkonig in seinem Riicken

furchtbares Strafgericht traf die Bevolkerung

;

der grOsste Teil derselben, soweit er dem Tode
entronnen war, wurde in die Sklaverei verkauft.

Die spiiteren Scbicksale der Stadt beriihrt Strab.

XVI 757 ; iiber die Topographie von Tyros vgl.

die die neueren Forschungen zusammenfassende
Ubersicht bei Pietschmann Geschichte d. PhO-

nizier 60ff. Die Hauptberichte iiber die Belage-

rung Arr. II 18ff. Diod. XVII 40ff.; iiber die

iiber den Amanos in die Ebene von Issos ein- 40 Darstellung des Curtius IV 2ff. vgl. Gliick de

geriickt sei und an dem siidlich von dieser Stadt

gelegenen Flusse Pinaros lagere. A. kehrte da-

rauf um und lieferte, im Maimakterion (Nov.)

333 , seinem Gegner die Entscheidungsschlacht
bei Issos, die iiber den Besitz der Ostlichen Mittel-

meerlander zu seinen Gunsten entschied (der

Hauptbericht bei Arr. II 8—11 ; daneben wich-

tig die Darstellung des Kallisthenes bei Pol. XII
17ff., die in manchen Punkten durch Arrian ge-

Tyro ab Alexandre Magno oppugnata, KOnigsberg

1886. Kaerst Forseh. z. Gesch. Alex. 49ff.; vgl.

ferner auch Plut. Al. 24. lust. XI 10, lOff.

Kurz vor der Einnahme von Tyros hatte

Dareios seinem Gegner Friedensanerbietungen

gemacht, denen zufolge er ihm das Land bis

zum Euphrat abtreten wollte ; A. hatte aber die-

selben abgelehnt, entschlossen, um die Herrschaft

fiber das gesamte Perserreich zu kampfen (Arr.

rechtfertigt wird ; die Kritik des Polybios schiesst 50 II 25, Iff.; Neumann a. O. 546 bezweifelt die

iiber das Ziel hinaus; vgl. ferner Plut. Al. 20.

Diod. XVLT 33ff. ; fiber den Bericht des Curt. Ill

9ff. vgl. Kaerst Forseh. z. Gesch. Alex. 44ff.).

Der Sieg wurde durch den energischen Angriff

A.s selbst auf Dareios herbeigefiihrt ; nur der

Kampf mit den griechisohen Mietstruppen des

PerserkOnigs und des linken Flfigels des make-
donischen Heeres mit der persischen Reiterei blieb

lange unentschieden. Mit dem erbeuteten Lager

Richtigkeit der Nachricht von Friedensverhand-

lungen; vgl. dagegen Kaerst Forseh. z. Gesch.

Alex. 7ff.). Bisher hatte er im wesentlichen solche

Landschaften gewonnen, die durch ihre Lage,

wie durch geschichtliche Entwicklung und Kul-

tur in naher Beziehung zu Hellas standen ; jetzt

gait es fiir ihn, die eigentlichen Kernlande des

persischen Reiches anzugreifen.

Von Tyros aus wandte sich A. zunachst siid-

der Perser fielen auch die Mutter und Gemahlin 60 warts nach Agypten : auf dem Wege dahin hatte er

des Dareios und zwei TOchter desselben in die

Hande der Makedonier.

A. sandte nun den Parmenion nach Damaskos,
der die reichen, dort aufgehauften Schatze in

Besitz nahm, betraute den MenoD mit der Sa-

trapie von Syria Koile (Arr. II 13, 7 ; vgl. auch
Curt. IV 8 , 11) und wandte sich selbst der

phoenikischen Seekfiste zu, um dieses fur die

von der wichtigen Stadt Gaza noch einen hart-

nackigen Widerstand zu bestehen, den er erst nach
zweimonatlicher Belagerung uberwand (Arr. II 26f.

Diod. XVTI 48, 7 ; eine sehr rhetorische Beschrei-

bung bei Curt. IV 6, 7ff. ; vgl. Heges. frg. 3).

Der Bericht des Josephos (ant. XI 313ff.) fiber

einen Besuch A.s in Jerusalem ist sagenhaft, trotz

der Versuche von Henrichsen Theol. Stud. u.
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Krit. 1871, 458ff. und Bliimner Biidinger Fest-

schri t 1872, ihn zu yetten.

Der Zug nach Agypten stand weniger in

unmittelbarem Zusammenhang mit der Bekrie-
gung des Perserreiches, als die Occupation der
phoenikischen Seekiiste, obgleich das, was uber
den Uberlaufer Amyntas erzahlt wird, zeigt,

dass auch dieses Land den Gegnern A.s noch
als Grundlage fur Unternehmungen diente (Arr.

II 13, 2ff. Diod. XVn 48, 2ff. Curt. IV 7,

2ff.). Wichtiger war wohl das Prestige, welches
dem makedonischen KOnige aus der Unterwerfung
des alten Pharaoncnreiches erwachsen musste. In
Agypten fand A. keinen Widerstand, das Land
war Ton dem grOssten Teile der persischen Trup-
pen entblosst, da der Satrap von Agypten an
der Schlacht bei Issos teilgenommen hatte (Arr.

II 11, 8); die Antipathie der BevOlkerung gegen
das persische Eegiment erleiehterte die Besitz-

ergreifung. A. marschierte von Pelusion, wo er

seine Flotte traf, nach Memphis, von da nilab-

warts nach der kanobischen Mundung und griin-

dete an dem See Mareotis die Stadt Alexandreia
(Arr. Ill 1. Plut. Al. 26; unrichtig setzen Diod.

XVII 52. Curt. IV 8, Iff. lust. XI 11, 13 dies

nach der Riickkehr vom Ammonion). Von da
marschierte er nach dem Heiligtum des Amnion,
bis Paraitonion, wo ihm die Kvrenaier ihre Hul-
digung darbrachten (Diod. XVII 49, 3. Curt. IV
7, 9), an der Meereskiiste, dann quer durch die

"WAste nach dem Tempel (vgl. Arr. Ill 3f. Plut.

Al. 26f. Diod. XVI 49ff. Curt. IV 7. lust. XI
11). Die Unternehmung bedeutete an sich durch
ihr Gelingen viel fur A. ; noch wichtiger war,
dass ihn die Priester des Amnion fur den Sohn
des Gottes erklarten; damit wurde die gOttliche

Sanction gegeben fur eine neue Politik und Welt-
stellung A.s, die ihn weit iiber die Grenzen des

makedonischen VolkskOnigtums und die Stellung

des Oberhauptes des hellenischen Bundes hinaus-

hob (uber den Aufenthalt A.s in Agypten vgl.

noch Wiedemann Gesch. Agyptens 72 Iff.; fiber

den Besuch des Ammonheiligtums Bliimner
Progr. d. Gymn. zu Biidingen 1868. Parthey
Abh. Akad." Berlin 1862, 131ff.). Die Unter-

werfung der Sstlichen Kiistenlander des Mittel-

meeres erhielt nun noch ihre Vollendung da-

durch, dass jetzt auch im Gebiete des aegaei-

schen Meeres, namentlich auf Tenedos, Lesbos,

Chios, Kos, die von den Persern eingesetzten Re-

gierungen wieder gesturzt und das makedonische
Ubergewicht hergestellt worden war (Arr. Ill 2,

3ff. Curt, IV 5. 14ff.: vgl. auch Conze Eeise

auf Lesbos 35ff. Droysen II 2, 363ff. [Demosth.]

XVII 7). A. konnte jetzt seine Flotte, die auch
dem Seerauberunwesen auf dem aegaeischen Meere
mit Erfolg entgegentrat, verwenden, um den im
Peloponnes von Sparta drohenden Gefahren zu
begegnen (Arr. HI 6, 3; vgl. auch III 2, 4.

Curt, IV 8, 15).

Nachdem A. in Memphis noch verschiedene

griechische Gesandtschaften empfangen (Arr. Ill

5, 1; vgl. Diod. XVH 48, 6), zugleich Verstar-

kungen aus Griechenland an sich gezogen und
die Verwaltung Agyptens durch Verteilung der

wichtigsten Functionen auf verschiedene Personen
und Zurilcklassung von Besatzungen in den her-

vorragendsten Punkten mit moglichster Schonung

der einheimischen Institutionen geordnet hatte
(Arr. Ill 5, 2ff., ungenau Curt. IX 8, 4f.), trat

er im Fruhjahr 331 den Marsch nach Norden
an , dem Dareios entgegen , der unterdessen in

den Ostlichen Satrapieen seines Reiches ein neues
grosses Heer gesammelt hatte.

A. erreichte , nachdem er in Phoenikien die

Verhaltnisse der westlichen Provinzen zum Teil

neu organisiert hatte, insbesondere mit grOsserer

10 Centralisation der Steuerverwaltung (Arr. HI 6.

4ff.), im Sommer 331 den Euphrat bei Thapsakos,
uberschritt denselben ungehindert von den Persern,

gelangte dann nach dem Tigris, ohne auf die Perser

zu stossen, passierte diesen reissenden und schwie-

rig zu iiberschreitenden Strom, wahrscheinlich bei

Djesireh (vgl. dariiber Ritter Erdk. XI 146ff.),

und traf den Dareios in der Ebene zwisehen
Mosul und Erbil (Arbela). Hier kam es am
1. October 331 (Ideler Handb. d. Chron. I

20 347, 1 ; vgl. Plut. AL 31 ; Camill. 19. Arr. Ill

7, 6. 15, 7) zur Entscheidungsschlacht bei Gau-
gamela, beim heutigen Kermelis unweit der

Mundung des Ghazir in den grossen Zab (iiber

das Schlachtfeld vgl. Ritter Erdk. IX 700ff.

M fi t z e 1 1 Curtius 289f. Z o 1 1 i n g Alexanders Feld-

zug in Centralasien 21ff., namentlich Petermann
Mittlg. Erganzungsh. 45, 3f. Hauptbericht Arr.

Ill 8—15; ferner Plut. Al. 31ff. Diod. 55ff.

Curt, IV12ff., dazu Kaerst Forsch. z. Gesch. Al.

30 39ff. lust. XI 13f. Polyaen. IV 3, 6. 17f. 26). Der
Sieg wurde hauptsachlich wieder durch den An-
griff A.s auf Dareios selbst entschieden, wahrend
Parmenion auf dem linken Fliigel einen sehr

hartnackigen Angriff der persischen Reiterei zu

bestehen hatte. Dareios floh nun auf der fur

grOssere Heere schwer passierbaren Strasse nach
Medien, um von hier aus die Verbindung mit
den Sstlichen Provinzen seines Reiches zu ge-

winnen, indem er als Preis des Sieges bei Gau-
40 gamela dem A. Babylonien und die angrenzenden

Landschaften iiberliess. Babylon wurde von
Mazaios dein A. iibergeben; dieser iibertrug ihm
dafiir die Satrapie, indem er jedoch das mili-

tarische Commando und die Aufbringung des

Tributes davon trennte und Makedoniern iibergab

(Arr. Ill 16, 3f.; vgl. auch Diod. XVII 64, 5.

Curt. V 1, 43ff.). In Babylon hielt sich A. einige

Zeit auf und liess seine Truppen von den vor-

hergegangenen Anstrengungen sich erholen ; durch
50 Pflege des alteinheimischen Kultes suchte er sich

die Sympathieen der Bevolkerung zu gewinnen.
In Susa, wohin er von Babylon aus zog, organi-

sierte er die Verwaltung ebenso ; auch hier suchte

er seine Herrsehaft durch Verleihung der Satra-

pie an einen Einheimischen schneller zu befesti-

gen. Ein reicher Sehatz fiel hier in seine Hande
(Arr. Ill 16. 7ff. Curt. V 2, 8ff. Diod. XVII 65f.

Plut, Al. 36).

JCachdem er neuen Zuzug aus Griechenland

60 empfangen (An-. Hi 16. lOf. Diod. XVII 65, 1. Curt.

V 1, 40f.), zog er nach Persis, unterwarf auf dem
Wege die Uxier, deren Pass beim heutigen Mai Amir
(vgl. Spiegel Eran. Altertumskunde I 409) im
Herzen des Lurgebietes gesucht wird, sandte dann
den Parmenion auf der grossen ,Winterstrasse' iiber

Ram Hormuz und Babehan nach Persis ; er selbst

schlug den naheren Weg iiber das Gebirge ein

und gewann den vom Satrapen von Persis, Ario

4-
i

4
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barzanes, mit starker Streitmacht verteidigten

persischen Pass und damit den Emtritt in die

Stammlandschaft des persischen Reiches (Arr.

III 18. Curt. V 3f. Diod. XVH 67f. Polyaen.
IV 3, 2; der Weg A.s und der ,persische Pass',

nicht das heutige Kalab-i-Sefid , ist mit Wahr-
scheinlichkeit nachgewiesen von Stolze Verh.
d. Ges. f. Erdk., Berlin 1883, 251ff.). In Perse-

polis zerstorte er die Konigsburg, vielleicht „zum
symbolischen Zeichen, dass die Herrsehaft der

Achaemeniden aufgehort habe zu existieren" (N o e 1-

deke Aufs. z. pers. Gesch. 84. v. Gutsehmid
Geschichte Irans 1). Arr. m 18, lOff. Plut. Al.

38. Diod. XVn 70ff. Curt. V 6f.

In Ekbatana, der Hauptstadt Mediens, hatte

unterdessen der besiegte Gegner A.s sein Haupt-
quartier aufgeschlagen . mit der Absicht, wenn
der MakedonierkOnig ihm folge , sich nach den
Cstlichen Landschaften zuriickzuziehen und durch
Verwiistung des gesamten Landes den Feinden
die Verfolgung zu erschweren (Arr. HI 19, 1).

A. brach jetzt, nach viermonatlichem Aufenthalt
in Persis (Plut. Al. 37), wider ihn auf, marschierte

durch Paraitakene bei dem heutigen Ispahan vor-

bei, erfuhr in Medien, dass Dareios beschlossen

habe, ihm nicht Stand zu halten, sondem sich auf
die Flucht nach Osten begeben habe, gelangte
nach Ekbatana (Hamadan) und setzte von da aus

mit dem grossten Teile des Heeres die Verfolgung
des Dareios fort. Die Verwaltung von Medien
iibertrug er, ebenso wie vorher die von Persis

und Paraitakene. einem eingeborenen Perser (Arr.

in 20, 3; vgl. 18, 11. 19, 2). Als er Rhagai —
in der Nahe von Teheran — passiert und die

kaspischen Thore (den Sirdarra-Pass, vgl. Ritter
Vin 456. Spiegel I 63. Zolling a. O. 92ff.)

erreicht hatte, erfuhr er, dass Dareios von auf-

standischen Befehlshabern in seiner Umgebung,
namentlich dem Satrapen von Baktriane, Bessos,

gefangen genommen sei, und eilte in beschleu-

nigten Eilmarschen den Fliehenden nach. Dareios
war unterdessen von den Emporern zuriickgelassen

worden und starb zwisehen Semnan und Schahrud
(Hekatompylos). ehe A. ihn erreichte, im Hekatom-
baion (Juli) 330 (Arr. HI 19ff. Curt. V 8ff. Diod.
XVH 73. lust. XI 15. Plut. Al. 42f. ; vgl. Mordt-
mann Sitz.-Ber. Akad. Miinchen 1869 I 51 Iff.).

In A.s Politik trat nun die, wohl schon langer
vorbereitete, entscheidende Wendung, seine ver-

anderte Stellung zu Makedoniern und Hellenen
immer klarer hervor. Er sah jetzt den Rache-
krieg des hellenischen Bundes als beendet an;
schon von Ekbatana aus hatte er die Bundes-
contingente in die Heimat entlassen , indem er

Griechen nur noch als Soldner in seinem Dienste
behielt (Arr. m 19, 5f. Curt. VI 2, 17. Plut.
Al. 42). Der Sieg, den vor kurzeni Antipatros
fiber den Spartanerkonig Agis bei Megalopolis
gewonnen hatte, sicherte A.s Herrsehaft in Grie-

chenland und trug dazu bei, ihn von der Ruck-
sicht auf die Hellenen noch unabhangiger zu
machen. Die Makedonier hielten den Feldzug
fttr beendet ; A. musste sie fur die weitere Fort-

setzung desselben besonders gewinnen (Diod.

XVn 74, 8; vgL auch Plut. Al. 38. Curt. VI 2,

15ff. lust. XII 3, 2). Nicht mehr als Gegner,
sondern als Nachfolger des persischen Konigtums
betrachtete sich mm A.; als solcher hatte er

vor allem auch den Usurpator Bessos , der sich

Artaxerxes nannte (Arr. HI 25, 3. Curt. VI 6,

13), zu bestrafen. Der persische Brauch, der

orientalische Begriff der Monarchic stand A.s

eigener Auffassung naher, als das makedonische
Volkskonigtum. Zuerst trat er den Orientalen

gegeniiher als persischer GrosskOnig auf, liess

sich von diesen als solcher verehren (Diod. XVII
77, 4ff. lust. XII 3, 8. Curt. VI 6, Iff. Plut.

10 Alex. 45), versuchte aber allmahlich die Formen
der orientalischen Unterthanigkeit (vor allem die

nQogxvvrjaig) auch auf sein Verhaltnis zu seinem
Volk zu iibertragen, und hieraus entstanden eine

Reihe weitreichender und tiefgehender Conflicte.

A. nahm nun zunachst die Unterwerfung von
Hyrkanien und den angrenzenden Landschaften
am Siidufer des kaspischen Meeres entgegen,

iibertrug diese Provinzen einheimischen Satrapen
(Arr. Ill 22, 1. 23, 7. 24, 3. 28, 2. Curt. VI

20 4, 25) und trat dann nach einem erfolgreichen

Zug gegen das kriegerische Bergvolk der Marder
(Arr. Ill 24 , Iff. Diod. XVII 76, 3ff. Curt. VI
5, llff. ; ihre Wohnsitze waren im Elbursgebirge

westlich von Mazenderan bis zum Flusse Kyzil-

Uzen), von Zadrakarta , der Hauptstadt Hyrka-
niens (Asterabad), die Verfolgung des Bessos an,

zog durch das Gebiet der Parther, wahrschein-

lich das Flussthal des Atrek aufwiirts, iiber Su-

sia (Arr. HI 25 , 1 , wohl das heutige Tus bei

30 Meshed), an der Grenze von Areia hin, um sei-

nen Marsch auf der Strasse nach Baktra fort-

zusetzen, wurde aber durch die Kunde vom Ab-
falle des Satrapen von Areia Satibarzanes ver-

anlasst, weiter sudwarts in diese Provinz einzu-

dringen. Die Hauptstadt Artakoana verliess Sa-

tibarzanes beim Herannahen der Feinde. A. un-

terwarf die Landschaft Areia , wo er in hervor-

ragend wichtiger Lage die Stadt Alexandreia

(das heutige Herat, wohl nicht identisch mit Ar-

40takoana, vgl. Strab. XI 516. Plin. VI 61. 93.

Isid. Char. 15) griindete, und ebenso das an-

grenzende Drangiane. In der Hauptstadt dieses

Landes (Prophthasia oder Phrada. Strab. XI
514. XV 723. Steph. Bvz. s. <Podda. Plin. VI
94. Ptol. VI 19, 4. [Plut"] de fort." Alex. I 5. Isid.

Char. 16 ; die Lage entspricht vielleicht dem heu-

tigen Farrah am gleichnamigen Flusse) kam
es im Herbst 330 zu der Katastrophe des Phi-

lotas, des Sohnes des Parmenion, des Befehls-

50 habers der makedonischen Ritterschaft. Er wurde
von dem makedonischen Volksgerichte wegen
Hochverrates verurteilt , wahrscheinlich — so-

weit es die teils sehr fragmentarischen, teils rhe-

torischen Berichte erkennen lassen — nicht ohne

Schuld (Arr. HI 26. Diod. XVII 79f. Curt. VI
7ff. Plut. Alex. 48f.). Der Process des Philotas

hatte vor allem noch ein trauriges Nachspiel

;

A. liess den Parmenion, neben Antipatros den
angesehensten aller seiner Feldherren, dem er

60 das Commando von Ekbatana iibertragen hatte,

durch Meuchelmord aus dem Wege raumen (Arr.

Ill 26, 3f. Plut. Al. 49. Curt. VH 2. llff. Strab. XV
724; Diod. XVII 80, 1, wohl auch Curt. VI 11,

39. lust. XTT 5, 3 berichten irrtiimlich von einer

Verurteilung des Parmenion). Diese Ereignisse

wirkten beunruhigend auf die Stimmung des

Heeres (Diod. XVII 80, 4. Curt. Vn 2, 35ff. lust.

Xn 5, 4f. Plut. Al. 49.).
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A. durchzog von Drangiane aus weiter die

Landschaft der Ariaspen oder Euergeten, die yoiii

Etymandros (Hilmend) durchflossen wurde (Arr.

IV 6, 6; vgl. Wilson Ariana 155. Spiegel II

541, 2), empflng die Unterwerfung Ton Gedrosien

und gelangte weiter durch Arachosien nach dem
Gebiete der Parapamisaden am indischen Kau-
kasus, dem Hindukusch, mit Beginn des Winters

330 (Strab. XV 724) ; er zog wobl iiber Kandahar
(wahrscbeinlich Alexandreia Arachoton)und Ghasni

nacb Kabul. Die Verwaltung der unterworfenen

Lander iibergab er zum Teil wieder einheimischen

Satrapen, allerdings unter makedonischer Kon-
trole (vgl. Arr. Ill 28, 4 mit 22, 1); in Ara-

cbosia und nachber in Areia iibertrug er Make-
doniern die Verwaltung (Arr. Ill 25, 7. 28, 1. 4.

29, 5. Curt. VII 3, 5). Im Lande der Parapa-

misaden iiberwmterte er und griindete eine Stadt

nach seinem Namen (Arr. Ill 28, 4. IV 22, 4.

Strab. XV 725. Diod. XVII 83, 1. Curt. VII 3,

23. Plin. VI 61. Steph. Byz. s. 'AketdvSoeia 17;

die Lage der Stadt ist wohl unweit des Zusam-
menflusses des Ghorbind und Pankshir zu suchen).

Bessos batte versucht, durch Verwiistung des Lan-

desnOrdlich vom Hindukusch dem A. die Verfolgung

unmOglich zu machen, trotzdem marschierten die

Makedonier unter den grOssten Beschwerden nach

Baktrien, wahrscheinlich nach Uberschreitung

eines der Ostlichen Hindukuschpasse tiber Ande-

rab (Agaipaxa oier"Adgayja, Arr. Ill 29, 1. Strab.

XI 516. XV 725; iiber die topographischen Fra-

gen vgl. Mutzell640ff. Wilson 179ff. Lassen
112 129, 1. Spiegel II 543, 1. Bunbury Hist,

of anc. Geogr. I 490ff.). A. iibertrug die Pro-

vinz Baktrien dem Perser Artabazos und iiber-

schritt dann den Oxos (Amu-darja), wohl in der

Nahe des heutigen Kilif. Bessos wurde , von

den bisherigen Genossen seines Abfalles verlassen,

durch Ptolemaios gefangen genommen und von

A. nach Baktra (Zariaspa) gesandt, wo er spater

von einem persischen Gerichtshofe als Hochver-

rater verurteilt wurde; das Drteil wurde in Ek-
batana vollstreckt (Arr. Ill 29, 6ff. 30, 5. IV 7, 3

;

vgl. auch Curt. VII 10, 10). In Sogdiane, der nord-

ostlichsten Landschaft des Perserreiches, gewann
A. ausser der Hauptstadt Marakanda (Samar-

kand) eine Reihe von festen Platzen (Arr. IV Iff.

Curt. VII 6. Strab. XI 517). Vor allem lag es

ihm daran , bei den angrenzenden nomadisehen
Stammen, Massageten u. a., bei welchen die auf-

standischen Bewegungen in diesen Gegenden Un-
terstiitzung fanden, einen bedeutenden Eindruck
seiner Macht hervorzubringen, und er iiberschritt

deshalb den Syr-darja (Jaxartes), den die Make-
donier falschlieh Tanais nannten, und machte
einen erfolgveichen Angriff auf die Barbaren.

Noch mehr diente aber dem Zwecke, diese noma-
disehen Stamme in Schach zu halten und die

Kultur der Grenzlandsehaften wider ihre Ein-

falle zu sichem, die Anlegung einer Stadt am
Syr-Darja . Alexandreia am Tanais , wabrschein-

lich das heutige Chodjend (An-

. IV 4. Curt. VII

6, 13. 25ff. 7," Iff. Plin. VI 49. Steph. Byz. s.

'Akegdvdgeia 13. 18). Unterdessen war im Riicken

A.s em gefahrlicher Aufstand miter Leitung des

Sogdianers Spitamenes ausgebrochen , der den

KOnig nach der Niederlage einer wider Spita-

menes ausgesandten Heeresabteilung veranlasste,

sich selbst wider diesen zu wenden. Er durch^

zog und unterwarf das Gebiet des Polytimetos

(Serafschan) bis in die Gegend des heutigen

Bochara und brachte dann den Winter 329/8
in Baktra zu, wo er bedeutende Verstarkungen
seines Heeres empflns (Arr. IV 5 , 2ff. 6. 7 , 2.

Curt. VII 7, 31ff. 9,"20ff. 10, llff.). Er wandte
sich darauf der weiteren Befestigung seiner Herr-

schaft in Sogdiane zu (Arr. IV 15, 7f. 16, Iff.

10 Curt. VIII 1, Iff.); hier war es, wahrend einer

East in Marakanda, wo der immer sich ver-

scharfende Gegensatz zwischen den alteren make-
donischen Generalen, den Vertretern des makedo-
nischen Wesens und Hiitern der philippischen

Traditionen, und A. seinen heftigen Ausbruch
in der Ermordung des Kleitos fand (Arr. IV 8ff.

Plut. Alex. 50f. Curt. VIII 1, 20ff.; vgl. Kaerst
Forsch. z. Gesch. Alex. 54ff.). Die Winterrast

A.s 328/7 fand in Nautaka (nacb der gewohn-
20 lichen Annahme Karshi, vgl. dagegen Miitzell

664ff. Geiger Feldzug Alexanders d. Gr. in Sog-
diana, Progr. Neust. a. d. H. 1884, lOff.) statt,

nachdem Spitamenes, der unermiidliche Gegner A.s

sein Ende gefunden hatte. Die ostlichen Satra-

pieen wurden zum Teil neubesetzt, doch fast durch-

weg mit Einheimischen, mit Ausnahme von Bak-
triane, mit dem wahrscheinlich Sogdiane ver-

einigt wurde (vgl. Diod. XVIII 3, 3. Arr. succ. Al.

36; gegen Drovsen I 2, 82 vgl. v. Gutschmid
30 Gesch. Irans 6,' 2. Arr. IV 17, 3ff. 18, 2f. Curt.

VIII 3, 17). Die Beruhigung von Sogdiane wurde
nun im Beginne des J. 327 zu Ende gefiihrt, nach-

dem A. noch mehrere wichtige Felsenburgen in

dieser Landschaft und den angrenzenden Gebie-

ten genommen hatte. Auf einer derselben, der

Burg des Arimazes, wohl im Gebiete des heuti-

gen Hissar, befand sich der Baktrier Oxyartes

mit seiner Tochter Roxane, welche die Gemahlin
A.s wurde (Arr. IV 18, 4ff. 19; wohl dieselbe

40Belagerung gemeint von Curt. VII 11. Polyaen.

IV 3 , 29 ; iiber die andere Festung , die des

Chorienes oder Sisimithres, vgl. Arr. IV 21, 3ff.

Curt. VIII 2, 19ff.; auch Strab. XI 517).

Eine Reihe von Stadten wurden von A. zur

dauernden Sicherung seiner Herrschaft in Sog-

diane und den benachbarten Gebieten angelegt

(Strab. XI 517. lust. XII 5, 13. Curt. VII 10.

15. Ait. IV 16, 3). Die Nachricht des Curtius

a. O. von einem Zuge A.s nach Margiane (Merw)
50 ist sehr wenig wahrscheinlich (vgl. auch Geiger

a. O. 28ff.), es erscheint sogar als fraglich, ob
hier uberhaupt, wie Droysen I 2, 69, 2. Ill

2, 214ff. nach Plin. VI 46 annimmt, auf A.s

Befehl eine Stadt gegriindet worden ; vgl. Strab.

XI 516.

Von Sogdiane aus begab sich A. nach Baktra,

urn hier die letzten Vorbereitungen fur seinen

indischen F.ldzug zu treffen ; in diese Zeit fallt

die Verschwornng des Hennolaos. in welche der

60 Philosoph Kallisthenes von Olynth , der Schuler

des Aristoteles, verwickelt wurde (vgl. Arr. IV
lOff. Curt. VIII 5ff. Plut. Alex. 52ff.).

Die letzten Jahre hatten nicht allein den

Besitz der Herrschaft iiber das Perserreich fur

A. zu einem vollstiindigen gemacht, sondern auch

die von Vertretern des makedonischen Volks-

tums im Heere ausgehende Opposition gegen den
KOnig zum Stillstand gebracht. A. hatte sein
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Heer zu einem gefiigigen Werkzeug fur die weitere

Fortfuhrung seiner Weltherrschaftspolitik ge-

staltet ; so war der Boden geebnet fur den schon

langere Zeit geplanten (Arr. IV 15, 5) Erobe-

rungszug nach Indien, welchen er mit Beginn

des Sommers 327 unternahm. Als Nachfolger

der persischen Grosskonige batte er aucb eine

grosse Anzahl von Orientalen, namentlich Be-

wohner der Ostlichen Provinzen, zum Heere auf-

geboten. Die Gesamtst&rke desselben wird am 10

Hydaspes auf 120000 angegeben (Arr. Ind. 19, 5;

vgl. auch Curt. VHI 5, 4. Plut. Alex. 66).

A. zog von Alexandreia am Kaukasos nach

Nikaia (nacb der gewohnlichen Annahme Kabul

;

vgl. dagegen Droysen III 2, 228f. Lassen Ind.

Altertsk. II 133) ,
gelangte von da zum Flusse

Kophen, den er iiberschritt (wahrscheinlich ist

dies also nicht der Kabulstrom, sondern ein nOrd-

licherer Nebenfluss desselben, wie der Pankshir),

und sandte den Hepbaistion und Perdikkas voraus, 20

mit dem Auftrage, den directenWegnach dem Indos

zu nehmen und die Uberschreitung desselben vor-

zubereiten. Diese fiihrten den Auftrag aus, in-

dem sie vor allem auch die Strasse iiber den

Kheiberpass sicherten (Lassen II 135, 3). A.

selbst unterwarf unterdessen die weiter nordlich

am Khonar und Pangkora gelegenen, von krie-

gerischen Stammen, namentlich den Acvaka, be-

wohnten, gebirgigen Landschaften (Arr. IV 22, 6ff.

23ff. Strab. XV 697f. Curt, VIII lOf. Diod. XVII 30

84f.). Besonderen Euhm gewann er durch die

Eroberung des Aornosfelsens, den Herakles ver-

geblich belagert haben sollte (wahrscheinlich das

heutige Ranigat, nicht weit von der Miindung

des Kabul in den Indos; vgl. Cunningham
Anc. geogr. of India I 58ff.). In diesen Gegen-

den lag auch, wie erzahlt wird, ein Ort, der von

Dionysos gegriindet sein sollte; es lag in A.s

Politik, die im makedonischen Heere gern ge-

glaubten Geriichte iiber wunderbare Ziige des 40

Herakles und Dionysos zu begiinstigen (vgl. Arr.

V If. Strab. XV 687f. Curt. VIII 10, 7ff. Diod.

XVII 85. Arr. IV 28, If.).

Im Friihlingsanfang 326 iiberschritt A. den

Indos; es war nun von grosser Wichtigkeit fur

ihn, dass unmittelbar jenseits desselben der Ko-
nig Taxiles ihm freiwillig seine Unterwerfung an-

bot, aus Feindschaft gegen den machtigen KOnig
der Paurava (Poros), der jenseits des Hydaspes
(Dschilam) ein bedeutendes Reich beherrschte. 50
In der Hauptstadt des Taxiles (wohl nicht weit

von Raval Pindi; vgl. Lassen II 152, 2) fand

A. bereitwilliges Entgcgenkommen ; Poros dage-

gen trat ihm mit bedeutenden Eiistungen ent-

gegen (Arr. IV 3, 5ff. 8, Iff. Strab. XV 618.

Curt. VLU 12, 4ff. Diod. XVII 86, 3ff.). A. ge-

lang es, trotz der Gegenmassregeln des Poros,

den Hydaspes zu iiberschreiten ; am jenseitigen

Ufer dieses Flusses kam es im Mai 326 zur ent-

scheidenden Schlacht, in der Poros selbst in die 60
Gewalt seines Gegners kam. Der Sieg wurde vor

allem durch den vom Kflnig geleiteten Angriff

der makedonischen Reiterei auf die indische Rei-

terei entschieden. Hauptbericht Arr. V 9—19

;

vgl. auch Plut. Alex. 60. Diod. XVII 87ff. Curt.

VTH 13f. Polyaen. IV 3, 9. 22. Die Zeit der

Schlacht wird durch Arr. V 19, 3 bestimmt;

vgl. Droysen I 2, 142, 2. Zur Zeit der Som-

mersonnenwende wird sie nach Arr. V 9, 4 von

Grote XII 51, 1 und Kanke Weltgesch. I 2,

206, 1 angesetzt, aber um jene Zeit befand sich

A. am Akesines (Arr. Ind. 6, 5. Strab. XV 692).

fiber den Ort des Kampfes vgl. Cunningham
a. O. 159ff. Poros wurde von A. nicht allein

im Besitze seines Reiches gelassen, sondern dieses

ihm sogar noch vergrOssert.

Nachdem A. zum Andenken an den Sieg zwei

Stadte, Nikaia und Bukephala, gegriindet und

den Auftrag zum Ban von Schiffen in diesem an

Schiffsbauholz reichen Lande gegeben hatte, zog

er zum Flusse Akesines (Tschinab; iiber den ein-

heimischen Namen Kandrabagha = SavSgorpdyog

vgl. A. Weber Sitzungsber. Akad. Berl. 1890,

9021). Das zwischen diesem und dem nachsten

Flusse, dem Hydraotes (Iravati oder Ravi), ge-

legene Land, das zum Teil von einem anderen

KOnige Poros, dem Feinde des am Hydaspes be-

siegten, beherrscht wurde, iibertrug er dem letz-

teren, iiberschritt den Hydraotes und trat in das

Gebiet der freien oder kOnigslosen Inder ein,

unter denen vor alien ihm zunachst das machtige

Volk der Kathaier entgegentrat (Arr. V 20ff.

Strab. XV 698f. Curt. IX 1. Diod. XVII 89, 4.

90f. ; die Erzahlung von dem weiter westlich ge-

legenen Reicbe des Sopheites, Arr. VI 2, 2, passt

nicht in diese Gegend; vgl. auch Lezius de

Alex. M. exp. Ind. 117ff.). Die Hauptstadt der

Kathaier, Sangala (vielleicht in der Nahe von

Amritsar, vgl. Lassen II 168, 1), wurde erstiirmt.

So gelangte A. zum Hyphasis (Vipaca, heute

Bias — der fiinfte Strom des Pendschab, die

Catadru oder der Sadletsch ist den Makedoniem

damals unbekannt geblieben) mit der Absicht,

von hier aus weiter, wohl bis zum Ostlichen Meere,

vorzudringen, durch das unbekannte Wunderland,

das ebensowohl den Ehrgeiz des kiihnenEroberers,

wie die Phantasie des hellenisch gebildeten Fiirsten,

des Schiilers des Aristoteles, lockte. An dem pas-

siven Widerstande des eigenen Heeres, welches,

auf das ausserste erschOpft von den klimatischen

Unbilden wie den kriegerischen Anstrengungen,

kein Ziel des weiteren Vordringens vor sich sab,

scheiterte der Plan. A. musste umkehren, um
vielleicht fur gilnstigere Gelegenheit die Wieder-

aufnahme desselben zu verschieben (Arr. V 25ff.

Diod. XVII 94f. Curt. IX 2f. Plin. n. h. VI 62.

lust. XII 8, llff.). Nachdem er zwolf grosse

Altare am Flusse hatte errichten lassen, kehrte

er zum Hydaspes zuruck und fuhr diesen Fluss

und dann, nach der Vereinigung desselben mit

dem Akesines, den letzteren mit der neugebauten

Flotte herab, im Spatherbst 326 (Strab. XV 691).

Er unterbrach die Fahrt durch Unternehmungen

gegen die anwohnenden Volkerschaften, vor allem

das grosse Volk der Mailer im Zweistromland

des Hydraotes und AkesiDes , die er angriff, be-

vor sie sich mit dem Volke der Oxydraker hatten

vereinigen kOnnen. Bei der Erstnrmung einer

Stadt kam er selbst in ausserste Lebensgefahr

(Arr. VI 6ff. Plut. Al. 63. Diod. XVII 98f. Curt,

IX 4, 15ff. 5; die letzteren geben irrig das Ge-

biet der Oxydraker als Schauplatz an). Nach-

dem er die Unterwerfung der beiden Volker ent-

gegengenommen hatte, setzte er seinen Zug. teils

zu Lande am Indos entlang, teils auf dem Flusse

selbst fort (Arr. VI 14ff. Strab. XV 701. Curt.
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YI 8. Diod. XVII 102f.). Die Kampfe, die er

hier zu bestehen hatte, wurden zum Teil durch

religiose, von den Brahmanen ausgehende Oppo-

sition veranlasst, indem diese vor allem den Mu-
sikanos, den Konig eines grossen und frucht-

baren Reiches (das sich an dem ehemals Cstlicher

fliessenden Indos ungefahr von Buktur sudlich

bis in die Gegend von Sehwan, wahrscheinlich

dem alten Sindimana, erstreckte; vgl. Lassen II

lanpasse fiber Kandahar (vgl. Arr. VI 17, 1 mit

15, 7. 17, 3. Lassen II 189, 2. I 381; Strab.

XV 721 giebt den Weg nicht ganz richtig an),

trat er mit dem tibrigen Heere den Marsch, nicht

weit von der Kfiste, durch das Gebiet der Ara-

biten und Oreiten und dann durch Gedrosien, die

Wfiste von Beludschistan, an , welchen das Heer

unter unsaglichen Anstrengungen und Leiden zu-

rucklegte (Arr. VI 21ff. Strab. XV 721f. ; vgl.

185), zum Abfall von A. veranlassten. Der in 10 auch Diod. XVII 104, 4ff. Curt. IX 10, 4ff. Plut.

einem eigenartigen, gegen alles Frerade streng ab-

geschlossenen religiosen Leben und in einer fest

ausgebildeten Priesterherrschaft begriindete Ge-

gensatz zeigte, wie schwer es fur A.s Herrschaft

war, hier feste Wurzeln zu schlagen. Dass A.

aber, trotzdem er zunachst auf eine weitere Aus-

dehnung seiner Herrschaft fiber Indien verzich-

tete, doch die von ihm durchzogenen und unter-

worfenen Landschaften sich zu sichern versuchte,

Alex. 66). Der Zug diente wohl vor allem dem
Zwecke, das Kfistengebiet zu recognoscieren, fflr

die Flotte moglichst Landungs- und Proviant-

stationen zu schaffen und den Grund fur eine

gesicherte Verbindung mit dem persischen Meer-

busen zu legen (Arr. VI 23, 1), wie denn auch

an wichtigen Punkten Stadte angelegt wurden
(Arr. VI 21, 5 ; ferner 22, 3 — vgl. Ind. 23, 4 —

.

Plin. VI 97. Diod. XVII 104, 8. Curt. IX 10, 7.

zeigen seine Massregeln. Die KCnige des Pend- 20 Steph. Byz. s. 'AXs^avSqsia 4). Daneben wollte

schab, die er in ihrer Herrschaft beliess, vor ' -

1— --v *' rr-'- ' J— AT:—
' — :

allem der machtige Poros, traten, wie Droysen
treffend bemerkt, in ein Verhaltnis zu ihm, das

ahnlich dem des Rheinbundes war; durch be-

sondere Begiinstigung suchte er namentlich in

dem Reiche des Poros sich ein zuverlassiges

Vasallenreich zu schaffen. Die fibrigen Gebiete,

vornehmlich die Grenzmarken indischen Landes
am Indos selbst, iibertrug er Makedoniern als

A. durch dieses Unternehmen den Nimbus seiner

Eroberungen noch steigern (Arr. VI 24, 2f. Strab.

XV 722). Nach einem sechzigtagigen Wfisten

marsche gelangte A. nach Pura (wohl das heu-

tige Puhra, vielleicht auch Banpur), der Haupt-
stadt von Gedrosien. Von da zog er nach Kar-

manien, wo Krateros mit ihm sich vereinigte

(A. kann nicht, wie Stolze a. O. 270f. meint,

fiber Kerinan gekommcn sein, da dies zu weit

Satrapieen (Arr. IV 28, 6. V 8, 3. VI 14, 3. 15,30vom Meere abliegt; vgl. Arr. VI 28, 7; Ind. 33
:

2. 4); an wichtigen Punkten legte er feste Platze

an, besonders an den Mfindungen der Flfisse (Arr.

V 29, 3, am Akesines, ungefahr an der Stelle

des heutigen Wasirabad; ferner am Zusammen-
fluss des Akesines [Pankanada] mit dem Indos und
weiter sudlich am Indos selbst, Arr. VI 15, 2. 4.

Steph. Byz. s. 'Ah'^dvdoeia 5 — vgl. Hekat.

frg. 175 — und 15. Curt. IX 8, 8. Diod. XVII
102, 4; vgl. noch Droysen III 2, 230ff.). Wie er

6f. Bunbury I 520). A. brachte hier ein Dank-
fest den Gottern dar fur die glfickliche Beendigung

des indischen Peldzuges (Arr. VI 28, 3 , vgl. Ind.

36, 3) ; dies hat wohl in Verbindung mit den im
makedonischen Heere lebendigen Erinnerungen an
den sagenhaften Zug des Dionysos die Veran-

lassung zu den bekannten Erzahlungen von dem
bacchischen Zuge A.s gegeben (Curt. IX 10, 24ff.

Diod. XVII 106, Iff. Plut. Alex. 67). Im Winter

bedacht war, das Miindungsgebiet des Indos in 40 325/4 langte A. in Persis an. Seine Anwesen-

nahere Beziehungen zu seinem Reiche zu bringen,

legen seine Unternehmungen dar; er liess Pat-

tala (an der Stelle des heutigen Heiderabad oder

etwas weiter nordlich, vgl. Lassen II 182, 2.

Wilson a. O. 207ff.), wo der Indos sich in meh-
rere Anne zu scheiden begann, befestigen und
Schiffswerften anlegen, um hier einen Mittel-

punkt fur das Verkehrsgebiet des Indos zu schaf-

fen ; er fuhr selbst zunachst auf dem westlichen

heit im Mittelpunkte des Reiches erwies sich als

sehr notwendig; es waren Missstande an den

Tag getreten, die dringend der Abhulfe bedurf-

ten ; es zeigte sich, dass die Organisation, welche

A. seinem Reiche gegeben hatte, nicht ausreichend

war, um den festen Bestand desselben zu sichern,

die fiberall hervortretenden Sonderbestrebungen

einzelner Personen und Stamme zuruckzuhalten;

auf der Persiinlichkeit des Konigs , seinen unge-

Arme, wo die Makedonier die Erscheinungen der 50 heuren Erfolgen, hatte der Zusammenhalt des Rei-

Ebbe und Flut kennen lernten, dann auf dem
ostlichen in das offene Meer; vor allem gab er

dem Nearchos den Auftrag, eine Entdeckungs-
fahrt auf dem indischen Ocean zu machen, um
die Verbindung mit den Euphratlandern herzu-

stellen (Arr. VI 18ff. ; Ind. 20f. Strab. XV 692.

Diod. XVII 104. Curt. IX 9). tjber den indischen

Feldzug vgl. Lassen Ind. Altertumsk. II 2 137ff.

Cunningham Ancient geography of India I

ches beruht ; dieser schien jetzt durch seine lange

Abwesenheit in Indien in Frage gestellt. Nicht

bios . dass in den verschiedenen Provinzen die

argsten Ubergriffe der Satrapen und sonstigen

von A. eingesetzten Verwaltungspersonen vorge-

kommen waren , es hatte sich auch ein Meder
als Grosskonig aufgeworfen (Arr. VI 27, 3ff. 29,

3. 30, If. VII 4. 1. Plut. Alex. 68. Diod. XVII
108, 4. Curt. X 1, Iff.). A. musste in der rfiek-

1871. Lezius de Alexandri M. expeditione Indica. 60 sichtslosesten Weise durchgreifen , um Ordnung

Dorpat 1887. Schuffert Programm von Col- zu schaffen.

berg 1886. Lefmann Geschichte Indiens, 1890.

Gegen Ende des Sommers 325 brach A. von
der Indosmundung auf. Nachdem er scbon vor-

her von der Hauptstadt des Musikanos (wohl

Alor) aus dem Krateros den Befehl gegeben, mit
einem Teile des Heeres weiter nflrdlich nach Kar-

manien zu Ziehen, wahrscheinlich durch die Bo-

Immer mehr zeigte sich jetzt der Charakter

seiner Herrschaft als der einer Weltherrschaft. in

der die Makedonier in der Hauptsache nur noch als

wesentlichster Kern des Heeres. das Hellenische

als allgemeines Kulturelement Bedeutung hatte.

In Susa , wohin er sich von Persis aus begab,

feierte er seine Vermahlung mit der Tochter

4*
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des Dareios, Barsine, und vermahlte eine Anzahl

von hervorragenden Makedoniern mit vornehmen

Perserinnen, um eine grossere Verschmelzung

zwischen Orientalen und seinem Volke hervorzu-

bringen (Arr. VII 4, 4ff. Diod. XVII 107, 6. lust.

XII 10, 10. Plut. Alex. 70). Die jungen Asiaten

(Epigonoi), die schon langst von A. ausgehoben

und durcnaus nach makedonischer Weise mili-

tarisch ausgebildet waren (Arr. VH 6, 1. 8,

2), bildeten jetzt einen Bestandteil des Heeres;

Perser wurden in das eigentliche makedonische

Heer aufgenommen (Arr. VII 6, 3ff.); kurz vor

seinem Tode suchte A. durch eine Umbildung des

makedonischen Heerwesens eine engere Verschmel-

zung der Perser mit den Makedoniern herbeizu-

ffihren (Arr. VII 23, 3ff.; vgl. Droysen II 2,

331ff.). Die Misstimmung der Makedonier hier-

Ilber fand im Sommer 324 in Opis am Tigris

einen offenen Ausbruch in einer Menterei, als

A. einen Teil seiner Veteranen in die Heimat
entlassen wollte. Der Aufstand wurde beschwich-

tigt, als A. die asiatischen Truppen an die Stelle

des makedonischen Heeres zu setzen begann. Der

Konig sohnte sich mit seinem Heere aus, sandte

ungefahr 10 000 Veteranen nach Makedonien unter

dem Befehle des Krateros, iibertrug diesem die

Verwaltung der heimatlichen Angelegenheiten

und schickte dem Antipatros den Auftrag, ihm

neue Truppen zuzuffihren (Arr. VII 8ff. Plut. Al.

71. Curt. X 2, 8ff. lust. XII llf.).

Auch den Hellenen gegenfiber zeigte sich jetzt

immer deutlicher die vollige Veranderung in der

Stellung A.s. Er verlangte von ihnen , wie es

scheint nach seiner Ruckkehr aus Indien , die

Darbringung gBttlicher Ehren, und von den

meisten Staaten wurden sie ihm wohl auch ge-

wahrt (Ael. v. h. II 19. V 12. Athen. VI 251b.

Deinarch. I 94. Hyper. I frg. 8, 30f. B1A Val.

Max. VII 2 ext. 10. Arr. VII 23, 2. Polyb. XII 12 b.

Vit. X or. VII 22 p. 842 d. Plut. apophth. 187 e).

Weiter gebot er die Zuruckfiihrung der Verbann-

ten in die Stadte, aus denen sic vertrieben waren

(Sommer 324, vgl. Diod. XVH 109. XVIII 8.

Curt. X 2, 4ff. lust. XIII 5, 2f. Deinarch I 103.

Hyper. I frg. 4, 16). Man hat darin bei der

frossen Zahl der Verbannten eine „im Interesse

er offentlichen Sicherheit in Griechenland nn-

umganglich nOtige Massregel sehen wollen" (Be-

loch Att. Politik seit Perikles 253 ; vgl. auch

Droysen I 2, 274f.); indessen ist diese Auffas-

Bung vom Standpunkte der Politik A.s , der den

hellenischen Angelegenheiten nur noch wenig In-

teresse zugewandt hatte, wohl nicht gerechtfer-

tigt; es war ein Eingriff in die Autonomie der

griechischen Staaten, wodurch sich A. eine Partei

in Hellas schaffen wollte.

Von Opis begab sich A. nach Ekbatana; hier

gtarb im Herbste 324 sein Freund Hephaistion;

A. richtete ihm in Babylon die glanzendsteLeichen-

feier aus und liess ihn durch einen Ausspruch

des Ammonsorakels als Heros verehren (Arr. VII

_ 14, 7. 23, 6. Diod. XVU 115, 6. Plut. Ai. .72).

Wahrend der Vorbereitungen zu der Trauerfeier

unterwarf er im Winter 324/3 das rauberische

Bergvolk der Kossaier im Norden von Susa (Arr.

VII, 15 1C; Ind- 40, 6ff. Strab. XI 524. Diod.

XVII Uli *£)» «•»* « durch stadtbche Ansie-

delungen all em sesshaftes Leben zu gewOhnen

suchte. Auf dem Wege nach Babylon traf ihn

eine Reihe von Gesandtschaften fremder Volker,

die dem Weltherrscher ihre Huldigung brachten

(Arr. VII 15ff. Diod. XVII 113. Kleitarch. frg. 23;

es liegt wohl kein genfigender Grund vor, an

einer Gesandtschaft der ROmer zu zweifeln).

In Babylon war A. mit grossen Planen zu

Seeunternehmungen beschaftigt; er liess eine

Recognoscierungsfahrt auf dem kaspischen Meere

10 vorbereiten und rfistete zu einem Zuge gegen

Arabien (Arr. VII 16, If. 19, 3ff. Strab. XVI
741); vielleicht plante er aber auch schon Un-
ternehmungen nach dem weiteren Westen (Arr.

VII 1, Iff. Diod. XVIII 4, 4); ferner beabsich-

tigte er eine grossartige Volkermischung; da

wurde er von einem Fieber ergriffen, wohl in-

folge fibermassiger Anstrengungen und unregel-

massiger Lebensweise , wie sie bei den ausge-

dehnten Trinkgelagen herrschte, und starb am 29.

20 des Monates Daisios 01. 114, 1 im Alter von

32 Jahren 8 Monaten (Arr. VII 24ff. Plut. Alex.

75ff.; vgl. Bauer Ztschr. f. Osterr. Gymn. 1891,

Iff.), wahrscheinlich am 13. Juni 323 (vgl. v.

Gutschmid Gesch. Irans 163. Unger Philol.

XXXIX 494). Uber die Vorgange nach seinem

Tode vgl. Rei eke de rebus post Alexandri M.

mortem gestis, Konigsb. 1887; namentlich U.

Koehler Berl. Akad. Sitzungsber. 1890, 555ff.

Litteratur : Droysen Geschichte des Hellenis-
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Hertzberg Asiat. Feldz. Alex. d. Gr., 2. Aufl.

60 Zur Alexandersage : Zacher Pseudo-Kal-

listhenes, Halle 1867. Meyer Alexandre le Grand
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Tiber das Verhaltnis A.s zu AriBtoteles: Geier
Alexander and Aristoteles. Oncken Staatslehre

d. Aristoteles H 274ff.

11) Alexandres IV., Sohn A.s d. Gr. und der
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Roxane, wurde nach dem Tode seines Vaters ge-

boren (Arr. succ. Al. 9. Curt. X 6, 9. lust. XIII

2, 5), stand zuerst unter Vormundschaft des

Reichsverwesers Perdikkas, nach dessen Ermor-
dung unter der des Peithon und Arrhidaios (Diod.

XVIII 36, 7. Arr. a. 0. 30), wurde dann vom
Reichsverweser Antipatros 321 v. Chr. zunachst

der Obhut des Antigonos ubergeben (Arr. 38)

und dann mit nach Europa genommen (Diod.

XVIII 39, 7). Nach dem Tode des Antipatros 10
floh Eoxane, um Nachstellungen zu entgehen (vgl.

Plut. Enm. 13), mit dem jungen A. nach Epi-

rus, wo ihm Deidameia, Tochter des Aiakides,

Schwester des Pyrrhos, zur Gemahlin bestimmt
wurde (Plut. Pyrrh. 4). Durch Aiakides und den
Beichsverweser Polysperchon wurde A. mit Olym-
pias und seiner Mutter nach Makedonien zuriick-

gefiihrt im J. 317. Beim Herannahen des Kas-
sandros wichen sie nach Pydna und gerieten

Her in die Hande des letzteren, 316; A. wurde 20
in Amphipolis in Gewahrsam gehalten und im J.

311 auf den Befehl des Kassandros getotet (Diod.

XIX 11, 2. 35f. 49ff. 105, 2. lust. XIV 5, 9f. 6.

XV 2, 5). ITber Mtlnzen, die wahrscheinlich in

seinem Namen in Agypten von Ptolemaios ge-

pragt worden sind, vgl. Waddington Bev. num.
1865, 16ff. Poole Cat. d. Brit. Mus. The Pto-

lem. XVIff. v. SalletZtschr. f. Num. XIII 63f.

Vgl. noch Droysen Gesch. d. Hellen. n.
12) Alexandras , Sohn des Aeropos , aus dem 30

lynkestischen Furstengeschlechte, Schwiegersohn
des Antipatros, war schon in den Verdacht der

Teilnahme am Morde des Philippos gekommen,
ahcr von Alexander d. Gr. mit wichtigen Com-
mandoposten, vor allem der Anfiihrung der thes-

salischcn Eeiterei betraut worden (Arr. I 25,

If.). Als letzterer in der Nahe von Phaselis in

Lykien war, wurde A. verraterischer Verbindungen
mit Dareios iiberwiesen; er wurde zwar jetzt,

wahrscheinlich aus Biicksicht auf Antipatros, noch 40
nicht getOtet, sondern nur in Gewahrsam gehal-

ten, aber vier Jahre spater, Ende 330, das Todes-
urteil an ihm vollstreckt (Arr. I 25. lust. XI
2, If. Xn 14, 1. Curt, VII 1, 8f. Diod. XVII 80, 2).

13) Alexandros, Sohn des Polysperchon, wurde
vom Beichsverweser Antipatros 321 zum Leib-

wachter des KOnigs Philippos Arrhidaios ernannt
(Arr. succ Al. 38). war dann spater, seit 319,

fur seinen Vater, der die Sache der Kflnige fiihrte,

gegen Kassandros in Griechenland thatig (Diod. 50
XVIII 65ff. XIX 53f. Plut. Phok. 33), stellte

dann dem Antigonos seine Dienste gegen Kas-
sandros zur Verfugnng (Diod. XIX 61ff.), fiel

aber zu Kassandros ab (Diod. XIX 64, 3f.).

Bald darauf (314) wurde er von Sikyoniern aus

seiner Umgebung ermordet, sein Tod aber von
seiner Gemahlin Kratesipolis an Sikvon geracht

(Diod XIX 67, If.).

14) Alexandros, Sohn des Kassandros. Nach
dem Tode des altesten Sohnes des Kassandros, 60
Philippos (um 296 v. Chr.), erhielt der zweite Sohn,
Antipatros, die Herrschaft. Da er aber fiirchtete,

von seiner Mutter Thessalonike zu Gunsten seines

jungeren Bruders A. verdrangt zu werden, tetete

er diese. A. wandte sich nun um Hiilfe an
Demetrios Poliorketes und Pyrrhos. Pyrrhos kam
zuerst und brachte A. in den Besitz der ma-
kedonischen Herrschaft , wofiir er die Abtretung

makedonischer Landesteile erhielt. Zwischen den
beiden Briidern A. und Antipatros kam es , wie

es scheint, auf Veranlassung des Lysimachos,

zu einem Vertrage unter einander. Als dann
Demetrios auch zur Unterstiitzung des ersteren

herbeizog, ging ihm dieser entgegen und erklarte,

er bedflrfe nicht mehr seiner Hiilfe, und wurde
(294 v. Chr.) von Demetrios ermordet. Plut. Pyrrh.

6f.; Demetr. 36f. Diod. XXI frg. 7. lust. XVI 1.

[Kaerst.]

15) Alexandros, Sohn des Halbbruders des

Antigonos Gonatas, Krateros, denNiebuhr mit

dem beruhmten Inschriftensammler identificiert

hat (vgl. P. Krech de Crateri y>r)<pio/idz(ov owa-
ywyfj, Diss. Berol. 1888, 3), geboren zwischen
300* und 290 (Droysen Hellenismus III 12,

239, 2), vermahlt um 272 mit Nikaia (s. d. Liv.

XXXV 26 ; vgl. Plut, Philop. 14. Paus. XIII 50).

Wenn Plutarch de am. frat. 15 von Krateros die

Anhanglichkeit und Treue zu rtihmen weiss, mit
der er sich in den Dienst seines Bruders stellte

— er erscheint um 270 mit Commandos in Grie-

chenland betraut — , so hat sich dagegen sein

Sohn gegen Antigonos aufgelehnt und sich neben
ihm und gegen ihn als selbstandiger Herrscher,

namentlich in Euboea und in Korinth, behauptet.

Von einem Kriege, den Antigonos gegen A. zu

fiihren hatte , berichtete Trogus Pompeius im
XXVI. Buche ; derselbe fallt dem Wortlaute der

Angabe des Prologs zufolge in die Zeit nach

dem Tode des KOnigs Areus von Lakedaemon,
nach 265 v. Chr. Droysen hat diese EmpOrung
des A. in die Zeit des chremonideischen Krieges

gesetzt ; das Psephisma der Salaminier Bull,

hell. VI 525 lehrt vielmehr (v. Wilamowitz
Lectiones epigraphicae , Ind. lect. Gott. 1885/6,

8. Sokolow Aristomachos von Argos, Journal

des russ. Ministeriums der Volksaufklarung 1879),

dass sie in die Zeit nach diesem gehOrt. Von
demselben Kriege giebt auch das aus drei Stiicken

CIA II 161. 285. S.-Ber. Berl. Ak. 1887 (IV

27) 1194 zusammengesetzte Psephisma Athen.

Mitt. XVI 150 Kunde ; nach seinem erfolgreichen

Ausgange mag A. den KOnigstitel angenommen
haben, den ihm Suidas (s. Evyoglcov) und eine In-

schrift aus Eretria 'E<p. &qx- 1892, 126 (wenn die-

selbe richtig auf diesen A. bezogen wird) geben.

Mit den Achaeern trat A. in ein Bundesverhalt-

nis (Plut. Arat. 18) ; daher Aratos seine Bemii-

hungen, Korinth zu gewinnen, zu A.s Lebzeiten

einstellte. Aber Antigonos suchte Korinths um
jeden Preis Herr zu werden und, wie man sagte,

ward A. (etwa 244 v. Chr.) auf sein Anstiften

vergiftet (Droysen Hellenismus III l2 . 412.

Plut. Arat. 17. Polvaen. IV 6, 1). Vgl. 'E<p.

aoX . 1892, 130. ' [Wilhelm.]

16) Alexandros , Sohn des makedonischen
KOnigs Perseus, wurde als Knabe mit seinem

Vater im Triumphe des L. Aemilius Paulus 167

v. Chr. aufgefuhrt und mit ihm nach Alba am
Fucinersee in Gewahrsam gegeben (Liv. XLV 42.

Plut. Aem. Paul. 37).

17) Alexandros, Sohn des Lysimachos (und

einer Odryserin nach Paus. I 10, 4, der Amastris

nach Polyaen. VI 12), floh nach der Ermordung
seines Bruders Agathokles mit dessen Witwe
Lysandra zu Seleukos und suchte ihn zum Kriege

gegen Lysimachos zu bestimmen (Paus. a. O.

;

..
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auf diese Zeit bezieht Droysen Gesch. d. Hellen.

H 2, 326, 3 auch die Erzahlung Polyaen. VI 12).

18) Alexandros, von Antigonos Doson testa-

mentarisch zum Befehlshaber der Leibwache des

jungen Philippos bestellt (Polyb. IV 87, 5. 8.

H 66, 7. 68, If. V 28, 6. VH 12, 6).

19) Sohn Alketas II. von Epirus (Diod. XIX
88, 3ff.).

20) Sohn des Demetrios Poliorketes und der

Deidameia (Plut. Demetr. 53).

21) Feldherr des Demetrios Poliorketes, wird
bei der Belagerung von Rhodos erwahnt (Diod.

XX 94, 5). [Kaerst.]

22) Alexandros I. Balas. Ein in Smyrna
lebender Jungling von niederer Herkunft (Diod.

XXXI 32 a. lust. XXXV 1, 6. 9. Liv. per. L. LIT),

mit Namen Balas (lust. a. O. ; vgl. Jos. Ant. XIII
119. Strab. XVI 751), der fiberraechende Ahn-
lichkeit mit dem ihm etwa gleichaltrigen An-

Euseb. a. O. sagen und seine Miinzen, auf denen
er abwechselnd die Beinamen Theopator, Euer-

getes, Epiphanes, Nikephoros, Eupator (?) tragt,

bestatigen (sie reichen von 162—167 seleuk. =
151/50—146/5 , nicht wie friiher angenommen
wurde von 160—168 seleuk.; vgl. Bab el on
Eois de Syriel890 CXXIII f

.
; fiber die Ein-

fiihrung des agyptisch-phoinikischen Pusses und
des ptolemaeischen Adlers in die Munzpragung

10 der phoinikischen Stadte. , worm eine thatsach-

liche Abhangigkeit von Agypten zum Ausdruck
kommt, vgl. Babelon a. O. CXXV f.). Die
Begierung dieses EmporkOmmlings wird (natiir-

lich ausser von I Makk.) als eine ausserst ver-

achtliche geschildert. Wahrend sein Gunstling

Ammonios factisch statt seiner regierte und u. a.

die Familie und den Anhang des Demetrios I.

vernichtete, ergab sich A. einem ausschweifen-

den Leben (Liv. per. L. lust. XXXV 2, 2). Da-
tiochos V. Eupator, dem Sohne des Antiochos IV. 20 neben wird sein Umgang mit Philosophen, seine

Epiphanes, hatte und sich als Sohn des letzteren

ausgab, wurde von Attalos II. von Pergamon aus

dem Dunkel seiner Vergangenheit hervorgezogen,

nm als Thronpraetendent gegen Demetrios I. So-

ter (seit 162 v. Chr.) ausgespielt zu werden
(Diod. a. O.). Nachdem ihm von Attalos in Per-

gamon das Diadem aufgesetzt war (Diod. a. 0.)

und er den Namen Alexandros angenommen hatte

(lust. XXXV 1, 7), begann er als Sohn des An-

Vorliebe fur die Stoiker (Athen. V 211) kaum
mehr als ein Kokettieren mit den geistigen In-

teressen im Geschmack jener Zeit gewesen sein.

So konnte Demetrios (der spatere Nikator), der

Sohn des Demetrios I. Soter, auf die Sympathien
des Volkes rechnen, als er im J. 165 seleuk. =
148/7 von dem Kreter Lasthenes ausgeriistet er-

schien, um A. den Thron streitig zu machen
(I Makk. 10, 67ff. Jos. Ant. XHI 86ff. lust.

tiochos IV. Epiphanes seine Anspriiche auf das 30 XXXV 2 , 2). Auf die Kunde hiervon nahte
,vaterliche' Beich geltend zu machen (Diod. lust.

aa. 00. Appian. Syr. 67. 70. Athen. V 211;
nur I Makk. lOff. und danach Jos. Ant. XIII 35ff.

halten ihn begreiflicherweise fur einen echten

Seleukiden, vielleicht auch Strab. XIII 624). In
Bom bewirkte er, unterstutzt durch die Kunste
des Herakleides, des Finanzministers seines an-

geblichen Vaters, ein Senatusconsultum, wonach
Bom ihm und seinen Freunden freie Hand liess

Ptolemaios, um seinem Schwiegersohne zu helfen

(I Makk. 11, Iff. Jos. Ant. XIII 103ff. Diod.

XXXII 9 c). Als er jedoch dessen Misswirtschaft

sah und dazu fur ein von Ammonios geplantes

Attentat keine Siihne erhielt, verliess er den A.,

nahm ihm seine Tochter Kleopatra und gab sie

dem Demetrios zur Frau (Diod. a. 0. I Makk.
a. 0. Jos. Ant. XIII 106ff. Liv. per. LH). Als

A., der inzwischen von den Antiochenern ver-

(Polyb. XXXIII 15. 18). Die damalige politische 40 trieben war, von Kilikien aus in Syrien einriickte,

Lage fiihrte ihm von selbst ausser Attalos den
Ptolemaios Philometor von Agypten und Aria-

rathes von Kappadokien als Alliierte zu (Pol.

Ill 5, 5. lust. XXXV 1, 6ff. App. Syr. 67.

Euseb. Chron. ed. Schoene I 255ff.). Dazu half

ihm der Hass der Syrer gegen den Demetrios
(Diod. lust. aa. 00.). So gelang es ihm , im
J. 153 (= 160 seleuk.) an der Spitze einer

Seldnerschar die phoinikische Stadt Ptolemais

kam es im J. 146 bei Antiocheia am Oinoparas

(Strab. XVI 751. Euseb. a. 0.) zur Entschei-

dungsschlacht. A. wurde geschlagen und floh zu

dem ihm befreundeten nabataeischen Hauptling
Zabdiel (Diokles). Dort wurde er sogleich er-

mordet, und sein Haupt wurde dem sterbenden

Ptolemaios iiberbracht (I Makk. 1 1 , 14ff. Jos.

Ant. XIII 109ff. lust. XXXV 2, 4. Liv. per. LII.

Appian. Syr. 67). Vgl. Schiirer Geschichte des

zu uberrumpeln, von wo aus er die Bundesge- 50jiid. Volkes 1889 I 131. 178ff.

nossenschaft des Makkabaers Jonathan gewann,
indem er ihn zum Hohenpriester der Juden er-

nannte (I Makk. 10. Jos. Ant. XIII 35ff). Erst
im J. 150 ist es nach einem far A. ungunstigen
Treffen (lust. XXXV 1, 10) zur Entscheidungs-
schlacht gekommen, in der er von den genaunten
KOnigen , namentlich Ptolemaios , wirksam un-

terstutzt, den tapfer kampfenden Demetrios um
Krone und Leben brachte (I Makk. 10, 48ff.

23) Alexandros II. Zabinas. Als Ptolemaios

Energetes II. von Agypten von dem aus der par-

thischen Gefangenschaft zuruckgekehrten Deme-
trios II. Nikator angegriffen wurde (130/29) und
sah, dass derselbe mit seiner feindlichen Schwester

Kleopatra im Bunde sei, stellte er ihm einen Thron-

praetendenten entgegen in der Person eines jungen

agyptischen Griechen, des Sohnes des Kaufmannes
Protarchos, den er als Adoptivsohn des verstor-

Jos. Ant. XIII 58ff. lust. XXXV 1. 11. Appian. 60 benen Antiochos VII. Sidetes ausgab und A.
Syr. 67. Euseb. a. 0.). A., der nun unbestrit

tener KOnig war, heiratete zur Befestigung seiner

Stellung noch in demselben Jahre (150 v. Chr.
= 162 seleuk.) Kleopatra, die Tochter des Pto-

lemaios, die dieser ihm selbst nach Ptolemais
bin entgegenfflhrte (I Makk. 10, 51ff. Jos. Ant.

XHI 80ff.). FQnf Jahre hat er als KOnig ge-

herrscht (150—146), wie Jos. Ant. XHI 119 und

nannte (lust. XXXIX 1, Iff. ; nach anderer Ver-

sion als Sohn des A. Balas, was weniger wahr-

scheinlich ist, da dies ein geringerer Rechts-

titel gewesen ware; vgl. Euseb. Chron. I 257f.

Schoene; Jos. Ant. XIII 268 halt ihn fur einen

echten Seleukiden). Von einem starken agyp-
tischen Heere unterstutzt ruckte A. im J. 184
seleuk. = 129/8 v. Chr. in Syrien ein (Munzen
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von diesem Jahre bei Babelon Bois de Syrie

1890, 163), wo inzwischen mehrere Stadte, wie

Antiocheia, Apameia u. a von Demetrios abge-

fallen waren (lust. a. 0. ; vgl. Jos. Ant. a. 0.). In

welchem Umfang er von Syrien Besitz ergriffen hat,

lasst sich nicht genauer feststellen. Jedenfalls

blieb ein Teil Syriens in der Hand des Deme-

trios, der u. a. in Tyros, Sidon, Ptolemais in

den nachsten Jahren weiter gepragt hat (vgl.

Babelon a. 0. 153ff.). Im J. 125 kam es zur

Entscheidungsschlacht bei Damaskos. Demetrios

wurde geschlagen und ist bald darauf ermordet

worden (lust. XXXIX 7. Prol. Trog. Jos. Ant.

a 0. Euseb. a. 0. Miinzen des Demetrios bis

187 seleuk. = 126/5). Auch gegen dessen Nach-

folger, Kleopatra und Antiochos Grypos, hat A.

nur einen Teil Syriens behauptet. Uber sein

Eegiment ist nichts Genaueres bekannt. Seine

Abhangigkeit von Agypten fand in dem Spott-

namen Zabinas, d. h. Sklave (ayooaoxos Euseb.

a ) den die Syrer ihm gaben, ihren Ausdrack

(Zafiivds bei Diod. XXXIV 22. Euseb. a. 0.,

vgl. Letronne Eecueil d. inscr. Gr. et E. II

61ff., wo ein Privatmann Zajtivas; Zejtivas bei

Jos. a. 0. ; Zabbinaeus im Prol. Trog. XXXIX).

Diodor. XXXIV 22 schildert ihn mild und nach-

sichtig. In welche Zeit die Niederwerfung der

abtrannigen Feldherrn Antipatros, Klonios und

Aeropos gehOrt (Diod. a. 0.), ist unbekannt. Mit

Hyrkanos hielt er Freundschaft und begiinstigte

so den Aufschwung Iudaeas (Jos. Ant. XIII 269.

273). Nachdem Euergetes II. Dach Beileguag

des Streites mit der Schwester das politische In-

teresse an seiner Kreatur verloren hatte und,

durch das freche Auftreten des A. (wohl nach

dem Siege bei Damaskos) verletzt, seinem Gegner

Antiochos Grvpos bedeutende Hiilfsscharen ge-

schickt hatte, "verlor A. seinen Anhang im Lande.

So wurde er im J. 123/2 (= seleuk. 190) von

Antiochos Grypos geschlagen und flon nach An-

tiocheia. Hier vergriff er sich, urn seine Truppen

besolden zu kCnnen, am Tempelgut des Zeus,

musste fliehen und wurde, nachdem Seleukeia

ihm ihre Thore verschlossen hatte, aufgegriffen

und zu Antiochos gefuhrt, der ihn hinrichten

liess (lust. XXXTX 2, 2. Diod. XXXIV 28. Jos.

a. 0.; nach Euseb. a. 0. nahm er nach der

Niederlage Gift; seine Miinzen bis 190 seleuk.

= 123/2; vgl. Babelon a. 0.). Vgl. Schiirer

Gesch. des jiid. Volkes I 133. 209. Ad. Kuhn
Beitrage zur Geschichte der Seleukiden. Diss.

Strassb. 1891, 9ff.

24) Alexandros, mit seinem ursprunglichen he-

braischen Namen Iannai ('lavvatos, d. i. Abkurzung

von Jonathan) genannt, als Sohn des Iohannes

Hyrkanos im J. 129 v. Chr. geboren, folgte im

J." 104 seinem Bruder Aristobulos ,
der ihn bis

dahin gefangen gehalten hatte, als Konig und

Hohepriester' der Juden. Ihm verhalf hierzu

dessen "Witwe Alexandra Salina (Jos. Ant, XIII

320; Bell. Iud. I 4, 1), die er darauf zu seiner

Gemahlin machte. Ein Bruder, der ihm den

Thron streitig machte, wurde hingerichtet. Stra-

bon XVI 762 nennt den A. mit Unrecht den ersten

,K<Snig' der Juden, da schon sein Vorganger Ari-

stobules den Titel angenommen hat. Wohl aber

findet sich auf seinen Miinzen zuerst der Konigs-

titel (auf den zweisprachigen hebraisch Jona-

than der Konig', griechisch flaodems 'AXei-dvd(>ov).

Seine 27jahrige Eegierung war ein fortwahren

der Kampf nach "innen und aussen. Unermudlich

hat er fur die VergrOsserung Iudaeas gekampft,

wobei ihm die Schwiiche des Seleukidenreiches

sehr zu statten kam. Zunachst sah er es auf

die Eroberung der ihrn noch nicht unterthanigen

Kiistenstadte Ptolemais, Stratonos Pyrgos und

Gaza ab. Als Ptolemais von A. belagert den

10 Ptolemaios Soter II., der damals von seiner Mutter

Kleopatra aus Agypten vertrieben in Cypern weilte,

zu Hiilfe rief, und dieser mit 30000 Mann zum

Entsatz erschien, musste A. sich nach Iudaea zu-

riickziehen. Wahrend er nun dem Ptolemaios

Waffenbtindnis anbot, verhandelte er im geheimen

mit Kleopatra. Ptolemaios, liber diese Falsch-

heit empOTt, brach in Galilaea ein und schhig

den A. in einer blutigen Schlacht bei Asophon

unweit des Jordan (Jos. Ant. XIH 324ff.). Da

20 das Heer des A. vollig vernichtet war (nach

Timagenes soil er 50 000 Mann verloren haben),

zog Ptolemaios plundernd durch Iudaea und be-

setzte Gaza. Kleopatra aber, die nun ihr Heer

einriicken liess, machte seinen Erfolgen ein Ende,

occupierte Iudaea und schloss mit A. ein Bund

nis. Nur auf den Eat des Generals Ananias soil

sie von einer dauernden Annexion Iudaeas Abstand

genommen haben (Jos. Ant. XIH 348ff.). Von

der agyptischen Invasion befreit eroberte A. nun

30 Gadara (nach zehnmonatlicher Belagerung)' und

Amathus, beide im transjordanischen Gebiet, da-

rauf an der Ktiste (sildlich von Gaza) Eaphia

und Anthedon, endlich nach einjahriger Belage-

rung Gaza im J. 96 v. Chr. (Jos. Ant. XIH 356f.;

Bell. Iud. I 4, 2). Sein nachster Kriegszug gait

den Moabitern und Galaaditern, die beide tribut-

pflichtig gemacht wurden. Als er darauf mit

dem nabataeischen Konig Obodas I. in Streit ge-

net, rettete er, in einen Hinterhalt gefallen, nur

40 das Leben. In Jerusalem erwartete den Fliicht-

ling ein Volksaufstand, der von den Pharisaern

geleitet wurde, die schon nach der Eroberung

von Gaza das Volk gegen ihn aufgehetzt hatten.

Sechs Jahre (wohl ca. 94—89) hatte der Biirger-

krieg, in dem A. 50 000 Juden durch seine SOldner

getotet haben soil, schon gewahrt, da riefen die

Aufstandischen den syrischen Konig Demetrios HI.

herbei, mit dessen Hulfe sie dem A. bei Sichem

eine vollstandige Niederlage beibrachten (Jos. Ant.

50 XHI 372ff. ; Bell. Iud. I 4 , 3—4). Doch dies

unnaturliche Bundnis konnte nicht von Bestand

sein. Die Popularitat des Hasmonaers gegen-

iiber dem verhassten Syrerfiirsten, die schon bei

Sichem 20000 Juden auf A.s Seite gebracht hatte,

schlug auch jetzt durch, zumal Demetrios durch

den Sieg gefahrlicher wurde. Bald wuchs der

Anhang des A., worauf Demetrios abzog. Nach

und nach wurde nun der Aufstand gedampft,

mehrere Schlachten noch geschlagen, die letzten

60 Widerstrebenden endlich in Jerusalem hingerich-

tet. 8000 Juden gingen in die Verbannung (ca.

88 v. Chr., Jos. Ant. XHI 379ff.). Etwa im J.

85 versuchte A. vergeblich, indem er von Joppe

bis Antipatris Wall und Graben zog, dem Seleu-

kiden Antiochos XII., der gegen die Nabataer zu

Felde zog, den Durchzug durch sein Gebiet zu

verwehren. Als darauf Antiochos auf diesem Zuge

gefallen war, und Coelesyrien mit Damaskos in

Zwillingsbruder der Kleopatra Selene (Dio XLIX
32, 4), wohl im J. 40 v. Chr. geboren. Noch
ein Knabe , wurde er als Werkzeug der hohen
Politik verwendet. Im J. 34 versuchte Antonius

dem Armenier Artavasdes seine Tochter unter

dem heuchlerischen Versprechen, sie mit A. ver-

loben zu wollen, zu entreissen (Dio XLIX 39, 2).

Thatsachlich hat Antonius dann im J. 33 ihn mit

iahrigern Kampfe (ca. 83—81) Pella, Gerasa und Iotape, der Tochter des MederkOnigs Artavasdes,

andere wichtige Platze eroberte. WT
iewohl A. 10 verlobt (Dio XLIX 40, 2). Bei dem grossen Sieges

die Hand der Nabataer fiel. erwiesen sich diese

als geiahrlichere Nachbarn als die schwiichlichen

Seleukiden. Aretas III. drang ins Innere Iu-

daeas vor (ca. 84 v. Chr.) und besiegte den A.

bei Adida (zwischen Joppe und Jerusalem) , zog

dann aber nach Abschluss eines Vertrages wie-

der zuruck. Darauf unternahm A. einen Feld-

zug ins transjordanische Gebiet , wo er in drei-

andere

vom J. 80 an am Fieber litt (nach Josephos in-

folge des Trinkens), hat er doch vom Krieg nicht

lassen konnen. Er erlag der Krankheit im J.

78 bei der Belagerung von Ehagaba im trans-

jordanischen Gebiet (Jos. Ant, XIII 387ff. ; Bell.

Iud. I 4, 5—8). Wie Gewaltiges A. fiir die GrOssc

seines Vaterlandes gethan hat, erhellt am besten

aus der Ubersicht, die Jos. Ant. XHI 395—397
uber die Grenzen des judischen Eeiches am Ende

fest in Alexandrien (34) wurde A. mit Armenien
beschenkt (Liv. per. CXXXI. Dio XLIX 41, 3),

auch der Besitz Jlediens und Parthiens, iiberhaupt

aller Lander jenseits des Enphrat bis zum Indus,

wenn sie nur erst erobert seien, wurde ihm ver-

heissen (Plut. Ant. 54. Dio a. 0.), worauf dieser

junge .Konig der Konige 1 sich im medischen

Konigsschmuck, von einer armenischen Leibwache

umgeben, den Alexandrinern zeigen musste (Plut.

seiner Eegierung giebt. Vgl. Schiirer Gesch. 20 a. 0. Dio a. 0.). Nach der Katastrophe im J. 30

des judischen Volkes I 1889, 219ff. Madden
Coins of the Jews (1881) 83ff.

25) Sohn des judischen KOnigs Aristobu-

los II., wurde im J. 63 von Pompeius als Ge-

fangen er fortgefiihrt , entlief jedoch unterwegs

(Jos. Ant. XIV 79; Bell. Jud. I 7, 7). Im J. 57

versuchte er, seinem Oheim Hyrkanos die Herr-

schaft in Palaestina zu entreissen, wurde aber

von dem syrischen Statthalter Gabinius und seinem

kam A. in die Gewalt Octavians, der ihn mit

seiner Schwester zusammen in Eom im Triumph

aurmhrte (Dio LI 21. Euseb. Chron. ed. SchOne

II 140), dann aber freundlich fiir ihn gesorgt

hat (Suet. Aug. 17). Octavia war hochherzig

genug, ihn mit ihren Kindern zusammen aufzu-

ziehen (Plut. Ant. 87). Von seinen spateren Schick-

salen ist nichts bekannt.

29) A. wurde im J. 222 von Antiochos dem

Unterfeldherrn M. Antonius in der Nahe von 30 Grossen von Syrien bei seinem Eegierungsantritt

Jerusalem geschlagen. In der Pestung Alexan-

dreion darauf belagert, musste A. sich dem Gabi-

nius ergeben. War schon dieser Aufstand wohl

mehr gegen die romische Herrschaft als gegen

Hyrkanos gerichtet gewesen, so zeigte sich diese

Eichtung noch deutlicher in dem zweiten Auf-

stande , den er , wahrend Gabinius in Agypten
beschiiftigt war, entfachte. An der Spi.tze eines

judischen Heeres zog er durch das Land und

iiber die Satrapie Persis gesetzt (Polyb. V 40,

7). Als darauf sein Bruder Molon, der Satrap

von Medien, sich emporte und sich zum KOnig

machte (s. Molon), war A. ihm ein eifriger Mit-

streiter (Polyb. V 43, 6). Im J. 220 gab A.

sich selbst den Tod, nachdem er die Nachricht

von dem Untergang des Bruders erhalten hatte

(Polyb. V 54, 5).

30) Ein Aitoler, machte als aitolischer Feld-

totete alle Eomer, deren er habhaft werden konnte. 40 herr zusammen mit Dorimachos im J. 219 (im

Im J. 55 machte Gabinius durch eine siegreiche

Schlacht dieser Bewegung ein Ende. Zur Strafe

fiir diese an den BOmern begangenen Prevel

liess Pompeius den A. im J. 49 in Antiocheia

hinrichten (Jos. Ant. XIV 82ff. 98ff. 125. 140ff.;

Bell. Jud. I 8, 2—5. 7. 9, 1—2).

26) A. Lysimachos (Joseph. Ant. XIX 276),

einer der vornehmsten und reichsten Juden Ale-

xandriens (vgl. Tac. hist. Ill, wo sein Sohn
,agyptischer Nation ; genannt wird) , Bruder des 50 (Polyb. V 13)

Bundesgenossenkriege) den Versuch, die achaeische

Stadt Aigeira zu iiberrumpeln (Polyb. IV 57, 2).

Der Angriff misslang, A. fiel (Pol. IV 58, 9).

Die Identiflcierung mit A. Isios (Nr. 32) ist da-

her irrig.

31) Aus Trichonion, ein aitolischer Feld-

herr, machte im J. 218 einen missgliickten An-

griff auf den mit den aitolischen Schatzen aus

Thermon abziehenden Philippos von Makedonien

Philosophen Philon (Jos. Ant. XVIII 259 ; nach

Ewald Geschichte d. Volk. Israel VI 259 und
Zeller Philos. d. Griech.s III 2, 339 irrig als

Neffe des Philon aufgefasst). Vater des Tiberius

Iulius Alexander (Ant, XX 100). Er bekleidete

in Alexandrien das Amt des Alabarchen (Ant.

XVIII 159. 259. XIX 276). Als I.tiVoo.to; der

Antonia, der Mutter des Claudius, gewann er

dessen Freundschaft und dadurch, nachdem Kaiser

82) Alexandros , mit dem Beinamen o "lotos,

auch o Aka>/.6s genannt, ein gewandter und feu-

riger Eedner, der ,Eeichste der Hellenen' (Polyb.

XXI 26, 9), war einer der bedeutendsten Vertreter

der aitolischen Politik in den ersten Decennien

des 2. Jhdts. v. Chr. Nachdem er 205 (als

Strateg?) gegen die Vorschlage der Nomographen

aufgetreten war (Polyb. Xni la), verfocht er

197 auf dem Congress zu Nikaia die aitolischen

Gaius ihn ins Gefangnis geworfen hatte, beim 60 Interessen (Polyb. XVIII 3, Iff. Liv. XXXH 33,
~

"
. . - - „ .. . g^ ^n(1 g.^ ^araT1f an ,jer Spitze einer aitoli-

schen Gesandtschaft nach Eom (Polyb. XVni
10, 9). Nach der Schlacht bei Kynoskephalai

(197) forderte er auf der Zusammenkunft in Tempe
die Vernichtung Philipps (Polyb. XVIII 36, 5ff.

Appian. Mak. 9, 1). Zu Korinth 195 gab er Flami-

ninus den Eat, die Legionen nach Italien zuruck-

zufiihren (Liv. XXXIV 23, 5ff.). Im J. 189, be-

46

Eegierungsantritt des Claudius die Freiheit.

Seinen Sohn Marcus verheiratete er mit der

Tochter des judischen Kcinigs Agrippa (Jos. Ant.

XIX 277).

27) A. Ptolemaios s. Ptolemaios.

28) Alexandros , mit dem Beinamen Helios

(Plut, Ant. 36. Dio L 25), altester Sohn des

Triumvir Antonius und der Konigin Kleopatra,

Pauly-Wissowa



Alexandras 1444reit
l ei

? i?
lte

F
er ' Mann

> Seriet er auf einer Ge ™ « , ,

43) Sohn des Alexandros Athene,- ^v - ^

Ug
'

tng
- ^ 22

-
7 -

M) Soto fc Akmly„ A„
nam 1„ A,,„m. Mi „JtST ».' *• Bo-

46) Sohn des Alexandres. \thener n/»« i ^ }
,
^

;
4 ' ^ ^^"^^- aus Xikomedh tritt

rasch gro^e Beruhmtheit und blieb mindestens

1445 Alexandros Alexandros 1446

sT bis zur Mitte des 3. Jhdts. in Thatigkeit, spa- 1443. 1450. 1459. 1460. 1466; lat. I 23. II

£• tor mit gnostischen Anschauungen verquickt. A. 22. Ill 31; wird noch erwahnt ep. 1183. 1409.

tt mit T himme (Philol. XLIX 507f.) fur einen 1427. 1445. 1447. 1448. 1468.

eL relio'iOsen Fanatiker zu halten, ist kein Grund. 75) Sulpicius A. verfasste ein Geschichts-

fe s Lukians Sohrift Alexandros s. Pseudomantis. werk in lateinischer Sprache, von wclchem vier

fe fumont Memoires cour. de l'ac. de Belgique XL Biicher citiert werden und das mindestens bis
R

- ,037 - [Riess.] zum Tode Valentinians II. (392) reichte (Greg.

71) L. Domitius Alexander (OIL VIII 7004), in Tur. II 9). Kach Umfang und Inhalt konnte es

Phrygien (Zos. II 12, 3. Viet. epit. 40, 20) von pan- eine Fortaetzung des Ammianus Marcellinns ge-

nonischen Eltern niederen Standes geboren (Vict. 10 wesen sein. Vielleicht ist er identisch mit dem-

Caes. 40, 17), ein furchtsamer und untiichtiger jenigen A., welcher urn 380 Praeses einer oeci-

Mensch, wurde in hohem Greisenalter Viear von dentalischen Provinz war (Sjonm. ep. I 107), oder

Africa.
' Da Maxentius ibn wegen der aufriihre- mit demjenigen, welcher von Valentinian II. nm

rischen Gesinnung der africanischen Soldaten fiir 387 zum Tribunus und Notarius emannt wurde

gefahrlioh hielt, aber nicht ihn abzusetzen wagte, und in diesem Amte auch am Hofe des Usur-

forderte er seinen Sohn als Geisel. A. mochte pators Maximus diente (Symm. ep. V 39; vgl.

den schOnen Jiingling dem als Wiistling bekannten VII 57. IX 27).

Tvrannen nicht preisgeben und weigerte sich. 76) Praefect von Agypten im J. 387. Cod.

Als bald darauf Maxentius gegen ihn gedungene Theod. XIII 5, 18 (iiber die Datierung s. Til-

Mfirder aussandte, liess er sich beiKarthago (Vict. 20 lemont Theodose I Note 40). Lib. ep. 800.

epit. 40, 2) um 308 zum -Kaiser ausmfen (Zos. II 77) Flavius Alexander Cresconius s. Cres-

12, 2—3). Maxentius, den Prophezeiungen vor conius.

einem Kampfe gegen Africa gewarnt hatten, zau- 78) Dux Aegyptiaci limitis et praefeetus

derte trotz der Hungersnot, welche durch die Aitgustalis 468—469, Cod. lust. I 57, 1. II 7,

Unterbrechung der africanischen Zufuhren in Eom 13. VIII 52, 3.

ausbrach (Eumen. Paneg. IX 4. Euseb. h. e. VIII 79) Procurator der Placidia, Witwe des Kai-

14, 6; vit. Const. I 36. Mommsen Chron. min. sers Olybrius, von Zeno als Gesandter zu den

I 148), so langc mit dem Angriff, bis er den Vandalen geschickt nnd nach seiner Eiickkehr

Krieg gegen Constantin beschlossen hatte und um 478 zum Comes rernm privatarum ernannt

zur Verproviantierung seiner Heere der Korn- 30 (Vict. Vit, II 2 , 3. Malch. frg. 13. CIG 2712.

provinz nicht mehr entbehren konnte (311). Dann Cod. lust. IX 35, 11). Vielleicht identisch mit

erst schickte er seinen Gardepraefecten Bufius dem Vorhergchenden. [Seeck.]

Volusianus mit geringer Macht nach Africa, wo 80) Alexandros, 6 yatidio; zubenannt wegen

dieser einen leichten Sieg erfocht. A. wurde ge- seiner Gcschicklichkeit im Beschneiden der Gold-

fangen und getotet und die Provinz furchtbar stiicke, stieg aus niedrigem Stande und aus Armut

fur ihren Abfall bestraft (Vict. Caes. 40, 18. durch die Gunst Iustinians ,
der seine Finanz-

Zos. II 14). Seine Munzen bei E ckhel D. N. VIII kunste zu schatzen wusste, zu Ehren und Beich-

60. Cohen Medailles impe'riales VII 2 S. 184. turn empor. Er^var in Constantinopel to?? &t\-

72) Proconsul von Constantinopel, wurde bei /corn'oi; krfsorvK /.oyiaitoT; und wurde nach der

dem Volksaufstande von 342 (s. Hermogenes) 40Einnahme von Ravenna und der Abberufung

verwundet und zur Flucht nach Herakleia ge- Belisars nach Italien geschickt, um die Finanzen

zwungen. Nach Herstellung der Buhe kehrte er dieser Provinz zu ordncn. Er hob aus Erspa-

zuruck , doch wurde sein Amt sehr bald darauf rungsrucksichten die palatinischen Scholen und

dem Limenius iibertragen (Liban. orat. I 34ff. die Getreideverteilungen in Rom auf, forderte

Reiske). Er scheint der Vater des Phoebus ge- die angebliehen Steuerriickstande aus der Goten-

wesen zu sein, an den Himerius eine Rede richtete zeit ein und soil sowohl Soldaten als Italieuer

(Or. XXXII, vgl. Phot. p. 108 a 31). durch seine Habsucht so erbittert haben, dass

73) Schiiler des Libanius (ep. 285). verwal- ihm Procop die Hauptschuld an dem Umschwunge

tete bald nach dem Erdbeben von 358 die Pro- der offentlichen Meinung zu Ungunsten der By-

vinz Bithynien. Lib. ep. 284. 285. 302. 50 zantiner beimisst, Er nahm auch an der ver-

74) Aus Heliopolis (Amm. XXIII 2. 3), aber ungliickten Expedition gegen Verona teil (Proc.

in die Biirgerschaft von Constantinopel uberge- anecd. 24 p. 134f. 26 p. 146f. ;
Goth. Ill 1 p.

treten (Lib. ep. 1492), Bruder des Achrantius 284. Ill 3 p. 290).

(Lib. ep. 1376), wurde von Iulian 363 zum Con- 81) Senator . Bruder des Athanasios
,
wurde

sularis Svriae erhoben , um durch ihn die An- von Iustinian als Gesandter im J. 531 n. Chr.

tioehener" zu strafen (Amm. a. O. Lib. ep. 722. an Chnsroes (Proc. Pers. I 22 p. Ill) und im

1053; orat. I 476) und die Provinz zur Restaura- J. 533 an Amalasuntha und Athalarich geschickt

tion des heidnischen Kultus zu veranlassen. Dieser (Proc. Goth. I 3 p. 18ff.l. [Hartmann.]

Aufeabe unterzos er sich mit solchem Ubereifer. III. Litterarische Personlichkeiten.

dass" selbst der Heide Libanius. den er sehr be- 60 82) Alexandros. Aristions Sohn
,
aus Athen,

wunderte (ep. 1053) und dessen Lehrthatigkeit wird als xmuwbiwr .todjti),- und als Sieger in

er nach Kraften zu befordern suchte (ep. 758), den Charitesien von Orchomenos CIG I 1584

ihn zur Massiguns ermahnte (ep. 1053. 1375. aufgefiihrt. Auf ihn bezieht M ein eke com. I

1376; vgl. 722! 1057. 1084. 1443. 1450). Nach 487" einige Citate, die aber fast alle unsicher

dem Tode Lilians wurde erangeklagt, aber aufVer- sind, da 'A/J$ardoo; zuweilen fiir "A'/.e-n (vgl.

wendung des Caesarius freigesprochen (ep. 1492). Alexis fr. 8) oder fiir 'Avatur6gi&i]s (vgl. dessen

An ihn gerichtet Lib. ep. 758. 1053. 1055—57. fr. 12mitKocks Anm., vielleicht auch Schol.Ar.

1084. 1126. 1346. 1375. 1424. 1428. 1430. 1431. Thesm. 682 'Avaiavdoidtjs fur 'AU^avdQog) ver-
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schrieben scheint, gelegentlich auch wohl Alexan-
der der Aitoler oder sonst ein glek-hnamiger
Schriftsteller zu verstehen sein wird (vgl. Athen.
XI 496 c und meine Bemerkung vol. Ill p. X).
Ea bleibt nur ein einziges scheinbar unverdach-
tiges Bruchstfick axis Aemlldzog (Athen. IV 170 e)

Meineke IV 553. KockIII372. [Kaibel.]

83) Satyrspieldichter, fojazvgmv xoirjzijg °Aki-
gavdgog D.avxov Tavaygalog auf einer Inschrift
aus Tanagra, welche die Sieger bei den Saga- 10
msTa verzeichnet. Bull. hell. II (1878) 590."

[Dieterich.]

84) Alexandros, Sohn des Satvros und der
Stratokleia (Suid.), aus Pleuron in Aitolien, zum
Unterschiede von Namensvettem gewohnlich 6
Ahcolog genannt, ist der einzige aitolische Dich-
ter (ygannanxoe Suid.), von dem wir Kunde
haben. Urn 315 geboren, lebte er zuerst (etwa
285/83) in Alexandreia, wo er im Auftrage des
Ptolemaios Philadelphos als Bibliothekbeamter 20
nut der Ordnung der Tragodien und Satyrdramen
beschiiftigt war (Ritschl opusc. 1 124. 199. 206)
spater (276) in Makedonien am Hofe des Anti-
gonos Gonatas (Vita Arat. Ill p. 58 West, naeh
der Schrift des Kcinigs xegi 'Isgmrvfiov) mit Arat
und Antagoras zusammeii. Zu seiner bibliothe-
karischen Thatigkeit empfahl ihn wohl sein Ruf
als tragischer Dichter (o zgaycpSodiddoxalog, Pole-
.mon frg. 45 Pr.), der ihm auch die Aufnahme
in die Illudg verschaffte (Suid. Schol. Hepha-30
istion. p. 182 West.). Wir kennen aber nur den
Titel ernes einzigen Stflckes 'Aozoayahozal, wel-
ches die Jugendgeschichte des Patroklos behan-
delte (Meineke An. Alex. 217. Nauck FTG2
817); meglicherweise war es ein Satvrdrama
(K. Schenkl Wiener Stud. X 327). Uber die
schwache Spur einer anderen TragOdie (Avzeydvn '>)

s. Kaibel Ath. Bd. Ill praef. X; auch der
Schol. MO Eurip. Androm. 32 Schw. genannte
A. ist wohl der Aitoler. In der Abfassung der 40
Tragodien scheint ihn Timon von Phleius unter-
stiitzt zu haben (Wachsmuth Sillogr Graec
reliq. 18; anders Hiller DLZ 1886, 472). Als
vielseitiger Dichter versuchte sich A. auch in den
anderen Arten der Poesie. Von seinen epischen
Gedichten werden genannt A/.ievg (Ath. VII 296 e,

5 Hexameter uber den Meergott Glaukos) und
Kgixa

, letzteres nicht sicher beglaubigt (Ath.
VII 283 a: el yvr)oiov zo xoujiidnov, folgen zwei
Hexameter iiber den Pisch .-roumi.og) ; von seinen 50
elegischen kennen wir den 'An6/J.o>r und die
Movoai. In dem ersteren weissagte der Gott selbst
die kunftigen Schicksale ungliicklich Liebender
(erhalten sind 34 Verse bei Parthen. 14); die
Einkleidung und zum Teil auch die Sprache er-
innert an Lykophron, die Erzahlunsr ist nur -

trockenes Referat, Die Musen enthielten das Lob
verschiedener Dichter — gleichsam litterarische
Studien in Distichen. Ein merkwiirdiges Bruch-
stuck uber Euripides, massgebend fur die antike 60
Biographie desTragikers (v. Wilamowitz Eurip.
Herakl. I 12), ist in Anapaesten abgefasst (Gell.
XV 20, 8). Ausserdem verfasste A. <Paivdueva,
wahrscheinlich nach dem Vorbilde seines Freun-
des Aratos (Sext. Empir. adv. math. VIII 204
Meineke anal. Alex. 241. Maass Herm XVI
386; Aratea [Philol. Untersuch. XII] 149) und
Epigramme, die Meleagros in seinen Kranz ein-
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ftigte (prooem. 39); erhalten ist noch Anth. Pal.
VII 709 (meleagr. Eeihe, namenlos bei Plut. do
exil. 2). Anth. Plan. IV 172 (? schwerlich echt).
Endlich schrieb er xivai&m in der Weise des
Sotades iv ydy X6yq> (Strab. XIV 648. Ath. XIV
620 e).

Hochst wahrscheinlich gehorte A. in seiner
Jugend dem koischen Bukolikerbunde mit Theo-
kritos an und fuhrte mit Beziehung auf seinen
Vater den Spitznamen Tityros (Haeberlin carm.
figur. 51). So wird er also der Tityros des Ko-
mos (Theokr. Ill 2) und der Thalysien (72) sein,
und die daselbst angedeuteten Sagen von Daph-
nis und Komatas gehen wahrscheinlich auf seine
eigenen Dichtungen zuruck, zmnal da die Be-
handlung der Daphnissage von ihm bezeugt ist
(Argum. zu Theokr. VIII und Schol. Ambros.
zuVnil. Haeberlin a. a. O., dagegen richtig
J. Schmidt Rh. Mus. XLV 148). Vgl. noch
Reitzenstein ined. poet, graec. frgm. II (Rostock
1891) 5, der freilich weit fiber das Ziel hinaus-
schiesst. O. Crusius Jahrb. f. Philol. CXLIII
387. Susemihl Gesch. d. alex. Litt. I 187.
Haeberlin Philol. N. F. Ill 650 (unnotige
Kiinsteleien). Maass Aratea 149. 320 (gewagte
Kombinationen). Fragmentsammlung von A.
Capellmann (Bonn 1829) veraltet und liberholt
von Meineke anal. Alex. 215—251. Charak-
teristik bei Couat poesie Alex. 105—110. Bei-
trage zur Kritik

: Haupt opusc. II 96 CAxdttwv)
DieLs Herm. XXIII 287 (Ahevg).

85) Alexandros aus Lykaia (6 Avxahtjg), aus
unbekannter Zeit, schrieb &aivdueva: Vita Arat.
11 p. 57 West.

86) Alexandros aus Ephesos, mit dem Bei-
namen Av^vog, etwa ein Zeitgenosse Ciceros, zu-
gleich Rhetor und Staatsmann (Strab. XIV 642),
verfasste ein Geschichtswerk (Strab. ; Schwindel-
citat bei Aurel. Vict, de orig. gent. Rom. 9) und
Gedichte, iv otg zd ze ovgdvta biazlHezai xal zag
rjneigovg yexoygayel xafr' exdazrjv exdovg jroaj/Liaza.

Aus dem ersten (Vita Arat. II 57 West.;' vgl.
Maass Herm. XVI 386; Aratea 142) sind noch
26 Verse erhalten, die im Anschluss an pythago-
reische Doctrin von den Planeten handeln (Theo
Smyrn. expos, rer. math. 138, 19ff. Hiller, mit
der falschen Bezeichnung 6 Aha>/.6g; Milcsnis
bei Chalcid. 72 p. 140 Wrob.; vgl. Hiller Rh.
Mus. XXVI 586 ; richtig Herakleit, allegor. Homer.
12 6 'Erfeaiog; vgl. Xaeke opusc. I 13, anders
Maass Aratea 149). Das geographische Gedicht
zerfiel in drei Abteilungen mit den Sondertiteln
Evga>x}j,'Aoia, Ai/lvy (Steph. Byz. passim. Comm.
Bern, in Lucan. p. 301 Usen.) und ist sicher
von dem Periegeten Dionvsios, moglicherweise
bereits von Varro dem Ataciner (Roeper Philol.
XVIH 433) nachgeahmt worden. Uber den poeti-
schen Wert dieser Dichtungen fallt Cicero, der
sich dieselben von Atticus hatte schicken lassen,
ein ungiinstiges Urteil (ad Att, II 20, 6. 22, 7).

Fragmentsammlung bei Meineke anal. Alex. 371—373- [Knaack.]
87) Alexandros von Magnesia, Verfasser eines

epideiktischen Epigramms Anth. Pal. VI 182.
Dasselbe ist Paraphrase eines seit der Zeit des
Antipater von Sidon is. d.J oft umschriebenen
Epigramms des Leonidas von Tarent VI 13 (der
metrische Fehler in V. 4, welchem Meineke
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Anal. Alex. 237 eine Datierung entnimmt, ist be-

seitigt von A. Hecker Comment. I 236). Ein

anderes Epigramm VII 709 mit der Aufschrift

'AXegdvdgov gehort nach Dialect und Stil nicht

ihm, sondern dem Verfasser von XVI 172, A.

Aetolus. [Reitzenstein.]

88) A. von Milet (FHG III 206—244. Su-

semihl Litt.-Gesch d. Alex. II 356—364), ein

Grammatiker der krateteischen Schule, wurde im

gixd; 8) Ilegi Avxlag , Avxiaxd , mindestens 2

Biicher , daneben wird ein IlegiJi/.ovg Avxlag
citiert

;
Quellen Panyassis (Steph. s. Kgdyog. Tge-

pO.tj, vgl. Maass de Sibyll. indie. 22), Poly-

charmos (Steph. s. Cellos) und nach Geffckens
Vermutung Menekrates Avxiaxd; 9) Ilegt Kih-
xiag

;
Quellen Zopyrion (Steph. s. 'Acpgodiotds) und

wahrscheinlich Dionysios Thraxi7so' 'Pddov (Steph.

s. Taeadg); 10) 'Ivdixd (Clem. Strom. Ill 538.

niithridatischen Krieg gefangen genommen und 10 539 P., bei Stephanos fehlt der Titel); 11) Ilsgi

kam als Sklave eines Lentulus nach Rom (Suid.),

erhielt82 v. Chr. von Sulla das Biirgerrecht (Schol.

Verg. Aen. X 388), daher sein Gentilname Cor-

nelius (Suet, de gramm. 20. Plin. Ill 124. VII

155. XHI 119. XVI 16. Steph. Byz. s.'Agalgat,

'Aaaog) , und gelangte als Grammatiker dort zu

bedeutendem Ansehen. Nach einer schon in

den Kreisen der alexandrinischen Grammatiker

sehr verbreiteten Sitte erhielt er den Beinamen

Svgias ,
Quelle Xenophon in AvajiExgijaug tow

oq&v; die Citate des Plinius aus dem Periplus

des Lampsakeners Xenophon fiihrt C. Miiller
(FHG III 209) nicht ohne Wahrscheinlichkeit

auf A. zuruck; 12) Alyvnriay.d , mindestens 3

Biicher; Quelle vermutlich Aristagoras von Milet

(vgl. Steph. s. AtjTovg mit 'Elktjnxov ; s. Tdxofi-

yjog und ¥efta> mit Evmvvfurai. und Nandrai,

auch Nixlov xtbfiri); 13) Aiflvxd, mindestens 3

TIoXvtoTcog , nach Sueton. de gramm. 20 auch 20 Biicher. Ausserdem wird A. von Stephanos far

'loTogm. Sein Schiiler und Nacheiferer war C,

Iulius Hyginus (Suet, de gramm. 20). Gemass
den iiberlieferten Thatsachen ist seine Blilte

zwischen 70 und 60 v. Chr. anzusetzen; die von

Unger (Philol. XLIII 528ff. N. F. I 177ff.) aus

dem byzantinischen Blodsinn des Agathias II 25

und der nicht hergehorigen Stelle des Clemens
Strom. I 404 P. (s. Eupolemos) herausgespon-

nenen Hypothesen sind abzuweisen. Seine zahl-

die arabische Stadt Tdfiva und fur das Ethnikon

von Fadetga citiert. Zweifelhaft ist der Titel 14)

Ilegl Kvjigov, der bei Steph. s. Xvzgoi vorkommt,

wo Meineke de Men. p. XXXIX MhavSgog ver-

mutet nach Et. M. s. Zyijxsia, welcher Artikel

jedoch bis jetzt nur auf der Aldiua des Etymo-
logicums beruht. Von Sophokles, dem Commen-
tator von Apollonios Argonautika, sind beniitzt

15) Kgrjztxd (Schol. IV 1492); 16) Ilngl Avxco-

reichen Schriften waren im wesentlichen Samm- SO.gsiag (drvTSQcp II. A. Steph. s. AvItj, d. i. dVJ.>;,

lungen von Excerpten, die lose aneinanderge-

reiht waren; in seinen Quellen war A. alles

andere als wahlerisch. Folgende Titel lassen

sich nachweisen : 1) Ilegi 'Pd>^g fiifilia xhxs
(Suid.). Um die romische Griindungssage mit
der alexandrinischen Chronologie zusammenzu-
bringen, fullte er die Liicke mit der albanischen

Konigsliste aus , die Livius (I 3) aus ihm ent-

lehnt hat (Schol. Verg. Aen. VIII 330; vgl.

der Artikel gehort zum Vorhergehenden und
stammt aus Schol. Apoll. IV 1490, ebenso wie

Et. M. s. Avxihgua), vgl. Maass de Sibyll. in-

die. 62 ; 17) Ilsgl tov iv AeJ.qxng yoijOTtjgiov (iv

ugcbx<p 77. t. i. A. x- Steph. s. Ilagvaaoog aus

Schol.' Apoll. II 711); aus diesem Buche stammen
nach dem Beweis von Maass de Sibyll. indie.

4ff. bei Pausanias der Sibyllenkatalog (X 12,

1—10) und die Urgeschichte von Delphi (X 5. 6

;

Mommsen Rom. Chronol. 156), und ersetzte 40 hinzuzurechnen ist die Einlage iiber Kastalia 8
;

die timaeische Legende von der Weissagung der

cumaeischen Sibylle an Aineias durch die Fiction

eines Orakels, das die troische Sibylle, eine Er-

fmdung des Demetrios von Skepsis, gleich nach
der Abfahrt an Aineias erteilt haben sollte, eine

Fiction, die bei Tibull II 5 vorliegt; vgl. Maass
Herm. XVin 321ff. Ausserdem hat Vergil das

Werk beniitzt (Schol. Aen. X 388). 2) Uber
lllyrien (in co volumine quod de Illyrico traetu

9) ;
Quellen : die gefiilschten Epen der Phemonoe

und Boio , sowie die Eumolpia , das III. Sibyl-

linenbuch, Panyassis, Alkaios, Pindar, Hellanikos,

Andron von Halikamassos (Schol. Apoll. II 711),

Hyperochos von Cumae, Demetrios von Skepsis

;

18) Commentar zu Korinna (tV t<« a tcov Kogiv-

ri]g'Y^o/irt]udTow (Schol. Apoll. I 551, dazu gehort

Schol. 1740 und Prob. zu Verg. Eel. 2, 25 aus dem
Schol. Apoll., vgl. Wilamowitz Phil. Unters.

omposuit Valer. Max. VIII 13 ext. 7). Eine 50 VII 343, ferner Steph. s. Boiwzog teilweise, vgl.

ganze Reihe von Werken A.s ist im Lexikon des

Byzantiners Stephanos excerpiert, keinesfalls von
diesem selbst, sondern wahrscheinlich von Oros
in seinen 'E&nxd; hierher gehoren die Titel:

3) 77fo( Ei'stlrov Ilorzov , nachweisbare Quelle

waren die Ilorzixd des Diophantos (Steph. s.

'A/jioi, Ygl.S.AiflvozTvoi); 4)77«u Bt&vria: ;
5)77foi

Haif'i.ayoviug, Quelle ein unbekannter Nikostratos

(Steph. s. rdy/oa); 6) Ilegi $gvyiag (Ps.-Plut

de

Maass DLZ 1887, 55); auch aus diesem Buche

scheint Pausanias Einlagen gemacht zu haben,

die Genealogie des Boiotos (IX 1, 1) und fiber

Amphions Leier (IX 5. 7. 8, vgl. Wilamowitz
a. a. O. und Herm. XXVI 221); Quellen Arme-

nidas Qijflatxd, Dioskorides, Pherekydes, das Epos

Europeia . die alexandrinische Dichterin Moiro

und Phanokles. Auf A. fiihrt Maass (DLZ a.

a. O.) auch Paus. IX 27, 2. 35. 4. 5 zuruck;

mus. 5 iv zj] Zvraymyfi io>r .Tfoi <Pni-iag). 60 sind seine Griinde durchschlagend , so mttssen

mindestens 3 Biicher, Quellen der Geograph Ti-

mosthenes (vgl. Wilamowitz Phil. Unters. IV
76) und Promathidas von Herakleia ; 7) Ilegi

Kagiag, mindestens 2 Biicher, die Fragmente sind

sorgfaltig gesammelt von J. Geffcken de Ste-

phano Byzantio capita duo. Diss. Gotting. 1886,

56ff. ; als Quellen vermutet Geffcken Thea-
genes Kagixd und Apollonios von Letopolis Ka-

auch die Einlagen I 18. 5. Mil 21, 3. V
.

II 13, 3. IX 29, 6—8. VII 21. 8. 9. I 38, 3.

39, 1. Till 37, 9. IX 31. 9. VIII 35. 8 A. zu-

geschrieben werden. Zweimal wird bei Stephanos

19) ein geographischer Commentar zu Alkman

citiert (iv rco Ilegl t<j>v .too' 'A'l.xuavi zomxdjg

elotjftirwv [lozogtjueviov] s. Agdg~ai. 'Aoodg , vgl.

Alkman frg. 118), durch wessen Vennittlung, ist
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n8wert ist dass sippos 1st (vgl. P. Corssen de Posidon. Ehod.nur an diesen Stellen bei Stephanos der Gentil- 42). Schol. in Hermog. VII 245 W ist wohl

Schnftetellern smd benutzt 20) em Vverk uber gzm, eine unzeitige byzantinische Reminiscenz

SST^wr ^
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der Alexandrinerzeit 1 656. 8Slf. [Be^ev]
gehftrt wahrscheuihch m eine andere Schrift A.s

; 91) Peripatetiker des 1. Jhdts. v Chi, nur

Itnni p?*tvh\
1

,v
l Schr

'

ZI X8h Z
„
Weimal einraal erwahnt als Lehrer ™d Freund des M.

die er schwerhch genauer gekannt hat. Auf mit A. Polyhistor (Nr. 88).
die Philosophengeschichte bezogen sich 2 Werke 50 92) A. von Aigai, Peripatetiker des 1. Jhdts.
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-' nach Suidas Lehrer Xer°s- Er erklarte die
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tlZen Cml

!?
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m™h (Kat -4ev = Schol. Aristot. 29 a 40). Palschlich
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fl

^"^^thagoreischem las man A.s Xamen fruher audi bei Simpl. de
dar^tellt und zu den altesten Dokumenten des caelo (Schol. Arist. 494 b 31). wo viemiehrAdra-
Neupythagoreismus gehort vgl Zeller IH 2, stos angefiihrt wird (194a 6 Karst ,^1227

dem Arnlv
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1™ *°g
< ™^ ad T™- 72 93) A. von Damaskos, Peripatetiker und^Pla-

rZJtt Z a
zu^e«hnebenen Jerse fiber die 60toniker des 2. Jhdts. n. Chr. Im Beginne der Re-
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ieV^n ^^ des Marcus Amelias in Rom, wiihrend der-
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Hom - besetzung der Lehrstuhle und der staatlichenKfe ^'gelegt (vgl. M e 1 n e k e anal. Subvention der Univcrsitat Athen. zum offentlichen

bfr^tt^.Ln .

Maa
.

ss
l,

A'-atea 149)- Sie ge- Professor der peripatetischen Philosophie in Athen

its dieWrfLt'f yp^
St°

+

r; ZU beacht
,

en
.

ist e™™t- Doch bezeichnet der Kaiser selbst alsdass die Anorduung der Planeten yor Posidonius Platoniker einen A. (Comm. 1, 12), der wohl Anicht nacb.we.sbar und jedenfalls unger als Chry- von Damaskos ist. Er war Lehrer des Flavius
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Ratlins und genoss grosses Ansehen ; von seiner fed. Venet. 1520. Florent. 1521. Comm. Ill

mterarischen Tbatigkeit ist nicbts befeannt, doch Berlin 1883 von Wallies; lat. Feliciano inter-

Vfinnen z B die diadoXal x&v <pdooorpwv ebenso- prete, Venet. 1542), zur Topik (ed. Venet. 1513.

wohl von'ihm herstammen wie von Alexandros von 1526. Comm. II 2, Berlin 1891 von Wallies;

Aisai oder von dem Polyhistor. Seinen Charakter lat. Dorotheo interprete, "venet. 1524), zur Me-

schildert Galen als missgiinstig, aber zwischen den teorologie (Venet. 1527; lat. Piccolominio

tieiden Mannern bestand ein gespanntes Verhalt- interprete, Venet. 1540), zu xegi alodnozms (Venet,

rris Vgl Galen. XIV 627f. II 218K. Offenbar 1527 und Paris 1875 von Thurot in Notices

<?eht auf den Damaskener auch der Bericht der et extraits XXV 2; lat. Lucillo Philaletheo

lraber(vgl A. M ii 1 1 e r Die griech. PMlos. in der 1 interpr. , Venet. 1544), zu der Metaphysik, aber

arab Uebeii. Halle 1873, 23 und Anm. 45) von A.s davon nur Buch 1—5 echt (lat. ed. Sepulveda,

Feindschaft mit Galen, den er (bei den Arabern Rom 1527, vollstandiger Paris 1536 u. s.; griech.

der Aphrodisier) Mauleselkopf genannt haben soil. ed. Brandis in Schol. Aristot., Berl. 1836. Bonitz

94) A von Aphrodisias, Peripatetiker um die Berl. 1847. Hayduck Comm. I, Berl. 1891 aus

Wende des 2. und 3. Jhdts. n. Chr. Seine Zeit 2 Hss. des 13. Jhdts., die Biicher A a..in doppelter

wird dadurch genauer bestimmt, dass er 198 oder Recension) ; die Geschichte der hs. Uberlieferung

wenig spater nach Athen berufen wurde und zum lasst sich meist nicht klar iibersehen, weil die

Danke den beiden Augusti Septimius Severus Benutzer wohl viel nach ihrem Anstoteles und

und seinem Sohne Caracalla die Schrift xeqI aus anderen Hss. geandert haben. Verloren sind

tlaaoficvtje widmete, also spatestens 211. Seine 20 die Commentare zu den Kategonen, zu aeqi sSfirj-

Lehrer waren Aristokles von Messana, Herminos velag , zum 2. Buche der ersten und beiden (?)

und Sosigenes. Er war der gelehrteste und ver- Biichern der zweiten Analytik, zu der Physik,

standigste Ausleger der aristotelischen Werke und xeoi ovoavov, nzql ysvdoecos xai <p&ooas,- stzQiy>v-

wurde daher bisweilen kurzweg als 6 e^y^s %ns u. s. w.,, von denen aber einzelne noch in

bezeichnet. Seine Schriften bildeten eine reiche arabischen Ubersetzungen erhalten sein sollen.

Fundgrube fur die spateren Erklarer, in deren Selbstiindige Schriften sind: 1 Buch xegi tpv/^s

Citaten, namentlich denen des Simplikios, sich (lat. Oxon. 1481. Hieron. Donato interpr., Brmae

viel aus den verlorenen Commentaren erhalten 1495; griech. Venet. 1534), xngi eifiagftsvt]; xai

hat. Selbst bei den Neuplatonikern stand er in rov if" i)utv xgos rovs avToxgdroQag (lat. in rhe-

Ansehen: Plotinos nahm ihn in seinen Kanon 30 mistii opp. Aug. Politiano interpr., Basel 1520
;

auf, und z. B. Svrianos hat ibm grosse Stiicke griech. Venet. 1534 u. o. , von Orelli, Tunci

entlehnt. Und doch hat gerade dem mystischen 1824), fjdixmv ^gofi/.rjfidrcov a und die sog. <pvot-

Zuge der Zeit , der die Akademie mit sich riss, y.&v ayoh(x)&v (brogiwv xai Xiaecov PtfiUa 7, diese

A s nuchterner Verstand widerstanden. Uberhaupt zusammen vulgo 4 Bttcher naturales quaestiones

betrachtete er die zu behandelnden Probleme so (ed. Venet. 1536 und Monachii 1842 von Speng el;

gut wie gar nicht durch die Brille seines Zeit- lat. mit de fato Hieron. et J. Bapt. Bagolino

alters, und nur selten glaubt man bei ihm den interpr., Venet. 1541. mit de anima Herveto m-

Einfluss hervorragendef Zeitgenossen , z. B. den terprete, Basil. 1548) ; eine silmliche Sammlung

des Aristokles in den ErOrterungen uber den vovg, ist der Schrift xcoi yvyj]g als 2. Buch ange-

zu spliren. Wohl nahm er eine unauflOsliche Ein- 40 hiingt ; endlich .-rcgl ni'fewg (Venet. 1527 und von

heit der Seelenkrafte an, leugnete die Unsterb- Ideler in Arist, Meteor. II; ex lat. vers.^ Jac.

lichkeit der Seele und die Realitat der Zeit u. Schegkii. Tubing. 1540), nchtiger jisqi xgaoecog

a. m., aber trotz derartiger Abweichungen im xai avgijaecog genannt: alle ed. Bruns Suppl.

einzelnen wollte er nur dem Schulstifter" folgen II, Berlin 1887 und 1892; die letzte Schrift 1st

und seine Lehren verteidisen, nicht aber eigene nur in jiingeren Hss.. die iibrigen smd erhalten

philosophische Lehrsiltze aufstellen : und im ganzen durch Codex Marcianus 258 saec. X. Aber von

hat er das auch getreulich ausgefiihrt, selbst in A.s Hand stammen nur die Schriften uber das

seinen selbstandigen Abhandlungen. Seine philo- Schicksal, die Mischung und die Seele (Buch 1),

logisch sorgfaltigen Angaben fiber den Text, die sowie einzelne Stiicke der Sammlungen her, die

Abwiigung der MOglichkeiten und die guten philo- 50 erst spater innerhalb der Schule zusammenge-

sophiegeschichtlichen Belege seiner Commentare stellt sind. Eine relative zeitliche Abfolge yon

leisten noch heute fiir die Aristoteles-Erklarung vielen der echten AVerke festzustellen ermoglichen

gute Dienste. Sie wie die Abhandlungen enthalten mehrfache Selbstcitate. Verloren sind Abhand-

auch manches Korn alter Gelehrsamkeit, das A. lungen mgi dauimxov. gcgen den Epikureer Zeno-

zu polcmischen Zwecken einstreute, besonders sto- bios und Collegheftef?) fiber Logik (oyoha koyixa).

ische Satze. so eingehend. wie man sie in den ge- Die modenieii Gelehrten haben Athetesen auch

wohnlichen Compilationen nicht findet. Zu Ehren verschiedener Conmientare vorgenmnmen, die nicht

gebraeht hat den \. neuerdings Brandis Die immer besri'findet sind. Eine Uberarbeitung nahm

Au>leeer des arist. Organmis. Abh. Berl. Ak. Bonitz fiir die spateren Biicher der Metaphysik

1833."Berl. 1835; vl. auch Prantl Gesch. der 60 fediert von Bonitz und Hayduck) an, aber

Lngik im Abendlande I 622ff. und besonders nach Vorgang Roses hat Freudenthal (die

Zeller Philos. d. Griech. IV3 789ff. durch Averroes erhaltenen Fragmente A.s zur

A.s Schriften sind meist im Anfange des 16. Metaphysik des Aristoteles ,
Abh. Akad. Berl.

Jhdts. gedruckt und iibersetzt; eine kritische 1884, Berlin 1885) bewiesen, dass wemgstens

Aussabe ist in der Sammlung der Aristoteles- Buch 12 eine Palschung 1st, und wahrschemlicb

Commentare der Berliner Akademie und dem zu- gemacht, dass der ganze Complex yon Buch 6 ab

gehorigen Supplemente begonnen. Die erhaltenen mit Benutzung der Schohen Syrians an Stelle des

Commentare sind: zum 1. Buche der 1. Analytik bereits verlorenen echten Commentars gesetzt 1st;
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als der,.etwa im 6. Jhdt. lebende, Verfasser wird
in der TJberschrift zu Buch E und von Ps.-Philo-
ponos Michael von Ephesos genannt. Von dem
Commentare zur Topik sind nur die vier crsten
Biicher vollstandig und rein erhalten, die letzten
vier im Auszuge und in cinigen Hss. stark inter-
poliert (vgl. Brandis Abh. Akad. Berl. 1833,
297 und W allies Die griech. Ausleger der ari-
stotel. Topik, Progr. Berlin 1891). Ubereinstimmend
halt man ferner fiir unecht: Commentare zu den 10
aorpiaxixol klsyyoi (Venet. 1520; Dorothco in-
terpr., Venet. 1541), naeh lisl. Angabe von Michael
Ephesios, und zu Buch 2 der zwciten Analvtik
(nur lat. ed. Andrea Gratiolo Tusc. interpr
Venet. 1568); ferner die Schrift nee i nvotx&v
(Georgio Valla interpr. in Symphor. Campegii
de cl. med. script, und Venet. 1498; griech. ed
S chin a 1821 im Mus. crit, Cantabr., Pas sow'
Breslau 1822, und Ideler Phys. et med. Gr. min

'

Berol. 1841, I 81ff.), endlich laxgixa AnoQ^fiaza 20
*<u rpvatxa ngo^fiaxa (lat. G. Valla interpr.,
V enet. 1488. P o 1 i t i a n o interprete, Basil. 1520 •

griech. Venet. 1498 in Arist. opp. T. IV von
Ideler a. a. 0. I 3ff.; Portsetzung noo/ttfrmxa
avtxdoxa ed. Bussemaker, Paris 1857 in Arist.
Bd. IV und Usen er A. Aphr. quae feruntur probl.
liber III et IV, Berol. 1859). Bestimmend fur
diese Athetesen ist der Inhalt gewesen ; die Sprache
ist noch so gut wie nicht untersucht, doch vgl
Thurot a. a. O. 422—449. Audi in quellen- 30
kntischer Hmsicht hat man erst eben begonnen,
A.s Schriften durchzuarbeiten ; vgl. zu de fato
Gercke Chrysippca, Jahrb. f. Philol. Suppl. XIV
691

fL ,
[Gercke.]

_
95) A. aus Kotyaeion, 6 Koxvaevg

, wie er
sich selber in seinen Schriften nach seiner Vater-
stadt zu nennen pflegte (Aristid. I 141 Dind.)
und meist auch in den Citaten genannt wird, der
Sohn des Asklepiades (Steph. Byz. s. Koudeiov.
Et. M. 276, 26. Meineke Anal. Al. 16, 1.40
Schrader Porphyr. quaest. ad Iliad, pertin. 379)
beruhmter griechischer Grammatiker des 2. nach-
chnsthchen Jlidts. Hauptquelle fiir sein Leben
ist_ die zwolfte Eede seines Schtilers, des Ehetors
Ansteides, der sich der vertrauten Freundschaft
des A. riihmt (I 134 Dind.) und von ihm zu
Eom wahrend seiner Krankheit gepflegt ward (I
148 Dind.). A. genoss eine sorgfaltige Erziehung
(Anstid. I 135. 136 Dind.). Als Grammatiker
gelangte er bald zu so hohem Ansehen, dass er50
der Erzieher des Marc Aurel ward (Aristid. I 138
Marc. Ant. comment. I 10. Hist. Aug. Ant. 2).
Seine Stellung am Hofe scheint er beibehalten
zu haben, der Verkehr mit dem kaiserlichen Hause
dauerte fort (Aristid. I 138. 139. 144). Seinen
Einfluss benutzte er dazu, urn Zunftgenossen thun-
lichst mit Stellen zu versorgen (Aristid. I 137
—139). Fiir seine Lehrthatigkeit nahm er Ho-
norar (Aristid. I 140) und gelangte daher zu
einem ansehnlichen Vennogen (Aristid. I 144) 60
Besondere Verdienste erwarb er sich um seine
Vaterstadt durch Errichtung von Bauten (Aristid.

t i?qK
A1s er in nohem Greisenalter (Aristid.

^ • i-i x ^ P1(5tzlich u"d schmerzlos starb
(Anstid. I 145), da bedachte ihn Kotvaeion als
»ezp??rys und olxim>)g mit heroischen Ehren
(Aristid I 141) und iibernahm die Versor»-umr
emer Hinterbliebenen (Aristid. I 147. 148) Arf-
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steides^sandte als Trostbrief seine zwolfte Eede
nach Kotyaeion. Er riihmt in Ubereinstimmunc
mit dem Kaiser Marc Aurel die Milde seine's
Charakters. Er hebt besonders die Allseitigkeit
seines Wissens hervor. Die grammatische Tha-
rigkeit des A. umfasste nach ihm alle griechischen
Dichter und Prosaiker (1 136. 137. 142. 143 146)-
auch Steph. Byz. a. a. O. nennt A. einen siolv-
/uadtoxaxog yQafi/Mnxog. Aber nach Aristeides
trat seme Schriftstellerei zuriick gegeniiber seinen
Lehrvortragen

, seinen StctTQtfiai (I 143). Er
hielt sie herumreisend an verschiedenen Orten
teils vor Erwachsenen, teils vor Knabcn (Aristid'
I 136. 137. 138. 139). Aristeides citiert eine
einzige Schrift von ihm, eine o>Wj*») ovyyoayi)
(I 143). Sie hatte den Titel 'Efy7nxixa. "Por-
phyr. zu II. XVIH 509 p. 227 Schrader. Schol.
A II. I 1. XIII 158. XIX 29 (Ludwich Ari-
starchs hom. Textkritik I 74). Etym. M. 294,
7. 664, 39. Von seiner Behandlung anderer Au-
toren ist nur durch Porphyrios (p. 288 Schrader)
em langeres Bruchsttick textkritischen Inhalts
zu Herodot erhalten. Ausserdem citiert Steph.
Byz. a. a. O. xavxodaxijg v).qg xb' fitfiovg. Sie
waren gleichfalls grammatischen Inhaltes. Et
M. 276, 26. Herodian. II 385, 21 Lentz. Schol.
II. XIV 241 (Ludwich a. a. 0. I 374. Hero-
dian. I 469, 10 adnot. Lentz). Ausserdem Eu-
stath. zu II. 859, 50. Etym. M. 77, 9. 145, 42.
253, 13. Wissenschaftlic'he Bedeutung zeigt A
in keiuem dieser Bnichstiicke. Vgl. Lehrs Quaest'
epicae 8—16. [Wentzel.]

96) Hervorragender Ehetor (ooyioxyg bei
Suid.), Sohn des Ehetors Numenios, daher oft
mit dem unterscheidenden Zusatze 6 xoi> Nov-
firjvlov (Ehet. Gr. IV 35. VII 53 W. Anon Segu
I 431. 441-444 Sp. Suid.) oder Numenius (=
Aumenu

f. ,
Iul. Eufln. 38 H.). Da sein Vater

fiir Hadrian ein naoafivdiptxov clg 'Avxtroor ver-
fasst hat (Suid. s. Nov/njviog), so werden wir die
Bliite des Sohnes in den Grenzen der 1. Halfte
des 2. Jhdts. n. Chr. zu halten haben. Die
bei Suid. s. Novuyviog aufgefiihrten Werke weist
Graeven Proleg. LXIXf. ohne zwingenden
Grund alle dem Sohne zu. Uiiter dem Namen

.

A
- ^ eine SArift 7iF.nl xo>v xijg dcavoi'ag

xai xrjg /Jgsojg a/jjudxojv in zwei Biichern auf
uns gejMmmen, auf die Jo. Sikeliota Schol. Her-
mog. VI 118 W. hinzuweisen scheint (neues Hss.-
Stemma bei Trobst Quaest. Hvper. et Din I
Progr. Hameln 1881, 9—21). Leider ist die er-
wiihnte Schrift nur ein Auszug aus dem Origi-
nal (Epit. I bei Steusloff, bes. 31ff). Nach
dem Auszuge zu urteilen, hat A. seine Belege
mit "Sorliebe den Eeden des Demosthenes und
Aischines und den Epen Homers entnommen:
daneben werden von Eednern Isokrates und Hv-
pereides. von Dichtern Euripides. Sophokles. auch
Menandros, von Historikern Herodotos, Xeno-
phon, besonders Thukydides excerpiert. A. hat
die besten Lehrbiicher iiber die Figurenlehre
herangezogen und verwertet (III 9 Sp.): zu diesen
gehorte unstreitig das des Kaikilios flH 29 an-
dert Norrmann richtig Kaoxlrog in Kaiy.O.iog).
Ein anderer Auszug aus dem Original (Epit. II
bei Steusloff 39ff.) ist die Abhandlung des
Aquila Eomanus de fig. sent, et eloc. bei Halm
22—37 (vgl. Iul. Eufin. a. 0.), aus der wieder

Martianus Capella den Abschnitt iiber die Fi-

guren bei Halm 478—483 fast wOrtlich aus-

geschrieben hat. Ein drifter verlorener Auszug

(Epit. Ill bei Steusloff llff.), dadurch bemer-

kenswert, dass er durch Beispiele vornehmlich

aus Gregorios von Nazianz vermehrt war, riihrte

von einem Christen her und war nicht vor dem

4. Jhdt., wahrscheinlich von einem jiingeren Zeit-

genossen des Gregorios fiir den Gebrauch in christ-

sem Werke des A. in drei Kapiteln, von denen

das erste die Unterschiede der drei Arten der

Beredsamkeit am biindigsten zusammenfasst, das

zweite den Unterschied des syxmuiov und sxaivog

feststellt, das dritte uns eine Topik der Lobrede

auf Gotter giebt, fmden sich im cod. Paris. 1741

zwischen den beiden Tractaten des Genethlios

und Menandros iiber die epideiktische Beredsam-

keit. Diese Excerpte betrachteten Valesiusund

lichen Schulen verfasst worden; spiiter vielfach 10 He er en als Einleitung des zweiten Tractats.

compiliert , liegt er insbesondere dem merkwiir-

digerweise A.s Namen weiter tragenden Auszuge

im cod. Paris. 2087 saec. XIV zu Grunde, dessen

Abweichunsen von A. und Zusatze Walz unter

dem Text des A. mitteilt. Auf Epit. Ill flihrt

Steusloff auch die Ausziige des Zonaios und

des Anonymos bei Walz VIII 698ff. (= III 174ff.

Sp.) zuriick. Wahrend man friiher an gemein-

sanie Quellen (besonders Kaikilios) fiir A. und

wahrend Walz Ehet. Gr. IX 331—339 (vgl. auch

Proleg. XVIff.) und Spengel Ehet. Gr. HI
1—6 darin richtig einen besonderen, nur durch

eine alte Blattversetzung mit dem des Menan-
dros confundierten Tractat des A. erkannten

(Bursian Der Ehetor Menandros und seine Schrif-

ten 6). Eine fiir die Erkenntnis der rhetorischen

Lehren des A. ungemein wichtige und besonders

ergiebige Quelle ist die Ehetorik des sog. Anon.

den Verfasser des zweiten Teiles des Carmen de 20 Seguerianus (I 427—460 Sp.), nach Graeven
fig. 151—186 (bei Halm 69f.) gedacht hat,

nimmt man jetzt ziemlich allgemein an , dass

letzterer aus A. geschopft habe (Epit. IV bei

Steusloff 44ff.). Schmid (carmen de fig. vel

schemat.
,
qua sit aetate conscriptum, Jena Diss.

1874, 5f.) vermutet auch fiir die Definitionen von

y.o/t/m, xwXov und xeotodo; (v. 4—12) A. als

Quelle. Gegeniiber Steusloff u. a. erscheint

es Vo lkm aim 459, 1 unwahrscheinlich , dass

in seinem inhalt- und ergebnisreichen Commen-
tar zu der Ausgabe des Anonynrus (Cornuti artis

rhetoricae epitome, Berlin 1891) nur ein Auszug

aus einer ausfiihrlicheren Techne, als deren Ver-

fasser Graeven einen jiingeren, um 200 n. Chr.

bliihenden Kornutos vermutet. Die zahlreichen

in dieser Epitome erhaltenen Fragmente (auf-

gezahlt bei Graeven LXX; vgl. indes auch

v. Morawski Eh. Mus. XXXIV 1879, 372f.

dem lateinischen Ehetor der echte A. vorgelegen 30 Schanz Herm. XXV 1890, 36ff.) weisen mit

habe. Fiir die weite Verbreitung des Werkes
spricht ausser der Menge von Ausziigen der Um-
stand, dass durch dasselbe oder Auszuge fast

alle uns erhaltenen griechischen Bhetoren und
Grammatiker, welche iiber Figuren geschrieben

haben, beeinftusst erscheinen, wie Aelius Hero-

dianus, Apsines, Phoibammon (der wahrschein-

lich die Originalschrift des A. vor Augen gehabt

hat, Volkmann 464), Tiberios und einige Ano-

Sicherheit darauf hin, dass A. zu alien (4) Eede-

teilen (nqooifuov , ditjyrjaig , jiiaxig [nicht ojio-

deiSig], imi.oyog) Vorschriften iiber Auffindung,

Anordnung, Ausdruck und Vortrag gegeben hat.

Ihm ist die Ehetorik nicht, wie den Apollodoreern,

eine festabgeschlossene , aus unfehlbaren Lehr-

satzen sich zusammensetzende Wissenschaft, son-

dern eine nach den jeweiligen Umstiinden sich

verandernde, also vielgestaltige Kunst |§ 30 Gr.).

nymi. Wenn bei Jo. Sikel. a. O. ol negi 'AUiav- 40 Wahrend beispielsweise der Bedner nach Apollo-

doov anderen Technikern entgegengesetzt werden,

so mOchte auch hieraus A.s massgebende Bedeu-

tung in der Figurenlehre erhellen. Nach Aldus
(ed."princ. in Ehet. Gr., Venedig 1508, 574—588)
hat Norrmann die Schrift (zusammen mit Phoi-

bammon und Minukianos, Upsala 1690) heraus-

gegeben; sie findet sich jetzt am bequemsten in

den Sammluugen trriechischer Ehetoren von Walz
VIII (1835) 421—486 und Spengel III (1856)

doros ein xxoooituor, eine bi))yr)ois, einen sTiO.oyog

immer anwenden muss, kann der Eedner nach

A. , wenn einer dieser Eedeteile ihm nicht not-

wendig und zweckdienlich erscheint, ihn einfach

weglassen. Darin, dass er dem xaioo; Eechnung

tragt, folgt er dem Vorgange des Dionysios von

Halikarnassos, wie er iiberhaupt in der Methode

seiner Forschung sich mit diesem Kritiker und

Kaikilios vielfach beriihrt (v. Morawski a. O.

40 (wertvolle kritische Beitriige s. bei Trobst 50 371ft.; vgl. auch das Urteil Kaysers Munch
gel. Anz.XLI 1855,2). Die Annahme Mora wskis
373ff. jedoch. dass A., wie fiir seine Figuren, so

auch fiir einzelne Absehnitte der Ehetorik aus

Kaikilios geschopft habe , erscheint noch nicht

ausreichend begriindet (Blass Jahresber. XXI
188o. 213). Eine Abhangigkeit von der aristo-

telischen Ehetorik, zumal in der Lehre vom Be-

weise. behauptet Graeven LXII und Amu. 2.

Sicherlich hat sich A. eingehend mit den Syste-

a. O. 26). Ins Lateinische wurde sie ubersetzt von

Natalis de Comitibus (Venedig 1557) und
Norrmann in der genannten Ausgabe (s. Fa-
bricius Bibl. Gr. VI 103 ed. Harl.). Am ein-

gehendsten hat iiber die Schrift gehandelt Steus-
loff Quibus de causis Alexandri Numenii liber,

qui vulgo genuinus habetur, putandus sit spurius

«-t (juae epitomae ex deperdito A. libro excer-

ptae supersint, demonstratur, Breslau Diss. 1861
Ausserdem sind zu vergleichen Volkmann Ehe- 60 men der Apollodoreer und Theodoreer beschaftigt,

torik? 456ff.. besonders 458. Christ Gesch. d.

griech. Litt.2 625.

Ausser dieser Specialschrift. die K a vser Jahrb.
f. Philol. LXX 1854, 295 fur einen Te'il der xeyvrj

O'jxooiy.rj halt, hat A. noch eine allgemeine Ehetorik

verfasst, deren Titel wohl xtyvij (gi/xogixij) rrsol

uyooficbv prjxomxtir gelautet haben mag. (Proleg.

Hermog. IV 35 W.). Excerpte vermutlich aus die-

an deren Lehren er mit grosser Sachkehntnis

Kritik iibt; besonders oft bekiimpft und wider-

legt er Dogmen des Apollodoros (im Anschluss

an Theodoros, Schanz a. O. 51). Mit dem,

wie es scheint , etwas iilteren Neokles stimmt

A. in vielen Punkten iiberein, bisweilen jedoch

greift er auch Satze von ihm an (Graeven LXX
und Anna. 5). A.s Werk hat vor Augen ge-
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darin liegt seine Bedeutung. Originell im Denken 9) nnd mit don Meletianern. Unter ihm begann

und Handeln bricht er mit den Theorien seineij der arianische Streit, er gehOrte zu den ange-

Vorganger und verwertet sie nur dann, wenn sie sehensten Mitgliedem der nicaenischen Synode.

mit seinen eigenen Erfahrungen stimmen ; er wagt Im Kampfe wider Arius hat er eine grosse Zahl

es selbst die Lehren xov d-eioxaxov Falrjvov zu von Briefen geschrieben , von denen weniges er-

venverfen (I 296. 300. 332. II 154 u. 6\). Seiner halten ist. Theodoret hist. eccl. I 3, vgl. Socrat. h.

medicinischen Eichtung nach war er Eklektiker; e. I 5ff. Epiphan. Panar. 69, 4.

in der Pathologie und Physiologie schloss er sich 104) Alexandros, Bischof von Lyeopolis (Pho-

vornehmlich an Galen an, daneben hat er aber tios c. Manich. I 11), im 4. Jhdt,, uns bekannt

die Theorien der Methodiker und Pnemnatiker 10 nur durch eine knappe und geschickte Streitschrift

keineswegs unbeachtet gelassen. Zum Unterschied xqos rag Mavr/atov Sd^ag, die er noch vor seinem

von Galen war er in erster Linie Praktiker, und Ubertritt zum Christentum verfasst zu haben

daraus erklart sich, dass er sein besonderes In- scheint. Combefis hat das Werk zuerst ver-

teresse der Therapie zuwandte. Dem Aberglauben effentlicht; in Gall audi Biblioth. vet. Patr. stent

seiner Zeit Eechnung tragend, hat er es nicht es IV 73—87. [Julicher.]

verschmaht, nach dem Vorbilde seines Ofter citier- IV. Kiinstler.

ten Vorgiingers Archigenes (II 318. 474) den 105) Zu Alexandros oder Hagesandros wird

Wundermitteln und Amuletten in seiner Thera- vermutungsweise der Name des Kiinstlers der

pie einen Platz anzuweisen. Uber seine medi- Aphrodite von Melos erganzt; erhalten war nur

cinischen Grundsiitze vgl. Th. Puschmann Alex. 20 avdoo; Mtjvidov ('AvzJio/n<g d-ro Maidvdgov huolr)-

v. Tralles 1 108f. K. Sprengel Geseh. der Arznei- oev, Lowy Inschr. gr. Bildh. 298. Die Zuge-

kunde II 288f. Sein Hauptwerk ist ein grosses hfirigkeit der jetzt verlorenen Inschrift zur Basis

medicinisches Sammelwerk dtQojisvzixa "in 12 ist durch die kurzlich vorgcnommene Entfernung

Buchern, welches die Krankheiten vom Kopfe bis der modernen Stucke fiber alien Zweifel sicher

zu den Fiissen mit Ausschluss der Chirurgie und gestellt ; da Antiocheia am Maiandros von An-

Gvnaekologie behandelt. Verfasst ist es von ihm tiochos I. Soter (281—261) gegriindet ist, fallt

erst im hohen Alter, als er den Miihsalen einer die Lebenszeit des Kiinstlers fruhestens in die

aus^edehnten Praxis nicht mehr gewachsen war Mitte des 3. Jhdts. Vgl. Overbeck Sachs.

(I 289). Das letzte Buch fiihrt in den Hss. den Ber. 1881, 92; Plast. IIS 329ff.

Titel Ilegi .-ivgevwv und enthalt die Widmung 30 106) Phrygischer Sjteinmetz aus der Kaiser-

anKosmas, den Sohn des Lehrers A.s, der wahr- zeit, LOwy Inschr. gr. Bildh. 389

scheinlich mit dem Verfasser der yotaxiavtxij [" Eobert.J

Towompia identisch ist (Fabricius Bibl. gr. 107) Maler aus A then
.

aber hOchst wahr-

XII 595). Dies Werk ist zusammen mit einem scheinlich an einem anderen Orte thatig, Lst durch

Brief A.s an Theodoros neol Skpiv&mv von Th. ein mit seinem Namen ('AfJgavSgos 'Adr/vatog

Puschmann (Wien 1879,~2 Bande) herausge- eygcupev) bezeichnetes Gemalde auf Marmor be-

geben. Sehr fruh . wohl noch im 6. Jhdt. , ist kannt, das mit drei anderen, wohl von derselben

es ins Lateinische iibersetzt worden : vgl. Pus eh- Hand herriihrenden ,
in Herculaneum gefunden

mann I 91.99. Ausserdem verfasste er eine wurde (Helbig Wandgem. nr. 170b. 1241. 1405.

Schrift liber die Krankheiten der Augen (II 3) 40 1464). Derselben Technik gehert auch eine in

in 3 Buchern, von der die von Puschmann in Pompeii gefundene besser erhaltene Marmorplatte

seinen Nachtriigen zu Alexander Trallianus, Berl.- an (Giorn. d. scavi N. S. 1872 Taf. IX). Wah-

Stud V 2, 134f. herausgegebenen 2 Biicher Tirol rend man frflher diese Bilder fur Monochrome

6<fda>.uav vermutlich ein Teil sind. hielt, hat Semper (Stil 1 1 470) richtig erkannt,

[M. Wellmann.] dass innerhalb der Umrisse noch sichere Spuren

102) Alexandros von Jerusalem. Als Bischof von Farbe erhalten sind (vgl. Th. Schreiber

einer kappadokischen Stadt unter Severus gc- Brunnenreliefs 70, 83. G. Treu Arch. Jahrb. I\

faiiL'en gesetzt, unter Caracalla spatestens befreit, 22, 5). Stilistisch stehen sie den polychromen

wailfahrtet er nach Jerusalem . (lessen Bischof attischen Lekythen und einigen rOmischen Wand-

Narkissos ihn zum Xebenbischof und Nachfolger 50 gemalden Dion. d. Inst, XII 21f.) am nachsten.

bestell't In der decischen Verfolgung. 250 oder Wenn sie daher auch romische Copieu sein sollten

251. ist erim Geftnsnis zu Caesaiva"hochbptagt (Helbig a. a. 0. S. 48. 330). wogegen u. a. die

ge»torben. Vertraut" mit den Meistern der ale- Buchstabenformen der Inschrift zu sprechen schei-

xandrinischen Schule, hing er besondcrs dem Ori- nen, so sind sie doch so treu nachgebildet, dass

gfues lebenslanglich mit Verehnmg an. Ein sie eine gute Vorstellung von den Tafelgemalden

Denkmal seines "wissenschaftlichen Sinnes hat er der Bliitezeit der griechischen Malerei geben

sich mit der Bibliothek zu Jerusalem gesetzt. konnen.
'

[0. Kossbach.]

der Eusebius die wertvollsten Hiilfsmittel fur Alexandroschene (Itin. HierosoL ed._ \Vess.

seine kirchenhi-itnrischen Arbeiten entnahm. Dem 584, ed. Tobler-Molinier 15 1, Ort in Phoinikien

Eusebius allein (h. eccl. VI 8. 11. 13f. 19f. 27. 60 an der Strasse von T>tus nach Ptolemais,_ 12

39 46 VII 5 1 verdanken wir die Kunde von Millien siidlich von Tyrus am Promontonum

ihm sowie die sparlichen Fratniiente aus einer Album gelegen, so benannt nach Alexander ^e-

Sammlung seiner Briefe. Diese mit Comment ar verus. s. Album Promontonum. 1116 baute

bei Routh Reliquiae sacrae^ II p. 161—179. Balduin I. die Festung wieder auf. sie hiess

103) Alexandros von Alexandrien. Vorganger Scandalium. Jetzt Iskanderune, Rumen (Bae-

des Athanasius auf dem dortigen Bischofsstuhl deker Palast. u. SyrienS 273). [Benzmger.]

etwa von 313 bis 328, verwickelt in Streitig- 'Me^dvSeov fimfioi, axijlai. 1) Am Hypha-

keiten fiber das Osterfest (Epiphan. Panar. 70, sis in Indien, nahe an Nicaea (Arr. V 29. Diod.
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XVII 95. Curt, IX 2. Plut. Alex. 12); erdiehtete

Inschrift bei Philostr. Ap. Tyan. II 43. In der
Tab. Peut. linden wir zwei Altiire verzeicb.net

mit den Worten hie Alexander responsum acee-
pit : usque quo, Alexander?

2) Am jenseitigen Ufer des Iaxartes, den man
Tana'ls nannte, Plin. VI 49 u. a. ; die Tab. Peut.
verzeichnet iib'er (den sogdischen) Bergen ara
Alexandri.

Alesikakos 1464 1465 Alexikles Alexion 1466-

und (nach Pausanias) vielleicht aucb SchSpfer
des Tempelbildes. Im Heiligtum selbst liatte er

mit Euhamerion (s. Akesis) Statuen (Paus. II

11, 5—7) und war Bruder des Sphyros, des
Stifters einer argolischen Asklepiosstatue (Paus.
II 23, 4). [Tiimpel.]

Alexeterios {'AXe^rjTrjQiog) , Epiklesis, unter
der Zeus in Theben verebrt wurde. Aischyl.
Sept. 8 m. Schol.; Soph. OC 143 wird Zeus als

3) Auch am pontischen Tana'is vermerkt Pto- 10 als^rmg angerufen. [Wentzel.]
lemaeus III 5, 26 al 'AXeh~dvd(>ov fim/iol; offenbar
ist auch hier der Tana'is mit dem Iaxartes ver-

wechselt. Ubjigens war spater die Sage weit
verbreitet, Alexander sei zum Kaukasus und
zur Maeotis vorgedrungen und habe die Passe
(to xXsTftga Sxv&mv App. Mithr. 162) geschlos-
sen; vgl. Proeop. de bello Pers. I, 10 u. a.

[Tomaschek.]
'AXb^AvSqov x<*ea% > Lagerstatt Alexanders

d. Gr. bei Kelainai in Phrygien. Steph. Bvz. s. 20
Xagat

^ [Hirschfeld.]
'AkegdvSQov Xifir/v (Nearchos bei Arr. Ind.

21, 10): so benannte Nearch den Hafen nahe
der nordlichsten Mundung des Indus bei der
Insel Crocala im arbitischen Gau Sangada ; offen-

bar der jetzt wieder aufgebliihte Hafen Karaci.

[Tomaschek.]
'AXel-dvSgov vfjaog, f\ xal 'Agaxla , Ptol. VI

4, 8, im persischen Golfe, jetzt Kharek oder Kha- _^ ,

rag
;
wahrsckeinlich liatte Alexander diese Insel 30 v. Chr., Athen. Mitt. VII '64.

Alexiadas, eponymer Priester auf Rhodos
2. oder 1. Jhdt. v. Chr., CIG III praef. p. VI 48.
49. Le Bas III 2789. [Kirchner.]

Alexiares ('Ah^mgri;), Sohn des unsterblich
gewordenen Herakles und der Hebe, Bruder des
Aniketos. Beide Namen bezeichnen Eigenschaften
des Herakles. Die Gestalt des A. gehort nicht
der alten Sage an. Apd. II 7, 7; vgl. v. Wi-
lamowitz Herakles I 301, 65. [Escher.]

Alexias {AXs^lag). 1) Athenischer Archon 01.

93, 4 = 405/4 v. Chr. Lys. XXI 3. Xen. hell.

II 1, 10. Aristot. 'A&. aoL 34. Diod. XIII 104.
'Asx . dskr. 1889, 25. [Wilhelm.]

2) Sohn des Asklapichos, Arkader, avXtjrrjs,

Teilnehmer an den Soterien in Delphi Ende des
3. oder Anfang des 2. Jhdts., Wescher-Foucart
Inscr. de Delphes 4, 51.

3) Archon in Delphi, We scher-Foucar 1 462.

4) Sohn des Klearchos, rayog in Larissa 219

on Babylon aus erforschen lassen ; vgl Arakia.
[Tomaschek.]

'AlegdvSgov jiavSoxetov, in Phrygien, nahe
Leontokephale, Appian. Mithr. 20; vgl. Earn say
Asia Min. 143.

_
[Hirschfeld.]

'AXegdvSgov nvQyo$ , Ort in Thessalien an
der Strasse von Kynoskephalai nach Gonnos.
Pol. XVIII 10. [Hirschfeld.]

Alexarchos. 1) Feldherr der Korinther im
J. 413 v. Chr., Thuk. VH 19, 4. [Judeich.]

2) Delphischer Archon, Bull. hell. V 402 nr. 9.

VI 226 nr. 59. 60. [Kirchner.]

3) Bruder des Kassandros, Grander von Urano-
polis (Athen. Ill 98 d—f. Strab. VII 331 frg.

35). [Kaerst,]

4) Historiker (FHG IV 298. 299. Susemihl
Litt.-Gesch d. Alex. II 384) durch Conjectur' her-
gestellt bei Serv. Aen. Ill 334 sieut alexar hi-

storicus rjraecus et Aristonieus refcrunt. Ist die

5) Archon in Thronion (Lokroi) 3. oder 2.

Jhdt. v. Chr., CIG 1751. [Kirchner.]

6) Griechischer Arzt und Ehizotom, Schuler
des Thrasyas aus Mantineia, kurz vor der Zeit
des Theophrast (hist, plant. IX 16, 8), somit urn
die Mitte des 4. Jhdts. v. Chr. Vermutlich ge-
ho'rt er mit seinem Lehrer zu den von Theophrast
in dem 9. Buch seiner Pflanzengescliichte be-
niitzten Autoren. [M. Wellmann.]

40 Alexibios, aus Heraia in Arkadien, Sieger
im Pentathlon zu Olympia. Seine 'Statue da-
selbst von Akestor, Paus. VI 17, 4. [Kirchner.]

Alexida (AXegtda), Tochter des Amphiaraos,
Plut. quaest. Graec. 23. Die Argiver verehrten
nach Plutarch unter dem Namen E/.doioi Daemo-
nen, denen sie die Abwehr der Epilepsie zu-

sehrieben, und die sie fur Nachkommen der A.
hielten. [Wernicke.]

Alexidemos ('Afej-idtj/iog)
, Sohn des TJemo-

Conjectur richtig, so war er von Aristonikos, dem 50 phon, dyiorodctdiv ra 'A/iyndoaa xal 'PoiftaTa An
Grammatiker augusteischer Zeit, citiert.

[Schwartz.]

Alexas. 1) Aus Heraclea, von P. Crassus
mit dem rOmischen Burgerrecht beschenkt. Cic.

p. Balb. 50. [Klebs.]

2) Steinsehneider der romischen Kaiserzeit,
Vater des in derselben Kuustgattung thiitigen

Aulus und Quintus. Von den mit seinem Namen
bezeichneten Gemmen kann nur ein Cameofrag-

fang des 1. Jhdts. v. Chr. Dittenberger IGS
416. [Kirchner.]

Alexikakos, Epiklesis mehrerer Gottheiten.

1) Des Apollon. Dio Chrvs. or. XXXII p. 419
Dind. (681 P.). Schol. Eur. Phoen. 631. Schol. Ar.
Pac. 422. Er wurde in Athen verehrt, das SyaX.fia

riihrte von Kalamis her. Macr. Sat. I 17, 15.

Paus. I 3, 4. VI 24, 6. VIII 41, 4. 2) Der
Athena. Aristid. or. II (I p. 26 Dind.). 3) Des

ment des Britischen Museums (Catalogue nr. 629)60 Herakles. Aristid. or. V (I p. 60 Dind.). Varro de
mit dem Bilde eines Seeungeheuers sicher als ' '

T"" " ' ' ' " ' "
echt bezeichnet werden. s. Brunn Gesch. d. gr.
Kstl. II 543f. Flirt

w

angler Arch. Jahrb. Ill
137f. Taf. in 23. IV S. 52. [0. Rossbach.]

Alexenor CAXshpxoo), ein durch Totenopfer
(ivayia,uaTa) nach Sonnenuntergang geehrter As-
klepios-Heros, Sohn derMachaon; zu" Titane bei
Sikyon Griinder des dortigen Asklepiosheiligtums

1. 1. VH 82. Schol. Ar. Nub. 1372; Pac. 422;
Ach. 284; Ran. 298. Schol. Ap. Rhod. I 1218.
Schol. Lyk. 663. Luc. gall. 2 in. Schol.; Alex. 4;
Fugit, 32. Alciphr. Ill 47. Vgl. v. Wilamowitz
Eurip._ Herakles I 284. Daher der Ausruf <5

'HodxXug bei plotzlichem Schrecken, Aristid. or.

V (I p. 59 Dind.). Aristoph. Ach. 284; Nub. 184;
Ran. 298. Hesych. s. 'HgaxXetg. Eine von Hella-

nikos erzahlte Sage schreibt die Griindung des

Kultes dem Telamon zu t er war, als er gemeinsam

mit Herakles gegen Troia zog, voreilig vor Hera-

kles in die Stadt gedrungen und hatte einen Teil

der Mauer zerstSrt; um den Zorn des Herakles

zu besanftigen, griindete er cinen Altar des Hera-

kles A., Schol. Lyk. 469. Zu Athen wurde Hera-

kles A. in Melite verehrt. Dort hatte er ein

Isqov xal ayaJ.fia, welch letzteres von Ageladas

herriihrte und wahrend der grossen Pest im An-

fang des peloponnesischen Krieges geweiht wor-

den war. Schol. Aristoph. Ran. 501. Hesych. s.

ix MzXhrjg. Apollodor v. Athen bei den Paroemio-

graphen (Athous III 28 p. 371 Miller. Zen. V
22. Hesych. s. Mr\X<ov 'HQaxXfjg. Suid. s. MrjXsiog

'HgaxXf/g) bezeugt fur den Kult ein Opfer von

Apfeln, das der Legende nach eingefiihrt wurde,

als einmal der Opfcrstier wcggelaufen war. Von
diesem Apfelopfer hiess dieser Herakles auch
MrjXuog oder Mr/Xcov (s. d.). Vgl. Dettmer De
Hercule attico (Diss. Bonn 1869) 7—13. Wachs-
muth Stadt Athen I 406ff. v. Wilamowitz
Kydathen 150ff. Ferner Dedicationsinschrift an
Herakles A. aus Rom beiKaibel HJI 1000, an
Herakles OTiaXe'g'ixo.y.og in Chaironeia 'Adr/vaiov

IV 377. Als Herakles A. ist Apollonios von Tyana
in Ephesos verehrt worden. Lact. div. inst. V 3,

14. Vgl. Alexis Nr. 1 und Apallaxikakos.
4) Der Isis und des Sarapis. Doch ist die Dar-

stellung auf einer Lampe mit der Unterschrift

'Afotfixaxoi bei Kaibel a. a. O. 2574, 1 nicht

mit Sicherheit auf diese beiden Gottheiten zu

beziehen. 5) Des Zeus. Plut. de comm. not. 33,

5. Orph. Lith. 1. Anon. Ambr. 7 — Laur. 8

(Schoell-Studemund Anecd. I 264. 266). Vgl.

Alexeterios. [Wentzel.]

Alexikles, Athener. argazriyog im J. 411.

Thuk. Vni 92. Lykurg. Leokr. 115. [Kirchner.l

AJexikrates. 1) Obermundschenk des Pyr-

rhos, Plut. Pyrrh. 5.

2) Archon in Chaironeia 2. Jhdt. v. Chr.,

Dittenberger IGS 3304. [Kirchner.]

3) Neupythagoreer , dessen Zeit dadurch be-

stimmt wird, dass Plutarch (quaest. conviv. VIII

8, 1) eine seiner Gesprachsfiguren auf Schuler

desselben sich berufen lasst. [v. Amim.]
Alcxiniachos. 1) Phokier, zeichnet sich bei

Delphi im J. 278 im Kampfe gegen Brennos aus

und erhiilt ein Standbild in Delphi, Paus. X 23, 3.

2) Eponymer Priester in Rhodos 2. oder 1.

Jhdt. v. Chr., CIG III praef. p. VI 50—55.
[Kirchner.]

Alexinikos, Eleier, siegt als Knabe zu Olym-
pia im Ringkampf. Sein Standbild daselbst von
Kantharos aus Sikyon, Paus. VI 17. 7.

[Kirchner.]

Alexinomos (A/.sgivoiw;) aus Kaunos, Vater
des Melaneus und Alkidamas , welche Neopto-
lemos erlegte. Quint. Smyrn. Vni 78. [Knaack.]

Alexicos, aus Elis, Philosoph der megari-

schen (eristischen) Schule , mittelbarer Schuler

des Eubulides, durch Streitsucht beriichtigt (Spott-

name 'EXey^tvog). Zur Zeitbestimmung dient die

Anecdote bei Plut. de vitioso pudore 18, in der

er als Zeitgenosse des Stilpon und Menedemos
erscheint, und die Angabe, dass er gegen den
Stoiker Zenon polemisierte , bei Diog. Laert. II

109. Probe dieser Polemik bei Sextus adv. math.

IX 109. Langeres Bruchstiick der Schrift xegi

ayojyfjg bei Philodem neql Sfjrooixfjg ed. Sudhaus

p. 79; vgl. Herm. XXVII "65f." In einer Schrift

axo/,tvrjfxorev/.iaTa ffihrte er 'AXeg'avdQov malda ein

dta?^sy6
l

asvov tip ztaT@i tpiXlnjzcp xal hianrvovja

rovg xov AQiaroxiXovg X.6yovg (Euseb. praep. evang.

XV 2, 4). Einen Paian zu Ehren des Krateros

von Makedonien legt ihm bei Athen. XV 696 E.

Naheres ilber die Verlegung seiner Schule von

10 Elis nach Olympia und seinen Tod Hermippus
bei Diog. a. a. O. [v. Arnim.]

Alexion (AXe^lwv). 1) Archon in Chaironeia

2. Jhdt. v. Chr. Dittenberger IGS 3366. 3369.

2) Sohn des Proxenides , i^iueXrjtrjg 'OXv/t-

mag 20 v. Chr., Arch. Ztg. 1879, 57.

3) Sikyonier, notrjTtjg ngooodlmv, Teilnehmer

an den Soterien in Delphi Ende des 3. oder An-
fang des 2. Jhdts., Wescher-Foucart Inscr.

de Delphes 5, 13. [Kirchner.]

20 4) Alexio, Ciceros Sklave und Arzt, im J.

710 = 44 gestorben. Cic. ad Att. XV la, 1.

2, 4. 3, 2. [Klebs.]

5) Alexion, Jtsv&sgog Plutarchs, quaest. con-

viv. VII 3, 1. [v. Rohden.]

6) Griechischer Grammatiker aus dem 1. Jhdt.

n. Chr., mit dem Beinamen o ymXog (Schol. Genev.

Horn. II. XXI 282). Seine Lebenszeit ergiebt sich

daraus, dass von ihm eine Epitome aus des Di-

dymos Sififuxra bei Ammonios p. 35 Valcken.

30 citiert und bei Eustath. Odyss. p. 1788, 52. Et.

Gud. 124, 2 beniitzt wird. Der gemeinsame Ge-
wahrsmann dieser drei Autoren ist Erennius Philo.

Damit ist der terminus ante quem gegeben. L.

Cohn Jahrb. f. Phil. Suppl. XII 299. Ausserdem

sind uns durch Herodian eine Menge auf Homer
beziiglicber Bruchstiicke erhalten. Es sind nur

zum geringsten Teile exegetische Bemerkungen
zu Homer, meistens orthographische und proso-

dische Notizen. Auffallend haufig stimmt A. mit

40 Ptolemaios von Askalon uberein, z. B. Schol. A
zu II. IX 6 (II 62, 33 Lentz). Schol. A zu II.

IX 426 (II 66 , 17 Lentz). Schol. A zu II. XI
395 (II 75, 29 Lentz). Schol. A zu H. XV 309

(II 92, 25 Lentz), ferner I 546, 6 Lentz ; beson-

ders dann, wenn Ptolemaios dem Aristarch folgt,

Schol. A zu II. X 134 (II 70, 5 Lentz). Schol.

A zu II. XI 503. 652. 754 (II 72, 19. 78, 8. 79,

12 Lentz). Schol. A zu II. XV 10 (II 92, 25

Lentz). Auch sonst schliesst sich A. dem Ari-

50 starch an, Schol. A zu II. XI 635. XIV 249 (II

77, 29. 90, 2 Lentz. Ludwich Aristarchs ho-

merische Textkritik I 375). Doch wendet sich

A. auch haufig gegen Ptolemaios von Askalon,

Schol. A zu II. II 368. VI 319. VH 177. XIII

391. XVH 174 (II 34, 7. 56, 15. 58, 31. 86, 21.

105, 3 Lentz. Ludwich I 419), doch nur selten,

wenn Ptolemaios mit Aristarch zusammengeht,

Schol. A zu n. X 242. XVm 77 (II 70, 16! 106,

23 Lentz). Auch sonst sind bei ihm Abweichungen

60 von Aristarch nicht haufig, Schol. A zu II. XI
454. 799. XV 320 (II 76, 32. 79, 30. 95, 1. Lud-
wich I 332. 337). An der letztgenannten Stelle

schliesst sich A. an die nXsiovg an. Anderswo
folgt er den aXXoi, Schol. zu II. XH 26. 205 (II 80,

10. 81, 16 Lentz) oder der xaoadomg, Schol. A zu

11. XI 385 (II 75, 15. Ludwich I 329). A. wird

so haufig nach Ptolemaios genannt , dass der

Schluss unabweisbar ist, A. habe ihn beniitzt.
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Einigemal wendet sich A. gegen Tyrannion, Schol.
A zu II. XI 395. 409 (II 75, 29. 36 Lentz), er
beriohtet iiber erne Ansicht des Aristarch und des
Tyrannion, Schol. A zu II. XIII 691 (II 85, 17
Lentz). Ferner folgt er dem Herakleon, Schol. A zu
II. VI 319. VII 177 (II 56, 15. 58, 34 Lentz).
Durch die Beniitzung des Tyrannion, Didymos,
Ptolemaios von Askalon und Herakleon sind eine
Reibe von Daten gewonnen, die, einander stiitzend,

1469 Alexis Alexis 1470

einen siclieren terminus post quern geben. A. 10 Polyb. Y 50, 10.

wo der Kult ex iJsoTtgomov eingefiihrt war und
das Kultbild den Herakles mit der Keule dar-
stellte. Aristid. or. V (I p. 60 DL). v. Wilamo-
witz Eurip. Herakl. I 284, 39a, [Wentzel.]

2) Liebhaber der Ephesierin Meliboia, Serv.
Aen. I 720; s. Meliboia. [Knaack.]

3) Sohn des Aristodikos, Athener, Trierarch
Ende des 5. Jhdts., Lys. XXXII 24.

4) 'AxgoyiZaS zfjg Axaueiag im J. 222 v. Chr.,

hat in der 2. Halfte des 1. Jhdts. n. Chr. gelebt.
Vgl. noch Sehol. A zu II. II 523. VI 239. 357.
465. LX 147. 449. XI 383. XV 444 (II 85, 7. 55,
16. 57,^10. 36. 64, 3. 66, 1. 75, 11. 96, 4 Lentz).
Etym. Gud. 289, 31 = Et. M. 482, 27 adn. Gaisf.
Cramer Aneed. Oxon. II 300 (I 198, 6. II 411, 27.
I 249, 7 Lentz). Ausserdem Lentz II 436, 10.
448, 29. 472, 21. Etymologischen Inhalts ist die
Glosse jcgovvsixog, Bekker Anecd. Ill 1415. Als
ein selbstandiger Kopf zeigt sich A. nirgends.

fWentzel.]
AXe^uxovos, Epiklesis des Asklepios, der Hy-

gieia und des Telesphoros in Epidauros. 'Em.
agy. 1886, 249. [Wentzel.]

Alexippidas, Spartiate, Ephor des Jahres
412/11 (Thuk. VIII 58, 1. Xenoph. hell. II 3, 10).

[Niese.]

Alexippos {'Atigmxog). 1) Diener des Mera-
non. Quint. Smyrn. II 365. [Knaack."

5) Preigelassener des Atticus und sein Secretar,
Cic. ad Att. V 20, 9. VII 2, 3. 7, 7. XII 10.
XVI 15, l._ [Kirchner.]

6) Alexis, der angeblich von Maecenas dem
Vergil geschenkte Lieblingsknabe. Martial. V 16,
12. VI 68, 6. VII 29, 7. VIII 56, 12. 63, 1.

73, 10. Apul. Apolog. 10. [v. Bohden.]

7) Sohn des Philokrates, fwogog in Sparta,
Kaiserzeit, CIG 1237. 1238.

20 8) Aus Tarent, Rhapsode, Athen. XII 538 e.

[Kirchner.]

9) Dichter der mittleren Komodie , nach Sui-
das aus Thurioi stammend, brachte den grossten
Teil seines Lebens in Athen zu ; ob als Metoeke
oder Burger, bleibt zweifelhaft. Sein Biirgertum
ware sicher, wenn Suidas ihn mit Recht ndzgmg
M/svdvSgov nennte: als Bruder des Diopeithes,
Vaters des Menander, hatte er dem Demos Ke-
phisia angehort. Die Behauptung ist aber wohlo-i q i. j '

t>
• -^ l-"-"""^-j jjuiom tiiigciiuiu. uie Deiiaupiung ist aoer wonl

2) Sohn des Demomenes aus Kynaitha, -Tea? 30 nur ein anderer Ausdruck fur das vom Anonvmus
yogevzt)g, Teilnehmer an den Soterien in Delphi
Ende des 3. oder Anfang des 2. Jhdts., Wescher-
Foucart Inscr. de Delphes 6, 34; vgl. Ditten-
berger Syll. 404.

3) Sohn des Hippolochos (I) , zaydg in La-
rissa Ende des 3. Jhdts., Athen. Mitt. VII 65,
24. Der Sohn dieses A. (I) ist Hippolochos (II),

ozgazijydg der Thessaler im J. 181. Porph Tyr
FHG III 704. Wahrsclieinlich derselbe Hippo-

xeoi xcofirpdiag (p. XV Duebn.) erwahnte Verhalt-
nis^ (Mivavbgog ovvbiazghpag xa aoila AXegiSi
v.-ro zovxov doxeT xaiSsv&rjvai) und beruht auf
blosser Combination. Sicher ein Irrtum ist, wenn
Suidas dem A. einen Sohn Stephanos giebt, der
gleichfalls Komiker gewesen seii das ist Ver-
wechslung mit Antiphanes. Die bei Steph. Byz.
s. Ohr citierte Inschrift 'A/.efig Ale--i6og ig~ Oi'ov

[Aemvzc'g] hat mit dem Dichter nichts zu thun.i„„i.„o /tt\ l p iv , " —."""- ^ijyy ^itwrzigj uai mn uem uicnter ments zu thun.
lochos(II), als Feldherr nach Pherai gesandt rm40Fur die Berechnung der Lebenszeit des A. giebt
J. 193, Liv. XXXVI 9, vgl. 'J.-z.-zd/.oyog auf thes-
salischen Miinzen. Mionnet Suppl.' Ill 262, 4.

4) A. (II), Sohn des Hippolochos (11), Enkel
des unter Nr. 3 genannten A. (I). Zzoaztjyog
Oeooahov zwischen 179—146 v. Chr., Bull. hell.
VH 44, 1. Ebenda v. 5 wird in einem Dccret
der Thaumaker dem A. (II) und seinem Bruder
Hippolochos (II) die Proxenie erteilt.

[Kirchner.]

die Bewaltigung der Thurier durch die Lucaner
(390, vgl. Diod. XIV 101) keinen Anhalt, da die
Stadt nicht zersto'rt wurde. Bei Lebzeiten Pla-
tons (| 347) ist der ' Ayy.vlimv geschrieben (fr.

1). Der AxofSdzyg braucht nicht iilter zu sein,
da von den beiden fr. 19 erwahnten Dichtern der
eine, Choronikos (= Telenikos, Athen. XIV 638 c
mit meiner Anm.), ins 5. Jhdt. gehort, also auch
der andere, Argas, nicht mehr notwendig zu den,. . ,. . . r».w..^.j uci auucic, Aigas, jiicui menr noiwenaig zu aen

o) Athemscher Aulet, Dittenberger Syll. 50 lebenden Beruhmtheiten gerechnet werden muss.
413. [f. Jan.]

G) Gnechischer Arzt aus der Zeit Alexanders
d. Gr. (Pint. Alex. 41). [M. Wellmann.]

7) In den von Miller Notices et Extr. XXI
2 herausgegebenen griech. Hippiatrica der griech.
Pariser Hds. 2322 ist cap. 460 (p. 72) iiberschrie-
ben: Alt^a-iov .-rod; xanar fiyya yeigo'ireior. A.
war also Rossarzt, demnach wohl verschieden von
dem Plutarch Alex. 41 genannten Arzte die^<
Xamens (Xr. 6).

Alexirhoe ('A/.eSig{gJ6>j), Tochter des Antan-
dros, Gemahlin des Priamos. Schol. V Horn. II.

XXIV 497; bei Ovid. met. XI 763 Tochter des
Gramkos, Mutter des Aisakos (Serv. Aen. IV
254) jon Priamos. Von Ps.-Plut de fluv. 7. 5
(A/.egioooia) zu einer ersehwindelten Sage be-
,mtz

,

t - [Knaack.]
Alexis. 1) Epiklesis des Herakles auf Kos,

Alle iibrigen Anspielungen in den Fragmenten
deuten auf jiingere Zeit, auf weit jiingere die
Geschwisterehe des Ptolemaios und der Arsinoe
fetwa 271—270 geschlossen) im 'Y.-rofiohtiawg.
Man hat dies Stuck oder doch die Verse (fr.

244) dem A. abgesprochen (Drovsen Hellen.2III
268A. Bergk Litt.-Gesch. IV'l52); wenn aber
A. \rirklich uber 100 Jahre gelebt hat iPlut. de
di-f. orac. 20 6i.-i/.daior iov Mijzoodcboov. der 5,°

[Oder.] 60 Jahre alt wurde. vgl. Usener Epicur. 412), so
ist die Echtheit desStiickes nicht ausgeschlossen;
moglich aber, dass des Dichters hohes Alter erst
aus diesen Versen erschlossen ist. Die Anekdote
(Plut. an seni resp. ger. 3), Philemon und Alexis
liabe der Tod iiberrascht l-zi zijs axtjvijg dyom-
Cofthovg y.a! ozc<parov/ievovg, vertragt keine sc'harfe

Interpretation. A. kann 372 geboren und 270
gestorben sein. Die Zahl seiner Dramen giebt

Suidas auf 245 an, von denen wir etwa 130 dem
Titel nach kennen. Nur den 'AoonodiddoxaAog,

den Athenaeus (VIII 336 d) weder gelesen noch

in den Bibliotheksverzeichnissen gefunden hat,

diirfen wir als unecht bezeichnen (Hermes XXIV
43 A.). Einzelne Stiicke sind Neubearbeitungen

iilterer, so die "Avzeia (die 'Avzeia des Antiphanes,

sagt Athen. Ill 127 b , yegszai nal dig 'A/J^iSog

h 6/uyoig otpddoa Sia/./.dzzov), und die AXsiTizoia

(ebenfalls von Antiphanes, (jpegezai xai cog A/J-

|«5oj Athen. Ill 123 b); auch vom"Kti'Os standen

vier Verse (fr. 241) gleichlautend im'Ynros des

Antiphanes. Die 'Ofioia wurde sowohl dem A.

wie dem Antidotos (ungewiss ob alterem oder

iungerem Zeitgenossen) zugeschrieben , dagegen
der IlQmroyoQog des A. braucht mit dem des An-
tidotos nicht identisch zu sein. Datierbar, meist

nur annahernd, sind wenige Stiicke. Ungefahr
gleichzeitig mit der Timarchea des Aischines

(345) war die Aywrlg »/ 'foxioxog : Misgolas Nei-

gung filr schOne Kitharoeden wird erst durch
jene Rede offentliches Interesse bekommen haben.

Auf die Verhandlungen wegen Halonnesos (342)

deutet das Wortspiel mit diSdvcu und dxodiddvai

(fr. 7) in den Add.yoi und in dem Szoazimzi^g

(fr. 209). Die neueingeburgerten Sohne des Chai-

rephilos, die auf Demostiienes Antrag Athener
wurden, weisen auf die Zeit vor 323 (vgl. Dei-

narch I 43). Im 'I^n:svg (fr. 94) wird die Philo-

.-oplieuverfolgung unter Demetrios von Phaleron
gepriesen (um 316). In der KqAzelci i} <t>aoiia-

y.o.zoj/.t)g wird auf Ktinig Antigonos, den jungen
Demetrios und auf die <I>HaAw(>o(Mzi] getrunken

(fr. Ill), wo Phila, da sie an dritter Stelle ge-

nannt ist, nicht Kiinigin sein kann, also Deme-
trios Gemahlin sein muss, die kurz vor 306 starb.

Seine Vermutungen iiber die Zeit des <PaTdoog

hat Bergk spater selbst aufgegeben (epist. ad
Schill. 133 ; Litt.-G. IV 153, 109). tlber den In-

halt der Stiicke geben die wenig umfangreichen
Bruchstiicke keine Auskunft: nur in der Kodzeia
i/ 'I>aQiiaxo7zwh)g hat wohl, wie Titel und Bruch-
.-tncke lehren, die Vers]iottung des Kabirendienstes
mit Orpheus als Wunderdoctor einen ziemlich

1'reiten Raum eingenommen (Hermes XXV 98;.

Inter den Titeln fiillt die grosse Zahl von Frauen-
< liarakteren auf, teils nach der Heimat bezeichnet

CAzdig, 'Ayaiig , Bgezzia, 'E'/Mjrig , Kvibia, Aev-
xabia, Aij/nria, Mriyoia, ' O/.vrOta), teils nach der

Beschaftignng {A/.efazgia , Korgig , Mardoayogi-
-~ot(tv>], 'Ooyrjozoig, Iloit/zgia, Tizdrj)^ teils nach
Bi-ruf, Lebenslage, Erlebnissen, Neigungen (Ata-

~r/Jovoai , 'H ctg zo rfomo , 'ETiix/.iqoog , 'Ouola,

nij./.'/.ax)), Ilorijod, IIvOayogQovoa, <Pi/.ovoa). Da-
iK-lien Frauennamen, Hetiiren meist. wie Aycorig,

ru/.dzeia , Aogxl; >/ llox^i'Zovoa (woraus 'Podtov

V TlonirvZovoa bei Ath. IX 395b corrumpiert ist),

looozdotor, Jhgom'g, Ilaurft/.t), IJiZoyixt), TIo'i.v-

'-"/.«a, Xogrjyig. Eine sehr ansehauliche Sehilde-

1H112 des Hctarenlebens und ihrer Verfiilirungs-

kiinstc aus dem 'looozdotor (fr. 98i. Manche Titel

hat A. mit der neuen Komijdie gemein (2vrcao-

''i-f/oxorzeg, Svrzqiyorzeg u. a. I. wie er denn ge-

wiss spater, wenn er mit Menander concurrieren

wollte, zur eigentlichen Charakterkomodie iiber-

gehen musste. Aber in der Hauptsache hat er

wold mehr Charaktertypen als individuelle Cha-

raktere geschildert, wie den 'Aft.-rs/.ovgydg , 'Ex-

jzco^azo^ocdg/E^rtzgo^og, 0i]zsvorzsg,
e
l^r?r?vg

f Ogd-
oo)v (?), Kiftagcpddg , A'tj/ffoj'jjn;?, Kvpuvzal, Mdv-
zsig, MvXa>§g6g, Uayxgaziaoz-i'jg, Ilagdaizog, IJoirj-

xai, 2zgazid>ztjg, Toxiozijg )) Kazaipsvddfisvog , <Pv-

ydg u. a. , obwohl diese Titel zum Teil auch
andere Deutung vertragen. Der Parasit vor allem
soil von A. zuerst auf die Biihne gebracht wor-
den sein {svge&fjvai sagt Karystios der Perga-
mener sv zq> szegl Ai8aoxa/.iu>v bei Athen. VI

10 235 e), womit vielleicht gemeint ist, dass der

Ilagdoizog des A. das alteste Stuck dieses Titels

sei (Kock II 363). Die Figur selbst hatte schon
Epicharm meisterhaft gezeichnet (bei Athen. a. O.),

und A. kann sie von ihm entlehnt haben, um so

mehr, da A. (wohl vermoge seiner italiotischen

Heimat) eine grosse Vertrautheit mit Epicharm
zeigt (vgl. fr. 156 und die unten anzufuhrenden
Komodientitel). Freilich war Epicharm den Ko-
mikern auch im 5. Jhdt. schon wohl bekannt

20 (Hermes XXIV 54 A.) , aber bei A. finden sich

auch sonst heimatliche Einwirkungen, so die Fi-

guren der Bgezzia und des Svgaxooiog, vielleicht

auch die Schilderung des Pythagoreerlebens in

den Tagavzlvoi (vgl. auch fr. 24). Verhaltnis-

massig selten sind bei A. mythologische KomS-
dien, d. h. Mythentravestien , nicht Parodien des

Euripides oder anderer Tragiker. Belehrend ist

Aristoteles poet. e. 13 a. E. In der Komodie,
sagt er , oX iiv k'y&wzot woiv h> zep [A-v&qy , olov

30 'Ogzoxijg xai ATyioDog, qn'/.ot yevdfieroi ijzi re?.sv-

zfjg F.g~i>gyovzai xai thxodvr'jaxu ovbslg vti ovdsvdg,

was Meineke vielleicht richtig auf den 'Ogeoztjg

des A. bezogen hat. Sonst sind aus dieser Gat-
tung ZU nennetl Tvrbdgemg, Tgoipojvwg , Ixlgwv
(ein Sxigmv auch von Epicharm), Aivoe (bei dem
Herakles Musik- und Litteraturstunde nimmt und
sich, wie bei Epicharm, als povh/iog ausweist),

'Hoid)')], 'Exzd sm Bi)ftatg, Aza/.dvzi] (eine 'Aza-

Idrzi] auch von Epicharm), 'Obvoaevg (bzonCdfievog

40 und ein 'OS. vwaivwv (beide erinnern an Epicharms
'06. ravaydg und '06. avzdiio'/.og) , endlich eine

dreifache Behandlung des Helenamythos in 'EUvij,

'E/Jvijg uo.-rap/, 'E).h't]g ftrtjatijoes, womit man ver-

gleiehen muss, dass von Sophokles eine 'EXsvtj, 'EU-
r>}g dgnayt'i, E'/.ivi]g d.-zaizijoig , 'E/Jvijg yduog (Sa-

tyrdrama) citiert werden. Es ist nicht zu leugnen,

dass diese Gattungbei A. schon zuriicktritt, ebenso
wie das xagazgayq>Seii>, d. h. die parodische Nach-
ahmung der Tragodiensprache, die bei Antiphanes

50 und Eubulos so reichlich , bei A. nur spiirlich

erscheint, sicher fr. 236 6 Mooyjoiv 6 ^agaftaoijztjg

er pgozoTg avbonierog, vielleicht auch fr. 2 afflcov

dn'ig vgl. mit Soph. Ai. 222. Auch hierin ist

die Loslosung vom Stil der /jegi] erkennbar. Die
personliehen Interessen und Uherzeugungen des

Dichters diirfen wir nicht hoffen aus dramati-

schen Bruchstucken zu ergriinden ; selbst Stil

und Sprache stelien zum Teil unter dem Banne
des Conventionellen. Dass sich in die Sprache

60 des A. manche unattische Worte und Wortformen
eingesehlichen haben, ist in der Zeit und im
Wesen der Komodie begriindet. Vgl. Meineke
com. I 378. tiber die Wertsehiitzung , die A.

bei der Mit- oder Nachwelt gefunden, sind wir
nicht unterrichtet ; wenn Athenaeus ihn, wie den
Aristophanes und Antiphanes. haufig 6 yagUig
nennt , so ist das kein Kunsturteil. A. wiirde

aber kaum eine so reiche Thatigkeit entfaltet
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haben, wenn ihn der Erfolg nicht ernuitigt hatte.

Im Verzeiclmis der dioiiysischen Siege (CIA II

977f.) ist nebon seinem Namen die Zahl verstum-

melt: es waren mehr als zwei, weniger als fiinf

Siege. An den Lenaeen mag er hatifiger gesiegt

haben. Bei den Romern ist A. bekannt und be-

liebt gewesen. Gell. II 23 , 1 : comoedias ledi-

tamus nostrorum poefarum sumptas ao versas

de, Graecis, Menandro aut Posidippo aut Apol-
lodoro aut Alexide et quibusdam item aliis co- 10 3497 (Thyatira)

1) Sex. Alfenus . eques Romaims loeuples,
von Sulla proscribiert. Cic. p. Quinct. 21. 27. 62.
69. 76. 87. [Klebs.]

2) Alf(enusJ Apollinaris (oder Apollinarius)
snl xr)voov xov Zsfifaorov), Neffe des Folgenden.
CIG 3497 (Thyatira).

3) T. Ant(onius) Cl(awlius) Alfenus Ari-
gnotus, procurator Augusti arcae Livianae, eq.
R., tribu Quirina, vxarixmr avy/errjg. CIG 3484.

mids. Bei Plautus finden sich genaue Anklange
an A. (fr. 90 und fr. 30, vgl. aber aucli Phile-

mon fr. 3j(?); drei Komodien des Caecilius sind

mit Dramen des A. titelgleich (Exsul = <Pvydg.

Epistula , Syracusii) ; Turpilius fr. 5 scheint
wortliche Ubersetzung von A. fr. 46. Vgl. Mei-
neke com. I 374ff. Bergk Litt.-Gesch. IV 150ff.

Die Fragmente bei M e i n e k e III 382 und K o c k
II 297. [KaibeL]

4) L. Alfenius Avitianns , Arvalbruder im J.

218_und 231. CIL VI 2104. 2108, Act. Arv.
5) L. Alfenus Scnccio

,
proc. Aug. Maure-

taniae Caesariensis CIL VIII 9046.(Maur. Caes.),

wohl identisch mit Alfenius Senecio svhprmf.
class, pr. Mis(enensis) zur Zeit des Severus
CIL X 3334. vgl. Borghesi VIII 121. Momm-
sen Ztschr. f. Num. VIII 181, 27.

6) L. Alfenus Senecio, v(ir) c(larissinms),
10) A. vonSamos (FHG IV 299. Susemihl 20 co(n)s(ularis) , d. h. Statthalter von Britannien,

Litt.-Gesch. d. Alex. II 384), vermutlich aus dem
3. oder 2. Jhdt. v. Chr. , verfasste , ahnlich wie
Duris, eine tiberarbeitung der samischen Chronik
(h devrsgw "Qqcov Sainaxcov Athen. XIII 572 f,

sv roixo) 2. Q. XII 540 d). [Schwartz.]

11) Erzgiesser, von Plin. n. h. XXXIV 50 in

der Liste der Schuler des Polykleitos aufgefiihrt.

Der gleichnamige Vater des sikyonischen Bild-

hauers Kantharos (Paus. VI 3, 6) kann aus chro

zwischen 198—209, CIL VII 269 (L. A... Sene-
cio). 270 (. . Senisio). 513 = Eph. Ill 513 p. 132
{Alfenus Senecio). 1003 (Alfeni Senecionis)

;

wohl identisch mit Alfenus Senecio leg. Augg.
(198—209) pr. pr. von Syrien , CIL III Suppl.
0709 (Syrien). Vielleicht Sohn des Vorigen (Nr. 5).

7) Alfenus Varus , Praefcctus castrorum im
Heere des Vitellianers Fabius Valens (Tac. hist. II
29), trug als Fiihrer der Batavcr zum Siege bei

nologischen Grunden kaum mit ihm identisch sein. 30 Bedriacum bei (Tac. hist. II 43), wurde von Vitel-
[C. Robert.^

Alexon (AU£cov). 1) Achaier, vereitelt den
Verrat der im karthagischen Heere befindliclien

Soldner bei Agrigent und Lilybaion im J. 250,
Polyb. I 43, 2; vgl. II 7, 7.

2) Sohn des Apollophanes, Athener (IlarSto-

viSog <pvlijg), siegt im Diaulos bei den Theseien
Mitte des 2. Jhdts. CIA II 444, 45,

lius an die Stelle des Publilius Sabinus zum
Praefectus praetorio ernannt (J. 69 , Tac. h. ILL

36), besetzte als solcher den Appennin (Tac. h.

III 55) , liess spater sein Lager im Stich (Tac.
h. Ill 61) und iiberlebte seine Schmach (Tac. h.
IV 11). [v. Kohden.]

8) P. Alfenus Varus (das Praenomen ist

nicht unmittelbar tiberliefert. sondern nur daraus
[Kirchner.] erschlossen , dass P. Alfenus Varus Cos. 755 = 2

Alexos, Verfasser von kovixa ,-ioitj/j.ara bei 40 n. Chr. als P. f. bezeichnet. wird; dieser war ver-
Athen. XlV 620 E : der kovixo'/.oyog singt m
Smtddov xal id -too tovtov ioivtxd xa/.oifieva

MOitjfmxa , 'A'te£av&gov re tov Akm/.ov xal TLi-
grjrog zov Muijotov xal 'A).ii-ov xai al'/.mv toiovtwv
xoirjT&v. Der Genetiv 'A/JSov fiihrt auf die audi
sonst bezeugte Namensform "A/.s^o; (eher als auf
A/Jgag ; unmoglich 'A/.agag [Gen. -a] ; 'A/.eq~lag ZU
corrigieren mit Susemihl G. d. gr. Lift, in der
Alexandrinerzeit I 243 liegt kein Grund vor).

Von einem Dichter Alexos ist aber
bekannt. Nun ist'A/.itog Koseform zuA/Jgavdoog

:

es liegt daher nahe, zu vermuten, dass die Quelle
des Grammatikers damit den Alexander von Aito-
lien meinte und von Athenaeus missverstanden
wurde. Ahnliche Falle bei Crusius Jahrb. f.

Philol. CXLIII 1891, 387. Susemihl a. O. 246,
22 vermutet frageweise, dass xai A/JSov Ditto-

graphie aus A/.eg'urdoov sei. [Crusius.]

Alfaterna s. Nuceria.

mutlich sein Sohn), Keolitsgelehrter, Schuler des
Servius Sulpicius, juristischer Schriftsteller, Pom-
pon. Dig. I 2. 2, 44. Gell. VII 5. 1. Cos. suff.

im J. 715 = 39 (fast. min. IV). Zu Horat, sat.

I 3, 130 ut Alfenus vafrr omni abiecto instru-
mento r/rtis eJausaque taberna sutor erat be-
merkt Porphyrio: urbane Alfenum Varum Ore-
monensem deridct . qui abiecta sutrina, quam
in municipio siw exereuerat. Romam petit magi-

sonst nichts 50 sfroque usus Sulpicin iuris consulto ad tantum
pervemt. ut et consiilatum gereret et publico fit

-

nere efferretur. An der Richtigkeit dieser An-
gaben zu zweifeln liegt kein Grund vor; das
sutor des Satirikers ist auch dann begreifiich.

wenn A. nur durch seine Sklaven eine Schuh-
fabrik betrieb. Wahrscheinlich ist er auch der
Alfenus Varus, welcher im J. 713 = 41 als Le-
gat Caesars die Landverteilung an die Vetera-
nen im trauspadanisehen Gallien leitete und

Alfaterni, bei Plin. Ill 108 genannt unter 60 Vergils Landgut schutzte (Vit. Verg. p. 53. 59
den untergegangenen Ortschaften der Aequiculi.

[Hiilsen.]

Alfellani, Einwohner einer Stadt im Lande
der Hirpiner, bei Plin. Ill 105. [Hiilsen.]

Alfenus (oder Alfenius ; beide Former) schei-
nen ohne wesentlichen Unterschied gebrauclit zu
werden, vgl. unten Nr. 5 und Dio ind. 1. LV:
II. 'AXfffjvog rj 'Akyriviog II. vi. Ovuqos).

Reiff.j ; zum Dank widmete ihm Vergil die
sechste Ecloge (Varc v. 7. 10. Vari 12) und
preist ihn Eel. IX 26—29. Nach Schol. Veron.
Verg. eel. 7. 9. Serv. eel. 6. 13 (vgl. A en. VI 264)
horte er gemeinsam mit Vergil den Epikureer
Siron (eine Erwahnung der epikureisch-demokri-
tischen Atomenlehre [Zeller Philos. d. Gr. Ill
13 400ff.] durch Alfenus fmdet sich Dig. VI

76 a. E.). Nach Zeit und Heimat kann er der'

Alfenus sein, an den Catuil c. 30 richtet ; zwei-

felhafter ist, ob derselbe c. 10 gemeint ist, wo
ein Freund Catulls nur mit dem verbreiteten Cog-

nomen Varus bezeichnet wird. [Klebs.]

Alfenus Varus schrieb Digesten in 40 Biichern

(Ind. Flor : 'Alq>nvov digeston (tifllla reoaaQaxovra)
;

das 1. Buch wird bei Labeo (Iavol. Dig. XXVIII

1, 25), das 34. Buch bei Gell. VII 5, 1, das 39.

Buch bei Paulus (Dig. Ill 5, 20 pr.) angefiihrt;

anderweite Citate bei Juristen des 2. und 3.

Jhdts. ohne genauere Angabe des Ursprunges s.

bei Lenel Paling. I 53—54 (frg. 75—90). Die
Digesten geben drei Reihen von Excerpten

:

1) Alfenus (Varus) libro I— VII digestorum:

Fragmente bei Lenel I 38—45 (frg. 4—30);

2) Alfenus (Varus) libro I— VIII digestorum a
Paulo epitomatorum : Lenel frg. 32. 34. 35.

37. 39. 40. 44. 45—47. 54. 56—60. 63-65. 67.

72—74; 3) Paulus libro I—V epitomarum Al-

feni (digestorum): Lenel frg. 31. 36. 38. 41.

42. 43. 48—51. 52. 53. 55. 61. 62. 66. 68—71
(ob frg. 33 : Alfenus libro I epitomarum zu der

2. oder 3. Klasse gehort, bleibt zweifelhaft).

Dass die beiden letzten Reihen aus demselben

Auszug des Paulus entnommen sind, und dass

nur eine verschiedene Citiermethode der Com-
pilatoren vorliegt, hat Bluhme (Z. f. g. RW.
IV 406) mit Recht hervorgehoben. Ihm folgen

K r ii g e r Gesch. d. Quell, u. Litt. 64 , 49.

Lenel I 37, 1. Andererseits ist es unzu-

liissig, die Fragmente der ersten Reihe auf das

Originalwerk des Alfenus zuriickzufuhren (so

Rudorff R, R.-G. I 165. Kruger a. a. 0.1
Denn dieselben weisen nur 7 Biicher auf, wahrend
die wirklichen Digesten des Alfenus deren 40
ziihlten ; und ferner citiert keines dieser Frag-
mente den Ser. Sulpicius, wahrend es (wie gleich

darzulegen ist) ausser Frage steht, dass derartige

Citate im Original haufig und namentlich auch
an solchen Stellen vorkamen, welchen diese Frag-
mente entnommen sind (so frg. 6. 15, 1. 17. 18
pr. vgl. u.). Auch darf man hier nicht etwa
Streichungen der Compilatoren Iustinians an-

nehmen , weil diese die Citate an einer Anzahl
anderer Stellen (s. u.) stehen gelassen haben.

Dass nun aber der Auszug, dem die Fragmente
der 1. Klasse entnommen sind, mit dem des

Paulus (2. und 3. Klasse) identisch sei (so H.
Pernice Miscellanea 76ff. Karlowa R. R.-G.

I 485, 3) , ist deswegen nicht glaubhaft , weil

die Digesten mehrfach (XIX 2, 29-31. XXVIII
5, 45—46. XXXIII 8, 14—15) Excerpte von
Alfenus (ohne Zusatzi und Paulus Auszug hinter

einander auffuhren (vgl. Bluhme a. a. O. A. 10.

Kruger 65, 50). Gegen die Vermutung von

Karlowa, dass die Compilatoren. ran den Namen
des beruhmten Verfassers direct aufzufiihren,

die.-ein eine Anzahl von Bruchstiicken aus der

Epitome des Paulus zugeschrieben hatten, ist zu

bem erken, dass man von diesem Standpunkte
aus viel eher eine giinzlichc Beseitigung des

Paulus (dessen Hand in den Fragmenten doch

kaum bemerkbar ist) erwarten diirfte. So bleibt

nur iibrig. einen zweiten unbekannten Epitoma-
tor fiir die Fragmente der ersten Reihe anzu-

nehmen (so. Lenel I 37, 1. 38ff. Teuffel R,

L.-G. 208, 3).

Paiilv-WiBsowa

"fiber den Titel digesta vgl. den Artikel. Die
Reihenfolge der Materien lasst sich nicht sicher

bestimmen, da die beiden von den Compilatoren
benutzten Ausziige eine verschiedenartige Anlage
aufweisen. Auch die Annahme Lenels (I 37,

1. 38 , 1 ; vgl. auch die folg. Anmerkungen)

,

dass der Auszug des Anonymus dem Edict folge,

wahrend der des Paulus die freilich nicht ge-

nauer zu bestimmende Ordnung des Original-

lOwerkes bewahrt habe, ist nicht sicher. Die auf
uns gekommenen Fragmente enthalten fast aus-

schliesslich Responsa oder lassen sich doch auf

solche zunickfiinren , und zwar ist das Material
teils eigenes , teils fremdes. Besonders haufig
finden sich bei Alfenus Gutachten seines Lehrers
Ser. Sulpicius Rufus (frg. 1. 3. 34. 44, 1. 78.

81. 82. 87. 88; dazu kommen frg. 6. 15, 1. 17.

18 pr. wegen Dorotheus Schol. Bas. z. d. St.).

Die Einfiihrung der Gutachten geschieht durch
20 respondi oder respondit ; doch ist es ebenso ver-

fehlt, hieraus einen sicheren Masstab fiir die

Urheberschaft des Alfenus einerseits und des Sul-

picius andererseits zu entnehmen, wie alles Mate-
rial unserer Schrift auf letzteren zuriickfuhren zu
wollen, so dass Alfenus lediglich Ansichten seines

Meisters iiberliefert hatte. Naheres s. bei Schnei-
der Quaest. de Ser. Snip. Rufo (1834) 87ff.

Heimbach Z. f. R.-G. II 340. Mommsen zu
Dig. XIX 2, 27 und Z. f. R.-G. IX 93. H. Pernice

30Misc. 79. A. Pernice Labeo I 2, 3. Schulin
Ad Pand. tit. de or. iur. comm. (1876) 16ff.

Kruger a. a. O. 65.

Aus Gellius VII 5, 1 (Alfenus . . . in libro

digestorum trigesimo et quarto, coniectaneorum
autem secundo) hat man auf ein weiteres Werk
des Alfenus, die Coniectanea, schliessen wollen;

so Kruger 66. Karlowa I 486. Andere (Ru-
dorff I 165, 26 und mit geringen Abwei-
chungen Frederking Philol. XIX 653. Momm-

40 sen Z. f. R.-G. VII 480, 1. Voigt R, R.-G. I 247,

47) haben die hier citierten Coniectanea fiir das

Sammelwerk des Aufidius Namusa (Pomp. Dig.

I 2, 2, 44, vgl. d. Art.) genommen, das unter

den Arbeiten der Schuler des Ser. Sulpicius auch
die Digesten des Alfenus aufgenommen habe.

Aber auch wenn das letztere der Fall war, so

liegt doch kein Beweis dafiir vor, dass die Samm-
lung des Namusa jenen Titel gefiihrt habe, und
vor allem lassen die Worte des Gellius weit eher

50 darauf schliessen, dass die Coniectanea eine Unter-

abteilung der Digesten bildeten, als umgekehrt.
Da diese Erklarung des Citats bei Gellius nicht

ohne Parallelen dasteht , so ist ihr der Vorzug
vor den beiden anderen zu geben (vgl. Hertz
Jahrb. f. Philol. LXXXV 55f. Mercklin Philol.

XIX 653f.). [Jors.]

9) P. Alfenus P. f. P. n. Varus, Cos. ord.

im J. 2 n. Chr mit P. Vinieius M. f. P. n..

Eph. ep. Ill p. 11 (hier der vollstiindige Namci.

60 Dio ind. 1. LV is. oben die Vorbernerkung). CIL
X 884 (P. Alfeno). XIV 2801 = I p. 473 nr. XII
(wo falschlich L. Alfenius steht). I p. 472 nr. XI
(P. Varus). DioLV 10 a, 5 (P. Varus). Wohl
identisch mit [P.] AUfenuls P.

f. Vaarus leg.

pr. . . . (eines Proconsuls von Africa) CIL VLTI

979. Wahrscheinlich Sohn des Juristen , vgl.

A. Korte Eh. Mus. XLV 1890, 175f.

[v. Rohden.]

47
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Alfldius. 1) L. Alfidius Herennianns. Cos.

ord. 171 mit T. Statilius Severus, GIL VI 1978,

15. X 5578. CIG 5805 = IGI 748. Geraahl der

Mia Q. f. Calvina, CIL X 5578.

2) Alfidius Sabinus procos. Sictliae (um 24),

CIL VIII 9247 (Maur. Caes.). [v. Eohden.]

Alilnns. T. Appalius Alfimis Secundus, Prae-

fect der ravennatisclicn Plotte, CIL IX 5357.

S. auch Appalius. [v. Eohden.]

Alflus. 1) Alfius libra prirno belli Cartha-

giniensis , Fest. p. 158 s. Mameriini. Dies ist

die einzige Anfiihrung; da ihn Verrius Flaccus

anfiihrte , so kflnnte er spiitestens der augustei-

sohen Zeit angehort haben. Wenn er aber den

ersten punischen Krieg in einem besonderen Werk
behandelte, so stammt er wahrscheinlich aus vor-

sullanischer Zeit. •

2) Fenerator Alflus Horat. Epod. 2, 67, dem
Horaz ironisch das Lob des Landlebens in den
Mund legt; vel optima nomina nan appellando

fenerator Alftus dixisse verissime fertur, Colum.

I 7, 2.

3) Marius Alflus, medix tutieus Campano-
rum, fallt im Kampf gegen die BOmer im J.

539 = 215. Liv. XXIII 35, 11. 19. [Klebs.]

4) Alflus Avitus erzahlte die romische Ge-

schichte in iambischen Dimetern, Terent. Maur.

GL VI 398, 2446. Mar. Victorin. GL VI 137;

vgl. Teuffel E, L.-G.5 § 383, 1.

5) P. Alfius Avitus Numerous) Matemus,
Sohn von Nr. 9, CIL II 4110.

6) Alfius Flavus , Bhetor am Ende der au-

gusteischen Zeit. Senec. contr. I 1 , 22 u. otter,

vgl. den Index von Kies sling S. 529. Wohl
identisch mit dem Autor des Plinius n. h. IX
25, vgl. Teuff el E. L.-G.5 § 268, 9. [v. Eohden.]

7) C. Alfius Flavus (G. Flave Cic. p. Plane.

104, sonst G. Alfius), unterstiitzte Cicero als

Consul (qui meorum consiliorum in consulatu

socius, periculorum particeps, rerum quas gessi

adiutor fuisti p. Plane. 104), war Tribunus ple-

bis 695 = 59 und schloss sich Caesar an ; infolge

der Veranderung seiner Parteistellung fiel er bei

der ersten Bewerbung um die Praetur trotz an-

erkannter Ehrenhaftigkeit durch, was Caesar

iibel aufnahm (Cic. p. Sest. 113. 114. Schol. Bob.

p. 304. Cic. in Vatin. 38. Schol. Bob. p. 324).

Im J. 700 = 54 leitete er als Quaesitor die Pro-

cesse de vi gegen Gabinius (Cic. ad Q. fratr. Ill

1, 28. 3, 3) und de sodaliciis gegen Plancius (Cic.

p. Plane. 43. 140). woraus nicht folgt. dass er

damals Praetor gewesen ist. [Klebs.]

8) Alfius Iulius , vir clarissimus , Proconsul

im J. 152 ; Rescript des Pius an ihn Collat.

leg. Mos. et Roman. Ill 3, 5f.

9) P. Alfius P. {. Galferia) Maximus Nu-
merous) Lieinianus, Xrir stlitibus iudicand.,

quaestor urbanus , tribunus plebei candidatus,

praetor Parthioarius (also nach Iraians parthi-

schem Siege), CIL II 4110 (Tarraco). Vater

von Nr. 5.

10) Alffjius Procutus , c.(larissimus) f(ir),

qfuaestorj h(andidatus), CIL VI 1335.

[v. Eohden.]

Algae, Ort Etruriens zwischen Centumcellae
und Rapinium, von beiden je 3 Millien entfernt (It.

Ant. p. 498), jetzt Torre Nuovo. [Hulsen.j

Ad Algani s. Turris ad Algam.

Algea ("Akvea), die ,thrlinenreichen' Schmer-
zen, personificiert als Techter der Eris, Hesiod.

Theog. 227. [Wernicke.]

Algidus mons, Teil der vulcanischen Gruppe
des Albanergebirges, speciell, wie es scheint, der

aussere Bingwall von Velletri bis Tusculum. Er
wird durch den tiefen Einschnitt von la Cava
(an seinem Ostlichsten Punkte) in zwei ziemlich

gleiche Teile geschieden. Die hochsten Punkte
10 liegen im siidlichen Zuge (M. Artemisio 812 m.,

Castel Lariano 891 m., M. Peschio 936 m.); der

nOrdliche (auf den viele Neuere den Namen A.
beschriinken wollen) erhebt sich im Monte Salo-

mone bei Eocca Priora bis 773 m. Der A. war
von Steineichenwaldern bedeckt (Horat. od. I 21,

6. Ill 23, 9. IV 4, 58. Stat. silv. IV 4, 16) und seit

uralter Zeit Sitz des Dianendienstes (Horat. od.

I 21; carm. saecul. 69 mit den Intpp.), auch
ein alter Tempel der Fortuna wird erwahnt (Liv.

20 XXI 62). Sehr haufig wird der A. in den Kriegen
der Aequer gegen die Romer erwahnt (Liv. Ill

2. 23. 25. 27. 30. IV 26. Dion. Hal. X 21. XI
23. 28. Ovid. fast. VI 720. Dig. I 2, 2, 24 u. a.);

obwohl der A. nicht zum eigentlichen Gebiet der

Aequer gehOrt haben kann (s. unter Aequi),
miissen sie ihn doch lange Zeit als vorgeschobenen
Posten in ihrer Hand gehabt haben, besonders

behufs gemeinsamer Operationen mit den Volskern.

Eine Stadt freilich, wie Dionys (X 21. XI 3; auf

30 ihn geht wahrscheinlich zuriick Steph. Byz. s.

"AXyidog) angiebt, hat auf dem A. gewiss nicht

gelegen , eher ein befestigtes Lager. In der

Kaiserzeit waren auf dem A. zahlreiche Villen

(amoena Algida, Sil. Ital. XII 536. Martial. X
30, 6) ; die via Latina von Tusculum nach Pictae

(Valmontone) passierte den A. durch den oben
erwahnten Einschnitt von la Cava (oder Cava
d'Aglio), hier lag, wie es scheint, eine von Strabon

(V 237) 'Af.ytdov Tiokiyjiov genannte Station, die

40 aber weder mit dem alten Cast-ell der Aequer
etwas zu thun haben kann, noch als Niederlas-

sung von Bedeutung war. Vgl. noch Strab. V
239. Liv. XXVI 9. Plin. XVIII 130 (eiceres in

A. nati vorzuglich). XIX 81 (raphanus Algiden-

sis). Prudent, contra Symm. II 533. In dem
•/wqw> 'A"/.yi]dovi bei Procop b. G. Ill 22 ist ver-

mutlich Alsium (s. d.) zu erkennen. Ruinen auf

dem siidlichen Zuge (Castel Lariano), mehrere alte

Walle aus grossen Quadem mit einem Zugang,
50 im Inneren ein altes Wasserreservoir (beschrieben

bei Nibby Dintorni di Roma I 121ff. Gel'l

Topography of Rome 42. 43. Abeken Mittel-

italien 215. Bormann Altlatin. Chorographie

44. Tomassetti Delia Campagna Romana II

302ff.) werden fur Reste des Dianaheiligtums ge-

halten. [Hiilsen.]

Algiza, Stadt in Karien, welche Hierokles 661

nach Kolosa aufzahlt; in den Concilsakten von

Chalcedon Argixa, vielleieht identisch mit dem
mAugaxa der Notit. 1, 120. 3, 38 u. s. f. Vgl.

Ramsay Asia Min. 107. [Hirschfeld.]

Alhiahenae heissen die Matronae anf einer

Inschrift aus Neidenstein (Baden). Brambach
CIRh 1722 add., vgl. Rhein. Jahrb. LXXXIII
22. Die Lesart ist sicher (zu scheiden sind di?

Matronae Albialienae. deren Fundgebiet ein an-

deres ist; dagegen F. Kauffmann Zeitschr. des

Vereins f. Volkskunde 1892, 37). [Ihm.]

Alia. 1) Stadt in Phrygien, nordwestlich

von Akmonia, auf dem Wege nach Alydda, Hierokl.

668, 1 (wo Hss. 'Adioi, doch s. Miinzen bei Head
HN 556 u. Notitt. 10, 342. 13, 202; jedoch 3,

221 Alya),naiie dem heutigen Kirka ? Ramsay
Asia Min. 138. 459.

2) Ein Flecken (xatoixia) in Phrygien im
Thai des Rhyndakos, zwischen Aizanoi und dem
heutigen Egrigoz. Nach Inschriften S. Reinach
Rev. Etudes Gr. Ill 50. [Hirschfeld.]

Aliaeu insulae (Plin. VI 173) , Inseln im
arabischen Meerbusen unweit von Adule, ober-

lialb der Aithiopes Aroterae, vielleieht dieselben

wie 'Alalaiov vfjooi (s. d.). [Pietschmann.]

Aliana Una, gelobt von Plinius n. h. XIX
9, miissen von einem in Gallia cisalpina zwischen

Po und Tessin belegenen Orte genannt sein, den

man mit dem modernen Alagna bei Lomello zu

identificieren pflegt, vielleieht mit Eecht. Momm-
sen CIL V p. 715. [Hiilsen.]

Alianus castellus im Gebiete der Langenses,

unweit Genua, genannt in der sententia Minu-
ciorum, CIL V 7749 Z. 17. Die Lage zwischen

Mons Lemurinus (dessen Namen im modernen
Torrente Lemme erhalten scheint) und Mons
Ioventio (Monte Giovi) ergiebt sich aus dem Texte.

De Simoni (bei Sanguineti Iscrizioni della

Liguria 1865 p. 544) sucht das Castell auf dem
Monte Montaldo. Eine Ortlichkeit in der paroc-

ten, deren rah' Ni)?.ei8a>v svayiafior erst die Sau-

niten verdrangten; Strab. VI 265. Vgl. auch den

metapontischen ,Hermes' Evxolog (Totengeleiter

:

Crusius in Eoschers myth. Lex. I 1400) und den
nahen, sybaritischen Kult eines Hades Evn).og so-

wie den 'AXvfias , iv Tefxiarj fjocog (s. Alybas
Nr. 3).

'

[Tiimpel.]

Alica. 1) Gotischer Fiirst, Fiihrer einer Hiilfs-

schar im Kriege des Licinius gegen Constantin

10 (324). Anon. Vales. 5, 27. [Seeck.]

2) Aliea (auch alimm und alice Charis 32, 8

;

von Verrius Flaccus bei Fest. ep. p. 7, 17 von
alere abgeleitet), wofiir sich im spateren Griechisch

auch d7.tf findet (Athen. XIV 647 d. Charis. a. O. und
bei jiingern Arzten), wahrend ursprunglich dafur

XovSoos gesagt wurde, war eine mehr oder minder
feine Griitze. Sie wurde aus Spelt, fe«a (Plin.

XVIII 112. XXII 124. Diosc. II 118), Weizen
(Galen. VI 496) oder, von den Indern, aus Gerste

20bereitet (Plin. XVIII 71). Das Verfahren dabei

giebt Plinius an. Die von den Hiilsen schwer
zu trennenden Speltkorner wurden in einem hOl-

zernen Morser durch Stampfen mit einer Keule

von jenen befreit, enthautet und zerstossen , wo-

bei man drei mehr oder minder feine Sorten er-

hielt. Der Weisse und Feinheit wegen wurde
die Kreide vom leukogaeischen Hiigel zwischen

Puteoli und Neapel dazugemischt (XVni 112

—

114). Eine verfalschte Griitze, a. adulterina,

chia dei Gioghi soil noch den Namen Alia fiihren 30 wurde in Africa , wo der Spelt nicht so gut ge-

(Grassi bei Sanguineti a. a. O. p. 441)
[Hiilsen.]

Aliaria (Itin. Ant. 190), Ort in der syrischen

Landschaft Kyrrhestike, an der Strasse von Niko-

polis ilber Doliche nach Zeugma gelegen, 13 Mil-

lien Ostlich von Nikopolis , 35 Millien westlich

von Doliche. [Benzinger.]

Aliarinm compitum s. Soma.
Aliassns, Ort Galatiens, 46 Millien von An-

dieh, dadurch hergestellt, dass man beim Stampfen
Sand zu den Kernern mischte, dann den vierten

Teil Gips dariiber streute und die Masse dreimal

durchsiebte. Die grobste Sorte, welche im ersten

Siebe zuriickblieb, hiess excepticia; was durch-

fiel, wurde abermals mit einem feineren Siebe ge-

sichtet, wodurch man die secundaria gewann;
was endlich im engsten und dritten Siebe, das

nur den Sand durchliess, zuriickblieb, hiess eri-

kyra, auf dem Wege nach Archelais, It. Hier. p. 40 braria (ib. 115). Ahnlich war das von den Geo-
575. [Hirschfeld.]

Alibaka s. Alybbaka.
Alibas ('A).ijias), ein vielgestaltiger Begriff

und Name der kaukonischen Hadesreligion. 1) Sohn
des Metabos (Et. M. p. 578, 28), des Griinders

der bald mit altem Namen Mhafiov, bald selbst

'AU-pas (Steph. Byz. Eustath. Od. XXIV 304 p.

1961, 62) genannten Stadt Metapontum.

2) Name eines Stromes im Hadesreiche, Suid.,

ponikern (HI 7) angegebene Verfahren, nur dass

man die Speltkorner wahrend der wiederholten

Enthiilsung in siedendes Wasser that und ausser

Sand auch Gips zusetzte. Die beste A. wurde
von dem Spelt der campi Laborini, derjetzigen

Terra di Lavoro, gewonnen (Plin. Ill 60; vgl.

XVIII 109). Irrtiimlich behauptet Plinius (XXII
128), dass sie erst zur Zeit des Pompeius und
zwar bei den EOmern in Gebrauch gekommen sei.

nach Et. M. s. Kwy.vxog p. 550, 33 = Styx. Da 50 Vielmehr flnden wir schon von Aristophanes (vesp.

die Totenphyle 'Ahjjavrig (Lukian. Nekyomant.

20) und die 'AUfiarreg ev°Ai8ov = ve'y.ooi (Plut.'

quaest. conv. VIII 10, 12. Et. M. p. 63, 41.

774, 26. Suid. s. o|«. Hesych. s. 'AUfias, -avzeg)

nach Kornutos ND 35 8ta tIjv trig hfiaoos afie-

de^lav rebv vsxq&v so genannt sind, so erklart

Crusius Eoschers myth. Lex. I 230, 65ff.

auch wegen Plutarch, aqua an igni util. 2 und
^chol. Aristoph. Ean. 186 den A. als Totenbach

738 und bei Athen. Ill 127 c) ein daraus bereitetes

schleimiges Getrank erwahnt. Bei Cato bildete die

prima den Bestandteil einer Art von Schichtkuchen

(de agr. 76, 1), die gewohnliche den eines Kugel-

kuchens (79) und des Punischen Breis (85), ebenso

bei den Griechen den Bestandteil eines Kuchens
(Athen. XIV 647 d). In Picenum buk man Brot da-

raus (Plin. XVin 106); uberhaupt bildete sie

eine sehr gewohnliche Speise, selbst die der Un-

Man wird ihn wie die Styx und den Acheron 60 bemittelten (Mart. XII 81), mehr aber wohl der

an alten Statten der Hadesreligion zu suchen

haben , die durch die Kaukonen verbreitet wird

(H. D. Miiller Myth. d. griech. Stamme 1155,
1. 15 Iff. zu Strab. V11I 345. Crusius .Kauko-

nen' Allg. Encyclop. II. Sektion XXXV 23ft),

d. h. zunachst iv IIv'/.q> ev vey.vsooiv (II. V 395ff.)

oderin Metabon-Alybas-Metapontum, wohin Pylier

des Neleus (rrj/.Eys = Hades) eine Colonie brach-

Reichen (Sen. ep. 122, 16. Mart. II 37, 6), wie

wir denn bei Apicius (208) das Recept fur ein

mit den verschiedensten Ingredienzien gewiirztes

Alicamus finden. Fcrner diente sie zum Ein-

machen der Friichte des africanischen Ziirgel-

baumes, Celtis australis L. (Plin. XIII 106). Viel-

fach wurde sie, weil sehr nahrhaft (Pseudo-Hip-
pocr.1676. II 41 5 K.), von den Arzten gebraucht. So
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diente sie als ein Mittel, den Sehleim der Schleim- dene , die Verausserlichkeit ist den VermSgens-
haute zu verdicken (Cels. H 23), als magenstar- rechten grundsiitzlich , den Familienrechten nur
kendes und adstringierendes Mittel (Diosc. II 118) ausnahmsweise gewahrt (Leonhard in den Fest-
und gegen Seitenstechen (Galen. XV 507); bei gaben der Marburger jur. Facultat fur Wetzell
Samenfluss war ihr Genuss aber zu vermeiden S. 143ffi). Die Verausserungsverbote (Inst. II
(Cels. IV 28). Gewassert oder mit Wassennet 8 quibus alienare licet vel non) dienen teils
durchtrankt ist sie dem Magen zutraglich (Cels. einem bevormundenden Schutze dessen, auf dessen
II 24. Plin. XXII 110) und eine gute Speise Verniogen sie sich beziehen, teils dem Wohle
nach Fieberanfallen (Cels. Ill 6. IV 11); auch, anderer, welche durch diese Verausserung leiden
in Milch gekocht, bei Lcibschneiden (Hippocr. 10 konnten. Zu den ersteren gehOren die Verausse-
II 94 K). Ein daraus bereitetes schleimiges Ge- rungsscliranken , die sich an ein unzureichendes
trank wird als diatetisches Heilmittel in alien Lebensalter ankniipfen (s. Aetas), zu den letz-
Krankheiten empfohlen (Pseudo-Hipp. II 412 K.), teren das Verbot einer Verausserung der res liti-
besonders nach Fieberanfallen (Cels. Ill 22. Ga- giosa (frg. de iure fisci § 8), welches zum Besten
len. X 674. 726) und bei Lungenleiden (Cels. des Processgegners gilt, und dcs fundus dotalis,
IV 14) und Magenleiden (ib. Ill 7), oder wenn welches Ehefrauen schiitzt (Dig. XXIII 5) , fer-
der Magen durch andere Krankheiten geschwacht ner die Verausserungsbeschrankungen der Vor-
ist (Galen X 827 ; ygl. 548), oder bei Leibschnei- miinder und der Curialen zum Besten der Miin-
den und iibermassiger Gallenproduction gesunder del und dcs Stadtvermogens (Dig. XXVII 9, 1.
Menschen (ib. VI 497). In Form eifces Breis 20 Cod. V 37, 22. X 34 (33), 1) , endlich das Ver-
wirkt sie adstringierend (Cels. II 30). Gleich- bot betruglicher Verausserungen zum Nachteile
giiltig in welcher dieser Formen genommen, sie der Glaubiger (Dig. XLII 8) und die Unzulassig-
leistet immer gute Dienste, besonders aber, wenn keit einer Verausserung des Vermachtnisgegen-
sie in Wasser abgedampft und dann mit Milch standes seitens des Erben (Cod. VI 43, 3, 3).
und Honig gemischt ist (Plin. XXII 128. 129). Litteratur: Bachofen Ausgewahlte Lehren
Klystiere eines Decocts davon werden bei Er- des rOmischen Civilrechts, Bonn 1848, 59 184.
brechen der Magenkranken (Cels. Ill 19) und bei Booking Pand. II § 158. Puchta Inst, if
Durchfall (Diosc. II 118) empfohlen, ein Decoct § 202. Ill § 292. 300. v. Savigny System
davon in Essig gegen Aussatz und Thranenfisteln IV § 145ff. Kuntze Cursus des rOm. Rechts
(ib.), Wegerich mit Alicaschleim gegen Magen- 30 § 513. 721 a. E. Windscheid Pand. I 69
leiden (Plin. XXVI 32) und Durchfall (ib. 44), N. 8ff. (s. ferner das Sachregister miter Ver-
Ziegentalg in Alicabrei gegen Husten und Schwind- iius serung). Dernburg Pand. I § 83. 217
sucht (ib. XXVIII 231), Honigwaben in gedorrtem und insbeso'ndere iiber den Satz alienationis ver-
Alicabrei gegen Durchfall (Plin. XXII 116). Ga- bum etiam usucapionem conti.net (Dig. L 16,
len, der im allgemeinen der Gerstengraupe, in- 28 pr.) , welcher auf einen Zusammenhang zwi-
odvtj, den Vorzug vor der Weizengrutze giebt. schen dem Verausserungs- und dem Ersitzungs-
da diese bei ihrer ziihen Beschaffenheit (VI 496. verbote hindeutet, die bei Arndts Pand. § 162
XV 459) auch zahes Blut mache (XI 373), halt Anm. 4 Angefiihrten, namentlich Fitting im
dagegen ein Decoct von ihr fur schadlich bei Archiv f. civ. Pr. XLVII 140ff. [Leonhard.]
Stockungen in der Leber und bei Steinbildung 40 Alienus. 1) Subscriptor dcs Q. Caecilius
(VI 496) oder Entzilndung der Leber (X 906. 907). der im J. 684 = 70 Verres anklagen wollte.

[Olck.] Cic. divin. in Caec. 48 will ihn nur als geubten
Alieannm s. H alicanum. Schreier gelten lassen.

Alicarins, ein Fabrikant von alien. Lucil. 2) L. Alienus, Aedilis plebis im J 300 = 454
bei Charis. I 75 (XV 38 Miiller). Als Adjectiv Liv. Ill 31. [Klebs.]
Plaut. Poen. 266: pistorum arnicas reliquias 3) Alienus s. A. Caecina Alienus. S. auch
alicarias, d. h. vermutlich reliquias alieariontm. Allienus. [v. Rohden.l
Die Erklarung des Festus (ep. p. 7 M. : aUcariae AHeros, auch Palaiupolis, Bischofsitz in Pam-
meretriees dieebantur in Campania solitae ante phylien unter dem Metropolitan von Svlleion oder
pistrina alieariontm ver.sari qumstus gratia. 50 Perge. Notit. 3. 408. Xach Ramsay" Asia Min.
stmt hoe. quae ante stabu/a sedebant. diceban- 426 gleich Alastos (s. d.). [Hirschfeld.]
tur prostibula) ist wohl nur aus obiger Plautus- Alisrantia (oder Aligantum ?) im nordlichen
stelle herausgesponnen. [Mau.] Spanien. In einer Inschrift aus Savaria in Pan-

Alicula, ein Kleidungsstiick, so genannt, weil nonien (Stein am Anger) wird unter anderen
es Teile hatte. die mit Flugeln verglichen wer- Asturern (wie ihre Namen deutlich zeigen), die
den konnten (Vel. Long. GL VII 68, 18: quod in einer pannonischen Reiterala dienten, ein
alas nobis iniecta contineat). Nach Ulp. Dig. Penftiljus Dotideri f(ilim) Aligantiesis genannt.
XXXIV 2, 23, 2 eine Knabenkleidung; doch CIL III 4227. Der Ort ist aus anderen Quellen
scheint Mart. XII 81 eine solche nicht gemeint nicht bekannt. [Hiibner.]
zu sein, und Petron. 40 ist es ein Jagdkleid. 60 Alisern, Sohn des Fivdieern. iiingster Bruder

[Mau.] des Ostgothenkonigs Teias. befehiigte die Gothen
Alidraka s. Alikadra. in Cumae und verteidisrte auch nach dem Falle
Alieuatio ist die Entferming eines Gegen- dcs Teias (525) die Festung. in der der Schat/

standesausdeineigenenHerrschaftskrei.se. seine der gothischen Konige aufbewahrt war, tapfer
Umwandlung aus einem eigenen in einen frem- gegen die Griechen.'uberuraclite aber wahreml
den (vgl. Cod. VIII 47, 6 alienare von dem Ver- des Alainannenkrieges dem Narses die Schlussel
stossen eines Kindes). Die Verausserungsforinen der Stadt nach Classis und kampfte dann auf
sind nach den verschiedenen Rechten verschie- Seite der Romer am Flusse Casilinus in der
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Entscheidungsschlacht gegen die Alamannen unter zwischen Rhazunda und Phanaka lag. Sicherlich

Butilinus (Agathias I 8ff. p. 31ff. I 20 p. 55ff. bildeten die Wegemasse dieser Route einen Teil

II 9 p. 85 Bonn. ; vgl. Proc. Goth. IV 34f. p. desjenigen Materials , aus dem Ptolemaios oder

635ff.). Ein Comes Arigern kommt vor bei Cas- Marinos den Breitenabstand der Hauptalburz-

siod. Var. Ill 36. 45. IV 23. [Hartmann.] kette sowie den der Siidkiiste des kaspischen

Aligildus , Comes rei militaris im J. 361 Meeres von der grossen Westoststrasse berechnet

(Amm. XXI 15, 4. XXII 2, 1). [Seeck.] hat. Vielleicht ist jener Weg identisch mit dem,

Aligoinon (?), Name einer Quelle auf Munzen der jetzt von Tahran iiber den Pass von Gaca-

der Mosteni in Lydien. Mionnet VI 88. sar (Kutal i (rdcasdr) und jenseits desselben

[Hirschfeld.] 10 langs des Calusflusses nach dem kaspischen Meere

Alikadra (AhuaSga, var. 'AXtdQaxa), Stadt fiihrt. Dann wiirde A. an diesem Flusse zu

im nordOstlichen Medien unter 93° Lange und suchen sein, und man wiirde scheinbar mit Not-

39° Breite (Ptolem. VI 2, 11). Sie lag somit wendigkeit darauf gefiihrt, den jetzigen Cams fiir

40' westlich und 2° 20' nOrdlich von Rhaga denselben Fluss zu halten wie den Charindas (s. d.)

(s. d.), das Ptolemaios (VI 2, 17) unter dem des Ptolemaios (VI 2, 2), dessen Miindung unter

seleukidischen (s. Strab. XI 524) Namen Euro- genau denselben Langengrad gelegt ist wie A.,

pos (s. d.) auffuhrt. Dieser Langen- und Breiten- und an den deswegen auch Forbiger A. ge-

differenz zwischen A. und Rhaga-Europos ent- setzt hat. Trotzdem ist aber die Verbindung

spricht eine directe Entfernung von 1196 Sta- der Lage von A. und des Charindasflusses un-

dien, gleich 221 Km. Misst man auf der Karte 20 haltbar, damit auch die Identificierung der bei-

diese Entfernung ab in nOrdlicher oder nord- den Flusse hinfallig , denn Ptolemaios oder Ma-
westlicher Richtung von den Ruinen von Rhaga rinos hat seine aus dem Fahrtbericht des Patro-

(Rai) bei Sah Abd ul'Azim, 10 Km. siidsiid- kles gewonnenen Positionen an der Sudkiiste des

fistlich von Tahran , so gerat man in das kas- kaspischen Meeres nicht in das richtige Verhalt-

pische Meer , etwa 80—100 Km. von der Kiiste nis zu den Positionen an der grossen Heerstrasse

ab ; denn Ptolemaios . oder wahrscheinlich be- von Westen nach Osten gebracht, die die eigent-

reits sein Vorganger Marinos von Tyros, hat den liche Grundlage fiir die Bestimmung der Langen
Breitenabstand zwischen Rhaga und dem Slid- und Breiten der angrenzenden Gebiete bildete.

ufer des kaspischen Meeres (s. die Breiten der Er hat den Langenabstand zwischen Rhaga-
Positionen bei Ptolem. VI 2, 2) urn 2'/2 mal zu 30 Europos und der Miindung des Amardos (jetzt

gross angenommen, indem er ihn offenbar aus Sefid-Rud), dem Ausgangspunkte des Stadiasmos

einem Itinerar abgeleitet hat, das von Rhaga des Patrokles, zu 7° 10' angenommen, also selbst

oder einem benachbarten Punkte quer iiber das im besten Falle, wenn man die Einmiindung des

Alburzgebirge zum kaspischen Meere fiihrte, und Amardos in das kaspische Meer der Lagune
in dem die Entfernungen der einzelnen Stationen (Murdab) von Anzali gleichsetzt , um etwa drei-

infolge der Schwierigkeit, der vielen Kriimmungen mal zu gross , so dass sie anstatt Ostrich von

und des An- und Absteigens der Gebirgswege Ekbatana (Hamadan) westlich davon zu liegen

unverhaltnismassig hoch angenommen worden kommt (s. das Nahere u. Amardos). Mit der

sind, wie dies so haufig in Gebirgsgegenden ge- notwendigen Verschiebung der Amardosniiindung

schieht. Auf dieselbe Ursache ist es zuriickzu- 40 nach Osten verschieben sich aber auch alle an-

fiihren, wenn diejenige Linie, welche die Haupt- deren Positionen in entsprechender Weise. Jene

erhebung des Alburz nOrdlich von Europos be- Ubereinstimmung in der Liinge von A. und der

zeichnet (Ptol. VI 2, 4 rov Koqwvov ro dvzixov Charindasmiindung beruht also lediglich auf einer

iihog)
, in einem Abstande von ll/

3
° (667 Sta- irrtiimlichen Berechnung des Ptolemaios oder Ma-

dien = 123 Km.) von dieser Stadt angesetzt wird, rinos. Der Name A., der in der Form Alikodra

der das Gebirge thatsachlich mit der Kustenlinie (s. d.) auch in Baktrien (Ptolem. VI 11, 8) wie-

des kaspischen Meeres zusammenfallen lasst. Unter derkehrt, lasst fur seinen ersten Bestandteil, der

diesen Umstanden wird man auf die Identificierung auch in Alisdaka (s. d.) enthalten ist, eine drei-

und genauere Localisierung von A. verzichten fache Deutung zu ; entweder ist dieser die jiingere

lnussen . auch abgesehen davon , dass der be- 50 Form des altiranischen arta ,wahr
,

gerecht',

treffende Teil von Persien bisher in durchaus un- auch .die personificierte Gerechtigkeit und Froin-

geniigender Weise erforscht und kartographisch migkeit', oder von arti ,Segen', dann ,der Genius
dargestellt ist. Aus den Angaben des Ptolemaios des Segens, die Gliicksgottin', welche in beiden

kann zunachst nur ganz allgemein dies eine fest- Fallen ahr oder ahl lauten musste, oder er ist

gestellt werden, dass A. auf der Nordseite der mit neupersisch aluh ,Adler' zu identificieren,

als Koronos (s. d.) bezeichneten Kette des Alburz- das sich gerade in jener Gegend "m dem Namen
gebirges gelegen haben muss, vielleicht noch im der beriihmten Assassinenfeste Al-amtit ,Adler-

Gebirge selbst, da die jenem Namen beigefugte ne>t' nachweisen lasst. Fiir den zweiten Bestand-

Position wohl nur die Lage der wasserscheiden- teil von A. bietet sich keine irgendwie sichere

den Hauptkette zum Ausdruck bringen sollte. 60 Erklarung ; es mit neupersisch kada. alterem

Ausserdem aber lasst die zusammenhangende Be- l;atak ,Haus' in Verbindung zu bringen, erscheint

trachtung der von Ptolemaios in der Tabelle von sehrgewagt.obgleichbereitsiml.nachchristlichen

Medien verzeichneten Positionen noch deutlich Jhdt. alteres intenocalisches t als tonende Spirans

erkennen, dass A. eine der Stationen der Strasse dh gesprochen worden ist. [Andreas.]

war, die von Rhaga-Europos iiber den Alburz Alikodra {Ai.ty.68oa, var. A/.r/oooa Ptol. VI
nach der Kiiste des kaspischen Meeres fiihrte 11, 8), Stadt oder Veste im wcstlichen Teile von
(s. auch Auradis, Trauaxa, Veneka, Rha- Bactriana, an einem sudlichen Zufluss des Oxus
zunda und Phanaka), und dass es an derselben gelegen; vielleicht AndechSd? [Tomaschck.]
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Alilaioi; ein Kustenvolk im Westen Arabiens

in einer goldreichen Gegend, nach Diodor III 44
neben den Gasandes zwischen den Debai und den

Karben wohnhaft. Auch Agatharchides § 96
nennt die wilden A. und Gasandes im Gegensatz zu

den sahften Volkern Stidarabiens. Vgl. Sprenger
Geogr. Arab. 52. [D. H. Miiller.]

Alilat (Herod. Til 8. I 131, an letzterer Stelle

Ton S el den fur hsl. "AXixta hergestellt), bei den
Arabern Name der A<poodhn Ovgavia, d. n. Anaitis 10
(s. d.). [Wissowa.]

"AXipta (sc. (pdguaxa) oder ah/tog (sc. rgotprj)

war ein von Pythagoras , Epimenides und an-

deren Philosophen angewendetes Mittel ,gegen

den Hunger' ; vgl. Plut. VII sap. conv. 14. Hunger-
vertreibende Mittel (z. B. hippace, butyrum, gly-

cyrrixa) werden von den Alten mehrfach erwahnt
(z. B. Plin. n. h. XXV 82ff. XI 284. XXII 26),

doch scbeint die Bezeichnung a. als t. t. vorzugs-

weise fur ein Gemenge gebraucht worden zu sein, 20
dessen Zusammensetzung am ausfiihrlichsten Por-
phyrios mitteilt (vita Pythag. 34). Br erzahlt,

Pythagoras habe, so oft er sich fur langere Zeit

in das Allerheiligste eines GSttertempels zurtick-

zuziehen willens gewesen sei , kurz vor Ausfuh-
rung seines Vorhabens sich die aliuos xQotprj be-

reitet und von ihr genossen, um die Bedfirfnisse

des Magens auf Tage hinaus zum Schweigen zu

bringen. Sie bestand aus Mohnsamen, Sesam,
der Schale der Meerzwiebel (oxOla) , ferner aus 30
Asphodelosstengeln, Malvenblattern, Kichererbsen

und Gerstenmehl, also anscheinend eine Art von
xvxewv (Mischbrei); vgl. Eoscher Jahrb. f.

Philol. 1888, 524. Diese Bestandteile — von
jedem dem Gewichte nach gleich viel — wurden
im MOrser klein gestossen, umgeriihrt und als-

dann mit hymettischem Honig (vgl. Boscher
Nektar u. Ambrosia 46ff.) angefeuchtet. Vgl. auch
Tzetzes zu Hes. ?.oya 41. Wenn Proklos (zu letz-

terer Stelle) mitteilt, Epimenides habe aoyodelos 40
(s. d.) und fia'/A^rj (Malve) zur Herstellung ver-

wandt, so nennt er uns damit sicherlich die

Hauptbestandteile (vgl. Hermippos b. Athen. II

58f. = FHG IH 40. Plut. VII sap. conv. 14),

deren Nutzen auch sonst oft betont wird; vgl.

Hes. egya 41. Doch scheint auch eine essbare

Scilla-Sorte von Epimenides zu seinem <paoiw.xov

benutzt worden zu sein ; die betreffende Art erhielt

sogar nach ihm dauernd ihren Namen (oxO.la.

'ExtueviSov); vgl. Plin. n. h. XIX 93. Theophr. 50
h. pi. VII 12, 1 und Schneider z. d. St. Bil-
lerbeck Flora class. 92. Ebenso brauchte und
empfahl Pythagoras als durststillendes Mittel
(aSiy>og TQo<ptf, oft mit a/.tuoe rgoqrtj zusammen
genannt) ein Getrank aus Melonensamen , kern-

los£n Rosinen, Koriander, Malven- und Portulak-

sanren, geschabtem Ease, Weizenmehl, Milch und
Honig. Porphyr. a. O. 35 : de abstin. IV 20 a. E.
Eustath. de em. vit. mon. 120 (Opusc. p. 243, 4).

Plut. a. O. Von Unkundigen vielfach vermengt 60
(daher die vielen unsicheren Lesarten, z. B. bei

Suid. u. Hesych. Plin. n. h. XXII 73. Antiphan.
b. Athen. IV 161 a. Galen. XI 821) mit obiger
Suifiog zgocfi) , die keine einzelne Pflanze aus-

schliesslich bezeichnet, sondern eine Mischung
mehrerer Pflanzen und Pfianzenteile , wurde das
ganz ahnliche, nur durch die Aspiration unter-
schiedene Wort &"u[ios oder aXtuov — abgeleitet

von aAe — (Theophr. h. pi. IV 16, 5 = Plin. n.

h. XVII 239. Theophr. de caus. pi. V 15, 4. VI
10, 5), dessen genaue Begriffsbestimmung schon

dem Plinius (n. h. XXII 73 [= Diosc. 1 120]-75)
schwierig erschien; vgl. Schneider annot. ad

Theophr. h, pi. p. 412. Meist wird alifiov als

Atriplex L. oder Halimus L. gedeutet, Melde,

Keilmelde, Salzmelde, Meerstrandsmelde (neugr.

dXfivQid, ital. alismo, porcellana marina), eine

teils zur Ruderalflora gehOrige, teils auf Salzboden

und namentlich an der Meereskuste ungemein
haufig (vgl. v. Heldreich Pflanzen d. att. Ebene
= A. Mommsens griech. Jahresz. V 526) wach-

sende Pflanze mit (gekocht) essbaren Blattern

aus der Pamilie der Chenopodiaceen (Gansefuss-

gewachse). Vgl. Praas Synops. pi. fl. cl. 233.

Sillerbeck Flora class. 246. Lenz Bot. d. a.

Gr. u. K. 445. Leurfis Synops. 2. Teil 3 II

§ 509, 11 u. 12. Bei den Agyptern scheint sie

dem Osiris geheiligt gewesen zu sein; Murr Die
Pfianzenw. i. d. gr. Myth. 182. Auch fiihrte

nach dieser Pflanze (nicht nach der See) ein

Demos an der Westkiiste Attikas den Namen
'A/uuovg. Vgl. Murr Die geogr. u. mythol. Namen
der altgr. Welt in ihrer Verwertung fur antike

Pfianzengeogr. II 27. [Wagler.]

Alimala (?), Ort in Lykien (Stcph. Byz.), viel-

leicht identisch mit Alimne (Liv. XXXVIII 15)

und Alychme (Steph. Byz.), aber gewiss nicht

mit dem verdorbenen Amelas (Plin. V 101).

[Hirschfeld.]

Alimenta. 1) Die Ernahrung hulfsbediirf-

tiger AngehOriger war in der altesten Zeit nur

durch Zuneigung, Gewissen und Sitte gewahr-
leistet. Erst unter der Herrschaft der Kaiser ge-

staltet sie sich zu einer gegenseitigen Iiechtspflicht

unter den in gerader Linie mit einander Verbun-
denen, sowie unter Patronen und Preigelassenen,

und wurde durch extraordinaria cognitio ge-

schiitzt. Dig. XXV 3. Cod. V 25. Die Alimen-
tation wird von den Juristen auch noch als Ge-

genstand eines Vertrages oder Vermachtnisses

(Dig. XXXIV 1), sowie als Inhalt einer Schadens-
ersatzpflicht erortert (Dig. IX 3, 7).

Litteratur: Bein Privatrecht der Romer 488.

Puchta Pand. § 316. Bekker Die Aktionen

des rcim. Privatrechts II 195. Brinz Pand.

1294ff. Kuntze Cursus d. rom. Bechts § 739.

804 a. E. M filler im civ. Archiv XIII 13 (ge-

gen die irrige Annahme einer Alimentatione-

pflicht unter Geschwistern, vgl. hiezu auch Ub-
belohde im civ. Archiv LXXV 36ff.|. Pernice
in der Zeitschrift der Savignv-Stiftung V 22—24.

Dernburg Pand. II § 31." [Leonhard.]

2)Alimentariipuerietpuellae. Schon zu

den Zeiten der romischen Republik waren den arme-

ren Burgern durch die Austeilung von 01, Wein,
Getreide oder Geld Gratificationen zu teil gewor-

den. Aber diese Schenkungen trafen in der Begel
Erwachsene und nur Einwohner Roms, ausserdem

kamen sie nur gelegentlieh vor, ohne zu einer

feststehenden, zu gewissen Zeiten wiederkehrenden
Einrichtung zu werden. Hingegen sind die Ali-

mentationen zu einer bestimmten Organisation

vorgeschritten. Die uberhandnehmende Ehelosig-

keit und die grossen Verluste an Menschenleben,

die den inneren und ausseren Kriegen des letzten

Jahrhunderts der Bepublik zum Opfer gefallen
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waren, erzeugten eincn so starken Riickgang der

italischen Bevolkerung, dass das Wohl Italiens-

hiedurch in Frage gestellt zu sein schien. Dieser

Gefahr suchte Augustus durch seine Ehegesetze

zu begegnen; auch unterstutzte er Viiter und gab

ihnen Geschenke (Suet. Aug. 46 his qui e plebe

regiones sibi revisenti fdios filiasve approbarent,

singula numorum milia pro singulis dividebat)

und gestattete auch Kindern Zutritt zu den Congia-

gefunden CIL IX 1455 [Imp. Cacs] Nerva Tra-

iano AugfustoJ Gfermaniejo IIII [Q.] Artieu-

leio Paeto [co(n)s(ulibus) = 101 n. Chr.
,
qui

ifnfraj s(cripti) s(unt) ex praeeepio optimji

maximiqfuej principis obligarunt praefdia, ut

ex emjpto IAgures Baebiani [usuras semestres

i(nfra) sferiptasj percipiant e]t ex indulgentia

eius pueri puellaeqfue) alfimenta ajceipiant.

Es ist nicht unwahrscheinlich, ,dass Traian nicht

rien (Dio LI 21, 3. Suet. Aug. 41). Aber diese 10 allein die Belorderang der Ehen durch Unter'

Akte der Freigebigkeit waren zu vereinzelt, um
eine dauernde Wirkung zu erzielen. Zweckmas-

siger warwohl der Weg, den in augusteischer Zeit T.

Helvius Basila einschlug, der den Bewohnem der

Stadt Altina 400 000 Sesterzen legierte, ut liberis

eorum ex reditu, dum in aetate[m] pervenirent,

frumentufm] et postea sestertifa] singula mittia

darentur CIL X 5056. Es steht nichts im Wege
anzunehmen, dass dies weder die einzige noch die

stiitzung der Eltcrn oder die Versorgung der

Waisen dabei im Auge hatte, sondern zugleich

durch Darleihung vielleicht unktindbarer Capita-

lien zu billigen Zinsen dem kleinen Qrundbesitz

in Italien, dessen Lage schon seit Jahrhunderten in

Italien sehr prekar geworden war, einigermassen

aufzuhelfen beabsichtigte' (Hirschfeld Unter-

suchungen I 115). Mit der Ausfiihrung dieses

Auftrages waren als ausserordentliche kaiserliche

erste Stiftung dieser Art war; aber allgemein an- 20 Commission betraut Cornelius Gallicanus und Pom-

erkannt und mit kaiserlichen oder privaten Mitteln

ausgiebig organisiert wurde diese Institution erst

seit dem Ende des 1. nachchristlichen Jhdts.

a) Staatliche Fiirsorge. Kaiser Nerva hat zuerst

auf eine vom Staate geordnete Beitragsleistung

zur Unterstiitzung armer Kinder als auf ein wirk-

sames Mittel gegen die Verodung Italiens seine

Hoffnung gesetzt; Aur. Vict. ep. 12 puellas pue-

rosque natos parentibus egestosis sumptu publico

ponius Bassus (Tafel von Veleia 2, 37. 3, 12. 53.

5, 38. 56. 7, 31), von denen der zweite den ersten

in seiner Thatigkeit abgelOst zu haben scheint;

keiner von beiden fiihrt einen Amtstitel (Mommsen
Hermes III 124: St.-B. IP 949. Hirschfeld
Untersuchungen I 116); vgl. den Gemeindebe-

schluss von Ferentinum aus dem J. 101 CIL VI
1492 T. I'omponium Bassum, clarissimumvirum,
demandatam sibi curam ab imlulgentissimo Imp.

per Italiae oppida ali iussit. Auf diese Einrich- 30 Caesare Nerva Traiano Awjusto Germanieo, qua.

tung bezieht sich die Grossbronze des J. 97 mit

dem Bildnisse des Kaisers, der, auf dem cu-

rulischen Sessel sitzend, seine Hand einer Frau

(Italia) entgegenstreekt, zwischen ihnen ein Knabe
und ein Madchen , die Umschrift tutela Italiae

;

Cohen IP 12 nr. 142. Das kaiserliche Beispiel

sollte auch der Muniflcenz Privater neue Impulse

und erhfihte Kraft geben, und darum mag derselbe

Kaiser den Gemcinden gestattet haben, Legate

aeternitati Italiae prospexit, secundum liberali-

tatem eius ita ordinare. Auf jenen kaiserlichen

Gnadenact beziehen sich die Mtinzcn mit der Le-

gende alim(enta) ItalfiaeJ Cohen IP 18f. und
wohl auch Ital/iaJ rest/itutaj oder rest(ituta)

Italfi'a) Cohen II 35. 51L die Widmungen CIL
IX 5825 der Gemeinde Auximum [quod per mu-]
nificentiam suam subolemqfue) Italiae . .

.

und CIL X 6310 aus Tarracina, sowie ein Teil

anzunehmen (Ulpian. fr»24, 28). Traian ist (wahr- 40 der Reliefdarstellung auf den bekannten Marmor-

schcinlich Anfang 101) dazu gelangt, die wohl

nicht uber die Anfange ihrer Verwirklichung hin-

aus gelangten Plane seines Vorgangers auszuge-

stalten (Dio LXVIII 5, 4), nachdem er bereits

friiher (Plin. pan. 26—28) verfiigt hatte , dass

5000 Kinder in Bom zu den Getreideverteilungen

zugelassen werden sollten. Die Stiftungsfonds

wurden in Hypotheken auf Landbesitz angelegt;

die Art des Vorganges wird ersichtlich aus zwei

schranken vom Forum (Jordan Topographie Roms
I 2, Taf. 4 oben; Bursians Jahresb. I 725ff.

Henzen Bull. d. Inst. 1872, 273ff.), die den Kaiser

sitzend zeigt, das Scepter in der Linken, die

Rechte einer auf dem Tribunal zu ihm heran-

tretenden Frau entgegenstreckend , welche auf

dem linken Arm ein Kind tragi mit der Rechten

ein halberwachsenes Madchen fiihrt.

Dass die Stiftung solcher Alimentation en aus

inschriftlich erhaltenen Vinculierangsurkunden 50 kaiserlichem Fond sich auf alle Stadte Italiens

dieser Stiftungen: die eine von ihnen bezieht sich

auf die Gemeinde Veleia (in Gallia cispadana) CIL
XI 1147 und enthalt in ihrem ersten Teile die

obligatio praediorum ob HS deciens quadraginta

quattuor milia, ut ex indidgentia optimi maxi-
mique principis Imp. Cues. Xerrae Traiani Aug.

Gcrmanici Dacici pueri puellatque alhmnta ac-

'ipiant. legitimi nfumerol CCXLV in singulos

HS XI -nfunimum), f(iunt) HS xi.ruXL, legi-

timae n(umero) XXXIV sing(ulae) HS XII6Q konnte.

erstrecken sollte, ist wohl kaum in Frage zu stellen,

ob aber und inwieweit sie durchgefuhrt worden

ist, lasst sich nicht ausmachen; immerhin darf

nicht ausser Acht gelassen werden, dass es moglich

ist. dass die privaten Stiftungen die kaiserlichen

erganzten und umgekehrt, so dass z. B. in Comum,
das eine Stiftung des jungeren Plinius zwischen

97 und 100 erhalten hatte, ganz wohl von einer

kaiserlichen Stiftung Umgang genommen werden

n(umnum), f(iunt) HS ir DCCCXCVI. spurius

IHS CXI. IV, spuria I HS CXX, summa HS
liiCC, quae fit usura ~ — ~ (d. i- 5%) sortis

supra seribtae, worauf das Verzeithnis der Be-

lastungen folgt; 7, 31 folgt die obligatio prae-

diorum facta per Cornelium Gallieanum ob HS
ucxii; die andere Urkunde ist im Gebiete der

Ligures Baebiani (in der Nahe von Beneventum)

Bei Hadrian fand das Beispiel seiner Vorganger

Anklang: Hist. Aug. Hadr. 7, 8 pueris ac puellis,

quibus etiam Traianus alimenta detiderat, incre-

mentum liberatitatis adiecit. Desgleichen bei An-

toninus Pius : Hist. Aug. Pius 8, 1 puellas alimen-

tarias in hmiorem Faustinae Faustinianas con-

stituit; vgl. die Mtinzen seiner Frau, der alteren

Faustina, mit puellae Faustinianae C oh en II 433.
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Ihm widmeten 149 n. Chr. pueri et puellae a[l-]

imentfajri Cuprenses Montani CIL IX 5700 und
nach seinem Tode die alimentarii von Sentinum
Orelli 847 Denkmale. Durch Kaiser Marc Aurel
wird anlasslich der Hochzeit seiner Tochter Lu-
cilla mit Verus eine neue Stiftung vollzogen: Hist.

Aug. Marc. 7, 8 pueros et puellas novorum no-
minum frumentariae pereeptioni adseribi prae-
eeperunt und eine weitere 26, 6 novas puellas Fau-

XXXIV 1, 14, 1 si quis exemplum alimentorum,
quae dudum pueris et puellis dabantur, velit se-

qui, seiat Hadrianum constituisse, ut pueri usque
ad deeimum octavum, puellae usque ad quartum
decimum annum alantur, et kane formam ab
Hadriano datam observandam esse imperator
nosier reseripsit. Die Verwaltung der Stiftungen
wird durch stadtische Behorden vollzogen, den
quaestor arcae alimentariae (q. pecuniae ali-

stinianas instituit in honorem uxoris mortuae, 10 mentariae, q. alimentorum). seltener einen duo-
vgl. auch 11, 2 de alimentis publieis multa pru-
denter invenit. Widmungen an ihn von den
pueri et puellae alimentari aus Urbinum 150 n.

Chr. Grut. 1022, 6 und von den pueri et puellae
alimentari Fieolensium CIL XIV 4003. Je mehr
aber Italien und das romische Beich verarmte, desto
weniger war die kaiserliche Regierung im stande,
den von ihr eingegangenen Verpflichtungen nach-
zukommen ; schon Pertinax vermochte es nicht, die

vir alimentum (CIL X 1491 aus Neapel); die
staatliche Oberaufsicht wird in der Art geiibt,

dass Italien in eine Anzahl von Alimentationsbe-
zirken zerfallt, die entweder den (ritterlichen) pro-
curatores alimentorum (quaestores ad, alimenta)
oder den (senatorischen) curatores viarum als

zweites Amt zugeteilt sind: praefectus alimen-
torum, z. B. CIL VI 1428 curator viae Aemi-
liae, praefectus alimentorum; aber auch zu-

aus den letztenneun Jahren der Eegierung des 20 sammengezogen, z. B. 1529 curator Flaminiae et
Commodus gebliebenen Riickstande auszuzahlen
(Hist. Aug. Pertin. 9, 3). Zwar hat noch Alexander
Severus (Hist. Aug. Alex. 57, 7) einen neuen Fond
gestiftet: puellas et pueros, quemadm-odum An-
toninus Faustinianas instituerat, Mammaeanas
instituit, und noch gegen das Ende des 3. Jhdts.
(vor 271, Hirschfeld Untersuchungen I 122,

2) begegnen uns Bsamte dieses Verwaltungs-
zweiges. Aber gewiss bestanden diese Alimen

alimentorum. Das Nahere fiber diese Beamten,
den subcurator alimentorum und die municipalen
Beamten derart, sowie einen fraglichen praefectus
alimentorum als oberste Instanz, s. unter den
betreffenden Schlagwfirtern ; vgl. Mommsen
St.-E. 113 1080f.; ausserdem s. Pecunia alimen-
taria. Als Alimentationsbezirke lassen sich Aemi-
lia, Appia, Apulia, Calabria, Lucania, Bruttii,

Clodia, Flaminia, Salaria, Tiburtina, Trans Ea-
tationen nicht mehr im Jahr 315, da Constan- 30 dum, Histria, Liburnia und Valeria 'nachweisen,
tin (Cod. Theod. XI 27, 1) verfiigt, class jenen
Leuten, die ihre Kinder aufzuziehen nicht im stande
waren, die Staatskasse aushelfen sollte (fiscum
nostrum et rem privatam), ohne auch nur mit
einem Worte der fruheren Einrichtung zu gedenken.
Uber eine kaiserliche Stiftung in Africa, mit fis-

calischen Grundstucken dotiert, s. Cassiod. Var.
XII 9 und Dahn in Rudorffs Ztschr. VII 2 (1868)
279ff. ; die alteren Alimentationen kaiserlicher
Griindung greifen nicht uber Italien hinaus.

Die hauptsachliche Ausgabe seitens des Staates
bildet die Fundierung der Capitalien, so dass nach
derselben weitere Zuschiisse nicht gegeben worden
zu sein scheinen. Jene Capitalien wurden inner-
halb des Gebietes jener Gemeinde, der sie zugute
kommen sollten, auf etwa den zwolften Teil des
Wertes der Grundstiicke, also mit grosser Sicher-
heit intabuliert (vgl. z. B. die erste Intabulierung
der veleiatischen Tafel: C. Volumnius Memor

s. Euggiero Diz. epigr. I 405f.; ebd. 405 ein
Verzeichnis jener Stadte, in denen bezeugtermassen
Alimenta verwaltet wurden (vorlauflg 39 Stadte).

b) Private Munificenz. Das erste Beispiel dieser
Art stammt aus augusteischer Zeit CIL X 5056,
s. o. S. 1485. Der nachste datierbare Fall ge-
hort jener Zeit an, in der die kaiserliche Alimen-
tation entstand; es ist eine Stiftung des jungeren
Plinius fur seine Heimatstadt Comum, epist. VII

40 18 pro quingentis milibus nummum, quae in ali-

menta ingenuorum et ingenuarum promiseram,
agrum ex meis longe pluris actori publico man-
cipavi, eundem vectigali inposito reeepi, tricena
milia annua daturus, vgl. CIL V 5262 von Pli-

nius : [vivujs dedit in aliment(a) pueror(um) et

puellar(um) pleb(is) urbanfae) HS [quingenta mi-
lia]. Stiftungen dieser Art wurden ebensowohl
in Italien selbst (ausser Atina und Comum noch
Florentia CIL XI 1602, Ostia XIV 350 und Tar-

et Volumnia Alee per VolumfiiumJ Diadume- 50 racina X 6328 bezeugt) als ausserhalb desselben
num libertum suum professi stint fundum Quin
tiacum, Aurelianum, collem Muletatem cum sil-

vis, qui est in Veleiate pago Ambitrebio, adfi-
nibus M. Mommeio Persico. Satrio Severo et

popfulo), HS crin (108 000) arcipeiYeJ debet HS
mitDCLXXXXU (8692) n(ummum) et fundum
s(upra) sfcriptum) obligare). Der Zinsfuss ist fur
die damaligen Verhaltnisse sehr massig bemessen,
in Veleia zu 5%, bei den Ligures Baebiani (viel

(in Spanien Hispalis II 1174, in Erweiterung einer'

alteren Stiftung in Africa Curubis VIII 980 und
Sicca VIII 1641) errichtet. Die aufgewendeten
Capitalien sind meist nicht unbetrachtlich (nur
50 000 HS in Hispalis. 500 000 Comum. 400 000
Atina, 1000000 Tarracina, 1300000 Sicca), der
Zinsfuss massig (6% Comum, h% Sicca, 41/3%
Tarracina). Die Zahl der empfangenden Kinder
ist in Tarracina und Ostia (?) auf 100 Knaben

leicht halbjahng) zu 2 1/2%, s. die letztere Obli- 60 und 100 Madchen, in Sicca auf 300 bezw. 200
gationsurkunde II 5, wo ein Gut auf 50000 Se-

"
"

sterzen geschatzt, mit einem Capital von 3520
Sesterzen belastet und fur eine Rente von 88
Sesterzen gepfandet __ist (aest(imati) HS T,
<sc. obligate in HS 111BXX, fsc. debentur) HS
LXXXIIX). Vorzugsweise werden Knaben ali-
mentiert, in Veleia 246 Knaben gegen 35 Madchen.
Uber die Dauer der Alimentation vgl. Ulp. Dig.

festgesetzt ; die Empfangsberechtigung ist in Sicca
auf das Alter zwischen 3 und 15 Jahren bei Kna-
ben, 3—13 Jahren bei Madchen berechnet, in

Florenz bis 14 Jahre fur Knaben, in Tarracina
bis 16 bezw. 14 Jahre, in Atina dum ad aetatem
pervenirent. Die Unterstiitzungen bestanden in

Atina aus Getreidegaben und nach Ablauf der
Alimentationszeit einer einmaligen Gabe von

1000 Sesterzen; in Hispalis zunachst 30 den

Knaben und 40 den Madchen, in Sicca monatlich

10 bezw. 8, Tarracina monatlich 20 bezw. 16 De-

nare Die Kinder werden als pueri et puellae

CILVIH 1641. X 6328, liberi X 5056, pueri

ingenui, puellae ingenuae II 1174. X 1602 be-

zeichnet, nach einer Stiftung II 1174 als [pueri]

ingenui luncini (etwa nach Iuncus, Consul 127).

Die Verwaltung ist in Sicca den Duovirn iiber-

tragen, desgleichen in Curubis, wo sie den Titel 10

Ilfviri] et curat(ores) alimenftorum) distribfuen-

dorum) fiihren; sonst fehlen dergleichen nahere

Angaben. Ebensowenig ist zu sehen, ob und wie

der Staat sein Aufsichtsrecht fiber die Gemeinde-

pflege dieser Art ausgeiibt hat; eine Unterstiitzung

seinerseits lag darin, dass Kaiser Nervft bereits

verfflgte civitatibus omnibus, quae sub imperio

populi Romani sunt, legari potest, idque a divo

Nerva introductum, postea a senatu auctore Ha-

driano diligentius constitutum esiUlpian fr. 24, 28 ; 20

vgl. Paulus Dig. XXX 1, 122 pr. Uber das Ver-

haltnis der zu Alimentarzwecken ausgeworfenen

Legate zu den Vorschriften der Lex Falcidia vgl.

Marcianus Dig. XXXV 2, 89.

Litteratur: Henzen Ann. d. Inst. 1844, Iff. 1849,

220. Mommsen St,-E, IP 1079f. Marquardt
St.-Verw. IP 141ff. Hirschfeld Untersuchungen

I 114ff. Matthiass Jahrb. f. Nationalokonomie

N. F. X (1885) 603ff. Brinz S.-Ber. d. Akad.

Miinchen 1887 II 209ff. Euggiero Diz. epigr. 30

I 402ff. [Kubitschek.]

Alimentarius, ein bei der Verwaltung des

Alimentenfonds verwendeter Gemeindesklave, wird

auf einem Steine in Saepinum CIL IX 2472_ ge-

nannt: alimentfarius) Saepinati(um); vgl. einen

Sklaven der Colonie Sipontum (ebd. 699), bezeich-

net als serfvus) arkarftus), qui et ante egit ra-

tionem alimentariam sub cura praefector(um)

annis XXXII. [Kubitschek.]

Alina, Insel Lykiens nahe Krya. Steph. Byz. 40

s. Kgiia.
'

[Hirschfeld.]

Alincum, Ort im Flussgebie^te des Tyras

(Geogr. Eav. IV 5); nach der Endung -inoum

zu schliessen, konnte es eine Griindung der uber-

wiegend keltischen Bastarnen sein; doch zeigen

die Jvachbarortc Urgum und Sturum iranisches

Geprage und im Osetischen giebt es ein Wort

aling ,lang, gestreckt'. [Tomaschek.]

Alinda (ra "Ahvda) . feste Stadt in Karien.

Strab. XIV 657. Ptol. V 2 , 20. Steph. Byz. 50

Hierokl. p. 688. Als Alexander d. Gr. Klein-

asien durchzog, war A. das einzige noch tibrige

Besitztum der Kcinigin Ada von Karien ; Alexan-

der setzte dieselbe jedoch wieder in ihre urspriing-

lichen Eechte ein. Friiher bei Demirdjidere west-

lich von Alabanda. jetzt von Kiepert viel ost-

licher in einem Seitenthale des Marsyas uber

Mezewle (685 m.) gesucht. Miinzen Head HN
519. [Hirschfeld.]

Alinsravia (Alingaviensis vicus), bei Gregor. 60

Tur. hist. Franc. X 31 ; de gloria mart. 16 ( Alan-

gaviensis). Das heutige Langeais (Indre-et-Loire)?

Longnon Geogr. de la Gaule auVIe siecle 260ff.

[Ihm.]

Alingo, Ort in Aquitanien an der Garumna,

heute Langon. Sidon. Apoll. epist. VIII 12 , 3

portum Alingonis (var. Alinguonis). Paulin.

Nolan, epist. 12, 12 (ad Amandum) unum de

Alingonensibus; epist. 20, 3 (ad Delphinum)

Alingonensi ecclesiae. [Ihm.]

Alinza ('AUvia). 1) Bei Ptolem. VI 2, 13

Stadt im westlichen Medien, in Lange 86° 10',

Breite 37° 45'. Sie liegt in gleicher Breite wie

Ekbatana (Hamadan), 1 ° 50' westlich davon. Dieser

Langendifferenz entsprechen in der angegebenen

Breite 725 Stadien, gleich 134 Km. In dieser

Entfernung wird man also auf einer der beiden

von Hamadan nach Westen fuhrenden Strassen

die A. entsprechende Station zu suchen haben.

Auf der nordlicheren gelangt man damit bis in die

unmittelbare Nahe von Sanna (Sina, Sannandug),

der Hauptstadt der jetzigen persischen Provinz

Kurdistan (Ardilan) , einer Position , welche der

Stadt Sisar in den Itinerarien der arabischen

Geographen entspricht (s. G. Hoffmann Syrisch.

Acten persisch. Martyrer 265, 2095). Auf der

siidlicheren , der grossen Heerstrasse nach den

Hauptstadten am Tigris, fiihren von Hamadan
134 Km. bis ganz nahe an KirmanSah (vollstan-

diger Kirmansahan, bei den Arabern Qarmdsin

oder Qarmistn, in Breite N. 34° 18' 45", Lange

O. Greenw. 46° 58', nach Commander Felix Jones),

die Hauptstadt der gleichnamigen persischen Pro-

vinz. Dort, wo die uralte Verbindungslinie zwischen

West- und Ostasien das vom Qara-su (d. i. ,schwar-

zes Wasser'), dem einen Quellflusse des Karkha

(Choaspes), bewasserte fruchtbare Langsthal durch-

schneidet. hat sicherlich stets ein Ort von einiger

Bedeutung gestanden, dessen Stelle allerdings inner-

halb engerer Grenzen gewechselt haben mag. Da
die grossere Wahrscheinlichkeit dafiir spricht, dass

es sich bei A. um eine Station der siidlicheren

und wichtigeren der beiden in Frage kommenden

Strassen handelt, so wird man es auf Grund der

aus den Angaben des Ptolemaios gewonnenen Ent-

fernung Ekbatana-A. unbedenklich mit Kirmansah

identiftcieren oder doch in dessen nachster Nahe

ansetzen diirfen. Ein anderer Umstand fallt da-

fiir noch ganz besonders in die Wagschale. Der

assyrische Kcinig Sanherib (705—681 v. Chr.) er-

wahnt in dem Bericht iiber seinen zweiten, gegen

die Kassi, die Kossaer (s. d.) der Alexander-

historiker, gerichteten Feldzng (Prismainschrift des

Tavlor-Cvlinders n 23, KeUinschriftl. Biblioth. H
88)" die Stadt Ilinzas (B-in-xa-aS), welche er unter

dem Namen ,Sanheribsburg' (Kar-Sin-ahi-irbd)

zur Hauptstadt und Festung des Distriktes {nagu)

Bit-Barru (Bit-Ba-ar-ru-u) machte, nachdem er

diesen von dem im westlichen Medien gelegenen

Lande Hlipi (jl-li-pi s. Schrader Keilinschriften

und Geschichtsforschmig 175ff.) abgetrennt und

zu AssM-ien geschlagen hatte. Da also Ilinzas

in demselben Teil des Landes gelegen haben muss,

in dem jetzt Kirmansah liegt, und die grOssere

Wahrscheinlichkeit gebietet, auch A. dorthin zu

vcrlesren. so ergiebt sich daraus bei der Uberein-

stimmung der Namen die Identitat von A. und

Ilinzas mit fast zwingender Notwendigkeit. Da-

mit ist aber sowohl fur A. die sudliche Lage ge-

geben. als auch fur das Hinzas der Sanherib-

insehrift eine Lage gewonnen, die auf das schCnste

zuderbisherigenFestsetzungvonlllipi Is.S chrader

a. a. 0.) passt. Die Landschaft, in der A.-Hinzas

lag, fiihrt in der Bisutuninschrift des Darius I.

(H 27, Spiegel Altpersische Keilinschriften 16)

den Namen Kampada, in den oraftftoi jiagdixol
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des Isidoros von Charax (C. M filler Geogr. gr. min.
I 250) Kafxjiabrjvr) (s. d.), jetzt noch erhalten in
der volksetymologisch etwas umgewandelten Form
Camabadan (H.Rawlins on Camtibatdn, Hauss-
knecht Camabadan, Kiepert Camabadan).
Wahrscheinlich war A. eine der fiinf Stationen
von Kambadene (xro/tat jievxs , h ah oxa&f.ioe),

die Isidoros ohne Namenangabe erwahnt; der
Hauptort (716kg) des Distriktes war damals das

J. 628 eingeschlagen haben, als er von der Be-
lagerung von Ktesiphon Abstand nabm und sich
nach Ganzaka zuriickzog (s. H. Rawlinson Jour.
Boy. Geogr. Soe. London X 98f. G. Hoffmann
a. a. 0. 265). Der Hauptort der siido'stlich von
Sulaimanija gelegenen und fruher zuMedien (bei den
Arabern al-Qibtil ,das Bergland') gerecbneten
Landschaft Sahrazur (s. Iaqut Geographisches
Wflrterbuch ed. Wiistenfeld s. to Ziapoovgmv.

1493 Alio Alisanus 1494

tethcher gelegene Bagistana (s. d.), das heutige 10 Chronic. Paschale ed. Bonn I 730. 732: x6v Sckov-
Bisuttin oder Bahistun (Bahistan).

2) Ein anderes A. wird von Ptolemaios VI 2,

11 mit dem Zusatze f) xal'Ogooa (var. "Ogog, so
Nobbe), ebenfalls in Medien, unter 84° Lange
und 38° Breite verzeichnet. Der Gedanke, dass
dieses A. mit Nr. 1 identiscb und die doppelte
Erwahnung auf zwei verschiedene denselben Ort
nennende Berichte zuruckzufuhren sei. liegt nahe
genug. Aber dagegen spricht doch auf das Ent

gov, 1. JSidgfavgov Theoph. Chronogr. 1 325 de Boor)
war eine Hauptstation jener Strasse, da er gerade
auf halbem "Wege zwischen Ktesiphon und Ganzaka
lag, weshalb er auch den Namen Mmazrai oder
Nimazrah, d. h. die Halfte des Weges, fuhrte
(s. z. B.'Ibn Khordadhbeh a. a. 0. Text 19;
Ubers. 15). Rich (Narrative of a residence in
Koordistan I 114 Anm.) vermutet die Identitat
desselben mit dem jetzigen Arbet, wahrend H.i.- j *. j- -ir— ~r—-- —- —- ™ „

" "mciucu mil uem jeizigeu -.iruet, wanrena a.
schiedenste die uber doppelt so grosse Entfer- 20 Rawlinson (Journ. Roy! Geogr. Soc. London Xnunc, in der Has zweit.o A wm i7VKo4.„„„ i;„™„ no iaij .. 0.1. ,. •'1. 9, „ . . .nung, in der das zweite A. von Ekbatana liegen
soil. Der einzige bisher gemachte Versuch, A.
zu localisieren, ist der von Mannert (Geogr. d.

Griechen und Romer V 2, 108f.) , der beide A.
fur ein und denselben Ort halt und ihn .beim
heutigen Talvar' sucht. Eine Stadt dieses Namens
hatte er auf der Karte d'Anvilles zu l'Euphrate
et le Tigre gefunden, nordlich von Kirmansah,
fast unter 36° nordlicher Breite, am Qara-su

98. lOlf. u. Selections from the Records of the
Bombay Government XLIII 206 Anm.) es in Iasin
Tappa (Breite 35° 21' 28" N., Lange 45° 38'
31" O. Greenw. Felix Jones) wiederflndet; G.
Hoffmann (a. a. 0. 255f.) dahingegen weist auf
den Hiigel von Bakrabad (vulgo BUkrava) bin
(s. uber denselben Felix Jones in Selections from
the Records of the Bombay Government XLIII
205f.). Gleichviel an welchen dieser drei Orte,,, . _ ,

—

.

--! — - -»•-» — uvux.j. uic.iiinoi an weiciieu uieser urei urw
(d. 1. ^chwarzwasser') emem Nebenflusse des 30 man Nimazrah verlegt, stets wird sich, von Hamii-
oberen Karkhii (Choaspes). Aber d'Anvilles An-
gabe beruht auf emem Irrtum, denn eine Stadt
Namens Talvar giebt es iiberhaupt gar nicht ; Tal-
var ist

A vielmehr der Name ernes Nebenflusses des
Qyzyl-Uziin (Amardos), der sudlich von der Stadt
Bigar, am Nordostabhange des Talvantugebirges
entspringt und die Grenze zwischen den jetzigen
Provinzen Garrus und Hiimadan bildet. Fur die
Bestimmung der Lage von A. wird man zuniichst

dan (Ekbatana) aus gerechnet, die fur A. gegebene
Entfernung von 290 Km. als etwas zu gross
herausstellen. Der Uberschuss ist aber zu unbe-
deutend, am der Identinciorung von A. mit der
alten Hauptstadt von Sahrazur entgegenzustehen,
denn bekanntlich sind bei Ptolemaios die den
Langen- und Breitenabstanden entsprechenden
directen Entfemungen zwischen den einzelnen
Positionen meistens zu gross infolge ungeniigender

Ekbatana (Lange 88*, Breite 37° 45? ^s Aus^OrX^^^^Z^^ZZSZ,
Eran^smmtt 711 Tipliinpv> tSal-wrm n^v T on«™ ...*a Asr,._, ,__ tit i ., ,-P .gangspunkt zu nehmen haben. Der Langen- und
Breitendifferenz beider Orte entspricht eine directe
Entfernung von 1577 Stadien, rund gleich 290 Km.
Diesc fuhrt uns in nordwestlieher Richtung

,
je

nachdem man sich etwas siidlicher oder nordlieher
wendet, entweder auf jetzt turkisches Gebiet. in
die Gegend von Sulaimanija. oder in die von
Berozii, dem Hauptorte des Distrikts Bana. oder
in die noch noTdlichere von Sakiz, beide im per

Wegemassen. Was aber mit mehr Recht gegen
die Gleichsetzung von A. mit Nimazrah geltend
gemacbt werden kann, ist die Entfernung A.s von
Ktesiphon, wie sie aus den von Ptolemaios ge-
gcbenen Positionen zu entnehmen ist; und dies
muss den Ausschlag geben. da die Strasse, an
der A. lag, mit hOchster Wahrscheinlichkeit als
von Ktesiphon ausgehend erkannt worden ist.

Ktesiphon ist (Ptol. VI 1, 3) unter 80° Lange und,;„„t,„ v i- i.- ,„. , ' ,
"" uu r1 ^.ic-Bipiuii ^1 yz wl. m 1, 01 unter su" Lianffe unci

sischen Kurdistan. Wir gelangen damit w die 50 35° Breite gelegt; die directe Entfernung zwischen
JNane zweier btrassen. welche dort vom Tieflande V.pJrlnn Orf»n u-t j an „,.\, oonn o*„j:™ "i„:.v. <„,Nahe zweier Strassen, welche dort vom Tieflande
uber die hohen Gebirgsketten an der jetzigen
persisch-tiirkischen Grenze nach A zarbaigan (Media
Atropatene) fuhren (s. G. Hoffmann Auszuge
aus syrischen Akten persischer Martyrer 262ff.j.
Von diesen beiden ist es mit bei weitem grosserer
Wahrscheinlichkeit die ostlichere, an der A. zu
suchen sein wird. Sie verband Ktesiphon-Selcu-
keia (bei den Arabern al-Maddin .die Stadt

beiden Orten ist danach 2200 Stadien, gleich 407
Km. Zwischen Taq i Kisra .Bogen des Chosroes'
(Ktesiphon) und Sahrazur dagegen betragt die Ent-
fernung in der Luftlinie nur 270 Km. Da es nun
vollig undenkbar erscheint, dass auf einer zwei-
fellos vielbegangenen Strasse eine nur zum Teil
in gebirgigem Terrain verlaufende Strecke um
die Halfte zu hoch angenommen sein sollte. so
wird A. an einem nordlicheren Punkt der Strasser\-,a -r„;„i, v. * 4. ji rf- " T ,

luu" i' »uu ^ a" ciueui iiuruucneren runKt aer fttrasse

tj£, t ^v^~ ^'T 1?"^'"" emem der 60 zu suchen sein. Nach dem bereits oben be-vornehmsten Heiligtumer des Reiches, dem Feuer-
tempel von Ganzaka (jetzt Takht i Suleiman, s.

unter Gazakaj. der Hauptstadt von Media Atro-
patene, zu dem die Perserkonige nach ihrer Thron-
besteigung von Ktesiphon zu Fuss gepilgert sein
sollen (s. Ibn Khordadhbeh, 9. Jhdt, liber viarum
et regnorum ed. de Goeje Text 120: libers. 91).
Diesen Weg muss auch der Kaiser Heraklios im

merkten hat man die Wahl zwischen Berozii und
Sakiz. Bei dem ersteren Ort. wiirde die Ent-
fernung Ktesiphon-A. um etwa 50 bis 60 Km.
zu gross sein, was aber seinen Grand darin habeh
konnte, dass das von der Strasse ubersehrittene
Gebirgsland, ganz besonders zwischen Sahrazur
und Berozii, der Vorstellung unverhaltnismassig
ausgedehnt erschien. Bei Sakiz wurde aber die

Entfernung der Wirklichkeit so nahe kommen,

dass dies Zusammentreffen sich nur durch einen

auffallenden Zufall oder durch die Annahme er-

kliiren liesse, dass die Strasse sehr genau ver-

messen gewesen sei. Fur die Identification von

A mit Siikiz kfinnte man anfuhren, dass A. nord-

licher gelegen haben soil als Arbela (Breite 37°

15' Ptol. VI 1, 5) , was nur fur Sakiz zutrifft,

wenn auch nicht in dem Umfange, namlich 3/4 ,

wie es nach Ptolemaios der Fall sein miisste. 10

Aber zu viel Gewicht ist darauf nicht zu legen,

denn offenbar sind die Lage von Arbela und die

Positionen in Medien von Ptolemaios nicht in ein

richtiges Verhaltnis zu einander gebracht wor-

den, was auf das deutlichste aus der Distanz

Arbela-A. erhellt, die beispielsweise bei der Gleich-

setzung des am weitesten nach Osten gelegenen

Siikiz mit A. noch einen Uberschuss von etwa

85 Km. aufweisen wiirde. Erwagt man alle Mo-

mente, und fasst man insbesondere auch die ge-20

samten geographischen Verhaltnisse ins Auge, so

erscheint es fraglich, ob die Identification von A.

mit Sakiz wirklich den Vorzug vor der mit Be-

rozii verdient. Besser wird es sein, beide als

gleichwertige Moglichkeiten neben einander hin-

zustellen. Was schliesslich den Zusatz rj xal

'Ooooa oder "Ooog anbetrifft, so wurde er sich,

bei Wahl der Lesart "Ogos, darauf beziehen k6n-

nen, dass A. auch Name eines bei der Stadt be-

findlichen Berges gewesen sei, was in einem Ge- 30

birgslande nichts Auffallendes hat. 1st aber

"Ogog oier'Ogoaa Eigenname, was wohl das naher-

liegende ist, so mag darauf aufmerksam geinacht

werden, dass der assyrische KOnig Tiglath Pi-

leser I. (um 1100 v. Chr.) in seiner Prismain-

schrift III 65 (Keilinschriftl. Bibliothek I 26)

einen Berg Urusu (U-ru-su) erwahnt, an dessen

Fuss Stadte lagen. Derselbe wird bei Gelegen-

heit eines Feldzugs gegen die Kurti (Kur-ti-i,

kann aber auch Kur-hi-i gelesen werden, so neuer- 40

dings H. Winckler Geschichte Babyloniens u.

Assyriens 173f.) genannt, die im Falle richtiger

Lesimg mit den Kvouot (s. d.) des Polybius (V 52)

und Dellius (bei Strab. XI 523), sowie den Kor-

dik' des armenischen Historikers Faustos von By-

zanz (ed. Veneta 159. 181. 209) identisch und die

Vorfahren eines Teiles der heutigen Kurden sein

miissen. A. aber liegt unter alien Umstanden

im Kurdengebiet. Es ist also wohl denkbar, dass

das Urusu des Tiglath Pileser I. und "Ogos oder 50

'Ooooa des Ptolemaios ein und derselbe Name ist.

[Andreas.]

Alio, rOmisches Castell im_ nordwestlichen

Britannien, im antoninischen Itinerar p. 481, 3

Alone, wahrend die Not. dign. occ. XL den

Tribunen der dritten Nerviercohorte Alione setzt

;

dieses scheint die besser bezeugte Form des Na-

mens. Da, aus den betriichtlichen Resten eines

romischen Castells bei Whitley , etwa an der

Grenze von Cumberland und Northumberland, eine 60

Inschrift des 3. Jhdts. stammt, welche die dritte

Nerviercohorte nennt (CIL VLT 309), so wird

jenes Castell seit Horsley mit einiger Wahr-

scheinlichkeit fur A. gehalten; die Richtung der

Strasse stimmt (vgl. CIL VII p. 75). [Hiibner.]

Alioi r^/iot und "Alhoi) lesen Wesseling
und Bekker bei Hierokl. 668, 1 fur 'Adioi; s.

Alia Nr. 1. [Hirschfeld.]

Alion CAhov), bei Diod. XIV 17 eine be-

festigte Ortschaft in dem elischen Distrikt Akro-

reia, an der Grenze von Arkadien, vgl. Curtius

Peloponnesos II 41f. [Hirschfeld.]

Alipliera ('Atiyrjga, mch'AUyeiga geschneben,

vgl. Steph. Byz. und Head HN 352), Stadt in

der arkadischen Landschaft Kynuria, nahe der

Grenze von Triphylien, auf dem Riicken und am
Fusse eines ansehnlichen Hugels iiber dem linken

Ufer eines siidlichen Seitenbaches des Alpheios

;

noch jetzt sind ausgedehnte Ruinen von den

Ringmauern der Ober- und Unterstadt sowie die

Grundmauern und Siiulenreste zweier Tempel

unter dem Namen to naorgov zijs Nsgofihoag

erhalten, vgl. Ross Reisen und Reiserouten durch

Griechenland I 102f. Curtius Peloponnesos I

360f. nebst Plan auf Taf. VII. Bull. hell. Ill

191. Die Stadt, deren Nainen von einem Sonne

des Lvkaon, Alipheros, hergeleitet wurde, ver-

ehrte'vor alien Gottheiten die Athene, deren

colossales Erzbild, ein Werk des Hypatodoros

und Sostratos (vgl. Brunn Gesch. d. griech.

Kiinstler I 295) , auf dem hochsten Gipfel des

Hugels stand; ja die Gottin sollte nach ein-

heimischer Tradition hier geboren sein, wofur

man eine Quelle Namens Tgnomg und einen

Altar des Zeus Lecheates (des Wechners) als

Beweise aufzeigte; ausser ihr wurden besonders

Asklepios und ein Heros Mviaygog (der Plie-

genfanger) verehrt. Paus. VIII 26, 5ff. Bei der

Grundung von Megalopolis musste ein Teil der

Einwohner dorthin iibersiedeln, ja die Stadt selbst

gehorte nun zum Gebiete von Megalopolis und

wurde auch, nachdem der megalopolitische Ty-

rann Lydiadas sie aus Privatinteresse den Eleem

ilberlieiert hatte, durch Philipp V. von Makedo-

nien demselben Avieder einverleibt, vgl. Polyb.

IV 77f. Liv. XXVIII 8. XXXII 0. Miinzen Head
HN 352. [Hirschfeld.]

* Alipheros ('Atiyrigog), Eponymos der arkadi-

schen Stadt Aliphera (Paus. VIII 3, 1), emer

der erschlagenen 49 frevelhaften Sohne Lykaons.

Pans. VIII 26, 6. Apollod. Ill 8, 1. Steph. Byz.

s. 'AlUp^oa; vgl. Aigaion. [TiimpeL]

AHpilus, ein in den Bildern dienender Sklave,

der die Haare in den Achselhohlen (alae), spater

bei Stutzern auch am ganzen Korper ,
mit har-

zigen Stoffen (dropax) und den Nachwuchs an-

geblich hindernden Atzmitteln (psilothrum) ent-

fernte. Corp. Gloss. H 14. 281 : alipilarius Sgw-

xar.ioxrjg. CIL VI 9141 : alipilus a Tritone. Sen.

ep. 56. [
Ma
*in

Alipota, nach dem Stadiasm. mar. magm 110

p. 468 Mull. 120 Stadien nordlich von Achulla;

Tissot Geogr. comp. II 178 mochte das heutige

Mehdia damit gleich setzen : eine sehr unsichere

Vermutung. [Joh. Schmidt.]
_

Alisanus. Ein Gott dieses Namens auf zwei

gallo-rOmischen Inschriften: Doiros Segomari

ieiiru Alisanu (keltischer Dativ, Zeuss Gramm.

Celt. 2 222) und Deo Alisanu Paullinus pro

Contc[d]oio fd(io) suo v. s. I. m. Beide stehen

auf Griffen von Votivschalen. Die erste 1st bei

Diion gefunden, die zweite bei Autun. Desjar-

dins Geogr. de la Gaule I 423f. Rob. Mowat
Notice epigraphique (Paris 1887) p. 110 nr. VIII.

p. 119 nr. XII. Lejay Inscriptions de la Cote-

d'Or (Bibl. de l'Ecole d. Haut. Etudes fasc. 80,
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Paris 1889) p. 63 nr. 62. p. 230 nr. 291). Hiibner
Exempla 931. 932. W. Stokes Bezzenbcrgers
Beitriige XI 131. [Ihm.]

Alisarna s. H alisarna.
Alisca, Station in Pannonia inferior (Valeria)

auf der Strasse von Aquincum nach Viminacium
am rechten Donauufer, zwischen Eipa alta (Tolna)
und Lugio (Szekcso); vgl. Itin'. Ant. p. 244 {ad
Statuas in medio, Alisca ad latus). Not. dign.
occ. 32 p. 95 (coh. leg. II adi. Aliseae, Ales-
eae); vielleicht der weinreiche Ort Szekszard,
siidlich von Tolna

, oder das benachbarte Dorf
Bonyhad. [Tomaschek.]

Alisdaka {'AhoSdxa, 'AUodaxa), Stadt im
westlichen Medien, nordwestlicb von Bkbatana
(Hamadan), nnter 86° 40' Liinge und 38° 45'
Breite (Ptol. VI 2, 12). Der Liingenabstand von
Ekbatana betragt 1°20', die Breitendifferenz 1°;
dies ergiebt eine directe Entfernung von 724
Stadien oder 134 Km. Von Hamadan in nord-
westlicher Eichtung gelangt man damit bis auf
wenige Kilometer von Bigar, der Hauptstadt der
jetzigen, hauptsachlich von Kurden bewohnten
persischen Provinz Garriis. Vgl. N. v. Khani-
koffs sorgfaltige, hierfiir allein in Betracbt kom-
mende Aufnahme der Route Hamadan-Bigar in
Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin VII
Taf. I, wonach die directe Entfernung dieser bei-
den Orte 87 englische Meilen, gleich 140 Km.,
betragt; damit stimmt iiberein H. Kieperts
Nouv. Carte gendr. des Provinces Asiat. d. l'Em-
pire Ottoman 1884, wahrend auf der in dem-
selben Masstabe wie die Khanikoffsehen Routen
entworfenen Karte III der von H. Kiepert rcdi-
gicrten Routen im Orient C. Haussknechts die
Nachmessung fur jene Distanz auffallender Weise
ein abweichendes Resultat, nur 103 Km. oder 64
englische Meilen, ergiebt. Man wird daher in
Bigar oder seiner niichsten Dmgebung die Stelle
von A. snchen diirfen. Dieses lag dann aber an
der Strasse, die Ekbatana (Hamadan). die Haupt-
stadt von Gross-Medien, mit Ganzaka oder Gazaka
(s. d.), jetzt Takht i Suleiman, der Hauptstadt
von Media Atropatene , verband, und muss eine
Hauptstation derselben gewesen sein. Gegen diese
Identificierung kflnnte der Einwand crhoben wer-
den, dass die Entfernung zwischen A. und Alinza
(s. d. Nr. 1), die sieh auf Grand der von Ptole-
maios fur diese beiden Orte angegebenen Positionen
herausstellt, viel zu goring (nur 99 Km.) ist, falls
ersteres bei Bigar und letzteres an der grossen
Heerstrasse von Westen nach Osten, bei Kirmansah.
gesucht wird. Dem ist aber entgegenzuhalten. dass
unter der angegebenen Voraussetzung Alinza von
Ptolemaios oder seinem Vorganger Marinos von
Tyros zu weit nach Norden gelegt worden ist. nam-
lich unter dcnselben Breitengrad wie Ekbatana,
also direct westlich, anstatt siidwestlich davon. In-
folge dessen musste aber die Entfernung zwischen
Alinza und A. wenigstens urn den Breitenunter-
schied von Hamadan (Ekbatana) und Kirmansah
(Alinza), etwa 1/2 . zu klein werden, ein Fehler,
den Ptolemaios bei der Construction seiner Karte
von Medien nicht bemerkt hat, offenbar weil er
nicht iiber das Correctiv einer Querroute von
Alinza nach A. verfiigte. Wirkliche, nicht weo--
zuraumende Bedenken stehen der Verlegung A.s
nach Bigar oder in dessen Nahe nicht im Wege,

und man wird damit als mit einer ho'chst wahr-
scheinlichon Annahme rechnen diirfen. Ein grOsse-
res Mass von Sicherheit kann erst durch die
Wiederherstellung der von Ptolemaios benutzten
Itinerare aus den von ihm verzeichneten Positionen
erreicht werden. Hinsichtlich des Namens A. ist

zu bemerken, dass er denselben ersten Bestand-
teil enthalt wie der Name der ebenfalls in Medien
gelegenen Stadt Alikadra (s. d.). In dem gegen-

10 wartigen Palle ist AH- am besten auf ahr oder
ahl (able) zuriickzufiihren , die mitteliranische
Form sowohl von alterem arta ,wahr, gerecht,'
auch ,das Recht, die personificierte Gerechtigkeit
und Frommigkeit', wie von arti ,Segen, der Genius
des Segens, die GliicksgSttin'. Fur den zweiten
Bestandteil bieten sich zwei MOglichkeiten : ent-
weder ist er gleich jaxdaka, d. i.jazd, altiranisch.
jazata, ,guter Genius, Gott', mit angehangtem,
Suffix ka, und All- ist dann als die Bezeichnung

20 des Genius des Rechts oder als die der Gliicks-

gOttin zu fassen, so dass der ganze Name im
Altiranischen *Artajaxataka, ,der dem Genius des
Rechts zugehorige (Ort)', oder *Artijazataka ,der
in Beziehung zur GliicksgOttin stehende (Ort)', ge-
lautet haben wiirde. Oder aber, was vielleicht noch
wahrscheinlicher, gleich altiranischem std ,Ort'
{st durch 08 wiedergegeben , wie Ptol. VI 2, 18
'Agya-oavodaxa (s. d.) = rostdk ,Distrikt'), dessen
auslautendes a durch Antritt des Suffixes ka vof

30Abfall geschiitzt worden ist, wahrend die Form,
in der es in das Armenische eingedrungen ist, st,

das a durch regelrechten Abfall eingebusst hatte
(vgl. armen. ark'unu-st, to (lo.oihy.6r ,Komgshaus'
u. a.)

; _
auch in diesem Falle kann Ali- sowohl

altiranisches arta wie arti gewesen sein, der
ganze Name also altiranisch *Artastdka ,Ort der
Frommen, Ort der Gerechtigkeit', oder "Artistaka
,Gliicksort, Segensort'. [Andreas.]

Alisincum (Itin. Ant. 366. 460, Variante u.

40 a. Asilincum)
,
Ort der Aeduer in Gallia Lugu-

dunensis
, zwischen Augustodunum (Autun) und

Decetia (Decize) gelegen, 22 Millien von jenem.
Nahere Lage unbestimmt. Man liat es mit Aquae
Nisincii (Tab. Peut.) identificieren wollen: vgl.

Desjar dins Table de Peut. 33. [Ihm.]

Alisinenses. Eine civitas Alisinensium oder
Alisinensis nennt die bei Bonfeld (Wiirttem-
berg. Neckarkreis) gefundene Inschrift B ram-
bach CTRh 1593 in h(onorem) fd(omus) d(ivi-

50nae)]. Genium cfivitatisj AlisinfensiumJ L.
Aventinius Maternus d(ecurio) e(ivitatis) S. T.

donfarit). Vgl. Bacmeister Alemannische Wan-
derungen 73. Zangemeister Westdeutsche
Zeitschr. Ill 245. A. Riese Korrespondenzbl.
der Westdeutschen Zeitschr. VII 124. [Ihm.]

Aliso. 1) Im J. 11 v. Chr. legte Drusus
zur Siclierung der im inneren Germanien errun-
genen Erfolge am Zusammenfluss des Eliso CEll-
omr) und der Lupia (Lippe) ein Castell an (Dio

60LIV 33), aller Wahrscheinlichkeit nach das bei
Velleius II 120 und Tac. ann. II 7 genannte A.,
das nach der Niederlage des Varus in die Hande
der Germanen fiel. So lange die Romer im In-
nern Germaniens Krieg nlhrten, musste ihnen
dieser feste Platz von der grfissten Wichtigkeit
sein; die Verbindung mit dem Rhein war durch
Damme und Verschanzungen, welche Germani-
ens im J. 15 n. Chr. erneuerte, gesichert. Uber

i

die Lage des Castells ist viel gestritteu worden.

Filr Elsen bei Neuhaus (unweit Paderborn) hat

sich neuerdings auch Mommsen R. G. V 31

ausgesprochen, ebenso Zangemeister Westd.

Ztschr. VI 236. Von sonstiger Litteratur, die

sehr zahlreich ist, seien angefiihrt: Essellen

Das romische Castell Aliso (1857). Giefers de

Alisone Castello (1846) und in der Ztschr. f. va-

terland. Gesch. N.F. VII (Minister 1856). Knoke

Kriegsziige des Germanicus 297ff. Hills enbeck

Das r8m. Castell Aliso, Paderborn 1873. Asbach

Rhein. Jahrb. LXXXV 21. D ep p e Rhein. Jahrb.

LXXXIX 87. v. Veith Festschrift zum funi-

zisiahrigen Jubiliium des Vereins v. Altertums-

frlunden im Eheinland (Bonn 1891) 122ff. Miil-

lenhoff Deutsche Altertumskunde II 224. Das

von Ptol. II 11, 14 unter den Stiidten des nord-

lichen Germaniens genannte Aleison scheint mit

dem Romercastell identisch zu sein. [Ihm.]

2) Tribunus. Durch seine Tapferkeit und Klug-

heit wurde Kyzikos fur den Usurpator Procopius

erobert (365). Bei Besiegung des Aufstandes

wurde er von Valens begnadigt; spater fiel er

im Kampfe gegen die rauberischen Isaurer. Amm.

XXVI 8, 9— 10. [Seeck.]

Alisontia, Nebenfmss der Mosel, Auson. Mo-

sell. 371 (stringit frugiferas felix Alisontia

ripas), wahrscheinlich die Elz bei Moselkern.

Der Fluss- und Ortsname Alisontia, Alsontia

u. a. urkundlich nicht selten; vgl. Foerste-

mann Altdeutsches Namenbuch II 63. 64. Zeus

s

Gramm. Celt.2 798. Desjardins Ge'ogr. de la

Gaule I 134. [H™.]

Alista, Stadt im siidlicheren Teile der Ost-

kiiste Corsicas, Ptol. in 2, 4, nach Miiller jetzt

Porto Vecchio. [Hiilsen.]

Alistra ('Atimga), falsche Lesart fur Mestra.

Mutter des Ogygos von Poseidon, Tzetz. z. Lyk.

1206 (verbessert von Wilamowitz Henn. XXVI
216); s. Mestra. [Knaack.]

Alistros ("AhotQOi), Ort in Epirus nova, ira

Gebiet von Dyrrachium, Procop. do aedif.^ IV 4

p. 277, 32; einen Biscliofsitz Aigtq&v xai Zxe-

-t<5i> verzeichnet Hierokles in Epirus nova; vgl.

Aiojoia in Epirus vetus bei Procop. p. 279.

[Tomaschek.]

Alitamboi, Volkerschaft im Innern Libyens

zwischen dem See Libva und dem Gebirge Thala,

Ptol. IV 6, 21. Wohl identisch mit den 'A).i-

liuvioi des Nic. Dam. bei Stob. Flor. XLIV 41.

[Joh. Schmidt.]

Aliteria, Aliterios {'Ahrrjola und
5
.4/.(r^o(o,-),

Epiklesis der Demeter und des Zeus. Et. Gud.

35, 23. Et. M. 65, 40. [Wentzel.]

Alites sind nach der AuguTalwissenschaft

solche VOgel', bei denen die Art des Fluges be-

deutungsvoll ist (Fest. ep. p. 3 alites volatu au-

spir-ia faritntes ixtae putabanhir : buteo . san-

qualis. immusulus, nquila. milturim, vgl. Fest.

p. 196. 3. 197. 11. Cic. de nat. deor. II 160;

de divin. I 120 : Ea/lemque effieit in avibiis di-

vina mens, ttt turn hue. turn illuc talent alites,

turn in hae. turn in ilia parte se oecultent, turn

a dexlra, turn a sinistra parte canard oscines.

Serv. Aen. I 394. Plin. n. h. X 21. Liv. XLI 13,

1), zum Unterschiede von den oscines. welche

durch ihre Stimmen Zeichen geben. Vgl. Au-
spieia ex avibus u. Oscines. Marquardt

St.-V. Ill 405f. Vims larum alitum in Rom CIL

VI 975. Preller Rom. Mvth. II '115; vgl. dazu

Wissowa in Philol. Abhandl. M. Hertz darge-

bracht (1888) 160. [Habel.]

Alitherses s. Halitherses.
Allta s. Alilat.
Alinla ^Allovla), Ort in Epirus nova ,

nahe

an Dyrrachium. Procop. de aedif. IV 4 p. 277;

vgl. Ululeus. [Tomaschek.]

10 Alkainetos (AXxalvsrog), Sohn des Theantos

aus Lepreon , siegt zu Olympia im Faustkampf

der Knabcn und Manner im 5. Jhdt. Sein Stand-

bild in Olympia. Paus. VI 7, 8. [Kirchner.]

Alkaios. 1) Sohn des Perseus und der An-

dromeda, aus Mykene, Bruder des Elektryon, Sthe-

nelos, Heleios und der Gorgophone (Schol. Eur.

Hec. 886. Apollod. bibl. II 4, 5, 1), Vater des

Amphitryon und dadurch Grossvater des Herakles

(Hesiod. scut. 26. Schol. Eur. a. a. O. Apollod.

20 bibl. II 4, 5, 2. 6. Paus. VIII 14, 2. Schol. Pmd.

01. VI 115. Suid. s. 'Ai-xstdrig. 'Ap(piTov(ov. Serv.

Aen VI 392. Schol. Lucan. I 577) und der Anaxo

(Apollod. bibl. II 4, 5, 2. 4). Uber seine Gattin

giebt es mehrere Versionen. Es werden genannt

:

Lysidike, Tochter des Pelops, Astydameia, Tochter

des Pelops, Laonome aus Pheneos, Tochter des

Guneus, Hipponome, Tochter des Menoikeus. Paus.

Apollod. a. a. O. Suidas und Serv. a. a. O. scheinen

fibrigens die Form 'Aaxev? zu iiberliefern.

30 2) Urspiiinglicher Name des Herakles. Diod.

I 24. IV 10 (aus Matris von Theben, Bet he

Quaest. Diod. mythogr. , Gottingen 1887, 41).

Kaibel IGI 1293 B. Die Umnennung erfolgt aut

Befehl des pythischen Orakels, Schol. T zu II. XIV

323. Schol. Pind. 01. VI 115. Ael. v. h. II 32

Die Sage knilpft an ein thebanischesWeihgeschenk

an, entweder des Amphitryon (Kaibel a. a. 0.)

oder des Herakles an sich selber (Sext. Emp.

adv. phys. I 36. Dio Chrys. XXXI p. 615 K).

40 Sie ist mithin thebanisch. v. Wilamowitz Eur

Herakles I 293f. CIG 1759 beruht der Name auf

Conjectur.
. .

3) Sohn des Herakles, von einer Sklavin des

Iardanos , Stammvater der lydischen Dynastie

(Herodot. I 7), oder von Omphale (Suidas).

4) Herrscher auf Paros; nach Diod. V 79 von

Rhadamanthys eingesetzt; nach Apollod bibL 11

5 9 5 13 woindessen die handschriftlicne Uber-

liefe'rung verwirrt ist, Sohn des Androgeos und

50 Bruder des Sthenelos; von Herakles auf Paros

eefangen weggefiihrt und spater in Thasos ala

HeSer eingesetzt. Kaibel IGI 1293 A 84.

[Wentzel.]

a) Athenischer Archon 01. 89, 3 = 422/1

v Chr. Thuk. V 19. 25. Diod. XII 73. Athen.

V nod 218b. e. Androtion Schol. Arist. Nub.

549. Philoch. Schol. Arist. Pac. 466 (990) Arg.

Arist. Pac. I. Schol. Aesch. II 31. CIA II 971.

[Wilhelm.]

60 61 Sohn des Telesias, Megarer, xo/JiiaQZo;

zwischen 223-192 v. Chr., D i 1 1 e n b e r g e 1:IGS12 <

.

-A Eponvmer .toirayis in Korkyra, LlOr ISO-i.

8) Sohn des Leukippos aus Halikarnassos,

hixa -rai&ac bo/.r/ov, diav/.ov in einem agonisti-

«chen Katalog urn 190 v. Chr.. CIA II 967.

[Kirchner.]

9) Der Lyriker.

Litteratur: A. Aus dem Altertum: Ausgaben



1499 Alkaios Alkaios 1500 1501 Alkaios Alkaios 1502

des Aristophanes und Aristarch (Heph. p. 134).

Dikaiarchos heqi A/.xaiov FHG II 246. Kallias

von Mytilene tisqI rfjs ziao Alxalov Xsndhog (Athen.
Ill 85 E = Alk. frg. 51 B. Strab. XIII 618).
Commentare von Drakon und noch von Hora-
pollon (unter Theodosios), s. Suid. s. v.

B. Moderne Arbeiten (abgesehen von den be-
kannten litterarhistorischen Handbiichern) : Frag-
mentsammlungen von S t a n g e (Halle 1810). B o i s-

bedingt. Doch ist hier nicht der Platz, die Be-
rechtigung dieser scharf eingreifenden Kritik fur
den historischen Zusammenhang zu priifen. Be-
langlos oder verfehlt sind die positiven Indicien,
die Beloch 473 fur seinen spaten Ansatz des A.
beibringt: a) Antimenidas habe nicht eher bei
den Babyloniern Kriegsdienste nehmen konnen, als
diese ihr Keich bis zum Mittelmeer ausdehnten:
Antimenidas kommt aber ex nspdzmv yag (frg.

sonade (Paris 1825). A. Matthiae (Leipzig 10 33); b) Charaxos habe sich ,langere Zeit in Nau-
1827), revidiert von Welcker Kl. Schr. I 126ff.

Schneidewin Del. II 262. Ahrens Dial. I

App. Bergk PLG III 4 p. I47ff. Noch jetzt

unentbehrlich Plehn Lesbiaca 169ff. Anregend
Jacobs in der Allg. Encykl. I 3, 132ff. Kock
Alkaos und Sappho, Berlin 1862. Letzte, nicht
immer kritische Gesamtrevision des biographisch-
historischen Materials bei Duncker G. d. A.
VI 274ff. H. Flach Gesch. d. gr. Lyrik II 463ff.

kratis aufgehalten' , also nach Amasis 569: die
Quellen reden von einer Handelsfahrt, nicht vom
Aufenthalt; c) A. und Sappho seien auch nach
dem Entwicklungsgange der Poesie Zeitgenossen
Anakreons: durchaus nicht; Anakreon setzt die
Lesbier voraus, bildet ihren kraftigen, urwiich-
sigen Stil in eine elegante, aber scion stark
conventionelle Manier um; d) Hermesianax, der
Philologe, mache Anakreon und Sappho zu Zeit-

I. Lebenszeit. Vgl. Schone Symb. phil. 20 genossen : bekanntlich auch Homer und Pene-
Bonn. 744ff. Kohde Rh. Mus. XXXIII 215.
Bergk Gr. Litt.-Gesch. II 272, 2. Beloch Eh.
Mus. XLV 465ff. Die Hesychiosvita ist verloren

;

ihr chronologischer Ansatz ist zu gewinnen aus
Suid. s. Zancpo') • ysyovvia xara xrjv (iff 6lv/ixid8a
ore xal Akxatog i)v xal Hzijoixogog xai Jli'vdagog

und Suid. s. JJirraxog xal rfj (iff dkvfisriddt

Mslayygor averts xai <I>()vvo)va aroazwybv A&n-
raimv xrk. Diese Ereignisse erwahnte Alkaios:

lope; der Katalog bewegt sich ja durchweg in
freien Erfindungen. Vgl. Bergk zu Anakr. frg.

14 p. 258f. , das vielleicht jene Pictionen ver-
anlasst hat. Immerhin ist Beloch zuzugestehen,
dass eine attische Ansiedelung im hohen Nbrdea
fur diese Friihzeit tiberrascht (man bedenke aber
die Rolle der Athene im Epos) und dass die
Chronologie der ganzen Zeit noch nicht genugend
geklart ist. Wissen wir doch nicht einmal, was

trotz Beloch a. O. 466 wohl auch den nichts 30 es mit dem Kriege jrgog 'Eovdgaiovg auf sich
weniger als mythischen Phrynon (vgl. frg. 32,

37. 119; die anekdotenhafte Fassung der Nach-
richt ist vielleicht durch ein missverstandenes
Bild des Dichters zu stande gekommen, s. frg.

107 + 100. Solon frg. 33). Dass dem Ansatz auf
01. 42 = 612 ein Synchronismus des Pittakos
mit Periander zu Grunde liege, ist eine unwahr-
scheinliche Vcrmutung Belochs S. 466.

Eusebios-Hieronymus notiert zu 01. 46,2 = 595
(15. Jahr des Alyattes) Sappho et Aleaeus oo- 40
gnoscebantur ; dazu stimmt das Marmor Parium
Ep. 36 p. 18 Fl. dip' ov Sajirpw sy MizvMjvqg slg

SixsUav tTtlevae cpvyovoa und wohl auch Athen.
XUI 599 C zijv 8s [Sappho] xaz 'AXvdzzrjr. Diese
,Flucht' der Sappho scheint dem zweiten Ansatz
zu Grunde zu liegen, s. Schone a. 0. Rohde
a. 0. 217. Die Vermutung Belochs, dass die

dx/irj bei Eusebios einfach nach dem Archontat
Solons (als Zeitgenossen des Periander) bestimmt

hat, den Alkaios frg. 119 erwahnt haben muss
im Zusammenhang mit Archaianaktides und der
Befestigung von Sigeion; vielleicht liegt gerade
hier der Schliissel fur das Ratsel (Athener als

Bundesgenossen der Erythraier?) ; doch vgl. auch
frg. 114. Sicher ist nur die relative Chronologie:
A. nach Archilochos und vor Anakreon. Der
Ansatz der alten Chronographen wird aber doch
ungefahr zutreffen.

II. Herkunft, Stellung, Schicksale. Al-
kaios ist ein typischer Vertreter des temperament-
vollen aeolischen Rittertums. Er bleibt in erster
Lime Krieger und Parteimann (Athen. XIV 627 A)

;

seine Dichtung wurzelt ganz in diesem Boden
und pflegt sich direct an die Waffenbruder und
Standesgenossen zu wenden (Melanippos 32, Me-
non 46, Archaianaktides [= Archaianax2] 119)
und an die Ereignisse und Stimmungen des Tages
anzukniipfen. Auch sein Bruder Antimenidas ist

sei (S. 466), lasst die Erwahnung der <pvyr) un- 50 ein wackerer Soldat (frg. 32) ; er war es wohl,
„.. l ._ .. ._ j._ /-i.j..i.i... , ^ ^ xCxvv, d. h. loyvgov, genannt hat (frg.

137), woraus ein Grammatiker (Suid. s. v.) einen
Eigennamen Kikys fur einen zweiten Bruder
herauslas (so zuletzt nochFarnell Gr. L.P. 135).
Der Dichter lebte, wie der ihm geistesverwandte
Archilochos, in einer Zeit des Sturmes und Dranges.
Es sind die Anfange einer dcmokratischen Be-
wegung. Die Adeligen schliessen sich zu politi-

schen Klubbs zusammen ; das fuhrt zur Oligarchic

erklart, fur die in den Gedichten genauere An-
haltspunkte gegeben sein konnten. Wahrend
SchOne a. 0. das yiyovs bei Suidas auf die Ge-
burt bezog und so die ganze Chronologie erheb-
lich herunter ruckte, ist Rohde 216f. zu der
alten Auffassung zuruckgekehrt. Beloch end-
lich streicht, ohne jene Vorganger zu berucksich-
tigen, auf Herod. V 94 fussend die alteren Kampfe
vor Sigeion und riickt A. in die Zeit des Peisi-

stratos hinunter. Herodots Zeugnis leidet aber 60 Die Menge sucht sich einen hochsten Vertrauens
selbst an einem inneren Widerspruche, was Be-
loch gleich S. 467 hatte hervorheben sollen (das
Schiedsrichteramt des Periander); und die An-
nahme, dass Phrynon als Gegner des Pittakos
entweder .mythisch' oder ein Enkel des fur 636
notierten Siegers von Olympia sei (FOrster Die
Sieger in den olymp. Spielen I 5), wird wiederum
durch die Uberschatzung des Herodotzeugnisses

mann : daraus wird die Tyrannis. Fur diese Vor-
gange bieten die Fragmente des A. reiehe Be-
lege, wenn auch der Gang der Dinge nicht chro-
nologisch genau zu verfolgen ist ; die ,tjberliefe-

rung' (Aristot. Polit. II 9, 6. V 8, 13. Strab.
XIII 617 u. s. w.) scheint fast ausschliesslich aus
diesen Dichtungen abgeleitet zu sein, denen auch
geschichtliche Betrachtung nicht fremd war (s.

z. B. 65. 71). Melanchros als Tyrann: frg. 21

MslayxQo? al'dojg &k~tog , von Duncker a. 0.

276 falsch verwertet. Triumphlied beim Tode des

Tyrannen Myrsilos frg. 20 (Horat. c. 1 37).

Verwandt frg. 25 (Arist. Vesp. 1234). 82. Die

Lage verwickelt sich durch kriegerische Unter-

nehmungen, bei denen Pittakos eine bessere Rolle

spielte, als A. (frg. 32). Wahrend nun die Ade-

ligen, und als ihre Fiihrer A. und sein Bruder

Antimenidas , den Versuch machen , ihre Herr- 10

schaft wieder aufzurichten , bestellt der Demos

wider sie den Pittakos zum Fiihrer: soraoavro

zigavvov sagt A. frg. 37 A. Die Briidergehen in

die Verbannung. Antimenidas nimmt Kliegsdienst

in Babylonien ; in dem Willkommenliede frg. 33

horen wir von seinen Heldenthaten und den ge-

wonnenen Ehrengesehenken (0. Miiller Rh. Mus.

1828, 287ff.). A. selbst wird damals auch nach

Agypten gekommen sein (s. Strab. I 37, frg. 106.

Herod. II 5. Hecat. frg. 279 aus Alk. frg. 4 20

d&oov rov Ttorapov). Auch Thrakien scheint er

bereist zu haben (frg. 109). Die bei Eusebios

vorausgesetzte, im Marmor Parium flberlieferte

Flucht der Sappho nach Sicilien mag denselben

Anlass gehabt haben; dass die beiden Zeitge-

nossen warp — A. wohl etwas jilnger — ist

alte Uberlieferung , die nicht nur auf dem um-

strittenen Wechselliede beruht haben wird (Sappho

frg. 29 B. Alk. frg. 55, letzte Revision der Frage

bei Farnell a. 0. Hauptschriften von Kock 30

und 0. Jahn Abh. d. Sachs. G. d. W. 1861,

710). Eine grosse Reihe von Liedern scheint,

wie bei Theognis, in der Verbannung entstanden

zu sein Vor allem die archilochisch stilisierten

Ausfalle auf Pittakos frg. 37 B. 49. 80ff. 92.

Auch das angebliche Patronymicum des Pittakos,

'YogdStos, war ursprunglich ,wohl ein von A. ge-

gebener Spitzname (Ahrens Dial. I 157; zu
"

:ooa£, (aJvQsdStos = plebeius s. Bergk zu frg.

94). Die thrakische Herkunft des Pittakos ist 40

wohl gleichfalls aus Spottliedern des A. er-

schlossen, die nicht mehr Gewahr beanspruchen

konnten, als verwandte Verdachtigungen bei den

Komikern. Pittakos versteht, ohne grundstiirzende

Eingrifie, feste Verhaltnisse zu schaffen (Arist.

Polit. II 4, 9 ; Eth. Nicom. Ill 5, 8). So kann

er es wagen, auch den oligarchischen VerschwOrern

<lie Heimkehr zu gestatten. Den Lebensabend

scheint A., wie ein geretteter Schiffbriichiger, in

der Heimat verbracht zu haben. Manche Frag- 50

nieiite mit gehaltener, frohlich ernster Stimmung

miigen hierher gehoren, besonders 42 xat ztig

.-ro/J.a Jia-doioa? xsqpdJ.ag xaysdzw [ivgor xal xaz

to) TtoXio) ozrj§eog.

III. Dichtungen. Die von den alten Gram-

matikern benutzte Ausgabe (des 'Aristophanes ?)

war zum Teil nach stofflichen Gesichtspunkten

seordnet, mit denen sich oft formelle zusammen-

ianden. Citiert werden 10 Biicher. B. I, II

Hymnen in vierzeiligen Strophen , vgl. frg. If., 60

Schol. Heph. 79; auch frg. 73 (dsvzsoo). unver-

kennbar von der rettenden Gottheit). Hl(?), IV

Kriegs- und Vaterlandslieder , Stasiotika, falls

frg. 100 von Bergk mit Recht allegorisch ge-

deutet ist, s. o. Fflr V, VI kOnnte man Erotika

ansetzen, wenn die stofflichen Gesiehtspunkte

nicht etwa von formellen abgelost wurden. VII—

X

scheinen gesellige Lieder, oxoha und Verwandtes

gestanden zu haben. Fur VII wird in den cor-

rupten frg. 87. 101 die Situation tiqos xoaiv be-

zeugt. Fur VIII vgl. frg. 103 (Komos?). Fiir IX

frg. 16 fl\riiQ<bv avsficov dinfiavzoi srvoai: es ist

vom Friihlingswind die Rede, ohne jede politische

vnoroia, wie sie Bergk annahm. Fiir X frg. 43:

Kottabosspiel beim Gelage. Auch hier mOgen

metrisch zusammengehOrige Stiicke zusammen-

geordnet sein. Leider hat Bergk die Spuren

alter Anordnung bei der Einteilung der Frag-

mente nicht gehOrig respectiert. Schon hiernach

kann man sich einen Begriff machen von dem

Reichtum der Stoffe und Vorwiirfe. Zum Teil

sind es alte Bahnen, vor allem in den Hymnen

frg. 1—14, dazu (gegen Bergk) frg. 62 und 73:

an Apollon, Hermes, Athene, Hephaistos, Eros;

iiber den Apollohymnus (xaiava nennt ihn Hime-

rios, noooijuov Pausanias, frg. 2) vgl. Crusius

in Roschers Mythol. Lexik. I 2806f. Auf die An-

rufung des Gottes folgt regelmiissig ein epischer

Hauptteil. Es ist ganz dieselbe Anlage, wie in

den ,homerischen' Hymnen, nur die rhythmische

Form ist neu. Subjective Beziehungen sind kaum

nachweisbar. Ob frg. 48 B einem Hymnus an

Achill zuzuweisen ist, bleibt zweifelhaft (Wass-

ner de heroum cultu 33); frg. 48A an Aias hat

Skplienstil. Origineller sind die politischen Ge-

dichte und Kriegslieder (frg. 15—34). Wenn

Archilochos und sein Vorganger, der Dichter der

Rugelieder an Perses, die Poesie ins Pnvat-

leben einfiihrten , so folgt ihnen A. nicht nur,

sondern er erobert ihr eine neue hehere Sphare,

den weltgeschichtlichen Kampf der Stande und

Anschauungen, in denen er selbst stand. Es ist

eine politische Tendenzpoesie in grossem Stil.

Der Ton erinnert aber vielfach an Archilochos;

der Dichter setzt den Iambos fort, er karnpft

nicht mit sachlichen, sondern mit persOnlichen

Waffen. Iulian (Miospog. p. 433 H.) hatte nicht

Unrecht, als er ihn mit Archilochos zusammen-

stellte (xmxpozsga jtoiovvzs? avzolg Soa 6 datftmv

sdiSov rfj dg zovg aSixovvzag loidogiq). Eng ver-

wandt mit diesen Dichtungen ist ein grosser

Teil der oxoha ; die Beziehung aufs Gelage mag

die Sonderbezeichnung bedingt haben. Gerade

ein beriihmter Ausfall gegen Pittakos wird citiert

aus einem zwv axokiGyv fie/.cav (Aristot. Pol. Ill

lf 5 _ frg. 37 A); iiberhaupt scheint das Hinem-

spielen von politischen oder kriegerischen Neben-

motiven die Regel gewesen zu sein. So wird

manches, was Bergk unter die Stasiotika ge-

stellt hat, hierher gehoren (z. B. frg. 20 vvv

yon fiedvofcjv). Popular zu alien Zeiten bheben

die eigentlichen Trinklieder (Athen. X 430 A),

frg 39ff die wohl zum Teil in der Musse des

Alters entstanden sind (frg. 42). Auch die

'Eoa>ztxd bei Bergk beruhren sich vielfach mit

den Skolien, s. frg. 55ff. Dass wir in ihnen

durchweg echte Gelegenheitsgedichte, kerne con-

ventionellen Flunkereien zn erkennen haben, zeigt

der schlichte, echte Ton. Zu so intensiver Liebes-

leidenschaft, wie Archilochos oder Sappho, scheint

der hochstrebende, ins Weite wirkende Krieger

und Politiker freilich nicht fahig gewesen zu

sein Neben oder vor die Frauenliebe (frg. 55.

56 xcouog) tritt etwas uns sehr Fremdartiges,

der "eomg naibixog: Cic. Tusc. IV. 71. 105. Lykos

frg. 58 = Hor. I 32, 9. Man erinnere sich, dass
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Lesbos der klassische Platz der KaXXtazeta war Poesie vom lesbischen Volksliede entsprechend (s.

(Tiimpel Philol. L 566f.). Theokrits xaiStxd Sappho), der epichorische aeolische Dialekt ; die

machen die Triimmer lebendig. Spottlieder zeigen kilhne Neubildungen im Geiste
Die drei letzten Gattungen gehen vielfach in des Iambos (vgl. bes. frg. 37). Gegen die An-

einander iiber (s. Horat. carm. I 32, 6): sie treffen nahme epischer Anklange (Schneidewin u. a.)

sich im Begriff des Skolions, des geselligen Liedes, H. L. Ahrens Verhandl. Philologenvers. zu Got-
mit wenigen Ausnahmen. Es eroffhet sich uns tingen 63f. = Kl. Schr. 1 164. Doch hat Meister
ein Blick in das glanzende, frische Zusammen- (Gr. Dial. I 16) die augmentlosen Praeterita,
leben dieser Kreise, das ganz der Charakteristik die Genetive auf -oio , die Form 'AyJXXea (48)
entspricht, die Herakleides (Athen. XIV 624 E) 10 wieder als episch in Anspruch genommen. Die
von aeolischer Art giebt. Es sind ahnliche Hymnen des Alkaios werden unter dem Ein-
Mischungsverhaltnisse , wie bei der Elegie ; das flusse der ionischen Hymnenpoesie stehn : wonach
Vorherrschen des einen oder anderen Elementes Meisters Annahme auch von Ahrens eigenem
scheint die Alten aber veranlasst zu haben, jene Standpunkte aus bereehtigt ist. Den Stil des
Sonderabteilungen (politisch-kriegerische Lieder, Dichters charakterisiert fein ein altes Kunsturteil
Trinklieder im engeren Sinne, Liebeslieder) auf- bei Dion. Halic. xwv naXaitiv xq. 2, 8 = Quint,
zustellen. Wir werden gut thun, ihnen zu folgen. X 1, 63; es hebt hervor zo fieyaXoyvks (magni-

Dem Reichtum des Inhalts entspricht eine ficus bei Quintilian) xal {toayv (brevis) xal f)dv

Fiille verschiedener Formen, die A. aus der Kunst pezd Setvoztjzog , eu Se zovg" a/tifiaziafiove /J-ezd

der Ionier oder dem heimatlichen Liede ent- 20 oacprjvelag. Ein wichtiges Element seiner Dar-
lehnte oder in ihrem Geiste weiterbildete. Charak- stellung J^id volkstiimliche Sentenzen und Sprich-
teristisch ist der aeolische freie Eingang (die wo'rter: frg. 23. 41, 1. 44. 53 = 57. 82. 83. 99.
Hermannsche Basis) und die lange verpfinten 110. 112. 113. 117. Der Bilderschmuck ist nicht
,gemischten' Reihen : beidcs wohl volkstiimlichen reich, aber echt und frisch. Ob das Sturmlied
Ursprungs (s. Sappho); vgl. H. Usener Altgr. frg. 18 (vgl. Archilochos frg. 5) wirklich allego-
Versbau 92f. 103. 108ff. Kossbach Specielle risch gemeint ist, wie Theogn. 670ff. Horat. carm.
Metrik 560ff. In den Trink- und Liebesliedern I 14, scheint nicht so ganz sicher; unberechtigt
begegnen wir den einfachsten Ehythmen, wie den ist diese Interpretationsweise zweifellos bei frg.

aeolischen Daktylen, Tetrametern wie Hexametcrn 16. Der eigentliche Ausdruck herrscht vor, wie
(23. 45), und dem archilochisch gebauten iambi- 30 bei Archilochos. A. spricht in seinen Liedern mit
schen Tetrameter (frg. 56), oder ionischen Reihen knapper Energie durchaus originell eine lebendig
(frg. 59 = Horat. carm. Ill 12) nach der Notiz empfundene Stimmung aus, fur die er gern mit
des Hephaestion (66) in stichischer Abfolge durch eineruns ganz modern anmutenden Sinnigkeit einen
das ganze Gedicht: was naturlich ein musikali- Widerhall aus dem Naturleben heraushfirt. Seine
sches Zusammenfassen zu vierzeiligen Strophen Dichtungen sind noch in ihrem trummerhaften
nicht ausschlicsst. Das Hauptmass der Skolien Zustande ein lebhafter Protest gegen die iiber-

waren aber allem Anscheine nach jene gliinzenden triebenen Anschauungen vom mangelhaften Natur-
choriambischen Reihen, die spater nach Askle- gefiihl der Alten. Vgl. frg. If. 19. 34. 39. 45.
piades, dem Preunde des Theokrit, benannt wur- Vereinzelt wagt er sich an Aufgaben der sogen.
den (frg. 33. 37ff. 48) , daneben der langge- 40 ,objectiven Lyrik' ; frg. 59 (Horat. carm. Ill 12)
streckte volltonende Vers, der aus zwei Gl.vkoneen ist einem eiiisamen Madchen in den Mund ge-
und einem katalektischen trochaeischen Metron be- legt (vgl. Archil. 25). Eigentlich epische The
stent (frg. 15.50), mit einer Fermate oder Pause in mata treten ganz zuruck. Nur in den Hymnen
der Mitte, wie in den archilochischen Asynarte- und Skolien fanden sich kurze erzahlende Par-
ten. Compliciertere Strophenformen scheinen vor tien : Gottermythen, Heroensagen (48f.), vereinzelt
allem bei Liedern in hoherem Stil, bei Hymnen wohl auch geschichtliche Riickblicke (65. 114,
und Stasiotika, angewandt zu sein. Die sogen. vgl. 71). Hier wird der Dichter die Mittel des
Sapphische Strophe im Hermeshymnus frg. 5: conventionellen epischen Stils nicht ganz ver-
drei sogen. Sapphische ivbexanv!.Xa/}oc , d. h. sehmaht haben. Im ganzen ist seine Kunst
logaodische Pentapodien , die letzte mit einem 50 durchaus GelegenheitspoesieimGoethischen Sinne:
Adonios als Klausel ; die mannliche Ciisur , wie Leben und Lied deckt sich. wie bei Archilochos

;

bei Horaz, anscheinend bevorzugt. Eine Neben- s. Horat. carm. II 13, 16; Sat. II 1. 30 und
form mit einer Silbe als Auftakt (frg. 55), mit Aristoxenos in den Schol. z. d. St.
kraftigerem Ethos. Am bekanntesten die sogen. IV. Bildnisse. Nachruhm. Nachwirken.
alkaeische Strophe: zwei alkaeische Hendekasyl- Eine lesbische Miinze (Visconti Icon. Gr. I

laben. ein iambischer Dimeter hypercataleeticus 3, 3) mit dem Kopfe des A. (Baumeister Denkm.
(tier Begriff ist hier sachgemass), der den ersten I 44. O. Jahn a. a. O. 724 Taf. VIII 6) wird
Teil der ersten Verse, und ein daktylotrochaei- angezweifelt. A. und Sappho, als ganz allge-
scher dexaoi-XXafio;, der ihren zweiten Teil weiter meine Typen gehalten, schon auf alteren atti-

entwickelt. Die Strophe vereinigt Eleganz und 60 schen Vasen: ein Zeichen fur die Popularitat des
Kraft, Reichtum und Einheitlichkeit. A. ist aber Dichters. S. Welcker Alte Denkmaler II 225
schwerlich ihr Erfinder. Denn abgesehen davon, Taf. XII 20ff. O. Jahn Abhdl. d. sachs. G. d.
dass sie Sappho anwendet (28), ist allem Anscheine W. VIII. tjber den von manchen als A. angr-
nach schon die Perikope des Alkmanischen Par- sprochenen ,Anakreon' der Villa Borghese (Ban-
thenions aus einer ahnlichen aeolischen Weise meister Denkm. Abb, 83) vgl. zuletzt P. Wol-
herausgesponnen

, vgl. Crusius Comment. Rib- ters Arch. Ztg. XLII 1884, 149f. A. steht im
Dec

^-.
21- Lyrikerkanon an zweiter Stelle. hinter Alkman

Die Sprache des A. ist, der Abstammung seiner (Usener zu Dion, de imit. p. 130). Er war ein
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Liebling der Attiker in der besten Zeit: Aristoph. 12) AXxaTog [MvziXr/vatog, elza] 'Afhjvaios xa>-

frg. 223 K. = Athen. XV 694 A. Schol. Arist. /uxog zfjg dgxaiag xmfi^diag ne/mzos, vlog de Mix-

Thesm. 162. Die Skolienpoesie steht ganz unter xov. eygaipe bqafiaza dexa. So Suidas. Die Ver-

seinem' Zeichen; Aristophanes parodiert wieder- wechslung mit dem lesbischen Dichter liegt auf

holt Lieder des Alkaios, die er offenbar als be- der Hand, nicht so die von Meineke ange-

kannt voraussetzt (Aves 1410 = frg. 84; vgl. Vesp. nommene, aber unerklarliche Interpolation Jts/i-

1234 = frg. 25, s. Schol. Thesm. 162, Nr. 10); nrog ,
das wohl ein tjberbleibsel aus emem Ho-

auch bei den Tragikern sind Anklange nachweis- monymenkatalog ist. Von seinen 10 Stricken

oar (Aesch. Pers. 347 = frg. 23). Manche Stelle sind acht Titel bekannt mit ein paar unbedeu-

wurde schon damals geradezu sprichwortlich (vgl. 10 tenden Bruchstiicken, die fast alle von Gramma-

die Paroemiographen). In der Hellcnistenzeit be- tikern wegen sprachiicher Besonderheiten citiert

schaftigt er nicht nur die Gelehrten (s. o.), sondern werden. Sechs Stiicke gehoren der mythologischen

wird auch mit Gliick nachgeahmt, besonders von Travestie an, ravv^irid^g, 'Evdvpirav, 'Isgog ydfiog,

Theokrit (xaidixd XXVIII. XXIX) und seinem Kalhoxut (?), IIaai(pdr) und KwptpSoTgayydia, das

Freunde Asklepiades, auf dessen Namen eine letzte wohl als Typus der ganzen Gattung so

Reihe aeolischer Strophen getauft wurden. Bei benannt. Sowohl diese als die beiden iibrigen

den Roniem war es vor allem Horaz, der sich an Stiicke 'AbeXqiai iioiy/vofisrai und IlaXaiaxQa (He-

den Dichter anschloss, ohne ihm freilich wahr- tare?) weisen die Poesie des A. in den Bereich

haft geistesverwandt zu sein. Gelernt hat er der piiat]; zur doyala wurde er nur gerechnet,

von ihm besonders in formellen Dingen. Die Nach- 20 weil er noch Zeitgenosse des Aristophanes war,

ahmung ist im einzelnen nicht immer ghicklich; gegen dessen Plutos er im J. 388 mit der Ilaoi-

s frg 5 = Horat. I 10. frg. 18 = H. I 14. q>dr] auftrat und den fiinften Platz errang.

frg. 20 = H. I 37. frg. 30 = H. Ill 2, 13. frg. [Kaibel]

34 = H. I 9. frg. 41 = H. II 7 . 21. frg. 44 = 13) A. aus Messenien, 6 rmv XoMqwv lafipav

H I 18.' frg. 59 '= H. Ill 12. frg. 53 = H. Ill xal imyqafijidzmv ^otr/z^g (Euseb. praep. ev. X
18, 16. Im einzelnen ist der Commentar Kiess- 2, 23), sicher identisch mit dem Verfasser hoh-

lings zu befragen; wenig fiirderlich Arnold nender avyxgweig ,
in welchen auch der Gram-

Die gr. Studien des Horaz , hgg. v. Fries , 89ff. matiker Isokrates verspottet war (Polyb. XXXII

Ob Catulls Alfenuslied (30) von A. selbst oder von 6, 5) , aus der Zeit Philipps III. Erhalten sind

hellenistischen aaidixd inspiriert ist , wird sich 30 von ihm etwa 15 elegante, zum Teil leidenschaft-

schwer ausmachen lassen. Fleissig gelesen wurde liche und bittere Epigramme mit Ankliingen an

A. noch von den Sophisten der Kaiserzeit (s. frg. die der alteren Alexandriner (Kallimachos und

2f ) Es ware fast zu verwundern , wenn unter Poseidippos). A. ist der einzige politische Dichter

den Papyri nicht auch noch Reste des A. auf- der Anthologie , erbitterter Feind Philipps (vgl.

tauchten. Anth. Pal. IX 519) ; dass er anfanglich (vor 216

10) Ein Kitharode zur Zeit des pelopon- v. Chr.) Verehrer desselben gewesen und daher

nesischen Krieges. Schol. Arist. Thesm. 162

:

Verfasser einer Anzahl erhaltener Lobepigramme

dlXayov ds 6 AiSvudg cpnatv n fih yqarf'r] Svva- auf diesen sei, schliesst aus IX 528 mit Unrecht

rat ,dvuv [eine Conjectur des Aristophanes, AX- Bergk (Philol. XXXII 678; PLG* III 196;

xaloc imAyamg; das richtige hat erst G. Her-40vgl. O. Rossbach Jahrb. f. Philol. CXLI11

mann hergestellt mit deyaiog}- ovx &v hi rovrov 97). Die grosse Verbreitung und den Einfluss

nv /leXoTioiov iMuvrjrai , xdXiv x6 ami Xeyio on seiner Gedichte bezeugt Plutarch Flamin. 9, mit

ovx KsxiXatt 't« fiut) [ein grober Irrtum]. dXX' Bezug anf das Epigramm VII 247 ,
welches in

AXxaiov zov y.i9aoro6ov , oI< xal EvxoXig ev ra> der Anthologie in einer den Romern unanstossi-

Xovooj yirei «*'».•//«" (frg- 280 Kock) • wXxaTe gen Form vorliegt, die ihm vielleicht der Dichter

IrsrXtaiza IleXo^ovvr/oie. Die Stelle der Thes- selbst gegeben hatte, nachdem er v. 4 der_ur-

mophoriazusen hat mit diesem A. nichts zu thun. spriinglichen Fassung in dem Lobgedicht auf 1 la-

in dem Zeugnis des Eupolis erscheint er als einer minimis (XVI 4) wiederholt hatte, Em Epigramm

der xwumdoiuerot; Meineke (hist, crit. 249) hat des Philippus auf A. findet sich bei Plutarch a.

Hesych. s. AXxaTor (cod. dXxeov) .

. 'EeaxoaMvng 50 a. O., die fingierte Grabschrift eines anderen

<V (p 233 Bernh.) . Svoua thai zivog ar&omxov Feindes anf ihn Anth. IX 520. Sehr annhch

(xi&aooidov Meineke) xo>t<o>fiovuhov mit Recht den Gedichten des A. ist Kaibel epigr. Gr. 790,

auf ihii bezogen Auch Hesvch. s. 'EhyxeoribaX- welches Kaibel daher dem A. zuschreibt. Hill-

xlha, ol .™1 -Ectjxeoz/dqv ' xal AXx(e)!bnv zov; s c h e r Jahrb. f. Philol. Supplbd. XVIII 400 (zwei-

ytOnootdov; geliOrt hierher. wie ubereinstimmend felnd) und Christ Litteraturgesch. 40( ldentih-

M.-ineke a. O. und Bertrk de rel. com. Att. cieren ihn mit dem Epikureer A. kr 15.

374 annehmen. Die Eupolisstelle zeigt, dass 14) A. von Mytilene Epigrammdichter des

man den Kiinstler. wie seinen Collegen Exekesti- Meleagerkranzes (Anth. Pal. \1 218. \11 4<i9.

de< • \rist. Av. 11. 764. 1527 und Schol.) als giro; 536) wohl aus dem 2. Jhdt v Cbr Da seme

verda.-htigte I'ber die Doppelform des Namens 60 Gedichte an die de? Lennidas von Tarent anklmgen,

<. Jahrb. f. Philol CXLIII 1891. 392. [Crusius.] mag ihm auch VI 187 gehoren
;

vielleicht auch

11) Tragiker? Suidas: roayixog. Sv zires de- die ekphrastischen Gedichte XVI 8. 196. 22o, so-

Xovo, zro&rov roa-txdr 7*yovhat. Eine durchaus wie YU 305 (vgl. Adaios Nr. 7) Ganz unsicher

unbrauchbare Notiz. die vielleicht auf missver- sind VII 55. XII 29. 30 (vgL Dilthev de epigr.

standene \nu-aben iiber den Komikcr A. (Nr. 12), gr. syllogis 9. Bergk PLG.4 111 19b)
_

der in den folsrenden Zeilen behandelt wird. und [Reitzenstein
J

dessen xtoucdoroaycodia (Macrob. Saturn. V 20, 15) Einer der beiden epikureischen Philo-

12) zuruckgehen" konnte. ' [Dieterich.] sophen, welche nach Athen. XII 54/ a (vgl. Ael.

Pauly-WiBBOwa
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v. h. IX 12. Suid. a. 'Em'xovgos aus Ael. de und nicht auf blosser Combination antiker Kunst-
provid.) unter dem Consulat des L. Postumius forscher beruhen sollten, so wurde man aus chro-
0173 oder 155 v. Chr.) aus Eom verwiesen wur- nologischen Grtinden genotigt sein, einen zweiten
den. Der Name lautet bei Athenaeus "Akxios. alteren A. anzunehmen, wie dies neuerdings mehr-

f
v- Arnim.] fach geschehen ist ; s. Loes click e Westl. Giebelgr.

Alkamenes (AXxafinv^). 1) Sohn des Teleklos, d. Zeustempels zu Olvmpia 7. S i x Journ of hell
Konig von Lakedaemon, Agiade (Herod. VII 204. stud. X 1889, 111. Koepp Arch Jahrb V 1890
Paus. Ill 2, 7) Nach der (iibrigens wertlosen) Er- 275. Einen in zaMreichen statuarischen Eepliken
zahlung des Pausamas regierte er niit Konig und auf attischen Beliefs vorliegenden Hera'typus
Theopompos zusammen und fiihrte zu Anfang des 10 will E. Petersen Rom. Mitt IV 1889 65ff
1. messemschen Krieges, die Lakedaemonier ge- auf A. zuriickfuhren, indem er die Tradition von
gen Ampheia starb aber wenige Jahre dar- der Zerstfirung jenes Tempels durch die Perser

^ i nt'- T '

4
-

5
'
9

'
7

'
7) '

Al»Uodor verwirft. Nachbildungen der Aphrodite h xn-
(liuseb. Uiron. I p. 223 Scheme) bestimmte seine itoig hat Furtwangler Roschers Myth. Lex. I
Kegierungszeit auf 38 (37) Jahre; er wiirde dar- 412 in den friiher falschlich als Venus Genetrk
nach von 785—748 v. Chr. regiert haben. S. bezeichneten Statuen erkannt; s. auch Conze

™ At -

o I
6"- * 337f- AtL Mitt

'
XIV 1889

>
199ff

- E -
Petersen Ant.

1) bonn des Sthenela'idas
, Spartiate, Fiihrer Denkm. I 45 zu Taf. 55. Von sonstigen Werkenderm J. 412 nach Chios bestimmten pelopon- des A. kennen wir nur noch die Gruppe von

nesischen Flotte, die beim Auslaufen aus Kench- 20 Prokne und Itys auf der athenischen Akropolis
real von den Athenern angegriffen ward, wobei (Paus. I 24, 3) und durch Plinius XXXIV 72

^.^•trm 1

?
08

-
1"1 kormtnischen Get>iot Ael die Siegerstatue eines Funfkampfers , der nach

( „r TT V '
2

'
10, 2

-
n

'
3) - einer beachtenswerten Conjectur von W. Klein

m, V ZScll
f;. n

von Akragas, Nachfolger des Arch.-epigr. Mitt. XIV 1891. 6ff. (mcriommos
lhalaris (Heraklid. polit. 37. Holm Gesch. Si- d. i. in9idfievoe fiir encrinomenos) sich mit 01

' A tWJi. j l
[Niese.] salbend dargestellt war und von dem uns nach

V * eldnerr der Achaier im J. 146, Paus. VII einer ansprechenden Vermutung desselben Ge-

r< -d t. j. nu [Kirchner.] lehrten in dem Dresdener und Miinchener ,Salber'
5) -HeruhmterBildhauerundErzgiesser.junge- (Mon. d. Inst. XI 7. Ann. d. Inst. LI 1879 tav

rer Zeitgenosse und nach Plinius n. h. XXXIV 30 ST) Copien erhalten sind. Correctheit, Schonheit
72 bchuler des Pheidias, neben dem ihm in dem und Evhabenheit (dilujentia decor pondus, Avpi-
wahrscheinlich auf pergainenische Kunstschrift- peia eijiQzxua &<;i<o

f
ia) werden in dem bei Quin-

steller zuruckgehenden Kanon der Plastiker bei tilian erhaltenen pergamenischen Kunsturteile den
Qmntilian XII 10, 8 (vgl. Paus. V 10, 2) unter Schopfungen des A. in gleichem Masse wie denen
besonderer Hervorhebung seiner Gotterbilder die des Pheidias zugesprochen ; vgl. Robert Arch
zweite Stelle angewiesen wird. Als Athener be- March. 41ff. 5 Off. [C Robert 1

zeichnet lhn mit besonderem Nachdruck Pli- Alkandra (AXxdvdQV ) , Gemahlin des Polv-
mus XXXVI 16, wahrend andere ihn einen bos im iigvptischen Theben. Horn. Od. IV 126
Lemmer nennen (Suid. Tzetz. Chil. VIII 340);

"

[Knaackl
zwischen beiden Angaben hat man durch die 40 Alkandros (AUavSoog). 1) Eine an ver-
Annanme vermitteln wollen

,
dass A. der Nach- schiedenen Orten localisierte , zum Kreise der

komme eines der attischen Kleruchen auf Lemnos chthonischen HeilgOtter gehSrige Sagenfigur vgl
gewesen oder dass ihm als Auszeichnung fiir seine Rohde Psvche 134, 1. Wide Skand Archivl
kunstlerisphen Schopfungen das attische Burger- 105. 121. "in Lebadeia erscheint er als Sohn
recht verhehen worden sei. Von seinen Werken ist des Trephonios (Charax Schol. Ar Wolk 508)
nur die von

_

Thrasybulos 403 nach dem Sturz in Sparta in Verbindung mit Athena 'O.-itiUti;
der Dreissig in den Heraklestempel von Theben (oder 'O^ai.^Tztg , also Hygieia); an letzterem
geweihte Gruppe des Herakles und der Athena Orte zugleich in die Lykurgossage verflochten
chronologisch_fixiert, Paus. IX 11. 6. Doch (vgl. Ed. Meyer Rh. Mus. XLII 97) : er schlagt
sprechen gewichtige Griinde dafur, dass die be- 50 dem Lvkurgos ein Auge aus, dieser rettet sich
ruhmtesten seiner Schopfungen

, die Aphrodite und griindet zum Dank den Athenatempel (Plut.

f ?1"0ls (
Pa^- I 19

-
2 - Plin

- n. h. XXXVI 16. Lyk. 11: Apophth. Lak., Lvk. 7. Paus. Ill 18.
Luk. Im. 4, 6), die dreigestaltige Hekate auf 2; vgl. Ael. v. h. XIII 23." 2. Stob. flor. XIX
dem Nikepyrgos (Paus. II 30, 2) und der Hephai- 13) : in Titane fiihrt er den gleichwertigen Nam en
stos (Cic

.
n

.
d. I 30. Valer. Max. VIH 11, vgl. Alexanor und stiftet als Enkel des Asklepios

Paus. I 14, 6) in die Jahre 440—430 fallen, die dessen Kult (Paus. II 11. 5. v. Wilamowitz
darnach die Blutezeit seines Schaffens bezeich- Isyllos 55); in Athen ist er unter dem Kurz-
nen wurden. Ebenfalls fiir Athen fertiete A. namen Alkon fs. d.) bekannt

?.
le
,j ,, ,..

e
s

d^ Ares und des Dionvsos (aus 2) Mit ihm hangt vielleicht zusammen A..
Goldelfenbem) Paus. I 8, 4. 20. 3, fur Manti- 60 Sohn des Munichos (einer ebenfalls chthonischen.
neia das des Asklepios, Paus. VIII 9. 1. Eine dem Hades verwandten Gestalt, die hier wie
bei Pausamas erhaltene antike Tradition be- dieser als Konig der Molosser erscheint). dessen
mennete A. ausserdem als den Meister des West- Verwandlung in einen Vogel eine wohl spate Sage
giebels am Zeustempel zu Olympia (V 10, 8) in Nikandros Heteroiumena (Ant. Lib. 14) erzahlte.
una des Kultbildes m einem von den Persern 3) Einer der von Odvsseus getoteten Lvkier,
zerstorten Heratempel auf der Strasse von Athen II. V 678; bei Vergil, der den Homervers" Aen.
nach Phaleron (II, 5). Wenn diese Angaben IX 767 iibersetzt, ein Gefahrte des Aineias.
auf wirklicher, d. h. inschriftlicher Uberlieferung [Wernicke

]
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4) Tja-ann von Akragas, des Alkamenes Nach- Mus. XXVII 7f. 607f. Voigt a. a. O.; iiber das

folder (Heraklid. polit, 37. Holm Gesch. Sicil. Eeligionsgeschichtliche Naheres unter Agrionia

I f52). [Niese.] und Dionysos. [Hiller v. Gaertringen.]

Alkanor. 1) Troer vom Ida, dessen Sohne Alkathoos ('Akxddoos, bei den Prosaikern

Pandaros und Bitias im Heere des Aineias in meist contrahiert 'AXxadovs). 1) A. ist in Me-

Italien kampften (Vcrg. Aen. IX 672). gara Eponymos der einen Akropolis, welche auf

2) Ein Butuler, welcher von Aineias getetet dem westlichen der beiden aneinanderstossenden

wurde , Bruder des Maeon und Numitor (Verg. Hiigel der Stadt gelegen war und sicherlich spater

Aen. X 338). [O. Rossbach.] als die ostliehe, Kagla, gegriindet wurde. Lol-

Alkarops ('AkxaQoyi) , Freier der Penelope, 10 ling in Mtillers Handb. HI 121. Er wur-

aus Zakynthos. Apd. fr. Sabb. Rh. Mus. XLVT zelte fest im Kulte, wie sein fjQqiov (s. u.) und

1891 180, 5. [Bscher.] die ihm gefeierten Spiele 'AXy.a-doia beweisen

Alkatho (Alxadm), Tochter des Pelops, ent- (dieser Name nur Schol. Pind. Nem. V45f.; Al-

spricht dem Alkathoos. Mantiss. proverb. II 94. xaMov aya>v Pind. Isthm. VII (VIII) 67ff ; bei der

Voran geht dort in der Aufzahlung Aqjio , es Nemeenstelle ist es nicht sicher, ob Pindar selbst

ist also sicher kein Sohn, wie Pape-Benseler gerade diese Spiele gemeint hat). Boeckh explic.

W d gr Eigenn. s. v. will. ad Pindarum II 2, 176f. K. F. Hermann
[Hiller v. Gaertringen.] Gottesd. Alt.2 § 52, 41. Er ist Sohn des Pelops,

Alkathoe. 1) Ahathoe, mythisch-dichteri- dessen Burg Phoibos selbst befestigt "hat: Theo-

scher Name fiir Megara. Ov. met, VII 443, s. 20 gnis 773f. Daran kniipfte sich die Sage von einem

Alkathoos Nr. 1. Steine (der Mauer oder eines Thurmes), welcher

2) 'AXxad-ofj (oder 'Alm&orj), Tochter des Mi- wie eine Lyra ertonte, sobald man nach ihm mit

nyas von Orchomcnos, welche mit ihren beiden einem Steinchen warf, weil Apollo wahrend des

Schwestern zu Hause beim Webstuhl bleibt, wah- Baues dort seine Lyra niedergelegt hatte : so in ver-

rend alle anderen Frauen draussen die neuen Or- schiedenen Nachbildungen einer alexandrinischen

gien des Dionysos feiern. Der Gott mahnte sie Behandlung —nach Heyne und Meineke Par-

zuerst umsonst in Frauengestalt, dann in schreck- thenios, vgl. Rohde Griech. Roman 93f. — bei

lichen Verwandlungen und Wunderzeichen; nun Ps.-Verg. Ciris 105ff. = Ov. met. VIII 14ff.

fasst sie Raserei, sie schlachten den Sohn der einen Anth. Plan. IV 279. Paus I 42 , 2 (dieser yiel-

von ihnen und stiirmen selbst in den Bergen als 30 mehr nach Dieuchidas ? ). So konnen in der Dich-

Bakchen herum, bis sie Hermes in Tiere, Fleder- tersprache 'A'/.xadoov vasrfjQsg die Megarer (Kai-

maus, Eule, Uhu verwandelt. So Ant. Lib. 10 bei epigr. Gr. 909 = C1G I 1080), Aleatkoi

nach den 'Ersgowvusm des Nikander. Einfacher moenia oder urbs, ja bios Aloathoe die Stadt

ist Ov. met. IV 1—415 : unmittelbar auf die Wun- Megara bezeichnen (Ovid, trist. 1 10, 39. VII 443;

derzeichen im Frauengemache folgt die Verwand- met. VIII 7f.; ars am. II 421). Eine Fiille localer

lung in drei Fledermause; die bakchische Raserei megarischer Traditionen bieten uns der Megarer

der Schwestern, das Kinderopfer fallt weg. Die Dieuchidas fr. 8 (FHG III 390) und Paus. I 41,

Abweichungen des Ovid von Nikander erklarte E. 3—6. 42. 43, 4. 5 (dieser zum Teil wohl wenigstens

Rohde Griech. Roman 127, 1 fiir so fundamental indirect aus Dieuchidas, da wo er polemisiert aus

und tiefgehend, dass man bezweifeln konnte, ob 40 einer ganz athenisch gefarbten Quelle, Atthis oder

Ovid die 'Ere^owv/isva des Nikander uberhaupt mythologischem Handbuch ; vgl. Kalkmann Pau-

benutzt habe, wahrend F. A. Voigt in Roschers sanias d. Perieget 152f., in einigem berichtigend

Lex. d. Myth. I 1053 eine freie Uberarbeitung Gurlitt Uber Pausanias 99, zuletzt v. Wilamo-
des Nikander durch Ovid fiir mfiglich halt. Den witz Eurip. Herakl. I 294, 47). Der Sohn des

fur das Wesen der Sage wichtigsten Zug hat Pelops, wegen Ermordung seines Bruders Chry-

Ovid weggelassen; Aufklarung giebt Plut. qu. sippos aus Elis fluchtig, kommt nach Megara.

Gr. 38. Die Lehre, dass alle Feinde des Dionysos Dort totet er einen Lowen, der das Land vejheert

zu Grunde gehen, ist angekniipft an das Prototyp und den Sohn des Konigs Megarcus, Euippos,

eines Opfergebrauches beim Feste der Ayoiiona zerrissen hatte. Die auf die Jagd ausgeschickten

in Orchomenos, bei welchem bestimmte Frauen, 50Mannen des K5nigs wollen ihm den Ruhm streitig

'O/.aTai genannt (vgl. die attischen Thviaden), deren machen, doch weist er sich durch die Zunge des

Manner von der dunklen Trauerfarbe ihrer Ge- Lowen, die er ausgeschnitten und im Ranzen ver-

wiinder 'FoUeig hiessen. fliehen — der Sinn ist borgen hatte, aus und gewinnt als Preis die Hand

nach einem Menschenopfer, welches in spiiterer der Konigstochter und die Krone. Mit diesem

Zeit wie im Kulte des Zeus Lvkaios und sonst Marchen erklart Dieuchidas den Opferbrauch, dass

nur angedeutet wurde (Preller Gr. Myth.3 1 567), der ^aodev; von Megara (eponymer Beamter. Gil-

— und vom Priester des Dionvsos verfolgt werden; bert Gr. St.-Alt, 1171,4) die Zunge des Opfer-

wenn er sie einholte. durfte "er sie toten. Dieses tieres zuletzt auf den Altar legte, vgl. Lobeck

Mntiv der <fi7 i) xai 6to>cig hat am meisten die Agl. I 685. Zum Dank fiir ihren Beistand haute

Erzahlung des Ael. v. h. Ill 42 bewahrt; dort 60 A. den Gottern der Jagd Artemis Aygoreoa und

werden die Schwestern von den Bakchen verfolgt, Apollon Ayoalog einen Tempel. Auch sonst ist

denen sie sich nach der Blutthat anscbliessen er Kultstifter: vor dem Mauerbau opfert er zuerst

wollten; auf der Flucht vollzieht sich die Ver- den fool IlooboueU (nicht 77oodoo,ut<c!) Paus. I

wandlung — in Krahe, Fledermaus, Eule (wie 41, 1. Aber auch sein Gliick hatte em Ende:

in der gleichartig gestalteten megarisch-attisch- als er seinem Schutzgotte Apollon opferte, brachte

phokischen Tereussage; vgl. Hiller von Gaer- ihm sein jiingerer Sohn die Botschaft, dass der

tringen de Graecorum fabulis ad Thraces per- altere Sohn Ischepolis bei der kalydomschen Eber-

tinentibus, Diss. Berl. 1886, 41). S. Rapp Rh. jagd umgekommen sei, und storte die Opferhand-
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lung, indem er das Holz vom Altare warf. A. totet

den Frevler mit einem der Holzstiicke und ver-

liert so auch den zweiten Sohn (Paus. I 42 , 6)

;

von der Blutschuld sillmt ihn der Seher Polyeidos

(I 43, 5). Innerhalb der Stadt zeigte man sein

rjoqiov, das spater als Staatsarchiv diente, und in

der Nahe die Graber seiner Frauen Pyrgo und
der Konigstochter Buaichme, seiner als Jungfrau
gestorbenen Tochter Iphinoe' (verwandt mit der

gleichfalls in Megara heimischen Iphigeneia, von 10

den Madchen vor der Hochzeit durch Spenden
und Abschneiden der Haare geehrt; vgl. Ecker-
mann Melampus und sein Geschlecht 163f. und
die Hippolytossage) und an einem andern Orte

das des Kallipolis. Seiner Abstammung nach
wiirde A. als Pelopide zunacbst, gleich den Atriden,

der vordorischen BevoTkerung zuzureehnen sein

;

andererseits hat v. Wilamowitz Eurip. Herakl.

I 293f. geltend gemacht, dass ihn sein Name
^AXxa&oos vgl. mit AXxetSyg, AXxaTog, AXxmg, 20

'AXxfirjvt]) und seine That, die Erlegung des ki-

thaironischen LOwen, als einen megarischen Dop-
pelganger des boeotischen Herakles (der erst in

Argos von der argivischen Hera den Namen er-

hielt) erscheinen lasst. Nach der dorischen Wan-
derung wurde er jedenfalls , unbeschadet seiner

Stellung in der spat zurechtgemachten Konigsliste

(Paus.), der heroische Vertreter der megarischen
Dorer. Der Mauerbau erinnert an Amphion

Onkel oder Vetter des Tydeus (im Schol. Ven.

AB II. XIV 120 irrtumlich Sohn), welcher (zu-

sammen mit seinem Bruder Lykopeus) von Ty-

deus erschlagen wird, der darauf nach Argos in

die Verbannung geht. Apd. I 7, 10, 2. 8, 5, 2.

Diod. IV 65. Nach Schol. Townl. II. XIV 114

trachten A. und Lykopeus, Sohn des Agrios, ihrem
Onkel Oineus nach dem Leben und werden dafiir

von Tydeus bestraffc.

3) Troer, Sohn des Aisyetes, Mann der Hippo-

dameia, altesten Tochter des Anchises, Erzieher des

Aineias, mit Paris und Agenor Piihrer einer der

Sturmkolonnen in der Teichomachie, von Idome-
neus getstet. II. XII 93. XIII 427ff. 463ff.

4—6) Andere Troer: getotet von Diomedes
beim Palladionraub (Quint. Sm}7rn. X 352), getotet

durch den schon selbst totlich verwundeten Achil-

leus (ders. Ill 158), im Heere des Aineias, getotet

vom Etrusker Caedicus (Verg. Aen. X 746 Thi.).

[Hiller v. Gaertringen.]

Alke ('AXxrj). 1) Tochter des Olympos und
der Kybele. Diod. V 49 (aus Apollodors vewv xa-
rcUoyoj? E. Bethe Herm. XXIV 424ff.).

2) Hund des Aktaion. Ovid. met. Ill 217
(Hyg. fab. 181), vgl. Xenoph. Cyneg. 7, 5. Co-
lum. r. r. VII 12, 13.

3) Amazone. Hadrian (?) PLM IV 111 Baehr.

,[Knaack.]

'AXxia, alcea, ist wahrscheinlich auf Malope
(Preller Gr. Myth.3 II 33ff.), aber A. ist dabeinur 30 malacoides L. zu beziehen, eine malvenartige

passiv , wie Laomedon in Troia. Die ehemalige

Herrschaft der Dorer von Megara iiber Salamis

vertritt seine Tochter Periboia, von Telamon Mut-
ter des Aias, der nach Paus. I 42, 4 sogar dem
A. in der Konigsherrschaft iiber Megara folgt und
dort den Kult der Athena Aiavxig begriindet. Vgl.

Apd. ni 12, 7. Xen. cyneg. 1, 9; bei Pind. Isthm.

V (VI) 45. Soph. Ai. 569 heisst sie Eriboia, ebenso

bei Diod. IV 72; bei andern Meliboia (Istros fr.

Pflanze (eidog aygtag f.iaXay_r)g Diosc. Ill 154),

die in den fruchtbaren Ebenen Boeotiens noch
immer haufig wiichst, zumal um Lebadeia, wo
sie auch an Hiigeln nicht selten anzutreffen ist,

jetzt $vXo/.wX6z<x genannt ; vgl. Praas Synops.

pi. fl. class. 100. Lenz Bot. d. a. Gr. u. B. 635.

Murr Die Pflanzenw. i. d. gr. Myth. 206. Biller-
beck (Flora class. 178) deutet die d. als Hibiscus

trionum L., Stunden-Ibisch (Stundenblume, Wet-
14). Als Salamis und damit auch Aias von Athen 40 terrosc), trifft aber damit wohl ebensowenig das

annectiert wurden, konnte man auch Periboia zur

Athenerin maehen; bei Istros a. a O. ist sie Frau
des Theseus, bei Paus. I 42, 2 und 17, 3 wird sie

mit nach Kreta geschickt, wo Minos und Theseus
um sie streiten; wenn Diod. a. a. O. ihre Heimat
geradezu Athen nennt, so besagt schon Xenophons
ex .-ro'/.ftos tijg ueyiarris dasselbe; so hatte Me-
gara damals kein Athener genannt. Vgl. v. Wi-
lamowitz Homer. Unters. 245. ,7. T o e p f f e r

Eichtige, wie Sprengel, der in seinem Com-
mentar zu Diosc. Ill 154 an Malva alcea L.

denkt, die aber in Griechenland nicht vorkommt,
oder Dierbach, der (Flora myth. 200) ohne ge-

niigenden Grund Malva Tournefortiana L. hierher

zieht. Weit besser passt die Beschreibung des

Dioskorides, sowie die in der Hauptsache mit
ihr ubereinstimmende des Plinius (n. h. XXVII
21) auf Malope malacoides L. ; vgl. Fraas 101.

Att. Geneal. 270f. L. Pallat de fabula Ariad- 50 Medicinische Anwendung fand die schleimige,

naea. Diss. Berl. 1891, 61. Eine andere Tochter

des A. , Automedusa , ist von Iphiklos Mutter
des Iolaos, noch in einem, wenn auch fernen, Zu-

sammenhange mit derHeraklessage. Apd. II 5, 1 1, 6.

2) Ein anderer A., Sohn des Porthaon . war
bei Hesiod fr. 165 Kz. in den grossen Eoeen unter

den 13 ungliicklichen Freiern der Hi])podameia.

die Oinomaos tOtete, genannt. Paus. VI 21. 9:

abweichende Verzeichnisse Schol. Pind. 01. 1 127.

lautlich vielleicht mit at.xr) = Abwehr, Schutz-

wehr. remedium zusammenhangende d., besonders

ihre Wurzel, bei Durchfall, Ruhr, Leibschneiden,

Harnzwang, Zerreissungen und Brtichen. Diosc.

a. O. Plin. a. 0. : ferner n. h. XXVI 45 u. 83. Ob
die Orph. Argon. 922 (aXxehj conj. Hermann)
als in dem beruchtigten am Phasis gelegenen

Zaubergarten der Hekate wachsend mit aufgezahlte

Pflanze mit obiger d. gleichzusetzen sei, ist bei

wo Hesiod und Epimenides (wohl 6 y?r?(u.6yo; , vgl. 60 der Unsicherheit der Lesart (Uberlieferung ti/.y.va

Kinkel fr. ep. Gr. 232 1 citiert werden. also

auch in gewisser Beziehung zu Pelops. Die olym-
pischen Antiquare , welch e fur den Taraxippos.

eine runde. altar- (oder grab-)artige Erhebung im
Hippodrom , vor der die Pferde leicht scheuten,

einen Namen suchten (der alte Hero.? war ver-

gessen), verfielen auch auf diesen A. Paus. VI 20,

17. Kohde Psyche I 161f. Sonst ist A. Aitoler,

xai) doppelt zweifelhaft, zumal man in diesem

Zusammenhange viel eher die Nennung einer Gift-

pflanze erwartet, was obige d. aber nicht ist.

Ubrigens war d. auch ein anderer Name fur eine

besonders im Feuchten gedeihende, nieist ciXiofia

oder bauaaownov genannte Pflanze (.Froschloffel');

vgl. Plin. n. h. XXVI 25. Diosc. Ill 159.

[Wagler.]

Alkeides ('AXxsldijs, dor. AXxeidag, lat. Abi-

des), Patronymikon zu Alkeus (s. d.), daher Beiname

1) des Amphitryon, Hesiod. Aspis 112; sonst

durchweg bei Spateren

2) des Herakles als Enkels des Alkeus oder

Alkaios, Kallim. hymn. HI 145. Orph. Arg. 295.

Ou Smyrn. VI 222. 292. Anth. Pal. XIV 4.

Eustath. 128, 37ff. (zu II. I 423). Hor. Od. I

12 25. Verg. Aen. VI 122 u. s. Ovid. met. IX
13' u. s. Apollod. II 4, 12, 2 giebt A. fur den

frilheren Namen des Herakles aus, ehe er von

der Pythia umgenannt sei (sonst Alkaios, s. d.

Nr. 2). Vgl. Alkides. [Wernicke.]

3) Musiker aus Alexandreia, einer der Deipno-

sophisten des Athenaeus, exc. Ath. I If. [Graf.]

4) s. Alkaios Nr. 10.

'AXHTjtSeg, Ortlichkeit auf Kos, P a 1 n -H i c k s

Inscr. of Cos 37, 60; vgl. Bechtel Gott. Nachr.

1890, 33. [Wernicke.]

Alkeis ('AXxT/lg), Tochter des Antaios. Pei-

sandros von Kameiros (frg. 6 K.) bei Schol. Pind.

Pyth. IX 183. Nach anderen Barke. Studniczka

Kyrene 124. [Knaack.]

Alkemachos {AXxifiaxog), Sohn des Charops

aus Epeiros, siegt in der Rennbahn in einem

agonistischen Katalog um 190 v. Chr., CIA II 967.

[Kirchner.]

Alkenor (AXxr/vwe). Komodiendiehter, ist in

der Liste CIA II 9771' mit einem dionysischen,

und ebenda (ai) wahrscheinlich (erhalten nur

QP III) mit drei lenaeischen Siegen verzeich-

net. Wie die Nachbarschaft des Timokles lehrt,

wehOrte er der ausgehenden mittleren KomOdie an.

[Kaibel.]

Alkestis ("AXx^mig), Tochter des Pelias, Ge-

mahlin des Admetos (II. II 714. Hyg. fab. 24. 51.

Diod. IV 53, 2). Siehe Admetos Nr. 1.

[Wentzel.]

Auf der Kypseloslade war A. bei den Lei-

chenspielen des Pelias dargestellt, Paus. V 17,

11. Uber ihre Anwesenheit bei der Zerstlicke-

lung des Vaters s. u. Pelias. Den Moment, da

Admetos in Gegenwart der Gattin den auf seinen

Tod beziiglichen Orakelspruch erhalt, stellcn dar

die pompeianischen Wandgemiilde Helbig 1157

—1161. Sogliano Le pitture murali campane

506. Dissel bezweifelt die Richtigkeit der Deu-

tung. Sicher nicht hieher gehort die r. f. Vase

Stephani Compte rendu 1860 Taf. II; Vasen-

katalog 1793. Den Abschied des Admetos von

A., unter Beisein des Charun, zeigt die etrus-

kische Vase Arch. Ztg. 1863 Taf. 180. Die

gleiche Scene, doch indem A. schon mit dem Tode

ringt, flndet sich auf etruskischen Aschenkisten.

Inghirami Mon. etr. I Taf. 19, 74—76.

Diftschke Ant. Bildw. II 165. Drei rOmische

Sarkophage weisen die 2 Scenen, Tod der A.

und Ruckfuhrung durch Herakles, auf: 1) Ger-

hard Ant, Bildw. Taf. XXVIII. 2) Roulez
Gaz. arch. 1875 Taf. XXVII. 3) Zoega bass.

153. Millin Gall. mvth.CVm 428. Winckel-

m an n Mon. ined. 86. Ebendahin gehort das

Relief Francke Ann. d. Inst. 1879 Taf. E 1

und der von Diitschke III 64 beschriebene Sar-

kophag, wo auf der einen Seite A. von Hermes

in den Hades gefiihrt wird. Endlich deutet Ro-

bert das Relief einer Columna caelata aus dem

Artemistempel in Ephesos auf die Ruckfuhrung

der A. Dargestellt sind Pluton und Persephone,

Hermes, A., Thanatos, Herakles. Andere Figuren

sind nicht mehr zu erkennen. Robert Thanatos,

39. Berl. Winckelmannsprogr. 1879, 28ff. Wood
Discoveries at Ephesus, Titelblatt. Arch. Ztg.

1873 Taf. 65. 66. Friederichs-Wolters Bau-

steine 1244. 1245. Danach sieht Dissel die

Ruckgabe der A. an Admetos, auch in Gegen-

wart des Thanatos, in dem Relief Arch. Ztg.

10 1875 Taf. 9 , das sonst als Hochzeit der A. er-

klart wird. Dilthey Ann. d. Inst. 1869, 24.

Karl Dissel Der Mythos von Admetos und Al-

kestis, Progr. Brandenburg 1882 und Diss. Halle

1882. Diitschke Philolog. Rundschau III 270.

[Escher.]

Alketas ('AXxhas). 1) Konig von Makedonien,

Sohn des Ae'ropos I., Vater Amyntas I. (vgl. Her.

VHI 139. Euseb. I 227. 229; Append. 13. 27.

90. 220. Synkell. 493. 498 marg. 500).

20 2) Bruder des Konigs Perdikkas II. von Make-

donien (Plat. Gorg. 471 a, vgl. Ael. v. h. II 41).

3) Alketas I. von Epirus, Sohn des Tharypas

(Pint. Pyrrh. 1. Paus. I 11, 3). Er war aus

seinem Reiche vertrieben worden, hatte bei Dio-

nysios I. von Syrakus Zufiucht gefnnden und

kehrte dann mit Hulfe der Illyrier in seine Herr-

schaft zuriick (Diod. XV 13 , If.). Er trat dem
zweiten athenischen Seebunde bei (Diod. XV 36,

5. CIA II 17. Dittenberger Syll. 63b), kam
30 in persOnliches Freundschaftsverhaltnis zu Timo-

theos und legte in dessen Process 373 v. Chr.

Fiirbitte fiir ihn ein (Apollod. c. Timoth. 22. 24).

4) Alketas II. von Epirus , Sohn des Konigs

Arybbas, war von seinem Vater zu Gunsten sei-

nes jiingeren Bruders Aiakides von der Thron-

folge ausgeschlossen worden (Paus. I 11, 5. Diod.

XIX 88, 1). Nach dem Tode des Aiakides (s. d.)

im J. 313 wurde A. Konig von Epirus, kiimpfte

unglucklich gegen den Feldherrn des Kassandros,

40 wurde aber von diesem in der Regierung belassen

(312). Nachher emporten sich die Epiroten wider

ihn wegen seines harten Regimentes und toteten

ihn (Diod. XIX 88f.).

5) Alketas, Sohn des Orontes, Bruder des

Perdikkas, schon unter Alexander d. Gr. ein Be-

fehlshaber des makedonischen Heeres (Arr. IV

22, 1. 27, 1. 5. V 11, 3. Plut. Alex. 55), wahr-

scheinlich dem orestischen Furstengeschlechte an-

gehorig. Er totete auf Befehl seines Bruders, des

50 Reichsverwesers, im J. 322 die Kynna (Kynane), die

Halbschwester Alexanders, als sie einen herrschen-

den Einfluss im makedonischen Lager zu ge-

winnen versuchte (Polvaen. VIII 60; vgl. auch

Diod. XIX 52, 5. Diyll. frg. 3. Arr. succ. _A1.

22f.). Mit Eumenes sollte er in Kleinasien Kra-

teros und Antipatros abwehren (Diod. XVIII 29,

2) ; nach dem Ende des Perdikkas 321 wurde er

von dem makedonischen Heere in Gemeinschaft

mit Eumenes zum Tode verurteilt (Arr. succ. AI.

60 30. lust. XIII 8 . 10). A. fiihrte ,
mit andern

Fiihrern der Perdikkanischen Partei. aber ge-

trennt von Eumenes, den Krieg im sudwestlichen

Kleinasien , wo er eine bedeutende Stelle inne

hatte , weiter (Arr. succ. AI. 39. 41 ; vgl. App.

Syr. 52. Diod. XVIII 41, 7), wurde aber yon

Antigonos in Pisidien besiegt. Er floh nach Ter-

messos (am Gulekpasse). Da er von den alteren

Bewolmern der Stadt ausgeliefert werden sollte,
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tOtete er sich selbst und wurde dann von der kmeoniden und dem Konig Kleomenes yon Sparta
jungen Mannschaft von Termessos , die zuerst Zwistigkeiten ausbraohen, die wohl zu der Gast-
Rache an den Alteren fiir den Verrat an A. neh- freundschaft des Isagoras mit Kleomenes Ver-
men wollte, ehrenvoll bestattet (Diod. XVIII 44 anlassung gaben. Vgl. Herod. V 70. Arist. 'A&.
—47. Polyaen. IV 6, 7). [Kaerst.] no).. 20. Busolt Griech. Gesch. I 610. Un-

6) Nachfolger des Hippias als Strateg der sicber ist, welcher A. der Antragsteller des Volks-
Boiotier ca. 187 v. Cbr. (Polyb. XXII 4, 13). beschlusses war, durch den die Athener dem

[Wilcken.] Lysimachos, dem Sohne des Aristeides, 100 Minen
7) Perieget (FHG IV 295. Susemihl Litt.- Silber, 100 Plethren mit Baumen bepflanztes und

Gesch. d. Alex. I J599. 700), sehrieb eine Periegese 10 ebensoviel kahles Ackerland auf der Insel Euboia
von Delphi (iv /? IIsqi t&v kv AeXipotg ava&tj/id- sowie taglich 4 Drachmen Staatszuschuss zuer-
tcov Athen. XIII 591c). [Schwartz.] kannten (Hut. Arist. 27. Demosth. XX 115.

Alketes ('AXxerr/g), Sohn des Alketes, Athener Boeckh-Fran k e 1 Staatshaush. der Ath. 1 315).
{IIsQfd-oidrjg), ag%wv jioU/tagxog Enie des 1. Jhdts. 2) Der beriihmte Staatsmann und Feldherr,
v. Chr., CIA in 1005. [Kirchner.] Bnkel des vorhergehenden A., Sohn des tapferen

Alketios, 'Ahchtos 6 lazQoaoyiorqg, lebte in und vaterlandsliebenden Kleinias, der in der un-
der 1. Halfte des 1. Jhdts. n. Chr. (nach Aelius gliicklichen Schlacht bei Koroneia den Tod fand
Gallus und vor Andromachos Gal. XIII 1 38), und (Friihling 446). Seine Mutter war Deinomache,
war auf dem Gebiet der Arzneimittellehre schrift- die Tochter des Alkmeoniden Megakles und En-
stellerisch thatig. [M. Wellmann.] 20 kelin des grossen Gesetzgebers Kleisthenes. Vgl.

Alketos ("AXxsrog), Sohn des Alkinus, Arkader Herod. VIII 17. Thuk. V 43. VI 89. Plat. Alk.
aus Kleitor, siegt als Knabe im Paustkampfe zu I 103 a. 105 d. 112 c. 123 c. Plut. Alk. 1. Aelian
Olympia. Daselbst sein Standbild von Kleon aus v. h. II 1. Isokr. XVI 11. Nepos Ale. 1. Die
Sikyon, Paus. VI 9, 2. [Kirchner.] Ortsgemeinde, zu der A. gehorte, hiess Skambo-

Alkeus ('A)nevg), Vater des Amphitryon, Suid. nidai , das Adelsgeschlecht , dessen Angehoriger
s. 'AXxeldrji. Von dieser Form des Namens (ge- er war, Eupatridai. Vgl. Isokr. XVI 25. v. Wi-
wOhnlich lautet er Alkaios, s. d. Nr. 1) ist die lamowitz Kydathen 119; Hermes XXII 121.
Bezeichnung Alkeides (s. d.) fiir Amphitryon und Toepffer Hermes XXII 479ff. ; Att. Geneal.
Herakles abgeleitet. [Wernicke.] 175ff. Die Outer des A. lagen nicht in der Ge-

Alkias. 1) Eleier, Anfiihrer elischer Reiter 30 meinde , bei der er angeschrieben war , sondern
in Alexandros d. Gr. Heer. Arr. anab. I 29, 4; im Demos Erchia (Platon. Alk. I 123. Young
vgl. Droysen Hell. I 1, 177. Erchia a deme of Attika, New-York 1891). Das

2) Sohn des Daiphantos, Kleitorier, naXg Geschlecht der Eupatridai fiihrte seinen mythi-
XOQsvzijg, Teilnehmer an den Soterien in Delphi schen Ursprnng wahrscheinlich auf den Mutter-
Ende des 3. oder Anfang des 2. Jdhts., Wescher- morder Orestes zuriick. Hirzel Rh. Mas. XTJIT
Foucart Inscr. de Delphes 6, 32; vgl. Ditten- 631ff. Toepffer Att. Geneal. 176. Wir wissen,
berger Syll. 404. [Kirchner.] dass zwischen den Vorfahren des A. und den

Alkibiades CAixi^idSijs). 1) Angehoriger des Spartanern ein Gastfreundschaftsverhaltnis be-
EupatridengeschlechtesundZeitgenossedesStaats- stand, das spater, wohl aus politischen Grunden,
mannes Kleisthenes , mit dem er zusammen die 40 aufgelOst wurde. Thuk. V 43. VI 89. Ferner
Peisistratiden aus Athen vertreiben half (510 v. berichtet Thukydides an einer von der modernen
Chr.). Er wurde zum Unterschiede von seinem Skepsis ohne Grund angezweifelten Stelle (VIII
beriihmten Enkel desselben Namens 6 nai.aiog 6) , dass der Name A. lakonischen Ursprunges
genannt. Dieses Verwandtschaftsverhaltnis wird und aus der Familie des Eudios in das attische
durch das Zeugnis des Isokrates (XVI 26) nicht Adelsgeschlecht iibergegangen sei. Es ist mOg-
erschuttert, denn die von Isokrates dem jiingeren lich, dass die athenischen Eupatriden ein aus
A. zugeschriebenen Worte : 'AJ.xtf}idSt]g xai Klec- dem Peloponnes in Attika eingewandertes Ge-
a&svtjg, 6 fiir xgbg .largog, 6 fis too? utjzgdg &v schlecht waren. Die Ubertragung des Namens
ngoTum^og roD xaroog tov/liov treffen nur in Be- Alkibiades hat natiirlich in einer viel friiheren
zug auf Kleisthenes zu , wahrend der hier er- 50 Zeit stattgefunden, als eine Generation vor dem
wahnte altere A. , wie durch andere Zeugnisse Staatsmann A., der seinen Namen sicherlich nach
hinreichend erwiesen wird (Plat. Euthyd. 275. seinem Grossvater, nicht nach dem Vater des
Lys. XIV 39. Ps.-Andok. IV 34), der Grossvater Spartaners Eudios, erhalten hat. Denn der Name
des bekannten Staatsmannes A. war; vgl. Toepf- A. wird in der spartanischen Familie natiirlich

fer Att. Geneal. 178. Die Beteiligung des A. ebenso wie in dem athenischen Adelsgeschlechte
an den Unternehmungen des Kleisthenes gegen abgewechselt haben, in welchem wir diesen Wech-
die Peisistratiden iiberliefert Isokrates XVI 26. sel noch verfolgen konnen.
Vgl. Herod. V 70. Busolt Griech. Gesch. I 608. Wie die meisten Geburtsjahre ist auch das
Nach Lys. XIV 39 und Ps.-Andok. IV 34 soil des A. nicht iiberliefert, was die modernen Ge-
er zwei Mai dem Ostrakismos zum Opfer ge- 60 lehrten zu ebenso weitlaufigen als vagen Be-
fallen sein. Vgl. Hermann Griech. Staatsaltert. rechnungen veranlasst hat. Vgl. die umfang-
§ 111, 20 (S. 426). Hertzberg Alkibiades der reiche Litteratur bei Hertz berg Alkibiades
Staatsmann und Feldherr (Halle 1853) 20. 60. der Staatsmann und Feldherr (Halle 1853) 60ff.

Thukydides (V 43. VI 89) berichtet, dass A. Sein Alter wird von Nepos (Ale. 10) in runder
den Lakedaemoniern die Proxenie aufgesagt habe. Summe auf ungefahr 40 Jahre angegeben (Al-
lien Grund zu dieser Handlungsweise giebt er eibiades amws eirciter quadraginta naius diem
nicht an. Wir diirfen vermuten, dass A. sich zu obiit suprenium)

, sein Tod von Diodor (XIV
derselben veranlasst fiihlte, als zwischen den Al- 11) in das Jahr 01. 94, 1 = 404 gesetzt. Da
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der Vater Kleinias in der Schlacht bei Koroneia es tolle Ausschweifungen ,
dreiste Verhehnung

(446) flel so wird die Oeburt des A. unge- der Sitte und der offentlichen Ordnung, iiber-

fahr in die Mitte des 5. Jhdts. fallen. Naher miitige Verletzung einzelner Mitbiirger, die seme

lasst sich die Zeit derselben nicht bestimmen. Bahn bezeichneten. Und dennoch ward dieser

Die Vormundschaft iiber A. und seinen Bruder Mann der Liebling der Athener, die ihn mit

Kleinias wurde beim Tode des Vaters in die Liebe und Bewunderung verzogen haben
,

wie

Hande des Perikles und seines Bruders Arrhiphron selten ein Volk einen seiner gediegensten Ver-

aus dem Geschlechte der Buz}'gai gelegt, wobei tretfir. Denn A. besass einen Zauber der Perstin-

gewiss die verwandtschaftlichen Beziehungen bei- lichkeit , der die grOssten Manner seiner Zeit

der Familien in Riicksicht kamen. Plut. Alk. 1. 10 fesselte und noch heute seine Kraft nicht em-

3 Athen. XH 525 B. Isokr. XVI 28. Plat. Alk. gebiisst hat. Der uralte Adel seines Hauses, sein

I* 104 b. 118 c. 124 c; Prot. 320 a. Xen. mem. I 2, immenser Reichtum, vor allem seine bestrickende

40 u. s. Uber das
'

nahere Verwandtschaftsver- korperliche Schonheit, die ihn nie verlassen hat

haltnis des Perikles zu A. ist in neuerer Zeit viel (Plut, Alk. 1'. 4. 16. 24. Plin. n. h. XXXVI 28.

verkehrtes gesagt worden ; vgl. die verschiedenen Diod. XIII 68. Nepos 1, 2 u. a. m.), waren glanzende

Ansichten bei W. Vischer Alkibiades und Ly- Mitgaben. Dabei entwickelte der junge Eupatride

sander, Kleine Schrtften I 98, 1 (,Wie Perikles bald eine eminente geistige Begabung, die auf

dem Alkibiades verwandt gewesen sei, vermag ich der staatsmannischen Laufbahn ihm die hochsten

nicht zu entscheiden'). Es lasst sich auf Grund Ehren zu verheissen schien, und bei seinen ersten

unserer tjberlieferung hieriiber zu ziemlicher Ge- 20 Waffenproben eine edle Tapferkeit
,

die wohl

wissheit gelangen. Des A. Mutter Deinomache manithen mit seinen wilden Streichen aussohnen

war bekanntlich eine Enkelin des Gesetzgebers mochte. Und wie, wenn er gewinnen wollte, jeder
j

Kleisthenes (Isokr. XVI 26; vgl. Plut. Alk. 1. Reiz und die bezauberndste Liebenswurdigkeit
\

Lys XIV 49. Ps.-Andok. IV 34), dessen Bruder ihm stets unwiderstehlich zu Gebote stand
,_

so .

Hippokrates durch seine Tochter Agariste, die der trugen auch seine Launen, die Ausbruche seines

Buzye Xanthippos heiratete, der Grossvater des Ubermutes
,
ja frevelhaften Smnes

,
doch den

Perikles miitterlicherseits wurde (Herod. VI 131). Schimmer einer Genialitat, die vor allem die

Der Stammbaum des Perikles und A. traf also in stets schadenfrohe und fiir geistreichen Witz

weiblicher Linie in dem Vater der beiden Alkmeo- empfangliche Masse des athenischen Volkes in

niden Kleisthenes undHippokrates zusammen (s. das 30 begcisterte Bewunderung versetzte. Auf die zahl-

Stemma S. 1557f.). Als sehr nahe lasst sich dieser reichen, in den Biographien erhaltenenAnekdoten

Verwandtschaftsgrad nicht bezeichncn. Wenn der aus der Jugendzeit des A. kann hier nicht ein-

von A Kirchhoff (CIA IV p. 192) kiirzlich gegangen werden. Es gab unter den geistigen

aus dem Zeugnisse des Aristoteles 'Afo}v. .-to). 22 Grossen, die damals Athen schmiickten, nur emen

und eines auf der athenischen Burg gefundenen Mann, der diese iippig reiche Kraft auf ernstere

Ostrakons gezogene Schluss seine Bestatigung Bahnen zu lenken gestrebt hat :
Sokrates. Aber

fande, so wurde das Verwandtschaftsverhaltnis wenn es ihm auch gelang, vorubcrgehend eineii

der beiden Manner noch urn einen Grad niiher bedeutenden Einfluss auf A. zu gewmnen (vgl.

sein, indem ihr Stammbaum in Hippokrates, dem Plut. Alk. 1. 4. 6. Nepos 2, 2—4. Plat Alk 1

Bruder des Kleisthenes, zusammentrafe. Vgl. Art. 40 135 dff. ; symp. 212 c 222 b), wenn auch beide

Ukmaionidai. A. war vermiihlt mit Hipparete, Manner auf don Schlachtfeldem bei Poteidaia

einer Tochter des Hipponikos aus dem Geschlechte und Delion in blutiger Entscheidung treu zu

der Kerykes, einer Schwester des Kallias, zu dem einander gestanden haben (Plat. symp. 219 e fl.

die Frail nach einer ungliicklichen Ehe mit A. 221 c. Plut. Alk. 7. Isokr. XVI 12. Diog Laert.

zurikkkehrte. Plut. Alk. 8. Toepffer Geneal. II 23 u. a.): auf die Entwicklung des Charak-

179 Der Grahstein vor dem athenischen Dipylon ters des jungen Staatsmannes vermochte der sitt-

mit der Aufschrift 'frxaohy AXxipMov Sxafi- liche Ernst des Sokrates nicht bestirnmend ein-

Htovloov (CIA II 25431 hat mit ihr nichts zu zuwirken. Vgl. Philippi Alkibiades bokrates,

schaffen Vgl. U. Kohler Athen. Mitt. X 378. Isokrates, Rh. Mus. XLI 1886, 13ff. Des A. po-

Die Erziehun«, welche Perikles dem jungen A. 50 litischer Charakter ist stets als em mteressantes

an^edeihen liess, wird von den Alten wenig ge- historisches Problem angesehen und vom Hass

rtihrnt (Plat Uk I 118e. 122 b. 124 c; Protag. und der Gunst der Parteien bald in dieser, bald

p 320 a Plut. Alk. 1 : Lvcurg. 16) ; auf alle Falle in jener Richtung ausgemalt worden. A. iiberragte,

ist es dem grossen Mamie weder gelungen. dem als er nach Perikles Tode energischer_ in das

Ubermut des hochbegabten Knaben bei Zeiten offentliche Leben von Athen emgriff, seine athe-

Ziigel anzalegen. noch auch in dem heranreifen- nischen Zeitgenossen weit an geistiger Kratt und

den Jiinglinge sich einen Schiller zu erziehen, Bedeutung; und er war sich dess«V«lbeT5, kf

der einst; als Nachfolger des grossen Volksfiihrers, bewusst. W. Vischer (Kl. Schr. I 105) schildert

seine wunderbare Begabung zum Heile des Staates ihn mit folgenden V ortcn :
,Der schonste Mann in

der \theiier verwandt hatte. Die Ziige. welche 60 Athen, von hohem Wuchse und unyerwustlicher

den A im spateren Leben kennzeichnen, traten Korperkraft, ein ebenso tapferer Krieger als em

schon bei dem Knaben scharf hervor; eine bren- einsichtsvoller Feldherr, von unwiderstehlicher

nendc Begierde, iiberall der Erste zu sein und personlicher Liebenswurdigkeit, wo er gewinnen

Aufsehen zu erregen, verwegene Entsehlossen- wollte, an Beredtsamkeit den moisten Zeitgenos-

heit, gepaart mit frechem Mutwillen, fiel schon sen iiberlegen, in diplomatischen Verhandlungenj

in seiner Jugend auf. Bei dem Jiingling nahm fein und gewandt. prachthebend und freigebig

der kecke tjbermut eine immer sehlimmere Rich- bis zur aussersten Verschwendung hochiahrend

tung; bis tief in sein Mannesalter hinein waren und trotzig gegen Gleiche und Hoherstehende,
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gegen Niedere, wo sie ihm nicht in den Weg wird zunachst auf ganz personliche Motive zu-

traten, wohlwollend und freundlich, so musste A. rfickgefiihrt. A. hatte sich nach der Kata-
bald der Liebling des athenisehen Volkes werden, strophe von Sphakteria vielfach bemuht , dureh
und die hochste Stellung konnte ihm, so schien riicksiehtsvolle Pflege der spartanischen Gefange-
es, so wenig entgehen , wie einst dem Perikles.' nen die einst von seinem gleichnamigen Gross-
Vollkommen erfullt von diesem souveranen Ge- vater abgebrochene Proxenie mit Sparta zu er-

fuhl seiner unwiderstehlichen Kraft, die sich so neuern (Thuk. V 43, vgl. VI 89. Plut. Alk. 14.
lange nur gegen Sitte und Gesetz gewandt hatte, Isokr. XVI 10. Beloch Att. Politik 51). Auch
die nur den eigenen Willen als Masstab aner- hatte er mit Eifer dahin gestrebt, die Leitung
kannte, ward in A., den ein unbandiger Bhrgeiz 10 der Priedensunterhandlungen des J. 421 zu ge-
erfiillte, immer energischer die Begierde lebendig winnen, und gerade hier hatten ihn die Sparta-
nach der unbestrittenen Suprematie zunachst in ner schwer verletzt, indem sie sich statt mit
jseiner Vaterstadt. Ob ihm je als letztes Ziel ihm begreiflicherweise mit dem ebenso fried-

fdie ausgesprochene Tyrannis vor Augen gestan- fertigen als angstlichen Nikias in Verbindung
:den, mag dahingestellt bleiben; vgl. J. Beloch setzten (Thuk. a. a. 0. Plut. Alk. 14; Nik.
Die attische Politik seit Perikles (Leipz. 1884). 9. 10). Dieser Fehlschlag gab der politischen
Es geht in der That ein despotischer Zug durch Thatigkeit des A. zuerst eine bestimmte Rich-
sein Leben, der sich nicht verkennen lasst. Die- tung. Der Gegensatz zu Nikias und den Spar-
sem Drange nach Herrschaft ordnete A. oft sehr tanern fuhrte ihn nunmchr an die Spitze der
wesentliche Riicksichten unter; es war ihm ein 20 athenischen Kriegs- und Actionspartei , wo er

Leichtes , bald die Partei des Demos , bald die schnell die Demagogen zweiten Ranges verdunkelte
der Oligarchie zu ergreifen, wie er ebenso, in und eine rastlose Agitation entwickelte. Die
der Zeit seines Exils, ohne Miihe sich mit voll- zahlreichen Schwierigkeiten, auf welche bekannt-
endeter Gewandtheit den Sitten der Volker an- lich die Durchfiibrung des Friedens vom J. 421
schmiegte, zu denen ihn sein Schicksal hin- uberall stiess, die wachsende Gereiztheit der
fufrrte (vgl. Plut. Alk. 2. 23. Nepos 11, 2—5. Athener gegen Sparta wegen langsamer und un-
ATEen. XII 534. Aelian. v. h. IV 15). Aber geniigender Erfttllung der Friedensbedingungen
andererseits stand dem unbegrenzten Erfolge des beforderten die Plane des A. ausserordentlich.
A. in seiner eigenen Personlichkeit das grosste So gelang es ihm bald, nachdem die unnaturliche
Hindernis entgegen: es fehlte ihm der sittliche 30 Stillstandspolitik des beschraukteu Nikias in den
Ernst; es fehlten ihm bei alien brillanten Talenten Verruf gebracht worden war, den sie verdiente. ein
als Bedner, Diplomat und Peldherr die bauenden Biindnis mit Argos , Mantineia und Elis einzu-
Kriifte. Wohl m«gen manche seiner genialen leiten (von denen namentlich das demokratische
Streiche nur schlaue Maske gewesen sein. Doch Argos in altem Hader mit Sparta stand). Die Be-
verfolgte er auch seine egoistischen Ziele nicht muhungen einer mit umfasscnden Vollmachten
immer mit klarer Consequenz , sondern oft nur ausgeriisteten spartanischen Gesandtschaft , die
wie ein geistreiches Spiel , in rohem tlbermute Athener von dieser Bahn abzulenken, wusste A.
die wesentlichsten Interessen verletzend und seine mit rafflnierter List zu vereiteln. Thuk. V 45.
eigene Stellung untergrabend. So trifft ihn end- Holm Griech. Gesch. II 466. Der neue Bund
lich das Verhangnis, dass er uberall dem tiefsten 40 wurde im Friihling 420 abgeschlossen (Plut. Alk.
Misstrauen begegnet, dass dieselben Mensehen 14. 15; Nik. 10. Thuk. V 43—47. Diod. XII 77.
und Krafte sich feindlich gegen ihn kehren, als Paus. 1 29 , 10. V 12 , 7 ; der Wortlaut des
er, sei es weil das Leben ihn gelautert, sei es Biindnisses bei Thuk. V 47 und auf der In-
weil schlimme Schicksale ihn kaltere Besonnen- schrift CIA IV 46b; vgl. A. Kirchhoff Her-
heit gelehrt haben, eine festere Haltung ange- mes XII 368ff. Holm II 458). Seitdem ver-
nommen hatte. Der Frevebnut seiner Jugend folgte A. mit Energie den Plan, Sparta voll-

bleibt ihm unvergessen; uiid alle Tugenden, die standig zu isolieren, ihm mitten im Frieden seine
er jetzt entfaltet, gelten nunmehr nur als ein peloponnesische Machtstellung schrittweise zu be-
trugerischer Schein. schriinken und Athens Vorposten auf der Halb-

Ohne auf die vereinzelten Spuren der frii- 50 insel bis an die Grenzwalle der lakedaemonischen
heren politischen Thatigkeit des A. nalier ein- Macht vorzuschieben. Dieses war der leitende
zugehen, folgen wir seiner offentlichen Lauf- Gedanke bei der bunten Reihe politischer Be-
bahn von dem Augenblicke an, wo (422 v. Chr.) wegungen, die A., der selbst mehrere Male den
Kleons Tod ihm zuerst einen freieren Spielraum Peloponnes betrat, in den niichsten Jahren nach
Gffnete. Bis zu diesem Zeitpunkte vorzugsweise Abschluss der neuen Coalition und mit deren Hiilfe
nur durch sein wildes Privatleben in weiteren in der Nordhalfte der Halbinsel hervorrief, deren
Kreisen bekannt , hatte er als Politiker wahr- Detail man bei Diod. a. a. O. Thuk. V 48. 52—56.
scheinlich in einem socialen Gegensatze zu der Plut. Alk. 15; Nik. 10. Isokr. XVI 6 findet. Be-
plebejischen Demagogie Kleons gestanden , wie senders erfolgreich war der Aufenthalt des A. in
es seine persOnliehe Stellung und seine vor- 60 Achaia, wo es ihm gelang, die Burger von Patrai
nehme Abkunft mit sich bractite. Erst die Er- fiir Athen zu gewinnen und zum Bau von langen
eignisse nach Kleons Tode fuhrten ilm dahin. Mauern zu veranlassen. welche die Stadt mit dem
in eigentiimlieher Weise die alte demokratische Meere verbinden sollten. Aber der glanzende Sieg,
Politik seines Hauses aufzugreifen und nunmehr. den die Spartaner im August des J. 418 bei
als adeliger Demagoge . die Fiihrung des De- Mantineia fiber die Truppen der Coalition davon-
mos gegeniiber der aristokratisch-eonservativen trugen, zerriss mit einem Schlage das Netz, mit
Partei des Nikias in seine Hand zu nehmen. dein A. die peloponnesische Grossmacht zu urn-
Die Entwicklung seines Gegensatzes zu Nikias garnen begonnen hatte. Allerdings eroffneten,
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treu dem seltsamen Charakter ihrer Taktik zwi- mit dem unentschlossenen und furehtsam zuriiek-

schen dem archidamischen und dem dekele'ischen haltenden Nikias. Bei einer solchen Lage der

Kriege, die Spartaner weiter keine directen Feind- Verhaltnisse ergriff A. mit leidenschaftlichem

seligkeiten gegen Athen, obwohl ein starkes Interesse eine neue Gelegenheit, die sich ihm
athenisches Corps bei Mantineia mitgefochtcn darbot, um, die Athener zu einer Unternehmung

hatte (Thuk. V 61—74. Diod. XLT 79). Dagegen im grossartigsten Stile zu bestimmen, deren Ge-

loste sich nach dieser schweren Niederlage die lingen seine eigene Macht in Athen und Griechen-

autilakonische Coalition binnen kurzer Zeit voll- land unwiderstehlich machen musste. Im J. 416

standig auf. Argos trat sogar gegen Ende des riefen die von Selinus und Syrakus schwer bedrang-

J. 418 in Frieden und Biindnis mit Sparta, und 10 ten Burger von Egesta auf Sicilien Athen uin Hiilfe

die Oligarchen, die eine solche Wendung herbei- an. Unbekummert um das unter den obwaltenden

gefiihrt hatten, rissen zu Anfang des J. 417 auch Verhaltnissen Griechenlands Bedenkliche einer

formell die hochste Gewalt in Argos an sich. weitgreifenden Operation in entlegener Gegend,

So waren alle Plane des A. in Bezug auf den unbekiimmert um die ungeheuren Schwierigkeiten,

Peloponnes vollstandig gescheitert. Er hatte aber die einer erfolgreichen Operation und dauernden

hinreichende Energie und Gewandtheit , eine . Festsetzung der Athener auf Sicilien entgegen-

bald darauf in Argos eintretende Veranderung f standen, erhitzte A. die Phantasie seiner Lands-

rasch zu benutzen , urn wenigstens diescn wich- \
leute und entziindete bei den Athenern eine wilde

tigen Platz den Spartanern wieder bleibend zu ' Gier nach grossen Thaten und beutereichen Erobe-

entfremden. Die orutale Willkiir , mit welcher 20 rungsziigen, die nicht einmal in Sicilien ihre Grenze

die neue Oligarchie in Argos schaltete, rief schon finden sollten. Es war in der That die hochste

im Sommer des J. 417 eine demokratische Er- Zeit, dass Athen in die sicilischen Angelegenheiten

hebung hervor. Infolge dessen verlangte man energisch eingriff, wenn es nicht seinen ganzen

in Argos wieder nach Freundschaft und Biindnis im Laufe der Zeit daselbst erworbenen Einfluss

mit Athen. Da war A. der Mann, der den Ar- wieder verlieren wollte. So geschah es, dass

givern mit Rat und That zur Hand ging, der sich trotz der Gegenbemuhungen des Nikias das

sie bei dem Bau langer Mauern zwischen Stadt Volk fur den Krieg entschied, den A. samt dem
und Hafen mit hochstem Eifer unterstutzte und Nikias und Lamachos zu Heerfiihrern ernannte

schliesslich (im J. 416) durch Wegfuhrung von und die umfassendsten Rustungen anordnete, 415

300 verdachtigen Biirgern die Demokratie im 30 v. Chr. (Thuk. VI 6—26. Diod. XII 83. 84. XIII

Lande zu sichern wusste (Thuk. V 76—84. Plut. 2. Plut. Nik. 12. 15; Alk. 17. 18. 21. Muller-

Alk. 15. Diod. XII 80f. Paus. II 20, 1). Die Striibing Aristophanes und die histor. Kritik,

ffinf Jahre seit 421 v. Chr. hatten den A. in Leipz. 1873, 24. Beloch Att. Politik 58). Aber

Athen eine ganz ausserordentliche Macht gewinnen wahrend sich bereits alles nach den kuhnen Wiin-

lassen; der Glanz, mit dem er bei den olympi- schen des A. zu gestalten schien, begann plotz-

schen Spielen im J. 416 v. Chr. (01. 91) auf- lich der Boden unter seinen Fussen zu wanken.

trat, bezauberte die Massen des attischen Volkes Schon waren die Rustungen in Athen so gut wie

(Thuk. VI 16. Isokr. XVI 14. 17. Plut. Alk. vollendet, da fand man am Morgen des 11. Mai

llfF. Andokid. IV 25f. 29f. H. Forstcr Die 415 die grosse Mehrzahl der Hermen, welche die

Sieger in den olymp. Spielen. Zwickau 1891, 20). 40 athenischen StrassenundFlatzebedeckten.schmah-

Seine energische Befehdung der Spartaner war lich verstummelt. Das machte in der Stadt

nicht minder popular. Aber noch immer be- einen furchtbaren Eindruck. Die durch die colos-

hauptete Nikias eine sehr einflussreiche Stellung; salen Rustungen erregte offentliche Stimmung war

und das Fehlschlagen der peloponnesischen Plane schon durch bose Vorzeichen bewegt worden

;

des A. war nicht geeignet, diesclhe zu erschiit- jetzt kam ein umfassender Frevel dazu, der von

tern, wenn auch der Versuch, den A. durch einer sehr grossen Anzahl frecher Hande zugleich

den Ostrakismos zu entfernen (zu Anfang des veriibt worden war; das Volk beruhigte sich

J. 417), durch ein unerwartetes Zwischenspiel nicht bei dem Gedanken, es sei dies nur der

von Intriguen vereitelt wurde und statt seiner Ausbruch jugendlichen Ubermutes berauschter

der Urheber des Ostrakismos, Hyperbolos aus50Zecher, der Umfang des Frevels und der darin

Perithoidai, in die Verbannun? gehen musste liegende brutale Hohn gegen einen tiefgewurzel-

ivd. Plut. Alk. 13; Nik. 11; Aristid. 7. Thuk. ten volkstumlichen Kultus, den man besonders

YIII 73. Beloch Att, Politik 339. Valet on de tief empfand, liess in der Meinung der Massen

Ostracismo. Mnemosyne 1888. Philippi Uber auf eine schwere, der Verfassung drohende Ge-

einige Ziige aus der Gesch. des Alkibiades. Hist. fahr, liess auf ein weitverzweigtes antidemo-

Zeitschrift 1887, 39811. Holm II 467). Im kratisches Complott schliessen. Die gauze Hal-

folgenden Jahre (416 v. Chr.) wurde die Insel tung aber, die A. seit Jahren beobachtet hatte,

Melos unterworfen, die sich bisher hartnackig machte es in unzahligen Augen wahrseheinlich,

der athenischen Herrschaft widersetzt hatte. Der dass er weder einem solchen Frevel, noch solchen

trrausame Beschluss. alle waffenfahigen Einwoh- 60 Pliinen fremd sei. Und indem dergestalt die

ner der Stadt hinzurichten und den Rest der- Stimmung der Massen sich gegen ihn zu erhitzen

selben in die Sklaverei zu verkaufen, wird der /begann, gewannen seine zahlreichen Feinde, die

Initiative des A. zugeschrieben (Ps.-Andok. IV erklarten Demagogen. jene Manner, die wir

22. Plut. Alk. 16. Thuk. V 84—116. CIA I 54. einige Jahre spater als oligarchischo Revolutio-

181 Z. 6. 7. Beloch Att. Politik 57. Holm II nitre wirken sehen, eine unvergleichlich giinstige

463f.). Auf die Dauer musste dem thatenbediirf- Gelegenheit, den verhassten Mann zu vernichten.

tigen Manne der Friede mit Sparta ebenso un- Das Dunkel jener Frevelnacht voin 10./11. Mai

ertraglich werden wie das unnaturliche Biindnis ist niemals ausreichend erhellt worden. Nur das
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ist wohl gewiss, dass A. an dem Hermensturm
nicht beteiligt war; dagegen , mfigen nun die

Schuldigen wirklich nur aus rohem Ubermut die
' Hermen zertrtimmert , mOgen sie ctwa den Plan
gehabt haben, durch eine solche That das Yolk
in Entsetzen zu treiben und dadurch von der
Ausfuhrung des sicilischen Feldzuges, dem Lieb-

lingsplane des A., abzubringen, jedenfalls wussten
des A. Gegner aus diesem Ereignis politiscbes

Capital zu schlagen und seinen Sturz mit raffi- 10
nierter Geschicklichkeit herbeizufiihren. Im Eifer,

die Hermenfrevler zu entdecken, hatten die Athe-
ner, Volk und Eat, nicht ailein hohe Denuncian-
tenpreise ausgesetzt und eine ausserordentliche

Untersuchungscommission bestellt, sondern auch
jedermann, selbst Sklaven und Metoeken, aufge-

fordert, jeden ihnen bekannten Religionsfrevel zu
denuncieren. Damit war A. verloren. Denn als

nun eine Reihe von Sacrilegien zur Anzeige kam,
wurde A. zwar nicht als Hermenfrevler ange- 20
fochten, wohl aber auf Grund eines von seiten

des Pythonikos und der Agariste zur Anzeige

1 gebrachten schlimmen Prevels anderer Art : wegen
., der frivolen Verhohnung der heiligen eleusinischen

Mysterien. Darauf hin erhob, weil der FelcLherr

zur Zeit als Beamter vor einer einfachen yQaipij

aosfleia; geschiitzt war, nach langerer erfolgreicher

Agitation bei den Massen der Demagoge Androkles
die Klage wegen Verletzung dev Mysterien in der

Form der Eisangelie. Als man in der Volksver- 30
sammlung zunachst fiber Annahine oder Ablehnung
dieser Klage verhandelte, forderte A. die sofortige

strengste Untersuchung. Gleichviel ob schuldig

oder nicht, glaubte er, bei dem Volke, vor allem
bei den Soldaten, test genug zu stehen, urn,

namentlich im Hinblick auf den bevorstehenden
Seezug, seine Freisprechung zu erlangen. Da-
gegen fiirchtete er mit Recht, alles werde fur

ihn in Frage gestellt sein, wenn seine Feindc,
um seine Abwesenheit bei dem Volke zu seinem 40
Schaden auszunutzen , die Vertagung der Ent-
scheidung bis zu seiner Riickkehr durchsetzen
sollten. In diesem Punkte unterlag A. Es ge-

lang der tiickischen List seiner Gegner wirklich,

den Demos zu zeitweiliger Suspendierung des

Processes zu bestimmen , und A. musste in der

That gleich darauf die Flotte nach Sicilien ab-

filhren. Das war sein Verderben und zugleich
das seines Vaterlandes. Kaum hatte A. den Pei-

raieus verlassen, so wurde die Untersuchung gegen 50
die Hermenfrevler mit leidenschaftlicher Energie
in AngrifTgenommen. Nachdem endlich eine Zeit

der Unruhe. der Angst, abscheulicher Thorheiten
und fanatiseher Yerblendung mit der Bestrafung

(

einer Anzalil von dem schwer compromittierten An- '

dokides Denuncierter geendigt hatte, wandte sich
;

der ganze Stoss gegen A. Nach wie vor wurde :

der Verdacht der Teilnahme desselben an dem
Hermenfrevel nicht weiter begrimdet : desto leb-

hafter war der Glaube an tyrannisehe Plane des 60
Feldherrn bei den Massen geworden, unterstiitzt

durch das Zusammentreffen verschiedener fur ihn
ungfinstiger Umstiinde. So brachten seine Feinde,
an ihrer Spitze der Oligarch Thessalos, Kimons
Sohn. eine neue Eisangelie gegen ihn ein wegen
frevelhafter Nachahmung der Mysterien in seinem
eigenen Hause. Plut. Alk. 22. Krech de Cra-
teri y>t]<pio/uuzwv ovvayaiyfi (Greifsw. 1888) 30ff.

Das Volk nahm die Klage ohne weiteres an, und

«

sofort ward das Staatsschiff Salaminia nach Si-

cilien abgeschickt, um den A. zur Untersuchung
nach Athen zuriickzufuhren (die zahlreichen bei

Thukydides, Andokides, Plutarch a. a. O. zer-

streuten Belegstellen , sowie die Litteratur iiber

die verschiedenen Darstellungen des Hermoko-
pidenprocesses s. bei Droysen Des Aristophanes
Vogel und die Hermokopiden , Rh. Mus. 1835,
161—208 und 1836, 27—44. W. Vischer
Kleine Schriften I 111. G. Gilbert Beitrage
zur inneren Gesch. Athens, Lpz. 1877, 250ff. J.

Beloch Att. Politik 59ff. Fokke Rettungen des

Alkibiades I. Emden 1883. Philip pi Histor.

Zeitschrift 1887, 398ff. Holm Griech. Gesch.
II 538. U. Kohler Hermokopideninschriften, .

Hermes XXIII 1888, 392ff. Oberziner Alci-

biade e la mutilazione delle Erme, Genua 1891).
Die gewaltige Flotte der Athener hatte in Sici-

lien keineswegs sofort die erwarteten grossen
Erfolge davongetragen. Unter sehr grossen
Schwierigkeiten aller Art hatte man endlich

wenigstens die Stadte Naxos und Katane ge-

wonnen. Da erschien — das Heer war eben von
einem vergeblichen Zuge nach Kamarina zuriick-

gekehrt (Thuk. VI 50—52. Diod. XIII 4. Plut.

Alk. 20 ; Nik. 14) — die Salaminia vor Katane,
um den A. nach Athen abzuberufen (Thuk. VI 53.

Plut. a. a. O.). A. zauderte keinen Augenblick,
das Heer zu verlassen; aber, wohl bekannt mit
dem Schicksale, das in Athen seiner wartete, ver-

liess er zu Thurii heimlich sein Schiff und ent-

wich: es war der Wendepunkt seines Lebens
(Thuk. VI 61. Plut. Alk. 21. 22; Nik. 15. Diod.
XIII 5. Nep. 4, 3. 4). Denn nunmohr verur-

teilte ihn das Volk abwesend zum Tode, confis-

cierte seine Giiter und Hess den Mystcrien-schan-

der von den Priestern und Priesterinnen mit dem
Staatsfluche belegen (Thuk. a. a. O. Plut. Alk. 22.

23. Nep. 6. 5. Diod. a. a. 0. u. 69. lust. V 1. CIA IV
p. 176ff. U. Kohler Hermes XXIII 1888, 392ff.).

Die Kunde von diesen Schritten erfiillte den A.,

der von Thurii nach Kyllene in Elis gegangen war
(Thuk. VI 61. 88, vgl. Plut. Alk. 23. Diod. XIII
5. Isokr. XVI 3. Fokke Rettungen des Alki-

biades II. Emden 1886. A. Philippi Histor.

Zeitschrift 1887, 398ff.), mit der leidenschaft-

lichsten Rachgier. Werkzeuge seiner Plane wiir-

den die Spartaner; auf seine Antrage wurde A.
gegen Ende des J.- 415 in Sparta aufgenommen
(Pint. Alk. 23. Thuk. VI 88. Diod. a. a. 0.

Nep. 4, 5) und wusste bald einen vollstandigen

Umschwung in der spartanischen Politik herbei-

zufuhren, ihr eine friiher nicht gekannte Beweg-
lichkeit zu verleihen , dieselbe mit damonischer
Sicherheit in die Richtung leitend, in der sie

den Athenern totliche Schlage versetzen sollte.

Dem Einflusse, den er durch seinen iiberlegenen

Geist ausiibte
,
gab man sich in Sparta um so

bereitwilliger hin, je mehr der geniale Fliicht-

ling es verstaud, auch ausserlich in jeder Be-
ziehung sich in die Sitten und Brauche seiner

neuen Heimat einzuleben (Plut. Alk. 23. 24). A.

war es, der die Spartaner bestimmte, den von
dem athenischen Heere hart bedrangten Syraku-
siern neue Streitkrafte und den trefflichen Heer-
fuhrer Gylippos zu Hulfe zu senden (414 v. Chr.,

Thuk. VI 62—73. 88—104. VII 2. 3. Diod.

XIII 6ff. Plut, Alk. 23; Nik. 15—19). A. brachte

ferner die Spartaner dahin, dass sie auch in

Griechenland wieder den directen Kampf gegen

Athen eroffneten (413 v. Chr.); auf seinen Rat

unternahm man nicht wieder nutzlose Raubziige

von kurzer Dauer nach Attika, sondern verschanzte

sich in Attika selbst bei dem Flecken Deke-

leia und hielt von diesem Platze aus die Stadt

Athen nunmehr Jahre lang im druckendsten

Agesil. 3ff. Thuk. Vni 1. 15. 45. Nep. 5, 2.

lust. V 2. Holm II 555). Rechtzeitig gewarnt,

fluchtete A. (412) von Milet zu Tissaphernes

(Thuk. Vin 45. Plut. Alk. 23. lust. u. Nep. a.

a. 0.); Rache an den Spartanern zu nehmen und

sich dann den Heimweg nach Athen zu bahnen,

ward jetzt seine Aufgabe. Wie einst die Spar-

taner, so wusste er jetzt durch seine persflnliche

.
Liebenswiirdigkeit und die grosse Geschicklich-

Blokadezustand (Thuk. VI 91. VII 18f. 27. 28. lOkeit, mit der er sich der persischen Art anzu

VHI 5. Diod. XIII 8. 9. Plut. Alk. 23. Nep. 4
7. Paus. Ill 8, 3 u. a.). Und als dann die

Athener im Herbst des J. 413 die furchtbare

Niederlage auf Sicilien erlitten hatten, und

auch an der Kiiste von Asien allenthalben die

oligarchische Partei in den Bundesstadten auf

Abfall, die persischen Satrapen auf Benutzung

dieser giinstigen Umstande dachten, da war es

wieder A., dessen gewichtige Stimme die Wag

bequemen verstand, den Satrapen ganzlich fiir

sich zu gewinnen (Plut. Alk. 23f. Nep. 5, 3. 11,

6. lust. V 2. Athen. Xn 535 e. Aelian. v. h.

IV 15, 2. Nicolai Politik des Tissaphernes,

Bernburg 1863). Er" iiberzeugte den Perser,

dass es durchaus nicht im Interesse des persi-

schen Reiches liege, eine der kampfenden Gross-

machte Griechenlands so nachhaltig zu unter-

stutzen, dass sie die andere rasch und grundlich

schale fur die spartanische Partei sinken machte, 20 iiberwaltigen kOnne. Es sei wert angemessener

die den weiteren Krieg in Ionien fuhren und

mit dem Satrapen Tissaphernes in Verbindung

treten wollte (Thuk. VIII 5—7, vgl. 15. 17. 29.

Diod. XIII 34. Plut. Alk. 24. lust. V 2). Unter

seiner Mitwirkung fielen, als er im Sommer 412

mit dem spartanischen Admiral Chalkideus und

funf Schiffen in Ionien erschien, Chios, Erythrai,

Klazomenai, Teos und Milet zu den Spartanern

ab. Zugleich wurde mit Tissaphernes ein Schutz

in unentschiedenen Kampfen beide Teile ein-

ander schwachen zu lassen. Daher mOge Tissa-

phernes zunachst die Spartaner (die eventuell

fiir Persien weit schlimmere Feinde abgeben

wiirden, als die Athener) mehr sich selbst liber-

lassen, namentlich aber die konigliche Hiilfsflotte

zuruckhalten und auch sonst reservierter auf-

treten. Tissaphernes ging sehr bereitwillig auf

diese neue Lehre ein; und auf des A. weiteren

und Trutzbiindnis gegen Athen abgeschlossen 30 Rat verkiirzte er zunachst den peloponnesischen
"

- - -~ Truppen den ausbedungenen Sold. Seine ganze

Haltung wirkte, wie A. es wiinschte, binnen

kurzem lahmend auf die Bewegungen^ der Pelo-

ponnesier, zu grossem Vorteil fiir die Athener,

die nach der Schlacht bei Milet ihre Streitkrafte

auf Samos, ihrem jetzigen Hauptwaffenplatze in

Ionien, concentrierten (Thuk. VIII 45—57, vgl.

29. 37. 50. 78. 87. Plut. Alk. 25. lust. V 2.

Isokr. XVI 7. Holm II 555). Unter diesen Um-

(Thuk. VIII 11-18, vgl. 45. Lys. XIV 30. 36

Plut. Alk. 24. Nep. 4, 7. lust. V 2. E. Cur-

tius Griech. Gesch. II 695. 699. Holm Griech.

Gesch. II 552. A. Kirchhoff Sitzungsber. d.

Berl. Ak. 1884, 399). Inzwischen brachte die

ungeheure Energie, mit welcher die Athener zur

Verteidigung ihrer asiatischen Herrschaft riiste-

ten, die raschen Erfolge der Peloponnesier in

Ionien allmahlich zum Stehen; ja, ungeachtet

derAdmiralAstyochosbedeutendepeloponnesische40standen glaubte A. nunmehr weiter vorschreiten

Verstarkungen nach Asien gefflhrt hatte
;

gelang

es dem Athener Phrynichos, die Milesier samt

peloponnesischen und persischen Hulfstruppen in

einem Seegefechte unter den Mauern ihrer Stadt

zu schlagen, 412 v. Chr. (Thuk. VIII 25. 26,

vgl. 45. CIAI 184. Boeckh-FrankelStaatsh.
d. Ath. II 63. Beloch Att. Politik 68. Holm
II 554). Doch wurden die Athener durch das

Herannahen einer peloponnesischen Flotte

zu ksnnen. Er setzte sich von Magnesia am
Maeander aus mit mehreren der angesehensten

Manner im athenischen Schiffslager in Verbin-

dung. Genau vertraut mit der oligarchischen

StrOmung, die seit der sicilischen Niederlage in

Athen immer machtiger geworden war, erklarte

der schlaue Politiker den Mannern, mit denen er

in Verbindung trat: er sei bereit, sich den Athe-

nern wieder anzuschliessen, ihnen auch die Freund-„„ I r
ver

hindert, ihren Sieg auszunutzen, und mussten sich 50 schaft des Tissaphernes zu vermitteln, nur miisse

nach Samos zuriickziehen, das in unwandelbarer man in Athen eine oligarchische \ erfassung ein-

- — . ~. - -_ ~ fuhren und ihm den gebiihrenden Anteil an der

Macht zugestehen (Thuk. VIII 47. 49. 50 Plut.

Alk. 25. lust. V 3. Nep. 5, 3. Beloch Attische

Politik 69. Holm II 556). Obwohl dem A.

gegeniiber eben so sehr von unredlichen Hinter-

gedanken geleitet, wie er ihnen gegeniiber,

gingen die athenischen Oligarchen doch bereit-

willig auf seine Plane ein; umsonst bemuhte

Treue an Athen festhielt. Vgl. CIA I 65. Von
hervorragender Bedeutung fiir den Fortgang des

Krieges wurde der Umschlag in der Politik des

A., der zunachst durch personliche Riicksichten

hervorgerufen wurde. Der Fliichtling, der all-

mahlich uberall, wo er auftrat, ein tiefes Miss-

trauen gegen sich erstehen sah, hatte durch seine

glanzenden Erfolge die gluhende Eifersucht vieler

machtigen Spartaner hervorgerufen; er hatte 60 sich Phrynichos, zwar selbst em Oligarch, aber

ferner den Konig Agis durch Verfiihrang seiner

Gemahlin Timaia aufs tiefste beleidigt. Naheres

hieriiber bei Hertz berg Alkibiades 295. Den
Spartanern lastig geworden, wurde er nun be-

schuldigt, den Verlustder Schlacht bei Milet durch

Verrat herbeigefiihrt zu haben, und bald erhielt

Astyochos von Sparta aus Befehl, den A. er-

morden zu lassen (Plut. Alk. 23. 24; Lys. 22;

dem A. bitter feind, durch directes Entgegen-

wirken wie durch Intriguen der bedenklichsten

Art, den Pliinen des A. hindernd in den AVeg zu

treten. Er konnte nicht vereiteln, dass seine

Parteigenossen den Peisandros und einige andere

Manner nach Athen schickten. Es gelang dem

Peisandros, durch grelle Ausmalung der drohenden

Staatslage das Volk zur Ergebung in das angeb-
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lich Unvermeidliche vorzubereiten, die Abberufung
des Phrynichos zu erwirken und, wahrend ins-

geheim alle Massregeln zum Sturze derDemokratie
angebahnt wurden, fiir sich und zehn andere Ge-
sandte die Vollmacht zu Unterhandlungen mit
A. und Tissaphernes zu erlangen (Thuk. VIII 48
—54, vgl. 64. Plut. Alk. 25. 26. lust. V 3). Als
jedoch nun die Unterhandlungen mit dem Satrapen
wirklich begannen, da zeigte es sich, dass A. seinen
Einfluss auf Tissaphernes weit tiberschatzt hatte. 10
Tissaphernes hatte weder ein Interesse, noch den
Mut, das spartanische Biindnis mit dem atheni-
schen zu vertauschen. Da wusste denn A. durch
Aufstellungvon ganz unannehmbarenBedingungen
die Unterhandlung zum Scheitern zu bringen

;

und er operierte dabei so geschickt, dass er auf
der einen Seite der Gefahr der Wortbriichigkeit
entging, auf der andern aber den Anschein ge-

wann, als sei er doch im Herzen der Demokratie
mehr ergeben als der Oligarchie (Thuk. VIII 56. 20
Nep. 5, 3. Holm II 560). Von A. zwar ent-

tauscht und hintergangen
,
gaben aber die Oli-

garchen ihr personhches Spiel nicht auf; es ge-

lang ihnen wirklich, in Athen im J. 411 die

Demokratie zu stiirzen und das unter dem Namen
der ,Vierhundert' bekannte oligarchische Regiment
aufzurichten. Holm II 556. Aristot. A&. jto)..

29ff. Aber damit erreichten ihre Erfolge den
Hohepunkt. Denn das athenische Heer auf Sa-
mos beantwortete diese Revolution mit einem 30
energischen Proteste im Sinne der alten Ver-
fassung, stellte erprobte Demokraten, wie Thra-
syllos und Thrasybulos, an seine Spitze und be-

lief, zunachst wohl noch immer in der Hoffnung
auf persische Unterstutzung , den A. zu sich.

Beloch Att. Politik 72. Holm II 563. A. stand
auch nicht an , durch ausschweifende Verspre-
chungen persischer Hiilfe sich die Ernennung
zum Feldherrn zu sichern. Thatsiichlich wusste
er durch ein gewandtes Intrignenspiel das Ver- 40
trauen zwischen Tissaphernes und den neuer-
dings wieder mit ihm versohnten Peloponnesiern
zu lahmen , wahrend er andererseits einsichtig

und gliicklich genug war, dem Unwillen seiner

Krieger mit Erfolg zu begegnen, die zweimal
alien Ernstes aufbrechen wollten, urn die Oligar-

chie in Athen mit Gewalt zu stiirzen (Thuk.
VIII 57-86. Plut. Alk. 26. Diod. XIII 34ff. 4 If.

Isokr. XVI 7. lust. V 3. Nep. 5, 4). Bekannt-
lich brach dann die Oligarchie der Vierhundert 50
nicht lange nachher in sich selbst zusammen,
und aus diesen inneren Unruhen, die dem atheni-

schen Staate den Verlust der wichtigen Insel

Euboia und mancher anderen Punkte von grossem
Werte zuzogen . ging endlich cine gemassigte
Demokratie hervor. 411 v. Chr. (Thuk. VIII 91
—96. Aristot. A&. xoiix. 33. Beloch Att. Polit.

J
74. Holm II 565. A. Bauer Forsehungen zu ?

Aristoteles Ad. no'uxda [Miinchen 1891]' 151).

Eine der ersten Handlungen derselben war die 60
formelle Rehabilitierung des A. (Thuk. VIII 97.

98. Plut. Alk. 27. 33. Diod. XHI 48). Inzwischen
waren auf dem Kriegsschauplatze bedeutende Ver-
anderungen eingetreten. Tissaphernes hatte sich,

urn die Peloponiiesier und des Astyochos energi-
schen Nachfolger Mindaros zu beschwichtigen,
bald nach dem Ubertritte des A. nach Aspendos
begeben, angeblich um die dort versammelte, 147

Segel starke phoinikische Plotte ihnen zuzufiihren.

Sofort war aber auch A. ihm mit 13 Schiffen

gefolgt, um, wie er den Athen ern versprach,

die konigliche Plotte entweder ihnen zuzufiihren

oder ihre Vereinigung mit den Peloponnesiern
zu vereiteln. Da die phoinikischen Schiffe in

der That nicht im aegaeischen Meere erschienen,

so glaubte sich Mindaros nicht mehr an die Be-
ziehungen zu Tissaphernes gebunden. Er fiihrte

seine Flotte nach dem Hellespont, um sich hier,

wo der viel zuverlassigere Perser Pharnabazos
und einige spartanische Heeresabteilungen den
Athenern bereits eine Menge von Stadten ent-

rissen hatten, wo es mOglich schien, durch Sper-

rung der Seestrassen den Athenern die pontische

Zufuhr abzuschneiden , mit Pharnabazos zu ver-

einigen (Thuk. VHI 87. 88. 99, vgl. 61f. 64.

69. 80. 107. Pint. Alk. 26. 27. Diod. XIH 38—40). Damit begann fiir Athen eine neue grosse

Gefahr, aber auch die Zeit, wo A. seine ganze
gewaltige Kraft mehrere Jahre hindurch in glan-

zendster Weise im Interesse des Staates ent-

falten konnte. Gleich nach Mindaros Abfahrt war
ihm die athenische Plotte, ohne auf A. zu

warten, der noch geraume Zeit in den karischen

Gewassern operierte (Thuk. VIII 108. Plut.

Alk. 27. Diod. XIII 42) , nach dem Hellespont

gefolgt. Thrasybulos und Thrasyllos bestanden
bei Kynossema mit Mindaros ein blutiges See-

gefecht, 411 v. Chr. (vgl. A. Bauer Porsch.

zu Aristoteles 'A&. xoXaua 167), und nach lange-

rem Schwanken des Kriegsgluckes brachte endlich

die rechtzeitige Ankunft des A. in dem schweren
Treffen von Abydos den Athenern einen glanzen-

den Sieg (Thuk. VIII 99-107. Diod. XHI 38ff.

45—47. Xen. Hell. I 1, 1— V. Plut. Alk. 27).

Von Tissaphernes, der die Peloponnesier wieder
zu versohnen hoffte, verhaftet, als er nach dem
Siege von Abydos von neuem sein Gliick bei

'

dem persischen Satrapen versuchte, wusste A.

schon nach 30 Tagen zu entkommen (Xen. Hell.

11,9. 10. Plut. Alk. 27. 28) und nahm im
J. 410 vom Chersones aus den Krieg mit neuer
Energie auf. In der mit bewundernswerter Kunst
eingoleiteten Schlacht bei Kyzikos (410 v. Chr.)

verniehtete er die peloponnesische Flotte und
schlug die feindlichen Truppen auch zu Lande
(Xen. Hell. I 1, 11—23. Diod. XIH 49—52. Plut.

Alk. 28. Polyaen. I 40, -9). Der nach dieser

Schlacht von den Spartanern angetragene Friede

wurde in Athen abgewiesen. Beloch Athen.
Pol. 76ff. In der niichsten Zeit hat A. dann
durch eine Reihe gliicklicher Kriegsthaten (die

Einnahme von Perinth. die Schlacht bei Abydos,
die Gewinnung von Chalkedon , die Eroberung
von Selymbria, die Ersturmung von Byzantion)

die Kiisten vom Hellespont bis zum Bosporus,

mit Ausnahme von Abydos , fiir Athen wieder

gewonnen und dadurch den Athenern sowohl die

pontische Zufuhr gesichert, als auch reiche Geld-

quellen an Contributionen , Zollen und Tributen
wieder eroffnet fCurtius Griech. Gesch. Hi 877,

189. A. Kirchhoff Hermes XVII 623ft'. v. Wi-
lamowitz Hermes XXII 243. Xen. Hell. I 3.

Diod. XIII 66. Plut. Alk. 30. 31. Paus. I 29,

13. CIA IV 61 a). In Chrysopolis , etwas nOrd-

lich von Chalkedon, wurde eine Zollerhebungs-

statte (dsy.arsvrrjoiov) eingerichtet und von alien
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den Bosporus passierenden Schiffen der zehnte

Teil der Ladung als Steuer erhoben (Xen. Hell.

I 1, 22. Polyb. IV 44, 4. Diod. XIII 64. Boeckh-

Fr'ankel Staatsh. der Ath. I 396). Nach diesen

Erfolgen und Errungenschaften kehrte A., um sich

endlich in der lang entbehrten Vaterstadt dem

Volke als ruhmgekronten Sieger zu zeigen, im

Fruhling des J. 408 nach Athen zuriick. Am
Plynterienfeste des J. 408 v. Chr. landete er im

Peiraieus. Er wurde enthusiastisch empfangen

und feierte einen glanzenden Triumph. Seine

Popularitat, die er durch neue glanzende Ver-

sprechungen zu steigern wusste , erreichte ihren

Gipfel, als er im September d. J. den Athenern

es ermoglichte, unter dem Schutze seiner Trup-

pen ohne Scheu vor den Feinden in Dekeleia die

lange unterbrochene Iakchosprocession zu Lande

nach Eleusis zu fiihren (Xen. Hell. I 4. Diod.

XHI 68. Plut. Alk. 32. Herbs t Riickkehr des

Alkibiades, Hamburg 1843. Breitenbach Das

Jahr der Riickkehr des Alkibiades, Jahrb. f. Phil.

1872, 773tf. J. Beloch Zur Chronologie der

letzten Jahre des peloponnesischen Krieges, Phi-

lologus XLIH 261ff.). Um so weniger schlum-

merte bei seinen zahlreichen Gegnern das alte

Misstrauen; jetzt mehr denn je war zu furchten,

er werde sich zum Tyrannen aufwerfen , zumal

ihn das Volk schon zum alleinigen unumschrank-

ten Oberfeldherrn zu Wasser und zu Lande er-

nannt hatte. Daher eilten seine Gegner, Oli-

garchen wie Demagogen. unter rascher Bewilli-

gung aller seiner militarischen Forderungen den

Gefiirchteten bald wieder zu entfernen; dann

hofften sie ihn leicht zu stiirzen. Denn so hoch

gespannt war die Hoffnung, welche die Menge
auf A. setzte, und ihre Anhanglichkeit an den

Feldherm auch jetzt so wenig auf nachhaltigen

Motiven begriindet, dass jedes Misslingen leicht

lediglich auf seine Schuld und seinen boscn

Willen zuruckgefiihrt werden konnte (Xen. I 4,

8-20. Plut. Alk. 32—35. Diod. XIII 68f. lust.

V 4. Nep. 5, 7. 6, Iff. 7. 1. 3. Athen. XII

535). Die Erwartungen der Feinde des A. gingen

vollkommen in Erfiillung. Im Herbste des J. 408

verliess er den Peiraieus mit 100 Kriegsschiffen,

1500 Hopliten und 150 Reitern. Schon der miss-

lungene Angriff auf das abgefallene Andros ver-

4immte die Athener tief (vgl. Thuk. VIII 64.

69. Xen. I 4, 21ff. Plut. Alk. 35. Diod. XIII 69.

Curtius Griech. Gesch. II 763). Und noch

schlimmer wurde es , als A. wieder nach Ionien

segelte, um den Krieg von Samos aus zu fiihren,

und die erwarteten Siegesbotschaften nicht ein-

trafen. Grote, der die veranderte Situation in

Ionien vortrefflich wiirdigt. glaubt, A. sei durch

>eine glanzende Aufnahme in Athen gleichsam

berauscht und darum nachlassig und iibermiitig

geworden; er misst darum den nachher gegen

inn erhobenen Anklagen einen hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit und Berechtigung bei. Man
braucht, glauben wir, indessen nicht so weit zu

gehen. Die Lage in Ionien war fiir A. sehr

gefahrlich geworden, da ihm neuerdings hier

zwei gefahrliche Gegner von grossen Mitteln und

hoher Energie gegenubergetreten waren. Erst ens

befand sich seit dem J. 408 des Perserkonigs

Dareios Nothos Sohn Kyros als Karanos in Sar-

des ; an sich ein heftiger Feind der Athener und

der listigen Politik des Tissaphernes, war er

durch den ebenso gewandten wie thatkriiftigen

Lysandros, der seit derselben Zeit spartanischer

Flottenfuhrer war, ganzlich gewonnen und be-

stimmt worden , den Peloponnesiern umfassende

Geldmittel zu Gebote zu stellen. Mit diesen

Mitteln in der Hand schlug Lysander ein bisher

noch nicht erprobtes Verfahren ein. Von Ephe-

sos, seinem Waffenplatze , aus organisierte er

10 iiberall eine oligarchische Propaganda gegen die

Anhanger Athens ; an Streitkraften dem A. noch

nicht gewachsen, vermied er hartniickig jede Ent-

scheidung mit den Waffen, aber erhohte den

Sold seiner Seeleute in der Art, dass auf der

athenischen Flotte unter den zahlreichen gewor-

benen Leuten Desertion einriss. Unter solchen

Umstanden konnte A. nichts Ernsthaftes unter-

nehmen ; die Notwendigkeit, Geld herbeizuschaffen,

notigte ihn zu Raubziigen und zu Erpressungen,

20 bei denen auch befreundete Stadte nicht immer
verschont blieben. Als nun im J. 407 in des A.

Abwesenheit sein Unterfeldherr Antiochos gegen

den Befehl seines Admirals bei Notion einen An-

griff auf Lysander gewagt und die Schlacht ver-

loren, hatte, da wallte in Athen der Zorn des

Volkes von neuem gegen A. auf. Alle Anklagen

fiber Leichtsinn, Gewissenlosigkeit , Raubereien

und Schwelgereien, alle Verdachtigungen wegen

angeblicher verraterischer Plane des A. fanden

30numnehr Gehor, und das Volk enthob seinen

Liebling des Oberbefehls, um statt seiner zehn

Strategen, darunter Konon, des Timotheos Sohn,

mit der Fiihrung des Krieges zu betrauen (Xen.

Hell. 1 5, 1—20. Plut.Lys. 4. 5. 9 ; Alk. 35. 36. Diod.

XIII 69. 70f. 73f. lust, V 5. Nep. 7, 1. 2. 3. W.
V i s c h e r Alkibiades und Lysandros, Kl. Schriften I

136. Holm II 571. W. Judeich Kleinasiatische

Studien, Marburg 1892, 24). A-., kehrte nicht

wieder nach Athen zuriick, sqndern begab sich

40 von Samos nach dem thrakischen Chersones, wo
er schon friiher bei Paktye sich fiir einen solchen

Fall einige feste SchlOsser angelegt hatte. Hier

lebte er wie ein autonomer Machthaber, fehdete

mit den benachbarten thrakischen Stammen und

kniipfte mit anderen Verbindungen an (vgl. Diod.

XIII 74. 105. Plut. Alk. 36. 37; Lys. 10. Xen.

Hell. I 5, 17. II 1, 25. Nep. 7, 4. 8, 1. lust

V 5). In die Politik der Zeit aber vermochte

er nicht wieder einzugreifen. Misstrauen und

50 Eifersucht bestimmten die athenischen Feldherren,

denen A. vor der grossen Entscheidungsschlacht

bei Aigospotamoi "(405 v. Chr.) seine Dienste

anbot, ihn schnOde abzuweisen (Plut. Alk. 36. 37

;

Lvs. 9—11. Xen. Hell. II 1, 16-26. Diod. XHI
104f. Nep. 8, 1—3). Der Untergang der atheni-

schen Macht zog auch den des A. nach sich. Die

Rache der Spartaner flirchtend und nachher auch

noch von einem Verbannungsurteil der Dreissig 8u

Athen getroffen (Xen. Hell. II 3, 42—4, 14.

60 Isokr. XVI 15. 16. lust. V 8. Lysias XIX 52),

verliess A. bald nach dem Fall von Athen, im

Fruhling 404, den Chersones und fand bei dem

Perser Pharnabazos eine Zufiucht. W. Judeich

Kleinasiatische Studien 32ff. Hier ereilte ihn sein

Schicksal. A. hegte die Absicht, sich nach Susa

zu dem neuen Perserkonig Artaxerxes II. zu be-

geben und denselben durch Enthiillung der Um-
triebe seines Bruders Kyros fiir seine Interessen
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in Bewegung zu setzen. So kniipften sicli an

des A. Namen bald tausend Hoffnungen der be-

siegten Parteien in Athen wie in Kleinasien;

aber auch Furoht und gliihender Hass der neuen
siegreichen Gewalten, der athenischen Oligarchie

und der asiatisehen Dekarchie, der Spartaner
und des Kyros. Es ist auf Befehl der spartani-

schen Regierung geschehen, dass Lysandros den
Pharnabazos veranlasste, den A. in dem phrygi-

schen Flecken Melissa zu toten. Sein Tod ist

uns ausfiihrlich geschildert worden. A. ist im
J. 404 (01. 94,1) v. Chr. gestorben , als Pytho-
doros in Athen Archon war. Plut. Alk. 37—39.

Nep. 9. 10. lust. V 8. Diod. XIV 11. Isokr. XVI
40. Athen. .XIII 574e.f. P. Krumbholz De
Asiae minoris satrapis Persicis (Leipzig 1883)
50. TJber die von Plutarch iiberlieferte Erzah-
lung, A. sei von zwei Briidern, deren Schwester
er verfuhrt, umgebracht worden, vgl. W. Judeich
a. a. 0. 33. Der Kaiser Hadrian soil, als er

auf seinen Orientreisen den Flecken Melissa be-

riihrte , auf dem Grabhiigcl des A. eine Statue

aus parischem Marmor errichtet und ein jahr-

liches Totenopfer fur A. angeordnet haben (Athen.

XIII 574 f). Das umfangreiche , auf A. beziig-

liche biographische Detail ist in Hertzbergs
Buch ,Alkibiades der Staatsmann und Feldherr'

(Halle 1854) gesammelt worden.
Bildliche Darstellungen des A. Es wird

uns iiberliefert, dass die SchOnheit des A. die

Kiinstler veranlasst hatte, nach dem Kopf des-

selben HermenkOpfe zu bilden. Proklos zu Pla-

ton I 114. Plin. n. h. XXXVI 28. Clemens Alex.

Protrept. p. 16, 35. Die einzige nahere Nach-
richt, die wir ilber das Aussehen des A. besitzen,

verdanken wir Athenaeus (XII 534 o xd/ct/v exgetpev

em iiohv xfjg fjXiy.iaq). Vgl. Friederichs- Wol-
ters Berlins antike Bildwerkc (Berlin 1885) S.

484. Uber die beriihmte Darstellung des A. auf

den Knieen der Nemea: Athen. XII 534 d. Plut.

Alk. 16. Paus. I 22, 6. Jahn-Michaelis Pau-
saniae descriptio arcis Athen. p. 4. Das Gemalde
war ein Werk Ton Polygnots Bruder oder Neffen
Aristophon. Vgl. G. Loescheke Vermutungen
zur griech. Kunstgeschichte (Dorpat 1884) 8.

Statuarische Darstellungen des A. werden in der

Litteratur mehrfach erwiihnt. Nach Dio Chrv-
sost. XXXVII 122 R. verfertigte der Bildhauer
Polvkles eine Statue des A.; vgl. Urlichs Rh.
Mus. V 151. Brunn K. G. I 273. C. Robert
Hermes XIX (1884) 300ff. Pyromachos stellte

den A. auf einem Viergespann stehend dar (Plin.

n. h. XXXIV 80) , Nikeratos bildete ihn in einer

Gruppe mit seiner Mutter (Plin. n. h. XXXIV
88). Die Samier sollen die Erzstatue des A. im
Heraion als Weihgeschenk aufgestellt haben (Paus.

VI 3, 15). In Rom ist A. neben Pythagoras
auf Veranlassung eines Orakels auf dem Forum
in Erz aufgestellt worden (Plut. Suma 8. Plin.

n. h. XXXIV 26). Die vom Kaiser Hadrian auf
dem Grabhiigel des A. errichtete Statue aus pari-

schem Marmor ist bereits erwahnt worden (Athen.
XIII 574 f). Die bekannte. in vielen Wieder-
holungen erhaltene Marmorbiiste im Vatican
(Monum. d. Inst. VIII 25), die W. Helbig
Ann. d. Inst, XXXVIII (1866) 228ff. fur A. in

Anspruch genommen hat, muss demselben ab-
gesprochen werden, wie P. Wolters (Berlins

antike Bildwerke 1321) auf Grand unserer tjber-

lieferung fiber die Haartracht des A. (Athen.
XII 534 c) dargethan hat. Nach einer Vermutung
B. Grafs ist der schOne behelmte Kopf im
Vatican (Fricderichs-Wolters 482, abgeb.
Visconti Iconogr. grecque I tav. XIV 3. 4), den
Wolters bereits mit Recht wegen seines jiinge-

ren Stiles dem Themistokles abgesprochen hat,

auf A. zu beziehen. Der Kopf stellt einen schOnen

10 jugendlichen Feldherrn mit langem Haupthaar
dar und zeigt nach Graf eine so grosse stilistische

Verwandtschaft mit Kephisodot, dass er ihn am
liebsten fur ein Werk aus der Hand dieses

Kiinstlers halten mOchte. Das Neapler Marmor-
relief, welches angeblich den A. unter Hetaren
darstellt, hat mit diesem nichts zu schaffen

(Gerhard und Panofka Neapels antike Bild-

werke S. 85, 283. Friederichs-Wolters 1894).
Dasselbe gilt von den bei Visconti Iconogr.

20 grecque I tav. XVI 1—5 abgebildeten KiSpfen und
der zur Zeit des Plinius in Rom beflndlichen

Darstellung des A. als Eros mit dem Blitz in

der Hand, die mehr als zweifelhaft sind (Plin.

n. h. XXXVI 28. W. Klein Arch.-epigr. Mitt.

IV 1880. 24. K. Wernicke Arch. Jahrb. V
1890, 148ff.). Tiber den Eros im Wappen des

A. vgl. Athen. XII 534 e. Plut. Alk. 16. Wie
der Name des Kleinias, so findet sich auch der

des A. auf einer attischen Vase als Lieblings-

30 aufschrift. K.Wernicke Griechische Vasen mit
Lieblingsnamen (Berl. 1890) 91. 100. 121. 123f.

W. Klein Griech. Vasen mit Lieblingsinschriften

(Wien 1891) 62.

3) Sohn des grosscn A. und seiner Gattin

Hipparete, der Tochtcr des Hipponikos (Isokr.

XVI 45). Der Klatsch der Redner hat von seiner

Personlichkeit ein lacherliches Zerrbild entworfen,

dessen Ziige in den fur und gegen ihn ge-

schriebenen Reden des Isokrates (XVI hf.qI xov

40 Zevyovg) und Lysias (XIV. XV) erhalten sind.

Seine Schwester war mit dem Keryken Hipponi-

kos, einem Sohne des Kallias, vermahlt und soil

von ihrem Gatten wegen Incestes, den sie mit
ihrem Bruder veriibt, verstossen worden sein.

Lys. XIV 28. Toepffer Att. Geneal. 180. Die
Redner berichten eine Menge wenig schmeichel-

hafter Ziige aus seinem Privatleben. In das

politische Leben ist er wahrend des korinthischen

Krieges getreten, in einer wenig riihm lichen

50 Weise, die ihn nachtraglich in einen Process ver-

wiekelte (Lysias XIV Kar' A/.xi(3iddov i.eaoxa^iov.

XV Kax' A/.xifliddov aoxoaxeiag). Vgl. F. Blass
Gesch. der att. Beredsanikeit 12 486ff.

4) Vetter des teruhmten Staatsmannes und
Feldherrn (Xen. Hell. I 2, 13). Er ist mog-
licherweise identisch mit

5) A. aus Phegus, den Andokides in der

Mysterienrede (I 65. 67) unter denen nennt , die

am Hermenfrevel beteiligt gewesen seien; vgl.

60 Harpokr. s. A/.xi/iiddtjs. Sein Name ist kiirz-

lich in einem Bruchstiick der Abrechnungen ge-

funden worden , die liber den Verkauf der Giiter

der Hermokopiden handeln. CIA IV p. 177 : vgl. IT.

K h 1 e r Hermes XIII 395. T o e p ffe r Att. Geneal.

180. Die Besitzungen des A. lagen im Gebiet von
Oropos, das einige Jahre nach dem Process gegen die

Hermokopiden (412 v. Chr.) von den Athenern ein-

gebiisst wurde. Vgl.A.Kirchhoff zuCIAIVp.177.
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6) A. aus Skambonidai, Vater der Hipparete,

bckannt durch den bei der Hagia Trias gefun-

denen Grabstein fur seine Tochter (CIA II 2543).

Die Inschrift ist nach der Mitte des 4. Jhdts.

abgefasst und hat mit Hipparete, der Gattin des

grossen A., nichts zu schaffen. Vgl. U. Kohler
Athen. Mitt. X (1885) 378.

7) Vornehmer Lakedaemonier, einer der durch

Philopoimen zuriickgefiihrten spartanisclien Emi

Gegeniiber der langen Rcihe hervorragender Iso-

krates-Schiilcr muss cs uns befremden (wenn es

sich auch erklaren lasst, s. Reinhardt 14f.),

dass kein einziger Name eines A.-Schiilers auf

uns gekommen ist; nur ganz allgemein werden
bei einem spateren Scholiasten (zu Hermog. VII
8 W.) ol jisqc 'A. genannt. Die Nachricht , dass

Aischines ein Schiiler des A. gewesen sei, beruht

auf einer willkurlichen Folgerung aus der Ahn-

granten, der nachmals in Sparta gegen die Achacer 10 lichkeit beider in Bezug auf Stegreifrede und Stil

(Suid. s. Aloyivjjg 1. Phot. bibl. 20 a, b mit Halm-
Is: ens Anderung A),xMfiavxi); hochstens mag
Aischines die von A. verfasste Rhetorik studiert

haben (Schafer Demosth. u. s. Zeit I 230f. Suid.

[ia&r}T)]S xaxa xrjv Qr/xogi.xf}v'AXxidd/Liavxog). Letz-

teres berichtet Hermippos, der seine Nachricht dem
Ktesibios entlehnt hat, von Demosthenes, der sich

durch Mittelspersonen die xkyyai des A. (Plut.

Dem. 5; koyoi nennt Ps.-Plut. v. X orat. 844 C;

20 vgl. auch Suid. s. Atjfioo&svijg 1. Luk. Dem. encom.

agitierte und von diesen samt seinem Landsmann
Areus im J. 185 v. Chr. zu Tode verurteilt wurde.

Das Urteil wurde nachtraglich auf Veranlassung

des rOmischen Gesandten Appius Claudius cas-

siert, A. beteiligte sich auch an einer Gesandt-

sehaft nach Rom und fuhrte hier Klage gegen
Philopoimen und die Achaeer. Polyb. XXni 4ff.

u. s. Liv. XXXIX 35. Paus. VII 9, 2ff. Hertz-
berg Gesch. Griechenlands unter der Herrschaft

der Romer I 161. [Toepffer.]

8) Athenischer Archon der 2. Halfte des 3.

Jhdts. v. Chr. Poll. X 126.
^
CIA II 374.

9) Tixog 0/movios 'AAxifiiddr]s Tixov <P/.aoviov

Asma&evovg viog Ilatmnevg ,
athenischer Archon,

nan mulUs ante 126 p. Chr. annis. CIA III

656. 657. Dessen Sohn

10) Tixog §>ldoviog Alxifiiddrjg Tixov Haoviov
'AXxifSiddov viog Jlaiavisvs, athenischer Archon

140/1 oder wahrscheinlicher 141/2 n. Chr. CIA
III 659. 1102. [Wilhelm.]

11) Athener (Ovfmtxddtjg), rgitjgaoyog in einer

Seeurknnde des J. 326/5. CIA II Add. 808.

12) Athener (AevxovoFvg), &Fotiodixrjg zwischen

230—220 v. Chr., CIA II 859,' 10; vgl. 2296.

13) Athener (Iloxd/itog) , #e<r/<o#CTj;c im J.

101/100 v. Chr., CIA II 985 D 26. [Kirchner.]
_

Alkibie (Ahxifiir)), Name einer Amazone, die

sich im Gefolge der Penthesileia vor Ilion befand
und durch Diomedes ihren Tod fand. Quint.

Smyrn. I 45. 260. [Toepffer.]

Alkibios. 1) Athener (ITaianevs), xaftias xrjg

ihov im J. 367/6, CIA II 677.

2) Nrjaidixrjs, xiifaoaidos in einer Weihinschrift

des 5. Jhdts., CIA 1^357. [Kirchner.]

Alkidamas ('AixiSafias). 1) Aus Keos, Vater
der Ktesylla (s. d.). Anton. Lib. 1. Ovid, met,

VII 369.

2) Aus Kaunos , Sohn des Alexinomos . mit
seinem Bruder Melaneus von Neoptolemos vor

Ilion getotet. Quint, Smyrn. VIII 77.

3) Mysier, Sohn des Aktaios, von Neopto-
lemos getotet. Tzetz. Posthom. 556. [Knaack.]

4) Rhetor und Sophist (<pi/.6ao(fo; bei Suid.)

im 4. Jhdt. v. Chr. . gebiirtig aus Elaia in

Aiolis , Sohn eines Diokles , der /tiovaixd ge-

sehrieben (Suid.). Wenn der Autor des Quinti-

lian (III 1, 10) von A. sagt quern Palamedcm
Plato appeUaf , so verwechselt er offenbar den

Ela'iten A. mit dem Eleaten Zenon; den Platon

12) heimlich verschafft und gelernt haben soil;

vermutlich hat Demosthenes wie von den ver-

schiedenen Richtungen, welche die Rhetoren seiner

Zeit einschlugen, uberhaupt, so auch von des A.

Weise und Kunst Kenntnis genommen ; dazu be-

• durfte es aber keiner Zwischentrager (Schafer
a. O. I 278. Blass Att. Bereds. Ill 1, 16. 2,

356). Als Lehrer der Beredsanikeit bezeichnet

A. im Gegensatz zu Isokrates als hochstes Ziel

30 seines Unterrichts schlagfertiges Improvisieren

iiber jeden beliebigen Gegenstand. In dieserHin-

sicht ist er getreuer Jiinger des Gorgias, ebenso

wie in der eng damit zusammenhangenden For-

derung eines encyclopadischen Wissens, das er

selbst nach Ausweis der Fragmente in hohem
Grade besass, wahrend es ihm an dialektischer

Scharfe und Grundlichkeit gebrach. Im ganzen

mag sein Unterricht ahnlich dem des Gorgias

mehr praktisch-mechanisch als theoretisch ge-

40 wesen sein. Als Hauptbildungsmittel sah er die

dxgodoets an ; demzufolge extemporierte er sowohl

selbst als auch ermahnte er seine Schiiler zu be-

standiger Ubung im Extemporieren. Daneben

gab er ihnen. namentlich denen, die ihn friiher

nie gehOrt hatten . ausgearbeitete Stucke als

Muster in die Hand. Das grOsste Gewicht legte

er auf die Auffindung und Anordnung des Stoffs,

wahrend er den Ausdruck der Gedanken dem
Augenblick iiberliess. Seine Sprache hatte etwas

50 Gesuchtes und Dnnatiirliches. Aristoteles, welcher

die Werke unseres Rhetors auf das genaueste

studiert hat, entnimmt in Rhet. HI 3 fast alle

seine Belege fiir das yw/gov den Schriften des

A. Unter dem yivygov des A. befasste Aristo-

teles den Gebrauch aiiffallender. dichterischer Com-
posita, glossematischer Ausdriicke, langer, hau-

figer und miissiger Epitheta (wie x6r vyoov Idoaixa,

welches Beispiel auch von Demetr. rr. sou. 116

aus Aristoteles anget'iihrt wird), iibertriebener und

< Phaidr. 216 D) unter dem 'E'/.rauxbs Tlai.auijdi); 60 zu weit hergeholter Metaphern (hierzu vgl. Philo

versteht (Diog. L. IX 25). Schiiler und Schul-

erbe des Gorgias {Dion, de Isae. 19. Athen. XIII
592 c. Suid. s. A/.xidd/ia;, Arjuoadh-tji 1, Too-
yiag), trat A. als Wortfiihrer des Teils der Gorgias-

Schiiler, die in des Meisters Bahnen verblieben,

offen gegen seinen ziemlich gleichaltrigen Mit-

schuler Isokrates (Tzetz. Chil. XI 670. 746) und
die durch diesen vertretene neue Richtung auf.

dem. rhet. IV 2 p. 180 Sudhaus), Fehler der

Diction, welche A. mehr oder minder mit Gor-

gias und andern Gorgianern gemein hat. Von
spateren Schriftstellern nennt Dion. a. O. den A.

im Verhaltnis zu Isokrates rmyvxegov tt/v )1's,iv

xai xoivdtF.Qov, und Cicero (Tusc. I 116) hebt,

teilweise mit diesem Urteil iibereinstimmend, wenn
auch nicht in tadelndem Sinne, des A. ubertas
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orationis hervor; Demetr. n. eo,u. 12 endlich schrieben hat, zuriickkommt , eine weitere Ab-
bemerkt, dass A. wie Gorgias und Isokrates stets h&ngigkeit des A. Ton seinem Lelirer Gorgias.
dta jiseioScov ovvezmv schreibe. Thatsachlich wett- Die andere unter A.s Namen erhaltene Rede,
eifert A., nach der Sophistenrede zu schliessen. den 'OSvoaevg, suchte neuerdings fur ihn zu retten
in der Periodenbildung erfolgreich mit seinem Zycha a. 0. 14f. Indes steht ihre Kunst- und
Rivalen. Auch sonst hat A. in der Composition Geistlosigkeit im argsten Widerspruch mit dem
von Isokrates gelernt und sich von Gorgias ent- sonstigen schriftstellerischen Charakter des A
fernt; dies tntt besonders in der strengen Ver- Blass 361 nennt sie ein ,Brzeugnis elendester
meidung des Hiatus zu Tage. Auffallig ist auch Geistesarmut und jammerlichster Sophistik'. Uber
die Masshaltung in den gorgianischen Figuren. 10 die Zeit ihrer Abfassung schwanken die Ansichten.
Von den Schriften des A. hat noch Tzetzes Eine Bezugnahme auf des Gorgias Palamedes,

(Chil. XI 750) viele gelesen. Wir besitzen voll- dem der Odysseus anscheinend entgegengesetzt
standig nur zwei unter seinem Namen iiber- ist, tritt nirgends hervor. Eine Abhangigkeit des
lieferte Declamationen jisqi t&r xoi/g yoanxovg Declamators von Diodoros (IV 33) hat Foss
Uyoyg yQa<povr<ov ij nnS l ooyioxmv und 'Oovaasvg (de Gorg. 85ff.) behauptet, aber nicht bewiesen.
xax'a Ilakaixrjdov? xgodootag, die man friiher beide Blass folgt der Uberlieferung, welehe die Rede
fur Nachbildungen spaterer Ehetoren erklart hat. falschlich dem A. zuweist , wenigstens insoweit,
Jetzt wird die erstere, die hinsichtlich des In- dass er sie in die Epoche dieses Eedners setzt;
halts, wie Spengel 173ff. langst erwiesen, kei- nach Sprache und Wahl des Stoffs wiirde sie
nem Bedenken unterlag, nach den iiberzeugenden 20 eines Sophisten vom Schlage des Polvkrates in
Ausfiihrungen Vahlens 507ff., der besonders die dem Blass 363. 372 den Verfasser vermutet, nicht
von Aristoteles bezeugte stilistische Manier des unwiirdig sein. Dagegen verweist R SchOll
A. mit vielen Beispielen aus der Rede belegt (Jahrb. f. Philol. CIII [1871] 308f.) 'die Rede
hat, ziemhch allgemem fur ein Werk des A. an- in die Zeit, welcher der grOsste Teil der in die
gesehen. Sauppe (Getting, gel. Anz. 1873, 1739) spateren Redensammlungen eingeschwarzten un-
kann trotz Vahlen den Stil des A., wie ihn . echten Reden angehort, in die Zeit der Nach-
Anstoteles schildert

,
in dem Pamphlet -nicht ahmung und Schuliibung vom 3. bis zum 2 Jhdt

wiedererkennen; auch bleibt ihm die Gesell- Rosenberg ebenda 309f. vermutet als Verfasser
schaft, in der die Hss. es geben, hochst ver- einen Declamator, dem des Lykurgos Leokratea
dachtig. Greihch (Dion. Hal. quibus potissi- 30 vorgelegen habe.
mum vocabutis ex artibus ductis . . . usus sit, Von anderen Schriften des A. besitzen wir
Bresl. Diss., Schweidnitz 1886,42 Anm.) will bios Bruchstiicke oder gar nur Titel. Dem
die Rede bedeutend spater setzen, weil in ihr yivog ov^ovXsvxixor angehorig aber keine ei-
,so vicle' techmsche Ausdriicke der bildenden gentliche Demegorie . sondern nur ein Schul-
Kunste vorkamen

;
auf die Hinfalligkeit dieses stuck war der Messeniakos. Im Gegensatz zu des

Argumentshat Hammer (Jahresber. LXII[1890] Isokrates Archidamos empfahl er Prieden und
56) hmgewiesen. Gegen Benseler (de hiatu Freilassung der Messenier (frg. 1. 2 S.). Wahrend
170) bemerkt Blass 356, dass, wo immer in Blass es dahingestellt sein lasst, ob diese oder
A.s Iragmenten wOrthch citiert ist, sich der jene Rede die andere hervorrief, nimmt man ge-
Hiatus mit der gleichen Strenge, wie in der 40 wohnlich eine friihere Abfassung des 4rchida-
fraghchen Rede, vermieden zeigt. Die Rede kiin- mos an. Nach Keils Berechnung (Anal. Isocr. 6)
digt sich selbst als xaxt/yogia xwv yoaxxmv Xdycov fallt der Archidamos ins J. 366 oder doch nicht
an; ohne das Ausarbeiten von Reden ganz zu langenachher; wahrscheinlich ist der Messeniakos
verwerfen, verbreitet sie sich in geistvoller und bald nach der Schlacbt bei Mantineia verfasst
geschickter Weise iiber die grOssere Brauchbar- In ihm kam der denkwiirdige Satz vor- ifovM-
keit der Extemporalrede Ohne Zweifel ist sie Sovg dcpjxe mivxag {ho;, oidera dovi.ov f, wvmg
gegen die Schreibeberedsamkeit des Isokrates nexofyxev. In der nachdriicklichen Betonun» des
genchtet; da dieser sich in seinem Pancgyrikos Naturrechts im Gegensatz zu der willkiirlichen
auf sie bezieht, so fallt ihre Abfassung vor 380

;

Menschensatzung giebt sich wieder der Jiinger
hatte A., wie von vielen Seiten angenommen 50 des Gorgias und Fortsetzer der alten Sophistik
wird, des Isokrates Sophistenrede in erster Linie zu erkennen (vgl. auch Arist. Rhet. Ill 3 1406b
im Auge, alsdann liesse sich als terminus post wo A. die Philosophie ein Angriffcwerk wider die
quern etwa 390 ansetzen (Reinhardt 16; vor Gesetze nennt)
387? Wendland Herm. XXV 1890, 173). Einen Za dem yerog imoaxxttf,, gehoren das Syyd>-
Linfluss des platomschen Protagoras auf A. nimmt

fuov Xaido; xf/g haioag (Athen. XIII 592 c) das
feichmuller (Litter. Fehden I 93f.) an, der- Blass mehr in den Anfang des 4 Jhdts setzt
selbe leugnet dagegen eine Bezugnahme auf den und das iyxdHuov -davaxov. Letzteres bestand
Fhaidros. Letzteren findet Zycha (Jahresber. nach Cic. a. O. in einer Aufzahkmg der mensch-
des Leopoldstadter Gymnasiums

, ^ ien 1880) lichen Leiden ohne tiefere philosophi'sche Begriin-
von A benutzt; ihm stimmt Susemihl (Philol. 60 dung; unter den xaodbo-u iyxdnua zahlt es noch
Anz. XI [1881] 296; Ind. lect. Greifswald 1884, im 4. Jhdt. der Rhetor Menandros (Genethlios)

jft^J; ?£°Iawskl (
?
schr

-
f

'
fet G3'mn - m 346 Sp. (-.46 Burs.) auf; Tzetzes (Chil. XIXXX [18,9] 162ff.) verzcichnet manche Einzel- 751) hat es zu seiner Zeit nicht mehr auffinden

heiten die des A. Abhandlung in sprachlicher konnen. Ausserdem weisen Frao-mente bei Ari-
Hmsicht mit den Declamationen des Gorgias stoteles auf eine Lobrede der Philosophie und
gemein hat, und erschliesst aus dem Umstande, Bildung (Vahlen 502ff. Blass 351), vielleicht
dass A^_ immer wieder auf den xate6g, iiber den auch auf einen tiyog ^.oi'OSvoostag (Vahlen 504)
nach Dion, de comp. verb. 12 zuerst Gorgias ge- Dagegen beruht das lyy.^tov zfig xevlag auf fal-
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scher Lesart bei Menandros a. O. (Volkmann 3. Jhdts. v. Chr. (Pap. Flinders Petric, Dublin

Rhetorika 316, 3). Die fiinf ,Fragmente einer 1891, Taf. XXV); allem Anscheine nach liegen

polemischen Rede gegen Isokrates', die Wessely uns hier wirkliche Reste alkidamantischer Dar-

in den Mitteilungen aus der Sammlung der Pa- stellung vor (Blass 349, 4). Ausser dem Ver-

pyri Erzherzog Rainer II 79ff. dem A. zuschrei- fasser des Agon hat A.s Museion mittelbar oder

ben wollte, verweist Keil (Herm. XXIII [1888] unmittelbar noch anderen Autoren als Quelle ge-

387ff.) in die Zeit zwischen dem 1. Jhdt. v. und dient, so Aristoteles in der ziolixda 'Ovjofisvimv,

dem 2. n. Chr.; Blass 69. 350, 4 vermutet Po- Ioa. Tzetzes (hieriiber vgl. ausser Nietzsche
lykrates als Verfasser. und Blass noch Friedel Jahrb. f. Philol. Suppl.

Auf ein rhetorisches Lehrbuch (rs^vtu) wieslOX 1879, 235—278; rec. v. Rzach Jahresber.

die oben erwahnte Uberlieferung bin. Dass A. XXI 1880, 91f.). Was das Museion ausserdem

eine hinlangliche Vertrautheit mit den Mitteln noch etwa enthalten haben mag, muss dahin-

der Kunst besass, lehrt seine Sophistenrede (Blass gestellt bleiben. Bergks Mutmassung (Anal.

348. 354). Dass er vor Aristoteles neben Iso- Alex. I 21), dass A. gar nicht der Rhetor, son-

krates, Anaximenes und anderen in der Technik dern ein Perieget sei, der bei der Beschreibung

etwas geleistet hat, bezeugt Dion, ad Amm. I 2. des ,Musentempels' auf dem Helikon auch He-

Dazu stimmt die Notiz bei Plut. Dem. 5, woraus, siod erwahnen musste , ist unhaltbar. Nach

mag man iiber die Glaubwiirdigkeit der Nach- Heffter (Z. f. A.-W. 1839, 860) bezog sich das

richt denken, wie man will, so viel wenigstens Museion auf Geschichte der Poesie. Christ

hervorgeht, dass neben technischen Schriften des20(Gesch. d. griech. Litt.2 332), nach dessen An-

Isokrates solche des A. in hohem Ansehen standen. sicht dem Museion der durch Beispiele beleuch-

Cic. a. O. giebt dem A. vollends das Pradikat tete Satz zu Grunde lag, dass die Dichter Kinder

eines rhetor antiqutts in- primis twbilis. Die der Musen sind und unter dem Schutze der Getter

beiden bei Sauppe mitgeteilten Fragmente 8. 9 stehen (Vahlen 502), vermutet, dass wohl die

enthalten eine Definition der Rhetorik als dvva- meisten Anekdoten der alteren Litteraturge-

fug xov ovxog m&avov, die wieder im Gegensatz schichte auf dieses Buch zuruckgehen. Sauppe
steht zu der isokrateischen Auffassung vom Wesen (O. A. II 155. 354), der auf Grund von Stob.

der Rhetorik (Reinhardt 17—21), und eine Ein- flor. 120, 3 das iyxwfuov dav&rov fur einen Teil

teilung der Rede in vier ideat koymv. Ausserdem des Museion angesehen
,

glaubt es mit einem

berichtet Tzetzes (Chil. XII 567), dass A., wie 30 promptuarvum rhetoricum, quod declamationes

viele andere Rhetoren seiner und der spateren de variis rebus contineret, zu thun zu haben.

Zeit, vier Vorziige des Stils angenommen habe. Ahnlich deutet Vahlen 495 das Museion als

Des A. Name findet sich auch in der ejicxofitj eine mannigfache rhetorische Probestucke um-

gtjxoorx-ijg des Tzetzes an einer im iibrigen ver- fassende ,Schule'. Ihm pflichtet Nietzsche bei;

derbten Stelle (III 684 W.). wahrend jedoch Vahlen den bei Arist. Rhet.

Ein nach Titel und Inhalt viel umstrittenes III 3, 1406 a iiberlieferten Titel to xfjg <pvoea>s

Werk des A. war das MovasTov , fiber das am /liovosTov auf ein naturwissenschaftliches Werk be-

ausfiihrlichsten und grundlichsten Nietzsche zieht, gewinnt Nietzsche a. O. XXVIH 217ff.

(Rh. Mus. XXV 528—540. XXVIII 21 Iff.) ge- aus diesen Worten den in der stilistischen Ma-

handelt hat Danach erscheint es als erwiesen, 40 nier des A. wohlbegriindeten vollstandigen Titel

dass der dem hadrianischen Zeitalter angehO- fur unser Museion (,Schule des Talents', ,Schule

rende Verfasser des florentinischen Traktats xegl fur Schiiler') und vermutet, dass gleich am Thore

'OfiriQov xal 'HmoSov xai xov yevovg xai ay&- dieser Schule der Redekunst als glanzendes Ein-

ros avxwv (siehe 'Aymv 'O/ir/oov xai 'Ha id- leitungsstiick das breit und witzig durchgefuhrte

bov), in welchem sich zwei Fragmente aus dem Gemalde jenes Wettkampfes stand.

Museion des A. finden (frg. 4. 6 S. = N i e t z- Endlich wird noch bei Diog. L. VIII 56 ein

sche Acta soc. phil. Lips. I [1871] 19. 8), das rpvoixog des A. erwahnt. Das einzige ebendort

Hauptstuck des Ganzen, jene in sich zusammen- mitgeteilte Fragment enthalt zum Toil abenteuer-

hangende Erzahlung des homerisch-hesiodeischen liche oder von dem fliichtigen Sammler falsch

Wettkampfes, an dessen Erfolg sich die weiteren 50 aufgefasste Nachrichten uber einige Philosophen,

Schicksale beider Dichter anschliessen, aus dem so iiber Empedokles (Zeller Philos. d. Gr. I 3

Museion entlehnt hat. Der Sinn der Erzahlung, 6671 Wenig wahrscheinlich wollte Nietzsche

dass der Nichtstegreifredner (Hesiod, gegen den a. O. 221f. in h< no (fvoixoi die Abbreviatur oder

A. offenkundige Abneigung zeigt) nur durch Un- die Verderbnis des Titels h rip xfjg cfvoemg novaeko

gerechtigkeit und Urteilslosigkeit des Kampf- wiedererkennen; schon Foss (de Gorg. 17) wollte

riehters siegen konne, passt zu den Anschau- iv xqj ftovaelco oder uovoixo'j iindern, was Sauppe

ungen des A. iiber Improvisation; ebenso sieht 156 mit Recht zuriickgewiesen hat.
_

_

die Verherrlichune des grossen Improvisators Ausgaben der beiden Eeden finden sich in den

Homer, fiir den A. auch sonst Vorliebe zeigt, Ausgaben der Redner vonReiskeVUI (Leipzig

einer Selbstverherrlichung des von stolzem Selbst- 60 1773) 64—91. Bekker V (Berlin 1824) 66

r

sefiihl erfiillten Sophisten (soph. 30) nicht un- —679. Dob son IV (London 1828) 649—665.

ahnlich. Daraus, dass der Hiatus in den be- B ait er-Sauppe II (Zurich 1845) lo6—162.

treffenden Stucken des Agon sehr seiten vorkommt, Miil 1 e r II (Paris 1858) 197—206 und im_ An-

scheint hervorzugehen, dass wir es mit einer ziem- hange zur Antiphon-Ausgabe von Blass (Leipzig

lich wortlichen Entlehnune zu thun haben. Voll- 1871) 174—197 (vgl. praef. X—XVI)
;
Fragment-

stiindige Vermeidung des Hiatus bei sonst recht sammlungen in den Ausgaben von Sauppe 154

genauer Ubereinstimmung mit dem Agon findet —156 und Miiller 316—318; lateimsche Uber-

sich auf den von Mahaffy edierten Papyrus des setzungen beider Reden bei Miiller, des 'OSvo-

Pauly-Wissowa
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oevg bei Dobs on XIV 504—507; eine deutsche
Ubersetzung der Sophistenrede von Dilthev in
Allg. Schulzeitung IV 2 [1827], 185—191. fiber
A. iiberhaupt sind zu vergleichen Spengel away.
rsXv. (Stuttg. 1828) 174ff. Vahlen Der Rhetor A.,

separat Wien 1864 (= S.-Ber. Akad. Wien XLIII
[1863] 491-528). Blass Att. Bereds. IP (Leipzig
1892) 345ff. ; iiber das Verhaltnis des A. zu Iso-
krates besonders noch Reinhardt de Isocratis
aemulis, Bonn 1873, 6—24. [Brzoska.]

Alkidameia {A!.xtdd/isia), die nur bei Eume-
los frg. 3 Ki. (aus Pans. II 3, 10) vorkommende
Mutter des korinthischen Bunos, Geliebte des
Hermes; vgl. Wilis ch Uber die Fragm. des
Epikers Eumelos 11. [Tiimpel.]

Alkidiis. 1) Spartaner, wurde im J. 427 v.

Chr. mit einer peloponnesischen Flotte den gegen
Athen aufstandischen Mytilenaeern zu Hiilfe ge-
sehickt (Thuk. Ill 16, 3. 26, 1, vgl. Diod. XII
55, 5), kam abcr zu spat und kreuzte ohne
Plan und dauernden Erfolg an der ionischen
Kfiste. Von der athenischen Flotte verscheucht
kehrte er uber Kreta nach dem Peloponnes zuriick
(Thuk. Ill 29—33). Darauf wurde er mit Bra-
sidas (s. d.) nach Kerkj'ra gesendet, urn in den
dort ausbrechenden Burgerkrieg einzugreifen.
Audi hier handelte A. energie- und erfolglos : er
wurde wieder von einem athenischen Geschwader
vertrieben (ebd. 69. 76—81). Im J. 426 war A.
unter den Fiihrern, welche die neue lakedaemo-
nische Colonie Herakleia Trachinia griindeten
(ebd. 92, 5). [Judeich.]

2) A. aus Sparta, siegt zu Olympia im Lauf
01. 134 = 244, African, b. Euseb. chron. I 207.

[Kirchner.]

Alkidenios ('Akxidrifios). 1) Epiklesis, unter
der Athena in Pella verehrt wurde. Liv. XLII
51-

^ r
[Wentzel.]

2) Athener (Mvggtvovowg), za/uag hgwv/Qijjid-
xiov zfje 'Afojvai'as xai zolv aUcor &ewv im J. 400/399
v. Chr., CIA II 643 Add. 644. [Kirchner.]

Alkides (Ai.xiStjg, dor. 'Alxidag). 1) Neben-
form zu Alkeides (s. d.), Anth. Pal. Ill (Epigr.
Kyzik.) 13.

2) 'Akxl&ai
, Gottheiten bei den Lakedaemo-

niern, Hesych. s. v.

3) 'A/.xtdai
, die Nachkommen des Herakles,

Kaibel Epigr. 892. [Wernicke.]

r
Alkidike \Alxibixif), Tochter des Aleos (Diod.

IV 68), Gemahlin des Salmoneus. Mutter der
Tyro. Apollod. I 9, 8, 1 (Tzetz. Lyk. 175. 872).
Schol. Plat, sympos. 208 d. [Knaack.]

Alkimache (Ai.xiudyrj). 1) Lemnische Mai-
nade, Tochter des Harpalion. Sie begleitet den
Dionysos auf seinem Zuge nach Indien. wo sie
ihren Tod flndet. Noun. Dionvs. XXVII 330
XXX 192. 210.

2) Tochter des Aiakos, aus deren Verbindung
nut Oileus Medon, ein Stiefbruder des lokrischen
Aias. hervorging. Schol. Horn. II. XIII 694.
Nach Horn. II. XIII 697 (XV 333ff.) ist Eriopis
die Stiefmutter des Medon und Mutter des Aias.
Dagcgen bezeichnen Pherekvdes, Mnaseas und
Porphyrin A. , die Tochter" des Phylakos, als
Mutter des Aias (Schol. II. XV 333. '336).

3) Beiname der Athene. Suid. A/.xuidytj i)

A^ijra, f) iy xotifiot; xoaxaia. Anthol. Pal. VI
124 - [Toepffer.]

AlkimacllOS. 1) Athener (Arayvgaoiog), azga-
ztjydg in Thrakien im J. 364, Schol. Aesch. II 31

;

vgl. S chafer Dem. II 14. Ferner oxgaxr/yog iv
xa, agog <PlXiji7iov izoUfiw um 01. 106. Harpocr.
Dem. XLVII 50. 78. Schafer B. 197.

2) Sohn des Kleobulos, Athener (Mvgoivov-
oiog), jxdosSgog agyovzog im J. 281/0, Adrjv. VII
480 = Dittenberger Syll. 382. Sein Sohn
Qovxgixog als axgaxqydg ejii zijv jjihjmj' zi)v szaga-

lOXiav CIA II 1194, vgl. Dittenberger Syll.

336 n. 1.

3) Sohn des Alkctes, Athener (Ilaiavicvs),

zgrfgaoyog im J. 330. 326. 325. 324 und ca. 323,
CIA II 807b 56. 808 d 13. 809 d 15. 811b 80.

812b 16.

4) Aa,uiovgydg in Kalymna, Newton greek
inscr. in the Brith. Mus. 299 b.

5) Gesandter der Makedonen in Athen im J.

338, mit dem athenischen Biirgerrecht beschenkt,
20 Hyperid. Demad. frg. 80 Bl. = Harpocr. s. Alxi-

/aaxog, vgl. Schafer Dem. Ill 25. 30. Uber
eine zweite Gesandtschaft des A. vgl. Harpocr.
a. O. Ende n. Schafer Dem. Ill 161, 2.

[Kirchner.]

6) Aleimachus, den Plinius (n. h. XXXV
139) unter die piciores primis proxumi rechnet,
malte den athenischen Athleten und Olympio-
niken Dioxippos, welcher unter Alexanders d. Gr.
Augen den Makedonen Korragos besiegt hatte.

30Aelian. v. h. X 22. XII 58. Diodor XVII 100.
Brunn Gesch. d. gr. Kstl. II 258.

[O. Rossbach.]
Alkimede ('Af.xifiiSri). 1) Tochter des Phvla-

kos und der Minyastochter Klymene (Eteoklynieiie
Stesich. frg. 54 Bgk.), nach der seit Stesichoros
und Pherekydes (frg. 59, FHG I 87) gangbarsten
Version Gemahlin des Aison (s. d.) und Mutter
des Iason (s. d.). [Wernicke.]

2) Anderer Name der Heroine Hippodameia,
40 Gattin des Amyntor, Mutter des Phoinix. Schol.

Townl. II. IX 449, wo v. Wilamowitz wegen
Anthol. Pal. Ill 3 'A/.xifiTjStj Best. [Tiimpel.]

Alkimedes (AXxtfteStjs) , Kampfgenosse des
Aias, des Solmes des Oileus, vor Ilion. Quint.
Smyrn. VI 557. [Toepffer.]

Alkimedon (A/.xiiiedwv). 1) Arkadischer
Heros, dessen Namen eine Ebene zwischen Man-
tineia und Methydrion fuhrte; seiner Tochter
Phialo wohnt Herakles bei, A. setzt sie und ihr

50 Kind im Gebirge aus ; wunderbare Rettung durch
Herakles. Paus. VIII 12. 2, vgl. «. Curtius
Peloponnesos I 243. 209. 12. Bursian Geogr. II

207.214. Lolling Hellen. Landesk.(Iw.Mullers
Hdbch. Ill) 172.

2) Einer der tyrrhenisehen Seerauber, die von
Dionysos in Delphine verwandelt wurden, Ovid
met. III 618. Hyg. fab. 134.

3) Sohn des Laerkes, Fuhrer der Myrmidonen,
11. XVI 197; iibemimmt nach dem' Tode des

60Patroklos fur Automedon das Amt des Wan-en-
lenkers, II. XVII 467ff. 475. 481. SOOf.

4) Ein Lokrer. Genosse des Aias. Q. Smyrn.
XI 447ff. [Wernicke']

5) Aus Aigina, siegt als Knabe im Faust-
kampf zu Olympia um 01. 80, Find. 01. 8 mit
Scholion z. Anfang. Boeckh II 1, 187.

[Kirchner.]

6) Wohl fingierter Name des Toreuten, wel-
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cher bei Verg. eel. Ill 36f. die holzernen Becher

der Hirten verfertigt hat ; vgl. Schol. Veron. z. St.

und Brunn Gesch. d. gr. Kstl. II 402.

[O. Rossbach.]

Alkimedusa (AXxi^sbovoa), Tochter des lyki-

schen Kflnigs Iobates, die er dem Bellerophon

zur Gemahlin gab. Schol. V Horn. II. VI 192

(wo sie auch Kasandra genannt wird ; vgl. Schol.

AB II. VI 155) ; Kurzform Aleimede Schol. Stat.

Stadt scheinen denselben Namen gehabt zu haben.
Zeuss Gramm. Celt. 2 31. Bacmeister Ale-

mannische Wanderungen 133. Forstemann
Altdeutsch. Namenbuch II 44. [Ihm.]

Alkimos. 1) To xaxd xov Alxipor dxgwxrj-
qiov (Plut. Themist. 32) hiess ein kleines Vor-
gebirge, das den Zugang des grossen Hafens
Peiraieus von Westen her einengt. Woher der

Name ruhrt, ist unbekannt. Ulrichs (Abh. d.

Theb. IV 689 (so statt Alcimene geschrieben). 10 Bayr. Akad. d. Wiss. Ill 3, 669; Reisen und
[Knaack.]

Alkimenes (AXxi/nhtjg). 1) Sohn des Glau-

kos und Enkel des Sisyphos, Bruder des Belle-

rophon. Dieser totet ihn unabsichtlich bei Proitos

in Argos. Statt A. nannten einige auch Peiren

oder Deliades (s. d.). Apd. I 3, 1. Tzetz. Lyk. 17.

2) Sohn des Iason und der Medeia, Zwillings-

bruder des Thettalos. A. und sein jiingerer Bru-

der Tisandros werden von ihrer Mutter geto'tet,

Forsch. in Griechenl. II 176, 45) hatte zu seiner

Erklarung die Vermutung aufgestellt, 6 Skxi/xog

(der Gewaltige) habe die Colossalstatue eines mit
aufgerichtetem Kopfe auf den Hinterbeinen sitzen-

den Lowen geheissen , die an jener Stelle schon
im Altertum gleichsam als Wachter des Ein-
gangs in den Hafen aufgestellt gewesen sein

mOge, wie sie bis zum J. 1678, wo sie die Vene-
tianer als Trophae fortschleppten, hier verblieben

als sich Iason mit der Glauke vermahlt. Das 20 sei. Allein jener LOwe, von dem der grosse

Grab der zwei Bruder war im heiligen Bezirk
der Hera in Korinth ; sie wurden als Heroen ver-

ehrt. Diod. IV 54, 1. 6. 55, 1—2. [Escher.]

3) Korinthischer Parteifiihrer, verbindet sich

im J. 392 mit den Spartanern, lira die Vereini-

gung Korinths mit Argos zu verhindcrn, Xcn.
hell. IV 4, 7; vgl. Curtius Gr. Gesch. 6 III 179.

[Kirchner.]

4) Tragiker aus Megara. Suidas.

[Dieterich.]

5) AftrjvaTog xmuixog, nur bei Suidas. Nach
Meinekcs Vermutung (com. I 101) ist er iden-

tisch mit dem in Ptolemaios Kain) lozogia (Phot,

bibl. 151a 8) erwahnten Alkmanes: oxi xeiev-

xj'/oavxog Arjutjrgtov xov Zxtjyuov xo (iifSMov Ti)J.i-

dog jxoog xfj xecpalf) avxov evgsi)t] " xag 8h Ko-
"/.vjifidioag Alx/idrovg szgog xfj xs<pa/.ij Tvvvlyov

(zvgoviyov cod.) xov Xa/.xifiecag svge&fjrai (fr]oir,

xag S ' Yfigioxofttxag Kvjtolidog ngog xfj ^Efialxov,

Peiraieushafen vom Ausgang des Mittelalters an
(nachweisbar zuerst 1318) nogxo dgdxo hiess, lag
gar nicht an der Einfahrt, sondern im Innern
des Hafens, wie ihn eine Aufnahme des Peiraieus
duich die franziisischen Ingenieure vom J. 1685
(bei Laborde Athenes aux XV. XVI. XVII
siccles II 61) zeigt. Und sein Standort ist ge-

wiss kein antiker gewesen: vgl. Wachsmuth
Stadt Athen I 318, 3. 747, 1. In der Nahe dieses

30 Vorgebirges am A. setzte iibrigens der Perieget
Diodoros das Kenotaphion des Themistokles an,

uber das auch neuerdings noch gestritten ist;

vgl. Wachsmuth a. a. O. I 320f. II 169f.

[Wachsmuth.]

2) Einer der vier Sohne des Hippokoon, die

jeder ein Heroon in Sparta hatten, Paus. Ill 15,

1 (die auch sonst abweichende Tradition bei

Apollod. Ill 10, 5, 1 nennt ihn Alkinoos).

3) Ein Myrmidone, nach Patroklos Tode neben
xovg S' FvveJSag Kgaxlvov .tgog xfj Aieg'dvb'gov 40 Automedon Genosse des Achillcus, II. XIX 392.

8am)J,mg MaxF.&ovmv , xd d' "Egya xai xag

' H/iegag 'Haidbov Ttgdg xfj xov Ss'/.svy.ov xov Ni-
xdxogog. Hat Meineke Recht (A/.xfiarog conj.

Casaubonus unter Zustimmung von Berark
PLG*379; s. unten S. 1568, 56ff.'), so ist Alki-

menes und sein Drama Ko/.v/.if>o~joai ebenso ge-

schwindelt. wie es die ''Yfigiaxobixai des Eupolis

sind. und Suidas hat semen Alkimenes aus Ptole-

maios. [Kaibel.]

XXIV 474. 574; die Scholien erklaren ihn fur

identisch mit Alkimedon (s. d. Nr. 3) , vgl. Eu-
stath. 295. 4 (zu II. II 582).

4) Sohn des Neleus, Schol. II. XI 692.

5) Ein Grieche, von Deiphobos erlegt, Q.
Smvrn. XI 86.

6) Vater des Mentor, Od. XXLT 235.
_

7) Weiser Konig von Lydien, Suid. s. -dvOog.

8) Gemahl der Areta ,'

Philostephanos FHG
Alkimidas, aus Aigina. Sieger im Ringkampf 50 III 32, s. Alkinoos S. 1546, 43ff.

zu Nemea ca. 01. 80, Pind. Neni. 6; vgl. Boeckh
II 2. 403. [Kirchner.]

Alkimios (Alkimion, -Alkimos), Arzt aus der

1. Halfte des 1. Jhdts. n. Chr. (Gal. XIII 835.

wonach er vor Andromachos und nach Apollonios

Mys lebte; vgl. XIII 31), hat sich urn die Arznei-

mittellehre verdient gemacht. Galen hat von
ilim eine Reihe von Compositionen erhalten (XIII

112. 493. 529. 807. 841. 873). Er ist hochst

wahrscheinlich identisch mit dem Tib. Claudius 60
Alkimos. dem laxodg Kaiaaoog (d. h. des Tiberius i,

auf den CIG 660"4 eine Inschrift stent.

[M. Wellmann.]

Alkiinoennis (A/.xiuoewig Ptol. II 11, 15).

Ort im svidlichen Germanien , nordlich von der

oberen Donau. Der Name erinnert an die Alc-

mona, Alcmuna, wie die Altmuhl im Mittelalter

heisst ; der Fluss und die an demselben liegende

9) Heros in Teos, CIG II 3064: nach ihm
ein .-rvgyo; (Demos) und ein zu diesem gehoriges

Geschlecht A/.xiucdat genannt.

10) Hund des Daphnis. Ael. n. a. XI 13.

[Wernicke.]

11) Aus Epeiros, im Dienste des Demetrios
Poliorketes. fiillt bei der Belagemne: von Rhodos
im J. 304. Plut. Demetr. 21. "Diod: XX 98. v?l.

Droysen Hellenism. II 2, 170. 172.

12) Nauarch Philipps von Makedonien , ver-

wiistet Peparethos im J. 340, Schol. Demosth.
XVIII 70; vgl. Schafer Demosth. II 460.

13) Sohn des Menophilos aus Nikaia in Bi-

thynien. Hdhjr Ivixa in den Erotideien zu Thespiai
2. 'oder 1. Jhdt., Dittenberger IGS 1765.

14) Aus Kyzikos. siegt zu Olympia im Lauf
01. 159 = 144 v. Chr., African, b. Euseb. chron.

I 209. [Kirchner.]
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15) Alkimos, mit seinem urspriinglichen hebra- IX 40. Aelian. v. h. Ill 19 A,uvx/.ag) und hierzu

ischen Namen Iakim genannt (Joseph. Ant. XII selir gut passt, dass A. Lehrvortrage Platons (sv

385 : "AJ-xi/wg 5 xal 'Idxcfiog), wurde im J. 162 v. xfj negl x&v tdeoiv vjioXtjipsi Diog. Ill 15) anfuhrt,

Chr. von Antiochos V. Eupator zum Hohenpriester muss A. jilngerer Zeitgenosse Platons sein und fur

der Juden eingesetzt (Joseph, a. 0. ; darauf fceziehe den altesten Vertreter der Bewegung gelten, welche

ich II Makk. 14, 3 jigoyevdfievog). Nachdem die die westgriechische Kultur dem Mutterlande nahe-

Kampfe um die Religionsfreiheit damals soehen zubringen suchte — so sind auch die Biicher

ihr Ende gefunden batten, begannen sofort wieder ITgog 'Afiivxav aufzufassen— und in den Werken
die Streitigkeiten zwischen der hellenistischen des Lykos von Ehegion und vor allem des Ti-

und der jiidischen Partei. A. , der der ersteren 10 maios gipfelte. Mit dem Rhetor Alkimos , den

angehorte, wurde, so scheint es, von Iudas Mak- Stilpon bezauberte (Diog. II 114), kann er nicht

kabaios an der Ausiibung seines Amtes verhindert identiflciert werden. [Schwartz.]

(II Makk. 14 , 3. 6ff.) und aus dem Lande ver- 19) Alcimus , nach Hieronymus Chron. zum
trieben (I Makk. 7, 6). Er wandte sich nun an Jahre 355 berlihmter Lehrer der Rhetorik in

den Konig Demetrios, der soeben den Thron be- Aquitanien. Sicher denselben feiert Apollin. Si-

stiegen hatte (162), und es gelang ihm, durch don. ep. V 10. VIII 11, und auch Ausonius Prof.

Discreditierung des Iudas als eines nicht kfinigs- Burdig. 2, 21 meint ihn, wenn er von einem La-
treuen Mannes (I Makk. 7, 6. 7) seine Wieder- tinus Aleimus Alethius als Lehrer des Kaisers

einsetzung in das Hohepriesteramt durch syrische Lilian spricht. Dagegen ist es nur eine Ver-

Waffen durchzusetzen (I Makk. 7, 5ff. Jos. Ant. 20 mutung , wenn Wernsdorf Poetae lat. min.

XII 389ff.). Doch kaum hatte der Feldherr des VI 1 p. 26—30 diesen Redner mit dem Alcimus

Demetrios , Bakchides , ihn unter Zuriicklassung identiflciert, dem in den Hss. einige elegante epi-

einer Truppe verlassen, so begann sofort wieder grammatische Gedichte zugeschrieben werden
der Kampf um das Hohepriestertum (I Makk. 7, (Meyer Anthologia nr. 254—260. Al. Riese
21). A.sah sich durch die tjbermacht des links Anthol. lat. I nr. 233. 713—715. 740. [788].

genotigt, wiederum zum KSnig nach Antioeheia Baehrens Poetae lat. min. IV nr. 115—117.

zu gehen (Makk. a. O. Jos. Ant. XII 398ff.), der 192) ; vollends ungerechtfertigt, wenn man diesem

ihm nun den Feldherrn Nikanor mit starkem Alcimus auch noch den Namen Avitus zuschiebt,

Heere zu Hiilfe sandte. Nikanor wurde aber im um eine Aviti adlocutio sponsalis (Meyer nr. 259.

Marz 161 von Iudas geschlagen una
1

ficl (I Makk. 30 Baehrens' nr. 218, vgl. p. 46) bei ihm unter-

7 , 26ff. Jos. Ant. XII 402ff.). Nach dem im bringen zu konnen. Weder der Rhetor noch der

April desselben Jahres erfolgten Tod des Iudas (I Dichter ist Christ gewesen. [Jiilicher.]

Makk. 9, 3) hatte A. und die hellenistische Partei 20) Alcimus Ecdieius Avitus s. Avitus.
das Regiment in Handen (I Makk. 9, 23ff.), und Alkinoe ('Alxivdrj). 1) Tochter des Sthene-

er wird ungestort sein Amt ausgeubt haben. In los und der Pelopstochter Nikippe, Schwester des

welchem Sinne er es that, zeigt am besten ein Eurystheus und der Medusa, Apollod. II 4, 5, 5.

Befehl vom Mai 160, die Mauer des inneren Vor- Diod. IV 12, 7 nennt sie Alkyone (s. d. Nr. 2).

hofs des Tempels niederzureissen (I Makk. 9, 2) Eine der dasZeuskindpfiegenden Nymphen
541. Da er nach Jos. XII 413 vier Jahre lang in einem Relief am Altar der Athena zu Tegea,

sein Amt fiihrte, so wird sein Tod in das J. 159 40 Pans. VIII 47, 3.

zu setzen sein. Er starb infolge eines Schlag- 3) Heldin einer Liebesnovelle , Parthen. 27.

anfalles, den seine Feinde naturlich als gottliche [Wernicke.]

Strafe fur jenen Frevel auffassten , weshalb sein Alkinoos (Alxivoos , in Prosa meistens Al-
Tod auch von I Makk. 9, 55. 56 unmittelbar xt'vovc). A. Bei Homeros nur in der Odyssee
danach, also 160, gesetzt wird (nach Jos. a. O. vorkommend , auf Scherie, ist Sohn des Nausi-

wiire er schon vor Iudas, also Anfang 161 ge- thoos, Enkel des Poseidon und der vom Gigan-

storben, was irrig ist). Im allgemeinen vgl. tenkiinig Eurymedon erzeugten Periboia(VII56ff.),

Schiirer Geschichte d. jiid. Volkes I 168ff. Bruder des jungverstorbenen Rhexenor (VII 63 1,

[Wilcken.] venimhlt mit dessen einziger Toehter Arete (VII

16) Alcimus, Sklave Martials (I 88). 50 65ff.). die ihm die Nausikaa (VI loff. 56f.) und

17) Alcimus, libertus maternus Furii Oc- fiinf Si'ihne (VI 62) gebiert: davon zur Zeit von

tavfianij. Frgni. Vatic. 220, s. Furius Alcimus Odysseus Ankunft zwei erwachsen, drei noch un-

(CIL III Suppl. 8169). [v. Roliden.] erwachsen, niimlich Halios, Laodamas, Klvtoneos

18) Historiker (FHG IV 296—298. Suse- (VIII 119); Oberkiinig von 12 PhaiakcnkOnigen,

mihl Litt.-Gesch d. Alex. I 592. 593) aus Sici- dy/iOroi (V 35). denen er sich als dreizehnter

lien (Athen. X 441 a) , schrieb Hixe/.ixd (Athen. zurechnet (VIII 390f.) und von denen er Rat
VII 322 a), von denen ein Buch den Separattitel annimmt (VII 155, die Scholien EV erklaren

'Ira/.txtj fiihrte (fi> rfj e.-riyoar/ouh'ij xmv fiifi'/.wv ay/J&eoi a. a. O. aus der Abstammung von Po-

'ha/.ixfj Athen. X 441b), und 4 Biicher Tlqog seidon im 3. Gliede, so dass sie also des A.

Aui-rrav (Diog. Ill 9ff.) , in welchen er nach- 60 Vettern waren); Besitzerdes geisterhaften Schiffe.-,

weisen wollte, dass Epicharmos, d. h. die von ihm das, schneller als ein Habicht (XLII 86ff.)
,

ja

fur edit gehaltene sophistische Fiilschung aus als ein Gedanke (VII 36), ohne eines Steuer-

der 2. Halfte des 5. Jhdts. (vgl. Wilamowitz mannes zu bediirfen, Ziel der Fahrt und Meeres-

Herakl. I 29f.)
,

grossen Einfluss auf die plato- pfade von selbst weiss und in Dunst und Nebel
jiische Ideenlehre gehabt hatte. Da Amyntas sicher findet (VIII 559ff.), seine menschlichen In-

ohne Zweifel der Mathematiker und platonische sassen sofort in Schlaf versenkt, ausser den rudem-
Schiiler aus Herakleia ist find. Hercul. 6, 1. Procl. den Phaiaken (VII 318. VIII 445. XDZI 74. 79f.

ad Eucl. p. 67 Friedl., falsch steht Diog. Ill 46. mit Scholien) und durch die Heimfahrt des Odys-
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seus beruhmt geworden ist. Er stammt aus der versetzt den homerischen A. auch Palaiphatos 21

inspect], von wo sein Vater Nausithoos durch die p. 286 Westerm.

Kyklopen nach Scherie jisgixXvaxqt ivl itovxqj B. Dieserkerkyraeische A. hat eineabweichende

vertrieben ward (VI 4ff.) , wo er mit seinen Genealogie , in der er zwar auch Enkel des Po-

Phaiaken (wie die Aithiopen io%axoi dvbgtiv seidon heisst, aber aus dessen Ehe mit Kerkyra,

genannt) wohnt (VI 204f.). Homeros giebt ihm der Tochter des phliasischen Asopos und der

in den von Friedlander (Philol. VI 609) und Ladontochter Metope; und nicht Sohn des Nau-

Lehrs (Aristarch. 2 405) als spat verdachtig- sithoos, sondern des Phaiax (Diod. VI 72; Frag-

ten Versen VII 82—102 und 112—130 einen mente des Stemmas schon bei Hellanikos frg. 45

herrlichen, wie Sonne und Mond strahlenden Pa- 10 aus Steph. Byz. s. <Paia%, FHG I 51 und Sehol.

last mit silbernen Saulen und golden en Thiiren PQT Od. V 35). Diese Genealogie dominiert in

und ebensolchen Hunden von Hephaistos Hand der Argonautik a) des Apollonios von Rhodos IV
vor dem Portal und goldenen Daduchen an der 566ff. 990—1227 (die Scholien schweigen). A.

Halle, inmitten wunderschOner Garten. Von sei- nimmt auf Drepane-Kerkyra die von den Kolchern

nem Volke wird er wie ein Gott (VII 11), von verfolgten Argonauten gastlich auf undfallt, als

den Gottern bei den Hekatomben durch sicht- die Verfolger die Herausgabe der Medeia zu er-

bares Erscheinen geehrt (VII 201). Seiner Gat- zwingen drohen, den Schiedsspruch (1104ff.), die

tin verstandigem Rate raumte er bedeutenden jungfrauliche Medeia gehOre dem Vater Aietes

,

Einfluss auf seine Entschliessungen ein. Wah- die geehelichte dem Gatten Iason. Durch die

rend sonst die Phaiaken den Umgang mit Men- 20 listige Vermittlung der in A.s Absichten ein-

schen nicht lieben (VII 32f.) , nimmt A. doch geweihten Arete gewinnt Iason durch eilige Ehe-

den Odysseus und andere Schiffbruchige gastlich lichung der Medeia die Gunst dieser Entschei-

auf (VII 186ff.), obwohl eine Weissagung seines dung fur sich. A. aber gewahrt auch den nun
Vaters ihn vor dem Zorne Poseidons iiber die von Aietes Rachsucht sich fiirchtenden Kolchern

dauernde Hinterziehung der schiffbriichigen Opfer auf ihre Bitten Aufnahme auf Drepane. b) In

gewarnt hat : vor Zerschellen des rettenden Schiffs der orphischen Argonautik 1298 —1354 nimmt A.

und Entrflckung der Stadt hinter ein umhiillen- wenigstens die Medeia in den Palast auf, wenn
des Gebirge (VIII 564ff. XTII 172ff. 149ff.). Die auch der Schiedsspruch von Arete ausgeht; vgl.

Charakteristik des feinfiihligen, bescheidenen und Apollod. I 9, 25. Hyg. fab. 23. Schol. Apoll. Eh.

pflichttreuen Konigs und seiner Bewirtung s. bei 30 IV 1218. 1153 (Timaios). Tzetz. Lykophr. 175

Fleischer Roschers myth. Lex. I 237f. (^ataxia) u. iiberhaupt Art. Argonauten. Auf
Odysseus gelangt zu ihm am achtzehnten die Ankunft der Argonauten bei A. und to xaza

Tage nach Verlassen der Kalypsoinsel auf Ost- v6,uov yeveoftcu ttjv xolaiv 'A/.xivdov (iiber Medeia)

licher Fahrt; so erfullt sich eine von Hermes, wird auch vom Schol. Apoll. Rhod. IV 1218 die

Poseidon und Leukothea gleichermassen verburgte vom Dichter a. O. erwiihnte Grundung eines

Weissagung, dass seine Muhsale dort ihr Ende kerkyraeischen Heiligtums des Apollon No/iios

finden und er im Wunderschiffc in die Heimat zuriickgefiihrt. c) Praguiatisierende Genealogien

zuriickgefuhrt werden wurde (V 34. 288ff. 345; a) Konon narr. 3: A., Sohn des Phaiax, iiber-

vgl. Jahrb. f. Phil. Suppl. XVI 1887, 198. 180; wirft sich, nachdem zu den Phaiaken von Scherie

Philologus N.F. IV 1891, 620). Als dann nach 40 eine Abteilung Korinther (also nicht .Kolcher')

Odysseus gliicklicher Rettung (nach Hyg. fab. gekommen sind, und die Insel den Namen Kerkyra

125 durch nmifragium und Mercuri ira durch- erhalten hat, mit seinem Bruder Lokros, der Lo-

kreuzt) Zeus auf Poseidons Beschwerde das ruck- kroi gegriindet. (!) Schol. Theokr. IV 32 ; A.

fahrende Wunderschiff auf hoher See versteinert (Hs. "Alxijiog, corr. Duker), Sohn des Aiakos,

und angesichts der Stadt festgebannt hat (XIII . Bruder des Kroton , der Kroton grilndet ; vgl.

155ft. 162ff.), versucht A. den weiteren Vollzug Philostephanos frg. 24 (aus Et. M. p. 138, 24,

des drohenden Schicksalsspruches, die Einschlies- FHG III 32). Arete hat in Kroton ein Denk-

sung der Stadt durch ein Gebirge, mittels Suhn- mal , das von dem nach ihr benannten Flusse

hekatomben aufzuhalten (181f. 184. 159—187). ('Aotxdv, Pape-Benseler 'Aghag?) umflossen

Dictys VI 6 lasst den Odysseus bei A. die Schick- 50 wird. Die Ahnlichkeit der Namen 'A. und "Al-

sale der Penelope erfahren und den A. zur ge- xi/wg benutzte schon Platon (Rep. X 614 B) zu

meinsamen Abreise nach Ithaka und Abwehr der einem Wortspiel, indem er dem 'A. (um seiner

Freier auffordern. xootprj und eig>'jvtj willen: Schol. z. d. St.) einen

'A/.xirov xfj^og sprichwortlich bei Eustath. u/.xittog (SchoL yswdtias xal xokefuxog) avijg

Ismen. et Ism. amor. I 4. Aleinoi inventus als gesreniiberstellt, den Pamphylier Er CHg). dem
Tvpus iippigen, reiehlichen Lebens, Horat. ep. ,Weichling' den ,Wackeren' (Schleiermacher
12, 28. Seit der Identification Scheries (s. d.) Platons Werke III 12 397). Wie die Irrfahrten

mit Kerkyra (durch die westfahrenden euboeischen des Odysseus in dem umfangreichen Phaiaken-

Chalkidier, v. Wilamowitz Homer. Unters. 172. abenteuer ihr Ziel linden, so spitzt sich diese

188) erscheint daselbst ein xeuerog 'A"/.xlvov (Thuk. 60 Schrift Platons vom Staate zu der langen' wun-

III 70, 14), ein A/.xivdov /uui'p' (Eustath. Dion. derbaren ,
,aber wahren' Geschichte von jenem

Per. 492); die Insel heisst Aixivov ri'/oog (Ps.- Pamphylier zu. der ebenfalls ausfiihrlich von seinem

Skylax22). Das versteinerte Schiff fand man wie- Besuch in der Unterwelt erzahlt; und dabei fallt

der in einer schiffahnlich geformten Klippe vor dem in unseren Quellen zum ersten Mal das spater

dortigen Vorgebirge Phalarium (<Pa/.axodr). Plin. in schwankendem Sinne sprichwortlich gewordene

n. h. IV 53, wahrscheinlich der jetzt noch Kagdfii Homercitat: 'Ai.xivov dxo/.oyo;.

(Schiff) genannten Felsklippe am Cap Kephali Heimisch ist die Vorstellung vom A. zugleich

(Bursian Geogr. v. Gr. I 357, 2). Nach Kerk}Ta mit der Phaiakensage (s. d.) urspriinglich in der
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euboeisehen Heimat der Kerkyra-Drepane besie- Letzthin wird dieser Thraker Alkon (vgl. auch
delnden Chalkidier (v. Wilamowitz Homer. Hyg. fab. 17S) mit seiner Tochter = Opaooa
TJnters. 172. 188). Auch der Zug vom Rhada- aus Tqaxk (= Bgaxig) stammen, welches die

manthys (VII 323) braucht nicht schon der jiingeren alteste Heimat des Mythos vom Versteck des

kerkyraeischen Mythenform zu gehoren (s. jedoch Herakles im Frauengemach und seiner Verkleidung
v. Wilamowitz 188), da dieser Heros der Ahn- in Prauentracht (bei der Trachinierin Omphale)
herr ausschliesslich nordkleinasiatischer und ky- ist (v. Wilamowitz Herakles I 315f. ; vgl. Phi-
kladischer Urherrscherfamilien ist (vgl. Prcller lol. a. 0. 615f. mit Anm. 23. 607ff.). Keinen
Gr. Myth. 113 130). Die von Fleischer (Boschers anderen Sinn hat es, wenn in der sonstigeu tjber-

myth. Lex. I 238f.) vertretene These, dass A. mit 10 lieferung der ko'ische Schwiegervater 'des Hera-
den Phaiaken schon in der von den homerischen kles, Vater der Chalkiope, Evgvxvlog heisst : er

Gedichtcn citierten altesten Argonautik eineRolle ist Eponymos der Thermopylen (Ma ass Gotting.
gespielt habe, erhalt eine Stutze in der glflcklichen Gel. Anz. 1890, 347 ; tiber die [abantische] Ver-
Gleichsetzung von Kolchis mit Chalkis durch bindung Siidthessaliens ilber Chalkis mit Kos
Maass (Hermes XXIII 1888, 620ft'.; Gotting. Gel. vgl. v. Wilamowitz Isyllos 53). [Tttmpel.]

Anz. 1890, 352) und dessen Hinweis auf die euboei- Alkiphron. 1) Athener (AvayXvotiog), ragtag
sche Heimat der Kyklopen, die das Phaiakenvolk x&v allwv dsiar im J. 429/8, CIA I 194f.

aus H3'pereie vertrieben haben sollen (Herm. XXIV 2) Geschaftsfiihrer Spartas in Argos , ver-

1889, 644f.). Nach v. Wilamowitz ist die mittelt zwischen den Argivem und KOnig Agis
Argonautik erst im 8. Jhdt. durch die Korinther 20 im J. 418, Thuk. V 29; vgl. Curtius Gr. Gesch.6
auf das damals schon von Chalkidiern besetzte II 598. [Kirchner.]

und nur mit der Phaiakensage erfiillte Kerkyra 8) Von Bustathios 762 , 62 dTTixiarr/g ge-

iibertragen (und mit dieser verschmolzen) worden liannt, Verfasser einer Sammlung von Briefen,

(Homer. Unt. 170). Den Namen erklart Eustath. wird wohl im gauzen richtig von Aristainetos
zu Od. VII 60 p. 1568, 37if. = 8at<pQ<ov , ixei (ep. I 5. 22) als Zeitgenosse des Lukianos an-
xal ovyysveg aly.rj xal dais, Suid. = dvvarog, gesehen. Wenn romische (rS/is/Sog I 22) oder
Pape-Benseler = mutig gesinnt. Er gehOrt mit rCmischen Bestandteilen zusammengesetzte
zu der zahlreichen, mit Alxu-, 'Ami- anlautenden Parasitennamen {JTcmllnydgtav III 54, TovqSo-
Sippe zu dix- ,Wehr-', s. Pick Personenn. S. 9. ovvayog III 64) odor mn Latinismus wie noa

[I'umpel.] 30 tovtiov zeriaocov izcov (I 14, 2) den A. in eine

2) Einem ganzlich mibekannten Platoniker etwas spatere Zeit als den Lukianos zu weisen
dieses Namens wird ein /.dyog SiSaaxa/uxog xwv scheinen, so wird man inn doch nicht nach dem
nidzoivog fioy/tdroiv (cd. Hermann in Plat. dial. 3. Jhdt. n. Chr. setzen diirfen. da der Boman-
VI 152f.) beigelegt, der aber Albinus angehSrt schreiber Longus (etwa im 4. Jhdt.) ihn nach-
(s. Albinus Nr. 4); 'AXxivdov ist aus einer V

T
er- zuahmen scheint (Rohde Griech. Rom. 502, 2.

stiimmlung von 'Ai.(livov entstanden (s. Freuden- 520, 1) und die lassliche, nicht von Wortspielerei
thai Hellen. Stud. Ill 2751'.). [Preudenthal.] iiberwucherte Anmut seiner Darstellung nach der

3) M. Alkinoos Aimilianos , Arzt aus der Mitte des 3. Jhdts. kaum mehr einem Sophisten
Kaiserzeit (CIG 6655). [M. Wellniann.] in diesem Genre erreichbar gewesen sein diirfte.

Alkiope ('Akmoxtj) , Mutter des Linos von 40 Die zahlreichen sachlichen und sprachlichen Ge-
Apollon. Photios s. Airov in einer Aufziihlung meinsamkeiten mit Lukianos und mit den Resten
dreierverschiedenerHeroen des Xamens Linos (s.d.). besonders des Menandros weisen darauf hin, dass

[Hiller v. Gaertringen.] A. wie Lukianos die attische KomOdie, namentlich
Alkiopos {'AIxiotto;), ein Koer, dessen (nicht die neuere, stark beniitzt hat; aber auch eine

benannte) Tochter Herakles heiratet, als er auf Benfitzung des Lukianos selbst durch A. wird
der Rtickkehr von Ilion schiffbriichitr nach Kos schwerlich abzuweisen sein (far sicher kann, wie-
verschlagen wird. Pint, quaest. gr. 58. Die wohl Th. Kock Eh. Mus. XLIII 40ff.: Com.
Tochter ist nach Maass (Hermes XXVI 1891. att. frg. Ill 650 Ableitung aus gemeinsamer
189) gleich der kurz vorher allgemein bezeichneten Quelle annimmt, gelten, dass A. Ill 55 mit Be-
yvrij Oorlaoa. welche in ihrem Frauengeinach 50niit/.ung von Luc. eonviv. geschrieben und dass
und blumigen (thrakischem '?) Gowande den vor der Name Aign/uv>ig III 71, 1 aus Lukianos
den ko'ischen Meropen fliichtenden Herakles ver- iibernommen ist). O. Keller (Jahrb. f. Philol.

steckt und gerettet hatte (dagegen Dibbelt Suppl. IV 404, 109) glaubt aus einigen Anzeichen
Quaest. Coae mythol. Diss. Gryph. 1891, 30. 3). schliessen zu diirfen, A. stamme aus Syrien.

Nach Maass (a. O.) ist A. selbst gleieli dem ehal- Wir haben unter A.s Xamen 118 ganz und
kidiseh-abantischen Alkon = Chalkon (Chalko- 6 fragmentarisch erhaltene fingierte Briefe. St.

don i. Vater der Chalkiope, die sonst auf Kos die Bergler hat zuerst die Einteilung in drei Biicher

Alkiopostoehter in diesem Mythos vertiitt . und vorgenommen. Die Editio princeps (Collectio epi-

zwar als Mutter des Thessalos von Herakles. stular. Graec. Aldina Yen. 1499) enthalt nur die

Darum andert F. Back (de graec. caerimon. Berl. 60 zwei ersten Biicher ; dazu land Bergler in Wiener
1883. 20] mit C. Robert T-ijr 'A/.xojttov in und vaticanischen Hss. weitere 72, aus denen er

Xa/.y.io.-Ttjv (dagegen Dibb elt a. O.). A. stammt Buch III machte , Wagner zwei neue ganze
wohl aus Chalkis als Yertreter der ko'ischen Briefe und vier Fragmente; das fiinfte ist von
(Molnni und chalkidischen . ursprimglieh thraki- Abresch, das sechste von Seiler zuerst heraus-
sehen Abanten (so Maass) = Chalkodontiaclen gegeben aus Pariser und Florentiner Hss. Die
(Jahrb. f. Philol. Suppl. XVI 1887, 211), auf Anordnung der einzelnen Briefe in den Ausgaben
Kos Chalkonidoi genannt (Schol. Theokrit. VII ist nicht consequent sachlich (Fischerbriefe I

5. Philol. X. F. IV 1891, 631 mit Anm. 67). 1—19. Ill 1—3; Bauernbriefe I 24—28. Ill
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9__41. 73; Parasitenbriefe I 20—23. Ill 4—8. ins Meer stiirzten und in Eisvogel verwandelt

42 72. 74; Hetarenbriefe I 29—40. II 1—4); wurden (Hegesandros bei BekkerAnecd. 377. Suid.

dagegen enthalt unter den Hss., deren keine die s. 'AXxvovcSsg fjfisQai; vgl. d. Art. Alkyonides).

samtlichen Briefe umfasst, z. B. Parisin. ri696 2) Tochter des Ares und der Agraulos, der

saec. XII in geschlossenen Gruppen nacheinander Tochter des Kekrops. Hallirrhotios , des Posei-

Fischer- (I 1—10. Ill 1—3. I 11—19), dann don Sohn, wollte ihr Gewalt antbun, wurde aber

Bauern- (III 10. 124—28. Ill 11—18. 20—30. von Ares auf der That ertappt und getotet , wes-

19_ 31—32), dann Parasitenbriefe (III 4—8. 42 wegen Poseidon auf dem Areopag, wo die zwolf

72 I 20—22. Ill 74), wahrend hier alle He- Glitter zu Gericht sassen, gegen Ares, aber ohne

tarenbriefe fehlen (M. Schanz Eh. Mus. XXXVII 10 Erfolg, Klage anstellte. Eurip. Iph. T. 919;

139if.). Gegenseitige Bezugnahme zwischen ver- Electr. 1258. Apollod. Ill 14, 2. Paus. I 21, 7.

schiedenen Briefen findet nur statt I 14—16. Vgl. Preller-Robert Griech. Myth. I 344, 1.

18—19. 27—28. 35—36. II 3—4. Ill 1—2. 3) Amazone, von Herakles getotet. Diod. IV 16.

18—19. 27—28. Samtliche historische Person- 4) Gemahlin des Atheners Metion, Mutter des

lichkeiten, welche in den Briefen als lebend an- Eupalamos, des Vaters von Daidalos. Apoll. HI
genommen werden (Hypereides und Phryne I 30

;

15, 8.

Demetrios Poliorketes II 1 ; Epikuros II 2 ; Me- 5) Tochter des Oinomaos, Gemahlin des Eue-

nandros und Glykerion II 3. 4 ; der Wechsler Pa- nos , Mutter der Marpessa. Dosith. bei Plut.

sion III 3. 66; Lysias und Phanostrate ni 50. Parall. min. 40. Eustath. p. 776.

frg. 1; Praxiteles frg. 3) gehoren dem 4. Jhdt. 20 6) Ein Madchen, das von ihrem Bruder Astraios

v. Chr. an ; die Scene ist fast durchgehends Athen im Finstern entehrt wurde. Als dieser nachher

und Umgebung. Die Stimmungsmalerei ist zum an einem Eing seine Unthat erkaunte , stiirzte

Teil (s. bes. I 38. II 3—4) von ausserordent- er sich in einen Fluss , der von ihm Astraios,

licher Schonheit. Wichtig sind mis die Briefe. nachher Kaikos hiess. Ps.-Plut. de fluv. 21. Die

nicht nur als Abglanz der Ethopoiie 'der spateren Geschichte ist wegen ihrer Quelle verdachtig.

attischen Kwjiiidie, sondem auch als reiche Quelle 7) Sklavin der Helena in Sparta. Horn. Od. IV

fur die Kenntnis des attischen Privatlebens im 124. Athen. V 191 a.

4. Jhdt. v. Chr. Zweifelhaft ist, wie weit man 8) Bei Plin. n. h. VII 34 erwahnt, wahr-

in der Ausschalung eigentlicher Komikerverse aus scheinlich identisch mit Glaukippe, i] sy.vijaev s/.e-

den Briefen gehen darf; zu weit scheint, nach 30 qmvra (Tatian. or. adv. Graecos 53). [Toepffer.]

dem ersten Versuch von Meineke (Fragm. com. Alkis. 1) "Alxig, Sohn des Aigyptos (s. d.),

gr. IV p. 334), Kock (Herm. XXI 372fT.; vgl. von seiner Braut, der Danaide Glauke, getotet,

Rh. Mus. XLIII 32ff. ; Com. att. frg. Ill p. 674ff.) Apollod. II 1, 5, 4.

gegangen zu sein. Die attische Sprache des A., 2) Vater des messenischen Sellers Tisis, Pans,

wenn auch nicht frei von syntaktiscben und lexi- IV 9, 3.

kalischen Verstossen, doch "mit Eleganz gehand- 3) 'Alxig, Beiname der Athena in Pella, Liv.

habt, wird wesentlich die Diction des Menandros XLII 51, vgl. Preller-Eobert Gr. Myth. I 215.

darstellen , welchen A. auch in sprachlicher Be- 4) 'A/.xig , Tochter des Thebaners Antipoinos

ziehung (ep. II 3. 4, 1) hochhalt; daraus wiirde (s. d.), die sich an Stelle ihres Vaters fur die

sich wieder mit Wahrscheinlichkeit ergeben, dass 40 Vaterstadt opferte , 1'aus. IX 17 , 1 ; s. auch

A. in die Zeit des Streites iiber den ethischen Androkleia. [Wernicke.]

und sprachlichen Vorrang des Aristophanes oder Alkisthenes ^AlxiaMvi}g\ 1) Athenischer Ar-

Menandros (vgl. E. Schwabe Aelii Dionysii et chon O1.102, 1 = 372/1 v. Chr. Demosth. XLIX
Pausaniae atticistar. frg. p. 76), d. h. in das 2. 30. 59. 60. 62. LIX 36. Diod. XV 50. Dion.

Jhdt. n. Chr. gehort. Von Ausgaben sind ausser Hal. do Lys. 12. [Wilhehu.]
_

der Ed. princ. anzufiihren die von St. Bergler, 2) Sohn des Aristogenes , Sikyonier, arr/o

Leipz. 1715. J. A. Wagner, Leipz. 1798. E. E. zogevTt);, Teilnehmer an den Soterien in Delphi

Seiler (mitneugesammeltemkritischem Apparat), Ende des 3.oderAnfang des 2. Jhdts., Wescher-
l.eipz. 1853. A. Meineke (cum adnot. crit. i, Leipz. Foucart Inscr. de Delphes 6, 48 ; vgl. Ditten-

1853. Hercher in dessen Epistolographi Graeci 50 berger Syll. 404.

p. 44—97 '(Paris 1873). Dazu umfanglichere kri- 3) Sohn des Lysistratos. Tegeat (Kgagimrrjg),

tische Bemerkungen von Cobet Mnemos. Ill Sieger in den olympisehen Spielen in Tegea,

129ff. (Yar. lect.2 30). G. A. Hirschig in den Le Ba.s II 338b. [Kirchner.]

Misccll. philol. X. S. fasc. II, Amsterdam 1851. 4) A. (auch Alkimenes und Antimenes). rei-

A. Xauck Ztschr. f. d. Altertumswiss. 1855, cher Burger von Sybaris, liess einen 15 Ellen

22—28; Melanges greco-rom. IV 230ff. K. F. grossen purpurnen Prachtmantel (wohl fur ein

Hermann Rh. Mus. X. F. XI 58—89. Metro- colossales Gotterbild) anfertigen und steUtc ihn

pulos Philol. X 134ff. J. Mahly Philol. XIV beim Fest der lakinischen Hera aus. Die dar-

194—204. Xaber in Yerslagen cn'mededeelingen auf angebrachte figurenreiche Dar.stellung von

d. k. Ak. van wetenschapen, aid. letterk. II reeks 1 60 Persern, Gottern u. a. scheint mit dem Haupt-

H871) 28ff.: Mnem. X. S. VI 23ff. J. Stanger bilde der Perservase (Mon. d. Inst. IX 50) einige

Bl. f. bavr. Gynin. IV Iff.; Ztschr. f. ostr. Gymn. Ahnlichkeit gehabt zu haben. Spater verkaufte

XXI 702ff. Im allgemeinen s. F. Passows Ar- ihn der altere Dionysios fiir 120 Talente an die

tikel in Erschu. Grubers Encvclopadie i
= Ver- Karthager. Polemon frg. 85 (Preller). Aristot,

mischte Schriften 91ff.).
" [W. Schmid.] inirab. auscult. 96 fWestermann). Athen. XII

Alkippe ('A/.y.hx>i). 1) Eine der Tochter des 541a. b; vgl. Stephani C.-E. 1865, 53. 1878/79,

Giganten Alkyoneus, die sich nach dem Tode des 104, welcher jedoch irrtumlich den A. fiir den

Vaters vom Vorgebirge Kanastraion auf Pallene Weber des Gewandes halt. [O. Rossbach.]
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Alkithoe s. Alkathoe. (Schol. Stat. Theb. II 305 = Mvthograph. Vatic.
Alkithos, Sohn des Xenophon aus Aigion, II 78. 152). Nach Apollodor III 7, 5, 1 (vgl.

wurde zweimal als Gesandter des achaeischen Accius frg. 4 Ribb.) nahm auch des A. Bruder
Bnndes zum Ptolemaios Philometor geschickt Amphilochos am Muttermorde teil (Urne Etru-
(Polyb. XXVIII 12, 9. 19, 3). [Wilcken.] sche II 26f. sind danach von KSrte gedeutet).

Alkmaion (Alx/taimr
, attisch 'Aly.fA.kmv , s. Welche Eolle A. in den 'Eniyovoi des Aischy-

Nauck PTG2 S. 379). 1) Ein altgriechischer los, Astydamas mid eines unbekannten Verfassers
Heros, in der Mythographie dem thebanischen (Nauck FTG S. 837) spielte, lasst sich nicht
Sagenkreise angeschlossen. mehr feststellen. Von Sophokles werden citiert

Kulte des A. sind nicht direct bezeugt, docli Id'Emyoroi und 'Eoi<pvkrj: Nauck FTG S. 173f.
zwei sicher zu erschliessen

:

Nach Welcker Griech. Trag. I 269 bezeichnen
a) Im arkadisclien Psophis. Nach Pausanias beide Titel dieselbe TragOdie. Vgl. Immisch

VIII 24, 7 war A. hier begraben und hatte eine a. a. 0. 180. Jedenfalls war in der Eriphyle
klemeschmuckloseGrabkapelleimSchattenuralter A.s Muttermord dargestellt (frg. 199). Namenlos
holier Cypressen, mtgtievoi von den Eingeborenen hat Plutarch de aud. poet. 13 ein Fragment einer
genannt, die umzuhauen nicht erlaubt war, da auf den Muttermord A.s bezuglichen TragOdie
sie dem A. heilig waren. erhalten: der MuttermOrder A. und Adrast, Eri-

b) In Theben. Pindar (Pyth. VIII 57) sagt, phylens Bruder, in Streit (Nauck FTG adesp.
A., sem Nachbar, Hiiter seines Besitzes., sei 358). Es ist von Valckenaer Diatr. 150 dem
lhm begegnet und habe ihm Orakel gegeben. 20 sophokleischen A.', von Ribb eck Rom. Trag.
Folglich hatte A. in Theben ein Heroon: so 495 der Eriphyle des Sophokles zuerteilt. Auf
schloss schon ein Scholiast zu v. 82. Vgl. Boeckh dieselbe Situation spielt Antiphanes in der Ko-
Pindar vol. Ill 2 p. 314. Rohde Psyche 177,1. modie IIoir)otg an (Kock Com. Attic. Frg. II

Dagegen wird die Notiz des Clemens Alex. p. 90. Athen. VI 222). Auch Agathon, Astyda-
Strom. I p. 334 D, der A. als Seher in Akarna- mas (Aristot. Poet. 14), Euaretos, Nikomachos
men nennt, von Immisch Jahrb. f. Philol. Suppl. haben A.-Tragodien geschrieben; doch bleiben sie
XVII 185 und Rohde a. a. O. fur unglaubwiirdig unkenntlich. Achaios hatte einen 'Alx(xia,v oazv-
gehalten. piy.og geschrieben.

Die Sagen A.s sind saintlich an den Kreis 2) Am Epigonenzuge gegen Theben nimmt
des argivisch-thebanischen Krieges angeschlossen. 30 A. stets teil. Wohl aus der Alkmeonis stammt
Sie lassen sich in ftlnf Gruppen sondern : Mutter- die Version . A. sei auf Befehl Apollons zum
mord, Epigonenzug, psophidische , akarnanisch- Feldherrn erkoren, habe (vgl. Schol. II. IV 404)
aitolische, korinthische. Von diesen waren die den Kflnig der Thebaner, Laodamas, des Eteokles
ersten vier in zwei Epen, dem ionischen 'Emyo- Sohn , erschlagen , sei als erster in Theben ein-
voi (6»%Sa<V), die 1. 2. 4. in dem jungeren ko- gedrungen: Apd. Ill 7, 2f. Diod. IV 66, auch
rinthischen Epos Akxfiatomg , die einzelnen in wohl Find. Pvth. VIII 40ff., s. Immisch a a
mehreren Tragodien, die letzte nur von Euripi- O. 178. Bethe Theb. Heldenl. HOff. gegen
des im A. dm KoohQov behandelt. Boeckh Pind. II 2, 373. Welcker Ep. Cycl. II

1) Amphiaraos, durch seiner Gattin Eriphylens 381, welche das Epos 'Emyoroi fur seine 'Quelle
Verrat mit den Sieben gegen Theben zu ziehen 40 halten. In diesem scheint A. vielmehr eine unter-
gezwungen, tragt seinem aliesten Sohne A. Rache geordnete Stellung eingenommen zu haben als
an seiner Mutter auf. Diese wohl in der Thebais einer der Kampfer unter Piihrung des Aigialeus,
geschilderte Scene war dargestellt am Kypselos- des Sohnes des Adrastos : Schol. II. IV 404. Hyg.
kasten (Paus. V 17, 7) und ist ganz entsprechend fab. 71.
gemalt auf dem korinthischen Krater in Berlin 3) Nach Psophis kommt A. als fliichtiger,
(nr. 1655) erhalten (s. unten). Diod. IV 65, 6. von der Erinys verfolgter MuttermOrder. Seine
Schol. Odyss. XI 326. Hyg. fab. 73. Apollod. Ill Schicksale hier hat Euripides im 'A. Sia Wmwtdog
6, 2, 6. Schol. Stat, Theb. II 305. Gehorsam (438 v. Chr.), vielleicht auch Sophokles im A.
totet A. seine Mutter, und zwar entweder vor (= A. und Alphesiboea des Accius: Welcker
semem Zuge^ gegen Theben (in derAlkmeonis ? 50 Griech. Trag. I 279; vgl. Ribbeck Frag. trag.
Schol. Od. XI 326 [fj loTogia xaoa Aaxbptddtj lat. p. 268. 323; anders Valckenaer Diatr.
= FHG III 298 frg. 23]] oder nach demsel- 156), sicher der A. des Theodektes (Nauck FTG
ben (in der Thebais-Epigonoi? Apd. bibl. Ill S. 801, s. frg. 2) und, wie es scheint, ein Epos
7, 2, 2. 7, 5, 1. Diod. IV 66). In jener Ver- (Thebais-Epigonoi?) behandelt, Doch ist bisher
sion fasst ilin nach der That der Wahnsinn. weder die Reconstruction der TragOdie (Welcker
doch wird er durch die Gotter befreit, da er a. a. O. II 575. Schoell Beitrage zur Kennt-
emen heiligen Mord auf vaterlichen Befehl be- nis d. trag. Poesie I 132; Griindlicher Unter-
gangen. Nach dieser bewegt ihn Eriphyle, von richt iiher die Tetralogie 53. Bethe a. a. 0.
Thersandros

, des Polyneikes Sohn. mit dem 137) noch die Aussonderung der epischen Sagen-
Peplos der Harmonia bestoehen. erst gegen Theben 60 form gelungen. Das mvthologische Handbuch. aus
zu ziehen. Zuriickgekehrt, totet sie A., erbittert dem Apollodor (III 7, 5) und Pausanias (VIII 24)
uber ihren zweiten Verrat, auf Befehl Apollons. schopfen, hat sicher zwei Versionen contaminiert

:

Aon der Erinys mit Wahnsinn gesehlagen, flieht vgl. Prop. I 15, 15. Ovid. met. IX 407ff.; remed.
er zum Oikles nach Arkadien. dann nach Psophis. 455 : fast. II 43. Phegeus, Konig von Psophis
Sophokl. El. 840ff. Timokles bei Athen. VI 223 d. siihnt den A. und giebt ihm seine Tochter Alphe-
Verg. Aen. VI 445. Prop. IV 5, 41. Ovid. met. siboia (Paus. Prop.foder Arsinoe (Apollod.) zur Ehe,
IX 406ff. ( Suet. Nero 39 ; vgl. Anacreontea 8). Apd. der er oo/>io; und .-te'.t/.oj, die Preise des Verrats Eri-
III 7, 5, 1. 2. Hyg. fab. 73. Serv. Aen. VI 445 phvlens, schenkt. Doch die Erinys weicht nicht
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und auf Weisung Apollons geht A. zum Ache- von der eifersiichtigen Konigin verkauft. Ihr

loos, der ihn siihnt und ihm seine Tochter Kal- Vater A. erhandelt sie als Dienerin, ohne zu

lirrhoe giebt. Ihrem Wunsch, den Schmuck Eri- wissen, wer sie ist, und erst als er seine Kinder

phylens zu besitzen ,
gehorsam

,
geht A. nach von Kreon zuruckfordert , wird die Erkennung

Psophis, fordert ihn von seiner ersten Gattin herbeigefuhrt. Welcker Die griech. Trag. II

zuriick unter dem Vorwande, Apollon verlange 579. Basedow De Euripidis fabula 'A. dm Ko-

ihn (nach Ephoros XXX [resp. Demophilos] frg. Qivdov, Rostock. Diss. 1872. Immisch 188.

155 bei Athen. VI 232 e. f. verlangt der Delphi- 6) A. als Vater der Laodameia, mit der Pe-

sche Apollon fur Heilung des A. den oqfiog 'Eqi- leus die Polydora gezeugt, ist Schol. ATwl. II.

cpvlris). Von seinem Diener verraten, wird A, von 10 XVI 175 aus 2ov(dae erwahnt.

den Sehnen des Phegeus Trjftsrog und A£teov (Paus.) Da die Epigonensage jung ist (v. Wilamo-
oder JIqovoog und 'Ayr/rcoe (Apollod.) getotet, doch witz Hermes XXVI 239) und die akarnanischen

gleich darauf geracht von seinen und der Kal- und aitolischen A.-Sagen nicht alter sind, als die

lirrhoe Sohnen Amphoteros und Akarnan, die korinthische Colonisation dieser Gegenden (0.

durch des Zeus Gnade plfltzlich herangewachsen Miiller Dorier 12 118. E. Curtius Hermes X
sind. Von Klytios, dem Sohne des A. und der 229. Oberhummer Akarnanien 79. Immisch
Phegeustochter , leitete sich das Sehergeschlecht 187. Bethe 153ff.) , so bleiben als alte Mythen

der Klytiden in Elis ab , Paus. VI 17, 6 ; vgl. nur der von der Ennordung Eriphylens und der

Dibbeltquaest. Coae mythologae (Greifsw. Diss. psophidische. A.s Grab in Psophis zeigt, dass

1891) llff. " 20 hier die A.-Sage heimatberechtigt ist. Dass A.

4) Nach Aitolien kam, wie die Alkmeonis auch in Argos alteingesessen ist, beweist das

erzahlte, A. mit Diomedes nach Bezwingung Argivertum seiner nachsten Namensverwandten

Thebens, half ihm die Feinde des Oineus, des (vgl. 0. Miiller Dorier 2 I 437) Alkmene, die

Grossvaters des Diomedes, bezwingen, iiberliess nach dem Epiker Asios (Paus. V 17, 8) auch

ihm dies Reich und eroberte sich selbst Akarna- ein Kind des Amphiaraos war, und des Alkaios.

nien, wo er wohl die Fiirsten Alv'Qsvg und Aevxd- Jedoch ist A.s vcrwandschaftliche Verbindung

diog, des 'ly.aotog Sohne, unterwarf, wies Agamem- mit Amphiaraos schwerlich sehr alt, da A. aus-

nons Aufforderung, am Zuge gegen Troia teil zu geschlossen ist, wo dieser und sein echter Sohn

nehmen, zuriick, blieb in seinem Lande, das er nach Amphilochos verehrt werden (Paus. I 34, 5 in

seinem Sohne Akarnan nannte, und griindete 30 Oropos) und umgekehrt sie, wo A. verehrt wird

Argos, dem er den Namen seines Bruders Afupi- (in Psophis und Theben: Herod. VIII 134, vgl.

loxtxov beilegte: Ephoros frg. 28 bei Strab. VII v. Wilamowitz Hermes XXI 104). Auch sind

325f. = X 462. X 452. Immisch 183. die Lebensregeln des Amphiaraos (Athen. VII

Nach anderer, gleichfalls epischer Sage (The- 317 a aus Klearch & ft' xsgi xagoi/itcov
,

yom
bais-Epigonoi ?) kommt A., ein ihm von Apollon Karj'stier Antigonos 25 als homerische citiert,

verbeissenes Land suchend, das noch nicht ge- vgl. Theognis 213. Pindar Boeckh II 2, 650.

boren ware, als er die ganze Eide durch seinen Bergk PLG* II 139) nicht an A., sondern

Muttermord befleckte, und deshalb allein ihm an den ,Heros Amphilochos' gerichtet. Bethe
Ruhe vor der Erinys gewahren konnte, nach 56, 16.

langer Irrfahrt zu den erst jiingst vom Acheloos 40 Dass A. in der Gegend von Korinth in hohem
angeschwemmten Duneninseln, den Echinaden, Ansehen gestanden haben muss, wird dadurch

siedelt sich hier an, beherrscht das Land und erwiesen, dass diese Stadt ihn zum heroischen

nennt es nach seinem Sohne Akarnanien : Thuk. Vorkampfer ihrer eolonisatorischen Plane in

II 102 und von ihm unabhangig aus dem mytho- Aitolien und Akarnanien gemacht hat, und einiger-

logischen Handbuche Paus. VIII 24, 8f. Apollod. massen bestatigt durch das Vorkommen seiner

III 7. 5, 4. Schol. Lucian. deor. concil. 12; vgl. Namensverwandten Alkathoos (v. Wilamowitz
Skymnos 462. Auch der unter 3 erwahnte Zug der Herakles I 294 mit Anm. 47) und Alkmene (Paus.

psophidischen Sage, dass A. erst vom Acheloos end- I 41, 1) in dieser Gegend. Da auch im benach-

giiltig gesiihnt worden sei und dessen Tochter Kal- barten Attika Alkmene verehrt wurde (ihr Altar

lirrhoe als zweite Frau geheiratet habe, diirfte aus 50 neben dem Hebens im Kynosarges :
Paus. I 19, 3.

diesem Mythos entnommen sein. Ausser den zwei CIA II 581 ebenfalls neben Hebe), wird auch der

schon genannten Sohnen Akarnan und Amphoteros Stammvater A. (Herod. VI 125) des attischen Ge-

ist A. auch durch seine Sohne Amphilochos, den schlechts der 'A"/.xut.<ovibai (s. Nr. 2). trotzdem

Griinder von Argos Amphilochikon (nach Euripides dasselbe die Moglichkeit einer Verbindung mit dem
'A. <W< Kogivdov Apollod. Ill 7, 7, 4 = Tzetz. Ly- MuttermOrder iingstlich gemieden zu haben scheint

kophr. 440; anders Apollodori Epitom. Vatic. 23, (nach Suid. Hesych. s. A/.xuwibai war ihr Ahn
6 = Tzetz. ebend.), und <Potuog, den Eponymen von ein Zeitgenosse des Theseus. Toepffer Att. Ge-

'Pouim, mit Akarnanien verbunden: Step'h. Byz. s. neal. 226) urspriinglich mit dem in Boeotien, Me-

<l>mx(ni. Vgl. Hesvch. s. Aaiaxobias. Immisch garis, Korinth, Argos, Psophis nachgewiesenen

186. Oberhumnier Akarnanien 43ff. 60 mythischen A. identisch sein: Niebuhr Vortr
;

5| In Korinth spielt die uns durch Apollodor uber alte Gesch. I 354. DiimmlerRh. Mus. XLV
III 7, 7, 2—4 und einige Fragmente einiger- 200. Dibbelt quaest. Coae mythologae. Greifsw.

massen bekannte posthume Tragodie des Euri- Diss. 1891, 11 f., dagegen Toepffer Att. Geneal.

pides A. dta Kooirdov: im Wahnsinn habe A. 227, 3.

mit Manto, der Tochter des Teiresias, zwei Kin- Litteratur: Welcker Ep. Cyklus 112 380ff.

der, Amphilochos und Tisiphone, gezeugt und Immisch Klaros. Jahrb. f. Philol. Suppl. XVII
sie dem Konige Kreon von Korinth zur Pflege 173ff. Bethe Theban. Heldenl. 56f. 109ff. 155ff.

iibergeben. Das schon erbluhte Madchen wird [Bethe.]
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Auch die bildende Kunst hat sich mit A.

beschaftigt. Der Auszug des Amphiaraos, bei

dem A. als Knabe anwesend ist, gehort bereits

dem Typenschatz der altesten Kunst an. Diese

Scene war auf der Lade des Kypselos angebracht

und Paus. V 17, 7 erzahlt, class dort A. als

hackter Knabe neben seinem den Wagen bestei-

genden und die Eriphyle mit dem Schwerte be-

drohenden Vater gebildet war. Die Beschrei-

Geschicbte erzahlt, trug in Olympia einen Wagen-
sieg davon (Herod. IV 125), nach Isokrates (XVI
25) der erste Athener, dem diese Ehre zu Teil

geworden. Vgl. Pind. Pyth. VII 13. Berl. Phil.

Wochenschr. 1892, 725. Ob der iv xoXq Ael<pa>v

vjto/j.vt]/uaot. als Strateg der Athener im heiligen
Kriege gegen Kirrha verzeichnete A. (Plut. Sol.

11) mit dem olympischen Sieger und angeblichen
Gastfreunde dos LyderkOnigs identisch gewesen,

bung stimmt bis in alle Einzelheiten mit einer 10 wissen wir niebt. Vgl. B. Niese Hist. Unters.

Gruppe archaischer Vasen iiberein, deren alteste

korinthisch ist (Berlin nr. 1655 Furtwangler.
Mon. d. Inst. X Taf. 4. 5. Wiener Vorlegebl.

1889 Taf. X. Robert Ann. d. Inst. XLVI 1874,
82f.; Bild u. Lied 14f. Overbeck Gall. her.

BiMw. 91 Taf. Ill 5f.). Gleichfalls mit der Ju-

gend des A. beschaftigt sich eine in Berlin be-

findliche rf. attische Hydria des Ubergangsstiles,

welche ihn zeigt , wie er auf dem Schoss seiner

fur A. Schafer (Bonn 1882) 16. Busolt Griech.

Gesch. I 489. Toepffer Att. Geneal. 243. H.
FOrster a. a. 0. 6.

4) Athener, Vater des Leobotes, der im Process

gegen den Lykomiden Themistokles als Anklager
fungierte (Krateros FHG II 619. Plut. Them.
23; de exilio 15. Toepffer Att. Geneal. 244).

Moglicherweise ist der A. auf einer attischen

Vase des 5. Jhdts. identisch mit dem Vater des
Mutter sitzt und von ihr gesaugt wird, wahrend 20 Leobotes. Vgl. K. Wernicke Griech. Vasen mit
sein Vater und eine Dienerin daneben stehen

(nr. 2395 Furtwangler. M. Mayer Arch. Ztg.

XL 241 Taf. 15). Eine Bronzestatue des A. ge-

horte zu der von den Argivern nach der Schlacht

bei Oinoe in Delphi aufgestellten und von Hypa-
todoros und Aristogeiton gearbeiteten Gruppe der

Epigonen (Paus. X 10, 4; vgl. Overbeck Gesch.

d. griech. Plast. lis 140f.). Eine andere gleich-

falls zu einer Epigonengruppe gehorige Statue

Lieblingsnamen (Berl. 1890) 124. W. Klein
Griech. Vasen mit Lieblingsinschriften (Wien
1891) 4. [T°ePffcr -]

6) Alkmeon, der dreizehnte und letzte in der
Eeihe der lebeiislilnglichen athenischen Archonten.
Euseb. Chron. I 187 u. s. II 80 Sell. Veil. Pat. I

8. Pollux VIII 110. [Wilhelm.]

6) A. aus Kroton, Sohn des Peirithoos, angeb-
lich personlicher Schiller des Pythagoras, Arzt

stand in Argos (Paus. II 20, 5). Vollig unsicher 30 und Naturforscher , Verfasser einer Schrift JJeqI

sind dagegen die Deutungen zweier Vasen- (Arch.

Ztg. Ill 58. X 402) und eines Wandgemaldes
(Helbig Wandgem. d. versch. Stadte nr. 1300;

vgl. Robert Arch. Ztg. XLI 259f.) auf andere

Scenen der Alkmaionsage. [O. Rossbach.]

2) Sohn des Sillos, Enkel des Thrasymedes,
Urenkel des Nestor, von den Herakleiden aus

Messenien vertrieben (Paus. II 18, 8). Er gilt

als Ahnherr ties aus Messenien nach Attika ein-

(pvoscog (Diog. Laert. VIII 83). In seinen An-
schauungen iiber die Zweiheit der Gegensatze
(Arist. met. I 5, 986 a 27) und das Wesen der

Menschenseele (Arist. dc an. I 2, 405 a 30) py-
thagoreisch beeinflusst, in seiner Kosmologie (Aet.

II 29 , 3) sich an Heraklit anlehnend , zeigt er

sich selbstandig in der Erforschung der mensch-
lichen Sinnesorgane, besonders des Auges, an dem
er zuerst Operationen vorzunehmen gewagt haben

gewanderten Alkmeonidengeschlechtes. Nach der 40 soil (Chalcid. in Tim. 244 primus exsectionem
lexikographischen Uberlieferung (Hesych. Suid,

s. 'A/.H/uscoriSm | war er ein Zeitgenosse des The-
seus. Ob er urspriinglich mit A. , clem Sohne
des Amphiaraos. identisch gewesen, ist mehr als

fraglich. Vgl. Xiebuhr Vortrage iiber alte Ge-

schichte I 354: s. oben S. 1554, 48ff.

3) Sohn des Alkmeoniden Megakles, nach
Herodot (VI 125) Gastfreund des Lyderkonigs
Kroisos, durch dessen freigebige Gunst er der Be
griinder des Eeichtums der Alki:

agyreili est ausus) , und ihres Zusammenhanges
mit dem Gehirne als Denkorgan, das er sich durch
besondere Giinge (.to'ooj) mit jencn verbunden
vorstellte (Theophrast. de sens. 251). Diese Poren-
lehre findet sich weiter ausgebildet bei Empe-
dokles und den Atomistikern. Fragmentsammlung
von Unna (Petersen Philol. hist. Stud.), Ham-
burg 1832. GenaueresbeiZellerI5 488ff. Die Is

Doxogr. 660.; S.-Ber. Akad. Berl. 1884, 353.

sein soil. Boeckh-Frankel Staatsh. der Athener
I 560. Die bei Herodot erzahlte Gesehichte ist

offenbar erfunden . um den Beiehtum des Ge-

scblechtes zu begriinden nder zu persiflieren. Man
hat aus chronologischen Riicksichten an Stelle

des von Herodot genannten Kroisos dessen Vater
Alyattes substituiert. der im letzten Jahre seines

Krieges gegen die Milesier eine Gesandtsehaft
nach Delphoi geschickt haben soil l Herod. I 19.

iden geworden 50 Kris che Forsch. 68ff. Hirzel Hermes XI 240.

[E. Wellmann.]
Alkmaionidai , attisch Alkmeonidai (A/.x-

[taimridai, A/.y.ueioridai) , eines der altesten und
angesehensten attischen Adelsgeschlechter , wel-

ches in der Verfassungsgesehichte Athens eine be-

deutende Rolle spielt. Dasselbe leitete seinen Ur-

sprung her von Alkmeon, dem Sohne des Sillos und
Urenkel des Nestor, welcher nach der Besetzung
des Peloponnes clurch die Herakleiden nebst ande

H. Forster Die Sieger in den olympischen 60 ren Neleitfen, Melanthos, Peisistratos und den
Spielen, Zwickau 1891. 6). Doch beruht die

Tilgung des Xainens Kroisos auf einem Verkennen
des Charakters dieser Erziihlung. Der Name
Alkmeon ist sicherlich im Alkmeonidengeschlechte
sehr verbreitet gewesen. Daher ist eine strenge

Sonderung der an die Trager dieses Namens
kniipfenden Uberliefc-rungen schwierig und un-

sicher. Derselbe A., von deru Herodot die obige

Enkeln des Antilochos. aus Messenien nach Athen
geniiehtet sein und dort sicli eingebiirgert haben
soil (Paus. II 18. 8). Dagegen scheint Herodot
von der messenischen Herkunft der Alkmeoniden
nichts gewusst zu haben. Dieselben erscheinen
ihm als ein athenisches Gesehlecht autochthonen
Ursprunges , dem nichts fremdlandisches an-
haftet (V 62 'A/.x/necon'dai yhog lorreg AdrjvaTot.

.

VI 125 oi Ss Ai.y./.iscovlSai ijoar fiev ra ave-

xaftev XauTiQOt sv rfjai 'Afttfvfloi). • Die Sage, class

die mythischen Vorfahren der Alkmeoniden (sowie

die der Paioniden und Medontiden) aus Messe-

nien nach Attika eingewandert seien, ist wohl

in Athen im Anschluss an die Thatsache gebil-

det worden, dass der Adel der hervorragendsten

ionischen Stadte sich aus Messenien herleitete

und Neleus als Ahnherrn vorehrte. Um Athen

den Ansprucb als gemeinsamer Metropole von ganz

Ionien zu vindicieren, ist Attika als Zwischen-

glied der Wanderung hingestellt worden. Aus
diesem Grande wurde Neleus gedoppelt und die

Colonisation Ioniens dem Athener dieses Namens
zugeschrieben. Der Stammsitz des athenischen

Adelsgeschlechtes lag wahrscheinlich am Siid-

fusse des Parnes. Hier waren die A, schon im
6. Jhdt. im Besitz der Feste Leipsydrion, die

sie gegen die Peisistratiden errichtet hatten

(Herod. V 62. Aristot. 'Ad. ml. 19. Schol. Ari-

stoph. Lysistr. 665 = Aristot. fr. 394 Rose. Suid.

s. exl A£iif>v8Qi'q> jiayi]. Hesych. s. Aeiipv&otov.

Et. M. 361, 32. v. Wilamowitz Kydathen 118).

Es ist beachtenswert, dass AetipvSQiov nach He-

rodot V 62 ijieg JJaiovlrjg liegt, wo der Stamm-
sitz der Ilaiovidai anzusetzen ist, deren Ahnherr
gleich dem der Alkmeoniden aus Messenien ein-

gewandert sein soil. Fur die Beurteiluug der

staatsbiirgerlichen Stellung der A. ist eine Be-

merkung des Isokrates (XVI 25) verhangnisvoll

geworden, die sich auf den alteren Alkibiades be-

zieht : 6 yag TicmiQ jtqos (-if.v avdo&v f/v Evjrazgi-

Swv , (bv rijv svyfoeiav £1; avrijg r-ijg £ncovv/.uas

Ijdbiov yve&vai , jigog yvvtuxwv b' 'Ai.xfie.wvitivjv.

Der Schluss, welclien H. Sauppe (Philologen-

Versamml. zu Jena 1846, 43) aus dieser Gegen-
iiberstellung von Eupatriden und Alkmeoniden
zog, class die letzteren iiberhaupt nicht zu den

Eupatriden gerechnet worden seien , ist von W.
Vischer (die Stellung des Geschlechts der Alk-

maioniden in Athen, Basel 1847 = Kleine Schriften

I 382ff.) mit Recht zuriickgewiesen worden, beson-

ders mit Beziehung auf den LTmstand, dass ein An-
gehOriger dieses Geschlechtes, Megakles, das Amt
eines Archonten verwaltete, zu einer Zeit, wo dieses

Amt einzig und allein den Eupatriden zuganglich

war. Vischers eigene Erklarung jedoch, dass an
jener Stelle des Isokrates das Gesehlecht der Alk-

meoniden gerade als eins der ersten und beriihmte-

10 sten Adelsgeschlechter gegeniiber den Eupatriden
im allgemeinen hervorgehoben werden solle, befrie-

digt ebensowenig als Scho'manns Vorschlag
(de iudic. heliast. 10), die Schwierigkeiten durch
Anderung des Wortes EimatQiSwv in Evovaani-
8<bv (vgl. Plat. Alk. I 121 A. Plut. Alk. 1) zu
beseitigen. Die einzig mcigliche Erklarung der

Isokratesstelle hat v. Wilamowitz (Kydathen

119) gegeben, der darauf hinweist, dass unter

dem Worte EvjiaroiSai hier nicht der Stand, son-

20 dern das gleichnamige athenische Gesehlecht zu
verstehen sei. Dieses ist uns ansdriicklich be-

zeugt bei Schol. Soph. O. C. 489. Vgl. v. Wi-
lamowitz Hermes XXII 121. Toepffer Her-
mes XXII479ff.; Att. Geneal. 175ft'. R. Hirzel
Rh. Mus. XLIII 631ff.

Das Alkmeonidengeschlecht hat ein sehr wech-
selvolles Schicksal durchgemacht und ist mit den
wichtigsten Ereignissen der athenischen Ge-

schichte des 7. und 6. Jhdts. eng verschmolzen.

30 Es soil hier nur eine ganz allgemeine Ubersicht

gegeben werden. Bei der Unterdriickung des kylo-

nischen Aufstandes, beim heiligen Kriege gegen

Kirrha, bei der Vertreibung des Peisistratos und
seiner Sohne spielten Angehtirige dieses Geschlech-

tes eine hervorragende Rolle. Die politische Be-

deutung, der fabelhafte Reichtum und die volks-

freundliche , die Tyrannen hassende Gesinnung
dieses Geschlechtes sind im Altertum und in der

Gegenwart oft behandelt worden. Ich verweise in

40 dieser Hinsicht vor allem auf die Ausfiihrungen
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von W. V i s c h e r a. a. 0. und W. P e t e r s en historia

gentium atticarum (Schlesw. 1880) 77ff. Sehr
zweifelhaft ist der Verdacht, dass die A. zur
Zeit der Schlacht bei Marathon mit den Persern
in geheimem Einverstandnis gestanden hatten,
was iibrigens Herodot (VI 121) nur anfiihrt, urn es
zu cntkraften. Der erste historisch bekannte
Alkmeonide ist Megakles, welcher in seiner Eigen-
schaft als Archon die Niedermetzelung der An-

125) identisch sein. Die Geschichte bei Hero-
dot von dem Ursprunge seines Eeichtums ist

offenbar erfunden. Wir treifen das Geschlecht
erst in peisistratischer Zeit wieder in politi-

seher Action. Wahrscheinlich ward ihre Zu-
riickberufung erst nach Solon durchgesetzt , als

bereits aufs neue der Kampf der alten durch
Solon nicht versohnten Parteien im Gange war.
Den Alkmeoniden blieb nach ihrem Brucbe mit

hanger des Kylon
,
die sich auf Treu und Glau- 10 der Adelspartei , die durch Lvkurgos vertreten

ben ergeben hatten, anstiftete (Herod. V 70. 71
Thuk. I 126. Pint. Sol. 12. Paus. VII 25, 3;
vgl. I 40, 1. Schol. Aristoph. Eitt. 445. Niese
Histor. Unters. f. A. Schafer 14) und dadurch eine
schwere Schuld auf die Alkmeoniden brachte,
die zwar durch die Verbannung des fluchbela-
denen Geschlechtes vorubergehend gestihnt wurde,
indes fortwahrend demselben anhing (Herod. I

61) und selbst nach beinahe 200 Jahren noch

war, nichts iibrig, als sich der zwischen dem
Adel und dem Volk stehenden Partei der Paraler
zuzuwenden , und an ihre Spitze trat jetzt des
Alkmeon Sohn Megakles (Herod. I 59. Pint. Sol.

29. Aristot. 'A&. noX. 13), vermahlt mit Agariste,
der Tochter des Tyrannen Kleisthenes von Sikyon
(Herod. VI 127; vgl. Diels Berliner Fragm. des
Aristot. 22. Toepffer Quaest. Pisistrat. 134.
Busolt Griech. Gesch. I 551). Die Errichtung

den Athenern nachgetragen und von ihren Geg- 20 der Tyrannis durch Peisistratos im J. 561 hatte
nern als Parteiwaffe gebraucht wurde (Thuk. I
127. II 13, vgl. Aristoph. Eitt. 445). Die An-
klage erfolgte durch Myron von Phlya, die Ver-
urteilung durch einen Gerichtshof , der sich aus
300 Vertretern der vornehmen Geschlechter zu-
sammensetzte. Plut. Sol. 12. Aristot. 'Ad: jioX.

1. H. Diels Sitzungsber. Akad. Berl. 1891, 388.
Die beiden Thatsachen, dass Myron aus Phlya
stammte, wo die Lykomiden ihr Geschlechtsheili'g-

einen voriibergehenden Austritt der Alkmeoniden
(Plut. Sol. 30. Aristot. 'A&. noX. 14) , bald aber
eine Vereinigung derselben mit der Adelspartei
und durch diese die Vertreibung des Peisistratos
zur Polge (Herod. I 60. Aristot. 'A». no).. 14).

Neue Zerwiirfnisse mit den Eupatriden bewogen
Megakles, dem Peisistratos die Hand zur Ver-
sohnung und seine Tochter zur Ehe anzubieten.
Die verbreitete Ansicht (E. Curtius Griech.

turn hatten, und dass nachmals gegen den Lyko- 30 Gesch. I 345. Busolt Griech. Gesch. I 554. O.
miden Themistokles von einem Alkmeoniden (Leo
botes) die Hochverratsklage eingebracht wurde,
stehen wohl in keinem directen Zusammenhang.
VgL Busolt Griech. Gesch. I 508, der hieraus
schliesst, dass die Verfeindung beider Geschlech-
ter wohl bis ins 7. Jhdt. zurilckging. Erateros
FGH II 619. Plut. Them. 23; de exilio 15; rei-

publ. ger. praecepta 10. Die Alkmeoniden wur-
den aus Attika verbannt und die Leichen ihrer

Seeck Quellen der Odyssee 343), dass diese
Tochter Koisyra geheissen hatte, ist unverburgt.
Peisistratos ging auf die Vorschlage des Megakles
ein und kehrte nach Athen zuriick. Doch soil er
mit seiner Frau den geschlechtlifchen Verkehr
gemieden haben (Herod. I 61. Aristot. 'A&. noX.

15). Megakles brach angeblich deswegen bald
wieder mit dem Tyrannen und zwang, mit der
Partei des Lvkurgos aufs neue vereinigt, den-

Vorfahren aus den Grabern gerissen und fiber 40 selben, das Land zu verlassen. Erst nach zehn-
die Landesgrenze geworfen. Vgl. Niese a. a.

O. 14. Sie zogen sich hierauf nach Phokis
zuriick. Hier zu Delphi war es, wo Alkmeon,
des Megakles Sohn, der erste Athcner, der in

Olympia einen Wagensieg davontrug (Herod. VI
125. Isokr. XVI 25; vgl. Find. Pyth. VII 13.

H. Forster Die Sieger in den olymp. Spielen,
Zwickau 1891, 6), mit den Gesandten des Lyder-
kOnigs in Beriihrung gekommen sein soil ; zufolge

jahriger Abwesenheit gelang es dem Peisistratos,

in der Herrschaft iiber Athen sich wieder zu be-
festigen, worauf die Alkmeoniden aufs neue in die

Verbannung gingen (Herod. I 60—64). Auch dies-

mal zogen sie sich nach Phokis zuriick und un-
terzogen sich mit grosser Liberalitat der Wieder-
herstellung des abgebrannten delphischen Hei-
ligtumes (Herod. V 62. Aristot. 'A&. tioX. 19.

Boeckh-Frankel Staatsh. d. Ath. I 258).
eines Dienstes, den er denselben geleistet, ward 50 Von dort aus gelang es ihnen endlich durch
er nach Sardes entboten und so reich beschenkt,
dass mit ihm das Ansehen der Alkmeoniden einen
neuen Aufschwung nahm. So erzahlt Herodot
VI 125. Vgl. Busolt Griech. Gesch. I 545, 4.

MOglicherweise bezieht sich der olvmpische Wagen-
sieg (01. 47 = 592 v. Chr.), den der Scholiast
zu Pind. Pvth. VII 1 einem Athener Megakles
zuschreibt (vgl. Pind. Pyth. VII 13. Boeckh
Pind. II 391), auf diesen Alkmeon: vgl. Berl.

wiederholte Anstrengungen und mit Hiilfe der
Spartaner, deren Beistand sie durch die von
ihnen bestochene delphische Priesterschaft ge-

wonnen, die den Athenern selbst verhasst gewor-
dene Herrschaft der Peisistratiden zu bekampfen
und sehliesslich zu sturzen (Herod. V 62ff. Ari-

stot. 'Ad., .to/.. 19). Sie braehen in Attika ein

und verschanzten sich in Leipsydrion , am Siid-

fusse des Parnes, urn von hier aus die Peisistra-
Phil. Wochenschr. 1892, 725. Wie lange die 60 tidenmacht in der Stadt anzugreifen. Doch er-
Alkmeoniden in der Verbannung lebten, ist un
bestimmt. Zur Zeit des ersten heiligen Krieges
gegen Kirrha treifen wir einen Angehorigen des
Geschlechtes, Alkmeon, an der Spitze des atti-

schen Kriegsheeres (nach den vxoftvtjt.taTa der
Delphier bei Plut. Sol. 11). Dieser Alkmeon
kann mit Alkmeon, dem Sohne des Megakles
und dem Freunde des Lyderkonigs (Herod. VI

litten sie bei Leipsydrion eine schwere Xieder-
lage , deren Erinnerung sich in einem atheni-
schen Volksliede noch erhalten hat (Athen. XV
695f. Et. M. Suid. s. kii Aenpviolm fidyij. Schol.
Aristoph. Lysistr. 665. v. Wilamowitz Kyda-
then 119. Busolt Griech. Gesch. I 567). Der
Sturz der Peisistratiden erfolgte erst durch die

Spartaner, die anfangs ohne Gliick (Anchimolos)

kiiinpften (510). Der bedeutendste Vertreter des

Alkmeonidengeschlechtes ist des Megakles Sohn
Kleisthenes, mit dessen Eeformen die Verfassungs-

geschichte Athens in ein neues Stadium tritt.

Sein Bruder war der Alkmeonide Hippokrates,

durch seine Tochter Agariste der Grossvater des

Perikles in weiblicher Linie. Von Kleisthenes

sind uns keine persOnlichen Ziige iiberliefert, wir

ko'nnen die hervorragende staatsmannische Be-

deutung dieses Mannes nur nach dem unrfassen-

den Verfassungswerke wtirdigen, dessen Ziige uns

in immer greifbarerer Gestalt entgegentreten. Ein

Sohn dieses Kleisthenes war Megakles, der Vater

der Deinomache, der Mutter des Alkibiades, der

dem Geschlecht der Evsrargidai angehOrte (Plut.

Alk. 1. Isokr. XVI 26). Lys. XIV 39 und Ps.-

Andok. IV 34 berichten von ihm, dass er durch

den Ostrakismos verbannt worden sei. Als Stiitze

fur dieses Zeugnis ist neuerdings von 0. Benn-
dorf Griech. und Sicilische Vasenbilder S. 50

(Taf. 29,10) und F. Studniczka (Arch. Jahrb.

II 1887, 161) ein auf der athenischen Burg Ost-

lich vom Parthenon gefundenes Ostrakon heran-

gezogen worden , das die Aufschrift Msyaxkfje

['Ixxo]x$&Tovs'AA6.m£xij{}£v tragt und ohne Zweifel

als Stimmstein bei dem Verbannungsprqcess ge-

dient hat. Gegen diese Identificierung spricht

der Vatersname des auf dem Ostrakon erwiihnten

Megakles, denn der Grossvater des Alkibiades,

von dessen Ostrakismos Lysias und Ps.-Andoki-

des berichten, war ein Sohn des Gesetzgebers

Kleisthenes (Isokr. XVI 26). Nichtsdestoweniger

ist der Ostrakismos des Megakles , des Sohnes

des Hippokrates, unzweifelhaft : er findet seine

Bestiitigung in der Schrift des Aristoteles 'Ad.

.to/.. 22 xal choTQaxwittj MeyaxX.rjg 'h^oxoarons
'AlwxEy.fjdev. Diese Verbannung geschah im Jabre

des Archon Telesinos, 01. 73,2 = 487/6 v. Chr.

Aus diesen Zeugnissen hat A. Kirchhoff CIA
IV p. 162 den Schluss gezogen , dass Megakles
der Vater der Deinomache und Grossvater des

Alkibiades, nicht ein Sohn des Kleisthenes, son-

de™ ein Sohn seines Bruders Hippokrates, des

Grossvaters des Perikles
,
gewesen sei , den bei

Lysias und Ps. - Andokides erwahnten Ostrakis-

mos mit dem aus Aristoteles und dem Ostra-

kon bekannten identificierend. Doch spricht, wie
wir bereits angefiihrt haben , das Zeugnis des

Isnkrates direct gegen dieses Verwandtschafts-

verhaltnis (XVI 26 sagt der jiingere Alkibiades :

hi.etnftsvtjg . . . ttooq fctjTOOs wf jzpo^a^jrog tov

TrfTooj tovftov). Warum konnen nicht beide,

Megakles, der Sohn des Kleisthenes, und Mega-
kles, der Sohn des Hippokrates, von dem Scherben-

gerichte getroffen worden sein V Durch diese An-
nahnie wiirde sich vielleicht auch die aunallige

Angabe des Lysias (XIV 39) erklaren. dass der

Grossvater des Alkibiades zweinial exostrakisiert

worden sei, indem der Eedner die Verbannungen
der gleichnamigen Manner zusammenwarf. Ob
der interessante vorpersische Pinax auf der athe-

nischen Burg, der den verwischten Namen des

Megakles tragt, sich auf den Sohn des Kleisthenes

°der seinen Vetter, den Sohn des Hippokrates,
oder keinen von beiden bezieht, lasst sich nicht

entscheiden. da der Vatersname nicht beigefiigt

ist (0. Benndorf 'E<p. ds/ . 1887, 115ff. Taf. 6
r

).

Die Archiiologen haben ferner die Beischrift

('IxxoxQa.Tt}s xalog) auf einer Amphora aus der

Wende des schwarz- und rotfigurigen Stiles auf

den Alkmeoniden Hippokrates, den Bruder des

Gesetzgebers Kleisthenes, bezogen, was aus stili-

stischen Grunden schwer moglich ist (0. Benn-
dorf Griech. u. Sicil. Vasenbilder S. 50. K. Wer-
nicke Vasen mit Lieblingsnamen 121. W. Klein
Vasen mit Lieblingsinschriften 4. F. Studniczka
Arch. Jahrb. II 161). Die erwahnte Beischrift

10 wird vielmehr den Buzygen dieses Namens be-

zeichnen , den Sohn des Arrhiphron und Neffen

des Perikles (Thuk. IV 66. Paus. IX 6, 3), der

in den Jahren 426/5 und 424/3 v. Chr. das Amt
eines Strategen bekleidete und in der Schlacht

bei Delion seinen Tod fand (CIA I 273). Mega-
kles, der Sohn des Hippokrates, war vermutlich

der Vater des Euryptolemos, dessen Tochter Iso-

dike den Philaiden Thessalos , den Sohn des

Kimon, heiratete (Diod. bei Plut. Kim. 16). Wir
20 diirfen auf diesen Euryptolemos mOglicherweise

die Lieblingsbeischriften zweier Vasen (im Louvre

und in Florenz) beziehen. W. Klein Vasen mit

Lieblingsinschriften 56; vgl. 4. Die Schwester

des Megakles , des Sohnes des Hippokrates,

Agariste, heiratete den Buzygen Xanthippos, den

Vater des Perikles (Herod. VI 131). Der Alkmeo-

nide Megakles , den der Scholiast zu Aristoph.

Wolk. 64 in der Verbannung drei olympische

Siege davontragen und durch den letzten der-

30 selben seine Eiickkehr bewirken lasst, beruht auf

einer Verwechslung des Scholiasten, wie aus

Herod. VI 131 deutlich hervorgoht, der dasselbe

von dem Philaiden Kimon, dem Sohne des Ste-

sagoras, berichtet. Im Jahre 428 v. Chr. ver-

waltete ein MsyaxX.fjs rov Meyaxkeovs 'AXmne-

xscsv; das Amt eines yoafiftarsvs x(ov rafii&v tfje

»eov (CIA I 122. 123/149. 150), der, wie das

Ethnikon zeigt, ein Angehoriger des Alkmeoni-

dengeschlechtes war und wohl mit dem Alkmeo-

40 niden Megakles, dem Sohne des Megakles, iden-

tisch ist , den Aristophanes in den Wolken (46.

70. 124. 815) erwiihnt (423 v. Chr.). Ob der

Alkmeon, dessen Sohn Leobotes als Anklager im
Process gegen den Lykomiden Themistokles ge-

nannt wird (Krateros FHG II 619. Plut. Them.

23; de exilio 15), ein Angehoriger des Alkmeo-
nidengeschlechtes war, wissen wir nicht. Auf
ihn bezieht sich mOglicherweise die Lieblings-

beischrift auf einer attischen Vase aus Euvo;

50 vgl. K. Wernicke Griech. Vasen mit Lieblings-

namen 124. W. Klein Griech. Vasen mit Lieb-

lingsinschr. 4. Der Name Megakles findet sich

wiederholt auf griechischen Vasen als Lieblings-

beischrift; vgl. W. Klein a. a. 0. 64. H. S.

Jones Journal of hell. stud. XII (1891) 366.

Wie der Name Alkmeon und Megakles, so lasst

auch der Name Alkmeonides auf einen Zusammen-
hang mit dem Alkmeonidengeschlecht schliessen,

sei es auf Angehorigkeit oder sei es auf Ver-

60 schwagerung (vgl. Andok. I 16. CLA. I 433 Col.

III. CIA II 814). [Toepffer.]

Alkmaionis, ein namenlos iiberliefertes (0 xijy

'AXxaawrida yoaipaq citiert) Epos , im korinthi-

schen Kulturkreise um 600 v. Chr. entstanden (v.

Wilamowitz Horn. Unters. 328ff.). Sie ist nicht

identisch mit den 'Emyovoi, wie Welcker Ep.

Cyklus 2 I 195 u. A. annehmen, sondern ein selb-

standiges Gedicht (0. Miiller. Immisch 154.
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Be the 109ff.), doch scheint es sich an em alteres

vom Zuge der Sieben {A,u<ptagso} i&Xaais'i) an-
geschlossen zu haben. Wie der Titel ergiebt,

besang dies Epos die Thaten des Alkmaion (s. d.).

Wir kennen drei: seinen Muttermord, semen Zug
mit den Epigonen wider Theben, seine Aben-
teuer in Akarnanien und Aitolien.

Da in der einen der zwei einzigen Versionen
iiber den Epigonenkrieg Alkmaion als Haupt-
held, Filhrer und Besieger des Laodamas, des
Konigs von Theben, hervortritt (Apollod. Ill 7,

2. Diod. IV 66), so ist es wahrscheinlich, dass
diese durch die A. ausgebildet ist. Aus ihr dilrfte

auch die bei Apollodor erhaltene, von der ini

Schol. II. IV 404 durehaus verschiedene Liste der
Epigonen mit Alkmaion an der Spitze stammen.

Nach dem Berichte des Ephoros (frg. 28 bei
Strab. VII 325f. = X 462) zieht Alkmaion nach
Eroberung Thebens mit Diomedes nach Aitolien,
zuchtigt die Feinde des Oineus, des Grossvaters
seines Genossen, und giebt diesem die Herrschaft
zurilck. Er selbst erobert sich Akarnanien. Da
ruft Agamemnon, der sich inzwischcn die Be-
sitzungen dieser beiden Helden in Argos ange-
cignet hatte , auch sie gegen Troia auf in der
Furcht, sie mOchten sich ihr Eigentum wahrend
seiner Abwesenheit wieder nehmen. Doeh nur
Diomedes folgt; Alkmaion bleibt in Akarnanien,
griindet dort Argos, das er nach seinem Bruder
''lfj.yiloiix.civ nennt, und benennt das Volk nach
seinem Sohne Akarnan. Da nun Ephoros that-
sachlich die A. benutzt hat (frg. 57 , Strab. X
452) und dies Epos wirklich von Akarnanien er-

zahlt (ebenda: Alyzeus und Leukadios, Briider
der Penelope, ha'tten mit ihrem Vater Ikarios
in Akarnanien geherrscht), ferner die Plucht des
Tydeus aus Aitolien wegen Ermordung der seinem
Vater Oineus feindlichen Sohne des Melas be-
richtet (Apollod. I 8, 5, 2) und auch die Pelopi-
densage dargestellt hat (Schol Eurip. Orest. 997
Name des Hirten, der dem Atreus das goldene
Lamm zugefiihrt), so ist der Schluss von Imm i s c h
mehr als wahrscheinlich, dass die wiedergegebene
Erzahlung des Ephoros aus der A. entnommen sei.

Der Blutschuld des Alkmaion wird hier nicht,

wie in der anderen Version , die sie stark her-
vortreten lasst. gedacht. Mithin hat er in der
A. entweder seine Mutter Eriphyle nicht getotet.

odcr er hat schon vor dem Zuge gegen Theben
den Mord vollbracht und gesiihnt. Dies ist in

der That uberliefert im Schol. Od. XI 326. Ein
so junges Gedicht, wie die A., die die ganz
fremden troischen Sagen in den thebanischen
Kreis zieht, kann schwerlich den Muttermord
Alkmaions ignoriert haben; deshalb darf diese
Version desselben fiir die A. vermutet werden.

Die A. ist ein junges Epos, da es die erst

Ende des 7. Jhdts. gegriindete korinthische Colonie
Leukas kennt (Ober hummer Akarnanien 46)
und orphischen Einfluss zeigt (s. v. Wilamo-
witz Horn. Unters. 73, 2. 214, 13). Sie wird
also im 6. Jhdt. in Korinth oder dessen Kreise
gedichtet sein.

Das Fragment im Schol. Eurip. Andr. 687
bezieht sich auf die Ermordung des Phokos, des
Sohnes des Aiakos und der Psainathe, durch
seine Stiefbriider Peleus und Telamon. Das
Fragment bei Athen. XI 460 b auf eine Toten-

feier (erstes Beispiel der Bekranzung eines Toten
s. Eohde Psyche 204, 2). Das Fragment im
Etymologicum Gudianum s. Zaygevg ist eine An-
rufung der Ge und des orphischen Gottes Za-
greus (vgl. v. Wilam o witz Horn. Unters. 214, 13).

Litteratur: Welcker Der epische CyklusS
II 380. Immisch Klaros, Jahrb. f. Philol. Suppl.
XVII 182ff. Bethe Theban. Heldenl. 109ff.

[Bethe.]

10 Alkman.
Litteratur: A. Aus dem Altertum. Beste

einer Ausgabe cum notis variorum in dem Pariser
Papyrus mit Scholien (Aristarch, Krates, Aristo-
phanes, Pamphilos, Stasikles). Philochoros jtsgl

'Mx/xavog (Suid. s. $d6zooos) FHG I p. XCI. So-
sibios jiegl 'Akx/tSrog, mindestens 3 Biicher, FHG
II 628 (vgl. frg. 20. 75. 90). Alexander Polyhistor
zisgl x&v nag'' AXxfiavi TOjiixwg sigrj/xevajv FHG
IH 239 (vgl. frg. 128 A. 129, dazu 117. 24).

20 Sepulcralepigramme von Alexander (Aetolus?)
Anth. Pal. VII 709 (Meineke Anal. Al. 239f.).

Antipater Thess. Leonid. Anth. Pal. VII 18. 19.

Biog bei Suidas-Hesychios (Hesych. Miles. Onom.
p. 11 FL); in der Hauptsache hellenistisch, der
Schluss (sort Ss . . . Meaor'jvrj) byzantinisch.

B. Aus moderner Zeit (abgesehen von den
Handb iiche rn) : Fragmentsammlung vonW e 1 c ke r,

Giessen 1815. Schneidewin Delectus II p. 238.
Bergk PLG III p. 14ff. Welcker Kl. Schr.

30 IV 37ff. Th. Niggemeyer de Alcmane poeta
Laconico, Miinster 1869. H. Flach Gesch. d. gr.

Lyrik, Tubingen 1883, 297ff. Duneker G. d. A.
VI 340ff. v. Wilamowitz Euripides Herakles
I 71 f.

I. Name. Frg. 25. 33 (und bei den meisten
Spateren, s. Herodian I p. 12ff. L.) AXxuav. frg.

71 (Christod. Ekphr. Anth. Pal. II 395) Alxuacov;
Hesych. I p. 125 Schm. AXx/iecova x6v AXx/iava

;

Himer. or. V 3 zu frg. 1. Schol. Eurip. Troad.
40 210 (im Neapolitanus). Euseb.-Hieron. Alxf.ui.Uov.

Alxiiav ist die mundartliche Form fiir A?M[iaUov,
vgl. Pind. Pyth. VII 2 AXxfiandav von den
attischen Alkmaioniden, Pyth. VIII 46. 57 Alx/idv
AXxu&va von dem Helden Alkmaion. Der Name
ist Koseform zu Alxfnjixog , Alxtftevrjg (Suid.),

vgl. Fick d. gr. Personennamen 9.

n.Lebenszeit. Vgl. RohdeRh.Mus. XXXIII
199f. Nach Suidas-Hesychios i-n Ttjg x* o/.vu-

xiASog (01. 27 = 672) ftaailevovio; Avdcov "Aodvog
50 toP Ai.v6.ttov {2a.hv6.Txav Rohde) naxgog; es ist

das siebente Jahr des Ardys nach Herodot. nacli

Euseb. 01. 30, 4 (Abrah. 1360) = 657, d. h. das
siebente Jahr des Ardys nach Africanus. Beide
Ansatze meinen danach wohl denselben Zeitpunkt

;

worauf er begriindet ist, wissen wir nicht. Wahr-
scheinlich ist immerhin, dass A., der auch frg.

24, 5 vom .hohen Sardes' redet, selbst eine Hand-
habe bot; doeh miissen die lydischen KOnigsreihcn
gar zu oft den Rahmen abgeben, als dass man

60 darauf besonderes Gewicht legen durfte. Ein
drifter Ansatz bei Eusebios 01. 42 = 612—9 v.

Chr. Urt quibusdam vitfetur) wurde von Susemihl
(Jahrb. f. Phil. CIX 161) empfohlen; Eohde hat
ihn aber als ,leichtfertigen Synchronismus' mit
Stesichoros nachgewiesen (a. O. 200). Die po-
sitiven Griinde Susemihls hat schon Hi Her
(Jahresber. IV 202) aufgelost. In der That kann
der 'Evextxog xekrjs (frg. 23, 17f.) nicht benutzt

werden , um den Dichter hinunterzudriicken (s.

Hiller a. O.), ebensowenig wie die Ihzvwdeig,

d. h. Pityusen frg. 147 B (Bergk Gr. L.-G. U
232, 105). Die allgemein anerkannte relative

Chronologie halt den Dichter fiir alter als Stesi-

choros und fiir jiinger als Terpander und Tha-

letas. Hauptstelle frg. 114, wonach A., wohl

als seinen Vorganger, Polymnast erwahnte. der

hm auf Thaletas dichtete"(PLG II * p. 13 Bgk.
rt..~ „.'.. ^ T>^,'1~1 VT 17TT AC\\ fl~*\~A~ «««„,.

Vators sind beide gut griechisch. AAfiag ist

gerade in dorischen Kreisen (z. B. in Syrakus)

nachweisbar ; fiir ihn werden die eingetreten

sein, die fiir A.s Lakonertum pladierten. Thagog
— sonst nicht gebrauchlich — gehort zu Tixa-

gov und zum Ttxdgeov ooog in Thessalien (durch

lautliche Vorgiinge, derenEntwicklung der Sprach-

wissenschaft vorbehalten bleiben muss , fallt Ti-

xavo. [Steph. Byz.] und Te.vr6.viov zusammen : so

s. Crusius Philol. XLVII 40). Griinde gegen 10 konnte Tixagog mit Tevxagog, dem Sklaven des Am-
den Ansatz der Alten konnen hieraus umsoweniger

(mit Susemihl) abgeleitet werden, als A. schon

nach frg. 26 ein sehr hob.es Alter erreicht haben

muss.
III. Herkunft. Nach Suid.-Hesych. Aaxcov

asri Meaooag (vgl. den Schluss xeygrjxai Aojgidi

dia/.txtq> xa&ojteg Aaxzdatfioviog) , xaxa Se xov

Kgaxtjxa stxaiovxa (nicht zu andern ; vgl. Flach

s

Anm.) Avdog ix Sagbeutv , Xvgixog, vlog Aafiav

phitryon, der Herakles das Bogenschiessen lehrte,

identisch sein: Schol. Theokr. 13, 56. Schol. Ly-
kophr. 51. 56). Wie jener Tixagog, so fiihrt auch
Omphale nach Thessalien als Eponym des thessa-

lischen Omphalion (Steph. Byz. s. v., s. Wilamo-
witz Euripides Herakles 1316. K. T iim p e 1 Philo-

logus L 609ff.); Sklavinnen der Omphale, unter

denen Herakles lebte, haben audi einen Platz in den

Heraklesstammbiiumen (z. B. Diod. IV 31, Naheres

xog r) Tixo.gov (unniitze Verschiebung der Notizen 20 bei anderer Gelegenheit). Ebenso war der aus

bei M. Schmidt Philol. XVIII 227 und W. S.

Teuffel in der 1. Auflage dieser Encycl.). Lj'dien

nimmt nicht nur Krates als Heimat an, sondern

mit grosser Bestimmtheit ,Alexander' (von Aitolien

nach Meineke Anal. Alex. 234f.) Anth. Pal.

VII 709, sowie Aelian v. h. XII 50 und Velleius

Paterc. 1 18, 2 {Alrtmana Lacones falso sibi vin-

diamf). Man wird sich auf frg. 24 alia Zagdimv
6~x axgav als auf ein Selbstzeugnis berufen haben.

griechischer Sage entlehnte Alkaios, der Stamm-
vater der lydischen Herakliden.Sohn eines Sklaven,

und Likymnios, der Halbbrader der Alkmene und
Freund des Herakles, heisst Sohn einer Mideia,

die aus einer griechischen Nymphe in eine phry-

gische Sklavin verwandelt wurde : Apollod. II 4,

5. 6. II 8, 2 (wo Likymnios als Sklavensohn einem

Sklaven beisteht). A. selbst besang diesen Li-

kymnios und seinen von den Hippokoontiden ge-

Aber auch die (von den Alexandrinern im Gegen- 30 toteten Sohn Oionos; vgl. frg. 15 und Bergk
satz zu den Pergamenern?) mit grosser Sicherheit

vorgetragene Notiz ojio Meoooag wird sich auf

ein Selbstzeugnis stvitzen. MOglicherweise spielt

eine textkritische Debatte um die Worte ME2-
SOATHS (zu Meaooa , dem roirog Aaxojnxijg)
und MESSQriTHS (von dem ooog Avdiag) mit
hinein. Unentschieden bleibt die Streitfrage bei

manchen Spateren, z. B. bei Antipater Thess.

und Leon. Anth. Pal. VII 18. 19, die einen ahn-

PLG III p. 29: sein Grabmal lag in der Nahe
der Heroa der Hippokoontiden, des Herakles und
des Oionos, s. u. S. 1567. Durch derartige Er-

wiigungen wird der Arerdacht nahe gelegt, dass

A. nur (lurch Ausdeutung seines Stammbaums
zum Lyder und SklavenabkOmmling geworden

ist, wie Terpander als a.Toyovog Homers oder He-
siods nach Arne oder Kyme gesetzt wurde, oder

wie die Itoner und Kylikranen als Lydier, die

lichen fitog gekannt haben mOgen. Auch fiir uns 40 ,Kadmeer' in Milet u. s. w. als Phoinikier gal-

ist Zuriickhaltung geboten, da wir ohne Ein- ~
"

~
'

" "
"

sicht in die Akten des Processes sind. Zunachst
scheint ja die Erwahnung von Sardes frg. 24 und
die Datierung nach Ardys fiir die Annahme zu

sprechen, dass A. (oder seine Faniilie) aus Klcin-

asien herstammt, wahrend die ,Spuren lydischer

Verhaltnisse' bei Flach 303 , 3 ganzlich be-

deutungslos sind. Auch mit allgemeinen Erwa-
gungen meint man das bestatigen zu konnen

;

ten (Crusius in Rose hers Myth. Lex. II 807f.

873. 891f.). A. selbst mag seine Familie fiir

lydisch gehalten haben. Das sind zwar iiur

Moglichkeiten : sie erklaren aber das Schwanken
des Urteils im Altertum hier geradeso gut, wie

z. B. bei Thales , der nach einigen als Thelide

und Kadmeer xo ym-og dvexaOer $oivt£ heisst,

nach den x/.elovg aber Idayerr): Mib'/oiog (Ro-

schers Myth. Lex. II 873 nr. 9<i). Der Ge-

Lydien mit dem Vorderlande ist der Ausgangs- 50 lehrte , der Krates eines Irrtuins zieh , wird im
punkt der grossen musikalischen Entwicklung Recht gewesen sein.

und auch alle anderen in Lakedaemon wirkenden
Sanger und Dichter (Terpander von Lesbos. Tha-
letas von Kreta, Polymnastos von Kolophon.
wahrscheinlich auch Tyrtaios von Mileti charak-
terisiert die Uberlieferung als fahrende Leute
aus der Fremde. Bedenklicher klingt schon die

bei Suidas spater (aus anderer Quelle, wohl Her-
lnippos) eingeschobene Notiz , dass Alkman d.To

IV. Leben und Stellung. Nach v. Wila-
mowitz (Herakles I 72f.) gehort .A. und sein

[*?] Baschen Agido nicht zur ritterbiirtigen Ge-

sellschaff": die Chorpoesie sei die der Perioeken.

Bei A. mag das richtig sein . die .lydischen'

Kylikranen waren die Perioeken der Dorer am
Oeta (Athen. XI 461). Aber dass die Madchen.

welche bei grossen Festen die Parthenien sangen,

olxnoiv herstamme, oder dass er gar selbst Sklave 60 den regierenden Stiinden angehorten, ist von vom-
gewesen sei: vgl. Herakl. Pont. Pol. 2 (= Ari-

stoteles nach Holzinger Philol. LII 63f ) : 6

Alxiiur olxsTtjg t)v Ayr/oida, evrfvi/g <)£ <5r F/.f.vOs-

go'i&ij. Diese letztere Notiz konnte sich auf Stellen

berufen haben, wie frg. 86 xal xol, ara'i, und auf
iibertriebene Ausdriicke der Verehrung, wie in frg.

23, 40. 53 (aus denen auch ten Brink zu viel

geschlossen hat). Die angeblichen Namen seines

herein wahrscheinlicher. Das Dorertum. das sich

in A.s Dichtungen spiegelt. tragt freilich ganz

andere Ziige , als zur Zeit des peloponnesischen

Krieges oder gar in der Uberlieferung spater

rhetorisierender Schriftsteller. A.s Leben fiillt

in eine Periode des glanzendsten Aufschwunges.

Die messenischen Kriege sind gliicklich beendet;

die gewaltige Kraftanspannung wird abgelost
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durch Streben nach Genuss und Behaglichkeit;
der materielle Besitz ist noch nicht verpont (frg.

49) ; auch Handelsverbindungen scheint man an-
gekniipft zu haben (Duncker 344). Das ge-
wichtigste Zeichen dieser Zeitstimmung ist das
Aufbliihen der bildenden Kiinste; die Erbauung
der Sxidg (Pans. Ill 12, 8) mag A. noch mit-
erlebt haben. Es ist begreiflich, dass neben die
strengen Weisen der Terpandriden und des Tyr-
taios als Ausdruck einer neuen Zeit eine andere 10
irdischere und frohere Kunst trat. Ihr altester
Vertreter scheint ein eingewanderter Ionier, Po-
lymnastos von Kolophon, gewesen zu sein, dessen
heitere Weisen noch in attischer Zeit erklangen
(Philol. XLVII 40). Ihre Vollendung findet sie
in der Poesie A.s. Seine Dichtungen sind ein
getreues Spiegelbild von Jahrzehnten ruhigen
Behagens: neben religiosem Ernste heiterer Ge-
nuss

;
inniger Verkehr mit gleichgestiramten Ge-

noseen und ritterliche Verehrung der Frauen und 20
Madchen; alles in guter, ja keeker Laune. doch
in Ehren und innerhalb offlciell geregelter Gren-
zen. A. war, wie aus den Parthenienfragmen-
ten hervorgeht, der diddoxalog fur diese Jung-
frauenchore; aber auch an dem reich ausgestat-
teten Feste der Gymnopaedien crschollen seine
Lieder

, vgl. Sosibios bei Athen. XV 678 B =
FHG II 626. Bei der strengen Ordnung, der
auch die musischen Verhaltnisse in Sparta unter-
worfen waren, ist es zweifellos, dass er ein staat- 30
hch anerkannter Gesangsmeister war; auch ihn
hatte die Uberlieferung leicht zum Schulmeister
machen konnen, wie den Tyrtaios.

V. Todesart und Grabdenkmal; Biki-
ni s s e. In hohem Alter (s. frg. 26) soil der Dich-
ter an Phthmasis gestorben sein, s. Aristot. jtegl
za£<pa /or. V 31: ot <5e <p&etQeg ex x&v oagxcov
[yiyvovxai] . . . iviovs Se rovxo ovfijiaivei raiv dv-
dgcojrwv vootjfia, 6'xav vygaola aolli) iv toj oa>-
fiaxi fi-xal bie<pddgrfodv rives ijdr] xovxov xov 40
xoojiov uioxeg Alxfiavd re tpaot xov xonjzyv xal
^egexvdrjv xov Zvgiov. Danach Plin. n. h XI
112-j vollstandiger Plut, Sulla 36: Uyexai ds xwv
fiev Tidvv xa/.mcov "Axaaxov tpdetgtdaavxa xov Tle-
i.iov zeXevrrjoat, zmv de vnregmv ''A/.x/iava xov

fie-
Koxoiov xal 0egexvSi]v xov "deoUyov xal Ka/j.i-
oderrj xov 'O/.vvdtov . . ., hi de Aovxiov xov vo-
ftixov xxl. Dass diese abenteuerliche Todesart
bei A. historisch beglaubigt ware, ist um so we-
niger wahrscheinlich, als auch noch bei den Dich- 50
tern der attischen Zeit das Lebensende in der
Uberlieferung meist legendarisch verschleiert wird
s. Piccolomini Sulla morte favolosa di Eschilo
etc. Pisa 1884. Schr haufig giebt eine Dichterstelle
Anlass zu solchen litterarhistorischen Fictionen •

so wird die auffiillige Todesart, die Aischvlos
von Odysseus benchtet hatte, auf ihn selbst iiber-
tragen (Crusius Kh. Mus. XXXVII 310); auf
demselben Wege konnte A. Leidensgefahrte des
mvthischen Akastos geworden sein (s. Plutarch 60
a. O.I. Em ftrijiia (xdyos) des A. erwahnt Pau-
san. Ill 15, 1 zwischen den Heroa der Hip-
pokoontiden und des Herakles : die Beziehun?

^T^
rg
TTT

23 liegt auf der Hand: vgl. Bergk
PLG III 4 p . 29. MOglich aber, dass A. auch
aus genealogischen Riicksichten in diese Um-
gebung gehorte, s. o. S. 1566. Vielleicht genoss
auch der Dichter Heroenehren. Hiibsche Grab-
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epigramme von Antipater und Leonidas, Anth. Pal.
VII 18. 19. In einer Bronzestatue des sog. Zeu-
xippos bei Constantinopel glaubte Christodor
Ekphr. 395 den A. zu erkennen (eyd> S' 'Alx-
fiava doxevm xxl.). Zuviel Wert wird man auf
dies Zeugnis nach den Ausfiihrungen von K
Lange (Eh. Mus. XXXV 11 Off. 126) nicht legen;
mi allergiinstigsten Falle wird es sich um einen
in hellenistischer Zeit geschaffenen Typus han-
deln, da ja an Portratstatuen aus so friiher Zeit
nicht zu denken ist.

VI. Dichtungen. Die mi spateren Alter-
tum cursierende Ausgabe — ein Fragment mit
Scholien im Papyrus Mariette; vgl. besonders
B lass Eh. Mus. XXIII 545. XXV 177; Hermes
XIII 15ff. — scheint nach sachlichen und formellen
Gesichtspunkten geordnet gewesen zu sein, wohl
durch einen hellenistischen Gelehrten; darauf
geht auch Suid. . . . eygayje pif&ia g fie).}] [xal
xoXvfifiwoas ist ein Zusatz aus unlauterer Quelle,
wohl Ptol. Heph., s. u.]. An erster Stelle standen
hymnenartige Dichtungen (Bergk p. 14 und zu
frg. 1) in breiten, reichen Formen; aus dem
3. und 5. Buche werden scherzhafte Strophen in
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daktylischen und iambischen Kurzversen, sowit
katalektischen Trimetern citiert (frg. 33. 74. 76).
Die Hymnen — Paeane, Parthenien, Hyporcheme— wurden durch einen Chor bei gegebenen fest-
lichen Gelegenheiten unter Kithar- oder Flcten-
begleitung (frg. 66. 77. 82. 112) zum Marsch
oder Tanz vorgetragen (frg. 45). Ein Chor von
Mannern oder Junglingen wendet sich an Apollo
(17. 22), die Dioskuren (9ff., s. Bergk zu frg. 1),
ein Jungfraunreigen an Zeus und Hera (Iff. 16;
vgl. 1, 3 yzagoevotg, 2 agyofieva, 16 (pegoiaa), Ar-
temis (18f. 23, 61. 40ff.), vielleicht auch an Aphro-
dite (21, vgl. 36). Es sind das lauter Gottheiten,
deren Kult fur Sparta besonders wichtig ist;
schon daraus folgt, dass die Lieder fur die Feste
des Gemeinwesens geschaffen wurden. Doch wurde
auch in diesen sacralen Liedern die Heroensage-
vielfach beriicksichtigt. Das Lied des Papyrus-
fragmentes 23 scheint bei einem Artemisfeste
gesungen zu sein: ein Hauptstuck darin ist die-
Hippokoontidensage

; ebenso war in den Zeus-
hymnus ein Lob der Dioskuren eingelegt; ahn-
lich mGgen manche verwandte Sagen (68. 30. 40.
87. 109, fast durchweg in Anlehnung an Homer;
vgl. Welcker Ep. Cykl. 231) untergebracht
sein. Es ist das eine Gepflogenheit dor Hymnen-
poesie zweiten Stils, auf die schon im homerischen
Apollohymnus (I 158ff.) hingedeutet zu werden
scheint; vgl. auch Kallim. hymn. VI (Erysich-
thonsage als Demeterhymnus). Crusius iiber die
Xomosfrage, Verh. der Philologenvcrs. zu Zurich
1887, 268. Eigenartig ist der nur bei Ptol. Heph.
Phot. bibl. p. 150a (s. oben S. 1541, 32ff.j iiberlieferte
Titel Ko/.vfifi&oat xag Se Ko/.v/ujiojaag 'Ai.xftavo;
('A/.xudrov; Ptol., zu corrigieren aus Suidas, A/.xi-
ftevovg verfehlte Correctur von Meineke) .-ioo,-

xfj xeqa/.ij Tvvviyov evgedi]vai tpaotv. Die Xotiz
im ganzen ist eine windige Anekdote, aber ein
unbekanntes Gedicht zu fingieren, ware sinnlos
gewesen. Der Titel konnte aus der Orchestik
eines Parthenions abgeleitet sein; vgl. frg. 26.
Bemerkenswert ist es, dass der Chor nicht durch-
weg (wie_ bei Pindar) im Namen des Dichters
redet. Die Jungfrauen sprechen von sich im

jigmininum, und im 23. Fragment scheinen sich

nach Beendigung des Mythos verschiedene Stim-

men fast dramatisch abzulOsen (worauf die Pa-

ragraphoi am Kande zu beziehen sein werden).

Aber wir wissen auch von weltlichen Liedern A.s.

Tov raelevt
7
Alxfiava, xov vfivtjxfjg' vfievaiwv preist

Leonidas Anth. Pal. VII 19. Sichere Fragmente

solcher Hochzeitslieder , wie bei Sappho, sind

nicht nachzuweisen. Vermutungsweise konnte man

aber z. B. frg. 27. 38 hieher beziehen. Freilich

mOgen auch in den Heroensagen der Hymnen
Hochzeitslieder vorgekommen sein, z. B. bei

Gelegenheit der Helena frg. 13; Theokrits He-

lena-Epithalamion erinnert in Sprache (dor.-aeol.

z . B. -oioa) und Stil (v. 28ff. = Alkm. 23, 40ff.)

an A. Aber der Ausdruck des Leonidas ware doch

unverstandlich, wenn sich bei A. nicht selbstan-

dige Dichtungen dieses Inhalts gefunden hatten.

Dass er evgexfjg yeyovs x&v egwxix&v fielcov,

weiss Suidas-Hesychios. Man wird das nicht nur

aus gelegentlichen Apostrophen an den Jung-

frauenchor abzuleiten haben; manche derartige

Stiicke verraten ganz selbstandiges Leben, s. z.

B. frg. 36. Gerade fiir solche Themata hatte

aber A. wohl einen Vorganger an dem frg.114

erwahnten Polymnast von Kolophon, dessen egco-

xtxd noch in attischer Zeit beriihmt waren (s. d.,

vorliiufig Philologus XLVn 40, gegen Kock und

Flach Gesch. d. gr. Lyr. 279f.). Andere Verse

scheinen furs Mahl und Gelage bestimmt (33.

74ff.). Schon der Charakter dieser Dichtungen

legt die Vermutung nahe, dass sie auch als Sko-

lien von einem Einzelnen vorgetragen werden

mochten. Frg. 74 sieht ganz aus, wie ein hora-

zisches Einladungsbillet (s. Bergk Gesch. d. gr.

L. II 235) und frg. 36 ist ein an aeolische Wei-

sen anklingender Liedereingang von stark per-

sOnlicher Farbung. Jedenfalls war bei diesen

,geselligen Liedern' keine kunstvolle Orchestik

am Platze. Auf recitativischen Vortrag solcher

Stiicke scheint Aristoxenos bei Hesych. s. xleyiafi-

flov schlicssen zu lassen, s. Bergk PLG III p. 61.

Ebenso verschiedenartig, wie die behandelten

Stoffe , sind die angewandten Kunstformen. In

der Rhvthmik, vor allem mancher hymnenar-

tigen Stiicke, steht an erster Stelle der Dakty-

lus: Hexameter epischen Inhalts und Stils, vicr

lvrische Hexameter in reinen Daktylen und mit

Tangen Endsilben frg. 26, kurzere Keihen frg. 1.

45. 33f. 47. 48f. 59. Man wird an terpandrische

Hymnen erinnern durfen; vgl. A. Rossbach Spe-

cielle Metrik 93ff. Iambische und trochaeische

Reihen treten teils rein auf (frg. 16. 24 Dim.

troch.; 69 Tetram. troch.; 1, 3. 4. 6. 7 Trim. iamb,

catal.; 9. 10 Tetram.), teils verbinden sie sich

mit Daktylen zu langeren Versen (frg. 31. 58f.

60), die einigermassen an die Daktyloepitriten

der Spateren erinnern. Neben solche noch inner-

halb der Grenzen der altionischen Kunst des Ar-

chilochos gehaltene Episyntheta treten aber auch

freiere Bildungen, echte logaoedischeEpimikta, wie

in der lesbischen Lyrik (frg. 23, 1. 3 u. s. w.

37, 3 Glycon. ; ahnliche Versformen als Alcma-

nica bezeichnet bei Schol. Pind. 01. 14. Hephaest.

6. 8 u. s.J. Naheres besonders bei A. Rossbach
Specielle Metrik 578ff. Dazu kommen die ana-

pastischen Kurzverse in Processionsliedern , wie

in dem Daphnophorikon (frg. 17, vgl. 91); rhyth-

Pauly-WisBowa

misch verwandt ist der Paean frg. 22 , der nur

einen freien Auftakt hatte ( Jl^ --»-'- --'-'— ).

Hier gaben altere lakonische Volksweisen, die

spater unter dem Namen des Tyrtaios cursierten,

die Anregung. Auch Kretiker werden mit schO-

ner Wirkung angewandt, bis zur Hexapodie (frg.

38. 19): dass der Kreter Thaletas als Hauptvor-

ganger des A. gilt, wird nicht ohne Bedeutung
sein. Endlich flnden wir Ionici, auch anakla-

10 stische, und zwar in ernsten Kultliedern (frg. 82f.

85); an den Einfluss jlingerer ionischer Kunst,

etwa des Polymnast, zu denken, liegt nahe ge-

nug. Auch die Gliederung der Versmassen im
grossen zeigt sehr verschiedene Typen. Unver-

kennbar sind eine Anzahl von ovoxr/fiara «f

ofiotmv, z. B. daktylische Tetrapodien und iambi-

sche Dimeter und katalektische Trimeter mit Syna-

phie ohne Hiatus und Syllaba anceps am Schluss

:

frg. 45 (aus dem Anfang eines Hymnus). 74f. 76

20 (aus geselligen Liedern). Die meisten umfangli-

cheren Fragmente milssen aber kunstvoller com-

ponierten Strophen angehart haben, die teils dakty-

lotrochaeischen Charakter tragen (so frg. 1. 60,

4, ferner frg. 87), teils in freieren Logaoeden ge-

halten sind (so frg. 37 und die einzigen bis ins

Einzelne zu analysicrenden Strophen frg. 23).

In frg. 23 sind die Elemente der alkaeischen

Strophe in geistreicher Weise zu drei strophen-

artigen Versgruppen ausgesponnen : das alteste

30 Beispiel einer triadischen Perikope von oxoocprj,

avxtozgocpog , esicooog. In all diesen Dingen ist

A. (nicht Stesichoros) der erste Gesetzgeber der

hoheren Lyrik. Naheres bei Crusius Stesicho-

ros und die epodische Composition in der_ gr.

Lyrik, Commentationes Eibbeckianae 3ff. Uber

die Gliederung der Stoffmassen lasst der Zustand

der Fragmente kein Urteil zu. Merkwtirdig ist,

wie in dem Parthenion auf Tone des ernstesten

Pathos das Getandel der Jungfrauen folgt : man
40 wird an den Apollonhymnus erinnert , wo der

Mythus von der Apostrophe an die Jungfrauen

abgelOst wird. Vgl. die Artikel Terpandros
und Nomos. Ein Eatsel ist die Notiz bei Sui-

das : xgoixog dk eiorjyaye firj £g~afiezgoig fie)q>5eiv.

Auf Einfiihrung kiirzerer Verse (im Gegensatz

zu Terpander) bezog sie fein Welcker Kl. Schr.

I 172 ; Flachs Einwand (Gr. Lyrik 312, 3) geht

von einer verkehrten Vorstellung von der Kunst

des Terpander aus, der nur den Hexameter in

50 verschiedenen rhythmischen Pragungen gebraucht

zu haben scheint. Auf recitativischen Vortrag

(vgl. die Notiz iiber die x/.eylauftoi oben S. 1569.

40ff.) wird man die Worte wegen der Stellung des

fir] nicht beziehen durfen. Aristoxenos bei Plutarch,

de mus. 17 weiss, dass A. in den Parthenien

und sonst die dorische Tonart benutzte. Er
muss die fii/.rj gekannt haben , was seit dem
Aufflnden der Orestesmusik nicht mehr unwahr-

scheinlich ist, s. Philol. LII 174ff. Die Sprache

60 spiegelt ahnliche Einflusse , wie die Rhythmik.

Mit dem Aufzug des dorischen Dialekts der Heimat

(vgl. die Vita und Paus. Ill 15, 2) verbindet sich

ein bunter Einschlag von ionisch-epischen (Bergk
zu frg. 32, s. frg. 26. 30. 40ff. 59. 60, 1. 100)

und aeolischen (frg. 16. 21. 38. 35) Elementen.

Die Aeolismen hat man zwar fiir eingeschwarzt

erklaren wollen (Bernhardy, Fiihrer, Sittl);

sie sind aber bei dem unverkennbaren Zusam-
50
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menhange zwischen A. und der aeolischen Lyrik
durchaus nicht iiberraschend. In der Haupt-
sache bleibt bestehen, was Ahrens in seinem
bahnbrechenden Vortrage fiber Dialektmischung
gelehrt hat (jetzt Kl. Schr. I 169f.). S B
Meister D. griech. Dial. I 20f. Uber Einze'lhei-
ten vgl. H. Spiess de Alcmanis dialecto, Cur-
tius Studien X 329ff. Ingraham de A dial
Not. Ebor. 1872. Schubert Miscellen zum Dia-
lekt Alkmans, Wiener Sitzungsber. XCII 1879
517ff.

'

Den hfichst verschiedenartigen Aufgaben, die
or sich stellte, wurde das ungemein elastische und
reiche Talent A.s aber auch in hoherem Sinne
gerecht. Das Scherzo des Humors gelingt ihm
ebenso, wie das ernste religiose Pathos (23, 30ff.
24ff. 30ff.). Er beherrscht den Ton romantisch-
zarter Galanterie (23. 26. 37f.) gegen Prauen
mit tiindelnder Sicherheit. Aber wo die Manner
unter sich sind

, da findet er andere , derbere
Worte, zum Preise eines guten Trunkes und
tuchtiger Zukost (vgl. bes. frg. 33f. 74ff. , wo
das Motiv des Trinkliedes aus dem Vampyr ge-
geben wird. 117); in solchen Partien waltet em
gesunder, derberEealismus, der an Archilochos und
Hipponax erinnert. Das gnomische Element muss
wie bei Pindar, gewisse Hauptpunkte beleuchten!
A. greift tief in den Gedankenschatz alter hei-
liger Weisheit (23, 30. 63. 89), versehmaht aber
auch derbe Spnchworter aus dem Volksmunde
(115f 27) nicht. Ebenso glucklich arbeitet seine
jugendfrische, malerisch-sinnliche Phantasie. Vgl.
23, 40. 62. 48 (wo das naive Bild vom Pferde
unter dem Weidevieh gerade charakteristisch ist •

vgl Theokr. XVIII 80). Den Stoff bietet ihr
vielfach eine feme Naturbeobachtung und ein Na-
turgefiihl, das uns ganz modern anmutet; vgl
frg. 6. 25. 26. 93 und den Goethisch empfundenen
Nachtgesang frg. 60. Bei der sorgfaltigsten Durch-
bildung machen solche Stiicke doch den Ein-
druck des Naturwiichsigen, Ungesuchten, wie
Lieder der Sappho oder Goethes. A. selbst weiss
ja auch, dass er singt, wie der Vogel, der in
den Zweigen wohnt (frg. 25. 67). Ein alter Poet
cnarakterisiert den Dichter Anth. Pal. VII 19
als xhv -/aoUvx A/.xuam, und frsr. 45 fleht A.
die Muse an

, seinem Liede <>oo„- und ydoig zu
verleihen (vgl. uber diese Begriffe Teichm filler
Aristot. Studien II 313ff.). In einer ganz eigen-
artigen Liebenswiirdigkeit und heiteren Anmut
liegt in der That das Inrlividuelle, was die Lieder
A.s von den holier gestiramten Dichtungen des
lerpander und Stesichoros unterschieden haben
muss. Kerne andere Personlkhkeit unter den
alteren Lyrikern tragt so ungetriibte. frische und
ireundliche Ziige. Damit waren die Vorzu^e
aber auch die Grenzen seiner Kunst gegeben'

A. steht mit Eecht im Kanon der Lvriker
an erster Stelle (Usenet zu Dion. Hal. de imit.
p. 130)

;
er ist der fruheste litterarisch erkenn-

bare Wtreter eines voll entwickelten melischen
Stils (Gramm. Lat. VI p. 608 K.). Die Dich-
tungen des Stesichoros sind ohne seinen Vorgang
nicht denkbar. Trotz der landschaftlichen Far-
bung seiner Sprache wurde er bis in die Kaiser-
zeit hmein viel gelesen. Wie weit Spatere unter
seinem Einfluss gestanden haben , ist bei dem
trummerhaften Zustande seiner Fragmente nicht
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leicht zu sagen. Bei Theokrit scheinen z. B. im
exifiaM/uov 'Ei.hrje Anklange vorzuliegon (XVLTI
26ff. = Alkm. 23, 43ff.). Horaz war mit dem
Dichter wohl nur fliichtig bekannt (Arnold D
griech. Studien des Horaz 97). [Crusius.]

Alkinaon (AXx/xdwv). Sohn des Thestor, von
Sarpedon getotet. Horn. II. XII 394 (Bruder des
Kalchas? s. Schol. AV). [Knaack.]

Alkmene. Name. 'Alxunvn. dor. AXxuwa
10 (Pind. Pyth. IV 305. IX 149? und AxZZa

(Simomd. frg. 8 Bgk.). Uber die Bildung des
Namens vgl. Studniczka Kyrene 151f.

Uberlieferung (vgl. Albert Winter Alk-
mene und Amphitryon, Progr. Magdal.-Gvmn
Breslau 1876). GewOhnlich heisst sie Tochter
des Elektryon (altestes Zeugnis die Ehoie Hesiod
Aspis 1—56), vereinzelt des Amphiaraos und der
Eriphyle (Asios b. Paus. V 17, 8). Ihre Mutter
ist Anaxo, Tochter des Alkaios (Apollod. II 4,

20 5, 4) oder die Pelopstochter Eurydike (Diod IV
9, 1) oder Lysidike (Plut. Thes. 7, 1. Schol
Pind. 01. VII 49). Sie ist eine Tiryntherin (Eur.
Alk. 838) ;

nach anderer Tradition herrscht Elek-
tryon in Mykenai (Apollod. II 4, 6, 1) oder in
Mideia (Theokr. XIII 20. XXIV 1. Paus. II 25,
9; Mideia sonst eine phrygische Beischlaferin
des Elektryon und Mutter des Likymnios, Schol
Pind. 01. VII 49. Apollod. H 4, 5, 4). Amphi-
tryon, nach der alteren Tradition (Hesiod) ihr

30 Gemahl, bei Pherekydes Schol. Od. XI 266 (FHG
I 77) ihr Verlobter, totet im Streite (Hesiod)
oder aus Versehen (Pherekyd. a. a. O. Apollod
II 4, 6, 4; bei dem Schol.* Ap. Eh. I 747, der
falschlich Hesiod als Quelle angiebt, fallt Elek-
tryon mit seinen Sohnen im Kampfe gegen die
Taphier, A. flieht und bietet fur den Eacher
ihre Hand aus, die Amphitryon so erringt) den
Elektryon und muss fliehen; *er wendet sich nach
Theben, wohin ihm A. folgt, und lasst sich dort

40 von Kreon entsuhnen (Apollod.); dann zieht er
aus, urn seinen Schwur (Hes. Asp. 20) zu erfiillen
er wolle die A. nicht eher beruhren, als bis er
ihre Bruder an den Teleboern oder Taphiern ge-
riicht habe (Pherekyd. a. a. O. Apollod. ; fur die
Teleboer Oichalia gesetzt bei Hyg. fab. 29. Serv
Aen. VIII 103). Inzwischen naht ihr Zeus iii

Liebe, umaus ihrem Schosse, wie es heisst, einen
Heiland (doi'/s dlxxijoa) zu erwecken (Hes Asp
29. Od. XI 266ff.). Er kommt zu ihr in Gestalt

50 des Amphitryon (Pherekyd. a. a. O. Apollod II
4, 8, 1. Diod. IV 9, 3. Paus. V 18, 3. Hyg. fab.
29; bei Homer und Hesiod die Verwandlung
nicht erwiihnt), bringt ihr als Wahrzeichen den
von Amphitryon erbeuteten Beeher des Teleboer-
konigs Pterelaos (bfaa; Charon FHG I 35, oy.v^-
(fog Anaximandros FHG II 67. xaoyjoiov Phere-
kyd. FHG I 77. Herodoros FHG" II 29, hvXi-
Paus. "\ 18, 3) und ein Halsband (Paus. V 1«'

3) und erzahlt ihr von seinen Waffenthaten (Phe-
60rekyd. a. a. O. Apollod. II 4, 8. 1. Hyg. fab.

29); vereinzelt die Version des Pindar "(Isthm.'
VI [VII] 5j, dass Zeus in goldenem Eeo-en o-e .

kommen sei. Auf Zeus Befehl scheint" Helios
einen Tag nicht, so .dass die Nacht eine drei-
fache Liinge hat (Apollod. II 4, 8. 1. Diod IV
9, 2. Ovid. amor. I 13, 45; trist. II 402. Hy<r.
fab. 29; noch nicht bei Hesiod und PherekydJ;
dies wird dann in verschiedener Weise aiisg'e-

=nnnnen- zu drei Nachten, also der funffachen

So-e, Serv. Aen. VIII 103. Tzetz. Lyk. 33 (da-

her bei Lyk. TQieoTtegos) ; zur siebenfachen Lange

fflelios scheint drei Tage nicht), Luk. Gotter-

eespr. 10. Schol. II. XIV 324; zur neunfachen

Lange bei den Kirchenvatern (Winter a. a. O.

36)
"

In derselben (Hesiod. Pherekyd.) oder der

folgenden Nacht (Apollod.) kehrt Amphitryon

zuriick und ist uber den kalten Empfang ver

listung der hier unter dem Namen Pharmakides

erscheinenden SchicksalsgOttinnen (vgl. 0. Kern
Arch. Jahrb. Ill 234ff.) durch seine Tochter

Historis entwickelt (Paus. IX 11, 1). Wenn
Herakles bisweilen Sohn des Amphitryon genannt

wird (z. B. Eurip. Herakles 3, vgl. 1258ff.), so

ist dies nie im genauen Sinne verstanden.

In der Jugendgeschichte des Heldenkindes

wird A. nur gelegentlich erwiihnt, wie sie die
miruck und ist UDer aen Kaneii rjmpiaug- vci- «uu ^. ..m g^g^,^^^ ^ .,»»—, "~ --- —

-

tnndert (Apollod Hyg.); nach der alteren Sage, 10 Kinder im Schilde des Pterelaos wiegt (Iheokr.
wuiiuo v r „,•'?..' „^i j>„ij._ „: rs 4V,™ YYTV A.\ nrlftr Aracbrfictt. hp.rbeieilt. als Herakles
der wohl auch Sophokles noch folgte, wird ihm

das Verstandnis der Situation durch Teiresias

eroffnet (Apollod.); in der Alkmene des Euripi-

des verurteilt Amphitryon die treulose Gattin

zum Feuertode, aber der Scheiterhaufen wird

durch einen von Zeus gesandten Gewitterregen

gelOscht (Engelmann Beitr. z. Eurip. I. Alkmene,

Progr. Friedr.-Gymn. Berlin 1882); da erkennt

Amphitryon das gottliche Walten und enthalt

sich von da ab der Gattin (Hyg.).

Als die Zeit fur Herakles Gcburt gekommen,

riihmt sich Zeus vor den Olympiern, die Eilei-

thyia werde heute aus seinem Blute einen Sohn

zur Welt bringen, os ndvTsoai xsqixziovsooiv avdg"si.

Hera lasst ihn dies beschwiiren und eilt dann

voller List nach Argos, wo sie Eurystheus, das

Siebenmonatskind des Sthenelos, geboren werden

lasst , die Niederkunft der Alkmene aber ver-

zogert und die Eileithyien hemmt. So II. XIX

XXIV 4) oder erschreckt herbeieilt, als Herakles

die Schlangen wiirgt (Pind. N. I 50). Eine

eigenartige Uberlieferung bringt A. in Verbin-

dung mit Khadamanthys (s. d.) ; zwei Versionen

:

nach der einen (altester Zeuge Aristot. frg. 518

Eose, vgl. Apollod. II 4, 11, 7. LH 12, 3. Plut.

Lys. 28, 8) heiratet sie den nach dem Bruder-

morde aus Kreta Entflohenen und in der Ge-

gend von Okaleia und Haliartos Hausenden, als

20 Amphitryon gestorben; er erzieht den Herakles

und lehrt ihn die kretische Kunst des Bogen-

schiessens; nach der anderen (Pherekyd. FHG I

82, vgl. Anth. Pal. Ill 13. Kaibel Epigr. 1046,

59) wird A. erst nach ihrem Tode mit Rhada-

manthys auf den Inseln der Seligen vereinigt.

Im weiteren Verlaufe der Heraklessage tritt

A. zuriick; erst gegen das Ende des Herakles

und in der Heraklidensage spielt sie wieder eine

Eolle. Nach beendeter Dienstbarkeit des Hera-
zogert una aie Hiiieitnyien neunuu ou u. jvj.^ """'°' ^«y „v^.™^- — m-

95ff, wohl aus einer alteren Heraklee; als Ge-30kles wird A. mit Sohnen und Enkeln aus Tiryns

burtsort des Herakles ist hier Argos gedacht,

und wenn v. 99 Theben genannt wird, so ist

dies als spiiterer Zusatz, der Vulgata zu liebe,

zu betrachten (Winter a. a. 0. 7. v. Wilamo-
witz Herakles I 296, 50). Diese Version kennt

auch naturgemass die Person des Iphikles noch

nicht, die ja die Prophezeiung des Zeus an sich

nichtig machen wurde. So fehlt Iphikles auch

folgerichtig bei dem hier vollig (auch in Nen

verbannt und flieht nach Pheneos (Diod. IV 33,

2; nach Soph. Trach. 1151f. lebt sie aber beim

Tode des Herakles in Tiryns). Nach dem Tode

des Herakles wendet sie sich mit den Herakliden

zu Konig Keyx n&ch Trachis, der sie aber gegen

Eurystheus nicht zu schiitzen vermag und sie

nach Athen sendet (Hekataios in Ilsgl vyovs

27 , 2 = FHG I 28) ; dort herrscht Demophon,

der die Auslieferung verweigert und den an-
tolgencntig oei uem mei vumg ^u»,ii ui ^.i- ^•. «^ ^»*^™*-~K --- --„- -

,

nuns der Eileithyia) Homer folgenden Diodor 40 rtickenden Eurystheus im Kampfe besiegt (Phere
iiung to j-.i v j , p T?,„.„-i,i. i-,.j -ptra T «o T7.,in'n Rpriilflfi d V Eurvstheui
IV 9. 4ff. 7, nach dem A. das Kind aus Furcht

vor Hera aussetzt, es aber von Athena, die es

der Hera an die Brust gelegt hatte, zuriick er-

halt (aus Diodor Euseb. praep. ev. II 2, 19). Die

Zeit nach Homer liess diese Erzahlung zunachst

fallen und war besonders uni die Ausbildung der

Amphitryon-Zens-Lcgende geschaftig. Die Folge

war das Hinzukommen der Figur des Iphikles

und die anderweitige Motivierung der Dienstbar-

kyd. FHG I 82. Eurip. Herakleid.). Eurystheus

kommt dabei ran; die Art seines Todes ver-

schieden angegeben: Iolaos erschlagt ihn, sein

Kopf liegt in Trikorvthos, sein KOrper bei Gar-

gettos begraben (Strab. VIII 377); Hyllos totet

ihn und bringt den Kopf der A., die ihm die

Augen aussticht (Apollod. II 8, 1, 3); Hyllos

und der verjungte Iolaos fangen ihn und schenken

ihn der A. , die ihn dann totet (Eurip. Schluss
una aie anaerweitige iuouvieiuug uci ™m..». "" «~ ~-

.
--- — ------

. • ^

keit desHelden (Winter a. a. 0. 9): Zwillinge 50 der Herakl.). Nun wohnt sie mit den Enkeln

gebiert A., den Herakles von Zeus, den Iphikles

von Amphitryon (Hesiod. Asp. 49. Pind. Pyth.

IX 148ff. Pherekvd. a. a. 0.) ; in spiiterer Zeit

lasst man kunstiicher mit Riicksicht auf die

Art der Zeugung den Iphikles eine Nacht spiiter

zur Welt kommen (Theokr. XXIV 2. Apollod.

II 4. 8, 1) ; als Geburtsort gilt seit Hesiod immer

Theben. Die alexandrinische Zeit ninimt dann

das Motiv der verziigerten Geburt wieder auf

in Theben, wo sie auch stirbt; Hermes entruckt

sie auf Zeus Befehl in die Gefilde der Seligen,

wo sie Gattin des Ehadamanthys wird, und legt

dafur einen Stein in den Sarg (Pherekyd. FHG
I 82. Plut. Eom. 28, 12. Paus. IX 16, 7; bei

Diodor IV 58. 6 verschwindet der Leichnam nur)

;

die bereits erwahnte abweichende Version lasst sie

in Haliartos als Gattin des Rhadamanthys ster-

ben und begraben werden (Plut. Lys. 28, 8j de
lias Motiv aer verzogerieu ueuiLiu mc^ci »^ ^v.. -«« ""='"".,.,, v

-, T
-, ,- i „;' :„

mid sninnt es in verschiedener Weise aus : Hera- 60 daem. Socr. 5ff,l ;
eine dritte Variant* lasst sie in

- 1 .,„, ,i-i . Tr.u /Tl^^l— "HT«™r,>.n V.nnrohon coin I Fflll« I 4 . 1 .

kles kommt als Zehnmonatskind zur Welt (Theokr

XXIV 1) : Galinthias (s. d.) iiberlistet die Moiren

(Nikand. Heteroium. IV b. Ant. Lib. 29 ;
daraus

die (ialanthis bei Ovid. met. IX 275ff. und die

Akalanthis bei Liban. Narr. Ill 1099 = Westenn.

Mythogr. 360; rationalistische Ausdeutung bei

Istros Schol. Townl. II. XIX 119); oder aus dem

Auftreten des Teiresias (s. o.) wird die Uber-

Megara begraben sein (Paus. I 41, 1).

Kult, Ausschliesslich auf das engbegrenzte

Gebiet von Boeotien, Megara, Attika beschriinkt

;

in der Argolis kein Kult bezeugt und nach

Sparta der Kult erst durch Agesilaos (Plut. de

daem. Socr. 5ff.) verpflanzt; der Beeher ward

freilich schon zu Charons von Lampsakos (FHG
I 35) Zeit in Sparta als Rdiquie gezeigt; das



1575 Alkmene Alkmene 1576
Halsband auf dem spartanischen Relief (s. u.).

In Haliartos kniipfte sich die Verehrung an ihr
Grab (Plut. Lys. 28, 8; de daem. Socr. 5), an
dem man Totenopfer brachte; ebenso in Me-
gara (Pans. I 41, 1). In Theben zeigte man
kern Grab (Paus. IX 16, 7), sondern verehrte sie
in einem Heroon nnter der Gestalt eines Steines
(Pherekyd. PHG I 82. Diod. IV 58, 6); dort
ward auch das von Trophonios und Agamedes
gebaute Haus des Amphitryon am elektrischen
Thore gezeigt, wo auch die Bildsaulen der Phar-
makiden standen (Paus. IX 11, Iff.). In Attika
ward sie gemeinsam mit Hebe im Demos Aixone
verehrt (CIA II 581) und hatte mit Iolaos einen
gemeinsamen Altar im Kynosarges (Paus. 1 19, 8).

Kritik der Sage. Deutlich lassen sich
zweierlei Bestandteile der Sage als unvereinbar
und urspriinglich nicht zusammengehOrig von der
iibrigen Masse ausscheiden : die argivische und
die boeotische Sage. Sicheren Anhaltspunkt ge-
wahrt der Kult in Theben und Haliartos ; der
letztere ist ein Grabkult, es handelt sich also
um eine chthonische Gottheit; dazu passt auch
die Vcrbindung mit dem gleichfalls chthonischen
Ehadamanthys (s. d.), der ursprunglich in Haliar-
tos und Okaleia haust, nicht auf den Inseln der
Seligen, daher auch bei Diod. V 49 mit Alkaios in
Verbindung, der hier als Sohn des attisch-boeoti-
schen Heros Androgeos crscheint. In diesem Zu-
sammenhang ist A. die Tochter des Amphiaraos
und der Eriphyle (v. Wilamowitz Herakles I
297, 53. Bethe Theban. Heldenl. 57; als solcher
kommt ihr auch der Besitz des Halsbandes zu);
ihr Haus ist von Trephonios gebaut, ihr Gatte
ist der boeotische Held Amphitryon (s. d.; vgl.
v. Wilamowitz Herakles I 297). Zu demselben
Kreis von Alkmaion, Alkmene, Alkaios gehOren
auch der chthonische Gott Alkandros-Alexanor-
Alkon in Lebadeia, Titane, Athen und der ,me-
garische Herakles' (v. Wilamowitz Herakles I

294, 47) Alkathoos, dessen Mutter A. doch wohl
nach der megarischen 'J'radition war; in diesen
Kreis gehort auch dor schon dem Sinne seines
Namens nach verwandte Iphikles, der der argi-
vischen Sage ursprunglich fehlt.

Nicht so klar lasst sich die argivische Sage
durchschauen

;.
ob die Mutter des dorischen Hera-

kles ursprunglich A. hiess . ist nicht mehr fest-
zustellen. Jedenfalls gait sie als letzte Geliebte
des Zeus und Nebenbuhlerin der (argivischen

i

Hera, als die erste die (argivische) Xiobe |Diod. IV
14, 4; iiber den Grund dieser Zahlung vgl. Prel-
ler-Piobert I 138 1. Argivisch ist die Erzah-
lung der Ilias (XIX 95ff.i vom Frohlocken des
Zeus und seiner Uberlistung durch Hera. Die
Geburt des Herakles muss diese Version natiir-
lich auf argivischen Boden verlegt haben.

Mehr lasst sich von der alten argivischen
Sage nicht erkennen; schon bei unseren altesten
Zeugen._ der Ilias und der Ehoie. hat die Con-
tamination mit der boeotischen Sage begonnen.
Als Mittel zur Verschmelzung dient die rhodische
Gottin Alektrona (Dittenberger Svll. 357. v.
Wilamowitz Hermes XIV 457ff. X\"III429f.;
Herakles I 296, 50); A. wird nun zur Argiverin
Elektryone, Elektryon zum argivischen Konig,
Amphitryon ebenfalls zum Argiver gestempelt,
die Auswanderung nach Theben leidlich, das

Grab in Megara ausserst diirftig motiviert. Ein
rhodischer Zug scheint auch der Goldregen (Pind
Isthm. VI [VII] 5, vgl. 01. VII 34).

Darstellungen. In der Periode der archa-
ischen Kunst haben wir von zwei Darstellungen
der A. Nachricht. Auf der Kypseloslade war
Zeus dargestellt, wie ein Sterblicher mit Chiton
angethan, also in der Person des Amphitryon
auftretend, wie er der A. Becher und Halsband

10 iiberreicht (Paus. V 18, 3). Dem Inhalte nach
verwandt ist das Relief der spartanischen Basis
(abg. Ann. d. Inst. 1870, 272. Loeschcke Dor-
pater Progr. 1879); Zeus umarmt A., die das
Halsband empfangt. Von der Statue des Kala-
mis wissen wir nur durch eine kurze Notiz des
Plinius (n. h. XXXIV 71). Eine sf. Hydria, Brit.
Mus. 454 (Micali Stor. 89. Gerhard Trinksch.
C 6) zeigt A. inschriftlich gesichert neben dem
zum Schmaus gelagerten Herakles, dabei A&svaia

20 und Hsgfies.

In der Darstellung des schlangenwiirgenden
Herakles begegnet uns A. zuerst zur Zeit des
strengen Stils (Anfang des 5. Jhdts.): 1) rf.

Stamnos im Louvre, Gaz. arch. 1875 pi. 14: die
Knaben liegen auf der Kline, A. eilt herbei und
rettet den schreienden Iphikles; Amphitryon ist
nur als Zuschauer anwesend ; 2) rf. Hydria (An-
fang des ,schonen' Stils) Mon. d. Inst. XI 42, 2

:

Athena steht hinter der Kline, auf der links
30 Herakles in jeder Hand eine Schlange wiirgt,

rechts Iphikles angstvoll die Anne ausstreckt
nach der umblickend fliehenden A.; von rechts
eilt Amphitryon herbei, das Schwert schwin-
gend. Um die Wende des Jhdts. bemachtigt sich
die Malerei des Themas; das von Zeuxis den
Akragantinern fur den Tempel der Hera Lakinia
geschenkte Bild (Plin. n. h. XXXV 62f.) stellte
den schlangenwiirgenden Herakles dar, dabei die
angstvolle A. mit Amphitryon, den thronenden

40 Zeus und wohl Athena; auf dies Gemalde wird
Class. Rev. 1888, 327 das Bild eines rf. Kraters im
British Museum zuruckgefuhrt. Etwa in dieselbe
Zeit gehort die Darstellung der mit ihren Enkeln
in Athen Schutz erbittenden A. auf dem Gemalde
des Pamphilos, das man auch fakchlich dem Apol-
lodoros zuschrieb (Aristoph. Plut. 385 u. Schol.,
vgl. Klein Arch.-epigr. Mitt. XII 102, 27).

In der hellenistischen und rOmischen Kunst-
cpoche finden wir A. in Vasenbildern : a) auf dem

50 Scheiterhaufen inach Euripides, vgl. Engelmann
a. a. O.j: rf, lucan. Krater des Pvthon , Brit.
Mus., Journ. Hell. Stud. XI pi. 6 : rf. Amphora,
Brit. Mus., Ann. d. Inst. 1872 tav. A.; 2) beim
schlangenwiirgenden Herakles. rf. lucan. Am-
phora, Orvieto, Bull. d. Inst. 1863, 51 (Brunn);
3) beim Wahnsinn des Herakles. rf. Krater des
Assteas. Madrid, Wiener Vorlegebl. B 1 ; 4) Be-
such des Zeus bei A. vielleicht auf rf. Krater
(Plilyakenva.se), Mus. Greg. II 31. Wieseler

60 Theatergeb. IX 11, vgl. Hey dem ami Arch.
Jahrb. I 276. Ferner in zwei Gemalden beim
schlangenwiirgenden Herakles: Helbig 1123 =
Mus. Borb. IX 54, aus Hemilaneum: Sogliano
493 = Arch. Ztg. XXVI Taf. 4. aus Pompeii.
In Reliefs

: als Wochnerin. Sarkophag Mus. Pio-
Cl. IV 37; beim schlangenwiirgenden Herakles,
Friesrelief im Vatican, Helbig Fiihrer 256 =
Mus. Pio-Cl. IV 38 (wohl auch auf dem Frag-
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ment Ann. d. Inst. 1863 tav. Q zu erganzen);

dem Rhadamanthys zugefiihrt, Saulenrelief am
Tempel der Apollonis zu Kyzikos, Anth. Pal. Ill

13- den Herakles der Nike zufiihrend (unsichere

Deutung), Relieftafel in Villa Albani , Helbig
Fiihrer 741 = Jahn Bilderchron. Taf. 5, vgl.

Furtwangler Roschers Lex. I 2251. Auf einem

etruskischen Spiegel erscheint Aleumena leier-

spielend neben Thetis und Aiax, Mon. d. Inst. IX

24/25, 5.

Falschlich auf A. gedeutet ist die Phlyaken-

vase Brit. Mus. 1438 (Wieseler Theatergeb.

IX 12, vgl. Arch. Jahrb. I 291f.) und das Ge-

malde vom Grab der Nasonen (Bellori Sep.

dei Nas. tav. 10). Zu erwahnen ist noch das

fingierte Gemalde des jiingeren Philostratos 5

(II 398f. Kays.). [Wernicke.]

Alkmenor {'AlxfirjvoiQ) , Sohn des Aigyptos

(s. d.); von seiner Braut, der Dan aide Hippo-

medusa, getotet, Apollod. II 1, 5, 4.

[Wernicke.]

Alkineon s. Alkmaion.
Alkmeonides ('Al.y./ismviSris) ,

Athener, er-

wahnt bei Andokides in der Mysterienrede (I 16)

und in der Verlustliste CIA I 433 Col. III.

Er war mfiglicherweise ein Angehoriger oder Ver-

wandter des Alkmeonidengeschlechtes (Toepffer

Att. Geneal. 244), wie der im Marmor Sand-

wicense (CIA II 814) unter den riickstandigen

Zinszahlern aufgefuhrte A).xfiecovldr)s Qgaav . . . ov

'Analog (01. 100, 4—101, 3 = 377—374 v. Chr.).

Vgl. Boeckh-Frankel Staatsh. der Athener

II 90. [Toepffer.]

Alkobile (Itin. Hieros. ed. Wess. 583, ed.

Tobler-Molinier 15), Ort an der Strasse von

Tripoli nach Berytus* 12 Millien nfirdlich von

Berytus. Man hat schon vermutet, (lass es aus

Palaibyblos verdorben sei, da die Tab. Peut.

Balbyblos ungefahr an derselben Stelle nennt.

[Benzinger.]

Arkomenai ('A/.xo/wrai Steph. Byz.), Stadt

in Illyrien; offenbar AlaXy-o/isvai des Strab. VII

327 (= Alalkomenai Nr. 3). [Tomaschek.]

Alkon ('A).x<av). 1) Athenisch-euboeisch-thes-

salischer Heros. Zunachst scheint er durch seinen

Sohn Phaleros am alten athenischen Hafen Pha-

leron zu haften ; dieser Sohn wurde, natiirlich

in verhaltnismassig junger Zeit, in die Zahl der

Argonauten aufgenommen, wo er aber keine Rolle

ein grosser Bogenschfltze; der Dichter spielt auf

die (damals bekannte) Geschichte an, dass A. die

um seinen (schlafenden) Sohn geringelte Schlange

erschoss, ohne jenen zu verletzen; vgl. Manil.

astron. V 304ff. Nach Serv. eel. 5, 11 (myth.

Vat. I 160. II 191) war dieser A. freilich ein

Kreter und, wie der Interpolator hinzufiigt, Be-

gleiter des Herakles (der Interpolator erzahlt, dass

er mit seinen Pfeilen durch Ringe, die auf den Kopf
10 eines Menschen gelegt waren, hindurchschoss

,

Haare spaltete und Pfeile ohne Spitzen von vom
mit Schwert oder Lanze halbierte). Der Katalog

der orph. Arg. 144f. lasst Phaleros, Sohn des

A., vom Aisepos, also vom Hellespont im weiteren

Sinne, kommen und Gyrton griinden; doch wohl
das thessalische, obwohl fur dieses das Epitheton

aharscpk sehr unpassend gewahlt ware. Der
schlechte Poet kann aber gelegentlich gute Quellen

gehabt haben (vgl. 0. Jessen proleg. in cata-

20 logum Argonautarum , Diss. Berl. 1889, 25); in

diesem Falle wiirden seine Verse bei den engen

epirotisch-thessalischen Beziehungen der Zeit des

Pyrrhos erklaren, warumProxenos, offenbar der Ver-

fasser der 'Hxuocorixa, „ohne Zweifel Zeitgenosse

des Pvrrhos" (Dro vsen Hell.2 HI 1, 129), in frg. 5

(FHG II 462) die Flucht des Erechtheussohnes (so

Schol. L Ap. Rh. I 95; P hat Eurysthenes) A. mit

seiner Tochter Chalkiope nach Chalkis, von wo
man ihn trotz der Forderung des Vaters nicht

30 auslieferte, erwahnt hat. Dies giebt die attische

Auffassung wieder; in chalkidischen Genealogieen

ist er Sohn des Abas, des Eponymen der Abanten

(Eph. frg. 33, vgl. Dibbelt quaestiones Coae my-

thologae, Diss. Greifsw. 1891, 27f.). Als Kern

wird bleiben: 1) enger zusammengehorig, obwohl

in der Uberlieferung getrennt, ein euboeisch-thes-

salischer A. ; 2) ein attischer (Phaleron, Athen ?),

von dem euboeischen entweder selbstandig oder

ubertragen, und dann wahrscheinlich von Euboea

40 nach Attika. Vgl. v. Wilamowitz Isyllos 83,

58. Toepffer Att. Geneal. 164. Die Wande-

rung seines Sohnes Phaleros von Athen zum Aise-

pos ist im Zusammenhange mit den von Toepffer
(Quaest. Pisistrateae, Diss. Dorpat 1886, 67ff.) ge-

sammelten attischen Sagen, die wegen der politi-

schen Verhaltnisse des 6. Jhdts. um den Hellespont

localisiert sind, zu beurteilen ; von da zum Argo-

nauten war nur noch ein Schritt.

Die gleichzeitigen Beziehungen des Sophokles

spielt (Ap. Rh. I 95ff. Hyg. fab. 14 p. 41, 7f. Bu. 50 zu Alkon und Asklepios, sowie der Namensan-

Paus. I 1, 4. Val. Flacc. Arg. I 398ff., die beiden

letzten ohne Nennung des A.), und hatte einen

Altar, also Heroenkultus, im Phaleron, Paus. a. a.

O. Auf einen stadtischen (athenischen) Kult des

A. weist dagegen das Priesteramt des beriihmten

Tragikers Sophokles, nach der Correctur von Mei-
neke "A'/.y.u>ro; fiir "A).wvos in der vit. Soph, bei

Jahn-Michaelis Soph. E1.3 p. 11, 44ff.; dieser

A. soil mit Asklepios zusammen bei Cheiron er-

klahg 'Aiy.lttt] "A/.y.cov haben zu der Vermutung

gefiihrt. dass A. mit der Quellnymphe Alkippe in

friiherer Zeit den Platz am Siid-Fusse der Burg von

Athen inne hatte und erst um die Mitte des 5. Jhdts.,

nicht ohne wesentlichen Anteil des Sophokles. von

dem neu eingefiihrten epidaurischen Gotte ver-

drangt wurde. L. v. Sybel Ath. Mitt. X 97ff.

Paucker de Sophocle mediei herois sacerdote,

Dorpat 1850, und Abb. kurland. Ges. IV 184S,

zogen sein, wie die liickenhafte Stelle zu erganzen 60 95. Gegen v. Sybel: v. Wilamowitz Isyllos

ist. Er lernte da natiirlich die Heilkunst. wie
nicht nur Asklepios, sondern auch Achilleus und
Iason und viele andere Helden, die v. Sybel
bei Roscher Lex. d. Myth. I 890f. aufzahlt; es

1st also damit nicht ausgemacht, wenn auch sehr

wohl moglich, dass A. in Athen ein Heros der Heil-
kunst war. Wenn Valerius Flaccus keine Verwechs-
lung begangen hat, war der Vater des Phaleros

188ff.. vgl. 83. Die letzte, sorgfaltigste Behand-

lung der Frage bei Deneken in Roschers Lex.

d. Myth. I 2536ff. 2438. Alles Niihere s. u.

Asklepios.
2) Sohn des Hippokoon von Amyklai, beteiligt

an der Vertreibung des Tyndareos und bei dessen

Ruckfuhrung von Herakles mit Vater und Brudem
getotet. Apd. Ill 10, 5. Er hatte ein Heroon
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in Sparta, Paus. Ill 14, 7. Wenn man den ver-
derbten Text des Hyg. fab. 17S mit Bunte nach
Ovid. met. VIII 314 verbessert, nahm A. mit
seinen Brtidern Bnaisimos (Ovid. v. 362) tmd De-
xippos an der kalydonischen Jagd teil. Sein
Name durch Conjectur bei Alcm. fr. 23, 11; vgl
Blass Rh. Mus. XL 1885, 6.

3) Ein anderer kalydoniscber Jager, Sohn des
Ares, aus Thrakien. Hyg. fab. 173 (den Bunte
durch Correctur beseitigen mochte).

4) Einer der Aiooxovqoi tertii bei Cic. n. d.
Ill 53, Bruder des Melampus und Tmolos, Sohn
des Atreus. Der Name Tmolos zeigt, wo dieses
spate Product der Speculation zu Hause sein soil,

vgl. die Tantalossage am Sipylos und in Argos.

5) Der Bogenschiitze, Begleiter des Herakles,
Kreter, s. Nr. 1.

6) Troer, der den Odysseus verwundet und
dafiir von diesem getotet wird. Quint. Smyrn.
in 308ff. IV 594f.

7) Sohn des Hephaistos und der Thrakerin
Kabeiro, Bruder des Eurymedon, Kabir von Lem-
nos-Samothrake, Teilnehmer am indischen Feld-
zuge des Dionysos, wenig heldenhaft. Nonn. Dion.
XIV 17ff. XVII 195ff. XXIX 193ff. XXX 48ft.

XXXVII 504ff. 543. Hervorgehoben werden die
Beziehungen zum Gotte der Schmiede. Lobeck
Agl. II 1250.

8) Mythischer Kiinstler aus dem boeotischen
Hyle, also Landsmann des Tychios, der den Schild
des Telamoniers Aias angefertigt hatte (II. VII
221), dessen aus getriebenem Erz gemachten Misch-
krug mit der Darstellung vom Opfertode der Toch-
ter desThebaners Orion Ovid. met. XIII 681 ff.

beschreibt, nach eigener oder alexandrinischer
Erdichtung. Auf ihn bezieht sich wohl auch Athen.
XI 469a und Culex 67.

9) Alco bei Verg. eel. 5, 11 ist nach Lade wi g-
Schaper nur ein erfundener Hirt, zu dem Serv.
mit Unrecht seine mythologische Gelehrsamkeit
anbringt.

10) Isthmionike, Sohn des Didymos aus Kreta,
dem der Vers des Simonides frg. 158 (PLG-» III 502,
Weihepigramm fiir ein orecpos an Apollon) gilt.

11) Molosser . Freier der Agariste, Tochter
des Kleisthenes von Sikyon in der novellistischen
Erzahlung Hdt. VI 127. [Hiller v. Gaertringen.]

12) Alco, ein Saguntincr, der zu Hannibal
tiberging. Liv. XXI 12. 13. [Klebs.]

13) Alco, Sklave des Nasidienus. Hor. sat.

11 8
-

15- [v. Rohden.j
14) Alco, berflhmter Wundarzt in Rom zur

Zeit des Kaisers Claudius (Plin. n. h. XXIX 22).
Ihm soil einmal der Kaiser zur Strafe 10 Mill.
Sestertien abgenommen haben, die er sich wah-
rend seiner Verbannung in Gallien und nach
seiner Zuruckberufung in Eom in wenigen Jahren
wieder erwarb. Erwiihnt wird er noch von Mar-
tial. XI 84, 5. VI 70, 6. Der von Ausonius Epigr.
76. 77 verspottete Alco medicus gehOrt einer
spiiteren Zeit an. [M. Wellmann.]

15) Bildgiesser unbestimmter Zeit, verfertigt
fur Ehodos eine Heraklesstatue aus Eisen, Plin.
XXXIV 141.

^
[C. Robert.]

Alkyone ('A?.xv6vrj , auch 'Alxvovrj) , ein an
verschiedenen Orten localisiertes und infolge
dessen in verschiedene Genealogieen eingefiigtes
Meerwesen.

1) In Boeotien gilt sie als Geliebte des Po-
seidon und Mutter des Hyrieus und Anthas, der
Eponymen von Hyria und Anthedon, sowie der
Aithusa, der Mutter des Eponymen von Eleutherai.
Sie ist hier zugleich eine der Pleiaden und als
solche Tochter des Atlas und der Pleione, Hellan.
Schol. II. XVIII 486. Eratosth. Katast. 134 Rob.
Diod. Ill 60, 4. Paus. IX 22, 5. Steph. Byz. s.

'Av&tjdcor; Apollod. Ill 10, 1, Iff. mischt die
lOboeotische mit der trozenisch-argivischen Sage

(s. Nr. 2). Von der boeotischen Sage noch zwei
Varianten : a) A. ist Gemahlin des Anthedon und
Mutter des Meergottes Glaukos, Mnaseas PHG
III 151 ; b) nach Euboea iibertragen als Gemah-
lin des Chalkodon und Mutter des Elephenor,
Apollod. fr. Sabb. 115 b (Rh. Mus. XLVI 167
19f.).

2) Wie so viele Figuren der boeotischen Sage
kehrt A. auch in der argivischen Sage wieder.

20 Sie ist dort a) ebenfalls Geliebte des Poseidon
und Tochter des Atlas, aber als ihre Mutter gilt
die trozenische Aithra (s. d.), Timaios Schol. II.

XVIII 486. Ovid. fast. V 71ff. Hyg. fab. 192;
ihre SOhne sind Hyperes und Anthas, die Epo-
nymen von Hypereia und Antheia (Paus. II 30,
8; fiir den Kurznamen Hyperes nennt Apollodor
Hyperenor). Diese peloponnesische Sage liess sie

von Poseidon geraubt werden, vgl. die Darstel-
lung am amyklaeischen Thron (Paus. Ill 18, 10).

30 Das erbliche Priestertum in dem von Trozen
aus gegriindeten Tempel des isthmischen Posei-
don zu Halikarnassos construierte den Stamm-
baum etwas anders , vgl. Dittenberger Syll.

II 372. Ferner begegnet A. b) als Schwester
des Eurystheus (Diod. IV 12, 7), sonst Alkinoe
(s. d.) genannt; c) als mythische Priesterin in
Argos, Dion. ant. I 22. Zu erwahnen noch der
bodenlose alkyonische See bei Lerna, wo einer
der Eingange zur Unterwelt sein sollte (Paus. II

40 37, 5, vgl. Conze-Michaelis, Ann. d. Inst.

1861, 20).

3) Das Bindeglied zwischen der boeotischen
und der argivischen Sage bildet die megarische
auf dem Isthmos. Hier gilt A. als Tochter des
Skiron (Theodoros b. Prob. Verg. Georg. I 399
p. 44 Keil. Ovid. met. VII 401, vgl. v. Wi-
lamowitz Hermes XVIII 419); als ihr der
Vater befiehlt, sich einen Mann zu suchen, giebt
sie sich dem ersten besten hin , worauf Skiron

50 sie ergrimmt ins Meer stiirzt; wie so viele Meeres-
wesen (vgl. Aigeus, Glaukos) kehrt sie so in ihr
eigentliches Element zuriick; die Verwandlung
in einen Eisvogel ist wohl erst tjbertragung aus
der Sage von Trachis. Das Meer, in das sie

hinabstiirzt, ist wohl das alkyonische Meer, der
innerste Teil des korinthischen Meerbusens (Strab.
Vni 336. IX 393. 400).

4 1
Eine vierte Sage ist am Oeta localisiert

(y. Wilamowitz a. a. O. 417ff.). Auch sie

60 liegt uns in verschiedenen Versionen vor. a) Die
einfachste in [Lukians] Alkyon If. (auch Eurip.
I. T. 1089ff. spielt darauf an) : Keys (s. d.), Konig
von Trachis, kommt (zur See?) um; seine Gattin
A., Tochter des Aiolos, sucht vergebens nach
seinem Leichnam und wird wegen ihrer lieben-
den Klagen in einen Eisvogel verwandelt (s. Al-
kyonides). b) Daneben besteht die Sage (in

dieser Form wahrscheinlich im Krjvxog ydpog des

Hesiodos), dass Keyx und A. sich im Ubermute

den Gottern gleichstellen und sich Zeus und

Hera nennen;"zur Strafe werden sie beide in

Vegel verwandelt, die von einander getrennt

Ipben er in den xtjv£, sie in die alxvmv ,
den

Eisvogel (Apollod. I 7, 4. Schol. II. IX 562.

Eustath. II. IX 553ff. p. 776, 16ff.); als ihre

Mutter wird Enarete genannt, Apollod. I 7, 3,

3. Aus a entwickelt sich c) die^zuerst in ale^

deshalb wird A. auf Athenas Geheiss von Hyp-

nos eingeschlafert ; im Schlafe totet der dorische

Held den Wehrlosen.

Diese Version bringen achaeische Colonisten

nach der Chalkidike, auch dort ist nun A. der

Rinderhirt, der im Schlaf bewaltigt wird. In

dicscr Form flndet die Sage Eingang in eine

Heraklee und wird dort mit dem Heereszug des

Herakles gegen Troia und Kos verknupft. Der

xandrinischer Zeit nachweisbare Version , dass 10 Felsblock, den A. wirft, zermalmt zwolf Vierge-

Keyx bei einer Seefahrt zum Orakel von Klearos
:i :l-— -•--•-— —-J ^~ -i—

umkommt, die Leiche zur Heimat getrieben und

von der klagenden Gattin A., der Tochter des

Aiolos und der Aigiale (Hyg. fab. 65) oder Kanobe

(Schol. Theokr. VII 57) ,
gefunden wird

; _

diese

stiirzt sich ins Meer, und nun werden beide in

Eisvogel verwandelt, noch als solche ein Bei-

spiel treuer Gattenliebe (Schol. Theokr. VII 57

aus Alexandres von Myndos. Ovid. met. XI 41 Off.

spanne mit ihren Lenkern und Kriegern, aber

A. sinkt in Zauberschlaf und wird so geto'tet.

Diese Form liegt wahrscheinlich der Auffassung

des Pindar (Nem. IV 25ff. ; Isthm. V [VI] 31ff.)

zu Grunde. Auch Telamon ist hier Teilnehmer

des Abenteuers.

Die letzte Stufe ist die Verbindung des A.-

Kampfes mit der Gigantomachie , die in dieser

Zeit bereits auf Pallene localisiert ist und in

r= Hyg. fab. 65] aus Nikandros Heteroium., 20 der A. nun eine hervorragende Rolle spielt; be-

vgl. Prob. Verg. Georg. I 399 p. 42 K. Ill 338 -":+ " A "- si+«°+° v.™™™ J.. (vinAarJ^ha'A T.v-

p. 36 K. Dionys. [Perieg. ?] II 7 in Cram. Anecd.

Paris. I; alle diese scheincn auf die oovt&oyovia

des Boios zuriickzugehen , vgl. M. Wellmann
Hermes XXVI 515f.). d) Eine Verschmelzung

von b und c giebt Schol. Ar. Vfig. 250.

5) Dass der Name A. mit dem Begriff treuer

Gattenliebe und liebender Klage schon fruhzeitig

verbunden war, zeigt II. IX 562, wo er als Bei

reits das alteste Zeugnis, das (pindarische ?) Ly-

rikerfragment PLG 4 III 713, nennt ihn Fiyav-

xojv jegsa^vratov; an der Spitze der Giganten

stent er neben Porphyrion, Schol. Hes. Theog.

185. Tzetz. Lyk. 63; da er in der Heimat un-

sterblich ist

.

" wird er auf Rat der Athena von

Herakles fortgeschleppt, Apollod. I 6, 1, 3 (dieser

Zug ist von A. auf Antaios iibertragen, vgl.

Robert a. a. O. 481. Mayer Gig. und Tit. 172);

name der Kleopatra° der Gemahlin des Meleagros, 30 bei Nonnos nimmt er hervorragenden Anteil am

mit dieser Begriindung verwandt wird (vgl. Hyg.

fab. 174). [Wernicke.]

Alkyoneus ('A!.xvovtvs xmA'Akxvorevg). 1) Zur

Geschichte der Sage vgl. Robert Hermes XIX
473ff. M. Mayer Gig. und Tit. 172ff. A. ist

urspriinglieh eine Figur der achaeischen, vor*

dorischen Sage. Er ist in vielfacher Weise mit

der Argolis und dem korinthischen Isthmos ver-

kniipft : bei Lerna liegt der alkyonische See, wo
der Eingang zur Unterwelt ist (Paus. II 37, 5. 40 etruskische

Conze-Michaelis, Ann. d. Inst. 1861, 20); der Taf. VIII 9.

innerste Teil des korinthischen Meerbusens heisst

alkyonisehes Meer (Strab. VIII 336. IX 393. 400),

in das sich seine Tochter (s. Alkyonid es) hinein-

stiirzen ; an den benachbarten skironischen Klippen

baust Alkyone (s. d.), die ins Meer gestiirzt wird;

A. treibt die Rinder des Helios von Akrokorinth

fort. Schol. Pind. Isthm. V [VI] 47. Apollod. I

6, 3. Robert a. a. O. 482
Aus der dorischen Wanderung ergab sich die 50 VII (1892) 143.

Gigantenkampf gegen Dionysos, Dionys. XLVIII
22. 71 ff. Als man Phlegrai in Campanien suchte,

dachte man sich A. unter dem Vesuv liegend,

Philostr. Her. p. 671 (II 140, lOff. Kays.). Clau-

dian Rapt. Pros. Ill 184f.

Darstellungen : Im Schlaf getotet durch

Herakles auf Vasenbildern, zuletzt besprochen von

Koepp Arch. Ztg. XLII Slff. A. teils im Ein-

schlafen, teils schlafend (alteste Vase die — nicht

Caeretaner Hvdria Sachs. Ber. 1853
= Helbig Ffihrer II 293). Von

Athena an den Haaren fortgeschleift
,

gefliigelt,

am pergamenischen Altar, vgl. Puch stein S.-Ber.

Akad. Berl. 1889, 328. 342. Koepp Bonner Stud.

109. Eine urspriinglieh beabsichtigte A.-Dar-

stellung zu der von zwei Negern getragenen Leiche

Memnons umgestaltet (Lekythos in Gela, Samml.

Navarra, abg. Benndorf Griech. u. Sic. Vasenb.

Tf. 42, 2), nachgewiesen von Klein Arch. Jahrb.

Weiterbildung, dass Herakles es ist, mit dem A.

als Reprasentant des achaeischen Isthmos in

Kampf gerat. Der Kampf um die Herde, der

wohl dem altesten Bestande der Sage angehOrt,

wird von achaeischer und dorischer Seite ver-

schieden dargestellt: a) nach der dorischen Ver-

sion ist es die Herde des Geryoneus, das Eigen-

tum des Herakles, die der Unhold A. rauben

will: es entspinnt sich ein gewaltiger Kampf,

der Riese schleudert einen Felsblock auf Herakles 60

und wird durch den zuriickgeschleuderten ge-

tfltet. der Felsblock spater noch auf dem Isthmos

gezeigt (Schol. Pind. Nem. IV 25 [43]); b) in

der achaeischen Version (nur aus den A:asenbil-

dern [s. u.] und Schol. Pind. Nem. IV 25, vgl.

Robert a. a. O. 478, zu erschliessen) ist A. der

Hirt der Herde, und Herakles der Rauber. Hera-

kles kann ihn im offenen Kampfe nicht besiegen

;

2) Gemahl der Koronis. sonst Ischys genannt,

Boios b. Ant. Lib. 20. vgl. v. Wilamowitz
Isvllos 82.

3) Sohn des Diomos und der Meganeira in

delphischer Localsage, Xikand. b. Ant. Lib. 8.

4) Aithiope. deodjimv des Memnon, Qu. Smyrn.

II 364.

5) Mythischer Poseidonpriester in Halikar-

nassos. Dittenberger Syll. II 372.

[Wernicke.]

6) Halcyomus. bei Ovid, met, V 129ff. Bak-

trier, Genosse des Phineus. erschlagt auf Perseus

Hochzeit den Nasamonier (Araber) Dorylas, hohnt

ihn aus. dass er, obgleich durch grossen Grund-

besitz und Reichtum an Weihrauchertragen aus-

gezeichnet, im Tode nur geringen Boden bedecke,

und wird selbst (v. 135ff.) von Perseus getotet,

[Tiimpel.]
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'Alxvovia Xifivt}, ein Teich oder kleiner See
im Gebiete von Lerna in Argolis, welcher nach
dem Volksglauben der Alten von unergriindlicher
Tiefe war und daher als ein Eingang zur Un-
terwelt betrachtet wurde, durch welchen Diony-
sos, als er die Semele wieder herauffiihren wollte,
hinabgestiegen sein sollte, Paus. II 37, 5; vgl.
Curtius Peloponnesos II 369. [Hirschfeld.]°

Alkyonides ('AXxvovifes , auch 'AXxvovldes
;

daneben fur die alkyonischen Vfigel aucb dXxvoveg, 10
lat. alcedo, fiir die alkyonischen Tage auch 'AXxvo-
vhides, dXxvdveioi ^/tsgai, lat. alcyonii dies), die
Eisvogel, mit denen sich die Phantasie des Alter-
tums stark beschaftigte, und tiber die verschiedene
Marchen im Schwunge waren. Ihr klagender
Euf flel auf und gait als bOse Vorbedeutung;
man bewunderte den Bau ihres Nestes und die
Liebe der paarweise lebenden Vogel, von der
man allerlei fabelte. Man glaubte auch zu be-
merken, dass in ihrer Brutzeit urn die Winter- 20
sonnenwende eine Eeihe von Tagen (die Zahl der
alkyonischen Tage versehieden angegeben, meist
14) auf dem Meere, besonders in den sicilischen
Gewassern, Windstille herrsche. Vgl. v. Wila-
mowitz Hermes XVIII 417ff. M. Wellmann
ebd. XXVI 515f. Fur all dies Wunderbare fand
man friihzeitig verschiedene mythische Begrtin-
dungen: a) Meist galten die A. als das ver-
wandelte KOnigspaar von Trachis , Keys und
Alkyone (s. d.); entweder werden sie zur Strafe 30
in zwei getrennt lebende Vogel (Schol. II. IX
562)_ oder beide in Eisvogel verwandelt (wahr-
scheinlich schon im Ktjvxoe ydfiog des Hesiod;
zuerst nachweisbar in Boios Ornithogonie , vgl.
Wellmann a. a. 0.).

b) Die Tochter des Alkyoneus (s. d.), die sich
nach ihres Vaters Tode vom Vorgebirge Kana-
straion auf Pallene (urspriinglich wohl vom Isthmos
von Korinth ins alkyonische Meer) ins Meer stiirzen
Paus. Lex. b. Eustath. 776, 16ff. (II. IX 553ff.). 40
Hegesand. b. Suid. s. dXxvovidss ypioai.

c) Die 50 Tochter des von Apollon in musi-
kalischem Wettstreit besiegten Kinyras (s. d.)

sturzen sich nach dem Tode des Kinyras ins
Meer, Eustath. 827, 34 (II. XI 20).

_
d) Alkyone (s. d.), die Tochter des Skiron,

wird von diesem ins Meer gesturzt, Prob. Verg
Georg. I 399 (p. 44K.). [Wernicke.]

'AXxvovis ftdXaxTa, der nordOstliche Winkel
des korinthischen Meerbusens zwischen den Kiisten 50
von Boeotien und Megaris , entweder nach den
Meereisvogeln

, die an diesen Kiisten im Alter-
tume in grosser Menge genistet zu haben schei-
nen, oder nach der durch die geschiitzte Lage
bedingten Windstille, die meist in diesem Ge-
wasser herrschte (vgl. Alkvonides) benannt.
Strab. VIII 336. IX 393. 400". [Hirschfeld.]

Alia, Comes, sehlagt gemeinsam mit seinem
Collegen Sindila 473 das Heer des Westgoten-
konigs Eurich in Italien. Mommsen Chron. 60
min. I 665. [Seeck.]

Allabo s. Alabanenses.
Allan (Isid. Charac. 247, 10 Miiller). Ort

in Mesopotamien. [Fraenkel]
Allante i 'A/.Xdvrrj)

, nach Steph. Byz. eine
Stadt in Makedonien, von Theopompos Allantion
genannt. Wenn wir bei Steph. Bvz. nach xoXis
Maxebovias noch lesen y.ai 'Agy.adlas, so ist dies,
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da im Folgenden nur von Einer Stadt (avrijv)

die Eede ist, vielleicht eine Glosse zu dem als
Analogon fur das Ethnikon 'AXXdvuos angefiihr-
ten IlaXXavTios. [Hirschfeld.]

Allaria, Stadt auf Kreta. Steph. Byz. Miinzen
Head HN 386. [Hirschfeld.]

Allava, Stadt an der Siidkiiste von Sicilien,

zwischen Agrigent und Lilybaeum, 30 mp. vom
ersteren, 57 mp. vom letzteren entfernt (It. Ant.
p. 88). Wahrscheinlich hangt der Name zusam-
men mit dem Pluss 'AXfta, der bei Diodor. XXXVI
4 genannt wird, und derselbe Pluss kommt noch
bei dem arabischen Geographen Edrisi (Amari
Bibl. Arabo-Sicula 67) als Albu oder Allabu,
8 Miglien von Sciaeca, 9 vom Pluss Iblatame
(Platani) vor. Danach halt ihn Holm (Gesch.
Siciliens I 343) fiir den modernen fiume di Cal-
tabellotta, C. Miiller dagegen (zu Ptolem. Ill 4
p. 395) mit Cluver fiir den flume Macasoli.
Ob sich auf denselben Pluss Vib. Sequester p. 10
Burs. (p. 151 Riese) Triocala qui et Assorus
iuxta Albo Magarensium bezieht, ist unsicher;
ebenso, ob Silius Ital. XIV 227 Hypsamque
Alabinque sonoros diesen Pluss (wie Miiller a.

a. O. annimmt) oder den Alabo bei Megara meint.

[Hiilsen.]

Allee (auch alec, alex, halex; halecula bei
Colum.) hiess ein Gemisch aus kleinen, wertlosen
Seefischen oder Pischresten, auch eine scharf-
schmeckende Fischsauce, die als Eiickstand bei
Bereitung des Garum (s. d.) iibrig blieb, Plin
n. h. XXXI 95. Geop. XX 46. Als (ordinare)
Zukost schon genannt von Plaut. bei Non. 120, 3
(- Aulul. frg. 5) und Cato agr. 58, der es dem
Gesinde giebt, dann von Mart. Ill 77, 5. XI 27,
6. Spiiter gab es auch raffiniertere Arten, Plin.
a. a. O. und IX 66. Auch als Zusatz bei Mi-
schungen aller Art wurde A. verwendet. Hor.
sat. II 4, 73. 8, 9. Plin. n. h. XXXI 96. Apic.
VII 6. IX 10. Es werden ihm allerhaud Heilwir-
kungen an Menschen und Tieren zugeschrieben
von Plin. n. h. XXXI 96. XXXII 127. Colum.
VI 8. Bei Isidores (orig. XII 6) ist A. der Name
eines kleinen Fisches, ebenso halecula bei Colum.
VIII 17; vgl. Becker-Eein Gallus m 189.
Marquardt Privatl. 425. [A. Marx.]

Allectus, war, wahrscheinlich als Praefectus
praetorio, die rechte Hand des britannischen
Usurpators Carausius. Aus Purcht vor der Strafe
fur irgend welche Vergehen totete er diesen und
setzte sich im J. 293 an seine Stelle (Eumen.
Paneg. V 12. Vict. Caes. 39, 41. Eutrop. IX 22,
2). Schon um dieselbe Zeit hatte Constantius
Gessoriacum (Boulogne), den Stiitzpunkt der bri-
tannischen Herrscher auf dem Pestlande, nach
schwerer Belagerung eingenommen (Eumen. Paneg.
V 6). Dann riistete er zwei Flotten; die eine
fuhrte er selbst von Boulogne aus, die andere
kam aus der Seinemundung unter dem Ober-
befehl seines Praefectus praetorio Asclepiodotus.
Bei der Insel Vecta (Wight), wo A. seine Flotte
aufgestellt hatte, kam man im Nebel unbemerkt
voriiber und landete in Britannien. Hier wurden
die Sehiffe verbrannt. A. zog sich vor Constan-
tius zuriick, stiess aber dabei auf das Heer des
Asclepiodotus und flel im Kampfe gegen ihn
(296). Eumen. Paneg. V 14—20. VII 5. IX 25
Vict. Caes. 39, 42. Eutr. a. O. Zonar. XII 31.

Seine Miinzen EckhelD. N. VHI 49. Cohen Me-

dailles imperiales VII2 43. [Seeck.]

Alledius. 1) Alledius (nach der hs. Uber-

lieferung Aledius) , Freund des Caesar und Atti-

cus . Cic. ad Att. XII 4, 2. 23, 1. 24, 1. 27, 2.

28, 3. [Klebs.]

2) Alledius, Iuvenal 5, 118.

3) Alledius Severus, eques Romanus , heira-

tete seine Nichte im J. 49. Tac. ann. XII 7

;

primipilaris, vgl. Suet. Claud. 26. [v. Rohden.]

Allektos (AXXtjxzos), Gigantenname auf dem
pergamenischen Fries. Puchstein S.-Ber. Akad.

Berl. 1889, 342. [Knaack.]

Allenius s. Sex. Papinius Q. f. Allenius.

Allia (so, mit Doppel-?, in den Kalendern, in

den sog. Cenotaphia Pisana, CIL XI 1421, und

in der besseren lateinischen tjberlieferung ; da-

gegen 'AXla die Griechen), kleiner linker Neben-

fiuss des Tiber, in den Crustuminerbergen ent-

in Samnium (so Diod. XX 35. Liv. VIII 25.. IX
38. Strab. V 238. Ptolem. Ill 1, 67; zu Cam-
panien gerechnet von Plin. Ill 68) , nicht weit

vom linken Ufer des Volturnus, in einem reizen-

den und frachtbaren Thale (Cic. pro Plancio 9;

de 1. agr. II 25. Sil. Ital. XII 526). Wahrschein-
lich 444 = 310 von den EOmern erobert , hatte

A. die eivitas sine suffragio (jahrlich ging ein

praefectus ture dicundo dorthin, Fest. p. 233
10 s. praefeeturae) und kam nach dem Bundes-

genossenkriege znm vollen Biirgerrecht. Zur
Colonie wurde es vermutlich von den Triumvirn
gemacht (Lib. colon, p. 231 Lachm. ; eolonia

A. CIL IX 2354. X 4590; vgl. 4619). Die
Miinzen mit griechischer Aufschrift 'AXXtfldvwv,

oskischer Altfa u. a. werden von Dress el (Auf-

satze E. Curtius gewidmet 1884, 249) gegen
Friedlander (osk. Miinzen Taf.V4) undMomm-
sjen (CIL IX p. 214) dem samnitischen A. zuge-

springend und etwa am elften Meilenstein der 20 sprochen. In der Kaiserzeit ist A. Colonie und ge-

Via Salaria in den Tiber mundend, wahrschein- h8rt zur Tribus Teretina (Kubitscheklmp. Rom.— -
-

~
tributim discriptum p. 10). Gelegen an der

Strasse Venafrum-Beneventum, mit der Via Latina

durch eine Querstrasse nach Teanum verbunden

lich der jetzige Posso della Bettina. Genannt
besonders wegen der Niederlage, welche die Bomer
durch die Gallier am 18. Juli 364 = 390 erlitten

(das Schlachtfeld wahrscheinlich am rechten Tiber-

ufer, gegeniiber der Alliamiindung , zu suchen).

Vgl. Liv. V 37ff. VI 28. Vergil. Aen. VII 717.

Tac. hist. II 91. Varro de 1. 1. VI 32. Lucan.

VII 408. Cic. ad Attic. IX 5. Hemerol. Ami-

(It. Ant. p. 122. 304. Tab. Peut.), auch gewerb-

thatig (Allifana scil. pocula bei Hor. Sat. II

8, 39 erwahnt), scheint sich die Stadt einer be-

deutenden Bliite erfreut zu haben. Genannt noch

bei Liv. IX 42, 6. XXII 13, 6. 17, 7. 18, 5.

tern, und Antiat. zum 18. Juli, CIL I p. 397. 30 XXVI 9, 2. Sil. Ital. VIE 536. Geogr. Eav. IV
Eutrop. I 20. Plut. Camill. 18. 19. 24; quaest.

Rom. 25. Oros. II 19. Floras I 7[13]. Aur. Victor

de v. ill. 23. Wenige Jahre spater schlug Cin-

cinnatus die Praenestiner an der A. (Liv. VI 28.

Eutrop. II 2). S. Thouret Jahrb. f. Philol.

Suppl. XI (1880) 164—175. Hiilsen und Lind-
ner Die Alliaschlacht, Rom 1890. [Hiilsen.]

Alliaria, Gattin des Sempronius Gracchus,

welcher im J. 14 n. Chr. von Tiberius getotet

wurde. Tac. ann. I 53. [v. Rohden.] 40

M. Alliennius, ein Paeligner, den der jiingere

Scipio in einer Schlacht rettete. Cic. Tusc. IV 50.

[Klebs.]

A. Allienus, im J. 694 = 60 Legat des Q.
Cicero in Asien (Cic. ad Q. fr. I 1, 10). Praetor

705 = 49 (Cic. ad fam. X 15 , 3). Nach den
Hss. bei Appian. b. c. II 48 bestimmte Caesar
fiir das J. 706 = 48 als Statthalter fiir Sicilien

AvXov 'AXfiivov; dass hier 'AXXiijvov zu schrciben
sei, erkannte Borghesi Oeuvres VII 296. Dazu 50
stimmt die Miinze Mommsen RMW 651: C.

Caesar imp. cos. iter. R A. Allienus pro cos., vgl.

CIL I p. 451. Als Proconsul Siciliae war er

707 und 708 = 47 und 46 Caesar bei den Vorbe-

I'-itungen und Truppensendunsen fiir den africa-

nischen Krieg behulflich, b.^Afr. 2, 3. 26. 3.

34
, 4 ; aus dem J. 708 = 46 slnd die an ihn

gerichteten Empfehlungsschreiben Ciceros ad fain.

XIII 78. 79. Nach Caesars Tode schloss er

34. CIL VI 3884 II 47. 51. Lateinische In

schriften CIL IX 2318—2437. 6304—6306. Eph.
ep. VIII 107. Vgl. Notizie d. scavi 1876, 101. 1877,

94. 379. 1878, 69. 141. 1880, 83. Dressel
Ann. d. Inst. 1884, 219ff.. [Hiilsen.]

Allifan(lus), Beiname eines Pontius, Plin. epist.

V 14 (im Codex Ashburnham.). [v. Rohden.]

Allion, angeblicher Steinschneider, s. Dalion
und Adm on. [O. Eossbach.]

Allium s. L a u c h.

Allius. 1) M'. Allius, Freund des Catull,

der an ihn c. 68 (von manchen in zwei Gedichte

zerlegt) gerichtet hat (Manius v. 11. 30. 66;

Allius 41. 50. 150).

2) C. Allius Bala, Miinzmeister, C. Atti(us)

Bala auf dem Silber, C. Alio Bala auf dem
Kupfer auf Miinzen aus der zweiten Hiilfte des

7. Jhdts. Mommsen RMW S. 556 nr. 170,

vgl. S. 666. [Klebs.]

3) C. Allius C. f. Fuscianus , Patron eines

Collegiums zu Ostia im J. 140 (CIL XIV 246.

249) und im J. 152, XIV 250 i Ostia).

4) C. Allius Fuscianus, kg. Aug. pr. pr. cos.

i/esig., Statthalter von Arabien zur Zeit des Se-

verus . CIL III 118 (Gerasa), vgl. v. Rohden
de Palaestina et Arabia S. 11.

5) C. Allius C. f. Fuscus, Patron eines Colle-

giums zu Ostia im J. 140, CIL XIV 246 (Ostia).

Vielleicht derselbe Consular Allius Fuscus, wel-

sich der Senatspartei an , war Legat des Trebo- 60 cher von Commodus getotet wurde um 183. Hist,

fiius in Asien (Cic. Phil. XIII 32), nach dessen Aug. Coinm. 7. 6.

Enriordung Legat des Dolabella und wurde von
wesem nach Agypten geschickt; die vier Legio-
ne 'i, welche er von dort nach Svrien fuhrte. iiber-

fab er C. Cassius (ib. 30. Cassius bei Cic. ad fam.
XII 11, 1. 12, 1. Appian. b. c. Ill 78. IV 59, 61).
°- auch Alienus. [Klebs.]

Allif&e ("AXXvpai; Einwohner Allifanus), Stadt

6) Allius Maximus vfir) c(larissimus) , le-

gfatusj iur(idicm) prov. Hisp. Tarraeoiuns. im J.

280. CIL II 3738 (Valentiai.

7) L. Allius Maximus. CIL XV 792.

8) Q. Allius Maximus, Cos. suff. 49 mit L.

Memmius Pollio , vgl. Klein fasti cons. J. 49.

]v. Eohden.]
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Allix (aXXiS), eine besondere, in Thessalien der ihr Gebiet passieren musste (Polyb. a.
iibliche Form der Chlamys (Hesych. Et. M., Liv. a. 0.). Gegen die Romer wehrten sie sich
welche Kallimachos und Euphorion citieren), auch vergeblich, sie wurden von Cn. Domitius Aheno-
GsxraXoi nrigvyeg (Suid. s. v.) oder OsitaXtxa barbus und Q. Fabius Maximus (121 v. Chr.)
mega (Hesych. s. v.) genannt, 8ia to jztsqv- unterworfen, welch letzterer den Ebrennamen Allo-
yae fysiv rag OeooaXixag x^/J.vdag • megvyeg Ss brogims erhielt (Vellei. II 10. 39; vgl. CIL I
scaXovvrai at kxarsQw&ev ycoviai dia to iotxhai p. 178. 460. Desjardins Geogr. de la Gaule II
xxeqvSi (Hesych.). Dies, sowie die Notiz des 280). Als sie 60 Jahre spater eine Emporung
Hesych. ol Ss jiogmda xla/ivdos dXXriXoxdgov versuchten, stellte der Praetor C. Pomptinus die
scbeint darauf zu fuhren, dass diese thessalische 10 Ruhe wieder her (Cic. de prov. cons. 32. Liv.
Chlamys an beiden Seiten geschlitzt war. Ob epit. 103. Dio XXXVII 47. XXXIX 65); Caesar
ahcula (s. d.) mit A. identisch ist, kann nicht nennt sie daher nuper paeati b. G. I 6. Von
sicher entschieden werden; dafiir spricht die den Helvetiern bedrangt, suchten sie Schutz bei
Ahnhchkeit des Namens und der Dmstand, dass Caesar (b. G. I 11), und in der Folgezeit schei-
auch die alicula fliigelartige Teile hatte. [Mau.] nen sie sich ruhig verbalten zu haben, wenn sie

Allobichns {Alawig FCrstemann Altdeut- auch gelegentlich Lust bezeigen mochten, ihre
sches Namenbuch I 41), Comes domesticorum Unabhangigkeit wiederzugewinnen (vgl. Caes. b.
equitum, stiftete im J. 409 im Einverstandnis G. VII 64. 65, das Verhalten ihrer Gesandten
mit dem Praefecten Iovius eine Militarrevolte in bei der catilinarischen VerschwOrung, Sail. Cat
Ravenna zum Sturze der machtigsten Beamten 20 40 und den infidelis Allobrox bei Hor. epod. 16,
des Honorius an (Zos. V 47). Durch das Gelingen 6). Zur Geschichte und Topographie vgl. Kie-
des Planes zum Magister equitum erhoben (Zos. pert Alte Geogr. § 439. Herzog Gall. Narb.
V 48, 1), bewirkte er nach einiger Zeit, dass 45. 66ff. 146. Desjardins Geogr. II 235ff. 273.
der Glinstlmg des Kaisers, der Praepositus sacri 277ff. u. besonders Hirschfeld CIL XII p.
cubiculi Eusebius, vor den Augen seines Herrn 217ff. Die Zeugnisse vollstandig gesammelt bei
mitKmtteln erschlagen wurde (Olymp. i'rg. 13). Holder Altcelt. Sprachschatz I 96ff. [Ihm.]
Durch seinen Einfluss wurden Unterhandlungen Allobrox. Eine Inschrift aus Labatie-Mont-
mit dem galhschen Usurpator Constantinus an- salmon (Hautes-Alpes) CIL XII 1531 lautet Pom-
geknupft und dieser veranlasst, nach Italien zu peia Lueilla Allobrog. v. s. I. m. In Allobrog. ist der
kommen; doch ehe sie noch zum Abschluss ge- 30 Name der Gottheit zu suchen, nicht mit A lime r
langten

, liess Honorius den A. ermorden , auf Inscr. de Vienne IV 465 zu erklaren ,de la cite
welche Nachricht Constantinus nach Gallien zu- des Allobroges'. Am nachsten liegt der Gedanke
riickkehrte (Olymp. frg. 14. Soz. IX 12). an einen Gott Allobrox, ohne dass aber die Ergan-

[Seeck.] zung Allobrog(ibusj ausgeschlossen ware. Abi-
Allobioi [AXXdpiot Clem. Alex. Strom. I 15), renes, Ifles, Digenes u. a. sind iihnliche Plural-

lndischer Volksstamm , vgl. die Einsiedlersecte gottheiten , die man meist in Beziehung gesetzt
der 'YXopioi, Strab. XV 713. [Tomaschek.] hat zu den Matres oder Matronae. R. Mowat

Allobroges (Sing. Allobrox Hor. epod. 16, Bull, des antiquaires 1880, 190; Rev. arche"ol.
6

;
Accus. Allobroga Iuv. VII 214 ; der No- XL (1880) 45ff. dachte in erster Linie an Matres

mm. Allobrogae Schol. Iuv. VIII 234 ; bei den 40 Allobrogioae. Vgl. Rhein. Jahrb. LXXXIII 101.
Gnechen meist 'AXXofigtycg , seltener 'AXXojSgo- [Ihm.]
yes, ersteres aber nicht richtig, vgl. Gluck Allotriges (AMror/eg), cantabrische VoTker-
Kelt. Namen 26f. Polyb. Ill 49ff. Strab. IV 185. schaft in Hispania citerior, nur bei Strab HI
Ptol. II 10, 7. Plut. Cic. 18. Dio XXXVII 47. 155 erwahnt; ihre Sitze sind unbekannt.
Steph. Byz. s. 'AXXofigvye.g u. a. ; Ahbriges Geogr. [Hubner.l
Eav IV 26), machtiges und zahlreiches Volk im Allyngos, Stadt auf Kreta. Hierokl. 650, 2.
Norden von Gallia Narbonensis, schon zu Hanni- [Hirschfeld.]
bals Zeit beriihmt (Liv. XXI 31 , 5). Sie be- Alma. 1) Gebirgszug in Pannonia inferior,
wohnten em ausgedehntes Gebiet zwischen Rho- nOrdlich von Sirmium , an welchem Kaiser Pro-
danus

,
Isara (daher die insula oder vijaos bei 50 bus die ersten Weinberge anlegte. Hist. Aug.

den Sehriftstellern Liv. XXI 31. Polyb. a. O. Prob. 18. Eutrop. IX 11 Almus mom. Unter
Strab. a. O.), den Alpes Graiae und dem Lacus Augustus (6 n. Chr.) besetzten die beiden Bato,
Lemanus (vgl. CIL XII p. 21 7f. 305), also das Ffihrer der Breuken und Daesidiaten , ogos «
heutige Savoyen und die Dauphine , ein frucht- 'AXudv. Cass. Dio LV 30. In der Passio SS. quit-
bares, weinberuhmtes (Colum. XII 23. Mart. tuor coronatorum (8. Nov. 294 n. Chr.) fraden
XIII 107) Land. Ihre Hauptstadt Vienna (Caes. sich fiir einzelne Teile des Bergzuges die Namen

j^11 9 ' Mela ** 75
^
war neten Lugudu- mons Pinguis und mons Porphyritieus. Gemeint

num die^ bedeutendste Stadt Siidgalliens in der ist die heutige Fruiska gora ,das Frankengebirge,
Kaiserzeit; ihre no'rdlichste Grenzstadt das wich- to <Pgayyoywoiov' , auch Verdnik genannt, mit den
tige Genava (Caes. b. G. I 6), im Suden lag Cu- 60 Anhahen befKarlowitz an der Donau, welche
laro (spater Gratianopolis). Wer vor ihnen die- vortreffiichen Wein liefern. [Tomaschek.]
ses Land bewohnte, wissen wir nicht; ihr Name, 2) Fluss an der Kiiste Etruriens zwischen
der ahenigenae bedeutet (Schol. Iuv. VIII 234. dem Lacus Prelius und Falesta mundend (It
Zeuss Gramm. Celt, 2 207. Gluck a. O. 26. Marit. p. 500), noch jetzt Alma, [Hulsen.]
Desjardins Geogr. de la Gaule II 234). scheint Almaclns. 1) Aurelius Almacius , Praeses
anzudeuten, dass sie die urspriingliche Bevolke- Numidiae unter Constantin, CIL VIII 4469.
rung verdrangt haben. In der Geschichte er- 2) Correspondent des Symmachus (ep. VIII 2).
schemt ihr Name zuerst beim Zuge des Hannibal, [Seeck.]
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Almagest (arabisch Al maghesthi, wohl aus Almops ("AXpcoy), ein Gigant {yiyag
,
von

usylorij scil. ovvra^g), Bezeichnung der fia^fia- M. Mayer Giganten u. Titanen 250 als ytj-

%am ovvrafis oder fisydXtj avvxa^ig des Geogra- ysv^g erklart), Sohn des Poseidon von der Atha-

pheii Ptolemaios (s. d.). [Schaefer.] mastochter Helle, Eponymos der Almopes von

Almahae, topischer Beiname der Matres auf Almopia in Makedonien. Steph. Byz. s. 'AkfMimia.

einer in ,le Plan d'Aulps' gefundenen Inschrift Zusammenhang mit Almos: O. Miiller Orcho-

CIL XII 330. Der Fundort heisst in Urkunden menos^ 133f. [Tiimpel.]

Almes, villa Almes (Bull, epigr. de la Gaule V Almos (AX/uog). 1) Nach Steph. Byz. (vgl.

9 VI 167. Rhein. Jahrb. LXXXIII 17). [Ihm.] s. ZdX.uog) eine Stadt Boeotiens, von Hellanikos

Almaina ("Mfiaira Ptol. IV 3, 37), Stadt in 10 viehnehr Salmos genannt ; offenbar die nOrdlich

Africa ixsTa^v BayoaSa noxafiov xai Tghmvog von der Kopais gelegene, zum Gebiet von Or-

noranov vn' 'ASQov/irjTov itoliv. Es wird nord- chomenos gehorige kleine Ortschaft, deren Name

westlich und nicht gar weit von Hadrumetum gewohnlich VX/movus lautete (Paus. IX 24, 3),

zu suchen sein. [Joh. Schmidt.] fruher aber nach ihrem Grunder Almos (s. Nr. 2)

Almana, Stadt Makedoniens am Axios. Liv. 'AXpcoves gelautet haben sollte (ib. 34, 10), vgl.

XLIV 26. Leake Northern Greece III 47 If. O. Miiller Orchomenos 128. Forchhammer
[Hirschfeld.] Hellenika 306. 324. [Hirschfeld.]

Almanticenses werden die Bewohner eines 2) Sohn des Sisyphos, wanderte in das da-

unbekannten Vicus (?) genannt auf einer bei Nizza mals Andreis genannt^ Gebiet des boiotischen

gefundenen Inschrift : Hereuli lapidari Alman- 20 Orchomenos, empflng von Eteokles, Andreus Sohn,

licenses pfosuerunt) CIL V 7869 (add. p. 1092). einen kleinen Landstrich, der nach ihm Almones

Dieselben lapidarii Almanticenses auf einer In- genannt wurde: Paus. IX 34,10, wo als ,spaterer

schrift CIL XII 732 , deren Fundort nicht fest- Name' Olmones angegeben wird (auch IX 24, 3

steht, die aber in das Gebiet von Arelate zu ge- citiert Pausanias aus dieser 'Ogxofievla ovyygtupij

hOren scheint. Vgl. auch Desjardins Geogr. den Sisyphossohn "OX/iog). Nach IX 36, 4 war

de la Gaule II 257. [Ihm.] er Vater der Chrysogeneia, welche von Poseidon

Almene {'AX^vr, oder 'AX/iivy), Name der Mutter des Chryses, Grossmutter des Minyas

siidwcstlichen Landschaft von Epirus. Ptol. Ill wurde. In idemselben Stemma beim Schol. Apoll.

14 5. [Hirschfeld.] Rhod. Ill 1094 heisst die Tochter des A. Chry-

'Aimia (oder Halmia, 'A!.fi(a Ptol. V 9, 32), 30 sogone. Vgl. Art, Olmos. [Tumpel.]

Ort am nSrdlichen Abhange des Kaukasus am Almus. 1) Stadt und Castell in Moesia m-

Oberlauf des Vardanes (Qoban), in der heutigen ferior (spater Dacia ripensis) an der Strasse von

Qabarda. [Tomaschek.] Viminacium nach Durostorum, m. p. XVIII ge-

Almo, Flusschen (eursu brevissimus Ovid, legen (Sstlich von Ratiaria und ebensoviel west-

met. XIV 329) in der romischen Campagna, ent- lich von Cebrus, an der Miindung eines in der

springt auf den Hiigeln zwischen Via Appia und Tab. Peut. bezeichneten Flusses
,
jetzt Lom-pa-

Latina in den modernen Tenuten di Acquasanta lanka an der Miindung des Lom ;
vgl. Itm. Ant.

und della Caffarella und fallt nach einem Laufe p. 219. Tab. Peut. (Almo). Not, dign. or. 39 p.

von kaum 6 Km. in den Tiber; jetzt Aquataccio. 108 cuneus equitum Stablesianorum Almo. lorA._

In ihm wurde von den Priestern der Kybele an 40 Get, 54 Emnetzur et Ulhindur in Dacia ripensi

jedem 27. Marz das aus Pessinunt herbeigeholte Uto et Hisco Almoque potiti sunt. Procop de

Bildder Gottin feierlich abgewaschen (Cic. denat, aedif. IV 6 p. 290 AXjiov cpgovgiov. Inschrift

deor. Ill 20. Ovid. fast. IV 337—340. Lucan. I CIL III p. 992.

600. Martial. Ill 47, 2. Stat. silv. V 1, 222. 2") s. Alma Nr. 1. [Tomaschek.]

Sil. Ital. VIII 365. Amm. Marcell. XXIII 3, 7. Alo {'AXd> Ptol. IV 5, 29), Ort im Bmnen-

Prudent. peristeph. X 160. Kal. rust. Philocalus, lande der Marmarika. [Pietschmann.]

Polem. Silvius z. 27. Marz, s. Mommsen CIL Aloadai oder Aloeidai ('AXcoddat, 'AXouTSai),

I p. 390). Die erste Region des Augustus dehnte die Sonne des Aloeus, Otos ('Chog) und Ephialtes

sich bis zu ihm aus, weshalb das flymen Almonis ('EftdXrrjg). Ihre Namen werden gewohnlich

in den Regionsbeschreibungen (bei Jordan Top. 50 vom Stampfen des Getreides (m&sco) und dem

II 542) erscheint. Genannt wird der A. bei Vib. Keltern der Trauben (ktfidXXoncu) abgeleitet Prel-

Sequest. p. 2 Burs. Claudian. de bell. Gildon. 120. ler-Robert Gr. Myth. I 103. Die Ilias (V 385)

Gregor. Magn. ep. XIV 14, ja noch mit seinem nennt sie Sohne des Aloeus und erzahlt, dass

alten Namen in einer Bulle Gregors VII. vom beide den Ares gefesselt und 13 Monate lang in

J 1074 (b. Coppi dissert, dell' Accad. Ponti-' ehernem Fasse (xa/jesro h xcoduco) gefangen ge-

ficia XV 210). Fiir ein Heiligtum des Flusses halten hatten. Ares ware dort zu Grunde gegangen,

A. halt man das gewohnlich falsch als Ninfeo wenn nicht Eeriboia, die Stiefmutter der Aloa-

d'Egeria bezeichnete Monument. Vgl. Jordan den, dem Hermes die Haft verraten hatte, der

Topogr. II 112. Lanciani Aeque 14. 15. den schon ganz hinsiechenden Gott aus seinen

[Hulsen.] 60 Banden befreite. Die Odyssee (XI 305, mit

Almopia (AXao^la), Landschaft der Almopen der Hesiod. frg. 29 Rz. bei Schol. Ap. Rh. I

C4/,(«S.to< Ptol. Ill 3, 24; Almopii Plin. IV 35) 482 ubereinstimmt) substituiert statt des mensch-

^ischen Eordaia und Pelagonia in Makedonien lichen einen gOttlichen Vater, den Poseidon. Vgl.

(Thuk. II 99. Lykophr. 1238. Steph. Bvz. Const. Steph. Byz. s. Bievvog. Die Mutter ist Iphime-

porph. de them. II 2 p. 49 Bonn.) i'm Quell- deia, die Gemahlin des Aloeus. Vgl. v. Wila-

gebiete des Ludias am Boragebirge, das heutige mowitz Horn. Unters. 150. Die nahrungspros-

Moglena. Vgl. Leake Northern Greece III 444f. sende Erde (£eif>a>Qog agovga) nahrte beide zu

[Hirschfeld.] gewaltiger GrOsse und herrlicher SchOnheit; mit
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neun Jahren waren sie neun Ellen breit und neun
Klafter hoch; und sie drohten den Gottern im
Himmel, sie zu bekampfen, denn sie batten im
Smne, den Ossa und Pelion auf den Olymp zu
tiirmen, urn in den Himmel zu steigen. Und sie
hatten das auch ausgefiihrt, wenri sie zur Reife
der Jugend gelangt waren; aber Apollon totete
sie vor der Zeit. Iphimedeia, die Mutter der
Aloaden, ist die Toehter des Triops (Apollod I 7
4) Oder des Poseidon (Hyg. fab. 28) ; Eeriboia'oder 10
iiriboia, die Stiefmutter der Aloaden, heisst Toeh-
ter des Eurymachos, Enkelin des Hermes (Sohol
11. V 385). Wahrend in der Odyssee die Aloa-
den von Iphimedeia geboren und von der Erde
dem Saatland, ernahrt werden, nennt sie Era-
tosthenes bei Schol. Ap. Eh. I 482 Sonne der
•true {mysvsts) , die von dem Weibe des Aloeus
aufgezogen wurden. Apollodor I 7, 4 verbindet
<lie nomenschen Sagen mit einigen Erweiterungen
und Modiflcationen zu einem Ganzen. Iphime- 20
deia ging aus Liebe zu Poseidon bestandig ans
Meer und schopfte sich mit den Handen Wasser
in den Busen, bis Poseidon mit ihr die beiden
bohne zeugte (bei Ovid. met. XI 116ff. iiber-
raschte Poseidon die Iphimedeia in Gestalt des
thessalischen Flussgottes Enipeus). Sie wuchsen
jahrlich erne Elle in die Breite und einen Klafter
in die Liinge, und als sie neun Jahre alt waren,

T a
sie den 0ssa und Pelion auf den 01ymP

? v drohten in den Himmel zu steigen (Hyg. 30

a 7$" Auch wollten sie das Land zu Meer und
das Meer zu Land machen. Ephialtes strebte
nach dem Besitze der Hera, Otos nach dem der
Artemis (vgl. Schol. B zu II. V 385). Den Ares
iesselten sie bei dieser Gelegenheit, aber Hermes
entfuhrte ihn wieder; Ares floh darauf nach
Naxos und verbarg sich in der sogenannten otdn-
eoPQ&rie nfr9a, Schol. B zu II. a. a. 0.; nach
demselben Schol. fesselten ihn die Aloaden aus
£°™> w

,
ei1 er den Adonis auf der Jagd get0tet40

hatte (die Verkniipfung der Aloaden mit der
Adomssage weist nach Kypros, wo Steph. Byz.
die Qxius iioTqo. KvjiqIcov erwahnt ; sollten diese
den Otos als Eponymos verehrt haben? vgl
Preller-Robert Griech. Myth. I 105, 5), und
Artemis gab den beiden Riesen durch List den
lod, indem sie in Gestalt einer Hirschkuh mitten
zwischen lhnen durchsprang, worauf sie, mit den
bpeeren nach dem Tiere werfend, sich gegenseitig
toteten (vgl. Pind. Pyth. IV 156 u. Schol.). Nach 50
einer anderen Version sandte Artemis eine Hindin
zwischen ihnen durch (Schol. II. V 385. Eustath
p. 1687 36. Apollod. I 7, 4). Nach Hyg. fab.M scnickte Apollon. als sie der Artemis" Gewalt
anthun wollten, die Hindin. Vgl. Ver°- 4en
VI 582 mit Servius. Ap. Eh. I 482. Kaflimach.
Hymn, auf Artem. 264. Paus. IX 22, 5. Quint
Smyrn. I 516. Philostr. Her. I 3; Vit. Soph. H
1. 2. In der Unterwelt wurden sie fiir ihren
1 revel an den Gottern damit gepeinigt (Verg. 60

Jo?, 582
)' dass sie von einander abgekehrt

imt bchlangen an eine Saule gebunden wurden,
stets gequalt durch das Geschrei einer auf der
baule sitzenden Eule (Sros). Hyg. fab. 28; vgl.

i!t
rg

'jC
i

Ul
'

233- An diese Ton den Dichtern
behandelten Sagen schliessen sich locale tjber-
leferungen anderer Art, in denen das ethno-
iogisene Element bedeutsam liervortritt. Die
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Aloaden sollen Aloion in Thessalien gegrundet
haben (Steph. Byz. s. 'Al&iov). Die Grundung
der Stadt Alos wurde ihrem Vater Aloeus zuge-
schrieben (Hesiod. bei Ap. Eh. I 482). Auch die
Stadt Askra am Helikon erbauten sie und grfln-
deten daselbst den Dienst der Musen , Melete
Mneme und Aoide (Paus. IX 29, 1. 2; vgl. Ro-
bert in Prellers Griech. Myth. I 104, 5).
Zu Anthedon zeigte man ihre Graber (Paus. IX
22, 5). Auf Naxos wurden sie als Heroen ver-
ehrt. Diodor V 50ff. erzahlt, dass auf Strongyle
(Naxos) wohnende Thraker die Iphimedeia und
ihre Toehter Pankratis (Pankrato bei Parthen.
Erot. 19) aus Thessalien geraubt und Aloeus
seine Sonne ausgesandt habe, sie zuriickzuholen.
Sie besiegten die Thraker und bemachtigten sich
der Insel, die sie Dia nannten. Auch bei der
Sage von der Fesselung des Ares ist es beach-
tenswert, dass Ares der Stammgott der den Thes-
salern feindlichen Thraker ist, die in alien For-
men der Sage als Gegner der Aloaden auftreten.
Erne auf Naxos gefundene Inschrift (CIG II
2420) erwahnt ein rsfisvos des Otos und Ephial-
tes. Vgl. Plut. de exilio 9. v. Wilamowitz
Homer. Unters. 150. Preller-Robert Griech.
Myth. I 105, 1. Auch die mit dem Aloaden-
mythos sich vielfach beriihrende Butessage weist
auf einen alten Zusammenhang zwischen Thes-
salien und der Insel Naxos hin. Vgl. Toepffer
Att. Geneal. 114, 1. In Kreta befand sich
ebenfalls ein Grab des Otos (Plin. n. h. VII 73.
Serv. Aen. Ill 578). Hier soil Ares von den
Aloaden gefesselt worden sein und zur Erinne-
rung daran das Hekatomphonienopfer erhalten
haben (Steph. Byz. s. BUwog). Iphimedeia hatte
in Mylasa in Karien einen Kultus (Paus. X 28, 8).
Die einzelnen Ziige des Aloadenmythos lassen
eine vielfache Deutung zu, doch kennzeichnen sie
im allgemeinen dieAloaden durch ihreAbstammung
als tellurische und agrarische Daemonen, die sich
zu Heroen des Landbaus und der daraus erwach-
senen Kultur ausgebildet haben. Vgl. Welcker
Kl. Schr. II 102. M.Mayer Giganten und Titanen
(Berlin 1887) 41ff. Sie sind Stadtegriinder und
Colonienfuhrer geworden und scheinen als solche
dem Ares in ahnlicher Weise entgegenzustehen,
wie der thebanische Kadmos dem Aresdrachen.
O. Mii Her (Orchom. 387) fasst sie als die mythi-
schen Heerfiihrer der thrakischen Colonien, die
als Kanalgraber und Austrockner der versumpfen-
den Bergthaler erscheinen. Von dem befruchten-
den Poseidon erzeugt, aus dem fruchtbaren Saat-
felde ervvachsen, von dernahrungsprossenden Erde
zu herrlicher Schonheit und riesiger Grosse und
Kraft uppig ernahrt. treten sie dann hiniiber
auf die Seite der Wesen. welche wie die Titanen
und Giganten in dem Gefuhle ihrer Kraft oder
wie Prometheus in dem natiirlichen Ubermute
menschlicher Kultur sich trotzig und frevelnd
gegen die olympischen Getter erheben und der
verdienten Strafe nicht entgehen. [Toepffer.]

"AXofia iegd, Opfertiere ohne Leberlappen
(caput iecinoris Liv. VIII 9. XLI 14 u s w)
Xen. hell. Ill 4, 15. IV 7, 7. Arrian. anab.'
VII 18. Plut. Ages. 9; Kimon 18; Alex. 73;
Arat. 43; Pyrrh. 30. Der Befund der Leber
war in der Hieroskopie besonders wichtig (Aisch.
Prom. 495. Schol. Aristoph. Vesp. 831. Aristot.

n . a. II 17, 4. Philostr. V. Apoll. VIII 7, 15;

Tgl Plat. Tim. p. 71. Hermippos de astrol. 8

„ 16 Bloch. Cic. de divin. II 28. 52. Liv. a.

a' O. und XXVII 26. XXX 2. Pest. ep. p. 244).

Das ganzliche Pehlen der Lappen ward als das

ungiinstigste Zeichen angesehen, schlimmer als eine

Jtissbildung oder Verkiimmerung. [Stengel.]

Aloe". 1) °AL6r] Ptol. VII 1, 86, Ortschaft in

der indischen Landschaft Limyrica (Dimurica)

im Quellgebiet der Kaveri oder in der Breite 10

des Flusses von Muziris. [Tomaschek.]

2) Aloe, alorj, wahrscheinlich ein Wort syri-

schen Ursprungs (vgl. Sprengel Comment, in

Dioscor. Ill 22 = Med. Graec. op. ed. Kuhn XXVI
503), welches von Kaufleuten aus Syrien und Phoi-

nikien nach Griechenland gebracht und hier grae-

cisiert wurde, ist der Name einer succulenten

Pfianzengattung aus der Familie der Liliaceen,

mit dicken, fleischigen, festen Blattern, btischel-

(oder walzen-)formigen, holzigen Wurzeln und ver- 20
langerten Bliitentrauben mit rohrigem, sechszah-

nigem Perigon; vgl. Fraas Synops. plant, flor.

class. 291. Billerbeck Flora class. 94. Lenz
Bctanik d. a. Gr. u. R. 291. Leunis Synops.

2. Teiis II § 719, 23. Die zweizeilig oder spi-

ralig gestellten , linear-lanzettlichen oder all-

mahlich verschmalerten , an den Randern nicht

selten hornartigen oder auch dornig-gezahnten
Blatter enthalten inwendig ein weissliches, mark-
artiges, schliipfriges Gewebe, welchem, wenn die 30
Blatter durch Schnittwunden mit dem Messer
verletzt werden , ein ausserst bitterer Saft ent-

fliesst, welcher wie friiher (vgl. Etym. Magn.) so

nochjctztgleichfalls A. genannt wird. Dieser offi-

cinelle aus den Blattern gewonnene Saft (S^tofia)

wurde schon im Altertum zu festen Ko'rpern —
ahnlich unsercn Leimscheibcn — eingedickt bezw.
eingetrocknet und in dieser Form als wichtiges

Arzneimittel in den Handel gebracht. Wie man
noch heute einen Unterschied macht zwischen 40
durchsichtiger und undurchsichtiger Aloedrogue,
so lehrt schon Dioskorides (IH 22) : ,Man hat
zweierlei Sorten von Aloesaft : die eine ist sandig
und scheint der Bodensatz der reineren Sorte zu
sein ; die andere ist leberfarbig (»/.Tcm'Jo)'). Man
walile die reine, echte, fette, steinlose, glanzende,
zerbrechliche , leberbraune , welche leicht feucht
wird und sehr bitter schmeckt; dagegen ver-

werfe man die schwarzliche und schwer zu zer-

brechende Sorte als unbrauchbar'. Ganz ahnlich 50
Plinius (n. h. XXVII 16). Die warmende. zu-

sammenziehende und trocknende A. wirkt reizend-

erregend auf die LTnterleibsorgane und war schon
frlihe als drastisches Abfiihrungsmittel (auch als

Bestandteil des sog. aXoijduowv) bekannt; vgl.

Cek de med. I 3 (p. 20, '5 Daremb.). Des-
gleichen stand sie im Eufe

, gute Dienste zu
'ei^ten gegen Geschwiire. welche schwer zur Ver-
narbmig zu bringen waren , sowie bei Entziin-
dungen und als Augenheilmittel : vgl. Scribon. 60
Larg. comp. med. 21. Ferner gait sie als magen-
reinigend, kopfschmerzstillend und wundenzusam-
nienziehend. Ausfiihrliches fiber die medicinische
^ erwendung ausser bei Diosc. a. O. bei Plin. n. h.

XXVII 14. 16—20 coll. XX 142. XXI 76. XXVI 59
'• 61. Galen. XI 821f. Cels. med. V 1 (p. 161, 8
Daremb.). Veget. mulomed. I 14, 5. Castelli
Lex. med. 34. Von den 180 Aloearten sind die

meisten in Slid- und Ostafrica heimisch, desglei-

chen in Ost- und Westindien , Coelesyrien (von

hier aus den Juden bekannt; vgl. Ev. Joh. 19,

39) , Arabien (vgl. Arrian. peripl. mar. Erythr.

p. 16) und Kleinasien. Dass, wie Dioskorides

meint, die A. auch auf der Insel Andros ver-

wildert gefunden worden sei, lasst sich allenfalls

durch die Annahme wahrscheinlich machen, dass
Phoinikier die Pflanze gelegentlich dorthin mit-

gebracht haben, zumal sie sich zur Topfkultur
als Blattpflanze gut eignete; vgl. Plin. XXVII
14. Besonders geschatzt war die echte indische
Drogue A., die aber auch zuweilen durch Gummi
verfalscht wurde. Die Bitterkeit der A. war
wie noch heute, so schon im Altertum sprichwOrt-

lich; vgl. Iuv. sat. VI 181 plus aloes quam
mellis kabet. Plut. coniug. praec. 27. Ubrigens
bediente man sich der A. hepatica auch dazu,
jungem Weine den Geschmack und das Aussehen
recht alten Weines zu geben (vgl. Pallad. Oct.

XIV 8. 13. Geopon. VH 24, 4. Plut. quaest. con-

vival. VI 7, 11), sowie zum Verpichen der Wein-
behalter (Geopon. VI 6, 2). Unter alotj redfoxrj

ist etwas ganz anderes zu verstehen, namlich
die ysvnavrj (Enzian), die wegen der Bitterkeit

der Wurzel auch den Namen alotng fiihrte ; vgl.

Diosc. Ill 3. ,Hundertjahrige A.' nennt der
Volksmund die Agave, eine Pfianzengattung aus
der Familie der Amaryllideen. [Wagler.]

Aloeidai s. Aloadai.
Aloeus ('Akcoevs). 1) Sohn des Poseidon und

der Kanake, vermahlt mit Iphimedeia, der Toeh-
ter des Triops, Bruder des Hopleus, Nireus, Epo-
peus und Triops, Vater der Aloaden (vgl. Horn.
II. V 385 ; Od. XI 305ff. Apollod. I 7, 4. Hyg.
fab. 28. Preller-Robert Griech. Myth. I 103).

Die Grundung der Stadt Alos wird ihm zuge-

schrieben (Hesiod. bei Schol. Ap. Rh. I 482).

Vgl. Art. Aloadai.
2) Sohn des Helios und der Antiope, Vater

des Epopeus, Bruder des Aietes. Er erhielt von
seinem Vater das Land Asopia zur Herrschaft,

wahrend seinem Bruder Aietes Korinth zufiel

(Paus. II 1, 1. II 3, 10. Vgl. IX 22, 6. Eume-
los im Schol. Pind. 01. XIII 74). [Toepffer.]

'AXoyiov ygatpr/. Die Klage ist Offentlich,

obwohl sie bei den Grammatikern durchgangig
als biy.ri bezeichnet wird (Pollux VIII 54. Lex.

Cantabr. 664, 15. Et. M. 70, 35. Suid. Hesych.),

und ist gerichtet gegen solche, die iiber Verwal-
tung offenthcher Gelder dem Staate die schuldige

Rechenschaft nicht abgelegt hatten. Vgl. Meier-
Lipsius Att. Proc. 461. [Thalheim.]

Aloion ('A/.d>iov), nach Steph, Byz. Stadt im
nordOstlichsten Teile Thessaliens, am Tempethale
(vielleicht zwischen den jetzigen Dorfern Baba
und Ampelakia), angeblich von den Aloaden (s.

d.) nach Vertreibung der Thraker gegrundet.

[ftirschfeld.]

Aloisins, Arehitekt Theodorichs, der mit der

Wiederherstellung von Thermen bei einer Heil-

quelle Aponon beauftragt wird. Cassiod. Var.

II 39. [Fabricius.]

Aloitis (AkoTztc). Epiklesis der Athena. Lv-
kophr. 936. [Wentzel.]

"

'AAoxlai vijooi heissen bei Ptol. II, 16 drei

dem nOrdlichen Germanien [vaeo xijv Kijj,§Qixrjv

Xe^aovijaov) vorgelagerte Inseln. [Ihm.]
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Alonae s. Alounae. II 8B7 AX6jt>jg ivr'AXv^r/g und bezogen dies bald

Alone. 1) s. Ha lone. auf diese Gegend bei Ephesos, bald auf die spa-

2) s. Alio. ter Zeleia genannte Stadt an der Propontis, vgl.

Alonl s. Azoni. Strab. XII 550; auch die Angabe des Steph.

Alonianum, Ort in Africa, Station auf dem Byz. von einer Stadt A. am Pontos, der Heimat
Wege von Thelepte nach Tacapae tiber die palus der Penthesileia, ist wohl daraus zu erklaren.

Iritonis Tab. Peut. V 1 Mill. , 21 Millien von 6) Tochter des elensinischen Konigs Kerkyon,

Thelepte; Tissot Geogr. comp. II 680 setzt ea des Halbbruders des Triptolemos, eine schone

nach dem nordwestlich von Thelepte gelegenen Jungfrau, welche von Poseidon geliebt wurde.

Bir Umm-Ali. [Joh. Schmidt.] lOAls sie von diesem ein Kind gebar, setzte sie

Alonis. 'AXtovig, vfjaog xai aoXig MaooaXiag dasselbe aus; aber eine Stute kam und nahrte

nach Artemidor bei Steph. Byz., Allone bei Mela es. So fand es ein Hirte und nahm das Kind
II 93 im Busen von Ilici in Hispania citerior, mit sich. Als er einst den Knaben, nicht aber

'AXmvai im Gebiete der Contestaner bei Ptol. II dessen kostbares Kleid einem anderen Hirten iiber-

6 , 14 (daher Alton beim G-eogr. Eav. 304 , 16). lassen wollte, entstand darfiber ein Streit. Der

Als massaliotiscb.es Emporion wird es den grie- Hirte enthiillte, vor den KOnig gebracht, die

chischen Namen (Tenne) von dem dorther bezo- ganze Sache, da Kerkyon das Kleid erkannte.

genen Getreide fiihren. Fur einen Zusammen- A. wurde zum Tode eingesperrt, das Kind von

hang mit den an jenen Kiisten allerdings aus- neuem ausgesetzt und auf dieselbe Art genahrt

gedehnten Salinen sprieht die iiberlieferte Na- 20 und gefunden. Die Hirten nannten den Knaben
mensform nicht. Die Lage ist unbekannt. Hippothoon oder Hippothoos, da er von einer

[Hubner.] Stute gesaugt worden war. Er gait als der He-

Alontas {'AXovrag), Fluss in Sarmatia, nord- ros eponymos der attischen Phyle Hippothon-

lich vom Kaukasus und von Albania, welcher in tis. Die A. verwandelte Poseidon in eine Quelle

das kaspische Meer miindet, Ptol. V 9, 12; an (Hyg. fab. 187. 238. 252. Harpokr. s. 'M6nr\.

demselben sassen die 'OXovdai, ebd. § 23. Es ist Demosth. LX 27ff. Schol. Aristoph. Av. 560.

der heutige Terek, welcher bei den Lesgiern und Et. M. s. 'Ijitto&ocov. Paus. 15,2). Nach He-

Cecenen verschiedene Namen tragt
;

georgisch sych. s. 'AXdntj hiess die Quelle in Eleusis , in

heisst er Lomeki. [Tomaschek.] welche der Leib der A. verwandelt worden sein

Alontigi s. Olontigi. 30sollte, (['dozr/g. Als Theseus auf seiner Wan-
Alontion {AXovziov Dion. Hal. I 51. Ptolem. derung von Troizen nach Athen den Kerkyon im

III 4, 2. Phalar. ep. 92; Einwohner 'AXovzXvoi Eingen iiberwunden und getdtet hatte, kam Hip-

Miinzen British Mus. Sicily 30. Inschrift Kai- pothoon zu ihm und erbat sich von ihm die

l>el IGI 367), bei den RiSmern Haluntium (Cic. grossvaterliche Herrschaft, die ihm auch Theseus

Verr. Ill 103. IV 51 , Einwohner Hakmtinus), einhandigte (Hyg. fab. 187. Paus. I 39, 3). Die
eine alte, der Sage nach von den Begleitern des Erzahlung bei Hygin folgt wahrscheinlich der

Aeneas angelegte Stadt an der Nordkiiste Sici- TragOdie A. des Euripides, von der noch einige

liens, jetzt S. Marco, in der Kaiserzeit Munici- Bruchstucke vorhanden sind (Welcker Gr. Trag.

pium (Kaibel a. a. O. OIL X 7463. 7464); von II 711ff.). Ein Eelief auf der Vorderseite eines

Plinius XIV 80 wegen seines Weinbaus erwahnt. 40 Sarkophags zu Eom scheint gleichfalls die euri-

Griechische Inschriften Kaibel IGI 365—374; pideische Tragodie zum Vorbilde zu haben (vgl.

lateinische CIL X 7463—7471. [Hlilsen.] Welcker Alte Denkm. II 202ff. v. Duhn Antike

Alope {'Monti). 1) Kleine Ortschaft Thessa- Bildwerke in Eom II 2888). Die bei Plut. Thes.

liens an der Sudkiiste der Achaia Phthiotis zwi- 23 erwahnte Tochter des Kerkyon , der Theseus
schen Larisa Kremaste und Echinos (Horn. II. nach der Erlegung ihres Vaters gewaltsam bei-

II 682. Strab. IX 432. Steph. Byz. Liv. XLII gewohnt haben soil, ist wohl dieselbe A. nach
56. Lolling Hellen. Landeskunde in Mullers einer von Euripides abweichenden Form der

Handb. Ill i47). Sage. In dem Eechtsstreit des attischen Ge-

2) Stadt im Gebiete der Ostlichen (opunti- schlechtes <f>ohnxsg mit der Gemeinde Phaleron,

schen) Lokrer . von der noch geringe Eeste auf 50 in welchem es sich urn ein Priestertum des Po-

einem einzelnen Hiigel an der Kiiste bei dem seidon handelte , ist , wie wir aus Harpokration

jetzigen Melidoni erhalten sind (Skyl. 60. Strab. (s. M.oxr)) wissen, der A. Erwahnung geschehen

;

I 60. IX 426. Thuk. II 26). vgl. Dion. Hal. de Dinarcho 10. Dieses ist in-

3) Eine Ortschaft gleichen Namens gab es sofern beachtenswert, als A. die Gattin des Po-

auchim Gebiete der westlichen (ozolischen) Lokrer seidon war, um, dessen Priestertum der Streit

(Strab. IX 427 1, vielleicht die, von welcher Steph. gefuhrt wurde. tiber den Poseidonkult in Phale-

Byz. sagt: xeuxrr] tzeoi Ae/.rpoig, so dass sie im ron ist nichts Naheres bekannt. Die thessalische

ostlichen Teile der Landschaft nahe der Grenze Stadt A. hatte nach Pherekydes ihren Namen
von Phokis zu suchen sein wurde. von A., der Tochter des .Kerkyon, nach Philo-

4) Quelle im Gebiete von Eleusis , nahe der 60 nides von einer gleichnamigen Tochter des Aktor

Grenze von Megaris, bei welcher man das Grab (Steph. Byz.). [Toepffer.]

der Alope zeigte [Hesych. Hyg. fab. 187, vgl. Alopeke {'A/.o.-rcy.^). 1) Alopeoe insula (Plin.

Paus. I 39, 3. Bursian Geographie von Grie- IV 87), 'M.aiztxia f] xai Tavatg vijaog (Ptol. HI 5,

chenland I 331). 16), auch Matont; genannt (Steph. Byz. s. Tav-

5) Gegend bei Ephesos, spiiter Avxia genannt; £i*>;), 100 Stadien vom Emporium Tanais, mit
auch Ephesos selbst soil in alten Zeiten den Na- gemischter Bevolkerung , welche sich mit dem
men 'Alonrj gefuhrt haben. Et. M. p. 70, 5. Fischfang beschaftigte (Strab. XI 494); jedenfalls

Plin. V 115. Alte Kritiker lasen bei Hoin. II. die grosse Anschwemmungsinsel im Delta des

1597 ^AhansxCg Alosygne 1598

,

Don , nach C. Miiller das Inselchen Cerepaka wechselseitigen Blutbad verschont blieb, ging

bei Taganrog. [Tomaschek.] nachtraglich an Seuche zu Grande. Eine ahn-

2) Kleine Insel an der Westkuste von Klein- liche Consequenz muss auch die Geistesverwirrung

asien unweit Smyrna. Plin. V 138. (xareygovrjoav) der Briider sofort nach Anblick

3) 'AXwnzxog', Hiigel bei Haliartos. Plut. Lys. des blutigen Idols gehabt haben. Auch bei den

29. Leake Northern Greece H 220. thebaischen und kolchisch-chalkidischen Sparten

[Hirschfeld.] war der den Wechselmord aus /mvla verursachende

4) 'AXamexrj {'Alwnenfjai , Demot. 'AXwnexrj- Stein wohl ein boiotischer Baityl, ein Kultobjekt,

&£v, 'AXconsxevg, Mwjtexeievg), grSsserer attischer wie die heilige Hirschkuh, welche auf Naxos den

Demos , der Phyle Antiochis angehOrig. Die 10 Wechselmord der ebenfalls der Aresreligion an-

Lage von A. wird dadurch bestimmt, dass es gehCrigen Aloaden herbeifiihrte , ebenfalls im

(nach Herod. V 63) nahe beim Kynosarges in Dienst der Artemis, wie hier in den spartanischen

Diomeia und zwar (nach Aischin. I 99) 11—12 Limnai. Da die Legende den vordorischen Komen
Stadien ausserhalb der Stadtmauer, also des est- und dem vordorischen Dienst der .Artemis' Lim-

lichen Hauptthores von Athen, des diomeischen, natis angehort, auf deren Heiligtum an der Lan-

lag. Das stimmt vollkommen zur Lage des desgrenze die Messenier nie ganz aufgegebene

heutigen Dorfes Ambelokipi (Weingarten), dessen Anspriiche erhoben, so darf man in dem Namen
Name vielleicht nur eine volksetymologische Um- 'AXdansxos von aXwjzrj^ eine Beziehung auf den

gestaltung des alten ist. A. hatte ein Heilig- beruhmten Fuchs messenischer Sage sehen, der

turn der Aphrodite (CIA III 697 rj 'AXmnexijotv 20 den messenischen Helden Aristomenes aus dem
'A<pgodhtj) und einen Kult des Hermaphroditos spartanischen Kaiadas rettet und als Wappentier

(Alkiphr. Ill 37). Es war der Heimatsdemos auf dem Altar des Messeniers Kresphontes er-

des Aristeides (Plut. Arist. 1) und des Sokrates scheint in der dorischen Sage von der pelopon-

(Diog. Laert. II 13). Der Vater des letzteren, nesischen Landerteilung, Apoll. II 8, 4. 5. Eine

Sophroniskos, war einer von den zahlreichen Stein- Deutung als Getreidedaemon im Sinne von Mann-
metzen, welche diesen auf dem Wege vom Pen- hardts Feldkulten bei SteudingEoschers myth,

telikon nach Athen gelegenen Demos bewohnten. Lexik. II 317. S. auch Alopeke Nr. 3.

Vgl. zu den Bauurkunden CIA I 321 und sonst [Tiimpel.]

Herm. XXII 108f. 117. Karten v. Attika, Text Alopios {A/.omog), Sohn des Herakles und

II 20f. [Milchhoefer.] 30 der Thespiade Antiope. Apollod. II 7, 8, 4.

'AXomexts, eine Hundegattung (Hesych. Et.
" [Knaack.]

M.), die man aus einer Mischung von Fuchs und Alor, Fluss Hlyriens sudlich von Dyrrhachium

Hund hervorgegangen glaubte, mit Unrecht, da (App. b. civ. II 56 zov "AXmga noxajiov). Ist

solche Bastarde unfruchtbar sind (Keller Tiere etwa der Aous gemeint, so liegt ein arger Schreib-

d. class. Altert. 181). Und zwar ist a. nach Xen. fehler vor. [Tomaschek.]

Cyn. 3, 1 ein Jagdhund, den Aristot. h. a. 607 a 'AIcoqiov k'Xos , sumpfige Gegend in der eli-

3 Bk. (vgl. 738 b 31 . Poll. V 38. 40) mit dem schen Landschaft Triphylia, mit einem Heiligtume

lakonischen Hunde identificiert , wiihrend man der Artemis 'EXeia, Strab. VIII 350.

spater (Themist. or. 21 p. 248 c) eine kleine, ge- [Hirschfeld.]

ringwertige Gattung darunter verstanden zu haben 40 Aloros (AXwoog), Stadt der Bottiaeer in Ma-

scheint. [Mau.] kedonien , am linken Ufer des Haliakmon , kurz

Alopekonnesos {'AXwnexowrjaog) , Stadt auf vor seiner Miindung in den thermaischen Meer-

der Westseite des thrakischen Chersonesos , von busen (Skyl. 66. Strab. VII 330 fr. 20. 22. Mela II

Aeoliern gegriindet (Skvl. 67. Skvmn. 705. De- 35. Plin. IV 33. Steph. Byz.)
,
jetzt Paleachora

mosth. XXIII 166. XVIII 92. Strab. VII 333 fr. bei Kapsochori. Vgl. Leake Northern Greece

52. Steph. Byz. Liv. XXXI 16. Mela II 27), bei III 436. Damit identisch Stadt der Paeonen in

Plin. IV 74 falschlich eine Insel. Nahe dem Makedonien, Ptol. Ill 13, 28 ? Einwohner 'AXcogi-

jetzigen Cap Suvla burun. Bull. hell. IV 519. xrjs (Polyb. V 63). [Hirschfeld.]

Miinzen Head HN 223. [Hirschfeld.] Alos {'AXog, richtiger "AXog). 1) Dienerm des

Alopekos ('AXianexog) , Sohn des Irbos. Bm- 50 Athamas , die ihm verriet, dass Ino, um Miss-

der des Astrabakos , Enkel des Amphisthenes, wachs zu verursachen und dadurch den Tod ihrer

Urenkel des Agiaden Amphikles, fand in Sparta Stiefkinder herbeizufuhren , die Saatfrucht ge-

(Limnai?) mit seinem Bruder zusammen das rOstet habe. Vgl. den Art. Athamas. Atha-

lange vermisste taurische Idol der Artemis 'Oodia mas soil nach seiner Dienerin die Stadt A. (s.

Xvyobiofia des Orestes-Iphigenienmythos ogdiov Halos) im phthiotischen Thessalien benannt

iv tid/nry Xiycov nach einer bei Paus. Ill 16, 6f. haben. Steph. Byz. Vgl. Lolling Hellenische

nicht voilstandig erzaldten Kultlegende. Da das Landeskunde in Mullers Handb. In 47.

Idol als barbarisch und blutdikstig berilchtigt [Toepffer.]

war {ylvExai Xoytor ai'/aan av&gwxcov zov fiwfiov 2) s. Halos.
ai/udaasiv , zq> ayaXuazi e/iiieusvijXEV avdod>7iwv 60 Alosanga CAXoadyya Ptol. VII 2, 23), Ort-

ai)uxzi ilfcodm) und' bis auf Lykurgos Menschen- schaft in Hinterindien und zwar, wie es scheint,

opfer empflng , so muss sich "dies in der Fund- am Oberlaufe des Besyngas llravadi in Birma)

;

legende ahnlich ausgesprochen haben, wie in dem vgl. Adeisaga. [Tomaschek.]

parallclen historischen Zeugnis. Nach Pausanias Alosygne {'A'/.oavyvrj eunonim Ptol. VII 1.

stritten sich nach der Aufflndung des Idols seine 15), Hafen an der Kuste von Maisolia nOrdlich

gemeinsamen Opfer, die (vordorischen) Komen von der Miindung des Maisolus (Godavari) und

Spartas, Limnai, Kynosura, Mesoa, Pitane, um vor der Landspitze Palura, jetzt Manipur-bandar,

dasselbe in blutigem Kampf, und wer in diesem der Hafen von Cri-kakola. Ganz in der Nahe
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gegen Norden lag to atpmiQiov zwv sis zip Xqv-
ofjv ift7i?.sovra>v, d. i. das heutige Kalinga-pattam.

[Tomaschek.]
Alotianns (genius), unbekannte Gottheit auf

der Weihinsehrift eines Griechen aus Puteoli, CIL
X 1560: ex imperio genii Alotiani Euaristus
servitor deorum ex viso lib(ens) anfimo).

[Wissowa.]
Alounae (Alon. auf einer Inschrift), Gott-

VIII 31. Jord. Get. 34, 102). Besonders im Apen-
nin hat der Name Alpe vielfacli Wurzel geschlagen
(schon Tab. Peut. In Alpe (Apennina)). Der Sin-
gular (in der Regel Alpis, aber audi Alpes Stat.
Silv. I 4, 86. Ven. Port. v. Mart. IV 651) ist
nicht nur dichterisch iiblich (Ovid. a. a. Ill 150.
Lucan. I 688. Ill 299. Iuv. X 152), sondern dient
mit einem Beiwqrt allgemein zur Bezeichnung
einer einzelnen Ortlichkeit. Aber im Altertum

heiten im Verein mit dem Bedaius Augustus, 10 lasst sich die im Mittelalter aufkommende An-
dem Gotte von Bedaium, genannt auf mehreren
Inschriften des 3. Jhdts. CIL III 5572. 5581.
Ohlenschlager S.-Ber. Akad. Munch. 1883,
213f. Fundorte Chieming und Seeon bei Salz-

burg. Eine Beziehung zu den Matres ist vorder-
hand unsicher. Rhein. Jahrb. LXXXIII 103. 168.
Vgl. Alaunoi. [Ihm.]

Alpa s. Alpenos.
Alpenos (AXjzrjvoe Herod. VII 216 oder 'Al-

wendung des Wortes Alpis auf Gebirgsmatten
noch nicht nachweisen, vielmehr bezeichnet es in
der Begel die PasshOhen (Sidon. ep. V 16. Itin.).

Nur eine schiefe Auffassung dieser Thatsache
wird es sein, wenn Prok. b. Goth. I 12 von den
Pyrenaen behauptet : "Aknus xalsiv rt/v iv arevo-

Xa>Qiq dioSov oi xavtrj ar&gcoxot vsvofiixaai. Voll-
standig abzulehnen ist die bisweilen versuchte
ITbertragung anderer Namen der antiken Geo-

jirivol ebd. 176. Steph. Byz.), auch Alponos ge-20graphie auf die Alpen. Die Rhipaeen, welche
schrieben ^AXticovos Hellanikos bei Steph. Byz.
vgl. Aeschin. II 132. Dittenberger Syll. 186),
vielleicht auch = "AXjia in delphischen Inschriften
(Bull. hell. VII 193. 197), die westlichste Ort-
schaft im Gebiete der Ostlichen (epiknemidischen)
Lokrer, unmittelbar Ostlich vom Engpasse der
Thermopylen, hart an der Strasse gelegen, daher
die Schar des Leonidas von hier aus sich ver-

proviantierte (Herod. VII 176). Leake Northern
Greece II 38. [Hirschfeld.]

Alperium (in Alperio), Station in Dalmatia
an der Strasse von Salona nach Servitium, m.
p. VIII Aequo, Tab. Peut. Dieser alpine Halt-
platz oder blosses Schutzbaus lag mitten im
Passe Prolog, etwa bei dem heutigen Weiler
Bili-brig, wo der Ingenieur Moiza eine in den
Fels eingehauene alte Strasse aufgefunden haben
will. [Tomaschek.]

Alpes. I. Der Name des europaischen Hoch-

Posidonius bei Atben. VT 233 d und Protarch
(Steph. Byz. s. 'YxeopoQuoi) den Alpen gleich-
setzten, haben mit diesen nichts gemein, sondern
sind eine leere Erfindung einer Zeit, die als Quell-
gebiet der grossen siidrussischen Strcime ein
grosses Gebirge voraussetzte. Ebensowenig darf
der hercynische Wald mit den Alpen vermengt
werden. Er liegt schon fiir Aristoteles Meteor. I
13 nOrdlich von der Donau.

30 II. Ausdehnung und Gliederung. Als
Grenze zwischen Alpen und Apenninen betrach-
tete schon das Altertum (D. Brutus an Cic. fam.
XI 13, 2. Strab. IV 201. Ptol. Ill 1, 40) den
tiefen wegsamen Sattel des Colle dell' Altare
oder Colle di Cadibona (490 m.) im Norden von
Vada Sabatia. Auch die Ostgrenze des Hoch-
gebirges wird von Strabon (IV 202. 207. 211.
314) treffend auf die Okra, den Pass des Birn-
baumer Waldes zwischen Aquileia und Emona

gebirges taucht zuerst bei Herod. IV 49 nordlich 40 (Laibach) verlegt. Bisweilen aber begniigte man
des Umbrerlandes auf in dem Donauzufluss Alpis, "

n
' ' '

'

dem ein Karpis als Schattenbild der Karpathen
zur Seite stent. Dann gedenkt Lykophr. Alex.
1361 der 2a)^ua. Aber noch in der Weltkarte
des Eratosthenes scheint den A. kein wiirdiger

Platz gegonnt gewesen zu sein. Erst die Kunde
von Hannibals Ilbergange beleuchtete ihre Grosse
und ihre Schrecken. Die Schneebedeckung der
Gipfel legte den Romern die etymologische Ver

sich unter Anlehnung an die politischen Grenzen
Italiens , die Alpen von Meer zu Meer (a mari
supero ad inferum CIL V 7817), vom Varus zur
Arsia zu rechnen (Plin. LTI 132). Ihre Lange
hatte Polybios (II 14, 9. XXXIV 10, 17) mit
2200 Stadien weit unterschatzt. Caelius und Ti-
magenes (Plin. a. a. O.) griffen mit 1000 oder
975 m. p. nicht zu hoch, wenn ihre Messung
ungefahr der Wasserscheide folgte. Die Breite

kniipfung des Namens mit a/bus (sabin. alpus) 50 schwillt im Siiden Germaniens auf 150 m. p. an
nahe (Fest. ep. 4). Aber die weite Verbreitung
ahnlicher Namen durch das keltische Sprach-
gebiet giebt der Versicherung des Serv. A en. X
13; Georg. Ill 474, Alpes sei die allgemeine kel-

tische Bezeichnung fiir hohe Berge gewesen, ein

hoheres Gewicht , zumal sie am heutigen kym-
rischen Sprachgebrauch einen Riickhalt gewinnt
(alp = craggy rod; or precipice s. Owen Pughe
Diet, of the Welsh Lang.). Nissen halt da

(Plin.), wahrend sie in den Seealpen unter 70 m.
p. zurilckbleibt und in den ganzen Westalpen
diesen Betrag nicht weit (iberschreitet. Wie ein
Geschenk der Vorsehung empfand die Kaiserzeit
diese Verteilung der Gebirgsmasse , welche den
Verkehr mit den Westprovinzen nicht zu sehr
erschwerte, dagegen nach Norden hin die als

Schutzwehr Italiens gepriesene CCato bei Serv.
Aen. X 13. Liv. XXI 35. Pol. Ill 54. Cic. de

Wort fiir ligurisch, weil besonders die ligurische 60 prov. cons. 34 ; in Pis. 81 ; Phil. V 37. Plin
Kiiste mit den Namen Alba, Albici, Albium
iibersat ist und fur die vorhistorische Zeit eine
weitere Verbreitung der Ligurer fiber spater kel-
tische? Gebiet nachweisbar sei. Jedenfalls blieb
das Bewusstsein der Verwertbarkeit des Namens
fiir jedes hohe Gebirge dauernd lebendig (Sil.

II 333. Sidon. C. II 510. IX 48. Ven. Fort. VI
1, 113. 209. VIII 15, 5. X 19, 12. Cass. Var

III 31. XH 5. Herodian. VIII 1, 5. Isidor. Or.
XIV 8, 18) Bergmauer zu doppelter Starke
erhob. Freilich entging es den Kennern des
Gebirges (Liv. XXI 35) nicht, class der Wert
dieses natiirlichen Walles durch die ungleiche
Steilheit seiner beiden Abhange wesentlich ver-
ringert ward; pleraque Alpium ab Italia sicuti
breviora ita arreetiora sunt. Leicht hatten sich

die Heerscharen der Gallier und spater der Cim-

bern nach Italien ergossen; langsam nur wurden

die Romer der Alpen Herr. Die Lange des An-

stiegs zu der Kammhfihe wechselte indes auch

auf dem italischen Abhang bedeutend. Sie er-

reichte in Raetien 50 m. p. und dariiber, wenn
auch der scharfe letzte Anstieg im Thalhinter-

grunde hier ebenso wie in den Westalpen (Strab.

IV 203) nicht weit iiber 100 Wegstadien (12V2
Millie) anhielt. Trotz der Unsicherheit ihrer Be-

grenzung und der starken Schwankung ihres Be-

trages bildete die Anstiegslange das einzige fiir

die Romer verfugbare Mass, sich eine Vorstel-

lung von der Hohe der Alpen zu machen. Den
trigonometrischen Hohenmessungen griechischer

Berge durch Dikaiarehos konnte Plinius (II 162)

keine gleichartigen Angaben der vertikalen Er-

hebung der Alpen gegeniiberstellen, sondern nur

Mitteilungen iiber die Lange ihrer Abdachung
(longo tractu). Nur darauf und auf den Natur-

charakter konnte man die IJberzeugung begriinden,

dass die A. das hochste Gebirge Europas seien

(Polyb. b. Strab. IV 208. Agath. II 9. Dion.

Hal. frg. ed. Mai 486). Man hielt sie etwa fiir

gleich hoch, wie den Kaukasus (Arr. Peripl. 12).

Von dem Grundriss des Gebirges hatte Polybios

(II 14ff.j eine hachst unvollkommene Vorstellung.

Erst die Kaiserzeit (Strab. V 210. Mela II 73)

iibersah klarer den Bogenzug der Alpen , ihre

Richtungsanderung am Montblanc, an der Wurzel
des Thales der Salasser (Val d'Aosta). Auch die

Begrenzung und Gliederung des Gebirges haben
die Schopfer des Strassennetzes gewiss weit ge-

nauer gekannt, als die Stubengeographen, welche

der Nachwelt nur ein verkiimmertes, durch grobe

Irrtumer (Strab. IV 191. 202) entstelltes Bild

der antiken Anschauung dieses Hochgebirges iiber-

mitteln. Immerhin ist nicht zu verkennen, dass

das Altertum den Alpen mit beschrankterem In-

teresse gegeniiberstand. Der Gedanke einer plan-

massigen, dem Bau des Gebirges entwachsenden
Gliederung lag ihm ganz fern. Wichtig waren
den RCmern nur die bewohnbaren Thaler im
Schosse des Gebirges und die Passe, welche in

seinem Riicken dem Verkehr sich oifneten. Des-

halb bildeten in der Regel Passe und Thaler den
Kern der antiken Namen fiir einzelne Abschnitte

des Gebirges, wahrend die Gegenwart die Haupt-
erhebungen zum Kern der unterschiedenen Ge-

birgsgruppen wahlt und die wichtigsten Passein-

schnitte und Thalziige als Grenzlinien der Gruppen
zu verwerten strebt. Demgemass konnte die

heutige Geographie manehe der alten Namen nur
mit einer merklichen Verschiebung der Bedeu-
tung iibernehmen. Solche Verschiebungen blieben

schon im Altertum selbst nicht aus, da die Ab-
grenzung der kleinen Alpenprovinzen, welche von

kaiserlichen Procuratoren verwaltet wurden, mehr-
fach sich anderte. Dariiber CIL III p. 707. V
p. 757. 810. 902. XII p. XIII, auch Desjardins
Gaule Rom. Ill 305—329.

Die A. maritimae der Alten (Plin. VIII 140.

XIV 41. Tac. Ann. XV 32. Hist. Aug. Aurel.

48, 2. Ptol. m 1, 37 14. naqai.mi. Dio LIV 24
'A. TxaQotialaambiai. Zosim. VI 2) umfassten im
geographischen Sinne sowohl die ligurischen wie
die See-Alpen, lassen sich also vom Colle di Cadi-

tona bis an den Col de l'Argentiere (Col de la

Pauly-Wissowa

Madeleine) erstrecken. Sie waren am Anfang
der Kaiserzeit (Strab. IV 202) noch gut bewaldet.

Unter ihren Gipfeln wird nur der Berg Caenia
an der Quelle des Var genannt (Plin. Ill 35).

Viel gewaltiger erhebt sich an der Quelle des

Po die stolze Pyramide des Mons Vesulus (Verg.

Aen. X 738. Plin. HI 117. Mart. Cap. VI 640;

j. Monte Viso 3845 m.), der den Alten als das

hOchste Berghaupt der A. erschien. Er gehert

10 bereits zu den A. Cottianae (CIL XII 408) oder

Cottiae (CIL V 7250. 7251. 7253. Tac. Hist. I 61.

87. IV 68. Ptol. IH 1, 34. Dio LX 24. Amm.
XV 10. Lilian, or. II p. 74 C; ep. ad Athen. 286 B.

Zosim. VI 2. Prok. b. Goth. II 28. IV 24. Agath.
II 3) , die man nordwarts ausdehnen kann bis

an den Mont Cenis. Denn das kleine Konigreich
des Cottius (Strab. IV 178. 179. 204. 217), wel-

cher durch freiwillige Unterwerfung noch einen

Schatten von Selbstandigkeit rettete (CIL 7231
20praefeetus civitatium XIV, dazu p. 808. 809.

Dio LX 24), der erst mit dem Aussterben seines

Geschlechtes (Suet. Nero 18) erlosch, reichte

nicht nur langs der Strasse iiber den Mont Ge-
nevre von Eburodunum (Embrun) an der Druentia
(Durance) bis unterhalb Segusio (Susa) am Durias
(Dora Riparia) , sondern auch in benachbarte
Thaler, namentlich iiber den Mont Cenis zu den
Medulli (Strab. IV 185. 203. 204) am oberen Arc
hinuber. Jenseits des Mont Cenis beginnen die

30 A. Graiae (Nepos Hann. 3. Sen. ep. IV 2, 9. Pe-
tron. 122. Plin. Ill 123. 134. Tac. Hist. II 66.

IV 68. Ptol. Ill 1, 33. 35). Ihr Name, der in

beschrankterem Sinne am Pass des kleinen St.

Bernhard haftet, aber doch auch bei Ocelum im
Thale der Dora Riparia in der Verkoppelung
Graioceli (Caes. b. Gall. 1 10) auftritt, diirfte einer

verschollenen Volkerschaft entlehnt sein. Jeden-

falls verdient die dem Altertum gelauflge Her-

leitung vom angeblichen Alpeniibergange des

40 griechischen Herakles (daher Varro bei Serv. Aen.
X 13 Alpes Oraeeae) keinerlei Beachtung, und
ganz unsicher bleibt die versuchte Verkniipfung
mit dem Namen Cremonis iugum (Liv. XXI 38),

der allerdings kaum etwas anderes als den kleinen

St. Bernhard bedeuten kann und auffallend an
den nahen Cramont bei Courmayeur anklingt.

Nicht als identisch mit A. Graiae, sondern als

einen Canton dieses Alpengebietes wird man des

Plinius (XI 270. XXXIV 3) A. Ceutronkae auf-

50fassen diirfen. Die Ceutrones (CIL XII 107. 113.

p. 16) wohnten in der Tarentaise zu beiden Seiten

der Isere. Fiir die kaiserliche Provinz der graischen

Alpen kommt (CIL V p. 757. XII p. XHI. 20)

der Name A. Atrectianae vor. Detlefsen Her-

mes XXI 542 hat richtig erkannt , dass er von

einem Personennamen (CIL V 7313) abgeleitet

ist, also ahnlicher Entstehung sein mag, wie der

der cottischen A. Das Montblancmassiv hatte

in der Alpengeographie des Altertums keine Stelle,

GO weil die gangbaren Pfade es mieden. Der grosse

St. Bernhard gab dem nachsten Alpenabschnitt

den Namen A. Poeninae (Liv. V 35. Strab. IV
205. 207. 208. Sen. ep. IV 2, 9. Tac. Hist. I 61.

70. 87. IV 68. Plin. Ill 123. Amm. XV 10, 9.

Zosim. VI 2), der, wie Liv. XXI 38 hervorhebt,

keineswegs von dem Ubergang der Punier, son-

dern von der Kultstatte des Iuppiter Poeninus auf
der Passhohe des grossen St. Bernhard herruhrt

51



1603 Alpes Alpes 1604 1605 Alpes Alpes 1606

(CIL V p. 76 Iff.; uber die Ausgrabungen auf der

Passhohe vgl. Meyer Alpenstr. Ferrero Noti-

zie d. scavi 1890, 294—305. 1891, 75—81. 1892,
70 und F. v. Duhn Deutsch. Wochenbl. 1891,
344-346. Mem. B. Accad. di Torino 1891, 331
—387). Da der Name audi auf das Langsthal
der oberen Ehone , das Wallis (vallis Poenina
CIL XII 118. 147) iibergegangen war, darfman
die poeninischen Alpen im Sinne der Alten iiber

den Simplon hinaus bis an die Wurzel dieses

Thales ausdehnen (Amm. XV 11 , 16). Hierher
verlegt Avien. ora mar. 639 einen hohen Berg,
die Solis Columna. Dass die Quelle der Ehone
nicht sehr weit entfernt sei von der des Bheins,
wusste schon Caesar (b. Gall. IV 10, 3. Strab.

IV 204). Er verlegt letztere zu den Lepontiern,
deren Hauptmasse im Tessin-Thal (Val Leven-
tina) sass. Aber der Name lepontische Alpen
fur die Alpenkette zwischen Simplon und Spliigen

ist dem Altertum noeb fremd. Strab. IV 192.

204. 213 und Ptol. II 9, 2 lassen den Ehein
auf dem Adulas entspringen. Es heisst eine Un-
genauigkeit unserer Schulgeographie ohne Not
dem Altertum aufbiirden, wenn man diesen Berg
im St. Gotthard sucht. Die Rheinquellen liegen

samtlich Ostlicher. Fur den Vorderrhein und den
Ehein von Medels mag der Ursprung bei den
Lepontiern richtig sein, die iiber den Lukmanier
heruberreichen konnten. Den Hinterrhein hat
augenscheinlich Strabon im Sinne, auf Grand von
Berichten, die vom Splugeniibergange stammten.
Dort steigt man aus dem Bheingebiet unmittelbar
ins Addagebiet hintiber, wenn auch keineswegs
zur Addaquelle selbst. Danach ware der Adulas
im Eheinwaldshorn (3398 m.) zu erkennen, Rae-
tiearum Alpium inaccesso ac praeeipiti vertiee

(Tac. Germ. 1). Da die Lepontier fcereits ein

raetischer Stamm waren, muss der Name A. Hae-
tieae (Hor. C. IV 4, 17. Tac. Hist. I 70. Sidon.

Ap. C. V 374) fur das Altertum westwarts bis

an die Wurzel des Ehonethales (Plin. Ill 135)
herangereicht haben. Aus ihrem Ostlichen tiroler

Anteil hebt Strabon (IV 207) nur einen Punkt
heraus, offenbar einen Pass der Centralkette mit
einem See. Aber die schon vorher durch Miss-

verstandnisse getriibte Darstellung des Wasser-
netzes, das sich daran kniipft, ist durch Namens-
versetzungen hoffnungslos entstellt. Wahrschein-
lich handelt es sich um den Brenner. Der Name
'Anervirw ogo; , der mOglicherweise an der Ver-
schiebung der poeninischen Alpen auf der ptole-

maeischen Karte einige Mitschuld hat, kann voll-

kommen richtig uberliefert sein. Aus dem Brenner-
See entspringt thatsachlich nur ein Donauzufluss.
die Sill fzum Inn). Wenn Strabon statt dessen
die Isar (lodoag) nannte. so konnte ihn zu dieser

Verwechslung die Thatsache verfiihren, dass die

nordliche Fortsetzung der Brennerstrasse (nach
Augsburg) jenseits des Scharnitz-Passes wirklich
die Isar beriihrte. Strabons Quelle kniipfte aber
an denselben Pass- See noch einen siidwarts rin-

nenden Fluss, gewiss den am Brenner entsprin-

genden Eisack ("Axayi;, sonst Isargus), der mit der
Etsch (ATijoTros) vereint der Adria zustrOmt. An-
dere Versuche. die verworrene Stelle zu deuten, bei
den Herausgebern. namentlich C. Miiller (auch
zu Ptol. H 12, 1) und bei Zippel. Uber die

Hauptkette der Alpen Ostlich vom Brenner bieten

die alten Quellen beinalie niclits. Der Name der
Tauern ist vielleicht alt. Wahrscheinlich hatten
von ihnen die Taurisker ihren Namen (wie die

Skordisker vom Skardos). Entsprechend der Pro-
vinzialeinteilung kam dann der Name A. Norieae
(Flor. Ill 3, 18. IV 12, 4. Jord. Eom. 241) auf.

Die Unsicherheit iiber die von Strab. IV 207 ge-

nannten Donauzufliisse Duras (etwa Draus ?) und
Klanis (Glan?) macht auch jeden Versuch aus-

10 sichtslos, die Berggruppen an ihren Quellen Tullon
und Phligadia wiederzufmden. Der nordOstliche

Auslaufer der Alpen, speciell der Wiener Wald,
fiihrte den Namen Mons Cetius (Ptol. II 13, 1.

15, y CIL V p. 683. 684).

Die siidtiroler Berge fasste man als A. Tri-

dsntinae (Plin. in 121. Dio LIV 22. Flor. I

38, 11. Ampel. 45) zusammen. An sie schlossen

sich ostrich die A. Carnicae (Plin. Ill 147) mit
der Quelle des Savus an. Weiterhin scheidet

20 dessen Thai die Kette der Karawanken (o Ka-
Qovayxas Ptol. II 14, 1. VIII 7, gemeint auch
III 1, 1, wo falschlich Kagovoddiog , vielleicht

der alte Name des Karst, geschrieben steht) von
dem Zuge der A. Venetae (Amm. XXXI 16, 7)
oder Tuliae (Tac. Hist. Ill 8. Amm. XXXI 9, 4.

12, 21. XXIX 6, 1. Sozom. Hist. eccl. VII 22.

Niceph. Callist. 12. 39. Euf. Fest. 2. 3; merk-
wurdig weit nach Westen dehnt den Namen A.
Iuliae aus Ven. Fort, praef. 4; v. Mart. IV 651,

30 anscheinend bis zum Pleckeu). Die A. Paniio-
nicae bei Tac. Hist. II 98. Ill 1 sind kein Zweig
des Gebirges, sondern nur die nach Pannonien
fiihrenden Passe, also in erster Linie die iulische

Alpenstrasse durch den Birnbaumer Wald. Eine
wirkliche Fortsetzung der Alpenketten bilden
liings der Adria die A. Delmaticae (Plin. XI
240). Selbst die Dardani Alpini (Not. Dign. Occ.
31) fallen noch in die siidostlichen Auslaufer des
Alpensystems hinein. Dagegen beruhen die Vor-

40 stellungen von einer Fortsetzung der A. bis nach
Thracien (Mela II 73. Amm. XXI 10, 4. XXXI
10, 7) auf unzulanglicher Kenntnis, und Ausdriicke
wie A. Basfamieae (s. Carpathi) fallen schon
in den Bereich der allgemeinen Anwendung des
Namens A. auf hohe Gebirge.

III. Alpenpilsse. Die Unvollkommenheit der
alteren Nachrichten tiber die A. und die obere
Donau zeigt, wie lange beide dem Verkehrsleben
des Mittelmeers entriickt blieben. Von den Vol-

50 kerziigen, welche in friiher Zeit durch die A. nach
Italien niederstiegen, ist nur unsichere Kunde er-

halten. Livius Bericht (V 34) setzt den Zug der
Galler um 100 Jahre zu friih und wird ilamit

auch inhaltlich verdachtig. Der alteste HandeL
der Bernstein aus dem Norden ins Mittelmeer-
gebiet und dessen Erzeugnisse vereinzelt nach
dem Norden brachte . kniipfte sich an Massalia
und die Colonien des Pontus, mied also die A.
Nur uber ihre leichten Ostlichen Passe scheint

60 friih ein geringfugiger Waarenaustausch stattge-

funden zu haben. Der etrusk. Tauschhandel nach
dem Norden (Genthe, Frankfurt 1874) ist nach
Dauer, Ausdehnung und Bedeutung weit iiber-

schatzt worden; die Bronzekultur Deutschlands
war im wesentlichen unabhangig von Etrurien.
Die sparlichen vorromischen Miinzfunde sprechen
fur einen die A. umgehenden, nicht fur einen sie

flbersteigenden Verkehr. Wie ein Wunder erschien

den Zeitgenossen Hannibals Alpeniibergang (Plin.

XXXVI 2). Dass iiber den Weg des punischen

Heeres noch immer weit auseinandergehende An-

sichten aufgestellt werden, ist wesentlich die

Schuld des Hauptberichterstatters Polybios, der

bei aller selbstgefalligen Beleuchtung der eige-

nen geographischen Leistungen doch regelmassig

topographisch unzulangliche Angaben macht. Das

ist im vorliegenden Falle um so naturlicher, da

(1860 m.). Fiir ihn entscheiden sich demgemass
viele: de Thou, d' Anville, Gibbon 1763,

Letronne 1819, Zeerleder 1822, Keichard
1831, Eauchenstein 1849. 1864, Neumann,
Linke, Desjardins 1876, Diibi 1884 und
einige andere, welche wie Chorier 1661, Fo-
lard, Fortia d'Urbain 1821, Hennebert
1870 als Ostlichen Abstiegsweg nicht das Dora-

thai, sondern das fiber den Col de Sestrieres

er von der Anordnung und der Eichtung deslOleicht erreichbare des Clusone wahlen. Eine

Alpenzuges ganz falsche Vorstellungen hat, die

ihm selbst das Verstandnis eines guten Berichtes

unmOglich machen mussten. Als feststehend be-

trachtete das Altertum (Pol.vb. bei Strab. IV 209.

Liv. XXI 38), dass Hannibals Ubergang ihn zu-

nachst zu den Taurinern herabffihrte. Die Ent-

scheidung , iiber welchen Pass er kam , hangt

wesentlich., ab von der Beurteilung der Quellen.

Wer die Uberzeugung hegt, dass nur die Dar

ganz abweichende Meinung vertritt Dougias-
Freshfield (Alp. Journ. XI 1883, 267—300). Er
fiihrt Hannibal von Gap iiber den Col de Vars

(2115 m.) ins Thai der Ubayette, dann iiber den

Col de l'Argentiere (1995 m.) ins Thai der Stura

von Cuneo. Die Begrandung giebt teils ein Hin-

weis auf die antike Verkehrsbedeutung dieses Col

(CIL V 922*. 989*, die gefalschten Inschriften,

vgl. p. 776. 777, wichtiger andere Funde. Lit-

stellung des Polybios Beachtung verdient, alles 20 teratur bei v. Duhn Anm. 39), teils Varro bei

was Livius dariiber hinausbietet, wertlose nach-

tragliche Ausmalung sei, muss sich fiir einen Pass

in der Nordhalfte der Westalpen entscheiden. Je

nachdem man den Fluss, an dem Hannibal auf-

warts marschiert, fur die Ehone, die Isere oder den

Arc halt, kommt man auf den grossen St. Bern-

hard (Cliiver 1615, Whitak er 1794, du Ei vaz
1813, Ducis), den kleinen St. Bernhard (Breval
1726, Melville und de Luc 1818, Wickham

Serv. Aen. X 13. Wahrend namlich Polybios in

den ganzen Alpen erst vier Passe kannte (Strab.

IV 209), den ligurischen langs der Kiiste, den

bei den Taurinern auf Hannibals Eoute, den bei

den Salassern (kleinen St. Bernhard) und einen

raetischen (Brenner ?) , zahlt Varro allein in den

Westalpen 5 auf, und zwar anscheinend in geo-

graphischerEeihenfolge. l)Den ligurischen; 2) den

Hannibals; 3) den des Pompeius; 4) den Has-

und Cramer 1820, Zander 1828, Schaub 1855, 30 drubals; 5) die Alpis Graia. Von Hasdrubal

Law 1866, auch Niebuhr, Mommsen, H. Kie-

pert, v. Duhn) oder den Mont Cenis (Grosley
1764, Lalande 1769, Saussure 1796, Albanis-
Beaumont 1806, Mannert 1823, Laranza
1826, Ukert 1832, Ellis 1853, Ball 1863,

Maissiat 1874, Nissen 1883) resp. den nahe

benachbarten Col du Clapier (2491 m.), fur wel-

chen der vorziiglichste Kenner aller Westalpen-

passe, Colonel Perrin (1887) sich entscheidet.

ist nichts Naheres bekannt. Da er aus Central-

Frankreich nach Gallien aufbrach, konnte er, wenn
er nicht den kleinen St. Bernhard wahlte, am ehe-

sten fiir den Mont Cenis sich entschieden haben, der

zwar im Altertum nie eine Strasse erhielt, aber

gewiss nicht unentdeckt blieb (vgl. den nur auf

den Mont Cenis zu deutenden See bei den Me-
dullern, Strab. IV 203). Fur Pompeius wird dann

gewohnlich (CIL V p. 809) die Erschliessung des

Nur die beiden letztgenannten vom Arc zur Dora 40 Mont Genevre in Anspruch genommen, um seine

Eiparia ausmiindenden Passe wiirden der Forde-

rung genugen , Hannibal hinabzufiihren zu den

Taurinern. Zu wesentlich anderem Ergebnis ge-

langt man , wenn die Erzahlung des Livius zu

Piate gezogen wird. Fiir die Berechtigung, sie

zu beriicksichtigen , hat am wirkungsvollsten C.

Neumann sich ausgesprochen (Pun. Kriege 282
—293, vgl. auch die Inaug. Diss, seines Schiilers

O. Linke Die Controverse uber Hannibals Alpen-

Versicherung zu erklaren (Sail. ep. Pomp. 4) : per

Alpes iter aliud atque Hannibal, nobis oppor-

tuniiis patefeci. Ware das richtig, dann bliebe fiir

Hannibal freilich nur ein anderer Pass, nach Varros

Zahlung ein sudlicherer. Aber alles spricht dafiir,

dass Hannibal den einfachsten, naturgemass vorge-

zeichneten Ausweg aus dem Durancethal wahlen

musste, die auch von Artemidor gekannte Mont
Genevre-Strasse. Der Pass, den Pompeius wahlte

iibergang, Breslau 1873), im wesentlichen uber- 50 und mit der dem ganzen Briefe eigenen Uber-

einstimmend mit Eauchenstein. Neumann
tritt den Nachweis an, dass die Berichte des

Polybios und Livius aus derselben Quelle ge-

schOpft sind. Polybios unterdriickte diejenigen

Angaben, die ihm unverstandlich oder mit seinen

falschen Terrainvorstellungen unvereinbar waren.

Livius iibertrug getreu , ohne solche Kiirzungen

vorzunehmen. Folgt man seinem vollkommen
verstandlichen und durch treffende Einzelheiten

bemerkenswerten Bericht , so zog Hannibal von 60
der insula Allobrogum an der Isere-Miindung

durch das Gebiet der Tricastiner, inde per extre-

inam oram Vocontiorum in Tricorios baud us-

<juam impedita via, priusquam ad Druentiam
flumen pervenit (durch die Thaler der Isere und
des Drac nach Gap an der Durance). War Han-
nibal im Durancethal, so war der einzig be-

queme Alpeniibergang fiir ihn der Mont Genevre

treibung pries , kann eine thatsiichlich minder-

wertige andere Passpforte gewesen sein. Diibi

weist ihm den Col d'Argentiere zu. Die altere

Litteratur fiber Hannibals Alpeniibergang er-

sehcipfend bei Ukert II 2, 559 (1832). die neuere

bei Law the Alps ofHannibal (1866). Die neuesten

Erscheinungen bespricht Schiller Berl. Phil.

Wochenschr. II 1884. VIII 1277. IX 27. X 38.

894—896.
Im letzten Jahrhundert der Eepublik iiberschrit-

ten wiederholt romische Heere die Alpen. Aber die

planmassige Erschliessung ihrer Passe durch

Strassenanlagen, welche allerdings meist nur fiir

Saumtiere (nur wenige auch fiir Wagenverkehr)

hergerichtet waren , begann erst nach der seit

15 v. Chr. angegriffenen Unterwerfung der Alpen-

volker. Die alpinen BOmerstrassen (Strab. IV

204. Herodian VIII 1, 6. Mian or. II p. 72) ver-
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leugnen das im antiken Strassenbau allgemein
waltende Streben nach moglichst gerader Er-
reichung des Zieles keineswegs ; sie sind oft recht
steil. ,Sie wurden selten tief in den Abhang ein-

geschnitten, moglichst aus demselben herausge-
tragen. Sie folgten den sonnigen Lagen der
Berge, schmiegten sich dabei dem Terrain an
mid vermieden grosse Thaliibergange. Man sparte
beim Bau und erleichterte die Unterhaltung. So
findet man an den antiken Alpenstrassen keine 10
grossartigen , monumentalen Bauwerke, sondern
nur einfache, den Bodenverhaltnissen sich an-
passende Constructionen' (Bavier). Die Breite
der Strassen, meist 2—3,5, aber bisweilen nur
1,5 m., war im allgemeinen gering und wechselte
an einer und derselben Strasse haufig. Die wich-
tigsten Alpenstrassen der ROmerzeit sind folgende

:

1) Die ligurische Kiistenstrasse , deren friihe

Beniltzung nicht nur aus der Sage vom Zuge

Vicarello Druantio oder Druentia. Beim Haupt-
ort des oberen Durancethales, Brigaiitio (Briancon),
zweigte sich eine wichtige Strasse uber den Col
du Lautaret (2075 m.) nach Cularo (Grenoble)
ab (Tab. Pent. OIL XII 5508), bei Vapincum
(Gap) die Hauptstrasse nach Valentia. Der Pass,
uber welchen sie ins Thai der Drome hinuber-
stieg, Mess Mons Oaura (Col de Cabre 1180 m.).
Itin. Hieros. 555.

3) Alpis Oraia (kleiner St. Bernhard 2192 m.),
einer der am Mhesten begangenen Alpenpasse
(Polyb. bei Strab. IV 209) zwischen Salassem
(Val d'Aosta) und Ceutronen (Tarentaise) , von
D. Brutus 43 v. Chr. iiberschritten (Cic fam. X
23. XI 23), in augusteischer Zeit schon fahrbar
(Strab. IV 205). It. Ant. 346. Tab. Peut. Rav.
Die Abzweigung uber Annecy nach Genf in-

schriftlich bezeugt (CIL XII p. 765).

4) Alpis Poenina (grosser St. Bernhard 2472
des Herakles (Ps.-Arist. de mirab. 86. DM. IV 20 m.), zwischen Salassem und Vallis (Poenina), ein
19. 90. Amm. XV 10, 9), sondern aus Zeugnissen
fur das 2. Jhdt. v. Chr. (Polyb. bei Strab. V
209. Val. Max. I 6, 7) erkennbar ist, wurde erst

nach der Bewaltigung der Stamme des Gebirges
(Strab. IV 203) von Augustus 12 v. Chr. sorg-
faltig ausgebaut als via lulia Augusta (CIL XII
5454. 5455). Das Steilufer bei Monaco (Tab.
Peut.) zwang sie zu einem betrachtlichen An-
stieg. Auf der Hohe (in Alpe summa, in Alpe

sehr alter, aber nie fahrbar gewordener tjbergang
(Strab. IV 205) , von Caesars Legaten Sulpicius
Galba nur voriibergehend eroffnet (b. Gall. Ill
1—6) , erst durch die Vernichtung der Salasser
unter Augustus vflllig gesichert.

Die Existenz einer Strasse uber den Simplon
wird nahezu allgemein angenommen (vgl. v. Duhn
Anm. 61), ist aber durch die Inschrift von Vogogna
(unterhalb von Domo d'Ossola) CIL V 6649 eben-

maritima) ward 6 v. Chr. das Siegesdenkmal 30 sowenig sicher erwiesen, wie durch die Namen
errichtet zum Andenken an die Unterwerfung
der Alpenvolker (Plin. Ill 136. CIL V 7817
Tropaea Augusti, jetzt la Turbia). Es stand am
503. Meilenstein (gerechnet von Eom uber Ari-
minum, Placentia. Vada Sabatia). Die Itinerare
Ant. p. 295; Marit. 502. Tab. Peut. Rav. vereint
CIL V p. 900.

2) Alpis Gottia (Mont Genevre, 1860 m.).
Aus dem Namen des Uberganges auf seine spate

Quinto, Decimo bei Airolo eine alte Gotthard-
strasse. In beiden Fallen kann der Strassenbau
auf die Thalsohle des italischen Abhangs sich be-
schrankt haben. Unsicher bleibt (vgl. F. Berger)
der Anteil der Romer an der Wegsamkeit der
Bundner Passe. Die bedeutenden Reste alter
Pftasterwege sind am Septimer ein Werk des 14.
Jhdts., auch an den anderen Passen schwerlich
antik. Meilensteine fehlen ganz, fiir die Verbin-

Entdeckung zu schliessen (CIL V p. 809) ist nicht 40 dung zwischen Rhein und Tessin auch Itinerare.
mft'glich. Auch wenn man von dem tjbergang der
Gallier (Liv. V 34, 8 s. o.) ganz absieht und Han-
nibal iiber einen anderen Pass fiihrt, bleibt ein
Verkehr fiber diesen Pass fiir ca. 100 v. Chr.
verbiirgt durch Arteinidor (Strab. IV 179 com-
biniert mit Plin. II 244. Agathem. 4. 17), der
ftlr seine festlandische Langenbestimmung des
Mittelmeeres die Alpenroute von Scingomagus
(Exilles) nach Eburodunum (Embrun) wahlte.
Caesar ging 58 v. Chr. denselben Weg und 50 Chur.

So ist vorlaufig weder fur den Lukmanier (1917 m.)
noch fiir den Bernhardin (2063 m.) eine ROmer-
strasse klar erwiesen, wiewohl nur diese beiden
Passe zur Wahl standen fiir einen Heereszug von
den Campi Canini (vgl. Greg. Tur. X 3) bei
Bellinzona nach dem Bodensee (Amm. XV 4, 1)
und fiir einen Raubzug der Alemannen in umge-
kehrter Richtung (Sidon. C. V 375). Dagegen
fiihrten vom Comer See sicher zwei Strassen nach

schatzte ihn als proximum ifcr in utteriorem
Galliam. Den Strassenbau vollzosr unter Augustus
(Meilenstein von Apt CIL XII 5497. 3 v. Chr.)
Cottius (Amm. XV 10. 2). Als leichtester, wenn
auch im Winter fiir Fuhrwerk beschwerlicber
Hochiibergang (iibertreibende Ausmalung bei Am-
mianj blieb diese Strasse fiir den Verkehr von
der Poebene nach der Xarbonensis und Spanien
bevorzugt. Zu der Eeihe hsl. Itinerare (Ant, 342.
357 : Hieros. 555. Tab. Peut. Rav.) treten 4 in- 60
schriftliche auf den Silberbechern von Vicarello
hinzu (CIL XI 3281—3284, altere Ausg. Rh.
Mus. IX 1854. Rev. arch. V 1862), alle vereint
CIL Vp. 81 1. XII p. 646. Die Passhche hiess vom
4.—6. Jhdt. Mons Matrona, wohl von den gal-
lischen Deae Matronae (vocabulum casus feminae
nobilis dedit Amm. XV 10, 6. It. Hier. Ennod.
Itiner. Brigantionis 23), auf den Itineraren von

5) Spliigen (2117 m.), Cuneus aureus, It. Ant.
Tab. Peut, Die Strasse trat unterhalb des Dorfes
Spliigen gewiss nicht in die Engschlucht der Via
Mala, sondern hielt sich auf den sonnigen Hfihen
des linken Ufers.

6) Julier (2287 m.). Fiir ihn ist nicht nur
durch Munzfunde und eine alte Saule ein antiker*
Verkehr nachgewiesen , sondern auf ihn bezieht
sich wohl It. Ant. p. 277.

1) Reschenscheideck (1493 m.). Diesen Pass
iiberschritt wahrscheinlich die via Claudia Augusta
(46/47 n. Chr.), welche von Altinum durch Val
Sugana nach Tridentum und dann an der Etsch
aufwarts mindestens bis in den Vintschgau fiihrte.

CIL V 938.

8) Brenner (1363 m.), benannt nach den alten
Breimi (Hor. C. IV 14, 11. Strab. IV 206. Plin.

Ill 136. Veil. Fort. v. Mart. IV 645 Breones.

Cassiod. Var. I 11. Paul. Diac. Laugob. II 13),

die Drusus bezwang. Die alte Beniltzung dieses

niedrigen Uberganges beweisen etruskische Funde

s, Genthe a. a. O. Die Strasse von Verona nach

Augusta Vindelicorum war gewiss eine der ersten,

welche nach Unterwerfung der A. gebaut wurde.

Dafiir spricht trotz des Fehlens eines inschrift-

lichen Zeugnisses bis 195 n. Chr. (OIL III 5980)

das friihe Aufbliihen der splendidissima Baetiae

eolonia (Tac. Germ. 41). Tab. Peut. It. Ant.

CIL III p. 735. V p. 947. Ven. Fort. a. O. Die

Strasse durchzog die schwierigen Engen des Ei-

sack. Hier Raetiens Grenze; Zollstation Subla-

Tjio (Seben). CIL V 5079. 5080. Von Veldidena

(Wilten bei Innsbruck) aus iiberschritt sie die

nordlichen Kalkalpen in dem nachstgelegenen

Scharnitzpass (1176 m.), der ins Quellgebiet der

Isar fiihrt. Dass aber auch eine Verbindung nach
Brigantium (Bregenz) bestand, welche wahrschein-

lich den Fernpass (1250 m.) beniitzte, beweist

CIL III 5988. 5999. Nach einem ostlicheren Pass

der Kalkalpen verlegt man des Theodorich Clau-

surae Augustanae (Cassiod. Var. II 5).

Ganz unsicher ist das Alter des Heidenweges
iiber den Hoch- oder Korntauern (2463 m.) zwischen

Moll und Salzach. Prinzinger Mitth. Ges. Salzb.

Landesk. XXVIII 1888, 184—196 m. K. Arnold
Mitth. D. u. O. Alp.-Ver. 1890, 166—168.

9) Radstadter Tauem (1738 m.) und Katsch-

berg (1641 m.) sind die beiden Passe , welche
aus dem Langsthal der Mur, das die Kette der

Tauem in zwei Ziige zu spalten beginnt , nord-

warts zur Salzach nach Iuvavum, siidwarts zum
Dravus nach Teurnia herausfuhren. Als siidliche

Fortsetzung dieser ROmerstrasse, von der etliche

Meilensteine erhalten sind (CIL VII 5713—5727),
kann die Strasse iiber den Pleckenpass (Monte
Croce 1360 m.) gelten, welche das obere Drau-
thal, besonders Aguontum (bei Lienz) mit dem
oberen Tagliamento verbindet. Eine venetische

Inschrift verbiirgt das hohe Alter dieses Verkehrs-
weges, Pauli Altital. Forsch. Ill 62—65. Ven.
Fort. v. Mart. IV 651ff. giebt ein durch das

Pusterthal an den Brenner gekniipftes Itinerar.

CIL III p. 590. V 1862. 1863. Zollstationen bei

Loncium (Mauthen) und Monte Croce. CIL III

4716. V 1864. vgl. Domaszewski Arch.-epigr.

Mitt. XIII 1890. 138.

10) Die Norische Hauptstrasse fand wenig
Cstlicher niedrigere Ubergange. Ihr Offnete sich

allerdings in den nordlichen Kalkalpen kein weg-
bahnendes Querthal, sondern iiber den Pyhrn
(945 m.) stieg sie hinuber nach Liezen a. d. Enns,
aber die Hauptwasserscheide uberwand sie leicht

im Rottenmanner Tauem (1257 m.). Noch leich-

ter stieg sie aus dem Murthal durch die Neu-
rnarkter Senke (Noreia) hinuber nach Virunum
itn Klagenfurter Becken. Von Villach aus fiihrte

dann der Saifnitzpass (797 m.) langs der heuti-

gen Pontebba-Bahn ohne ernsten Anstieg hinuber
ins Tagliamentothal. Tab. Peut. It. Ant. CIL
Hi p. 589. 618. 693. 698. V p. 169. 936. Zoll-

stationen bei Saifnitz und Pontcbba CIL ni 4716.
T 8650.

U) Alpis lulia oder Ocra (830 m.), der Pass
fiber den Birnbaumer Wald, schon in republi-

canischer Zeit wichtig, wie die Griindung von
Aquileia (181 v. Chr.) beweist (Liv. XXXIX 22.

45. 54. 55. XL 34). Die Eroberung Pannoniens

belebte den Verkehr zwischen diesem Platz und
Emona (Laibach) ungemein (Strab. IV 207. 314.

Lilian, or. II 72. Paul. Diac. Langob. II 9. It. Ant.

128; Hieros. 560. Tab. Peut. CIL III p. 483. 572.

V p. 75). Die Zollgrenze Noricums lag nordlich

der Save bei S. Oswald (609 m.). CIL III 5121.
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344—363. XXI 323-341. Vaccarone Le vie

delle Alpi Cozie, Graje, Pennine negli antichi

tempi, Boll. CI. Alp. It. XTV 1880, 1—43. H.
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TV. Naturcharakter und Erzeugnisse.
Von der Unwirtlichkeit des Hochgebirges, seinen

Steilwanden und Abgriinden , der Kalte , den

Sturmen, den Schneemassen, den vereisten Wegen
30 sind etliche alte Schilderungen erhalten (Polyb.

II 15. Ill 56. Liv. XXI 31. Petron. 122. Sil.

It, III 479. Amm. XV 10. Claud. XXVI 340).

Aber nur vereinzelt zeigt sich eine klarere Anschau-

ung einzelner Naturerscheinungen. Strabon IV
204 kennt die Steinfiille und die Lawinen (Claud.

XXVI 346) als ernste Gefahren der Alpenwege,

Frontin die Hochfluten im Gefolge der Schnee-

schmelze. Grom. vet. ed. Lachm. 50, 21. Die

ROmer haben sich nie iiber das Gefiihl des Grauens

40 oder die Stimmung der Gleichgiiltigkeit zu einer

Begeisterung fur die SchOnheit des Hochgebirges

zu erheben vermocht. Nicht touristischer Eifer,

sondern nur der Verkehr mit jenseitigen Landern

und die Ausbeutung der bescheidenen Naturgaben

des Gebirges fiihrte sie in dessen Inneres. Nur
vereinzelt lockten Edelmetalle, so die Goldwaschen

der Salasser am Siidfuss des Monte Rosa (Strab.

IV 205) und die Goldgruben der Tauem (Polyb.

bei Strab. IV 208). Die Ausbeutung der Kupfer-

50 erze (z. B. bei Bischofshofen) bezeugen die Funde,

den Abbau der reichen Zone von Eisenerzlagem

in den Ostalpen auch der Ruf des Koricus tmsis

(Hor. C. I 16, 9; Ep. 17, 71. Ovid. met. XIV
712. CIL III 4788. 4809. 5036. V 810). Eine

wichtige Kulturstatte erhielt sich aus vorge-

schichtlicher Zeit um das Salzwerk von Hallstatt

(Frh. v. Sac ken Das Grabfeld von Hallstatt,

Wien 1886). Den Marmorlagern (Plin. XXXVI 2)

entstiegen vielfach Kunstwerke und Denksteine.

60 Selbst das gefahrvolle Treiben der Krystallsucher

lasst sich bis auf des Plinius (XXXVLT 23. 27)

Tage zuriick verfolgen. Unvergleichlich wichtiger

war die Nutzung des Bodens. Die ungeheueren

Wiilder (silvae inexplicabiles Salv. de gub. dei

VI 10. Polvb. HI 55, 9. Strab. IV 202. Plin.

XXXI 43) lichteten sich allmahlich. Viel Bau-

holz verschlangen die Lagunenstadte (Vitr. II

9, 16. Plin. XVI 66. 90), selbst das feme Rom
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(Plin. XVI 190). Anderwiirts raumten Theer- Westalpen: Desjardins Geogr. de la Ganle
schweler und Fechsieder auf (Strab. IV 207). Eomaine I 66—99. II 305—329. Vallentin
Diese Beschrankung des Waldes minderte mehr les Alpes Cottiennes et Graies, Paris 1883 (Ref.

als der Bedarf des Circus (Claud. XXIV 307. von Fr. Berger Sybels Hist. Ztschr. LIII 1885,

Salv. a. 0.) und die Jagd die wilde Fauna. Poly- 110).

bios (bei Strab. IV 208) kannte hier noch den Centralalpen : Th. Momm sen Die Schweiz
Elch. Neben den Gemsen (Plin. VIII 214), in rom. Zeit, Mitth. antiq. Ges. Zurich IX 2,

Steinbocken, Sclmeehasen (VIII 217), Murmel- 1853, 1—27; Inscr. Conf. Helv., ebenda X 1—134;
tieren (VIII 132. X 186), Baren werden auch Hermes XVI 445—493. F. Keller Die rom.

wilde Kinder (Strab. IV 207 Wisent ?) und merk- 10 Ansiedelungen der Ostschweiz, Mitt, antiq. Ges.

wiirdigerweise auch wilde Pferde genannt, dazu Zurich XII 269—342. XV 63—158. Plant a Das
mannigfaches Federwild (Plin. X 56. 133). Auch alte Raetien, Berlin 1872.

die Fische der Seen (IX 63), selbst die Schnecken Ostalpen: J. Jung Romer und Bomanen in

(VHI 140) fanden Liebhaber. Das entwaldete den Donaulandern, Innsbruck 1877, 2. Aufl. 1887.

Land vergrOsserte die Viehtriften. Hier lag der Ders. Die Roman. Landschaften des R. Reiches,

Schwerpunkt d?s Wirtschaftslebens der Hoch- Innsbruck 1881, dort reichliche Litteratur.

thaler (Verg. Georg. Ill 474). Das kleine un- [Partsch.]

ansehnliche Vieh lieferte reichlich Milch (Plin. Alpesa s. S a 1 p c s a.

VIII 179. Colum. VI 42) fur die Kasebereitung Alphabet. I. Griechische Alphabete.
(Strab. IV 207. Plin. XI 207. Hist. Aug. Pius 20 Im Altertum selbst schrieb eine Uberlieferung

12, 4). Ziige des Lebens der Hirten: Claud. die Erfindung eines Alphabetes von 16 oder 17
XXVI 349—358. Acta Sanctor. 29 Mai. 38 (vgl. Buchstaben dem Palamedes zu (vgl. Eur. Palam.
Jung Roman. Landschaften des R. Reichs 1881, frg. 578 und sonst), wahrend andere Buchstaben
425). Die wiirzigen Stauden trockener Lehnen lie- dem Simonides oder Epicharm zugeschrieben

ferten reichlichen Honig (Strab. IV 202. 207). werden. Herodot hingegen (V 58) deutet den
Aber auch der Ackerbau drang in Hohen, in denen phoinikischen Ursprung der griechischen Buch-
nur die Wahl besonderen Saatkornes ihn noch staben an, welche auch cpoivixr/ia genannt wor-
moglich machte (Plin. XVIII 69. 172. 240). Die den seien und vielfach wie alles, was man fur

tieferen Lagen lieferten Wein. namentlich der phoinikisch hielt, auf Kadmos bezogen wurden.
raetische stand in gutem Rufe (Suet. Aug. 77. 30 Auch Tacitus (ann. XI 14) nennt Kadmos als

Verg. Georg. II 96. Colum. Ill 2. Plin. XIV 16. denjenigen, der die Schrift von den Phoinikern

26. 41. 67).. Am Ufer des lacus Larius gedieh zu den Griechen gebracht habe, glaubt aber, dass

selbst der Olbaum (Claud. XXVI 319). die Phoiniker selbst sie von den Agyptern enfc-

V. Bewohner. Als kiirperliche Eigentiim- lehnt hiitten. Auch inschriftlich ist uns das Wort
lichkeit der Bergbewohner fiel schon den Alten tpoivixrjia fur Buchstaben erhalten (IGA 497).

die Haufigkeit der KrOpfe auf (Vitr. VIII 3, 20. Entscheidender als die Uberlieferung des Alter-

Iuv. XIII 162. Plin. XXXVII 44). Die Er- turns ist aber die Identitat der altesten griechi-

scheinung ist unabhangig von ethnischen Unter- schen Schrift mit der phoinikischen und die Iden-

schieden. Die Mehrzahl der Alpenvolker waren titat der Benennungen der einzelnen Buchstaben.
Kelten. Aber neben diesen wohnten im Alpen- 40 Das phoinikische Alphabet wurde, nachdem seine

Gebiet andere Stamme : die Ligurer in den Ableitung aus der Hieroglyphenschrift lnissglikkt

Seealpen und cottischen A. bis in die Nahe war, fiir autochthon gehalten (Gesenius script,

der Mont Genevre-Strasse. Selbst die Tauriner linguaeque Phoeniciae mon. 1837), bis es E. de
werden noch zu ihnen gerechnet, Strab. IV 204. Rouge gelang, den agyptischen Ursprung nach-

Plin. Ill 123. Von der Quelle der Rhone und zuweisen, indem er die demotische Schrift der

des Tessin ostwarts bis fiber die Etsch bewohn- Agypter heranzog und aus dieser die phoinikischen

ten die Raeter die Centralkette der A. und tieren Charaktere ableitete (Memoire sur Torigine egypt.

Siidabdachung. Schriftsteller der Poebene (Liv. de 1'alph. Phen. 1875). Diesem Nachweis gegen-
V 33. Plin. Ill 133) verbiirgen ihre ZugehUrig- (iber ist Deeckes (in K. 0. Miillers Etrusker*
keit zu den Etruskern. Und die Ausbreitung 50 II 513ff.) Versucli einer Ableitung der semitischen

des im alten Raetien heute gesprochenen Ladin Alphabete aus der neuassyrischen Keilschrift nicht

bis ins Friaul macht es nahezu sicher, dass auch stichhaltig.

dort ein verwandtes Volk die Grundlage der Volker- Das phoinikische Alphabet ist uns am besten
mischung bildete. Den Fuss der A. vom Po bis aus der aus dem 9. Jhdt. v. Chr. stammenden
zum Tagliarnento hatten die Veneter inne. Sie Inschrift des Konigs Mesa von Moab bekannt.
werden zu den Illyriern gestellt. Xiiheres iiber Die Formen seiner Buchstaben sind folgende:

all diese Volker unter ihren Namen. Die ge- *jr AAA^YTHffll ^11 /vv\
nauere ethnische Topographie der A. fur das J1". ' V^ A

Lfii i

Altertum stiitzt sich grossenteils auf die Tropaea A T O 1 T T " W + Die Bez«ch-
Augusti-, vgl. Zip pel Die rom. Herrschaft in 60 nungen dieser Buchstaben entsprechen in den se-

Illyricum bis auf Augustus, Leipzig 1877. mitischen Sprachen Bedeutungen einzelner Wor-
Litteratur: H. Nissen Italische Landes- ter, wie Ochs, Haus, Kamel, Thiire, Hauch,

kunde I 136—173. 466—493, dazu H. Kieperts Pflock, Zaun, Hand, Wasser, Fisch u. s. w. Die
Karten zum CIL III. V. XH. Dtibi Feldziige der Buchstaben sind also akrophonetisch , d. h. ihre

Rtimer in den Alpen, Jahrb. Schw. Alp. CI. XVI Zeichen stellen den Gegenstand dar, mit dessen
463—482 ; Allerlei antike Notizen iiber die Alpen erstem Laut das Wort beginnt, mit dem sie ge-

ebd. XVII 377—406. Detlefsen Das Pomerium nannt sind. Was die Anordnung des semitischen
und die Grenzen Italiens, Herm. XXI 528—552. Alphabetes betrifft, so sind daruber nicht streng

heweisbare Theorien aufgestellt worden, wonach welcher keine anderen Buchstaben als diese kennt.

sie auf einem lautphysiologischen Princip aufge- Die Zeichen <p bis o> sind griechische Erflndungen,

baut von anderen Motiven durchkreuzt wird (ein- und diejenigen Alphabete, welche keinen so friihen

eehend wird dariiber von Taylor in seinem Werke Zustand darstellen wie die von Melos, Thera und

Iber das Alphabet gehandelt). Fiir die Ubertra- Kreta , sondern diese Zeichen bereits besitzen,

sung des phoinikischen Alphabetes sind zunachst scheiden sich in eine Ostliche Gruppe, welche un-

die Buchstabenformen der altesten griechischen gefahr Kleinasien , die Inseln des aegaeischen

Inschriften beweisend. die mit den phoinikischen Meeres, den Bosporus, Makedonien, die ionischen

nahezu identisch sind, ferner die Verwendung der Inseln, endlich noch Korinth, Megara und Argos

Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge als Zahl- 10 umfasst, und in eine westliche Gruppe, die Mittel-

zeichen, wobei selbst in einzelnen Dialekten unter- griechenland mit Ausschluss Attikas ,
Euboea,

gegangene Buchstaben an ihrer festen Stelle ge- Thessalien, den Peloponnes, Sicilien und Italien

zahlt werden , endlich die Richtung der Schrift, umfasst, wahrend Attika eine Mittelstellung ein-

die in den altesten griechischen Inschriften links- nimmt. Die ostliche Gruppe wertet X als Chi,

laufig wie die semitische Schrift ist, oder furchen- rp aig psi ^ hat das phoinikische Samech J
fflrmig (§ovoxQo,mh6v\ d. i. so angeordnet, dass

alg xi . die westliche Gruppe wertet X als Xi,

die rechts- und lmkslaufigen Zeilen mit emander
y/ alg chi md hat entweder kein Psi oder druckt

abwechseln. Die Rechtslaufigkeit der bchnit . v,
dringt erst im 5. Jhdt. vOllig durch. Die Zeit diesen L™t durch eln neues Zelchen X aus -

der Reception des phoinikischen Alphabetes auf 20 Das attische Alphabet hat kein f und yj, sondern

griechischeiti Boden lasst sich annaherungsweise druckt die beiden Laute durch XS und ®E aus,

ins 10. Jhdt. verlegen. Das phoinikische Alpha- wahrend es <P und X wie die Ostliche Gruppe

bet besteht aus 22 Buchstaben, deren letzter das gebraucht. Die Thatsache steht fest ,
erklart

Tau ist. Dies muss also auch zur Zeit der Re- wurde sie auf verschiedene Weise. Wahrend

ception der letzte Buchstabe des griechischen Al- Kirchhoff die Erklarang offen lasst, halten

phabetes gewesen sein. Einzelne Veranderungen andere die Verwendung der Zeichen in der Ost-

in der Wertung der Buchstaben mussten aber bei lichen Gruppe fiir alter und suchen die Verschie-

der Reception vorgenommen werden, weil die se- denheit in der westlichen Gruppe durch Missver-

mitischen Schriften die Vocale nicht schreiben, standnisse der recipierten Zeichen zu erklaren

die griechische Sprache aber fur einzelne Buch- 30 (v.Wilamowitz). Fiir hoheres Alter der estlichen

staben des semitischen Alphabetes keine Verwen- Gruppe tritt auch Clermont-Ganneau ein,

dung hatte. Der Spiritus lenis (Aleph) wurde einen gegenseitigen Austausch von Buchstaben

zum Ausdruck fiir a. das He des phoinikischen nahm Gardthausen an, wahrend Taylordie

Alphabets zum Ausdruck fiir e , denn fiir den Identitat der verschieden gewerteten aber gleich-

Spiritus asper der Griechen wurde das phoinikische geformten Buchstaben in den beiden Gruppen

Zeichen Chet (8. Stelle des Alphabets) verwendet, laugnete. Endlich habe ich den Versuch einer

das
c

Ajin, welches einen dem Griechischen frem- Entwicklung beider Wertungen aus einem gemein-

denLa'ut darstellt. wurde zu o. Fraglich ist, ob samen Uralphabet gemacht, welcher wieder von

das Zade des phoinikischen Alphabetes, welches Kalinka bestritten und durch eine neue Theorie

seine Stelle nach Pe hat. recipiert wurde, weil 40 ersetzt wird.

es in der Reihe der griechischen Zahlzeichen Das griechische Alphabet hat demnach ur-

fehlt. Samtliche griechische Alphabete haben spriinglich folgende Gestalt:

ferner nach dem T das Ypsilon, welches also -Jf.9 "| A =i *\ T H
zwar griechische Erfindung ist, aber gleichzeitig Alpha Beta Gamma Delta Epsiion Vau Zeta Heta

mit der Reception des phoinikischen Alphabetes
(9) U )l A vv\ V. ffl

aufkam und eine Differenzierung aus Digamma ^ ^ K
* ^^ ^ ^ Sam

™
(X1)

(\au), dem 6. Buchstaben des Alphabetes, ist. Der _ n/(Vl\ O 4 > T
Eeichtum an Zischlautenim phoinikischen Alphabet \J | \> ') Y l > I

(Sain Samech. Zade, Schin) wurde im Griechischen Omikron Pi_ Zade Qoppa Kho Sigma Tau

so ausgeniitzt, dass der 7 Buchstabe (Sain) von 50 _ Die Aspiraten wurden ursprunghch durch die

Anfang
S

an fur den Doppellaut Zeta verwendet, Tenuis m Verb.ndung mit dem rauhen Haucl.e

Samech. der 16. Buchstabe. m einigen Alphabeten ausgedruckt, also PH, K H- Aui diese Zei-

fallen gelassen, in anderen als Xi gebraucht wurde. chen beschrankt sich das alteste Alphabet von

In Betreff der beiden andern S-Laute nahm Kirch- Thera, welches jedoch bereits eine Scheidung

hoff an. dass urspriinglich allgemein das Zade der O-Laute versucht, indem es kurzes o und

verwendet, spiiter aber allgemein durcb das Schin ^icht diphthongisehes u durch Q , langes o

verdrangt und Sigma genannt wurde wahrend
durch ^ Husdriickt. Ihm verwandt ist das von

Schlottmann die Reception des Zade laugnet.
Af_,_ Y.^.v.^ „v„. tj^„ a^,.^ L. „„,^,Vt

Ein weiterer S-Laut ist das Sampi ^, welches

von Clermont-Ganneau in der halikarnassi-

sehen Inschrift fIGA 500) in der Form 'J*
nach

Melos . welches aber Beta durch m ausdriickt,

60 den O-Laut nicht seheidet, im ilbrigen aber noch

H als H wertet und die Aspiraten durch die

Tenuis mit \-\ ausdriickt. In weiterer Entwick-
gewiesen wurde. Ob es eine freie Erfindung oder

, scheidet es zwischen C und Q (Omi-

kron und Omega). Almlich ist das Alphabet von
mit einem der phoinikischen S-Laute zu identi

ficieren ist, ist strittig. Die Buchstaben von a

bis v sind alien griechischen Alphabeten gemein- Kr^- ?ie andern Alphabete h^en bereits die

Mm. und auf den Inseln Melos, Thera und Kreta mchtphoimkischen Buchstaben. Wichtig ist, dass

ist auch noch ein Zustand der Schrift erhalten, Paros £2 fiir kurzes
> O fiir Ganges o hat, ([

fur
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Beta. Das mis gelaufige Alphabet ist das ionische.
welches, im kleinasiatischen Ionien entstandenj
allmahlich von alien griechischen Staaten recipiert,
seit der Mitte des 4. Jhdts. das allein herrschende
geworden ist. In demselben schwand schon frflh
die Wertung des H fiir den rauhen Hauch und
kam die Verwendung desseiben fur den langen
E-Laut auf, etwas spater die Scheidnng des 0-
Lautes. Das Vau (Digamma) schwand aus dia-
lektischen Griinden, O blieb noch neben der Ver- 10
wendnng fiir den kurzen O-Laut fur nicht-diph-
thongisches u, die Pormen der Buchstaben nii-

herten sich den bei uns iiblichen. Vor dieser
Reception ist in einigen Alphabeten, sicher in
dem von Keos, die Verwendung von E und H
so geregelt worden, dass H fur den ionisch-at-
tischen E-Laut, der urgriechischem a entspricht,

E fiir den urgriechischen, wenn auch langen, E-
Laut verwendet wurde (Dittenberger Hermes
XV 225). Von Eigenarten der Sonderalphabete 20
sei noch erwahnt das argivische f- (Lambda), das

korinthische ^ (Beta) und g (Epsilon), das si-

kyonische £ (Epsilon). Die Alphabets des We-
stens sind ebenfalls durch das ionische verdrangt
worden. Ausser den oben angefiihrten Kriterien.
die fiir die ganze Gruppe gelten, haben sie fol-

gende Besonderheiten. Das Lambda ist in Boe-
otien und in Chalkis auf Enboea [_, wie auch
in Attika , das Psi erscheint durch -^ ausge- 30

driickt in Arkadien und im ozolischen Lokris,

Alphabet 1616 1617 Alphabet Alphabet 1618

ferner in Chalkis und Arkadien Q fiir Gamma.
Abweichend, aber auf griechische Alphabete

reducierbar, sind die phrygischen, karischen, ly-
kischen Alphabete, die jedoch durch neu erfun-
dene Zeichen erweitert sind.

Die heimischen Alphabete, deren Verwendung
nirgends die erste Halfte des 4. Jhdts. iiberdauert,
haben natiirlich von ihrem altesten Stadium bis 40
zu ihrer Verdriingung durch das ionische Alphabet
eine Entwicklung durchgemacht, die sich in der
Veranderung der Buchstabenformen iiussert. Fur
Attika bietet die altesten Formen die Vasenin-
schrift CIA IV 492 a, deren Buchstaben sich von
den phoinikischen Formen kaum unterscheiden.
Sonst weisen die altesten attischen Urkunden be-

reits
| fiir Iota gegen alteres $ auf, der S-Laut

wird durch das dreistrichige Sigma {jtL) ausge-
5Q

driickt, das vierstrichige £, welches in Privat-

inschriften schon im 6. Jhdt. auftritt, begegnet
auf einer offentliehen Urkunde zuerst um 460 v.
Chr. Das Theta hat wie uberall die Kreuzform

® als altere Form, wahrend spater © auf-

kommt (vgl. U. Kohler Eh. Mus. XLVI Iff.). Die
geschlossene Form des Heta Q hert bereits

im 6. Jhdt. auf. Die gesetzliche Beception
des ionischen Alphabetes fand im Jahre des Eu- 60
kleides (404/3) statt, und von diesem Jahre
an flndet sich daher kein officielles Aktenstiick
mehr, welches im epichorischen Alphabet abge-
fasst wiire. Aber auch schon friiher dringen ein-
zelne Formen des ionischen Alphabetes ein, und
die Privatinschriften waren langst durchwe<* im
wnischen Alphabet abgefasst, als dieses auch offi-
ciell emgefuhrt wurde. Namentlich hat TJ. Koh-

ler (Athen. Mitt. X 359) die Verwendung des
ionischen Alphabetes auf einer Eeihe attischer
Grabschriften nachgewiesen , deren Buchstaben-
charakter mit Sicherheit auf den Anfang des 5.
Jhdts. weist, und gezeigt, dass seit dem Anfang
des peloponnesischen Krieges auf Grabschriften
das ionische Alphabet allgemein ist.

Litteratur
: F r a n zElements epigraphices Grae-

cae 1840. Boeckh Encvclopaedie 738ff. Grund-/
legend: Kirchhoff Studien zur Geschichte de?
gr. Alphabets (4. Aufl. 1887). Vgl. auch Tk.
M omm s e n Die unterital. Dialekte 3fi. S c h 1 o to-
rn an n in Biehms BibelwOrterbuch II 1416ff.
Deecke ZDMG XXXI 102ff; in Baumeister
Denkm. des class. Altert. I 52f. v. Wilamowitz
Homer. Unters. 287ff. Clermont-Ganneau
origines des caracteres comple'mentaires do l'al-

phabet grec in: Melanges Graux, Paris 1884 II
413ff. GardthausenRh. Mus.XL599ff. Szanto
Athen. Mitt. XIII 235. Kalinka ebd. XVII
lOlff. G. Hirschfeld Eh. Mus. XLII 209ff.
XLIV 46 Iff. Taylor the Alphabet, London 1853
(2 Bde.). Schiitz historia alphabeti Attici, Ber-
lin 1875. Zusammenstellungen : Hinrichs Gr.
Epigraphik in Iwan Miillers Hdbch. der class.
Altertw. I, 2. Aufl., bearb. von Larfeld Munchen
1892. Eeinach traite de l'epigraph. gr. 175ff.

[Szanto.]

II. Italische Alphabete.
Auf dem Boden Italians sind nach den Er-

gebnissen der neuesten Forschungen folgende elf
verschiedenen Alphabete im Altertum in Ubung
gewesen

:

a) Das Alphabet, das bisher durch nur fiinf
in Trevisio, Cividate, Sale di Marasino, Voltino
und Rotzo gefundene Inschriften (s. Pauli Alt-
ital. Forschungen I nr. 27—31) reprasentiert und
von Pauli (a. a. 0. I 56, vgl. Ill 216ff.) als das
von Sondrio bezeichnet wird. Als charakteristi-
sche Besonderheiten desselben sind folgende auf-

zuzahlen: I hat die Form /^ t
% ist = *

, m —
W, P = i , u = >| Oder

,J.
Das Alphabet

besitzt die Medien, denn d fehlt auf unseren
Inschriften jedenfalls nur zufallig, wie auch r.
Das k kann ursprunglich nicht gefehlt haben,
mag aber durch das ) verdrangt worden sein.

Dass ^ = v dem Alphabet und nicht bios den
erhaltenen Inschriften mangele, bestreitet Pauli
a. a. 0. Ill 217 gegen, Deecke Getting, gel. Anz.
1886, 57. Ausserdem vermisst man h, &, das in
verschiedenen italischen Alphabeten noch vorhan-
dene Samech, San, q, tp, y. Welche dieser Buch-
staben dem Alphabet wirklich und ursprunglich
gefehlt haben, ist nicht ausgemacht. Die Bich-
tung der Schrift ist nur in der Bilinguis Pauli
a. a. 0. I nr. 30 rechts-, sonst linkslaufig.

b) Das Alphabet der Veneter, dessen Gel-
tungsgebiet sich von Vicenza, Este und Padua
nordostlich bis nach Gurina in Karnten erstreckt.
Die meisten und wichtigsten Denkmaler desselben
sind in und bei Este gefunden (s. Pauli a. a. 0.
Ill 1—71 und 441—445: dazu die Tafeln) und
entweder linkslaufig oder bustrophedon geschrie-
ben. Ihrer Form halber verdienen folgende Buch-
staben besondere Erwahnung : Neben der alteren

Grundfonn ^ hat sich eine jungere, mehrfach

•modiflcierte, ^ entwickelt. ^ ist _= *, l||, wo-

neben einigemale durch etruskischen Emfluss

erscheint, = h. l|l <1 ,
was sich in Inschriften

von Este und Padua haufig flndet, ist = f, wie

auch fur die Etrusker und Latiner 0^ als

alteste Bezeichnung des f feststeht. "Wahrend

dieselbe bei den Venetern die herrschende blieb,

sind die Etrusker dann etwa um die Mitte des

4. Jhdts. zu der Vereinfachung 8 (= BP' die

Latiner zu ^ iibergegangen (s. Pauli a. 0. Ill

97ff. Helbig-Diimmler Rom. Mitt. II 1887,

37ff Bilcheler Eh. Mus. XLn 317f.). X = #

findet sich nur in den Alphabeten und Syllabaren

von Este, nicht in den wirklichen venetischen

Inschriften (s. Pauli a. a. 0. Ill 137—144).

OundO = o(Paulia.0.ni 130-136; Deecke

wollte © und |X I = * nehmen, Gott. gel. Anz.

1886, 54). <\ = I, "[ = m, V[ = n, b4 =

1 d. i. semitisches Samech, s. Pauli a. a. 0. DZE

15l'ff., der dem Zeichen im Venetischen den Laut-

wert des cacuminalen s (= deutsch sch) zuspricht

(a. a. 0. Ill 183). Endlich ist D = *". X = <-

A = u -

Was den Bestand des Alphabets anLautzeichen

bctrifft, so fehlcn ihm die Medien, dagegen hat

es die Aspiraten (fiber i? s. o.). Von ^ zeigen

die Veneterinschriften keine Spur mehr ; das Syl-

labar der Bronzetafel von Este nr. 7 ersetzt es

durch <| )| wie die umbrische und oskische Schrift,

vgl. auch etruskisch cv und faliskisch cu (Pauli

a. a. 0. Ill 145). An Zischlauten hat das Ve-

netische ausser den zwei schon genannten auch

M und >, von denen wenigstens im Gemein-

etruskischen nach Pauli a. a. 0. Ill 177 jenes

ein reines s , dieses cinen dentalpalatalen Laut

dargestellt hat. Doppelconsonanten bietet die

v.'netische Schrift haufig, nicht bios zwischen

Vocalen, sondem auch vor anderen Consonanten

(s. Pauli a. a. 0. Ill 186ff.). Bemerkenswert

ist auch die haufig, und zwar oft in denselben

Wortern. die sonst einfaches i zeigen, auftretende

Schreibung mit ii (Pauli a. a. 0. Ill 82—92).

Endlich ist noch auf die Doppelpunkte hinzu-

weisen. die die Veneter in sorgfaltiger Schrift

consequenter als in unsorgfaltiger vor und hinter

die einzelnen Buchstaben zu setzen pflegten. Uber
ihre Bedeutung steht nur so viel fest, dass es

Silbentrennungszeichen nicht sind (Pauli a. a.

<>. Ill 191ff.).

ci Das sogenannte sabellische Alphabet.
I'nsere Kenntnis desselben beruht auf 7 Inschriften

v>n Bellante. hereto, Cupra Maritima. Crecchio.

f'astel di Jeri. Castrignano (s. Deecke Eh. Mus.

XLI 1886. 191ff. und Pauli a. a. O. Ill 220ff.).

I'ieselben sind in einem eigentiimlichen . in der

Jiuchstabenstellung mannigfach wechselnden Bu-

strophedon geschrieben ; die Lesung ist manchen

^weifeln unterworfen. An bemerkenswerten Buch

10

durch s und sucht zu zeigen, dass es galhsch

und sabellisch im Lautwert dem x verwandt war,

a a. 0. II 160ff. Deecke wollte es dagegen =
» nehmen, Getting, gel. Anz. 1886, 54; andere

vor ihm sogar = f, vgl. Corssen Ausspr. V 2);

neben ^ und = o, <\ bezw. ^ und
(J

bezw. |) oder ^ = r, Sf neben \/' in Kopf"

stellung /\, /\, wenn derPunkt hier wie in ^
nicht etwa als Interpunktion aufzufassen ist, = u.

Die Aspiraten fehlen, auch San; dagegen bietet

das sabellische Alphabet ein neues Vocalzeichen

/^ = g (s. Pauli a. a. 0. 220. 225). Zu be-

nierken ist auch die wennschon nicht consequente

Punktierung mit einem Punkt hinter den ein-

zelnen Buchstaben, sowie dass von Doppelschrei-

bung der Consonanten kein Beispiel vorhanden ist.

d) Die nordetruskischen Alphabete, und

20 zwar a) das Ostliche . dessen Verbreitungsbezirk

die zumeist linkslaufigen Inschriften von Matrey,

des Gebictes von Bozen und von Trient umfasst

(s Pauli a. 0. I nr. 32—39 und Archivio Tren-

tino VII 139—150), und /?) das westliche, dessen

teils links-, teils rechtslaufig geschriebene Denk-

maler besonders in dem Gebiet von Lugano, ferner

in Rondineto. Alzate. Civiglio, Cernusco Asinano,

Mailand. Novara, Todi zu Tage gekommen smd,

aber auch durch die (gallischen) Miinzlegeiiden

30 uer Provence, des Wallis, Aargaus und von Grau-

biindten reprasentiert werden (s. Pauli Forsch. I

5.56. Stokes Bezzenb. Beitr. XI 113ff.). Beide

Alphabete sind einander sehr ahnlich ; die Unter-

ichiede sind unwesentlich. Sogar \/ fur ^ im

stabenformen fiihre ich folgende auf: U~| neben

^ = b,
[J]

und HI = h. W neben M = »"'

ISl' M> DC = Samech (Pauli bezeichnet es

westlichen Alphabet fallt nicht ins Gewicht, da

es sehr jungen Ursprungs und also auf Eechnung

des Einflusses romischer Schrift zu setzen ist.

Ebenso wird O ln <lem A1Pnal)et von Lugano

40 erst spat wieder recipiert worden sein.

Von eigentiimlichen Buchstabenformen will ich

folgende auffiihren (linkslaufig geschrieben) : >J
=

I y\ = p, X = *• Y (einmal *T ) = X -

dies

nur im ostlichen Alphabet belegt. Beiden Alpha-

beten fehlcn die Medien; x. h. S. tp, z dem West-

alphabet, weil die Sprachen der betrettenden

Denkmaler diese Laute entbehrten ; dagegen fehlen

in den Inschriften des Ostalphabets %. h, & wohl

50 lmr zufallig. Das o geht dem Ostalphabet ab,

f beiden. Von Zischlauten sind fur das Ostalpha-

bet M und ^. fiir das westliche X und ^
belegt. Consonantenverdopplung kennt das eine

mi weni" wie das andere. Die beiden Alphabete

geben sich als Tochteralphabete des gemeinen

etruskischen zu erkennen, und zwar ware nach

Pauli a. 0. I 61f. wegen des Fehlens von^ als

ihr Ausgangspunkt das Etruskergebiet der Po-

•50 ebene zu bezeichnen.

e) Das dem eigentlichen Etrurien angehonge

gemeinetruskische Alphabet. Der Bestand

desselben ist aus zahlreichen Inschriften bekannt,

die Eeihenfolge aus den Darstellungen . die es

auf einem Gefasse von Bomarzo iFabretti nr.

2436) sowie auf drei clusinischen (F abretti Suppl.

I nr. 163/164. 165. 166 tab. V) gefunden hat.

Von den Buchstabenformen verdienen folgende
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eine Erwahnung: % steht neben J wie 4| neben

2 ; O = h
> <\ nnd *\ =P\ (I und <\ = r,

•f f, auch >J = t; J, = x . Die Medien, die

das otruskische Alphabet besessen haben muss,
als die Tochteralphabete der Umbrer und Osker
sich von ihm abzweigten, hat es frfllizeitig auf-

gegeben; erst spater ist ), } wieder in Ge-
brauch gekommen als Tenuis, indem es das )j

verdrangte, das demnach in den tiberlieferten Al-
phabeten fehlt. Die Aspiraten hat es vollstandig
aus dem griechischen Alphabet herubergenommen.

ist aufgegeben.
<f

(= q) bietet von den Al-

phabeten nur das zweite clusinische (Fabretti
Suppl. I nr. 165 tab. V) in der Form ^ (s. Pauli
a. 0. Ill 149), ausserdem findet es sich noch in
einigen der altesten etruskischen Inschriften, und
zwar durchweg vor u. An Zischlauten sind M
und ^ oder £ in Gebrauch, nach Pauli a. 0.

Ill 172—178 jenes ftir reines s. dieses fur den-
talpalatales seh. Den /-Laut haben die Etrusker
ehemals. wie 4 oder 5 Inschriften des 4.-5. Jhdts.
v. Chr. beweisen, gleich den Latinern und Ve-

netern durch ^ wiedergegeben ; ungefahr in

der 2. Halfte des 4. Jhdts. sind sie zu der Ver-

einfachung g iibergegangen. Dieses Zeichen ist

also nicht, wie Kirchhoff wollte (Griech. Alph.4
128), von den Etruskern ,eigens erfunden' worden,

auch nicht aus
<J)

oder f = <p (Mommsen Un-

terital. Dial. 4. Corssen Etrusk. 18) oder aus

<f
= q (so Deecke bei Muller Etrusk. 112 526)

differenziert. sondern vielmehr aus ^ , dem zwei-

ten Element der Gruppe j£ ^ , dessen urspriing-

liche Form fur h weiter gebraucht wurde. Dass
in einer Ubergangszeit Q fur h und f gegolten

habe (s. Pauli a. 0. Ill 120ff.), kann ich nicht
als bewiesen ansehen. In den Alphabeten, nam-
lich dem von Bomarzo und zwei clusinischen
(Fabretti Suppl. I nr. 163/164. 166 tab. V), niinmt

das 8 die letzte Stelle ein, hinter den recipier-

ten Zeichen des griechischen Mutteralphabets.
Consonantendoppelung kennt die etruskische
Schrift nicht. Ihre Richtung ist linksliiufig, doch
sind einige Inschriften auch in (gewohnlicheiuj
Bustrophedon geschrieben is. Conestabile iscr.

Etr. pref. p. 91; Tav. lit. 15. 54. 73i.

f
\ Das campanisch-etruskische Alpha-

bet, von dem uns Exemplare auf zwei nolanischen
Schalen (Fabretti nr. 2766. 2767. vgl. Momm-
sen Unterital. Dial. 6f. 8131'. Taf. XIII. Taf. I 14.

15. Deecke bei Muller Etrusk. 11^ Taf. Sp.
VIII. IX) und ein drittes. freilich nur bis n
reichend. auf einem nolanischen Krug (Deecke
a. a. 0. Taf. Sp. Xi erhalten sind. Ausserdem
ist es durch Inschriften vertreten. Es unterschei-
det sich nur unwesentlich von dem gemeinetrus-
kischen. Einige Buchstaben. a. m. n. p, s. na-
hern sich in ihren Formen den oskischen (vgl.

Deecke a. a. 0. 528 1: q fehlt in den Alphabeten
wie in den Inschriften; ^ 4| = f statt des spa-

ter gewohnlichen Q . wie es unter anderen die
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zwei nolanischen Alphabete als letzten Buch-
staben bieten, ist auch in der Aufschrift eines
campanischen Gefasses nachgewiesen (Pauli a.

0. Ill 100f.)
; [x], nach Pauli a. 0. Ill 178 in

der lautlichen Geltung von reinem s, findet sich
sowohl in dem ersten nolanischen Alphabet als
in campanisch-etruskischen Inschriften (s. Pauli
a. a. 0. 156f.).

10 S) ^s umbrische Alphabet, in welchem
vor allem die Tafeln von Iguvium geschrieben sind,
das aber ausserdem auch durch eine Anzahl klei-
nerer Denkmaler reprasentiert wird (Lepsius
inscr. Umbricae et Oscae, Leipz. 1841, tab. I—XIII
XXVII. XXIX, vgl. XXXI. A ufrecht u. Kirch-
hoff Die umbr. Sprachdenkmaler, Berl. 1849—51.
Huschke Die iguv. Tafeln nebst d. kleineren
umbr. Inschr., Leipz. 1859. Breal Les tables
Eugubines, Paris 1875. Biicheler Umbrica, Bonn

20 1883). Charakteristisch fur dieses Alphabet ist

die besondere Modification des g in 0. Ferner
rnOgen von eigentiimlichen Buchstabenformen
noch j (auch etrusk.) = v

, % (auch etrusk.)

und ^ = x,, ^ (auch etrusk.) = p, Q (auch

etrusk.) = r,
*f»

und >] (wie etrusk.) = t her-

vorgehoben werden.

Was den Bestand des Alphabets betrifft, so

30 ist von den Aspiraten nur das Q iu Gebrauch
geblieben. Doch findet es sich nur selten und
unterscheidet sich in seinem Lautwert nicht von

f>. Von den Medien ist nur Q beibehaltem

Die Tenuis des Gutturalorgans wird stets durch

>| bezeichnet; q ist nicht nachweisbar. M
und 2, sind nebeneinander im Gebrauch ohne
lautlichen Unterschied. Das o kennt das Um-

40brische so wenig wie das Etruskische, mit dem
es andererseits das 8 ftir /' gemein hat. End-
lich hat es sich auch noch zwei neue Zeichen

gesehaffen, namlich <\ (im etruskischen Alphabet
Nebenform des (]) fur eine eigentiimliche Nu-
ance des rf-Lautes, die auf den lateinisch geschrie-
benen Stucken der iguvinischen Tafeln durch rs
ausgedriickt wird (s. Lepsius de tab. Eugub.
561'. Aufrecht u. Kirchhoff a. a. 0. I 84f.),

o0 und J zur Bezeichnung eines aus k mit folgen-

dem i und e entstandenen Zischlautes , wie ihu.
auch das Spiitlatein und die romanischen Sprachen
kennen (Lepsius a. a. 0. 58. Aufrecht u.
Kirchhoff a. a. 0. I 71. Corssen Ausspr. u.
Aocalism. 12 3). Beide Zeichen haben im Al-

phabet vermutlich ihren Platz hinter dem 8 ge-

habt. Dasselbe besteht demnach aus 21 Buch-
staben. Consonantendoppelung kennt das Um-

60 brische nicht. Die Schrift lauft auch hier, wie
im Etruskischen, regelmiissig von der Rechten
zur Linken.

hi I>a< oskische Alphabet. Unsere Kennt-
uis desselben beruht auf der Weihinschrift von
Agnone. dem Tempelvertrag zwischen Xola und
Abella und einer Anzahl klcinerer Inschriften (s.

besonders Lepsius inscr. Umbr. et Osc tab
XXI-XXVIII. XXX, vgl. XXXI. Mommsen

Unterital. Dial. Taf. VI-VIII. X-XII, vgl. I

17. J. Zwetajeff sylloge inscript. Oscarum,

Petersb. 1878). Unter den Buchstaben zeigt eine

auffallende Gestalt eigentlich nur das
fl
= d.

Das d war wohl dereinst aufgegeben worden, und

als sich spater wieder das Bediirfnis einer Be-

zeichnung des Lautes geltend machte, wird man,

weil das Q inzwischen ftir r in festen Brauch

Mutteralphabet herubergenommen. Es besass ur-

sprunglich auch das % (s. Velius Longus GL
VII 51 K. Varro 1. 1. VII 26), das aber friih-

zeitig ausser Gebrauch gekommen (Anon. GL
Suppl. 308 K. Martian. Capella III 261) und auf

altlateinischen Sprachdenkmalern wohl nur, und
auch da nicht ganz sicher, in der Duenosinschrift

vom Esquilin erhalten ist (Dressel a. a. 0. 170ff.).

Erst z,u Ciceros Zeit ist es, etwa gleichzeitig mit

genommen war, das fl , eine Nebenform des C^ 10 dem v (Ypsilon), das in alteren lateinischen In-

fur diesen Zweck bestimmt haben (s. Kirchhoff schriflen gewOhnlicli durch V.^selten durch^I wie-

Griech. Alph> 132). Im Alphabet ist ihm jeden-

falls der alte Platz wieder eingeraumt worden.

Wie im Umbrischen und Etruskischen fehlt auch

hier das O und
i
wie ™ Umbrischen

, das Q
;

ferner sind nicht nur samtliche Aspiraten auf-

gegeben, sondern auch das M und das X> wo_

fiir fe geschrieben wird. Das 8 teilt das Os-

kische mit dem Umbrischen und Etruskischen.

Fiir das fehlende O is^ spater durch Differenzie-

rung des \/ ein neues Zeichen ^/ gesehaffen

worden , und f- , in ahnlicher Weise aus \ ge-

bildet , bezeichnet einen Mittellaut zwischen i

und e. Beide Zeichen scheinen auf den alteren

oskischen Mtinzen noch nicht vorzukommen

;

Kirchhoff glaubt ihnen daher ihre Stelle im

20

dergegeben wird (Ritschl PLMB p. 124), aus

der griechischen Schrift in der damals iiblichen

Gestalt 2 tt"1* griechische LehnwOrter und Eigen-

namen in die lateinische Schrift wieder aufge-

nommen worden (s. Cic. orat. 160. Quint. XII

10, 27. Diomedes GL I 422-423. 426, 8ff. Ma-
rius Victor. GL VI 6, 6—7. Priscian. I 49H.

Cassiodor GL VII 154, 7ff. K. Maxim. Victor.

GL VI 196, 3ff. Audacis exc. GL VII 326f.).

Thren Platz erhielten Y un(i Z sodann am Schluss

des lateinischen Alphabets, ohne indes je sich

in dem Masse einzuburgern , dass sie aufgehort

hatten, den ROmern fur griechische, fiir fremde

Buchstaben zu gelten. Ubrigens enthalten die

Alphabete von Pompeii dieselben noch nie, so

dass man annehmen muss, dass sie zur Zeit der

Zerstorung dieserStadt, wenn auch langstin

Alphabet hinter 8 anweisen zu sollen (a. a. 0. 30 praktischem Gebrauch , doch noch nicht officiell

recipiert waren. Dagegen zeigt eine bei Petro-

nell gefundene Alphabetinschrift aus dem Ende

des 2. Jhdts. n. Chr. Y unrl Z als zllm festen

Bestande des lateinischen Alphabets geharig (s.

Kalinka Athen. Mitt. XVII 1892, 121f). Im

altlateinischen Alphabet hatte X die letzte Stelle

eingenommen (s. Mommsen Rh. Mus. XV 464f.

Corssen Aussprache2 I 6f); der Platz des * war

132). Auch das so vervollstandigte oskische Al-

phabet enthiilt demnach, gleichwie das umbrische,

21 Buchstaben. Die Consonantendoppelung tritt

uns auf den oskischen Sprachdenkmalern in aus-

gedehntem Gebrauch entgegen. Die Richtung
der Schrift ist linkslaufig.

i) Das lateinische Alphabet. Unsere Kennt-
nis sowohl der altesten Gestalt wie der spateren
Geschichte desselben beruht ausser auf Gramma-
tikemachrichten und einzelnen bei anderen Schrift-

40 inzwischen anderweitig besetzt worden

stellern erhaltenen Traditionen vornehmlich auf
Inschriften, deren alteste, freilich nur aus vier

WOrtern bestehende, bis ins 6., die zweitalteste,

langere , etwa bis in die Mitte des 4. Jhdts. v.

Chr. zurtickreicht (s. Helbig-Dtimmler ROm.
Mitt. II 1887, 37—43. Biicheler Rh. Mus.
XLII 317f. Dressel Annali dell' Inst. 1880,
158—195. Biicheler Rh. Mus. XXXVI 1881,
235ff. H. Jordan Hermes XVI 1881, 225ff. u.

a. m.). Die Inschriften der republicanischen
Zeit haben, soweit sie damals bekannt waren,
samtlich eine musterhafte Facsimilierung erfahren
in dem Prachtwerk Priscae Latinitatis monumenta
epigraphica ed. Fr. Ritschelius, Berol. 1862;
dazu funf Supplementa, jetzt vereinigt in Ri t s c h 1 s

opusc. IV 494ff. Schriftproben von den latei-

nischen Inschriften der Kaiserzeit als Unterlage
fur eine Geschichte der lateinischen Schrift auch
in dieser Periode bieten die Exeinpla scripturae

epigray»hicae Latinae a Caesaris morte ad aetatem
Iustiniani ed. Aem. Hiibner, Berol. 1885.

Das altromische Alphabet bestand aus 21
Buchstaben [Mommsen Unterital. Dial. Taf. I

8. Ritschl PLME p. 111. Kirchhoff Griech.
Alph.4 130, 4). Im Gegensatz zum etruskischen,

TOibrischen , oskischen hat es samtliche Vo-

calzeichen, auch das Q, aus dem griechischen

Ursprttnglich namlich und noch weit iiber das

Zeitalter der Decernviralgesetzgebung herunter

war C wie im Griechischen zur Bezeichnung

der gutturalen Media verwandt worden (s. Fest.

p. 363. Terentius Scaurus GL VII 15, Off. Ma-

rias Victor, ibid. VI 12, 22ff. Diomedes ibid.

I 423, 20ff. die Duenosinschrift. CIL I 195.

Ritschl PLME p. 111. Corssen Ausspr.^I

50 8. Seelmann Ausspr. des Lat. 342ft'.). Ja, in

den Compcndien der Namen Gaius und Onaeus

hat es diese Bedeutung menials eingebusst (Quint.

I 7. 28. Terent. Maurus GL VI 351, 893ft".

Ritschl PLME p. 111. Mommsen CIL I

p. 61 If). Andererseits aber kam der Buchstabe K
schon seit den Zeiten der Decemvirn ausser Ge-

brauch, wenn er auch nie ganz versehwand (Quin-

til. 14,9. Velius Lonsus GL VII 53. Teren-

tius Scaurus ibid. VII 14f. Terent. Maurus ibid.

60 VI 349, 797ff. Pompcius ibid. V 110, 6ff. Do-

nat. ibid. IV 368, 7ff. Diomedes ibid. I 424,

29ff. Audacis exc. ibid. VII 326, 19ff. Corssen

Ausspr.3 I 9. Seelmann a. a. 0. 341f.), und

wurde ebenfalls durch Q ersetzt. Offenbar war

also, wie ahnliche Erscheinungen ja auch im

Etruskischen und Umbrischen zu constatieren sind,

der Unterschied zwischen gutturaler Tenuis und
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Media eine Zeit lang dem latoinisolien Sprachge-
fiihl entschwunden , und zwar hatte sich erstere
ganz oder annahernd zur Media erweicht. Als,
wohl infolge der haufiger werdenden Beriihrungen
mit den Griechen, der Sinn fur Lautunterschei-
dung und genauere Lautbezeichnung sich wieder
zu scharfen begann, fingen die Bomer an, die
gutturale Tenuis wieder von der Media in der

Schrift zu scheiden, doch so, dass sie nun C
fur die Tenuis beibehielten, dagegen fur die Me-
dia einen neuen Buchstaben Q daraus differen-

zierten, dem sie im Alphabet die dureh Aufgabe
des % vacant gewordene siebente Stelle anwiesen.
Nach der Tradition sollte Sp. Carvilius, ein Prei-
gelassener des Sp. Carvilius Euga, der um 231
v. Chr. zuerst eine Schreibschule in Rom er-
richtete, den Buchstaben ,hinzuerfunden' haben
(Plut. quaest. Bom. 54. 59. Mommsen Unter-
ital. Dial. 33. Cor s sen Ausspr.2 I 8ff. Seel-
mann a. a. 0. 342f. Jordan Krit. Beitr. zur
Gesch. der lat. Spr. 154ff. ; iiber die Abfassungs-
zeit von Ritschl PLME XXXVII 8 vgl. jetzt
Wolff 1 in Sitzungsber. Akad. Munch. 1892, 188ff.).

Den labiodentalen Spiranten f haben die Eo-
mer im 6. Jhdt. v. Chr. wie auch die Veneter
und in den altesten Inschnften auch die Etrus-
ker durch die Buchstabenverbindung d 4 ausge-

driickt (Helbig-Diimmler a. a. 0. Biicheler
Eh. Mus. XLII 319f. Pauli a. 0. Ill 99n\).
Die Duenosinschrift bietet anstatt derselben be-

reits die Vereinfachung
=J ; indem man zu dieser

iibcrging
,

_ sail man sich veranlasst, fur den la-

bialen Eeibelaut v eine andere Bezeichnung zu
wiihlen

: man griif zu \/, dem Zeichen des dem
r lautlich naheliegenden Vocals.

Die griechischen Aspiraten #, v , x hat das
lateinische Alphabet aufgegeben; sie flnden nur
als Zahlzeichen Verwendung (Mommsen Unter-
ital. Dial. 33f. Eitschl Eh. Mus. XXIV 28ff
= opusc. IV 722ff.). Als gegen die Zeit des
Cimbernkrieges die gebildeten Eomer das Be-
diirfnis verspiirten, die Aspiration in griechischen
Lehnwortern und Namen wieder zu bezeichnen,
schrieben sie th, ph. eh, wie auch rh (Mommsen
Unterital. Dial. 33; CIL I p. 600 col. 3. 4;
Gesch. des rom. Miinzwesens 471f. 478f. Eitschl
mon. epigr. tria 26 = opusc. IV 146f.; Eh. Mus
IX 17. 464; PLME p. 121. 124. Corssen
Ausspr.2 I 11. Schmitz Beitr. z. lat. Sprach-
u. Litteraturkunde 122ff. Seelmann a, a. 0.
252ff. 255ff.). Ubcr die seit Septimius Severus
einreissende und von 350 bis zum 6. Jhdt. die
allgemeine Norm bildende Wiedergabe des <p
durch f s. Mommsen Hermes XIV 65ff.

Den Zischlaut M hat das Lateinische aufge-

geben, wahrend <p ,
jiinger Q, in haufigem, fest-

geregeltem Gebrauch geblieben ist. Das fiinf-

strichige m (V\A bezw - AM ist sPat«r nur
in dem Compendium fur den Vornamen Manius
beibehalten worden fs. Eitschl PLME p. Ill);
die altesten Denkmaler, die Praenestiner Spange
und die Duenosinschrift, verwenden es noch durch-
weg. Als ein charakteristisches Merkmal des la-
teinischen (und faliskischen) Alphabets im Ge-
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gensatz zu den anderen italischen Alphabeten
hatte man bis in die neueste Zeit die consequente

Bevorzugung der Buchstabenform R angesehen
(s. Kirchhoff Griech. Alph.4 133); indes die
Duenosinschrift, die ich unbedingt fiir lateinisch

halte, bietet q. Ebenso ist die Meinung, die

rechtslaufige Bichtung der Schrift sei eine spe-
cifische Eigentiimlichkeit des Lateinischen, durch

10 die neuerdings gefundenen altesten Denkmaler
dieser Mundart widerlegt worden.

Wahrend in alterer Zeit auch consonantische
Zwillings- und Dauerlaute (s. Seelmann a. a. 0.
1 09ff.) nur durch einen einfachen Buchstaben be-
zeichnet wurden, fiihrte der Uberlieferung zufolge
Ennius nach dem Vorbild des Griechischen die
doppelte Schreibung der Consonanten in den
lateinischen Schriftgebrauch ein (Pest. p. 293).
Der inschriftliche Befund gereicht dieser Tra-

20 dition im wesentlichen zur Bestatigung : denn auf
den vorennianischen Inschriften findet sich die
Consonantendoppelung nicht, seit den letzten Le-
bensjahren des Dichters aber bis zur Gracchenzeit
halten sich beide Schreibweisen die Wage, von
da bis zum iugurthinischen Krieg iiberwiegt die
Doppelung, die sodann zur Eegel wird (vgl.
Eitschl tit. Mumm. IVf. = opusc. IV 87ff.

;

mon. epigr. tria 10. 32 = opusc. IV 125 ; tit!

Aletrin. IV—VI = opusc. IV 166f. ; Rh. Mus.
30 IX 12. 13). Nach Velius Longus GL VII 79

—80, Marius Victorinus ibid. VI 8, 1—5 und
Isidor. orig. I 26 wurde die Consonantengemina-
tion auch durch den iiber den einfachen Conso-
nanten gesetzten Sicilicus j_ vertreten. Indes
in Inschriften findet sich diese Schreibweise nur
selten angewandt (vgl. Hiibner Hermes IV 1869,
413ff.

; Ex. scripturae LXXVI); vielleicht war sie
haufiger in der Biicherschrift.

Wie durch Ennius Einfluss die doppelte Schrei-
40 bung der Consonanten in Gebrauch kam, so ist

zeitweilig auch die doppelte Schreibung der Vo-
cale zur Bezeichnung der Vocallange verwandt
worden. Der Tragiker Accius namlich trat nach
Velius Longus GL Vn 55 fiir diese Schreib-
weise ein, und dementspvechend findet sie sich
nicht selten in Inschriften von der Gracchenzeit
bis zum Anfang des 3. mithridatischen Krieges,
und zwar fiir die Vocale a e u (s. Eitschl
mon. epigr. tria 22 = opusc. IV 142ff. ; Rh. Mus.

50 XIV 298 = opusc. IV 354ff.). Zur allgemeinen
Geltung gelangte sie keineswegs, zumal sich Lu-
cilius dagegen erkliirte (Terentius Scaurus GL
VII 18f. Ritschl Eh. Mus. XIV 301f.). Seit
Ciceros und Caesars Zeit findet sich auch eine
doppelte Schreibung des i zur Bezeichnung des
intervocalischen Halbvocals /' (Quintil. 14, 14.
Marius Victorinus GL VI tl , 9f. Priseian. I
14H. Caesellius [Cassiod.] GL VII 206. Terent.
Maurus ibid. VI 344. 640. Cledonius ibid. X

60 29. 6—8. Pompeius ibid. V 105, 37. 115 9
Ritschl Rh. Mus. XVIII 144f. Schmitz de i

gemin. et i longa 1—10. 12 = Beitrage 70if.).

Ausserdem aber findet sich seit der sullanischen
Zeit sowohl i als auch der intervocalisehe oder
anlautende Halbvocal i und endlich auch ii durch
ein langeres, die iibrigen Buchstaben iiberragen-
des I bezeichnet (Eitschl Eh. Mus. VIII 494
XIV 299f. 312f. 378f.; PLME 124. Mommsen
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Kh Mus X 141f. Schmitz Beitr. 70ff. Weiss-

brodtPhilol. XLHI 1884, 444ff. J. Christian-

sen De apicibus et i longa inscriptionum lati-

narum, Diss. Kiliae 1889).

Nicht lange danach, etwa seit Ciceros Con-

sulat, tritt uns eine neue Bezeichnung der Vocal-

lange auf den Inschriften entgegen, namlich durch

einen iiber den Vocal gesetzten Apex: ^ ^7" I ~>

(s. Quintil. I 7, 2. I 4, 10. Velius Longus GL

der inatteste Vocal e vorgeschlagen, bei den Muten

meistens ein e nachgeschlagen , nur bei k und

ebenso bei h ein a, bei q ein u, da ihm schon

ein dem halbvocalischen u ahnlicher Nachklang

eigen war. Die Benennung ix fiir x ist wohl

eine Omgestaltung der griechischen ff (s. Luci-

lius bei Velius Longus GL VII 47. 63f. Ter.

Scaur, ibid. 19. Priseian. I 8. Prob. anal, gramm.

Eichenf. et Endl: 231. Pompei. GL V 101.

VII 56 Ter. Scaurus ibid. 18. Eitschl. Eh. 10 Isidor. orig. I 4, 18. Sergius in Donat. GL IV

Mus. X 110. XIV 318. 384ff.; PLME p. 123. '"""
m " 1T

*
Tr 1 "" N

Weil u. Benloew theorie generate de l'accen-

tuation latine 298ff. Schmitz Beitr. an verschied.

Stellen. Weissbrodt spec, gramm., Cobl. 1869;

quaest. gramm. II, Braunsberg 1872. Hiibner

Ex. script. LXXXVI. J. Christiansen a. a. 0.).

Sie erstreckt sich in der republicanischen Zeit

auf A E EI V, spater auch auf AE, ja sogar

auf I. Am haufigsten und correctesten gehand-

476f. Ter. Maur. ibd. V 11 Iff.).

k) Das faliskische Alphabet ist uns aus

einer Anzahl von in den letzten Decennien zu Ci-

vita Castellana, Santa Maria di Fallen, Carbognano

und Corchiano entdeckten Inschriften, eine nur

wenig verschiedene Abart desselben, das capena-

tisch-faliskische , aus den Aufschriften emiger

kleiner, aus Capena stammender Gefasse bekannt

geworden (Garrucci Annali dell' Inst. I860,

habt zeigen sie die Schriftdenkmaler der Zeit von 20 211-280 ; Sylloge p. 200ff. Mommsen Monats-

Augustus bis Claudius; spater wurde der Apex ber. Akad. Berlin 1860, 451ft. Detlefsen Bull,

vielfach mangelhaft oder falsch verwandt.

In der augusteischen Zeit treten Bestrebungen

hervor nach genauerer, gesonderter Bezeichnung

von bisher durch denselben Buchstaben wieder-

gegebenen Lauten. So wollte Verrius Placcus

fiir das schwachtonende auslautende m das Zei-

chen f (ein halbes /^) einfiihren (s. Velius

Longus GL VII 80, 17ff.). Kaiser Claudius so-

dann wollte 1) das consonantische u, um es vom

vocalischen zu unterscheiden, durch —|, ein auf

den Kopf gestelltes Digamma, ausdriicken (s.

Priseian I 20. Gell. XIV 5, 2. Diomedes GL
I 422, 21f. Donat. ibid. IV 367, 18f. Biicheler

de Ti. Claudio Caesare grammatico, 1856, 3—6);

2) fiir bs und ps das Antisigma, }, schreiben

(Priseian. I 42. Isidor orig. I 20, 11. Biicheler

dell' Inst. 1861, 198ff. Dressel ebd. 1881,

151ff. Jordan Hermes XVI 510ff. Lignana
Bern. Mitt. II 199ff. Zwetajeff inscript. Italiae

mediae dialect. 1884 und Inscript. Italiae inferior.

dialect. 1886. Deecke DieFalisker 128ff.). Nach

Deecke ziihlt das echt faliskische Alphabet 20

Buchstaben, von denen freilich i? und besonders

X nur schwach oder zweifelhaft belegt sind (s.

30 Pauli a. 0. Ill 106f.). Aufgegeben ist das b,

das wie im Etruskischen und Altumbrischen durch

p mitvertreten wird ; das )| ist durch } ersetzt,

ebenso das <j>. Das lateinische Q kennt das

Faliskische nicht. Das v wird wie im Lateinischen,

und wohl durch dessen Einfluss, durch \/ mit-

vertreten, das cp fehlt. Eine specifische Besonder-

heit des faliskischen Alphabets ist das ^ = fr

a. a. 0. 8—13); 3) fiir den Mittellaut zwischen
40 ^as Kirchhoff Griech. Alph.4 128. 134, gewiss

mit Recht, fiir eine Differenzierung aus p an-

sieht, wahrend Deecke a. a. 0. 221 und noch

entschiedener Pauli a. 0. Ill 104f. es aus 4"

=-;
<J)

entstanden sein lassen. Auf den cape-

natischen Inschriften ist auch das )| vorhanden,

sowie der Zischlaut X (s. Pauli a. a. 0. 107.

157). Von eigentumlichen Buchstabenformen ist

T, , en noch $| = a zu erwahnen, wahrend Q = r ist ;

fiir den Gebrauch des ]) ke.nen S1cheren Beleg; 50^J^ ^ ^= x ,^ oder \ = (.

Doppelte Schreibung von Consonanten kennt das

Faliskische nicht. Die Schrift ist linkslaufig.

1) Das messapische Alphabet. Von den

Ureinwohnern der calabrischen Halbinsel, die wir

als Messapier zu bezeichnen pflegen (s. Momm-
sen Unterital Dial. 46f.), sind bislang etwa 160,

mit Ausnahme von drei langeren nur aus Eigen-

namen bestehende Inschriften bekannt geworden,

u und i das Zeichen |- verwenden (Velius Lon

gus GL VII 75f. Biicheler a. a. 0. 13—20).

Als Censor, im J. 47, befahl er die Einfuhrung

dieser orthographischen Neuerungen, die sich da-

her vom Ende dieses Jahres an auf den Offent-

lichen Inschriften sowie auf privaten pietatsvoller

kaiserlicher Freigelassener angewandt finden und

auch in Biichern gebraucht worden sind (Tac.

ann. XI 14. Suet. Claud. 41). Doch giebt es

und \. findet sich auf Inschriften nur zur Be-

zeichnung von griechischem v. Nach dem Tode

Jes Kaisers erloschen diese Neuerungen wieder.

Von den ebenerwahnten entgegengesetzten,

vergeblichen Bemiihungen des C. Licinius Calvus,

das Q, imd des Nigidius Figulus, Q und X
aus dem Alphabet zu verbannen. berichtet Marius

Victorinus GL VI 9, If. Demnach zahlte das

lateinische Alphabet, wie es die spateren Gram- 60 deren altere in einem eigentumlichen
,

voreuch
- - -

•

- - ' dischen Alphabet geschrieben sind. Erganzt

wird unsere Kenntniss desselben durch ein an-

geblich bei Vaste gefundenes Alphabet, das uns

leider nur in der recht unzuverlassigen Abschrift

des Luigi Cepolla erhalten ist. Schon Momm-
sen hat darin vermutungsweise, Pauli mit Be-

stimmtheit das messapische erkannt, wahrend

Kirchhoff es fiir ,das tarentinische Muster' des

matiker, z. B. Priseian, vorfanden, 23 Buchstaben.

Die Namen der Buchstaben haben die Romer
nicht von den Griechen angenommen, sondern sie

haben eigene erfunden unter Befolgung des Prin-

cips, den Buchstabennamen dem Laut jedes Buch-

stabens vollkommen oder moglichst ahnlich zu

bilden. Eein durchgefiihrt ist dasselbe fiir die

Vocale; bei den Halbvocalen f I m n r s wurde
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messapischen Alphabets erklarte (s. Mommsen
a. a. 0. 49, 6. Kirchhoff a. a. 0. 156f. Pauli
a. a. 0. 163ff.). Eine fiir die Beurteilung der
Beschaffenheit und der Herkunft des letzteren

wichtige Frage ist die , wie das Zeichen V
,

selten -\- , aufzufassen sei. Mommsen zweifelt

a. a. 0. 38, ob es | oder j bedeute, giebt es

aber in den Umschriften durch J wieder, und
dieser schliesslichen Entscheidung ist Kirchhoff
gefolgt. Deecke Kh. Mus. XXXVI 576 deutet
es als i, indem er zugleich darauf hinweist,
dass £ einmal durch khs umschrieben ist. Da-
gegen hat Pauli a. a. 0. 162f. iiberzeugend be-

wiesen, dass es vielmehr einen mit ^ S ver-

wandten, harten s-Laut bezeichnet. Im Alphabet

Cepollas ist dann nur N OX • ? . PH m
NOX?TR zu andern, was fur NXOT?R
steht (vgl. Mommsen a. a. 0. Pauli a. a. 0.
164). Man bemerke hier, dass das Messapische

also auch f besitzt. Das u, dessen es entbehrt,

wird durch <> vertreten
; |-| ist = h. Den Schluss

des Alphabets von Vaste PYT will Kirchhoff

so herstellen: piTXlf > Pauli dagegen so:

T TY ^" ^Ollige Gewissheit diirfte sichschwer

erreichen lassen, obwohl in den meisten Bezie-

hungen sich Paulis Vorschlag sicher mehr em-
pfiehlt. Noch ist hervorzuheben , dass das Mes-
sapische die doppelte Schreibung von Consonanten
in ausgedehntem Masse verwendet. In den spa-

teren Inschriften gewahren wir das Eindringen
der vulgargriechischen Schrift ; auch nehmen ver-

schiedene Buchstaben lateinische Form an.

Dass die Italer ihr Alphabet, bezw. ihre Al-

phabete, nicht uninittelbar von den Phoinikiern,

sondern durch Vermittlung der Griechen erhiel-

ten, ergiebt sich daraus, dass sich in ihnen neben
den phoinikischen auch die in Griechenland hin-

zuerfundenen Buchstaben v f cp y_ vorfmden. Da-
mit steht denn auch die Sage in Einklang, die

Etrusker hatten von Demaratos die Buchstaben-
schrift gelernt (Tac. aim. XI 14), demselben, an
dessen Namen sich auch die Verpfianzung grieehi-

scher Malerei und Plastik nach Etrurien kntipft

(Plin. n. h. XXXV 43). Niihere Aufklarung iiber

die Beziehungen der italischen Alphabete unter-

einander sowie iiber ihre Herkunft haben uns
M o m m s e n s .auf diesem Gebiet grundlegende'
Untersuchungen in den Unterital. Dial. 3ff. und
in den Mitteil. der antiq. Gesellsch. in Zurich
VII (1853) 199ff. gebracht; erganzt und weiter-

gefuhrt hat dieselben Kirchhoff in seinen

epochemachenden Studien zur Gesch. des griech.

Alphabets* 1887. Auch C. Pauli hat wertvolle

Beitrage zur Beantwortung der hier in Rede
stehenden Fragen geliefert in seinen oben oft

citierten Altitalischen Forsehungen Bd. I und
III ;. nur gilt dies mehr von Einzelergebnissen
seiner Untersuchungen als von den durch letztere

gewonnenen Gesamtanschauungen iiber die Ge-
schichte und Herkunft der italischen Alphabete,
in denen problematische Vermutungen und be-
wiesene Wahrheiten zu wenig auseinandergehalten
werden.

Das Quellenmaterial fiir diese Forsehungen

erhielt einen sehr wichtigen Zuwachs durch die
Aufflndung einiger im wesentlichen gleichlauten-
den griechischen Alphabete auf etruskischen Ge-
fassen, bezw. in etruskischen Grabern. Das eine
wurde zugleich mit einem etruskischen Syllabar
auf dem sog. galassischen Gefass in einem etrus-

kischen Grabe bei Caere gefunden; ein zweites,
schon langer bekannt, nur bis erhalten, steht

mitten unter etruskischen Inschriften auf der
10 Wand ernes Grabes bei Colle unweit Siena; zwei

andere sind auf einem etruskischen Thongefass
eingekratzt , das unlangst aus einem Grabe bei
Formello , in der Nahe von Veii , zu Tage kam
(Mommsen Unterital. Dial. 8 Taf. I 12. Bull,

dell' Inst. 1882, 9 Iff. Kirchhoff a, a. 0. 135).
Das in diesen vier Exemplaren erhaltene Alphabet
ist von Mommsen als das griechische Mutter-
alphabet des etruskischen und der mit diesem
verwandten italischen Alphabete bestimmt wor-

20 den, und Kirchhoff (a. a. 0. 135) hat dann
weiter darin das chalkidischc erkannt , das er

vorher bereits in anderem Zusammenhang als

dasjenige griechische Alphabet erwiesen hatte,
aus dem sowohl das etruskische und die ihm
nachstverwandten Alphabete (oben d e fg h) als

auch das lateinische und faliskische abgeleitet
worden sind (a. a. 0. 132. 134). Wahrend diese

Ergebnisse fest stehen, diirfte dagegen die Ab-
leitung nicht, wie Kirchhoff a. a. 0. 134 will,

30 zu zwei verschiedenen Zeiten oder wenigstens in
zwei verschiedenen Stromen erfolgt sein. Denn
die Annahme , auf die diese Behauptung sich
stiitzt. dass niimlich die oben unter d e f g h
beschricbenen Alphabete einer- und die zwei
unter i und k besprochenen andererseits zwei,
durch die Bezeichnung des /"-Lauts scharf geschie-
dene Gruppen bildeten, ist insoweit hinfallig ge-
worden, als fiir die altesten etruskischen -sowohl
wie lateinischen Sprachdenkmaler jetzt die gleiche

40Wiedergabe des labiodentalen Spiranten durch

^ erwiesen ist. Mit grosser Wahrscheinlich-

keit darf man dieselbe auch fur das alteste Fa-
liskisch voraussetzen. Die Ableitung des ita-

lischen Archetypus aller dieser Alphabete aus
dem chalkidischen fand zu einer Zeit statt, als

die Richtung der chalkidischen Schrift im we-
sentlichen linkslaufig war. Der ursprunglich ein-

heitliche Strom teilte sich dann in zwei Aste:

jq wahrend das etruskische und mit diesem die zu
einer Zeit, wo dasselbe noch die Medien besass,

wohl aus ihm abgcleiteten Alphabete der Umbrer
und Osker die Gruppe f^ in g, einer Diffe-

renzierung des Q. vereinfachten, zogen die La-

teiner und Falisker die Vereinfachung durch das

andere Element der Gruppe vor und gaben nun

also das
f. jene durch ^, diese durch 'f wieder.

Was die Richtung der Schrift betrifft, so ver-
60harrten Etrusker, Umbrer, Osker, Falisker bei

der von den Chalkidiern iiberkommenen, dagegen
gingen die Lateiner spater , vielleicht nach der
Mitte des 4. Jhdts. v. Chr. und wohl infolge
ihrer immer lebhafter werdenden Beruhrungen
mit der griechischen Kultur, zu der Rechtslauflg-
keit iiber.

Das sabellische Alphabet hatte Mommsen
(Unterital. Dial. 332) fiir demjenigen sehr nahe-
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stebend erklart, welches als das hypothetische

Alphabet der Umbrer-Samniten vor ihrer Tren-

nung angesehen werden kOnnte; die nordetrus-

kischen, richtiger norditalischen Alphabete hatte

er zunachst (Zuricher Mitt. VII 221) in acht

Spielarten eingeteilt, um sie nachher (a. a. 0. 224)

in drei Varietaten zusammenzuordnen. Dagegen
hatte Pauli im ersten Bande seiner altitalischen

Forsehungen, indem er die Bezeichnung ,nord-

a. a. 0.), in dem sich Gemalde des korinthischen

Malers Aregon ("AgTs/ne em yovxog araqpsgofiErrj,

Strab. a. a. 0.) und Kleanthes (Einnahme Troias,

Strab., und Geburt der Athena, Strab. Athen.

a. a. 0. "aus Demetrios von Skepsis) befanden

;

ferner ein gemeinsamer Altar der Artemis A. und
des Alpheios in Olympia (Paus. V 14, 6. Schol.

Pind. 01. V 8 ; Nem. I 3) und daselbst eine Pane-

gyris zu Ehren der Artemis A. (Strab. a. a. 0.

etruskische Alphabete' auf das von Lugano und 10 Schol. Pind. 01. V 8 ; vgl. die Sage bei Paus

das von Trient beschrankte , die Zusammenge-
hOrigkeit des venetischen, des von Sondrio und

des sabellischen behauptet, und als Mutteralphabet

dieser drei ,adriatischen' Alphabete , wie er sie

nannte, nicht das chalkidische, sondern ein denen

der ozolischen Lokrer, Lakonen, Arkader, Eleer

verwandtes angenommen. Der Ausgangspunkt
derselben sollte Adria gewesen sein, so wie Caere

andererseits der fiir die vom chalkidischen ab-

VI 22, 9) , endlich ein Tempel mit Kultbild in

Letrinoi (Paus. VI 22, 9f
.

; vgl. Curtius Pelo-

ponnesos II 113, 74). Die Kultlegende leitete

die Epiklesis von der Liebe des Alpheios zur Ar-

temis ab (Paus. a. a. 0. Schol. Pind. Nem. I 3

;

Pyth. II 12).

Ob die Angabe der Pindarscholien (Nem. I

3; Pyth. II 12), Artemis A. sei in Syrakus ver-

ehrt worden, auf Uberlieferung und nicht viel-

geleiteten italischen Alphabete. Diesen Behaup- 20 mehr auf der Verbindung und Identification der

tungen hatte Deecke in der Hauptsache beige- — T>: " J -i—<--- *-*— :~ tt .-_ „.. a

—

pfiichtet, nur dass er, abgesehen von einigen an-

deren Modiflcationen, als das Mutteralphabet auch

der adriatischen Alphabete das chalkidische zu

betrachten fortfuhr (Gottinger gel. Anz. 1886,

60ff.). Dagegen hat Pauli selbst im dritten Band
seiner altitalischen Forsehungen seine friiheren

Aufstellungen einer einschncidenden Revision un-

terzogen: und er erklart nunmehr jene drei Al-

von Pindar erwahnten Artemis JToza^ila zu Syra-

kus mit der elischen Artemis A. beruht , ist

zweifelhaft. S. Alpheios Nr. 2. [Wentzel.]

Alpheias {'Al<pr)'ias), Beiname der von Alpheios

geliebten und verfolgten sikelischen Nymphe
Arethusa, Ovid. met. V 587, wie sonst (v. 409)

Pisaea, auf Grund der zuerst bei Ibykos (frg. 23
Bgk. , aus Schol. Theokr. I 115) auftretenden

Sage von einer Beimischung eleischen (pisati-

phabete fiir unverwandt ebensowohl untereinander 30 schen) Alpheioswassers zu der sikelischen Are-
, ....,,!_!____ «i..... ..... ii.....!.._ "-i.-i..i- thusa; sie ist geschaffen und ausgebildet durch

eleische Teilnehmer an der von Korinthos aus-

gehenden Besiedelung von Syrakus, welche ihre

lieimische Sage von der Liebe des Alpheios zur

Fluss-Artemis 'A?.<psiaia auf die Arethusa iiber-

trugen. 0. Mailer Proleg. 135f. [Tiimpel.]

Alpheios (6 ' AXyeios). 1) Der an Wasser-

masse wie an Lange des Laufes bedeutendste

, . . . , /onK,•^ j i- t. unter den Fliissen des Peloponnesos , der die
korkyraeischen stammen (2251.)

;
da^ Tenetische,

40 Mehrzahl der Gewasser Arkadiens wahrend
semes Laufes dujen diese Landschatt aufmmmt

als mit samtlichen iibrigen italischen Alphabeten.

Das von Sondrio ist er geneigt, wegen des Feh-

lcns der Aspiraten <p und % — das ja freilich

auch ganz andere Griinde haben kann — aus einer

mit dem theraeisch-melisehen verwandten Quelle

herzuleiten (218f. 231); das sabellische soil aus

einem Alphabet der ersten Gruppe Kirchhoffs

und zwar wegen des |J"|
= b aus dem korinthisch-

meint er, sei am ehesten dem eleischen Alphabet

zu vergleichen (229f.). Indcs diese Behauptungen
sind zu ungeniigend begriindet , um irgendwie

auf gesicherte Geltung Anspruch erheben zu

konnen.

Was endlich das messapische Alphabet an-

langt, so hatte Kirchhoff a. a. 0. 156 es mit

grosser Bestimmtheit fiir einen Abkfimmling des

tarentinischen erklart, Deecke dagegen (Rh.

und dieselben durch Elis , noch um einige neue

Znfliisse verstarkt , dem westlichen (sikelischen)

Meere zufiihrt. Zwar bildet derselbe in seinem

oberen Laufe nicht Einen ununterbrochenen Strom,

sondern verschwindet zweimal in der Erde, um
erst nach einer langeren Strecke aus neuen Quel-

len wieder emporzutauchen; allein die Alten ha-

ben trotz dieser Unterbrechung seinen Lauf von
Mus. XXXVI 576ff.)es auf eines der Alphabete

den QueUen an der Grenze der
-

Tegeatis und La-
von Kirchhoffs erster Gruppe zuruckfuhren zu ^.^ bei p^.^ big zu gein^ Mflndung an

der Westkiiste von Elis . vier Stunden westlich

jruppe

miissen geglaubt. Und darin hatte Pauli ihin

friiher beigestimmt (a. 0. I 66). Jetzt dagegen

(a. 0. Ill 162ff.), nachdem er dem messapischen

X+ - das er mit Deecke ehemals fiir / - e_

nommen, vielmehr den Laut eines harten .« vin-

diciert hat, glaubt derselbe Gelehrte das Mutter-

alphabet des messapischen in Kirchhoffs zweiter

Gruppe suchen zu miissen, und zwar bezeichnet

von Olympia, als Einen Fluss betraehtet. Der
obere Lauf des Flusses selbst aber hat in der

neueren Zeit eine wesentliche Veranderung er-

fahren , indem der Bach . nachdem er in zahl-

reichen Windungen (die ihm den neueren Namen
ZaqarTa^iooo; verschafft haben) nach der tegea-

tisehen Ebene hinabgestromt ist, sich jetzt nord-

er als dieses speciell das der ozolischen, bezw. 60 0stlich wendet und, nachdem er einen ostlichen

epizephyrischen Lokrer. [Joh. Schmidt.]

Alpheiaia ('A/.<peiala). Epiklesis der Artemis in

Elis. Die Form A?.ipetaia bei Paus. VI 22, 9f.; da-

gegen haben Schol. Pind. Pyth. II 12 ; Nem. I 3 'A'/.-

<pntba, Strab. VIII 343 'A'/.qfiwvta und 'A).rf?iovoa,

Athen. VLII 346 c AXtpeultaa. Fiir die Artemis
A. sind bezeugt ein Hain und Tempel an der

Miindung des Alpheios (Strab. Schol. Pind. Nem.

Seitenbach (den alten raodrtj;. Paus. VIII 54, 4)

aufgenommen, in einer Katabothre (unterirdischen

Schlucht) am sudlichcn Fusse des Parthenion-

gebirges verschwindet, wahrend er friiher in der

Ebene sich nach Nordwesten , dann siidwestlich

wandte und in einer Katabothre am ostlichen

Fusse des Boreiongebirges verschwand; s. Paus.

VIII 54, 1 und dazu Ross Reisen und Reiserou-
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ten ira Peloponnes I 70f. Curtius Peloponnesos

I 248f. Jenseits des Gebirges , im Gebiete des

alten Asea , tritt das Wasser in einer starken

Quelle (jetzt tygayxdjlgvois genanntj zu Tage
(ygl. Ross a. a. 0. 60), verliert sich aber bald

aufs neue unter der Erde, urn dann am siidwest-

lichen Rande der Ebene von Asea, an einer

Stelle, welche die Arkader Ilrjyai nannten (jetzt

Marmariani), wieder hervorzubrechen (Paus. a. a.

am neunzehnten des Monats Elaphios die Sober die

Asche des Prytaneion mit Wasser und bestreichen

mit dem Gemiseh den Altar des Zeus 'Okv/auog.

Nur A.-Wasser darf dabei verwendet werden, und
A. gilt darum als dem Zeus besonders nahe stehend

(Paus. V 13, 11). Wahrend der olympischen Pan-

egyris werden dem A. Gaben aller Art geweibt

und in seine Pluten versenkt (Ach. Tat. I 18).

Frauen diirfen an der Panegyris nicht teilnehmen,

0.; vgl. Curtius Peloponnesos 12641'.). Derneu-lOja nicht einmal den A. iiberschreiten ; wenn sie

geborene Strom fliesst nun zunachst siidwjestlich

nach dem Gebiete von Megalopolis, dann nord-

westnordwarts bis nach Heraia, nahe der Grenze

von Elis, wo er den bedeutendsten seiner Neben-

fliisse , den von den nordlichen Gebirgen Arka-

diens herkommenden Ladon (jetzt Ruphia , wel-

cher Name nach der Vereinigung beider Fltisse

auf den A. ubergeht) und bald darauf den wenig

schwacheren Erymanthos aufnimmt ; dann windet

diesem Verbote zuwiderhandeln, werden sie vom
Felsen Typaion gesturzt (Paus. V 6, 7. Ael. hist,

an. V 17). Nach Pindar (01. X 48 nebst Scho

lien) stiftet Herakles in Olympia den Kult des

A. zusammen mit dem der ZwolfgOtter. A. hat

mit Artemis einen Altar gemeinschaftlich (He-

rodor im Schol. Pind. 01. V 10. Paus. V 14, 6).

Unmittelbar daneben stand noch ein zweiter Altar

des A. (Paus. a. a. 0.). Artemisheiligtiimer standen

er sich in vorherrschend ostlicher Richtung , die 20 haufig am Ufer des A., so in Letrinoi (Paus. VI
Grenze zwischen Triphylien und der Pisatis bil-

dend, durch Elis, am heiligen Waldthale von

Olympia, wo der Kladeos in ihn einmundet, vor-

iiber dem Meere zu ; an seinem Ausflusse stand

ein heiliger Hain mit einem Tempel der Artemis

Alpheionia oder Alpheiusa (Strab. VIII 343).

Der unterste Lauf des Plusses war auf 6000 ro-

mische Schritte von der Miindung aufwarts auch

fur grOssere Fahrzeuge schiffbar (Plin. IV 14).

22, 9), in Olympia (Strab. VII 343. Schol. Pind.

Nem. 13), an der Miindung des A. (Strab. a.

a. 0. Demetrios von Skepsis frg. 5 Gaede = Ath.

VIII 346 c) ; an diesen Kultstatten heisst Artemis
AX<peiaia, AXcpeuovio. , AXcpetovaa oder AXcpsitaou.

Diese in den Kultverhaltnissen jener Landesteile

begrundete , bei dem Wesen beider Gottheiten

nur natiirliche Verbindung zwischen Artemis und
A. hat in dem Mythus von der Liebe des A. zu

Sehr zahlreich sind die sowohl von Siiden als 30 Artemis ihren Niederschlag gefunden. Die alteste

von Norden her in den A. einstrOmenden Fliisse

und Biiche. Von den nordlichen Zufliissen sind

ausser den schon genannten noch zu erwahnen

der Helisson, Brentheates, Lusios (Gortynios) und

Buphagos ; von den sudlichen kennen wir folgende

mit Namen : Theios , Gatheates , Malus , Plata-

niston, Acheloos, Diagon, Acheron und Selinus.

Fur den unteren Lauf vgl. Kauperts Aufnahme
in E. Curtius Olympia und tjmgegend 1882.

[Hirschfeld.]

2) A. nimmt als der bedeutendste Fluss von

Arkadien, Messenien und Elis in Kult und Sage

dieser Landstriche seit alten Zeiten eine ahn-

lich hervorragende Stellung ein, wie etwa der

Acheloos in Akarnanien. Als Kultformen treten

mehrfach die bei Flussgottheiten gewohnlichen

auf. Bei Hesiod (theog. 337f.) ist er wie die

anderen Fliisse ein Sohn der Tethys und des

Okeanos (danach Hyg. fab. praef.). Die Ilias (XI

Zeugin hiefiir ist Telesilla, die frg. 1 von der

Flucht der Artemis vor A. berichtet. Vielleicht

geht auf Telesilla zuriick, was Pausanias VI
22, 9 erzahlt (aus seiner Epikleseisquelle , die

auch sonst — II 28, 2. 35, 2 — Telesilla citiert),

dass namlich A., um Artemis zu gewinnen, sich

unter ihre Nymphen gemischt, Artemis aber, um
seiner Verfolgung zu entgehen , sich und ihre

Begleiterinnen gleichmassig im Gesicht mit Lehni

40 bestrichen habe, so dass A. sie nicht herausfinden

konnte und von seinem Beginnen abstand. Die
Sage halt sich in dieser urspriinglichen Form
streng an das peloponnesische Local. In Elis

scheint A. eine Art von Trauerfest gehabt zu

haben (Himer. eel. XIII 7). Leukippos, des Oino-

maos Sohn , der , um seine Geliebte Daphne zu

gewinnen, sich als Madchen verkleidet und zu
diesem Zwecke sein Haupthaar wachsen lasst,

weiht dieses vor Beginn des Untemehmens dem
726) nennt den [eoov goov AXqeiolo, danach Ps.- 50 A. (Paus. VIII 20, 3). Ein Kult des A. ist aus-

Theokr. XXV 10 iegov deioio xagd goov A/.ifeioTo,

und die Rcimer reden vom sacer Alpheus (Senec.

Thyest. 116; Med. 81. Avien. descr. orb. 57u).

ImKulte erscheint A. ofters mit den Hauptgott-

heiten des westlichen Peloponnes verbunden, mit

dem olympischen Zeus und mit Artemis. In der

Ilias (XI 727) opfert Nestor, als er in dem Zuge
gegen Elis an den A. kommt , dem Zeus , dann

einen Stier dem A. und daneben dem Poseidon

drueklich noch fur die arkadische Stadt Heraion

bezeugt, die am A. lag (Polyb. IV 77, 5. 78, 2.

Steph. Byz. s. "Hgaiov), A. hatte dort ein Kult-

bild in Menschengestalt (Ael. v. h. II 33). Dem
Wasser des A. wurde Heilkraft gegen die lego,

vdoo; zugeschrieben (Schol. Horn. Od. DH 489;.

In den Genealogien des Peloponnes erscheint

A. ofters; er ist der Vater des Orsilochos von
Phere , schon bei Homer 01. V 545 ; Od. Ill 489j,

und der Athena. In dem Giebel des olympischen 60 des Phegeus (Hyg. fab. 244 1 und des Althephios

Zeustempels wird die Darstellung des Augen-

blickes vor dem Wettkampf des Oinomaos und
des Pelops auf der einen Seite durch die liegende

Figur des A. abgeschlossen (Paus. V 10, 6. 7.

A. Michaelis Arch. Ztg. XXXIV 168. G. Treu
ebd. XXXIV 175—184. XL 224 nebst Taf.

XII. E. Curtius Funde von Olympia 13 nebst

Taf. VI/VII). In Olympia vermischen alljahrlich

(Aristot. frg. 596 = Ath. I 31c). Weniger gut
bezeugt ist eine Tochter des A., Melantheia, die

mit Poseidon spater die Eirene, die Eponyme des

alten Kalauria, zeugt, denn die Plutarchstelle,

die dies tiberliefert (quaest. gr. 19) geht, wie Har-
pocr. s. KaXavgia (vgl. Steph. Byz. s. v.) lehrt,

auf den unzuverlassigen Antikleides zuriick. Nestor

hat bei Euripides (Iph. Aul. 273—276) w ndgoi-
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xov 'iXyeov als Emblem an seinem Schiffe, und
zwar als Menschenleib mit Stierfiissen. Im A.

badet, von der Jagd ermiidet, Ion, wahrend die

Iaoniden, die HeilgOttinnen von Herakleia (Strab.

VIII 356), ihm Veilchenkranze darreichen (Nikan-

der bei Ath. XV 683 a. b). Der A., dessen Tod
Aelian frg. 326 erwahnt, ist nicht der Flussgott,

sondern ein sterblicher Mensch. Als Mannesname
erscheint A. z. B. auf der olympischen Inschrift

Arch. Zeit. XXXVIII (1880) 60 nr. 350.

Am bekanntesten ist die Verbindung des A.

mit der Quelle Arethusa auf der Insel Ortygia

bei Syrakus. Die Iamiden aus Olympia haben

sich an der Griindung von Syrakus beteiligt (Pind.

01. VI 6), ihr Ahnherr Iamos, geboren zu Phaisana

am A. (ebd. 34), steigt in den A., um zu Apollon

und Poseidon zu beten (ebd. 58). So erklart es sich,

dass syrakusanische Sagen auf den eleischen Fluss

zuriickweisen. Die auffallende Beobachtung, dass

die in unmittelbarer Nahe des Meeres gelegene

Quelle Arethusa susses Wasser hat, ward der An-

lass, dass zunachst der Glaube entstand, die

Arethusa sei die Fortsetzung und Miindung des

A., der durch das Meer hindurch nach Sicilien

strOmt, ohne sein susses Flusswasser mit dem
salzigen Meerwasser zu vermischen. Die eleischen

Ansiedler erkannten in der Quelle der Ortygia

ihren heimischen Fluss. Diese Vorstellung tritt

in alter Zeit ausschliesslich in der Form des na-

turwissenschaftlichen fiavfia auf. Die altesten

Zeugen kennen die Legende von der Liebe des

A. zu Arethusa noch nicht. Ibykos sagt (Schol.

Theokr. I 117) nur diet neXdyovg tjxeiv zbv 'AX-

<peiov, und hat daneben nur die olympische <pidXtj

(s. u.). Er hat wirklich eine Beschreibung von

Ortygia ohne mythologischen Charakter gegeben

(Schol. Pind. Nem. I 1 p. 17, 1—4 Abel). Pindar

nennt Nem. I 1 die Ortygia a/xxvevfia oefivbv

'AXooeov, was nichts besagt als ,Ort, wo A. zur

Ruhe kommt' , und wenn er fortfahrt xXeivav

Svgaxoaoav &dXoe , 'Ogzvyla , defiviov 'Agze/iudoe,

so liegt in der ,Wohnstatte der Artemis' nur,

dass Ortygia ein hervorragender Kultsitz dieser

Gbttin ist. Von der Liebe des A. zu Arethusa

oder Artemis weiss Pindar nichts. Ortygia war

in der That der Artemis heilig. Die Kultlegende,

in originaler Fassung bei Diod. V 3, 5, kniipft

nicht an A. an , sondern erzahlt , Artemis habe

als ihren Anteil an Sicilien Ortygia erhalten,

ihr zu Liebe hatten die Nymphen die Quelle

Arethusa entstehen lassen (vgl. Schol. Pind. Nem.

I 2 p. 19, 1—4 Abel). Von der Arethusa ent-

strOmte ein Fluss zum Meere (Strab. VI 270),

an diesem Flusse stand das Heiligtum der Arte-

mis (Pind. Pyth. II 7 nebst Scholion. Schol.

Pind. Nem. I 3). Sie wurde dort als Ilozauia ver-

ehrt, genau so wie sie im Mutterlande als At/n-

vaia oder At/ivaug verehrt wurde, und wie sie in

Elis A/.tpeicba hiess, iiberall dort, wo ihr Heilig-

tum am A. lag. Die Ubertragung dieser Epi-

klesis auf den Kult der ortygischen Artemis TIo-

xafiia kann erst stattgefunden haben, nachdem

der Aberglaube von der Identitat des A. mit

Arethusa aufgekommen ist. In den Pindar ist

sie erst durch einen Scholiasten hineingedeutet

worden (zu den a. St.). In den Wprten selbst

liegt sie nicht. Die alten Pindarerklarer fassen

die Stelle des Pindar auch so auf, dass nur von

Pauly-Wissowa

dem dav/ta die Rede ist, nicht von irgend welchem
Mythus. So auch schon Timaios (Polyb. XIL4d.
Geffcken Philol. Unters. XIII 105), noch Ari-

starch leitet Se/j,viov Agts/j,idos nicht von A. ab,

sondern bezieht es auf die Geburt der Artemis

auf der ephesischen Ortygia. Auch das Orakel,

das der Korinthier Archias bei der Griindung von

Syrakus erhielt, kennt nur das ftav/ta, noch nicht

die Liebe des A. zu Arethusa (Paus. V 7 , 3),

10 doch ist dies Orakel schwerlich echt und alt.

Durch Timaios kam das Paradoxon in die wissen-

schaftliche Litteratur. Als Beweise fuhrt er an,

dass der Mist der Opfertiere von Olympia, wenn
der A. infolge von Regengiissen aus seinen Ufern

trete, die Arethusa verunreinige , und dass eine

goldene tpidXrj, die in den A. zu Olympia geworfen

war, in der Arethusa zum Vorschein gekommen
war. Diese Schale scheint im Artemistempel auf

der Ortygia aufbewahrt worden zu sein. Direct

20beniitzt ist Timaios bei Polyb. XII 4d, durch

Mittelquelle bei Antigon. mirab. 140 und durch

Vermittelung des Poseidonios, der den Aberglauben

ausfuhrlich bekampft (P. Jiirges De Sallustii

historiarum reliquiis , GOttingen 1892 , 12), bei

Strab. VI 270. Beide Beweisstiicke pflegen, mit
unbedeutenden Varianten, wiederholt zu werden;

vgl. Senec. quaest. nat. IH 26, 5 (dazu Priscian.

Lyd. solut. ad Chosr. VI 71 , 1 Bywater und
Ps.-Aristot. de mirab. ausc. 172). Plin. n. h.

30 II 225. XXXI 55. Schol. Verg. Eel. X 3; Aen.

Ill 694. Nachgebildet Anth. Pal. IX 362, 12ff.

Claudian. IV 9—12. Die Vorstellung, ohne my-
thographischen Zusatz, kehrt bei Dichtern und
Schriftstellern, die der natuTphilosophischen Lit-

teratur nahe stehen, haufig wieder, und zwar

uberwiegend mit der Anschauung, dass A. unter

dem Meere fortfliesse. Verg. Eel. X 4; Aen. Ill

694. Senec, dial. VI 17, 3; nat. quaest. VI 8, 2.

Stat. Silv. I 3, 69; Theb. IV 239. Val. Flacc.

40 VIII 91. Mela H 117. Claudian. rapt. Pros. II

61. Bisweilen aber heisst es, A. fliesse durch

das Meer, Schol. Pind. Nem. I 2 (p. 18, 7 Abel).

Schol. Horn. Od. IH 489. Greg. Naz. poem. mor.

II 9, 22. 569; orat. XLHI 23. Anth. Pal. IX 536.

Lucan. HI 176. Anth. Lat.1 110, 9. Dieser Volks-

glaube hat in der Sage einen doppelten Reflex ge-

funden. Auf das sicilische Local ist der alte

eleische Mythos von der Liebe des A. zu Artemis

iibertragen worden. A. liebt Artemis und verfolgt

50 sie, Artemis entweicht vor ihm iiber das Meer nach

der Ortygia, und dort entschwindet sie ihm, an

ihrer Stelle bleibt die Quelle Arethusa zuriick.

(Schol. Pind. Nem. I 3 = Schol. Pind. Pyth. II 12).

Ob diese Verschmelzung beider Sagen auf wirk-

lichem, altem Volksglauben beruht, ist allerdings

unsicher. Denn der Wortlaut der angefuhrten

Scholienstellen (xai rijv de .-zozaftiav "Agze/itv eivai

oT nagaTcp ITivSdgco dxovovai Sidzo in avrrj

rov AX(fsiov .-iddos — — zvim de lazoQixcbregor

QQdxovovai) schliesst es nicht aus, dass es sich um
eine auf dem Wege der Combination erfolgte Her-

anziehung der eleischen Sage zur Erklarung des

Pindar von Seiten des Scholiasten handelt. Weit

verbreiteter als diese vereinzelte Sage ist die Ge-

schichte von der Liebe des A. zur Arethusa. Ihre

ursprfingliche Form ist in doppelter Fassung erhal-

ten. Nach Paus. V 7, 2 (vgl. VII 23, 2. VIII 54, 3) ist

Arethusa eine Jagerin im Peloponnes ; A.
,
gleichfalls

52
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ein Jager, liebt sie ; allein Arethusa weist ihn ab.

Br aber verfolgt sie, Arethusa wird naoh Sicilien

versetzt und dort in eine Quelle verwandelt. Auch
A. verwandelt sich in einen Fluss und verfolgt

sie durch das Meer, bis er sie erreicht. Pausanias
hat den Zusammenhang dieser Sage mit dem po-

pularen Paradoxon riohtig erkannt. Ovid erzahlt

dieselbe Sage ausfiihrlicher, in leichter, vielleicht

von ihm selbst herriihrender Umbildung (met. V
573ff.). Arethusa, eine schone Nymphe in Achaia,
Jagerin, badet, von der Jagd ermudet, im A.
Der Flussgott entbrennt in Liebe zu ihr, verfolgt

sie in Menschengestalt bis nach Elis. Brmattend
fieht Arethusa zu Artemis um Hulfe, die Gettin
hflllt sie in eine Wolke und verwandelt sie in

eine Quelle. A. verwandelt sich wieder in einen
Pluss, da offnet Artemis den Boden, Arethusa
schliipft hinein und kommt in Syrakus wieder
ans Tageslicht. Aus Ovid schOpfen Schol. Verg.
Eel. X 1; Aen. Ill 694 (Schol. Lucan. Ill 177)
und zum Teil Schol. Verg. Eel. X 3. Eine so

eingehende Erzahlung, wie bei Ovid und Pau-
sanias, kennt die Polgezeit nicht. Man weiss nur,

dass der Pluss A. die Quelle Arethusa liebt, zu

ihr durch das mittellandische Meer nachfliesst und
auf Ortygia im Zusammenfiuss mit der Geliebten
sich vereinigt. Dieses Motiv ist bei Dichtern und
Rhetoren in der mannigfachsten Weise bemltzt
und ausgeschmiickt worden. In den mythogra-
phischen Sirjyt)aeig der spateren rhetorisoSen Lit-

teratur ist diese Vorstellung ein xonoq xoivog zum
Beleg fur den Satz, dass die Macht des Eros sich

auch anf die Flfisse erstreckt (Liban. narrat. 25

p. 361 Westerm. Nikolaos p. 361 Westerm.). Der
Gedanke findet sich schon bei Ovid. am. Ill 6,

29 und bei Moschos VII 7, muss also frtih in die

rhetorische Litteratur gekommen sein. Ahnlich
Nonn. Dionys. XLII 105. Anderwarts erscheinen

A. und Arethusa nicht als Geliebter und Geliebte,

sondern als Gatte und Gattin, Philostr. ep. 47.

Ach. Tat. I 18. Nonn. XLII 107. Anth. Pal. IX
362. 683. Stat. Silv. I 2, 208. Apoll. Sid. I 101

;

und wenn A. zu Arethusa kommt, bekranzt mit
dem ,Kranze von Olympia' (Nonn. Dion. XIII
324. XXXVII 170. Anth. Pal. IX 362, 1. Sil.

Ital. XIV 53) oder mit dem bei Olvmpia wach-
senden (Paus. V 14, 3) xonrov (Mosch. VII 2),

so gelten die Blumen. oder was er sonst mit sich

fuhrt, als gdva (Mosch. VII 3. Nonn. XXXVII
173. Ach. Tat, I 18). Die Vorstellung, dass A.

auf dem tiefsten Grund des Meeres fliesse, wird
zum Teil festgehalten (Mosch. VII 5. Anth. Pal.

IX 362, 4. Schol. Pind. Nem. I 1 p. 16. 10

Abel. Stat, silv. I 2, 205. Auson. XIX 93. Apoll.

Sid. I 100). Doch hauflger wird gesagt, dass A.

mitten durch das Meer zu Arethusa fliesst (Lu-

kian. dial. mar. 3. Paus. VIII 54, 3. Libanios

und Nikolaos bei Westerm. p. 361. Nonn. Dion vs.

XLVII 106. Anth. Pal. XI 220. Prok. ep. III.

Nonn. in Greg. p. 52 Gaisf., p. 78 Creuz., p. 361
Westerm. Amm. Marc. XV 4, 6. Avien. descr.

orb. 1174. Schol. Verg. Eel. X 3). Vereinzelt

stent die Anschauung. das Wasser des A. schwimme
auf der Oberfliiche des Meeres nach Sicilien. Phi-
lostr. vit, Ap. VII 15; im. II 16. Ach. Tat. I 18.

Nonn. Dion. XIII 326. Ausserdem vgl. Themist.
or. XI p. 151 d. Nonn. VI 340ff. Stat. Theb. I

271. Aus dieser Ubersicht tiber die Uberlieferung

der Sage ergiebt sich, dass sie keine alte Sage
ist, ja vielleicht nicht einmal Volksglauben, son-

dern nur ein Erzeugnis der spateren Dichtung.
Jedenfalls ist es nunmehr auch von dieser Seite

aus ausgeschlossen, mit E. Curtius a. a. O. die

Figur neben A. im olympischen Tempelgiebel
Arethusa zu benennen. Vgl. Treu Arch. Ztg. XL
243. Litteratur: Otfr. Muller Proleg. z. wiss.

Myth. 135. 214. Holland Comment. Eibbeck.

10 383—414. [Wentzel.]

3) A. aus Mytilene, Verfasser von 10 epideik-

tischen Epigrammen (Anth. Pal. VT 187. VII 237
sind unsicher) , welche wie die seines Lands-
mannes Krinagoras zum Teil auf der Reise nach
Eom (wie IX 90), zum Teil in Rom gedichtet

sind. O. Jahn Rh. Mus. IX 626undBenndorf de
anth. gr. epigr. quae ad artes spectant 59 setzen

ihn wegen der Erwahnung des Macrinus (IX

110, dagegen H i 1 1 s c h e r Jahrb. f. Phil. Suppl.

20XVm 429) in die Zeit des Persius. O. Ross-
bach Jahrb. f. Philol. CXLIII 96 fugt hinzu,

der Vers IX 526, 3 tjdt] yctg xal jiovtos vns&vxzai
Sool 'Pmfirjg xal z#(bv (aus IX 518, 3) weise auf
die Eroberung Britanniens und die Beherrschung
des Okeanos. Doch lassen sich fur die Stellung
der Worte xal novroe, falls sie nicht zufallig ist,

auch in der Zeit des Augustus Anlasse flnden (vgl.

Monum. Ancyr. lat. 5, 14), und auf diese weist

Epigramm IX 100, welches unmittelbare Ant-
30 wort auf das Gedicht des Antipater von Thessa-

lonike (s. d.) IX 408 sein muss; vgl. Jacobs
XIII 839. [Reitzenstein.]

Alphenor ('AXrprjvcoo) , Niobide, von Apollon

erschossen. Ovid. met. VI 248. [Knaack.]

Alpheos. Die Inschrift 'Altptjos ovv 'Aqe9<ovi

auf einem Petersburger Cameo mit einem mann-
licheii und einem weiblichen Portratkopf ist sicher

alt und bezeichnet zwei zusammen arbeitende
Steinschneider wohl aus romischer Zeit. Andere

40 Steine , auf denen der Name des A. auch allein

vorkomint, sind verdachtig (Caylus Hist, de
l'acad. des inscr. XXVII 167f. Brunn Gesch. d.

gr. Kstl. II 597f. Furtwangler Arch. Jahrb.
IV 65). [O. Rossbach.]

Alphesiboia CAXrpF.ol(ioia.). 1) Gemahlin des

Phoinix, Mutter des Adonis. Hesiod. frg. 57 Rz.
bei Apollod. Ill 14, 4, 1 = Prob. ad Verg. eel.

X 18: s. Adonis.
2) Tochter des Phegeus, Gemahlin des Alk-

50 maion (Paus. VIII 24, 4. Hyg. fab. 244 ; vgl. Ovid.

rem. am. 455 : bei Apollod. Ill 7, 5, 2 Arsinoe),

rachte den Mord ihres Gemahles an ihren Briidern

(Temenos und Axion). Prop. I 15, 15 (s. Alk-
maion). Tragodien des Namens von Achaios,

Chairemon (FTG 750. 781 N.2) und Accius TRF
144Ribb. Welcker Gr. Tr. I 278 (nicht gluck-

lichl. Ribbeck Rom. Trag. 504 (vgl. Soph. frg.

796. Theodcktes FTG 801 N.2). Urspriinglich

gehort A. mit Alkmaion dem chthonischen Kult-

60krei.se an. Immisch Klaros. Jahrb. f. Philol.

Suppl. XVII 193. Bethe Theb. Heldenlieder 135.

3) Tochter des Bias und der Pero. Pherekvd.
FHG I frg. 75. Theokr. Ill 45 u. Schol.

4) Angebliche asiatische Nymphe, von Dio-

nysos geliebt. Ps.-Plut. de frav. 24.

5) Angebliche Gemahlin eines Telestor. Ps.-

Plut, de fiuv. 8, 3. [Knaack.]

Alphioios, elischer Monat, bios aus einem Ver-

Alphios Alsietinus lacus 1638

\

trag Tiber Erbpacht(IGA 121 = Arch. Ztg. XXXVII
158 nr. 306. XXXIII 69. Collitz Dialectinschrif-

ten I 1168) bekannt: <pagt]v xQiftav /lavaoims dvo

xal flxati, 'Alyioioy /i-tjvoq (das betreffende Grund-

stiick sv ZalafMovai in der Pisatis). Danach zu

schliessen war A. ein Erntemonat, vgl. Bis ch off

Leipziger Studien VII 348. [Kubitschek.]

Alphios ("AXytos), einer von den Leuten des

Menelaos, von Polygnotos, gemalt. Pans. X 25, 3

(Beschreibung des polygnotischen Gemaldes in 10

der Lesche zu Delphi). [Knaack.]

Alphito {'AXtpiTw), ein Popanz, mit dem man
Kinder schreckte, von Chrysipp bei Plut. stoic, re-

pugn. 15 (Baguet p. 274) neben Akko (s. d.) er-

wahnt. Die Deutung von W. H. R o s c h e r ist schon

von Zielinski quaest. com. 45 zuriickgewiesen

;

unsere Darlegungen u. d. W. Akk o (oben Sp. 1 17 If
.)

entziehen ihr die Grundlage. Zielinski lasst

die Wahl zwischen einer Ableitung von dXtpos

uberhaupt zur Aufbewahrung des dem Staate

gehorigen Getreides gedient hatte (Wachsmuth
II 101). [Wachsmuth.]

Alpinins. 1) D. Alpinius, Bruder von Nr. 3,

Tac. hist. V 19. [v. Rohden.]

2) Alpinius Magnus s. Magnus.
3) Alpinius Montanus, Trevir, Praefeetus

cohortis im Heere der Vitellianer, Tac. hist. Ill

35. IV 31f. V 19. [y. Rohden.]

Alpinus, Beiname der Iulii. fjber den tur-

gidus Alpinus bei Hor. Sat. I 10 , 36 vgl. M.
Furius Bibaculus.

i#
[v. Rohden.]

Alpion ('ALmcov), Ortlichkeit in Sparta. Paus.

III 18, 2. [Hirschfeld.]

Alpos {"AXnog), ein menschenfressender Gi-

gant, der am Pelorosgebirge in Sicilien hauste

und die voriiberziehenden Wanderer auffrass. Auch
den Dionysos griff er an, wurde aber vom Gotte
mit dem Thyrsos durchbohrt und sturzte ins Meer.

albus (wozu er das deutsche Alb, Elf stellt) und 20 Nonn. Dion. XLV 172ff. (Einlage in die Erzah-

von alipira, in dem Sinne, dass eine aus Mehl
gebildete Figur darunter zu verstehen sei, wie

die maniolas (Fest. p. 129). Die Bildung des

Namens macht es wahrscheinlich , dass ein zu-

sammengesetztes Wort zu Grunde liegt. Schon
Lobeck (Rhemat. 325) verglich Hesych. aXyixo-

xgo>s • nolia, und erklarte ,graukopf!g' ; die Hesych-

glosse ist aber aus einer Aristophanesstelle (Tel-

miss, frg. 533 K.) excerpiert, in der das Wort als

lung von Pentheus und Dionysos) , wohl nach
hellenistischer Vorlage. Mayer Giganten und
Titanen 249 und bes. Crusius Roschers Lex. I

2861f. [Knaack.]

Alsa, Fluss bei den Venetern, westlich von
Aquileia, in die Lagunen mundend (Plin. Ill 126).

An ihm verlor der jiingere Constantin sein Leben
in einer Schlacht gegen seinen Bruder Constan-

tius, worauf sein Leichnam in den Fluss geworfen

Schopfung des Dichters erscheint. Eher konnte 30 wurde (Aurel. Vict. Epit. 38. Hieron. ad ann.

man an dX(pn6ftavtcg erinnem (Lobeck Agl. 815)

oder ein AX<puofi^Tr]Q voraussetzen ; vgl. die ganz

^benso als Popanz gebrauchte Korn- oder Roggen-

muhme (,die Kornmutter sitzt im Korn und
holt Euch, Kinder': Mannhardt Myth. Forsch.

297ff., s. Korndaemonen 20ff. ; WFK I 611). Die

Uberlieferung reicht aber nicht aus , um irgend

eine von diesen Hypothesen auch nur wahrschein-

lich zu machen. [Crusius"

Abr. 2356) ;
jetzt Ausa. [Hiilsen.]

Alsadamos (AXesddafios, AXoo.haf.iov oqo; Ptol.

V 15, 8. 26; andere Lesarten Alsalamos und
Asalmanos, letztere vielleicht vorzuziehen, da sic

dem hebraischen Namen Zalmon entspricht), Ge-

birge des Ostjordanlandes im Norden von Ara-

bien ; heute Dschebel Hauran oder Dschebel ed-

Druz (von den zahlreich eingewanderten Drusen).

Derselbe erhebt sich Ostlich iiber der Landschaft

'AktpvtofiavTsia (Bekker anecd. 52, 32 u. 40 Batanaea (Basan) bis zu 1718 m. Gipfelhohe

0.), Weissagung vermittelst Graupen. Die Me
thode ist unbekannt. [Riess.]

Alphitopolis (alyiToxcoXi; oTod) , Mehlhalle

in Athen und am Peiraieus. Die erstere , zum
ersten Male bei Aristoph. Ekkl, 668 (also im
J. 389 v. Chr.) erwahnt, befand sich auf der

Agora in Athen, wie der Zusammenhang bei

Aristoph. a. a. O. ergiebt, und soil nach der Mel-

dung eines rhetorischen Lexikons (Eustath. z. II.

Dschebel el-Kuleb). Das Gebirge ist durchgangig
Lavaformation, das Gestein ein kflrniger Dolerit

und eine briiunliche Schlacke (Baedeker Palast.

u. SyrienS 196). [Benzinger.]

Alsaia ('AXaala) , Stadt Arkadiens (?). Plut.

Cleom. 7 (wo 'AXeav , AXosav , Aoalar vorge-

schlagen wird). [Hirschfeld.]

Alseia ('AXoela), Epiklesis der Athena. Dedi-

cationsinschrift aus Kos bei Paton-Hicks In-

1, 37. Bekker Anecd. I 385, 32) mit einem 50 scriptions of Cos 55

beriihmten Gemalde des Zeuxis, das die Helena

darstellte, geschmiickt gewesen sein. Dochstimmen
in letzterer Beziehung die Zeugnisse nicht iiber-

ein (s. Wachsmuth Stadt Athen II 458). Hier

fand der Mehlverkauf an die einzelnen Burger

unter der Kontrolle der Sitophylakes statt, welche

insbesondere darauf zu achten hatten , dass die

amtlich festgestellte Preistaxe innegehalten werde

(Aristot. 'A^r\v. .to/.it. 51; vgl. auch Wachs-

[Wentzel.]

Alseios ("AXoeto;), Monat des Kalenders von

Kos und Kalvmna. auf Inschriften Bull. hell. V
223. VI 254.' VII 479. VIII 35 und auf einem
rhodischen Amphorenhenkel ebd. V 339b genannt.

Vermutungen fiber seine Lage im Jahre und Lit-

teratur bei C. Robert Hermes XXI (1886) 170ff.

;

vgl. auch Paton and Hicks Inscr. of Cos and
Calymna, Oxford 1891, 329ff. [Kubitschek.]

Alsenos CAXatjvo;). Epiklesis des Apollon. In-

muth II 466). Die A. im Peiraieus, von Peri- 60 schrift aus Kirk-Kiliseh bei Dumont Inscr. de

kles erbaut (Schol. Aristoph. Acharn. 549) ge-

horte zu den funf Hallen des eigentlichen Em-
porions, welche das Innere des Hafens umgaben,

und war wohl identisch mit der fxaxQa orod

bei Demosth. XXXIV 37. Hier wurden den zur

Abfahrt bereiten Schiffen die Proviantrationen

an Mehl zugemessen (Aristoph. a. a. O. Demosth.

a. a. O.) und es hat den Anschein, als ob sie

la Thrace 62 d. [Wentzel.]

Alsietinus lacus (Frontin. aq. I 11. II 71).

jetzt See von Martignano in Siidetrurien. 210 m.
iiber dem Meere, urspriinglich ein vnlcanischer

Krater gleich dem benachbarten grOsseren laeits

'Sabatinus (lago di Bracciano). mit dem er durch
einen antiken Emissar verbunden ist, Aus dem
lacus A. fiihrte Augustus die aqua Alsietina
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nach Rom in den transtiberinischen Stadtteil; villae Alsiensifs)), in welcher Fronto seine Schrift

das Wasser gait zum Trinken fur wenig geeignet, de feriis Alsiensibus schrieb (Fronto p. 223ff.

nach Frontin war die Hanptabsicht des Kaisers, Naber). Eine Inschrift vom J. 210 (CIL XI 3716)

seine Naumachie (bei S. Francesco a Ripa) zu ist dem Septimius Severus gesetzt von den de-

speisen ; sie lieferte taglich 24766,6 Kubikm. curiones coloniae Alsiemis. Vielleicht ist A. zu

Wasser (Frontin. aq. I 11. 18. 22. II 71. 83). erkennen in dem 120 Stadien westlich von Rom
Der Lauf der Alsietina aqua ist sehr unge- gelegenen xu>qIg> 'AXyrjdon, welches Totila im J.

niigend bekannt , aus Frontin II 71 erfahren 547 besetzte, nm gegen Portus zu operieren (Proc.

wir, dass mit der Hauptleitung ein Zufluss aus bell. Goth. Ill 22; dazu Nib by Dintorni di Roma
dem lago di Bracciano bei Careiae (S. Maria dilOI 129. Gregorovius Gesch. Roms I* 426). Be-

Galera) sich vereinigte, und in dieser Gegend ist deutende Ruinen von Villen bei dem mittelalter-

nenerdings das erste auf die Alsietina beziig- lichen Castell Palo. Vgl. Nibby Dintorni di

liche epigraphischeDenkmal gefunden (Barnabei Roma III 527ff. Lateinische Inschriften CTL XI
Not. d. scavi 1887, 181—186. Hulsen Rom. Mitt. 3716—3726. [Hulsen.]

1889, 289. 290). Reste der Miindung in Rom, Alsuca s. Ausugum.
unter dem Ianiculum, wurden 1720 bei S. Cosi- Altaba s. Altava.
mato gefunden. Vgl. Lanciani Acque 130—132. Altani hiessen linde Liifte, spiritus magis

[Hulsen.] quam venti (Isidor. nat. rer. XXXVII 5), an den

Alsir, Name einer weiblichen Figur auf einer Ktisten , vorzugsweise die von ruhiger See dem
praenestinischen Aschenciste , wo sie auf eine20Lande zuwehenden Winde (Plin. n. h. II 114),

Saule gestiitzt, mit Schuhen, Arm- und Hals- die gerade daher — ah alto spirantes — nach

schmuck versehen, im Iibrigen unbekleidet zwi- Isidor ihren Namen erhalten haben sollen. Als

schen Ateleta (Atalante) und Felena (Helena) Vitruv (I 6, 9ff.) in der Windtafel die bis dahin

dem AlixentferJ (Paris) gegeniibersteht. Mon. gebriiuchliche Zahl der 12 Winde auf 24 erhohte

d. Inst. VI 55, dazu Garrucci Ann. d. Inst. und nach Namen fur seine neue Windrose suchen

1861, 169ff. CIL I 1501. Es handelt sich um musste (iiber die Willkurlichkeit seiner Compi-
einen SchOnheitsstreit irdischer Frauen. Eine lation vgl. G. Kaib el Hermes XX 600f.), wurde
ahnliche Darstellung enthielt vielleicht ein schon mit Altanus der Wind benannt, der zur Linken
zu den Zeiten des alteren Plinius nicht mehr des Sudwindes zu wehen pflegt. Demnach war
vollstandiges Gemiilde in Lanuvium , auf dem 30 dieser zwischen Libonotus und Auster (Notus)

Atalante neben Helena abgebildet war (Plin. n. eingeschaltete A. in der sonst nirgendwie weiter

h. XXXV 77), vgl. Arch. Jahrb. IV (1889) 41*f. benutzten Windtafel des Vitruv ein Sudsiidwest-

Deecke (Etr. Forsch. Ill 23) tragt Bedenken, wind. [Schaefer.]

den Namen A. fiir etruskisch zu crklaren ; vgl. Altanuin , Ort im Lande der Bruttier , nur

Miiller-Deecke Etrusker II 112. [Aust.] genannt im It. Ant. p. 115 zwischen dem Flusse

Alsium ("AXotov, Einwohner Alsiensis; nur Cocintus (Assi) und dem Cap von Melito. Die

des Metrums halber Alsius bei Sil. Ital. VIII Lage ist ganz ungewiss, nicht einmal sicher, ob

475. Rutil. Namatian. I 223), eine der altesten es wirklich Kiistenort war. [H(ilsen.]

Stadte Etruriens, nach Dionys. Halic. I 20 schon Altar. Mit dem Namen A. (vom lat. altaria,

von den Pelasgem und Aboriginern bewohnt, an 40 s. d.) bezeiehnen wir innerhalb des griechisch-

der Kiiste und der Strasse von Rom nach Cen- romischen Kulturkreises eine iiber dem Boden
tumcellae (It. Ant. p. 301). Den Namen scheint erhohte Opferstatte, die nach Form und Material

Silius a. a. O. (Aryolico dilectum litus Halcso) sehr verschieden sein kann ; fiber die mannig-

mit einem sonst nicht genannten Heros Halesus fachen antiken Bezeichnungen (Icd/ho; , dvfielrj,

in Verbindung zu bringen. Doch flndet sich die ioydga, kmia, ara, altaria, focus s. u. Wenn
erste historisch sichere Erwahnung erst zum J. die alten Sehriftsteller mitunter auch die Unter-

507 = 247, in welchem Colonisten hineingelegt lage aus Holz und diirrem Gezweig, die mit den

wurden (Vellei. I 14. 8). Im J. 547 = 207 stellte Opferstiicken verbrannt wurde, als A. bezeiehnen

die Stadt ein Contingent gegen Hannibal (Liv. (Theokr. XXVI 3. Paus. IX 3, 4). so beschranken

XXVII 38, 4). Sonst wird A. erwahnt bei Flor. 50 wir den Ausdruck auf Untersatze , die dauerhaft

I 11, 6 sowie von den Geographen (Strab. V 225. sind und mehrmals verwendet werden oder doch

Plin. n. h. Ill 44. 51. Ptolem. Ill 1, 4) und verwendet werden konnten. Doch nennen auch

Itineraren (Ant. p. 301. Tab. Peut. Geogr. Rav. wir A. sowohl die erhohte Feuerstelle fur Brand-

IV 32. V 2, wo corrupt Asthtm). Als Stadt opfer, als auch den Untersatz , auf dem die

unbedeutend, wird es hauptsachlich genannt wegen gottgeweihten — zunachst die zur Nahrung der

der glanzenden Villen an der Kiiste. Schon im Gottheit bestimmten — Gaben niedergelegt wer-

J. 629 = 125 wurde M. Aemilius Porcina vom den. Altiire der letzteren Art lassen sich nicht

Censor L. Cassius wegen seiner allzu prachtigen immer streng von den heiligen Tischen (dvo>oo;,

Villa bei A. gestraft (Val. Max. VIII 1 damn. 7); roarr/Co, mensa) scheiden, die fiir Aufstellung

spater hatten Pompeius und andere Freunde Ciceros 60 der Opfergerate und Weihgeschenke oder fiir

iMurena, Sallustius, Silius, Dida) Villen daselbst den unmittelbaren Gebrauch der Gottheit als

(Cic. pro Mil. 54; ad famil. 1X6.1. 2; ad Attic. Speisetische bei Theoxenien und Lectisternien

XIII 50, 3—5). Aus der Kaiserzeit kennen wir bestimmt sind (vgl. Brunn Ann. d. Inst. 1856,

eine Villa des Verginius Rufus, welche spater 116. Botticher Tektonik2 II 369f. 539ff.). Im
die Schwiegermutter des jungeren Plinius ankaufte allgemeinen kann man zwar den Namen A. auf
(Plin. ep. VI 10, 1); eine andere der Kaiser aus die steinernen, unverriickbaTen Untersatze be-

dem antoninischen Hause (CIL XI 3720 ein 71 schranken . doch werden mitunter von Griechen

Aelius Eutyekus procurator Awj(ustij nfostri) wie Romern auch bewegliche (metallene) Feuer-
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herde, wenn sie bei Brandopfern verwendet wer- werden ausschliesslich im Dienste der Gottheit

den, als A. bezeichnet, so dass sich die Altare benfitzt, sie erscheinen daher als Eigentum der

in Form und Verwendung auch mit Dreifussen, Gottheit und erhalten so allmahlich den Charak-

Feuerbecken, Thymiaterien (s. d.) beriihren. ter der Heiligkeit. War der A. erst bios ein

Anfange und Entwicklung des Altar- praktischer Notbehelf beim Opfer so erscheint

kultes. er bald als unentbehrlich fur jede Opfergabe, ja

Dieselben Vorstellungen, denen das Opfer und mitunter erhalt er eine Rolle sogar bei Akten,

das Weihgeschenk entspringt, haben auch zum mit denen er seiner urspriinglichen Bestimmung

Bau von Altaren gefuhrt. Alliiberall, wo An- nach nichts zu thun hat (s. u.).

fange eines religiosen Lebens nachweisbar sind, 10 Der A. erscheint aber nicht nur als heiliges

flnden sich auch Opferstatten, Opfersteine, Opfer- Kultgerate, das seine religiose Bedeutung in sich

tische (vgl. im allgemeinen Lip pert Geschichte selber tragt, er gilt mitunter als der Sitz der

des Priestertums). Bei den Griechen der histo- Gottheit selbst. Wie an einen Fetisch die Gott-

rischen Zeit flnden wir unblutigen, feuerlosen heit gleichsam gebunden ist, so erscheint auch

Kult und blutige Brandopfer nebeneinander

;

der A. als ein Mittel, die Gottheit an einen be-

ersterer tragt in sich die Bfirgschaft des Alters, stimmten Ort zu gewtihnen; denn naturgemass

letztere lassen sich schon in der altesten , auf begiebt sich diese dorthin, wo sie regelmassig ge-

griechischem Boden nachweisbaren Kulturschicht, speist wird. Daher kann man auch durch Auf-

der sog. mykenischen Epoche, feststellen. Welche stellen von Altaren den Schutz der Gottheit an

Elemente des griechischen A.-Kultes von den 20 beliebig gewahlte Orte herbeifiihren. Auf diesem

hellenischen Stammen bei ihrer Einwanderung Gedanken beruht die Willkur, mit der man im

mitgebracht wurden, welche sie von der fruheren Offentlichen und privaten Leben Altare an alien

BevOlkerung des griechischen Bodens iibernommen Punkten errichten kann , wo es einem dienlich

haben, welche endlich den weiter fortgeschritte- erscheint ; so errichtet man z. B. an den Grenzen

nen und daher machtig einwirkenden Kulturen des Staates Altare des Zeus, der dort Wache

Agyptens und des Orientes verdankt werden, das halten soil (Plat. Leg. VHI 842 E. Demosth.

festzustellen wird immer nur bis zu einem ge- VII 39f. Preger Inscr. Gr. metr. 94).

ringen Grade von Sicherheit gelingen und ist zu Diese Beziehungen zwischen A. und Fetisch-

untersuchen nicht dieses Ortes. stein (s. agyot Xi&oi) werden nur zum Teil

Die Gottheit, die man im Hause wirksam 30 aus der gleichen Entwicklung, zum guten Teil

daehte, liess man an der eigenen Mahlzeit teil- aber aus directen Einflussen des Fetischkultes

haben; doch musste die Scheu vor dem anders- auf den A.-Kult zu erklaren sein. Zwar ist der

gearteten Wesen frtih dazu fiihren, es an abge- Gedanke, dass der griechische A. iiberhaupt aus

sonderter Stelle zu bedienen. War man einmal heiligen ,H(ihen' und Stcinen sich entwickelt habe,

zu der Anschauung gelangt, dass die Speise der unrichtig, wenn auch in einzelnen Fallen der

Gottheit durch Feuer und Rauch zugefuhrt werde, Fetischstein, den man mit Opfern bedenkt ,
der

so war im Hofe hieffir der gegebene Platz. Ob Malstein , der die heilige Statte bezeichnet, im

bei dieser Wahl auch der Umstand in Betracht Laufe der Zeit den Charakter eines A.s gewinnen

kam , dass hier (in einer fruheren Zeit) der kann. Aber eine Reihe von Brauchen haben sich

Begriibnisplatz des Familienhauptes war, oder ob 40 im A.-Kulte erhalten, die ursprunglich im Fetisch-

vielmehr ein anderer Grund massgebend war, z. B. kulte ihre Wurzel haben. Wo sich der rohe Stein

der. dass man hier die fiir den Hausbedarf noti- zum mensehengestaltigen Kultbild entwickelte,

gen Tiere zu schlachten pflegte, konnen wir bei da wurde die Fursorge, die man dem Fetisch

unserer geringen Kenntnis urgriechischer Reli- erwiesen hatte, nunmehr auf den A. iibertragen,

gionsvorstellungen nicht entscheiden. den man vor dem Kultbilde aufstellte. So ent-

Der Gottheit. die im Freien, in Hainen und springt das Salben des A.s den anthropopathi-

Hohlen oder auf Felskuppen mit Vorliebe ver- schen Vorstellungen, die man mit dem Fetisch

weilend gedacht wird. werden die Opfergaben verbindet, das Bespritzen oder Begiessen des A.s

an diesen ihren bevorzugten Aufenthaltsort ge- mit Blut ist der Sitte der Schlachtopfer ent-

bracht. Speisen, die sonst rasch der Verwesung 50 nommen, mit denen man den Fetisch zu versOhnen

anheimfallen wurden, werden (auf dem Boden) ver- suchte u. dgl.

brannt. andere Gaben auf eine in der Nahe sich Dass der A. im Religionsleben der antiken

darbietende Erhohung, einen Felsblock oder Erd- Welt bedeutend friiher als der Tempel eine

hugel gestellt. daneben werden Trankspenden aus- Rolle spielte. lasst sich sowohl aus allgemeinen

gegossen. Es ergab sich naturlich, dass man alle Grunden erschliessen. als auch durch historische

regelmassigen Opfer immer wieder an derselben Thatsaehen erweisen. Schon in der Periode

Statte ausrichtete. die aus praktischen oder reli- der ,mykenischen' Kultur , in der Tempel ganz-

giosen Rucksichten einmal dafur passend erschie- lich fehlen , hatte man Altare zu bauen begon-

nen war. So wuehs die von einem Steinkreis nen. Uber dem .vierteir mykenischen Schacht-

umfriedete Feuerstatte durch die Brandreste von 60 grab wurde ein langlich rundes Mauerwerk

selbst zu einer Erhohung an: sie konnte aber (7 X 5i/
4
') von 4' Hohe, mit einer grossen runden

auch nach Art des Herdes kiinstlich erhoht und Offnung gefunden (Schliemann Mykene S. 246

aufgemauert werden. Bald wird man die Feuer- Plan F. Schuchhardt Schliemanns Ausgra-

stiitten so erbaut haben, wie es fiir den Opfern- bungen2 1ST), offenbar eine Art A. fur den Toten-

den am bequemsten war, und schliesslich kunst- kult. Man nimmt an , dass durcli den weiten

lich errichtete Altare selbst dort vorgezogen haben, Hohlraum das Blut der Opfertiere oder andere

wo die Natur einen brauchbaren Untersatz dar- oxordai in die Erde fliessen sollten; da aber

geboten hatte. Diese Untersatze und Erhohungen Brandopfer fiir die Toten ,mykenischer' Zeit auch
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anderwiirts nachweisbar sind (vgl. Athen. Mitt. Altare schon einer sehr friihen Zeit znzuschreiben
XII 138), so ware auch denkbar, dass der Stein- berechtigt sein.
ring Aschen- und Opferreste umschloss wie der Fur die unmittelbar folgende Periode lasst
A. von Neandreia (Koldewey Neandreia 28), s. u. sich das Vorhandensein solcher Altare im Freien
Em ahnlicher Bau, ein viereckiger, 33cm. hoher mit aller Sicherheit nacbweisen. Jene Altare in
Mauerklotz (2, 70X 3, 25 m.) mit einer kreis- der Altis von Olympia, die alter als die Funda-
runden Offmmg

,
deren Mauerwerk sich bis zu mente des Heraions scheinen, wird man bis in das

einer Tiefe von 90 cm. unter dem Estrich fort- 2. vorchristliche Jahrtausend hinaufrficken diirfen.
setzt

,
ist im Hofe des Palastes von Tiryns zu Zur Zeit der homerischen Gedichte sind frei-

Tage getreten (Schliemann Tiryns 237f. 391f. 10 stehende Altare offenbar schon in grosser Zahl
Schuchhardta 138). Beiden Bauwerken sind vorhanden. Ein xifisvog ficofios r« dvrjeig fur Zeus
im Westen medere Platten vorgelagert, die viel- auf dem Ida wird mehrfach bezeugt, II. VII 48

;

leicht den Standplatz der Opfernden bezeichnen vgl. XVI 604. XXII 171, ebenso fur Spercheios
(s. u.). Eeste ahnlicher Anlagen sind auch in den II. XXTH 148 , fiir die Aphrodite auf Paphos
HOfen von Hausern in Mykene gefunden worden Od. VIII 363; die Nymphen haben in ihrem
(Z7joa*r«xd rijg &qx- itaigias 1886, 75), vgl. auch heiligen Haine auf Ithaka einen Brandopfer-A.
Opfergruben. In den homerischen Palasten (Od. XVn 210. 242). In den heiligen Bezirken
findet sich stets aMrjg h ydgra, (II. XI 774) der A. der Gotter galten schon damals die Altare als
des Zeus Epilog (Od. XXII 378. II. XI 773 : rep- die Mittelpunkte des Kultes ; Apollon hat in
rnxsttavvo?)

; man wird also auch in jenen An- 20 Chryse einen .wohlgebauten' A. (II. I 448), sein
lagen der mykenischen Epoche eine Kultstatte von einer Palme iiberschatteter A. auf Delos wird
fiir den Zeus des Hauses, den Geschlechtsgott, Od. VI 162 erwahnt; ein A. des Poseidon wird
erkennen diirfen. Ob die eigentiimlich geformte in der Stadt der Phaiaken (Od. XIII 187), ein
Basis auf dem mykenischen Kalktafelchen (Eyr/fi. A. vjio TilaxaviaxK, in Aulis (II. II 305) genannt.
agx- 1889 T. IX 2. Schuchhardta 336) als A. In diesem starkeren Hervortreten der Heiligtiimer
,zu erklaren ist — vgl. dazu Kohler-Lolling und ihrer Altare bei Homer spiegelt sich die
Kuppelgrab von Menidi T. V 34. 'Etpijfi. dSX - Thatsache wieder, dass in jener Zeit bereits ein
1888, 148 — ist zweifelhaft, vgl. M. Mayer grosserer Kreis von Menschcn an den gleichen
Arch. Jahrb. VII 190. Ebenso muss das Bild Kulten Anteil gewonnen hat. Die selbstandiger
des Goldringes bei Furtwangler-Lflschcke 30gewordene Gemeinde hangt nicht mehr von den
Myken. Vasen S. Ill (vgl. S. 78) hier aus dem Gettern ab, die im Herrscherhaus ihren Kult
fepiele bleiben,_ da seine Deutung und Herkunft hatten, oder diese Gotter sind doch jetzt nicht
noch nicht gesichert ist. Gleiches gilt von den mehr an den Palast gefesselt, sondern sie wohnen
sog Taubentempelchen. Inwieweit die grossen in den Heiligtumern und Hausern , welche die
Herde der ,mykenischen' Palaste auch als Opfer- Gemeinde ihnen angewiesen hat. Denn in die
statten gedient haben, wie dies fur primitive gleiche Zeit (um die Wende des Jahrtausends)
Verhaltmsse vorausgesetzt werden muss (vgl. fallen ja auch die Anfiinge des Tempelbaues, mit
Od. XIV 420f.), lasst sich natiirlich nicht mehr denen die jtingeren Schichten der homerischen
ermitteln. Dichtung bereits wohlvertraut sind (Helbig

Wie aller Kult ist auch der Altarkult in al- 40 Horn. Epos 419f.). Damals wird auch der A.-
tester Zeit auf einen geschlossenen Kreis, auf Kult in den Offentlichen Heiligtumern und vor
die Familie, das Geschlecht beschrankt geblie- den Tempeln in allmahlieher Entwicklung jene
hen. Von einem offentlichen Kulte kann in der Gestalt gewonnen haben, in der er in der hi-
mykenischen (vorhomerischen) Zeit kaum die Rede storischen Zeit uns entgegentritt. Ob hiebei
sem. Der Herrscher, in dessen Vorhof (.-ragd fremde Einflusse oder allein die Analogien des
tivotjoiv H. VII 345) sich die Haupter der anderen Hauskultes massgebend waren , wird sich viel-
Geschlechter zur Beratung versammeln, wird am leicht einmal feststellen lassen, wenn die Heimat
A. seines Hauses auch die Opfer im Namen der und Werdegeschichte des griechischen Tempels
Gemeinde gebracht haben ; Aeschylus lasst Suppl. genauer bekannt sein wird.
357 den Chor zum Konig sprechen : av tot xohg, 50 Deutlich ist der Ursprung aus dem Kulte des
av Ss to drifuov . . . y.oarvveig fioifiov. Ob und in- Palastes bei den Altaren in den Offentlichen
wieweit in jener Zeit auf Hohen und in Hainen Ratsgebauden, die im demokratischen Staatswesen
em Opferkult mit Altaren iiblich war, lasst sich gegriindet wurden. An Stelle der tayaoa im
nicht sicher entscheiden. Dem grossen myke- Megaron tritt die xoivij iozla rijg tioi.f.ok im Pry-
mschen Goldring (Schliemann Mykene 402. taneion (oder in der Tholos), wo sich jetzt die
Arch. Zeit. 1883, 169. Schuchhardtz 321), an der Eegierung teilhabenden zum Mahle ver-
auf dem vor der sitzenden Frau eine Art A. sammeln. Vgl. R. SchOllHerm. VI 18f. 28f. Zum
aus aufgehiiuften Feldsteinen siehtbar ist , wird Eaten treten die Altesten der Gemeinde nunmehr
man eine unantastbare Beweiskraft nicht zu- im Buleuterion zusammen, wo jetzt der A. des Zeus
erkennen diirfen

, solange der Grad seiner Selb- 60 Bov/.aTog die Stelle des Hof-A.s vertritt. Aber
standigkeit, bezw. seiner Abhangigkeit von chal- auch dorthin, wo das Volk zur Beratung zusainmen-
daeisehen Cylindern nicht klargestellt ist. Er- kommt, auf die ayooa, wird der A. des Zeus oder
wagt man aber. dass gerade an einer Anzahl von der A. jener Gotter. unter deren Schutz sich
Hohen- und Hohlenaltaren die urtiimlichste Art jetzt die versammelte Gemeinde gestellt hat, iiber-
unblutiger Opfer sich bewahrt hat (Curtius S.- tragen. Schon die Ilias kennt auf der dyoot'i im
Ber. Akad. Berlin 1890, 1142), die als nachtrag- Lager der Achaeer Altare der Gotter (II XI 808-
hen von aussen iibernommen zu betrachten kein A. des Zeus navo/Mpatog II. VITI 249). Und der
Grand ist, so wird man immerhin auch solche A. blieb in der Folge auch auf jenen Marktplatzen
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iiblich , die zu einer blossen Statte des Handels sam als Biirgen und ausseres Zeichen seines Ge-

und Verkehrs herabgesunken waren. Andererseits liibdes aufstellen.

wurden Altare iiberall dort aufgestellt, wo sich In der hellenistischen Zeit erloschen wohl

die Gemeinde versammelt , weil man gewOhnt manche der alten A.-Kulte in Hellas ,
aber an

war, um eine heilige Statte zusammenzutreten und anderen Orten bliihen junge auf, und das Prunk-

j«de Versammlung mit einem Opfer zu erOffnen. bediirfnis der neuen Gewalthaber aussert sich

Die Verehrung alter FamiliengOtter, die friiher auch in der SchOpfung colossaler A.-Bauten. Ver-

auf die Altare weniger Adelsgeschlechter be- eine und Coterien aller Art, die eines A.s als

schr'ankt war, erstreckt sich mit dem Wachstum Mittelpunkt nicht entbehren wollen , schiessen

der Demokratie auf immer weitere Kreise der 10 empor ; auch die private FrOmmigkeit erlahmt

Biirgerschaft , und immer mehr verwandeln sich nicht. Der Kult heroisierter Toten breitet sich

die privaten Altarkulte in Offentliche, allgemein weiter aus; den Herrschern und anderen ,Wohl-

zugangliche, vgl. Aristot. Pol. VI 4 p. 1319 b. thatern' werden schon zu Lebzeiten Altare er-

R. SchollS.-Ber. Akad. Miinchen 1889 I 24. Die richtet. Mancherlei Personificationen erhalten

veranderte politische Einteilung der BevOlkerung einen A.-Kult, der meist wohl nur kurzlebig war.

fiihrt vielfach zur Schopfung neuer Opfervereine Es kommt wohl auch jetzt schon vor, dass man
und damit auch zur Griindung neuer Altare. einen A. aufstellt, ohne um dessen weitere Ver-

In ahnlicher Art fanden auch weiterhin die sorgung (mit Opfeni) sich zu kummern. Neue

Veranderungen im politischen Leben , mit dem Gegenstande der Altarverehrung bringt dann auch

das religiose Leben auf das engste verkniipft war, 20 den griechischen Landesteilen die romische Welt-

ihren Ausdruck in der Stiftung von einem A. Mit herrschaft.

der Festigung der politischen Grundlage und dem Fiir den A.-Kult in Italien wird man ahn-

wachsenden Wohlstand der BevOlkerung steigt liche Anfiinge voraussetzen diirfen, wie wir sie

die Anzahl der regelmassigen Opfer und Feste, in Griechenland nachzuweisen versucht haben.

damit auch die Zahl der Altare. Die vers-chieden- Da hier litterarische und monumentale Zeugnisse

artigen Beriihrungen mit Nachbarstammen fiihren erst in viel jiingerer Zeit einsetzen, sind wir

zur Ubemahme neuer Kulte, die mit den alten noch mehr auf AnalogieschMsse angewiesen, als

in irgend einer Weise ausgeglichen werden. Neue dort. Die selbstiindige Entwicklung der Eeligions-

Heiligtiimer werden gegriindet, die in der histo- formen ist friih durch die iibermiichtigen Ein-

rischen Zeit ohne Altiire nicht mehr gedacht 30 fliisse weiter vorgeschrittener Kulturen durch-

werden kOnnen (Phokion bei Stob. Floril. I 31. brochen worden. Das Problem
,..
wie vieles im

Hermann-Stark § 17, 2), neue Tempel werden etruskischen Kulte angestammtenUberlieferungen,

erbaut, die ebenfalls immer in Verbindung mit wie vieles semitischen oder kleinasiatisch-ionischen

einem A. stehen; vgl. Hymn. Cerer. 270, wo Einfliissen zufallt, konnte noch kaum in Angriff

Demeter gebietet, ihr vrjov re /.dyav xal ^o>/.wv genommen werden, und auch die Aufgabe, in

t'.T'a^Ttu in Eleusis zu griinden. Die Orakel von dem spateren rOmischen Eitus die ursprimglichen

Delphi' und Dodona i'Ordern wie jede Steigerung sabinisch-latinischen Elemente von den etruski-

des religiOsen Lcbens so auch den A.-Kult auf schen und kampanisch-griechischen zu scheiden,

jede Weise. wird nur unvollkommen gelOst werden konnen.

Die offentliche Dankbarkeit fiir ein ausser- 40 Auf der Akropole von Marzabotto hat B r i z i o

ordentlich gunstiges Eingreifen der Gottheit einen A. nachgewiesen, den er den mykenischen

aussert sich am liebsten in der Griindung eines gleichstellt (Momim. pubbl. d. Lincei I 2, 258).

neuen A.s. Da daneben audi die alten und Eine Anzahl Altare von hochst eigentflmlicher

altesten A.-Kulte sich forterhalten, so erklart es Gestalt lasst sich in etruskischen und altrOmi-

sicli leicht , dass beispielswcise in Athen der schen Denkmalern nachweisen (s. u.) ; ob sie audi

Staatskult im 4. Jhdt. sich nach ungefahrer wirklich auf italischem Boden entstanden oder

Schatzung auf iiber 100 Altare erstreckte und unter dem Einflusse ionischer Vorbilder gestaltet

dass in Olympia im Anfang des 2. Jhdt. n. Chr. sind, ist noch eine offene Frage. Die nachhaltige

die Priester an 79 Altaren (s. u.) regelmiissig Bedeutsamkeit der weitverzweigten landlichen

wiederkehrende Opfer auszurichten haben. 50 Kulte wird noch in dem Einflusse erkennbar, den

Aber nicht nur die Zahl der von Staats wegen die primitiven A.-Formen der arae cespiticiae und

gestifteten und versorgten Altare mehrt sich be- gramineae auf das entwickelte Ceremoniell uben.

standig. Mit der Verzweigung der Familien Aber schon sehr friihe sind gerade im A.-Kulte

haben sich neue auf Geschlechtsverwandtsehaft griechische Formen fur die Eomer bestimmend

gegriindete Geno.ssenschaften gebildet, die ihre geworden. Unendlich zahlreich sind die Altare

eigenen Altare haben ; nicht nur die zum Zwecke in Bom schon in republicanischer Zeit. So gross

eines gemeinsamen Kultes (von auswartigeu Gott- die Willfabrigkeit des Staates ist , auswartige

lieiten . Heroen , spiiter auch von einzelnen Ver- Kulte zu den seinen zu machen, so gross ist der

storbenen) gegriindeten Gcnosscnschaften , auch Eifer, mit dem der einzelne seinem gOtthchen

die mannigfachen auf die Gemeinsamkeit irgend- 60 Schutzherrn gegeniiber sich durch ein ausseres Zei-

welcher Interessen gegriindeten Vereine haben zu chen seiner FrOmmigkeit sicherzustellen wiinscht.

ihrem Sammelpunkte einen Sonder-A. Vgl. v. In der Kaiserzeit wachst die Zahl der Altare ins

Wilamowitz-Moellendorff Antigonos vf Ka- Unendliche. Schon allein der offlcielle Kult der

rystos 274f. Fiir den einzelnen konnten alle jene Kaiser erfordert eine grosse Zahl von Altaren,

Motive , die bei der Stiftung von Anathemen dazu kommen die Altare fiir das stets wachsende

wirksam sind, auch Anlass zu einer A.-Stiftung Heer der Genii und fur die neu auftauchenden

werden ; und jeder, der regelmassig wiederkehrende auswartigen Gottheiten , unter denen die Altare

Opfer gelobt, kann hiefur einen neuen A. gleich- der Ehea und des Atthis (Taurobolien-A., s. u.)
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in den letzten Jahrhunderten eine hervorragende
Eolle einnehmen. Der phantasielosen Niichtern-
heit der spateren Epoche entsprechend sind jetzt
die Altare die gewflhnlichsten Weihgeschenke,
auch da, wo man fruher sinniger ausgewahlte
Gaben zu stiffen pflegte. Wie vereinzelt schon
fruher geschehen war, so werden jetzt Altare
immer haufiger als blosse Denksteine aufgestellt,

ohne dass eine spatere Bedienung des A.s uber-

(Plat. Eepubl. I 328 C, vgl. Eurip. Here. fur. 921.
974), von dem manchmal ein A. des Zeus Kxr/oiog
im Innern des Hauses besonders geschieden wird.
In den athenischen Hausern wird ausserdem noeh
der Apollon Patroos auf einem besonderen A.
(Deinarch bei Harpocr. s. 'EgneXos) verehrt, der
regelmassig an dem Hauseingang stent und offen-

bar nicht verschieden ist von dem ayvievg flaifiog

(s. d.); auch mancherlei andere Altare haben in
haupt nur erwartet wiirde. Wie die Geschichte 10 grosseren Gebauden einen Platz gefunden, vgl.
anderer sacraler Denkmaler, endet auch die des " " — ""'

' ' --

A.s damit, dass die Form den Gedanken iiber-

lebt, dessenAusdruck sie ursprunglich gewesen war.
Eine eingehendere historische Darlegung des

A.-Kultes ist Sache der Eeligionsgeschichte. Bei
einer allgemein systematischen Betrachtung der
Altare miissen hauptsachlich vier Dinge ins Auge
gefasst werden, die in mehr oder weniger enger
Wechselbeziehung zu einander stehen, 1) der

Eur. Ale. 170. Plato Leg. X 909. Molin de ara
27. Mit den verschiedenen Abanderungen , die
der typische Grundriss in der Praxis erfahrt,

wechselt naturlich auch der Standort der Haus-
altare; vgl. die Hausergrandrisse aus dem Pei-
raieus bei Curtius Karten von Attika Text I 56
Anm. 72. Athen. Mitt. IX T. 14 S. 282.

Auch im romischen Hause ist der Opferdienst
ursprunglich an den Herd (foeus) gebunden, um

Standort des A.s, 2) der Inhaber, 3) die aussere 20 den die HausgOtter aufgestellt sind (Mar qua'rdt
Form, 4) die Bestimmung und Verwendung des
A.s im religiosen und poKtischen Leben.

Standort der Altare.
Nach ihrem Standort konnte man die Altare

scheiden wollen in solche, deren Platz mit Rtick-
sicht auf die Niihe und die Bequemlichkeit der
Menschen gewahlt ist (Hausaltare, Marktaltare
u. s. w.), und solche an Platzen, die von den
Gottem selbst bevorzugt sind (Hohenaltare, Hoh-

Wissowa EOm. Staatsverw. Ill 2 122)." Spater
ist den Laren haufig eine besondere Hauskapelle
(saoellum, sacrarium) im Atrium oder eine Wand-
nische mit den bekannten Statuetten oder auch
nur eine Wandmalerei (Helbig Wandgemalde
d. kampan. Stadte 29ff.) gewidmet, vor die haufig,
aber nicht immer, ein A. aufgestellt wird ; vgl.
Mazois Euines de Pompeii II T. 24 (Schreiber
Kulturhist. Bilderatl. T. XVni 1. Overbeck-

lenaltare u.s. w.)
; doch ist eine strenge Scheidung 30 Mau Pompeii ± 268). Wie im Atrium des Hauses

nicht moglich, da ja die Platze, an denen Altare
aufgestellt werden, eben dadurch zu Lieblings-
platzen der Gottheit werden, und andererseits
auch bei den Altaren der ersteren Art vielfach
ursprunglich der Gedanke an Gdtter massgebend
war, die an die betreffende Statte gebunden waren
(z. B. im Hauskulte). Es empfiehlt sich daher
mehr, rein ausserlich Altare zu unterscheiden, die
von vornherein zu (privaten, offentlichen, religiflsen)

des Popidius Secundus ein kleiner Marmor-A.
(Overbeck-Mau 361, vgl. 395), so sind ander-
warts tragbare Altare aus Thon und Stein in
dem Hauptraume des Hauses aufgestellt worden

;

vgl. Preller -Jordan Eom. Mythol. II 113f.
165 u. s. Lares, Penates, Vesta.

Altare in offentlichen Gebauden.
An der saxla im Prytaneion, auf der ewiges

Feuer brennt (Poll. I 7), werden in ahnlich be-
Gebauden in Beziehung stehen, und solche, die 40 schranktem Umfange wie am Hausherd gewisse
vollkommen selbstandig sind und der Kurze halber "-'- /•.. , „ . , „. i_ ._.

als freistehende Altare bezeichnet werden mogen.
Hausaltare.
Der Herd im Hauptraume .des Hauses (home-

risch iaxdgrj, in der Schwurformel Od. XIV 159.
XVII 155. XIX 303 hxirj) , der in armlichen
Verhaltnissen auch Kiiche ist, wird in der Hutte
des Eumaios (Od. XIV 420) als Opferstatte mit
verwendet ; in vornehmen Wohnungen , in denen

Opfer (die eiotrrjgia der Epheben CIA II 470)
und andere heilige Handlungen (vgl. stats a<p'

eazias (ivr\&ug Toepffer Att. Geneal. 108) vor-
genommen. Der fico/ids zfjg 'Eou'as im 'Oudotov
der Achaeer (Polyb. V 93, 10) war wohl auch
nichts anderes als ein solcher Gemeindeherd. Die
Opferstatte im Buleuterion ist dem Zeus Bov-
Lalos geweiht (s. o.), neben dem Hestia (mit-
unter auch die Stadtgottin) als Bov'/.aia verehrt

der Nutzherd in die (seitlich gelegene) Kiiche 50 wird ; sie wird sowohl als fiojfidg wie als toxin.
verwiesen ist, verbleibt doch eine tazia im Wohn- i- —•-*---' '* > - ^ « — • —
saal {fiiaxf) oXy.m Hymn. Horn. Ven. 30), die nun
in erhohtem Grade 'religiosen Charakter hat (vgl.

Preuner in Roschers Lex. d. Myth. I 2627f.),
dem Kulte des Zevg Itpeoxiog oder eauovyog dient
(Eustath. Od. XXII 335), auch bestirnmte un-
blutige Opfer empfangt (&vri iyioxia IGA 395 a
[Dittenberger Syll. 468] Z. 16), ohne doch
schlechthin als A. bezeichnet werden zu konnen

:

bezeichnet (Xenoph. hell. II 3, 53. Aeschin. II

45. Antiphon VI 45. Inschr. v. Elaia bei Frankel
Inschr. v. Pergamon nr. 246 [Usener Rh. Mus.
XLVn 155f.] Z. 49. Bohn-Schuchhardt
Altert. v. Aegae 34f. Preller-Eobert Griech.
Myth. 4 I 425). Im Buleuterion zu Olympia stand
ein A. des Zeus Horkios (Paus. V 24, 9), unter
freiem Himmel, wie es scheint (Ausgrab. v. Olvm-
pia IV 45. Curtius Abh. Akad. Berl. 1881, 27).

vgl. loxia. Wie in den Palasthofcn der homeri- 60 Auch in Eom entbeh'ren die Staatsffebaude'. die
schen Dichtung (II. XI 773 ; Od. XXII 334. 374)
und der Heroenzeit (Paus. V 14, 5: Palast des
Oinomaos in Olympia; Philochor. fr. 146: A. im
Pandroseion auf der Akropolis von Athen, vgl.
Wachsmuth Ber. d. Ges. d. W. Leipzig 1889,
403), so stent auch in historischer Zeit in den
Burgerhausern, die einen Hof in sich schliessen,
in der Mitte der avltj der A. des Zeus 'EgxeTog

nach der einen oder anderen Eichtung sacralen
Charakter an sich tragen, nicht der Altare, vgl.
Atrium, Curia.

Auch in anderen offentlichen Gebauden stan-
den bei den Griechen Altare; in Palaestren und
Gymnasien (vgl. Plat. Lys. I 206 D) waren Al-
tare, soweit nicht ein &vfiiaxr)oiov fur den Opfer-
dienst geniigte (Poll. X 62), wohl in der Eegel

i
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in den offenen Hof- tmd Gartenraumen aufge-

stellt ; in der olympischen Palaestra ist in einem

Gemache an der Sudseite das Fundament eines

an die Wand gelehnten Brandopfer-A.s gefunden

worden (Ausgrab. v. Olympia V 40. Curtius
Abh. Akad. Berlin 1881, 27). Auch in den Fest-

gebauden, im Theater (s. ^vfisXt)), Stadion,

Hippodrom (s. d.) stehen Altare, die teils aus

ihrem Zusammenhang mit den Heiligtiimem des

heit ist (auch dort, wo sie in Gestalt des Kult-

bildes erscheint), nicht als Statue, sondern als

Person, der A. nicht im Tempel, sondern vor

dem Tempel, in dem die Gottheit wohnt, gedacht.

Im allgemeinen musste schon die praktische Btick-

sicht auf das Kultbild und die kostbaren Weih-

geschenke davon abhalten, Brandopfer von Fett

und Fleisch regelmassig in der wenig ventilier-

ten Cella darzubringen. Gewisse chthonische und

Festgottes sich erklaren, teils unter die Kategorie 10 fremdl_andische Kulte (der Demeter, der Kabiren,

der auf Versammlungsplatzen aufgestellten Al-

tare (s. u.) fallen. Diese Sitte ist auch auf die

Romer iibergegangen , welche die Spina ihres

Circus mit Altaren auszustatten pflegten; vgl.

Ann. d. Inst. 1863, 160f. 1870, 252. In die

Eeihe der Altare in offentlichen Gebauden mogen

auch die Altare an den Stadtthoren gestellt

werden, vgl. den A. am inneren Thorverschluss

des athenischen Dipylon (Athen. Mitt. Ill 40

T. III. CIA II 1664).

Tempelaltare.
Altare im Tempel sind vielfach litterarisch be-

zeugt, in einzelnen Fallen, z. B. in einem Tempel

zu Selinunt (Benndorf Metopen v. Selinunt T.

XIII 5), im Serapistempel auf Delos (Bull hell.

VI 299), auch heute nachweisbar. In den meisten

Tempeln aber findet sich keine Spur eines A.,

was nicht allein daraus, dass sie der Zerstorung

besonders ausgesetzt waren, wird erklart werden

der Isis), in denen manchmal ein Opferkult an

Opfergruben (s. d.) innerhalb des Tempels statt

hatte, konimen hier nicht in Betracht.

Der eigentliche Opfer-A. des Tempels ist der

vor dem Tempel stehende, der fiaifios TtQovaos

(Aesch. Suppl. 493). Ohne einen solchen ist kein

Tempelkult denkbar, ja es kommt vor, dass auch

dann noeh, wenn der Tempel zerstort und ver-

lassen ist, auf dem davor beflndlichen A. weiter

20geopfert wird (Paus. VIII 15, 2; vgl. VI 20,6).

Im schematischen Tempelbild, wie es die Vasen-

gemalde , die Skenen des Theaters und jiingere

Reliefs (wie z. B. die Tabula Iliaca) vor Augen

stellen, sehen wir unmittelbar vor dem Haupt-

eingang einen Brandopfer-A. aufgestellt, der bald

kleinere (wie in des Euripides Andromache, wohl

auch im Ion und in den Eumeniden des Aeschy-

lus) , bald grossere Massverhaltnisse (wie in den

Herakliden und den Schutzflehenden des Euripi-

konnen ; vielmehr wird haufig (wie in den agyp- 30 des) hat. Wo Altare und Tempel gleichzeitig

tisch - semitischen Tempeln) statt eines festge

griindeten A.s in der Cella bios eine xgastsCa

oder ein bewegliches Feuerbecken — das eben-

falls laxdea (s. d.) genannt wird — oder ein

Weihrauchstander (s. ftvuiaxrjoiov) gestanden

sein. Dies gilt auch von den rflmischen Tempeln,

vgl. Festus p. 157b: (men)sae in aMibus sacris

ararfum vieem obtinmt], Macrob. Ill 11, 6. Im
Pronaos scheint der A. in dem etruskischen

erbaut werden , erhalt der A. seinen Platz un-

mittelbar vor der Ostfront des Gebaudes, inso-

weit nicht bei grosseren Altaren die Eaumver-

haltnisse dies unmOglich machen. Manchmal aber

hat man dort, wo ein A. schon seit alterer Zeit

vorhanden war, diesen nachtraglich in Beziehung

zu dem neugegriindeten Tempel gesetzt, vor dem

dann kein neuer A. erbaut wurde. Da nun auch

der Tempel nicht immer nach dem A. prientiert

Tempel von Alatri (EOm." Mitt. IV 144. VI 350) 40 werden konnte , wie dies beispielsweise beim

sich befunden zu haben.

Wo ein Brand-A. im Tempel steht, wirder

in ahnlicher Wcise verwendet wie die laxta im

Megaron; er wird auch haufig — und nicht nur

von Dichtern - als iaxia bezeichnet (Preuner
in Roschers Lex. d. Mythol. I 2639) ; vgl. Aesch.

Eum. 282. 430f. Eurip. Ion 461 (vgl. Androm.

1240 ea/aoa). Soph. Oed. Col. 413. Paton-
Hicks Inscr.' of Cos nr. 38 (Journ. of hell. stud.

athenischen Niketempel der Fall zu sein scheint

(Wolters Bonner Studien 92ff.), so sind mehr-

fach Tempel und Opferaltare auch dort, wo sie

in engen kultlichen Zusammenhang gesetzt sind,

ihrer baulichen Anlage nach scheinbar von einan-

der unabhiingig.

Auch vor dem rOmischen Tempel steht regel-

massig ein Brandopfer-A. , der mit diesem gleich-

zeitig dediciert wird (Marquardt -Wissowa

IX 327) Z. 8. Paus. X 24, 4. Plut. Arist 20. 50 R. St.-V. Ill 2 161). Wenn auf romischen Relief

(Mommsen Delphika 11), vielleicht auch CIA
II 628 Z. 22 u. o. In manchen Tempeln wird

darauf ein ewiges Feuer unterhalten (Hermann-
Stark § 17, 14). Blutige Brandopfer im Tempel

sind nur vereinzelt bezeugt (Herod. VI 81. Pa-

ton-Hicks Inscr. of Cos 37 Z. 48. 38 Z. 8:

vgl. 408 Z. 11. Eurip. Androm. 1113. Petersen
K'unst des Phidias 51). Vielleicht stand in diesen

Fallen der A. in einem hvpaethralen oder basilical

(vd. z. B. die Wien. Vorlegebl. 1889 T. X. XI

zusammengestellten Sarkophage) manchmal vor

dem Tempel ein beweglicher A. bei der Opfer-

handlung beniitzt wird, so wird dies wohl eher

aus Besonderheiten der dargestellten Situation,

als aus dem Fehlen eines Tempel-A.s zu erklaren

sein. Bei jenen Tempeln. die (nach etruskisehem

Vorbild) uber einer hohen Steinterrasse sich er-

heben . ist der A. manchmal in enge architek-

uberhohten Eaum (wie die eaydoa des fiirstlichen 60 tonische Verbihdung mit dem Tempel gesetzt

Megaron); vgl. auch die vom gewehnlichen grie-

chischen Typus abweichenden Grundrisse der

k\-prischen "Heiligtumer O h n e f a 1 s c h -R i c h t e r

Kvpros. die Bibel u. Homer S. 231f. 354 (Arch. Anz.

1889, 144). Die Weihreliefs, auf denen die Gott-

heit dargestellt ist, wie sie hinter clem A. stehend

den Opferzug empfangt, geben kein realistisches,

sondern ein ideales Bild des Opfers; die Gott-

worden. indem er dem Treppenbau eingefugt wurde.

Auf einer breiten Plattform des Stufenbaues stand

der A. des Iuppitertempels zu Pompeii (Over-

beck-Mau Pompeii* 92, vgl. das Relief ebd. 71).

auf einer ahnlichen, aber niedrigeren Plattform

steht der A. im Tempel der Fortuna Augusta (Over-

beck-Mau 115); auch die schematischen Tempel-

bilder auf Munzen und Reliefs zeigen haufig
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solche Altare, vgl. das Miniaturbild des Vergil-
codex bei Mai Virgilii picturae cod. Vat. XLIV
(Schreiber Kulturhist. Bilderatl. XVII 2) und
dieBeispielebeiMarquardt-WissowaR. St.-V.
Ill 2 163, 3. Dem Gesetze, dass der A. niedriger
gelegen sein solle, als das Gotterbild (Vitr. IV
8), konnte dabei nm so leicbter entsprochen wer-
den, als die Kultbilder in der Regel auf sehr
hobe Postamente gestellt sind. Nicht selten aber
stehen auch bei diesen Terrassentempeln — was
fur die nach gemeingriechischer Norm gebauten
Tempel die Eegel ist — die Altare unmittelbar
vor den Treppen, wie bei dem Apollontempel
und dem Tempel von Iuppiter, Iuno und Minerva
m Pompeii (Overbeck-Mau 100. 112), oder in
dem Vorhofe des Tempels , wie bei dem Tempel
des Genius Augusti und dem Isistempel in Pom-
peii (Overbeck-Mau 117. 108). Uber die Al-
tare vor Kapellen (vaioxoi, sacella) s. u.

In der Regel steht in der Cella nur ein Opfer-
tisch, vor dem Tempel nur ein Brand-A., der der
Tempelgottheit. Neben dieser konnen aber unter
besonderen Umstanden auch andere Gotter eine
Kultstatte erhalten, sei es weil sie der Tempel-
gottheit wesensverwaudt oder mit ihr durch ihre
Genealogie und ihren Mythus verknfipft sind, sei
es dass sie schon zu einer Zeit an die Tempel-
statte gebunden waren, wo die neue Gottheit
lner noch nicht ihren Einzug gehalten hatte. So
standen in einem Tempel zu Phlya Altare der
Demeter, der Kore, der 2efival, des Zeus Kxr]0mq
und der Athene Ti&gwvt) (Paus. I 81, 4); im
delphischen Apollontempel befand sich ein A.
des Poseidon als des altesten Inhabers der Orakel-
statte (Paus. X 24, 4), im athenischen Erech-
theion waren ausser dem A. des Poseidon-Erech-
theus noch Altare des Butes und Hephaistos
(Paus. I 26, vgl. Michaelis Athen. Mitt. II 23);
xqo zfjg uao&ov stand ein A. des Zeus Hypatos
(mit unblutigem Opferkult), der wohl identisch
ist mit dem inschriftlich bezeugten flmfiog zov
fivr/zov in der nOrdlichen Prostasis (Petersen
Athen. Mitt. X 9), vor der Ostseite ein A. der
Dione, der aber wohl ohne Beziehung zu dem Ge-
baude ist. Vor dem Tempel bei Akakesion (Paus.
VIII 37. 2) stehen die Altare der Demeter, Des-
poina und Magna Mater, deren Inhabern gewiss
auch ein Anteil am Tempelkult gebiihrte. Auf
dem rOmischen Capitol haben neben Iuppiter,
Iuno und Minerva auch Terminus und Iuventas
eine Statte im Tempel, da sie schon vor dem
Tempelbau hier verehrt waren und sich einer
Ortsveriindemng abhold zeigten (Dion. Halic. ant.
Ill 68). Ahnliehe Falle sind zahlreich.

Freistehende Altare in den heiligen
Bezirken der Gotter.

Schon frflh sind an den Lieblingspliitzen der
Gottheit Opfer dargebracht und Altare errichtet
worden. Wie auf dem Ida und dem Helikon
iHes. Theog. 5) , so stehen auch auf den Berg-
hohen in Attika und anderwarts Altare des Zeus
(Welcker Gr. Gotterlehre I 169. Jahn Nuove
memor. d. Inst. 1865, 4f.), auf Vorgebirgen der
Kiiste werden Altare des Poseidon (auch der
Zwolfgotter. Strab. XIII 605) errichtet, neben
grauenvollen Felsspalten die chthonischen Gotter
verehrt, an den Stellen, wo Zeus seinen Blitz in
die Erde versenkt hat, Altare des Zeus Kazat-

1652

$axns aufgestellt (Paus. V 14, 8. Schol. Soph.
Oed. Col. 697. Botticher TektonikS II 601ff.).
In den Hehlen werden die Nymphen und Pan,
auch Apollon an Altaren verehrt, so in der itha-
kesischen Nymphengrotte (Schuchhardt Schlie-
manns Ausgrab. 2 365), in den Hohlen am Nord-
abhange der athenischen Akropolis (Eur. Ion
938), in der korykischen Grotte (Athen. Mitt. Ill
154) ,

in der Hehle von Van (CIA I 430). An
10 Quellen und Wasserlaufen erhalten die Nymphen,

die Musen, Dionysos Lenaios, in Lorbeerhainen
Apollon, in Olbaumwaldern Athena, in Eichen-
forsten Zeus ihre Altare ; auch an einzelne Baume
kann ein A.-Dienst ankniipfen (s. Baumkult),
aber haufiger ist der Baum neben dem A. (eine
Palme_ neben dem Apollon-A. auf Delos Od. VI
162, ein alter Olbanm neben dem A. im atheni-
schen Pandroseiqn) nur ein Rudiment aus dem
Hainkult jener Ortlichkeiten, von denen der be-

20treffende Kult ubernommen wurde. In alien
heiligen Bezirken endlich, die die Menschen nach
lhrer Wahl einem Gotte zum Wohnsitz und Eigen-
tum zugewiesen haben, wird dem Inhaber des
Temenos ein A. erbaut, der den Mittelpunkt seines
Kultes bildet.

Ausser diesem Haupt-A. aber, der auch schlecht-
weg als 6 pmpog bezeichnet wird (Thukyd. I
126 u. 0.), schliesst das Temenos in der Regel
noch eine Anzahl kleinerer Altare ein ; teils sind

80 es glcichzeitig errichtete Altare verwandter Getter,
teils Altare von Gottheiten, die altere Anrechte
auf den einem neuen Gott zugewiesenen Bezirk
haben

,
teils Altare von solchen

, welche spater-
hin von Staats wegen gastliche Aufnahme in dem
Bezirk gefunden haben, teils Stiftungen von
Privaten, welche mit Einwilligung der Priester
vorgenommen worden sind. So bilden im Laufe
der Jahrhunderte diese Altare der zuriickgedrang-
ten und neu hinzugetretenen Kulte ein monu-

40mentales Archiv der Keligionsgeschichte. Viel-
besuchte Getterbezirke erscheinen als fOrmliche
dyogai {fsaiv

; die olympische Altis umfasste mehr
als 70 Altare (vgl. Paus. V 14ff. Curtius Abh
Akad. Berlin 1881. Flasch bei Baumeister
Denkm. d. class. Altertums II 1067ff. Molin 36ff
Robert Herm. XXIII 431f. Gurlitt Pausanias
399f.)

; auf der athenischen Akropole, die als hoov
der Athene gilt, stehen auch Altare des Zeus
Poheus, des Zeus Hypatos, der Athena Hvgieia,

50 der Ge (Suid. s. Kovgozo6<pog), der Artemis, der
Dione, der Alddg und A<ff/.eta (Eustath. II. X
451), des Anteros (Paus. I 30, 1); auf einem
Hugel zu Tegea, der dem Zeus K/.doiog geweiht
war, sah Pausanias VIII 53, 4 zahlreiche Altare,
iihnhch war es in Delos (AozEoitj Tro/.vBcouo;
Callim. in Del. 316), in Delphi u. a. O.

Grabaltare.
Auch das Grab ist ein heiliger Bezirk. die

Wohming eines waltenden Wesens. Im Grab-
60 temenos von Mykene stand ein A., der dem Kulte

des Konigsgeschleehtes oder seines Ahnherren
diente. An das Grab ist der Opferkult der echten
,Heroen' gebunden; nur in vereinzelten Fallen
ist er im fortschreitenden Processe der Vergotte-
rung auch auf andere Statten iibertragen worden.
Grab und niederen A. des Aiakos auf Aigina
erwahnt Paus. II 29, 8; Reste eines A.s glaubt
man im olympischen Pelopion nachweisen zu
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konnen (Curtius Abh. Akad. Berlin 1881, 28);

nach spatantiker Auffassung geh5rt hieher auch der

A. des Hyakinthos zu Amyklai (Paus. Ill 19, 3).

Die meisten Heroen bediirfen keines A.s, da

sich in ihren Kulten ein weitverbreiteter Brauch

des altertiimlichen Totenkultes erhalten hat, dem-

zufolge dem Wesen, das an der Grabstatte haust,

nicht die bei seinen Verehrern iiblichen Speisen,

sondern das warme Blut eines Tieres zugefiihrt

wird. Im Kulte der Toten sind in historischer

Zeit die blutigen Opfer vielfach durch Gesetzes-

bestimmungen ganzlich unterdrfickt worden. In-

wieweit sie sich in einzelnen Landschaften fort-

erhalten, bleibt noch festzustellen. Fiir die ein-

maligen Opfer am Begrabnistage und fiir die

unblutigen Gabon, die z. B. in der classischen

Zeit Athens (Benndorf Sicil. u. unterital. Vasenb.

33. Rohde Psyche 220) an bestimmten Gedaeht-

nistagen auf das Grab gestellt werden , erbaute

man keine Altare.

Wenn aber in Boeotien, in Kleinasien und

insbesondere auf den Inseln spaterhin die Grab-

steine haufig die Form von Altaren zeigen (Ross

Arch. Aufs. I 26. 64), so werden diese Altare

wenigstens urspriinglich nicht als bios , sacrale

Denksteine, sondern als Zeugen eines einstigen

wirklichen A.-Kultes aufzufassen sein, der mit

einer besonderen Art der Heroisierung zusammen-

hangt; vgl. die Altare auf Weihreliefs an Ver-

storbene , z. B. Berlin 807. 810f. , den A. eines

Heroisierten auf Lesbos (Conze Reise auf Lesbos

T. IV 5) u. a. (s. unten). Besonders zahlreich

sind solche ,Grabaltare' bei den ROmern; die

Frage, inwieweit einzelne von ihnen noch prak-

tisch verwcndet wurden , muss der Religions-

geschichte anheimgestellt bleiben ; in zahlreichen

Fallen ist durch den giebel- oder kuppclartigen

Abschluss der Oberseite die Mfiglichkeit Opfer

darzubringen oder aufzustellen ausgeschlossen.

Vgl. Grabsteine.
Altare auf profanen Versammlungs-

platzen (Marktaltare).
Im Mittelpunkte des Stadtmarktes steht ein

A., der dem Zeus oder der Stadtgottheit oder

beiden im Verein geweiht ist. Marktaltare {sv to~>

ix«pavmza.T(# zo^m) fiir Zens Soter sind besonders

in hellenistischer Zeit vielfach nachweisbar ,
so

in Pergamon, in Elaia (Frankel Insehr. v. Per-

gamon nr. 246 S. 156). in Telmessos (Bull. hell.

XIV 164), in Akraiphia (Bull. hell. XII 512)

u. o. Dem Dionvsos ist der A. auf dem Markte

zu Kos (Paton-Hicks Inscr. of Cos 10 Z. 25),

und zu Magnesia am Sipvlos (CIG 3137 [Ditten-

berger Syll. 171] Z. 85). den ZwolfgOttern der

Markt-A. von Athen (Thukyd. VI 54, 7; vgl.

CIA II 1078) und auch sonst vielfach (vgl.

Kaibel Epigr. Gr. 768) zugeeignet. Dem Charak-

ter der Agora als Verkehrsplatz entspricht es,

wenn auch Altare des Hermes hier einen Platz

erhalten, so in Sikyon und in Athen (Vit. X orat.

844b); vgl. Hermann-Stark § 15, 5. Molin
49. Auch in den italischeu Stadten ist der Alt-

markt wohl regelmassig durch einen A. oder

einen mwuhis (s. d.) gekennzeichnet ; in dem

romischen Lager, das eine Art Soldatenstadt dar-

stellt, bildet der A. vor. dem Praetorium den

Mitteipunkt des Kultes. Uber die Altare an den

Statten, an denen das Volk sich zu gemeinsamen

FestenundSpielenversammelte, s.o. S.1649. Auch

auf den Strassen konnten— abgesehen von jenen

pm/iol ayviete, die dem Hauskulte zufallen, —
offentliche Altare gestiftet werden. Bei den Romern

erheischt der Dienst der Lares compitales solche

Strassenaltare, die mit besonderer Vorliebe in der

Nahe von Brunnenhausern errichtet worden zu

sein scheinen; vgl. einige Beispiele ans Pompeii

bei Schreiber Kulturh. Bilderatl. XVIII 4. 7

10 (nach Mazois II 2. Ill p. 7 und Daremberg-
Saglio). Overbeck-Mau Pompeii * 242f. Seit

der Reform des Augustus ist mit diesem Laren-

kult auch der Kult des Genius des Kaisers ver-

bunden worden.

Altare auf beliebig gewahlten pro-

fanen Platzen.
Waren die entsprechenden rechtlichen und

rituellen Vorschriften erfiillt, so konnte jeder

Platz zum Standpunkt eines A.s bestimmt, auch

20 konnte rings um ihn ein kleinerer oder grOsserer

Raum der profanen Umgebung abgeschieden wer-

den. Die mannigfachsten Motive konnten bei

der Wahl eines Platzes bestimmend sein (abge-

sehen von dem unmittelbaren Bediirfnis, das sich

auf Reisen , Feldziigen u. s. w. ergab). Haufig

errichtete man den A. gerade an jener Stelle,

an der die Hulfe der Gottheit besonders deutlich

geworden zu sein schien. Alexander d. Gr. hat,

als er den Hellespont uberschritt, auf den Punk-

30 ton seiner Abfahrt und seiner Landung Altare

fiir Zeus Apobaterios, Athene und Herakles er-

richtet (Arrian. anab. I 11, 7). Ein verzerrtes

Widerspiel dieser Sitte ist es, wenn die Athener

an der Stelle, wo Demetrios zuerst seinen Wagen

verlassen hatte, einen A. des Demetrios Kaxai-

jUrr,? stiften (Plut. Demetr. 10). Sehr haufig

finden wir bei den Romern solche sacella (locus

parvus deo sacratus cum ara Gell. VI 12 ;
vgl.

Fest, 318 a. Ovid. fast. I 275f.) als Stiftungen

40privater FrOmmigkeit.

Altare vor Statuen und Kapellen.

Urspriinglich selbstandige Altare konnen nach-

traglich wie zu Tempeln (s. o.) so auch zu Statuen

in Beziehung gesetzt werden. Nicht selten nam-

lich wird neben einem A. ein Bild jener Gott-

heit aufgestellt, deren Kult der Altar zu dienen

bestimmt ist. Dies geschah bei Altaren in Heilig-

tiimern und auf Markten sowohl wie bei den

Strassenaltaren des Apollon (s. 'A yvie i ?) ,
bei

50 Altaren im Hause (s. Lares) u. o. Diese Bilder

konnen zunachst nur als Weihgeschenke aufge-

stellt worden sein ; so ist die Statue der Athena

Hvgieia westlich vom A. dieser Giittin auf der

athenischen Akropolis spater gestiftet als der A.

(Plut. Per. 13) und durch ihre Inschrift (xfj

Afojvaia) als Anathem gekennzeichnet, wie ihr

ja auch der nach Osten gewendete A.-Priester

den Eucken kehren musste (Michaelis Athen.

Mitt. I 293 T. XVI 3. Wolters ebendaX\H01);

60 allmahlich aber konnten solche Statuen als Kult-

bilder erscheinen, indem das Verhaltms der Al-

tare und Bilder hier ahnlich aufgefasst wurde,

wie jenes, in welchem nach volkstumlicher Auf-

fassung das Tempelbild zu den Tempelaltaren

stand.
B
Es kommt andererseits auch vor, dass

neben einer Statue nachtraglich ein A. errichtet

wird, wie beispielsweise der Redner Kalhstratos

auf dem athenischen Markt einen A. neben dem
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archaischen Bilde des Hermes aufstellte (Vit. X
orat. 844 B). Endlich hat man auch — und
so wird man in den meisten Fallen das Neben-
einanderstehen von A. und Bild zu erklaren
haben — A. und Kultbild gleichzeitig und von
vornherein als zusammengehorig geweiht ; so stif-

ten die Griechen nach der Schlacht von Plataiai
dem Zeus Eleutherios Statue und A. (Paus. IX 2, 4).

Im allgemeinen aber sind freistehende Statuen
auf griechischem Boden viel seltener mit Altaren
verkniipft, als man gemeinhin anzunehmen ge-
neigt ist; vgl. Plut. Arist. 20 (fyaZfia und A.
der Eukleia auf den Markten der Stadte Mittel-
griechenlands). Paus. IX 12, 2 (Bild und A. der
Athena 'Oyya in Theben) u. a. m. Die Vascn-
bilder kOnnen fur diese Frage kaum in Betracht
gezogen werden, da Statue und Altar hier in der
Begel nur als verkiirzte Andeutung eines grOsse-
ren Heiligtumes oder auch eines Tempels dienen.
Hauflger begegnet im romischen Kulturkreise die
Weihung einer ara cum sigillo, ara cumsigrw;
vgl. Ruggiero Diz. epigr. I 601. Mcht selten
werden dabei die Bilder in besondere Nischen
oder Kapellen (aedieula, vatoxog) gestellt; vgl.
z. B. das Sanctuarium des Hercules vor Porta
Portese zu Bom, Notizie d. scavi 1889, 243f.
BOm. Mitt. VI 149. Auch diese kleinen Heilig-
tiimer fallen unter den Begriff des sacellum ; vgl.
Marquardt-Wissowa a. a. 0. 152f.

Orientierung der Altare.
Es fehlt noch an Untersuchungen darflber, in

wie weit bei der Orientierung der Altare strenge
Grundsatze befolgt worden sind ; ein Urteil hier-
(iber kOnnen jene Altare an die Hand geben, bei
denen eine vorgelegte Platte (s. u.) den Stand-
platz des Priesters anzeigt; diese beflndet sich
schon bei den mykenischen Altaren im Westen.
Ebenso war der Priester bei den Opfem am A.
der Athena Hygieia (Athen. Mitt. I 293) , bei
dem umgestalteten A. des Herakles zu Olym-
pia (Abh. Akad. Berl. 1881, 35), an den monu-
mentalen Altaren zu Syrakus und Pergamon
(s. u.) nach Osten gewendet , was als allge-
meine E«gel gelten kann ; vgl. Vitr. IV 9 : arae
spectent ad oricntcm. Doch war beispiclsweise der
Blick des Opfernden an dem athenischen A. der
Aphrodite Hegemone (s. u.) nach Norden gerichtet,
wahrend bei einem A. auf der Akropole von Se-
linunt (seitwarts neben der kleineren, bei Benn-
dorf Metopen v. Selinunt T. XIII mit B be-
zeichneten Aedieula) der Standplatz an der Nord-
seite des Opferherdes angebracht ist (vgl. Puch-
stein Arch. Anz. 1893, 23); vgl. auch den A.
in einem Gebaude im Piraeus, Athen. Mitt. IX
282 T. XIV. Fur die Orientierung der Tempel-
altare giebt Vitrav das offenbar aus dem herr-
schenden Braucli abgeleitete Gesetz , dass die
Opfer auf dem A. vor den Augen des Kult-
bildes dargebracht werden sollen (Vitr. IV 5.

8, vgl. Luk. de sacrif. 12). Doch sind nicht
nur die Altare vor den griechischen Tempeln
nicht immer nach der Achse derselben orientiert,
was zum Teil aus Ortlichen Verbaltnissen zu er-
klaren sein wird Is. o.), auch die romischen
Tempelaltare stehen nicht selten so. dass der
Opfernde den Tempeleingang (und das Kultbild)
nicht vor sich, sondern zur Seite hat — so z. B.
bei dem pompeianischen Tempel von Iuppiter

Iuno Minerva und bei dem der Isis (Over-
beck-Mau* 112. 108) — woftir man bestimmte
Vorschriften vorauszusetzen geneigt sein wird.

Inhaber der Altare.
Altare einzelner Gottheiten. Jedem

gflttlich verehrten Wesen, dem Gaben irgend-
welcher Art gewidmet werden, kann ein A. er-
riehtet werden. In der Eegel ist der A. nur
einer Gottheit, bezw. einer als Einheit verehr-

10 ten Vielzahl (wie den Moiren, Nymphen, Horen,
Musen) bestimmt und ihr zu ausschliesslichem
Gebrauch und Eigentum zugewiesen. Nicht selten
gehort der A. einer Gottheit gerade in einer be-
stimmten Eigenart oder Erscheinungsform an,
die durch ein Beiwort bezeichnet ist (Zeus _2W»Jo,
Bovlatog , "Yrpiarog , IJohevg u. s. w.), so dass
dieselbe Gottheit unter verschiedenen Beinamen
auf verschiedenen Altaren verehrt werden kann.

Die Zahl der Altare einer Gottheit richtet
20 sich im allgemeinen nach der Ausbreitung ihres

Opferkultes; doch tritt in einzelnen Kulten der
A. hinter den vOllig nach menschlicher Sitte
verwendeten Speisetischen und Klinen (Theoxe-
nien, Lectisternia) stark zurflck. Auch chthonische
Kulte, Heroen- und Totenkulte ermangeln viel-
fach der Altare ; doch lassen sich wenigstens an
einzelnen Orten auch fur Wesen dieses Religions-
kreises Altare nachweisen. Selbst Hades entbehrt
der Altare nicht so vOllig, wie antike Zeugnisse

30(Eustath. II. IX 158) behaupten (vgl. Roscher
Lex. d. Myth. I 1787). Auch die FlussgOtter
(II. XXIII 148. Dittenberger Syll. 313) haben
ihre Altare. Die Grabaltare (und sepulcralen
Denksteine) der romischen Zeit tragen vorzugs-
weise die Aufschrift dis manibus, dis inferis
(vgl. Ruggiero Diz. epigr. I 602), &eoTg xara-
X&ovwig, wahrend das religiose Bewusstsein der
alteren Zeit die Frage, ob die hier gebrachten
Opfergaben den Beherrschern der Unterwelt oder

40 dem einzelnen Toten gelten, in verschiedener
Weise beantwortet hat.

Mancherlei Personiflcationen, auch solche. die
niemals oder erst in Zeiten allegorischer Spiele-
reien feste Gestalt in Bildern gewonnen haben,
erscheinen als Inhaber selbstandiger Altare. Ein
A. des 'Ei.mg wird auf der athenischen Agora
genannt (Wachsmuth Stadt Athen II 436ff.;
vgl. Kaibel Epigr. Gr. 792), ein anderer wurde
in rOmischer Zeit in Epidauros geweiht ('E(p>]

t

u.
50 doy_. 1883, 150): Altare der Albwg und 'Aipc/.eia

. (Eustath. II. X 451) und des Arrsowg standen
auf der athenischen Akropolis ; selbs~t Altare der
4>ri/irj und 'Oouij (Paus. I 17, 1) sind bezeugt
(vgl. Hermann-Stark § 14, 7), und in frevel-
hafter Verhfihnung dieses Brauches hat Dikai-
archos Altare der doefina und xaoavofiia aufge-
stellt (Polyb. VII 1, 37) ; anders" sind die sog.
Altare der vjioig und dvat'deta auf dem athe-
nischen Areopag aufzufassen.

60 Die Altare, die heroisierten Verstorbenen er-
richtet werden , stehen auf einer Stufe mit den
Altaren der Heroen. Seit der griechischen Ver-
fallzeit hat man einzelnen Personen schon zu
ihren Lebzeiten nebst anderen gOttliehen Ehren
auch Altare zuerkannt, die ihre Parallele in den
Altaren der olympischen Gotter haben. Dieser
Schritt war erleichtert einerseits durch die Apo-
theosen, die den Verstorbenen immer hauflger

1
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zu Teil wurden, andererseits durch die Sitte, den

Gottern zum Dank, zur Ehre oder zur Ffirbitte

fur bestimmte Einzelpersonen Altare zu weihen

;

vgl. auch den von Eudemos als os/ivijg rpdirjg

fSmfiov av&gog (namlich des Platon) gestifteten

A. (Aristot. PLGII* 336ff.). So wird beispiels-

weise in Alexandreia der Demeter und Kore, in

Sestos den samothrakischen Gottern vnig (Saoi-

}Jo>g Ilxohnalov xai ftaodi'aorjg Agoivorjg ('A&rj

dem A. im Thorbau des Dipylon; vgl. Kohler
Athen. Mitt. IV 288; CIA II 1664.- Religions-

geschichtliche Zusammenhange liegen den sechs

didvfioi faiiot in Olympia (Pind. Olymp. V 30)

zu Grunde, deren Errichtung dem Herakles zu-

geschrieben wird; sie sind je einem GOtterpaar:

Zeus und Poseidon, Hera und Athena, Hermes

und Apollon, Artemis und Alpheios, Kronos und

Rhea, Dionysos und den Chariten gewidmet, vgl.

raiov III 81. Athen. Mitt. VI 209), in Telmessos 10 Schol. Pind. 01. V 10. X 58. Paus. V 14. Apol-

dem Zeus Soter fur Ptolemaios III. (Bull. hell.

XIV 164) ein A. errichtet. Unverhiillter tritt

uns der Personenkult in anderen Altaren der

Diadochenzeit entgegen. Die Athener haben

schon dem Antigonos und Demetrios
,
ja auch

alien den Lieblingen des Demetrios Altare geweiht

(Diod. XX 46. Plut. Dem. 12. Athen. VI 253 a)

;

Altare fiir Lysimachos sind inschriftlich in Sa-

mothrake (Monatsber. Akad. Berl. 1855, 633.

lod. II 7, 4. Curtius Abh. Akad. Berl. 1881.

Maurer 5ff. Fiinf kleinere Gottervereine wer-

den, zu einer Gesamtgruppe zusammengefasst,

auf dem grossen A. im Amphiareion zu Oropos

verehrt: 1) Herakles, Zeus und Apollon Ilaidiv,

2) die Heroen und Heroinnen, 3) Hestia, Hermes,

Amphiaraos und die Kinder des Amphilochos,

4) AYyii) (so liest Michaelis bei Maurer 57

statt handschriftlichi!<peo<5M''?> man kOnnte auch

Dittenberger Syll. 38) und Priene (Inscr. 20 an 'AXe^lSa , die Tochter des Amphiaraos, Plut.

of the Brit. Museum III 401 Z. 17. 31) be-

zeugt; drei Altare, die BaodsX 'AzrdXco SmtfJQi

bei Lebzeiten geweiht worden 'sind, sind in Per-

gamon gefunden worden (Frank el Inschr. v.

Pergamon 43—45) u. a. m. Ein Vorlauijer der

Diadochen scheint hierin wie in anderen Dingen

der selbstherrliche Lysandros gewesen zu sein, dem
zuerst unter den Menschen besondere Altare ge-

widmet worden -
sein sollen (Plut. Lys. 18. Duris

Aetia Gr. 24, denken) , Panakeia, Iaso, Hygieia

und Athene naiwvla, 5) die Nymphen, Pan, die

Fliisse Acheloos und Kephisos (Paus. I 34, 3).

Wie diese A.-Anlage, die in fiinf getrennte Teile

zerflel, als ein Aggregat selbstandiger Opferstatten

sich darstellt— es sind miter den Fundamenten

noch die Reste zweier alterer kleinerer Altare

gefunden worden ; vgl. TlQaxxixd xfjg ag/aio^.

haw. 1884, 91 — so konnen wir auch sonst

FHG II 485). Dieselben Formen des A.-Kultes 30 noch inehrfach feststellen, dass auch auf den

sind dann in noch weiterer Ausdehnung im rOmi

schen Kaiserkult ublich. Neben Altaren, die

pro salute Ca-esaris, der Pax Augusta pro reditu,

der "Fortuna redux, den Lares Augusti, dem
Numen des verstorbenen Kaisers gewidmet sind,

treten sehr bald — ausserhalb Boms schon unter

Augustus; vergleiche den A. zu Tarraco Tac.

Ann. I 78, den zu Lyon Cohen Mon. imper. I

S. 159, die Tempel" zu Pergamon und Niko-

gemeinschaftlichen Altaren doch jeder der ver-

einigten Gottheiten eine besondere Opferstelle

zugewiesen war. So sind auf dem alten A. der

Hera und Athena zu Krissa (IGA 314. Collitz

Dial.-Inschr. 1537) zwei gesonderte schalenartige

Hohlungen (sog. Escharen, s. u.), ebenso, wie es-

scheint auf dem A. der Nymphen, des Pan und der

Thyaden(?) in der korykischen Grotte (Lolling

Athen. Mitt. Ill 154. Collitz 1536). Fiir die

medien Dio XLI 20 — Altare, die unmittelbar 40 olympischen Doppel-Altiire eine ahnliche Trennung

dem Kaiser selbst dediciert sind, ara Caesaris,

ara Augusti, sehr haufig ara Romae et Augusti

(Ruggiero Diz. epigr. I 606), spiiter auch Al-

tare, die Gottern und Kaisern gemeinschaftlich

dienen sollen (Maurer de aris Graecorum 97f.).

Neben den Herrschern, denen naturlich in erstcr

Linie solche nfial lao&eoi zufallen, werden ge-

legentlich auch anderen Wohlthatern Altare ge-

stii'tet, so z. B. dem Artemidoros in Knidos (Le

der Opferstellen anzunehmen legt der Ausdruck

didv/wt joifio!. (Pind. 01. V 10) nahe , wahrend

Pausanias sich darflber nicht deutlich ausspricht

(V 14, 5. 8: flwfiog h> xoivoo, im evog ^<o/iov).

Auf dem rechteckigen A.-Untersatz CIA LT 1671

lag, wie die Anordnung der Inschrift und die Mass-

verhaltnisse des Steines (100 : 48X 45 cm.) er-

geben, einst eine Platte mit drei gesonderten

Opferstellen, fiir Hermes, Aphrodite und Pan, fiir

Bas-Wadd'ington 1572 bis, in augusteiseher 50 die Nymphen, fur Isis. Dreigeteilt scheint auch

Zeit).

Gemeinschaftliche Altare mehrerer
Gotter.

Sowohl auf Grund eines genealogi schen Zu-

>ammenhanges oder einer Wesensverwandtschaft

als auch mit Eucksicht auf religionsgeschicht-

liche Ereignisse oder besondere locale Verhalt-

nisse kOnnen auch mehrere Gotter zu Paaren

oder Gruppen zusammengefasst werden , die zu-

der Triglyphenaltar vor dem sog. Herculestempel

zu Pompeii. Man wird in alien diesen Fallen

annehmen diirfen, dass auf den getrennten Opfer-

stellen immer nur gleichzeitig und wohl auch

immer in gleicher Art geopfert worden ist.

Wenn so durch besondere Umstande die yer-

schiedensten Gottheiten an einzelnen Ortlich-

keiten zu 6/idpcouot werden konnten, so musste

der Gedank'e, alien gemeinsam einen A. zu er-

an einem gemeinschaftlichen A. verehrt 60 richten, in einer Zeit nahe liegen, wo man die

werden. Diese Gotter heissen dann aifiponioi,

tuopomioi (Thukyd. HI 59. CIG 3831 a 14f.). 6
f
,6-

licouoi (CIA n 1442), vgl. Maurer de aris Grae-

corum pluribus deis in commune positis (Darm-

stadt 1885). Aus Ortlichen Verhaltnissen erklart

sich beispielsweise die Vereinigung von Zeus

Herkeios, Hermes und Akanias (dem Patron der

Akamantis und also auch des Kerameikos) auf

Maehtbezirke der verschiedenen vom Offentlichen

Kult iibernommenen Gotter gegen einander ab-

zugrenzen begann, sich jedem in Hinsicht auf

ein bestimmtes Thatigkeitsgebiet verpflichtet

glaubte. Wo ein geschlossener ZwolfgOttercyklus

sich festgesetzt hatte (Hymn. Horn, in Merc. 126.

Preller-Robert Griech. Mythol.* I 110f.), er-

richtete man diesem eine xoivo^wfxia (s. d.) ; das
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beruhmteste Beispiel ist der athenische Markt-A. die grossere Offentlichkeit , der er bestimmt ist,

(Herod. II 7. VI 108. Thukyd. VI 54. Diodor bald liber den Hausherd hinausgewachsen. Da-
XII 39. Lyk. Leokr. 93. Wachsmuth Stadt gegen hat der A. wie es scheint mehrfach fertige
Athen II 433f.); em ZwolfgOtter-A. auf Cap Formen von Postamenten anderer Art entlehnt;
Lekton wnrde auf Agamemnon zuruckgefiihrt allein da er weniger als andere tragende Unter-
(Strab. XIII 605), der im Bezirke des 'Isqov satze durch das, was er zu tragen hat, beengt
bei Chalkedon am Bosporus auf die Argonau- ist, so steht dem A. eine freiere und mannig-
ten (Apollon. Rhod. LT 531. Polyb. IV 39; faltigere Entwicklung offen. Da der A. Eigen-
vgl. Colhtz-Bechtel Dial.-Inscbr. Ill 3051). turn der Gottheit ist, so ist die Moglichkeit, ja
Der athenische A. wird Aeschylus bei dem A. 10 die Notwendigkeit gegeben, das beste Konnen
der aycbvioi (d. h. ayoQaXoi) dsoi in den Schutz- der Zeit an ihm zum Ausdruck zu bringen. Durch
flehenden (179. 202f.) und bei dem A. der keinerlei rituelle Vorschriften gehemmt, wie dies
ztavrirvQLg #£«>- m den Sieben vor Theben bei manchen anderen Volkern der Pall war, hat
(93if. 201) vorgeschwebt haben; wenn er auf der A. bei den Griechen an alien Fortschritten der
dem argivischeu A. Symbole

, auf dem thebani- Bautechnik und Sculptur teil gehabt , und so alle
schen Idole der einzelnen Getter erwahnt , so Stadien vom einfachen Aschenhaufen bis zur reich-
kennte hier erne ahnliche Einteilung des Ge- sten architektonischen Gestalt durchlaufen. An
samt-A.s m einzelne Opferstellen vorausgesetzt StellederunbehauenenSteineundErdhaufentreten
sein

,
wie sie an den friiher erwahnten Altaren bald gemauerte Altare von regelmassigen Formen

nachweisbar ist, Dem gleichen Gedanken ent-20dann tritt der Marmor in den Dienst des A.s,
springt es, wenn Altare foots namv iv y.oiry ge- und das kostbare Material giebt einen neuen An-
weiht smd, wie der A. im olympischen Ergaste- trieb zu sorgfaltiger Ausgestaltung aller Einzel-
non des Pheidias (Paus. V 15, 1), oder foots heiten. Der monumentale Sinn, der im 5 und
jiaoi xm udoais, wie ein kleiner A. in Pergamon 4. Jhdt. so viele neue Bautypen gestaltet hat
{Frankel Inschr. v. Pergamon 131) und ein aussert sich in schfipferischer Weise audi an
anderer in Epidauros ('E<pmi. aoy_. 1884, 25 grossen A.-Anlagen. Aber neben den hochent-
nr. 66, vgl. 26 nr. 68: IIavfoiq>), oder wenn bei wickelten Formen erhalten sich — eine Beobach-
den Romern als Inhaber von Altaren genannt tung, die wir auf alien Gebieten der Formen-
werden: Iuppiter et euneti dii dcac (OIL III geschichte rnachen — auch die einfachen und
5191; vgl. Ill 1061. V 1863. VI 3697) oder 30 einfachsten

,
ja selbst die rohen und unzweck-

lupptter, Iuno, Mmerva, oeteri dii dca£ omnes massigen Typen in einzelnen Exemplaren bis in
(CIL III 3626). Endlieh begegnen auch noch die spatere Zeit fort.
Altare ayvojaroiv fowv, so in Olympia, im Phale- Die Altare haben — auch hierin abweichend
ron und m Athen (Paus. V 14, 5. I 14, 5. Act. vom Herd - in ihrer grossen Mehrzahl vier-
apostol. XVII 23), pcofioi dvt&w/ioi in Athen eckigen Grundriss, der sich aus Zweckmassig-
(Laert. Diog. I 10, 3), denen sich der altrfimische keitsrucksichten empfahl ; doch findet sich da-
A. auf dem Palatin sei deo sei deivae sac. (CIL neben auch die Rundform (wie es ja auch runde

^6
-i

32 ^%VI 110
'
anreihen lasst

(
s

-
auch CIL VI Basen giebt), die zunachst dort, wo der A eine

111. XIV 3572. Eph. ep. "V 1043. Marquardt- Rohre umschloss oder an der Oberseite eine
Wissowa Rom. St.-Verw. Ill 32). 40 schalenartige Eintiefung trug, passend erscheinen

Gestalt und Grosse der Altare. mochte; fur Altare aus Ziegeln, Quadern u d»l
Grundlagen und Weiterbildung der war sie von vornherein wenig geeignet. Die

Altarform. Die antiken Altare sind nach Form, Flachenausdehnuug des A.s wird bestimmt durch
Bauart, GrCsse von ausserordentlicher Mannig- die Grosse der Opfer, die Hohe zunachst durch
laltigkeit

,
aber sie sind alle auf gemeinsamer die Bequemlichkeit des Opfemden , dann durch

Grundlage erwachsen: es smd Untersatze heiliger die Abhiingiekeit von den Breiteverhaltnissen Ein
Gaben. Mit den agyptischen Opfertischen , den grosserer A.' wird also dort erforderlich wo'meh-
mesopotamischen (vgl. die babylonischen Cylinder rere Tiere gleichzeitig geopfert oder mehrere
Amer journ. of arch. VI 295), jiidischen, phoini- Gutter geineinschaftlich mit Opfern verehrt wer-
kisch-kypnschen (vgl. die Silberschalen), klein- 50 den sollen.
asiatisch-phrygisehen Altaren (Perrot-Chipiez Da die Opfer, die von Staats wegen gebracht
Hist, de 1 art "\ 149f.), den altpersischen Feuer- werden, im Angesicht tier Menge vor sich gehen
statten(Perrot-ChipiezV643f.), ebensowiemit sollen. so war es notig, dem Priester einen er-
den praehistonschen ,Schalensteinen' der mittel- hohten Standplatz hoodvm; vgl dvui/n) zu
europaeischen Lander (Homes Urgeschichte der geben: dieser konnte" geleeentlich so erweitert
Mensehen97f. Radimsky Praehistor.Fundstatten werden. dass auch das Opfertier darauf Platz
129f.), benihren sich die griechischen A.-Formen fand. Mit der Hohe des Altars musste auch die
Yieltach; aber wenn sie auch in einzelnen Fallen Hohe der Standplatte oder der Trittstufen waoh^n-
yon fremden \orbildern beeinflusst sein mogen, die beim Opfer beschaftigten Personen mu^ten
im wesenthchen lasst sich die formale Entwick- 60 ja bequem auf den A. hinauflangen konnen Eine
lung des A.s aus den auf griechischem Boden Art Trittstufe, die der Westseite vorgelagert ist
gegebenen \ oraussetzungen ableiten. finden wir schon bei den Altaren der mykenischen

Der A ist m den meisten Fallen ein Unter- Epoche is. o. S. 1643); spater wird sie in tektoni-
satz iur das Feuer; dennoch hat sich der Ein- sche Verbindung mit dem A. selbst gesetzt Es
nuss des Herdes

,
der gleichen Zwecken dient, kann aber auch der ganze A. auf 1—3 Stufen em-

nur auf den primitivsten Stufen der Kultur porgehoben werden. Solche Stufen sind vielleicht
geltend gemacht

;
denn der A. ist durch die schon Od. XXII 378 vorauszusetzen ; vgl den A

heiligere Aufgabe, die ihm gestellt ist, und durch des 'Eqxuos Eurip. Here, fur 974 715 • die

Oberstufe kann dann auf einer Seite zu einem nach Osten orientierte Treppe hinauffuhrt, steht

besonderen Standplatz verbreitert werden. Vgl. der eigentliche A. Auf machtigen Steinsockeln

die Altare der korinthischen Vase Arch. Jahrb. erheben sich auch die altpersischen Feueraltare

I T. 10, der ionischen Busirisvase Mon. d. (Perrot-Chipiez V 644). Doch scbeint der

Inst. VIII 16, Wien Osterr. Mus. 217 M., der Grundgedanke dieser Anlage so naheliegend, dass

attischen Vase des 5. Jhdts. Compte rendu man fur die alteren griechischen Altare dieses

St. Pe'tersbourg 1868 T. VI, den A. des Hera- Typus nicht an Entlehnung wird denken miissen.

kles zu Olympia (Curtius 35), den der Athene Grossere Wahrscheinlichkeit hat die Annahme,

Hvgieia (mit 85 cm. breiter Standplatte) und dass die grossartigen Bauten der hellenistischen

der Aphrodite Hegemone zu Athen (s. o.) , der 1 Zeit von orientalischen Vorbildern beeinflusst sind

Isis zu Pompeii (Overbeck-Mau Pompeii* (s. u.).

108) und viele andere. Der Gedanke, dass das Grossen verhaltnisse der Altare.

Heilige so iiber das Profane emporgehoben, von Wo man auf Grand ererbter Gewohnheit oder

der unheiligen Umgebung getrennt werde, darf religioser Scheu die Opferreste auf der Feuer-

dabei nicht als ursprtinglich wirksam gelten, statte beliess, war natiirlich die GrOsse des A.s

wohl aber mag er spater hervorgetreten sein

;

von der Menge dieser Reste abhangig, ebenso bei

wir finden den Stufenuntersatz weiterhin in rein kunstlosen Altaren von dem Umfang des von der

formaler Weise auch dort angebracht, wo der Natur gebotenen Materials. Sobald man aber

Zweck des A.s es nicht unmittelbar erforderte. kunstliche Altare zu errichten begann, musste

Eine formliche Treppe, die zu der Oberseite des 20 sich auch fur den jeweiligen Zweck ein bestimmtes

A.s emporftihrt , finden wir bei manchen Fels- Grfissenmass feststellen. Die normalen, d. h. die

altaren , so bei dem Pnyx-A. , auch schon bei in der Regel nur fiir ein Opfertier bestimmten

Altaren in Phrygien (s. u."), vgl. auch die eigen- Altare , sind in alterer Zeit nach dem Ausweis

artige ionische'Vase Gerhard Auserles. Vasenb. der Vasenbilder des 6. und 5. Jhdts. oft nur

III 185 (besser bei Daremberg et Saglio I 30—60 cm. hoch. Eine Hohe von 50—100 cm.

348 Fig. 411). ist bei den Altaren der jiingeren Zeit das ge-

Mit der Zahl der Opfertiere wachst auch die wohnliche Mass , so ist der A. der Aphrodite

Ausdehnung des A.s ins Colossale. Wenn es bei und der Chariten Aslr. ag/_. 1891, 25 (1,255x0,84

den RCmern vorkommt, dass die Tiere einer m.) 77i/
2 cm. hoch, der Herakles-A. CIA II 1665

Hekatombe an 100 verschiedenen Altaren ge- 30 (65 x 40) 53 cm., ein Dionysos-A. aus Thespiae

schlachtet werden (vgl. Hist. Aug. Max. et Balb. (85x65) 68 cm. (Athen. Mitt. Ill 403 nr. 183),

4 , ein Fall , der aber nicht als typisch gelten ein A. im Piraeus 81 cm. breit, 64 cm. hoch (Athen.

kann) so werden bei den Griechen alle Tiere Mitt. IX 282), ein A. des 'Eke.6s in Epidauros

an ein und demselben A. geweiht, alle Opfer- (20x30) 60 cm. hoch ('E'fiju. &qx- 1883, 150).

teile gleichzeitig verbrannt. Schon den .schfin- Gleich hoch oder wenig hiiher sind die rOmischen

gebauten Altar' in Chryse (II. I 447), neben dem Opferaltare, die am Narbomnsis z. B. ist 1,10 m.

die Tiere der Hekatombe der Reihe nach auf- hoch bei einer Flache von 58x29 cm. (CIL XII

gestellt sind, wird man sich in grossem Masstab 4333), der A. der Lares Augusti (Rom. Mitt, IV

zu denken haben. Da der Blick der Opfernden 266) 94 cm. hoch, 66 cm. breit. Altare, die

nach einer bestimmten Richtung gekehrt ist, 40 mehrere Opferstatten umschliessen (s. o.), haben

also auch sowohl die Opfertiere beim Schlachten natiirlich eine mehr langliche Gestalt, so ist der

wie die Opferstiicke beim Verbrennen nebenein- fiir Hermes, Aphrodite, Pan, die Nymphen und

ander angeordnet werden , so muss bei Altaren, Isis bestimmte A. (CIA II 1671) 1,48 m. lang,

die fiir grOssere Opfer bestimmt sind , zunachst 45 cm. breit, 57 cm. hoch. Dagegen haben Al-

die Stirnseite in die Lange waehsen. so dass der tare, die nur zum Verbrennen von RaucherkOrnern

A. die Form eines verhaltnismassig schmalen oder zum Aufstellen kleiner Gefasse dienen oder

Rechtecks erhiilt. das seiner Lange nach in zwei als blosse Denkmaler privater Friimmigkeit ohne

Teile zerfallt. in die erhohte Feuerstatte (Herd, Kult bleiben (s. o.) , oft minimale Verhaltnisse.

QvuiXrj im engeren Sinne) und den vorgelegten Der Korybanten-A. Frankel Inschr. v. Perga-

Standplatz fiir Opferer und Opfertiere {hqo&voi;). 50 mon nr. 68 (15i/
2 X 10) ist nur 16V2 cm. hoch,

Indem man nun dem ausgedehnten Bau auch der Rund-A. der Hekate, Compte rendu St. Pe-

eine entsprechende Hohe zu geben suchte, wurde tersbourg 1869, 191 (13 cm. Durchmesser) 19 cm.,

der ,Standplatz : zu einer erhohten Terrasse urn- der A. des Zeus Nalo; auf der athenischen Akro-

gebildet, zu der von unten Treppen emporfuhren. polis Aelz. aqy_. 1890, 145 (7x7) 18 cm., einer

Wo die Hohe der Feuerstatte durch besondere der 'Efti/i. agy. 1883. 148ff. bekannt gemachten

Umstande (s. u. Aschenaltare) so sehr emporwuehs. privaten Altare (17x10) 24 cm., ein anderer

dass man vom Standplatze aus darauf nicht mehr (14X "') 12 cm. hoch; noch kleiner sind die trag-

hantieren konnte, musste noch eine weitere Ver- baren Altare (s. d.). _

bindung zwischen der Oberseite des Herdes und Grosser als das unmittelbare praktische Be-

der Prothysis angelegt werden. (s. u. Monumentale 60 durfnis erfordert sind in der Regel die offent-

Altiire). Auch hier kann die Frage aufgeworfen lichen Altare der Hauptgotter zur Zeit des ent-

werden ob die Griechen bei der Schopfung ihrer wickelten religiosen Lebens. Der Peisistratos-A.

A.-Terrassen von fremden Vorbildern abhangig im Pythion (CIA IV 373 c) trug eine Deckplatte

waren. Eine Anlage ahnlicher Art war ja schon von 1x2 m. Der A. der Athene Hvgieia auf

der Holokausten-A. des salomonisehen Tempels der Burg von Athen. der gegenwartig noch 88 cm.

(Ezechiel 43, 13—17. Perrot-Chipiez Hist. hoch ist, ist 2. 21x1,45 m. gross und erhebt

de l'art IV 334ff): auf einer Plattform von 20 sich auf einer Unterstufe von 2,60 m. im Geviert

Ellen im Geviert, 10 Ellen Hohe, auf die eine (Athen. Mitt. I 293). Der A. vor dem Apollon-
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tempel zu Pompeii (mit einer Oberfiache von
1,12X 2,28) ist ohne Stufe (21 cm. hoch) 1,40 m.
hoch. Viel bedeutender ist natiirlich die Aus-
dehnung von Altaren, die fiir zahlreichere Opfer-
tiere bestimmt sind '

* "' "

zu dilrfen, welche Ammonios jisqi pcofiwv bei
Harpokrates s. ioxdga bestimmt als xijv fii] e%ov-
aav vipog d>g ioxt'av akl' sizl xfjg yfjg idov/ievrjv

xoilr/v. Schol. Eurip. Phoen. 284: f) iv xsxga-
ivt sind (s. o.). Die Hauptaltare in ycovm nefi yfjv fldoig Bmfxov xd^ir evovoa avev

den grossen Heihgtiimern der historischen Zeit dvapdoewg. Apoll. Lex. Horn. 78: fiwfibg iooite-
(oft kurzweg als 6 (Suifiog 6 [isyag bezeichnet; dog ovd' ix Uftwv vyovfisvog. Phot. lex. -p. 5: f/

y
f}' -x

11 1
?
8

" Kms '
X 14

'
4

)
uberschreiten i™ yys ioxia mQoyyvXostdfe

, vgl. Neantbes bei
alle weitaus das Mass der fiir Einzelopfer be- Eustath. Od. VI 505. Bekker Anecd 256 32 (s
stimmten Altare, auch die Marktaltare batten 10 Art. ioX dga). Wir kOnnen diese (unter einander
haufig grosse__Dimensionen

, so der athenische, nicht vollig ubereinstimmenden) Bebauptungen
der nach der Vertreibung der Peisistratiden noch
vergrcissert wurde (Thukyd. VI 54, 7. Herod.
VI 100); vgl. den A, zu Patrai, Paus. VII 18,
11. Wir konnen aus Uberresten und Standspuren
noch Altare in alien Grossen nachweisen; vgl.
den A. vor dem athenischen Niketempel (Bohn
Propylaeen 30f.), den A. zu Megalopolis (11 x
2 m., Bull. hell. XIV 641), den A. auf der per

schwer nachpriifen; der Stein mit der Inschrift
'HoaxleidSiv io/aga (CIA II 1658, 4. Jhdt.) ist

nicht selbst als Eschara verwendet gewesen, son-
dern ist ein Cippus nach Art der Horossteine,
'E<pij/Li. &qx- 1862, 84. Allein ebenso wie die ur-
spriingliche Bedeutung des Wortes (Feuerstelle,
vgl. Deneken in Eoschers Lex. d. Myth. I
2501), so lasst auch seine spatere Verwendung

gamenischen Theaterterrasse vor der Preitreppe 20 fur Altare der verschiedensten Gotter (s. u.) es
zum ionischen Tempel (ca. 8X 3 m., vgl. Jahrb.
d. preuss. Kunstsamml. IX Taf. zu S. 62. 80),
den A. im Amphiareion von Oropos (8,6 x 4,3
m.), den in Epidauros (16x3i/

2 m.. Bull. hell.

XIV 639), den Athena-A. auf der Akropolis,
nordostlich vom Parthenon (ca. 25 X 15 m„ vgl.
Dorpfeld Athen. Mitt. XII 51,1), die ara in-
eerulii Neroniani (3,25x6,25; 1.26m. hoch;
vgl. Lanciani Bull. arch, comun. 1889, 331ff.

nicht wahrscheinlich erscheinen, dass jene Defini-
tionen allgemeinem Sprachgebrauch entsprechen

;

wohl aber mag ihnen eine Ortlich beschrankte
Sprachgewohnheit zu Grande liegen, etwa die
spiitattische Umgangssprache, in der nach Paus.
V 13, 8 unscheinbare Altare diesen Namen fiihrten.

Ganz unrichtig ist es aber, wenn der Kame pa>-
udg auf Steinaltare, die eine besondere Unterstufe

rr v tt! -d ,,. x t-t o \

haben, besehrankt wird
; fa/tog (s. d.) bezeichnet

1. A. Hulsen Kom. Mitt. VI 116f.), die ara 30 ebensowohl auch den stufenlosen, aufgemauertenMis ei Proserpinae im Marsfeld (3,40 m. an A. (vgl. die Beischrift auf der Franeoisvase, Wiener
den Schmalseiten ; vgl. Eom. Mitt. VI 127) u. a.

Die meisten dieser Bauten erhoben sich, wie es

scheint, auf zwei bis drei Stufen zu verhaltnis-
massig geringer Hohe (1—2 m.). Altare dieser
Form zeigen unteritalische Vasenbilder; vgl.

Petersburg Eremitage 355 (Stephani). Buvo 414
(Jatta). Neapel Museo Nazionale 1760 H. (Wiener
Vorlegebl. Ill T. m 2. B IV 2. 3). Ahnlich

Vorlegebl. 1889 T. II), den niederen, auf der
Erde ruhenden A. (Arr. Anab. Ill 16, 8) und
den omphalosartigen A. (Gerhard Auserles. Va-
senb. Ill 223).

Scheidung der Altarformen nach dem
Kultrang ihrer Inhaber.

Die oben besprochenen Begriffsbestimmungen
der Grammatiker hangen mit dem Bestreben zu-

wird man sich die Altare zu denken haben, welche 40 sammen, die A.-Pormen je nach der Verschieden
mitunter auf dem Spielplatz im Theater aufge
baut wurden und Raum fur eine grosse Zahl von
Schutzflehenden boten •. vgl. des Aeschylus Hike-
tides , des Euripides Herakliden und Hiketides.
Uber die colossalen Massverhaltnisse der archi-

tektonischen A.-Anlagen s. u.

Sondemamen einzelner Altarformen.
Keine der antiken Bezeichnungen fiir A. ist

einer bestimmten Form des A.s entlehnt. Bei

heit der gottlichen Wesen, denen die Altare be-
stimmt sind, zu scheiden, um dann die einzelnen
Namen auf diese verschiedenen Altargattungen
zu verteilen; vgl. Poll. I 8. Porphyr. de antro
nymph. 6. Varro bei Serv. Eel. V 66. Insbesondere
kommen biebei wiederum jene niederen, stufen-
losen Altare in Betracht, die man als eox&qcu be-
zeichnen zn sollen glaubte ; sie sollten aus'schliess-

lich den Heroen und chthonischen Machten zn-
foria und ioydoa steht urspriinglich der Gedanke 50 fallen, wie die mit Stufen versehenen Bmuot den
an Feuer und Feuerherd, bei dv^e/.r) der an '-•- • •

• -

das Brandopfer im Vordergrund; §<ou6s bezeich-
net sowohl eine von Natur gegebene Erhohung
wie einen von Menschenhand erriehteten Erd-
hugel oder ein steinemes Postament (Od. VII
100). Als das allgemeinste Wort wird es am
hauflgsten von der Prosa gebraucht. wahrend die

Dichter den Namen mxia bevorzugen. Das la-

teinische ara (s. d.). von dem altaria (s. d.)

oberen Gottern. Allein auch diese Norm kann
keine allgemeine Giiltigkeit beanspruchen. Wenn
von einer sa/doa des Dionvsos CIA II 470
Z. 11. 471 Z. 12. 76. Alkiphr. II 3, 15 Meineke
(vgl. Demosth. LIX 76 : xov fjonwv iv Aiavaig) oder
von einer ea/doa im Tempelhofe zu Eleusis bei
Demosth. LIX 116. Athen. XIII 594 a (vgl. 6
f.T< xoj ftoiiirS als Bezeichnung eines eleusini-

sehen Priesters) gesprochen wird, so kOnnte dies
abgeleitet ist, hat ebenfalls zunachst Bezug auf 60 mit Hinweis auf den chthonischen Charakter
das Peueropfer, wird aber spaterhin so allgemein
verwendet wie /lotto;. Zu einer Zeit, wo die ur-

spriingliche fengere) Bedeutung der einzelnen
Worte fiir A. verwischt war, hat man die Unter-
scheidung der einzelnen Bezeichnungen in der Form
oder in der Art der Beniitzung zu suehen begonnen.
Insbesondere glaubte man, fiir die Bezeichnung
ioxdga eine bestimmte Form des A.s voraussetzen

dieser Kulte mit den Angaben der Grammatiker
in Ubereinstimmung gebracht werden. Allein
audi die Altare anderer oberirdischer Gotter wer-
den gelegentlich als io/doat bezeichnet, nicht nur
von Dichtern (Aesch. Pers. 205. Eurip. Ale. 119-
Androm. 1102; El. 801; Here. fur. 921; Heraclid.
121 ; Suppl. 33. 290 u. 0. Aristoph. Av. 1232),
sondern auch von Prosaschriftstellern, vgl. Kleide-

mos bei Bekker Anecd. I 326, 31 (Poseidon -A.).

Strab. IX 404 (A. des Zeus Aoxoanatog). Paus.

IV 17, 3 (A. des 'Eoxuog), und umgekehrt werden

auch chthonische und Heroenaltare zu alien Zeiten

ohne Bedenken als fim/ioC bezeichnet. Dieser

Sprachgebrauch wird aber auch gerechtfertigt

durch die Monumente selbst, die eine durch-

gangige Scheidung der Pormen fur Gotter- und
Heroenaltare nicht kennen. Nur eine Form der

Opferstatte ist im 5. und 4. Jhdt. ausschliess-

lich auf den Kult der Heroen und heroisierten

,Toten' besehrankt (von Opfergraben [scrobes]

muss hier natiirlich abgesehen werden). Auf einer

Beihe von Votivreliefs namlich wird zwischen

dem Heros und den Adoranten eine halbrunde,

halbei- oder ,omphalos'formige Erhohung sicht-

bar, die zweifellos das Wahrzeichen des betreffen-

den Kultes ist, vgl. das Theseusrelief des Louvre

(Mon. d. Inst. IV 20 B. PrOhner Inscr. grecques

du Louvre 23) , die Heroenreliefs von Theben
(Athen. Mitt. IV T. 16. Ill S. 376. Priederichs-
Wolters Berliner Gipsabgiisse 1072), in Villa

Albani (Arch. Jahrb. II 100) und im Museo Tor-

Ionia (Priederichs-Wolters 1073. Eoschers
Lex. d. Mythol. I 2559), endlich einige Beliefs aus

dem athenischen Asklepieion; vgl. Loewy Arch.

Jahrb. II 110. Deneken bei Eoscher 1 2500f.

Dieser ,Altar' entspricht in seiner Gestalt vollkom-

men einer altattischen Grabform— dem xvpfios—

,

die aus zahlreichen schwarzngurigen Vasenbildern

bekannt, bei den athenischen Ausgrabungen in

einigen Beispielen neuerdings zu Tage getreten ist

(vgl. Bruckner Arch. Jahrb. VI 197). Nun wer-

den thatsachlich im Heroenkult die Opfer an dem
Grabe selbst dargebracht ; zweifellos ist also jene

omphalosartige Erhohung auf den Beliefs entwe-

der das Grab selbst oder eine symbolische Nach-

bildung des Grabhiigels. Diese Erklarung kann
dadurch nicht umgestossen werden, dass auf einer

schwarzfigurigen Vase der ,tyrrhenischen' Gat-

tung der A. des thymbraeischen Apollon eine

solche Omphalosform hat (Miinehen 124, Ger-
hard Auserles. Vasenb. Ill 223; vgl. Florenz Mus.

etr. 1852); dem Maler hat hiebei wohl die Er-

innerung an den Omphalos des Apollon zu Delphi

die Hand gefiihrt, dessen Form ebenfalls mit jener

xififlog-'Sorm in Verbindung gebracht werden kann

(s. doyot Ufloi). Auf der Miinchener Vase ist

dem mit einem Netz von Punkten und Kreuzen

iiberzogenen ,Omphalos' das Wort ftm/iog beige-

schrieben, womit er allgemein als Opferstatte

bezeichnet werden sollte. Auch jene grabhiigel-

artigen Erhebungen auf Votivreliefs konnte man
recht wohl als jiouol bezeichnen, wenn man sich

dabei gegenwartig halt, dass sie keine Altare in

unserem Sinne sind. Die von Neueren dafiir auf

Grand jener Grammatikerstellen aufgebrachte Be-

zeichnung ioydga empfiehlt sich bei dem Mangel
einer ausdriicklichen Uberlieferung wenig.

Abgesehen von diesen Oraphalosaltaren , die

vielleicht auf den athenischen Kulturkreis be-

sehrankt bleiben, finden wir — wenigstens in ein-

zelnen Gegenden (Boeotien, Kleinasien, Inseln)—
selbst fiir die ,eigentlichen' Heroen und heroi-

sierten Toten dieselben viereckigen und runden

Steinaltare, derlei fiir die oberen Gotter ver-

wendet werden; vgl. das tanagraeische Heroen-

relief Berlin 807 (Samml. Sabouroff T. 29), die

Pauly-Wisaowa

kleinasiatischenSepulcralreliefs, Berlin 810f. (dazu

nr. 804, unbestimmter Herkunft), den Heroen-A.

von Lesbos (Conze Eeise auf Lesbos T. IV 5),

ferner die zahlreichen Grabaltare, die hier ange-

schlossen werden durfen (vgl. o. S. 1653). Anderer-

seits begegnen uns gerade auf Vasenbildern der

alteren Zeit zahlreiche, aus einzelnen Steinen

aufgebaute, stufenlose, niedrige Altare, die jenen

Definitionen der soxdoa entsprechen konnten, im
10 Dienste der oberen Gotter. Fur die jiingere Zeit

aber trifft die Beobachtung der Grammatiker,
wenigstens fiir die iiberwiegende Anzahl der

Altare, zu. Nur liegt der Unterschied zwischen

den Altaren der iiberirdischen Gotter und denen

der Heroen weniger in der Form als in der Grosse

(Hfihe) : Vitr. IV 9 : altitudines . . . sie sunt

explicandae uti Iovi omnibusque ca-elestibus qtiatn

exeelsissimae conslituantur, Vestae Terras ma-
riquB humiles collocentur ; vgl. Serv. Aen. II

20 515. Die GrSsse der Altare hangt eben von

der Ausdehnung des Kultes ab. In der histori-

schen Zeit nun tr,eten die meisten ,Heroen' hinter

den Gottern stark zuriick, sie sind nur auf einen

kleinen Kreis von Verehrern besehrankt und be-

gniigen sich mit bescheidenen Opfern von zum
Teil hochaltertumlichem Eitus; es liegt daher

fiir die Opferstatten der Heroen weder das Be-

diirfnis zu reicherem Ausbau vor, noch sind hier

die Mittel vorhanden, die der Staat fiir die Al-

30 tare der im offentlichen Kult verehrten Gotter

auswirft. So bleiben im stilleren Heroendienst,

der wie die Familienkulte hoch conservativ ist,

die in Form und Material unscheinbaren Altare

der alteren Zeit bewahrt. Der Heroen-A. in

Olympia ist ein parallelepipeder Erdkorper (54x36)
von 54 cm. Hohe (Ausgrab. v. Olympia V 38.

Curtius Abb. Akad. Berlin 1881), im Peribo-

los des Aiakos steht bios ein fjmpog ov nolv avi-

Xoiv ex xijg yfjg (ein Omphalos-A. ? Paus. II 29,

40 6), einen jiwfidv inl xov Hcae.o'ov ovxa nennt Arrian

Anab. Ill 16, 8 den A. der Ileudanemen auf

dem athenischen Markt (Toepffer Att. Geneal.

111). Diesen Verhaltnissen , die sich aus der

Praxis entwickelt haben, schob man spaterhin

rituelle Bedeutung unter. Wo ein ,Heros' einen

grOsseren Kult erhielt, da halfen sich die antiken

Dogmatiker dann mit der Erklarung, der Heros

werde <u? fisdg (Paus. H 10, 1. S pen gel 98) ver-

ehrt. Wir miissten in solchem Fall erst jedes-

50 mal untersuchen , welche der Kultarten die ur-

spriingliche ist, und feststellen, welcher Herkunft

der sog. Heros ist; denn nicht alle sog. Heroen

sind schlechtweg von den .Gottern' ihrem Wesen
nach verschieden. Aber auch abgesehen von der

Undurchfuhrbarkeit dieser Voruntersuchungen ist

eine Scheidung der A.-Formen in solche, die

Gottern, und solche. die Heroen bestimmt sind,

schon darum nicht moglich, weil auch die Arten

des Kultes sich nicht iiberall streng scheiden

60 lassen und selbst innerhalb des olympischen Gotter-

kreises dieselbe Gottheit oder die unter dem-

selben Namen verschmolzenen Gottheiten zu ver-

schiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten

mit wesentlich verschiedenen Opferriten verehrt

worden sind.

Scheidung der Altarformen nach der

Art des Kultes.
Urspriinglich sind ja wohl die Untersatze,

53
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welche dem Feuer dienen , verschieden gewesen
von jenen , welche fur feuerlose Opfer bestimmt
sind; diese bedurften friiher der kfinstlerischen

Nachhfilfe als jene, und sind daher in der Ent-
wicklung vorangegangen. Unter dem Einflusse

der gemeinsamen Bestimmung aber — alle Altare
sind Untersatze fur die Speise der Getter — sind
die verschiedenen Zwecken dienenden Altare bald
einander angepasst worden ; die einzelnen Pormen
haben sich wechselseitig beeinflusst und sind so

vielfach ihrer ursprfinglichen tektonischen Idee
entfremdet worden. Wir sind daher haufig, wo
nicht Inschriften Auskunft geben, auf die Ge-
stalt der Oberseite der Altare angewiesen, urn
die Art des Kultes zu erkennen ; aber selbst diese

giebt nieht immer sicheren Aufschluss, wenn
nicht etwa Brandspuren oder LScher zur Auf-
nahme eines Feueruntersatzes (s. u.) vorhanden
sind. Eine Anzahl Altare haben an ihrer Ober-
seite schalenartige Eintiefungen, welche man als

,Escharen' zu bezeichnen und als ,Feuerl8cher'

zu erklaren pflegt, gestiitzt auf Schol. Eur.
Phoen. 274 jjcbfiwi iaxdgai • ia xoiAdtfiara tc&v /?o>

[tcov .... £0%dga kvi}a to jtDo fjjizero, fiai/udg Sk to

jTEQisy_ov t/tjv saxagav otxodo/Atjfia. Solche ,Escha-
ren' finden sich z. B. an dem A. fur Pan und
die Nymphen in der korykischen Grotte (Athen.
Mitt. Ill 154), an dem A. von Athene und Hera
in Krissa (Ann. d. Inst. 1848 T. A. IGA 314.

Collitz Dialectinschr. II 1537 ; in dem Epigramm
ist die Bezeichnung der Locher x&a&e . . . leider

verstummelt, aber sicher nicht toxdgag ; doajeovg
liest Bechtel unter Hinweis auf Sqcuov [ttvsAov

Hesych.] und doohtj), an dem A. 'Ax6i.kan>os°Egoo

in der Grotte von Vari (Curtius-Kaupert
Atlas v. Athen T. VIII 1. 2 S. 30) , an dem
Heroen-A. von Lesbos (Conze Eeise auf Lesbos
T. IV 5), an den kleinen Altaren von Epidauros
('Etptj/i. &qx- 1883, 148. 151), dem Altarchen des

Zeus Naios \As).t. &qx- 1890, 145) u. 0. Pur die

Mehrzahl dieser Altare wird man aus allgemeinen
Grunden unblutigen Opferkult mit Sicherheit

voraussetzen , fur keinen Brandopfer als not-

wendig erweisen kOnnen; es scheint daher ge-

ratencr, diese schalenartigen Vertiefungen nicht

als .PeueTlocher', sondern als Schalen fiir Liba-
tionen (mOglicherweise auch fiir Blutgiisse) , fiir

Friichte u. dgl. zu betrachten; damit stimmt,
dass auf dem A. von Lesbos Schlangen so dar-

gestellt sind . als wollten sie von dem Inhalt

dieser Schale geniessen, und dass bei einer Gat-
tung r5mischer Altare, die in den Provinzen
zahlreich vertreten ist, die Oberseite der Altar-

steine in Form einer frei heraustretenden Schale
bearbeitet ist, wobei an Brandopfer kaum noch
gedacht werden kann. Unklar ist die Bestimmung
der ,Escharen' auf dem Steintisch CIA II 986 b;

fiber CIA I 5 vgl. Micha elis Arch. Ztg. 1867, 9.

0. Eubensohn Mvsterienheiligtumer v. Eleusis

u. Samothrake 196.
¥-•' Weitaus die meisten Altare aber sind oben
glatt: Altare solcher Art konnen, wie sich an
einzelnen Beispielen nachweisen lasst, sowohl im
blutigen Brandopferkult wie im unblutigen Kult
verwendet werden. Dies gilt sowohl von jenen
Altaren , deren Oberseite vollig eben und ohne
erhohte Umrahmung ist, wie bei dem athenischen
Herakles-A. CIA II 1665 (mit der Weisung dvnv

%Qia fiovovipaXa), dem A. am Dipylon CIA II 1664,
dem Heroen-A. von Olympia (mit Brandspuren),
dem Rund-A. der ZwOlfgOtter (Athen. Mitt. IV
T. 20) , als auch von jenen, deren Oberseite in

ihrer mittleren Flache eingetieft ist, wie bei dem
Korybanten-A. von Pergamon (Frankel nr. 68),

der zur Aufstellung von Libationsgefassen diente,

oder bei dem A. im Hofe des pompeianischen
Isistempels (mit reichlichen Spuren von Brand-

lOopfern, vgl. verbeck-Mau Pompeii * 108), und
von jenen, deren obere Flache von einer hochragen-
den Eandleiste, einer ArtGesimse, — wie bei dem
sog. Kriophoros-A. (wenn er als A. hetrachtet wer-
den darf, s. u.), — oder von breiten Randwulsten
umgeben ist, wie bei zahlreichen rOmischen A.,

z. B. dem A. der Laren des Augustus (Bom. Mitt.

IV 266), dem von Corneto (Arch. Zeit. 1851 T.

35) u. a.

Hier erlaubt also nirgends die Form des A.s
20 allein einen Eiickschluss auf die Art der Be-

niitzung; nur im allgemeinen lasst sich voraus-
setzen, dass die grOsseren Altare in ihrer Mehrzahl
fur Brandopfer, die ungewOhnlich kleinen dagegen
fiir unblutige Opfer bestimmt waren. Die An-
nahme, dass die Blutopferaltare an ihrer Ober-
seite mit Rohren oder Offnungen ausgestattet
waren, durch welche das Blut nach unten ab-
fliessen konnte (Molin 65), kann sich auf keine
Thatsachen stiltzen ; der auf einem Grabhiigel zu

30 Taman gefundene A. (Compte rendu St. Peters-
bourg 1866, 6), der eine durchgehende Offnung
in der Mitte hat, erklart sich aus den Besonder-
heiten des Totenkultes (iiher den mykenischen
Grab-A. s. o. S. 1642L). Inwieweit eiiizelne For-
men aus praktischen Eiicksichten oder infolge des
Herkommens fiir diesen, andere fiir jenen Kult-
brauch bevorzugt waren, wird, soweit sich dies
bisher bei dem Mangel entsprechender Unter-
suchungen feststellen lasst , im folgenden Ab-

40 schnitt hervorgehoben werden, in dem die Altare
rein ausserlich nach ihrer Gestalt und ihrem
Material gruppiert sind.

Altare aus Opferresten. Aschenaltare.
An viel beniitzten Opferstellen erwuchs aus

den Asclienresten des Holzes und der Opfertiere
von selbst ein fSw^og innerhalh des durch Feld-
steine umschlossenen Feuerplatzes. In weiterem
Sinne werden auch jene aus Steinen erbauten Altare
Aschenaltare genannt , auf deren Herd die ver-

50 brannten Opferteile belassen werden und so zu
immer grfisserer Hohe sich anhiiufen. Die Uber-
lieferung bezeichnet als Aschenaltare den A. des
Apollon Xto'5«os in Thehen (Paus. IX 11, 7), den
A. der Hera zu Samos, den grosscn A. des Zeus,
den A. der Hera und die carta im Prvtaneion zu

Olympia (Paus. V 13, 8. 14, 8. 15, 9), dazu kommt
der grosse A. zu Pergamon (s. u.). In Olympia
lassen sich noch die Fundamente des alten Zeus-A.s

is. u.), sowie die des Hera-A.s zwischen Heraion
60 und Pelopion (Ausgr. v. Olympia V 25, 7) erkennen

;

ahnliche Eeste, die vor der Westseite des spater er-

bauten Metroon zu Tage getreten sind, glaubt man
einem Aschen-A. der Mr/ztjo §sojv, andere vor der
Ostseite des Heraion einem A. der Vfj zuweisen
zu konnen: vgl. Furtwiingler Bronzefnnde von
Olympia 33; Olympia IV 4f. Molin 41ff. Einfache
Aschenaltare waren ja in altester Zeit gewiss
weit verbreitet, sie waren aber ihrer geringen
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Festigkeit wegen unzweckmassig fiir den Opfern-

den und ihre Erhaltung war mit mancherlei

Schwierigkeiten verbunden ; nur an wenigen Orten

hat daher die Macht der Tradition sie in ihrer

Fortdauer geschiitzt. Eine interessante A.-Anlage

zu Neandreia in der Troas: einen viereckigen

Kahmen von Quadermauern (4,80 X 4,10 m.),

dessen Innenraum mit Humus, kleinen Knochen-

resten und Asche ausgefullt ist, hat Koldewey

Midasgrabe (Earns ay Journ. of hell. stud. Ill

42. X 167ff. Athen. Mitt. XII T. VI S. 184.

XIV 185). Am Eingange der idaeischen Zeus-

grotte auf Kreta erhebt sich, aus dem anstehen-

den Fels herausgearbeitet, auf einer 3 m. hohen

Plattform ein rechteckiger A.-Wiirfel (4,80X 1,95

m., 88 cm. hoch), umgeben von einem 1,45 m.
breiten freien Raum (Orsi-Halbherr Mus. ital.

di antich. class. II 692). In Athen sind noch

(51. Berliner Winckelmannsprogr. 28, Abb. 58) 10 Eeste ahnlicher Altare in der ,Felsstadt' erhalten.
, , =.i.j._-_ -i- .: si <-„„ a„„i— j)er grosste dieser Altare befindet sich auf der

unteren Terrasse des Pnyxhiigels : unmittelbar an

die abgeschnittene Felswand am Siidrande ange-

lehnt, auf einer 1 m. hohen Plattform (8,46x5,18
bezw. 5,80 m.), die sich in drei Stufen fiber dem
umliegenden Terrain erhebt, steht, von einer be-

sonderen Stufe getragen, ein machtiger Felswfirfel

(3,35 m. breit, 1,95 m. hoch); wo dieser an die

Felswand stOsst , fiihrt beiderseits je eine kleine

wohl richtig als einen spater ummauerten Aschen

A. erklart; vgl. auch die Altare mykenischer

Zeit, s. oben. Wo ein Aschen-A. zu grosseren

Verhaltnissen emporwuchs, wie dies bei dem
olympischen Zeus-A. und bei dem pergamenischen

A. der Fall war, da musste er durch besondere

Vorkehrungen und Zubauten geschiitzt und be-

nutzbar gemacht werden, s. u. Monumentale Al-

tare,

Auch anderweitige Eeste der Opfertiere konn- 20 6stuflge Treppe auf die Oberflache des Wurfels,
n

"' ' "' "
' Hier stieg der Priester hinan, urn die Opfer-

stiicke auf das aufgeschichtete Holz zu legen;

auf der Plattform wurden die Opferceremonien

vorgenommen (s. u.), sie war der Standplatz der

Eedner bei Volksversammlungen. Dieser mich-

tige A. kann wohl in seiner ersten Anlage in

eine sehr friihe Zeit hinaufreichen , ohne dass

sich dies als sicher erweisen liesse; seine letzte

reichgegliederte Gestalt wird er nicht vor dem

ten, aufeinandergehauft , zum Aufbau eines A.s

dienen; so berichtet Pausanias V 13,11 von einem

A. im milesischen Didymoi, den Herakles aus

dem Blute der Opfertiere errichtet haben sollte.

Zu Delos soil Apollon selbst aus den Hflrnern

der geopferten Ziegen einen A. (xegduvog fico/iog)

errichtet haben, Callim. Hymn. Apoll. 61f. Plut.

de solert. animal. 35: Thes. 21. Laert. Diog.

VIU 13. Ovid. Her. XXI 99; in Kachahmung
davon wollen bei Apoll. Ehod. II 693 die Argo- 30 Ende des 6. Jhdts. erhalten haben. Auf der

nauten Opferteile ,auf ZiegenhOrnern' verhrennen.

In welcher Beziehung der in den delischen In-

schriften Kegarow genannte A. (Homolle Bull,

hell. VIII 417ff.) , dessen sehr bedeutende Mass-

verhaltnisse die Herrichtungsarbeiten, Bull. hell.

XIV 494f., erraten lassen, zu dem alten moduvog
(Sioiwg steht, ist noch unaufgeklart. Denkbar

ware, dass wir es hier mit einer grossen A.-Anlage

zu thun haben, die (nach Art des olympischen

oberen Terrasse des Hfigels sind, ungefahr in

der Achse des unteren A.s, Eeste eines zweiten

Fels-A.s erhalten; vgl. Curtius Attlsche Stu-

dien I 23f. ; Stadtgeschichte v. Athen 29f. Cur-

tius-Kaupert All. v. Athen T. V. Lolling
in J. Mullers Handb. Ill 332f. Der Stufen-

bau eines dritten A.s ist 160 m. westlich von

der Sternwarte auf dem Nymphenhfigel noch vor-

handen, Curtius-Kaupert T. VI 1 S. 18. Cur-

Aschen-A.s, s. u.) aus dem ZiegenhOrner-A. hervor- 40 tius Stadtgesch. v. Athen T. IH. Die Athener

gewachscn war oder an ihn sich angeschlossen

hatte, s. Delos, Ksoarmv.
Altarsteine und Felsaltare.
In landlichen und privatcn Kulten hat man

auch spaterhin unbehauene Steine oder vorragende

Bliicke des gewachsenen Felsens als Opfertische

beniitzt, aus den Offentlichen Kulten sind sie in

historischer Zeit fast vollig verdrangt. Einen

Felsblock bei Hermione, der als A. des Zeus

bezeichneten den Pnyx-A. schlechtweg als Udog

(Arist. Pac. 680 u. Schol.) oder, da er vorzugs-

weise als Rednerbuhne beniitzt wurde (s. u.), als

§rjpa (s. d.). Der ebenfalls kurzweg als U&os

bezeichnete A., an dem die athenischen Archon-

ten ihren Amtsschwur ablegten (Aristot. 'Adtjv.

xoL 7, 1. 55, 5. Poll. VIII 86), ist von einigen

Gelehrten mit dem A. des Zeus Agoraios iden-

tificiert worden, s. Wachsmuth Stadt Athen

Idhiog gait, erwahnt Paus. II 32, 7 ; als pm/wim II 351. Vgl. 'E<pt)[t. do/.. 1883, 3 (Eleusis) Z. 63:

(der vflgis und dmi'Seia) werden gelegentlich die ia/as'^ «-T' rdv /.idov^ Dittenberger Syll. 854

Steine auf dem Areopag, welche dem Klager und
eayaon
(Latyschew Inscr. Ponti Euxini I 11) Z. 9: s.tj

rod /.Idov tov iv Tip Ey.x/.rjoiaofTrjOuo]

.

Altare aus Erde und Feldsteinen.
Der von Pausanias VIII 38, 7 als ;>»;? ya>!la

bezeichnete A. des Zeus Lykaios war vermutlich

ein Erdhfigel, der durch die aufgehauften Opfer-

reste angewachsen war, also den Aschen-Altaren

nahestand. Aus Erde und Rasen bestanden die arae

Verklagten als Trittsteine dienen, aber nur im
uneigentlichen Sinne. bezeichnet (Theophr. bei

Zenob. IV 36: vgl. Cic. de leg. II 28).

Haufiger hat man, wo das Terrain dazu Ge-

legenheit bot, insbesondere in und vor den Fels-

hohlen, den anstehenden Stein zu regelmassiger

Form zurechtgehauen oder auch nur an der Ober- —
,

seite entsprechend bearbeitet. Ein einfa.chei 60 gramineae oder cespiticiae der Italiker, die bei
- »,..,.-., * • •.

fen ySmern insbesondere im Dienste landlicher

Gottheiten sich forterhalten haben (Verg. Aen.

XII 118. Hor. Od. I 19, 13. in 8, 4. Ovid. fast.

I 341 u. 0.), geschiitzt durch conservative Eitual-

vorschriften , deren Einfluss auch in den mit

Rasen iiberdeckten Steinaltaren sich aussert, vgl.

Marquardt-Wissowa Rom. St.-V. III2 161;

noch aus der letzten Kaiserzeit ho'ren wir (Hist.

Fels-A. dieser Art findet sich in der korykischen

Grotte (Lolling Athen. Mitt. Ill 154), ein ande-

rer, dem Apollon geweihter. in der Hohle von Vari

(Curtius-Kaupert Atlas v. Athen 31 T. VIII.

Karten v. Attika III—VI S. 16). GrOssere aus

dem Fels gehauene A.-Anlagen mit Stufen finden

sich auch im Gebiete der altphrygischen (syrisch-

kappadokischen) Kultur, in der Stadt nehen dem
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Aug. Max. et Balb. 11), class fiir ein Hekatomben- Wie imMauerbau, so treten auch an den
opfer 100 arae cespittciae errichtet wurden. Aus Altaren an die Stelle der Bruchsteine bald Ziegel
zusammengelegten Feldsteinen erbauen bei Apol- und behauene, geglattete Quadersteine. So wird
Ion. Rhod. I 1123. II 696 die Argonauten an man sich schon die Altare in den homerischen
ihren Landungsplatzen Altare. Auf Vasenbildern Gedichten zu denken haben , welche rsrvyfiivog
sehen wir solche Altare aus unbehauenen Steinen (Od. XXII 335), evdfirirog (II. I 448), neoixaXtfi
dargestellt, wenn ein Opfer an beliebig gewahl- (II. VIII 249) genannt werden. Die Altare auf
ter Stelle auf einem Wanderzug in der Fremde den Vasenbildern zeigen bis in das letzte Drittel
gebracbt wird, so z. B. bei Philoktets Verwun- des 6. Jhdts. fast durcbweg diese Bauart; vgl.

dung auf Chryse (Mon. d. Inst. VI 8. Miiller-lOz. B. die Altare bei der Ermordung des Troilos
Wieseler Denkm. d. a. Kunst I 10), bei dem und des Priamos (Berlin 1685 = Gerhard
Opfer des Herakles fiir Zeus Kenaios (Compte Etrusk. u. campan. Vasenb. S. 21 b. Berlin 3988
rendu St. Petersbourg 1869 T. IV 1. 1876 T. V = Furtwangler Samml. Sabouroff T. 49. Arch.
1) und bei dem fiir Chryse (Wien. Kais. Museum Zeitg. XIV T. XLI 3). Die einzelnen Quadern
696. Arch. Zeitg. HI T. 35, 1 u. o.) , bei dem (oder Backsteine) sind bei diesen Altaren manch-
Athenaopfer auf der Philoktetesvase im Brit. Mu- mal durch einen Wechsel der Farben (schwarz,
seum (Arch. Zeitg. Ill T. 35, 2. Journ. of hell. weiss, rot) unterschieden. Als niedriger, aus
stud. IX 1 T. 1) , bei einem Siegesopfer vor Quadern zusarumengesetzter Wiirfel erscheint der
einem Tropaion, Arch. Zeitg. XXIII T. 199, 3. A. auf der hochaltertumlichen Dreifussvase von
Nicht seiten dienen wohl Altare dieser Bauart der 20 Tanagra, Berlin 1727 (Arch. Zeitg. XXXIX T.
Absicht des Malers, hochaltertumliche Zustande 3). Zinnenartige ErhOhung an zwei Seiten (als

wiederzuspiegeln; vgl. den A. mit dem Ei der He- Schutzvorrichtung gegen den Wind?) zeigt der
lena auf der rotfigurigen Vase Arch. Zeitg. XI A. auf der Francoisvase (Wiener Vorlegebl. f.

T. 59 und den A., an dem Iphigeneia geopfert arch. Ubungen 1888 T. II); in zwei Abstufungen,
werden soil, auf dem Mosaik von Ampurias, Arch. deren erste , niedrigere unci breitere , als Opfer-
Zeitg. XXVII T. 14 (Wiener Vorlegebl. V T. X 1), statte dient, baut sich der A. bei dem Athene-
wahrend die geliiufigen Darstellungen dieser See- opfer auf der Schale Journ. of hell. stud. I T. 7
nen (vgl. KekuleUber ein Vasengemiilde zu Bonn, S. 202 auf, ahnlich sind die Altare bei dem
1879. Wiener Vorlegebl. V T. 8—10) Blockaltare Panathenaeenopfer auf der Amphora Berlin 1686
architektonischer Form (s. u.) zeigen. 30 und auf dem Troilosbilde Overbeck Heroen-

Nach alter Sitte haben sich in einzelnen Kul- gallerie XV 11 (vgl. Klein Euphronios2 232);
ten solche Altare noch spater erhalten, z. B. im wie eine Verkiimmerung dieser Form erscheint
Kulte des Pan und der Nymphcn (vgl. die Reliefs der A. der ,korinthisch-attischen' Vase Arch.
Bull. hell. V 349ff. Athen. Mitt. V 206. Samml. Jahrb. V 247. Andere Formen , wie der A. bei
Sabouroff T. 28) und im dionysischen Krcis (vgl. Gerhard Auserl. Vasenb. Ill 214, mit einer
den A. Arch. Zeitg. XI T. 35 , 1). Von ahn- volutenartig geformten ErhOhung an einer Seite.

licher Gestalt hat man sich wohl auch die amo- bleiben vereinzelt. Wie die Malerei der Vasen-
o/JSicu eoyagai zu denken, die Pausanias V 13, bilder erraten lasst (vgl. Gerhard Auserles.

8 in Attika erwahnt, wahrend die (liofioi avro- Vasenb. Ill 185. Berlin 1856. 1882 u. 0.), hat
aysduog oiy.odouovftevoi auf dem Markte von Elis40man den Ziegel-(Quadern-)Bau oft mit einer Stein-
(Paus. VI 24, 2) , die nach Bedurfms beseitigt platte (Marmor) uberdeckt, die den Keim fiir die
und wieder aufgerichtet wurden, aus Quadern er- spatere architektonische Entwicklung des oberen
baut gewesen sein werden. Auch bei den EOmem A.-Abschlusses bildet; drei solche Deckplatten
hat sich die primitive Form des A.-Baues in den iibereinander zeigt z. B. der A. der ionischen
arae temparariae und auch sonst vereinzelt er- Busirisvase (Wien, Oesterr. Museum 217 Masner.
halten; vgl. den A. auf der Reliefplatte der ara Mon. d. Inst. VIII 16).

Pads Augustas Mon. d. Inst. XI 36, 3 (Matz- V'iereckige Altare mit Architektur-
Duhn Bildwerke in Rom 3508). formen (Blockaltare, Volutenaltare, Gie-

Aufgemauerte Altare, Ziegel- und belaltiire. Polsteraltare).
Quaderaltare viereckiger Form. 50 Wie man einzelne Steine'als Altare benutzte

Der Aufbau aus Erde oder Bruchsteinen ist (s. o.l so konnte man auch EinzelblOcke zu Al-
schon frith in regelmassiger Gestalt sorgfiiltig ge- taren' verarbeiten ; Altare , die aus einem auf
schichtet, durch MOrtel fester verbunden und an der 1—2 Stufen gehobenen Steinwiirfel (manchmal
Aussenseite mit einer Putzschicht iiberzogen wor- noch mit besonderer Deckplattej bestehen , sind
den (vgl. Paus. VI 20, 11: fjouio: d>tii}s xtirdov seit dein 6. Jhdt. immer gebrauchlich gewesen.
ra sxto; xtxoriafiiroc). Solcher Art sind schon Als man (seit der Peisistratidenzeit) Marmor in

die Altare der mykenischen Epoche, vgl. Sch lie- steigendem Ausmass fur Bau- und Bildzwecke
niann Tiryns 234. Eine ahnliche Bauart scheint verwertete, begann man auch fur die Altare die-

sieh in den Heroenaltiiren lange forterhalten zu ses kostbarere Material zu verwenden, zunachst
haben: der A. im Heroon zu Olympia (s. o.) ist 60 wohl nur als Deckplatte und bei grOsseren Al-
ein 37 em. holier, rechteckiger Erdkorper (54x36 taren zur Verkleidung der Aussenwande; ganz
cm.), der oben mit Ziegelplatten bedeckt, an den aus Marmor war vielleicht schon der grosse A.,
freistehenden Seiten mit einer wiederholt erneuten den die Griechen nach der Schlacht von Pla-
Putzschicht iiberzogen ist. Zusammengesuehte taeae erbauten (Paus. IX 2, 5). Nach dem Vor-
Feldsteine und Mergelkalkbrocken sind auch im bild der Basen werden nun die Altare mit vor-
olympischen Pelopion gefunden und dem Pelops- springendem Gesims und Ablauf ausgestattet und
A. zugeschrieben worden (Curtius Abh. Akad. an Platten und Kehlen nach dem Muster der
Berlin 1881, 28). Architektur verziert. Eines der altesten Bei-
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spiele hiefur liefert die 10 cm. hohe Deckplatte ahnlicher Art (oder als Altare mit Eckakroterien)

(2X 1 m ) des vom jiingeren Peisistratos im athe- wird man sich die flm/ioi xsqo.ov%oi (Anth. Pal.

nischen Pythion errichteten A.s (CIA IV 373c. VI 10, 3, vgl. Hermann-Stark § 17, 11) zu

v. Sybel Sculpturen von Athen 3298. Friede- denken haben.

richs-Wolters Berliner Gipsabg. 126. Harri- Die Voluten dieser .ionischen' Altare setzen

son Mythol. and monum. of Athens 204), die sich in der Regel als niedere Polster an den Ne-

unter der weit ausladenden Platte ein lesbisches benseiten fort (vgl. die Eckkapitelle). Manch-

Kymation, auf dem Abacus die Weihinschrift tragt. mal sind sie aber nach innen zu emporgeschwun-

Die genaueste Ubereinstimmung der Altarpro- gen, so dass eine Art Giebel entsteht, vgl. die

file mit den gleichzeitigen Statuenbasen zeigt der 10 Vase des Hieron Berlin 2290 (Wiener Vorlege-

A der Athena Hygieia Athen. Mitt. XVI T. VI blatter A T. IV), das Fragment Arch. Jahrb. VI

(vgl. I T. 16, 3K) , vgl. die Altare Arch. Ztg. Ill T. 1. Gerhard Auserles. Vasenb. I T. 28. Auch

T."36 u. u. 0. geradlinige Giebel kommen schon seit dem An-

Nur seiten lehnen sich die Altare an die Form fang des 5. Jhdts. an den Altaren vor; vgl.

des dorischen Kapitals an , indem der Deckplatte Luynes Vases grecs T. 34. Millie t-Girau-

ein rundes, echinosartiges Glied untergelegt, oder don Vases du Cabinet des medailles II T. 66.

der Einzelblock in entsprechender Weise behauen De Witte Collection Czartoryski T. 29. Compte

ist (vg. Gerhard Auserles. Vasenb. Ill 155). rendu St. Petersbourg 1868 T. VI; Tetradrach-

Um so haufigcr wird der obere Abschluss des A.s men von Selinunt (Head HN 142) und Himera

nach Art eines ionischen Volutenkapitiils gebildet. 20 (Miinze des Kimon, Numism. chron. 1890 T. XVIH
Die Annahme, dass die Voluten iiberhaupt aus 1), die Reliefs Le Bas Monum. fig. T. 47, 2

den am A. angebrachten TierhOrnern (s. u.) sich (Friederichs-Wolters 1130). Athen. Mitt. II

entwickelt haben, braucht hier nicht verhandelt T. 17 u. 0. Anderer Art sind die Giebelaltare der

zu werden, da dieser Process sich keinesfalls auf unteritalischen Vasen, z. B. Ann. d. Inst. 1853

griechischem Boden vollzogen haben kann. Ubri- T. AB 4. Mannigfaltige Anlehnung an die Tem-

gens ist die Volutenform seit Alters an verschie- pelarchitektur zeigen die Altare der Spatzeit, vgl.

ilenen Geraten verwendet worden und man kann die Altare mit Eckakroterien, z. B. Benndorf-

daher bezweifeln, dass sie auf die Altare durch SchOne Lateran nr. 297.

unmittelbare Entlehnung aus der Architektur Im griechischen Italien sind nach dem Aus

iibertragen worden ist. Die Volutenform der Al- 30 weis der Vasenbilder und der pompeianischen

tare lasst sich auf den athenischen Vasen seit Wandgemalde im 4. Jhdt. und auch spaterhin

dem Ende des 6. Jhdts. nachweisen, sie ist im A.-Formen iiblich gewesen, die an den Schmal-

5. Jhdt. und noch spaterhin die herrschende Al- seiten keine Volutenpolster , sondem hochkantig

tarform. Es lassen sich verschiedene Entvvick- gestellte Platten oder Leisten tragen ; vgl. schon

lungsstufen noch nachweisen, Ansatze z. B. bei das Tetradrachmon von Himera aus dem Ende

Gerhard Auserl. Vasenb. IV 241, 3, vollere Ent- des 5. Jhdts. Numism. chron. 1890 T. XVIII 2.

wicklung schon auf der rotfigurigen Nikosthenes- In spathellenistischer Zeit hat sich dann (wohl auf

vase (Rom. Mitt. V 324. Wiener Vorlegeblatter griechischem Boden) aus dem .ionischen' A. die

1890/1 T. VII 2), vgl. die Busirisvase des Epik- bei den Roroern iibliche Form der sog. Polsteraltare

tet (Klein Meistersignat. 103 nr. 8), die streng- 40 entwickelt, vgl. das Wiener Relief Friederichs-

rotfigurigen Vasen Berlin 2161. 2172. 2175. 2207. Wolters 1902 (Schreiber Hellenist. Reliefbil-

2213, die spat schwarzfigurigen Berlin 1928. der T. 67), den grossen altarfOrmigen Scipionen-

2010 u. a. ; sorgfaltigste Durchfuhrung in ioni- sarkophag, den A. sullanischer Zeit vor dem Tem-

schem Stil z. B. auf der Busirisvase Dumont- pel von Iuppiter Iuno Minerva in Pompeii (mit

Chaplain Ceramiques de la Grece T. 18 (erste Triglyphenfries) , den A. vor dem Tempel des

Halfte des 5. Jhdts.). Daneben treten friih man- Genius Augusti (vgl. Overbeck-Mau* 112. 516.

cherlei Spielarten auf, vgl. den A. der Hieron- 117), den A. auf dem Marmormosaik Colonna

vase (Klein S. 170 nr. 16. Wiener Vorlegeblatter Rom. Mitt, I T. 1, den Laren-A. Rom. Mitt. IV

C T. II), den A. Mon. d. Inst. X 54 (mit Tri- 266 u. a. (auch zahlreiche Grabsteine, s. d.). Der

glvphenfries) u. a. -. manche Eigentumlichkeiten 50 Zusammenhang mit dem ionischen Kapitell ist

sind vielleicht auf Rechnung de/ von den Malern hier vOllig vergessen, die Polster {pulvini, ansae,

geiibten Willkiir zu setzen. \ Einige einfache Vo- vgl. Varro bei Macrob. Ill 2, 8) haben meist die

lutenaltare sind in jiingster Zeit zu Tage gefor- Form von Dreiviertelcylindern , welche auf den

dert worden. so ein Poros-A. vor dem Aufgang Nebenseiten der Oberflache aufgelegt, nicht or-

zu den Propvlaeen (Athen. Mitt, XIV 414. Jf/.t. ganisch damit verbunden sind. In der Regel er-

do/_. 1889, 245. Ami des monuments 1891, 57), schehien sie an ein oder zwei Stellen eingeschnurt

wohl aus der Zeit des peloponnesischen Krieges und sind haufig in selbstandiger Weise verziert,

I vgl. CIA IV 27 b), ein Marmor-A. zwischen dem mit Rosetten an den Kopfseiten. mit Pflanzen- oder

athenischen Dipylon und dem Theseion (Lolling Schuppenornamenten an den Mantelflachen ,
mit

Ai/.r. do/. 1891,"25: y0i/i'«III593ff.), ein anderer 60 Maeandern an den Einschnurungen. Haufig ent-

im Piraeus (Athen. Mitt. VIII T. XIV), ein A. aus wickelt sich auch auf den Altaren der Kaiserzeit aus

Kalkstein auf Cypern, Journ. hell. stud. XII 324. den Eokvoluten ein ornamentierter Eandstreifen

Manchmal haben die Voluten die Form von langs der Hauptseiten ; vgl. Arch. Ztg. 1851 T. 35.

Hornern, vgl. die Iliupersisvase des Brygos Klein Rom. Mitt. IV 266. Diese Form ist bei den R0-

nr. 4, die Hieronvase Klein nr. 16 (Wiener Vor- mem, wohl auf Grund kultlicher Gewohnheit,

legeblatter VIII T. 4. C T. 2), das von Timan- bevorzugt worden (Nissen Templum 196; Pom-

thes abhangige pompeianische Bild des Iphigenien- peian. Studien 167) ; sie darf aber keineswegs als

opfers (Helbig Wandgemalde 1304). Als Altare die einzige rituell anerkannte gelten, indem sich
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allezeit — und nicht nur in den Provinzen — da-

neben auch die pfeiler- oder wiirfelfOrmigen Altare
mit glatter Oberflache oder achalenartigen Ein-
tiefungen (s. u.) flnden.

Im Gegensatz zu den Volutenaltaren pflegt
man jene viereckigen Altare mit ebener Ober-
seite , welche unter dem Gesimse einen Trigly-
phenfries tragen, als dprische Altare zu bezeich-
nen ; das Motiv ist von solchen Altaren entlehnt,

FrOhner Sculpt, du Louvre nr. 59), das Belief
les Archelaos mit der Apotheose Homers (Stier

neben A.) Gaz. archeol. 1887 T. 18 (Friederichs-
Welters 1629). In der Kegel dienten die Bund-
altiire der Spatzeit wohl nur fur Libationen und
unblutige Opfer; damit wird es zusammenhangen,
dass sie im Kulte heroisierter Verstorbener und
als Grabmaler mit Vorliebe verwendet werden, ins-

besondere auf den Inseln des aegaeischen Meeres
die infolge ibrer entwickelten Langenausdehnung 10 von Bheneia bis Bhodos (Boss Inselreisen 136,
oder ihrer GrOssenverhaltnisse nicht nach dem
Vorbild der Kapitelle gestaltet werden konnten.
Es findet sich dieses an der Wandarchitektur
erwachsene Motiv ja schon fruh auch an Geraten
(Tischen, Betten, Kastchen) verwendet und bleibt
dann auch nicht mehr auf rechteckige Formen
beschrankt

;
gelegentlich wird es sogar auf ioni-

sche Volutenaltare, auf Polsteraltare , selbst auf
Eundaltare ubertragen; in vielfach verkiimmerter

II 90. 170. Ill 73. ConzeBeisen auf Lesbos 11
T. IV 5) und in Kleinasien (vielleicht gehort
auch der A. des Archelaosrelieis in diese Eeihe).

Die Eundaltare haben mehr cylinder- als sau-

lenartige Gestalt und sind durchweg von geringer
GrCsse (50—120 cm. hoch, 30—70 cm. im Durch-
messer) ; Gesims und Pirstglied sind nach Art der

Eundbasen und viereckigen Altare behandelt.
In jiingerer Zeit werden mitunter auch der Tri-

und miasverstandlicher Gestalt sehen wir die 20 glyphenfries (Serradifalco Antich. di Sicilia

Triglyphenfriese an den Altaren auf etruskischen
Urnenreliefs.

Eundaltare.
Ein hochaltertiimliches Beispiel der Eundform

ist der Grab-A. von Mykene (s. o. S. 1642), der aber
mancherlei Besonderheiten wegen kaum hieher
gezogen werden darf. Sonst sind Eundaltare in

alterer Zeit nur vereinzelt nachweisbar (vielleicht

auf den Munzen von Himera, Head HN 81)

IV T. 33, 8), vereinzelt auch die pulvini (Eom.
Mitt. V 251) auf die Eundaltare ubertragen.

Anderweitige Altarformen.
Da im feuerlosen Kult der A. nicht wesent-

lich verschieden ist von dem im Tempel aufge-
stellten heiligen Tisch , so kann auch die Porm
der xoaxsta auf ihn ubertragen werden. Ande-
rerseits werden selbst metallene Opfertische ge-

legentlich als pw/tol bezeichnet (Paus. II 17, 6.

in Olympia hatte der Herakles-A. urspriinglich 30 Luk. de dea Syria 39) , vgl. die arae aeneae
die Eundform, wurde aber spater in einen vier-

eckigen A. verwandelt (Curtius 35), was viel-

leicht mit einer Anderung des Opferrituals zu-

sammenhangt (s. o.) ; alt ist wohl auch der runde
Taraxippos (s. d.) im Hippodrom von Olympia,
der als A. , nach der Meinung anderer aber als

Grabstein gait (Opfer bezeugt Pausan. VI 20,
15f. ; vgl. Pollack Hippodromica 85f.). Scit

dem 4. Jhdt. werden Eundaltare immer hauflger,

und acreae in lateinischen Inschriften, z. B. CIL
XIV 2215. 3437. 2793. Auch kommt es vor,

dass die xod.-xe£a aus Stein (Inschr. von Smyrna,
Mova. xal ptpkio&. 1876, 47 Z. 7) oder Ziegel-

werk (Eom. Mitt. VI 149) errichtet wird; die
Steinbasis einer rgdjxeCa fiir Aphrodite hat sich

in Panormos gefunden (Kaibel IGI 295), die
Deckplatte eines Aiovvaco Avlwvt.t geweihten
Opfertisches (2,31 X 1 m. ; 80 cm. dick) in At-

nicht nur in Kleinasien und auf den Inseln, son- 40 tika (Athen. Mitt. V 116. CIA III 193). EineAnm """^ J" Ail~ - A :~ Ti - ,:- --1
-
1:

- Scheidung zwischen Opfertisch und A. im engeren
Siflne ist hier nicht immer durchfuhrbar (s. o.)

;

in demselben Kult diente bald ein Tisch, bald
ein A. den gleichen Bedurfnissen, wie die Vasen-
bilder mit dem Kulte dionysischer Hermen zei-

gen; vgl. Stephani Compte rendu St. Pdters-
bourg 1868. 147ff. Einen massiven A. in Tiseh-
form, der bei blutigen Opfern verwendet wird,
zeigt die unteritalische Vase Neapel 2411 H.

dern auch in Athen und in Italien; vgl. die

athenischen Altare 'O^ovolag xov diaoov CIA
II 1663 (3. Jhdt.), des Zeus Hermes Akamas CIA
II 1664 (Ende des 3. Jhdts.), Ad-rjvag /l>]f.ioxoa-

xias CIA II 1672 (1. Jhdt.), den ZwOlfgotter-A.
Athen. Mitt. IV T. 20, den Dionvsos-A. CIA II

1325 (v. S y b e 1 Sculpt, zu Athen 362. S c h o no
Gr. Beliefs T. V), den A. der samothrakischen
Getter zu Sestos (Zeit Ptolemaeus II.) Athen. Mitt
VI 209, den pergamenischen A. aller Getter und 50 Mon. d. Inst. VI 37 (Schreiber Kulturhist.
Gottinnen Friinkel nr. 131 (Zeit Eumenes II.),

den delischen A. der Aphrodite Timuchos Journ.
of hell. stud. XI 257 (ca. 200 v. Chr.), den A.
der Hekate Compte rendu St. Petersb. 1869, 191
(3. Jhdt.; vgl. Latyschew Inscr. Ponti Eu-
xini II 23), die Altare der sog. Kitharodenre-
liefs (Berlin, Sculpturenkat. nr. 921. Frohner
Sculpt, du Louvre nr. 12. Schreiber Hellenist.

Eeliefbilder T. 34), den romischen A. CIL I 804

Bilderatl. XII 10), die vielleicht einen ortlich be-

schrankten Altartypus wiedergiebt. Diese Tisch-
form konnte an viereckigen Altaren auch in der
Weise nachgeahmt werden, dass man an den
Kanten Tischbeine nachbildete; vgl. das Belief

aus dem athenischen Asklepieion, Athen. Mitt.

II T. 16. Verwandt damit sind Altare, deren
Kanten die Form von Saulen oder Pfeilern haben,
wie der kleine Kabiren-A. von Pergamon (Fran-

(Eitschl PLME XCI A'l, den A. der Venus Ge-60kel Inschr. v. Pergamon nr. 68) oder der grosse
netrix (?) Mon. d. Inst. VII 76 u. o. Immerhin bil- ' ' " ' "' "

'
'

n

den die Eundaltare im Kulte der oberen Getter
eine verschwindende Minderheit im Verhaltnis
zur Zahl der viereckigen Altare (Liibbert com-
ment, pontine. 93f.); fiir blutige Brandopfer ist
eben diese Form nur ausnahmsweise verwendet
worden; vgl. das Votivrelief an Demeter (Ziege
neben A.) Clarac Mus. de Sculpt, CCXII 257

A. (mit vier Ecksaulen und pulvini) auf dem
Wiener Belief Friederichs-Wolters Berliner

Gipsabgusse 1902 (Schreiber Hellenist. Eelief-

bilder T. 67) und der ahnliche A. des Kopen-
hagener Beliefs, Schreiber a. a. O. T. 69.

Von anderen vereinzelten Formen auf grie-

chischem Boden , wie von dem A. der Artemis
in Olympia , der als ftwfxog xtxqdy<avog avqxaiv
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ijoefta slg vyog (Paus. V 14, 5) beschrieben wird

(urspriinglich ein agyog U&og ?), kann hier abge-

sehen werden. Hochst eigentumlich gestalteten

Altaren begegnen wir auf italischem Boden ; vgl.

den reich gegliederten , aus einer Eeihe von

Plinthen und Tori aufgebauten A. auf dem

Caeretaner Pinax, Mon. d. Inst. VI T. 30; den

etwas einfacheren auf dem Chiusiner Sarkophag

Mon. d. Inst. VIII 2, die Altare auf den Be-

liefs der etruskischen Aschenkisten (z. B. Brunn
Bilievi delle urne etr. I T. 42. 45), den aus son-

derbar geschweiften Platten zusammengesetzten

A. sullanischer Zeit (set deo sei deivae sae.) auf

dem Palatin, CIL I 632 = VI 110 (Eitschl PLME
T. LVIe), den Vediovei patrei geweihten A. der

genteiles luliei aus Bovillae, CIL I 807 = XIV
2387 Eitschl T. LVIf, den A^ des Verminus

in Eom, CIL VI 3732. Bull, archeol. com. IV

T. 3, 1. Vgl. Marquardt-Wissowa 162, 4.

Dreiseitige Altare sind nicht sicher nachweis-

bar; die fiir viele reliefgeschmuckte , dreieckige

Marmor-Basen ubliche Bezeichnung A. ist aus

der Luft gegriffen, meist auch als irrig erweis-

bar; vgl. Ha u ser Neuattische Beliefs 116f. 133.

Beiseh Gr. Weihgeschenke 92. Uber,die drei-

eckigen Kultgerate aus Metall vgl. # v fi i a x rj q i o v.

Altaraufsatze.
In der Begel ist bei Brandopferaltaren das

Peuer unmittelbar auf der oberen Flache der Al-

tare entziindet worden; vgl. Arch. Ztg. Ill T.

36, den olympischen Hcroen-A., den Isis-A. von

Pompeii u." a. (s. o.). Auf Vasenbildem glaubt

man manchmal unter dem Peuer noch eine Art

Bost zu erkennen; vgl. Stephani Compte rendu

St. Petersb. 1868 T. VI. Bei den Altaren aus

kostbarem Material, insbesondere den ,ionischen'

Marmor-Altaren, hat man in die Oberseite hauflg

einen besonderen Aufsatz als Unterlage des Feuer-

holzes eingelassen, iiber dessen verschiedene Por-

men zahlreiche Vasenbilder belehren; vgl. Ger-

hard Auserl. Vasenb. Ill 224. 226. Mon. d. Inst.

IX 46. Lenormant-De Witte Elite ceram. II

14. 34. 93. Ill 60. 76 u. a. Der athenische A.

der Aphrodite und der Chariten ist zur Auf-

nahme einer solchen L-ztflo>ius zugerichtet; vgl.

Lolling 'Adfjva III 594f. Audi bei den Boinern

sind solche Aufsatze verwendet worden; vgl.

Quint, dial. XII 26 oris attaria imporwre (s.

Altaria); so ist z. B. bei dem A. vor dem

Apollontempel zu Pompeii der Baum zwischen

den Voluten durch eine (oben gcglattete) Platte

aus vulkanischem Stein ausgefiillt. .

Zum Schutze des Peuers gegen den Wind

sind nur ausnahmsweise besondere Vorkehrungen

fiir notwendig erachtet worden. Auf einem ar-

chaischen schwarzfigurigen Vaseubild unbekann-

ten Pabricationsortes ist fiber dem Peuer des A.s

ein auf diinnen Piissen ruhendes
,
giebelformiges

Dach aufgestellt (Daremberg et Saglio Dic-

tionn. 1 352 Fig.427. Schreiber Kulturhist.Bilder-

atlas XXVII 5). Vergleichbares finden wir erst in

hellenistisch-rOmischer Zeit; einen kuppelartigen

Tberbau haben die Altare auf einem Belief des

Louvre Clarac mus. de sculpt. 217, 314 (Schrei-

ber Hellenist. Eeliefbilder 70), einem Belief zu

Mantua, Mus. di Mantova III 14, und dem grossen

Sepulcralrelief des Lateran Benndorf-Schone
nr. 344 (Mon. d. Inst. V 8); mit cylindrischen

Decken iiberwolbte Altare, die auch sonst man-

ches Eigentiimliche bieten, sehen wir auf den

Beliefs zu Berlin (Samml. der Sculpturen 97, ab-

geb. Ann. d. Inst. 1849 T. N) und Neapel,

Schreiber Hellenist. Eeliefbilder T. 71.

Kiinstlerischer Schmuck der Altare.

Die aus schlechterem Material erbauten Al-

tare wurden aussen mit einer einfachen, weissen

Putz- oder Stuckschicht iiberzogen, die von Zeit

10 zu Zeit gereinigt oder erneuert werden musste

;

dies wird in den Inschriften Xevxovv , xoviav,

XqUiv , alslcpeiv, If- , neoialslcpeiv , calee linere,

calce uda dealbare (CIL I 577 u. O.), opera al-

bari exoniare (CIL VIII 73) bezeichnet. An
dem olympischen Heroen-A. liessen sich mehr als

zwolf weisse Putzschichten nachweisen, die mit

Blattzweigen , Bandschleifen, Blumen bemaltwaren

;

vgl. Ausgrab. v. Olympia V 38. Curtius Abh.

Akad. Berlin 1881, 21f.. Auf solche einfache Mo-

20tive blieb die Malerei wohl in der Begel be-

schrankt ; vgl. den A. auf dem Belief Bull. hell.

VI 310. Auch die Marmoraltare sind begreif-

licherweise nur selten bemalt worden in Hinblick

auf die starke Abniitzung, der sie ausgesetzt

sind. Die Figur eines Mannes ist im Giebel des

A.s einer Hieronvase gemalt (Wiener Vorlegebl.

A IV, Berlin 2290) ; von den der Architektur ent-

lehnten Ornamenten, aufgemalten Kymatien und

Eierstaben, der Vergoldung der Voluten u. dgl.

30k0nnen wir hier absehen.

Ein Beispiel von Metallincrustation der Altare

wird [Plut.] Vit. X orat. 843 B erziihlt, wonach

zur Zeit des Eedners Lykurgos Neoptolemos sich

bereit erkliirte, /ovncbaetv xov ficouov xov &tov;

man wird hier wohl an einen Uberzug mit ver-

goldeten Metallplatten zu denken haben, eine dem

Orient entlehnte Technik (schon die Wande des

grossen Holokausten-A.s im Tempel von Jerusa-

lem waren mit Metallplatten iiberzogen). Der

40 silberne A. im argivischen Heraion mit einem

Eeliefbild der Hochzeit von Hcrakles und Hebe

(Paus. II 17, 6) kennte ahnlich erkliirt .werden,

wenn er nicht bios eine zgcutsCa war. Uber die

arae aeneae der BOmer s. o. S. 1676, 30.

Ungleich hauflger als die Malerei, tritt die

Beliefsculptur in den Dicnst der Steinaltare. Wie

an den Basen, denen die Altare auch hierin folgen,

sind in alterer Zeit Beliefs hier nur selten ange-

bracht worden ; wenn sculpierte Altare auf Melam-

50 pus (Paus. VIII 47, 3) oder Daidalos (s. u.) zuruck-

gefiihrt werden, so kann das nicht ins Gewicht

fallen; auch der fico/jog an dem amyklaeischen

.Thron (Paus. Ill 19, 3) wird aus dem Spiele

bleiben miissen. Bei den Altaren, die im Freien

standen und durch das Blut der Brandopfer be-

schmutzt, durch Feuer beschiidigt wurden, mochte

der einfachere, auf das Zweckmassige gerich-

t-ete Geschmack einer friiheren Epoche ein Be-

durfnis nacli reichlicherer kiinstlerischer Ausstat-

60 tung nicht empfinden ; diese wird auf Altare,

die innerhalb des Tempels aufgestellt waren, und

auf solche , die nur unblutigen Opfern dienten

oder iiberhaupt mehr als Schmuck- denn als Xutz-

gegenstand erschienen, beschrankt geblieben sein.

Erst seit dem 4, Jhdt. mehren sich die Beispiele

von A.-Beliefs, die an viereckigen wie an runden,

an grossen und kleinen, auch an solchen, die

Brandopfern dienen, erscheinen ; wie an den Basen
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der Kultstatuen, so bethiitigen hervorragende Iovi conservatori aram posuit casus in mar-
Kiinstler nun auch an Altaren ihre Kunst. Vom more expressam — , kommen Reliefs der ersten
A. zu Ephesos berichtet Strab. XIV 641 : slvat beiden Gattungen an Altaren sehr haufig vor,
t&v IlQa^iTslovs EQymv ajiavxa oiebov n jztfgr}. nicht selten in der Weise miteinander verkniipft'
Kephisodot (doch wohl der jungere dieses Na- dass auf der einen Seite Bilder des gOttlichen
mens; vgl. Klein Areh.-epigr. Mitt. 1880, 20f. Kreises, auf der anderen Seite Opferhandlungen,
Kroker Gleichnam. gneeh. Kiinstler 14f., anders Attribute u. dgl. dargestellt sind. Beliefs my-
Brunn Sitzungsber. Akad. Mimchen 1880, 455) thischen Inhaltes iiberwiegen auf den Altaren der
erbaute einen A. des Zeus im Piraeus, oui pauea alteren griechischen Zeit; vgl. den Kriophoros-A
eom^ararater(Plin. XXXIV 74); in Theben haben 10 Ann. d. Inst. 1869 T. IK (Fricderichs-Wol-
die beiden Sohne des Praxiteles einen A. des ters Berliner Gipsabgiisse 418f.) und den A bei
Dionysos verfertigt (Paus. IX 12, 4). In der dem amyklaeischen Thron (Paus. Ill 19, 3), die
hellemstischcn Zeit wird der Eeliefschniuck im- freilich beide nicht vollig als Altare gesichert sind,
mer haufiger und tritt auch bei den handwerks- ferner den angeblich vom Seher Melampus ge-
massig hergestellten Altaren auf. In unsercm stifteten A. der Athene Alea zu Tegea, auf dem
Denkmalervorrat lassen sich die Altare nicht die Kindheit des Zeus dargestellt war (Paus. VIII
immer mit Sicherheit von anderweitigen Basen 47,3); aus romischer Zeit vgl. z. B. die Priaposara
und Denkstemen scheiden, insbesondere dort, wo aus Aquileia Arch.-epigr. Mitt. I T. 5. Hieher
die Oberseite geglattet oder zerstart ist. Zahl- mogen auch manche der sog. Basen und Putealia
reiche Eeliefsteine

,
die als Statuenuntersatze, 20 gehOren, die in Wirklichkeit Altare gewesen sein

Brunnenmundungen (putealia) u. dgl. gelten, sind werden
, z. B. die capitolinische Basis mit den

in Wirklichkeit Altare gewesen oder doch mit- Schicksalen des Zeus (Priederichs-Wolters
samt ihren Beliefs nach Altaren copiert. wahrend 2142. Helbig Fuhrer I 511) oder das korin-
bei anderen Stucken, z. B. bei den dreiseitigen thische Puteal (Michaelis Journ. of hell. stud.
Eehefbasen

,
der gangbare Kame A. nicht hin- VI 46) mit der Hochzeit von Herakles und Hebe

langlich begrundet erscheint (s. o. S. 1677, 20). (vgl. den A. im Horaion Paus. II 17, 6); vgl.
Die Stoffe der Eeliefdarstellungen sind durch B. v. Schneider Geburt der Athena 10.

'

Eein
die Bestimmung des A.s gegeben. Es lag nahe, decorativ (Nachbild eines Votiv-A.s?) ist die
den bei der Beniitzung des A.s jeweilig ange- Ara des Kleomenes mit dem Iphigenienopfer
brachten Schmuck (s. u.) gleichsam in Stein um- 30 (Diit s chke Bildwerke aus Oberit. Ill 165.
zusetzen; so erkliiren sich die Krauze und Guir- Loewy Inschr. gr. Bildh. 380). Fur Bundaltare
landen, die vom 4. Jhdt. an bis in die spat- sind besonders beliebt processionsartige Eeihen
romische Zeit den gewOhnlichsten Schmuck des halbgOttlicher Wesen, bakchische Thiasoten bei
A.s Widen, so auch die damit haufig verbundenen Dionysosaltaren (Clarac Mus. de sculpt 132
fleischentblOssten Stierschadel (Bukranien) und 139. '209), Nymphen, Musen u. dgl. auf apolli-
andere Tierkopfe

; an Stelle dieser Bukranien nischen Altaren (vgl. die Altare der sog. Kitha-
treten manchmal auch Kultgegenstande odor Sym- rodenreliefs und Jahn-Michaelis Griech. Bil-
bole der Gottheit

, der der Altar geweiht ist derchroniken T. V S. 45 Anm. 298). Die zwolf
(s. u.), zwischen die Fruchtscbniire. Als Trager Gotter sind auf cinera athenischen Eund-A dar-
dieser Gmrlanden werden in romischer Zeit nicht 40 gestellt, Athen. Mitt. IV T. 20; ein barbarisches
selten Figuren verwendet, oder es wird der Eaum Gegenstiick aus der letzten Zeit des Altertums
uber odor unter den Gewinden mit besondercn ist der viereckige Zwol%otter-A. aus der Cote
Eeliefs ausgefiillt. Vgl. beispielsweise den schO- d'or Bev. , archeol. 1891 T. I (Eeinach).
nen Eund-A. aus dem athenischen Dionysoshei- Den Ubergang zu den Altaren mit Bildern
ligtum (Masken zwischen Epheu und Weinguir- aus dem menschlichen Kreise vermitteln einer-
landen) bei Schone Gr. Eeliefs T. V (Svbel seits Altare, wie der EundA. Michaelis An-
Weltgesch. d. Kunst 292f. CIA II 1325, 2. Halfte cient marbles in Great Britain 450 nr. 58 (auf
des 2. Jhdts. v. Chr.). Stuart Antiqu. of Athens dem uns Maenaden bei einem Dionysosopfer vor-
IV 25 (Delos). Frankel Inschr. v. Pergamon nr. gefuhrt werden) oder der Altar aus Corneto
131. Le Bas Mon. fig. 140. 142. 132, zahlreiche 50 Arch. Ztg. 1851 T. 35 (mit Opfern aus diony-
,Grabaltare' m Klemasien, insbesondere auf Eh o- sischem Kreise), andererseits Altare, auf denen
dos und Kos. In gliiiizendster und reichster Ent- die Gottheit dargestellt ist , wie sie das Opfer
wicklung ist diese Art von Schmuck auf die erwartet oder empfangt, vgl. den Dionysos-A. von
romischen Grabsteine und Aschenkisten (iber- Thespiae, Athen. Mitt. Ill 403 nr." 183 , den
tragen worden; vgl. z. B. Benndorf-SchOne Eund-A. aus Villa Borghese, Mon. d. Inst VII
Lateran nr 189. 76 (Opfer an Venus Genetrix und andere Gott-

jSeben diesen mehr ornamentalen Eeliefs er- heiten). Nicht selten werden auch auf der Haupt-
scheinen aber auch stofflich bedeutsamere. Wie seite die Gottheit, auf den Nebenseiten ihre Attri-
die Eeliefbilder der Basen die Idee des Weih- bute und Opfergerate dargestellt; vgl. den Apol-
geschenkes weiter ausfiihren und erlautern, so60lon-A. in V. Albani Zoega Bassirelivi II T. 98
erzahlen auch die A.-Eeliefs (die in"ihrer Typik (Helbig Fuhrer II 737): die Opfergerate allein,
vielfach von den \ otivreliefs abhiingig sind) teils zwei Amphoren auf hohen Stiindern (vgl. die
Naheres von den Inhabern der Altare. teils ver- Dioskurenreliefs) , sind auf dem kleinen Perga-
anschaulichen sie die Bestimmung der Altare, mener Korvbanten-A. (Frank el nr. 68) dar-
teils beziehen sie sich auf den Anlass der A.- gestellt u. "a. m.
Sti

j
tU
1
? ™d die Schicksale dcr Stifter. Wiih- Auf den romischen Altaren iiberwiegen die

rend Altare der letztgenannten Art vereinzelt Bilder der Opferceremonie , wahrend Bilder der
bleiben — vgl. Tacit, hist. Ill 74 (Domitian) Gottheit haufig auf die Nebenseiten gedrangt
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werden. Auf der Ara des Manlius im Lateran in Salona). XII 4333 (ara Augusti zu Narbo) u. a.,

{Benndorf- Schone nr. 216. Helbig Fuhrer s. Euggiero Diz. epigr. I 598f.

I 654) ist an der Vorderseite ein Stieropfer, Monumentale Altare.

an den Nebenseiten je ein Lar, an der Buck- Die grossen Altare der alteren Zeit sind

seite Fortuna, von Adoranten umgeben, darge- in grossartige Verhaltnisse ubertragene Nach-

stellt. Auf dem A. des Genius Augusti zu bilder der kleineren Altare (s. o.) :
Postamente

Pompeii sehen wir vorne das Stieropfer, das dem aus Quadern oder steinverkleidetem Mauerwerk

Genius des regierenden Herrschers gilt, riickwarts mit mehr oder weniger reich profiliertem Gesims

den Eichenkranz zwischen Lorbeerzweigen , an und Ablauf, denen ein Standplatz oder ringsum

der linken Nebenseite Handtuch, Acerra, Lituus, 10 laufende Stufen vorgelegt sind; die Seitenwande

recbts Patera, Simpulum, Praefericulum (Over- sind haufig nach dem Muster ,dorischer' Bauten

beck-Mau Pompeii* 118f. Sybel Weltgesch. d. mit einem Triglyphen fries verziert, der ja von

Kunst 392). Auf dem romischen A. der Lares hier aus auch auf kleinere Altare iibergegangen

Augusti (Bull, archeol. comun. 1889, 69f. Bom. ist (s. o.); vgl. den Tuff-A. im Vorhof des kleinen

Mitt. IV 266) ist vorne das Stieropfer, an den DreigOttertempels zu Pompeii (Mazois Pompe'i

Nebenseiten je ein Lar, ruckwarts eine Corona IV T. 4—6. Overbeck-Mau Pompeii* 112. 516)

lemniscata dargestellt. Ahnlich sind die Eeliefs und die Vasenbilder Mon. d. Inst. VII 71, 2

des Florentiner Laren-A.s (Gall, di Firenze IV (Wiener Vorlegeblatter III T. 3, 2). Millin Gall.

142ff. Diitschke Bildw. in Oberit. Ill 218. CIL mythol. 163, 610 (mit Kentaurenkampfen in den

VI 448; an der r. Schmalseite: Nike, die an 20 Metopen , vgl. Jahn Telephos u. Troilos 44).

ein Tropaeum heranschwebt). Auf dem vatica- Eaoul-Eochette Monum. ine'd. I 66. Benn-
nischen Laren-A. endlich sind an der Vorderseite dorf Metopen von Selinunt 35.

die Laren und der libierende Kaiser, an den bei- Die Eomer haben auch die Form des Polster-

don Nebenseiten unblutige Opfer dargestellt (Vis- A.s in colossale Dimensionen iibertragen; vgl.

conti Mus. Pio-Cleinent. IV 337f. T, 45). In die Bruchstiicke eines grossen pulvimis (80 cm.

der spateren Zeit werden die Altare vorzugsweise Durchmesser
,

gegenwartig 2, 80 ,
ursprunglich

mit Eeliefs der Kultsymbole, Attribute, Opfer- etwa 3V2 m. lang) im Conservatorenpalast zu

gerate verziert ; vgl. den reichverzierten Kvbele- Eom (Mon. ant. d. Lincei I 3 ,
540f. T. III.

A. Albani (Zoega Bassiril. I T. 13f. Wiener Strack Baudenkmaler des alten Eom T. 40.

Vorlegeblatter VII T. XI 3), die Taurobolien- 30 Hiilsen Eom. Mitt. VI 127), die Lanciani der

altare (Arch. Ztg. 1863 T. 176. Maurer de aris ara Ditis zugewiesen hat, und zahlreiche pom-

lOlf. CIA III 172f.) und vor allem die Grabal- peianische Grabdenknialer im A.-Typus, z. B. das

tiire (s. d.). Grab des M. Porcius Cato (mit 7i/
2 m. im Ge-

Inschriften der Altare. viert), das Grab der beiden Libella und das Grab

Die Altare innerhalb der Tempel, die Haupt- nr. 27 bei Overbeck-Mau Pompeiii 410. 416.

altare der heiligen Bezirke, kurz alle Altare, die Selbstiindige Formen hat die Baukunst erst

schon durch ihren Standort einen Schluss auf ihre an jenen Altaren entwickelt, bei denen die Opfer

Inhaber, Stifter und ihre Verwendung nahe legen, statte samt ihrcm Vorplatz in bedeutendere Hohe

entbehren, wenigstens in alterer Zeit, fast durch- emporgehoben ist (s. o.). Die alteste A.-Anlage

weg besonderer Aufschriften. Wo aber Zweifel 40 dieser Art war vielleicht der Zeus-A. zu Olympia
;

iiber den Inhaber des A.s entstehen kann oder esmusste sich hier friih die Notwendigkeit ergeben,

wo der A. auf einen besonderen Anlass hiii ge- dem Aschen-A., der durch die massenhaften Brand-

stiftet worden ist, oder endlich, wo er als Weih- opfer und durch die vom Prytaneionherde zuge-

geschenk eines Einzelnen bezeichnet werden soil, fiihrte Asche zu immer grosseren Verhaltnissen

sind natiirlich auch schon in altester Zeit die emporwuchs , durch einen besonderen Bau Halt

betreffenden Aufschriften angebracht worden, nicht und Gestalt zu geben und die Moglichkeit wei-

selten in metrischer Form : vgl. den A. in Krissa terer Beniitzung zu sichern. Zur Zeit des Pau-

/IGA 314). die Altare der Peisistratiden (Thukyd. sanias (V 14, 9) war der A. 22' hoch, der ter-

VI 54, 7. CIA IV 373 e), den Eros-A. des Char- rassenartige Unterbau hatte 125' im Umfang, der

mos (Athen. XIII 609 D), den A. des Eleutherios 50 A. selbst 32' (der Text des Pausanias scheint

von Plataeae (Paus. IX 2, 5). Sehr haufig wird hier verderbt) ; zu der Terrasse (xgo&voig) ,
auf

in alterer Zeit nur der Name des Gottes (im Ge- der die Tiere geschlachtet . wurden ,
fiihrte auf

netiv) genannt. iiber den Stifter aber nichts ver- beiden Seiten eine Treppe hinauf; auf der Spitze

lautbart ; manchmal konnten auch besondere Um- des Asehenkegels. in den Stufen eingehauen waren,

stande eine ausfiihrlichere Aufschrift veranlassen

;

wurden die Schenkelstucke verbrannt. Aus wel-

vgl. die Inschrift von Eresos Athen. Mitt, XI 290 : cher Zeit die Anlage in dieser Form stammt,

didooOat Si ai'im y.ai rar imyoatfar «.ti rou fio>- stent nicht iest; die noch heute sichtbaren Fun-

nor. Die Inschriften der spateren Zeit werden damente — grosse Kieselgeschiebe. die ein Oval

redseliger, machen den Anlass (aar ovao, 'E'ft]a. bilden. — scheinen einer friiheren Epoche anzu-

uoy_. 1883, 150f.. ex vnto u. dgl.) und nahere Um- 60 gehoren. Der A. in Olympia wird dort, wo ahn-

st'ande der Stiftung bekannt, romische Inschrif- liche praktische Bedurfnisse vorlagen (iiber den

ten fiigen nicht selten den ganzen Cursus hono- delischen Keoazwr s. o. S. 1669), als Vorbild ge-

rum der Stifter und das Datum der Griindung dient haben; er zeigt uns im wesentlichen schon

bei. Manchmal werden auch die Vorscbriften denselben Typus, der in den Alttiren der spateren

uber die Beniitzungsart des A.s (s. u.) an dem Zeit weiter entwickelt erscheint. Ein Bau von

A. selbst angeschrieben, wie CIA II 1665 : 'Hoa- colossalen Verhaltnissen war der A. Hierons II.

y./Jovs, Ueiv zoia /wrovyaka, 1668—70; vgl. die (270—216) in Syrakus; Diodor XVI 83 giebt ihm

romischen leges arae CIL HI 1933 (ara Iovis ein Stadion Lange ; der in einer Hohe bis zu 6 m.
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erhaltene, teils aus Quadern aufgebaute, teils aus die Triglyphen iibergreifen (Stuart-Eevett I 1
dem Felsterrain ausgehauene Unterbau hat eine T. 2. Lief. 27 T. 1. Philol. XXIV 227 mit Tafel.
Lange von ca. 200 m., eine Breite von ca. 22 m. Friederichs-Wolters Berliner Gipsabgusse
Der A. zertallt deutlich in zwei Teile, einen 2170), einem A. im athenischen Eleusinion zu-
schmaleren westlichen — die Prothysis — und gewiesen, der dann mindestens 10—12' hoch ge-
einen breiteren mid hoheren bstlichen — den wesen sein muss. Nachdem die athenischen Kunst-
Unterbau fttr das Opferfeuer. An den beiden ler den Eelieffries am Tempelbau entwickelt hatten,
Enden der Westfront befinden sich Eingange mit wurde diese Art des Reliefschmuckes auch auf die
Eampen, die auf die Prothysis hinauffiihren. Die A.-Sockel iibertragen. Vielleieht hat man sich
grosse Ausdehnung des ,Herdes' lasst erkennen, 10 sehon den ephesischen A., den Strabon XIV 641
dass die Asche auf ihm aufgehauft bleiben sollte rcov n^treXovs t'Sy<ov aitavta oycdov xi aZtjon
(wie bei dem olympischen Aschenaltar). Frag- nennt, als grossen A. mit einem Sculpturenband
mente ernes Tnglyphenfrieses und Bruchstficke nach Art der gleichzeitigen Sockelreliefs des Mau-
von Karyatiden haben sich noch vorgefunden, er- soleums von Halikarnass zu denken. Piir die Aus-
lauben aber keine sichere Reconstruction (die von wahl der Gegenstande der Darstellung sind natiir-

fvTTr* .

di
*! alco Ant

-
di Sic

- IV 116 - 146
»
T. lich auch hier die gleichen Gesichtspunkte mass-

XXIV ist vielfach unnchtig), vgl. Cavallari- gebend gewesen, wie bei den kleinen Altaren (s. oX
Holm-Lupus Die Stadt Syrakus 299. Puch- In grossartiger Entwicklung liegt uns eine
stein Arch. Anz. 1893, 21. Ahnlich wird man sich solche reliefgeschmiickte ,A.-Terrasse' in der per-
den von Hermokreon erbauten A. in Parion zu 20 gamenischen A.-Anlage vor Augen, die Eumenes
denken haben, dessen GrOsse und SchOnheit Stra- II. zwischen 183 und 174 (Frankel Inschr. v.
bon rlihmt (XIII 588) , er hatte eine Seitenlange Pergamon S. 55) dem Zeus und der Athene Mke-
von einem Stadion (Strab. X 418), war also phoros erbaute. Eine 5—6 m. hohe Plattform
offenbar ebenfalls von langgestrecktem Grundriss. von 37,7 X 34,6 m. Flache war von einer nach
Etwas klemer in den Verhaltnissen war der A. aussen gekehrten ionischen Halle eingefasst; an
an der Ostseite des Tempels der Hera Lakinia der Westseite war eine breite Treppe tief in den
in Girgenti, dor von Stiden nach Norden 31 Unterbau eingeschnitten , so dass die Plattform
Schritt lang ist

;
auf die im Westen dem eigent- obeh einen likiglichen Grundriss (mit zwei seit-

lichen Brandaltar vorgelagerte Prothysis fiihren lichen Vorsprungen) gewann. In der Mitte des
durchlaufende Stufen hinauf, die gelegentlich der 30 Peribolos stand der Aschen-A., der offenbar mit
Hekatombenopfer wohl mit einer Erdrampe ver- dem olvmpischen Zeus-A. wetteifern sollte; vgl.
kleidet wurden

, wie beim A. zu Patras (Paus. die Gru'ndrisskizze Arch. Jahrb. Ill lOOf. Rings'
Y? b

8
' K^'

V^' Schubrin g Topogr. v. Akragas um die Wande der machtigen Steinterrasse lief
48. Puchstein a. a. O. Wenn man die Terrasse eine in hechstem Relief ausgefiihrte Darstellung
rings um den ganzen A. fiihrte und den Unterbau des Gotter- und Gigantenkampfes (jetzt im Ber-
selbst wieder nach dem Vorbild der Altare aus- liner Museum; vgl. Puchstein Sitz.-Ber Akad
gestaltete, so war der eigentliche A. gleichsam Berlin 1888, 1231f. 1889, 323). Wenn der A.
durch einen zweiten grOsseren emporgehoben. Ob von Parion auf den Miinzbildern (Sestini Lett
der A. auf dem Relief Chiaramonti nr. 566 bei Num. Ill T. 1, 3—10. Head HN 459. Catal of
Gerhard Ant. Denkm. T. LXIII (Daremberg40 coins in the Brit. Mus. Mysia) nur mit Guirlanden
et Sagho I 350 Fig. 418) in monumentalen Ver- verziert erscheint, so konnte dies vieTleieht aus der
haltnissen zu denken ist

, kann zweifelhaft er- nur andeutungsweisen Wiedergabe anderweitigen
scheinen; besser kann diesen Typus das von zwei Sculpturenschmuckes zu erkliiren sein. In diese
Mauergurteln umgebene Ustrinum Antoninorum Reihe mag auch der grosse Poseidon-A auf dem
zu Rom (Hiilsen Rom. Mitt, IV 41ff. 263f.) Vorgebirge Solus in Libyen gehdren, den Skvlax
veranschaulichen, dessen quadratischer Kern von peripl. 112 dem Daidalos zuschreiben will (etwa
13 m. Seitenlange eine kleinere am (oder einen in Verwechslung mit Daidalos von Bithynien?)-
altarfOrmigen rogus) getraeen haben wird. es waren darauf sculpiert {••t.yZvuuiroi statt yF.-

Die hohen Sockehvande dieser A.-Terrassen yga/iuerot hat Brunn Klinstlergesch. I 16 her-
konnte man ebenso wie fruher die grOsseren Altare 50 gestellt) menschliche Figuren , Lowen und Del-
selbst mit Triglyphenfriesen verzieren ; einen phine. also wohl ein Zug von Seewesen, in der
solchen schemt. wie der A. des Hieron (s. o.). auch seit Skopas iiblichen Typik (vgl. den bekannten
der A. von Megalopolis gehabt zu haben (Athe- Miinchener Fries, Glvptothek 115. Friederichs-
naeum 1890, 19. April). In Eleusis ist ein mono- Wolters 1886).
lither Marmorblock von 22' 2" Lange, 3' Hohe Ein grosser Bau mit Treppen und Balustraden
gefunden worden, auf dem liber dem Epistylion war auch die Ara Paris Augnstae, die 741 = 13
ein sculpierter Metopenfries (Mystenstabe " und bei der gliicklichen Ruckkunft des Kaisers be-
MohnkOpfe

,
Schale

, Bukranion
,
Prochoe. Ciste, schlossen und eingeweiht wurde (Ov. fast. I 709

Ahrengarbe) angearbeitet ist (Stuart-Revett Dio Cass. LIV 2o. Mommsen Monum. Ancvr
Uned. antiq. of Attica IV 7, 1 T. 6 K. Darem-60 49. O. Gilbert Topogr. v. Rom III 119): er-
berg et Saglio I 350 Fig. 419). Botticher halten sind noch Brucbstiicke von dem ausge-
(Phil. XXV 13f. 42) hat das Stiick nebst einem dehnten Eelieffries einer feierlichen Opferproces-
zweiten Block (23' 2" lang, mit einer Inschrift sion, an .ler die kaiserliche Familie, der Senat
der Kaiserzeit) wohl mit Recht einem monu- und die Priesterschaft teilnehmen (Mon. d. Inst
mentalen Demeter-A. (von 10-12' Hohe) und XI 34f. v. Duhn Ann. d. Inst, 1881, 302. 1885
einen zu Athen befindlichen Triglyphenblock aus 320. Milani Rom. Mitt, VI 287. 315).
pentelischem Marmor, an dem die Reliefs (Mysten- Zu erwahnen ist noch als ein mit einem A
stabe und Mohn, Plemochoe, Stierkopf) auch auf in Verbindung stehender Bau das diaxgov xaxa

I

xov fiwuov im Amphiareion von Oropos ('Ecprjfi. Der Altar im Kult.

agx- 1891, 75; vgl. Tloaxxixa xfjs agx- haig. "Weihung des Altars. Die Aufstellung

1884, 91 T. E 16), wonl ein Stufenbau fttr die eines A.s war bei den Griechen in alterer Zeit

bei der Opferhandlung versammelten Zuschauer. an kein besonderes Ceremoniell gebunden ;
wer auf

Nur im uneigentlichen (weiteren) Sinne wird in Offentlichem Boden oder in einem Heiligtum einen

. einer epidaurischen Inschrift (Etprjft. dgx- 1892, A. weihen wollte , bedurfte natiirlich der Ein-

70f.) ein saulengetragener Bau — die Tholos willigungder betreffenden BehOrden und Priester;

/
Sw d.) — als tivueZ?] bezeichnet. noch zur Zeit des peloponnesischen Krieges musste

Architekto'nisch umfriedete Altarbe- ausdruckljcb bestimmt warden (CIA IV 27b):

z irke. 10 OT ivtdgvso'd'ai (ico^iov; iv T<j> IleZaQyueqi avev

Insofern jedes xeftevog durch Zaun oder Mauer riy? (SovZfjg xaX xov Srj/.wv. In der Eegel hat

umschlossen ist und ein A. seinen Mittelpunkt man wohl den Akt der Weihe auch bei privaten

bildet, kann jedes Heiligtum als ,A.-Bezirk' an- Altaren feierlicher gestaltet und einen_ Priester

gesehen werden. In engerem Sinne verstehen zugezogen (s. i'dgvatg, Weihe). Auch hierin haben,

wir darunter den einem selbstiindigen (freistehen- wie in andern Relrgionsbrauchen die ROmer —
den) A. zugewiesenen heiligen Raum {ara cum ebenso wie die Etrusker ,

vgl. Fest. p. 285 —
area). Wahrend bei den Griechen diese A.-Bezirke strengeres Ceremoniell durchgefuhrt; die Dedica-

meist nur durch Schranken, die jeweilig beseitigt tion und Consecration der Altare erfolgte bei lhneri

werden konnten, abgeschlossen waren (vgl. Laert. nach bestimmten Vorschriften, indem gleichzeitig

Diog. VII 19. Wachsmuth Stadt Athen. II 20 auch alle Kultformen fur den A. festgesetzt wur-

442, 5), fmden wir bei den ROmern ausser den den; vgl. CIL I 807 = XIV 2387: ara lege Al-

zahlreichen kleinen Sacella (s. d.) grosse mit bana dicata (Bovillae ; 7. Jhdt, d. Stadt). Auch

Mauern umgebene A.-Heiligtiimer (ara saepta Cic. bei privaten Griindungen, fur welche die Dedicatio

de div. I 101). So ist die Ara Ditis et Proserpi- genugte, wird mehrfach erwahnt, dass sie astante

nae (s. o.) mit ihrer Riickseite an einp grosse saccrdote (CIL VI 746), per saeerdotem (CIL VI

TurTmauer angelehnt, wahrend der Platz vor und 412) dediciert worden sind; vgl. Euggiero Diz.

neben dem A. mit einem dreifachen Eing von epigr. I 600. Auch die StaatsbehOrde behielt

Mauern umgeben ist, die je drei Thiiren haben sich ihren Einfluss vor; vgl. Liv. IX 46: w quts

(E5m. Mitt. VI 127). Ahnlich ist die Anlago templum aramve iniussu senates aut tribunarum

des von zwei Mauern umschlossenen sog. ustri- 30 dedicaret. Cic. pro dorn. 49f. ; ad Att. IX 2. Vgl.

imm Antoninorum (Hulsen E0m. Mitt. IV 56), Consecratio.

hier hat der aussere Eing eine Seitenlange von 30 m. Kreis der Opferberechtigten.

Tragbare Altare. Nicht zu alien Altaren ist der Zutritt jedem ge-

Tragbare Feuerbecken, an denen eine Opfer- stattet; die Hausaltare sind nur fiir die Mitglieder

handlung vollzogen wird, werden mitunter als Al- der Familie, die Altare der Geschlechter, der Phra-

tiire (Pwfiol) bezeichnet; vgl. Arist. Lysistr. 937; trien, der religiflsen Vereine, der Thiasoi, der fur

nicht verschieden sind die ioy_doai .-ivonatol (Bull. einen bestimmten Kult (insbesondere ernes Heros

hell. XIV 413 Z. 124. Poll." X 100", s. kayaoa oder Toten) gestifteten Genossenschaften diirfen

und focus). In der Pompe des Ptolemaios Phila- nur fur die Mitglieder der betreffenden Verbande

delphos werden vergoldete ficouol und iayaoai von 40 beniitzt werden. Auch ganz willkurliche Be-

riesiger Grosse einhergetragen (Athen. V 202 B). schrankungen konnten bei privaten Altaren be-

Tragbare Feuerbecken auf dreibeinigem Stabwerk stimmt werden. Dagegen darf an den unter staat-

sind auf romischen Beliefs mehrfach auch bei licher Obhut stehenden Altaren wohl jeder Burger

Opferhandlungen dargestellt, die vor Tempeln opfern (/uxixstv xwv hgmv), gegen dessen Person

vor sich gehen ; vgl. die Sarkophage mit Bildern keine besondcren religiosen Bedenken obwalten.

der Hochzeit und des Soldatenlebens (Wiener Fremde sind in der Eegel, aber nicht immer

Vorlegeblatter 1889 T. X. XI), das Belief vom ausgeschlossen (Eurip. El. 795) ,
Sklaven haben

Triumphbogen des Marc Aurel im Conservatoren- nur am Hauskulte Anteil (Aesch. Agam. 1036f.).

palast (Helbig Fiihrer I nr. 542) u. a. Haupt- Aber das Beniitzungsrecht der Burger beschrankt

sachlich aber haben die kleinen Altare ihren Platz 50 sich in der Eegel darauf, dass sie das Opfer

im Inneren von Gebauden, besonders im Hausgot- zum A. bringen und der Ceremome beiwohnen

tesdienst, wo sie zum Verbrennen von Weihrauch diirfen. In der Eegel darf an den .offenthchen

<nra turicrema Verg. Aen. IV 453) und beschei- Altaren nur der Priester des betreffenden Gottes

lenen Opfern dienen. Eomische Altare dieser selbst hantieren (Plato Leg. X 909 d). Im

Art aus Terracotta sind zahlreich erhalten; vgl. Tempelrecht von Alea (Bull. hell. XIU 2811.)

den 13 cm. hohen A. Gerhard Ant. Bildw. T. wird eine Strafe fttr denjenigen bestimmt, der

64 (Schreiber Kulturhistor. Bilderatlas XVII auf eigene Hand ein Opferfeuer auf dem A.

9). Ein A., der aus einer viereckigen Steinplatte entziindet. Es sollte wohl dem Priester sein

auf cvlindrischem Fuss besteht, ist im Laren- Anteil am Opfertier gesichert werden. Es wird

heilio-tum der pompeianischen Casa del centenario 60 daher auch verboten xagaptb.uia dveiv (CIA Jl

gefunden worden (Overbeck-Mau Pompeii 359), 610) und bei Kultgenossenschaften eine Strate

e'in kleiner Marmor-A. im Haus des Popidius Se- fur den festgesetzt, der nicht auf dem bestimm-

cundus (Overbeck 361. 395), ein mit Silber ten A. opfert, CIA II 841 b Z. 53. Liberaler war

verzierter Bronce-A. im Haus des Meleager (Mus. man in diesem wie in andern Punkten in Oropos

;

Borbon.XIT.44. Overbeck 310. Friederichs- vgl. *£Vp;«. &ex . 1885, 94 (v. Wilamowitz

Wolters Berliner Gipsabgusse nr. 2043). Diese Herm. XXI 91).

Eaucheraltare beruhren sich in ihrer Verwendung Be stimmung der Altare

auf das engste mit den Thymiaterien (s. d.). Die Art der Opfer, die auf dem A. gebracht
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werden durfen, ist durch genaue Bestimmungen
geregelt, die auf dem A. odor einer daneben "be-

findlichen Stele aufgeschrieben sind, soweit sie

nicht von vornherein als bekannt golten konnten.

Es giebt Feueraltare und feuerlose Altare (Laert.

Diog. VIII 13. Stengel 71). Unter den Feuer-
altiiren werden unblutige Altare (z. B. der A.
der paphischen Aphrodite, Tac. hist. II 3. Verg.
Aen. I 416) von den ungleich zahlreicheren Al-

chischen tiberein; vgl. Dion}'s. Hal. A. E. VII
72. Pauly Realencyclop. VI 671ff. Vor Be-
ginn des Opfers werden ran den A., auf dem
das Feuer entziindet ist, die Opfergeriite herum-
getragen (emde^ia Arist. Pac. 957; vgl. Ross-
bach Rom. Ehe 335), der A. wird mit Wasser .

besprengt (Arist. Lysistr. 1129. Eur. Iph. 1568;
El. 792. Athen. IX 409 b), Gerste, Zweige, Weih-
rauch, Krauter, Friichte u. dgl. werden ins Feuer

taren^ die blutigen Brandopfern bestimmt sind, 10 geworfen (Eur. El. 802; s. ngoyvxai). Dann
geschieden. Aueh die Art" der Spenden konnte
unter Umstanden fur einen einzelnen A. beson-
ders geregelt werden; es giebt vrjydXwi fim/ioi,

an denen also kein Wein, nur ixellxgaxov, vr]<pd-

ha ftsdlyfiara (Aesch. Eum. 107), Honiggiisse aus-

gegossen werden durfen (CIA II 1651). Bei Brand-
opferaltaren ist oft auch genau Gattung, Ge-
schlecht und Alter der Opfertiere bestimmt (s.

Opfer). Manchmal aber lasst man jeden opfern

werden die Tiere an den A. herangefiihrt und
durch den Priester geweiht , indem er sie mit
Lustralwasser besprengt, mit Gerste bestreut (s.

Immolatio) oder ihnen ein Haarbiischel ab-

schneidet, das dann ins Feuer geworfen wird (xax-

dgxeo&at xov kgstov ; vgl. Verg. Aen. VI 245.

Martha Sacerdoces atheniens 82), eine Sitte,

die vom Siihnopferritus entlehnt ist und bei Men-
schenopfern allgcmein nachweisbar ist ; vgl. Plut.

was er wills 'Eyr/p. &QZ- 1885, 94 (Oropos) ; vgl. 20 Them. 13. Eurip. Iph. Taur. 40. 623, die Bu-
Conze Reise auf Lesbos T. IV 3. Collitz Dia
lectinschr. 293. Einen gleichmassigeren Typus
haben die rOmischen leges arae., in denen die

Art des Opfers, wohl aueh die Opfertage bestimmt
sind; vgl. CIL VI 826 (lex der ara ince-ndii

Neroniani) , die ara Jovis in Salona , CIL III

1933, die ara Augunti zu Narbo, CIL XII 4333
(Jordan Krit. Beitrage 250); als massgebend
gilt meist der Brauch der ara Dmnae in Aventino.

Herrichtung des Altars.
Vor dem Opfer wird der A. neu in Stand ge-

setzt und erhalt wenigstens an dem Hauptfest
des Jahres auch ein festliches Aussehen. Er
wird mit neuem Uberzug versehen, auch mit 01
gesalbt oder gewaschen, um glatt und glanzend
zu erscheinen

, jiegiakeTifiai , /.evxtboat , xovidoat,

ersteres auch von Steinblockaltaren, letzteres vor-

zugsweise von ,gemauerten' Altaren (auch vom
olympischen Aschen-A., Paus. V 13, ll)gesagt;

sirisvase Wiener Vorlegebliltter III T. 8, 3, die

Bilder des Iphigenienopfers Helbig Wandge-
malde 1305. Raoul-Rochette Monum. ine'd.

26 b (Wiener Vorlegebl. V T. 9, 3). Dann wird
das Tier durch die Gehillfen des Priesters ge-
schlachtet, in der Regel unmittelbar neben dem
A. (maotare ad aram , ante aras Ovid. met. VIII
763. Verg. Aen. IX 624),' bei grosseren Altiiren

auf dem Vorplatz, der xgo&vaig, manchmal auch
30 allgemein h 7iEgtjid).q> xov legov (CIA II 467

Z. 11). Kleinere Tiere werden auch oberhalb
des A.s geschlachtet (vgl. Arist. Pac. 1017f.).

ursprunglich wohl nur bei Reinigungs- (Siihn-)

Opfern, denen dieser Brauch entlehnt scheint;
vgl. die Darstellung des Iphigenienopfers auf
etruskischen Aschenurnen (auch das Bild des Ti-
manthes Jvgl. Helbig Camp. Wandgem. 1304]
ist vielleicht ahnlich aufzufassen). Das ,Heben
der Opferrinder', das in Athen zu den Aufgaben

vgl. CIA II 834b II Z. 47f. Bull. hell. XIII 162f. 40 der Epheben gehort (CIA II 467 Z. 10 : tjgavro
{Ash. do-/,. 1888, 187f.) Z. 22. Homolle Bull. hell.

XIV 494. 3. 497f. Dazu wird, wie die delischen

Inschriften lehren, Pech, Nitron, Asche und Kalk
und dgl. verwendet. Aber auch anderweitig wer-
den die Altare gesehmiickt (xooueTv , vgl. Plut.

Demosth. 27. CIL XI 944 : sarcire refieere coro-
narc. XII 4333: tergere ornare refieere), insbeson-
dere mit Blumen (Xenophan. frg. 1. 18 Bgk. Verg.
Aen. Ill 64. Ovid, trist. Ill 13, 15), mit Kran

tlovs. CIA IV 2, 35 b Z. 22. Theophr.
Char. 28. A. Mommsen Heortologie 256) bezieht
sich wohl nur auf das Herbeitragen zur Prothy-
sis; vgl. auch Eurip. El. 812. Nachdem das
Tier auf dem Opfertisch kunstvoll zerlegt woiden
ist, werden die der Gottheit zugewiesenen Teile,

die legmovva, auf dem A. vollkommen verbrannt
(Eur. Iph. Aul. 1602. Verg. Aen. VI 248. IX
349), dabei Weinspenden, wie auch schon vorher,

zen, Zweigen. Krautem (Ter. Andr. IV 3, 11. 50 dartiber gegossen. An dem A.-Feuer werden, wie
Hor. Od. IV 11, 7. Serv. Aen. XII 120) und
wollenen Binden (Verg. Aen. IV 459. Prop. IV
6, 6. Ovid. fast. Ill 30; her. VII 100). vgl. die

Inschrift Bull. hell. 1882. 122f. (oxEqraro'iuaxa

e.xi fimiwvg) , die Vasenhilder Compte rendu St.

Petersburg 1862 T. VI. Mon. d. Inst, IX 46.

Kekule Vasengemalde zu Bonn T. I u. a. m.
Auch die Horner der geopferten Tiere, mitunter
selbst die fleischentblossten Tierschadel, hat man

es scheint, bei kleineren Opfern auch noch die
Eingeweide gerOstet (Gerhard Auserles. Vasenb.
Ill 155; vgl. Flasch Angebl. Argonautenbilder
22f. Schreiber Kulturhist. Bilderatl. T. XIII 8
u. o.) , die grosseren Stucke Fleisch aber wohl
aueh da, wo nichts aus dem Heiligtum hinaus-
getragen werden darf, auf einem besonderen Herd
zubereitet. • Der dem .Siihnopfer' entlehnte Brauch.
den A. mit Blut zu bespritzen , war wohl auch

einem primitiven Brauch folgend manchmal zum 60 bei anderen Opfern ziemlich verbreitet (nur bei
Schmuck an dem A. befestigt.

Der Altar beim Brandopfer.
Fiir die allmahliche Entwicklung des Opfer-

ritus bei den Griechen und seine ortlichen Ver-
sehiedenheiten, ebenso wie fur weitere Einzelheiten,
muss auf den Artikel .Opfer' verwiesen werden.
Daszu festeren Formen erstarrte rOmische Cere-
moniell stimmt im wesentlichen mit dem grie-

Einleitungsopfern ?), wie die blutbefleckten Altare
zahlreicher Vasenbilder erraten lassen ; vgl. Schol.
Arist. Pac. 1019 (vom A. der Eirene) oby aiua-
xovmi

; Luk. de saci'if. 13 to alua xo~) (>o)uq~)

TlEOi'/EOiV.

Wie auf die gewohnlichen Speiseopfer man-
cher Brauch der , Siihn'- oder ,Schlacht'-Opfer
(ocpdyia) ilbergegangen ist , so sind auch diese

Opfer, bei denen der Gottheit nicht das Fleisch Aen. IV 219. VI 124 und Servius z. d.
,

St. Varro

(als Speise), sondem das Blut (d. h. das Leben) bei Macrob. in 2, 8. Namentlich aber ist es

dargebracht wird, vielfach in Beziehung zum A. Sitte beim Schwur , den ein (holokaustisches)

eetreten Interessant ist die Inschrift von My- Opfer begleitet (xafr iso&v veoxavriov Mus. ital.

konos Dittenberger Svll. 313, wo von einer di antich. class. Ill 563f. CIG 3137), den -A.

grossen Anzahl Opfertiere" fur Acheloos nur drei mit der Hand zu beruhren (s. Eld); vgl. die

%poc toj Bcouti, die anderen elg rov nora/iov ge- Demotiomdenmschnft von Dekeleia CIA II 841 »

schlachtet werden (StengelJahrb. f. Phil. 1891, (Amer. journ. of archeol. V 138f.)B 17: yag-

450) • die Opfer an Fluttgotter sind eben wenig- rvgeiv Sk rovs fidgrvgas xai ixo/ivvvat s/ofisvoiv

stens teilweise auf der Stufe der Siihnopfer stehen 10 icw pm/tov. Demosth. LIX 78 : oxav sgogxoT tag

geblieben. Bei Reinigungsopfern, mit denen Ver- yegagds sv xavoi? (xavxotg ?) xgos to} /?o)/*ai.

sammlungen eroffnet werden , scheint man die Arist. 'A&rjv. no).. 55 ,
5 : jtqos tov kl&ov , e<p o>

kleineren Tiere auf dem A. selbst verbrannt zu id xdfxi sorlv, s<p' ov xai ol diairtjTal oftoaavtES

haben (xaonovv CIA III 77. Dittenberger ... aTiocpaivovoi, avapavrss d'tci tovtov Sfivvovai

Svll 364 xavTdg; xivo; vgl. CIA II 545 Z. 34. (die Archonten). Mus. ital. di antich. class III

Paton Hicks Inscr. of Cos 37 Z. 31. 39 Z. 9). 571 (CIG 2561b) Z. 27f.: avafiavxes em rovjca-

Doch darf man nicht annehmen, dass alio oXoxav- /tov . . . oqeaytao&evxog isgeiov a)/j.noa/iEV. Verg.

xwuara (hostiae prodigivae Fest. p. 250 ; Acta der Aen. XII 201. Corn. Nep. Hann. 2 u 0. Aus der

Ludi saeculares, Mon. ant. d. Lincei 13 = Ephem. Geltung des A.s als ernes heiligen Steines erklart

en VIII 227f I Z. 91) auf den Altaren ver- 20 es sich auch, wenn bei wichtigen Abstimmungen

brannt worden sind Ein wesentliches Moment die Stimmsteine auf den A. niedergelegt werden -

r

bei dieser Art von Opfern ist das Ausgiessen vgl. die Vase des Duris Klein nr. 13 (Wiener

des Blutes fiber den A ; vgl. Zos. hist. II 5: Vorlegeblatter VI T. 1). Plato Leg. VI 735 C:

tov- Bcouovg xmJaindh-ag o/.oxavzei xd dv/iaxa. (pegmv 6' fei xdv xov &eov §wjxov exaoxov [sell-

Derselben Sitte entspringt es, wenn in Sparta mvdxiov). Herod. VIII 1231: Sievefwvxoxag^wovg

der A der \rtemis Orthia mit dem Blute ge- em xov Tlooeidewvog rco /Jw^tij.ClA II 841 b L.

^eisselter Knaben benetzt wird (Rudiment eines 18 (vgl. Z. 25) tpegovxag xijv xprjcpov axotovBa-

Menschenopfers) ; vgl. Paus. Ill 16, 10. Plut. twv. Plut. Per. 32; Them. 17. Demosth. XVII

Lvc 18. Bei gewissen Opfern endlich wird der 134 u. 0. _ „,,,..,
A", vollkommen ausgeschlossen ; es sind die &v- 30 Bedeutung des Altars im Offentlichen

oiai daoBmuioi (Hesych. s. axofSw/iiog. Eustath. Leben.

zu II IX 518 p 727; Od. XII 252 p. 1728); hier Mit dem A. als einer heiligen Statte, die

durfen die Tiere nicht mit dem A. in Beruhrung unter dem besonderen Schutze der Gottheit steht,

kommen (Tac. hist. II 3; vgl. migajim/ua SeSat ist auch ein weitgehendes Asylrecht (s. d.) ver-

Kaibel Epigr 872 3 wo aber der Zusammen- bunden. Wie der Hausherr den an semen Herd.

hang unklar ist) oder Haus-A. Gefliichteten schutzen soil, so soil

D e r A 1 1 a r be i a n d e r e n r e 1 i g i s e n H a n d- die gesamte Biirgcrsehaft den Fluchtling
,
der

luneen sicn an einen Offentlichen A. gesetzt hat, als un-

Aus der Heiligkeit des A.s einerseits, aus der verletzlich betrachten. Indem der Schutzflehende

Rolle die er beim Brandopfer spielt, andererseits 40 den A. beruhrt, ist er (ebenso, wie wenn er das

ercnebt sich die Bedeutung, welche dem A. bei Kultbild umfasst) in unmittelbarer Weise mit der

zahlreichen Akten des religiOsen Lebens zukommt. Gottheit verkniipft ; die auf dem A. medergelegten

Unmittelbar an das Brandopfer und an den Ver- Zweige vertreten gewissermassen die Person des

lauf des heiligen A.-Feuers kniipft eine eigen- Schutzflehenden. Antike Darstellungen zeigen uns

tiimliche Art von Mantik (s. d.) an; vgl. Rom. Schutzflehende auf den Stufen (boi grosseren Al-

Mitt V 325 Wie man beim Opfer rings um taren) oder auch obenansitzend (bei kleineren

den \ geht,'umwandelndieFestprocessionenden Altaren); vgl. die Darstellungen vom Tode des

\"
Sin^- und Tanzchore nehmen ihn zum Mittel- Priamos (Rom. Mitt. Ill 108f.), das Terracotta-

lmnkt- "schon Hesiod liisst die Musen um den relief Ann. d. Inst. 1859 T. O (mit emem an den A.

\ des Zeus auf dem Helikon tanzen (Theog. 5) ; 50 gefliichteten Sklaven vor der Theater-Skene), die

vc'rl Callim in Del. 312. Auf den Stufen des Vasen Petersburg Eremitage 452. Neapel Museo

\°s' auf denen der Priester seinen gottgefalligen Xazionale 1760 H. (Wiener Vorlegebl. Ill T. Lll I.

bien^t verrichtet, erscheinen bei festlichen Agonen B T. IV 3 u. a.). Kgelaoov o'e nvoyov fafiog aggr\-

fs d ) auch der Dichter und Sanger, die in diesem xxov odxog sagt Aesch. Suppl. 180 ;
im pnvaten

Wenblieke auch als Diener der Gottheit erschei- und offentlichen Leben wird so die Heiligkeit

nen- s Svue/.)}. jOjua. des A.s ein wichtiges Moment; wer sich dagegen

\uch bei gewissen Formen der Mvsterienweihe vergeht, ladet schwere Schuld auf sich, die um-

is d I und der Keinigung von Blutschuld sitzt fassender Suhne bedarf. In manchen politiscnen

der Schuldige wie ein'Schutzflehender auf den Verwicklungen hat dieses Asylrecht eine hervor-

Stufen des As; vgl. Aesch. Eum. 280f. Paus. I60ragende Rolle gespielt, es geniigt hier, an das

37 4 und die zahlreichen Vasenbilder von Orestes ayog Kv/.ojvem Thukyd. I 126 u. a. zu ennnern.

Entsuhnun^- s Siihne. Bei feierlichem Beten, Vielfach haben darum auch die Dichter dieses

das ia in der Regel an ein Opfer sich anschliesst, tiefgreifende Motiv verwertet, man denke an Pria-

fasst man mitunter mit der Hand an den A, ein ins- mos, der am A des Herkeios, an Troilos der

besonderebei den Romern eingebiirgerter Brauch; am A. des Apollon ermordet wird an Aeschylus

vgl das athenische Relief Athen. Mitt, ni 16 Supplices, an Euripides Andromache und Hera-

(Friederichs-Wolters 1146), auf dem einer kliden u. a. Andererseits kann derjemge, der sich

der Adoranten an die Ecke des A.s greift. Verg. gegen gottliche Gesetze vergangen hat, auch von



1691 Altaria Altercatio 1692

der Teitnahme am Altarkult ausgeschlossen wer-
den, vgl. die Inschrift Arch. Zeitg. XXXVIII 118
(Vertragsbriichige sollen vom A. hinweggewiesen
werden).

Aus der Gewohnheit , sich urn einen A. zu
versammeln, hat sich dcr Brauch ergeben, auch
in Volksversammlungen von der Trittstufe des
A.s herah zu der Menge zu reden (s. flijfia), wo-
hei der Eedner durch die Heiligkeit des A.s mit-
geschiitzt erscheint. Mit dem Ansehen und der
Heiligkeit des A.s hangt es endlich zusammen,
dass man wichtige Volksbeschlusse mit Vorliebe
agog z0 /}{/}/*$ gleichsam unter dem hesonderen
Schutze des A.s aufstellt, ebenso Ehrenstatuen
(z B. Dittenberger Syll. 252. Inscr. of the
Brit. Mus. II 343), die so den ausgezeichneten
Platz des A.s teilen sollen.

Litteratur: P. Berthald de ara, in Grae-
vii thes. antiq. Rom. VI 154ff. Montfaucon
Antiqu. expl. II 1 lib. III. Hermann-Stark
Lehrbuch d. gottesdienstl. Altertiimer 1858. S cho-
mann Griechische Altertiimer 113. Stengel Sa-
cralaltertiimer (Handbuch d. Altertumswissensoh.
V 3). Marquardt-Wissowa R. St.-V. III2.
Botticher Tektonik derHellenen II2 462ff. Cur-
t ius Altare von Olympia (Abh. Akad. Berlin 1881).
Liibbert Commentationes pontiflcales (Berlin
1859) 96ff. Daremberg et Saglio Dictionn.
I 347ff. A. de Molin de ara apud Graecos.
Diss. Berlin 1884. [Reisch.j

Altaria. Das Wort ist fast nur im Plural
gebrauchlich, im Singular erst in der spateren
Kaiserzeit, OIL VI 414. XII 5338. Im priig-

nanten Sinne bezeiclmet A. a) den holien Al-
tar ; vgl. Isidor orig. XV 4, 14 : altare ab alti-

tudine constat esse nominatum. Fest. ep. p.
29 quasi alta ara (.Hochsitz'. Pott Etym. For-
schungen II 2, 299); b) den Altaraufsatz , der
als Unterlage fur das Brandopfer dient (Glossae
p. 77 Labb. empay/ug altarium) ; vgl. Lucan.
Ill 4021. Quint, declam. XII 26. Solin. VIII 6
(aber altaris ara bei Prudent, cathem. VII 203).

In der Regel bezeichnet aber A. den Altar
schlechtweg und wird bei Dichtem und Prosaikern
dann mit ara gleichbedeutend gebraucht. Die
antiken Forscher haben zwischen beiden Aus-
driicken zu unterscbeiden gesucht ; vgl. Serv. Eel.
V 66: Varro diis super is altaria, terrestribus
aras, inferis focos dicari affirmat. Serv. Aen. II
535 : superorum et arae sunt et altaria, inferorum-
tantum arae. Lactant. Plac. zu Stat. Theb. IV 459.
Doch entspricht diese Scheidung schwerlich einem
bewussten Sprachgebrauch der klassischen Zeit
(vgl. Ara), wenn auch thatsachlich das Wort a,

in der Regel nur von den grosseren Altaren der
oberen Gotter verwendet wird. Marquardt-
Wissowa R. St.-V. III2 162f. Ruggiero Diz.
epigr. I 435. [Reisch.]

Alta ripa. 1) Station und Castell in Pan-
nonia inferior am rechten Donauufer an der
Strasse von Aquincum nach Viminacium, zwi-
schen Lussonium (Paks) und Lugio (SzekcsO),
Tab. Peut.; Ripa alta Itin. Ant. p. 244. Not.
dign. occ. 32 p. 95 {equites Dalmata-e Ripa alta,
vuiwus equitum Stablesianorum Bipa alta). Der
Lage und den Entfernungen nach entspricht am
toesten der bei Szekszard gelegene Ort Tolna;
das Ufer ist hier liberal! erhoht. [Tomaschek.]

2) Einer der besterhaltenen rornischen Orts-
namendes Rheinlandes, heute Altripp bei Speier,

Stadt im Lande der Nemetes. Dort erliess Va-
lentinian im J. 369 das Edict Cod. Theod. XI
31, 4. Ein Jahr darauf schreibt Symmachus in

seiner 2. Laudatio in Valentinianum senior, p.
324 Seeck testis est kaee ipsa ripa barbariae eui
altitudo nomen imposuit, imis summa cessisse
u. s. w. Vgl. Not. Dign. occid. 39 praefeetus

10 militum Martensium Alta Ripa ; beim Geogr.
Rav. IV 26 Altripe. Bacmeister Alemann.
Wanderungen 25. Uber romische Funde daselbst
Eorrespond.-Bl. d. Westd. Ztschr. I 26. 55. Westd.
Zeitschr. XI 18ff. Vgl. auch K. Christ Rhein.
Jahrb. LXXIII 77, nach dem das 'Povyiviava
des Ptolemaios identisch sein soil mit Altripp;
dagegen Mehlis Rhein. Jahrb. LXXIV 71f.

[Ihm.]

Alta Semita, Strasse in Rom, welche der
20 sechsten Region den Namen gab

;
genannt nur

bei den Regionariern (Jordan Top. II 121. 482.
587). Sie lief den Rficken des Quirinals entlang,
ungefahr in der Richtung der modernen Via Venti
Settembre. Lanciani Bull. com. 1888, 332ff.

[Hiilsen.]

Altava (in spaterer Zeit auch Altaba ge-
schrieben). 1) Nach dem It. Ant. 27, 2 (Altaba)
Station auf dem Wege zwischen Cirta und The-
veste, 18 Millien vom letzteren entfernt. T is sot

30sucht es bei Hr. Am bel-Khefif (Geogr. comp.
II 476), Wilmanns CIL VIII p. 254 bei Am
Hallufa, Kiepert bei Hr. Altabia; vgl. CIL
VIII 2190.

2) Stadt in Mauretania Caesariensis (CIL
VIII 9834. 9835. Eph. epigr. V 1316. VLT 674.
676 : Altava ; CIL VIH 9844 : Altave(n)s(is) ; Eph.
ep. VTI 80C : [Altajvenses), heute Hadjar er-Rum
oder Lamoriciere. [Joh. Schmidt.]

Altercatio, Debatte durch Rede und Gegen-
40 rede. 1) Im Senate. Trotz der festen Reihe

der Umfrage kann es im Senate zu einer Debatte
kommen, da einmal die Magistrate das Recht
haben, jederzeit das Wort zu ergreifen (Cic. ad
Quint, fr. II 1), und da die Senatoren ausnahms-
weise auch ausser der Reihe reden (Liv. IH 39,
2. Sail. Cat. 50. 4. Suet, Iul. 14. Sinnius Ca-
pito in Schol. Bob. Cic. p. 342 Or.). Die A.
kann demnach zwischen Magistraten , zwischen
einem Senator und einem Magistrate und endlich

50 zwischen zwei Senatoren statthaben. Einzelne
Falle bei Will ems Le senat de la republique
romaine IP 191. Mommsen St.-R. IDT 947. 985.

[Neumann.]
2) Im Strafprocesse die Wechselrede zwi-

schen dem Anklager und dem Verteidiger, wie
sie im Verhandlungstermine vor dem Gerichte
im Anschlusse an die ausfuhrlicheren Reden und
an die Erhebung der Beweise stattfand. Quin-
tiliangiebt (inst. or. VI 4) besondere altercationis

GOpraecepta und riihmt Cicero wegen seiner alter-

cationes (VI 3, 4), vgl. auch Cic. Brut. 164.

Walter Geschichte des rom. Eechts 751. 874.
Schulin Lehrbuch der Geschichte des rfim.

Rechts 563. 579. [Leonhard.]

3) Im Civilprocesse kann die A., das
Streiten in kurzer Rede und Widerrede, im Gegen-
satz zu den zusammenhangenden Vortragen , in

jeder Lage des Verfahrens vorkommen. Beson-

5
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ders dient A. am Schlusse der Verhandlungen

in indicia dazu, die Ergebnisse der Verhand-

lungen und Beweisaufnahmen zu recapitulieren

und von Seiten jeder Partei in das ihr gunstigste

Licht zu setzen. Geschickte Fiihrung dieservon

Quintilian sog. pugna decretoria war fur den

Ausgang des Processes wichtiger als die ein-

leitenden grossen Reden. Quint, inst. or. VI 4.

Plin. ep. Ill 9, 24. I 5, 5ff. _[KW\

xippos, Eurypylos, Apd. I 7, 10; oder es gilt

Deidameia, des Perieres Tochter, oder Leukippe

als Mutter der A. und des Iphiklos, Schol. Ap.

Rh. I 201. Hyg. fab. 14; oder A. und Leda starn-

men von Laophonte, des Pleuron Tochter, Phere-

kydes in Schol. Ap. Rh. I 146. Eine Reihe von

Briidern der A. werden genannt Schol. II. IX
567. Hyg. fab. 173. 174. Paus. VIII 45 u. a.; s.

Surber Die Meleagersage, Diss. Zurich 1880, 94f.

4) Beliebter Titel in der abendlandischen 10 Aus der Ehe der A. mit Oineus, dem Konig von Ka
christlichen Litteratur fur Schriften, die anti-

jiidische Polemik in Form eines Dialoges zwischen

einem Christen und einem Juden trieben, haupt-

sachlich aber die Anspriiche des Christentums

auf den alttestamentlichen Weissagungsbeweis

vertreten sollten. Neuerdings ist viel behandelt

worden die altercatio Simonis Iudaei et Tlieophili

Christiani (Gennad. cat. c. 51) s. unter Eu-
Unbekannten Ursprungs ist die alter-

lydon in Aitolien, entspringen Toxeus, Thyreus,

Klymene, Gorge, Deianeira, ferner Meleagros. Der
Deianeira Vater sollte in Wahrheit Dionysos, der

des Meleagros Ares sein. Eur. fr. 519 N. Apd. I

8, If. Hyg. fab. 171. 173. 14. 129. 238. 248. Ov.

met. VIII 427. Von Poseidon gebar sie den

Ankaios. Hyg. fab. 14. Noch andere SOhne und

Tochter werden erwahnt von Nikandros frg. 51

Schn. = Ant. Lib. 2. Serv. Aen. VI 479. Schol.

catio ApoUonirphilosophfcitm^Zacehaeo Chri- 20 Stat. Theb. I 669. Malalas VI 209 Ox., s. Jahn

stiano (die freilich nicht antijiidische Tendenz Arch. Ztg. XXV (1867) 37, 10. Surber a. O.90f.
(di<

verfolgt), Migne Patrol, lat. XX 1071—1166
desgleichen der pseudoaugustinische de alterca-

tione eeelesiae et synagogae dialogus, Migne
XLII 1136—1140. Und auch die von C!elsus

bekampfte 'Idoovog xai Ilajiiaxov avrdoyia -t«o«

Xoiotov (s. unter Ariston von Pella) citiert

Hieronymus beide Male (comment, in Galat. 3,

13 und quacstion. hebr.) als altercatio Iasonis

et Papisci. [Jiilicher.]

Alternia, Stadt der Carpetaner in Hispania

citerior bei Ptol. II 6, 75; sonst nirgends er-

wahnt und der Lage nach unbekannt. Die Her-

kunftsbezeichnung Altemiaicinus auf einer In-

schrift aus Gallaecien CIL II 2523 hangt der

Form nach damit zusammen. [Hiibner.]

Alternum, Station zwischen Valentia und

Saetabis in Hispania citerior beim Geogr. Rav.

342, 17 und an derselben Stelle Asterum 304,

8; sonst unbekannt. [Hiibner.]

Altes ("A/.njg), Konig der Leleger zu Pedasos,

dessen Tochter Laothoe dem Priamos den Lykaon

und Polydoros gebar. Horn. II. XXI 85. Strab. XITI

585. 605 (wabrscheinlich aus Deinetrios von Ske-

psis [frg. 32 Gaede]). Deimling Leleger 12.

[Knaack.]

Altcssera, in- Africa, Station zwischen Al-

thiburus und Assuras nach Tab. Peut. V 2 Mill.

Als Meleagros 7 Tage alt war, verkundeten

die Moiren, dass er sterben werde, wenn das auf

dem-Herde brennende Scheit vom Feuer verzehrt

sei. A. birgt es darauf in einer Lade. Nach
der kalydonischen Jagd erhebt sich Streit fiber

die Zuteilung des Siegespreises, Meleagros totet

die Briider seiner Mutter, worauf A. aus Zorn

und Schmerz das Scheit ins Feuer wirft und so

30 den Tod des Sohnes herbeifiihrt. Aisch. Choeph.

602f. Apd. I 8, 2. Diod. IV 34, 6f. Tzetz. Lyk.

492. Ov. met. VIH 270-545. Paus. X 31, 4.

Surber 18f. 117f. Nach einer anderen TJber-

lieferung ist das Schicksal des Meleagros an einen

Olzweig gekniipft, den A. bei der Verbindung

mit Oineus verschluckt, dann mit dem Sohne ge-

biert, und nach dem Tode ihrer Briider ins Feuer

wirft. Tzetz. Lyk. 492. Malalas a. O. Surber

119f. Nach der That giebt sich A. den Tod,

40indem sie sich erhiingt (Apd. Diod.) oder er-

dolcht (Ov.).

Das Epos bietet eine abweichende Erzahlung.

Infolge der kalydonischen Jagd entbrennt ein

Krieg zwischen "den Kureten von Pleuron und

den Kalvdoniern. Meleagros tetet seine Oheime;

A. verfhicht ihn und giebt sein Leben der Erinys

preis, worauf er sich grollend vom Kampfe zu-

ruckzieht. Erst im Augenblicke der hochsten

Not zieht er wieder aus, da fallt er durch die[Joh. Schmidt^ _ . . .

Altha, Ort in Babylonien unterhalb Aparaea 50 Pfeile des Apollon. II. IX 529ft. Hes. Eoien frg.

l unteren Laufe des "Tigris. Ptol. V 20, 4. 159 K. Minyas frg. 5 K. Paus. X 31, 3. Apd.
ligris.

[Fraenkel.]

Althaia ('A/.daia). 1) Die ^agwdrtj tow Ol-

v.a.hcav Tio'i.ig in Hispania citerior. von Hannibal

im J. 534 = 220 erobert nach dem Berichte des

Polyb. IH 13, 6: Cartala bei Liv. XXI 5, 4

in "dem parallelen Bericht. Welcher von beiden

Uberlieferungen der Vorzug zu geben ist , lasst

sich nicht entscheiden, da die Stadt nachher nicht

I 8, 3. Schol. II. IX 534 ; vgl. Ibykos frg. 12 Bgk.

Auf Vasenbildern ist A. seiten dargestellt:

Brit. Mus. Cat. of Vas. I 930. II 1438 (?); haufig

dagegen auf Sarkophagreliefs , wo mehrfach die

zwei Hauptversionen der Sage vermischt erschei-

nen. Matz Annali d. Inst. XLI 1869, 76ff.

Hevdemann -Arch. Ztg. XXIX 1872, 116f.

^u nlli„ „„„.._„. ,. Matz-Duhn Ant, Bildw. in Rom 3236f. Helbig

wieder erwahnt wird. Carteia und einige andere 60 Die Samml. Roms I 496. Clarac Mus. de sc.

,

ahnlich genannte Orte sind ganz verschieden.

[Hiibner.]

2) A. (der Namen hangt nach E. H. Meyer
Achilleis 510 mit a/.dairw = heilen zusammen,

A. ist ihm eine Heil und Gedeihen bringende

Wolkennymphe) ist die Tochter des Thestios und

der Eurythemis oder Kleoboia (?), ihre Geschwister

eind Leda, Hypermnestra, Iphiklos, Euippos, Ple-

201. Foggini Mus. Cap. IV 35. Zoega bass.

46. Kekule de fabula Meleagrea, Diss. Berol.

1861. [Escher.]

3) A'/.daia, altliaea, die wilde Malve oder der

gemeine Eibisch , Althaea officinalis L. ; vgl.

Fraas Synops. pi. fl. class. 100. Billerbeck
Flora class. 175. Die graufilzigen Stengel sind

3 bis 4 Fuss hoch, die Blatter herzfOrmig eirund,
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die Wurzel ist fingersdiek. Dem Worte a., welches

lautlich mit cii&os (Heilmittel) und aX&eir , d/-

Datvetv (heilen) zusammenhangt (vgl. Diosc. Ill

153), entspricht unser ,Heilwurz', wie der Eibisch

in mehreren Gegenden Deutschlands wegen der

ihm innewohnenden Heilkrafte thatsachlich vom
Volke genannt wird. Das Wort Eibisch oder

Ibisch ist aus ifitoxos , sfHoxos (hibiseum —
z. B. Verg. eel. II 30. X 71. Calpum. eel. IV

Gr. u. B. 635) und wurde nicht selten in Garten
gezogen; vgl. Geopon. Ill 6, 6. Vom Eibisch
fiihrte wohl auch die Stadt 'A. in Hispania Tarra-
conensis (Nr. 1) ihren Namen, vgl. Murr Die
geogr. u. myth. Namen d. altgr. Welt in ihrer

Verw. f. ant. Pflanzengeogr. II 28. [Wagler.]

Althaimenes (AX&atfievrjs). 1) Sohn des Ka-
treus, KOnigs von Kreta, Enkel des Minos, Bru-
der der Apemosyne, Aerope und Klymene. In-

32 — ebiseum, hibiscus) entstanden, und letzterer 10 folge des Orakelspruches, dass sein Vater durch
Ausdruck ist schon im Altertum von einigen Au-
toren ausdriicklich als gleichbedeutend mit a.

bezeichnet worden (vgl. Diosc. a. 0. Galen. XI
867. Pallad. XIV 11. Ps.-Apul. de herb. 38), wo-

mit aber nicht gesagt sein soil, dass alle alten

Botaniker obige WOrter ohne jeden Unterschied

gebrauchten; vielmehr scheint es, als ob z. B.

Plinius unter d. (XX 222. 229f.) und hibiseum

(XIX 89. XX 29. XXVI 21) zwar einander iihn-

ihn sein Leben verlieren werde, verliess A. Kreta
freiwillig und landete auf Rhodos bei Kameiros.
In Erinnerung an den Hauptgott seines Vater-

landes errichtete er auf dem Berge Atabyros dem
Zeus Atabyrios einen Tempel. Uber den Kult
dieses Gottes vgl. W. Dittenberger de sacris

Rhodiorum comment, altera (Halle 1887) 7ff.

Nach Lactant. I 22 ist der Stifter dieses Zeus-

kultes ein Atabyrios, der einmal den Zeus bei

liche Pflanzen versteht {hibiseum, quod molochen 20 sich beherbergt haben soil. Des A. Vater , voll

agrian vocant XX 29), aber doch keineswegs

immer die gleichen. Auch L i n n e rechnete Malva

L. und Althaea L. zu den Malveae (Prucht in

fiinf bis zahlreiche quirlstandige, niisschenartige

Carpelle zerfallend) , dagegen Hibiscus L. und
einige andere zu den Hibisceae (Prucht eine meist

3 bis 5facherige, fachspaltige Kapsel); aber zur

Pamilie der Malvaceae (Malvengewachse , vgl.

Koch Baume u. Straucher des alten Griechenl.

Sehnsucht nach dem einzigen Sohne, schiffte ihm
nach , um ihn zuriickzuholen

,
geriet aber bei

seiner nachtlichen Landung mit den Eingebo-
renen in Streit und wurde von seinem eigenen

Sohne, der seinen Unterthanen zu Hiilfe kam,
unerkannt getotet. In Verzweiflung hieriiber irrte

der Sohn in den Einoden umher und gramte sich

zu Tode. Er wurde nach einem Orakelspruche
von den Rhodiern als Heros verehrt. So erzahlt

249) gehoren sowohl die Malveae als die Hibis- 30 Diodor V 59. Apollodor (HI 2,1. 2) stimmt
ceae; vgl. Leunis Synops. 2. Teiis II § 515, 2

u. 6. Betreffs der vollig berechtigten Gleich-

setzung der termini d. und ayola /j-alaxn, dygias

fialafri, aygioualayr], rnalva agrestis s. silvestris,

wilde Malve, vgl. Theophr. h. pi. IX 15, 5. Schol.

Nic. Ther. 89. Diosc. a. O. (hier auch die Bezeich-

nung aXftioxov = a.). Plin. XX 222 (d. hier auch

plistolociiia genannt ab excellentia effcetus). Galen,

a. 0.; ferner VI 646 (vgl. XII 67). Die Bliite

in Beziehung auf Orakelspruch , Auswanderung
und Tod des Vaters mit Diodor wesentlich iiber-

ein, weicht aber in Beziehung auf das Ende des

A. ab, indem er denselben auf sein Gebet von der
Erde verschlungen werden lasst. Ausserdem erzahlt

Apollodor, dass A. bei seiner Auswanderung auch
seine Schwester Apemosyne mitgenommen habe,

die von Hermes auf listige Weise (indem er frische

Pelle ausbreitete, welche die vor ihm fliichtende

wird von Dioskorides beschrieben als rosafarbig 40 Jungfrau zu Fall brachten) verfuhrt wurde. Als
— diese Angabe ist jedenfalls richtiger als die

des Theophrast, der die Bliite ur\hvov d. i. ,apfel-

farbig, quittengelb' nennt (h. pi. IX 18, 1) ; sie

ist eigentlich rOtlichweiss (blass fleischrot) —

,

der Stamm als zwei Ellen hoch, die Wurzel als

schleimig und inwendig weiss. Nach Theophrast

(h. pi. IX 18, 1) ist das Blatt malvenartig, nur

dass es grfisser und behaarter ist, die Stiele sind

weich, die Friichte wie die der Malve. Man ge-

sie dieses ihrem Bruder erzahlte, schenkte er der

Angabe, dass ein Gott sie entehrt habe, keinen
Glauben und totete sie mit einem Fusstritt.

Vgl. Art. Apemosyne. Preller-Plew Griech.

Myth. II 128. A. Bekker de Khodior. primor-

diis (Diss. Jen. 1882) 121ff. A. Mommsen Jahresb.

LX 1889, 411.

2) Sohn des Keisos, Enkel des Temenos, An-
fuhrer einer argivischen Colonie nach Kreta (Strab.

brauchte die schon seit den altesten Zeiten wegen 50 X 479. 481. XIV 653. Konon narr. 47). Diese

ihrer Heilkraft in hohem Ansehen stehende d.

bei vielen Leiden, z. B. gegen Zerreissungen und
Husten (zur leichteren Losung des Schleimes und
Erleiehterung des Auswurfs) in siissem Weine,
mit 01 gegen Geschwiire u. s. w. Genaueres

ausser bei Dioskorides a. 0. und Galen (VI 646.

XI 739. 750. 867. XIX 694) bei Plin. n. h. XX
222ff., besonders 229f. und Scribon. Larg. com-

pos, med. 80. 82. Auch glaubte man, dass die

Colonieaussendung wurde zwei Geschlechter nach
der dorischen Wanderung gesetzt. Vgl. E. Bohde
Eh. Mus. XXXVI 433. Busolt Griech. Gesch.

I 183, 9. A. ist wohl mit dem Vorhergehenden
urspriinglich identisch.

3) Vater des Demetrios, eines Beiteranfuhrers

Alexanders d. Gr. (Arrian. anab. Ill 11, 8).

[Toepffer.]

Althainos ("A/.daivog), Fluss in Calabrien (im

Wurzel der d.
,

gerieben ins Wasser geworfen, 60 Lande der Daunier), Lykophr. 1053 und Timaios

letzteres gerinnen mache; vgl. Theophr. h. pi.

IX 18, 1. Plin. XX 230. Diosc. a. 0. am Ende.

A. officinalis L. (neugr. vegouo/.oya) wachst in

Griechenland haufig wild, namentlich in Meeres-

niederungen (vgl. v. Heldreich Pfl. d. att. Eb.

526), an Siimpfen und sonst feuchten Orten, sowie

auf Salzboden ; sie ist auch in Italien haufig (jetzt

altea, buonvisco, bismalva; vgl. Lenz Bot. d. a.

bei Tzetz. z. d. St. Et, Magn. 63. Suid.

[Hiilsen.]

Altliephios CA).&fj<piog), Nachkomme des Al-

pheios, nach dem eine Weinsorte A/.dijrfid; hiess.

Aristot. (frg. 546 R.) bei Ath. I 31c (Suid. s.

'Ai.drjifids. Zonar. 126). Plut. quaest. graec. 19.

[Knaack.]

Althepia (yi%ra), alter Name fur Troizen

1
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(Paus. II 30, 5), als dortiger Localname (AX&q-

<pog) bestatigt durch Inschriften. Bull. hell. X
142, 26. [Hirschfeld.]

Althepos ("A/.$rjxos), Sohn des Poseidon und
der Leis (Saat) , der Tochter des troizenischen

Konigs Oros, dessen Nachfolger er wurde (Paus.

LT 30, 5). Das Land soil nach ihm 'AXftrjnia be-

nannt worden sein. In seine Zeit setzt die der

attischen nahe verwandte Sage den Streit des

Poseidon und der Athena um das troizenische

Land (Paus. II 30 , 6 im zovzov (iaoiXsvovzos

'Aftr/vav xai IIoo£iSo»>a aucpiopfjzfjaai /Jyovai xsoi

zij; -/(boas, a/tcpiofirjztfoavzas Ss sysiv iv xoivm).

Der Name Al-drjnog hiingt mit al&aiva) zusammen,
sein Trager ist ein poseidonischer Localheros,

wie Phytalos und Anthas, die als Ahnherrn atti-

scher und troizenischer Adelsgeschlechter verehrt

wurden und ebenfalls mit dem troizenischen Meeres-

gott nahe verwandt oder identisch waren.

[Toepffer.]

Altliiburus (CIL VIII 1824. Pun. Inschr.

ZDMG XXIX 231 ; Altuburos Tab. Peut. V 1

Mill. ; Altieuros It. Ant. 26, 4 ; Altubiirus Geogr.

Rav. Ill 6; episeopus Altiburitanus i. J. 393 Au-
gust, in Psalm. XXXVI semi. II 20; Altiburi-

tensis Harduinus act. cone. I p. 1083 B. 1102 C;
Altuburitamis Notit. a. 482 n. 44; AUoburitanus
Harduinus act. cone. Ill 751A a, 649), Stadt

[municipium) in Africa proconsularis an der

Strasse von Karthago nach Theveste, heute Hr.

Medeina. [Joh. Schmidt.]

Altiaienses (vicani) weihen den Nymphen im
J. 223 einen Altar in Alzei. Brambach CIEh 877.

Z a n gem e i s t e r Korrespond.-Bl. d. WT
estd. Ztschr.

VI 227. Daraus wurde sich fiir das romische

Alzei der Name Altiaia oder Altiaium ergeben.

[Ihm.]

Altiua. 1) Eine mutatio in Pannonia in-

ferior, an der Strasse von Sirmium nach Singi-

dunum, VIII m. p. Singiduno , Itin. Hieros. p.

563 ; zu suchen bei der stark versumpften Ein-

mundung des Baches von Surbin in die Sawe.

2) 'A/.Tiva (var. 'Ahdfaa) , Ort am rechten

Donauufer vor Durostorum (Silistria), Procop. de

aedif. IV 1 1 p. 308 ; vgl. egv/ia to 'A/.t^vwv ge-

geniiber Daphne (Oltenical, ebd. IV 7 p. 292; zu

suchen ostlich von Totrokan. Derselbe Ort be-

gegnet auch in der Not. dign. or. 37 p. 102

:

milites nauclarii AHinenses Altino.

[Tomaschek.]

Altiuum. 1) Ort in Pannoma inferior (pror.

Valeria) an der Strasse von Aquincum nach
Viminacium, nahe dem rechten Donauufer, zwi-

=chen Lugio (Szekcsol und Antianae (Baranyavar),

;ilso etwa bei Muhacs Kegenuber der Margitta-

Insel; vgl. Itin. Ant. p. 244. Not. dign. occ.

32 p. 95 (euneus rquitum fortensium Altino;

'quit's sagittarii Altino], [Tomaschek.]

2) Stadt im Lande der Veneter iPtolem. Ill

1. 30). am Silisflusbe (Plin. Ill 126), in sumpfiger
Gegend I Strab. V 214) , aber wegen seiner fiir

den Handel giinstigen Lage bliihend. Die Lagunen
um die Pomiindiing (septem maria) dehnten sich

im Altertum von A. bis Ravenna aus, und diese

Wasserverbindung war ausserordentlich beniitzt

fPlin. Ill 119. Herodian VIH 7. Mela II 62. It.

Ant. 126). Ausserdem lag A. an der grossen

Strasse von Patavium nach Aquileia (It. Ant.

Pauly-WTissowa

128. 281. It. Hierosolym. 559), und war Aus-

gangspunkt der Via Claudia Augusta uber die

Alpen (CIL V 8002. 8003: Ti. Claudius . . .

Caesar Augustus [Titel vom J. 46/47 n. Chr.]

. . . viam Claudiam Augustam, quam Drusus
pater Alpibus bello patefaetis derexerat, munit
ab Altino usque ad fluimenDanubiummp. CCCL).
Schon in friiher Kaiserzeit Municipium (Vitr. I

4, 11. Plin. Ill 119; Inschrift vom J. 741 =
10 13 : [Ti. Claudius Ti. f.J Nero cos. templa por-

tieus hortos munieipio dedit, CLL V 2149; die

Inschrift Ore Hi 4082, welche eine colonia Al-

tinatium nennt, ist falsch: CIL V 40*), war A.

so bliihend , dass Martial IV 25 die mit Villen

reich besetzte Umgegend mit dem Golfe von
Baiae vergleicht. Beruhmt war die Viehzucht

(Schafe) von A. (Columella VII 2, 3. Tertull. de

pall. 3). Es gehorte zur Tribus Scaptia (CIL VI
2726. 3884, 4, 26 u. a., s. Kubitschek Imper.

20 Rom. tributim discr. 106). Nach der ZerstOrung

unter Attila im J. 452 liessen sich die Bewohner
auf den benachbarten Inseln der Lagunen nieder,

und daraus erwuchs in der Folge das heutige

Venedig (vgl. Paulus Diac. II 14 Altinum quae
et Altilia quondam dieebaiur , antequain ab

Attila esset eapta. Geogr. Rav. IV 30 p. 254;
vgl. IV 41 p. 257. V 14 p. 383; dagegen Alti-

num quae nunc Pucellis [= Torcello?] dieitur,

Guido p. 461 P.). Sonst wird A. noch genannt

30 bei Tac. hist. Ill 6. Plin. V
T
I 218. XXXII 150

(peetines, Kammuscheln von A.). Hist. Aug. Ver.

9. Aur. Vict. ep. 16, 5 ; Caes. 16, 9. Zosim. V
37. CIL HI 2914. Einwohner Altinates CIL V
745. 2071 ; vgl. Grat. Cyneg. 130 Altinates

genistae ; nur ganz spat Altiniensis, Hieronym.

ep. 60. Vigil. Thaps. contra Pallad. 1. II. Wenige
Euinen bei dem inodemen Dorfe Altino, unweit

Burano. Inschriften CIL V 2143—2305. 8818
—8828. Pais Suppl. 466—483. [Hiilsen.]

40 Altinns, Beiname der Iulii.

Altios, Beiwort des Zeus in Olympia. Aristo-

demus in Schol. Pind. 01. XI 55. [Wentzel.]

Altis, der heilige Bezirk des Zeus in Olym-

pia. Pind. 01. XI 55. Xenoph. hell. VII 4, 29.

Paus. V 10, 1 u. a., s. Olympia. [Hirschfeld.]

A] tor, rOmischer dcus indiges, als Nahrungs-

spender von den Pontifices beim Opfer an die

Erdgottheiten Tellus und Tellumo angerufen.

August, c. d. VII 23. [Aust.]

50 Altos ("A/.ros). 1) Ort Makedoniens bei Thes-

salonike. Steph. Byz. [Hirschfeld.]

2) Ort in Epirus nova, nahe an Dyrrachium.

Procop. de aedif. IV 4 p. 277; vgl. Vibius Se-

quester de num. : Alto Dyrraehiac. Dagegen
"A/.yog , Ort in Epirus vetus , nahe an Chimaera.

Procop. p. 279. [Tomaschek.]

Aluaka ('A/.ovdxa, A/.ovaxa), Stadt im nord-

westlichen Medien, in 80° 40' Liinge und 40° 30'

Breite ('Ptol. VI 2, 10), dererr Name sich bis auf

60 den heutigen Tag erhalten hat, als Benennung

des zur tiirkischen Provinz (vilajai) Hakkari (so

genannt nach dem dort wohnenden grossen Kur-

denstamm) gehorigen Bezirks (sangaq, liva) Albaq

(Monteith Journ. Roy. Geogr. Soc. London HI
51f. AKBaug; Eli Smith Researches of Smith

and Dwight in Armenia H 218 Anm. Albt'u/h, auf

der Karte Albagh; Willock Journ, Eoy. Asiat.

Soc. Great Britain and Ireland I 135 Albagh;
54
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Shiel Joiirn. Roy. Geogr. Soc. London Tin 57 Albak Mad of Allah', d. i. ,Albak-Kopf • bci
Elbdq; Reforate von diesen bei Bitter Erdkunde Sandreczki Reise nach Mosul und dureh Kur-
v. Asien IX 64 Iff. 674; Ains worth Journ. Roy. distan nach Urumia III 51 wird Sar Albagh als
Geogr. Soc. London XI 35. 57; Travels and Pass bezeichnet). Ihm scheint iin Grossen und
Researches m Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea Ganzen das nestorianische Bistum Albak sowie der
and Armenia II 286. 296 Albaq, Albak, auf der heutige tiirkische Bezirk dieses Namens, der aus
Karte Albakh; Referat bei Ritter a. a. 0. XI dem fruheren Gau (nahija i Albaq) des kurdisehen
600. 639ff.

;
Layard Discoveries in Nineveh and Purstentums (ijdldt) Hakkari hervoro-egano-cn ist

Babylon 382 Al Bagh, auf der Karte El Baugh; is. Scheref-Nameh ou ffistoire des Kourdes par
vgl. audi Haggi Khalifa Gihan-numa i. e. des- 10 Scheref, prince de Bidlis, ed. V<§liaminof-Zcr-
cnptio..mundi, ed. Constantinop. 1732, 4191, nof I 97. 102f. 106. 301 ; franz. Ubers. v Char-
franz. Ubers. bei Charmoy Cheref-Nameh trad. nioy 12. 122. 128f. 132. II 1, 159), zu entsprechen
174. 177). Die Armenier, in deren Gebiet vor- Alisan (a. a. O.) verzeichn'et als modernes Aqui-
dom diese Landschaft lag, unterscheiden zwei ver- valent des alten Gaus Gross-Albaq aus«er Sar-
schiedene Albaq, einen nOrdlicheren, zur Provinz Albaq noch Qara-Qojunlu. Was fiir ein Ort oder

'

(aSkharh) Vaspurakan gehCrigen Gau (gavar) Distrikt dieses Namens gemeint sei. wird jedoch
Gross-Albaq (arm. Albak Mets) und einen slid- nicht angegeben und lasst sich nicht ermitteln-
licheren, der zur Provinz Korcaik" gehort, Klein- ausgeschlossen wegcn der Lage und Entfernuno-
Albaq (arm. P'ok'r Albak); vgl. die dem Moses ist der zwischenAras(Araxes)undAkh-Cai,Weisser
von Khorene zugeschriebene Geographie aus dem 20 Pluss' gelegene Distrikt Qara-Qojunlu in der per-
7. Jhdt. n. Chr. (ed. Patkanow Text 19, russ. sischen Provinz Azarbaigan (Media Atropatene)
Ubers. 47f.;Werke des Moses v. Khorene ed. Veneta der iiberdies von AliSan (a. a. 0.) mit dem Gau
608f.) und Lukas Jngigean Beschreibung von Cvasrot der armenischen Provinz Vaspurakan iden-
Alt-Armenien, armeniseh

, Zusammenstellung von tificiert wird. Nach allediesem wird man nicht fehl
Angaben armenischer Schriftsteller liber Gross- greifen, wenn man Albaq als die alte Bezeichnung
Albaq 206ff., tiber Klein-Albaq 148f.; St. Martin des hohen Gebirgsthales betrachtet in dem die
Memoires sur PArmenie I 177f. ganz ungeniigend. Quellen und der Oberlauf des grossen Zab (Lykos)
Klein-Albaq war die Gegend urn Gulamarg^ (bei liegen. Auch die Trennung desselben in "zwei
den Englandern auch Guldmerik, armen. Qlmar Teile ist gewisscrmassen schon dureh die Natur
und Qlmar, syr. Quldmark und Qulmar bei G. 30 des Flusslaufes vorgezeichnet. der zuerst eine gene-
Hoffmann Ausziige aus syrischen Akten per- rell nord-siidliche Riehtuiig hat und sich dann
sischer Miirtyrer 230) ,

wie aus den Angaben des plotzlich nach Sudwesten wendet. Den nord-sud-
armenischen Historikers Thoma Artsruni (um lichen Abschnitt des Flussthales scheint Gross-
900 n. Chr.) hervorgeht (ed. Constantinop. 1852, Albaq. den von Nordosten nach Sudwesten ge-
58. 270. Brosset Collection d'Historiens Arm^- richteten Klein-Albaq umfasst zu haben, so dass
mens I 47. 194), da nach ihm die Burgen Glmar die alte Gaugrenze zwischen beiden in der Nahe
und Sring (dieses letztere auch als Gauname er- der Flussbiegung gelegen hatte. Damit ist im
wahnt, syr. QaVa dh Seringa bei A. Grant The allgemeinen der Umfang des Gebietes bezeichnet,
Nestorians 83; nach Ritter Erdkunde v. Asien auf das, nach den vorhandenen, sehr sparlicheii
XI 629 vielleicht Syrini, nordwestlich von Gula- 40 Daten, der Name Albaq angewendet worden ist
marg, auf Ainsworths Karte in Journ. Roy. Die Stadt, welche Ptolemaios unter dem Nameii
Geogr. Soc. London XI und Travels and Resear- A. auffuhrt, war zweifellos die mit der Landschaft
ches H; s. auch H. Kieperts Karte von Ge- gleichnamige Hauptstadt derselben ; vielleicht war
orgien, Armenien und Kurdistan, 1854, zu Rit- auch, wie dies offers geschieht, der Name der
ters Erdkunde; spater, auf Karte von Armenien, Landschaft auf ihre Hauptstadt iibertragen worden;
Kurdistan u. Azerbejdschan. 1858, andcrs, nam- so gebraucht auch Mont eith (Journ. Roy. Geogr.
lich siidostlich von Gulamarg) in Klein-Albaq ge- Soc. London III 52), mit Recht oder Unrecht, den
legen haben. Es wird also im allgemeinen dem Namen des Bezirks fiir Burg und Stadt von Bas-
jetzigen Gebirgsgau und dem nestorianischen Bis- Qal'a, und ebenso steht auf der Karte zu Eli
turn (G. Hoffmann a. a. O. 204f.) Gulamarg 50 Smith Researches of Smith and Dwight in Ar-
entsprochen haben, von dessen Umfang sich eine menia Albagh als Name einer Stadt.^ Vermut-
annahernde Vorstellung dureh die von A insworth lich lag A. in Gross-Albaq, in der Nahe von
(Journ. Roy. Geogr. Soc. London XI 35; Travels Bas-QaFa id. i. ,Burg des Anfangs'; vielleicht
ana Researches II 285f. , s. auch Ritter Erdk. ist das tiirkische baM ,Kopf, Anfang', auch .End.-
v. Asien XI 599) gegebene Liste der dazu geho- hier Ubersetzung des pers. sfir , als Abkiirzung
rigen nestorianischen Dorfer gewinnen lasst. Eine von Sar-Albaq. also .die Burg von Albaq-Anfans
zu gTosse Ausdehnung giebt Alisan (Geogr. v. oder -Ende- ; Ainsworth Travels and Resear-
Gross-Armenien, armen. 23i dem Gau Klein-Albaq. ches II 288 the Castle at the Headwaters of

'

wenn er es ausser Gulamarg auch noch dem neueren the Zab . .die Burg an den Quellwassem des
Bezirk Albaq gleiehsetzt. Gross-Albaq dagegen 60 Zab' ; nach Monteith a. a. O. 57 unter 38°
wird das Gebiet urn Bas-QaF a gewesen sein, dessen 2' 1" nordl. Breite; in einer Seehohe von 7818
nordlichster Teil, wo sieh die Wasserscheide der engl. Fuss = 2383 Meter nach La yard Diseo-
nach dem kaspischen Meere. dem Urmiasee und veries in Nineveh and Babvlon 382 Anm.). dem
dem persisehen Meerbusen fliessenden Gewasser Hauptorte des heutigen Be'zirks Albaq (Layard
befindet, den Namen Sar-Albaq, d. h. ,Albaq- a. a. O. 382). Vermittelst der Positionen des
Anfang'

,
oder auch ,Albaq-Ende', fiihrt (A ins- Ptolemaios das Resultat zu einem bestimmteren

worth Journ. Roy. Geogr. Soc. London XI 58 machen zu wollen, ware zur Zeit vergeblich, denn
Sar al Biigh, Travels and Researches II 296 Sir fiir Morunda (Ptol. VI 2, 9), die jetzige Stadt Ma-
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rand im nflrdlichen Azarbaigan, das von Ptolemaios rischen Konige wiederholt erwahnte Stadt und Pro-

oder Marinos von Tyros deutlich demselben Rou- vinz Arrapha (Ar-rap-ha, Arba-lia), deren Statt-

tier entnommen ist wie A., und das den geeigneten halter bei den Assyrern mit zu den Eponymen
Ausgangspunkt fiir eine genauere Localisierung gehorten, und deren Name ein ansprechendes Mit-

•diesesletzterenbildet, ist die ptolemaeiseheLangen- telglied zwischen Arrapachitis und Albaq abzu-

angabe nicht mit der geniigenden Sicherheit fest- geben scheint. TrotzdemTh.Nsldeke(Untersuch.
gestellt , um Schliisse darauf zu bauen (s. u. z. Kritik d. alt. Testaments 151 ; ZDMG XXXVI
Morunda). Uberraschend ist, dass bei Ptole- 182), Lagarde(ArmenischeStudien8), Schrader
maios Albaq-A. zu Medien, genauer Media Atro- (Keilinschriften u. Geschichtsforschung 163. 164.

patene, gerechnet wird, und nicht, wie man zu- 10 167 Anm. ; die Keilinschriften u. d. alte Testament

nachst erwarten sollte, zu Armenien, wozu es 112),Dillmann(Genesis6195),Friedr.Delitzsch

spater immer gehort hat. Interessant ist es da- (Wo lag das Paradies 125), E. Meyer (Geschichte

her, dass sich bei dem armenischen Historiker d. Altertumsl 418), Tiele (Babylonisch-assyrische

Thoma Artsruni (ed. Constantinop. 1852, 58. Bros- Geschichte I 62. 74. H 497) der Combination Kie-

set Collection d'Historiens Armemens I 47) die perts zugestimmt haben, so ist sie doch als ent-

ijberlieferung flndet, dass im Gau Albak Nach- schieden verfehlt zuriickzuweisen. Was zunachst

kommen Asdahak des Meders (armeniseh Asdahak die Gleichsetzung von Arrapachitis und Albaq

Mar), also Meder, gewohnt hatten, was vielleicht (Aluaka) anbetrifffc , so lasst sich die iiberlieferte

in einer fruheren, dauernden oder audi nur zeit- Lage von Arrapachitis mit derjenigen von Albaq

weiligen ZugehOrigkeit zu Media Atropatene seine 20 in keiner Weisc vereinigen. Ptolemaios, der einzige,

Erklarung flndet. Da es sich um ein Gebiet handelt, dureh den wir von Arrapachitis wissen , setzt es

iiber das wir aus dem Altertum nur ganz wenige, zwischen Armenien {naga. rijr 'Aofiertav) und Adia-

zusammenhanglose Angaben besitzen, so mag auch bene (j; /nsra^v tfjs 'AQgajTayJrtdos xal ru>v Faqa-

eine kuhnere Combination, dureh die eine vollig fi'atwv 'Adiafir)vrj). Danach musste es zwischen

vereinzelte Notiz zu anderweitig bekannten That- dem grossen Zab (Lykos), der Adiabene (s. d., syr.

sachen in Beziehung gebracht wird, hier ihren Hdhaijabh) nach Norden zu begrenzt, und den

Platz finden. In einer aus den Commentarien des kurdisehen Bergen
,
genauer der al-Khair-Kette,

Dellius stammenden Stelle des Strabon (XI 523, nordlich der Stadt Aqra, liegen ; vom Tigris war

frg. 11 bei W. Fabricius Theophanes v. My- es wahrscheinlich dureh die Landschaft Kahichene

tilene u. Quintus Dellius als Quellen d. Geogr. d. 30 (s. d.) getrennt, so dass man sich als Westgrenze

Strabon 233) wird die Landschaft SvfAfiaxr] er- das (Jabal al-Maqlub-Gebirge oder den Khazir(Gha-

walmt, die von den Armeniern den atropatenischen zir)-Fluss, den Bumodus der Alten, denken kOnnte

Modern entrissen, von diesen aber dann jenenwieder (das Niihere unter Arrapachitis). Auf den

abgenommen worden war. Wahrscheinlich ist dieses blossen Namensanklang bin sieh iiber die Angaben
letztere im J. 33 v. Chr. geschehen , infolge des des Ptolemaios, an die wir uns zunachst, in Er-

Biindnisses zwischen Antonius und Artavasdes manglung einer jeden andern Nachricht, halten

(s. d.), dem Konige des atropatenischen Mediens miissen.einfachhinwegzusetzen, oder aber die Nord-

{v. Gutschmid Geschichte Irans 101, dem Fa- grenze von Assyrien um mehr als einen Breitengrad

bricius a. a. 0. 22. 233 folgt). Symbake wird nach Norden bin zu verschieben, wie dies Kiepert
sonst nirgends wieder genannt; ein Versuch, es40thut, und Arrapachitis nach Albaq zu verlegen,

zu identiflcieren , ist bisher nicht gemacht. Zu- ist unzulassig. Soil wirklich eine Correctur der

nachst sprioht die grSssere Wahrscheinlichkeit da- ptolemaeischen Angaben vorgenommen werden, so

fiir, dass es an der Westgrenze, nicht an der dureh wird sie nur nach einer andereu Richtung bin

den Aras (Arases) gebildeten Nordgrenze vonMedia erfolgen konnen. Ganz unwahrscheinlich ware

Atropatene lag. Dann wiirde aber die Bemerkung auch die Annalnne , dass Albaq Gesamtbezeich-

iiber Symbake vortrefflich auf den nordlichen Teil nung fiir die Uferlandsehaft des grossen Z&b von

von Albaq, also auf den Gau Gross-Albaq, passen; dessen Quelle bis zu seiner Einmiindung in den

und es erscheint keineswegs undenkbar, dass der Tigris gewesen sei. Landschaftsnamen pfiegen

ganz unbekannte Name A/.fidarj allmahlich in eine beschranktere Geltung zu haben; in diesem

Xvfi^axt] corrumpiert worden ist (Naheres u. Sym- 50 Falle kennen wir fiir die Gegend zwischen Albaq

bake). Trifft diese Combination wirklich das und dem ptolemaeischen Arrapachitis eine ganze

Richtige, dann stammt wahrscheinlich das Itinerar, Reihe von Gaunamen. teils aus der Liste der Gaue

aus dem Ptolemaios oder schon vor ihm Marinos von Korcaik' in der dem Moses von Khorene zu-

von Tyros Namen und Lage der medischen Stadt geschriebenen Geographie led. Patkanow, Text

A. entnommen haben, aus der Zeit nach 33 v. 18f.; russ. Ubers. "46f. ; Werke d. Moses v. Klio-

Chr. ; es enthielt den Namen in der lautlich etwas rene ed. Veneta 608), teils aus den Aufzahlungen

genaueren Wiedergabe 'A/.ovdaa, d. i. *Albhdka. syrischer BLstumer (z. B. bei G. Hoffmann Aus-

Das Verdienst, darauf hingewiesen zu haben, dass ziige a. syr. Akt. pers. Miirtyrer 204f.), die sich

A. dem neueren Albaq entspricht. gebiihrt Ritter offenbar in ihrem Umfang und ihrer Benennung
(Erdk. v. Asien XI 639). Dim folgte H. Kiepert 60 an die alten Gebirgsgaue angeschlossen haben.

(M.-Ber. Akad.Berl. 1859. 200f.; Lehrbuch d. alt. Hhisichtlich der Identificierung der assyrischen

Geographie 80), der aber die Identification in nicht Stadt und Provinz Arrapha mit Albaq, welcher die

zu billigender Weise erweitert hat, indem er auch Assyriologen (s. die oben angefiilrrten Stellen der

den von Ptolemaios (VI 1, 2) iiberlieferten Land- Werke von Schrader. Friedr. Delitzsch
schaftsnamen 'Ao&axa/jTi; (s. d.) heranzog und und Tiele) bis vor kurzem fast ausnahmslos zuge-

Albaq gleichsetzte (zuerst auf der Karte von Ar- stimmt haben — nur Delattre (Le Peuple et

menien, Kurdistan und Azerbeidschan, 1858). Dazu l'Empire des Medes 118, 3) bezweifelt ihre Richtig-

ffigte er dann noch die in den Inschriften der assy- keit — , kann hier nur kurz hervorgehoben werden,
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dass nichts fur cine so nOrdliche Lage jener assy- schon in der von George Smith (Assyrian Dis-
rischen Stadt und Provinz spricht, dass eine un- coveries 288f. Winekler Keilschrifttexte Sar-
befangcne Betrachtung der Thatsachen vielmehr gons II 44 B) verOffentlichten Liste medischer
mit Notwendigkeit auf eine viel siidlichere Ge- Hauptlinge, die dem assyrisehen Konige Sargon
gend fiihrt. Neuerdings ist audi H. Winekler im J. 715 Tribut zahlten, Ar-ba-ku sa(mdtu)
(Geschichte Babyloniens u. Assyriens 207. 215) Ar-na-sia; vgl. anch 'Aqtio- in dem iranischen
zu einer solchen Auffassung gelangt und hat, unter Namen des mythischen Skvthenkonigs 'AQn6%ais
Zuriickwcisung der Identiflcierung von Arrapha (Herod. IV 5f.) und 'AXtpa- in dem Pcrsonennamen
mit Arrapacliitis, das aber auch er noch fiir d'ie 'AAyaocarjs (Inschrift von Bisutiin CIG 4674).
Landschaft am Oberlauf des grossen Zab halt, 10 [Andreas.]
die assyrisohe Provinz Arrapha in die Gegend Aluanis, Stadt in Mesopotamien. Ptol. V
jenseits des kleinen Zab (Kapros), vielleicht sogar 18, IS. [Fraenkel.]
desDiyala (Gyndes), verlegt. Eine siidliche Lage Alnare ('AZovagrj Ptol. VI 7, 31). Stadt im
von Arrapha stimmt aber in so auffallender Weise NW. von Arabia Felix. Nach seiner Lage zu
mit derjenigen der Stadt "Aegana (s. d.) uberein, Iathrippu (al-Madina) halt esSprenger (Geogr.
die Ptolemaios (VI 1 , 6) siidOstlich von Arbela Arab. 230) fur das 2—3 Tago von al-Madina ent-
ansetzt, dass an der Identitat beider nicht zu femte Fadak, wo das Geschlecht der'Owal (Benu-
zweifeln ist. Dann ware aber auch zu erwagen, 'Owal oder Al-'Owal) das Regiment fiihrte.
ob nicht em Zusammenhang zwischen Arrapa und [D. H. Miiller.]

der Landschaft Arrapacliitis angenommen werden 20 Aluca ('Alovxa) , Stadt im Nordwesten von
muss

,
der allerdings eine Berichtigung der von Corsica (Ptolem. Ill 2, 8). [Hiilsen.]

Ptolemaios fur diese letztere gegebenen Grenz- Aluccius hiess naeh Livius XXVI 50 der
bestimmungen zur Folge haben wiirde , aber in keltiberisehe Hauptling. dem P. Scipio seine ge-
einer ganz anderen, als der von Kie pert vorge- fangene Braut unberiihrt zuriickgab; bei Fron-
nommenen Weise (s. unter Arrapacliitis). Hat tin. str. II 11. 5 Allueius. bei Dio fr. 57, 43
nun auch die Gleichsetzung von Arrapha mit Al- 'MXovxUp; Indibilis] bei Val. Max. IV 3, 1.

baq-A. zuriickgewiesen werden miissen, so lasst Polybius X 19 erzahlt dieselbe Geschichte we-
sich ein anderer von den Assyrern iiberlieferter niger romantisch als Livius ohne Namen; eine
Stadt- und Landesname vielleicht mit mehr Recht abweichende Version hatte nach Gellius VI 8
damit in Verbindung bringen. Der assyrischo 30 Valerius Antias gegeben. [Klebs.]
Kflnig Asur-nasir-abal (885—860 v. Chr.) nennt Alreare s. Bienenzucht.
in dem Bericht fiber seinen in das J. 880 fallen- Alyeria, Gemeinde in Dalmatia , nahe an
den Feldzng in Armenian (Na-i-ri) auch Arbakki Asserie, bezeugt auf einer bei Dobropoljci gefun-
(Ar-ba(-ak)-ki) in dem Lande Kirhi (Annalen- denen Inschrift (Ephem. epigr. II 563), worin
oder Platteninschrift II 112, Keilinschriftl. Bi- von Grenzstreitigkeiten inter remp. Asseriatium
blioth. I 90), dann die von ihm eroberten Fes- et remp. Alveritarum die Rede ist. Der Geogr.
tungen von Arbakki, Iiaia und Salaniba (I-ia-ia Rav. IV 16 gedenkt eines Ortes Arberie zwi-
Sa-la-ni-bamahaxa-nidannutiSaAr-ba(-ak)-ki, schen Adris (Medwidje) und Asserie (Podraje)

;

ebd. 116, Keilinschriftl. Bibliothek a. a. O), end- im Illyrischen scheint der Stamm arb- mit alb-,
lich erwahnt er es in einer Aufzahlung von Lan- 40 alv- gewechselt zu haben. [Tomaschek.]
dem (Monolithinschrift 49, Keilinschr. Bibl. I Alveus, ein muldenfOrmiger Behalter, und
92 Anm.), deren Stadte er erobert hat, als zwar speciell 1) eine Badewanne, namentlich die
(matu) Ar-ba-ki. Da nun das Land Kirhi, zu grosse, gemeinsame, fur warme Biider, im Cal-
dem er Arbakki reclmet, im Osten an das Land darium. Sic pflegte, wo nicht besondere Grunde
Kirruri (Kir-ru-ri) grenzte Is. Asur-nasir-abals eine andere Lage bedingten. an der einen Sclimal-
Annaleninschr. 1 58'f., Keilinschr. Bibl. I 62), dieses seite des Raumes , der sehola labri gegenuber.
aber nach Schraders Auseinandersetzungen(Keil- angebracht zu sein; die ,Centralthermen' in Pom-
inschrift. u. Geschichtsforsehung 163; s. auch peji haben an jeder Schmalseite einen A. Seine'
Tiele Babyloniseh-Assyrisehe Geschichte I 180

1

Lange ist gleich der Breite des Raumes, seine
in der Ebene westlich vom Urmia-See gelegen 50 Breite nach Vitruv nicht unter 6 Fuss, von denen
hat, so muss aller Wahrscheinliehkeit nach Kirhi 2 fur die innere Stufe zum Hineinsteigen und
das Gebiet von Albaq mitumfasst haben. Dann die Neigung (puhinus) der Riickseite, zum An-
liegt aber nichts nailer, als das zu Kirhi gehorige lehnen der" in der Wanne Sitzenden , abgehen

;

Arbakki mit Albaq-A. zu identiflcieren. Eine Er- hiermit stimmen die A. der pompejanischen Bader
klarung des Naniens A. zu versuohen ist un- uberein. Das heiss*1 Wasser fiel in einem oder
thunlic'h. da ganz unsicher ist. welrher Spraehe mehreren Strahlen hinein und hatte einen Ab-
es ursTirimglieh aiigehcirte. Als Material fur spatere fluss am oberen Eande ; durch einen Abfluss am
Combinationen miigen einige anklingende iranische Boden konnte der A. entleert und das Wasser
Orts-uiidPersonemiamenzusammengestellt werden: zur Reinigung des Fussbodens des Caldariums
'Aojlaxa, Stadt in Arachosien l Ptolem. VI 20, 4|: 60 verwandt werden ; es wurde warm erhalten durch
'Aoitoya, Stadt in der Persis l Ptolem. XI 4, 51; einen Metallkessel in Form eines horizontalen
'Aoiay.a; , Name eines Satrapen von Medien , in Halbcylinders fiber der aus der Hypokausis unter
der nicht von Xenophon selbst herriihrenden Auf- den tiohlen Fussboden fiihrenden Offnung ; in
zahlung von Satrapen, Anab. VLT 8. 25, und diesen gegen den A. oifenen Kessel trat das
das damit identisehe 'Anfianrfi, Name eines Feld- Wasser aus demselben hinein und wurde hier
herrn des Artaxerxes Mnemon (Xenoph. Anab. I stets von neuem erwarmt. Overbeck Pom-
7, 12), some eines raedischen Feldherrn (Diodor. peji* 211. 229. 236. v. Dnhn u. Jacobi
II 24f. aus Ktesiasl; derselbe Name findet sich Der griech. Tempel in Pompeji 33. Mau Eom.
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Mitt. VI 1891, 267. Marquardt Privatl. 2 288. bebauen, der Landeskultur schadlich ist, ein Ge-

Ausnahmsweise ist in den stabianer Thennen sichtspunkt, auf welchen Cod. lust. VII 41, 3, 1

in Pompeji auch im Tepidarium nachtraglich hinweist. Darum bestimmt schon das Recht zur

ein A. angebracht worden. Overbeck* 227. Zeit des Gaius (Dig. XLI 1, 7, 5. 30, 1.

Nissen Pomp. Stud. 151. Der A. heisst bei XLIII 12, 1, 6. 7. Inst. II 1, 23), dass das

Celsus (I 3. 4. II 17. Ill 22. XVI 29. XVII 23) verlassene Flussbett den Ufernachbarn bis zur

und Petron 92 solium: die Angabe, dass dies Mitte des Flusses zufallen und, wo das Ufer-

Wort eine Wanne fiir nur eine Person bezeichne grundstiick ein ager limitatus ist, der freien Oc-

(Festus 298 b 22) , was Suet. Aug. 82. Vitr. IX cupation unterliegen soil. Deshalb vergleicht der

praef. 10, auch wohl Cels. VII 26, 5 in der That 10 Jurist Poinponius im Hinblicke auf den Satz.

der Fall ist, beruht wohl auf falscher Etymologie. dass das von einem Flusse uberschwemmte Land
Der A. ist zu unterscheiden von dem warmen zu einer offentlichen Sache wird (Dig. VII 4,

Schwimmbassin (calida piscina Plin. ep. II 17, 24 pr. u. § 1. XLIII 12, 1, 7. Inst. II 1, 23), die

11; vgl. Galen, meth. med. 7, 6 = X 473 K.), Flusse mit den Censitoren (Grenzrichtern), welche

wie es zuerst Maecenas in Rom einrichtete, Dio Privateigentum zu offentlichem Lande machen
Cass. LXV 7. diirfen und offentliches Eigentum zum privaten

2) Spielbrett, sowohl fiir Wiirfelspiele, tesserae (Dig. XLI 1, 30, 3; almlich Tertull. de pall. 2

(Suet. Claud. 33. Vitr. V praef. 4. Plin. n. h. Iordanus amnis finium arbiter).

XXXVII 13; alveolus Fest. ep. p. 8, 1. Varro Litteratur: Rudorff Gromatische Institutio-

bei Gellius I 20, 4). als auch fiir Brettspiele, 20 nen 451—453. Becking Pand. II 143 —145.
ealeidi (Val. Max. VIII 8, 2; alveolus Lucil. sat. Sell Rom. Lehre der dingl. Rechte 259 § 68.

XIV 10). Dieser A. war ein Brett mit erhoh- Rein Privatrecht der ROmer 284. 285 Anm. 1.

tem Rande, Bekker Anecd. 275, 15. Der bei Puchta Institutionen II § 242 Not. dd. Kuntze
Plinius a. O. erwahnte war 3x4 Fuss gross. Cursus d. r. R. § 511. Schulin Lehrb. d. Gesch.

Abbildung eines A. auf einem pompejanischen d. rom. E. 296. (Leonhard.]

Bilde Not. d. scavi 1876 Taf. VI. Ob die nicht Alula (Hieron. Onom. ed. Lagarde 119, 8),

selten gefundenen marmornen Spieltafeln mit Ort in Judaea bei Hebron. [Benzinger.]

drei Linien, die von einer vierten senkrecht ge- Alumen s. Alaun.
schnitten werden , und je 2x6 Zeichen tragen, Alumeotai CAf.oviieonai). Volk im Innern von

an deren Stello 6 Wiirter von je 6 Buchstaben 30 Arabia Felix, Ptol. VI 7, 24. Vgl. Sprenger
treten konnen, zum Wiirfeln (BruzzaBull. com. Geogr. Arab. 434. [D. H. Miiller.]

1877, 81) oder zu einem Brettspiel (Marquardt Alumnus, doexros, ein ausgesetztes und von

Privatl. 2 859) dienten, ist zweifelhaft. Der Name dem Finder aufgezogenes Kind. Es war Sklave,

A. kommt ihnen aber wohl nicht zu, da sie nicht konnte aber von den Angehorigen als frei ge-

die oben bezeichnete Form haben. S. Tabulae boren reclamiert werden. und zwar nach Traians

lusoriae. [Mau.] Entscheidung ohne Erstattung der Aufziehungs-

3) Ein aus einem ausgehohlten Baumstamnie kosten. Plin. ad Trai. 65. 66. Inschr. Fabretti
hergestellter muldenfOrmiger Kahn einfachster 349, 19. 22. 350, 26. 351, 37. .

[Mau.]

Art (Einbaum. [lovoSvlov), Liv. XXI 26, 9, vgl. Alupsoi (A/.ovtpot). Ort an der liburnischen

§8. Veil. II 107, 1; vgl. auch Verg. Aen. VI40Kiiste. Scylax § 21 p. 26 ; vgl. Lopsi, Lopsica.
412: sonst der bauchige. gewiilbte Scliiffsrumpf [Tomaschek.]

(y.vroe Sail. lug. 18. 5. Liv. XXIII 34, 17) und Aluros ('A/.ovoog Joseph. Bell. Jud. IV 9, 6),

bei Dicbtern das gauze Schift' (Ovid. fast. Ill 591. ein jetzt unbekanntes Dorf in Judaea.

Prop. IV 6, 16). [Luebeck.] [Benzinger.]

Alveus derelictus ist das vom Flusse ver- Alus, Name eines (keltischen?) Gottes auf

lassene (durch seinen Riicktritt freigelegte) Bett. zwei bei Brescia gefundenen Inschriften CIL
Das altere romische Recht licss es nicht zum V 4197. 4198; auf der letzteren ist er mit Sa-

Privateigentum werden. ja cs duldete nicht ein- turnus identificiert. In derselben Gegend war
mal eine Ersitzung daran, so dass die Obrigkeit die GOttin Alantedoba beimisch. [Ihm.]

den Fluss wieder in dassclbe zuriickleiten durfte. 50 Alusias s. Lusias.
oline dass sic zu irgend welcher Entschiidigung Alusor .

.
, Station in Thrakien nahe der da-

deijenigen verpflichtet war, welche es inzwischen cischen Grenze. It. Hier. 568. 1. [Hirschfeld.]

beset zt und niogliehenveise schon bebaut hat- 'AXovaxov cpgovgiov , ein von Iustinian ca.

ten. Arg. Frontin p. 20 Lachm. (und hiezu 550 restauriertes Castell an der taurischen Siid-

Aggenus" Urbicus p. 21. 82), femer ebd. p. 50. ostkiiste. Procop. de aedif. Ill 7 p. 261 : bei Edrisi

Allein dieser Eeehtssatz war nur auf agri limi- genannt 's-A/usta, in bvzantinischen Synodalur-

tafi is. unter Ageri berechnet. vielleicht so- kunden a. 1384. 1390 »; A/.orara, in genuesischen

gar beschrankt. weil nur da. wo eine amtliche UrkundenunditalischenPortulanenJ.tesrn', Lusta;

Grundstiicksabgrenzung bestand . der Zuwachs noch jetzt Alusta an der Miindung eines Baches,

durch Riicktritt des Flusses , ebenso wie derje- 60 von wo ein Bergpfad entlang dem Ostabhang des

nige durch Ansptilung (s. Adluvioi. mit Be- Catyr-dagh indas QuellgebietdesSalghvrhinuber-

stimmtheit von der Grundstueksflaehe , die ur- fiihrt; vgl. Dory. [Tomaschek.]

sprtinglich vorhanden war. unterschieden werden Aluta, weiches , mit Alaun gegerbtes (Plin.

konnte, vgl. Hyginus p. 124. 125 Lachm. Da- n. h. XXXV 190) Leder. Es konnte verschiedene

zu koiumt, dass diese beiden Arten des Zu- Farben haben (schwarz Mart. VII 35. Iuv. 7,

wachses schwer von einander gesondert werden 192; weiss Ov. a. a. 271; rot Mart. II 29) und
konnen, endlich, dass die Unmiiglichkeit eine vom diente u. a. zu feinem Schuhwerk (Ov. a. O.

Flusse verlassene Landerei zu erbeuten und zu Mart. LT 29. XII 26), zu Geldbeuteln (Iuv. 14,



1707 Alutae Alybe 1708 1709 Alychme Alypios 1710

282), zu Schfirzen (Mart. VII 35), zu Pflastem Kyaxares' Sohn Astyages. Kampfe des A in
(Ov. a. a. II 202. Scrib. Larg. 81. 82. 229), in Bithynien erwahnt Stepli. Byz. s. Alvarra, in
Galhen naoh Caes. b. g. Ill 13 auch zu Segeln. Karien Nic. Dam. frg. 65 ; sonst erfahren wir nur

[Mau.] von seinen Kampfen mit den Ioniern. Smyrna
Alutae, eine civitas Liburnorum mit Ius hat er erobert, von den Klazomeniern wurde er

Italicum im conventus Scardonitanus, bei Plin. geschlagen, gegen Milet (unter Thrasybulos) ffihrte
III 139; vgl.^Alutrenses.

^
JTomaschek.] er den von seinem Vater ererbten Krieg fort,

Alutas. 'Akovras 6 Tzoraftog, Sg jcgoe Soxtovs der schliesslich durch einen Biindnisvertrag be-
ogftti&elg dtagoei %r

t
v Aaniav, Ptol. Ill 8, 2 ; ebenso endet wurde (Herod. I 16ff.). Die engen Be-

bei lord. Get. 12 Iaxyges a Roxolanis Aluta 10 ziehungen der Lyder zu der griechischen Kultur
tantum flumo segregantur. Dagegen in einer sind auch unter A. weiter gepflegt worden; in
romischen Inschrift (aus Koln, Brambach CIEh Milet hat er zwei Tempel gebaut, nach Delphi
405) Alntus und auf der Tab. Pent, als Station einen silbernen Krater des Glaukos von Chios mit
Ponte AMI Jetzt noch heisst der Strom mit eisernem Untersatz geschickt (Herod. I 25 • vgl.
slavisch-rumanischer Vocalisation Oltu , bei den Paus. IX 16, 1). Sonst geht wohl auf A. die
Sachsen Siebenbiirgens Alt. Ob der "AzXas des Colonisation der thebischen Ebene siidlich vom
Herod. IV 49 auf den Altfrass bezogen werden Ida urn Adramytion (das nach A.s Sohn oder Stief-
darf, ist sehr die Frage ; dagegen steht Flutausis bruder Adramys benannt sein soil) durch die
bei lord. 5 (vgl. Geogr. Rav. IV 4 Flatausis, Lyder zuriick (Skylax 97. Xenoph. Anab. VII 8,
Flautasis) offenbar far Fl. Alutas, schwerlich fur 20 7. Strab. XIII 613. Aristoteles bei Steph. Byz.
Hwrasus. [Tomaschek.] s. v.) ; hier residierte der Kronprinz Kroisos (Nic.

Aluthagos (AXov&ayos)
,
Sohn des Auteros, Dam. frg. 65, vgl. 63). Charakter des A.: ems

atQarfjyd; zu Olbia wahrend der Eegierungszeit ftev veos rjv , v^iorfe rjv xal dxoXaotog , exfias
des Hadrian, Latyschew Inscr. orae sept. Ponti Ss els avbga atoipQaveaxatos xal Sixaiozaros Nic.
Eux. I 53. [Kirchner.] Dam. 64. Zerwfirfnisse unter seinen Sohnen Nic.

Alutrenses, eine, wie es scheint, liburnische Dam. 65. Herod. I 92. Das Grab des A. ist weitaus
Gemeinde, neben Asseriates genannt bei Plin. das grSsste unter den Ivdischen Konigsgrabern
III 130; vgl. Alutae und Ludrum. auf dem Plateau zwischen dem gygaeischen See

[Tomaschek.] und dem Hermos gegeniiber von Sardes (Herod
Alxenor CA>.^va>e ). 1) Teischer Heros, CIG 30 1 93. Strab. XIII 627. Hipponax frg. 15 nach

3064, 8 (der Name von Boeckh erganzt). Schneidewin; untersucht von Spiegelthal,
„ .„ . ,

[Knaack.] s. die Beschreibung von Olfers Abh. Berl. Akad!
2) Naxischer Bildhauer des 6. Jhdts., Ver- 1858). Aus seiner Kegierung stammt ein Teil

fertigerderbekannten, in Orchomenos gefundenen, der iilteren lydischen Kdnigsmunzen , welche als
.jetzt im Central-Museum zu Athen befindlichen Wappen das Vorderteil eines Lowen und eines
Grabstele. Vgl. LOwy Inschr. gr. Bildh. 7. Stieres tragen (Eev. Quadratum incusum). Neuer-

., , „,, „ [C- Robert.] dings hat Six Numism. Chronicle 3 ser. X 1890,
Alxion (AJ^uov), V ater des Omomaos (Paus. 202ff. erkannt, dass ihm zahlreiche friiher MiletV 1, 6), der sonst Ares ist. Thramer Perga- oder Kyzikos zugewiesene Elektronmunzen ange-

mos 85 - [Knaack.] 40 horen. die als Wappen einen LOwenkopf und zum
Alya s. Aha Nr. 1. Teil die Legende faXPet tragen, die Six mit
Alyatta oder Alyattt, Stadt in Galatien im Eecht zu faXfo^azrjg) erganzt. Daraus ergiebt

Gebiete der Tolistobogi, zwischen den Mandri sich, dass die friiher aufgestellte semitische Ety-
fontes und dem Sangarius. Liv. XXXVIII 15. mologie des Namens unhaltbar ist ; der Name ist
18. Ramsay Asia Mm. 452. Steph. Byz. erwahnt aber jedenfalls ein Compositum mit dem klein-
wahrscheinhch denselben Ort als eine Festung asiatischen Gottesnamen Attes. [E Meyer]
in Bithynien; aber sicher verschieden Alyas im Alybas. 1) Erdichtete Stadt, Odyss. XXIV
Pontus Polemomacus (Notitt.). [Hirschfeld.J 304 , nach Eustathios = Metapontum in Unter-

Alyattes (AXvdxTrjg)
, vorletzter Konig der italien, nach anderen = 'AXvfa.

Lyder, Sohn des Sadyattes, Vater des Kroisos, 50 2) Ein Berg. Et, M. p. 70. Soph, bei Hesych.,
aus dem Hause der Mermnaden

, regiert nach wahrseheinlich = Alvbe Nr. 2. [Hirschfeld
]Herodot 617—560, nach Eusebios seit 609, nach 3) 'O iv 7V,<«w; "(in Unteritalien) fjoms (Suid.

derparischen Chronik seit 605. Er ist der eigent- s. Ev&v,.tog). wahrend er sonst immer als der
liche Begninder der lydischen Grossmacht, der heroisierte Gefahrte des Odysseus. IloXhm (Od.
die Kimmener aus Asien verjagt (Herod. I 16. X 224) bezeichnet wird; ein boser Damon, der
Polyaen V II 2, 1

)
und das Lydeneich bis an den Menschen wtirgte und alljahrlich die schonste

Halys ausgedehnt hat. Hier stiess er mit Kya- Jungfrau als Siihnopfer heischte, bis der Lokrer
xares von Medien zusammen

; bekanntlich wurde Euthymos ihn bezwang Cs. d.). Er wird iden-
der Krieg im sechsten Jahre durch die wahrend tisch" mit AXlfmg (s. d. ), d. h. ein Hadesheros
einer Schlacht eintretende Sonnenfinsternis vom 60 der Unteritalien besiedelnden pvlischen Kaukonen
28. Mai o85, die Thales vorhergesagt haben soil, sein. Vgl. Eohde Psyche 180f. [Tiimpel.l
beendet (Herod. I 74. Plin. II 53 u. a.; das Alyhbaka (Ptol. IV 4, 12), Stadt im Bin-
Datum nach Zech Astron. Unters. fiber die wich- nenlande der Kvrenaika : vgl. Palaibiska.
tigsten Finsternisse

, Preisschr. der Jablonow- "
' [Pietschmann

]skischen Ges. 1853). Den Frieden vermittelten Alybe (Atifa). 1) Nach Homer II. II 856f
Syennesis von Kilikien und Nebukadnezar von eine Stadt der Halizonen an der Nordkuste von
Babylon

, ;
der Halys wurde als Grenze beider Kleinasien mit Silberbergwerken, in dem spateren

Keiche iestgesetzt, A.s Tochter Aryenis heiratete Bithynien, nach Hesychios u. a. in der Troas, nach

i

Hellanikos bei Stepli. Byz. ein See im Pontes, 1713), Sohn des Clodius Celsinus Adelphius und

s auch Chalybes. der Dichterin Proba (Montfaucon Diar. ital.

2) = Abila, Dionys. Perieg. 336, wo vgl. 36), Bruder des Q. Clodius Hermogenianus Oly-

M filler Geogr. Gr. min. II 122. brius (CIL VI 1713), von solchem Reichtum, dass

[Hirschfeld.] er auf die Praetur seines Sohnes Probus urn 424

Alychme s. Alimala. die Summe von 1200 Pfund Gold (mehr als eine

AlychmioSjEpiklesisdesHermes, vonAlychme. Million Mark) verwenden konnte (Olymp. frg.

Steph* Byz. s. A/.v/fnoe. Et. M. 70, 47 adn. 44). Durch seine Mutter stand er in Verbm-

[Wentzel.] dung mit dem beriihmten Geschlechte der Anicii.

Alydda, Stadt in Phrygien an der Strasse 10 Um 370 wurde er als Jiingling wegen eines leich-

von Philadelphia nach Akmonia. Ptol. V 2, 14. ten Vergehens verbannt (Amm. XXVHI 1 , 16).

Tab. Peut., wohl jetzt Hadjimler nahe dem Hip- Spater zuriickgerufen, war er 378 Vicarius Afri-

purios und = Eluza des Hierokles. Eamsav Asia cae (Symm. ep. VII 66. Cod. Theod. I 15, 9;

Min 138. [Hirschfeld.] vgl. Seeck Symmachus p. XCVIH), 391 Prae-

Alyi (Itin. Ant. 168 ; Aiy Not. Dign. Or. fectus urbi (Cod. Theod. XIV 2, 2. CIL VI 1185).

XXVLU 44), Stadt Mittelagyptens am rechten An ihn gerichtet Symm. ep. VII 66—71. Ambros.

Ufer des Nils zwischen Thimonepsi und Hip- ep. 89 = Migne L. 16, 1284.

ponon, Garnison der 2. Cohorte der Ituraeer. 3) Praeses Thebaidos in der 2. Halfte des

[Pietschmann.] 4. Jhdts. Pallad. hist. Laus. 43 = Migne Gr.

Alykos. 1) Im Bezirke von Hermione (Steph. 20 34, 1113.

Byz.) s. Haliussa. [Hirschfeld.] 4) Comes consistorianus im J. 435, wirkte

2) Fluss in Sicilien in der Nahe von Phin- bei der Zusammenstellung des Codex Theodosia-

tias, zwischen Gela und Camarina (Diod. XV 17. nus mit. Cod. Theod. I 1, 6, 2. [Seeck.]

XVI 82. XXIII 14. XXXIV 1). 5) Unter diesem Namen besitzen wir erne

3) Sohn des Skeiron, megarischer Localheros. slaaymyij /.iovcix)], welche nach einer kurzen Ein-

Als die Dioskuren gegen Aphidna zogen , um leitung fiber den Begriff und die einzelnen Telle

ihre Schwester Helena zu befreien, beteiligte der Harmonik die Scalen der 15 Tonarten, jede

sich A. am Zuge und fiel beim Sturm auf die in den drei Klanggeschlechtern, mit den Namen

Feste. Plut. Thes. 32. Nach dem Zeugnisse des der einzelnen Tone und den sie bezeichnenden

Megarers Hereas (bei Plut. a. a. O.) soil The- 30 Noten (oij/isia), deren Form zugleich beschneben

seus den A. getCtet haben, wogegen Plutarch wird, aufziihlt, die vollstandigste und sicherste

Einsprache erhebt. Das Grab des Helden befand Quelle ffir .die Kenntnis des griechischen Noten-

sich in Megara, wo der Ort, an dem er bestattet systems. Uber die PersOnlichkeit des Verfassers

war, nach ihm den Namen ffihrte. Vgl. C. Ro- ist nichts bckannt. Weil er die Zahl der Ton-

bert Homerische Becher (Berl. Winckelmanns- arten auf 15 bestimmt, was Aristid. Qmntil.

progr. 1890) 48, 3. [Toepffer.] de mus. p. 22f. gegeniiber den 13 des Anstoxe-

Alyntos s. Hales. nos den vewxsooie zuschreibt, wahrend Ptolemaios

Alypetos, Spartiate. Polemarch unter Agesi- dieselben auf 7 reducierte, so setzte ihn Mei-

laos, fiel im J. 377 in einem Gefecht vor The- bom (praef. ad Arist, Quint.) vor Ptolemaios

ben (Xenoph. hell. V 4, 52). [Niese.] 40 (im 2. Jhdt. n. Chr.). Doch die Lehre des Pto-

A'lypia, Tochter des Procopius Anthemius, lemaios ist nicht durchaus massgebend fur die

vermahlte sich, als dieser im J. 467 zum west- spateren Musiker gewesen. A. ist jiinger als

romischen Kaiser erhoben wurde, mit dem all- Ptolemaios, dessen Definition der Harmonik er

machtigen Patricius Flavins Ricimer. Ion. Ant. ausschreibt , v. Jan Philol. XXX 402
, 4 (s.

frg. 209 Miiller. Sid. Ap. ep. I 5, 10. 9, 1; carm. Caesar Grundzuge der Rhythmik 25ff Am-
ir 484. Ennod. vit. Epiph. 67. [Seeck.] bros Gesch. d. Musik, Breslau 1862, I 400ff.

Alypios. 1) Antiochener (Amm. XXUI 1, Gevaert hist, et theor. de la mus. de l'antiqu.

2. Lib. ep. 327) , Bruder des Caesarius (Iul. I 18). Der Name selbst spricht eher fiir erne

ep. 29). Neffe des Hierokles (Lib. ep. 1583), nach spatere Zeit, etwa das 3. oder 4. Jhdt.
,
da er

welcheni er seinen Sohn benannte (Lib. ep. 327. 50 sonst nicht friiher als fiir Zeitgenossen des Iam-

1054. Amm. XXIX 1, 44). Unter dem Caesar blich, Iulianus Apostata, Libanius, Gregorms v.

Iulianus (355—360) verwaltete er Britannien Nazianz, Symmachus, AugustinusvorkommtEinen

als Vicarius (Amm. a. O. Lib. ep. 327), erwarb von diesen (s. Fabricius bibl. Gr. HI 647

sich die Freundschaft des Caesars (Iul. ep. 29) Harl.i fur identisch mit dem Musiker zu hal-

und fibersandte ihm eine Weltkarte von einem ten. fehlt es an ausreichendem Grund
;
doch ent-

Epigramm begleitet (Iul. ep. 30). Als Mian scheidet sich Meursius fur den Neuplatomker

den Augustustitel angenommen hatte , berief er aus Alexandreia, den Zeitgenossen des Iamblichos,

den feingebildeten Heiden , in welchem er ein welchen Eunap. vit. soph. p. 29f. bespricht. Aus-

passendes Werkzeug seiner Plane zu linden meinte, drucklich erwahnt wird der Musiker nur von

an seinen Hof (ep. 29) und ubertrug ihm den 60 Cassiod. de mus. c. 6, Migne LXX 1212: quam
Wiederaufbau des Tempcls zu Jerusalem, durch [musieae cognitionem] apud Graecos Alypius,

den er die Weissagung Christi zu Schanden zu Euclides, Ptohmaeus et ecteri probabilt insti-

maehen hoffte (Amm. XXIII 1, 2. 3). Um 371 tutione docuerunt. aus welcher Eeihenfolge man

wurde A. mit seinem Sonne der Giftmisdierei auf das ehronologisehe Verhiiltnis der Genannten

angeklagt und verbannt (Amm. XXIX 1, 44). nicht schliessen darf. Herau-gegeben ist die

An ihn gerichtet Lilian, ep. 29. 30. Liban. ep. Schrift des Alypius zuerst von Joh. Meursius
327. 1054. in: Aristoxenus, Nicomachus, Alypius auctores

2) Faltonius Probus Alypius (CIL VI 1185. musices antiquissimi, hactenus non editi, Lugd.
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wesentlich verbessert bei Dirksen Maimale latinitatis foutium iuris

von M. Meibom m: Antiquae musicae auctores civ. Eom. p. 60 angeffihrten Stellen. TReisch 1
septem, Amstelod. 1652; vgl. Ruelle in Archi- Alyzeia ('Alvfa oder 'AMCm, auch Mfrm
ves des "nss. scient. et lit. 3. serie II 520. 529. nach Hekataios bei Steph. By^; auch bei Diod
Zur Erlauterung vgl. ausser Meibom s praef. XVIII 11 geben die Hss. Avtatoi), Stadt an der
und Boeckh de metr. Puid. p. 244ff. besonders Westkiiste von Akarnanien, auf einem niedrigen
Fr Bellermann die Tonlcitern und Musik- Hiigel, % Stunden vom Meere, bei dera jetzigen
noten der Gnechen Berlin 1847. C. Fortlage Dorfe Kandila, mit einem Hafen. in dem sich
Das niusikalische System der Gnechen in seiner ein Hciligtum des Herakles befand; in diesem
Urgestalt Aus den Tonregistern des Alypius 10 waren friiher Darstellungen derKampfe des Hera-
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Koasbach-Wostphal kles (wahrscheinlich Statuengruppen), Werke des

•t t iosff
Ambros Gesch. d. Mu- Lysippos, aufgestellt, die aber durch einen romi-

sifc 1 49511. [Graf.] schen Feldherrn nach Eom entfuhrt wurden, s.
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bolm des Epameinon, oxgaxny6g Strab. X 459. Skyl. 34. Tbuk. VII 31. Xenoph
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,
des 3 - Jhdts- Le Bas III hell. V 4, 65. Cic.'ad fam. XVI 2. Plin. IV 5 ; fiber

1536
;

vgl. Dittenberger Syll. 172 n. 3. die Ruinen Bra ndis Mitteilungen iiber Griechen-
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[Kirchner.] landI56f. Heuzevlemont Olvmpeet l'Acarnanie

, 3
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,

uer aus Sikyon, Schiiler des Nau- 407ff. MiinzenHeadHN 279.341. [Hirschfeld]
kydes, Mitarbeiter an dem delphischen Weihge- Alyzeus (Hi»f«5s) , Eponvmos der akarnani-
schenk fur Aigospotamoi und Verfertiger von 20 schen Stadt Alyzeia nach de"r Alkmaionis (frg.
Olympiomkenstatuen, Paus. VI 1, 3. 8, 5. X 9, 9. 5 Ki.) und Ephoros frg. 57 bei Strab. X 45?
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[C.Robert.] FHG I 248 und Steph. Bvz. s. 'AM&a. Sohn des

r f !
Jr

,

10S
' de

,

P
-
yth

-
orao

-
19 ist uber' Marios, Bruder der Penelope und des Leukadios

lielert a/.vgiov xoiwv y.m Hgodoiov y.ai <Pu.oXdgov (von Leukas). Nach Strab. X 461 Sohn der Ly-
y.ai Ioxgov r&v udhoxa rag i/uthgovg imvxdag gaiostochter Polykaste (aus Apollodoros rreoi ve&v.
tpU.oxiiirj-Osvxcov ayrayaysXr, avev /ikgov zQrjo/wvg Niese Ell. Mus. XXXIV 1879, 284. 20f. 300)'
ysygatpdrcov

:
in a/.vgiov steckt kein Name, sondern A. und Leukadios erharten korintMschentlrsprung

weiter merits als fivgiovg. Unabhangig von mir der Alkmaionis, Bethe Theban Heldenlieder
ist Baton, der neueste Herausgeber der Schrift, 1891. 157. 139. [Tiimpel 1

auf dieselbe Conjectur verfallen. [Schwartz.] 30 Amabilianns, Praefectus annonae im J 313,
_

Alyssos, wutstillende Quelle bei Kynaitha Cod. Theod. XI 30. 4. XIII 5, 2. 3. SeeckZtschr
in Arkadien. Pans. VIII 19, 3. [Hirschfeld.] f. Rechtsgesch. X 210. [Seeck

]AAivai, nach Et. M. s. dlvxdgy^g in Elis Ainabilis (deus), Gott unsicherer Bedeutung
ublichc Bezeichnung der Ordner (gafiborpdgoi oder auf einer stadtrcimischen Inschrift (CIL VI 112
fiaaxiyo<pdooi) bei den olympischen Festspielen. Deo Amabili sacfnim) Aelia Ehorte fecit)
Vgl. Kr aus e Olympia 142, 44; Gymnastik und [Wissowa

]

^f ^1^^ 210^ 14
-

DieBasis ciner vonihnen Am&bu municipium wird als eine Stadt in Mau-
ri iv(4t I

1
;
Cllr-) Se!ietzten Ehrenstatue Arch. retania Sitifensis aufgefiihrt im Geogr. Rav III 7

Ztg XXX\ 41 nr. 44. [Eeisch.] p. 154, 8. Der Name wird verderbt sein, vielleicht
JUvTagxvs, der oberste Ordnungsbeamte beim 40 aus Tamanuna, Tab. Peut. II 2. [Joh Schmidt

]olympischen Agon
, 6 zfjc lv 'Oi.vumay.ti, <5jwi Amadas, kehrt mit den Veteranen Alexanders

™*o°ms ag/mr und Vorstand der A/.vrai (Et. d. Gr. aus Asien nach Europa zuriick lust XII
M.). t ber seme Obliegenheiten sind wir nicht ge- 12,8; vgl. Droysen Hellenismus I 9. 266
nauer unternchtet (vgl. Luk. Hermot. 40. K r a u s e [Kirchner 1

Olympia 209f.)
;

dass in der spateren Kaiserzeit Amadassos, Demos in Phrygia Salutaris
das Amt em angesehenes war, bezcuaren die In- Hierokl. 678, 6, woParthev Alamassos Wesse-^™t

r
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-
Are1 '- z.tg- XXXV 41 nr. 44 und 46. lingu. a. unter Berufung auf Cone. Chalced. Ama-
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vm<?r 3Iagistrat von 01. 255). des Ptolemaios (V 2. 24j'Gambua oder Gammausa

Oitr li dlvO. Mit den ubngen Einrichtungen 50 hierher und sucht den Ort zwischen Augustopolis
der ehsehen Olympien ist auch das Amt des Polvbotos. Holmoi und Lvsias [Hirschfeld 1

a. nach anderen Stiidten iibertragen worden. So Amadokoi {'Andboxol) , nach Hellanikos bei
verzeichnen die Inschriften von Tralles neben dem Steph. Bvz. ein skvthisches Volk. dessen Gebiet
Agonotheten der Olympien immer auch den a.

; 'Auadoy.iov hiess. Marinos bei Ptolem III 5 10

Tfi-
Le Bas-Waddington 611 (CIG 2934). hat dieses Volk in seine. miTuiiter mit <ranz W-

!o ;

Movanov xat iJip/.toit. iSmyrnai 1876, schollenen Nanien bedachte Sarmatia aui>e-
48 Athen Mitt VIII 323f. Bull. hell. XI 299. nommen. obwohl im 1. Jhdt. n. Chr. von Ama-
t
te"/t-_K'amsay Papers of the amer. school. doken kaum mehr die Rede sein konnte Der

1 lOOf Eme erh.ilne Bedeutung hat der Titel Name gehort der skvthischen Sprache an und
des a. bei den Olympien zu Antiochia in Svrien 60 bedeutet .Rohfleischesser. ved umdd als Ge^en-
(Kr aus e Olympia 209); hier ist der a. wenig- satz von yavM .Kornesser: mit dmodaln Coder

vtt
S m

O0« s
l
,ateren Eaiserzeit (Malalas Chron. Cunutana) bezeichneten die Arier in Dekhan

All p. 286f. X\ II p. 417) der oberste Leiter des mehrere rohe Aboriffinerstamme. Die acker-
ganzen Festes, er wird m einem Rescript des bauenden Skoloten nannten so die Androphagoi
Iheodosius II aus dem J. 409 an erster Stelle d. h. die nordlich von den Stromschnellen des
neben bynarchen

,
Asiarchen und Agonotheten Borysthenes tief ins Inland verbreiteten fmnischen

genannt. Cod. Theod. II 15, 9, 2; vgl. die von Nomaden- und Jagerstamme. die Vorvater der
J Gothoiredus im Commentar z. d. St. und Mordwa und Merja, die nachmals nach Osten

1
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und Norden verschlagen wurden. Auf Hellanikos bes) nach Leptis magna (Lebda). Tissot g<5ogr.

oder einen anderen alteren Autor miissen noch comp. II 706. [Joh. Schmidt.]

folgende topische Bezeichnungen bei Ptolemaeus Amaesia s. Maesia Sentinas (Val. Max. VIII

III 5 zuriickgehen : 'AfidSoxa ogi] (§ 5) d. i. die 3, 1). [v. Rohden.l

Bodenschwelle zwischen dem Dneper mid Donee

;

C. Aiiiufiniiis (das Praenomen steht nur Cic.

fj 'Afiddoxa Xlfivtj (§ 6), woher ein westlicher Zu- Tusc. IV 6) , alterer Zeitgenosse Ciceros, behan-

fluss des Borysthenes kommen soil, anscheinend delte — wahrscheinlich als erster in lateinischer

der Hypanis "(Bug), vgl. den See /ti^rtjg 'Yxdnos Sprache — in gemeinverstandlicher Form die Phi-

bei Herod. IV 52 — eher liegt jedoch eine dunkle losophie Epicurs, besonders die Physik; seine

und falsch verstandene Kunde von den Rokytno- 10 Schriften waren verbreitet und beliebt ; Cicero, der

siimpfen des Pripjat zu Grunde; endlich die Ort- die epikureiscbe Philosophie niemals verstanden

schaft 'Afiaddxa (§ 14), an der Beuge des Bory- hat , urteilt- geringschiitzig iiber ihn , besonders

sthenes zwischen Saron und Azagarion angesetzt, wegen seines Mangels an Eleganz (Acad. post. I 5

;

etwa in der Lage von Jakaterinoslaw, vielleicht Tusc. IV, 6. 7 ; vgl. 1 6. II 7), ebenso schreibt C.

ein griechisches Emporium, von wo die Handler Cassius : Epicurus a quo omnes Gatii et Ama-
in das amadokische Gebiet auszuziehen pfiegten. ftnii, nmli verbortim interpretes, proficiseuntur

Mullenhoff D.A. Ill 31 vermutet in A. den (ad fam. XV 19, 2).
_

[Klebs.]

einheimischen Namen der Androphagoi, halt je- Amagetobria s. Admagetobriga.
doch S. 17f. diese letzteren fur ein slawisches Aniaia (A/mla), Name der Demeter in Troizen,

Volk, was nicht angeht, da die Ursitze der Slawen 20 wo Kore 'Afyoia hiess und das Sprichwort gait:

in der alteren Zeit nur das Stromgebiet der rj 'A. rijv A'Q^oiav /nErrjlftev, Didym. b. Zenob. IV
AVeichsel umfassten; dass jedoch die finnischen 20. Plut. prov. 41. Apostol. II 54. Suid. s. 'A/mia

Mordwa einst hart an der Siidseite der Litauer und 'A^tjaia. Miller Melanges 372. Erklart wird

sassen, hat in jlingster Zeit Thomson aus sprach- A. als ,Schnitterin' (v. d/idco , Spanheim zn

lichen Thatsachen wahrscheinlich gemaclit; \sh Kallim. in Cer. 137. Preller Dem. u. Perseph.

Sitzungsber. d. Wiener Akad. CXVII (1888) 7tf. 325. Welcker Gr. Gotten. II 469 u. a.) oder

[Tomaschek
-

.] als ,Mutter' (Lob eck Aglaoph. 822, der Afifiala

Amadokos (14,«d<5o*o?). 1) Heros (Vi 'Y.-rsg- schreibt und ^,«//n'fvergleicht). O.Miiller Aeginet.

fiogemv), dem die Delphier mit die Errettung 171 (vgl. jedoch Dor. I 402, 2) und Bernhardy
ihres Heiligtums von den Galatern (278 v. Chr.) 30 zu Suid. s.'Aitjaia nehmen Verderbnis aus Aa/iua-

zuschrieben. Paus. I 4, 4. Av^rjaia an. Baunack Studien auf dem Gebiet

2} A. I., Odrysenfiirst (Isokr. V 6. Theop. b. des Griech. u. d. arischen Sprachen I 65 sieht

Harpokr.), wahrscheinlich Nachfolger Seuthes I. in A. eine hypokoristische Form im Sinne von

(Hoeck Hermes XXVI 85f.). Spater wurde er, aiia/J.ocpdgo;, dua/J.oroxog. [Jessen.]

wie es scheint, durch Seuthes II. (s. d.) verdrangt Amaiokritos, Strateg der Boiotier, unter dem
(Aristot. polit. 1312 a). Die Regierungszeit lasst ihre Macht niederging (Poh'b. XX 4, 2ff.). Er

sich dadurch nur annahernd auf den Ausgang des fiel im J. 245 in der unglucklichen Schlacht bei

5. Jhdts. bestimmen. Miinzen bei Head HN 240. Chaironeia im Kampf gegen die Aitoler (Plut.

Die von Hoeck a. O. A. 3 vorgeschlagene Iden- Arat. 16, wo er 'Apoiwxgirog und Boiotarch ge-

tificierung des A. mit Medokos ist wenig glaub- 40 nannt wird). Nach Kumanudes 'A&rivaiov III

licb, vgl. ~'Eq>. doy_. 1886, 97,3 u. unter Medokos. 168 ware Ajiaioy.girog die richtigc Form.

3) A. II., Sohn des Vorigen (Theop. b. Har- [Wilcken.]

pokr. Suid. gegen Ioann. Sic. b. Walz Rhet. Amakatis (Ptolem. VII 1, 48), Ortschaft der

gr. VI 182), bemachtigte sich nach dem Tode indischen Kaspiraeer im Vorhiigellande zwischen

des thrakischen KOnigs Kotys I. (359, s. d.) eines dem Setleg (yatadru) und Gerger (Sarasvati).

Teiles von dessen Reich und behauptcte diesen also in Sarhind. [Tomaschek.]

mit Hiilfe der Feldherren Simon und Bianor gegen Amakoi (Afiay.oiv 'Aaxovgixa Avyovaxa Ptol.

seine Miterben Berisades und Kersobleptes (s. d.). II 6, 35), sonst nicht erwahnte Volkerschaft der

Mit Berisa^les zusammen erzwang er eine gleich- Hispania Tarraconensis ; aber wohl verschieden

massige Aufteilnng Thrakiens" unter die drei 50 von den Amocensrs CIL II 4233 (in Cantabrien)

Fiirsten (Dem. XXIII 8—11. 170. Strab. VII und 764 (in Lusitanien). [Hubner.]

331 frg. 48), doch kam der Teilungsvertrag nicht Amala s. Amali.
zum Vollzug. Neue Kiimpfe uin"die Herrschaft Amalabersa, Tochter der Amalafrida, der

fiihrten vielmehr zu einem Eingreifen Athens Schwester Theoderichs (Greg. Tur. Ill 4); ver-

(359). in dem A. und Berisades von vornherein malilt mit Hermeiicfrid, dem Beherrscher der

eine Stutze gesucht zu haben scheinen. Erst 357 Thiiringer (Jord. Get. 58
;
299. Proc. Goth. I 12

grlang es, voriibergehend eine Kinigung der drei p. 65 B. Cassiod. Var. IV 1), Mutter des Aniala-

Pratendentenuntereinandei-uiideinFreundschafts- frid (Proc. Goth. IV 25 p. 593). Sie fliichtete

verhaltnis aller mit Athen herbeizufuhren (Dem. nach ihres Mamies Tode zu ihrem Bruder Theo-

XXIII 173ff. 183. 'Erf. doX . 1886. 97ff. Hoeck 60 dahad. der damals Konig der Ostgothen war

Jahrb. f. Phil. 1877 . 837)'. 352 trat dann A. (Proc. I 13 p. 69). Eine Tochter von ihr gab

zu Philipp II. von Makedonien iiber (Theop. b. Iustiniaii dem Langobarden Audoin zur Ehe

Harpokr.: vgl. Schafer Demosth. 12 446. Hoeck (Proc. IV 25 p. 594). [Hartmann.]

a. O. 100ff.). [Judeich.] Amalafrida, Schwester Theoderichs, wurde

ad Amadum (nach anderen Hss. ad Auma- bald nach ihres ersten Mannes Tode dem Van-

dum oder ad Auyntagdum und ahnlich. Itin. dalenkonige Trasamund vermiihlt (Anon. Val. 12,

Ant. 75, 6), Station an der strategischen Strasse 68. Proc. Vand. I 8 p. 346. Jord. Get. 58, 299.

an der Grenze der Tripolitana von Tacapae (Ka- Cassiod. Var. V 43) und mit Lilybaeum beschenkt
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nach dessen Tode (523) aber miter Kiinig Hil-

derich gefangen gehalten und getotet, weil man
die Gothen, die mit ihr gekommen waren, be-

zichtigte, Umtriebe gegen den KOnig anzuzetteln

(Proc." Vand. I 9 p. 349. Cassiod. Var. IX 1.

Vict. Tumi. a. 523). Ihre Kinder aus erster Bhe
waren Theodahad (Proc. Goth. I 3 p. 16. Jord.

a. a. 0.) und Amalaberga (Proc. Goth. I 12 p.

65. Jord. a. a. 0.). [Hartmann.]

aber die gothische Opposition, und A. wurde ge-
nOtigt, ihren Sohn mit Gothen zu umgeben. Im
Vandalenkriege unterstiitzte sie die Byzantiner
durch ErOffnung der sicilischcn Markte undPferde-
lieferungen. Als aber die Gothen Lilyhaeum, das
Theoderieh einst seiner Schwester, der Vandalen-
kOnigin Amalafrida, als Mitgift gegeben hatte, fur

sich beanspruchten und das Castell besctzten, und
als gothische Scharen im Gepidcnkriege die

Anialafridus, Sohn des Thiiringerkfinigs Her- 10 rOmische Stadt Gratiana pltinderten, kam es zu
menefrid und der Amalafrida, floh nach seines

Vaters Tode mit seiner Mutter zu Theodahad
(Proc. Goth. I 13 p. 69), wurde von Belisar mit
Vitiges nach Byzanz gefuhrt und von Iustinian

seinem Schwager, dem Langobardenkonige Audoin,
gegen die Gepiden zu Hiilfe geschickt. Vgl.
Venant. Port. carm. VIII 1; app. I. III.

[Hartmann.]
A malarious, Sohn des Konigs der Westgothen

Eeibereien mit Byzanz. Indes war aber A. selbstin
geheime Verhandlungen mit Iustinian getreten, da
sie sich der Haupter der gothischen Opposition
entledigt hatte und sich vom Kaiser fur den Fall
des Hisslingens ihrer Plane ein Asyl in Epidam-
nus hatte zusichern lassen. Die Sendung des
Senators Alexander nach Italien zur Beilegung
der Misshelligkeiten zwischen Byzanz und dem
Gothenreiche ermOglichte die Fortsetzung der ge-;iiii<uiu»n9, uuuii uco ivuuigs uci TvcsLguuieii viouueiueicue emiogiionie Qie j? ortsetzung aer ge-

Alarich II. und der Thiudigotho , der Tochter 20 heimen Beziehungen zwischen A. und dem Kaiser.
des OstgothenkOnigs Theoderieh, als sein Vater
in der Entscheidungsschlacht fiel (507), noch ein

Kind, wurde von Theoderieh als westgothischer
KOnig eingesetzt, wahrend des Alarich natur-

licher Sohn Gesalich nach vierjahrigem Wider-
stande beseitigt wurde. Theoderieh regierte fur

A., brachte den westgothischen KOnigsschatz nach
Ravenna, schickte nach Gallien und Spanien
Beamte und ein Heer, liess die Steuern an sich

A., nicht beliebt bei den Gothen und ohne Stiitze

bei dem kranken Athalarich, erklarte sich be-
reit, dem Kaiser ganz Italien zu ilberliefern. Als
aber Athalarich nach achtjahriger Regierung starb

(2. Oct. 534), erhob sie den Amaler Theodahad,
den sie selbst vor kurzem wegen Schmalerung
des koniglichen und privaten Besitzes in Etrurien
verurteilt hatte, zum Mitregenten und zeigte
dies dem Kaiser und dem Senate an; jedoch

abfiihren und verwendete diest? zur Entlohnung 30 musste Theodahad nach Procops Darstellung ge-
des Heeres. Sein Statthalter Theudis scheint

l - 1--
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- ™
aber in Spanien eine sehr selbstandige Stellung
gehabt zu haben. Nach Theoderichs Tode (526)
wurde der Ko'nigsschatz zuriickgestellt, der Tri-

but bOrte auf, die Rhone wurde zwischen West-
und Ostgothen als Grenze anerkannt. A., der

jetzt selbstandig herrschte, heiratete eine Tochter
Chlodwigs, Chlotchildis. Diese aber, eine Katho-
likin, rief ihren Bruder Childebert gegen ihren

loben, ihr die Macht zu lassen und sich mit dem
Scheine zu begnugen. Wenn A. gedacht hatte,
an ihm eine Stutze zu finden, so irrte sie ; denn
er setzte sich mit den Verwandten der von A.
getoteten Gothen in Verbindung, liess die Manner
aus A.s Anhang toten oder iiberwachen, verbannte
A. selbst auf eine Insel des Bolsenersees (30.
April 535) und liess sie (nach der unwahrschein-
lichen Darstellung in der Geheimgeschichte Pro-

Mann, der sie zum arianischen Bekenntnisse 40 cops im Einvernehmen mit der Kaiserin Theo-
zwingen wollte, zu Hiilfe. Es kam zum Kriege
und A. verlor in demselben bei Narbonne die

Schlacht und auf der Flucht in Barcelona das
Leben (531). Vgl. Jord. Get. 58, 302. Proc. Goth. I

12. Isid. hist, Goth. 36—40. Cassiod. Var. V 43.

44. Greg. Tur. II 37. Ill 1. 10. Fredeg. Ill 30.

41. L. hist. Franc. 23. v. Chrothild. 9; audi
v. Caesarii in Acta SS. 27. Aug. Litteratur:

Aschbach Gesch. d. Westgothen 172ff. Dahn

dora) daselbst umbringen , noch bevor der Ge-
sandte, der sie des kaiserlichen Schutzes ver-

sichern sollte, nach Italien gekommen war (535).
Vgl. Jord. Get. 59. Proc. Goth. I 2—4; Vand.
I 14. II 5; anecd. 16. Cassiod. Var. VIII. IX.
X Iff. XI 1. Agnell. 62; sagenhaft Greg. Tur.
ni 31. Litteratur: Man so Gesch. d. ostgoth.
Reichs in Ital. 175ff. Dahn Kon. d. Germ. II

176ff. : Urgesch. d. germ. u. roman. Volker I

Kon. d. Germ. V: Gesch. d. Westgothen 111-11850 250ff. Gregorovius Gesch. d. St. Rom im M.
(woselbst die altere Litteratur) ; Urgesch. d. germ,
u. roman. Volker I 369ff. 245. Hodgkin Italy

and her invaders III (1885j 400ff. [Hartmann.]

Amalasuutha, Tochter des OstgothenkOnigs
Theoderieh und der Audefleda, vermahlt seit 515
mit Eutharich, von dem sie einen Sohn, Atha-
larich , und eine Tochter , Matesuentha . hatte.

Eutharich war schon gestorben, als nach Theo-
derichs Tode Athalarich den Thron bestieg und

A. I* 324ff. Hodgkin Italy and her invaders
III (1885) 697—721. Gauclenzi sui rapporti

tra l'ltalia e l'imp. d'Or. fra gli a. 476—554,
Bol. 1888, 74—97. Dazu Friedlander Miinzen
der Ostg. , 1844, 36. Mommsen im N. Archiv
XIV 506f. [Hartmann.]

Amaleius oceanus soil nach Hekataios von
Abdera bei Plin. IV 95 iSolin. 19) das ausserste

Nordmeer geheissen haben: Plinius iibersetzt es

A. die Regentschaft iibernahm (526). Miinzen 60 mit mare congelation und bezieht es auf das
von ihr fehlen und sie scheint sich erst nach
dem Tode ihrcs Sohncs Konigin genannt zu haben.
Eine hochgebildete Frau, neigte sie den Romern
zu, gab den Kindern des Boethius und Symmachus
ihre Habe zuruck, wehrte den Gothen ihre Ge-
waltthatigkeiten , suchte mit Kaiser und Kirche
auf gutem Fusse zu bleiben und liess ihren Sohn
auf rOmische Art erziehen. Dagegen regte sich

.geronnene Meer' des Pytheas. Aber a-ua/.ato;

bedeutet vielmehr das .ungefrorene' Meer der

jenseits des Boreas selig dahinlebenden Hyper-
boreer, im Gegensatze zu dem unter dem Boreas
gelegcnen, wirklich gefrorenen Meere derSkythen;
beide Meere hat Hekataios einfach erdichtet, ebenso
den amnis Parapanlsus der Skythen; auf die

Reiseergebnisse seines alteren ZeitgenossenPytheas

hat er kaum Bezug genommen. Vgl. Miillen-

hoff D.A, I 424ff. [Tomaschek.]

Amalekitai (A/.iaXr)yJrai) , ein uraltes Volk,

schon zu Abrahams Zeit siidwestlich vom toten

Meere sesshaft, zur Zeit Moses iiber die ganze

Wiiste et-Tih bis zur agyptischen Grenze und liber

den grfissten Teil der Sinai-Halbinsel verbreitet,

mit Niederlassungen unter den ihnen verwandten

Kananitern. Das Volk, welches in stetem Kampfe
mit den Israeliten lebte, wurde von diesen zur

Zeit Hizkias, jedenfalls aber in vorcxilischer Zeit

ganz aufgerieben. In der Tradition der Araber

erscheinen die rmlik als ein arabisches Urvolk.

Die Notizen bei Sui'd. und Steph. Byz. s. npala
und rofioXtrat stammen aus Josephus (Ant. II 6.

Ill 40; vgl. Th. Noldeke Uber die Amalekiter,

Gottingen 1864). [D. H. Miiller.]

Ainalous ('A/takevg), gehOrt in den durch

Hineinziehung der Niobe aus den Fugen gebrach-

ten Sagenkreis der*thebanischen Dioskuren Am-
phion und Zethos. Die altere Form der Sage,

deren Vertreter Pherekydes ist, lasst sich mit

hinreichender Sicherheit erschliessen (s. oben S.

468). Danaeh war A. Sohn des Amphion und

der Hippomedusa, und zwar das alteste von sechs

Gapt

Kindern. Ein unzertrennlicher Genosse seines

Vetters Itylos ward er von dessen Mutter Aedon

zum Opfer ihres Neides gegen die kinderreichere

Schwagerin ausersehen, aber durch Schicksals-

fiigung traf Aedon das eigene Kind (Schol. V
und Eustath. zu Od. XIX 518). Nach einer

jiingeren Umgestaltung dieser Sage (Schol. B und

Eustath. a. a. O.) totete Aedon zuerst den A.,

dann aber iiQoXaflovoa rr)V ix rijs dvofievovg x6-

10 Xaoiv auch den Itylos. Der Name 'Afiakevg lasst

sich ebensogut zu analog wie zu afiahj stellen,

es fragt sich indessen, ob er richtig uberliefert

ist und nicht etwa bei Pherekydes ein mit der

thebanischen Sage engerverknupfterName ('Ofia-

/.evg) vorlag. Einen Sohn des Amphion mit Na-

men 'Ofiokasvg als Eponyin des homoloischen

Thores bietet das Schol. Eur. Phoen. 1119.

[Thramer.]

Amali (Amelungen, nach Miillenhoff bei

20Mommsen Jordan, p. 143 vom deutschen Worte

amal ,unermiidlich, mlihevoH'; vgl.Detter Ztschr.

f. D. Altert. XXXVI Iff.), in historischer Zeit das

Konigsgeschlecht der Ostgothen, dessen Stamm-

baum Jordanes (Get, 14, 79) auf folgende Weise

angiebt (vgl. Mommsen a. a. O. p. 142):
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Eine viel erOrterte Streitfrage 1st, auf welche
Quelle dieser Stammbaum zuriickgeht und inwie-

weit er Mstorisch ist. Darin ist man wohl jetzt

einig, dass Jordanes die Genealogie aus Cassio-

dor geschdpft hat (vgl. Cassiod. Var. IX 25. XI
1) , dass dieser wieder grossenteils dem Ablabius
gefolgt ist, hat Mommsen (a. a. 0. p. XXXVIIff.
XLII) wahrscheinlich gemacht. Schirren (de

ratione quae inter Jordanem et Cass, interce-

dat, Dorpat 1858) und y. Sybel (Entstehung
d. D. Konigthums2 1881, 174ff.), die auf das
Bestreben hinweisen, ,insbesondere den Athala-
rich von Vater- und Mutterseite als Sprossling
uralter Ahnen zu legitimieren', sehen die Genea-
logie als gelehrte Erflndung Cassiodors an. Dahn
(Ken. d. Germ. II 117ff.) und ahnlich auch Ko pke
(Anfange des Kfinigth. bei den Gothen 94ff.) sehen
als Cassiodors Quelle echt gothische Tradition
und Sage an. Sicher ist jedenfalls, dass, obwohl
Cassiodor (Var. IX 25) von den 17 koniglichen
Ahnen Athalarichs spricht, nicht alle als Konige
bezeichnet werden kOnnen, dass vielmehr auch
andere gleichberechtigte Fiirsten der Gothen er-

wiihnt werden und dass von einem GesamtkSnig-
tume der Gothen hochstens voriibergehend ge-

sprochen werden kann. Mit Sicherheit kann ferner

behauptet werden, dass wegen der inneren Wider-
spriiche, welche diese Genealogie in Bezug auf
Lebensdauer, Zeit u. s. w. enthiilt, der Stammbaum
so nicht richtig sein kann (vgl. v. Sybel a. a.

0. und v. Gutschmid Jahrb. f. Phil. LXXXV
1862, 135f.) , dass ferner Cassiodor die Gleich-

zeitigkeit seiner Helden mit don sonst iiber-

lieferten Ereignissen nach seiner Generationen-

rechnung (3 Generational = 100 Jahre) herzu-

stellen suchte (v. Gutschmid a. a. 0. 141fF.).

Sagenhaft, aber sicher nicht alle von Ablabius
oder Cassiodor erfunden, sind die altesten Vor-
fahren der Amaler von Gapt, den J. Grimm
(Mythologie, Stammtafeln XXVI) fiir Gaut. Gautr,

einen Beinamen Odhins, halt (anders Muellen-
hoff bei Mommsen a. a. 0. 143) bis Hisarna,

den Eisernen. Auch an der realen Existenz des

Ostrogotha (ags. Eastr/ota: vgl. Grimm Gesch.
d. D. Spr.3 311f.) sind Zweifel gestattet. Der
erste in der Bcihc, der liistorisch beglaubigt ist,

ist Hermanarieus, wahrend die Geschichte seiner

Xachfolger, wie sic Ammian (XXXI 3, Iff.), ein

Zeitgenosse, giebt, mit dem Beriohte des Jordanes
(Get. 48, 246ff.) sich nicht vereinigen liisst. Sein
Bericht, dass nach Thorismuds Falle die Ost-

gothen sich aus Trauer durch 40 Jahre keinen
Konig gaben, ist natiirlich schlechte Erflndung,
dazu bestimmt, eine dunkle Zeit auszufiillen

;

Berimud soil zu den Westgothen gewandert sein

und hier unerkannt als Amaler gelebt haben (Get.

33, 174): dies zeigt deutlich. dass der Ahne des

Eutharich erst mit dem Stammbaume der Amaler
verknupft wurde, als es sich darum handelte. dem
Athalarieh auch auf vaterlicher Seite amalische
Vorfahren zu geben. Auch die Verkniipfung von
Theoderichs Ahnen mit dem beriihmten Herma-
narieus ist keineswegs als gesichert zu betraeh-
ten; vielmehr diirfte hier die Erflndung des Hof-
historiographen eingesetzt haben. Uber die ein-

zelnen Personlichkeiten des Stammbaumes vgl.

die einzelnen Artikel. Ausser der citierten Lit-

teratur vgl. auch Wietersheim-Dahn Gesch.

d. Volkerwand. II Iff. Pallmann Gesch. d.

Volkerw. von der Gothenbekehrung bis z. Tode
Alarichs, 1863, 23ff. [Hartmann.]

Amalios, Monat der devzsga s^Af-itjvos des

delphischen Jahres (Wescher-Foucart Inscr.

de Delphes 426. 446. 447. Bull. hell. V 1881,
17ft'. Z. 28. 90). Er wird mit dem amphissaei-
schen riydvnog und dem ,sechsten' lokrischen
Monate geglichen. Sprachlich verwandt mit ra/it)-

lOhmv'! A. Mommsen Delphica 11 8ff. Bis eh off
Leipz. Stud. VII 351ff. [Kubitschek.]

Amalkeides ^Afialy.dhrjt Suid. Et. M. s.

TQiroTtaTOQts ; 'AfiaxhiSije Tzetz. Lvc. 738 [Schol.

P Od. X 2, s. Dindorf praef. XV]"; 'AfmxJietdV
g'>

Lobeck Agl. I 773; AvayJMh^ Pick, s. Cru-
sius Lex. d. Myth. I 261), neben Protokreon
und Protokles einer der ToiTourdroQeg, welche zu-

nachst im attischen Geschleehts- oder Phratrien-
kult der Zakvaden wurzelten (U. Kohler Ath.

20Mitt.IV287.
v

DittenbcrgerSyll. 303. Sauppe
De phratr. att. Gotting. 1886, 11. Toepffer
Att. Geneal. 313. Phanodemos frg. 4, FHG I 367
bei Suid. a. a. 0.) und von da in die orphischen
0votnd (ibertragen wurden, welche 0. Kern
Herm. XXV lOf. mit der alten rhapsodischen
Theogonie fiir eins halt. Orph. frg. 240 Abel.

Kern a. a. 0. So ist Scheidung dessen, was
attische Volksvorstellung ist, von den orphischen
Speculationen schon bei den Atthidographen, die

30 beide kannten, schwer; die einzelnen Namen
(also auch A.) werden als orphisch bezeichnet

;

orphisch ist auch das Elternpaar Ge und Helios

(doch attisch Apollon xaxoojo; ?) bei Philochoros

frg. 2. 3; orphisch ist auch ihre Wiirde als Ur-

vater der Menschheit (ebd.), obwohl ein attischer

Brauch, von ihnen vor der Hochzeit mit Opfer
und Gebet die Geburt von Kindern zu erflehen

(Phanodemos a. a. 0.), zu Grande liegt; von den
Orphikern sind sie auch zu Windgottern (Phot.

40 s. ToiTajrarooeg unrichtig ave/icor rraTdag) gemacht.
darnach Demon frg. 2 bei Suid. a. a. 0. Fiir den
Zusammenhang der orphischen Vorstellungen s.

Lobeck Agl. 753ff. Auch den letzten Zug halt

E. Eohde Psyche I 226, 1 fiir echt: ihm sind

dieTritopatoren,Ahnenseelen, die zu Windgeistern
geworden sind und mit anderen yvyai (die ja

auch vom Windhauche benannt sind) im Winde
fahren, von denen ihre Nachkommen HQlfe er-'

hoffen, wenn es sich urn Lebendigwerden einer

50 neuen v''7'/ handelt'. Naheres wird der Anhang
VII bei Rohde bringen.

[Hiller v. Gaertringen.]

Amalloltrisra, Stadt der Vaccaeer in Hispania
Tarraconensis an der Strasse von Emerita nach
Caesaraugusta, zwischen Albocela und Septi-

manca lit. Ant. 435, 1; beim Geogr. Eav. 813,2
Abulobriea). Die Lage ist nicht ermittelt: nach
Guerra (discurso a Saavedra. Madrid 1862, 84

1

das Despoblado Arenillas bei Villavieja, unweit

60 Morales. Pedroso und Villalar. [Hiibner.]

'AfA.aXXo<poQog, Epiklesis der Demeter in Athen.

vermutlich nach einer Statue, welche die Gottin

als Garbentragerin darstellte; Eustath. zur II.

1162. 27. Noun. Dionvs. XVII 153, der sie auch
auoJloroxo; nennt, XXXI 38. XLV 101. XLVIII
678. [Jessen.]

Amaltheia ('AfM-ffeia, die verschiedenen Ety-
mologien s. bei Schoemann Opusc. II 260).

I

1) In der Kindheitslegende des Zeus dessen

Amine oder Pflegerin, zunachst wohl als Nymphe
gedacht; dann der Name auf die Ziege iiber-

tragen, die nach einer Fassung des kretischen

Zeusmythos den Zeus genahrt hatte.

a) Als Nymphe ist sie eine Naiade, Tochter

des Okeanos und Schwester des Acheloos, dem
sie ihr Horn der Fiille (s. u.) giebt (Pind. in

Schol. II. XXI 194. Hyg. fab. 182) ; oder sie ist

Tochter des Haimonios" (Pherek. frg. 37, FHG I

82) oder des Olenos (Arat. 164 mit Schol.); mit
der Zeussage verknupft wird sie zur kretischen

Nvmphe (Musaios b. Eratosth. Katast. XIII p. 100

Rob., daraus Ovid. fast. IV 115ff. Schol. II. XV
229) oder zur dodonischen Nymphe (Hyg. fab.

139) oder zu einer der Tfichter des Melisseus

(Didymos b. Lactant, Inst. I 22, 19. Hyg. fab.

182; Poet. Astr. II 13).

b) Die Ziege, die das Zeuskind in der Grotte

auf Kreta (oder in Aigion, Strab. VIH 387)

nahrte, war urspriinglich namenlos, nur als Ai'§

bezeichnet; sie gait als Tochter des Helios und
Eigentum der Themis und der Nymphe A. (Mu-
saios a. a. 0.), vgl. auch das Sprichwort All;

dvoavla, Zenob. I 26 (der in der Erklarung frei-

lich den Namen hinzufugt). Zum Dank versetzt

sie Zeus unter die Sterne (Musaios a. a. 0. Ps.-

Plut, prov. 127. Serv. Aen. IX 665; Georg. I

205). Zu einer Zeit, da man die Aigis als Ziegen-

fell auffasste, erklarte man sie fiir das Fell der

kretischen Ziege, das Zeus im Titanenkampfe als

Schild verwendet, weil die Ziege durch ihr scbreck-

liches Ausseheu den Titanen Grauen einflfisste

(Schol. II. XV 229). Dann wurde auch der Name
A. auf die Ziege iibertragen (Parmeniskos Hvg.
Poet. Astr. II 13. Kallim. Hvmn. I 46fF. mit
Schol. Apollod. I 1, 7. Nonn. Dion. XXVIII 318.

XLVI 16ff. Zenob. I 26. II 48). Sie gilt dann
als Eigentum der Tochter des Melisseus : ihr Hirt

ist Pan. Theokr. Svrinx If. Noun. Dion. XXVII
294ff.

c) Der A. kam aber zweifellos eine allge-

meinere Bedeutung zu ; sie war eine Art nahrende
Erdgottin, daher auch in Verbindung mit Ge-

Themis ; darum gebiihrt ihr auch das Attribut des

Homes , des Symbols von Reichtum und Uber-

fluss. Wir finclen das Fiillhorn im Besitze aller

der Gottheiten, von deren Macht man die Fiille

des Erdsegens abhangig glaubte : so hat es Hades
is. d.) in seiner Eigenschaft als Pluton , so ge-

hort es der Ge, dem chthonischen Hermes, den
Horen , Hesperiden, Naiaden, FlussgOttern , dein

Eniautos (Athen. V 198 a), aber auch dem 'Aya-

tlii; SaiiMor, der Tyche , dem Sosipolis u. a.

Mythisch verwandt wird es in der Sage von

Herakles und Acheloos; sowohl dem Herakles als

Gott des landlichen Segens , wie dem Acheloos
als Flussgott aax f;o/r/v kommt das Fiillhorn

zu (vgl. R. P. Hart wig Herakles m. d. Fiill-

horn
, Diss. Leipzig 1883 1 : die Sage liisst den

Herakles dem Acheloos ein Horn abbrechen. das

nun zum Horn der Fiille wird. Auch die Nymphe
A. ist im Besitz eines Fullhornes, das bald als

Horn eines ihr gehorigen Stieres aufgefasst wird
(Pherekyd. frg. 37, FHG I 82. Philemon frg. 65
Kock) , bald als das der Ziege A. , das sie an
einem Baum abgebrochen habe. Schliesslich ward
es mit dem Horn des Acheloos in Verbindung

gebracht, indem man entweder erzahlte, Acheloos

habe das Horn der A. dem Herakles gegeben
und dafur das seine zuruckerhatten (Pherekvd.

frg. 37, FHG I 82. Schol. H. XXI 194. Zenob.

II 48), oder es geradezu mit dem Home des Ache-
loos identiflcierte (Diod. IV 35, 4. Strab. X 458.

Dion Chrys. LXHI 7). Oder das Horn der Fiille

ward einfach als das abgebrochene des Acheloos
angesehen, ohne Riicksicht auf A. (Ovid. met. IX

10 85ff. Hyg. fab. 31. Philostr. iun. 4).

Herakles giebt es den Naiaden (Ovid. met.

IX 87. Hyg. fab. 31) oder den Hesperiden (Hyg.

fab. 31) oder den Aitolern (Diod. IV 35, 4) oder

dem Oineus (Strab. X 458) oder der Deianeira

(Philostr. iun. 4). Nach anderer Version empfangt
es Herakles von Hermes bei der Fahrt nach

Erytheia (Hesych. s. 'Aftal&slas xeQag), oder er

gewinnt es von Pluton (litterarisch nicht iiber-

liefert; aus den Monumenten erschlossen von Furt-

20 wangle r Roschers Lex. I 2186ff.). Oder schliess-

lich die Nymphe A. giebt es dem Zeus (Ovid,

fast. V 123ff. ; umgekehrt : Zeus giebt es den

Nymphen, Zenob. II 48. Ps.-Plut. proverb. 127).

Immer gilt das Horn als Symbol der Fiille,

es spendet dem Besitzer alles was er will und
ist unerschopflich (Phokyl. frg. 7 Bgk. Anakr.

frg. 8. Philox. frg. 3. Antiphanes b. Athen. XI
503 b = II 54 Kock. Philemon frg. 65 Kock.

Diod. IV 35, 4). Variante: aus dem einen Horn
30 der Ziege A. quillt Nektar, aus dem andern Am-

brosia (Schol. Kallim. Hymn. I 49). Daher sprich-

wortlich gebraucht At!- ovQavia und xsQag 'Afiak-

dFiag (Zenob. I 26. II 48. Et. M. s. ^/idlfcn.

Hesych. und Suid. s. A/nal&sla; xeQag. Ps.-Plut.

proverb. 127. Eustath. II. XIII 21 p. 917, 45ff.

Himer. b. Phot. bibl. 368 b 14 ; vgl. Plut. Stoic,

parad. 5. Luk. Rhet. praec. 6).

So nannte man auch eine Art von Parkan-

lagen mit reichlicher Bewasserung yJqas 'A/iak-

40i?«'nc (Diod. Ill 68, 2. Duris b. Ath. XII 542 a

= FHG II 479), vgl. Amaltheion.
Darstellungen. Die Ziege A. findet sich

auf kretischen Miinzen der Kaiserzeit, bald von

Zeus geritten (Overbeck Kunstmythol. Zeus,

Miinztaf. V 3), bald neben dem auf der Kugel

der Adrasteia (s. d.) sitzenden Zeus (ebenda V
2). Zeus in einer Grotte von der Ziege genahrt

auf Miinzen von Aigion (Overbeck Miinztaf.

V 1).

50 Die Nymphe A. das Zeuskind tragend , mit

Fiillhorn oder Ziege auf Miinzen von Kreta (Over-

beck Miinztaf. V 5), Aigai in Kilikien (Head
HN 598). Synnada in Phrygien (Head 569), mit

Verwendung des sonst fiir Tyche mit Plutos iib-

lichen Typus. Die sitzende Frau mit dem Zeus-

kind zwischen Kureten auf Miinzen von Kreta

(Overbeck Miinztaf. V 4), Apameia (ebenda V
6 1 und Laodikeia in Phrygien (Head 566) ist

nach der Inschrift der kretischen Silbermunze fiir

60 Kreta Diktynna zu nennen ; so muss man auch

fiir die phrygischen Stadte den Namen der kinder-

pflegenden Nymphe offen lassen.

Plastisch nur auf zwei romischen Reliefs : Tc-
Eel. Campana, Mon. d. Inst. IH 17 (Zeuskind von

A. gesaugt , zwischen Kureten) ; Relief der Ara

Capitolina, Helbig Fiihrer I nr. 511, abg.

Overbeck Atlas zur Kunstmyth. I Taf. 4, 1.

Ein elfenbeinernes .Horn der A.' hatte der
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altere Miltiades im Schatzhaus der Sekyonier zu

Olympia geweiht (Paus. VI 19, 6). Den Tausch

der Hfirner zwischenHerakles nndAcheloos mOchte
Hartwig a. a. 0. 9 in dem Arch. Ztg. XX Taf.

168 A abgebildeten Vasenbild erkennen.

Unsicher ist die Arch. Ztg. XLIII 229ff. ver-

suchte Deutung eines Tc.-Eel., mehrerer Spiegel

und eines Sarkophagreliefs auf A., vgl. v. W i la-

mo wit z Isyllos 88, 68. 193f. Fiilschlich auf

A. bezogen ist eine Statue des Mus. Chiaramonti 10

(Helbig Fiihrerlnr. 78. Overheck Atlas 14,
11) und das Brunnenrelief im Lateran (Helbig
I nr. 622. Schreiber Die hellenist. Eeliefb.

Taf. XXI).

2) Geliebte des libvschen Ammon, Mutter des

Dionysos, (Diod. Ill 68, Iff.); ygl. E. Bethe
Quaest. Diod. mythogr. (Diss. Gotting. 1887) 30

;

wohl eine Erflndung des Kyklographen Dionysios.

3) Tochter des Phokos, der sich Zeus in Ge-

stalt eines Biiren gesellte , Clem. Rom. Homil. 20

V 13.

4) Name der Sibylla von Cumae, Tibull II
'

5, 67 und im Sibyllenverzeichnis des Varro (Lact.

Inst. I 6, 6ff.), vgl E. Haass de Sibvll. indicibus

(Diss. Gryph. 1879) 32f. [Wernicke.]

'AiA.a.X&eias ttigas, Villa des Gelon bei Hip-

ponium (Vibo) im Bruttierlande. Duris bei Athen.

XII 542 a; s. oben S. 1722, 38. [Hiilsen.]

Amaltheion (Aud/.&uov), Name eines reichen

Landgutes des Atticus (Cic. ad Att. I 16, 12 ; 30

vgl. II 1, 9), anmutig beschrieben Cic. de leg.

H 6f. ; wohl aus demselben Grunde so genannt,

wie man ahnliche Anlagen auch xsgag 'AfiaX&sias

nannte, s. oben S. 1722, 38. [Wernicke.]
_

Amamassos, Kiistenstadt auf Kypros mit

Knit des Apollon Hylates; mit zwei anderen,

ebenfalls sonst ganz unbekannten Orten bei Steph.

Byz. aus den Bassarika des Dionysios erwahnt.

[Hirschfeld.]

Amana, nach Ptolem. VI 2, 2 ein Ort der 40

Kadusioi an der Siidkiiste des kaspischen Meeres,

nahe der Mundung des Flusses Amardos (Sped-

r6d, jetzt Qyzyl-6'zan). [Tomaschek.]

Amandra, Dorf, das spater zur Stadt Ikonion

wurde, erwahnt in einer freilich sehr bedenklichen

Stelle bei Ioa. Antioch. frg. 6, 18, FHG IV 594.

[Hirschfeld.]

Amandus. 1) Rescript an einen A. vom J.

242, Cod. lust. VII 53, 5. [v. Rohden.]

2) Kaiser der Bagauden gemeinsam mit Aelia- 50

nus; s. Aelianus Nr. 4.

3) Septimius Amandus, Rationalis Italiae im

J. 288, CIL V 858.

4) Flottenfuhrer des Licinius; s. Abantus.
[Seeck.]

'AfiaviSes nvXai (auch Auavixai xv/.ai, Portae

Amani montis). 1) Die siidlichen Pylai. Cicero

ad fam. XV 4, 4 spricht von zwei Zugangen aus

Syrien nach Cilicien. Der eine davon entspricht

jedenfalls den A. P. bei Plin. n. h. V 91. Strab. 60

XVI 751, nahe bei dem Castell Pagrai (dem heu-

tigen Kal'at Barras) , also zweifellos der Pass

von Beilan, sonst im Altertum gewohnlich Syriai

Pylai genannt (s. d.).

2) Die nordlichen Pylai. Der zweite der von

Cicero a. O. erwahnten Ubergange ist jedenfalls

weiter nordlich zu suchen und darf mit ziem-

licher Sicherheit den A. P. bei Ptol. V 8, 1.

Polyb. XII 17, 2. Arrian. anab. II 7 gleichgesetzt

werden. Durch ihn zog Dareios vor der Schlacht

von Issos mit seinem Heer aus Syrien in die

Ebene von Issos. Dieser Pass muss (nach Arrian.

a. O.) nordlich vom Plusse Pinaros gelegen sein,

etwa Sstlich von der Nordspitze des Issicus sinus.

Genauer nicht zu identiflcieren.

3) = CiUciae Portae. Strabon XIV 676 ent-

sprechend seiner Anschauung vom Amanos (s. d.)

bezeichnet mit dem Namen A. P. auch einen

Pass iiber den westlichen Auslaufer des Amanos
an der Nordwestkiiste des issischen Meerbusens

zwischen Mopsuhestia und Issos, der bei Plinius

n. h. V 91 und anderen CiUciae Portae heisst.

Jetzt Demir Kapu (,eisernes Thor') oder Kara
Kapu (,schwarzes Thor') genannt. Ritter Erd-

kunde XVII 1778—1799. Forbiger Handb. d.

alt. Geogr. II 49.
_

[Benzinger.]

Amanos {'Afiavog Strab. XI 521. XII 535.

XIV 676. XVI 737 u. s. Joseph. Antiq. I 130.

Plin. n. h. V 80. Ptol. V 6, 1. 8, 1. 15, 1. Cic. ad

fam. XV 4. Plut. Cic. 36 u. s. Lucan. IH 244:

durus Amanus), ein Auslaufer des Taurus, der

nach Strabon vom Euphrat an bis ans Meer sich

erstreckt. Nordostlich von der Nordspitze des

Issicus sinus teilt er sich nach Strabon in zwei

Arme, die den Meerbusen einschliessen. Der eine

lauft der westlichen Seite der Bucht entlang und
endet bei Aigai in den Amanides Pylai. Der
andere Arm a»f der Ostseite, der bei den ilbrigen

Klassikern unter dem Namen A. verstanden ist,

lauft in das Rhosicum promontorium aus. Er
bildet die Grenze zwischen Syrien und Kilikien,

Hauptubergang bei Beilan (s. Syriai Pylai).

Der Gebirgszug hat heute keinen einheitlichen

Namen, der siidliche Teil heisst Dschawar Dag,

der nOrdliche Akma Dag. Die Bewohner des Ge-

birges (Amanienses Cic. ad fam. II 10) waren
wegen ihrer Raubereien bertichtigt. Ihre Besie-

gung bei Issos trug Cicero den Imperatortitel ein.

Mehrere kleine Stadte und Castelle dieser Berg-

bewohner nennt Cicero ad fam. XV 4. Ritter
Erdkunde XVII 1795ff. Forbiger Handb. d.

alt. Geogr. II 48f. Baedeker Palastina und
Syrien 3 393. [Benzinger.]

Amantes. 1) Nach Plin. n. h. V 34 (vgl.

Solin. 28) ein Volksstamm post Kasamones, As-
bystas, Macas . . , XI dierum itinere a Syrti-

bus maioribus ad oeeidentem, s. Tissot g£ogr.

comp. II 712f. [Job. Schmidt.]

2) s. Amantia Nr. 2.

Amantia. 1) Stadt der binnenlandischen

Landschaft Orestis in Makedonien, Ptol. in 13, 22.

[Hirschfeld.]

2) Eine zu Epirus nova gerechnete Stadt,

m. p. XXX siidlich von Apollonia auf dem Wege
nach Hadrianopolis (jetzt Lib6chowo am Frasse

Dhrvnopoli), Tab. Peut. (wo Amatria verschrieben).

Ptol'em. Ill 12, 19. Cic. Phil. XH 26. Caes. b.

civ. HI 40, siidlich von der Colonie Bullis und
nahe den Keraunien; nach Leake das heutige

Nivica an der Quelle der Suslca, welche von

Suden her der Vi6sa zufliesst, was sich mit jener

Distanzangabe schwer vereinigen lasst. Sie be-

sass einen Hafen gleichen Namens im Innersten

des Golfes von Aulon (Valona), nahe an Orikon

(Skylax 26. Ptolem. IH 12, 4), d. i. porto Baguseo
der alteren Karten ; der Bach Kelydnos ist wohl

I

der Polyanthes des Lykophr. 1043ff. Die Ein-

wohner hiessen Amantes (Et. M. Plin. Ill 145

barbari; Munzen Afidvrmv EckhelDNII 152),

Amantoi (Hesych.), Amantieis (Steph.Byz.), Aman-
tini (Plin. IV 35 liberi) , Amantiani (Caes. b.

civ. Ill 12) und hielten sich fur Nachkommen
der homerischen Abantes von Euboia, welche

sich nach Troias ZerstOrung unter Elephenor in

Thesprotia angesiedelt haben sollen (Et. M. p.

76, 54. Steph. Byz. s. 'Afiavtia, AfSavrk. Apoll. 10

Rhod. II 1214. Paus. V 22,3); daher heisst ihr

Stadtgebiet nicht bios Amantine und Amantinike

(Steph. Byz.), sondern auch Abantia mid Abantis

(Weihinschrift der Apolloniaten an Olympias, Paus.

V 22, 3) ; vgl. jedoch die illyrischen Amantini.

Zum letztenmal wird die Stadt, deren Bischof

am Concil von Serdica 347 teilnahm, von Hiero-

kles p. 653, 6. Procop. de aedif. p. 278, 45 er-

wiihnt. [Tomaschek/

daher Paul Sent. Ill 6, 70 unter dem ministc-

rium der servi amanuenses verstanden ist das mi-
nisterium seribendi. Sie mussten in der Schnell-

schrift (notae) bewandert sein (Suet. Tit. 3).

Ausser Suet. Nero 44 ist die Bezeichnung ama-
nuensis bezeugt durch die Inschrift CIL VI 9542.

Die gewohnliche Bezeichnung ist a manu (s. d.).

Nach Gothofredus zu Cod. Theod. LX 19, 1

ist synonym tabellio, cancellarius. [Oebler.]

Amara. 1) Stadt im Innern des siidlicheren

Teils von Arabia Felix, Ptol. VI 7, 37. Nach
Sprenger Geogr. Arab. 241. 290 nicht verschie-

den von Mara Metropolis und Marasdu und mit

Sa'dah in Siidarabien identisch. [D. H. Mtiller.]

2) A
t

aaoa, anscheinend eine Gottin; ihren un-

verstandlichen Mythos erwahnt der Pariser Zauber-

papyrus (ed. We s sely Denkschriften der Wiener
Akademie XXXVI) 825ff.: ,Zeus stieg auf einen

Berg mit einem goldnen Kalb und einem silbernen

3) Stadt an der Westkliste von Bruttium, 20 Schwert; alien gab er ein Stuck; Amara allein

bios vom Geogr. Rav. IV 32 p. 263 P. erwahnt,

jetzt Amantea. [Hulsen.]

Amantini ("Afiavrivoi) , ein illyrisches , den

Breukoi und Andizetes benachbartes, Volk in

Pannonia inferior, im Gebiet von Sirmium inter

Savum et Dravwm und nahe den Fliissen Bacun-

tius (Bosut) und Ulca (Vuka) sesshaft, von Ti-

berius 8 n. Chr. endgiiltig unterworfen (Sext.

Ruf. 7. Plin. Ill 148 eimtas Amantinorum)

;

die Einteilung dieser gens in centuriae bezeugt 30
eine in Putince bei Sirmium gefundene Inschrift

CIL IH 3224. Ptolemaeus II 15, 2 setzt das

Volk Ostlich vom Arrabon (Raab), westlich von

den Arauiskoi und nOrdlich von den Herkuniates

an, worin Miillenhoff D. A. II 327 Not. keines-

wegs einen Irrtum erblicken will.

[Tomaschek.]

Ainantins. 1) Ein Freund Caesars, an den

dieser sein veni vidi vici schrieb, Plut. Caes. 50.

[Klebs.]

2) Consul im J. 345.

3) Einflussreicher Hofeunuch der Kaiserin

Eudoxia, befreundet mit dem Bischof von Con-

stantinopel Johannes Chn'sostomus , vertritt bei

ihr im J. 401 eifrig das Interesse der Kirche

gegen das Heidentum (Marc. vit. S. Porphvr.

5, 36—7, 52, Act. SS. Febr. Ill 651ff.). Er iibte

noch unter Theodosius II. eine unheilvolle Macht
aus (Zon. XIII 23 p. 45 B.). Wahrscheinlich ist

gab er nichts. Er sagte aber : gieb her, was du

hast, und dann wirst du bekommen'. Es liegt

vielleicht eine aegyptische Getterfigur zu Grunde;

vgl. den Eigennamen Amarion auf der aegypti-

schen Inschrift CIG 4908. Dass das Wort corrupt

sei, etwa fur Ka^idga (vgl. Mrjv Ka^uaoshrjg D r ex-

ler in Roschers myth. Lexic. II 942f.) = Voll-

mond (semitisch gamara), ist sehr unwahrschein-

lich.

'

[Riess.]

Aniariiias , nach dem Stad. mar. m. 96 ein

Tivoyog v(poQ/j,og 40 Stadien von Gaphara bei dem
dort durch fruchtbares Ackerland fiiessenden

Fliisschen Oholadow. Barth und Tissot ge'ogr.

comp. II 213 identiflcieren diesen mit dem Wed
Msid und suchen die in Rede stehende Ortlich-

keit an dessen Mundung, wo Smyth einige

Ruinen und die Spuren eines kilnstlich angeleg-

ten Hafens bemerkt hatte (s. Beechey Procee-

dings 44). [Joh. Schmidt.]

40 Amarakos CA/udoaxog). 1) Ein kOniglicher

Knabe, Sohn des Kinyras von Kypros, der als

ungumtarius einst ausgleitend mehrere Salben

verschuttete, deren so entstandenes Gemisch fortan

,amarakinische' Salbe genannt sei ; er selbst wurde

in die wohlriechende Pflanze Sampsuchos, die

denn auch A. hiess, verwandelt: Serv. Aen. I

693 = Mvth. Vat. I 34. H 182. Isidor. Orig.

IV 12. 8."XVn 9, 14. [Tiimpel.]

2) Afidoaxos (auch dudqaxov, z. B. Philipp.

dies derselbe A. , welcher nach Anth. Pal. I 5 50 Anth. Pal. IV 2, 9 u. o\), amaracm, ist sicher

eine Kirche des Apostels Thomas bei Constan-

tinopel ins Meer hinaus haute. Sie vers Studien

zur Gesch. der rom. Kaiser 424. [Seeck.]

4) Eunuch , Praepositus sacri cubiculi , soil

dem spiiteren Kaiser Iustin Geld zur Verteilung

gegeben haben, damit nach des Anastasius Tode
ein gewisser Theokrit zum Kaiser erhoben werde

;

Iustin aber verwendete das Geld fur sich selbst

und liess ihn bald nach seiner Thronbestei^ung

als eine beliebte Gewiirzpflanze und zwar als eine

Art Majoran , wahrscheinlich geradezu als Ori-

ganum Majorana L., Majoran, Meiran, Wurst-

kraut, eine Unterabteilung der zur Familie der

Labiaten gehOrenden Gattung Dosten, zu deuten.

trotz Koch. der(Baume u. Straucher d. a. Griechenl.

95. 96. 109) A. auf Origanum Dictamnus oder am
liebsten auf Origanum Tournefortii Ait. beziehen

moehte. zumal unser Majoran aus Arabien oder

wegen einer Verschworung gegen den Kaiser und 60 Ostindien stamme und erst etwa im 14. oder 15.
' " "" " " " Jhdt. n. Chr. nach Italien gekommen seL Doch

ist die Richtigkeit dieser Angaben nicht zu er-

weisen; vgl. Murr Die Pflanzenwelt i. d. griech.

Myth. 196, 1; Die geogr. u. myth. Namen der

altgr. Welt in ihrer Verwertung far antike Pfian-

zengeogr. H 29. Der Majoran, neugriechisch

/uarrCmjedva (vgl. Fraas Synops. pi. fl. cl. 182.

v. Heldreich Pflanzen d. att. Ebene = Aug.

Manichaeismus, nach Procop auf Betreiben Iusti-

nians und wegen einer Schmahung gegen den
Patriarchen von Constantinopel, hinrichten (Malal.

p. 408ff. 1. XVI—XVII. Euagr. IV 2. Marcellin. z.

J. 519. Zonar. XIV 5. Proc. anecd. 6 p. 46 B.).

[Hartmann.]

Amanuensis, d. h. a manu servus, ein Sklave,

dessen man sich zum Schreiben bediente, Secretar

;
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Mommsen Gnech. Jahresz. Heft V 589), italic- nige wurde eine besonders kostbare Salbe zurecht-
nisch amaraeo, maggiorana (angeblich aus ma- gemacbt ; auch zu dieser wie zu der sog. telmum-
rum und origanum verstiimmelt ; vgl. Leunis Salbe (Plin. XIII 12) gehcirte A. als integrieren-
Synops. 2 Teiia II § 650, 12), persa und sam- der Bestandteil (Plin. XIII 18). Majorankranze
sueo — schon diese Namen (vgl. Lenz Bot. d. werden nicht selten erwahnt, z. B. Theophr
Gr. u. E. 518) sprechen gegen Koch — scheint h. pi. VI 1, 1; de caus. pi. VI 14, 9. Pherecr.m Griechenland und Italien (Galen. XIV 53) b. Athen. XV 685 a (vgl. 675 e. 676 d). Diosc.
allerdings nicht haufig wild vorgekomraen zu sein, III 41 ; besonders schmuekte man sich bei Hoch-
ist aber sicher vielfach in Garten gezogen worden. zeiten gem damit (Catull. 61 , 7). Auch als
Man unterschied das griechische Gew&chs und 10 Arzneimittel war der A. geschatzt, hauptsachlich
em auslandisches, das eigentlich odftyjv%ov, sam- wohl wegen seiner erwarmenden und abffihrenden
psuehum — wohl ein agyptisches oder syrisches Bigensehaften ; Nilheres bei Diosc. I 58 III 41
Wort — hiess; vgl. Nic. Ther. 575 und Schol. Cels. de med. V 11. Galen. VI 220. XI 750. 823.

i« w i\^ 61
' Billerbeck Flora class - XII H8. DerMajoran stand, vermutlich wegen

156. Nach Columella X 171 stammte letzteres seines Aromas, in naher Beziehung zur Aphrodite
aus Agypten, doch soil nach Dioskorides (de m. der Liebesgottin ; deshalb spielt wohl auch die
ni in 41) der Majoran von Kyzikos (vgl. Galen. Insel Kypros als Licblingsinsel der Go'ttin eine
XIV 53. Diosc. I 68) und Kypros den agyptischen Hauptrolle im Mvthos des Amarakos (Nr. 1), des
an Gute noch iibertroffen haben. Die begriff- Sohnes des Kinyras; vgl. Murr Die Pflanzenw
liche Gleichsetzung der Termini A. und adfiyw-20i. d. gr. Myth. 196. Botticher Baumkultus 269.
yov Oder o&fiyovyov wird, wenigstens fiir Sicilien Sollte nicht die von Lucrez erwahnte Sitte des
und Kyzikos, von Dioskorides (a. O.) ausdriicklich Thiirsalbens seitens verliebter junger Manner
bestatigt; vgl. Schol. Nic. Ther. 503. Diokles gleichfalls mit der Beziehung der Pflanze zur Lie-
b-. Athen. XV 681 b. Doch fehlt es (kein Wunder besgottin zusammenhangen ? Die Vermutung hat
bei der leidigen Unsicherheit der alten bota- viel fur sich. Bei Vergil (Aen. I 693) legt Venus
mschen Termmologie) auch nicht an gewissen den schlummernden Knaben Ascanius in einem
Anzeichen dafiir, dass man mit A. und odny>vxm> Haine des Idalion auf Kypros an einer Stelle
zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen nieder wo weicher, scbattenspendender Majoran
Orten nicht immer die gleiche Pflanze meinte; ilm umduftet; vgl. Chairemon b. Athen XIII
vgl. Artemid. I 29. Meleager Anth. Pal. IV 1,30 608c (<da/.eods a.). Dierbach Flora mythol.
12. 41. Nic. Ther. 617. Das Nahere betreffs 166. Vom Amarakoskranze des Hymen war schon
der Deutung von adpyvxov muss hicr Sache der oben die Eede (Cat. a. O.). Ubrigens war nach
Vermutung bleiben (vgl. Koch 108, 15), zumal Plin. XXI 176 A. auch der Name fiir eine ganz
«ich bei Hesych unter oa/ii/'ou/o? die merkwiirdige andere Pflanze, die sonst audi perdieium oder
Angabefindet, derselbe sei auch /.idga&ov (Pen chel) herba muralis (vgl. Cels. II 33) oder nao&iviov
genannt worden. ,Phrygischer Majoran' (Origa- hiess (vgl. Diosc. Ill 145). Gemeint ist Matri-
num bipyleum L.?

;
vgl. Sprengel Theophrasts caria parthenium L., die Mutterkraut-Kamille

Naturgesch. der Gewachse II 248) wird erwahnt oder Mutterkraut-Bertramwurz ; vgl Billerbeck
von Theophrast (h. pi. VI 8, 3) und Plinius PL cl. 219. Leunis Synops. 2. Teila II S 694
(a. h. XXI 67). Der Wohlgeruch des Meiran40 45. [Waglerl
war schon im Altertum geschatzt (Theophr. h. 'AfiiQavxa oS rj (Amaranti montcs), ein Ge-
pl. VI 7, 4. IX 7, 3. Diosc. Ill 41. Catull. 61, birge in Kolchis , auf welchem der Phasis ent-
7. Plin. XXI 37. 59. Colum. X 296V Eine' be- springen soil; vgl. Vib. Sequester: Phasis in
liebte Parfumene war die durchdringend aro- Colchide. qui de monte Amaranto fluit; erwahnt
matische Majoransalbe

, dfiagdy.ivov — mit und wird daselbst auch ein Volk Ainarantoi oder
ohne fivgor — z. B. Hesych. Antiph. b. Athen. Amarantioi und eine Ortschaft Amarantis Apoll
XII 553d (vgl. V 195 d und oauyovytrov

f,vgov Ehod. II 399 mit den Schol., welche sich aufXV 689c). Pollux VI 104. Plin. XIII 14, -be- Ktesias berufen. Ill 1220; Steph. Bvz. Et M
sonders die von Kos bezogene (Apollon. Herophil. Wegen griech. audoavm; denkt man hiebei an die
b Athen. XV 688 e. Plin. XIII 5), bezw. das 50 immergriinen Laubwalder der kolchischen Region

;

Majoranol, amaracmum oder sampsuchinum aber auch der Landschaftsname Imire'thi (von
(z. B. Lucr. II 847. Plin. XXI 163. Polyb. XXXI georg. imier .jenseits der Wasserscheide gelegen')
4, 2), dessen feiner kosthcher Geruch aber gerade kann in Betracht kommen. [Tomaschek 1

den Schwemeii verhasst war, so dass dieser That- Amaranthus, Verfertieer oder Besitzer eines
sache em bpnchwort seme Entstehung verdankte, Carneols der Sammlung Praun mit dem Bilde
das sich auf Leute bezieht. die mit diesem oder des gegen die stvmphalischen VOgel kampfenden
jenem Gegenstande nichts zu thun haben wollen, Herakles. Brun'n Gesch. d. gr. Kstl. II 600
weil sie sich von ihm abgestossen fiihlen oder abg. Tassie-Easpe Catalogue Taf. XL 5750

'

semen Wert nicht zu wiirdigen wissen ; vgl. Gell. [O. Bossbach
]

praef. 19 nihil cum amaracino sui (etwa: was 60 Amaraiitos. 1) Sohn des Soterichos, Athener
nutzt der Kuh Muskate"?). Lucr. VI 973 ama- (4>a/.t)ocv;). Zoxp'oonmhs ifi'rfcov zwischen 166/7
racxnum fugitat sus. Otto Spriehw. der Bomer —168/9 n. Chr., CIA III 1132, vgl. 1093
nr. 1721. Die Bereitung des Dies beschreibt [Kirchnerl
Dioskorides (de m. m. I 58. Lenz a. O. 204; 2) s. Coelius Aniarantus (Dig XLIX 14
vgl. hiemit Theophr. frg. IV de odor. 30). Bei 1, 2). [v. Bohden ]

'

Lucrez (IV 1179) salbt ein hinausgesperrter Lieb- '

3) Griechischer Grammatiker aus Alexandreia
naber damit die Thiire seiner sproden Geliebten, (Athen. X 414 ei, lebte nach Iuba von Maureta-
um letztere zu versohnen. Fiir die PartherkO- nien (Athen. VIII 343 f) und vor Galen (XIV 208

Kiihn). Vermutlich war er des letzteren alterer Eratosthenes zu erkliiren. Gegen den selbstandi-

Zeitgenosse. Athenaios citiert von ihm eine Schrift gen Gebrauch der Namensform A. seitens des

jiegi oxrivijs, die Bruchstiicke geben compilatorisch- Dellius kOnnte man den Umstand anfiihrcn, dass

anekdotenhafte Mitteilungen zur Biographie grie- er in einem anderen Falle , zur Bezeichnung der

chischer Schauspieler. Perner hat A. einen Com- Nationalitat des Fuhi-ers des Antonius auf semem

mentar zum Theokrit geschricben, Schol. Theokr. Kiickzuge durch Atropatene , die Form Magdo?

IV 57 (Etym. M. 157, 30). VII 154 (Etyin. M. gebraucht (Plut. Ant. 41. 47. 48 sechsmal; s. auch

273 41). Ahrens Buc. graec. II praef. XXXI. Biircklein Quellen u. Chronologie der rOmisch-

v. "Wilamowitz Euripides Herakles I 188, 135. parthischen Feldziige in d. J. 713—718 d. St. 19ff.),

Galen hat von A. zwei Recepte erhalten XIII 84. 10 wenn es nicht, abweichend von Biircklein (a. a.

XIV 208. [Wentzel.] O,. 20, 2) und Fabricius (a. a. O. 231), wahr-

4) s. 'EKIxqvoos. scheinlicher ware, in jenem Marder einen Ange-

Amaranus, Beiname des Iuppiter in der nur horigen des in dem Gau (gavar) Mardastan der

auf einer nicht unverdachtigen Abschrift stehen- armenischen Provinz (aSkharh) Vaspurakan (s. die

den Inschrift aus der Gegend von Compsa in dem Moses von Khorcne zugeschriebene Geographie

Lucanien CIL 1X1074, von Ronianelli topogr. aus dem 7. Jhdt, n. Chr. ed. Patkanow Text

II 231 zusammengebracht mit dem nahegelegenen 19, russ. Ubers. 48; Werke des Moses v. Khorene

Monteinarano. [Hiilsen.] ed. Veneta 609) wohnenden Stammes (iiber lhn

Amarcolltan (?), zweifelhaft, ob Beiname des s. u. Mardoi) zu vermuten. Genau dieselbe Stelle

Apollo in der aus Monthelon bei Autun stam- 20 des Eratosthenes mit den Namen der kaspischen

menden Inschrift : Deo Apollini 6-ranno Amar- Kiistenvolker , die bei Strabon XI 507 ausge-

eoUtan Veranus Tilande v. s. I. in. Bulliot schrieben ist, reproduciert auch Plinius (n. h VI

Revue arch. N. S. XXX 1875, 264. [Ihm.] 36) mit ausdriicklicher Nennung seines Gewahrs-

Aiuardoi ("AfiaeSoi) . Name eines in Medien mannes (Berger a. a. O. 324). Die Hss. haben

am Sudufer des kaspischen Meeres, zwischen den dort Amarbos, das schon Sillig in Amardos ver-

Kadusiern (s. d.) im Westen und den Hyrkanem bessert hat (s. auch Boesler S.-Ber. Akad. Wien

(s d) im Osten wohnenden Volkes, das gewohn- LXXIV 1873, 194, 1), v. Jan und Detlefsen aber

lich Mardi (Mde8ot, s. d.) genannt wird. Nach beibehalten haben. Bei Pomponius Mela (III 39. 42)

ihm hiess der jetzige Sefid-Kud (pers. ,Weisser endlich erscheinen die A. zusammen nut den PesHci

PlusR') oder Qvzvl-Uzan (turk. .Koter Fluss-). der 30 (Til 39) oder Paesidi (III 42). den Ilaoiaroi des

wahrscheinlich" die Grenze gegen die Kadusier Strabon (XI 511), auf der Ostseite des kaspischen

bildete , Amardos (s. d.). Die Namensform A. Meeres , an der zwischen ihnen beiden gelegenen

flndet sich bei Strabon in wiederholten Aufzah- Mundung des Oxos {inter Amardos et Paesteos

lun^en der am kaspischen Meere wohnenden Vol- os apcrit). Hier liegt offenbar eine Verwechslung

ker" (XI 508. 510. 514. 523) und aus ihm bei der am Unterlauf des Amardos (Sefid-Bud) won-

Stephanos B"yz., bei Pomponius Mela (HI 39. 42) nenden A. mit don Aparni oder Pami (s. d.) vor,

und Plinius (n. h. VI 36, die Hss. Amarbos ; aber die thatsachlich in der Nahe der Mundung des

nicht VI 50 wo die Lesart Amardi falsch ist, Oxos in das kaspische Meer sassen (s. auch Boes-

s u ) Von den Stellen des Strabon wird XI 514 ler a. a. O. 185f.). In der Quelle des Mela, hier-

ausdriicklich als aus Eratosthenes entnommen be- 40 fiir wohl wie fiir andere Teile der Beschreibung des

zeichnet (Berger Geogr. Fragm. d. Eratosth. 314); kaspischen Meeres die Chorographie des Augustus

es ist daher auch XI 507. wo ebenfalls Eratosthenes (s. Schweder Beitrage zur Kritik der Choro-

als Quelle genannt ist (Berger a. a. O. 324), graphic des Augustus 61ff.|, haben die Namen

das hsl tiberlieferte Muydwv mit Casaubonus und Wohnsitze beider Kiistenvolker gestanden und

und Kora'is mid gegen Kramer, C. Miiller sind von ihm zusammengeworfen worden, mdem

und Berber (a. a. O.) in 'Afidgdor zu andern. er den Namen des einen mit den Wohnsitzen des

Von den°ubrigen Stellen des Strabon darf zu- anderen verkniipfte. Die Angaben aber. die jene

niichst auch die Erwahnung der A. in XI 508 und Quelle iiber die A. enthielt
.

gehen auch mit

510 auf Eratosthenes zuriickgefuhrt werden. wenn- hochster Wahrschemlichkeit auf Eratosthenes zu-

gleich derselbe dort nicht direct beniitzt worden 50 nick. Die vorstehende Ubersicht ergiebt. dass der

ist. sondern wahrscheinlich durch Vermittlung des- Name A. iiberall , wo er vorkommt
,
umiutMbar

jenigen Schriftstellers , der in die eratosthenische oder mittelbar aus den Geographika des Era^°-

Wzahlung der kaspischen Volker den Namen der sthenes stammt . und dass er ausschliesslich die-

rij/iai (s. d.) einfiigte (rfj/.u xai KaSovoiot y.ai jenigen Marder bezeichnet, die am Sudufer des

"luagdoil TTieophanes vonMvtilene. der wahr- kaspischen Meeres zwischen den Kadusiern und

schcinlich zuerst von diesem Volksstamme Kunde Hvrkanem wohnten. Die Quelle aber
,

der Era-

^egeben hat (Strab. XI 503. Fabricius Theo- tosthenes seine Nachrichten fiber das kaspische

ohanes v Mvtilene u. Quintus Dellius als Quellen Meer und dessen Kiisten entnommen hat. ist der

der Geocraphie des Strabon 1921'. frg. 55). scheint Fahrtbericht des Patrokles (s. Boesler a. a. O.

es iedoch nach der Fassung des betreffenden Frag- 60 184. 194. Berger a.a. O. 94ff. 325. K. J. Neu-

ments nicht gewesen zu sein. Die letzte SteUe maim Herm. XIX 169f.), der als praefeetus clas-

des Strabon , in der die A. genannt werden (XI sis des Seleukos Nikator und Antiochos Soter

523 1 steht im Zusammenhange mit Nachrichten, (Plin. n. h. VI 58) zwischen 285 und 282 (K. J.

die aus den Commentarien des Quintus Dellius Neumann a. a. O. 185) die Kiisten des kaspi-

geschopft sind (frg. 8 bei Fabricius a. a. O. schen Meeres befahren hat. Einzig und allem aut

227. s. auch 231). Auch hier ist die Erwahnung diesen Mann geht also die Form A. zuriick, wah-

der \. im Anschlusse an die der Kadusier nur rend sowohl seine Zeitgenossen. die Alexanderhisto-

dureh ' eine directe oder indirect* Beniitzung des riker. als auch spater die Schriftstcllcr der Parther-

.« 55
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geschichte fur jcnes Volk nur die Form Mardoi Spiegel (Eran 13. 80) gebilligt, indem er noch
(s. d.) verwenden. Tin Widerspruch zu der selbst- auf eine Stelle des Plinius (n. h. VI 19 nach
verstandlichen Folgerung, dass bei richtiger Tiber- alterer Zahlung) verweist, in der ,Amarder als
lieferungeinejedeWiedergabedereratosthenischen ein Stamm scythischer Abkunft an der Grenze
Aufzahlung der kaspischen Volker den Namen der von Medien und Elymais- genannt seicn Er hat
ostlichen Nachbarn der Kadusier in der von Pa- aber zwei Stellen (n. h. VI 50. 134). die niclits
trokles mitgeteilten Form A. enthalten miisse. mit einander zu thun haben, zusammeno-cworfeiv
schemt daa von Dionysius Periegetes (732) ge- an der ersten steht, in einer Liste jenseits des
brauchte MoqSoi (oi »' vizsq alav — xQ^etav Iaxartes wohnender skythischer Volker. der Name
vcuovot KaSovatoi ay%L 8s M&qooi) zu stehen. Die 10 Ilomodoti (s. d.), wofur falschlich Amardi gelesen
Substitution dieser Form fur das zu erwartende wurde; die zweite enthii.lt eine Angabe fiber die
A. erklart sich aber am einfachsten und unge- Wohnsitze von Mardern {supra eos [d. h Oxios]
zwungen aus metrischen Griinden, oder aus einer parent Parthis Mardi at Saitae ii qui praeten-
mdirecten Beniitzung des Eratosthenes durch Ver- duntur supra Elymaida) . die als identisch mit
mittlung einer Schrift, in der die Form mit A den von Herodotos und Nearehos erwahnten zu
durch die ohne A ersetzt war. In Eezug auf die betrachten sind. Dagegen hat Kiepert (Lehrb
Anwendung der Namensform A. muss noch einer d. alt, Geogr. 140) die Zusammenstellung von
oft wiederkehrenden irrtiimlichen Ansicht gedacht (Hjapirti und A. , zunachst allerdings aus geo-
werden, da auf dieselbe weitere Combinationen graphischen Griinden, ab°-elehnt wobei er vor-
gegrfindet worden sind. Es ist die Meinung, als 20 sichtig den Namen A. nur far das kaspische Kfisteu-
sei A. eine allgemem gultige Nebenform des Volks-

%
volk gebraucht. Seitdem hat aufs neue Savce

namens Mardoi, als hatte ein jeder Stamm, der (zuerst in Transactions of the Soc of Biblical
diesen letzteren Namen ffihrte, auch ein Anrccht Archeology III 467ff., dann ausffihrlicher in Actes
auf den ersteren gehabt. Ganz besonders ist dies du sixieme congres international des orientalistes
von den schon bei Herodotos (I 125) erwahnten tenu en 1883 a Leide II 1, 639f. 644f) mit der
Mardern in der Persis angenommen worden, in- gr&ssten Entschiedenheit, aber einer ebenso orossen
dem man aus der ganz unmissverstiindlichen Be- Kritiklosigkeit und Oberflikhliehkeit in der Aus-
merkung des Strabon (XI 523), wonach die A., lcgung der Zeugnisse der Alton — so soil Strabon
d. h. das kurz vorher erwahnte kaspische Volk, das kaspische Kiistenvolk der Marder zu Amardern
auch

,
wie der Stamm in der Persis, Maqdoi ge- 30 gemacht haben — die Identitat der Marder des

nannt wfirden (xal ydo ovru, Xsyovzat oi "A/iagSoi), Nearehos, die von ihm nach dem Vorgan<*e von
folgerte, dass nun umgekehrt auch die persischen Norris erst zu Amardern umgeschaffen werden
Mardoi, wie jene L A. gehiessen batten, "

1
'

"' '" -

Strabon

den kiirzeren

macht. weil er in der Ubereinstimmung der Namen Sprache und Schrift der zweiten Art der Achae"
einen Beweis_ffir die ethuische Zusammengehorig- menideninschriften sowie der eine itltere Form der-
keit der persischen Marder sowie des armenischen selben Sprache und Schrift aufweisenden Inschrif-
Stammes dieses Namens mit den kaspischen (A) ten von Mai-Amir (Ost-Siidost von Sustiir) als
Mardern satu Jene falsche Verallgemeinerung des 40 aniardisch bezeichnet. Hierin ist ihm jedoch der
Namens A. flndet sich schon in der verworrenen neueste Bearbeiter jener Inschriften Weisbach
Auseinandersetzung Mannerts (Geogr. d. Griech. (Die Achamenideninschriften zweiter Art 23) mit
u. Piom. V 2, 95f.) fiber die Mardi und A. ; auch Keeht nicht gefolgt. Die Identiflcierun" 1 von (II)a-
Forbiger (Handb. d. alt. Geogr. II 595f.) scheint pirti und A. liisst sich in keiner Weise aufrecht-
sich fiber die besehrankte Bedeutung desselben erlialten, aus dem einfachen Grunde weil das eine
nicht khir geworden zu sein. C. M filler fiber- der beiden zu identiflcierenden Dinge uberhaupt
tragt otlenbar ebenfalls den Namen A. auf die nicht vorhanden ist. oder doch weni«-stens nicht
persischen Marder, da er die Stellen XI 523. 524. da. wo man es braucht ; sicli aber etwa auf (H)apirti
in denen von diesen die Rede ist. im Index seiner zuberufen. urn das Vorkommen des Namens Amar-

'

Strabonausgabe unter Amardi aufmhrt. Auch bei 50 doi zwisehen Susiane und Persis zu beweisen diirfte
Duncker (Geschichte des Altertums IV 5 247)

- - -

uaM lml1 ""igeKciirt aucn uie persiscnen iN orris erst zu Amardern umgeschaffen werden
wie jene. A. gehiessen batten, wiihrend mit (Hjapirti (altsusisch Ha-pirti; Inschriften v'
auf die Bezeichnung auch der A. durch Mai-Amir A-a-pir(-ir)-ra ', nach P. Jensen zu
zeren Namen nur deshalb aufmerksam sprechen Ajapira oder Aipira) behauptet und

liegt die verkehrte Auffassung jener Strabonstelle
der Angabe zu Grand", dass die Marder Herodots
bei spateren Schriftstellern audi Amarder hiessen.

doch wohl logiscli nicht zulassig sein. Es bleibt
nun noch das Verhaltnis zwisehen den beiden
Nainensformen "A/iaodoi und Mdodoi zu ertrtern.

r. -,, T , , „ , ,.
Bereits Zeu^s

< Die^Deutschen 289 Anm.) hat auf
Derselbe Irrtum hatte schon frfiher >, orris l Journ. das Vorhandensein von Doppelformen mit anlauten-
lov. Asiatic Soc. London XV 4. 164) dazu ver- dem A und ohne ein solches. bei persischen Name,,

iuhrt. den Namen. der m der zweiten Art der aufmerksam gemacht und als Beispiele "A.-raoroc
Aehaemenidemnschriften zur Bezeichnung von Su- (Strab. XI 511) neben dem gewuhnlichen Ild'ovo,
siane (s. d.) dient. (H)a-pir-h (Norris trans- is. d.i. 'Auaofim neben MAoboi a'ngeffihrt. ~Zu
cribit-rt A-far-ti; Oppert Ha-pir-ti, Say ce 60 die.-en beiden Fallen hat dann J. Olshausen
Kha-pir-h. Weisbach A-pir-H)

.
auch flljal- i M.-Iier. Akad. Berl. 1880. 345) noch die uns durch

pir-ti und (H)al-tu-pir-ti (\\ eisbach Die Acha- dip Bisutuninschrift des Darius I bekannt o-e-
memdemnsehnfteii zweiter Art 99). mit dem Namen wurdene einheimische Form Asayartija m-ben fa-Azu identiflciereii. mdem er diesen. mit Berufung vaor.c, (s. d.j liinzusfefiigt (s. auch unter \ke-
vt kI'T > I

5
-,

auf das ¥on Xeilrcnos
l
Strab

- -^ia). Wenn man von der nicht gerade wahr-

i d v
40

'
6; &8 -

34Mtt11 -) erwahnte sclieinlichen Yennutung absieht. als beruhten dir
aen Ferseni benaehbart wohnende Gebirgsvolk der .4-Formen lediglich auf eineiu Missverstandnis ihrer
Marder ubertragt. Diese Combination wird von ersten Uberlieferer. die ein pronnminales Element

oder eine Form des Verbmn substantivum ffir einen Landschaft des unteren Babyloniens in den Sumpf-

Bestandteil des Namens selbst gehalten hatten, gegenden des Euphrat und Tigris._ [FraenkeL]

so giebt es zur Erklarung jener Doppelformen Amardos {"AptaQdos, so einstimnug die Hss.

sprachlich drei Moglichkeiten. Am nachsten liegt des Ptolemaios; M<xq8os ed. pr. d. Erasmus und

die Annahme, dass das anlautende a kurz war. nach ihm viele Ausgaben), Fluss in Medien, der

Ein solches a fallt im Neuiranischen lautgesetzlich sich in das kaspische Meer ergiesst ,
nach dem

ab (vgl. J. Darmesteter Etudes iraniennes I Volke der Amardoi (s. d.) benannt, deren Gebiet

111); aber dass dieser Vorgang vereinzelt schon er im Westen von dem der Kadusier (s. d.) trennte,

sehr'fruhzeitig eingetreten ist, das beweist die der heutige Sefid-Bud (pers. "Weisscr Fluss) oder

schon bei Herodotos vorkommende Form Zayaoxiot 10 Qyzyl-Uzan (tfirk. Bcrter Fluss). Ptolemaios (VI

(*Sagartija) gegenfiber dem von Darius I. ge- 2, 2) legt seine Mfindung unter 86° 30' Lange

brauchten Asagartija. dessen anlautendes a sicher und 41° 30' Breite, seine Quellen unter 85° Lange

kurz gewesen ist. Hierher wfirde auch 'Atihovoi- und 38° 30' Breite, so dass die directe Entfer-

Jldpvoi gehoren, wenn Tomaschek (S.-Ber. Akad. nung zwisehen beiden 1548 Stadien (= 286 Km.)

Wien LXXXVII 1877. 96) Recht hatte. es mit bctragt. Nach ihm soil der Fluss auch mit dem

w&stischmi aperetiajulM,ya*M\'iapurn4jak,Mn&. See Margiane (var. Mapnavr)), dem heutigen Ur-

Knabe,' wortlich .nicht volljahrigS neupers. burnii mia-See, in Verbindung stehen {fj ovvanxovoa avzy

Knabe Jfingling', zusammenzustellen, was jedoch Ufivrj xakov/uvr) Magymvf)). Den Namen des

im hochsten Grade zweifelhaft ist. In Bezug auf Flusses hat Ptolemaios zweifelsohne dem Penplus

Amardoi jedoch erscheint es sohr unwahrscheinlich, 20 des Patrokles entnommen, da, wie unter Amardoi

dass das anlautende a kurz gewesen sei, da es gezeigt worden ist, die mit A anlautende Form

dann kaum etwas anderes sein konnte, als ein a des Volksnamens einzig und allem auf diesen zu-

privativum. Die zweite sich darbietende Moglich- ruckgeht . also auch die damit fiberemstunmende

keit ist, dass das anlautende a lang war, dass es des Flussn aniens. Patrokles ist somit der erste,

sich also urn Doppelformen handelt, wie 'Azoojta- der von dem Flusse Kunde gegeben hat. Auch

rmm (* Aturpdtan) neben TQOJcarnvn (* Turpatan, die Position der Flussmiindung hat Ptolemaios

vo-1 auch den armenischen Gesehlechtsnamen lYpa- sicherlicb nach den Angaben desselben Gewahrs-

tuni Sebe-os Geschichte des Heraklius ed. Pat- mannes berechnet. da die A.-Mfindung fiir diesen

kanow 48. 50. 51. 65. 60; naheres unter Tro- den Ausgangspunkt des Stadiasinos bUdete, wie

patene), wie neupers. dtiiS ,Feuer neben tas (s. 30 von Boesler (S.-Ber. Akad. Wien LXXIV 1873,

auch unter Akola). So wird man sich am besten 194) und K. J. Neumann (Herm. XLX 170ft.

auch das Verhaltnis zwisehen "ApiaeHot und Mdqdoi 180) nachgewiesen worden ist. Und wahrscnein-

und zwisehen "Anaovoi und TIdovm denken. Bcide lich beruht auch die Ansetzung der Quellen des

Falle in der gleichen Weise zu erklaren, empfiehlt Flusses auf Erkundigungen. die Patrokles an der

sich schon deshalb. weil sie beide dem Ktisten- Kfiste einzog. Dagegen wird die Annahme einer

o-ebiet des kaspischen Meeres angehoren. Ist aber Verbindung zwisehen dem Flnsse und dem Urmia-

das A von Amardi wirklich lang. lautete der Name See aus einem anderen Berichte stammen oder aus

* Amardha, dann wird man mit Notwendigkeit Combinationen des Ptolemaios selbst oder seines

dazu geffihrt, den Namen der Stadt Amul in Ma- unmittelbaren Vorgangers Marmos von lyros her-

zandiiran damit zusammenzustellen. diesen ffir die 40 vorgegangen sein. Von allem, was die Alten uber

lautgesetzliche jfingere Form von * Amardha za er- den A.-Fluss gewusst haben mogen, sind dievon

klaren denn iilteres rdh wird im Neupersischen Ptolemaios iiberlieferten Nachnchten die einzigen

re^elmassig zu I (vgl. J. Darmesteter a. a. O. dfirftigen Uberbleibsel. Denn die Erwahnung des

97°). Amul, ietzt die Hauptstadt eines grnssen Flusses bei Ammianus Marcellmus (XXlllb 4U)

Distriktes der Provinz Mazandaran, war frfiher die geht direct (s. Th. Mommsen Herm. X\ 1 612ft.)

Hauptstadt von Tiibaristan. das den ..stlichen Toil oder durch Vermittlung ernes uns verloren ge-

des ietzigen Mazandaran umfasste. und liegt inner- gangenen geographischen Handbuches (so Gardt-

halb des Gebietes. das uns als Wohnsitz der Mar- hausen Conjectanea Ammianea 28. 34; Jahrb.

der bezeichnet wird. Unter der angegebenen Vor- f. Philol. Suppl. VI 524 f.) auf Ptolemaios zu-

aussetzun^ hat diese Identification einen hohen 50 ruck . ist also blosse Wiederholung. Lnd Diony-

Grad von Wahrscheinlichkeit. Der Vollstiindig- sius Periegetes . der v. 734 den Maeboi nennt

keit halber ma" audi noch die dritte Muglichkeit und von ihm berichtet dass er sich zwisehen den

erwiihnt werden, dass namlich das anlautende A Derkebiern (Derbikern, s. d.) und Baktriern ins

einem einheimischen ha entsprache. also eigent- kaspische Meer ergiesse (Ma^o;, Asexeptcov ze y.ai

lich mit einem Spiritus asper. 'A. zu schreiben sei. afrnwv .lo/ra Bdy.romv— duyozeijcov yao fieoooi

und dass dieses ha. wit in der neupersischen Par- k 'Yoxavitjv a/.a pd/.).u). hefert damit nur einen

tikpl me aus hame (vgl. J. Darmesteter a. a. Beleg fiir das Vorhandensein der kurzeren lorm

O 215) ab^efaUen. Mardoi also die lautlich ifimrere des Flussnamens . die sich zu A. ebenso stellen

Form von A. sei. An dieser Stelle genfigt es. wfirde. wie. bei der Bezeichnung des VolkesMar-

da< wa< *ich znr Erklarung des Verhaltnisses 60 doi zu Amardoi (s. d.), denn bei ihm ist der Mao-

zwischen den Formen A. und Mardi sagen liisst. do; mit dem Mdoyog. dem heutigen Murghab zu-

beigebracht zu haben. Die Vermutungen. die sich sammengeworfen (vielleicht verdankt die gens Mar-

an den Namen Mardi selber knupfen lassen. wer- dorum in Margiane bei Plin. n. h VI it auch

den zweckmassi<rer unter Mardoi erOrtert werden. nur einer almlicheu Verwechslung lhr Dasem
.

s.

Dort wird aueh'die Geographie. Ethnographic und unter Mardoi), auf den allem das von jenem Ge-

Geschichte allcr Stiimme . die diesen Namen ge- sagte. allerdings auch nicht ohne Einscnrankung.

fuhrt haben, behandelt werden. [Andreas.] passen wfirde. Holstenius hatte daher Maodog

Amardokaia ('AfiaoSoxaia Ptol. V 20, 3), in Mdoyog geandert, was Hill und Ursmus
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billigten ; und neuerdings ist dieselbc Emendation
auch von Eoeslor (S.-Ber. Akad. Wien LXXIV
1873, 257, 2) vorgeschlagen worden. Bernhardy
(z. d. St.) hat jedoch mit Recht an der Lesart
der Hss. festgehalten, indem er auf A. bei Ptole-
maios und Ammianus verwies, und C. Miiller
(Geogr. gr. min. II 150) hat gezeigt, daas es sich
an jener Stelle urn einen Irrtum des Dichters
selbst (? oder vielmehr seiner Quelle) handle, dass

betr. d. Geschichtc u. Geographie d. stidl. Kiisten-
lander d. kaspisch. Meeres 100; auch Melgunof
Das sfidliche Ufer des kaspisclien Meeres 230.
Ausserdem aber haben die Gelen ursprfinglich nicht
den Ainardern zunachst auf der Westseite des A.
gewohnt (s. unter Gelai). In neuerer Zeit fiihrt der
A. zwei Namen, in seinem Ober- und Mittellaufe
den tiirkischen Qyzyl-Uzci/n .Roter Fluss' (ebensc.

nennen Hon im 13. und 14. Jhdt. die in Persien
also Magdog beizubehalten sei. Auf die Quelle lOherrschenden Mongolen, mongol. Ulan-Miiran;
des Dionysius geht in letzter Instanz auch der " ' " " - -

Fluss Mwrdes beim Geogr. Rav. (p. 77, 9 P.) zu-
riick; derm auch er steht dort an einer Stello,

wo das Richtige der Name Margus gewesen ware
(Araxes-Mardes-Coapis-Bactros ; vgl. Aristot. me-
teor. I 13, 16 6 BdxrQog Hal 5 Xodojtfjg xai 6
Agdtyg). Die kiirzere Namensform Mdpdog fur
den Fluss beruht hiernach ausschliesslich auf dem
Zeugnis einer einzigen ihn mit dem Mdqyog ver-

s. Hamd-ullah Mustaufi Qazvini Nuzhat ul-

Quliib ,die ErgOtzung der Herzen' bei W. use-
ley Travels in various countries in the East III

392, daraus Ritter Erdk. v. Asien VIII 617, und
H. Rawlinson Journ. Roy. Geogr. Soc, London
X 64. an beiden Stcllen

v
mit fehlerhaften Lesarten ;

und Haggi Khalifa Gihan-numa i. e. descriptic-

mundi, ed. Constantinop. 1732, 304, franz. "fibers.

t i j n - - - tei Charmoy Cheref-Nameh trad. I 1, 99), den
wechselnden Quelle. Es ist also der dringende 20 ihm die dort wohnenden tiirkischen Stamme ge-
Yerdacht vorhanden

, ^
dass in ihr der Name des geben haben, in dem unteren Telle seines Laufes,

letzteren Flusses in Verbindung mit der bekann
ten kiirzeren Form des Volksnamens die Wieder-
gabe des Namens A. hinsichtlich seines Anlautes
beeinflusst habc; dass somit fur den Fluss die
kiirzere Form Mdpdog, selbst wenn sie, was nicht
unwahrscheinlich

, vorhanden gewesen sein solltc,

nicht als mit Sicherheit nachgewiesen betrachtet
werden kann. Fur ihn hat man sich auf den

von seiner Vereinigung mit dem Sah-Rud ,Konigs-
fluss' bei Mangil an, den persischen Sefid-Rud
.Weisser Fluss'. Dies war urspriinglich die Be-
zeichnung des gesamten Flusslaufes ; sie finden
wir bei den arabischen Geographen (Sapedh-Rodh
und Ispedh-Rddh) und in dem Abriss der Kosmo-
gonie und Kosmographie der Parsen, dem Bundahis.
(ed. Westergaard 50. 52; fibers, bei F. Justi

Namen A. zu beschranken, und dies ist ja selbst- 30 Der Bundehesch 28. 29 ; engl. tlbers. v." West
verstandhch. wenn cr dem Beriehte des Patrokles
entnommen ist, der auch fiir das dem Flusse be-
nachbarte Volk nur die Bezeiehnung Amardoi (s.

d.) verwendet hat. Beide Namen, der des Volkes
und der des Flusses, sind aber identisch; nach
jenem fiihrte dieser seinen Namen, wie dies schon
d'A n v i 1 1 e (Geographic ancienne abrtgee, in Oeuvres
II 459) bemerkt hat. worauf aber erst neuerdings
wieder aufmerksam gemacht worden ist von II

Sacred Books of the East V 76. 80 : Spedk-Rodk,
geschrieb. Spet-R6t). Es ist eine ansprechende,
aber keineswegs sicherc Vermutung von H. Raw-
linson. dass der von Petros Patrikios (Anfang
6. Jhdt.) erwahntc (frg. 14 Mull., D in dor f Hist,
gr. min. I 433) Fluss Asprudis (s. d.) in Medien
(Aoirgovdig .norafiog tfjg Mijdixf/g). in dessen Nahe
der von Diokletian und Galerius im J. 297 an
den persischen Hof geschickte Gesandte Sicorius

Kiepert (Lehrb. d. alt. Geogr. 67) und K. J. 40Probus von dem persischen Kcinige Narsahe (Nag
aaiog) emplangen wurde, der Setid-Rud sei, und
dass Asprudis die Form Aspedh-Rodh, mit dem
in vielen persischen Dialektcn vovgeschlagenen a,

wiedergebe. dass also die neuere Bezeiehnung des
A. bis ins 3. Jhdt. zuriiekreiche. Schon friiher

hatte der Herausgeber der Wcrke d'Anvilles, De
Manne (Oeuvres d'Anville II Geographie ancienne
abre'gee 464. 4) den Asprudis mit dem Sefid-Rud
zusammengcstellt. aber irre gefuhrt durch die von

Neumann (Herm. XIX 171). Denn sein Unter
lauf bildete, wie Roesler (S.-Ber. Akad. Wien
LXXIV 1873. 194) und im Anschlusse an ihn K.
J. Neumann (a. a. O.) angenommen haben. die
W'estgrenzc des Gebietes der Amarder (s. unter
Mardoi), gcgen die Kadusicr in. d.). Er ist hier
die natiirliche Markscheide — an eine solche pfiegen
auf niederer Kulturstufe stehende Stamme sich

^ets zu halten — und erfiillt hier die vfilker-

trennende Rolle so vieler Querstrome (s. Peschel 50 irgend einem Reiseiiden wiedergegebene volkstum
Neue Probleme d. vergleich. Erdkunde^ 149)
Wenn aber K. J. Neumann (a. a. 0.| zur Be-
griindung der Ansicht. dass die Amarder nicht
noch westlich voin Flusse gewohnt haben konnten.
sich auf die 'lliatsache beruft . dass das heutige
Gilan seinen Namen von dem kadusischen Stamme
der rij/.ai (s. d.| habe. so ware diesem Umstande
allerdings eine gewisse Be%veiskraft zuzugestehen.
falls der Seiid-Rud wirklich die Ostgrenze von

liche Aussprache Aspi-Rtid den ersten Bestand-
teil beider Namen als persisch (isp ,Pferd - ge-
deutet. was bei Asprudis allerdings das Zunachst-
ljegende ist (s. unter Asprudisi. Der Qyzyl-
1 ,'zan l Sefid-Rud) entspringt in dem Distrikt Qara-
Tura (Rich Kara Touro/i) .Schwarzstadt- (?) der
persischen Provinz Kurdistan zwischen dem 35°
und 36° nordlicher Breite und 46° und 47° fist-

licher Lange Greenwich. Die Quelle soil nach
Gilan bildete. was aber nicht der Fall ist. Schon 60 Rich I Narrative of a Residence in Koordistan I
seit Beginn des Mittelalters. vielleicht noch langer.
umfasst das Gebiet von Gilan einen betrachtlichen
Teil des Kiistenlandes ostlich vom Flusse. das sog.
Jlia-PiS .Vor dem Flusse- (bui, gilanisch .Fluss-

^=avestisch vaid/ii; pU ,vor), im Gegensatze zum
Bui-Pas .Hinter dem Flusse-; vgl. z. B. das Haft
Iqlim ,die sicben Zonen' des Ahmad Raxi bei
Dorn Ausziige aus muhammedari. Schriftstellem

226. daraus Ritter Erdk. v. Asien VIII 616) in
den 'Abbas-Bei-Bergen (St. John Karte v. Per-
sien Abbas -Dai) liegen ; Hamd-ullah Mustaufi
Qazvini (bei W. Ouscley a. 'a. O., daraus Ritter
a. a. O. 617). und Haggi Khalifa (Gihan-numa a.
a, 0.. franz. L'bers. bei Charmoy a. a. 0.) nennen
das betreffende Gebirge das .Fiinffingergebirge-
(pers. Kuh i pan? anguxf; tiirk. BUS parmaq

daglary). Sehr nahe der Wahrheit kommt Ibn

Khordadhbeh (9. Jhdt., liber viarum et regnorum

ed. de Goeje Text 175. Ubers. 136), wenn er

die Quelle des Isp6dh-R&dh in die Nahe des Thores

der Stadt Sisar verlegt, der Vorgangerin von

Sanna (Sina . Siinnandug) , der' Hauptstadt der

jetzigen persischen Provinz Kurdistan (s. G. Hoff-

mann Ausziige aus svrisch. Akten pers. Martyrer

iibers. 265, 2095). Vgl. in Bezug auf die Quelle

H. Kiepert Karte von Armenien, Kurdistan und

Azerbeidschan 1858. N. Kh an ikof Routes in Per-

sia. Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdk. Berlin VII Taf.

I. Bis etwa zum 48° ostlicher Lange fliesst der

Fluss in ostnordSstlicher Richtung, wendet sich

dann, etwas ntirdlich vom 36° Breite. nachdem er

rechts den von Siiden kommendon Talvar, der am
Nordostabhange des Talvantflgebirges entspringt,

aufgenommen hat, nach Norden und behiilt mit

einer westlichen Ausbiegung generell diese Rich-

tung bis zum 371/2° "bei. Auf dieser Strecke

empfangt er zunachst einige kleinere Zufliisse,

rechts den Ig-Riid .den Fluss von ig;, so genannt

nach dem Hauptort des Distrikts Igrud in der

Provinz Khamsah. bei dem sich seine Quellen

vereinigen (Sehindler Jahrbuch Geolog. Reichs-

anstalt Wien XXXI 179; Ztschr. d. Gesellsch.

f. Erdk. Berlin XVIII 322) . den Ligamgir-Rfid

,Zugclgreiferfluss' und den Qyzyl-Gaci-Rud, beide

im Distrikt Qvzvl-Gaci (H. Rawlinson Qyxyl-

Gaetlcir) ,von Kl'iamsah (Sehindler Jahrb. Gepl.

Reichsanst. Wien XXXI 181), und den Zangan-Ab

oder Zangan-Ruil .den Fluss von Zangan-, der

Hauptstadt von Khamsah. der bei Sultaniah ent-

springt; links den Saviinti-Fluss. so genannt nach

einem daran gelegenen Dorfe , den Anguran-Rud

.Anguranfluss- , so genannt nach Anguran , dem

Hauptdorfe des gleichnamigen Distriktes von Kham-

siih, der in dem Arghun-Gebirge entspringt (S ch i 11 d-

ler Jahrb. Geol. Reichsanst. Wien XXXI 183;

Zeitschr. Gesellsch. f. Erdk. Berlin XVIII 325).

Endlich niimnt cr auf derselben Scite. !ji/
2 Km.

nordnordiistlich von Miana (altere Fonn Majanuj),

dem Hauptort des zur Provinz Azarbaigan (Media

Atropatene) gehiirigen Distriktes Garmrud. einen

ansehnlichen Nebenfluss auf. den an dem Sudab-

hange des Sahiind-Gebirges entspringenden und

durch zahlreiche Zufltisse vergrOsserten Karangu

(Sehindler Kerangu), vielleicht tiirkisch .der

finstere (Fluss)-. auch Hast-Rud .Achtniisse' ge-

nannt. Vgl. fiir diese Strecke H. Kiepert s oben

scnannte Karte und seine Nouvelle Carte g^n^rale

des Provinces Asiatiques de l'Empire Ottoman

1884. Sehindler Jahrb. Geol. Reichsanst. Wien

XXXI Taf. IT u. Zeitsehr. d. Gesellsch. f. Erdk.

Berlin XVIII Taf. VI. VII. Khan ikof and H.

Kiepert Map of Aderbeijan 1862. Nach seiner

Vereinigung mit dem Karangu schwenkt der Qyzyl-

f zan nach Nordosten. indem er die innere Kette

des nordwestlichen Alburz - Gebirges , des Para-

choathras (s. d.) der Alten. durchbricht. um dann.

in dem mittleren Teil seines Laufes, in der Rich-

tuns der Gebirgsketten gegen Siidosten durch das

Langsthal von Tarom (bei den arabischen Geo-

graphen Taram) zu fliessen. Auf dieser Strecke

striimt ihm nur ein nennenswerter Nebenfluss zu.

der Sah-Rud .Kunigsfluss-. aus Norden. Uber

diesen Teil seines Laufes s. Monteith Jouni.

Roy. Geogr. Soc. London III 12ff.. daraus Ritter

Erdk. v. As. VIII 633ff. H. Rawlinson Journ.

Roy. Geogr. Soc. London X 61ff. Bei Mangil

vereinigt er sich mit seinem letzten Nebenflusse,

dem aus Siidosten, aus dem zwischen den Al-

burzketten liegenden Distrikt Talaqan kommen-

den zweiten und bedeutenderen Sah-Rud (Ibn

Khordadhbeh a. a. 0. Sahi-Rodh), macht eine

scharfe Biegung nach Nordosten und bahnt sich

in einem cngen Querthale einen Weg durch die

10 aussere Alburzkette in das Tiefland am kaspischec

Meere. Dort beginnt sein Unterlauf. Sobald er

in die Ebene eingetreten, entsendet er in nord-

licher Richtung einen Arm in die Lagune (Mur-

dab) von inzali (Enzeli), Vgl. fiir das Vor-

stehendc, Sehindler Zeitsehr. d. Gesellsch. f.

Erdk. Berlin XIV Taf. 111. In einer Entfernung

von ctwa 25 Km. vom Meere spaltet er sich dann

in zwei Hauptarme , die ein Delta bilden ; von

dem Ostlichen dieser Anne zweigt sich nach Osten

20hin noch ein Kanal ab. durch den friiher eine

schiffbare Verbindung mit der ehemals am See-

ufcr gelegenen Stadt Langarud hergestellt war,

s. Monteith a. a. 0. 19; daraus Ritter Erdk.

As. VIII 647. Melgunof Das siidl. Ufer d.

kasp. Meeres 235. Man wird diesen Ort als den

Ostlichsten Punkt des gesamten Deltalandes des

Seiid-Rud bezeichnen konnen. wahrend im Westen

die Lagune (Murdab) von Anzali (Enzeli) noch

als dazu gehorig betrachtet werden muss. Die

30 Hauptnmndung des Sefid-Rud. die westliche, liegt

unter 37° 24' 14" nordlicher Breite und 50° 11'

44" (istlicher Lange Greenw. (russisch-kaspische

Aufnahmc), das auf der Nordseite der Lagune auf

einer Nehrung gelegene Anzali unter 37° 28' 45"

nordlicher Breite und 49° 27' 50" ostlicher Lange

Greenw. (russisch-kaspische Aufnahme). Der vor-

stehende Uberblick fiber den Lauf des Sefid-Rud

zeigt. dass er zu den Querstrfimen zu zahlen ist.

da die Linie. die Quelle und Mundung verbindet.

40 senkrecht zu der Erhebungsrichtung des von ihm

entwasserten Gebietes steht. Bereits oben 1st

darauf hingewiesen, wie er in seinem Unterlaufe,

in der solchen Flussen eigenen Weise, die ethno-

graphische Grenzlinie zwischen anwohnenden Stam-

inen bildet, und es lasst sich vermuten, dass dies

auch in seinem Oberlaufe der Fall gewesen ist,

wenngleich keine Kunde davon mehr zu uns ge-

langt ist. Die Kenntnis der auf den Fluss be-

ziiglichen geographischen Thatsachen wird nun-

50 mehr ein besseres Verstiindnis der spiirlichen von

Ptolemaios fiber ihn gemachten Angaben ennog-

lichen. Was zunachst die ptolemaeische Ansetzung

der Quelle, 1548 Stadien = 286 Km. von der

Miinduno-. anbetrifft , so geht sie wahrscheinhch

'(>. 0.) auf Erkundigungen zuriick. die Patrokles

dariiber an der Miindung eingezogen hatte, denen

also schwerlich eine genauere Kenntnis zu Grande

lien-t. Die Kfistenbewohner werden ihm in einer

runden Zahl von Parasangen , also etwa 50 (zu

60 5.67 Km. = 283: zu 5,55.5 = 277 Km.)
,
oder m

Tagemarsehen, etwa 10 zu 5 Parasangen — tails

seitens des Ptolemaios eine Reduction stattgefun-

den. entsprechend mehr — , die Entfernung von

der Miindung bis in diejenige Gegend angegebeu

haben. in der sie nach ihrer Kenntnis des Landes

die Quelle vermuteten. Ptolemaios oder Marinos

von Tyros haben diese dann in der von Patrokles

uberli'eferten, vielleicht von ihnen reducierten Di-



1739 Amardos Amareis 1740 1741 Amariakai Amarynthos 1742

stanz in lhre Karto eingetragen; mit richtigem der Alten vom kaspischen Meere so wichtigen
Takt haben sie dies in siidwestlicher Eichtung von Stadiasmus des Patrokles gewesen ist (s. o.), muss
der Miindnng gethan. Dass die Quelle dann 10' auf die Moglichkeit Mngewiesen werden, dass nicht

(831/a Stadien = 15 Km.) siidlich von der medi- die eigentliche Miindung ihm als solche gegolten
schen Stadt Arsisaka (s. d.) zu liegen kam, ist habe, sondern die zur Aufnahme von Schiffen so
kaum auf Grand irgend einer bestimmten Nach- geeignete Lagune von Anzali (Enzeli), in die sich
richt geschehen und muss als ein blosser Zufall auch ein Arm des Sefid-Eiid ergiesst. Aber gleich-
angeseben werden. Macht man den Versuch, die viel welcher von diesen beidcn Kiisteneinschnitten
ptolemaeische Bntfernung von 286 Km. auf der die patrokleische A.-Miindung gewesen sein mag,
Karte abzumessen, so gelangt man damit von der 10 so hat Ptolemaios. oder schon Marinos von Tyros,
Miindung des Sefid-EM entweder bis siidostlich bei der Eintragung derselben in seine Karte einen
von Bigar

,
der Hauptstadt der Provinz Garriis, groben Missgriff begangen . indem er sie in ein

dem ptolemaeischen Alisdaka (s. d.), an den Tal- ganz unrichtiges Verhiiltnis zu den Positionen des
var-Fluss (s. o.), nicbt weit von dessen Quelle, Binnenlandes braehte. fur die die grosse Heer-
der sehr wohl als die obere, siidliche Fortsetzung strasse von Westen nach Osten die Grundlinie
des von Siiden nach Norden gerichteten Teiles bildetc. Er hat den Langenabstand zwischen der
des Qyzyl-Uzan-Laufes gedacht worden sein konnte; A.-Miindung und Rhaga-Europos (s. d.), jetzt Sah
oder man kommt nordlich von Bigar an den Abd-ul-Azim bei Tiihran, zu 7° 10' angenommen,
Qyzyl-Uziin selber, ein wenig westlich von der also im besten Falle, wenn die A.-Miindung der
Stelle, wo die Strasse von Ekbatana (Hamadan) 20 Lagune von Anzali gleichgesetzt wird, urn fast
nach Ganzaka (Takht i Suleiman), der Hauptstadt 3mal zu gross, sonst aber, falls die wirkliche Sefid-
von Media Atropatene, ihn iiberschreitet. Gcht man Rud-Miindung gemeint war. uni nahezu 42/smal
noch nOrdhcher. so erreicht man die Gegend urn zu gross. Dadurch liegt bei ihm die A.-Miindung
Ganzaka, em Gebiet, das sich durch die grosse ll/

a
° westlich von Ekbatana (88°; Hamadan 48°

Menge seiner teils nach Osten zum Qyzyl-Uzan, toils 16' iistl. Lange Greenw., St. John), anstatt 11/°°
nach Westen zum Gaghatu fliessenden Wasserlaufe (H&irmdan-Anzali) oder 2'/2 (Hamadan-Sefid-Rud-
auszeichnet (s. die oben angefiihrten Karten von Miindung) ostlich davon (beides in ptolemaeischen
Schmdler in Jahrb. Geolog. Reichsanst. Wien Langengraden , denen in der A.-Miindung, 500-
XXXI und Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdk. Berlin cos. 41° 30' = 500-0.749 = 374,5 Stadien oder
XVIII), wo entfernter Wohnende also recht wohl 30 69 Km. entsprechen). Mit der A.-Miindung miissen
die Quelle des Hauptstromes des Landes vermuten aber auch die iibrigen aus dem Periplus des Pa-
konnten. Alle drei Moglichkeiten zeigen, wie man trokles entnommenen Stationen an der Kiiste des
sieht. dass die von Ptolemaios tiberlieferte Angabe kaspischen Meeres urn denselben Bctrag nach
des Patrokles jedenfalls auf einer Vorstellung von Westen geriickt worden sein. Bei jedem metho-
dem Anfangspunkt des Flusslaufes beruhte , die dischen Versuch, dieselben zu localisieren, werden
an thatsachliche geographischo Verhaltnisse an- daher die angegebenen Positionen zuniichst aus-
kinipfte. Audi fur die von Ptolemaios bchauptete schliesslich als von der A.-Miindung an zu rech-
Verbmdung^ zwischen dem A. und dem Urmia-See nende Distanzangaben zu betrachten sein , die

(n May/tart) Ufivtj) lassen sich unschwer die That- liings der Uferlinie abzumessen sind und die, je
sachen nachweisen, die zu dieser falschen Annahme 40 nach der Richtung derselben. die Lange oder die
gefuhrt. haben. Der bedeutendste Nebenfluss des Breite der betreffenden Orte ergeben, wiihrcnd die
Qyzyl-Uzan, der Karangu (s. o.), der auf der andere Coordinate dureh die Kustenlinie selbst
grOssten Strecke seines Laufes von Westsudwesten geliefert wird. Ob die urspriingliche Entfernungs-
nach Ostnordosten stromt, hat seine Quellen am angabe von Ptolemaios oder Marinos von Tvros
Siidabhange des Sahand-Gebirges. Die westlichste willkiirlich . zur Erzielung irgend einer Ubcrein-
derselben ist nur durch einen sehmalen Bergriicken stimmung, verandert worden ist. oder ob in ihr
von der ostlichsten Quelle des Murdi-Cai .Murdi- scbon von Anfang an ein Schatzungsfehler steckte,
Flusses' (so genannt nach dem Dorfe Murdi sild- muss die Betrachtung eines jeden einzelnen Falles
ostlich von Miiragha) getrennt. Dieses letzteren lebren (s. auch unter Akola u. Alikadra). Die
Lauf ist anfanglich gegen Siiden und Sudwesten 50 Identificierung des A. mit dem Sefid-Rud oder
genchtet. wendet sich aber dann nach Westsiid- Qvzyl-l'zan ist seit d'Anville(G£ographieancieni]e
westen. endlich nach Nordwesten in den See. Die abre'gee. in Oeuvres II 459.464) allgemeinanerkannt;
Westsiidweststreeke seines Laufes liegt aber genau vgl. z. B. Manner t (Geogr. d. Griech. u. Rom. V 2,
in der westlichenVerliingerung des Karangu. Dieser 93). Ritter (Erdk. v. Asien VIII 615). Forbiger
Umstand m Verbindung mit der Nahe der Quellen (Handb. d. alt. Geogr. II 588). H. Bawlinson
hat offenbar dazu gefuhrt, dass Karangu und (Journ. Eov. Geogr. Soe. London X 64). C. Miiller
Murdi-Cai fur einen Fluss gehalten worden sind. (Geogr. gr.*min. II 150|. F. Justi (Beitrage z. alt.

der aus dem See zum Qyzyl-Uzan (Amardos! fliesse Geogr.Persiens 1 23). Spiegel (EramscheAltertums-
oder auch umgekehrt, wie ein durch Bifurcation kundeI75,l). RoeslerlS.-Ber.Akad.WienLXXIV
entstandener Arm dieses letzteren. und so eine 60 1873, 194). H. Kiepert (Lehrb. d. alt. Geogr. 67).
Vermndung zwischen beiden herstelle; s. hierzu K. J. Neumann (Herm. XIX 171). [Andreas.]
Khanikof and H. Kiepert Map of Aderbeijan Amareis (AftageTg, Var. Afiaew.-roi), Volk in
1862. Wenn Forbiger (Handb. II 588) jedoch BaktrianaamNordabhangdesParopanisos,Ptolem.
den A. nach Ptolemaios aus .zwei Quellen auf VI 11, 6. Die Lesart Amarispoi, worin das
dem Zagrus- entspringen lasst, so fehlt dafiir jeder zweite Glied Aryacpo gelautet hat, deutet auf ein
Anhaltspunkt. Hinsichtlich der Miindung des A., pferdezfichtendes Volk; beriihmt sind noch jetzt
die ein besonderes Interesse deswegen beansprucht, die Pferde aus dem Gebiet von Maimenah , der
weil sie der Ausgangspunkt des fur die Kenntnis alten Nicaya. [Tomaschek.]

\

Amariakai, fehlerhafte Form des Volksnamens Asterabad (s. Zadrakarta, Catippi) Bedeu-

Avaoidxcu (s. d.) bei Ptolemaios VI 2. 5, zweimal tung besitzt. Wenn einige in Amol das alte

in einer Aufzahlung von Vi.lkern, die am kaspischen Tambrax oder Tambrake (s. d.) nnden wollen, so

Meere und in dessen Nahe wohnen. Alle bisher darf man entgegenhalten ,
dass die alte teste

verglichenen Hss. des Ptolemaios bieten jene Les- TammSsah eher Anrecht hat, fur Tambrax zu

art so dass der Fehler sehr alt sein muss und gelten. [Tomaschek.]

vielleicht auf Ptolemaios selbst zuriickgeht. Dass Amarynkeus (Auagvyy.svg) , em Komg der

mit den A. nur die Avaqiaxai gemeint sein konnen, Epeier, dessen Siihne nach seinem Tode ihm zu

wird allgemein zugegeben; s. Mannert Geogr. Ehren grosse Leichenspiele feierten ,
unter Be-

d Griechen u. Romer V 2, 94. Forbiger Handb. 10 teiligung der Epeier, Pylier und Aitoler. In

II 595. K. J. Neumann Herm. XIX 173. alien Wettkampfen siegt Nestor, nur im Wagen-

[Andreas.] rennen sind ihm die Molioniden iiberlegen. 11.

Amari fontes (Amari lams) s. IIixQai XXIII 630ffi (Quint. Smyrn. IV 316). Solche

; I avai Leichenspiele waren ein beliebtes episches Motiv,

Amarios ('Afideiog , A^ae(a), Epikleseis des wie die von Ael. h. a. V 1 angefiihrten Paral-

Zeus und der Athene in dem Schwur der Orcho- lelen Pelias , Amarynkeus ,
Patroklos

,
Achilleus,

menier bei ihrem Eintritt in den achaeischen • denen aus der Nachbarschaft der Arkader Azan

Bund Foucart Rev. arch. XXXII 96. Le Bas zugefiigt werden kann, beweisen. Semen Sohn

Me^ 'et Pelop. Expl. 353. Dittenberger Herm. Diores ('AfmgvyxEtStjv) totet vor Troia der Thraker

XVI 176; Syll. 178. Immerwahr Kulte und 20 Peiroos , II. IV 517ff.; der Schiffskatalog giebt

Mvthen Arkadiens I 172; von Foucart erklart ihm eine der 4 Abteilungen der Epeier mit 10

aus Apdea^Jj^. Als Schutzgotter des achae- Schiffen, II. II 622 (Pans. VI, 10. Eust.Il.II620f.,

ischen Bundcs hatten Zeus A. und Athene A. ganz corrupt Hyg. fab. 97 p. 88, 8 Bu.). Sein

ihren Hauptkult an dem Ort der Bundesversamm- Nachkomme (Enkel? auch 'AfiaQvyxEidrjg) ,
Sohn

lung in dem heiligen Hain des Zeus bei Aigion, des Phykteus, Herrscher der Epeier verfflhrt nach

'AuLov genannt, Strab. VIII 385. 387. Polyb. Hesiod. frg. 97 Ez. die Tochter des Hipponoos

V 93 10 (die richtige Lesart statt 'Ofjagiov und von Olenos, em Seitenstuck zu limandra, Kly-

'ludpiov von Foucart a. a. O.); nach Strabon taimnestra, Helena (frg. 117), s. Hippostratos

VIII 387 lag dieser Hain ausserhalb Aigions, (Liibbertind.schol., Bonn 1881/2,9undM. Well-

war also nicht identisch mit dem in der Unter- 30 mann De Istro Calhmachio 11 If. lesen statt

stadt gelegenen Heiligtum des Zeus Hcjmagyrios <Pvxzeog ^vzeog und verstehen darunter den von

(Paus VII 24 2), Bur si an Geogr. v. Griech. II Istros frg. 45 erwiihnten Eponymos der eleischen

333 1 Das Bild des Zeus A. ist erhalten auf Stadt Phyteion, vgl. Et. M. 451, 47f.). Bei Paus.

Bmidesmunzen a) in dem Zeuskopf, Mionnet V 1, 10 ist A. ein aus Thessalien zugezogener

II 150ff. Overbeck Kunstmyth. d. Zeus Miinz- Bundesgenosse des Augeias im Kampfe gegen

taf. I 29. Brit. Mus. Catal. Pelop. pi. I 1—23. Herakles, Sohn des Pyttios; nach Eust. II. J

1

II 1—14. Weil Zeitschr. f. Numism. IX 240. 620 Sohn des Alektor (bohn und Nachfolger des

Head HN 351; b) in dem stehenden Zeus mit Augeias) und der Diogeneia, Tochter des Phor-

Scepter und Nike auf der Rechtcn, Eckhel II bas (der in den eleischen Genealogien Sohn des

231 Mionnet II 161ff. Overbeck a. a. O. 40 Lapithes, also auch thessalischen Ursprungs ist).

Miinztaf. II 17. 17 a S. 113. 162. 219. Brit. Mus. [Hiller v. Gaertnngen.]

a a O pi. II 15—20. Ill 1—14. Weil a. a. O. Amaryuthia, Amarynthis, Epiklesis der

256ff Head a. a. O. Journ. of hell. stud. 1886, Artemis von Amarynthos auf Euboia, Strab X

90 pi LXVII 15. 448. Liv. XXXV 38,3; s. Amar ysia. [lessen.]

Von Aigion war der Kult nach Unteritalien Amarynthos {fi
'Au&Qw§og). 1) Ein Flecken

verpflanzt, wo die Krotoniaten , Sybariten, Kau- an der Westkiiste der Insel Euboia sieben Stadien

loniaten ein Bundesheiligtum des Zeus A. be- Ostlich von Eietria, zu dessen Gebiet er gehorte,

sassen Polyb II 39 6 (die richtige Lesart von mit einem beriihmten Heiligtum der Artemis Afia-

Foucart) Steph. Bvz. s. 'Ouduwv bezieht sich Qvaia (oder 'AftoQwOla), der zu Ehren die Eretner

schwerlich.wieMeinekeannahm, aufdieses Heilig- 50 jahrlich ein zahlreich besuchtes Fest {AnaQvvVta

turn, doch kann daraus ebensowenig mit F o u c a r t oder 'A,uaov<Ha) feierten und deren Kult von nier

a a O. auf Kult des Zeus A. und der Athene A. aus auch nach dem attischen Demos Athmonon

in Thessalien geschlossen werden. [Jessen.] (s. d.) verpflanzt worden war. Strab. X 448. Paus.

Amarpata s. Menologium (Cappadocien). I 31, 5. Ptol. Ill 15, 24. Steph Byz. Schol Pind

Amarusa VAuaoovoa). nach Ptol. VI 9, 7 eine 01. XIII 159 ; vgl. Ban gab e AntiqmWs hell. II

Stadt in der Satrapie HvTkania ; sie muss ziem- nr. 689, 34 (aus Eretria). Liv. XXXV 38 Aeiian.

lich bedeutend gewesen sein, da Ptolemaios VIII nat. an. XH 34. Vgl. B ursian Bericht der sacbs.

23, 4 ihre aus dem Pinax erschlossene Lage eigens Ges. d. Wiss. 1859, 131. Lolling Ath. Mitt. A
hervorhebt; aus der Gradbestimmung lasst sich 353f. : zugleich Statte von Alt-Eretria

iedocli kein sicherer Schluss ziehen, da die Orte 60 .
L*"1^'^--!

»ft ganz nach Willkur eingetragen sind. Da 2) Eponymos der gleichnamigen Stadt (Nr. li,

Hvrkania des Ptolemaios nicht bios die Land- xvvnyog rijg 'AoteuiSo; (Steph. Byz.
,
vgl. Mym.

schaft am Gurgan-riid, sondern auch das gauze M. 77. 42), Nebenbuhler Apollons (bei welcher

heutige Mazandaran (Tabaristan) umfasst, so kann Gelegenheit? Horn hymn. Apoll. Pyth. 33, ver-

V. am ehesten der alten Stadt Amol gleichge- derbt), nach Akusilaos (bei Prob. zu Verg. Eel 2,

stellt werden, welche zur Zeit der Eroberung des 48, FHG I 102) Vater desNarkissos [Wissowa ]

Landes durch die Araber Vorort von Tabaristan 3) Hund des Aktaion
,
Apollod III 4, 4, 5

war und noch jetzt neben Sari (s. Syrinx) und (Bergk PLG adesp. 39). [Wagner.]
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Amarysia ('A/.mgvaia), Epiklesis der Artemis, Amasenus, Fluss in Latium (jetzt Amaseno),
vgl. Amarynthia. Das Hauptheiligtum der entspringt auf den Volskerbergen, strOmt an Pri-
Artemis A. , von Strab. X 448 'A/uaQvv&wv ge- vernum vorbei, vereinigt sieh mit dem von Setia
nannt, lag in Amarynthos bei Bretria, Rang a be herabkommenden Ufens und mlindet nach einem
Antiqu. hell. 689, 34 (Pbilol. X 300) ; dort wur- Laufe von ca. 25 Km. zwischen Circei und Tarra-
den ihr zu Ehren jahrlich die Artemisien (Ran- cina (Verg. Aen. VII 685. XI 547. Vib. Sequ.
gabe a. a. 0. Z. 45) oder Amarynthien (Schol. p. 20). [Hiilsen.]
Find. 01. XIII 159) gefeiert, ein grosses Fest Amasia s. Amisia.
mit prachtigem Festzug und Spielen, an dem Amasias s. Amisius.
noch im 2. Jhdt. die Karystier teilnahmen, Strab. 10 Amasichos {'A/xamyos), Heros der Penelope-
X 448. Paus. I 31, 5. Liv. XXXV 38, 3; iiber sage, Sohn des Ikarios'und der Asterodia, iiber-
die Opfer Aelian. nat. an. XII 34. Die Gottin dies Enkel des Eurypylos, Urenkel des Telestor,
fiihrte hier auch den Beinamen KoXaivk, Schol. Bruder des Phalereus, Thoon, Pheremmelias, Peri-
Arist. Viig. 873. v. Wilamowitz Herm. XVIII laos, der Penelope und Mede (oder Hvpsipvle
257. Welcker Griech. Gotterl. I 581. Well- oder Laodameia), Schol. HPQ Od. IV 797. Din-
mann De Istro Callimachio 86ff. Miinzen von dorf liest AafidoucXos wegen Schol. M Od. I
Eretna zeigen den Kopf der Gottin, Mionnet 275 und E Od. I 277 (AaudoixXos) und Schol.
II 307, 6 Iff. Eckhel II 324. Brit. Mus. Catal. H Od. I 329 (A/tdoixXos), sowie Pherekydes frg.
C.entr. Gr. pi. XXIII 9-10. Head HN 307. 88 (aus Schol. Apoll. Rhod. I 102, FHG I 93),
Tiber die Lage des Heiligtums vgl. Bursian Ber. 20 Aer AaudoixXog (s. d.) freilich vielmehr Schwieger-
d. sachs. Ges. d. W. 1859, 131; Geogr. v. Grieeh. vater 'eines Sohnes des Ikarios (Elatos) nennt.
II 421. Lolling Athen. Mitth. X 354; iiber die Buttmann wollte wie fur Aas'Iuevotuos des Apd.
Bedeutung y. Wilamowitz Antig. v. Karyst. Bibl. Ill 10, 6 'Afisvaiuoe lesen. '[Tumpel]
136. Lolling Athen. Mitth. VIII 7. 202. Preller Ainasis. 1) Erster Konig der 18. agyptischen
Gr. Myth. * I 310. Dynastie, altagyptisch I&hmose (A. h. Mondkind).

Von Eretria war der Kult iibertragen nach daher in griechischer Wiedergabe meist "Aftcootg
dem attischen Demos Athmonon, wo der Artemis (auch 'A/iooy; ; 'Auco; Iul. Afric. bei Georg. Sync.
A. die Amarysien gefeiert wurden, Paus. I 81, I 115, 18. 128, '6; Amoxes im armen. Euseb.).
4. 5. Hesych. s. 'Apaoioia

; von ihrem Heiligtum selten "Apaois genannt (,der Wechsel von a und
sind zwei Grenzsteine in dem Dorf Marusi ge- 30 e>' hierbei .unwesentlich' Lepsius Chronologie
funden, dessen Name noch die Erinnerung an 293, 2). Er vertrieb die Hvksos aus Agypten
die alte Epiklesis bewahrt, CIA I 526. Athen. (s. Auaris), drang auch bis nach Paliistinas'Sudeii
Mitth. V 290; vgl. Bursian Geogr. v. Gr. I hinein vor, wo er Saruhan belagerte und eroberte,
343.

^

[Jessen.] eroffnete damit die Aera der agyptischen Erobe-
Amaseia ('Afidaua), Stadt im Pontos in einem rungszuge nach Syrien und hat auch in Nubien

tiefen, vom Iris durchflossenen Thalkessel, dessen erfolgreiche Kiimpfe um die Herrschaft durchge-
linke, hochragende, felsige Begrenzung als Burg fochten. Inschriften (Lepsius Denkmaler III 3)
diente, so dass Strabon von dieser seiner Vater- nennen sein 22. Regierungsjahr ; Manethos (Euseb.
stadt riihmt, sie vereinige die Vorteile einer Can. Chron. I 145, 31. Georg. Sync. 116, 5)
Stadt und einer Feste (XII 561 eine ungewohnlich 40 rechnete deren 25. Da Ptolemaios" von Mendes
eingehende Beschreibung ; vgl. 547. 556). Nach ihn als Zeitgenossen des Inachos, die vertriebenen
dem Zerfall des Reiches des Mithradates, der Hyksos aber als StammviLter der Israeliten hin-
ebenfalls in A. geboren war, im J. 63 v. Chr., stellte, hat dieser Konig fur die jiidischen und.
schlug A. Bronzemiinzen , die dann von Do- allem Anscheine nach durch Vermittelung des
mitian bis Severus das kaiserliche Bild tragen Iustus von Tiberias, auch fur einen Teil der
und verschiedene Ehrenbezeichnungen wie m iQo- christlichen Chronographen und Apologeten als
smXig IIovzov, .toMT-j/ tov TIovzov u. a. ent- Zeitgenosse des Moses und Pharao des Auszugs
halten. Head HN 423. Imhoof-Blumer besonderes Interesse gewonnen, so dass man
Abhdl. Bayr. Akad. XVIII 3, 1890, 556: Aera schliesslich, um mit anderen chronologischen Exo-
Jahr 2 v. Chr. (s. oben S. 644f.). A. war die 50 dustheorien ein Compromiss zu schliessen, einen
Residenz der pontischen Konige

, deren Graber Amosis angenommen hat, der zugleich Misphrag-
dem Burgfelsen eingearbeitet sind. Von Wieder- muthosis (s. d.) oder Tethmosis Sohn des Aseth
berstellung eimger effentlicher Bauten spricht geheissen habe und Vater oder Bruder der Pharia-
Procop (de aedif. Ill 7); vgl. Niket. Ann. 331. Thermuthis (s. d.) gewesen sei; auch als der
Leo Diacon. VI 59. Andere Erwahnungen bei Pharao Josephs ist Amosis betrachtet worden
Plin. n. h. VI 8. 10 (sicher identisch). Ptol. (lust. Mart. Cohort, ad Gent. 9. Tatian. ad Graec.
V 6, 9. Steph. Byz. Hierokl. 701. Procop. hist. 59. Clem. Alex. Strom. I 138, 26. Euseb. praep.
arc. 18. Altere Nachrichten iiber die vielbesuchte ev. 490 b. c. 493 d. 497 a. c; vfl. Joh. Ant. frg.
noch jetzt Amasia genannte Stadt s. bei Ritter 1. FHG IV 538. Cvrill. c. Iufian. I 15. Georg.
Erdk. XVIII 154ff. Andres bei G. Hirschfeld 60 Svnc. I 116f. 228. "9f. 233, 3. Oros. 18. 10
Perthes' Geogr. Jahrb. X 439. Am wichtigsten [theoph. ad Aut. Ill 20 ist nicht mit Gesner
G. Perrot, Guillaume, Delbet Exploration "Aiiaoig oAer'Anioaig. sondern Tedfiwoig zu lesenl
de la Galatie et de la Bithynie Taf. 70ff. S. 366ff. Boeckh Manetho 192ff. 237. 285ff. Lepsius
lnschnften CIG 4168—4178. Perrot a. O. Chronol. 332f; Kunigsbuch 26ff. J. Brandii
Bull. hell. VII 27. Ansichten Perrot Taf. 70f. De tempor. Graec. antiques, rationibus 15. Ungpr
Ein Plan bei H. Barth Reise von Trapezunt Manetho 161ff. v. Gutschmid Neue Jahrbtich.
nach Scutari, Petermanns 3. Erg. Heft 1860, f. Philol. LXXXI 703ff. = Kl. Schr. II 196ff. J.
ostl. Blatt. [Hirschfeld.] Freudenthal Hellenist. Studien II 154. H.
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Gelzer Africanus I 206f.). Der erste Konig der 181 ist von einem Biindnisse mit Kyrene die

18. Dynastie ist augenscheinlich auch gemeint Rede. Wie Psammetichos I. mit Gyges, so stand

in der Notiz Tac. ann. VI 28 , dass einige Au- A. mit Kroisos von Lydien (Her. I 77 ;
vgl. Xe-

toren, welche Phfinixperioden zu 1461 Jahren noph. Cyrop. VT 2, 10. VII 1,45; anab. I 8, 9.

rechneten, eine dieser Perioden in A.s Regierungs- G. Radet La Lydie au temps des Mermnades 243.

zeit ablaufen liessen (Lepsius Chronol. 188ff. 245. Ed. Meyer Gesch. d. alt. Ag. 387) und

Unger Manetho 123ff. 169. v. Gutschmid Kl. mit Polykrates von Samos im Bundesverhaltnisse.

Schr. I 109f. Krall Wiener Stud. IV 36ff.). Der Seine Regierung gait in der .griechischen Uber-

Brauch, dass der , Hera' zu Heliopolis in Agypten lieferung als eine Blutezeit Agyptens, das da-

taglich drei Menschenfiguren aus Wachs auf den 10 mals 20 000 Stadte besessen haben soil (Her. II

Altar gestellt wurden, wurde damit begriindet, 177; vgl. Plin. V 60. Mela I 60). Ein Ge-

urspriinglich seien wirkliche Menschenopfer dar- setz, das jeden Agypter anwies, alljabrlich eine

gebracht worden, ,Amosis' aber habe sie abge- Erklaxung iiber seine Einkommensverhaltnisse

schafft und diese Stellvertretung eingefiihrt (Por- abzugeben, wurde A. zugeschrieben. Zahlreiche

phyr. de abstin. II 55; vgl. Euseb. de laud. Con- Bauten riihren von ihm her; die Griechen ge-

stantini XIII 7; praep. ev. 155 d. 163 a). dcnken besonders derjenigen , welche er zu Sa'is

2) Konig der 26. agyptischen Dynastie ("Apw- und zu Memphis errichtet hat, doch hat er fast

ois Manethos bei Georg. Sync. 141, 12. 143, 13. im ganzen Lande eine meist erganzende und

397, 3 ; vgl. Euseb. Can. Chron. I 147, 26; wegen wiederherstellende Bauthatigkeit gefordert. Am
der Namensform s. Nr. 1), 331. Konig Agyptens 20 meisten bewundert wird ein gewaltiger als Ka-

(Mela I 59), geboren zu Siuph (s. d.), angeblich pelle ausgearbeiteter Monolith aus dem Gestein

aus niederem Stande (Her. II 172. Hellanic. bei von Syene zu Sa'is (Her. II 175; vgl. Kenrick

Athen. XV 680b = FHG I 66), kam 569 v. z. d. St.); sehr ansehnliche Monolithe von ent-

Chr. auf den Thron durch eine gegen die Bevor- sprechender Gestalt aus_ A.s Zeit sind noch vor-

zugung auslandischer Soldtruppen gerichtete Meu handen (Descript. de l'Eg. Ant. V 29. Burton
terei einer aus Kricgern agyptischer Abstammung Excerpta hieroglyph. 41. Wilkinson Manners

bestehenden Heeresabteilung des Apries (s. d. und and Customs 12 128. Letronne Oeuvr. chois.

Patarbemis). Dem Verkehre und Aufenthalte Ser. 1 I 181. II 393. 435. Perrot und Chi-

der Auslander in Agvpten zog er zwar ungleich piez Agypt. 337. 398. 478. P. Pierret Rec.

festcre Schranken, als vor ihm bestanden hatten, 30 d'inscript. inCd. I 174ff. C. Leemanns Monum.

gewahrte aber innerhalb der bestimmten Grenzen egypt. I 35. 36), ebenso der Granitsarkophag des

voile Freiheit (s. Naukratis); seine Macht Apis, der in A.s 5. Regierungsjahre geboren und

stiitzte sich ebenso wie die seiner saitischen Vor- in seinem 23. gestorben ist (H. Brugsch Gesch.

ganger auf fremcllandische Soldner, nur dass die Ag. 743f. 834). Zum Wiederaufbau des Tempels

loner und Karer unter ihm nicht mehr am pe- von Delphi gab er 1000 Talente Alaun (Her.

lusischen Nilarme, sondom in Memphis selbst II 180; vgl. H. Blumner Schwefel, Alaun und

angesiedelt waren (Her. II 154), und er behielt Asphalt 34. 49); nach Kyrene, das auch seine

eine Politik bei, welche den Hellenen und den Gattin Ladike beschenkt haben soil, sandte er

Handelsinteressen der Hellenenstiidte . vornehni- eine vollstandig vergoldete Bildsiiule der Athene,

licli der ionischen , giinstig war. Er vermiihlte 40 d. i. der Neit , und sein eigenes Bildnis ,in ge-

sich mit einer Schwester des Apries, aber ausser malter Widergabe', dem Athenetempel zu Lindos

mehreren Agypterinnen war unter seinen Frauen zwei steinerne Bildsaulen (Her. II 182. Cedren.

auch eine Griechin aus Kyrene (s. Ladike). hist. comp. I 564, 7ff. 616, 14. H. Brunn Gesch.

Mit Hiilfe seiner Flotte unterwarf er sich Kypros d. griech. Kunstler 12 33f. M. Zucker Jahr-

(Her. II 182. Diod. I 68. 6). Der Einfluss iigyp- biicb. f. Philol. CXXXV 785ff.) und einen lin-

tischer Vorbilder, welcher in vielen der kyprischen nenen Panzerrock mit eingewebten bildlichen

Kunstdenkmaler zu Tage tritt, mag zum grossen Darstellungen von feinem Gespinst, dessen ein-

Teile erst aus diesem Zeitraume einer kurzen zelne Faden jeder in 360 dem Auge erkennbare

Herrschaft Agvptens stammen. Auch die Silber- Fadchen zerfielen (Her. II 102. Ill 47 ; vgl. Plin.

schalen agyptischen Stils, die auf Kypros gefun- 50 XIX 12. Ael. n. a. IX 17) ; einen Rock derselben

den werdeii (z. B. L. P. di Cesnola Cypern Gattung auch den Lakedaimoniern (Abbildungen

Taf. 19. R. Pietschmann Gesch. d. Phonizier von agyptischen gewirkten Panzern mit Darstel-

247), zum Teil vielleicht Erzeugnisse agyptischer lungen darauf bei Wilkinson Manners and Cu-

Industrie, gehoren kaum einem fruheren Zeitab- stomsl 220. Rosellini Mon. stor. Taf. 121,27.

schnitte an. Auf eine Erneuerung der Agypter- Pietschmann Gesch. d. Phonizier 270), ferner

herrschaft fiber Svrien scheint A. nicht ges'onnen der Hera zu Sainos zwei holzerne Portratflguren,

zu haben, der Feldzug gegen die Araber, von die ihn vorstellten. Die drei Berichte, welche

dem bei Polyaen (Strat,"VlI 4) die Rede ist. Herodot (III 1—3) fiber die Veranlassung des

war nach allem, was daruber erzahlt wird. eher Zuges des Kambyses gegen Agypten mitteilt, habep

auf Abwehr als auf Angriff berechnet (vgl. auch 60 nicht allein die Tendenz, statt der sachlich-poli-

v. Gutschmid Kl. Schr. I 138). A.s Plan ist an- tischen ,individuellere Antriebe' (F. _C. Dahl-

geblich zwar gewesen, Wirren, die in Kyrene mann Forschungen II 1, 148) als die bewegen-

eintraten , zu einem Eroberungszuge dorthin zu den Kriif'te hinzustellcn, sondern zwei dieser Ge-

beniitzen, doch hat er angeblich unter dem Ein- schichten gehen zugleich aus dem Bestreben her-

drucke persiinlicher Verhandlungen mit Ange- vor, Kambyses zu einem Nachkommen einer legi-

hOrigen der Familie des Arkesilaos , die ihn in timen agyptischen Herrscherfamilie und A. zum

Agypten aufsuchten , sein Vorhaben wieder auf- leichtfertigen . Urheber des mit der Perserherr-

gegeben (Plut. mulier. virt. 25), und Her. II schaft iiber Agypten hereingebrochenen Unheils
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zu stempeln. Es wird dabei mitgesprochen haben, 5) Griecliischer Topfer, dcr in Athen zwischen
dass, wie aus einem demotischen Schriftstlicke 550 und 530 v. Chr. arbeitete und aus dessen
der Ptolemaeerzeit hervorgeht (E. Eevillout Werkstatt sich mit schwarzen Figuren bemalte
Revue egyptol. I 60. Ill 105), A. als derjenige Amphoren und Kriige auf der Burg von Athen
betrachtet wurde, mit welchem die teilweise Bin- und in Etrurien gefunden haben. Die mit "A/in-

schrankung der Tempeleinkiinfte begonnen hatte. ats (tejzoieoev signierten Gefasse sind aufgezahlt
Im wesentlichen griechischen Ursprungs, obwohl bei Klein Vasen m. Meistersignaturen 2 43, ab-
mit Kenntnis des agyptischen Orakelwesens (vgl. gebildet Wiener Vorlegebl. ] 889 Taf. Ill u. IV
Proceedings Soc. Biblical Archaeology X 41ff.) 1—4; doch kann die Amphora Klein nr. 2 =
entstanden, wird dagegen die Erzahlung sein, 10 Brit. Mus. B 209 (Memnon zwischen Aithiopen)
dass A. als Konig nur denjenigen Gettem Zu- nicht fur ein Werk des A. gelten. Unsignierte
wendung gemacht habe, deren Orakel ihn von Vasen haben nachgewiesen Studniczka 'Eq>rj/i.

den Diebstahlen, die er in seiner Jngend beging, deX - 1886, 123, vgl. Taf. VIII 3 und Furt-
nicht freigesprochen hatten. Als (pi/JUtjv (Her. wangler Arch. Anz. 1893, 83, 13.
II 178) ist A. ein Liebling der griechischen Uber- A. ist ein Hauptvertreter des strengen Archais-
lieferung (eine ungiinstige Beurteilung Plut. de mus. Gegeniiber der rotflgurigen Technik, die
fort. Alex. II 3). Sie schildert ihn als einen noch bei seinen Lebzeiten in Athen Einfiuss ge-
Fiirsten von umganglichem Wesen, der nach ge- winnt, halt er grundsatzlich an der schwarz-
wissenhafter Erledigung der Regierungsgeschafte figurigen ,Manier' fest ; sein einziges Zugestand-
gem beim Becher (Her. II 173. Athen. X 438b. 20 nis an die moderne Richtung ist, dass er gelegent-
Aelian. var. hist. II 41: dazu E. Eevillout lich die Fleischteile der Frauen thongrundig lasst
Revue egyptol. I 65ff.) weilt, als Mann von derbem, und nur mit Pinselcontur umzieht. Im Ubrigen
ans Cynische streifendem Humor (Her. II 172; verzichtet er auf jeden Versuch mit der grossen
vgl. Aristot. polit. 1259 b 8. Plut. de nobilit. 924). Malerei zu wetteifern, betont vielmehr durch die
Man dachte ihn sich schliesslich in freundsehaft- ornamentale Strenge seiner wenig inhaltreichen
lichen Beziehungen zu den griechischen Weisen, Compositionen und durch die peinlichste Sorgfalt
die ungefahr seine Zeitgenossen hatten sein konnen der Ausfiihrung den dekoraliven Charakter der
(Plut. sap. conv. 3. 6; frg. 41. Cedren. I 616, Topfmalerei. Die Muster, an denen er seinen
14. 564, 7; vgl. Pythagoras und Solon), ja Stil bildete, scheinen Metallgravicrungen gewesen
ihn selber als Weisen (Theod. Metoch. Misc. 30 zu sein.

119. Wiener Studien X 18). In Ubereinstimmung A. gehort, wie sein Name lehrt, zu den zahl-
mit Her. II 10 giebt Manethos nach Africanus reichen unter Pisistratus nach Athen eingewan-
(Georg. Sync. I 141) "Afiwoig eine Regierungszeit derten Handwerkcrn, seine Heimat lag Ostlicher.
von 44 Jahren, nach Eusebios (Can. Chron. I Als erster unter den signieren den attischen Topfern
147) dagegen von 42 Jahren. Diodoros I 68, 6 (wo verwendet er die im Bereich der ionischen Kunst-
Unger Manetho 283 ft' statt v verbcssern will) iibung ausgebildete Form und Dek oration der
lasst "Afiaais nach einer Regierung von 55 Jahren Amphora (Bauch ungefirnisst, Palmetten-, Lotos-
01. 63, 3 sterben. Ungenaue Notizen (Ampelius und Volutenornament unter den Henkeln,Knospen-
lib. memor. 13. Cramer Anecd. Graec. Par. II fries uber den Strahlen, gesonderte Dekoration
5, 14ff.) lassen ihn Reich und Leben zugleich ein- 40 der gegen den Hals scharf abgesetzten Schulter,
btissen; in Wirkliehkeit erlebte er nicht mehr vgl. z. B. die chalkidische Amphora Munchen
die Eroberung Agyptens durch Kambyses , der 698). Ebenso entsprechen die geschlossenen Grup-
uoch die Leiche des Konigs aus dem Grabe zu pen, der unbartige Perseus, der Gorgonentypus,
reissen, sie beschimpfend zu misshandeln und das Pantherfell der Maenade, die Panzer mit
schliesslich ins Feuer zu werfen befohlen haben Schulterklappen, der Helm mit <pdAos(Lo esc tick e
soil (Her. Ill 16). Beigesetzt war der Sarg inner- Festschrift d. Vereinsd. Altertumsfreunde i.Rhein-
halb eines Schreins in einer grossen steinernen land 1891 , 10) und andere Eigentumlichkeiten
Halle, die von Saulen mit Pahnblattcapitalen seiner Darstellungen ionischem Gebrauch und
getragen wurde, im Tempelbezirke der Neit von sind fur Athen meist Neuertmgen.
Sais (Her. II 169; vgl. Perrot undChipiez50 Studniczka hat a. a. O.vermutet, A. stamme
Agypten 295ff.). Rhetorische Erwahnung des Mau- aus Naukratis. Der Name und die agyptischen
soleion des A. bei Ioa. Lyd. de mag. II 21. Dass Franzenkleider, die er malt (die aber als Mode-
rn dem grossen Sphinx von Gize nach einer Nach- tracht weiteste Verbreitung gefunden haben kon-
richt A. beigesetzt sei (Lepsius Chronologie nen), waren dieser Annahme giinstig. Die Aus
294), ist eine Angabe, die nur auf der minder gratmngen von Flinders-Petrie haben aber
guten Lesart Amasis fur Harmais Plin. XXXVI gelehrt. dass zur Zeit der schwarzfigurigen Vasen-
77 beruht. Ein Beispiel fur den Nimbus, der im malerei Naukratis gegeniiber Athen durchaus der
,-patern Altertum A.s Namen umgab , ist , dass empfangende Teil war und dass die dort heimi-
Apollonios von Tyana gerade die Seele dieses schen Topfer in anderem Stil arbeiteten. Die
Konigs in einem Lowen wiedergefunden zu haben 60 Vaterstadt des A. ist zur Zeit nicht sicher zu
behauptete (Philostr. vit. Apollon. V 42). bestimmen, doch scheint es mir naheliegend, an

3) Konig Agyptens, herrscht lange nach Se- Samos zu denken.
soosis in grausamer und gewaltthatiger Weise

;
Einen zweiten Vasenmaler des Namens A. hat

nnr erwahnt Diod. I 60; vgl. Aktisanes. man mit Unrecht auf Grund einer Inschrift an-
[Pietschmann.] genommen , die auf den Fuss einer rotflgurigen

4) Persischer Feldherr in Agvpten (um 517 Schale des Cab. des me'dailles aufgemalt und bei
y. Chr.). Herod. IV 107. 201; vgl. Wiedemann Luynes Vases pi. 44 abgebildet ist. Sie lautet:
^gypt- Gesch. 1884, 678. [Judeich.] : KhoipeadegiexouaevVAfiaa .

.

. Nach einer Luck

e
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von etwa sieben Buchstaben folgt der Rest eines 4—7) Persischer Frauenname, insbesondere

2 der unmittelbar vor den ersten Punkten steht. 4) Gemahlin des Xerxes , Tochter des Otanes,

Dieser Thatbestand verhindert die Ergiinzung eines der 7 Perser (Herod. VII 61, bei Ktesias

"A sygawSev Auch der Vorschlag von Klein Pers. 20 Onophas), Mutter Artaxerxes' I. (Plato

Lieblingsinschriften 50, 'A. xatig zu lesen, hat Alk. I 123 C) und anderer Kinder. Von emer

wenig Wahrscheinlichkeit, da der Fuss der Vase brutalen Intrigue, die sie anstiftet, erzahlt Herod,

fiir die Meistersignatur reserviert worden zu sein IX 109ff. ; von Ausschweifungen Ktes. Pers. 42.

scheint. Am besten vertragt sich mit den an- Opfer von 14 Knaben durch Begraben fiir ihr

fefuhrten Thatsachen die Ergiinzung von Six Wohlergehen Herod. VII 114. Rachethaten und

Rom. Mitt. 1888, 233 AMA2[I02\ HVVJZ. 10 Tod Ktes. 42. 43.

Darnach wurde Kleophrades, der mit dem jungen, 5) Tochter Darius' II., vermahlt mit dem ba-

vermutlich gleichfalls aus Samos stammenden trapen Terituchmes, der sie umbringen will, aber

Duris dem Maler der Perserkriege. in Geschafts- vorher erschlagen wird. Ktes. Pers. 49. 53f.

verbindung stand, ein Sohn des ,Manieristen' A. 6) Tochter Artaxerxes' II., verlobt mit Teri-

cewesen sein, eine Annahme, der von Seiten der bazos , aber dann von lhrem eigenen Vater ge-

Vasenchronologie nichts im Wege steht. Uber heiratet. Plut. Artax. 23. 27. [Ed. Meyer.]

unsignierte Vasen des Kleophrades (er nennt ihn 7) Amastris (von Diod. XX 109, 7 und Polyaen.

Amasis II.) vgl. Hartwig Meisterschalen 400. VI \2"AmoT.Qig genannt, von Ait. Anab. \1I 4, c

Hart wig glaubt einen semitischen Zug in den 'AfiaorQivii) ,
Tochter des Oxathres, des Bruders

Gesichtern dieses Malers erkennen zu konnen. 20 des letzten Darius. In Susa von Alexander dem

[Loeschcke.] Grossen dem Krateros zum Weibe gegeben (Mem-

Amastra s. Amestratos. non FHG III 529. Diod. Arr. a O.) wurde sie

Amastris ("Auaorgig). 1) Kiistenstadt in Pa- ca. 322 der Phila zu Liebe von diesem verlassen

phlagonien hervorgegangen aus der um 300 v. und spater durch seine Vermittelung dem Dio-

Chr durch' die Fiirstin A. (s. Nr. 7) bewirkten nysios, dem Tyrannen resp. Konig von Herakleia

Zusammensiedelung der uralten Orte Sesamos, am Pontos, vermahlt, dem sie drei Kinder, Klear-

Kytoros, Kromna und Tieion, welches letztere chos. Oxathres und Amastris gebar (Strabo Xll

bald wieder selbstandig ward, wiihrend das auf 544. Memnon a. O. Steph. Byz.). Nach dem

weit vorgestreckter Landzunge aufsteigende Sesa- Tode des Dionysios (306) fiihrte sie mit grosser

mosdieBurgvonA.blieb. Strab. XII 544. Dieses 30 Umsicht die Regentschaft fiir lhre nocli «>imun-

^elber besetzte eine mehr nach innen gelegene digen Sehne ,
anfangs von Antigonos ircundlich

Landzunge und den beide verbindenden Isthmos, unterstutzt. Als dieser sie jedoch vernachlassigte,

mit Hafenbeckenzubeiden Seiten, die durch starke wandte sie sich dem Lysimachos zu und wurde

Molen geschiitzt waren. Lukian. Tox. 57. Skymn. im J. 302 seine Gemahhn. Nach kurzer, gluck-

962 Memnon 5 Plin. n. h. VI 5. Schol. Apoll. licher Ehe (sie gebar ihm emen Sohn Alexandres,

Rho'd II 941 Steph Byz. Nach Arrian Peripl. Polvaen. VI 12) wurde sie zum zweiten Mai das

20 lag \ 90 Stadien ostlich von der Miindung Opfer pulitischer Berechnung : Lysimachos treimte

des Parthenios; vgl. Anon. Peripl. 16f. Marcian. sich von ihr (300), um Arsmoe. die Tochter des

Peripl 9. Im mithradatischen Kriege wurde Ptolemaios Soter, zu heiraten. A. widmete sich

das Gebiet von A. durch Nikomedes geschadigt 40 nun wieder der Regierung lhres Landes. Durch

(Appian. Bell. Mithr. 11), die Stadt spater von Synoikisnms von vier Ortschaftei:
i

grundete sie die

Lucullus genommen, Appian. a. O. 82. Von Pli- Stadt Amastris (Strabo a. O. Memnon FHG III

nius dem iiingeren wird A. elrgans ct ornaia 530. Skymn. 962ff. Steph. Byz
;
Demosthenes

cenannt. nur ihre Kaniile seien noch zu verscho- Bithynus FHG IV 385, 9 lasst die Stadt von der

iiern und zu iiberdecken. Noch als Bischofssitz Ama/.one Amastris [Nr. 3] gegriindet sein). Nacli-

ein so bedentender Handelsplatz , dass sie ,das dem ihre Sonne grossjahrig geworden waren und

\uge Paphlagoniens, ja der Oikumene' genannt die Herrschaft ubernommen hatten, mag sie sich

wird s Wesselin<r zu Hierokl. 696. Uber die wohl nach Amastris zuriickgezogen haben. Hier

Alunzen von A. bis^Iaximin s. Head HN 432. pragte sie Miinzen mit dcr Umschnlt 'Aftaojews

Imhoof-Blumer Abh. Bayr. Akad. XVIII 3, 50 paodioo^ (Imhoof-Blumer Portiiitkepfe a.

1890 585. Inschriften CIG 4149-51 u. add. CIL ant. Mttnz. hell. \0lk. 25. Head HN 432). Die

III 320f Ephem. Epigr. V 84—86. Perrot mem. Ermordung dieser tiichtigen Furstm durch ihre

167 \then Mitt. XII 182. G. Hirschfeld Mo- Sonne gab Lysimachos Gelegenheit, ihr Land nach

natsber. d. Akad. Berl. 1888, 874ff. Uber das Beseitigimg der beiden M.irder emzuziehen. Uber

heutige Amasra Ritter Erdk. XVIII 768fF. die Chronologie vgl. Droy sen Hellen. II 2. 320.

Abraamis 'Eunv. ruoL SW.oyo; V (1872) 47 Krall Tacit, u. d. Orient lOff. [\\ilcken.]

—49 W v. Dies t Petermanns Erg. Heft 94, Amastros ("Auaoioog), ein auf der Argonautik

1889 S 68f. mit Plan auf Blatt 2 zum Teil nach von Nestor getciteter Kneger des Konigs Kyzikos,

der englisch-russischen Seekarte nr. 2216. Val. Flacc. Ill 145. [Tumpel
]

») \ngeblich Name des bei der gleichnamieen 60 Amata , Gemahhn des Latinus und Mutter

Stadt mundenden Fliisschens (j. Dereavsi?) nur der Lavinia, Feindin des Ameias, da sie ihre

in des Marcian Her. Epitome peripl. Menipp. 9. Tochter schon ihrem Sehwestersohne Turnus ver-

[Hirschfeld.] sprochen hatte (Vergil. Aen VII 341f.). In der

3) \mazone, Eponvme der gleichnamigen Meinung, Turnus sei im Kampfe mit Aineias

paphlagonischen' Stadt nach einem spaten. apo- gefallen, erhangte sie sich selbst (Aen. XII 595f.).

kr^-phen Mythos des Bithvniers Demosthenes Nach Fabius Pictor (fragm. 1 Peter) starb sie

(Bt&vnaxd frg 9 FHG IV 385 aus Steph. Byz.). eines freiwilligen Hungertodes. Wegen der Leber-

Rumpel.] einstimmung ihres Namens mit der Anrede des
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Pontifex maximus an die Vestalinnen : ita te,

Amata, eapio (Gellius I 12, 14. 19) hat man
angenommen, die Sage von Amata hange mit dem
alten latinischen Vestakulte in Lavinium zusam-
men(Klausen Aen. u. d. Pen. 1775. Schwegler
Rom. Gesch. 1 287. Preller-Jordan Rom. Myth.
II 161. 330. Preuner Hestia-Vesta 276. 396f.
Roscher Lexikon d. Myth. I266f.; E. Eeitzen-
stein Ined. poet, graec. fragm. Ill, Eostochii
1892, 24, 2 mochte in Amata griechisches ad/tara
sehen). Aber die altere Namensform lautet Amita
(Dion. Hal. I 64, 2, welcher auf Varro zuriick-
geht), und in der Formel des Pontifex maximus
ist A. kein Eigenname, sondern bezeichnet den
Liebling der Gottin, wie Preuner (a. a. 0. 276)
richtig erkannt hat. Nach Serv. Aen. VIII 51
hatte A. zwei SfShne, die sie totete oder blendete,
wei] sie die Verheiratung der Lavinia mit Aineias
begunstigten. Vgl. auch Ovid. fast. IV 879f. Serv.
Aen. VI 90. Origo gent, Rom. 13, 5. 8.

[0. Bossbach.]
Amathai, 'A/ia9ai 716'ug SixaXiag nur genannt

bei Steph. Byz. Einwohner 'A/iadaTog. [Hu'lsen.]

Amathaioi (Joseph. Antiq. Jud. V 89; vgl.
I 138), Bezeichnuiig der alten im Gebiet von
Amathe am Orontes ansassigen kanaanitischen
Volkersehaft. [Benzinger.]

Amathe (Amatha, Ammatha). 1) Ort nalie
bei Gadara (Hieron. Onom. ed. Lagarde 91, 29.
Euseb. ibid. 219, 78 'E/i/ia&a. Epiphan. adv.
haeres. I 131 u. a.), beruhmt durch seine war-
men Heilquellen. Dieselben liegen am nordlichen
Ufer des Scheri'at el-Menadire 5 Km. nordlich
von Mukes; heute el-Hammi genannt (Ritter
Erdk. XV 1, 371ff. Schumacher The Jaulan
149—160. Baedeker Palast. u. Syrien3 198).

2) Am Orontes {A/id&i; Joseph. "Antiq. Jud.
I 138. Ill 303 u. a.), das Hamatli des alten Testa-
ments, s. Epiphaneia.

3) 'Afifiada = Livias bei Joseph. Antiq. Jud.
XVII 277, in der Parallelstelle Bell. Jud. II 4, 2
Brj&aediia&og genannt, scheint aus Aramatha
verschrieben (Tuch Quaest. de Fl. Josephi libris
histor. 10. Schtlrer Gesch. d. iudischen Volkes
II 125). S. Livias.

4) In Syria Euphratensis, (Ammattha Notit.
dignit. Or. XXXIII 35), Militarstation, vielleicht
identisch mit Alamatha des Ptolemaios (s. d.).

[Benzinger.]
Amatheia, eine der Nereiden in dem home-

rischen Nereidenkatalog II. XVIII 48, den Hyg.
fab. praef. wiederholt. Das hesiodische Ver-
zeichnis (Theog. 240ff.i kennt sie nicht; dafiir
erscheint dort die dem Namen nach gleichwertige
Psamathe. [Wernicke.]

Ainathes (Auddi/g, uberliefert Genet. 'Afid-
Dovg\ Aua&ovviog corr. Meineke), Eponymos
der alten kyprischen Stadt Amathus (s. d.). Sohn
des Herakles. Steph. Byz. s. 'Aua&ovg. [Tumpel.]

Amathia , Stadt in Makedonien , angeblich
Griindung von Amathus nach der hochst bedenk-
lichen Angabe des Schol. II. XIV 226, wo aber
Emathia genannt ist (s. d.). [Hirschfeld.]

Amathitis CAftadfrt; Joseph. Antiq. Jud. XIII
174. 1 Makkab. 12, 25), das Gebiet der Stadt
Amathe am Orontes, s. Epiphaneia.

[Benzinger.]
Amathos {"A/taOog). 1) Der spater Mamaos

und Arkadikos genannte Pluss beim elischen
Pylos (Strab. VIII 344). den andere auch Pa-
misos nannten, Strab. VIII 336. 339.

[Hirschfeld.]

2) Nach Marsyas (bei Schol. A Towl. D (L) zu
Homer II. XIV 226'HftaMti) Eponymos der gleich-
namigen Stadt, sowie der ganzen spater Make-
donien genannten Landschaft 'Hfta&ia (so), Sohn
des Makedon, Enkel des Zeus von der Aithria

10 (AD) = Aithyia (Twl. L) = Thyia (corr. Lo-
beck), Bruder des Pieros; dieselbe Genealogie,
ohne diefThyia, bei den jtalawi des Eustath. z.

d. St. p. 980, 32ff., wo er Eponymos von Land
und Stadt 'Hfiatihj heisst, obgleich die Stadt nur
bei Symeon (vgl. Stephanus Thes. s. v.) einmal
und das Land niemals 'Afta&(a heisst. [Tumpel.]

Amathus ('Afia&ovg, Afifta&ovg). 1) Im Ost-
jordanland (Joseph. Antiq. Jud. XIII 356. XIV
91 ; Bell. Jud. I 4, 2. I 8, 5. Euseb. Onom.

20 ed. Lagarde 219, 76 A/tfta&ovg), starke Festung
Ostlich vom Jordan, von Alexander Iannaeus zer-
stort, Hauptstadt eines der fiinf Steuer- (oder Ge-
richts-)kreise bei der Einteilung des Gabinius.
Nach Euseb. a. O. 21 Millien siidlich von Pella
gelegen

; Identification mit der heutigen Ruinen-
statte Amathe am Jordan nordlich vom Jabbok
unsicher (Ritter Erdkunde XV 2, 1031f. Rau-
mer Palastina 242. Schiirer Gesch. d. jud
Volkes I 2211'. 275).

30 2) Bei Tiberias (A/madovg Joseph. Antiq. Jud.
XVIII 36, ebenso ist Bell. Jud. IV 1 , 3 statt
'Aft/iaov; zu lesen), das Hammata des Talmud,
nach Josephos ein Ort mit warmen Quellen in
unmittelbarer Nahe von Tiberias. Die heissen
Bader von Tiberias, 620 Celsius, sehr heilkraftig,
noch heute zahlreich besucht, liegea 1/2 Stunde
siidlich von der Stadt am Seeufer (Guthe ZDPV
XIII 1890, 284f. Baedeker Palast. u. SyrienS
255f. Survey of Western Palest., Memoirs I 366

40 379). S. auch Tiberias.
3) In Koilesyrien (Joseph. Antiq. Jud. I 138.

IX 206) ='A/i.d§)] Nr. 2, s. Epiphaneia.
[Benzinger.]

4) Phoinikische Stadt an der Sudkuste von
Kypros, nach allgemeiner Meinung uralt (Skyl.
103. Tacit. Ann. Ill 62. Steph. Bvz.) und neben
Paphos ein Hauptsitz des Kultus'der Aphrodite
und des Adonis. Paus. IX 41, 2. Verg. Aen. X
51. Catull. 36, 14. Von alien Stadten der Insel

50 hielt A. allein im Aufstand gegen Dareios unter
Onesilos treu zu den Persera, Herod. V 114f.
Von Konigen beberrscht nach Hesych. s. 'Poixov
xgi9o.To/txt'a ; vgl. auch Athen. IV 167d. Hip-
ponax bei Strab. VIII 340 riihmt den Weizen
von A., Ovid das Metall (Metam. X 220. 531 1.

Im ilbrigen s. noch Strab. XIV 683. Plin. V 130
Ptol. V 14, 2. VIII 20, 4. Hierokl. 706. Notitt.
Eccles. Miinzen sind nicht sicher, Head HN
623. Inschriften CIG 2643ff. Le Bas IH 282 Iff.

60 Uber die Reste am Kiistensaum bei Palaeo Li-
misso und etwas landeinwarts bei Hag. Tvcliona*
s. Cesnola Cyprus 248ff. Bull. hell. 11193.

5) Stadt in Lakonien nahe Tainaron. Strab.
VIII 363, wo aber hochst wahrscheinlich Psa-
mathus (s. d.) zu lesen ist; vgl. E. Curtius
Pelop. II 325. [Hirschfeld.]

6) Sohn des Agrias, des Griinders des paphi-
schen Aphroditetempels, selbst Griinder des aina-
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thusischen Aphroditetempels , Tac. Ann. Ill 62,

nach Meineke = dem Heraklessohn Amathes
(s. d.). [Ttimpel.]

Amathusa (A/.idl)ovaa) , Eponyme der alten

kyprischen Stadt A/imfrovg, Mutter des Kinyras,

Steph. Byz. s. Apaftovg. Vgl. Amatbes.
[Tumpel.]

Amathusia, Beiname der Aphrodite von ihrer

Verehrung in Amathus, Tac. Ann. Ill 62. Catull.

LXVIII 51. Verg. Cir. 242. Ovid. Amor. Ill 15,

15 u. 0. bei romischen Dichtern, die mit Vorliebe

Amathus als Stadt der Venus preisen, vgl. Catull.

XXXVI 14. Verg. Aen. X 51. Ovid. met. X 229.

[Jessen.]

Amatius. 1) C. Amatius Mess eigentlich der

Mann, der sich als Nachkomme des Cimbernbe-

siegers ausgab und als C. Marius C. f. C. n. be-

zeichnete; vgl. Marius. [Klebs.]

2) Praefectus Praetorio Galliarum im J. 425,

Const. Sirmondi 6. [Seeck.]

Amatria s. Amantia Nr. 2.

Amande (Geogr. Rav. II 13) s. Amud is.

Amanra(?). Urbanus Amaurensis erscheint

in der Liste der von Hunerich im J. 482 ver-

bannten BischOfe von Mauretania Caesariensis

unter nr. 35. Anderwarts wird die Stadt nicht

erwahnt. [Joh. Schmidt,]

Amaxa, Ort in Bittrynicn, Steph. Byz. nach
Eratosthenes. [Hirschfeld.]

Amaxia s. Hamaxia.
Aiuazaspes, Enkel des S\-meon, Statthalter

von Armenien, von Acacius des Verrates bezich-

tigt und auf Iustinians Befehl getotet (Procop.

Pers. II 3 p. 159 B.). [Hartmann.]

Amazoneion (' Afiatdveiov). 1) Ein Heiligtum

in Athen (Ammonios jugi fioifimv xai {foouov bei

Harpokr.) , in welchem den Ama'zonen heroische

Ehren zu teil wurden (Procl. in Plat, republ. p.

411). Es lag am Abhang des Areopags, auf dem
die Amazonen der Sage nach ihr Lager aufge-

*chlagen hatten (Aeschyl. Eumen. 655ff. Diodor.

IV 28. Aristid. Panath. p. 118, 8), doch lasst

sich dieLage nicht genauer flxieren; Kliigmann
Die Amaz. in d. att. Litt. (1875) 37 denkt —
schwerlich richtig — an den Nordabhang und
meint, der Bezirk des dortigen Arestempels sei

das Amazoneion gewesen. Vgl. Wachsmuth
Stadt Athen I 419f. 370, 2. Verschieden von

diesem Heiligtum , doch wohl wie in Chalkis (s.

Plut. Thes. 27) in seiner Nahe befindlich, waren

die Amazonengraber, welche an der Strasse nach

dem Peiraeischen Thore lagen. Vgl. Kleidemos

bei Plut. a. a. O., dessen Worte trotz Kliigmann
a. a. 0. 38, 67 auf die Amazonengraber bezogen

werden miissen; denn die ganze Amazonensage
in Hellas kniipft eben an die Amazonengraber

an, wahrend Graber namenloser Hellenen, die im
Kampf gegen die Amazonen gefallen , unerhort

sind (wegen der grammatischen Singularitat s.

auch Hermann zu Viger. p. 715f.); und Anf.

K. 27 bezeichnen Plutarchs Worte zalg dr/xaig ra>v

rreaorTcor unzweideutig die Amazonengraber. Vgl.

Wachsmuth a. a. 0. I 415f. [Wachsmuth.]

2) Ort in Chalkis, Plut. Thes. 27.

3) Kiistenort auf Patmos, Anon. Stad. M. M.
283.

4) Stadt im Pontos, Plin. n. h. VI 10. Mela

I 19; s. aber auch Amazonius mons.

5) Angeblicher Beiname von Kyme (Steph.

Byz.), doch wohl ein Missverstandnis daraus, dass

Kyme wie Ephesos, Anaia, Myrina u. a. fur

Amazonennamen galten; s. Eustath. zu Dion.

Perieg. 828. [Hirschfeld.]

Amazones {'Afta^dveg). I. Mythologisch.
Die Frage« nach dem Wesen und dem Ursprung

der Vorstellungen , welche die Entstehung der

Amazonensagen in der Phantasie des griechischen

10 Volkes bewirkt haben
,

gehort zu den schwie-

rigsten und meistumstrittenen Problemen der grie-

chischen Mythologie. Die.Schwierigkeit der Lo-

sung dieser Frage , die nur auf historisch-eth-

nologischem Wege moglich scheint, liegt na-

mentlich daran, dass die geschichtliche Kritik auf

keinem Gebiete noch zu so wenig festen Eegeln

gelangt ist, wie auf dem der Beurteilung und

Behandlung der griechischen Sagengebilde , und
nirgends der frei gestaltenden und nachbildenden

20 Phantasie ein grOsserer Spielraum gelassen wird.

als auf diesem Arbeitsfelde. Wie bei jedem histo-

rischen Problem, so spielt auch bei diesem die

Frage nach Zeit und Ort eine wichtige Rolle.

Die Geschichtsforschung hat sich bisher von der

Aufgabe. die der tiberlieferung zu Grunde lie-

gende Vorstellung von den Amazonen zu ermitteln,

ziemlich fern gehalten. E. Meyer (Gesch. des

Altert. I 304) bemerkt mit Eecht iiber die Ama-
zonensagen : ,Was der Kern und die ursprung-

30 liche Bedeutung der Sage ist, ist bis jetzt noch

nicht ermittelt, ebensowenig, weshalb sie an den

betreffenden Statten localisiert wurde'. Es ist

vor allem beachtenswert und wichtig, dass die

Heimat der Amazonen nicht Griechenland, sondern

Asien ist. Dem hellenischen Mutterlande sind

dieselben zu alien Zeiten fremd geblieben, und

wie an allein Fremden, so haftet auch an ihnen

der Begriff des Barbaiischen. Die mit den Ama-
zonen als ethnologischem Begriff operierenden

40 Sagenuberlieferungen gehOren zu den altesten,.

von denen wir Kunde haben. Homer erwahnt sie

bereits wie eine feme Sage, die im Verklingen ist.

Es ist die vorausgehende Generation, die mit den

fremden Kriegerinnen zu thun hat. Die Helden.

der homerischen Amazonomachie sind Priamos

und Bellerophon. Priamos kampft in seiner Jugend

als Bundesgenosse der Phryger gegen die Ama-
zonen am Sangarios (II. Ill 184ff.) und Belle-

rophon besiegt die kriegerisehen Weiber auf ihrem

50 Zuge nach Lykien (II. VI 186). Homer kennt

ferner das Grabmal der vielspringenden Myrine

in der Troas, das die Sterblichen Batieia nennen

(II. II 811 ofjiiu xoi.vay.aQdnoio Mvoivrjg). Unter

dem Einflusse der spateren Poesie haben sich

dami bei den Griechen im allgemeinen folgende

Vorstellungen von den Amazonen ausgebildet. Im
Nordosten vonKleinasien, wohin auch schon Homer
bei der Erwahnung ihres Einfalls in Phrygien

weist. in der Gegend des Flusses Thermodon in

60 Leukosyrien auf dem doiantischen Gefilde, bestand

ein grosser volkreicher Staat aus kriegerisehen

Frauen, an dessen Spitze eine Konigin stand und

in welchem entweder die Manner ganz ausge-

schlossen oder bios zum Behufe der Erhaltung-

des Geschlechtes geduldet waren, aber im Zu-

stande der Knechtschaft und mit denjenigen Be-

schaftigungen betraut , welche sonst die Frauen.

verrichten , verstiimmelt an Armen und Schen-



1755 Amazones Amazones 1756

keln, damit sie, der WafFenfiihrung beraubt, der
Herrschaft der Frauen nicht gefahrlich wiirden.
Die Prauen allein i'iihrten die Waffen und ver-

teidigten nicht bios ihren Staat, sondern machten
auch, von Kriegslust getrieben, fiber die Grenzen
ihres Gebietes Eroberungsziige in die Lander ihrer
Nachbarn und in weite Feme, vom Thermodon
bis zuin Tanais und uber den Tanais hinaus bis
nach Thrakien, nacb der andern Seite bin bis

zonen, habe sie vernichtet, oder sie seien ver-
trieben worden und nach Norden ausgewandert.
Strab. XI 505. Diod. XVII 77. Iustin II 4. Curtius
VI 4, 17. 5, 24; vgl. E. Prigge DeThesei rebus
gestis (Marburg 1891) 22. So erzahlt Herodot IV
HOff. , wie nach Besiegung der Araazonen am
Thermodon durch die Griechen der Eest derselben
jenseits des Pontos im Lande der freien Skythen
zu einem ehelichen Leben iiberging und durch

nach Syrien, in die verschiedenen Lander Klein- 10 Verbindung mit skythischen Jiinglingen drei Tage
asiens und Griechenlands, bei welcher Gelegenheit reisen ostlich vom Tanais und nOrdlich von der
sie viele beriihmte Stadte griinden und mit den
hervorragendsten Helden der griechischen Sage
zusammentreffen. Sie fochten teils zu Fuss teils

zu Boss als wilde furchtbare Kriegerinnen, be-
waffnet mit Speer, Bogen, Streitaxt und halbmond-
fSrmigem Schilde. Unter den Gottern verehrten sie

vor allem Ares und Artemis. Zu Hause beschaf-
•tigten sie .sich vorzugsweise mit Jagd und krie-

Maiotis das Volk der Sauromaten begriindete.
Auch spatere Schriftsteller, die nach dem Zeugnis
des Strabon in den Gegenden des Kaukasos wohl
bekannt waren, erzahlten von Amazonen am Nord-
abhange des Kaukasos , also ostlich von der
Maiotis, ungefahr in denselben Gegenden, wohin
sie nach der Erzahlung bei Herodot versetzt

werden, ahnliche Dinge, wie man sie von den
gerischen Ubungen und_ erzogen zu dieser Be- 20 am Thermodon sesshaften wusste (Strab. XI 504),
schaftigung ihre weiblichen Kinder von friiher

Jugend auf. Ihre mannliche Nachkommenschaft
toteten sie entweder oder verstiimmelten sie, oder
sie schickten sie zur Pflege und Erziehung uber
die Grenze zu ihren Vatern ; denn unter der Vor-
aussetzung, dass die Amazonen keine Manner
unter sich im Lande hatten, erzablte man, sie

hatten mit einem benachbarten Miinnervolke zum
Behufe der_Fortpflanzung ihres Gcschlechtes jahr-

Ausser im Norden der damals bekannten Welt
begegnen wir den Amazonen auch im Suden der-

selben , in Libyen , wohin eine jiingere Uber-
lieferung ihre Wohnsitze verlegt und von ihnen
vieles nach dem Vorbilde der nfirdlichen Ama-
zonen fabelt, was wir bei Diodor als pragma-
tischo Geschichte wiedergegeben linden. Doch
bemerkt Diodor allerdings, dass diese Amazonen,
welche alter seien, als die am Thermodon, vielen

lich eine Zeit lang im Friihling in dem Grenz- 30 unter dem lesenden Publikum ganz fremd
gebirge ehelichen Umgang gepflogen.

Amazonensitze und Eponymiesagen.
Als Hauptstadt der Ainazonen wird gewohnlich
Themiskyra am Thermodon genannt (vgl. Herod.
IX 27. Diod. IV 16. Paus. I 2, 1. Appian. Mithr.
78. Eustath. zu II. II 81), doch heisst es auch
nach einer anderen Uberlieferung (Pherekydes),
dass sie, in drei Stamme geteilt, drei Stadte mit
deren Umgebung bewohnt hatten: Themiskyra,

mOchten. Sie wohnten, heisst es, auf einer grossen
Insel des Tritonsees, der in der Nahe dor Aithiopen
und des Oceans liege, und unterwarfen sich alle

Stadte der Inscl mit Ausnahme der heiligen Stadt
Mene, welche von Aithiopen bewohnt war, und
machten unter ihrer Konigin Myrine grosse Er-
oberungsziige nach Westen bis zum Ocean, nach
Osten bis nach Agypten, Arabien, Kleinasien, wo
sie eine Keihe glanzender Stadte im Innern des

Chadesia und Lykastia. Vgl. Apoll. Ehod. II 987ff. 40 Landes und an der Kiiste griindeten ; dann p-ineen
u. Schol. Nach Pherekydes (frg. 25) stammte das
Volk der Amazonen von Ares, der auch sonst als

Vater samtlicher Amazonen oder einzelner der-
selben genannt wird, und der Nymphe Harmonia,
gezeugt in den Schluchten des akmonischen Hains
in der Gsgend des Thermodon. Nach Iustin
II 4 waren es die hinterbliebenen Frauen von
Skythen, welche an den Thermodon ausgewan-
dert und dort im Kriege durch die benachbarten

sie nach Lesbos und Samothrake uber, und nach-
dem ihr Heer durch den Thraker Mopsos und den
Skythen Sipylos geschlagen und Myrine getotet
war, zog der Eest wieder nach Libyen zuriick.

Auch diese Amazonen sollen von Herakles aus-
gerottet worden sein (Diod. Ill 53ff. Anthol. Lat.
860. Zenothemis in Schol. Apoll. Eh. II 265;
vgl. E. Be the Quaestiones Diodoreae mytho-
graphae, Gottingen 1887, 27). Eine andere Sagen-

Valker umgekommen waren. Auch nach Sallust 50 gruppe weist den Amazonen ihre Wohnsitze weiter
frg. 3, 46 waren sie von Skvthien aus in Klein-

asien _eingewandert, nach 'Aischylos Prometh.
415. 723 aus Kolchis, siidlich vom Kaukasos,
nicht fern vom kiinmerischen Bosporos und der
Maiotis Limne. Vgl. Eurip. Herakles 416. Hel-
lanikos frg. 84. Nicol. Dam. frg. 153. Amm.
Marc. XXII 8. 17. Stat. Achill. II 86. Prop. Ill

11, 14. Claudian. de raptu Pros. II 60. Stat.

Silv. I 6, 53. v. Wilamowitz Eurip. Hera-

im Westen an. Schon in einer verhaltnismassig
alten Uberlieferung erscheint Thrakien als ihre
Heimat, Ares, der Stammgott Thrakiens, als ihr
Vater (Arktinos Aithiopis ; vgl. Verg. Aen. XI
659ff. Quint. Smyrn. I 168. A. Kliigmann Die
Amazonen in der att. Litter, und Kunst. Stutt-
gart 1875, 32. E. Bethe Herm. XXVI 597).
Andere. jiingere Traditionen lassen die Amazonen
in Illyrien und Vindelicien hausen (Serv. Aen.

kles II 134. Nach Ephoros bei Schol. Ap. Ehod. 60 XI 842. I 243. Hor. Od. IV 4. 17). Wahrend
II 965 haben sie ihre Manner, von deuen sie miss-
handelt wurden , bei Gelegenheit eines Krieges
teils^getotet, teils verjagt; vgl. Steph. Byz. s.

Hfia^ove;. Als die Griechen die Gegenden urn
den Thermodon kennen lernten und dort keine
Amazonen fanden , suchte man ihr Nichtvor-
handensein auf verschiedene Weise zu erklaren.
Man sagte, Herakles, ein Hauptfeind der Ama-

die genannten Gegenden in der Uberlieferung als

Heirnat der Amazonen erseheinen , ist das Auf-
treten derselben in dem von den Griechen be-
wohnten Westen Kleinasiens erst als eine Folge
ihrer Wanderziige anzusehen. Hier sind die Ama-
zonen in die Stiftungssagen einer langen Eeihe
yon Stiidten und Griindungenverwobenundspielen
in den religiOsen Traditionen und Legenden dieser

'
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Ortschaften eine wicbtige Eolle. Gegen die von
verschiedener Seite vorgetragene Annahme, dass

diese Uberlieferungen erst der SchOpfungskraft

jiingerer Dichter ihre Entstehung verdanken,

spricht das von Homer erwahnte Grabmal der

Amazone Myrine bei Ilion, welches die Verbin-

dung der Amazonen mit der Aiolis in ein hohes

Alter hinaufruckt (Horn. II. II 811. Toepffer
Att. Geneal. 192). Myrine, der Name der iiltesten

Amazone, ist von der gleichnamigen Stadt der

Aiolis nicht zu trennen, die der Uberlieferung zu-

folge ihren Namen von einer Amazonenfurstin

erhalten haben soil (Strab. XII 573). Wie My-
rine, so weisen auch die meisten anderen Stadte

der Aiolis Eeminiscenzen an ein ehemaliges Eegi-

ment der Amazonen auf. Es wird berichtet, dass

Kyme nach einer gleichnamigen AmazonenkOnigin
benannt worden sei, wahrend der fruhere Name
dieser Stadt Amazonion gelautet habe (Ephoros

bei Strab. XII 550. Diod. Ill 55. Steph. Byz.

s. Kifirj u. 'Aij,o.'£6vfaov) , dass Gryneia von der

Amazone Gryne, die hier von Apollon vergewal-

tigt worden sein soil, seinen Namen erhalten habe
(Serv. Aen. IV 325; vgl. Herod. I 147. Strab.

XIII 622. Paus. I 21 , 7), desgloichen galten Pitane

und die lesbische Stadt Mytilene als Stiftungen

amazonischer Heerfuhrerinnen (Diod. Ill 55). Auch
der Name von Smyrna, das die Aioler spater an die

Ionier verloren, wurde von einer Amazonenfurstin

abgeleitet (Ephoros bei Strab. XII 550. Steph.

Byz. s. SiwSva. Tac. Ann. IV 56. Plin. n. h. V 118.

Kliigmann Philol. XXX 52411.). Nach Hera-
kleides Pontikos frg. 34 sollHerakles den Amazonen
das ganze Kiistengebiet vom aiolischen Pitane bis

Mykale zugewiesen haben, und in der That finden

wir hier uberall Stadttraditionen, die an die Ama-
zonen anknupfen. Im ionischen Kleinasien ist

die beriihmteste Amazonenstadt Ephesos, in dessen

Griindungslegende die Amazonen eine hervorra-

gende Eolle spielen. Nach Paus. VII 2, 7 soil

Pindar (frg. 174) den Amazonen, die von Asien

nach Attika zogen, die Grundung des Heiligtums
der ephesischen Artemis zugeschrieben haben,

wahrend nach Pausanias eigener Ansicht die Stif-

tung des Heiligtums in noch hohere Zeiten hinauf-

reichte. Die Weiber vom Thermodon galten als

die ersten, denen der Tempel der Artemis ein

Asyl gewahrte; hier sollen sie Schutz gefunden
haben vor der Verfolgung durch Herakles oder

Dionysos (Paus. VII 2, 7. Tacit. Ann. Ill 61.

Herakl. Pont. frg. ' 34. Plut. quaest. graec. 56.

Toepffer Att. Geneal. 201). Die Stifter und
altesten Vertreter des ephesischen Artemisdienstes

waren genealogisch mit den Amazonen verkniipft,

z. B. gait die ephesische Priesterin Ephesos als

Mutter der Amazo (Eustath. Dion. 828 1. der mythi-
sche Stifter des Artemisheiligtums Ephesos als

Enkel der Amazone Penthesileia (Paus. VII 2, 7.

Et. M. s. Kdvoroo;. J. Gef fcken De Stephano By-
zantio, Gottg. 1887, 31). Nach einer anderen
Tradition war die eponyme Heroine der Stadt
tine lvdische Amazone , die den Artemiskultus

daselbst begriindete (Et. M. s. 'Ecpeoo; axo 'Eqi-
oov Avbrj? AuaZovog , rj xnforr] "Aotfuiv szitujos

y.al wrofiaoev'Ecfeoiai' ;
vgl. Steph. Byz. s."E<f^oog .

Herakl. Pont. frg. 34). Vgl. uber die ephesischen

Kultlegenden noch Schol. II. VI 186. Kallim.

Artem. 237ff. Strab. XIV 633. Steph. Byz. s.

ZioveP*). Hygin fab. 223. 225. Ampel. VIII 18.

Clem. Alex. Protr. IV 52. Mela I 88. Guhl
Ephesiaca 133ff. Kliigmann Philol. XXX535ff.;
Die Amazonen 30. E. Meyer Gesch. des Altert. I

253ff. Preller-Eobert Griech. Myth. I 329, 2'.

Von ionischen Niederlassungen waren ausser Ephe-
sos noch eine Eeihe anderer Ortlichkeiten mit Ama-
zonensagen verkniipft, wie z. B. die Insel Samos.
sowie die in der Umgebung von Ephesos gelegenen

10 Stadte Anaia , Pygela , Latoreia (Plut. quaest.

gr. 56. Steph. Byz. s. 'Avaia. Strab. XII 551.

Athen. I 57 ; vgl. Kliigmann Philol. XXX 541ff.

C. Wachsmuth Stadt Athen I 416). Weiter
finden die an Amazonen ankniipfenden Eponymie-
sagen ihre Fortsetzung langs der ganzen klein-

asiatischen Kiiste hinauf bis in die Gegenden der

mythischen Stammsitze dieses Volkes bei The-
miskyra am Pontos. Bei Nonnos XV 313 u. s. wird

die eponyme Nymphe der Stadt Nikaia an der

20 Propontis als Amazone bezeiclmet, womit die bei

Plutarch (Thes. 26) erwahnten Amazonensagen
dieser Gegend in Verbindung zu bringen sind, aus

denen hervorgeht, dass sowohl Nikaia als auch das

benachbarte Pythopolis in die amazonischen Epo-
nymiesagen verflochten waren. Vgl. Eustath. Dion.

828. Nach Steph. Byz. s. MvgXeia war die bithy-

nische Stadt Myrleia nach einer gleichnamigen
Amazone benannt worden, ebenso Kynna, eine Stadt

in der Nahe des pontischen Herakleia (Steph. Byz.

30 S. Krvra ' Tto/dyviov jrhjoioy
e
HQ<xxXeiaQ, a.TO fitag

t&v Aua£6vmv) und Thibais am Pontos Euxeinos
(Steph. Byz. s. Oijiaie ; vgl. Eustath. Dion. 828.

Arrian. h Bi&vviay.oTg bei Steph. Byz. s. Aua-
£6rttov. eon xal ev Bidvvtq Ma^aTov xara jiaga-

cpdoQar. E. MaassParerga Attica, Greifsw. 1889,

7). Auch die paphlagonische Stadt Amastris wurde
fur die Stiftung einer gleichnamigen Amazonen-
furstin gehalten (Steph. Byz. s. 'A/taazois). Das-

selbe gilt von der milesischen Pflanzstadt Sinope

40 am schwarzen Mcere, von dessen Amazonensagen
Hekataios von Milet berichtete (FHG I 352) ; vgl.

Schol. Apoll. Eh. II 946. Skymn. 941. Iustin II

4. A. Kliigmann Philol. XXX 549f.; Die Amazo-
nen 29). Auf dem griechischen Festlande spielen

die Amazonen in den Griindungssagen der Stadte

keine Eolle , sondern die Uberlieferungen von

ihnen kniipfen hier fast ausschliesslich an Grab-
hiigel und Totenmale an. In dieser Hinsicht

kommt vor allem Attika in Betracht, das be-

50 sonders reich an Amazonentraditionen ist, ferner

Thessalien (Plut. Thes. 27 : latfoi yau alitor en
xal rvv bziy.vvviai xeoi zip' iLxoiovoaiav xai za-;

xwos xtrfa'/.a;). Boiotien (Chaironeia, Steph. Byz.

s. Aua'Zriruor. C. Wachsmuth Stadt Athen
I 416), Megara (Paus. I 41, 7. Plut, Thes. 27.

v. Wilamowitz Eurip. Herakles I 302), der

Peloponnes (Troizen, Paus. II 31, 4. 32,9; Pyr-

richos in Lakonien , Paus. Ill 25 . 3) . Euboia
(Chalkis, Plut. Thes. 27. Wachsmuth a. a.

60 O. 415 . 4). Auch nach Unteritalien sind die

Sagen, in denen die Amazonen als eponyme He-
roinen eine Eolle spielen, hiniibergewandert (Steph.

Byz. s. Aiiatovng. Lykophr. 993).

In der nachhonierischen Zeit sind es vornehm-
lich drei geschlossene Sagencomplexe . die der

Dichtung und bildlichen Kunst den Stoff zu Dar-
stellungen liefern: 1) Achilleus und Penthesi-
leia. Nach dem Excerpt des Proklos aus Arktinos
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Aithiopis soil die thrakische Amazonenfiirstin
Penthesileia, eine Tochter des Ares, den Troern
zu Hiilfe gekommen und von Achilleus getotet
worden sein. Wir kennen die Einzelheiten dieser
Sage bios durch Dichtungen der spateren Epiker
(Quintus Smyrnaeus, Tzetzes Posthomerica u. a.)

und eine grosse Fiille bildlicher Darstellungen.
Vgl. im allgemeinenW elcker Ep. Cyclus II 169ff.

v. WilamowitzHom. Unters. 407, 5. E.Beth e

Herm. XXVI 597. C. Robert Bild und Lied 111

;

Berliner Winckelmannsprogramm 1891, 28ff.; Die
antiken Sarkophagreliefs II 76ff. G. Loeschcke
Bonner Studien (Berlin 1890) 255ff. 2) Die Ama-
zonenabenteuer des Herakles. Der Zug des
Herakles an den Thermodon oder in das Skythen-
land, um den Giirtel der Amazonenkonigin nach
Argos fur Hera oder ihre Priesterin Admeta, die
Tochter des Eurystheus, zu holen, gehort einer
alten Sagendichtung an, die uns nur noch in jiin-

geren Gestaltungen vorliegt. Vgl. Eurip. Herakl.
408ff. Apollod. II 5, 3ff. Apoll. Rh. II 967. Schol
Pind. Nem. Ill 38. Valer. Flacc. V 132ff. Diod. IV
16.Paus.I2, 1. Preller-PlewGriech.Mythol.II
238. v.Wilamowitz Eurip. Herakles I 302. II

133. 135. Die Sagen wechseln, nach denen Hera-
kles entweder allein oder in Gesellschaft mit
einer Schar auserlesener griechischer Sagenhelden
den Zug gegen die Amazonen unternimmt. Vgl.
Klugmann Amazonen 15ff. ; Roschers Lexikon I
268. Als Amazonenkonigin, deren Giirtel Herakles
im Auftrage des Eurystheus erwerben soil, wird
bald Hippolyte, bald Melanippe genannt. Die
Kampfe des Herakles mit den Amazonen dienten
den spateren Dichtern und Historikern als be-
liebtes Mittel, um die Anwesenheit oder Abwesen-
heit der Amazonen in verschiedenen Gegenden
Asiens zu motivieren. Auch die Griindungs- und
Eponymiesagen vieler kleinasiatiseher Stadte und
Ortschaften fussen auf den Sagen von der Be-
kiimpfung der Amazonen durch Herakles. Die
Coloniegrundungen der Milesier und Megarer am
Pontos liefern uns einen Zeitpunkt fur die Ent-
stehung der Sage von den Amazonenkampfen des
Herakles am Thermodon. Es ist beachtenswert,
dass weder Homer nocli Hesiod etwas von diesen
Kampfen wissen. Fiir die Kenntnis derselben bieten
namentlich die bildlichen Darstellungen eine wich-
tige Erganzung der litterarischen Tradition (s. u.

im archaeologischen Teili. Uber das Verhaltnis
des Herakles zur Lyderfiirstin Ompbale weiter
unten. 3) Die attische Amazonensage.
Die Grundzuge dieser in sehr verschiedenen Fas-
sungen erhaltenen Sage bilden der Kriegszug
des Theseus in das Amazonenland und der Rache-
zug der Amazonen nach Attika. Theseus raubt
die Amazonenkonigin Antiope (als Name der-
selben wird auch Hippolyte, Melanippe und
Glauke genannt) und wird deswegen von den
Amazonen in Athen bekriegt , bis er .sie nach
hartnackigem Widerstande uberwindet. Der Zug
des Theseus nach Asien und der Raub der Ama-
zonenfiirstin sind eine offenbare Doppelung des
Heraklesabenteuers , doch ist es schwer zu ent-
scheiden, welche der beiden Heldenfiguren die
urspriingliche ist, ob die Dorer die Sage den
Ionern entnommen und auf ihren Herakles uber-
tragen haben, oder ob Theseus als Erbe und Nach-
folger des Herakles anzusehen ist. Es scheint,

dass in der Fassung, die beide Heroen den Zug
ins Amazonenland gemeinschaftlich unternehmen
lasst, bereits ein Ausgleichungsversuch der beider-
seitigen Sagenanrechte gemacht worden ist(Hegias
von Troizen bei Paus. 12, 1. Philochoros frg.

49 bei Plut. Thes. 26). Nach einer anderen
Sagenwendung erscheinen als Gefahrten des The-
seus Peirithoos und Phorbas (Pind. frg. 161. Phe-
rekydes frg. 108 und inehrere Vasendarstellun-

10 gen), die auch an anderen Abenteuern des Helden
Anteil haben. Vgl. die im einzelnen sehr variie-
renden Fassungen der Sage bei Plut. Thes. 26
—38. Eurip. Herakles 217. Diod. IV 16. Isokr.
XII 193. Lykophr. 1324. Istros bei Athen. XIII
557 A. Jahn-Michaelis Griech. Bilderchro-
niken 73. Schol. Arist. Panath. 118. Kliig-
mann Die Amazonen 21ff. v. Wilamowitz
Eurip. Her. I 302. Corey De Amazonum anti-
quissimis figuris (Berlin 1891) 45ff. E. Prigge

20 De Thesei rebus gestis 5ff. Durch die neuen
Apollodorfragmente ist die Sage von Theseus
und der Amazone um einen neuen Zug bereichert
worden, der in der bisherigen Uberlieferung (Plut.
Thes. 28) nur unvollkommen angedeutet war.
Bei Gelegenheit der Hochzeitsfeier des Theseus
mit der Minostochter Phaidra kommt es zu einem
Aufstande der in Athen weilenden Amazonen, der
durch die Eifersucht ihrer Konigin, die Theseus
vor der Kreterin geehelicht hatte, hervorgerufen

30 wird. Der Vorfall wird in der Epitome Vaticana
(ed. Wagner Leipzig 1891) XIX 2ff. mit folgendeii
Worten beschrieben : rjv de 'ItxtioXvxxi f) xov 'Itztio-

Xvxov^ fii'irtjo, fj xal rXavxtj xal MeXavbairj • avxtf
yag enixeXoviievrnv xS>v ydjxmv $ai8gas, estiardaa
aiiv

^ SitXois afta xaig fie&' eavxfjg 'Afia£6oiv eXeye
xxeiveiv xovg ovvavaxeifievovg QrjoeT fidxqs ovv
yevof.iivi}; dnedavev, eixe vtco xfjg ov/ipdxov ITsv-
demXeiag axovorjg, eixe vtco Bxjakog , sirs oxi oi
Tiegl Oijoea, xr/v xwv Afia£6va>v eiogaxozsg em--

40 oxaaiav, xJMoavzeg did xdyovg xag {Htgag xal xav-
xrjv drroXa^drxeg evxo; dnexxeivav. Dieselbe Er-
zahlung steht in etwas veranderter Fassung in
den Fragmenta Sabbaitica (Papadopulos Kera-
meus Rh. Mus. XLVI 1891, 184): eywv de
ex xij; 'A(iat,6vog naiba 'ItitxoXvxov Xtififiavei fiexk
xavxa Tiaga AsvxaXimvog $acdgav zip' Mivwog &v-
yaxega, »^j eTzixeX.ov/ievaiv njf yd/twv 'A,ua£d>v if

Tigoya^tj&eToa GtjoeT xovg ovyxazaxeiuevovg ovv
xal; iied' iavxij; 'AuaZdoir i.xinzaoa ovv OTiX.oig

50 xxeiveiv e'fieXXev ol de xXeioavzeg Sia za/ovg xag
tivgag threxzeirar avxtjr xtreg fie iiayojxhriv avzrjv
vtio Bijocwg Xeyovoiv anoOavelv. Diese Version
der Sage stammt, wie aus Plut. Thes. 28 hervor-
geht, aus einer Theseis (>> 6 xfjg 6ijorjt8og tcohj-
xi]g 'AuaCdroyv ' eTravdazaotv yeygacfe , GrjoeX ya-
fiovrxi (fraidgav xfjg 'Antony; eTtiztdefievt]; xal
xcor ,uez avzijg 'Afta£6r(ov auvvofievwv xal xxei-
vorzog avzag 'HgaxXeov; Ttegufar&g eotxe fiirdcy
xai TrXdofiazi; vgl. E. Prigge De Thesei rebus

60 gestis 12fi. R. Wagner Rh. Mus. XLVI 1891,
394). Die bei Plutarch (Thes. 28) erwahnte Mit-
wirkung des Herakles bei der Bezwingung der
Amazonen wird von A. Klugmann (Die Ama-
zonen 19) auf seine Eigenschaft als u>.egixaxog
zuriickgefuhrt, in der er in Athen kultliche Ver-
ehrung genoss. Das in der Theseis verwertete
Sagenmotiv von der durch die neue Ehe des-
Theseus erweckten Eifersucht der Amazone stimmt
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,

schOn zu der bei Pausanias (12, 1) erhaltenen

Fassung, dass Antiope bei der Belagerung The-

miskyras durch Theseus und Herakles aus Liebe

zum ersteren die Stadt den Griechen iibergeben

habe. Wie hier Theseus, so erscheint dort Hera-

kles als Uberwinder und Erretter. Die Entsiih-

nung heischende Mordthat der Penthesileia hangt
wohl mit der Localisierung der Amazonensage
am Areopag zusammen (vgl. Epit. Vat. 19). Der
Einfall der Amazonen in Attika wird in der Sage

als eine Folge des Raubes der Amazone durch

Theseus dargestellt. Was von beiden ursprunglich

alter ist, der Zug des Theseus nach Themiskyra

und die Gewinnung der Amazone oder der Ein-

fall der Amazonen in Griechenland , das wird

sich schwerlich bestimmen lassen. Jedenfalls liegen

der Sage von dem Uberfall der asiatischen Krie-

gerinnen historische Thatsachen zu Grunde, die

wir in fruhe Zeiten hinaufrucken miissen. Vgl.

v. Wilamowitz Eur. Herakles I 302 : ,Die Ama-
zonen sind in der Theseussage zunachst Gegner,

die nicht aufgesucht werden, sondern selbst kom-
men, weshalb der Ort des Kampfes auch Troizen

selbst und Athen ist. Auch die asiatischen

Amazonen uberfallen die Griechenstadte oder

ziehen wider sie vor Ilios. Man ist also ver-

pfiichtet, wirklich in diesen Traditionen den Reflex

von Angriffen fremder VOlker, iiber deren Nation

nichts feststeht, auf die Kiisten des saronischen

Meeres zu sehen, weshalb denn auch Amazonen-
graber bei Megara liegen, demselben Megara, das

Minos so gut wie Athen bezwungen hat.' Was
uns die attischen Redner in ihren exaltierten

Declamationen von der Amazoneninvasion be-

richten (Ps.-Lysias Epitaph. 4ff. Ps.-Dem. Epi-

taph. 8. Isokr. Panegyr. 68ff.) beruht zum Teil

auf verschwommenen Reminiscenzen an die Per-

serkriege; vgl. E. Prigge De Thesei reb. gestis

19ff. Wenn Prigge (a. a. O. 15ff.) jedoch be-

hauptet, dass die attische Amazonensage durch

die Perserkriege ins Leben gerufen sei, und er in

dieser Sage nur eine mythische Wiederspiegelung

jenes historischen Ereignisses sehen will (S. 17

:

Itaque breviter dioere possumus , nostram fa-

bvXam esse imaginem bellorum Persieorum) , so

ist er auf einen Abweg geraten und verkennt

das Wesen der Sage ebenso sehr, wie das der

Uberlieferung. Denn es ist gauz undenkbar, dass

Aischylos (Eumen. 688ff.), der Marathonkampfer

und Dichter des Perserdramas, Pindar (frg. 161)

und Herodot (IX 27) die Mederinvasion bereits

in eine Amazoneninvasion umgesetzt haben sollten.

Das einzige Bindeglied zwischen den Persern und
Amazonen, die gemeinsame asiatische Heimat, ge-

uiigt nicht, diese Hypothese zu bcfiirworten (vgl.

Prigge a. a. O. 19). Die bekannte Nachricht

(Plut. Thes. 27) iiber die Stiftung der Bocdro-

inienfeier der Athener lehrt nur, dass sich hier

wie auch sonst haufig die legendarische Veran-

lassung eines alten Siegesfestes im Laufe der Ge-

schichte verschoben hat. Sie lehrt aber ferner

auch , dass die Sage , die Boedromien seien zur

Feier des Amazonensieges der Athener begangen

worden, alter sein muss, als die heortologische

Verbindung des Boedromienfestes mit dem Ma-
rathonsiege , denn es ist nicht moglich, anzu-

nehmen, dass in einer Zeit, als diese Verbindung

geschaifen war und feststand, noch eine Con-

Pauly-Wisaowa

currenzlegende hatte aufkoinmen konncn, die an
Stelle der Perser die Amazonen einsetzte. Auch
weist das an den Boedromien stattfindende Arte-

misopfer darauf hin, dass die Verbindung dieses

Festes mit der Amazonensage alt ist und die

letztere nicht ihre Entstehung einer mythisie-

renden Nachwirkung der Perserkriege verdanken
kann.

Die Belagerung Athens durch die asiatischen

10 Kriegerinnen wird im einzelnen sehr verschieden
erziihlt (vgl. v. Wilamowitz Kydath. 100). Die
Localisierung derselben auf dem Areopag ist

durch ihre kultlich-mythologische Verbindung mit
Ares gegeben. Aischylos (Eum. 688ff.) lasst sie

den Hiigel im Angesichte der Burg zu einer Ge-
genfestung umgestalten und sagt, dass der Felsen
von dem Opfer , das die Amazonen hier ihrem
Ahnherrn darbrachten , seinen Namen erhalten
habe (692 "Agei 6" e.&vov , evftev eoz' eTzmw/^og

20 aizga ndyog i "Ageing) ; vgl. Et. M. s. "Agewg
jzdyog. Eustath. Dion. 653. Der von den Ama-
zonen befestigte Aresfelsen ist der Ausgangspunkt
des Angriffes, der auf die Burg gerichtet war.

Wir begegnen derselben Verbindung in der ver-

wandten Sage von Troizen, wo die Amazonomachie
ebenfalls an den Kultort des Ares gekniipft ist

(Paus. II 32, 9 jzgo Si zov xcogiov xovzov veto's

eoxiv "Agecog, Orjoeoig xal evxavda Afia£6vag fid%r)

xgaxtjoavto;). Das ist zu beriicksichtigen, wenn
30 man die Verbindung zwischen Ares und den Ama-

zonen nur aus ihrem kriegerischen Charakter fol-

gern und erklaren will (Wachsmuth Stadt
Athen I 427). Es ist allerdings richtig, dass

der Areopag ,durch seine Lage die natiirliche und
einzige Angriffsbasis gegen die Burg bot' (U.

Kohler Herm. VI 105), die auch von den Per-
sern ausgenutzt wurde (Herod. VIII 52), aber

das allein geniigt nicht, um die Localisierung

der Amazonensage auf diesem Hiigel zu moti-

40 vieren , denn die Wege , welche die Sage geht,

werden nicht durch praktische Gesichtspunkte
bestimmt. Es wird sich schwerlich entscheiden
lassen , ob der Kultus des Kriegsgottes sich an
den Hiigel vor dem Aufgang zum Burgfelsen
angeschlossen hat, weil an denselben die Sage
von einer gewaltigen Kriegsthat eines fremden
Erobererstammes ankniipfte, oder ob die Sage
die Kampfe der asiatischen Kriegerinnen an diesen

Ort verlegte, weil der mythische Vater derselben

50 an ihm seit alters verehrt wurde. Wir sehen

nur den Ausgang einer langeren Entwickelung,
die sich nicht in ihrer ganzen Ausdehnung auf
attischem Boden vollzogen hat. Da greift be-

reits alles passend in einander. Dass das Krie-

gervolk der Amazonen Ares' zum Stammvater
hat, ist ebenso natiirlich und folgerichtig . wie
dass des Kriegsgottes Tochter Kriegerinnen sind.

Die athenische Sage lasst sie die Hohe, die dem
Kultus des Ares geweiht war, einnehmen und

60 befestigen , um von hier aus die Akropolis zu

belagern. Aesch. Eum. 688ff. Apollod. frg. Sabb.

184. Wagner Rh. Mus. XLVI 1891, 394 Der
Angriff der Amazonen wird von dem attischen

Nationalhelden Theseus siegreieh zuriickgeschla-

gen, der die fremden Kriegerinnen nach hartem
Kampf vernichtet. Uber den Schauplatz und Ver-

lauf der athenischen Amazonenkampfe besitzen

wir eine sehr umfangreiche antike und moderne
56
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Litteratur, die hier nicht im einzelnen erOrtert

werden kami. Am eingehendsten hat sich im
Altertum mit dieser Prage der Atthidograph Klei-
demos beschiiftigt, dessen Bericht uns im Leben
des Theseus bei Plutarch (27) erhalten ist. Der-
selbe lasst in Ubereinstimmung mit Aischylos
den Angriff der Amazonen von Westen her gegen
die Burggemeinde stattfinden, die durch das Ein-
greifen der benachbarten Stadtgemeinden gerettet

Moderne Litteratur zur Topographie der Ama-
zonomachie: C. Wachsmuth Stadt Athen I
415ff. 447ff. II 254. U. Kohler Hermes VI 105.
Kliigmann Die Amazonen 31ff. v. Wilamo-
witz Kydathen 100. Lolling Handb. d. Alter-
tumswiss. Ill 330. E. Curtius Stadtgeschichte
von Athen (Berlin 1891). N. Wecklein Sitz.-Ber.
der Miinch. Akad. 1887, 89. W. Judeich Jahrb.
f. Philol. 1890, 736f. R. Wagner Rh. Mus. XLVI

wird. Nach Kleidemos stand der linke Pliigel 10 1891, 393f. E. Prigge De Theseiiebus gestis 13ff.
der Amazonen ngog xd vvv xaXoifisvov A/taCd-
vetov, der rechte jxgog xr/r Ilvvxa beim Heilig-
tum der Chrysa (xaxa xyjv XQvaav). Tiber Chrysa
lehrt uns die attische Sagen- und Localgeschichte
sonst nichts. Vgl. C. Wachsmuth Stadt Athen
I 422ff. II 2S4. Aber es ist in diesem Zusam-
menhange beachtenswert, dass eine Sage Chrvsa
als Geliebte des Ares kennt (Paus. IX 36, 1. Steph.
Byz. s. <&Xeyva). Die Lage ihres Heiligtums auf

Beziehungen der Amazonen zum Kul-
tus und zu bestimmten Gottheiten. Die
Gottheiten, mit deren Kult und Mythen die Ama-
zonen am engsten venvoben waren, sind Ares
und Artemis. Ares wird als ihr gemeinsamer
Stammvater bezeichnet, und viele Amazonenfiir-
stinnen, deren Namen uns uberliefert sind, wer-
den von ihm abgeleitet, so z. B. Penthesileia,
die kriegerische Heerfuhrerin der Aithiopis. Im

dem. Pnyxfelsen wird man als gesichert ansehen 20 schwarzen Meere war eine Insel dem Ares heilig,
diirfen. Dagegen werden wir das Amazoneion,
den Aufstellungsort des linken Fliigels der Angrei-
ferinnen, von der Apa^dvcov edga oxr/val xt am
Areopag nicht trennen kOnneri. Vgl. Aesch. Eum.
«88ff. Diod. IV 28. Harpokr. Steph. Byz. s. 'A/na-

Cdvsiov. Lolling Handb. d. Altertumsw. Ill 330,
3. W. Judeich Jahrb. f. Philol. 1890, 736f.
Den Angriff der von Theseus gefiihrten Athener
lasst Kleidemos vom Musenhiigel aus geschehen

auf der die Amazonen ihrem Ahnherrn einen
Tempel errichtet hatten (Apoll. Rh. II 387). In
Athen schlagen die Amazonen ihren Sitz auf dem
Aresfelsen auf, der durch zahlreiche Traditionen
mit ihnen verkntipft ist. Die athenische Sage
berichtet auch von weissen Pferden, die die Ama-
zonen dem Ares als Opfer dargebracht hatten
(Schol. Arist. Lysistr. 191). In diesem Zusam-
menhang ist die Thatsache beachtenswert, dass

(Plut. Thes. 27 fidxeaOai de xgdg zol'tn zovg 'AOrj- 30 in Argos Ares als deog yvvaix&v verehrt wurde
vaiovg ojio zov Movoswv xaig 'Afia(6oi av/iTZSoovzag).

Durch diesen Plankenangriff werden die Ama-
zonen zurfickgeworfen , doch ermannen sie sich

von neuem, und die Schlacht dauert fort, an ver-

schiedenen Punkten, bis endlich die Athener den
Sieg davontragen. Auch das Palladion, der Ar-
dettos und das Lykeion werden in den Schlacht-
bericht des Kleidemos verflochten (Plut. a. a. O.
«.to 6k ITaXXadiov xai AgSr/zzou xai Avxsiov

(Luc. Amor. 30), und dass in Tegea dem Ares
Vvraixo&ohag ein Prauenfest gefeiert wurde, von
dem die Manner ausgeschlossen waren (Paus.
VIII 48, 3). Als Mutter der Amazonen wird von
Pherekydes (Schol. Apoll. Rh. II 990) die pon-
tische Nymphe Harmonia, von anderen Athene
bezeichnet (Nikolaos Progymnasmata VI 11 ; vgl.

Diod. Ill 71. Stat. Theb. XII 531). " "Noch enger
_ .

5

als mit Ares sind die Amazonen mit Artemis
xgoaftaXdvzag cooao&ai to debtor avzoiv (xiav 'Afia- 40 verbunden, in deren Kultsagen sie eine bedeu-
Cdrmv) ayin rod oxgaxoxedor xai xnXXdg xaza- tende Rolle jpielen. Es ist vor allem die grosse
flaXsTv). Es ist klar, dass die noch spater vor-

handenen Amazonengraber und Amazonenstatten
den attischen Localhistorikern als Gesichtspunkt
fur die Anordnung der Schlacht dienten, und dass
die uns erhaltene Beschreibung des Schauplatzes
der Amazonomachie nichts anderes ist, als ein
kunstlicher Versuch, in die fiber die Stadt zer-

streuten Amazonenlocale einen historischen Zu

i grosse
Gottin von Ephesos, in deren Gefolge die mythi-
schen Kriegerinnen des Nordens erscheinen, die ihr
Heiligtum an der Mundung des Kaystros stiften

und daselbst ihren Kult begrunden". Vgl. Prel-
ler-Robert Griech. Mythol. I 329. Diodor nennt
sie die Jagdgenossinnen der Artemis (IV 16) und
lasst sie der nordischen Artemis Tauropolos Opfer
darbringen (II 46; vgl. Strab. XIV 639. Sta-

ammenhang zu bringen. Auch hier ist die fur50diasmus mar. magni Geogr. Gr. min. I 499). In
die athenische Stadtgeschichte so wichtige und
verhangnisvolle Doppelung der Statten im Nord-
westen and Siidosten des antiken Stadtgebietes
zu beachten, die Wiederholung derselben Kult-
erinnerungen und Kultmale in Melite und an den
Ufern des Ilisos. So finden wir das Amazoneion
im Xordwesten beim Areopag, die za<poi z<bv hf-
odvzoyr .-reoi z>)r x/.arnar ztjr tfiocvoar L~ti za;
.-zv/.ag xaga z<i Xa/.xcodorzo; t'jg.'joy, a; rrr Ilet-

gaixag oro/tid^ovacr , den xdxo.

or.Tfo 'Ogxeo/idaior xa/.ovair und andererseits die
im Siidosten des Stadtgebietes befindliche 'Aua-
Corig azij/.tj , die der Amazonenfiirstin Antiope
errichtet worden war (Plut. Thes. 27 evioi 6e

<faoi uszu zor OtjOtmg uayousvrjv .-zeotTv zip- av-
fioonov r.-ro Mo/.^ablag dxorzwdf.war xai zi/r

ort/Arjt' zijv ycaod zu JTijs '0/.iHt7iiac teodv Im ravzi/

xeTofrat.; vgl. Paus. I 2, 1. Plat. Axioeh. 364).

der lakonischen Stadt Pyrrichos wurde Artemis
unter dem Beinamen Astrateia verehrt und die
Stiftung ihres Kultbildes den Amazonen zu-
geschrieben (Paus. Ill 25. 3). Vgl. S. Wide La-
konische Kulte (Lpz. 1893) 94. Die enge Verbin-
dung der Amazonen mit der Todes- und Grabc-s-

gottin ist aus ihrem mythischen Wesen zu er-

klaren . denn wie Artemis, so sind auch sie tod-
bringend und miiimermordend, und hiermit wird

n-ana zo €hjoetor, 60 es zusainmenhangen . dass die Erinnerungen an
die Amazonen vornehmlich an Graberkulte und
Grabmiiler geknflpft sind. Uberhaupt tretenallent-
halben in der Amazonenmythologie die Beziehun-
gen zum Tode besonders stark hervor und liefern

uns eine wichtige Handhabe fur die Erkenntnis
und Beurteilung ihrer mythischen Natur. Das
Verbaltnis der Amazonen zu Apollon ist dunkel
und scheint kein sehr enges gewesen zu sein.

I
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In der Stadt Pyrrichos in Lakonien wurde neben durch die Epitheta aufgehellt , die ihnen die

der Artemis Astrateia ein Apollon Amazonios ver- Dichter beilegen. Doch sind einige derselben

ehrt, dessen Kultbild ebenfalls von den Wei- fur die Erkenntnis ihres mythischen Charakters

hern vom Thermodon gestiftet sein sollte (Paus. immerhin von Wichtigkeit. In der Ilias (III

III 25, 3). Vgl. S. Wide a. a. O. 94. Aus Pind. 189. VI 186) werden die Amazonen avxiavugat

01. Vni 46f. crsehen wir , dass Apollon den genannt, was nach der Auffassung der einen (Ari-

Amazonen gewogen ist, doch erscheint er anderer- starchos) .mannergleich', nach der anderer ,man-

seits als Beschutzer der griechischen Helden in nerfeindlich' bedeutet. Vgl. Schol. und Eustath.

ihren Kampfen gegen die Amazonen (vgl. den zu II. Ill 189. VI 186. Pind. 01. XII 16 (An-

Pries des Apollotempels bei Pliigaleia. Macrob. 10 tianeira kommt auch als Name einer einzelnen

Sat. I 17, 18. Kliigmann Die Amazonen 95). Amazonevor). Der feindliche Gegensatz der Ama-

Als Herakles seinen Zug nach dem Thermodon zonen zu dem mannlichen Geschlecht wird auch

glucklich beendet hatte, weihte er die Beute dem durch das aischyleische Beiwort oxvyavogeg (Prom.

Apollon zu Delphi (Eurip. Ion 1145ff.). Die 726) und das herodoteische avdgoxxdvoi (IV 110)

aiolische Stadt Gryneia soil ihren Namen von ausgedruckt. Perner wird an den Amazonen die

der Amazone Gryne erhalten haben, die Apollon Schnelligkeit und Geschicklichkeit im Springen

hier vergewaltigt hatte (Serv. Aen. IV 325). Wie hervorgehoben (Horn. II. II 814 noXvaxag&nog

das Verhaltnis des Apollon zu den Amazonen in der Mvgtvr;), wahrend jiingere Schriftsteller von ihren

Sage bald als ein freundliches bald als ein feind- Reigen- und Chortanzen zu berichten wissen (Stat,

liches erscheint , so ist auch das Verhaltnis des 20 Ach. II 84. Kallimachos im Schol. Theokr. XIII

Dionysos zu den Weibern ein wechselndes, bald 25 ; Hymn, auf Artem. 237ff.). Im allgemeinen

werden sie von ihm bekampft und verniehtet, ist zu bemerken, dass die den Amazonen bei-

bald einigt er sich mit ihnen in Liebe und Leiden- gelegten Epitheta das Kriegerische und Manner-

schaft. Vgl. Plut. quaest. graec. 56. Paus. VII feindliche als Grundzug ihres Charakters erken-

2, 7. Taci Ann. Ill 61. Diod. Ill 66. 71. 74. nen lassen.

Seneca Oedip. 479 (der die Weiber vom Ther- Esist imEingangedaraufhingewiesen worden,

modon in Mainaden verwandelt werden lasst). dass die Prage nach dem Ursprung und.dem

Polvaenll, 3. Sarkophagrelief in Cortona: Arch. Wesen der Vorstellungen, die der antiken Uber-

Ztg". 1845 Taf. 30. Heydemann Hall. Winckel- lieferung iiber die Amazonen zu Grunde liegen,

mannspr. 1879, 111. B. Graf De Bacchi exp. 30 noch nicht gelost ist. Ebensowenig ist es er-

Indica (Berlin 1886) 49ff. Auch die Sage, dass mittelt worden, weshalb die Sagen von der An-

Dionysos als Madchen aufgezogen worden sei und wesenheit der Amazonen an den betreffenden

Weiberkleider getragen, gehort wohl in diesen Statten, an denen wir sie treffen, localisiert

Zusammenhang. Uber den Kultus der Amazonen waren. Wir werden im folgenden sehen ,
dass

wissen wir wenig. Es liegt nahe, anzunehmen, beide Fragen aufs engste mit einander zusam-

dass derselbe sich auf Graberkultus beschrankt menhangen und die Beantwortung der einen von

hat und man ihnen an ihren Totenhiigeln wie der der anderen abhangig ist. Von einer ErOr-

Heroen geopfert hat. Aus Athen wissen wir, terung oder Widerlegung der zahlreichen mo-

dass hier im Monat Pyanopsion vor dem The- dernen Deutungsversuche werden wir am besten

seusfeste eine Opferfeier fur die Amazonen ah- 40 absehen, denn dieselben sind meistenteils so un-

gehalten wurde (Plut. Thes. 27 ij re ytro/Jrr] klar und verschwommen, dass sie sich selbst das

ndha dvola xaig 'Afia^doi ngd z&v Orjaecmv). Urteil sprechen. Man findet die altere Litteratur,

Der Name der Amazonen hat schon im Alter- in der diese Versuche niedergelegt sind, bei A.

turn sehr verschiedene Deutungsversuche hervor- Kliigmann im Myth. Lex. I 275ff. aufgezahlt.

gerufen, aus denen wir iiber die Natur und das Es ist in erster Linie festzustellen, was sich das

mvthische Wesen derselben nichts lernen. Auf Altertum unter den Amazonen gedacht hat. Das

Grand der verschiedenen Etymologien sind eine Altertum hat sich unter ihnen zu alien Zeiten

Reihe aitiologischer Sagenversionen entstanden, leibhaftige Menschen gedacht. Die Amazonen

die sich hinsichtlich ihrer Abgeschmacktheit ziem- sind fur die Alten ein ethnologischer Begriff,

lich die Wage halten. Die einen sagten , die 50 ein Menschenstamm aus der Fremde, mit Eigen-

Amazonen waren infolge ihrer starken Bruste so schaften und Sitten. die der griechischen Nation

genannt worden, die anderen, man hatte ihnen, fremd und ungewohnt waren. Die heutzutage

als sie noch Madchen waren, die eine oder auch gelauflgen Anschauungen , die in den Amazonen

beide Bruste verstiimmelt, damit sie den Bogen das Gefolge einer grossen asiatischen Naturgott-

besserspannenkonnten. andere leiteten den Namen heit sehen, in deren Dienste sie wirken und deren

davon ab, dass die Amazonen nicht an der Brust Kultus sie als Hierodulen ausbreiten ,
oder sie

gesaugt worden seien. Vgl. Diod. II 45. Ill 53. fur hOhere mythische Wesen halten, die in erster

Schol. H. Ill 189. Iustin II 2. Curtius VI 5, 28. Linie im Kultus eine Rolle spielen
,

diese und

Apollod. H 5, 9. Arrian Anab. VII 13, 2. Phi- andere homogene Vorstellungen, die hier nicht

lostr. Heroic. XX 42. Andere Ableitungen des 60 wiedergegeben zu werden brauchen, stehen den

Namens samt den dazugehorigen Sagen bei Hero- antiken Zeugnissen und Anschauungen diametral

dian I 28 Lentz. Steph. Byz. Schol. Aesch. entgegen. Die Amazonen nehmen vielmehr zum

Prom. 726. Et. M. 75, 45. Von Einzelnamen Kultus keine andere als eine ausiibende Stellung

der Amazonen ist uns eine grosse Menge fiber- ein; sie sterben alle, wie die Menschen, und

liefert. Vgl. Pott Kuhns Zeitschr. VIII 425ff. werden nach ihrem Hinscheiden als Tote, wie

A. Kliigmann Amazonen Off. ; Roschers Myth. auch viele unter den Menschen, durch Heroen-

Lex. 270ff. Ebensowenig wie durch den Namen opfer und Totenspenden geehrt. Die Gottheiten,

wird das Wesen und der Ursprung der Amazonen die die Amazonen insonderheit verehren ,
sind.
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Ares und Artemis ; sie selbst geniessen bei Leb-
zeiten keinen Kultus, nur den ublichen Grabes-
kultus nach dem Tode. Sie sind veritable Men-
schen, aber Menschen mit anderen Sitten und
Gewohnheiten ausgestattet , als sie den helle-

nischen Stiimmen eigen sind. Wahrend in histo-

rischer Zeit bei alien griechischen Volkern der
Mann das Hauswesen verwaltete, den Staat re-

gierte und den Krieg fiihrte, thaten bei den Ama-

Pferdeopfer (Pans. I 21, 6), von denen auch die
athenische Amazonensage des 5. Jhdts. Remi-
niscenzen bewahrt hat (Aristoph. Lys. 191 u.

Schol.), das Eeiten {isuia&odui) und Tummeln der
Rosse (Herod. IV 116. Aisch. frg. 198 Nauck 3

.

Hippokr. de aere 24). Die Folge und der Zweck
der dvngoxxovia ist die yvvaixoxgazeia, der Rechts-
zustand, der uns in den Amazonensagen allent-

halben entgegentritt und der den Grundzug ihres
zonen alles dieses die Frauen ; wie bei den Hel- 10 mythischen Wesens ausmacht. Von den sky-
lenen das Verhaltnis des Mannes zu der Prau
auf der Liebe beruhte, so beruhte es bei den
Amazonen auf dem Hasse, die asiatischen Weiber
sind, wie Aischylos sagt, azvydvogeg. Der in der
Geschichte der Menschheit so bedeutungsvolle
Kampf zwischen den beiden Geschlechtern war
bei den Amazonen zu Gunsten der Frauen aus-
gefochten worden, die Manner waren den yvvaXxeg
dvdgoxzorot im Kampfe erlegen und seitdem ihre

thischen Sauromaten wird uns ausdriicklich iiber-

liefert, dass sie von Weibern beherrscht und in-

folge dessen yvvaixoxgaxoifievm genannt wiirden
(Ephoros bei Skymn. 885 ; vgl. Skylax Geogr. Gr.
min. I 59 Zavoo/iar&v de eaxtv e&vog yvvaixoxga-
Tovfisvov). Auch die Massagetenkonigin Tomyris,
die vom Iaxartes gegen Kyros zu Felde zog, ist

nichts anderes, als eine historische Amazonen-
fiirstin (Herod. I 205ff. Ed. Meyer G. d. A. I

Knechte. Das ist die sehr reale Auffassung, die 20 516). Dasselbe, was von den Weiberstaaten an
das Altertum von den Amazonen besessen und
in der Litteratur niedergelegt hat. Woher hat
es dieselbe gewonnen ? Die Beantwortung dieser
Frage ist fur die Feststellung des Wesens und
Kernes der Amazonensagen von weiter tragender
Bedeutung, als man meist angenommen hat. Es
ist beachtenswert, dass die lebendige Vorstellung
von den kriegerischen Weibern Asiens im Geiste
des griechischen Volkes nie erloschen ist, sondern

den Ufern des Pontos gilt, trifft auch auf die
siidliche Sagenheimat der Amazonen zu, auf Li-
byen, von wo uns ahnliche Uberlieferungen uber
die Sitten und Zustande des Landes ubermittelt
werden, wie aus dem Norden (Diod. I 27 von
den Agyptern

: dia de zavzag zdg aiziag xaxa-
dety&ijvai /lei^ovog eg~ovaiag _ xal xtftfjg xvy%dveiv
rtjv fiaoliusoav zov fiaoilewg, xal jzagd zoig I8u»-
raig xvQitvetv zijv yvvatxa zdvdgog , ev zfj xfjg

bis in die hellste historische Zeit hinein fort- 30 xgoixbg ovyygaqri) xgoooiiokoyovvzmv zmv yapovv
„ „ ...

„
i

. n»j> dbravxa jteidagyjioeiv zfj ya/zovuevri ; vgl. Soph.
0. C. 337. Herod. II 35. IV 180. 193. Pind. Pyth.
IX 123). Dieses Zusammentreffen wird niemand
fur Zufall halten. Die geschildcrten Kulturzu-
stiinde beschranken sich aber keineswegs auf die
Lander des Kordens und Sudens, in welche die
Sage die Wohnsitze der Amazonen verlegt, son-
dern wir treffen auch noch in verschiedenen Ge-
genden Kleinasiens und auf den Inseln des aegei-

gedauert hat. Wir hOren wahrend des Verlaufes
der griechischen Geschichte wiederholt von krie-

gerischen Weiberstammen am Pontos und im
Innern Asiens, am ausfuhrlichsten bei Gelegenheit
der Eroberungsziige Alexanders d. Gr. , und wir
haben kein Recht, diese Nachrichten leichthin
in das Reich der Fabel zu verweisen, sondern
miissen sie im Lichte der Aufklarung betrachten,
die der wunderbare Kriegszug Alexanders dem
Abendlande uber die Verhaltnisse des Orients 40 schen Meeres ahnliche Kulturverhaltnisse und
gebracht hat. Wenn auch die sagenhaften Wohn
sitze der Amazonen bei den verschiedenen Schrift-
stellern im einzelnen vielfach schwanken, so
stimmen doch die meisten derselben darin iiberein,

dass dieses Kriegervolk aus den Landsehaften am
schwarzen Meere, dem Gebiete der Skythen, nach
Kleinasien und von da weiter nach Europa vor-
gedrungen ist. Erst eine jiingere Uberlieferungs-
schicht weist ihnen auch Sitze im femen Siiden,

Rechtszustande, wie sie sich in den Amazonen-
sagen wiederspiegeln. Einer der altesten Sitze
der Amazonensagen ist Lykien , wo die Weiber
von dem griechischen Heros Bellerophon bekampft
werden (Horn. II. VI 186). Die Gestalt dieses
Helden ist in der Sage zum Trager verschieden-
artiger Ziige des altlykischen Kulturlebens ge-
worden, z. B. wurde die xanthische Sitte des id/

^axgodev a'/."/' d.-io ftijrgmr yotjituTt'Ceit' auf ihn
in Libyen

,
an. Beides ist kein Zufall , sondern 50 zuruckgefuhrt (Nvmphis von "Herakleia bei Plut.

beruht auf der historischen Thatsache. dass sich "
"

bei den Volkerstiimmen dieser Gegenden analoge
Zustande, vorfanden und beobachten liessen, wie
sie den Uberlieferungen uber die Amazonen der
Vorzeit zu Grunde liegen. Es hat in diesen Ge-
bieten noch in geschichtlicher Zeit thatsachlich
Volker gegeben, bei denen die Weiber das Scepter
iiber die Manner fuhrten und das Staatswesen
kiteten. Herodot (IV 110) erzahlt uns von dem
skythischen Stamme der Sauromaten , dass die 60 /.<

Amazonen von denselben Oiorpatai d. h. Manner-
morderinnen (drdgoxxorot) genannt worden seien,
und berichtet uns von der Verschmelzung der
beiden Volkerscbaften. Auch andere Ziige, die
wir an den Amazonen kennen, treffen auf diesen
Stamm zu, dessen Sitze am schwarzen Meere
(.-regi xr

t
v /.i/urr/v zr/v Mcutiziv) lagen , z. B. die

Verbreitung des Areskultus (Herod. IV 62), die

de mulicr. virt. 9). In diesein Zusammenhange
verstehen wir die auffiillige Thatsache, dass Sar-
pedon, der Enkel des Bellerophon in mutter-
licher Linie, vor Glaukos, dem directen Enkel
desselben

. bei der Erbfolge den Vorzug erhalt
(Eustath. II. XII 101). Dazu stimmen die erb-
rechtlichen Bestimmungen, die uns von den Histo-
rikern aus Lykien berichtet werden : Avxtoi rag
yrraixa; imu.or ij zoi:g (irdgag uuwoi xal xa-
oZ'vto.1 ttrjTgo&er, zdg 6k x/.r/govoftiag zatg Ovya-

zgHoi '/.etxovot, qv zoig vioic (Nicol. Damasc. FHG
III 461). Wie uns Herodot mitteilt, nannten sich
die Lykier noch zu seiner Zeit nicht nach ihren
Vatern. sondern nach ihren Miittern (I 173 xa-
l.eovoi d^o r(t)v urjzego})' eoyvzovg xal ovxl ivio
tojv xazegmv • eigofievov de hegov zov TcXfjoiov zlg

et'i], xazaXegei ecovzov fir]zg6&ev xal zf/g /itjzgog

dvare/ieezat zdg ^irjzegag). Herakleides bezeichnet
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die im alten Lykien herrschenden Rechtszustande
ausdriicklich als Gynaikokratie (15 vdfioig Si ov

ygcorzai, d)J.' e&eoi xal ex xalaiov yvvaixoxga-

rovvzai); vgl. 0. Treuber Gesch. der Lykier

(Stuttgart 1887) 120. Sehr ahnliche, auf ma-
triarchalischem Princip beruhende familienrecht-

liche Zustande finden wir bei dem den Lykern
benachbarten und nahe verwandten Volksstamm-
der Karer, der ehemals auch die der karischen

Kilste vorgelagerte Insel Kos inne hatte (Steph. 10

Byz. s. Kcbg), aus der uns ein merkwiirdiges

inschriftlich iiberliefertes Namensverzeichnis er-

halten ist, in dem eine lange Reihe von Personen

aufgeziihlt wird, die auf Grand ihrer Abstam-
mung in weiblicher Linie an einem bestimmten

Kultus Anteil haben (Pa ton and Hicks Inscrip-

tions of Cos, Oxford 1891, M8. Toepffer Athen.

Mitt. XVI 412). Uber andere die Stellung der

karischen Frauen charakterisierende Eigentiim-

lichkeiten vgl. Herod. I 146. Plut. quaest. graec. 20

58 ; de mulier. virtut. 7. Polyaen. VIII 64. Das-

selbe gilt von der alten BevOlkerung Lydiens,

die ebenfalls einst gynaikokratischen Principien

gelmldigt hat (Athen. XII 515 zdg \pv%dg dno-

d^Xvv&evzeg fjlld^avzo xov zmv yvvaixwv filov

Stdjteg xal yvvalxa xvgavvov 6 fliog evgexo avxotg).

Lydien ist die Heimat der Sage, die den my-
thischen Bekampfer der asiatischen Amazonen
Weibertracht anziehen und der Konigin Om-
phale Sklavendienste leisten lasst. Auch die Ge- 30
schichte der Erbfolge der lydischen Herrscher

lehrt, dass dieselbe wenigstens in der altesten

Zeit nach gynaikokratischen Grundsatzen gehand-
habt worden ist. Zur Omphalesage vgl. v. Wila-
mowitz Herakles I 313ff. F. Cauer Rh. Mus.
XLVI 1891, 244ff. K. Tiimpel Philol. 1891,

607ff. Ahnliche matriarchalische Bestimmungen
werden uns von den Lelegern und Tyrrenern
uberliefert, deren alteste Heimat ebenfalls an der

Westkiiste Kleinasiens zu suchen ist. Es kann 40
nicht Zufall sein, dass sich bei alien diesen Vol-

kerstammen, deren Wanderziige am Eingang der

griechischen Geschichte stehen , und die in der

Ilias (X 428ff.) unter den Bundesgenossen eines

kleinasiatischen Volksstammes aufgeziihlt werden,

noch Einrichtungen und Sagenuberlieferungen

nachweisen lassen, die von der Bedeutung und
dem Einfluss zeugen, welche das Weib in jenem
Zeitalter in weitem Umfange besessen und aus-

geiibt hat. Wir haben gesehen , dass fast alle 50
Stadte der Aiolis mit Amazonensagen verwoben
sind, dass die Griindungslegenden der meisten
Orte daselbst an Amazonenfurstinnen ankniipfen

und dieselben als Stifterinnen ihrer Kult- und
Gemeinwesen bezeichnen. In der Troas bei Ilion

lag der Grabhfigel der altesten Amazonenfiirstin,
von der wir Kunde besitzen, der ^o'/.vaxagd^ng

Mvrine, deren Totenraal Homer uns geschildert

hat (II. II 811). Die an das Grab der Ama-
zone ankniipfende Sage ist fiir uns verschollen. 60
Nur der Name ist an einer Stadt der Aiolis

haften geblieben, die nach dieser alten Amazo-
nenkOnigin benannt worden sein soil (Strab. XII
573). Doch kennen wir noch eine altere Tra-
dition, die den Namen der aiolischen Stadt Mv-
rine von der lemnischen Konigin dieses Namens,
der Mutter der Hypsipyle, ableitete (Hekataios
bei Steph. Byz. s. Mvgtva). Ohne Zweifel sind

beide Eponymen ursprtinglich mit einander iden-

tisch. Auch beruht die Ankniipfung der klein-

asiatischen Stiftungssage an Lemnos schwerlich

auf Zufall, sondern findet in den gleichartigen

Einrichtungen und Verhaltnissen beider Lander
ihre historische Begrflndung. Die Sitten und
Einrichtungen der asiatischen 'Apia^oveg dvdoo-

xzovoi, bei denen die Manner geknechtet oder aus

dem Wege geraumt waren, wahrend die Weiber
sich von Zeit zu Zeit mit fremden Mannern gat-

teten, entspreehen auf das genaueste den Sagen-
schilderungen iiber die gynaikokratischen Insti-

tutionen der Lemnierinnen, die sich ihrer Vater
und Gatten durch Mord entledigt hatten und
seitdem die Herrschaft iiber die Insel fuhrten.

Es ist sehr bezeichnend, dass eine der altesten

griechischen Sagen, die wir besitzen, die Argo-
nautenfahrt, mit diesen Verhaltnissen ausgespro-

chen rechnet und nur aus ihnen verstandlich wird.

Die Insel Lemnos ist infolge des furchtbaren

Vater- und Gattenmordes dvSgmv egtj/iog, und die

hellenischen Argonauten vereinen sich hier mit

den Weibern nach Amazonensitte (Apoll. I 9, 17

ngoooxdvxeg yvraixoxgazov/j.evj) zrj Ai'j/.ivq> fiia-

yovzai zaig yvvai^ir). Wie die KOnigin Hypsi-

pyle, die sich mit Erginos, dem Helden des thes-

salischen Orchomenos, im Wettkampfe misst, uns

aufs lebhafteste an die zio).voxag&f.ios Mvglvr\ der

Ilias erinnert, so sind auch die lemnischen Weiber
der Sage, mit denen die Argonauten gleich nach

ihrer Landung auf der Insel Wettkampfe aus-

fechten, nichts anderes als ein ritterliches Ama-
zonenvolk. Wie in der kleinasiatischen Amazo-
nensage Dionysos als Gegner der Weiber auftritt

und gegen sie zu Felde zieht, so erscheint er

auch auf Lemnos in schroffem Gegensatze zu der

daselbst herrschenden Gynaikokratie und als Be-

schiitzer seines Sprosslings Thoas vor der Wut
der mordgierigen Weiber. Diese eigenartigen Sa-

genschopfungen lassen sich nur auf historisch-

ethnologischem Wege erklaren. Wahrend die grie-

chische Historiographie in der Vorzeit alle mOg-
lichen Volkerschaften auf Lemnos hausen lasst,

weist das Alphabet der von den Franzosen ent-

deckten, einer vorgriechischen BevOlkerung ange-

horigen Inschrift von Lemnos nach Phrygien, mit

dessen Schrift es sich fast deckt (Kirchhoff
Gesch. d. griech. Alphab.4 54ff.). BekanntlicU lasst

die Ilias (III 184ff.) Priamos als Bundesgenossen

der Phryger gegen die Amazonen zu Felde ziehen.

Wenn wir nun erwagen, dass alles dafiir spricht, dass

Thrakien die urspriingliche Heimat der Phryger

war (Ed.MeyerGesch. d. Altert. I 299), so werden

wir uns an die altthrakischen Sagen von der TO-

tung des Orpheus, Pentheus, Itys durch die

rasenden Weiber erinnern und auch hier eine

Parallele zwischen den Amazonen und den thra-

kischen Mainaden finden , die auf Vasenbildem

genau im Typus der Amazonen dargestellt sind.

MOglicherweise liegt hier die historische Verknii-

pfung, welche die mannerfeindlichen Lemnierinnen

mit den mannermordenden Amazonen Kleinasiens

verbindet. Aber auch andere Gestalten der alten

Volkssage gehoren in diesen Zusammenhang. z. B.

die Aaq?vaziai yvvaTxeg Thessaliens (Lykophr. 1237

u. Schol.) und die Minyerinnen, die am Agrionien-

feste zov Aiorvaov cog duzoSeSgaxoza ir/zovoir (Plut.

Symp. VIII prooem.). Fassen wir diese innerlich
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zusammenhangeiiden Erscheinungen auf dem Ge- besprochen Bonner Studien 256. komint best&tigend

Mete der Sagen- und Kulturgeschichte zusammen, hinzu, dargestellt ist ein Hoplit, welcher eine be-

so scheint es kaum zweifelhaft, dass die durch rittene Amazone vcrfolgt, sie schiesst mit dem Bogen
Kampf und Sieg erworbene Suprematie des Weibes im Fliehen nach riickwarts , ahnlich wie es die

nocb als Erbe der BevOlkerang anzusehen ist, Bronzen zeigen. Loeschcke hat sie auf AcbilL

die in der Urzeit einen Teil der Inseln und Kiisten und Penthesileia gedeutet. Die angeftihrten Denk-
des aegaeischen Meeres bewohnte, bis sie nach maler durften kaum alter sein als die Mitte des
langem Eingen im Laufe der Jahrhunderte vom 6.Jhdts.. aberausilrrerUbereinstimmunginderDar-
Hellenentum absorbiert wurde. Auch uns sind stellung der Amazone hat mit Recht Loeschcke (a.

diese Volkerstamme fast nur aus den nachfol- 10 a. 0. 256f.) dem Typus ein hoheres Alter im Kreise
genden Schichten , in denen sie langsam auf- altionischer Kunst zugewiesen. Von der E8m.
gegangen sind, kenntlich, vor allem aus den Mitt. II Taf. IX abgebildeten Vase, welche von
Aiolern und Ionern. Die Kultur, die wir an den Duhn und Loeschcke in diesen Zusammenhang
ehemaligen SitzenjenerVoTker und bei verwandten gezogen haben, sagtDummler (Rom. Mitt. II 186,

Volkssplittern noch treffen, ist vorhellenisch und 2) ausdriicklich, dass die Reitcr mannlich sind, also

den Griechen zu alien Zeiten als fremd und bar- keineAmazonendarstellen, auchdievonLoeschcke
barisch erschienen. Sie reicht in eine Zeit, aus erwiihnten noch unpublicierten Scherben aus Nau-
der uns keine zusammenhangende Geschiehtsuber- kratis im British Museum stellen nach Corey 79
lieferung erhalten ist. Aber die Sagen lehren, keine reitenden Amazonen vor. Da der Typus dieser

dass diese Zustande und der Kampf um ihre 20 reitenden Amazonen im Kreise altionischer Kunst
Erhaltung oder Vernichtung einst tief das gei- auch ganz ubereinstimmend fur Manner sich verwen-
stige Leben und Denken der Volker durchdrungen det findet, wenigstens auf zwei Denkmalern, der eben
und leidenschaftlich bewegt haben. Die erhal- erwahnten Rom. Mitt. II Taf. EX abgebildeten
tenen Amazonensagen sind ein Nachhall dieser Vase und den Bonner Studien 256, 20 erwahnten
Empfindungen. Wer sie verstehen und in ihrem Bronzcreliefs , und da die dargestellte Kampfes-
Werden begreifen will, muss vor allem den Kreis weise durch Herodot als die skythische bezeugt
erweitern , der den Begrifl" der mythologischen ist. so diirfen wir sogar annehmen, dass urspriing-

Amazonen meist zu umspannen pflegt, und auch lich die skythischen Bogenschiitzen so dargestellt

die verwandten Erscheinungen auf den angren- wurden und von ihnen der Typus erst auf die Dar-
zenden Kulturgebieten in denselben hineinziehen. SO stellung der Amazonen als eines kriegerischen, den
Das konnte hier nur in beschranktem Umfange Skytlien benachbarten Weibervolkes iibertragen

geschehen. Doch ist der Weg angedeutet worden, worden ist.

auf dem man vielleicht zu einer befriedigenden Eine andcre vereinzelte Amazonendarstellung
LOsung dieses historischen Problems gelangen aus dem Kreise ionischer Kunst mag hier ange-

kann. [Toepffer.] schlossen werden, eine knieende Bogenschfltzin mit
II. Archaeologisch. hoher spitzer Miitze. welche in den Zweikampf
Darstellungen von Amazonen sind fast in alien zweicr Hopliten eingreift, auf dem Bruchstiick einer

Zweigen der antiken Kunst und des Kunsthand- Amphora aus Daphnae in Agypten. Das Stuck
werkes ungemein haufig. Zunachst scheint man befindet sich im British Museum und soil in den
sie rein decorativ ohne bestimmten mythologischen 40 Antiken Denkmiilern des archaeologischen Institute

Zusaimnenhang verwendet zu haben. dann treten veroffentlicht werden.

in verschiedenen Zeiten und Denkmiilergattungen Als die altesten erhaltenen Amazonendarstel-
verschiedene Sagenkreise in den Vordergrund des lungen darf man einige altattische schwarzflgurige
Interesses . bis schliesslich der besondere Inhalt Vasen ansehen, die etwa in den Anfang des 6.

sich mehr und mehr verfliichtigt und die Dar- Jhdts. hinaufreichen mrigen. Die altesten sind un-

stellungen zum .mythologischen Ornament' werden. publieiert. Ohne Andeutung eines bestimmten
Die altesten Darstellungen sind gesammelt und Mythus flnden sich auf schwarzfigurigen Vasen
richtig angeordnet in der sorgfaltigen Dissertation spiiteren Stils, deren Typen die rotfigurige Malerei
von A. Corey De Amazonum antiquissimis flgu- ubernoninien und weitergebildet hat. Amazonen in

ris, Berolini 1891. Aus seinen volktandigen und 50 fast alien Situationen. in denen grieehisehe Hopliten
ubersichtlichen Zusammenstellungen geht leider dargestellt zu werden pflegen (Corey 49, Cap. Ill),

hervor. dass einige der gerade fur die Chronologie sich rustend. kiimpfend. fliehend, mit Pferden und
wichtigsten Stiicke nicht publieiert sind, im iibrigen Wagen beschiiftigt, fahrend. reitend. zu Wagen
vgl. die oben angegebene Litteratur. und zu Pferde kiimpfend. Hervorzuheben ist die

Die altesten Spuren von Amazonendarstellungen Amazone. welche ihr Pferd niederknieen lasst. mu
weisen nach dem griechischen Osten: es sind das aufzusteigen : Stephani Compte rendu 1864. 5.

zunachst kleine Bronzefiguren von reitenden Bo- Uber die Abrichtung der Pferde zum Knieen hat
gensehutzinnen , welche als Schmuck von Bronze- O. Benndorf gehandelt (Das Heroon von Gjol-

urnen dienen. Es sind bisher vier samtlich in baschi-Trysa 140f.) und die Darstellung knieender
Italien gefundene Exemplare bekannt, drei abge- 60 Pferde in mehreren Amazonenkiimpfen nachgewie-
bildet: Minervini Monumenti di Barone tav. sen. Ganz bedeutungslos werden zwei reitendeAma-
A B = Ann. d. Inst. 1851 tav. A. Monum. d. Inst. zonen svmmetrisch zubeiden Seiten einer beliebigen
V 25. Rom. Mitt. II 244. Dass sie in Cumae fa- Darstellung(Amazonenkampf,Heraklesthat,Athena
briciert sind. hat von Duhn nachgewiesen und und Gigant) angebracht. ebenso wie auch zwei auf
vermutet, dass die Vorbilder dafur aus Chalkis ithyphallischen Maultieren reitende Maenaden mit
stammen. Vgl. Ann. d. Inst. 1879, 129ff. Rom. Dionysos auftreten ; beide Schemata bediirfen noch
Mitt. II 244. 269. 271. Das Bild einer chalki- einer gemcinsamen zusammenhangenden Untersu-
dischen Amphora, abgebildet und von Loeschcke chung : es flnden sich bisher nur ganz fluchtige Male-
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reien, fast ausschliesslich auf Lekythen. SoleheLe- Corey gesammelten Beispielen ist neuerdings ein

kythen mit reitenden Amazonen sind aber bereits im sehr wiehtiges und charakteristisches Stuck hinzuge-

Grabe derMarathonkiimpfer gefunden. Die Amazo- koinmen: Gsell La Ne'cropole de Vulci PI. V—VI,

nen tragen die iibliche Hoplitentracht, im spateren samtliche Piguren sind inschriftlich bezeichnet.

schwarzfigurigen Stil tragen sie fast regelmassig den Ob innerhalb des Kreises der Amazonendar-

Helm mit hohem Busch. Allmahlich dringt schon stellungen die Reihe von Einzelkampfen der ur-

iu der schwarzfigurigen Malerei, also etwa um die spriingliche Typus ist, aus welchem die eine ste-

Mitte des 6. Jhdts., die skythische Tracht ein ; sie hende Hauptgfuppe spater herausgenommen und

findet sich auf rotfigurigen Vasen uberwiegend an- ihrerseits weitergebildet ist, oder ob jene eine Gruppe

gewendet. DasWesentlichedaranistdiehohespitze 10 die Wurzel aller spateren Darstellungen sei, lasst

Miitze, ein enganliegendes Arrnelgewand und Hosen sich zur Zeit noch nicht cntscheiden. Jedenfalls

und die Ausriistung mit Bogen und Pfeil. Dieser aber lehrt die Betrachtung der Denkmaler , dass

Trachtwechsel, welcher sich in gleicher Weise bei eine bestimmte poetische Quelle , auch nur eine

den mythologischen Amazonendarstellungen voll- einigermassen ausgepragte Vorstellung vom Mythus

zieht, kann nur mit der Vorstellung von der pon- oder vom Wesen der Amazone zunachst den Ty-

tischen Heimat der Amazonen zusammenhangen, pus der Darstellungen nicht bestimmt hat, da ja

welche somit als in Athen bekannt schon fur die ganz wie in den nichtmythologischen Darstellungen

Mitte des 6. Jhdts. bezeugt wird. Vgl. Diimmler ein fertiger Typus iibertragen worden ist und die

Rom. Mitt. II 189. fremde Tracht erst allmiiblich aufkommt. So sind

Von mythischen Darstellungen ist auf 20 also fur eine Reconstruction der poetischen Quelle

schwarzfigurigen Vasen der Kampf des Herakles diese Bilder nicht zu verwerten, abgesehen von

gegen die Amazonen bei weitem die verbreitetste. Zu einem Punkte, niimlich den Namen: wo die'Geg-

GrundeliegteineinfachesZweikampfschema, dessen nerin des Herakles benannt ist, heisst sie Andro-

Verwendung in der archaischen Kunst keineswegs mache — auf spateren Vasen kommt der Name
auf diesen Mythus beschrankt ist : Herakles , in auch fur andere Amazonen vor — , zu den vielen

heftiger Bewegung nach rechts, hat die vor ihin Beispielen kommt die oben angefiihrte Amphora aus

fliehende Amazone mit der Linken gepackt. am Arm, Vulci hinzu. Der Name Hippolyte kommt fur sie

der Schulter. dem Helm, oder bei den Haaren — nicht vor. Perner ist ein Genosse des Herakles

das letztere ein Motiv, welches die spiitere Kunst oft Telamon genamit, fur diese Namen, vielleicht

beibehalten und ausgebildet hat — , er tritt auch 30 auch den der Glauke , wird man eine poetische

gelegentlich mit dem Fuss auf sie. mit der Recti- Quelle annehmen diirfen, welche alter ist als die

ten ztickt oder schwingt er das Schwert, aufjungeren uns vorliegende Sageniiberlieferung (vgl. oben),

Darstellungen die Keule gegen sie. Die Amazone ist doch sind die Vermutungen Corey s uber eine

in dem alten Schema des sog. Kniclaufes mit zu- solche Quelle (35ff.) sehr unwahrschemlich.

rlickgewendetem Kopfe gebildet, welches fur einen Die Darstellungen, welche in der zweiten oben

niehenden und bedrohten Krieger durch die Do- angegebenen Weise aus dem Grundtypus abge-

londarstellungen bereits als in der altionischen leitet sind, hat Corey je nach der Art der Grup-

Kunst heimisch erwie.sen wird. Vgl. Studniczka pierung der Figuren und ihrcr Zahl in 17 ver-

Arch. Jahrb. V 142ff. Auf diese Gruppe sind die schiedene Typen geordnet, von denen einige durch

Kampfdarstellungen nach zweierlei Verfahren auf- 40 mehr als 10 Exemplare vertreten sind; das Bild

gebaut ; entweder entsteht durch mehrmalige Wie- eines Berliner Dreifusses (nr. 3988, Furtwang-
derholung. leise Veranderungen und Einsetzung von ler Sammlung Sabouroff Taf. 49.50, 1) muss

Hopliten, Genossen des Herakles, in dieselbe eine unter diese Gruppe gerechnet werden , deren al-

Reihe von Einzelkampfen nebeneinander, oder sie teste Exemplare vielleicht der ersten an Alter

wird durch Zufiigung von Figuren zu beiden Seiten kaum nachstehen. Auf jungeren Vasen wird die

irweitert, Kriegern, die dem Herakles, Amazonen, Gruppenbildung reicher . auch wird das Schema

die ihrer Konigin zu Hulfe kommen. Durch Ver- des Kampfes des Herakles mit Geryoneus nach-

bindung beider Methoden endlich entstehen ganz gebildet. Femer ist die Amazone oft als in die

figurenreiehe Compositionen. Anderseits wird auch Kniee sinkend und zusammenbrechend dargestellt.

nur die eine Zweikampfgruppe allein dargestellt, 50 wie Furtwiingler meint eine X'mdeutung- jenes

auch unter Beifiigung zuschauender Personen zu altertumlichen ,Knielaufes- (Roschers Lexikon I

beiden Seiten. Den attischen Vasen geben zwei 2202), aber gewiss keine missverstandliche , wie

noch unpublicierte nichtattische . vielleicht dial- derselbe (Sammlung Sabouroff zu Taf. 49) annimmt.

kidische — die Untersuchung iiber diese iilteren Der Kampf des Herakles tritt im rotfigurigen Stil

Vasengattungen ist noch ganz in ihren Anfangen ganz zuriick. die wenigen Darstellungen (Corey
— voran, vgl. Corey 3. Es folgt eine Gruppe 28ff.) schliessen sich im Typus und in der Tracht

alterer attischer Amp'horen . welche sich von den meist eng an die schwarzfigurigen an, einige ent-

iibrieen attischen Vasen streng sondert, sie wer- wickeln den Typus noch etwas freier. hervorzu-

den "meist als .Tyrrhenische Amphoreir oder als heben ist der Kantharos des Duris I Klein Meister-

.Korinthisch-attiseiie Vasen- bezeichnet. Die letztere 60 signaturen 22). abgebildet AViener Vorlegebl. VIII

Bezeichnung ist ganz unzutrefiend . da sich der Taf. 4. la und lb. Hier haben die Amazonen noch

durchaus unwahrscheinliche Zusammenhang mit die griechische Tracht, welche sonst, wie bereits

der korinthisehen Malerei keineswegs erweisen lasst. oben im allgemeinen bemerkt. schon im schwarz-

vielinehr Beziehungen zu altionischer Kunst auch figurigen Stil allmahlich durch die skythische —
hier viel naher liegen. Auf dieser Vasengruppe oft so, dass nur irgend ein Stuck derselben der

findet sich gemass ihrer Verzierung mit Bild- Hoplitenriistung zugefugt wird — verdrangt wird.

streifen stets die durch Nebeneinanderstellung von oft sind auf derselben Vase die verschiedenen Ama-
Einzelkampfen gebildete Schlacht. Zu den von zonen verschieden ausgeriistet.
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Den attischen Vasenbildern ist ein ganz ver-

einzeltes korinthisches anzureihen. Bisher fehlten
auf korinthischen Vasen (Wilisch Die altkorin-
thische Tonindustrie) die Amazonendarstellungen
vollstandig. ganz ktirzlich ist aber ein Alaba-
stron aufgetaucht. welches in sog. korinthisch-
schwarzfiguriger Technik bemalt ist. dasselbe soil
lm Bulletin de Con-. Hellen. veroffentlicht werden.
Dargestellt sind drei Hopliten, welche von rechts
kommen, ihnen entgegen schreiten von links drei 10
Frauen in langeni Gewand, die erste und zweite
tragen Helm und Schild und schwingen in der
erhobenen Rechten den Speer, die dritte triigt auf
dem Riicken den Kocher und schiesst mit deni
Bogen

,
von ihren Pfeilen fliegen zwei duTeh die

Luft. Samtliehe Figuren tragen Namensbeischrif-
ten in korinthiseher Sehrift, der vorderste Krieger

MS*1>|A<I$B' sein Schildzeichen ist das

Yorderteil eines Loweii, seine Gegnerin heisst20

hier AAAPO^ £AA . der Name des

Kriegers hinter Herakles lasst sicli zu dem des
Iolaos leicht erganzen, die zweite Amazone heisst

A^QWIA.
Auf jiingeren Vasen wird audi die friedliche

Gewinnung des Giirtels der A. durch Herakles
dargestellt, mit Unrecht bringt Kliigmann 28
diese Darstellung in Verbindung mit der Littera-
tvir. Eine dieser Vasen (Mus. Borb. VI 5 = Arch. 30
Ztg. 1856 Taf. 89) ist attisch aus der zweiten
Halfte des 5. Jhdts. , die iibrigen sind unter-
italisch. Vgl. noch Corey 43. Bin anderes unter-
italisches Vasenbild stellit vielleicht die Hochzeit
des Herakles mit der A. dar. Arch. Ztg 1856
177 Taf. 88 (Welcker).
Um den Kreis des Herakles zu erledigen, mOgen

hier gleich erwahnt werden die Metopen des
Hephaistostempels in Athen (sog. Theseion). Mon.
d. Inst. X 59, 2; vgl. Annali 1878, 194, des 40
Zeustempels in Olympia und des Heratempels in
Selinunt (Benndorf Metopen von Selinunt Taf.
MI), welche Herakles im Kampfe mit der Ama-
zone darstellen. Eine Reihe von Monumenten der
Kleinkunst wird hier fibergangen.

Ala Kampf des Achilleus und der Penthesileia
sind die Bilder zweier schwarzflgnriger Vasen durch
Beischrift der Namen bezeichnet. Die eine ist
eine Amphora des Exekias (Klein Meistersigna-
turen nr. 2). abgebildet Gerhard A. V. Taf. "206 50
und Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. 6. 2a: Penthe-
sileia in Hoplitentracht. fiber dem Chiton ein Pell
statt des Panzers, ist nach rechts ins Knie ge-
sunken und blickt nach links zuriick und hinauf
zu Achilleus. der von links kommend sie mit der
Lanze durchbohrt. Dieses Bild gehort in eine
Reihe von Kampfesdarstellungen zwischen Kriegcm
und Amazonen

. deren Schema durchaus mit dem.
welches fur den Kampf des Herakles verwendet
ist. zusammengehort (Corey 57). Man hat sie 60
raeist auf Grund dieses ein'en Beispiels alle als
Achill und Penthesileia gedeutet, doch ist es metho-
disch cinpfehlenswerter, sie unbenannt zu lassen.
Irgend welchen Riiekschluss auf die poetische Quelle
gestattet diese Darstellung in keinem Falle. Vgl.
Loescheke Bonner Studien 248. Die andere Vase
ist eine Amphora, welche bei Gerhard A. V. Taf.
205, 1 abgebildet und danaeh oft wiederholt ist:

Achill und Penthesileia. beide in Hoplitenrustung.
doch ohne Schild. reiten mit eingelegter Lanze auf
einander ein. die Pferde baumen sich etwas, am Bo-
den liegt zwischen ihnen eine tote Amazone Audi
dieses Bild findet sich ohne Namensbeischriften
noch auf drei anderen Vasen, die man daher schon
an sich nicht ohne weiteres berechtigt ware auf
Achill und Penthesileia zu deuten (Corey 79 XVI /?

1). Nun kommt aber hinzu, dass Loescheke in
seinen lehrreichen Ausffihrungen fiber .bildliche
Tradition' gerade fur diesen Typus die rein for-

male Entstehung in einer lang'en Entwickhmgs-
reihe nachgewiescn, und damit fallt selbst fur das
inschriftlich bezeugte Bild jede individuellere Be-
deutung fort. Aber es knfipft sich an diesen Tv-
pus die Frage nach dem Aufkommen der Ama-
zonen als Reiterinnen in der attischen Kunst. Um
von einer frfiheren Ansicht zu schweigen, welche
die schwarzfigurigen Darstellungen berittener Ama-
zonen fur archaisierend und demnach einer viel
spateren Zeit angehorighielt— eine Ansicht, welche
bei dem hcutigen Stande der Vasenforschung keiner
"Widerlegung mehr bedarf und sich fur den vor-
liegenden Pall iiberdies durch den oben erwahn-
ten Fund im marathonischen Soros von selbst er-

lcdigt — hat L o e s c h c ke in dem mehrfach erwahn-
ten Aufsatze auf Grand jenes Nachweises berittener
Amazonen in der altionischen Kunst. mit welchem
diese Ubersicht beginnt. das Aufkommen berittener
Amazonen in Attika auf den Einfiuss jener Kunst
zuriickfiihren wollen. Dagegen ist aber einzuwen-
den. dass erstens die Art, wie die attischen Va-
senmaler die Amazonen alles das auch treiben
lassen, was der mannliehen kriegerischen Jugend
zukommt. wovon vor der Behandlung der mythi-
schen Darstellung die Rede war — findet 'sich
doch sogar auf einer unpublicierten Mtinchenev
Vase (J aim 687) eine Amazone, den Ephebeneid
leistend: Corey 53 II— , uberhaupt fur die Dar- •

stellung der berittenen Amazonen das Suchen nach
einer besonderen Erklarung unniitig machti und
zweitens zeigen die berittenen Amazonen attischer
Vasen sich in ihrer Bildung in keiner Weise durch
jenen so ausgepragten ,altionischen' Typus beein-
flusst

; weder spielt die skythische Trach't bei ihnen •

cine besondere Rolle. noch findet sich jemals das
bezeichnende im Fliehen nach ruckwiirts Schiessen.
Es muss also vorlaufig die reitende Amazone in
der attischen Kunst als eine naheliegende selb- .

standige Erfindung der attischen Malerei der Mitte
des 6. Jhdts. gelten.

Auch die rotfigurige Vasenmalerei hat keinen
festen Typus fur Achill und Penthesileia ausge-
bildet

: in engem Anschluss an den durch die Vase
des Exekias vertretenen Typus ist durch gesehickte
Weiterbildung das Innenbild einer leider sehr
fragmentierten Schale strengen Stils im Besitz des
Due de Luynes entstanden" (abgebildet Mon. d.

Inst. II 11. danaeh wiederholt bei Overbeck
Her. Gall. Taf. XXI 7. der im Test dazu 501f.
die niogliehen Beziehungen zur Erzahlung der
Aithiopis erortert). Auch das Bild einer Hvdria
bei Gerhard A. V. Taf. 165, 1. 2 gehort im Tv-
pus hierher und darf auf Achill und Penthesileia
gedeutet werden. Selbstandiger ist die Compo-
sition des Innenbildes der Schale Mfinchen 370,
sie ist sehr stark erganzt und ganz unzureichend
publiciert. Einer jiingeren Entwickelung gehort

1
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die beriihmte Amazonenvase von Ruvo an. Es ist

eineVolutenamphora fiblicher Porm, etwa gegen die

Mitte des 5. Jhdts. gemacht, abgebildet bei Schulz

Die Amazonenvase von Ruvo, Leipzig 1851, wel-

cher mit Unrecht (S. 4) die zusammenhangend um-

laufende Darstellung in zwei Bilder zertrennen

und demgemass deuten will. Es finden sich alle

verschiedenen Trachten gleichzeitig. Die Dar-

stellung kniipft an den alteren Typus an, ist aber

genossen Polygnots. man hat sich in neuerer Zeit

gemeinhin entschieden, die Uberlieferung fiber die

mikonische Amazonomachie auf das Bild in der

Stoa Poikile zu beziehen, Veranlassung dazu sind

folgende Worte Arrians anab. VII 13, 5: xai

yeyQaxrai f\ 'Aihjvauov xai 'A/ia£6va>v fiaxi ^Qog

Kl/tfovog ov fiuov rJ3ieg r) 'A&rjvalcov xm, Ilsoo&v.

Man pftegt Mixmvog zu lesen und dann der ge-

meinsamen Erwiibimng mit der Marathonschlacht

bereits, wie fast alle jiingeren Vasen, von demlOwegen, welche in der Poikile gemalt war, audi

mikonischen Gemalde (s. u.) beeinflusst. Das-

selbe gilt von der Vase Mon. d. Inst. X 9. Eine

Reihe ahnlicher Vasen, welche aber keine be-

stimmte mythologische Beziehung zulassen, hat

Kliigmann Ann. d. Inst. 1874, 205 zusammen-

gestellt.

Der Amazonenkampf des Theseus fehlt auf den

Vasen mit schwarzen Figuren ganzlich, es findet

sich nur Theseus, die Antiope zu Wagen entffih-

an die Amazonenschlacht der Poikile zu denken.

Aber abgesehen davon, dass dies kein zwingender

Beweis ist. ist die Anderung des Namens fiber-

flussig. Die iibrige Uberlieferung ist ausschliess-

lich und entschieden auf Seiten des Theseion. Mi-

kon hatte die Amazonen als Reiterinnen gemalt.

wie Aristophanes Lys. 678 bezeugt. Dieser Um-
stand ermoglicht es, in einer Reihe von Vasen-

bildern. deren Stil in die Zeit nach Mikon weist.

rend auf zwei unpublicierten Vasen spateren Stils 20 die Spuren seines Werkes .
welches begreiflicher-

•- - ' •'-•- weise ,jie gleichzeitige Vasenmalerei sehr stark

beeinflusst hat. zu finden. Die Vasenbilder sind

gesammelt von Kliigmann Ann. d. Inst. 1867.

21 Iff. : vgl. Die Amazonen 42ff. 47. Es sind im

wesentlichen zwei Gruppen, welche diese Vasen

iinmer wiederholen. die eine zeigt Theseus, dessen

Name mehrmals beigeschrieben ist, stets in ide-

aler Nacktheit mit Helm. Schild, Schwert und

Lanze. im Kampfe mit einer berittenen Ania-

dargestellt: Corey 43. Ihnen scbliesst sich ein

rotfiguriges Bild strengen Stils an. die Schale des

Kachrylion (Klein Meistersignaturen 8), abge-

bildet' Wiener Vorlegebl. D 7. Bereits in den

Anfang des 5. .Jhdts. fuhrt die einzelnstehende

originelle Composition auf einer Amphora Mon. d.

Inst. I 55, wo 'Theseus die Antiope in seinen Ar-

men forttragt. gefolgt von Perithoos. Das eben-

so vereinzelte Bild einer Hvdria aus Ruvo in Pe-

tersburg. welches Mon. e'd Ann. d. Inst, 1856 30 zone, welche scheinbar im nachsten Augenblick

Taf. 15 abgebildet ist. fuhrt uns schon in die Zei

ten des freien Stils. der Mitte des 5. Jhdts. zu.

Theseus ist hier noch im vollen Kampf begriffen,

wahrend seine Genossen die Amazone zu Wagen
entfuhrcn. die Vase ist durch Erganzungen stark

entstellt; vgl. Kliigmann Amazonen 25. Von

den iibrigen spateren Vasen wird weiter untcn zu

handeln sein. Wie uberhaupt in der entwickclten

rotfigurigen Malerei und in der Kunst des 5. Jhdt>

unterliegen wird; ofter kommt dem Theseus ein

Gefahrte. gelcgentlich auch der Amazone eine Ge-

nossin zu Hiilfe. Bezeichnend ffir die Composition

und den Stil ist. dass oft eine Terraiuerhohung

angegeben ist, auf welche Theseus mit dem Fuss

tritt, Es ist zu beachten. dass die Gegnerin des

Theseus auf den Vasenbildern verschiedenc Namen
tragi Doch sind diese sowohl wie die der Ge-

fahrten des Theseus samtlich attiscbe Namen. Die

die Theseusmvthen mehr und mehr die des He- 40 wichtigsten Vasen dieser Gruppe sind abgebildet

rakles verdriingen . so wird auch der Amazonen-

kampf des Theseus im entwickelten rotfigurigen

Stil ganz popular und fibernhnmt dort die Rolle.

welche der Kampf des Herakles in der schwarz-

flgurigen Malerei gehabt hatte. dieser selbst ver-

schwindet allmahlich. Die Sammlungder hierher-

gehorigen Monumente wird im wesentlichen Kliig-

mann verdankt.

Eine ganz neue und griissere Bedeutung ge

Monum. d. Inst. VIII 44. Luynes Vases pi. 43.

dasselbe Bild nach der anderen Seite gewendet

zeigt die Vase Ann. d. Inst. 1867 Taf. F. eben-

so nur Theseus und die Amazone Gerhard A. V.

163. Die zweite Gruppe von Vasen zeigt die Ama-

zonen im siegreichen Vordringen. Die Beispiele

sind gesammelt von Kliigmann Ann. d. Inst.

1867, 222. 1. Hervorzuheben ist Museo Grego-

riano II 20 (2. Ausg. Taf. 26), 2. welches im Stil

wann die Darstellung des Kampfes des inzwischen 50 auffallend mit Monum. d. Inst. VHI 44 fiber-

zum attischen NationalheldenherausgebildetenThe

seus gegen die Amazonen in der grossen monu-

mentalen Kunst des 5. Jhdts. Hier handelt es

sich aber nicht mehr um Raub oder Entfuhrung

der Amazonenkonigin. sondern um den rachenden

Einfall der Amazonen in Attika und ihre Abwehr

durch Theseus, eine Sage, von der sich in der

attischen Kunst vor den Perserkriegen keine Spur

findet. und die. wenn auch sicher nicht ihre Ent

einstimmt. und uns dadurch auch stilistisch einen

Anhalt fur die Art des Mikon giebt. Die Tracht

der Amazonen auf alien diesen Vasen wechselt. doch

ist die fremde vorherrschend. Sie tragen dann aber

nicht mehr die hohe spitze phrygische Miitze. wie

auf den alteren Darstellungen . sondern eine der

thrakischen altoxexk durchaus ahnliche; vgl. fiber

diesclbe Heuzev in Daremberg et Sagli<

........ __„. Dictionnaire I 187f. und Purtwangler im 50.

stehung"(vgl. oben), so doch gewiss ihre Ausbildung 60 Berliner Winckelmannsprograinm 159f. Fenier

und Popularisierung der s\-mbolischen Bedeutung kampfen auf einigen dieser Vasen die Amazonen

verdankt, welche sie durch die Erinnerung an zum erstenmale mit der Streitaxt. Auch erschemt

vereinzelt hier schon der spiiter fast ausschliess-

lich fibliche Amazonenschild. eine etwa halbmond-

fonnige Pelta.

Aber ausser jenen Vasenbildem ist es auch

noch ein grosses, monumentales Werk, welches uns

ausserhalb Attikas die Spuren des mikonischen Ge-

dieselben erlangte. Vgl. Kliigmann Amazonen

31tf. In Athen war diese Amazonenschlacht in

zwei grossen Gemalden dargestellt, von denen

sich eines in dem Theseion und eines in der Stoa

Poikile befand. Vielleicht waren beide. jedenfalls

aber eines dieser Gemalde von Mikon, dem Zeit-
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maldes bewahrt hat mid daher am besten gleich
hier besprochen wird, es sind das die Amazonen-
kampfe, welche unter anderen Reliefs das Hereon
von Gjolbaschi schrnucken. Die Reliefs, welche
.sich jetzt in Wien befinden, sind veroffentlicht und
eingehend behandelt von 0. Benndorf Das He-
reon von Gjolbaschi-Trysa, Wien 1891. Der gros-
sere Amazonenfries, auf welchem der Herausgeber
die troische Sage erkennt, zieht sich in zwei Strei-
fen fiber einander hin (Taf. XIV. XV). Ein kleinerer 10
Fries, weleher sich nur in einem Streifcn fiber
einem Kentaurenkampfe hinzieht (Taf. XXIII A
2. 3), ist nur andeutungsweise vom Herausgeber auf
die attische Amazonomachie bezogen worden (245).
Bei der wesentlich decorativen Verwendung dieser
Darstellungen ist die Deutung nicht ohne wei-
teres in alien Punkten ausser Zweifel zu stellen,
so ist in dem grosseren Friese ausser der Zusam-
mcnstellung mit anderen Darstellungen aus dem
troischen Sagenkreise nichts , was auf eine be- 20
stimmte Deutung fuhren konnte, die vom Heraus-
geber als Achilleus und Penthesileia bezeichnete
Gruppe kaum irgendwie hervorgehoben oder aus-
gezeichnet, es ist daher neuerdings der Versuch
gemacht worden. nicht nur diesem Friese. sondern
auch den beiden andern mit ihm zusammenhangen-
den jeden mythologisehen Charakter abzusprechen,
dafiir aber der anderen Reihe, deren Glied der
kleinere Amazonenfries ist, den mytliischen Cha-
rakter

_

zu belassen. Diese Ansieht vertritt W. 30
Gurlitt und beabsichtigt, sie demnachst in den
Athenisehen Mitteilungen ausfiihrlich zu begrfin-
den. Die Wichtigkeit der Friese im Zusammen-
hang mit der mikonischen Schopfung wird durch
die Entscheidung fiber ihre Deutung kaum be-
riihrt. Die Friese sind zwar von verschiedenen
Handen gearbeitet und zeigen oinige Unterschiede
in der Tracht, haben aber wichtige Motive ge-
meinsam und gehen sicherlich auf dieselbe bild-
liche Anregung zuriick. Wie auf den eben be- 40
sprochenen Vasen kampfen die Amazonen fast durch-
weg zu Pferde, die Griechen zu Fuss. Die Ama-
zonen tragen zum grossen Teil .phrygische Mtttzeir,
welche sich auf dem kleinen Friese der Form der
Alopekis ganz auffallend niihern . nanientlich in
der drittcn Gruppe von rechts. welche sich auf
A 2 und 3 verteilt. Anders ist die Form auf
dem grossen Friese. jedoeh sind die Mfitzen auch
hier gegen die ubliehen phrygisehen so viel nie-
driger. dass man an die thrakischen denken mochte. 50
Zweimal koramen auf dem kleinen Friese hohe
Stiefel vor (Benndorf 182). Auch diese sind ein
Bestandteil der thrakischen Tracht (Heuzey bei
Daremberg et Sagiio I 188). Die enganliegen-
den Gewander sind nur auf dem grossen Friese
.rkennbar. L'nter den Waffen findet sich nebeii
Bogen und Lanze auch die Streitaxt. die Schilde
haben die bekannte sichelforniige Gestalt. Die
hauptsachliehsten Kampfgruppeii. welche zum Teil
wiederholt vorkommen. sind dieselben. wie sie die 60
eben

^
besproeheneu Vasenbilder bieten . eine we-

sentliche Gnippe kommt hinzu. Es ist dies die
Amazone. welche sich dem auf sie eindringenden
Griechen ergiebt. Sie streckt ihren Schild weit
von sich. wiihrend ihr Leibross sich niederlegt.
urn sie absteigen zu lassen. In dieser Gruppe
erkennt Benndorf Achill und Penthesileia; selb.st
vvenn dieser Deutung nichts im Wege stiinde,
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wurde doch nicht nur durch ein spates Vasen-
bild, welches dieselbe Gruppe wiederholt, ein al-
teres gemeinsames Vorbild enviesen, sondern die-
Wiederkehr einer fast identischen Gruppe auf dem
kleinen Friese — auch hier muss man wohl die
Bewegung des Pferdes ahnlich auffassen — be-
rechtigt uns, auch dieses Motiv dem mikonischen
Gemalde einzufugen.

Endlich muss hier der moglichen Riickschliisse
gedacht werden, welche aus diesen Darstellungen-
lur das Epos zu ziehen sind: Welcker hatte
(Ep._ Cyklus II 216) Yermutet , dass in der
Aithiopis die Amazonen als Reitcrinnen eingefiihrt
gewesen, dieser Vermutung hatte schon PrellerGr.
Myth. H3 434 widersprochen. Benndorf hat sie
gelegentlich der berittenen Amazonen von Gjolbaschi
und desmikonischen Gcmaldes wieder aufgenommen.
Ihre Richtigkeit zu erweisen hat dann Loeschcke
in dem mchrfach erwahnten Aufsatze in den
Bonner Studien 255 unternommen. Im Anschluss
namlich an den Nachweis der berittenen Amazo-
nen m der altionischen Kunst, sucht er auch fur die
Darstellung des Kampfes von Achilleus und Penthe-
sileia einen in jenem Kunstkreis fest ausgepragten
Typus durch Heranziehung einer korinthischen Vase
zu erweisen. Die Vase ist S. 259 abgebildet, darge-
stellt ist ein Krieger, weleher einen Reitcr verfolgt,
der Reiter sendet. im Fliehen sich umwendend. einen
Pfcil auf seinen Verfolger ab. dem Krieger kommt.
noch ein Bogensehfitze zu Hiilfe. Die beiden Hanpt-
figuren stimmen augenfallig mit der an derselben
Stelle 256 abgebildeten

. oben erwahnten chalki-
dischen Vase iiberein. welche eine Amazone, von
emem Krieger verfolgt. darstellt. Loeschcke
deutet die korinthische auf Achill und Troilos und
glaubt, dass der Typus durch Ubertragung von
dem Schema fur Achill und Penthesileia" entstan-
den sei und somit fiir dieses eine typische Gel-
tung in der altionischen Kunst erweisen konne,
welche dann ihrerseits einen Riickschluss auf das'
Epos erlaube. So bestechend und scharfsiimig
diese ganze Combination ist, unterliegt sie doch
schweren Bedenken. Zunaehst ist weder die Deu-
tung der chalkidischen Vase auf Achill und Pen-
thesileia nocli die der korinthischen auf Troilos
sicher. beide konnen wohl Kampfdarstellungen ohne
besondere mythische Bedeutung sein. Der Umstand,
dass die einzige Amazonendarstellung auf einer
korinthischen Vase die Amazone zu Fuss zeigt —
wie oben berichtet wurde — , empfiehlt fur die ver-
nieintliche Troilosdarstellung nicht an das Vor-
bild einer berittenen Amazone zu denken. Die
maimlichen Bogenschutzen der ionischen Kunst
lagen hier viel naher. Und da wir diese auch als
\ orbilder der berittenen ionischen Amazonen be-
trachten durften. so talk in der That jede Xotigung
tort, letztere aus dem Epos herzuleiten. Fiir uns
treteii also berittene Amazonen zuerst entweder aus-
serhalb jedes Sageiizusaimuenhangs auf oder in an-
deren Sagenkreisen als dem der Aithiopis. nam-
lich bei Herakles und Theseus (vgl. oben). Die ein-
zigen Denkmaler aber. welche als Illustrationen
des Epos gearbeitet sind. und bei denen wir da-
her eiigeren Anschluss an dasselbe erwarten diirfen
zeigen Penthesileia zu Fuss. Es sind das vor allem
die homerischen Becher, welche im 50. Berliner
WinekelmaiiMprogramm 26 veroffentlicht sind.
Dass sie in das 3. Jhdt. gehoren und in enger Be-

'

1781 Amazones Amazones 1782

ziehung zu den epischen Studien der alteren Ale-

xandriner stehen, hat Robert daselbst 62ff. nach-

gewiesen. Ebenso ist auf der tabula iliaca Penthe-

sileia zu Fuss dargestellt, nur die interpolierte

Zeichnung Feodors giebt ihr ein Ross: Jahn
Griech. Bilderchroniken 27 nr. 53. Auch die Cista

Pasinati mit dem Tode der Penthesileia zeigt einen

Fusskampf, Mon. d. Inst. VIII 7. Robert 50.

Winckelmannsprogranim 63, 1. Methodisch sind

zum Schilde Winter Die jiingeren attischen Vasen

36 erkannt hat. Fur Tracht und Ausrustung

der Amazonen ergeben diese Vasen nichts, es lin-

den sich die verschiedensten Amazonentrachten

vereinigt. Zwei bezeichnende Motive, welche die

spatere Kunst immer wieder verwendet — bis zu

den Sarkophagen herab — , flnden sich auf den

Nachbildungen des Schildes zum ersten Male, das

Zerren einer Amazone bei den Haaren und das
Winckelmannsprogranim 06, i. metnouiseii sum *imi C«. ^^ ^^.w ™ „„.. „ —
wir eezwungen. auch fiir das Epos Penthesileia 10 Unterstfitzen emer sinkenden. An genauerenNach-

. t? ... ° /..'_ i j:- i.~_. .ii„»;r.^,v./, victor fphlt. as nns iit>er zwei andere Darstel-
als Fusskampferin anzunehmen, die kiinstleriscne

Wertlosigkeit jener Gattung von Bildern darf da-

gcgen nicht geltend gemacht werden. Uber die

berittene Penthesileia des Qu. Smyrnaeus vgl. F.

Xoack Gott. gel. Anz. 1892, 774. 799. In diesem

Zusammenhang darf nicht unerwahnt bleiben, dass

Pausanias V 25, 6 ein Werk des Kydoniaten

Aristokles in Olympia sah, welches Euagoras von

Zankle geweiht hatte, es stellte Herakles um des

Gurtels willen mit einer berittenen Amazone 20

kampfend dar. Wegen der Bezeichnung ZayxlaTos

setzt Pausanias das Werk alter als das Jahr der

Umnennung der Stadt in Messene, also 494. Die

einzige sehr zweifelhafte Spur einer Signatur des

Aristokles konnte allenfalls IGA 577 sein.

Eine zweite monumentale Darstellung der atti-

schen Amazonenschlacht war die, mit weleher Phei-

dias den Schild der Athena Parthenos geschmiickt

hatte. Wie bei dem Gemalde des Mikon ermoglichen

richten fehlt es nns uber zwei andere Darstel-

lungen von Amazonenschlachten, mit welchen Phei-

dias die Zeusstatue in Olympia schmiickte, die

Schlacht am Thermodon in Rundflguren auf den

Querriegeln des Thrones — hier kampfte Theseus

als Genosse des Herakles — und die attische

Schlacht auf der Vorderflache des Fusschemels.

Vgl. Paus. V 11. 4 und dazu Kliigmann Ama-

zonen 61ff.

Die attischen Werke haben eine Anzahl Motive

ausgebildet, welche sich seitdem auf alien folgen-

den ausserattischen Denkmalern wiederfinden. wie

dies schon der Fries von Gjolbaschi zeigte. Ein

Hauptwerk ist der Fries des Apollontempels von

Phigalia. weleher Kentauren und Amazonenkampfe

enthalt. Verzeichnis der Abbildungen und der

Litteratur bei Friederichs-Wolters nr. 883

—905 S. 305. Einige Flatten des Amazonen-

kampfes sind abgebildet bei Brunn Denkmaler
natte. wie oeiaemuemaiueues jimuii eiiuLiguuucii ^a.,.,^.^ .-...,. „„

?
^„r-_. ... _ - w . ,.

es auch hier einige auf uns gekommene Nachbil- 30 T. 86-89, fur die nchtige kunstlensche Wurdi-

,. ..?.,, „ 1- , :i .1.. iu , „ ;„+ v^i-nio riiiB nUiideniische Kunstmuseun
dungen dieses Schildes in Verbindung mit den lit

terarischen Nachrichten fiber denselben, wenigstens

eine schwache Vorstellung von diesem Werke zu

trewinnen. Die ganze Fliiche des Schildes stellte

den Abhang eines Berges dar und liess den ganzeu

Ivaiupf sich auf dem hfigeligen Boden zu Fuss

abspielen. Das mikonische Gemalde scheint. wie

vor allem der Fries von Gjiilbaschi lehrt. nocli aus

einer Reihe sich wohl von einander losender Grup

gung ist Kekule Das akademische Kunstmuseum

m Bonn nr. 140 einzusehen. Der Tempel war

von Iktinos. dem Architekten des Parthenon, er-

baut, danach ergiebt sich die Zeitbestimmung.

Man darf also die Reliefs unbedenklich fiir junger

halten als die Erbauung des Parthenons. nicht

aber ebenso fur junger als die Statue des Pheidias,

diese konnte auch junger sein als der Phigalia-

fries. so dass die beiden oben erwahnten Motive
emer Keine sicn woni von einanuer losenuer ui up- mra. .-.. ^»o «^ ">•'-"- ,-.- --_-•

.

pen bestanden zu haben. die wenig in einander 40 nicht notwendig yon Pheidias erfunden zu sem

iibergriffen. Dem gegeniiber muss der Schild d

Pheidias bereits ein einheitliches Bild einer wirren

und lebhaften Schlacht geliefcrt haben. deren ein-

zelne Grnppen. wenn auch in der Composition ge-

>chieden. wenigstens fiir das Auge nicht mehr

luiseinanderflelen. Zu iihnlichen Resultaten ist fiir

die Composition der Gigantenschlacht der Innen-

>eite M. Mayer Giganten und Titanen 267. 10

•ekomnien. Als Rest einer noch nicht ganz fiber

brauchen. Der Stil des Reliefs gilt allgemem als

attisch. die dargestellte Schlacht als die theseische.

Die Hauptfigur (Brunn T. 89) gilt ausser bei

Robert Die antiken Sarkophagreliefs II 76 und

Furtwangler in Roschers Lexikon I 2226

immer noch ganz allgemein fiir Theseus, obwohl

Kliigmann Amazonen 61. 98 langst bewiesen

hat. dass es Herakles ist. Die Figur tragt Liiwen-

fell und Keule und muss, was ausschlaggebend ist.
"•ekomnien. Als icest emer nocn nicm, ganz uuei- i™ um jh..u._ ^..^ "-> - —

, if v, i,^«

mmdenen Altertttmlichkeit liisst sich eine gewisse 50 in der linken Hand emeu Bogen gehalten haben

... i T-, i .i -i i-_ d „ A;.- „.nl^V,cn mn T(nlirlnr-h vcvrnaiK en ist. Wie liruni
Gewaltsamkeit und Eckigkeit der Bewegungen

nicht verkennen. Auf dem Schilde erscheint zum

ersten Male das spater allgemein iibliche Ideal-

costtim der Amazonen. ein kurzer Chiton, weleher

nur auf der einen Schulter befestigt . einen Teil

der Brust freilasst. Auch fiir jene reichere Form

der Pelta. welche durch zwei nebeneinanderliegende

Ausschnitte bedingt wird. ist hier die alteste Spur.

Ausserdem flnden sich die thrakischen Stiefel und

fiir welchen ein Bohrloch vorhanden ist. wie Brunn

gesehen hat (Athen. Mitt. IV 275. 2). Man hatte

sich vielleicht gegen diese Griinde versehlossen.

weil ein unbartiger Herakles in der attischen Kunst.

wenigstens nicht hiiufifi: ist : doch unerhort ist er

selbst in der 1. Halfte des 5. Jlidts. auch in At-

tika nicht: vsrl. Furtwangler a. a. O. 2163

und Hartwig Arch. Jahrbuch VIII 161. Da-

gegen linden wir in nielrtattisehen Kunst\verken
Ausserdem nnaen sicn me inraKisciien oueiei uiiu g<rs c" ^"^" •"/ -

. ; , • „„^„,k,i,w,

das Doppelbeil. Die drei Xachbildunsen des Schil- 60 Herakles unbartig, zwar nicht im aeginetiscnen

.

l
\ , ,.,i . „-i i- t\':_ tj tu, jv..+„;^.,i (^orr i fc'firt.es Versuch . inn dort

des sind abgebildet Michaelis Der Parthenon

Taf. XA", dazu kommt noch ein Fragment: Schrei-

ber Athena Parthenos Taf. Ill E3: ausfuhrlich

besprochen sind sie von Kliigmann Amazonen

o6ff. und bei Schreiber 599. Hinzukomiuen zwei

Va^ellbildel'. Fiorelli Vasi Cumani Taf. 8 und

Gerhard A. V. 329—330, deren Beziehung —
die freilich bei dem zweiten nur sehr fern ist —

Ostgiebel idenn A. Kortes Versuch, ihn dort

nachzuweisen, Arch. Jahrbuch VII 68ff.. ist mit

Recht von Furtwangler Arch. Anzeiger 189,.,

88 und Hartwig Arch. Jahrbuch VIII 167. 11

abgelchnt worden). aber in der Metope mit He-

rakles Lowenkampf in Olympia und in der Metope

mit Herakles und der Amazone aus Selinunt (Benn-

dorf Metopen von Selinunt Taf. VII). Einer nicht
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attischen — peloponnesischen— Kunst entstammt
aber auch der Phigaliafries. Zwar beniitzt er wie
oben bemerkt. einige attische Motive, auch von
den Metopen des Parthenon, daneben aber auch
lm Kentaurenkampf ein sehr bezeichnendes dem
olympischen Westgiebel entlehntes; vgl. Sitzungs-
benchte der arehaol. Gesellschaft, April 1890
Treu Arch Anzeiger 1890, 61. Zwar ist Stil
und Arbeit der Gewander nicht ohne die am Par-
thenon gemachten Fortschritte denkbar. aber die 10
rucksichtslose Darstellung entfesselter Kampfes-
leidenschaft, die gedrangenen Korper, die Kopf-
typen weisen uns deutlich in das Gebiet pelopon-
nesischer, etwa argivischer Kunst. Das kann hier
nicht naher begriindet werden. aber die Beziehung
der Korperbildung zu derjenigen Polvklets wird
memand verkcnnen— eine richtige Beobachtunc in
diesem Smne hat Bloch Rom. Mitt. VII id 1
gemacht — und neueste Funde aus den Aus-
grabungen der Amerikaner in Argos (Excavations 20
of the American School of Athens at the Heraion
of Argos 1892 nr. I Taf. VI und VII) bestati^en
durch lhre Ahnlichkeit mit den Tvpen des Frieses
diese Ansicht, Seitdem wir durch Kobert (Arch
Miirchen 99ff.) fiber die Zeit Polvklets genauer
untemehtet sind als bisher. ist aber ein Einfluss
Polvklets auf Phigalia nicht gut denkbar. so bleibt
nur iibrig. in diesem kunstgeschichtlich so her-
vorragend wiehtigen Denkmal diejenige Kunst ver-
treten zu sehen. welche vor und etwa noch neben 30
Polyklet m Argos geiibt wurde.

Im Heiligtum des Asklepios zu Epidauros sind
Leste von etwa halblebensgrossen Marmorgruppen
gefunden. welche den Kampf berittener Amazonen
darstellten. AbgebildetKa vvadias Fouilles d'Epi-
daure pi. VIII u. XI, vgl. S. 19f., einiges auch
*W' aex- 1884 mv . 3 und 4. das besterhaltene
Stuck bei Brunn Denkmaler Taf. 20. Sie bildeten
den Schiuuck des Tempelgiebels. 1st auch eine
Wiederherstellung der Gesamtcomposition nicht 40
mehr moglich. so bieten doch diese eigenarti«-en
Werke, bei denen namentlich die Behandlung des
Gewandes Beachtung verdient. ein besonderes
kilnstlerisches Interesse . namentlich seit Fou-
cart nachgewiesen hat. das.s Timotheos insehrift-
hch als lhr Urhebcr iiberliefert ist. Bull. hell.
1890, 589. In diesem Timotheos denselben Bild-
hauer zu erkennen

. welcher in Verbindung mit
Skopas. Bryaxis und Leochares urn die Mitte des
4. Jhdts. am Mausoleum in Halikarnass gearbeitet 50
hat. berechtigt die schon friiher erkannte stilistische
\ erwandtschaft

. welche zwischen den Sculpturen
von Epidauros und einem Teil der Reliefs des
Mausoleums besteht. Uber diese beriilnntesten
Amazonenkampfe s. die Litteratur bei Friede-
r l c h s - W o 1 1 e r s nr. 1221— 1 239 S. 427 Einige
Flatten sind abgebildet bei Brunn Denkmaler

™-
f

,
9!"M Auch hier ist die vollstandige

Wiederherstellung der Reihenfolge der Flatten
mcht mehr moglich. aber das Erhaltene genfict60
zu emem vollen kfinstlerischen Eindruek.

"
Unter

den Griechen ist Herakles hervoreehoben. Die
Arbeit von vier verschiedenen Handen hat Brunn
nachgewiesen und sie auf die genannten Kiinstler
zu verteilen gesucht. doch ist durch die Entdeckung
uer epidaurisehen Sculpturen. sowie die Auffindung
ernes Werkes des Bryaxis mit Kunstlerinschrift
und neuere Untersuchungen die Frage auf einen
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veranderten Standpunkt geruckt. auf Grund dessen
sie enier erneuten Untersuchung bedarf. Die Basi*
des Bryaxis ist abgebildet im Bull. hell. 1892
Endhch sei noch aus hellenistischer Zeit der Pries
vom Tempel der Artemis zu Magnesia am Maan-
der erwahnt. von welchem der grosste Teil sich
mi Louvre befindet. Clarac pi. 117 C— J und
Revue archaol. X 1887 Taf. 17 u. 18. vgl S ^57.
dieFigur des Herakles findet sich Clarac pi. 117D
nr. 6. Andere Platten davon sind im Museum zu
Stainbul. Die Arbeit ist von verschiedener Giite
und wie es scheint auch verschiedenem Stil; wah--
rend einige Flatten von grosser Schonheit sind.
zeigen andere schon eine recht rohe Ausfiihrang
Uber den Erbauer des Tempels, Hermogenes. desseii
Zeitunbekannt ist, vgl. Pu eh stein Das ionische
Kapitell (47. Berliner Winckelmannsprogramm)
40 und Anm. 31.

Auch aufSarkophagreliefs sind Aniazoneiikampfe
haufig dargestellt, mid zwar verwenden auch sie
die durch die monmnentale Kunst der vorher-
gehenden Jahrhunderte festgestellten Typen die
dann auch fur die attische Sage oder auch ganz
ohne bestiinmte mythologische Beziehung verwendet
erscheiuen. wenn' nicht eine stets wiederkehrende
Aehill und Penthesileia darstellende Gruppe ein-
gesetzt ist. Die altesten noch griechischen Sar-
kophage aus dem 2. Jhdt. sind vielleicht nach
dem Vorbilde des attalischen Weihgeschenkes Ge-
arbeitet. Vgl. Robert Die antiken Sarkophag-
reliefs II 76ff.. wo audi ein Uberblick fiber die
Gesamtentwieklung der Darstcllungen der Ama-
zonensage gogeben ist. und Michaelis \rch
Jahrbuch VIII 126.

Die alteste der uns erhaltenen A mazon en-
statue n ist ein Torso einer knieenden Bogen-
schfitzin aus feinem Inselmarmor von vorziMicher
archaischer Arbeit in Rom. welcher in den" Rom.
Mitt 1889, 86 leider ungenfigend abgebildet und •

von Petersen besprochen ist, Derselbe hat darin
em archaische.s Original erkannt, welches urspriing-
hch zu einer Giebelgruppe gehorte. Seiner Ver-
mutung. dass wir damit den Rest eines der Werke
des Bupalos und Athenis besassen

, mit welehen
Augustus nacli einer Nachricht des Plinius (11. h.
XXXVI 13) die Giebel seiner Tempel schniiiekte.
steht nicht sowohl der Stil des Werkes ento-egen
welcher auf das ausgehende 6. Jhdt. und ein.'
entwiekelte Marmortechnik weist, als die Rrwiigung.
dass jene Werke kaum ganze Giebelgruppen gewesen
sein kfinnen. sondern stehende Frauenfigurem wie sie
den Tempel von Aegina als Akroterien sehmfiekten.
Zu dem Motiv der Statue vgl. noch Corey 98.
Auch die niichstalteste Statue, die bekannte Wiener
Amazone (Friederichs-Wolters nr. 238). ist

ursprunglich keine Einzelstatue gewesen. deutlich.'
Spuren weisen an dem Wiener Exemplar darauf
hiii

.
dass die Figur mit einer anderen zu einer

Gruppe vereinigt "war. Zunachst muss sie . urn
dem Falle der Haare und der Gewandfalten ge-
reeht zu werden. etwas mehr nach rechts und
hinteii geneigt werden. dann aber ist es nicht
mehr moglich. sie allein aufzustellen. Ferner finden
sich die Spuren zweier Stiitzen. welche zu einer
verlorenen zweiten Figur die Verbindung herstell-
ten. Die eine ist ein bekannter Ansatz am reeh-
ten Oberschenkel

, welcher zu gross ist, urn als
Rest oder Stiitze eines Attributes der Amazone

selbst aufgefasst zu werden, also notwendig auf

eine andere Figur weist, und da auch hier nicht

an ein Attribut derselben — beispielsweise deren

Schwertseheide — gedacht werden kann, so muss
man sie als directe Verbindung beider Figuren

auffassen. Eine zweite, weniger beachtete, wenn-

gleich nicht minder zweifellose Spur befindet sich

am rechten Glutaeus, da wo das Obergewand endet,

zwischen Ober- und Untergewand herauskommend.

Wie eine solche Gruppe etwa zu denken sei, lehrt

die Darstellung eines in London befindlichen Cameo
(abgeb. Sacken Sculpturen des Miinz- u. Antiken-

cabinets zu Wien 4 Fig. 1), welche trotz gering-

l'iigiger Abweichungen auf dasselbe Original wie

die Wiener Statue zurfickgehen muss. Dass letztere

kein Originalwerk ist, lehrt der Augenschein, doch

hat man mit Unrecht friiher einen kunstlichen

Archaismus in dem Werk gesehen. Seitdem die

Ausgrabungen der letzten Jahre die archaischen

Kunstwerke naher kennen gelehrt haben, kann
nicht mehr bezweifelt werden, dass das Original

ein Werk des ausgehenden Archaismus uni die

Zeit der Perserkriege gewesen ist. Die Kunst-

sehule lasst sich vor der Hand nicht bestimuien,

gewisse Beziehungen zu der Mantiorplastik , wie

sie in Athen am Ausgang des 6. Jhdts. bltthte,

liegen vor, doch darf man aus den Stiitzen der

erhaltenen Figur eher auf ein Bronzeoriginal

schliessen, worauf auch manches in der Formen-

gebung hinzuweisen scheint.

In das Gebiet von Einzelstatuen fiihren uns

erst die verwundeten Amazonen, welche nach einer

ziemlich verworrenen Nachricht des Plinius (n. h.

XXXIV 19) im Heiligtume der Artemis zu Ephesus

aufgestellt waren und von welehen es gelungen

ist. zwei oder drei in unserem Denkmalervorrat

wiederzufinden. Den Grund zum Verstandnis der

Nachricht des Plinius hat Otto Jahn Ber. der

siichs. Gesellschaft der Wissensch. 1850, 32ff. ge-

legt. fiber die drei Haupttypen der erhaltenen

Amazonenstatuen hat zuletzt Michaelis im Arch.

Jahrbuch 1 14ff. ausfiihrlich und zusammenfassend

gehandelt. Dort sind auch samtliche Wieder-

holungen aufgezahlt und Skizzen der Erganzung
mitgeteilt. Der erste Typus ist bekannt durch

zahlreiche Wiederholungen, vor allein aber die Ber-

liner Amazone (Berlin nr. 7). eine Statue in Lon-

don in Landsdownehouse und eine — wohl die

beste — im Hofe des Palazzo Sciarra in Rom be-

findliche. Die Amazone . welche an der rechten

Seite verwundet ist. stiitzt sich mit dem linken

Arm auf einen Pfeiler — es lasst sich nicht aus-

machen . ob im Original nicht vielleicht dessen

Stelle die Streitaxt vertrat — . wiilirend sie den

rechten ermattet auf das Haupt legt . bekleidet

ist sie nur nut eineni kurzen gegiirteten Chiton,

welcher die rechte Brust frei lasst. Die grosse

Ubereinstimmung . welche dieses Werk mit den

Statuen des Polyklet. namentlich dem Doryphoros.

in der Auffassung des Motivs. in Korperbau und
Kopftvpus zeigt. musste. auch wenn von einer

Amazone des Polyklet nichts iiberliefert ware, vom
Standpunkt der stilistischen Betraehtung uns da-

hin fiihren. hier ein Werk des Polyklet zu er-

kennen ; da nun jene Pliniusstelle unter den Kiinst-

lern der ephesischen Statuen Polyklet nennt, darf

diese Zuteilung als eines der sichersten Resultate

der Kunstgeschichte betrachtet werden. Die ent-

gegcngesetzte Ansicht vertritt der amtliche Kata-

log des Berliner Museums zu nr. 7 , leider ohne
Griinde anzugeben. Neben der ausdrucksvollen

Harmonie der Stellung und der vollen Beseelung
der Gesichtsziige der polykletischen Amazone be-

eintrachtigt doch etwas wie akademische Pose die

ergreifende Wirkung. Zwar darf man erwarten,

dass dem Original noch der ganze Reiz einer

sorgfaltig durchgefuhrten feinen Erzarbeit zu Hiilfe

10 kam, namentlich da ein bekannter Ausspruch Poly-

klets zu bezeugen scheint, dass er auf die letzte

Durcharbeitung Gewicht legte (vgl. Diels S.-Ber.

der arch. Gesellschaft, Mai 1886). Doch aber wird
mancher einen naehhaltigeren Eindruek von der

capitolinischen Amazone empfang§n. Auch dieser

zweite Typus ist in zahlreichen Wiederholungen
auf uns gekommen, das beste Exemplar des schOnen

Kopfes befindet sich im neuen capitolinischen Mu-
seum in Rom. Die richtige Erganzung des Motivs

20ergiebt eine von Klugmann Amazonen 1 ver-

offentlichte Gemme der Pariser Nationalbibliothek;

vgl. Michaelis 28. Die Amazone, welche ausser

dem kurzen Chiton noch einen Mantel tragt, ist

cbenfalls an der rechten Seite verwundet. sie stiitzt

sich mit der rechten Hand auf einen langen Speer,

den sie hoch oben fasst, und lasst das Haupt in

Mattigkeit etwas nach rechts vorwarts sinken. Die

linke sucht das Gewand von der Wunde zu ent-

fernen. Die Folgerichtigkeit . mit der aus dem
30 Motiv der Verwundung jede Bewegung dieser Figur

entwickelt ist, die Einheitlichkeit, mit der es ohne
Rficksicht auf ilusserlich sehonen Linienfluss das

ganze Werk beherrscht. endlich der edle Ausdruck
des Schinerzes in den feinen Zfigen sind oft und
mit Recht gepriesen worden. Diese Eigenschaften

in Verbindung mit den Formen des Kopfes lassen

ein Werk der attischen Kunst, und zwar wie sie

sich unter dem Einfluss Myrons entwickelt hatte,

darin erkennen. Kekule Commentationes Momm-
40 senianae 487 ; Idolino (49. Berliner Winckelmanns-

progr.) 14. Sehr nahe stehen namlicb ihrem Form-
eharakter nach dieser Amazone der attische Dia-

dumenos Farnese (Friederichs-Wolters 509
—511) und der schOne attische Junglingskopf aus

Herculaneum in Neapel (Comparetti und De
Petra La Villa Ercolanese tav. VII 4), aber fur

keines dieser Werke lasst sich ein bestimmter

Kiinstler nenrien. Nach Plinius haben Pheidias

und Kresilas Amazonenstatuen geschaffen. und in

50 neuerer Zeit ist man oft geneigt gewesen . die

attische Amazone dem Pheidias zuzuschreiben.

Aber wie wenig wir auch ininier fiber den Kunst-

charakter des Pheidias wissen . es geniigt doch,

urn mit Bestimmtheit ihm dieses Werk absprechen

zu kiinnen. Uber die naheliegende und ebenfalls

oft ausgesprochene Verinutung. die Statue sei das

Werk des Kresilas. lasst sich zur Zeit noch kein

ganz sicheres Urteil fallen. Es ist von verschiede-

nen Seiten der Gedanke ausgesprochen worden.

60 dass eine Statue aus der Sammlung Farnese in

Neapel der vulneratus deficiens des Kresilas sei

(Gercke Arch. Jahrb. VIII 117). Trifft diese

Vennutung das Richtige. so wiirde man die Ama-
zone des Kresilas eher in dem Typus einer zu-

sammenbrechenden Amazone erwarten. fur wel-

ehen durch einen bei Klugmann Amazonen 95

abgebildeten Pariser Cameo und eine Statuette

in Dresden ein statuarisches Vorbild wahrschein-
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lich gemacht wird. Die Dresdener Statuette ist

abgebildet in dem oben erwahnten Aufsatze Jahns
auf Taf. I und dort 32ff. besprochen ; vgl. Friede-
richa-Wolters nr. 518. Man hat friiher zwischen
der polykletischen und der attischcn Amazone eine

so grosse Ahnlichkeit gefunden, die man besonders
auch in den Kopftypen zu sehen glaubte, dass
man sich das eine Werk nicht ohne Bezugnahme
auf das andere entstanden denken konnte. Die

mit einer langen Sprungstange erganzt, eine Er-
ganzung. welche Michaelis durch einen Rest in

der Hand des capitolinischen Exemplars bestatigt

glaubte. Doch stent die Echtheit jener Gemme nicht

fest, und die Ergiinzung an und fur sich ist auch
nicht ohne Bedenken. Kiirzlicli ist eine Bronze-
statuette in das Museum von Verona gekommen,
die eine genaue Wicderholung des in Rede stehen-

den Typus ist: die Amazone halt in jederHand einen
Frage, welches das friihere sei, ist hin und her 10 ringartigen Gegenstand. vielleicht einen Schlag-
-mit viel Aufwand von Scharfsinn oft bchandelt '

~ -•.-.. _ _
_

worden; vgl. zuletzt Robert Archaeol. March.
109f. Aber abgesehen davon, dass keine mog-
liche wissenschaftliche Methode sie losen konnte,
muss eingewendet werden, dass die Ahnlichkeit
iiberschatzt worden ist : fur die Figuren im ganzen
hat das schon Michaelis S. 42 betont. aber auch
die Kiipfe zeigen nur jene ganz allgemeine Ver-
wandtschaft, welche zwischen dem polykletischen

ring. Der Typus des zierlichen Kopfehens kann
nicht vor der Mitte des 4. Jhdts. entstanden sein.

Doch kann auch diese Statuette noch nicht alle

Fragen entscheiden. Der Umstand, dass die charak-

teristische Frisur des Kopfes durchaus der auf der

Gemme entspricht. scheint die Echtheit der letz-

teren zu stiitzen und bereitet bei der Verschieden-
heit der Motive nur neue Schwierigkeiten.

Es ist oft hervorgehoben worden, dass die
und dem attischen Typus einer gewissen Gruppe 20 Eigentumlichkeiten des Amazonencharakters in den
von Werken besteht (Kekule" Idolino 13), nichts

was sie daruber hinaus engcr verbiinde. Am
wenigsten hat sich iiber den dritten Typus, die

Matteische Amazone. bis jetzt mit Sicherheit fest-

stellen lassen. Zunachst kennen wir den Kopf
dieses Typus nicht. da keine Wiederholung mit
einem zugehorigen Kopfe erhalten ist. Zwar glaubte
Michaelis denselben in dem Kopfe der Statue
in Petworthhouse gefunden zu haben. Er ist ab-

bildlichen Darstellungen jener kriegerischen Jung-
frauen trefflich zum Ausdruck gekommen seien.

Wie weit aber die antiken Kunstler einen solchen
Eindruck erstrebten, entzieht sich durchaus unse-
rem Urteil, da wir von keinem derselben ausser
der Amazone eine andere weibliche Statue — etwa
eine Aphrodite — zum Vergleich besitzen. und
die MOglichkeit muss fur das 5. Jhdt. immerhin
anerkannt werden, dass das. was der moderne Be-

gebildet Arch. Jahrb. I Taf. 1. 2. Aber schon 30 schauer als besonders dem Charakter der Ama-
auf der Abbildung ist erkennbar, dass der Kopf
in einem geraden Schnitt auf den Hals aufgesetzt
ist. also nicht zugehorig sein kann, ausserdem hat
sich aber auch herausgestellt, dass er modern ist,

der antike Kopf war, wie der erhaltene Rest des
Halses lehrt, nach rechts vom Beschauer gewendet.
Vgl. S.-Ber. der arch. Gesellschaft in Berlin, No-
vember 1890. Damit fallen auch die Schliisse

fort, welche Michaelis aus dem Stil des Kopfes

zonen angemessen in diesen Werken empfindet,

grosstenteils auf Rechnung der Eigentumlichkeit
des Kiinstlers zu setzen sei und sich auch in jeder

beliebigen anderen weiblichen Statue desselben
wenigstens zum Teil gefunden habe, wie dies fur

die archaische Kunst (zur Wiener Amazone) mit
Recht Wolters betont hat. Von spatereu Ama-
zonenstatuen sind in erster Linie die erhaltenen'

Naehbildungen des attalischen Weihgeschenkes zu
auf die Zeit gezogen hat , und friihere Betrach- 40 nennen , unter welchen die erste Stelle di
tungen, welche auf Grand der schlankeren Korper-
bildung und des Gewandstiles das Werk fur be-

trachtlich jiinger ansahen. als die anderen beiden.

treten wieder in ihr Recht. Ferncr ist aber auch
das Motiv nicht klar: die Amazone stelit fest auf
dem rechten Bein, das linke. im Knie etwas ge-

bogen, kann nur mit der Fusspitze den Bod'en
beriihren

, der recfite Ann ist iiber den Kopf ge-
hoben. der linke liiingt herab : sie triigt den Kocher

Museum zu Ncapel bcfindliehe Statue einer stcr--

benden Amazone einnimmt: Friederichs- Wol-
ters nr. 1411, dort auch die Litteratur, und Kliig-
mann Amazonen 82. Nach einer von Klugmann
Arch. Ztg. 1876. 35 bekannt gemaehten Beschrei-
bung aus der Zeit Leos X. befand sich neben
dieser Amazone friiher ein Siiugling, die ursprung-
liche Zugehorigkeit desselben ist von Klugmann
bezwcifelt, hat sich aber durch Untersuchung der

mit dem Bogen an der linken Seite und hat den 50 Statue bestatigt. und damit wird die Identifieie-
Chiton. mit welehem sie allein bekleidet ist. iiber

... ... —
.

.
-

dem rechten Schenkel hochgezogen und den Zipfel

im Giirtel befestigt. Aus dem letzteren Umstande
hat Wolters (Berliner Abgiisse 237) versucht.

auch fur diesen Typus die Venvundung zu er-

weisen. Dem hat aber Michaelis mit Recht
widersprochen (43f.|: die Haltung der Amazone
verrat nichts von Ermattung. und als Vorwand
fur die Anbringung jenes Gewandmotivs konnte

rung derselben mit einer von Plinius n. h. XXXIV
88. XXXV 98 beschriebenen Gruppe und die Riiek-

fiihrung auf den Kunstler Epigonos wahrschein-

lich, vgl. Michaelis Arch. Jahrb. VIII 119ff.

Ausserdem ist eine im Casino Borghese befind-

liche Gruppe von einer reitenden Amazone und
zwei gefallenen Gegnern fur das attalische Weih-
geschenk in Anspruch genommen worden. im all-

gemeinen gewiss mit Recht. doch ist bei der
der Kunstler ebensogut die Vorbereitung fiir Lauf 00 Schleclitigkeit des Stiiekes in seiner Verwendung
oder Sprung brauchen oder irgend eine andere
Thatigkeit . bei welcher der Schenkel sich unge-
hinderter bewegen sollte ; vgl. auch H elb

i
g Fiihrer

durch die offentlichen Sammlungen in Rom 193.
So hatte man denn auch schon friiher auf Grund
einer jetzt verschollenen Gemme, welche bei Nat-
ter Traite de la methode antique de graver en
uierres fines pi. 31 abgebildet ist. die Amazone

die grosste \'orsicht geboten. Abgebildet Arch.

Jahrb. II 77ff. Taf. VII (M". Mayerj. Andere
Spuren weist Michaelis in dem eben erwahnten
Aufsatze nach und Robert Ant. Sarkophagreliefs
II 83. tber einige andere weniger wichtige Ama-
zonenstatuen vgl. Klugmann 83, hmzuzufiigen
ware etwa noch ein Torso aus Pal. Borghese, Mon.
d. Inst. IX 37 = Friederichs-Wolters 1400.

Amazonen im Kampfe mit Greifen finden sich tarch. Thes. 27. Pausan. I 2, 1. Vgl. Wachs-

in spiiterer Kunst decorativ verwendet, Kliig- muth Stadt Athen I 420f. [Wachsmuth.]

mann Amazonen 54f. Usener De Iliadis quodam Amazonius mons. Gebirge in Pontos am
«armine Phocaico , Bonn 1875 , 18. Eine Reihe Thermodon, dem alten Sitze der Amazonen, Pliu.

verschiedener Denkmaler namentlich der Klein- n. h. VI 10; vgl. Apoll. Rhod. II 979.

kunst von geringerem inhaltlichen Interesse meist [Hirschfeld.]

aus spater Zeit sehe man in Roschers Lexikon Ambacia {vicus Ambiacensis) , Ort im Ge-

der Mythologie I 276ff. Hervorzuheben ist noch biete der Turones in Gallia Lugudunensis bei

der Amazonenkampf auf einer Grabstele aus Apol- Sulp. Sever, dial. II (III) 8, 4 (in vioo Ambia-

lonia Monuments grecs 1877 Tf. 3, vgl. Briick- 10 tiensi) und spiiteren Schriftstellern, z. B. Paulin.

ner Athen. Mitt. XIII 373. Ein fragmentiertes Petric. v. Mart. V 533 (Ambatiae, Var. Ambi-

Bronzerelief aus Palastrina Mon. d. Inst. XI 31, tiae). Greg. Tur. hist. Franc. II 26 (iuxta vieum

1 wird von Klugmann Amazonen 10 mit Un- Ambaeiensem territurium urbis luromcae).X3l

recht auf Herakles bezogen, da der Gegner der (in vicis quoque .... Ambaeicnsi) ; de virt.

Amazone einen Schild trug. [Graef.] Mart. II 17. IV 42. Die Zeugnkse zusammen-

Amazonla (^afovm), Titel eines dem Homer gestellt bei Holder Altcelt. Sprachschatz s.

zugeschriebenen Epos, nur bei Suidas s. "Oftygog. Ambacia. Das heutige Amboise (dep. Indre-et-

Als sein Stoff stehen zur Wahl die beiden, so Loire, arrond. Tours). Vgl. Longnon Geogr.

viel wir wissen, allein episch behandelten Kampfe de la Gaule au Vie siecle 262. [Ihm.]

der Amazonen gegen Theseus (in der Qrja^lg, 20 Ambacti, gallisches Wort, welches eine Art

Plut. Thes. 28) und gegen Achill. Letzterer wird reisiger 'Knechte bezeichnet , schon von Ennius

auf Grund der iii dieser Hinsicht ganz unzuver- in die romische Litteratur eingefiihrt, Festus ep.

lassigen (Herm. XXVI 593. 597) vjrodroEis des p. 4: ambactus apud Ennium lingua Gallica

Proklos dem kvklischen Epos Al&tomg beigelegt. servus appellator. Vgl. Polyb. II 17, 12. Caes.

Jedoch ist sein Inhalt, Kampf des Achilleus und b. g. VI 15: alterum genus est equitum. Mourn
der Penthesileia, in sich geschlossen, deshalb das est usus atquc aliquod belhim ineidit, . . . .

Epos wohl als ein selbstandiges anzusehen. Dass omnes in bello versantur, atque eorum ut quis-

es ebenso wie an die Aithiopis auch an den Schluss que est genere eopiisque amplissimus , ita plu-

der Ilias angehangt wurde, beweisen die Verse rimos eircum seambactos elientesquehabet. Mehr-

(Schol. Twl. II. XXIV 804) &s oi'y' a/Kpieitor xAfpor 30 fach auch in Glossaren erwahnt, z. B. Placidi

"ExtoQoe rjMe 8"A[ia£(bv,"Agi}os &vydrt]g neya).t'j- gloss, p. 11 Deuerl,: ambacti, servi. Corpus gloss.

toqos avdgotpovoio und der homerische Beclier D Latin. II 16 : ambactus dovlog /uod-cnoc;, a>g "Ev-

bci Robert 50. Berl. Winckelmannsprogr. 26, nog. Der Eigenname Ambactus CIL X 6494

s. oben S. 1103. Dass dies Epos die homerische u. 0. Gliick Kelt. Namen 20 und in den Ver-

A/xaCovia war, hat Lobeck Aglaoph. 417 ver- handlungen der 21. Philol.-Versamml. in Augs-

mutet, es wird audi wahrscheinlich durch die burg (1862) 107—109. Mommsen ROm. Geseh.

Zusammenstellung der A. mit der 'Ihag fuxgd und III' 234. Holder Altcelt. Sprachschatz s. am-
den Nooiot bei Suidas. Welcker Ep. (Jvkl.2 bactus (vgl. auch ebd. unter ambaefhius).

I 292ff. II 424ff. giebt der A. den attischen [Ihm.]

Amazonenkampf zum Inhalt; jedoch war dieser 40 Ambara, bedeutende und stark befestigte

auch in der Qijotjig bchandelt, und dass ein so Stadt des Sasanidenreiches (227—651), auf dem

junges attisches Epos dem Homer beigelegt wor- linken, ostlichen Ufer des Euphrat, die auch noch

den sei, ist weder iiberliefert. noch glaublich. wahrend eines grossen Teiles des muhammeda-
[Bethe.] nischen Mittelalters gebliiht hat, jetzt aber vollig

Amazonikon (lifiaLonxtir) , Ort in Boeotien, verodet ist. Ihre Lage wird durch die Ruinen-

Steph. Byz. s. 'Aixa^orewv: [Hirschfeld.] statten von Tall 'Aqar (so C he sney Expedition

Amazonios(M,uaCoV(os). 1) Beiiiame des Apol- for the survey of the rivers Euphrates and Tigris,

Ion , der unter diesem Namen zu Pyrrichos in Karte VII ; Text II 438 Tell 'Akhar) d. i. .Burg-

Lakonien verehrt wurde, wo sich ein Tempel des hiigel' und.Ambar (so Bewsher Journ. Roy.

Gottes befand , den die bis hieher vorgedrungenen 50 Geogr. Soc. London XXXVII 174; Chesney a.

Amazonen gestiftet haben sollen. Paus. Ill 25, 2. a. O. Karte VH IM'tnah , Stadt' oder Omm Barm.
Vgl. S. Wide Lakonische Kulte (Lpz. 1893) 94. worin schon Ritter Erdkunde v. Asien X 148

126. [Toepffer.] den Namen Ambai wiedererkannt hat; s. auch

2) Amaxonius befahl Kaiser Commodus (Hist. G. Hoffmann Ausziige aus syrisch. Akten per-

Aug. Commod. 11. 8. Cass. Dio LXXII 15) den sisch. Martyrer 83, 754; Ztschr. d. Gesellsch. f.

December zu nennen. als er lfilage ton- r.rutvoimr Erdkunde Berlin XVIII 443) bezeichnet, die in

urjv&v xa ovouaza, Saa iist dg/aTa y.ara/.vaag, dem von dem Euphrat und dem heutigen Saqla-

mvzag He zatg iavrov .-rgoatjyogiaig ovoudnag, &v al vija-Kanal (Nahr al-Saqlavija) gebildeten Winkel.

Tt/.fMxai ig 'Hgax/Ja bij&n' ag avdoeioraTov ave- siidlich von diesem letzteren, etwa 4 Km. nord-

<ff.oovro (Herodian I 14, 9). Grund der Benennung 60 nordwestlich von QaTat Falluga (33° 21' 9" nord-

^l/Hist. Aug. a. O. 11,9. Aufhebung der kaiser- licher Breite, 43° 48' 22—5" Ostlicher Lange

lichen Verfiigung sofort nach der Ermordung ihres Greenw., Chesney) liegen. Ihre Entfernung von

Urliebers ebd. 20, 5. [Kubitschek.j dem Ost gen Siid von ihnen gelegenen Baghdad

'Afut^ovig arrfXrj, in Athen nahe dem itoni- betragt 52 Km. Die Lange des Weges zwischen

schen Tlior bei dem Heiligtum der olympischen beiden Stadten wird von den arabischen Geo-

Ge errichtet. wurde auf die Amazone bezogen graphen auf 12 Parasangen (Farsakh) angegeben

(Antiope oder Hippolyte), welche die Geliebte des (s. z. B. Ibn Khordadhbeh, 9. Jhdt., Liber via-

Theseus gewesen war. Plato Axioch. 364 d. Plu- rum et regnorum ed. de Goeje Text 72, Ubers.



1791 Ambara Ambara 1792 1793 Ambara Ambara 1794
53. Kodama[Qudama],10. Jhdt., ebd.Text216,
Ubers. 165. Sprenger Post- und Reiserouten des
Orients 91). Zwischen A. und Ktesiphon (Tdq
i Kisru) betragt die directe Entfernung 87 Km.

;

die Lilnge des Weges von Madain ,die Stadte'
(Ktesiphon) nach Baghdad ist nach den arabi-
schen Geographen 7 Parasangen (s. Kodama

a

a. 0. Text 193, fibers. 152. Sprenger a. a. 0.
63), so dass der ganze Weg von Ktesiphon nach

sein und die durch das Suffix k erweiterte Form
ambdrak enthalten, die durch den Wurdenamen
Ambdralcpate ,Magazinverwaiter' (Noldeke a. a.

0. 444) als thatsachlich vorhanden erwiesen wird.
Bereitsd'Anville (Geographie ancienne abregec,
in Oeuvres II 477; l'Euphrate et le Tigre 71)
und Saint-Martin (zu Lebeau Histoire du
Bas-Empire III 85, 1) haben Ayxcofiagtxig mit
Ambar in Verbindung gebracht. Ist diese Ver-

A. 19 Parasangen betrug. Der Name A. ist eigent- 10 mutung richtig , so muss Ankobaritis die zu A.
lich bios ein Appellativum und bedeutet ,Maga-
zin', neupersisch ambar (geschrieben anbdr), altere
Form ha,mbdr, als Lehnwort im armenischen ham-
bar erhalten (s. de Lagarde Gesanimelte Ab-
handlungen 12; Armenische Studien 82); ihn
fuhrte die Stadt, weil dort Arsenale undProviant-
magazine waren (s. auch die Erklarungen des
Namens bei Iaqiit Geographisches Worterbuch
ed. Wlistenfeld I 368). Ihre officielle Benen-

gehOrige Landschaft bezeichnet haben. Dann hat
es aber schon zur Zeit des Ptolemaios, also schon
wahrend der Arsacidenzeit, in jener Gegend einen
Ort namens A. gegeben, der als ,Magazin' diente.
Wahrend der Sasanidenzeit gehorte das Territo-
rium von Ambar zum Gebiete der unter persi-

scher Oberhoheit stehenden arabischen KOnige-
von Hira (syr. Herta .Heerlager'; Glaukos bei
Steph. Byz. s. "Eg&a , s. d.) aus dem Stamme

nung dagegen war Perd&Sdbhur (arab. Fairux- 20 Lakhm und war zum grossen Teile von Arabern
Sabur; s. Ibn Khordadhbeh a. a. 0.' Text 7,

Ubers. 5. Kodama a. a. 0. Text 235, libers.

179, wo jedoch infolge einer Fluchtigkeit die
beiden Namen nicht einander gleichgesetzt sind.
Ibn al-Fakih, um 900 n. Chr. , ed. de Goeje
199. Tabari, 9. Jhdt., Annales, Leydener Ausg.
I 839 e und Noldeke Geschichte der Perser u.

Araber z. Zeit der Sasaniden, aus d. arab. Chro-
nik d. Tabari fibers. 57, 5. Hamza Isfahan!

bewohnt. Die . nestorianischen Syrer hatten in
A. oder Peroz-Sabhur (syr. Peroz-Sabhor) einen
Bischofssitz (s. Assemanni Bibliotheca Orien-
talis II 459. HI 2 DCCXVIII. Guidi ZDMG
XLIII 413). Isidoros von Charax, der um Christi
Geburt das Partherreich bereiste, und den sein
Weg langs des Euphrat fuhrte, erwahnt A. nicht,
sondern in der Gegend von A. (Geogr. gr. min.
I 249) die Stadt Beor'aava (s. d.), die mit der

10. Jhdt., ed. Gottwaldt Text 49, Ubers. 35. 30 auf dem westlichen Flussufer verzeichneten Sta
Iaqiit a. a. 0. I 367. Ill 227. 929), d. h. Sieg-
reich Sabhur. So wurde sie nach dem Sasaniden
Sapor (Sdhpuhre oder Sdbhure II., 310—379). dem
Gegner des Kaisers Mian, genannt (s. Libanius
'Emxdywg in 'IovXtavaj I 598 Beiske : ndXig Aa-
avgi<ov fisydXtj, xov ftev rare (Saodevovzog iitmvv-
fiog), der sie erbaut haben soil (s. Tabari a. a.

0. Noldeke a. a. 0. Iaqut a. a. 0. I 368. Ill
929. Hamza Isfahan! a. a. 0. hingegen schreibt

tion Sokene der Tabula Peutingeriana (Segm.
XI 4; Scene beim Geogr. Rav. 53, 14 P.) iden-
tisch sein wird ; auf sie folgt unmittelbar Seleucia,
wahrend Isidoros dazwischen noch NsdsroXig ein-
schiebt. G. Hoffmann (Ztschr. d. Gesellsch. f.

Erdk. Berlin XVIII 444), der Bea^ava mit Recht
auf dem rechten Euphratufer ansetzt, hat darin
das noch von Ibn al-Kalbi (um 800 n. Chr.)
genamite Dorf Seliana bei Ambar erkannt. Es

ihre Erbauung Sapor I. 242—272 zu), wahrschein- 40 ware sehr wohl de'nkbar . dass A. erst nach der
lich aber nur neu anlegte und befestigte. Unter
diesem letzteren Namen ist sie zuerst den Eomern
durch den Feldzug Lilians gegen die Perser be-
kannt geworden. Ammianus Marcellinus (XXIV
2, 9. 5, 3) giebt ihn durch Pirisabora (s. d.),

Zosimos (III 17, 3) durch Brigoapwga (s. d.) wieder.
In der Sasanidenzeit, sowie in den ersten Jahr-
hunderten des Khalifats, wo die Araber die von
ihnen vorgefundene Provincialeinteilung unver

Zeit des Isidoros entstanden sei, dass die Arsa-
ciden dort erst im Laufe des 1. Jhdts. n. Chr.
ein Proviantmagazin und Waffendepot errichtet
hatten. Die erste sichere und ausfiihrliche Nach-
richt iiber A. findet sich in den Berichten fiber

den Feldzug lulians gegen die Perser bei Liba-
nios

( 'Emxacptog £V 'IovXtavoJ I 598), Ammianus
Marcellinus (XXIV 2, 9—22) und Zosimos (HI
17, 3— 18, 6), in denen die Stadt, wie dies zur

andert beihehielten
,
war A. oder Peroz-Sabhur 50 Zeit ihres Begriinders oder doch Neubegrunders

der Hauptort eiues nach ihm benannten Distrik ^h^4-„™~*.h_jk„u :_i. *._ j • -»t

tes (Tassiig) von 'Iraq (umfasste Babylonien, das
sfidliehe Mesopotamien und einen Teil Assyriens)
und gehorte zum Kreise (Kiira, astan, istdn) al-
' AHJal-'Al; s. Ibn Khordadhbeh a...a. 0. Text
7. Ubers. 5. Kodama a. a. 0. 235, Ubers. 179.
Ibn al-Fakih a. a. 0. 199. Iaqut a. a. 0. I

241. Ill 592). Eine volkstumlichere Bezeichnung
der Gegend um A. ist das von dem persischen

selbstverstandlich ist, nur unter der seinen Namen
enthaltenden Bezeichnung Peroz-Sabhur (s. oben)
erscheint. Sie war damals nach Ktesiphon die
bedeutendste Stadt Babyloniens (Amm. XXIV 2,

9 eiritas Pirisabora ampla et populosa. Zosim.
Ill 18. 6 .To'/.ts /isyd/.r/ xai xibv h 'Aoavgi'a piexd

Kxt/oiifwvxa /.leyhxij) und stark befestigt. Eine
doppelte Mauer umgab sie (Liban. a. a. 0. xsi/_og 6k
eiow xov xri/ovg eyovoa devxeoov. Amm. XXIV

Bearbeiter des Geschichtswerkes des Tabari (s. 60 2, 12 relietis ' dtitatis duplictbus murU. Zosim.
Chronique de Tabari, trad, sur la version persane

'"' " " "
d'Abou-'Ali Mo'hammed Bel'ami par Zotenberg
II 5) gebrauchte Ambdristdn. Und wahrschein-
lich ist eine analoge Benennung erhalten in dem
Namen der bei Ptolemaios (V 18, 4) erwahnten
Landschaft 'Aynio^agixtg (s. d.), die sich weithin
langs des Euphrat (im jtoy.v jiagd xov 'Evyodxyv)
erstreckte. Er wird aus 'A/i§caoaxlxig entstellt

HI 17 , 3 bi'o /lev yug nvx/.oxegeoi xeotsi/.rjxxo

xer/eotv), und in ihrer Mitte erhob sich auf einer
schwer zuganglichen Anhohe (vielleicht, wie schon
Ritter Erdk. v. As. X 148 vermutet hat, der
jetzige TaU'Aqar ,Burghugel') die Burg (Amm.
arx, asperi montis interrupta planitie super-
poxita, cuius medietas in sublime eonsurgens
etc. Zosim. a. 0. axQonoXiq 5' i)v iv [tiooi

ovde avxrj yqdiav k'%ovoa rijv dvdfaaiv; Ausfiihr-

licheres iiber die Befestigung der Stadt s. unter

Pirisabora). Im April 363 — damals hatte

in Hira Aus bin Qallam der lakhmitischen Dy-
nastie die Herrschaft entrissen (Noldeke a. a.

0. 78. v. Gutschmid ZDMG XXXIV 745 =
Kleine Schriften HI 168)— wurde sie nach zwei-

tagiger Belagerung durch Ubergabe von Lilian

eingenommen, und die ROmer fanden in ihr un-

geheure Vorrate an Waffen und Proviant (Amm.
XXIV 2, 22 in hae arce armorum alimento-

rumque copia reperta est maxima. Zosim. HI
18, 5 oTxov xe cixlezov evqov xal ojtXa jxavxoia xai

u,r)yavr)(iaxo. xal ininXcav jiXrj&og ov fiexgwv xal

xfjg aXXrig daoaxevfjg). Offenbar befanden sich in

A. die Arsenale und Proviantmagazine fur die

Grenzfestungen am Euphrat, und deswegen wurde
auch die Stadt xax' i^oxnv ,das Magazin' ge-

nannt. Dazu eignete sie sich ausgezeichnet durch

ihre Lage in der fruchtbarsten Provinz des Reiches

;

ausserdem war sie von der rSmischen Grenze bei

Circesium (Ammian. Cerousium) weit genug ent-

fernt, um einem feindlichen Angriff nicht un-

mittelbar ausgesetzt zu sein, und der Hauptstadt

so nahe, dass von dort aus eine wirksame Con-

trolle fiber die in ihr aufgehauften Vorrate getibt

werden konnte. Zugleich diente sie mit zum
Schutze Ktesiphons gegen einen Angriff vom Eu-
phrat her. Die hervorragende Bedeutung, die

A. als Depot aller fur den Krieg erforderlichen

Dinge besass, war die Veranlassung , dass der

Gebrauch des officiellen Namens fast ganz durch

den des Appellativums verdrangt wurde, das aber

durchaus noch als solches empfunden wurde, wie

der ihm bei den Arabern stets vorgesetzte Artikel

(al-Ambdr ,das Magazin') beweist. Die byzan-

tinischen Historiker kennen die Stadt nur unter

der Bezeichnung A. So wird in dem uns er-

haltenen Fragment des Geschichtswerkes des Jo-

hannes von Epiphaneia, Ende des 6. Jhdts. (FHG
IV 275. L. Din dorf Hist. gr. min. I 379), be-

richtet, dass, als Chosroes I. (Khusrave Anosirvan
531—579), im J. 573, selbst von der Reichs-

hauptstadt Ktesiphon (Johannes setzt dafiir Ba-
fivXmv) gegen die ROmer ins Feld zog, er den
Tigris iiberschritten habe und dann durch die

Wiiste (Tiygtv sioxafiov diafiag xr\v xe jxogeiar did

xfjg igtj/tov yijg xoiovfisrog) bis in die Nahe der

persischen Festung A. marschiert sei (jiXtjotov

'A/ijiagdiv Tltgmxov yiyovsv <pgovgiov) , die fiinf

Tagemarsche von der romischen Grenzfestung Kir-

kesion (s. d., arab. Qarqisijd, jetzt Abu Serai,

verkurzt Besera) entfernt war (dtyeioxrjxst de xovxo

.To/.ecog Kigxtjolov o<56v tffiegciiv ^evxe). Nach den
Itinerarien der arabischen Geographen (s. z. B.

Ibn Khordadhbeh a. a. 0. Text 72f.. Ubers.

53. Kodama a. a. 0. Text 216f., Ubers. 165f.

Sprenger a. a. 0. 91f.) betrug die Entfernung
zwischen Ambar und der gegeniiber Kirkesion,

auf dem rechten Euphratufer liegenden Station

al-Fas (jetzt wohl die Trummerstatte Zubari),

auf dem kiirzesten Wege 73 Parasangen (Kodama
a. a. 0.), wonach fast 15 Parasangen auf den

Tagemarsch kommen wiirden. Die Angabe des

Johannes von Epiphaneia wird daher von der

Zeit zu verstehen sein, die die Reitpost, und also

auch Reiterei, gebrauchte, uin den Weg zwischen

A. und Kirkesion zuriickzulegen. Bei Theophy-

Pauly-Wissowa

laktos Simokattes (1. Halfte des 7. Jhdts.), der

fur die von Johannes von Epiphaneia behandelte
Zeit das Werk desselben vollstandig in das seine

aufgenommen hat, steht die entsprechende Stelle

III 10, 6. Anstatt 'A/uftdgwv, das dort, mit einer

leichten Abweichung von der Vorlage, als xcogtov

xi ITsgaixdv bezeichnet wird, hat die massgebende
Hs., der Vaticanus, das von de Boor in den Text
gesetzte 'Ajlfidgcov, was unbedenklich in Aiipagcov

10 zu andern ist. An einer anderen, ebenfalls auf
Johannes von Epiphaneia zuruckzufuhrenden Stelle

des Theophylaktos (IV 10, 4), in dem Bericht
fiber die Flucht des Chosroes II. (Khusrave Abhar-
vez oder ParvSz 590—628) im_ J. 590, nach
der ihm von Bahrain CObin (Bag'd/i) beigebrach-

ten Niederlage, wird ganz ahnlich wie von Chos-
roes I. erzahlt, dass der Konig Ktesiphon ver-

lassen habe und fiber den Tigris gesetzt sei und
dann durch die Wfiste bis zum Euphrat und

20 langs desselben bis zu den Festungen A. und
Anatha (bei Isidoros v. Charax I, Geogru gr. min.
I_ 249 'Ava&co, s. d., bei den Arabern 'Andt oder

'Anat, jetzt 'Ana, in 34° 27' 27" nOrdlicher Breite,

41° 58' 51" Ostlicher Lange Greenw., Chesney)
gegangen sei (xov Evqpgdxrjv jxoxaftdr xagaftetyas
to} 'A/ifiogecov [de Boor 'Afi/tagetov , Vat. 'Aaflo-

geaiv, sed a in lit.] xai 'Avd&oiv xXtjOtdfct <pgov-

gioig). Von dort wandte er sich dann weiter

stromaufwarts nach Kirkesion (Theophylaktos Kig-

30 xrjvoior). Die Ubereinstimmung in den Namen
und in der Lage zeigt, dass es sich an beiden
Stellen des Theophylaktos nur um ein und den-

selben Ort handeln kann (so Noldeke a. a. 0.

57, 5. de Boor Index z. sein. Ausg.). Dagegen
hat Saint-Martin, der den Namen A. bei Jo-

hannes von Epiphaneia und in der ersten Stelle

des Theophylaktos ganz richtig auf Ambar-Per6£-
Sabhur bezogen hatte (zu Lebeau Histoire du
Bas-Empire X 103, 4), fur die zweite Stelle des

40 Theophylaktos , irregefiihrt durch die Lesart der

Has. und die dort gebrauchte etwas abweichende
Form des Namens, eine hOchst selfsame Erklarung
aufgestellt (a. a. 0. X 305, 1), indem er die von
(pgovgioig abhangigen Genetive pluralis nicht, wie
gewOhnlich, als Ortsnamen fasst, sondern als Be-

zeichnung von Stammen, und zwar von Araber-

stammen, die am Khabur, dem bekannten Neben-
flusse des Euphrat — bei Theophylaktos 'AfSbgag

oder 'Aftfiogag, wovon 'Afijiogiojv abzuleiten sei—
50 und in der Stadt Anatha wohnen sollen , wobei

er vOllig ausser Acht lasst, dass dann die ver-

meintlichen Khaburaeer, die doch heher stromauf-

warts als Anatha wohnen mussten, nicht wohl
an erster Stelle hatten genannt werden diirfen,

und dass Chosroes von ihnen nicht mehr in die

Nahe von Kirkesion (irri xd Ktgxijvowv iybyitva

xo'/.ewg) hatte zu gehen brauchen, da er sich ja

bereits am Khabur befunden hatte. Die von

Saint -Mar tin so missgedeutete Form 'Apfiogea

60 verdankt ihre Entstehung nicht bios einer zu-

falligen Laune oder einem Missverstandnisse des

Theophylaktos oder seines Gewahrsmannes, sondern

ist hOchst wahrscheinlich eine genauere Wieder-
gabe der von Johannes von Epiphaneia von Per-

sern
, ja vielleicht an Ort und Stelle selbst ge-

horten mitteliranischen Form ambdre oder am-
bore. Das auslautende e entspricht der alten

Genetivendung ahya, denn dieser Casus, der im
57



1795 Ambarri Ambastai 1796

jiingeren Mitteliranischen von der ganzen Nominal- 2416. Vgl. Zeuss Die Deutsohen 166. 209. Des-
flexion allein ubriggeblieben ist, ist dort infolge jar dins Geogr. de la Gaule II 465 [Ihm]
dessen der Normalcasus. Der dunkle Vokal der Ambarralia, altrSmisches Staatsfest, das all-
zweiten Silbe, der sich hier, wie in Amborakitis jahrlicb zur Eeinigung und Entsiihnung der Fel-
(s. u. Ankobaritis), findet, ist im Iranisehen der in Form eines Flurumganges abgehalten wurde
in Bildungen wie die hier vorliegende das ur- (quod arva ambiat victima Serv. Eel. 3, 77, vgl
sprimghche und noch jetzt in Dialekten nach- 5, 75. Macr. Ill 5, 7), entsprechend der von den
weisbar. Naeli den von Johannes von Epiphaneia Privaten begangenen lustratio agri (Cato de agr.
und Theophylaktos geschilderten Ereignissen er- 141) und den analogen Gaufesten (z. B. CIL IX
scheint der

_
Name A. nicht wieder in der byzan- 10 1618. 5565). Die Hauptceremonie ist die Herum-

tmischen Litteratur. Bereits unter dem Khali- fuhrung der Opfertiere (dass esSuovetaurilia waren,

- ' Kriegs- um die zu entsfihnende Gemarkung, wie beim Am-
schauplatz zwischen Morgenland und Abendland burbium (s. d.) um die Stadt und bei der lustratio
immer mehr nach Westen, und es fehlte damit pagi um die Grenzen des Gaues (Grom. p. 164,
die Veranlassung, A.s wieder zu erwahnen. Nach- 25). Als die weite Ausdehnung des ager Roma-
dem A. auf kurze Zeit, unter dem ersten'abba- nus die thatsachliehe Umgehung zur Unmoglich-
sidischen Khalifen Abu-1-

C
Abbas al-Saffah (750 keit machte, wurde die Feier an bestiminten Ort-

—754). Eesidenz gewesen war, verlor es wahrend 20 lichkeiten der Grenze des als ager Romanus im
des Mittelalters immer mehr an Bedeutung, um engen technischen Sinne angesehenen Gebietes
schliesslich das Los aller grossen Stadte des Alter- (s. darfiber oben S. 780f.) begangen ; einen sol-
turns am Unterlaufe des Euphrat und Tigris zu chen Ort Namens Qfjoxoi zwischen dem 5. und 6.
teilen. Fast alle

,
die bisher iiber A. gehandelt Meilenstein bezeichnet Strabon V 230 als einen

haben, haben sich darauf beschrankt, die Nach- der Platze des von ihm 'Aupaoovi'a genannten
richten zu erortern

,
die in den Berichten fiber Festes. Die ausffihrenden Priester sind nach Stra-

den Feldzug Iulians hinsichtlich PSr&z-Sabhurs bon die tegouvfytoveg , d. h. die Pontifices, nach
enthalten sind. Die kritische Ubersicht fiber die Festus ep. p. 5 (mit der sicheren Emendation des
Identifieationen und topographischen Combinatio- Ant. Augustinus) die duodeeim fratres, d h
nen, zu denen diese den Anlass geboten haben, 30 die Fratres Arvales, und es darf jetzt als allge-
wird daher unter Pirisabora ihren Platz finden. mein zugestanden gelten, dass das von den letz-
In Bezug auf A. bei den Byzantinern ist ausser teren alljahrlich am 27., 29. und 30. bezw. 17 ,

auf die bereits erwiihnten Amnerkungen Saint- 19. und 20. Mai begangene Fest mit den A.'
Martins zuLebeaus Histoire du Bas-Empire identisch ist (s. u. Arvales fratres) Jeden-
nur noch auf eine kurze AnmerkungTh.N old ekes falls also hat Augustus mit der Erneuerung der
in der Geschichte der Perser und Araber zur Zeit Arvalpriesterschaft auch das Fest wiederherge-
der Sasaniden (57, 5) zu verweisen, wo eine An- stellt , wohl nicht ohne einige Neueruncen : ob .

zahl Belegstellen gegeben sind ; von diesen ist der Tag des Festes der Arvalen derselbe°war wie
jedoch Barhebraeus Chronicon ecclesiasticum der der voraugusteischen A. wissen wir nicht,
ed. Abbe loos und Lamy III 123 zu streichen, 40 da fiber die Zeit der letzteren nichts fiberliefert
die sich nicht auf Peroz-Sabhur-Ambar bezieht, ist und nur aus dem Fehlen des Namens in der
wie dies auch die Herausgeber zu der Stelle Festtafel zu schliessen ist, dass es feriae con-
lrrtumlicher Weise annehmen, sondern auf Perdz- eeptivae waren ; die Thatsache , dass noch im
Sabhur oder Faisabur am linken Ufer des Tigris, J. 393 n. Chr. bei dem Alpenvolke der Anauni
nordwesthch von Mosul (s. fiber dasselbe G. Hoff- gerade am 29. Mai ein Fest gleicher Art begangenm a n n Auszuge aus syrisch. Akten pers. Mar- wurde (cum lustrale malum circa fines agrorum
tyrer 213f.). Zum Schluss darf nicht unerwahnt cupcrent ducere Acta SS. Mai VII 43), 'berech-
bleiben, dass die spatere jiidische Tradition Ne- tigt nicht zu Efickschlussen auf die altere Zeit.
harde'a JArrian bei Steph. Byz. s. v. und Ptole- da doch in dieser entlegenen Gegend nicht der
maios Nadeda, Josephos Nho&a oder NiaoSa), das 50 republicanische Festkalender gegolten haben kann.
kurz nach Christi Geburt der Sitz eines kleinen sondern nur unter dem Einflusse des in Bom fib
judischen Raubstaates, spiiter der einer beriihm- lichen Arvalenfestes die in verschiedenen Orten
ten jfidischen Schule war, und das unterhalb A. an verschiedenen Tagen begangene lustratio pagi
am Euphrat lag. in irrtumlicher Weise mit diesem (so verzeichnet z. B. das feriale Campanum vom
identificiert hat (s. u. Naarda). Dieselbe An- J. 387 [CIL X 3792] lustrations am 1. Mai und
sicht hat auch Eitter (Erdk. v. Asien X 147), 25. Juni, vgl. dazu Mommsen Ber. sachs. Ge-
von falschen Waussetzungen ausgehend, ausge- sellsch. 1850, 67) auf dieses Datum angesetzt
sprochen und sie auch. infolge einer Verwechslung. wurde. [Wissowa.l
Mannert zugeschrieben. "

[Andreas.] Aiiibason ('Aupaoov), .Metropolis der Phrvger',
Ambarri (wahrscheinlich zusammengezogen 60 Steph. Byz., nach Ramsay Asia Min. 139 gleich

&-asumbarari = auf beiden Seiten desFlusses Arar dem bvzantinischen Ampun und dem modernen
wohnend), Volk in Gallia Lugudunensis, zwischen Ambanaz. [Hirschfeld.]
Aeduern und Allobrogern. Sie werden immer Ambastai. 1) Volk im Innern Vorderindiens.
mit den Aeduern zusammen genannt, als deren sudlich vom Flusse Nanagunas (Taptii bis zuin
Stammverwandte sie Caesar b. G. I 11. 14 be- Gebirge Bettigo und zu den Quellen des Chabe-
zeichnet. Livius V 34 nennt sie unter den (unter ros (Kaveri) reichend, Ptolem. VII 1, 66
Bellovesus) nach Italien gewanderten gallischen 2) Volk an der Ostkttste des fUyas x6i.ntK
Stammen. Der Eigenname Ambarria CIL XII oberhalb der Sivai l/&vo(pdyoi am Oberlaufe des
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Flusses Ambastes. In den indischen Schrift- la Gaule au Vie siecle 419. Desjardins Table
werken erscheinen Ambastha als nicht-arische de Peutinger 14. Inschriftliche Zeugnisse ffir

Aboriginerstamme , ungewiss, ob zu den Kola den Namen z. B. CIL V 6885. Mommsen Inscr.

oder zu den Dravida gehorig, in verschiedenen Helvet. 43. Le Blant Inscr. chre't. II nr. 655.

Strichen Dekhans, namentlich in Verbindung mit [Ihm.]

den Mekala des Hochlandes Amarakantaka ; die Ambiatinns vicus s. Ambitarvius vicus.
ersten A. werden wir daher in das Plateau von Ambibarii werden von Caes. b. G. VII 75
Be'rar (skr. Vidharba) nflrdlich von der Godiivari unter den civitates quae oceanum attingunt ge-

setzen mfissen ; das grosse Epos (Maha-Bharata nannt : quaeque eorum consuetudine Arenioricae

V 93 v. 3339ff.) schildert sie als ein rohes, mit 10 appellantur
,
quo sunt in numero Ouriosolites,

Keulen kampfendes Volk ; nach Manus Gesetz- Redones, Ambibarii, Osismi etc. Man hat ver-

buch (X 47) besassen sie die Kunde der Heil- schiedentlich emendieren und Ambarri (vgl. D e s-

krauter. Die aus Berichten indischer Brahmana jar dins Geogr. de la Gaule II 465), Ambiliati
erflossenen A. der sinischen Kiiste bezeichnen die u. a. an die Stelle der A. setzen wollen. Bei

nackten Aboriginer von Tong-kin landeinwarts Holder Altcelt. Sprachschatz (s. Ambibarii)
vom Song-ka-Delta ; den Fluss Ambastes sucht wird als Hauptort des Volkes Ambrifires (Bas-

Lassen sudlich von Canton. [Tomaschek.] Maine) angegeben (?). Uber die Deutung des

Ambautai ('Apfiavrai , Var. A/^drai) , nach Namens vgl. Glfick Keltische Namen bei Caes. 18.

Ptolem. VI 18, 3 die nordostlichste Abteilung [Ihm.]

der Paropanisadai westlich vom Koas (od. Choes, 20 Ambibulus. 1) M. Ambibulus (Hss. dfifli-

jetzt db-i-Kiinaf) und nOrdlich vom Kabulfluss; fSovy.os oder afifiifSoovxos; 'Afifliovws Casaubo-
es muss Aaftfidyat (skr. Lampaka, jetzt Lameg- nus, 'AfifttjSovlos Niese), Procurator von Judaea
hdn, Laghmdri) vetbessevt werden. [Tomaschek.] um 10—13 n. Chr., Joseph, ant. Iud. XVIII 31.

Ambe ("A/ifa), bei Ptol. VI 7, 6, Variant* ffir 2) O. Eggius L. (?) f. Corfmlia) Ambibulus
"Axfxri, s. d. Nr. 1. [D. H. Miiller.] Pomfponius Lonjginus Gassianus L. Maecius

Ambenus Dions, bei Val. Flacc. VI 85 neben Pos[tumus] , Cos. ord. J. 126 mit M. Annius
dem Flusse Tyras und dem Kiistenorte Ophiusa Verus IH.

genannt, vielleicht ein steiler Vorsprung der pon- 3) Varius Ambibulus, Cos. in unbestimmtem
tischen Kfiste oder eine am Istrosdelta (bei dem J. (CIL X 3864). [v. Eohden.]

jetzigen Tuldza?) gelegene Anhohe; es konnte 30 Ambidrari ('A/j,fttd(>avoi , Ptolem. II 13, 2),

gall, ambis = lat. amnis , skr. dmbhas , dmba Volk im siidOstlichen Noricum. Der Name be-

,Wasser' zu Grunde liegen und der Name der deutet Dravi accolae, Umwohner der Drau. Zeuss
gctischen oder bastarnischen Nomenclatur ange- Die Deutschen 242. 244. Glfick Keltische Na-
lioren. [Tomaschek.] men bei Caes. 19. Hierzu gehOrig der Eigen-

Amber oder Ambra (? ambre oder ambrae name Ambidralnis ( = Ambidravus) auf einer

im Itin. Ant. 236. 257. 258), Station in Eaetien Inschrift von Villach CIL III 4753. [Ihm.]

an der von Bedaium fiber Isinisca nach Au- Ambigatus, Ftirst der Kelten, veranlasste

gusta Vindelicum ffihrenden Strasse, 32 Millien (nach der keltischen Wandersage) die erste kel-

von letzterer Stadt. Heute bei Bruck am Amber tische Einwanderung ins Gebiet des Padus , zur

(Amper) zu suchen. Mommsen CIL III p. 735. 40 Zeit des Tarquinius Priscus (nach gelehrter Be-

738. Ort und Fluss hatten denselben Namen. rechnung). Liv. V 34. [Klebs.]

Vgl. auch Fo'rstemann Altdeutsches Namen- Ambilatri, Volk der Provincia Aquitanica

buch II 73. [Ihm.] beiPlin. n. h. IV 108. Vgl. Desjardins G^ogr.

Ambia(?). Felix Ambiensis nennt die Notitia de la Gaule II 371f. Ob identisch mit den Am-
Mauretaniae Caesariensis des J. 482 unter nr. 46. biliati Caesars (b. G. Ill 9)? [Ihm.]

Sonst ist nichts fiber diese Stadt bekannt. Ambiliati, VoTkerschaft Galliens , von Caes.

[Joh. Schmidt.] b. G. Ill 9 als Bundesgenossen der Veneti an-

Ambiani ('Aufiiavoi Strab. IV 194. 208. Ptol. geffihrt mit den Osismi, Lexovii, Namnetes, Mo-
ll 9, 4), Kfistenvolk in Gallia Belgica, im heu- rini, Diablintes, Menapii. Orosius VI 8, 8 liest

tigen Amiennois. Im Kampf gegen Caesar stellten 50 Ambivaritos statt Ambiliatos. Die zweite Hand-
sie 10 000 Mann ins Feld (Caes. b. G. 114, da- schriftenklasse (/? bei Holder) bietet Ambianos.
raus Oros. VI 7). ergaben sich aber bald (b. G. Vgl. Ambilatri. Den Namen Anibiliati deutet

II 15). Caesar erwahnt sie noch b. G. VII 75. Gluck Keltische Namen bei Caes. 21 als aestuosi.

Hirtius VIII 7. Plin. n. h. IV 106. Incerti pa- Der Name Ambitius CIL XI 834 (Modena).

negyr. Constantio Caes. d. 21 (Ambiano et Bello- Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

vaco et Tricassino solo). Not. dign. occ. XLII Ambilici ('AujSD.ixoi, Ptolem. II 13, 2), Volk

67. Ihre Grenznachbarn waren die Nervier, Viro- in Noricum , den Ambidravi benachbart. Der

manduer , Bellovaker , Atrebaten. Ihre Haupt- _ Name bedeutet wahrscheinlich ,Anwohner des

stadt Samarabriva (Ptolem. II 9, 4) heisst bei Licusflusses' , dessen Name sich im Lessachthal

spateren Ambiani (Amiens), Itin. Ant. 362. Am- 60 an der oberen Gail erhalten zu haben scheint.

mian. Marc. XV 11, 10 (Ambiani urbs inter Zeuss Die Deutschen 244. Glfick Keltische

alias eminens). XXVII 8, 1 u. a., oder civitas Namen bei Caes. 19. [Ihm.]

Ambianensium , Sulp. Sever, vita Mart. 3, 1. Ambilnstram, nur bei Serv. A en. I 283 (mit

Not. Gall. VI 11 u. a. ; vgl. Not. dign. or. VI thfirichter Etymologie) fiberlieferter Name fur den

36 equites catafractarii Ambiancnscs : occ. IX die Feier des Lustrum (s. d.) beschliessenden Act,

39 Ambiancnscs spatharia et scutaria. Die Zeug- bei dem das herkOmmliche Opfer, Suovetaurilia,

nisse aus spaterer Zeit bei Holder Altcelt. dreimal um die als exereitus versammelte Ge-

Sprachschatz s. Ambiani. Longnon Geogr.de meinde herumgeffihrt und dann erst dargebracht
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wurde, gebildet wie Amb-arvalia, Amb-urbium
u. a. [Wissowa.]

Ambiomarcae (oder Ambiomarcil). Eine
Bemagener Inschrift (Brambach CIRh 646 ; vgl.

Rhein. Jahrb. LXXXIII 170 nr. 444) ist gewidmet
I. 0. M. et Oenio loci Marti Hereuli Mercurio
Ambiomarcis von Soldaten der 30. Legion

(
Ulpia

vietrix). Vielleicht sind Matronae Ambiomarcae
zu verstehen, wie u. a. A. Pictet Rev. archeol.

Ambisontii, Volk im westlichen Noricum
(Ptolem. II 13, 2 : xareyovoi ds xa fiiv Svopixw-
zeQa rfje £JiaQ%las cbro Sqxtcov agzo/ievois Seovaxsg
xal 'AXavvol xal A/iftiaovttot). Sie scheinen an
der oberen Salzach im Pinzgau (alte Namen
desselben Bisontium, Bisontia, Pisontia, C.
Mil Her Ausgabe des Ptol. Ilp. 286) gesessen
zu haben. Nach Zeuss Die Deutschen 242 (vgl.

Gliick Kelt. Namen 19) ware Isonta der alte
N.S. XI (1864) 122 annimmt, der die Deutung 10 Name der Salzach und der Name wurde bedeuten
versucht ,celles qui sont pres ou autour des

ehevaux'; vielleicht auch ist es Adjectiv zu
den vorangehenden Gotternamen. Holder Alt-

celtischer Sprachschatz (s. Ambiomarci) vergleicht

altnordisch ummerki, althochdeutsch umbimar-
chon. Die Identitat mit den Matronae Abia-
marcae (s. d.) ist sehr zweifelhaft. Rhein. Jahrb.
LXXXIII 103. [Ihm.]

Ambiorix, Fiirst der Eburonen, eines belgi

,Umwohner der Isonta' ; vgl. Amb-arri, Ambi-
dravi, Ambilici. Mommsen CIL III p. 588
halt die Ambisontes auf der Inschrift des au-

gusteischen Alpentropaums (Plin. Ill 137) fiir

verschieden von den A. des Ptolemaios. [Ihm.]

Ambissovii (?) , zweifelhaft , ob Name einer

Volkerschaft auf einer in Aiguillon (zwisehen

Agen und Bordeaux) gefundenen Inschrift: IV-
LIVS ACCEPTVS

|
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chen Stammes zwisehen Maas und Rhein (Caes. 20 GVM- BONA, Revue archeol. V 659 = Orelli-

b. g. V 24), der durch Caesar von der Clientel-

herrschaft der Aduatuker befreit wurde (b. g. V 27,

2). Im J. 700 = 54 liess Caesar im Gebiet der

Eburonen eine Legion und ffinf Cohorten unter
den Legaten Q. Titurius Sabinus und L. Auruncu-
leius Cotta uberwintern. Unter Fiihrung der bei-

den Fiirsten A. und Catuvolcus erhoben sich die

Eburonen gegen die romische Herrschaft. A. be-

wog durch falsche Vorspiegelungen die RtSmer, ihr

Hen z en 5235. [Ihm.J

Ambitaryius vieus supra Confluentes, ge-

legen im Gebiete der Treveri. Hier soil nach
Plinius Secundus (bei Suet. Calig. 8) Agrippina
den Caligula geboren haben, was Sueton wider-

legt. Vielmehr wird es der Geburtsort der Dru-
silla sein. Die Ortlichkeit lasst sich durch diese

eine Notiz nicht bestimmen; nur das kann als

sicher gelten (vgl. Mommsen Herm. XITI 252ff.),

Lager zu verlassen, und machte in verraterischer 30 dass sie otferhalb Coblenz auf den Hohen der
Weise den ganzen Heerhaufen auf dem Marsche
nieder (b. g. V 26—37. Dio XL 5—6). Ver-

starkt durch das Aufgebot der Aduatuker, Nervier,

Menapier, welche sich dem Aufstande anschlossen,

riickte A. gegen das Lager des Q. Cicero, der im
Gebiet der Nervier fiberwintcrte. Cicero wurde
eingeschlossen und geriet in arge Bedrangnis. Doch
hoben die Gallier auf die Kunde von Caesars
Hcrannahen die Belagerung auf und wurden bei

unteren Mosel zu suchen ist. Zur Topographie
von Confluentes vgl. Hiibner Rhein. Jahrb. XLII
45ff. Die Hvpothesen von Ritter (Rhein. Jahrb.

XXXV Iff.) "und Bergk (Rhein. Jahrb. LVII
42ff. = Zur Gesch. u. Topogr. der Rheinlande
89ff.), das suetonsche Confluentes auf andere
Plusse als Rhein und Mosel zu beziehen, sind

unbegriindet, da durch Caesar hinlanglich fest-

steht, dass die Wohnsitze der Treverer sich bis

einem Angriff auf Caesars Lager vollig geschla- 40 an den Rhein hin erstreckten (b. G. Ill 11 u. 6\).

gen, worauf sie sich verliefen (b. g. V 38—52.

Dio XL 7—11. Frontin. str. Ill 17, 6). A. hat
auch in den folgenden Jahren weiter gegen die

Romer gekampft ; Caesar iibte Vergeltung, indem
er das Land der Eburonen der allgemeinen Pliin-

derung preisgab und den ganzen Stamin vernich-

tete, aber der Person des A. wurde er nicht habhaft
(b. g. VI 5. 30ff. 43. VIII 24. 25). Nach Flor. I 44
perpetua trans Bhenum faya intuit. [Klebs.]

[Ihm.]

Ambitus. 1) Ambitus von ambire = circum-
ire (Macrob. Sat. I 14, 5. Varro de 1. 1. V 28.

Fest. ep. p. 5. 16. Non. p. 242), bezeichnet ur-

spriinglich das Herumgehen des Candidaten bei

den Wahlern zum Zwecke der Stimmenwerbung,
dann alle rechtliehen oder unrechtlichen Be-
miihungen um die Wahl. In wie grossartiger

und mannigfacher Weise in Rom die Wahlen ge-

Ainbisagrus (?). Zweifelhaft, ob Name eines 50 macht wurden, das erzahlen uns alle Quellen fur

Gottes auf der Inschrift aus Aquileia, CIL V 790
/• O M 6 EA3BI SA i GBVS . PBIMVS
OPERI- POHL-L. M om m s e n im Index liest

htppiter optimus maximus cofnservatorj et Am-
bisager. Die Lesung soil sicher sein , nach G
in der 3. Zeile scheme ein Punkt zu stehen.

Man kcinnte eher an einen Beinamen des Iuppiter

denken. [Dim.]

Ambisna CAujiiara'}) , Stadt der Turmoger

die Geschichte der spateren Republik, nainent-

lich aber des Q. Cicero commentariolum peti-

tionis \dr, petitions consulatus ad M. Tulliiim

fratrcm). Die Ursachen lagen einerseits in der

Zusamsnensetzung der Wahlerschaft, andererseits

in den grossen Gewinnen an Macht und Geld,

die dem Beamten wahrend seiner Verwaltung
offen standen. Gewisse Arten von Wahlumtriebfii

wurden im Laufe der Zeit mit Strafe belegt

;

in der Hispania Tarraconnensis, nur bei Ptolem. 60 doch konnten diese Strafgesetze den eingerissei

II 6, 51 (Ambinon beim Geogr. Rav. 318, 14)
in der Nahe von Segisamo ; die Lage ist nicht

ermittelt. [Hiibner.]

Auibisontes, in der Alpeninschrift bei Plin.

n. h. Ill 137 zwisehen den Catenates und Ru-
gusci genannt (vgl. CIL V 7817); wohl identisch
mit den 'Afiflwovnoi des Ptolem. II 13, 2. Vgl.
Ambisontii. [Ihm.]

Missbrauchen auf die Dauer nicht steuern. Die
Gruppe der verponten Handlungen war zu ver-

schiedenen Zeiten verschieden gross. Doch 1st

immer in erster Linie an Bestechung gedacht
worden (Fest. ep. p. 5: crimen araritiae vd
affeetati honoris. Isidor or. V 26: qui largitiane

honorem capit et ambit; vgl. Mommsen De
colleg. et sodal. Rom. 40— 55). Uber die quali

ficierten Arten des A. , die als eoitio und soda- Orestinus nicht Gesetzeskraft erlangte. Erst im

lieium bezeichnet werden , vgl. diese Artikel

;

folgenden Jahre, dem Consulatsjahre des Antonius

vgl. ferner den Art. Divisores. und Cicero, setzte letzterer ein Gesetz durch, das

Livius IV 25 berichtet, dass die Tribuncn im zu den fruheren Strafen gegen A. auch noch

J. 322 = 432 v. Chr. ein Gesetz durchgebracht zehnjahrige Verbannung fur die des A. schuldig

haben — tollendae ambitionis causa — . nach befundenen Candidaten festsetzte (Dio XXXVII
welchem den Candidaten das Tragen eines kilnst- 29. Cic. Mure'n. 47. 89. Schol. Bob. p. 269. 324.

lich geweissten Gewandes verboten war. Als 361f. 309 Or.) ; das Gesetz enhielt u. a. Verbote

erstes gegen den A. selbst gerichtetes Gesetz be- gegen den Missbrauch der sectatores und divi-

zeichnet aber Livius VII 15 das des Volkstribunen 10 sores, sowie gegen Gladiatorenspiele und Offent-

C. Poetelius vom J. 396 = 358, durch welches liche Gastereien, die innerhalb zweier Jahre vor

der Stimmenwerbung, wie es scheint namentlich der Candidatur gegeben wurden (Cic. Mur. 67);

ausserhalb der Stadt Rom, Schranken gesetzt ferner wurde durch das Gesetz die Entschuldi-

werden sollten. Zur Erschwerung der Wahlum- gung des Angeklagten , durch Krankheit ver-

triebe sollte auch das Edict des Dictators C. hindert zu sein beim Processe zu erscheinen,

Maenius vom J. 440 = 314 dienen,.,das gegen nicht gelten gelassen (Cic. Mur. 47). Im J. 693

die zum Zwecke der Erlangung von Amtern ge- = 61 ergingen abermals Senatusconsulte gegen

bildeten coitiones gerichtet war (vgl. Liv. IX 26 die damaligen Wahlumtriebe , und der Tribun

und den Art. Coitio). Ein Gesetz gegen A. Aufldius Lurco brachte einen Vorschlag ein des

wurde unseres Wissens erst wieder von den Con- 20Inhaltes: Geldversprechen an die Tribus sollten

suln des J. 573 = 181 v. Chr. P. Cornelius Cethe- unverbindlich sein ; wer aber wirkljch zahle, der

gus und M. Baebius Tamphilus eingebracht (Liv. solle sein ganzes Leben lang zu einer — offen-

XL 19), wahrscheinlich dasselbe, iiber das der bar jahrlichen — Zahlung von 3000 Sesterzen

altere Cato sprach (Non. p. 470. Fest. p. 282); an jede Tribus verpflichtet sein; der Vorschlag

es scheint darin von Bestechung zu Wahlzwecken erhielt nicht Gesetzeskraft (Cic. ad Att. I 16,

die Rede gewesen zu sein. Es folgt im J. 595 12f. 18, 3). Im J. 699 = 55 folgte die Lex

= 159 ein neues Gesetz iiber A. unter dem Con- Licinia gegen die sodalieia (iiber deren Bestim-

sulate des Cn. Cornelius Dolabella und M. Ful- mungen vgl. Lex Licinia und Sodalicium).

vius Nobilior (Liv. ep. 47). Auf diese Zeit be- Dem A. konnte aber durch alle Repressivmass-

zieht sich auch die Bemerkung des Polybios (VI 30 regeln nicht gesteuert werden ; Cato verlangte,

56), dass bei den Romern Bestechung zu Wahl- dass alle gewahlten Magistrate vor einem Ge-

zwecken ejn Capitalverbrechen sei. schworenengerichte ihre Wahl verteidigen sollten,

Etwa in die Mitte des 7. Jhdts. oder etwas doch ging dieser Vorschlag nicht durch (Plut.

spater fallt wahrscheinlich die Einfuhrung einer Cat. min. 44). Als sich die Unruhen in Rom
quaestio perpetua de ambitu ; doch ist kein Grund immer steigerten und Pompeius Consul ohne Col-

vorhanden, dieselbe auf eine Lex Maria (s. d.) legen wurde (702 = 52), gehorte zu den Mass-

zuriickzufiihren. Dagegen ist mit viel Wahr- regeln, die er zur Wiederherstellung der Ordnung

scheinlichkeit vermutet worden (vgl. Mommsen traf, auch ein neues Gesetz gegen den A. (App.

De collegiis 44. Rinkes De crim. amb. 52ff.), b. c. II 23. Dio XL 52. Plut. Cat. min. 48;

dass eine Lex Cornelia, nach welcher die wegen 40 Pomp. 55. Ascon. p. 31. 33. Veil. II 47. Plin.

A. Verurteilten sich 10 Jahre jeder Amtsbewer- Pan. 29); dies Gesetz kiirzte ebenso wie das

bung zu enthalten hatten (Schol. Bob. Cic. pro gleichzeitig eingebrachte de vi das Processver-

Sull. p. 361f. Or.), ein Gesetz des Dictators fahren ab, indem dem Anklager wie dem Ange-

Sulla war. Schon im J. 687 = 67 schien aber klagten fur ihre Reden Maximalzeiten (2 und 3

dies Gesetz nicht mehr zu geniigen ; der Tribun Stunden) bestimmt wurden (Cic. ad Att. XIII 49

;

C. Cornelius versuchte ein neues Gesetz mit be- Brut. 324. Caes. b. c. Ill 1. Tac. dial. 38); die

sonders harten Strafbestimmungen durchzusetzen iiblichen Laudationes wurden abgeschafft; die Zahl

und bewirkte dadurch wenigstens, dass die Con- der Sachwalter und Anklager , die Wahl des

suln Calpurnius Piso und Acilius im Auftrage des Quaesitor (aus den Consularen) wurden geregelt.

Senates einen Vorschlag einbrachten und promul- 50 ebenso Bestimmungen fiber die praemia (s. d.)

gierten, nach welchem die wegen A. Verurteilten abgeandert ; die Strafe wurde verscharft. Das

eine Geldstrafe zu erleiden hatten und aus dem Gesetz sollte riickwirkende Kraft haben. Unter

Senate, sowie von jeder weiteren Amtsbewerbung den ersten Verurteilten war Milo (Ascon. p. 34.

ausgeschlossen wurden (Dio XXXVI 38[21]. Schol. 48). Caesar liess spater durch Volksbeschluss

Bob. a. a. O. Ascon. p. 61. 67 K.-Sch. Cic. Corn. viele der nach der Lex Pompeia Verurteilten zu-

frg. 32; Muren. 46). Dem Klager wurden spatestens riickrufen (Cic. ad Att, IX 14. X 4, 8. Caes. b. c.

durch dies Gesetz gewisse Vorteile zugesichert. III 1. Suet. Caes. 41).

wenn er die Anklage mit Erfolg zu Ende fiihrte; Trotzdem sich die Verhaltnisse durch die Ein-

vgl. Praemia. Nach diesem Gesetze wurden richtungen des Principates vollig geandert hatten,

P. Cornelius Sulla und P. Autronius Paetus gc- 60 sah sich Augustus doch im J. 736=18 genotigt, ein

richtet (Ascon. p. 79). Schon zwei Jahre darauf Gesetz de ambitu zu geben (Dio LIV 16. Suet,

wurde diesem Gesetze oder einer Bestimmung Aug. 34). FiinfjahrigeUnfahigkeitzu alien Amtern

desselben durch ein SC derogiert (Ascon. p. 61) war die Strafe des gewohnlichen A., dagegen fiel

und im J. 690 = 64 folgte ein SC . das gegen A., begangen durch das HaltenbewaffneterBanden
;

den A. gerichtet war und Strafschiirfungen ent- unter die Strafe der vis publica (Paul, sent, V
hielt (Cic. Muren. 71; vgl. Sectatores und 30a). Es scheint also nur der durch Bestechung

Lex Fabia; ferner Ascon. p. 74f.), das aber in- begangene A. unter das Gesetz gefalien zu sein;

folge der Intercession des Tribunen Q. Mucius Mommsen vermutet (a. a. O. 72), dass auch
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das erimen sodalicii von nun an wieder ebenso
behandelt wurde, wie der gewOhnliche A. Die
Bestimmung iiber die Belohnung der Anklager
wurde wiederholt (Dig. XLVIII 14, 1, 2), Be-
stimmungen iiber die Zeugenfiihrung getroffen
(Plin. ep. VI 5). Als unter Tiberius die Wahlen
dem Volke von Eom ganzlich genommen wurden,
konnte auch von einem A. beim rOmischen Volke
nicht mehr die Rede sein. Gegen Amtsbewer-
bung durch Geschenke an die Senatoren oder
dergleichen musste Traian eine Verordnung er-
lassen (Plin. ep. VI 19). Die Lex Iulia gait nun
fur die Wahlen in den Municipien und Provinzen
(Dig. XLVIII. 14, 1 pr. Paul. a. a. 0.) , erlitt
aber durch SC vielfache Modificationen ; dem, der
in einem Municipium sich auf eine durch das
Gesetz nicht erlaubte Weise bewarb, ebenso dem,
qui novum vectigal instituerit, und dem Anklager
oder Angeklagten, der in das Haus des Richters
emdrang, wurde durch SC eine Busse von 100
Aurei und Infamie angedroht (Dig. a. a. 0. § 1 -4).
In dem Stadtrechte von Malaca (c. 58) ist auch
jede dolose Handlung zur Vereitelung einer Wahl-
versammlung mit einer Strafe von 10 000 Sester-
zen bedroht (vgl. Momm sen Abh. d. sachs. Ges.
d. Wiss. Ill 422). In der spateren Kaiserzeit
wurdeder Begriff des A. erweitert, und mit De-
portation bestraft, wer durch ungerechte Protec-
tion zu bureaukratischen Amtern zu gelangen
versuchte, auch wer dieselbe Stelle eines Officium
zweimal zu bekleiden versuchte (Cod. Theod. u.
Cod. lust, ad 1. Iul. de ambitu IX 26). Vgl. die
Artikel Fumi venditio und Suffragium.

Litteratur: Rein Crim. R. d. Ktfm. 701—733,
woselbst auch die altere Litteratur. S. H. Rink es
Disp. de crim. ambitus et de sodalic. ap. Rom.
temp, liberae reip., Lugd. Bat. 1854. J. Telting
Disp. inaug. de crim. ambitus et de sodalic. ap.
Romanos, Groning. 1854. Geib Lehrb. d. D.
Strafr. I 42ff. [Hartmann.]

2) Ambitus bezeichnet rechtlich die Befugnis
und die MOglichkeit, um einen Bau, sei es nun
ein Haus oder z. B. ein Grabmal (Dig. XLVII
12, 5. Inschr. Wilmanns 311), herumzugehen.
In- den Zwdftafelgesetzen war der hierzu be-
stimmte Streifen an und zwischen den Hausern
auf 2i/

2 Fuss normiert. Varro de 1. 1. V 22. Fest.
ep. p. 5, 4. 16, 6. Die stadtische Bauart mit
A. war spater nicht iiblich und kommt in Pom-
peii nicht vor; bei Cic. top. 24 ist A. der Um-
fang eines Hauses mit paries communis. [Mau.]

Ambiyaretl, Volkerschaft in Gallien, mit den
Segusiavi und Aulerci als CHenten der Aeduer
aufgefuhrt bei Caes. b. G. VII 75 (imperant
Aeduis atque eorum clientibus Segusiavis, Am-
bivaretis , Aulercis etc.) , zu scheiden von den
Ambarri {necessarii et consarujuinei Aeduorum
Caes. b. G. I 11. 14). Dieselben, wie es scheint,
Caes. b. G. VII 90 (Var. ambibarctos, cod. Ash-
burnh. ambibractos). Gliick Kelt. Namen bei
Caes. 21ff. Desjardins Geogr. de la Gaule II
487f., der sie Ambivariti nennt, s. Ambivariti.

[Dim.]
Anibiyariti, gallisches Volk in Belgica. dessen

Wohnsitze nach Caes. b. G. IV 9 westlich von
der Maas anzusetzen sind {ad Ambivaritos trans
Mosam); zu scheiden von den Ambivareti, den
Clienten der Aeduer. Orosius VI 8, 8 liest Am-
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bivaritos statt des bei Caes. Ill 9 iiberlieferten

Ambiliatos (s. d.). Desjardins Geogr. de la
Gaule II 466. [Him.]

Anibivius. 1) Quidam copo de via Latin-a,
Cic. p. Cluent. 163.

2) M. Ambivius: turn demum nostri generis
postquam a bellis otium fuit quasi quoddam
tributum victui humano conferre non dedignati
sunt, ut M. Ambivius et Menas Liemius, turn

lOetiam C. Matius, quibus studium, fuit pistoris et

coei nee minus cellarii diligentiam sui prac-
ceptis instituere. Colum. XII 4, 2. [Klebs.]

3) M. Ambivius, Procurator von Iudaea, s. 0.

Ambibulus Nr. 1. [v. Rohden.]

4) L. Ambivius Turpio, beriihmter Schauspieler
und Schauspieldirector zur Zeit des Terentius.
Nach den Didascalien trat er in siimtlichen Stiicken
des Terentius auf; dieser iibertrug ihm gegen das-

Herkommen als bejahrtem Mamie (senex nennt er
20 sich Heaut. prol. 1, 43; Hec. prol. 2) den Prolog

im Heautontimorumenus und in der Hecyra. Er
machte sich um die Litteratur verdient, indem
er junge Talente unterstiitzte, unbekiimmert um
den anfanglichen Widerstand der Menge ; so ver-
schaffte er Caecilius Komodien Eingang und ver-
half der Hecyra durch wiederholte Auffiihrung
zum Erfolge (Hec. prol. 12ff.; vgl. Ritschl Par-
erga I 333ff.). Als beriihmter Schauspieler wird
er genannt Cic. Cat. in. 48, mit Roscius zusam-

30 mengestellt Tac. dial. 90. Symm. ep. I 31 (25),
3. X 2. Auf handschriftlieher Interpolation be-
ruht die Erwahnung bei Iul. Paris in dem Aus-
zug aus Val. Max. I 1, 16. [Klebs.]

Amblada, Stadt in Pisidien, zugleich Phry-
gern und Karern (?) benachbart (Strab. XII 570)
und zu Ptolemaios Zeit (V 4, 1

1
) in die Provinz

Galatia einbegriffen. Hierokles 675 zahlt A. unter
Lykaonien zwischen Vasada und Misthia auf.

.

Ramsay Asia Min. 334 sucht es an der Ostseite
40 des Sees von Egerdir bei Galandos. Xach Strabon

a. O. war der Wein von A. fur arztliche Zwecke
geeignet, es liegt daher nahe, das Ampelas, wel-
ches in Inschriften nordlich vom Egerdirsee durch
Sterrett nachgewiesen ist (the Wolfe Expedition
to Asia Minor 271) als hellenisierte Form de*
einheimischen A. zu fassen. Es gehOrte dann
zu einem grossen Orterverein zwischen dem See
und dem Sultandagh; s. G. Hirschfeld Gott.
Gel. Anz. 1888, 586. AMAAAEQN bisweilen auf

SOMiinzen, die von Commodus bis Philippus Iun.
nachgewiesen sind (Head HN 589), und deren
eine unter Caracalla gepragte durch den Zusatz
Aanedai/iot'ioiv den Ansprach auf griechische Ab-
stammung verrat, wie er in spaterer Zeit von
kleinasiatisehen Stadten nicht wenig erhoben
worden ist. [Hirschfeld.]

"A/ifilcoaig, Abtreibung der Leibesfrucht, au-
fikeodgidiov sowohl die Frueht als das Abtreibungs-
mittel (Suidas s. v.). An sich verstiess die Ab-

60 treibung bei den Griechen nicht gegen das sitt-

liche Gefiihl, denn Platon (rep. V 461 c; Theaet.
149 d) hielt sie nicht fiir unstatthaft , und Ari-
stotelcs (Polit. VII 4, 10 p. 1335b) empfahl sie

sogar zur Verhutung allzugrosser Fruchtbarkeit.
Der Stoiker Musonius Rufus dagegen bei Stob.
Flor. LXXV 15 eifert gegen sie und spricht da-
von, dass ,die Gesetzgeber' den Frauen die Ab-
treibung verboten und auf den Ungehorsam Strafe

gesetzt hiitten. Auch Galen XIX 178 K. behauptet

von Lykurgos und Solon, sie haben npimgiav %<$

ahiqj vfjg e^afifSXwaecog yevouevq) festgesetzt. Das
letzte ist wohl aber so zu deuten, dass das Ge-

setz den Schwangeren seinen besonderen Schutz

gegen Verletzungen angedeihen liess. Unter des

Lysias Namen gab es denn auch eine Rede xata

Avriyevovs anfflcboewg , aus deren Bruchstiicken

hervorgeht (Hoelscher De vita et scriptis Lysiae

Epeiros in ihre Gewalt zu bekommen suchten und
daher nach Unterwerfung der alteren Bewobner
der Gegend, der Dryoper (vgl. Dionys. Kail, descr.

Gr. 30. Anton. Lib. 4), anjenem dieMiindungs-

ebene des Arachthos beherrschenden Platze eine

Stadt anlegten, die von der Siidseite her noch

durch Castelle, wie Ambrakos, Charadra, geschutzt

war und auch einen stark befestigten und sicheren

Hafen besass , Skyl. 33. Dionys. Kalliph. 29.

134. Sauppe orat. Att. II 175), dass Antigenes 10 Lucan. V 651. A. stand anfangs unter Tyrannen

des Mordes beschuldigt wurde wegen einer von

der Schwester des Sprechers erfolgten Fehlgeburt.

In dieser Rede wurde auch die von den Philo-

sophen behandelte Frage (Plut. de placit. philos.

V 15) erOrtert, el to ezi syxvovfievov ar&gmadg

eort xal el avevfrvva ta ra>v afifllcboemv raXg yv-

vaigc. Danach ware die Strafbarkeit der Abtrei-

bung in Athen gesctzlich mindestens zweifelhaft

gewesen. Und wenn Cicero Cluent. 32 erzahlt, cine

aus der Familie der Kypseliden, aber nach Ver-

treibung des letzten derselben , des Periandros,

wurde eine demokratische Verfassung eingerichtet

(Aristot. pol. V 4). Die Macht, zu der sie bald

gelangte, erregte den Neid ihrer siidlichen Nach-

barn, der Akarnanen, die ihr im peloponnesischen

Kriege (01. 88, 3 = 426), wo sie auf Seiten der

Pelbponnesier stand, bei Olpai in der Amphi-
lochis im Verein mit den Athenern eine schwere

Frau aus Milet sei seinerzeit wegen Abtreibung 20 Niederlage beibrachten (Thuk. Ill 108). Spater

zum Tode verurteilt worden, so ist der Fall da-

durch verwickelt, dass sie durch Seitenerben be-

stochen war. Vgl. Meier-Lipsius Att. Process

381. Hermann-Bliiinner Privataltertiimer 76;

s. auch Ait. Abortio. [Thalheim.]

Amboglanna (so nach der Notit. dign. occ.

XL 44, beim Geogr. Rav. 431, 10 Gabaglanda,

auf dem Becher von Rudge CIL VII 1291 Am-
<lan(i)s), Castell am Hadrianswalle in Britau

schloss die Stadt ein Biindnis mit Athen, da sie

durch Philipp von Makedonien bedroht wurde

(A. Schafer Demosthenes II 398ff.), geriet aber

doch noch in Philipps Gewalt, der eine make-

donische Besatzung hineinlegte, die jedoch kurz

nach dem Regierungsantritte Alexanders von den

Ambrakioten verjagt wurde (Diod. XVII 3). In-

dessen scheint die Stadt sich der wieder errun-

genen Selbstandigkeit nicht lange erfreutzu haben,

nien, wo die Cohors I Aelia Dacorum in Garnison 30 sondern bald wieder in den Besitz der Makedoner

lag, im heutigen Birdoswald CIL VII p. 141 ; am
Zusainmenfluss des Icthing mit dem Bach von

Midgeholm Moss, woher es vielleicht seinen kelti-

schen Namen fuhrt. [Hiibner.]

Ambologera {'A/.^o).oyrjQa), die das Alter Auf-

schiebende, Beiname der Aphrodite in Sparta, Paus.

Ill 18, 1. Plut, Qu. Conv. Ill 6. [Wentzel.]

Anibonion ('Afiftwrtov), Ortschaft im Gebiet

von Zeleia, Hesych., wo M. Schmidt "Afifiwv

"fcov u. s. w. vorschlagt, [Hirschfeld.]

Ambra s. Amber.
Ambrakia. 1) 'A/ipQaxia (ursprunglich 'Afi-

.-rgaxta, woraus infolge der noch im neugriechi-

schen erhaltenen weichen Aussprache des .t nach

/( die gewohnliche Schreibweise 'Afifigaxia ent-

standen ist, s. Steph. Byz. Eustath. zu Dionys.

Per. 492; vgl. Bursian Geogr. v. Griechenl. I

35). hellenische Stadt im sudlichsten Teile der

epeirotischen Landschaft Thesprotis (daher der

gekommen zu sein, denn wir hOren, dass Alexan-

dres, der Sohn des Kassandros , sie an den Mo-
lotterkOnig Pyrrhos, als Lohn fur die Hiilfe, die

ihm dieser gegen seinen Bruder Antipatros ge-

leistet hatte, abtrat (Plut. Pyrrh. 6). Dies war
der Beginn einer neuen Zeit des Glanzes fur A.,

das von Pyrrhos zu seiner Residenz gemacht und
mit einem Konigspalaste (to TlvggeXov) auf der

Westseite der Stadt, sowie mit zahlreichen Kunst-

40 werken geschmiickt wurde (Polyb. XXII 10. 13.

Liv. XXXVIII 5. 9. Strab. VII 325). Sonst

werden uns von Offentlichen Gebauden — die we-

nigstens zum grOssten Teile wohl schon vor Pyr-

rhos vorhanden waren — genannt Tenipel des

Asklepios am Ostlichen Stadtende; der Athene,

der Artemis Hegemone, der Aphrodite, ein Heroon

des Aineias und zwei Theater (Pol. XXII 10.

Dion. Kail. 29. Polyaen. VIII 52. Dionys. Hal. 1

50). Diesem Glanze wurde ein Ende gemacht

eponyme Heros Ambrax zu einem Sohne des The- 50 durch die Eroberung der Stadt durch M. Fulvius

sprotos gemacht wird, s. Steph. und Eustath. a.

0.), am Flusse Arachthos (s. d.), 80 Stadien ober-

halb der Miindung desselben (Skyl. 33), also an

der Stelle des jetzigen Arta, gelegen und noch

zu Schiff erreichbar (Polvb. XXI 26. 4. Liv.

XXXVIII 3, 11). Die Akropolis nahm den Gipfel

des Hugels Perranthes, eines siidwestlichen Vor-

sprungs des Kraneiagebirges. ein. die Stadt selbst,

die iiber eine Stunde im Umfang hatte und deren

Xobilior im J. 189 v. Chr., wobei die Kunstwerke

geraubt und nach Rom geschleppt wurden (Polyb.

und Liv. a. O. ; vgl. Plin. n. h. XXXV 66). A.

vom aitolischen Bunde losgetrennt, wurde zwar

fiir frei erklart (Liv. XXXVIII 44), erhielt aber

im Kriege gegen Perseus eine romische Besatzung

(Liv. XLH 67, 9f.) und hat auch durch die Statt-

halter, zumal den Proconsul L. Calpurnius Piso,

gelitten (Cic. Pis. 91. 96); noch mehr kam die

Mauern man zum Teil noch verfolgen kann, lag 60 Stadt in Verfall durch die Griindung von Niko-

am nOnllichen Abhange des Hugels, nordlich und

westlich vom Flusse umklammert (Liv. XXXVIII
4). Sie war von den Korinthern unter Fiihrung

des Gorgos, Sohnes des Kypselos, gegriindet wor-

den, die, sowie sie sich im nordwestlichsten Teile

Akarnaniens an verschiedenen Punkten festsetzten

(Strab. X 452), auch die nur durch den ambra-

kischen Meerbusen davon getrennte Siidkiiste von

polis, zu welcher sie ein bedeutendes Contingent

von Einwohnern stellen musste (Paus. V 23 , 3.

Anth. Pal. IX 553). Dem Gebiet von A. in der

Zeit seiner Selbstandigkeit giebt Skylax 33 an der

Kiiste eine Lange von 120 Stadien ; im Westen

mag der jetzige Luro die Grenze gebildet haben;

zu demselben gehOrten , ausser den schon er-

wahnten Castellen , noch Dexamenai , Koroneia



1807 'A/xfyaxixog xoXnog

und Kraneia. Dies Gebiet ist es wohl, das ira J.

426 3000 Hopliten aufbringen konnte (Thukyd.
III 105), wonach man die gesamte Bevolkerung
auf 25 000 berechnet hat. Inschriften CIG 1797
—1800. Le Bas II 1057—1072; vgl. Blass bei
Collitz Dialectinschr. Ill 2, 82. Miinzen Head
HN 270. Uber die Eeste und das heutige Arta
Leake N.-Gr. I 205ff. Bursian Geogr. I 35. A.
Gillieron Grece et Turquie, Paris 1877, 73ff.

P. Bikelas De Nicopolis a Olympie, Paris 1885,
49ff. Historisch topographisch : B. Ob erhum-
mer Akarnanien, Ambrakia, Amphilochien, Leukas
im Altertum, Miinohen 1887. Eine Planskizze
Leake a. O. 206; vgl. Oberhummer 287. Das
Gebiet am ilbersichtlichsten auf der Karte bei
Oberhummer. [Hirschfeld.]

2) Eponyme der epeirotischen Stadt, a) Toch-
ter des DryoperkOnigs , Apollonsohnes und Er-
oberers von ganz Epeiros, Melaneus, Schwester des
Eurytos in der laut Glosse in Nikandros Hete-
roiumena und den Ambrakika des A&avddag (FHG
IV 343f. ; 'Ad-avag sc. Svgaxoaiog corr. Wester-
mann Mvddyg. p. 204, vgl. C. Mailer PHG IV
655 zu II 81) ahnlich behandelten Kragaleussage
des Konon c. 4. Sie ist damit in das hesiodische
Eurytosstemma (frg. 130 Ki. aus Schol. Soph.
Trach. 266) eingegliedert, aus dem sich Strato-
nike (ohne Varianten, Tochter des Pleuron, Apol-
lod. Bibl. I 7, 7) als Mutter der A. ergiebt.

b) Tochter des Heliossohnes Phorbas, Gattin
des Mesolas, Mutter des Dexamenos, des Epony-
mos des ambrakischen Dexamenai: Steph. Byz. s.

Ac^aftevai (wohl nach Aristoteles Politeiai, FHG
II 148, 135 ; Phorbas = der altere Name des
ambrakischen Acheloos nach Kephalion frg. 8
aus Malalas p. 164, FHG III 631).

c) Tochter des Augeas (also abermals Helia-
din, wie b) : Phileas bei Steph. Byz. = Eustath.
Dionys. Per. 492. [Tumpel.]

'Afifigatcixdi xoXjiog (z. B. Strab. VII 325.
Polyb. IV 63 , vgl. V 5 ; Afixgaxixog xoixog
Thukyd. 1 55 ; Ambracius sinus Liv. XXXVIII 4.

Plin. n. h. IV 4. Mela II 54. 110), vielleicht nur
in einem Teile auch 6 'Avaxrogmog xoXnog ge-
iiannt nach der an seiner Siidseite gelegenen
Stadt Anaktorion (Skyl. 31. 34) , jetzt Golf von
Arta, die fast ganz einem Binnensee gleichende
weite Bucht zwischen der Siidkiiste vori Epeiros
und der Nordktiste von Akarnanien, die ringsum
von Land umgeben ist, ausser an der Westseite,
wo aber auch nur ein 4—5 Stadien breiter Kanal
(von den Alten to oxoua, jetzt 6 x.gwo).xog, der
Vorbusen

,
genannt) zwischen den weit gegen

einander vortretenden halbinselformigen Auslau-
fern der epeirotischen und akarnanischen Kflste

offen bleibt. Polybios berechnet die Lange der

Bucht von Westen nach Osten auf etwa 300, die

Breite auf 100 Stadien, womit die von Plinius

angegebenen Masse (39 000 und 15 000 Schritt)

ziemlich iibereinstimmen ; aber beide Angaben
sind zu hoch. da die directe Entfernung von der

Landspitze Aktion bis zum ostlichsten Winkel
der Bucht nur etwa 200 Stadien betragt; zu
niedrig dagegen sind die Angaben bei Skylax 31,
wo die Lange auf nur 120, und bei Strabon, wo
der ganze Umkreis (xvxlog) der Bucht auf 300
Stadien geschatzt ist. Vgl. J. Wolfe Obser-
vations on the gulf of Arta made in 1830, im

Ambrones 1808 1809 Ambrosia Ambrosia 1810

Journal R. Geogr. Soc. Ill 1833, 77ff. Mediter-
ranean Pilot Bd. Ill, Lond. 1880. [Hirschfeld.]

Ambrakos ("A^fSgaxog), befestigtes, schwer zu-

gangliches Castell an der Nordseite des ambra-
kischen Golfes in den Lagunen westlich von der

Arachthosmundung im Gebiete von Ambrakia;
Reste auf der kleinen Insel Phidokastro, Polyb.
IV 61. Steph. Byz. Leake N.-Gr. I 201f. 214;
vgl. Oberhummer Akarnanien 152. 162.

10 (Hirschfeld.]

Ambrani. Suet. Caes. 9 (Peter frg. hist.

Rom. p: 247) berichtet (unter Berufung auf seine

Gewahrsmanner Curio und M. Actorius Naso)
eonspirasse eum (scil. Gaesarem) etiam cum
Qnaeo Pisone adulescente, cui ob suspieionem
urbanae coniurationis provincia Hispania vitro

extra ordinem data sit, paetumque ut simul foris
ille, ipse Romae ad res novas consurgerent, per
Ambranos et Transpadanos ; destitutum utriusque

20 consilium morte Pisonis. Statt Ambranos liest

Oudendorp Ambronas, Mommsen (R. G. Ill7

179) schlagt Arvernos vor. Vgl. Ambrones.
[Ihm.]

Ambrax ('Aftftgat;) , Eponymos der epeiroti-

schen Stadt Ambrakia, a) Sohn des Herakles-
sohnes Dexamenos, Konig von Ambrakia zur Zeit
der Ankunft des Aineias und seiner Griindung
eines Aphroditetempels und Aineiasheroons nach
Dionys. Hal. I 50; b) Sohn dee Thesprotos.

30 Enkel des Lykaon, Steph. Byz. s. A/ifigaxla (Var.

Aaoxcov , Aaoxocov; doch s. Hekataios frg. 375,
FHG I 31) = Eustath. Dion. Per. 492. [Tumpel.]

Ambres (Aftfigijg), wird von Horap. Hierogl.

I 38 genannt als Titel eines agyptischen medici-
nischen Lehrbuchs, in welchem die Kennzeichen
angegeben waren, die in der xardxhotg des Kranken
auf Genesung oder tfltliche Erkrankung hinwiesen.
Vermutlich ist irrtiimlich die haufig vorkommende
Eingangsformel h& m re ,Anfang des Kapitels'

40 als Buchtitel aufgefasst worden (EbersPap. Ebers
I 10). [Pietschmann.]

Ambri, ein indisches, den Sudracae benach-
bartes Volk der Indusregion bei lust. XII 9 , s.

Mandri. [Tomaschek.]
Ambrodax (Afifigcoddg"). 1) Stadt im nOrd-

lichen Teile von Parthia, nordwestlich von Heka-
tompylos, Ptolem. VI 5, 2. VIII 21, 17.

2) Stadt im westlichen Teile von Areia, Pto-
lem. VI 17, 5. Da Areia bei Ptolemaios nach

50 einer alteren Landeinteilung auch die nOrdlicher,

Teile von Parthia umfasst, so diirfen beide Orte
fur gleich gelten; dem Namen liegt neupersisch
dmrod ,Birnbaum' (dim. djnrodak) zu Grunde.

[Tomaschek.]

Ambron CAufigaiv), als Naturforscher genannt
bei Theophylactus Simocatta quaest. phys. p. 27
Boiss. [Oder.]

Ambrones , nach den Berichten der alten

Schriftsteller ein gallischcs Volk von unbestimmten
60 Wohnsitzen, das sich den Cimbern und Teutonen

anschloss und mit diesen gegen die Bomer zu
Felde zog. Nachdem sie 105 den Manlius und
Caepio besiegt hatten, wurden sie 102 bei Aquae
Sextiae von Marius geschlagen (Liv. epit. LXVIII.
Strab. IV 183. Fest. ep. p. 17. Veget. de re

mil. Ill 10. Oros. V 16 und besonders Plut. Mar.
15. 19. 20; vgl. Cass. Dio XLIV 42. L 24. Sue-
ton. Caes. 9, wo Ambranos uberliefert ist, Ou-

dendorp Ambronas liest. Eutrop. V 1). Da
sie immer in Gesellschaft der Teutonen erscheinen

und die Angaben der Alten iiber die Zfige dieser

Velker mangelhaft sind , so ist die Vermutung,

dass die Ambronen mit den Cimbern und Teu-

tonen vereinigt aus dem Norden gekommen und

«benfalls germanischen Stammes sind, gerecht-

fertigt; vgl. Zeuss Die Deutschen 147ff., der

S. 151 auf den Flussnamen Ambra (Emmer)

und den althochdeutschen Mannsnamen Ambricho 10

Mnweist (auch Gliick Keltische Namen 18f.

Mtillenhoff Deutsche Altertumskunde II 114).

Nach Fest. ep. p. 17 bezeiehneten die Romer

turpis vitae homines als ambrones (Ambrones

fuerunt gens quacdam Oallica qui subita inun-

datione maris eum amisissent sedes suas ,
ra-

pinis et praedationibus se suosque alere coe-

perunt. eos et Cimbros Teutonosque
_
C. Marius

delevit. ex quo tractum est, id turpis vitae ho-

mines ambrones dicerentur) ; vgl. Placid, gloss. 20

12 , 4 und viele andere Glossare (die Zeugnisse

bei Holder Altcelt. Sprachschatz s. Ambrones).

Im allgemeinen uber die Ambronen zu vgl. Des-

iardins Geogr. de la Gaule II 114ff. 309ff.

"Mommsen R, G. IV 183f. [Ihm.]

Ambrosia {'Aupgoaid). 1) Eine der Hyaden,

der Tochter des Atlas und der Pleione (Hyg. fab.

192) ; auch dodonische Nymphe genannt und als

solche Pfiegerin des Dionysos (Asklepiades b.

Hyg. Poet. Astr. II 21 ; fab. 182. Schol. II. VIII 30

486); spater im Thiasos des Dionysos, wird sic

mit den Genossinnen von Lykurgos (s. d.) ver-

folgt und von Ge in eine Rebe verwandelt (Nonn.

Dion. XXI 17ff.) Auf Darstellungen des Lykur-

gosmythos pflegt man die von Lykurgos ergriffene

Mainade A. zu benennen, vgl. das Sarkophag-

relief in Frascati (Matz-Duhn 2269, abgeb.

Mflller-Wieseler II 37, 441), das Relief der

Marmoramphora im Vatican, Helbig I nr. 341

(abg. Mon. d. Inst. IX 45, vgl. Michaelis Ann. 40

d. Inst. 1872, 253ff.) und den Glasbecher Ann.

d. Inst. 1845, 114, 7.

2) Name der Plankten (s. d.) bei Nonn. Dion.

XL 469, wohl aus Missverstanduis der Stelle

Od. XII 63. ^ J

3) Benennnng des Lenaeenfestes (s. d.) oder

eines Teiles desselben, Tzetz. und Moschop. zu

Hesiod. op. 504, vgl. Boeckh Lenaeen 111 (Kl.

Schr V 138). Mommsen Heortol. 340f.

4) Ambrosia und Nektar. Die Getter be- 50

diirfen Speise und Trank wie die Menschen. Was

ist's, das sie essen und trinken ? Unsterblichkeit

ist ihre Nahrung (schon im Altertum A. und

adavaoia identificiert, Lukian Gottergespr. IV 5.

Schol. Pind. Pvth. IX 113. Kaibel Epigr. 338),

Unsterblichkeit ihr Gewand (II. V 338. XIV 178.

XVI 670. XXI 507 ; Od. V 346. VII 260. X 222.

XXIV 59, vgl. I 97 [= V 45; II. XXIV 341]);

irdische Flecken waschen sie mit Unsterblichkeit

ab (II XIV 170; Od. XVIII 191ff.) und salben 60

sich mit Unsterblichkeit (II. XIV 672. XVI 670;

Od. VIII 365. Horn. Hymn. Cer. 237); wenn

ihre Rosse (auch sie unsterblich, II. XVI 149ff.

867. XXin 277. 347) grasen, so lasst die Erde

ihnen Unsterblichkeit als Weide aufspriessen (II.

V 368f. 775ff. XIII 34ff. Ovid, met, II 119ff.):

fern im Westen, im Garten der Gotter, da quillt

der Born der Unsterblichkeit (Eurip.Hippol. 74 Iff.;

der Adler des Zeus schopft Nektar am Rande

des Okeanos, Moiro b. Athen. XI 491b); unsterb-

lich sind ihre Wohnungen (II. XHI 22. XVIII

370; Od. IV 79) und Gerate (II. V 724. VIII

434. Kaibel Epigr. 312), unsterblich wie sie

selbst (ihre Haare anfigooiat genannt II. I 529.

XIV 177, danach Verg. Aen. I 403). Sterblichen

ist solche Nahrung nicht zuganglich ; nur durch

besondere Gnade der Gotter kann sie ihnen zu

teil werden, wie dem Tantalos (Pind. 01. I

95ff., vgl. Od. V 195ff.), und dann werden auch

sie unsterblich und unalternd wie die seligen

Gotter (II. V 342; Od. V 135. Pind. Pyth. IX

104ff Nossis Anth. Pal. VI 275. Apoll. Rh. IV

869. Ovid. met. IV 249ff., vgl. X 731ff. Apollod.

ni 13, 6, 1. Rohde Psyche 68) ; der Genuss der

Gotterspeise starkt und belebt auch gOttliche

Wesen (Hes. Theog. 639ff. Verg. Georg. IV 415ff.),

ohne ihn sind sie kraftberaubt (Hes. Theog. 796ff.)

;

selbst von Leichen wehrt A. die Faulnis ab (II.

XVI 670. XIX 38f., vgl. auch Bion fr. 11 Herm.).

Diese schene und sinnige Dichtung echten,

alten Gotterglaubens ist bereits von Ph. Butt-

ma nn (Lexil. I 133) im wesentlichen richtig auf-

gefasst worden (vgl. auch Niigelsbach Horn.

Theol.2 43. Rohde Psyche 68). In neuerer Zeit

haben sich zwei gewichtige Stimmen dagegen

erhoben: Bergk (Kl. philol. Schr. II 669ff.)

leugnet geradezu , dass der Genuss von Nektar

und A. die Unsterblichkeit verleihe, und will

beides mit dem Honig identiflcieren. In einem

Punkte des lctzteren Gedankens hatte^ihn hier

bereits ein Ungenannter Rh. Mus. XV ^638f.

schlagend widerlegt. Neuerdings hat W. H.

Roscher in seiner scharfsinnigen Schrift ,Nektar

und Ambrosia' (Leipz. 1883; dort auch vollstan-

digere Stellensammlung) zwar die Unsterblichkeit

als Wirkung festgehalten, aber den ausfuhrlichen

Nachweis versucht, dass mit Nektar und A. in

der That der Honig gemeint sei. Ich kann den

Beweis, wodurch die Sage in den Bereich des

gewohnlichen Lebens gezogen werden soil, nicht

fur erbracht halten. Mit den Honigmarchen, die

Roscher mitteilt, mag es seine Richtigkeit haben.

Sie beweisen aber alle nur, dass der Honig als

besonders schatzenswerte Gottesgabe gait, und

sowenig man darum, dass Zeus am Euter der

Ziege Amaltheia lag, die Nahrung der Gotter

mit Milch identificieren kann, so wenig kann

man es mit Honig thun, weil Sagen bestanden.

nach denen Gotterkinder mit Honig genahrt waren.

Das schwerste Bedenken ist aber, dass in den

alten, nicht selbst schon nach einer Erklarung

suchenden Quellen Nektar und A. durchaus als

etwas nur den Gettern zugangliches erscheinen.

das Menschen nur ausnahmsweise durch besondere

Gnade der Gotter erlangen; ich sehe also im

folgenden von dieser meines Erachtens unhalt-

baren Hvpothese ab.

Der Begriff, um dessen Entwicklung es sich

hier handelt, ist zunachst nur A. Nach der ver-

schiedenen Verwendung machte sich der Grieelie

verschiedene Vorstellungen davon : wenn die Un-

sterblichkeit als SchOnheitsmittel erscheint, so

dachte man sie als Salbe; als Futter der Rosse

musste sie wohl ein Kraut sein. Als Nahrung

der Gotter hatte man noch einen besonderen

Namen dafur, Nektar (Erklarung des Wortes bei
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G. Curtius Griech. Etym.5 184); dieser allein
als Gotternahrung genannt in der Ilias; aber
die Gotternahrung konnte man sich fflglich nur
als Speise und Trank vorstellen; deshalb fiigte
man ala zweite Bezeichnung den allgemeineren
Begriff hinzu. Die Speise, was konnte sie anders
sein, als eine Art Brot? Der Trank, was sonst
als eine Art Wein ? Daher Worte, die sonst vom
Wein gebraucht werden, schon bei Homer auch
vom Gottertrank gesagt werden (E. I 596f IV
2f.; Od. V 93. IX 359. Horn. Hymn. Cer. 49;
Apoll. Del. lOf. Kaibel Epigr. 312; der Duft
von A. und Nektar in jeder Verwendung geriihmt,
II. XIV 172; Od. IV 445f. Theokrit. XVII 28.
Nossis a. a. 0. Lucret. II 848. Verg. Aen XII
418; Georg. IV 415. Ovid. met. X 731. PMlostr.
Her. II p. 131, 27 Kays. Kaibel Epigr. 1068.
Vgl. Theogn. 9. Philox. Deipn. 42 = PLG* III
605. Verg. Aen. I 403).

Ursprtinglich ist Nektar und A. dasselbe, wie
bereits Bergk annahm und Boscher a. a. 0.
25ff. bewiesen hat; so erklart es sich, dass bei
der Differenzierung in Speise und Trank zwei
verschiedene Auffassungen neben einander her-
gehen

: nach der einen ist Nektar der Trank, A.
die Speise (Od. V 93. IX 359. Horn. Hymn. Cer.
49; Apoll. Del. lOf. Moiro a. a. 0. Ovid, met
X 731; vgl. Ibyk. fr. 33 Bgk.); nach der andern
ist es umgekehrt (Alknian fr. 100 Bgk. Sappho
fr. 51. Eur. Hipp. 741ff. Anaxandrides II 160
Kock. Verg. Aen. XII 418. Luk. Gottergespr. IV
5; vgl. besonders ohm r' a^Qoohj xz Horn.
Hymn. Ven. 233); oder beides erscheint fliissig

(II. XIX 347f. Pind. Pyth. IX 59ff.).

In spater Zeit, als man wie fur so vieles
Mythologische auch fur Nektar und A. eine natur-
liche Erklarung suchte, hielt man sich an die
verschiedenen schon bei Homer vorkommenden
Verwendungen. Die einen, an den Gottertrank
denkend, erklarten es fur Meth oder Honig (Ath.
II 38f. Harpokr. und Phot. s. vs rp.ara

; eine andere
abenteuerliche Vorstellung haben Antikleid. b.
Ath. XI 473 c. Paus. Lexikosrr. b. Eustath. 976
Iff. [II. XIV 176]). Andere hielten sich an das
Bossefutter; ihnen war A. ein Kraut (Alex. Aitol
b. Athen. VII 296 e. Karystios FHG IV 357
Moiro a. a. 0. Nonn. XL 469ff. Paus. a. a. 0.),
das sie nun bald mit dem Hauslaub identificier-
ten (Plin. n. h. XXVII 28), bald mit dem Veil-
chen (Eustath. 1295, 24ff. zu n. XXIII 186),
bald mit der Lilie, wo sie denn erfanden, bei den
Korinthern heisse die Lilie A. (Nikand. frg. 74.
126f. Schn.). Eine allegorische Deutung giebt
schliesslich Eustath. 1504, 7 (Od. IV 437).

[Wernicke.]
Ambrosiales dei, nicht naher zu bestimmende

Gottheiten auf einer Inschrift von Clusium CIL
XI 2095

:
Deis AmbrosiaKbus Vettiiis Primus

,!
-
d

-
L [Wissowa.j

Ambrosiaster, seit etwa 1600 Bezeichnung
eines irrtiimlich unter die Werke des Ambrosius
von Mailand geratenen Commentars zu den 13
paulinischen Briefen (Migne Patrol, lat. XVII
47—536). Hieronymus kennt ihn nicht; dem
Augustin hat er vorgelegen (unter dem Namen
des Hilarius Pictaviensis ?). Er ist ca. 375 ge-
schrieben

; nach dem Verfasser herumzuraten ist
zwecklos

; so gut wie sicher ist es ein Presbyter

in Bom, von dem wir ausserdem — aber nur
zwischen ps.-augustinischen Werken — Quaesti-
ones Veteris et Novi Testamenti, merkwurdiger-
weise in zwei recht verschiedenen Recensionen, be-
sitzen(MignePatrol. lat. XXXV 2213-2416). Der
Anonymus ist voll Animositat gegen die Griechen,
deren Text bei Abweichungen von dem der ,Itala'
ihm selbstverstandlich der corrupte ist, aber ein
selbstandiger, nuchterner und klarer Kopf. Seine

lOAuslegung der Paulusbriefe ist nicht bios durch
manche interessante Notiz zur Geschichte von
Dogma, Sitte und Verfassung wichtig, sie ist die
heste, die vor dem 16. Jhdt. iiberhaupt ge-
schrieben ist. [Jiilicher.]

Ambrosios (Afifedoios). 1) Kyzikener, von
Peleus getotet, Valer. Place. Ill 138. [Hoefer.j

2) Clwraules bei Iuvenal 6, 77. [v. Eohden.]
3) Ambrosius Eusticus aus Puteoli, Arzt vor

Scribonius Largus (40 n. Chr.), der in seinen Com-
20positiones 152 eine Pille von ihm gegen Stein-

krankheit erhalten hat, bei deren Zubereitung der
Aberglaube eine Eolle spielte. Der Name Eu-
sticus steht bei Gal. XIII 325 (Aet. XI 13), wo
dasselbe Mittel (aus Andromachos) wiederkehrt
Vgl. Gal. XIV 184. XIII 309. [M. Wellmann.]

_
4) Freund des Libanius, Heide, war um die

Mitte des 4. Jhdts. noch in jugendlichen Jahren
Statthalter einer Provinz im Orient. An ihn ge-
richtet Lib. ep. 80. 182. 1256. 1550; lat. I 15.

30 45. Ill 52.

5) Ambrosius Aurelianus s. Aurelianus.
[Seeck.]

6) Ein vornehmer und reicher Christ, der,
zuerst Valentinianer, durch Origenes fiir die Gross-
kirche gewonnen wurde. Unter Kaiser Maximinus
ca. 236 wurde er in Caesarea Confessor, nach
Hieron. vir. ill. 56 scheint er friiher als Origenes,
also vor 254, gestorben zu sein. Seine Bedeutung
ruht nicht in seinen Schriften (ein paar Zeilen

40 aus seinen Briefen an Origenes sind erhalten,
Routh Reliqu. sacr. z LTI 3—9), sondern darhi,
dass wir seinem eifrigen Zureden (Origenes nennt
ihn einmal seinen eeyo&idmzns) und seiner fiirst-

lichen Freigebigkeit eine Menge von Origenes*
Schriftwerken verdanken. Origenes hat ihm denn
auch mehrere seiner wertvollsten Arbeiten ge-
widmet.

_
Vgl. Euseb. h. e. VI 18, 1. 23, 1. 2. 28.

• 7) Bischof von Mailand. Geboren zu Trier
als Sohn eines Praefectus praetorio Galliarum,

50 verlor er friih den Vater und wurde in Eom er-
zogen. Mit aller Bildung seiner Zeit ausgerustet,
trat er in die Beamtenlaufbahn ein. Seine Car-
nere_ war gliinzend; schon ca. 370 machte ihn
der italische Praefectus praetorio* Probus zum
Statthalter von Liguria und Aemilia mit dem
Sitze in Mailand. Hier erwarb er sich beim
Volke solche Gunst , dass man nach dem Tode
desarianischen Bischofs Auxentius in stiirniischer
Weise den A. als Nachfolger forderte, trotzdem

60 er, der langsam seit dem Jiinglingsalter dem
Christentum nahergetreten war, noch nicht ein-
mal die Taufe empfangen hatte. Zogernd gab
er nach

; vom December 374 hat er bis zu seinem
Tode, 4. April 397, das Bischofsamt in Mailand
verwaltet. Er ist ein Kirchenftirst im edelsten
Sinnegewesen, eine der einflussreichsten PersOn-
lichkeiten im Reich, und seiner Macht bewusst,
aber frei von Kleinlichkeit und Selbstsucht hat
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er von ihr Gebrauch gemacht nur im Interesse

der Kirche, dann aber auch unerschutterlich und

ohne Rucksicht auf die Gunst der Grossen. Dem
Heidentum ist er so schroff wie der Ketzerei—
Arianer, Jovinian, Priscillian— entgegengetreten;

als die Kaiserinmutter Iustina nach 383 wieder

den von Gratian unter dem Einfiuss des A. ver-

drangten Arianismus beforderte, verweigerte ihr

A. schliesslich mit Erfolg die Auslieferiing auch

A. obenan, eine Pastoralethik in genauester An-

lehnung an Ciceros Werk de officiis. Es ist als

Ganzes verfehlt, im einzelnen reich an feinen

Bemerkungen. Fiir den ihm ergebenen Kaiser

Gratian schrieb er 378—380 die 5 B. de fide,

eine Art Glaubenslehre, 381 die BB.de spiritu

sancto, auch de incarnationis dominieae saera-

mento ist in dieser Zeit und mit dem Blick auf

arianisierende Irrlehre entstanden. Hier ist die

nur einer mailandischen Kirche an die Haretiker, 10 totale Abhangigkeit von Basileios das Bemerkens-

andererseits schiitzte den Usurpator Maximus und

den ostrOmischen Kaiser Theodosius auch ihre

Orthodoxie nicht vor dem ernstesten Offentlichen

Tadel des A., als sie unchristlich gehandelt hatten.

In der Beurteilung des A. als Schriftstellers

ist nicht zu vergessen , dass das Grosse an ihm
der Charakter, die ganze PersOnlichkeit ist, darum
das Bedeutendste die Schriftwerke, in denen diese

besonders kraftig hervortritt, seine (91) Briefe und

werteste. Die 2 B. de poenitentia vertreten den

katholischen Standpunkt gegentiber dem Novatia-

nismus. De mysteriis ist eine nicht ungeschickte

Belehrung fur Neugetaufte.

Einige von den Schriften des A. sind verloren

gegangen, z. B. eine expositio Esaiae prophetae

und ein liber de Sacramento regenerationis (dephi-

losaphiaj, die von Augustin bezeugt werden, auch

viele Briefe. Dafiir ist ihm vieles — zum Teil

seine sermones, namentlich Gelegenheitsreden wie 20 nur durch Irrtum Spaterer — untergeschoben,

die von 379 auf den Tod seines Bruders beziig-

lichen de excessu Satyri I. II und 392 und 395

de obitu Valentiniani und de obitu Tlieodosii:

Tact, Warme und Ernst zeichnen ihn aus; sein

Pathos liebt rednerische Fulle, auch wohl rheto-

rische Kunst, ohne doch hohler Phrasenhaftigkeit

je zu verfallen; dabei greift er mit praktischem

Sinn uberall ins Leben hinein, zeichnet die Men-

schen und die Zustande wie sie sind, so dass

vor allem der sog. Ambrosiaster (s. den Art.) und

6 B. de sacramentis. Unsicher ist sein Ver-

haltnis zu der merkwiirdigen juristischen Abhand-

lung de lege Dei oder Collatio legum Mosaica-

rum et Ramanarum, die Rudorff in den Abh.

Akad. Berl. 1869, 265—296 mit Bestimmtheit

auf A. zuriickfiihren wollte. Vor 438 ist sie jeden-

falls geschrieben (neueste Ausgabe mit wertvollen

Anmerkungen von Th. Mommsen in Bd. Ill

wir ihm vor Allen eine detaillierte Kenntnis der 30 der Collectio librorum iuris anteiustiniani 1890,

damaligen Verhaltnisse in der italischen Kirche

und Welt verdanken.

Von seinen Abhandlungen iiber einzelne Fragen

christlicher Sittlichkeit gilt ziemlich das Gleiehe

;

sie sind auch im Tone von den Predigten kaum
unterschieden. Hfichst wertvoll fiir die Rechts-

geschichte sind die wohl zu seinen friihesten

Arbeiten geho'renden Aufsatze de Xabuthe lex-

raelita wider die Habgier und de Tobia gegen

vgl. Wellhausen in Theol. Lit. Z. 1891, 70f.).

Schon im 6. Jhdt. (Cassiodor inst. divin. lit. 17)

wurde von einigen dem A. die lateinische Uber-

setzuiig (besser Bearbeitung) von Josephus' Bii-

chern iiber den jiidischen Krieg, der sog. Hege-

sippus zugeschrieben. S. daruber die ArtikelJo-

sephos und Hegesippus.
Am bertihmtesten haben den Namen des A.

wohl seine Bemiihungen um VerschOnerung des

den Wucher ; der Vertretung der asketischen 40 Gottesdienstes gemacht.
_

Welchen Anteil er aber

Ideale dienen de viryinibus I. Ill, de virgini

fate, de viduis, de fuga saeeuti, de institutione

virginis ad Eusebium, exhorlatio virginitatis.

Auch de Elia et ieiunio ist gleichartig. Minder

gelungen sind die grosseren Werke, obwohl er hier

seine klassische Bildung und das Studium griechi-

scher Vater sehr stark mit heranzieht. Man be-

greift da die boshafte Erklarung des Hieronymus

de vir. ill. 124 , er enthalte sich eines Urteils

iiber den Schriftsteller A., ne in alterutram par- 50 Ambrogio, 1862)

an der mailandischen Liturgie hat, liegt vOllig

im dunkeln. Dass er der Vater des 1 a t e i n i s c h en

Kirchenliedes ist, steht fest. A. selber und

Augustin reden von Hymnen des A. Aber von

den zahlreichen hijmni Ambrosiani sind zweifel-

los echt nur 4, darunter aeterne rerum conditor

und veni redemptor gentium. Andere mOchten

die Zahl der ,echten' Hymnen auf 12 oder 18

erhiihen (Biraghi Inni sinceri e carmi di S.

tern aut adulatio in me reprchendatitr aut Veritas.

Zum Gelehrten passt A. nicht; wo er es doch

sein will, wird er fiihlbar abhangig von seinen

Vorlagen, und etwas Einheitliches bringt er nicht

zu stande. Seine exegetischen Arbeiten sind trotz

des darauf verwandten Fleisses keine angenehme

Leetiire, breit, schwiilstig und in der Allegoristik

ungeheuerlich ausschweifend. am peinlichsten die

expositio etangelii secundum Luc-am vom J. 386/7,

Unter den zahllosen Ausgaben der Opera S.

Ambrosii ist die beste die der Mauriner in 2

Banden, Paris 1686-90; nachgedruckt bei Migne
Patrol, lat. t. XIV—XVII. Die neueste Edition der

Ballerini in Mailand 1875ff. (5 Bande) beniitzt

zwar einige neue Hss. und ist gliinzend ausge-

stattet, aber weder an Akribie noch gar an kriti-

schem Scharfsinn reichen die modemen Editoren

heran an du Frisch und le Nourry. Vgl. Vita

weni" besser die in langeren Zeitabstanden ver- 60 S. Ambrosii von Paulinus (s. d.), von neueren

t

fertigten enarrationes oder exposittones von

Psalmen (zu Ps. 43 sein letztes Werk), die 6 B.

Hexaemeron (iiber Genesis 1), de paradiso . de

Cain et Abel 1. II, de Xoe et area, die 7 B. de

patriareliis , vgl. noch de interpel/ationc lob et

David I. /Fund Apologia prophetae David. Die

3 Biicher de officiis ministrorum (von ca. 387)

stehen unter den systematischen Schriften des

BohringerDie Kirche Christi und ihre Zeugen 2

Bd. X und FOrster Ambrosius v. Mailand

1884. Zur litterarischen Kritik das Beste M.

Ihm Studia Ambrosiana 1889, zur dogmenge-

schichtlichen Wiirdigung: Ad. Harnack Lehr-

buch der Dogmengesch. Bd. Ill s. Index.

8) Aus Alexandrien, Schiiler des Didymos,

ca. 390 , Verfasser einer umfangreichen Streit-
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schrift de dogmatibus gegen Apollinarios von
Laodicea und von Hiobcommentaren. Wir wissen
von ihm nur durch Hieron. vir. ill. 126. Ver-
mutungen s. bei J. Draseke Patrist. Untersuch.
1889, 199-207. [Jiilicher.]

Ambrosium (Ambrusium) s. Ambrussum.
Ambrosos ("Ati^Qcoaog oierAiifSgcoaaog, auch

"AuPqvoos oder "Afifevoaog und "A/u<pQvoog ; vgl.
die Inschriften und Polyb. IV 25. Paus. IV 31, 5.
X 36. Strab. IX 423. Steph. Byz. Plin. n. h. IV 10
8). 1) Stadt im siidlichen Phokis, in der Nie-
derung zwischen Kirphis und Helikon, bei detn
jetzigen Distomo, wo sich noch einige Mauerreste
von der Akropolis erhalten haben, s. Dodwell
Class, u. topogr. Reise I 1 , 262 f. d. d. Ub.
Vischer Erinnerungen aus Griechenl. 600. A.
war wie die iibrigen phokischen Stadte am Ende
des phokischen Krieges zerstfirt worden und wurde
dann von den Thebanern, die sie in Besitz ge-
nommen hatten und gegen Philipp von Make- 20
donien verteidigen wollten, mit einer doppelten,
sehr starken Mauer (jeder Mauerring war ziemlich
1 Klafter breit und 2i/

2 Klafter hoch, der Zwi-
schenraum zwischen beiden betrug 1 Klafter),
ohne Zinnen und Thiirme, befestigt, die noch
Pausanias (X 36, 3), wenn auch an einigen
Stellen verfallen, vorfand. Derselbe erwahnt
ausserdem nur noch eine Agora von geringem Urn-
fang mit einer Anzahl meist zerbrochener Sta-
tuen und einen ungefahr zwei Stadien siidlich 30
von der Stadt, an der Strasse nach Antikyra,
gelegenen Tempel der Artemis Diktynnaia, der
Hauptgottheit von Ambrosos, mit einem Kult-
bilde aus schwarzem Marmor im aiginetischen
Stil

; in der Umgebung der Stadt fand er ausser
zahlreichen Weinbergen namentlich die strauch-
ffirmige Kermeseiche (xoy.y.og, qmrcus coccifera).
Inschriften CIG I 1726—29. 1734. 1736f. Le
Bas II 972—986. Bull. hell. V 439.

[Hirschfeld.] 40
2) Heros eponymos der gleichnamigen phoki-

schen Stadt (='AfipQvo(o)os,"Au(fovoos), Paus.
X 36,2; daselbst nur Apollonkult bezeugt (CIG
1726). [Tiimpel.]

Ambrussum (so auf dreien der Gefasse von
Vicarello, CIL XI 3281—3283 und im Itin. Ant.
389. 396, dagegen Itin. Hier. 552 mutatio Am-
brosia, auf der Tab. Peuting. und CIL XI 3284
Ambrmium)

, Ort an der Heerstrasse zwischen
Nemausus und Sextantio im Gebiete der Volcae 50
Arecomici; heute wahrscheinlich, wie d'Anville
vermutet hat, Pont-Ambruis. O. Hirschfeld
CIL XII p. 346. Desjardins Table de Peu-
tinger p. 50. ^

^

[Ihm.]
Ambryon {'Aftfjovcov) Iv xcT) Titoi Qeay.ohov

wird von Diog. Laert. V 1 1 bei' Anfuhrung eines
Spottepigramms des Theokrit von Chios auf Ari
stoteles citiert; vgl. Miiller PHG II 86. Der
Name 'AufSoimv scheint verderbt zu sein. Viel-
leicht steckt der Grammatiker 'Aiidgano; dahinter, 60
der eine Schrift .-zeol oxrjvtj;' und einen Com-
mentar zu Theokrit verfasst hat. Er behandelte
in letzterein vermutlich auch das Leben des Dich-
ters und konnte dabei auf den homonvmen Histo-
riker Theokritos von Chios zu sprech'en kommen.
Die Vermutung wird untersttitzt durch den Urn-
stand, dass Amarantos in der Schrift jzngi axrjrfjg
in ganz ahnlicher Weise ein Spottepigramm des
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Iuba auf einen Tragflden berichtete (Athen. VIII
343 e). [Cohn.]

Ambubaiae (vom syrischen abub, Rohrpfeife,
Aero zu Hor. sat. I 2, 1), syrische FlOtenblase-
rinnen, die in der ersten Kaiserzeit in Rom mit
ihrer Musik und ihren persOnlichen Reizen be-
deutende Geschafte machten. Hor. a. 0. Suet.
Ner. 27. Petron. 74. Ob sie gemeint sind, wo
sonst von tanzenden und musicierenden syrischen
Dirnen die Rede ist (Copa, m. d. Erkl. Priap
27. Iuv. 3, 65), ist fraglicb. Der Name Abobas
(s. d.), den Adonis in Perge fuhrte, wird mit ihnen
in Verbindung gebracht. En gel Kypros II 557.

[Mau.]
Ambulare, militarisch ,marschieren'. Als

technischer Ausdruck selten verwendet , vgl. je-

doch Cic. ad Att. VIII 14, 1 ; ad fam. VIII 15,
1. Regelmassig fur. den Marsch bei Vegetius,
der allein von den Ubungsmiirschen berichtet, I

27 Praeterea et eonsnetudo permansit et divi
Augusti atque Radriani eonstitutionibus — diese
Angabe wird durch die Hist. Aug. Hadr. 10, 4
bestatigt

: cum etiam vicena milia pedibus ar-
matus ambularet— praecavetur, ut ter in mense
tarn equites quani pedites educantur ambulatum;
hoc enim verbo hoc excreitii genus nominant.
Decern milia passuum armati imtrnctique om-
nibus telis pedites militari gradu ire atque redire
iubebantur in eastra. Von dem decurrere, dem
Exercieren, wohl zu unterscheiden. Tertullian.
ad martyr. 3: in armis dearnbulando, campum
decurrendo ; ambulatwum von den Exercitien der
Feuerwehr , CIL III 3438 prar.(fectus) coUfcgii)
fabr(orum) item que patronus. duxit collegium)
sfupraj s(criptum) in ambulativis. Vgl. Hirsch-
feld S.-Ber. Akad. Wien. CVII (1884) 252.

[v. Domaszewski.]
Ambulatio, ein zum Spazierengehen bestimm-

ter Ort, und zwar
a) = portions, in Privathausern (Cic. ad Qu.

fr. Ill 1, 5; Tusc IV 7. Vitr. V 11, 1. VII
5, 2. Colum. I 6) und als offentliche Anlage
(Cic. p. dom. 116. 121 ; p. Sull. 61. Vitr. V 9, 1|

;

bei Vitr. V 1, 1 ist es der obere Umgang uber
einer Porticus.

h) Wandelbahn unter freiem Hinmiel, wie sie

namentlich in Villgn angelegt wurden. Varro r.

r. Ill 5. 1. Plin. ep. V 6, 17. Vitruv nennt un-
genau a. auch die Anlagen, welche, wie er selbst
sagt (V 11, 4. VI 7, 5), sonst von den Romern
xysta genannt wurden ; wo genau gesprochen wird
(Plin. a. 0.), wird a. und xgstus, Gartenanlage,
untersehieden. Unklar bleibt, was unter der pen-
silis a. des Sostratos in Enidos zu verstehen ist.

c) Vitruv III 2 (1), 5. 3 (2), 6 nennt a. den
L in gang des peripteren Tempels. [Mau.]

Anibuleius ager Venetum, ubi Mincius am-
nis commeantium frequentatione transitur, nur
genannt von Jordanes Get. 42, 223 als Stelle de-
Zusammentreffens zwischen Attila und dem Papst
Leo d. Gr. [Hiilsen.]

Ambulios. 'Attfiov/.iog, 'Aupov/Ja , Aujioi/.ioi.

Epikleseis des Zeus, der Athene und der Dios-
kuren in Sparta (Paus. Ill 13, 6) als die Ver-
leiher des guten Rates oder die Abwender des
BSsen; Bursian Geogr. v. Griech. II 125.
Preller Gr. Myth. 4 I 145, 1. [Jessen.]

Amburbium (oder amburbale sacrum), romi-

1

sches Staatsfest zur Reinigung und Entsuhnung

der Stadt, uin deren Grenze (wahrscheinlich m
einem iilteren, geringeren Umfange) die zum

Opfer bestimmten Tiere (wahrscheinlich Suove-

taurilia) ebenso herumgefiihrt wurden, wie bei

den Ambarvalia (s. d.) im die der rOmischen

Eeldmark (Serv. Eel. 3, 77 amburbale vel am-

burbium dicitur saorificium, quod urbem cir-

cuit et ambit victima; vgl. Fest. ep. p. 5. 17)

Ameiniades ('A/isividdtj?) ,
Athener. Ta/iias

xrjs food im J. 409/8 v. Chr., CIA I 138.

[Kirchner.]

Ameinias {'Auuviag und 'A^iivia;). 1) Epikle-

sis des Dionysos, Anon. Laur. V 1 = Schoell-

Studemund Anecd. I 268. [Jessen.]

2) Ein Jiingling im boiotischen Oeoxua, ab-

gewiesener Liebhaber des Narkissos in einer bei

Konon 24 nach poetischer Vorlage eines Alexan-
cmt et ambit menma; vgi. resj,. ep. p. o. n;. ^.vu^ ^ —^ j,™—'»»

' " .T i- Wn„„„A a

Dass das Fest, das meist fllschUch einerseits mit 10 driners (HOfer Konon 92) erhaltenen Kultlegende

. , ,. _ .j =i. .'j. j . ™»j™k Ana HnrHcrun HiTnalrnltfis. durch weicne die locale
den Ambarvalia, andererseits mit der ausserordent

lichen und unter Leitung der Quindecimvirn graeco

ritu vollzogenen lustratio urbis zusammengewor-

fen worden ist, ein jahrliches war und in die

ersten Tage des Lustrationsmonates (Macr. S. I

13, 3 lustrari autem eo mense civitatem necesse

erat ,
quo statuit [Numa] , ut iusta dis mani-

bus solverentur) Februarflel (es waren wohl fenae

conceptivae, aber von denen, welche nach Macr.

des dortigen Eroskultes, durch welche die locale

Bevorzugung vor den iibrigen GOtterdiensten

motiviert werden sollte. Auf das Rachegebet des

A., das er zum Gott Eros emporschickte , bevor

er, an Gegenliebe verzweifelnd, sich an der Schwelle

des Narkissos totete, wird dessen ungliickliche

zum Selbstmord fuhrende Liebe zu dem im

Quell geschauten eigenen Spiegelbild zuriickge-

fiihrt. Der cod. Venet. des Bessarion bietet zwei-

rrrs;r«ir==.^=»%»!s^v^^^%
pflegten), hat H. Usener Philos. Aufs. f. E.

Zeller 288ff. = Religionsgeschichtl. Untersuch.

I 304ff. aus dem altchristlichen Feste Hypapante

oder Purificatio 8. Marias (Mariae Lichtmess)

am 2. Februar erschlossen, dessen Name Cande-

laria mit dem Brauche der Kerzenweihe von litur-

gischen Quellen ausdriicklich auf ein Anfang Fe-

bruar fallendes heidnisches Fest amburbale zu-

rlickgefiihrt wird, bei welchem Fackelprocessionen

um die Stadt ausgefuhrt wurden (in principio 30

februarii urbem, lustrarent earn ambiendo cum

suis processionibus gestantes singuli candelas

ardentes). Danach hat sich dieses Fest offenbar

bis in die letzten Zeiten des Heidentums erhal-

ten; erwahnt wird seine Feier nur einmal, im

J. 271 neben der lustratio urbis und den Am-

barvalia (Hist. Aug. Aurel. 20, 3 : inspecti libri,

proditi versus, lustrata urbs, cantata carmina

;

amburbium celebratum ; ambarvalia promissa)
;

die Schilderung des Lucan I 592ff. scheint sich 40

eher auf eine ausserordentliche lustratio urbis

zu beziehen. [Wissowa.]

Amburensis. Ein katholischer episcopus Am-
burensis Donatus und sein donatistischer Gegner

Servatus wohnten dem Religionsgesprach zu Car-

thago im J. 411 bei, s. Harduinus act. cone.

1 1079 A. Indes derletztere wird ebendas. 1102 D
als Amporcnsis bezeichnet. Amburensis scheint

also identisch mit oder vielmehr verderbt aus

Amporcnsis. [3oh. Schmidt.]

Ambus (Ambi regis liest Rtihl bei lust. XII

10, 2) s. Sambos. [Kaerst,]

Ambustus, Beiname der Fabii. [v. Rohden.]

Amecae (Itin. Anton. 513, 1. 2), nach einigen

unbekannte Inselehen zwischen Cartagena und

Scherscbel, vielleicht aber vielmehr ein Ort auf

einer der ebendas. 512, 5 genannten Inseln in-

sula Erroris und Tmiria. [Joh. Schmidt.]

Ainechania ('Auiy/aria.), scherzhafte Personi

(CIG I 1575. 1584, 10. 25. 1608 h, 1. 1707, 9

u. a.) Form 'Autvlae. [Tiimpel.]

8) Athenischer Archon 01. 89, 2 = 423/2 v.

Chr., Diod. XII 72. Athen. V 218 d. Arg. Arist.

Nub. V. Schol. Arist. Nub. 31. 549. Arg. Arist.

Vesp. I. Schol. Luk. Tim. 30. [Wilhelm.]

4) Lakedaemonier, welcher im J. 423 v. Chr.

zu Brasidas nach Thrakien gesandt wurde (Thuk.

IV 132, 3). [Niese.]

5) Athener (IlaXlnvEvg nach Herod. VIII 84.

93, AexsMevg nach Plut. Them. 14, Bruder des

Dichters Aischylos, also 'Efovotnog nach Diod.

XI 27), zeichnet sich in der Schlacht bei Sala-

mis (480 v. Chr.) aus.

6) Athener (IV'h" ?)- PeafinaTevs flov/.ijg

vor dem J. 376 v. Chr., CIA II 27. 28.

7) Sohn des Sokles, Athener (Ayrovatog).

TQimagyog in den J. 325/4 und 323/2 ,
CIA II

809d 57. 811b 107.

8) Sohn des Antiphanes, Athener (Knytotevg).

Koaju]T^g kprj§iar im J. 281, CIA II 316.

9) Sohn des Demetrios, Athener. 'Emuelnrijg

Aii/ov Ax)rtvaiov IV 462 nr. 16, etwa zwischen

130-115, Homolle Bull. hell. VET 130.

10) Archon in Chaironeia {'A/iivtag, nach Dit-

tenberger 'Afiovlag) zwischen 200—150 v. Chr.,

Dittenberger IGS 3309.

11) Delier(?). KiOaeiazr/s in einem agomsti-

schen Catalog von Delos vom J. 282, Bull. hell.

50 VII 107. ,. .

12) Auiriag, Sohn des Chairemon, Echmaier.

Siegt als ' av/.i]Tijg bei den Amphiaraen zu Oro-

pos Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. Dittenberger

IGS 416. Derselbe ebenda 542 als Sieger bei

den Sarapieen zu Tanagra; vgl. Preller Ber. d.

sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1852, 150.

13) Phoker, der Archipirat. Er gewinnt durch

List Kassandreia zwischen 278—274 v. Chr.,

Polvaen. IV 6, 18, vgl. Droysen Hellenism. Ill
\lllPCIiania \AUW/arta), scueiAuaiLB i. ciauni- •".""-"' * ">•"-; »-• - --„--

fication der Unmoglichkeit als Gottin in dem 601, 199 Von Antigonos Gonatas den Spartanern

Wortspiel. mit dem die Andrier die Drohung des

Themistokles beantworten, Herodot VIII 111.

Plutarch Them. 21 braucht dafiir Axogta.
[Wernicke.]

4meilicliOS {'Aiieihyog) , friiherer Name des

Baches Meilichos beim Heiligtum der Artemis

Triklaria, wenig nOrdlich von Patrai, Paus. VII

19, 4. E. Curtius Pelop. I 445. [Hirschfeld.]

zu Hiilfe geschickt im J. 272 , Plut. Pyrrh. 29

;

vgl. Drovsen a. O. Ill 1, 212.

14) Izoazijyog der Rhodier, fallt bei der Be-

lagerung von Rhodos im J. 304 v. Chr., Diod.

XX 97; vgl. Droysen Hellen. II 2, 170.

15) Sohn des Demokles, Thebaner. Siegt m
den Charitesien zu Orchomenos als xotrjiijg Ixwv

und aaivocov Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. Dit-
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tenberger IGS 3197. Derselbe als Sieger iy-
Hcofiicj) kniHoj in den Amphiaraen zu Oropos um
dieselbe Zeit. Dittenbergcr a. 0. 419.

16) Tragischer Sohauspieler im 4. Jhdt. zu
Athen, CIA II 977 o 4. [Kirchner.]

17) Als Dichter der neueren KomOdie mit
einem dionysischen Siege verzeichnet CIA II 977
{'Afteiv[la]s I). [Kaibel.]

18) Rhetor aus Prusias in Bithynien am An-
fang des 4. Jhdts., Vater des Sophisten Himerios, 10 Arnea (s. d.).'

Suid. s. 'IfisQios. [Seeck.]
Ameinokles (AftetvoxXfjg). 1) Archon von Hy-

ettos Ende des 3. Jhdts. Ditt enb erger IGS 2812.
2) Korinthier, Schiffsbaumeister, Thuk. I 13.

Plin. n. h. VII 207. Dionys. Hal. Thuk. 19.
Themist. or. XXVI p. 316 b; vgl. Curtius Gr.
Gesch.e I 259. 419.

3) Archon in Tanagra CAfiivox2.fjg), Ende des
3. Jhdts. v. Chr. Dittenberger IGS 511

Aineirake (AftstQaxq) , friiherer Name der
Penelope, bevor sie von Nauplios zur Strafe fur
Palamedes ins Meer gestiirzt, durch nrjvelojiEg-
Vogel gerettet und Penelope umgenannt ward:
Didymos bei Eustath. Od. I 344 p. 1422, 7 =
Schol. H {'AniQ&xtv) PQ ('A/isgaxiv) Od. TV 799,
wo D i n d o r f naeh Eustathios andert. Der Mythos
ist gleich dem zu Arnakia, verschieden von dem
nicht auf Didymos zuriickgehenden zu Arnaia und

ea (s. d.).
_ [Tiimpel.]

Ameise (five^t;, formica). Arten der A,
wurden bei den Alten nur wenige untersohieden.
Genannt werden: die fizyakoi (Arist. Hist, an
VII 24, 583 b 17), die wohl identisch sind mit
den nicht in Sicilien vorkommenden tTiJio/uvofiijxeg

(Arist. Hist. an. VII 28, 606 a 5) und den formi-
eae herculaneae der Romer (Plin. n. h. XXX 29).
KvTxsg erscheint nur bei Arist. it. aloft. 5, 444 b
12 als Name einer kleineren A.-Art (vgl. aber

Ameinolas (A/ieiv6)ms) , Archon in Tenos,
CIG 2338. [Kirchner.]

Ameinon (^u«V<o»'), Athener (EheaTog). Tgitjo-
agyog in einer Seeurkunde vom J. 356/5, CIA
II 794 b 58. [Kirchner.]

Ameipsias. 1) Sohn des Lykomedes, Athener
(Oogixiog). Tafitag xrjg &eov im J. 376/5, CIA
II 670. 671; vgl. 2083. [Kirchner.]

2) Attischer Komodiendichter (Suidas). Zeit-

[Kirchner.] 20 Aubert-Wimmer Aristot. Tierkunde I 166).
'" ; " ,r"""" Irrtiimlicherweise sah Aristoteles (Hist. an. IV

2, 523 b 19 und sonst) in den gefliigelten A. eine
eigene Art. Aelians weisse (n. a. IV 5) und
babylonische (XVII 42) A., ebenso die giftige Art
solipugae des Plinius (n. h. XXIX 92. VIII 104.
XXII 163) gehOren wohl der Fabel an.

Uber ihre Lebensweise wird viel berichtet,
vieles ins Pabelhafte gesteigert. Besonders Fleiss,
Gewandtheit, Ordnungsliebe wird an ihnen ge-

genosse des Aristophanes. Von seiner Poesie ist 30 priesen. Hauptstellen" Arist. Hist. an. IX 155,
wenig iibrig, sieben Titel und wenige, meist sehr
kurze Bruchstucke. Der Kovvog (aufgefiihrt 423
zusammen mit Aristophanes Wolken und mit
Kratinos Flasche; Kratinos bekam den ersten, A.
den zweiten. Preis. Hypoth. Ar. Nub. 5) benannt
nach dem Musiker, Sohn des Metrobios, behan-
delte einen ahnlichen Stoff wie die Wolken, aber
anders. Der Chor bestand aus tpgovxioxai, d. h.

aus Sophisten, unter denen aber Protagoras fehlte

622b 20ff. Plin. XI 108ff. Plut. de soil. an. 11. Da-
zu im einzelnen : sie halten auf Ordnung im Gehen
(Ael. n. a. II 25). schiitzen sich durch kunstvolle
Erdbauten vor Uberschwemmungen (ebd. XVI 5),

trocknen ihr feucht gewordenes Getreide (ebd. VI
43), verhtiten das Keimen der gesammelten Kor-
ner (vgl. Lauchert Physiologus 17), schaffen
sich Wege, halten formlich Markt ab, begraben
ihre Toten (Aelian. n. a. V 49. VI 43. VI 50),

(Athen. V 218 c). Sokrates, Schuler des Konnos, 401osen sie sogar aus (Plut.'a. a. O.), arbeiten audi
trat in armlichem Philosophengewande auf und
ward vom Chor teils hfihnisch, teils wohlwollend
empfangen (Diog. Laert. II 27). Die Kco/naoxal
sind im J. 414 uber Aristophanes Vogel und
Phrynichos Monotropos siegreich gewesen (Hv-
poth. Arist. Av. 1). Dass der Kovvog und die
Rio/moral des A. identisch mit den gleichnamigen
Stucken des Phrynichos waren , und dass A.

in mondhellen Nachten, aber nicht bei Neumond
(Aelian. n. a. I 22. Plin. n. h. II 109. XVIII
292). Sie haben keinen Winterschlaf, legen auch
im Winter ,Eier' (die Puppen sind gemeint), Arist.
Hist. an. V 31, 542 b 30. Plin. n. h. XI 108.
Die A. gait bisweilen als giftig (vgl. uber die
solipugae oben ; Hesych iiberliefert s. ftvgiitjxid

, ., - . . — als Sprichwort 6 xxvoag etg /ivQ/tnmar oiSei xd

I ^Ul l"
Phr

.
vmchos Statt zur Auffiihrung ydh,). Wenn die Giftschlange A. verspeist hat

gebracht habe, ist erne unstatthafte Vermutung 50 ist sie noch gefahrlicher. Arist. frg. 372 Teubn.Bergks (de rell. com. Att. 369). Weitere
Titel sind 'Anoxoxxafji^ovxe; (Bedeutung Athen.
XV 665 e. 666 a) , Kaxeodioiv (ohne Grund von
Meineke bezweifelt), Moiyoi , 2a.-icp<J> und die
etwas haufig-er citierte Ztperdovy (nach 427 auf-

gefiihrt). Zu bemerken ist, dass die Titel Kco-
fiaaxai Moiyoi Zajicpco auch in der mittleren Ko-
mOdie begegnen. Aristophanes Urteil. der in den
zweiten Wolken (524) im Unmut iiber seine Nie

Schol. II. XXII 93. In Persien galten sie als

unrein und wurden wie die Schlangen von den
Magiern getotet. Herod. I 140.

Dass die A. zu den Feinden des Landwirts
gerechnet werden, ist selbstverstandlich. Auch hier
wird ihnen aber Falsches nachgesagt, z.B.sammeln
die A. nicht Korn fur den Winter trotz Stellen wie
Verg. Georg. I 186: doch vergl. daruber Linsen-
' arth Jahrb. f. Phil. 1891. 706. Als Gegenmittel

derlage die ihm vorgezogenen Dichter Kratinos 60 empfiehlt schon Aristoteles Hist. an. IV 95. 534 bw
und A. als avdgsg cpoozixoi bezeichnet und auch
in den Froschen (15) sich liber die billigen und
derben Spasse des A. lustig machte, lasst sich
heutzutage weder bcstreiten noch bestatigen. Die
Zahl seiner Biilinensiege ist in dem Verzeichnis
CIA II 977 d weggebrochen. Meineke hist. cr.

199. Fragmente bei Meineke II 701. Kock
1 6™- [Kaibel.]

Ausrauchern mit Dosten {origanum) und Schwefel
oder Hirschhorn oder oruoaf; dazu kommen dann
spater eine Menge weiterer, auch aberglaubischer
Mittel. Vgl. im allgemeinen Geop. XIII 10, dann
Colum. de arb. 14. Pallad. I 35 (Asche von
Schnecken oder weisse Kreide). IV 10,21 (Mischung
von Eotel und Essig, oder Retel, Butter und
Theer). IV 10, 29 (ein aufgehangter coraeinus

schutzt den Feigenbaum), vgl. auch den Artikel

Aberglauben S. 68f. Plinius n. h. XXIX 138

beschreibt, wie man mit Hiilfe der A. Grillen

fange. Die alten Mediciner verwenden teils die

A. selbst (die formica hereulama zerrieben gegen

Hautschaden, Plin. n. h. XXX 29), teils die A.-

,Eier' (Plin. n. h. XXXI 134, gegen Gehorleiden

XXIX 133, Spinnenbisse XXIX 88), auch Biiren

heilen sich damit (Plut. de soil. an. 20. Plin. n.

h. VIII 101. X 199. Aelian. n. a. VI 3). Von 10

A. ausgegrabene Erde hilft gegen geschwollene

Driisen (Plin. n. h. XXX 39) oder beim Vieh gegen

Schlangenbiss (Veget. Ill 79). Der Teil einer

Kroten- oder Froschleber , welchen A. nicht be-

ruhren, ist gut gegen alle Gifte, Plin. n. h. XXXII
50. XI 196.

MantischeBedeutung wird den A. vielfach

gegeben, vgl. Fronto ep. p. 137, 3 Nab. formi-

cularum et apicularum jistentis res maximae

par

I 11), fiVQfidxmv jilovrog (Theokr. XVII 107).

IJber einen A.-Stein myrmecitis vgl. Plin. n. h.

XXXVII 187. Uber bildliche Darstellungen von

A. auf Miinzen vgl. die Nachweise bei Imh oof-

Blum er und Keller Tier- und Pflanzenbilder

46f...Taf. VII 24. 25.

Ubrigens hiess /j,ve(ir}g~ auch eine LOwenart

(Strab. XVI 774. Aelian. n. a. VII 47, vgl.

Lauchert Physiol. 21). [A. Marx.]

Ameles ('Afiekrjg), Unterweltstrom, gleichbe-

deutend mit Aijdrj, bei Plato rep. X 621 a (daraus

Iambi, de myst. 3, 20 p. 148, 13 Parth.)^, oS to

vb*WQ ayyeTov ovdev areyecv ; fihgov /lev ovv xi tov

vfiarog Tiaow avayxoXov elvat mstv, xovg 8s (pgovrjom

/tij ao)t,o[ikvovg jtksov mvsiv xov jihoov • xor de asi

jitovxa jiavxwv ixdavfiaveoftai. [Wissowa.]

Amelesagoras (FHG II 21. 22. Susemihl
Litt. Gesch. d. Alex. Z. I 599; Mslrjaay6eae bei

Clem, strom. VI 752 P. Hesych. s. in" EvQvyvrj

tenduntur. Sie sind Wetterpropheten (Arat. 20 ay<bv. Apollod. bibl. Ill 10, 4, 1), der wahrschein-
- ™ .

. " .^
lich von dem Unterweltsfluss ^£X>;? (Wat. rep.

X 621 a) abgeleitete Name eines sagenhaften eleu-

sinischen Sehers (Max. Tyr. 38, 3; o XaXxijdo-

vwg Dionvs. iud. de Thuc. 5 beruht auf einem

Versehen)" auf welchen in alter Zeit (vgl. Clem,

a. a. O.), jedenfalls vor dem 3. Jhdt., eine Ar&k
(Antig. mir. 12) gefalscht wurde (vgl. Wilamo-
witz Phil. Unters. IV 24). Das Buch muss na-

mentlich priesterliche Mirakelgeschichten enthal-

956. Plin. n. h. XVIII 364. Plut. de soil. an. LI).

Dem schlafenden Midas tragen sie als Knaben

Korner in den Mund (auf spateren Reichtum ge-

deutet) Cic. de div. I 78 (vgl. Biene). In Lanu-

vium erscheinen sie als Dienerinnen der dort ver-

ehrten Schlange (Aelian. n. a. XI 16). Warnend

und Unheil bedeutend ist das Auftreten der A.

bei den von Plut. Kimon 18. Suet. Tib. 72;

Nero 46 erzahlten Omina.
Marchenhaftes: Die Nachricht Herodots 30 ten haben (vgl. besonders die nach frg. 2 aus

(III 102 und dazu Stein) von indischen gold-

grabenden Riesen-A. wird oft wiederholt (vgl.

Aelian. n. a. Ill 4 und dazu Jacobs) und ausge-

schmuckt, zu Grunde liegt ein indisches Marchen.

Auch von aethiopischen goldgrabenden A. wusste

man zu erzahlen, vgl. Jacobs zu Aelian. n. a.

IV 27 und ein Orakel bei Berthelot Coll. des

Alchim. grecs p. 95. Rohde Gr. Roman 442.

Das Marchen wusste auch von streitbaren, schatze-

A. stammende Geschichte Hygin. astr. II 14, auf

welche Ovid. fast. VI 750 anspielt. Miinzel

quaest. mythogr. Berl. 1883, 8). [Schwartz.]

Ameletos (A/uehizdg), Hafenplatz in Pontos,

60 Stadien Ostlich von Oinoe' und 180 Stadien

westlich von Polemonion, Anon. Peripl. P. Eux. 30.

[Hirschfeld.]

'ApcMov Sixri wird nur von Hesych erwahnt

ohne hinreichende Erklarung; es steht zu ver-

hutenden Riesen-A. im Hymettos (vgl. Crusius40muten, dass sie eine ahnliche Bedeutung gehabt

Philol. Vers. Giirlitz 1889, 44 und unten die

Sprichworter). Auch Alexanders Heer muss gegen

Riesen-A. kampfen (Ps.-Kallisth. II 29). Hiilfreiche

A. verrichten fur Psyche das Auslesen der Kfirner

bei Apul. met. VI 10, vgl. Friedlander Sitten-

gesch. I 543. Uber des Pherekrates Komodie

,Ameisenmenschen' haben wir nur Vermutungen,

vgl. Kock Com. Att. I 178 und Zielinski

Marchenkomfidie 1885, 28. 62,

habe wie die Klage dyecoeytov (s. A.), und gegen

die Verwahrlosung gemieteter oder verpfandeter

Gegenstiinde gerichtet gewesen sei.

[Thalheim.]

Amelius, oder, wie er sich selbst lieber nannte,

Amerius Gentilianus, ist in Etrurien geboren (Porph.

v. Plot. 7. Eunap. v. soph. 17). Er war zuerst

Schuler eines Lysimachos, wahrscheinlich des Stoi-

kers, den Longin (bei Porphyr a. a. O. 20) nennt,

Uber Verwandlu'ngssagen vgl. Art. Myr- 50schloss sich aber im J. 246 Plotin an und blieb

mex undMyrmidonen. Eine solche mag auch

der Fabel Aes. 294 Halm zu Grunde liegen.

In der Tier fab el tritt besonders der Fleiss

der A. hervor. So Aesop 401 Halm. Babr. 126,

ahnl. 295. Phaedr. IV 24. Aesop 296 eine Fabel

von der dankbaren A. (Marx Miirchen v. dank-

baren Tieren 126). In Sprich wOrtern und

Redensarten ist die A. bald Ausdruck des klein-

sten (;; fiigfiii!; i) xdutj/.og Luc. Sat. ep. 19.
T-iJ : IT OH. ?. ..^.. ...'.^. ...... -.*w .' 7tir*r\1\

24 Jahre sein Schuler (Porph. 3). Im J. 269,

also kurz vor Plotins Tode, begab er sich nach

Apamea und muss hier langere Zeit gelebt haben,

da er auch 'Ataiiei; genannt wird (Porph. 2.

Suid.). Ausserst arbeitsam hat er zahlreiche weit-

schweifice Werke in rhetorisch gekiinstelter Sprache

verfasst (Porph. 20. 21). Plotins Vortrage gab

er in ungefahr hundert Buchem heraus (Porph.

3); gegen den Vorwurf eines an Numenios be-

Diosenian II 89; eveoxi xdv uipurixi yoh) Zenob. 60 gangenen Plagiats verteidigte er lhn in emer aui

III 70), bald erscheint sie als das fleissige Tier

(Otto Sprichw. d. ROmer 690ff.), bald ist der

A.-Haufen und sein Getriebe ein Bild der Menge,

der Unruhe (Aesch. Prom. 451. Theokr. XV 45.

Seneca de tranq. 12, 3, vgl. Hesych. s. ftvo/i^xtd),

ein Abbild des Menschenstaates (Luc. Ic-arom.

19), aber auch Sitz des Reichtums (vgl. die oben

beriihrten Marchen): aya&oov ftvgutjxtd (Zenob.

Veranlassung Porphvrs verfa.ssten Schrift iiber den

Unterschied der Lehren des Plotin und Numenios

(Porph. 17); Einwendungen des jugendlichen Por-

phvr gegen Tlotins Lehre von der Immanenz der

Ideen im Nus widerlegte er in zwei Schriften

(Porph. 18). und in einem Briefe an Longin er-

orterte er die Methode der plotinischen Philoso-

phic (Porph. 20). Wider die einem angeblichen
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Zostrianos von christlichen Schriftstellern unter- keit dem 4. Konige der 19. Dynastie, Mernptah
geschobenen Orakel schrieb er cin Werk von 40 I. Vgl. Amenophis Nr. 3. [Pietschmann.]
Biiohern (ebd. 16). Auch die Schriften des von Amenophis, altagyptischer Eigenname =
ihm hochgeschatzten Numenios hat er gesammelt, Amnhotp ,Amnion ist gnadig'. Dazu G. Mas-
herausgegeben und zum grCssten Telle auswendig pero' Zeitschr. f. agypt. Sprache XX 128; vgl.
gelemt (ebd. 3). Dass er einen Commentar zu Pla- Amenoth und Amenophthis.
tons Timaios geschrieben habe, schliesst Zeller 1) Amenophis I. ('Afievaxpis Joseph, c. Ap. I
(Ph. d. Gr. Ill 23, 632, 3) aus den hauflgen An- 95 = Theoph. ad Ant. HI 20 = Euseb. praep.
fiihrungen seiner Meinungen und Erklarungen, die evang. X 13, 8 ; chron. I 158 ; Apsvmcp&tg Afri-
sich bei Proclus znm Timaios flnden. Doch geht 10 canus bei Georg. Sync. 130, 6; 'AfisfKpfjs, 'Afie/i-

gerade aus einer Mitteilung dieses Sehriftstellers (pig, 'A/ritptjs Sothisbuch bei Georg. Sync. 278, 12 ;

(in Tim. 233 B) hervor, dass ihm ein solcher Com- Afifievaxptg Euseb. b. Georg. Sync. 133, 4; vgl.

mentar nicht vorgelegen hat. Ebensowenig ist Euseb. Chron. 1 144, 37 = Amophis Euseb. armen.),
aus seinen Bemerkungen zur platonischen Cepu- 2., nach den manethonischen Listen 3. KOnig der
blik (p. 354 Steph. = p. 76 , 36 Schoell) auf 18. agyptischen Dynastie , regierte nur wenige
das Vorhandensein einer Erklarungsschrift zu die- Jahre, fiihrte Krieg in Nubien.
sem Werke zu schliessen. Alles , was uns von 2) KOnig derselben Dynastie, Sohn des ,Thmo-
Lehrmeinungen des A. berichtet wird , zeigt uns sis' = Tuthmosis (Afisvaxpig Joseph, c. Ap. I 96.

einen durchaus unselbstandigcn Denker, der Plo- Euseb. b. Sync. 135, 6. Afric. bei Sync. 133, 15.

tin sich aufs engste anschliesst, dem hohen Fluge 20 Euseb. Chron. I 145 ; Aafi<psvo<pig = d' Afievoifig
•seiner Gedanken aber nicht zu folgcn vcrmag, Theoph. ad Aut. Ill 20; Afiftevaitpig Chron. pasch.
dem Opfer- und Orakelwesen viel entschiedener I 270; Afievwydig Sync. 286, 6), wiirde nach
als sein Lehrer sich zuwendet (Porph. a. a. O. den manethonischen Listen als 'Amnhotp II. zu
10. 22) und bald die alberne Zahlenmystik der rechnen sein , entspricht aber der Stelle in der
Neupythagorcer (Procl. in Tim. 205 C), bald un- Regentenreihe nach 'Amnhotp III., auch 'nsofern
reife Anschauungen des Numenios mit tiefsinnigen als er als der tonende Memnon (s. d.) bezeichnet
Lehren Plotins verbindet (Procl. a. a. 0. 93 D. wird. Mit vorgesetztem agyptischen Artikel giebt
226 B. 249 A). Eine alles Bemerkenswerte um- Amenoph &a[iev(o<p, wie nach Pausanias I 42, 3
t'assende Zusammenstellung der uns uberlieferten der tonende Memnon bei den Thebaeern hiess.

philosophischen Ansichten A.s giebt Zeller (a. a. 30 Vgl. Amenoth.
0. 633f.). [Preudenthal.] 3) 16. Konig der 18. Dynastie nach Eusebios

Amemphes (Amemphis) s. Amenophis Nr. 1. bei Sync. 136, 4; vgl. Sync. 302, 8. Vgl. Ame-
Amemptos ("Afiefuiros), Athener. Adlodhtjg nop hath.

slg Ilava&rivaia im J. 414 , CIA I 183 ; vgl. 4) Agyptischer Ko'nig, der nach Manethos und
DittenbergerSyll. 36 N. 22. [Kirchner.] Chairemon (Joseph, c. Ap. I 232ff. 288ff.), um

Amenanns ('Afievavog Strab. V 240. Steph. die Gotter von Angesicht zu Angesicht schauen
Byz., wo die Hss. 'A/teXtavog hahen ; AMENANOS zu konnen, Agypten von Aussiitzigen zu saubern
Miinzen von Catana, British Mus. Sicily p. 48 versucht, von diesen aber nach Aithiopien ver-

nr. 37—42. p. 50 nr. 51 ; Auivag Pind. Pyth. I trieben wird, eine volkstiimliche Erzilhlung agyp-

132), ein Fluss in Sieilien, der vom Aetna herab 40 tischen Ursprungs, in der unter A. vermutlich
durchCatana floss (Ovid. met.XV 279). Sein Wasser (Ed. Meyer Gesch. d. alten Ag. 276) 'Amnhotp
versiegt oft jahrelang, vielleicht infolge vulkani- IV. gemeint war, der aber, wie es scheint infolge

scher Ursachen, und kehrt dann reichlich wieder einer Verwechslung mit Mernptah , viel zu spat,

(Strab. a. a. 0. Ovid. met. XV 279). Dieselbe namlich als Nachfolger Ramses II. angesetzt wurde.
Eigenschaft hat das jetzt Giudicello genannte Die Series regum des armenischen Eusebios so-

Fltisschen. [Hiilsen.] wie dessen Kanon giebt daher als 3. Kenig der
Ameiida, nach Plin. VI 78 Name eines flachen 19. Dynastie Amenophis statt des richtigeren

Landstriches am mittleren Indus zwisehen Taxila AuuEre<p&i]g (Africanus bei Sync. 134, 13), A/u-
und Peukala. [Tomaschek.] /turer/Oi; (Eusebios bei Sync. 136, 11), Ameneph-

Amendes s. Smendes. 50 this (Euseb. Chron. 145," 26) da, wo Mernptah I.

Ainenebis (Audnj^ig CIG 4955; vgl. Clas- hingehoren wiirde.

sical Journal XXIII 370f. Letronne Inscript. 5) Konig der 21. agyptischen Dynastie s.

de l'Egypte I 124; Rech. p. s. a l'hist. de l'Eg. Amenophthis.
236) = Amen-Eib, ,Ammon von Hib', Name des 6) Sohn des Paapis, ein Weiser Agyptens, der
Ammon der Oase el-Harge (R. Lepsius Ztschr. Konig A. fs. Nr. 4) mitteilte, wie dieser zum Ver-

f. agypt. Sprache XII 79. H. Brugsch Reise kehr mit der leibhaften Gottheit gelangen konne,
nach El Khargeh 19. 58). Vgl. Hibis. dann aber voraussah, dass die Aussatzigen, die,

[Pietschmann.] um jenen Zweck moglich zu machen, aus Agypten
Amenenies (Afiereur/g ; vgl. Ammenemes), vertrieben werden sollten, das Land auf 13 Jahre

7. Konig Agyptens nach dem Sotliisbuche , 9. 60 in Besitz nehmen wiirden, und diese Prophezeiung
Kcinig nach Sync. 171, 2. [Pietschmann.] aufschrieb, sich selber aber das Leben nahm

Aineiiephthis s. Amenophis Nr. 4. (Joseph, c. Ap. I 232. 236. 243). Ein Zeitgenosse

Amenophat ('AfterwrfdV Georg. S\-nc. 134, 7). 'Amnhotps III. namens 'Amnhotp, Sohn des Hapi
Nach Africanus 16. Konig der 18. agyptischen (was dem griechiscli mit A/ihmyi; roC Tlaiawg
Dynastie , wird von Joseph, c. Ap. I 97 (vgl. wiedergegebenen Eigennamen genau entsprechen
Theophil. ad Autol. Ill 20 und den armenischen wiirde), wird in ptolemaeischer Zeit als eine Art
Eusebios) Amenophis und im Kanon des Euse- Weisheitsgott in dem von ihm, wie eine Inschrift
bios Menophis genannt , entspricht in Wirklich- auf einer Stele im British Museum mitteilt, selber
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gegriindeten Tempel von Der el-medine auf der Darum definiert Varro de 1. 1. VI 44 amens qui

Westseite Thebens (S. Birch in F. Chabas M.6- a mente sua descendit und Cicero lusc. Ill 10

langes egyptol II 324tf. H. Brugsch Ztschr. animi affectionem, lumine mentis earentem, no-

f agypt Sprache XIII 123ff. XIV 96ff.) verehrt. minaverunt amentiam eandemque dementwm.

[Pietschmann.] Litteratur:" v. Savigny von dem Schutze der

Amenonhthis, teils Wiedergabe des Namens Minderjahrigen im rom. Rechte (Abhdl. Akad.

'Amnhotp, s Amenophis Nr. 1 und 2, teils Wie- Berlin 1833), Berlin 1835, 21ff. BOcking Pan-

dergabe des Namens !4>»era£pe£ ,Ammon von 'Opet', dekten I 39, 2 S. 157. Rein Rom. Pnvatrecht

d i von Karnak (Theben), so 'Ausvcocp&ig (AM- I 157 ; sowie fiber den Unterschied von amens

canus bei Sync. 137, 9. Eusebios bei Sync. 139, 10 und demens L. Doderlein Synonymik S. 14

12- Chron. I 145; Amenophis Series regum zum unter aniens, vgl. auch die unter Furor Ange-

armenischen Eusebios; 'Afifiev<o<ptg Sync. 333, 3) fiihrten. [Leonhard.]

4 Konig der 21. agyptischen Dynastie. Amentlnus pagns s. Amitinum.
[Pietschmann.] Amephes s. Amenophis Nr. 1.

Amenoth (Amenothes). griechiscbe Wiedergabe Amerakis s. Ameirake.

des agyptischen Eigennamens Amnhotp = Am- Ameres s. Ammeres.
_ _

mon ist gniidig'. Der tonende Memnon. die Por- Ameria (Aii^ia). 1) Em Flecken im Pontes,

tratstatue ' Amnhotps ID!., wird in einer Aufscbrift vielleicht nahe von Kabeira, jedenfalls wie dieses

desMemnoncolos'ses (CIG 4731. Letronne Oeuw. im Gebiete der Pythodoris ,
mit einem hochst

choisies 1 Ser I 53. 159) A/nhco& fiaoLUv Atyvx- 20 gefeierten und reichen Heiligtume des Men Phar-

ne angeredet, in einer andern Aufschrift (CIG nakes, Strab. XII 557. [Hirschfeld.]
_

4727) ist von der gettlichen Stimme Me/ivovog 2) Alte Stadt in Umbnen, jetzt Amelia (ApeQia

n $aiievw& [d. i. Afiwwd mit vorgesetztem agyp- Strab. V 227, Afdoiov falsch Steph. Byz.; Ein-

tischen Artikel] die Rede. Auch A/nevw&rjg kommt wohner Amerinus). Nach Cato (bei Plin. n. h.

als Bezeichnung fur den Memnon vor (CIG 4805= III 114) war A. 963 (oder 964) Jahre vor dem

Letronne Recueil II 269; Oeuvr. choisies 1. Ser. Kriege mit Perseus, d. h. 1134 (1135) v. Chr.

I 223) wie auch sonst (z. B. C. Leemanns Pap. gegrundet; den Namen leitet Fest. ep. p. 21 von

Graec.'Lugd. Bat. I 82. 83. Letronne Rec. II einem Grander Amirus ab. Reste grosser Poly-

446) als Personenname. Vgl. Amenophis Nr. 2 gonalmauern zeugen von der Bedeutung in friiher

und Phamenoph " [Pietschmann.] 30 Zeit, doch wird die Stadt in der republikamschen

Amenses. 1) Aiuvafjg (Sync. 278, 14; A fue
- Zeit sehr selten erwahnt (Sil. It. VIII 462. Plin.

ok \1Auevotg] Africanus bei Svnc. 130, 7; 'Afiea- II 148, Prodigium i. J. 103 v. Chr.; vgl. Plut.

arr Joseph, c. Ap. I 95: 'Autaatj Theoph. ad Mar. 17; ob Valerius Maximus VI 5, 1
:
cum P.

^.utolvc III 19 -. Amcnscs Joseph, im armenischen Claudius Amcrinos [so Bern. man. 2 und die

Eusebios), agyptischeKOnigin, entspricht der EM- Epitome des Iulius Paris, Camerinos Bern. m.

Sepset der Denkmaler, de/ Tochter Tuthmosis I. 1] ductu atque auspiciis sms eaptos sub hasta

von der 18 Dynastie vendUlisset, hierher gehort, ist zweifelhaft). Cicero

2) Auevohg 6 xai 'Au!if.rnir)s (Sync. 302, 22) bezeichnet in der 80 v. Chr. gehaltenen Rede

wird als 55 Konig Agyptens aufgefuhrt an vor- fur den Sex. Roscius A. als em bluhendes Mum-

letzter Stelle einer Au'fzahlung. welche der 20. 40 cipinm , dessen Gebiet westlich bis zum Tiber

Dynastie (der Ramessidenreihe) entspricht, Ge- reichte (pro Rose. Am. 15. 19. 20. 25). In der

meint ist wohl der Hohepriester des Ammon von Kaiserzeit blieb es Mumcipmm. Die Ackerbau-

Theben 'Amnhotp aus der Zeit Ramses IX. schriftsteller riihmen unter den Producten des

[Pietschmann.] Gebiets von A. die Apfel (Colum. V 10, 19. Plin.

Amentes s Vmyntas XV 50. 58. 59; vgl. Stat. silv. I 6, 18), Birnen

Amenthes (M/«W% Plut. Is. et Os. 29), agyp- (Plin. XV 55), Weiden (Colum. IV 30 4. Plin.

tischer Name des Hades als des ,Westen', vgl. XVI 177. XXIV 58. \erg. Georg. I 265. Serv.

koptisch amtnte, armnti die .Hfille', ement ,We- z. d. St.; vgl. corbulae Amcrmae \>ti Gate
)
de

sten' Die Erklarung des Namens als ,der Neh- agr. 11, 5, scopae Amcnnae bei Plimus XXIV

mende und Gebende' (Plut. a. a. O.) beruht auf 50 67). Sonst nennen es noch die Geographen (Strab

einer erzwungenen etvmologischen Deutelei. H. u. Steph. Byz. a. a. O. Plin. Ill 113. PtoL 111

Brugsch (Relig. und Mythologie 13) flndet darin 1,54. Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 33 p
^274.

eine Volksetymologie. Nach Westen verlegten Lib. colon, p. 224 Laehm.), die Inscbntt OIL

die Agypter den Zugang zum Reiche der Ver- XI 3614 (vom J. 114 n. Chr.), die Soldatenver-

storbenen, weil ihnen die Sonne bei ihrem Unter- zeichnisse CIL \I 2375b n 42. VI 3884 m
gange den Weg zu diesem Reiche einzuschlagen 31. Die Tribus der Amenner war die Uustu-

s'chien Vgl auch G. Maspero Joum. asiat, mina (Knbitschek Imp. Romanum tributim

Ser 7 XV 112ff. [Pietschmann.] discriptum 69 1. Ein Landgut seines prosocer

\iiicritia bedeutet bei den Juristen wie bei (Calpurnius Fabatus) bei A. erwahnt Plmms ep.

andern Schriftstellern jede Unveniunft, insbeson- 60 VIII 20. 3. Die Strasse, welche bei Falern von

dere eine solche, welche durch einen Mangel an der Flaminia abzweigend iiber A. und Tuder nach

Einsicht oder durch Leidenschaftlichkeit verur- Perusia fuhrt, ist vielleicht die in der Inschrift

sacht ist nicht bios die eigentliche Geisteskrank- von Auximum (aus hadrianischer Zeit) CIL IX

heit vo-'l Cod Theodos. XI 39. 12. XV 5. 5 5833 genannte Via Amerina : als Stationen nennt

und
'

ebenso Cicero Mil. 87. Ter. Andr. 887

;

die Tabula Peutingerana Faleros - XII- Castello

Hec 672. Ovid. Met. V 511 ; bei Tertullian be- Amerino - Villi- Ameria. Das Castellum Ame-

deutet amentia sogar soviel wie religiose Ver- rinum muss demnach in der Gegend des heutigen

ziicktheit, de anima 21; adv. Marcion. IV 22. Orte, vielleicht am Tiberubergang gelegen naben.

Pauly-Wissowa
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Ein curator Amerinorum CIL IX 1584, Priver-

natium Nepesinorum Amerino[r]um (Amet. ist

iiberliefert) et Trueniinatium CIL X 6440. Latei-

nische Inschriften aus A. CIL XI 4345—4566.
S. Fossati Bull. d. Inst. 1840, 81ff. Notizie d.

scavi 1878, 293. 1889, 147. [Hiilsen.]

Amerias (A/iegiag) aus Makedonien , in ale-

xandrinischer Zeit lebender Lexikograph. Sein

Hauptwerk (rXcooocu, Athen. IV 176 c. e. Schol.

Apoll. Rh. II 384. 1283) war eine Sammlung von
iftvtxal .yXwooai nach sacMichen Gesichtspunkten
geordnet nach dem Muster der lexikalischen Ar-

beiten des Kallimachos und Aristophanes von By-
zanz. Es wird wiederholt von Athenaeus und
von Hesych (besonders fur makedonische Glossen)

citiert. Eben daraus stammen die anderen Ci-

tate (Apion b. Eust. p. 757, 19. Herodian zu H.
XI 754. Ael. Dion. [?] b. Eust. p. 1958, 1. Schol.

Apoll. Rh. II 192. IV 970). Auch das Citat hn
Schol. Theocr. I 97 kann aus den ri&ooai stam-

men, dagegen scheint im Schol. Theocr. I 32
(tiber die Lesart yvvd xi oder yvvd zig) der Name
'A/isglag verderbt zu sein (aus 'Aftdgavzog ?). Athe-

naeus citiert von A. ausserdem ein 'Pi'Qozoiuxov

('A. iv zoj 'Pitoxo/uxm XV 681f); auch diese

Schrift war lexikalisch (= negl za>v gt^ozo/uxmr

ovofidzwv), eine Sammlung von ethnischen Aus-

driicken der fur Kiiche, Medicin und Zauberei

nutzlichen Pflanzen. Sie war vielleicht keine be-

sondere Schrift, sondern bildete einen Bestand-

teil des Hauptwerkes. Nach der Art, wie A. mit
Klitarch, Timachidas von Rhodos und Neopto-

lemos von Parion (Eust. p. 757, 19 'A,ueg!ag xal

NecmzoXefiog oi yXtooooygdtpoi) zusammen genannt
wird, diirfen wir ihn wohl zu den alteren, vor

Aristarch lebenden Glossographen rechnen. Aus
Herodians Bemerkung zu II. XI 754 (wo A. wie

Zenodot dtd oxtdsog las , wahrend Aristarch Si

aOTtidiog vorzog) ersehen wir (ibcrdies, dass Ari-

starch auf die Erklarung des A. Bezug nahm.
Audi die Polemik, welche Apion (b. Eust. p.

757, 22) gegen A. und Neoptolemos wegen ihrer

Erklarung des Ausdrucks iv xagog aiay (II. IX
378) fiihrt. stamnit wohl aus der aristarchischen

Schule.

Ameriua via, Amerinum castellum s. Am eri a

Nr. 2.

Ameriola, Stadt im Gebiete der Prisci Latini.

von den Romern sehon in den altesten Zeiten

zerstort (Liv. I 38. Plin. Ill 68). ungewisser Lage.

Dass sic rechts vom Anio lag , schliesst B o r -

m a n n (altlatin. Chorographie 260) aus Liv. I

38; die Vermutung von Nibbv (Dintorni di Roma
I 138) und Gell (Topography of Rome 52), dass

Ruinen am Abhange des Monte S. Angelo ilir

angehoren, ist willklirlich. Vgl. Abeken Mittel-

italien 78. [Htilsen.]

Ameristos CAuegtorog). Bruder des lyriseheu

Dichters Stesichoros. wird in deru Mathematiker-
verzeichnis bei Proklos zum ersten Buch der Ele-

mente des Euklid (p. 65. 11 Friedl.) als ein

eifriger und. wie Hippias von Elis bezeugt habe,

auch namhafter Geometer erwahnt. Da er von
Proklos unniittelbar nach Thales und vor Pytha-
goras aufgefuhrt wird, und anderweit die Epoehe
seines Bruders Stesichoros in Betracht kommt,
so ist seine Blutezeit um die Mitte des 6. Jhdts.
v. Chr. zu setzen. Weiteres uber ihn ist nicht

bekannt, selbst sein Name steht nicht fest. Die
alteste Uberlieferung deutet auf 'A/tegiog hin,

Suidas unter Sxrjoiyogog nennt ihn MafiegxTvog.

Friedleinin seiner Ausgabe des Proklos schreibt

(mit der jiingeren Hand im cod. Monac. 427)
Md/iegxog. [Hultsch.]

Ameroth ('Ap>iga>& Joseph. Vita 188), andere
Lesart fiir Meroth (s. d.). [Benzinger.]

Amersis s. Amenses Nr. 1.

10 Amertes ('Afiegzqg) , aus Elis. Er siegt im
Ringkampfe zu Olympia. Sein Standbild daselbst

von Phradmon aus Argos, Paus. VI 8, 1.

[Kirchner.]

Aniesa, nach Geogr. "Rav. Ill 6 p. 153, 5

ein Fluss in Numidien. [Joh. Schmidt.]

Ameselon ('Af-irjaeXov) , Castell in Sicilien

zwischen Centuripae und Agyrium, Diod. XXII
24. [Hiilsen.]

Amesesis (A/j-eoijoig Georg. Sync. 180, 1),

20 16. KOnig Agyptens in der Regentenliste des

Sothisbuches. Vgl. Miam us. [Pietschmann.]

Amesinas, aus Barka. Siegt zu Olympia im
Ringkampf und im Ringkampf mit einem Stier,

01. 80 = 460 v. Chr. , African, b. Euseb. chroii.

I 203.
^

[Kirchner.]

Amesos CAfit]o6g) , Stadtname nach Suidas,

= Amisos (s. d.). [Hirschfeld.]

Amesse, Ainesses s. Amenses Nr. 1.

Amestratos ('AfiriargaTog Steph. Byz. ; Ein-
30 wohner 'AfirjozgazTrog, Amestratinus), eine kleine

und arme Stadt im Norden Siciliens , unweit
Kalakte (Cic. Verr. Ill 101), dieselbe wahrschein-
lich von Sil. Ital. XIV 267 Amastra genannt.
Willkiirlich und irrig dagegen ist die Identifi-

cation mit Mytistratus. Miinzen von A. British

Museum Sicily p. 31. [Hiilsen.]

Amestrios ('A/tr/azgtog)
, Sohn des Herakles

von der Eone , Tochter des Thespios . Apd. II

7, 8, 5. [Hoefer.]

40 Amestris s. Amastris.
AmethystOS (dfte&vazog). Der A. der Alten

ist der auch jetzt noch mit diesem Namen be-

zeichnete violette Halbedelstein , eine Abart des

Bergkristalls . der wie heute um so holier ge-

schatzt wurde, je mehr er in der Farbe unge-
mischtem Wein glich. von dem er auch den Namen
haben soil (Plin. n. h. XXXVII 121ff. Theophr.
de lap. SOf. Isid. orig. XVI 9, 1). Wahrend die

helleren und weniger wertvollen A. an zahlreichen

50 Orten gefunden werden, kommen die schOn pur-

purfarbenen aus Indien (Plin. a. a. O.), wo aueh
jezt noch (namentlich in Ceylon) die sog. edlen

A. gefunden werden. welche zur Gattung der

Korunde und Rubine gehoren, und welche Plinius

an anderer Stelle (n. h. XXXVII 93 (amethysti-

~ontas carbuneulos nennt. Der hyaeinthus (s. d.)

des Plinius ist ein heller A. (n. h. XXXVII 125).

Die A. wurden viclfach erhaben und vertieft ge-

sohnitten und als Ringsteine und zu Verzierungen

60 (Mart. X 49. 1) gebraueht. Amulette aus A. sollen

als Sehutzmittel gegen die Trunkenheit getragen
worden sein, wohl infolge der Ableitung des Namens
von ftedvco . von Wein trunken sein (Plin. n. h.

XXXVII 124 1.

'

[Nies.]

Ametor ('Afu'izojo) , ein Kitharode aus Eleu-
themai in Kreta, vgl. Athen. XIV 638 B (nach
einem Citate aus Timomachos) a'u.oi 8k xomrov
<paoiv .-too' 'EXsv&egvaloig xi&agiom rag egaiu-
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xhg <p8dg 'A/trjroga xov 'EXev&egvaTov, ov xai xovg

ajioyovovg A/iyzogtSag xaXeTo&at ; vgl. Hesych.

'AfttjTOQldag xa&agioxdg Kfyr)xeg • rj xiftaQtoxdg

(Corrector von xa&agiordg). S. Meineke Athen.

torn. D7 p. 310. Das Wort kommt als Personal-

name nie vor; auch ist liber den Mann keiner-

lei andere Kunde erhalten: schon danach ist es

wahrscheinlich , dass er nicht zu den geschicht-

lichen ,alten kretischen Dichtern' gehert (Strab.

empfohlen Arist. Hist. an. IV 83, 533 a 32. Geop.

XX 39. [A. Marx.]

Amiantos. 1) Sohn des Lykurgos aus Trape-

zunt in Arkadien. Von Herodot (VI 127) unter

den Freiern der Agariste genannt; vgl. Curtius
Gr. Gesch.6 I 250. [Kirchner.]

2) Amiardus (besser als Amianthus) = apii-

avxog, Beiname z. B. der Aelii. [v. Rohden.]

3) Amiantus (a/tiavzog) und asbestus (aofls-

X 481. CIG 3053. Cauer Del. 129), sondern 10 axog), Bergflachs, heissen die fasrigen Varietaten

als mythische Figur zu betrachten ist. Nun ist

Eleuthernai , auch 'AnoXXmvia genannt , Heimat

des Apollosohnes Linos (Steph. Byz. p. 106, 14);

der Name wird abgeleitet d<p' evog xwv Kovgrjzcov,

Eleuther, der gleichfalls als 'AjzdXXtovog vlog be-

zeichnet wird (Steph. Byz. p. 205, 12. 154, 3f.);

eine andere Bezeicnnung der Stadt wird auf eine

Nymphe, 'Amga oder 2awga bezogen (Steph. Byz.

s. v.). Die kretischen Kureten gelten auch sonst

von Augit und Hornblende, die schon die Alten

zu allerlei Geweben verarbeiteten, die dem Feuer

widerstanden und durch dasselbe gereinigt wurden.

Man fertigte daraus Handtiicher, Kopftucher, Tisch-

tflcher sowie Totenkleider, durch die einVermischen

von Knochen und Kohlen beim Verbrennen der

Leichen verhindert wurde. Plin. n. h. XIX 19.

Strab. X 446. Auch Lampendochte (dgvaXXig

Xivov xagxaoiov) werden erwahnt, Pausan. I 26,

als die Erfinder der kretischen Volksweisen und 20 7. Als Fundort werden ausser Karpasia auf Ky-

Volkstanze, vgl. Ephor. bei Strab. X 480 evoizXlco

oQxrjoei (in Kreta) fjv xaradsTl-ai Kovgfjxa(g) szgco-

xov xxX. Schol. Pind. Pyth. II 127 Kovgtjrag xtjv

svojiXov ogxr/oaodai ogxz)0{v, nvggiiov Kgfjza ovv-

zdg~ao$ai xxX. ; ein Bruder des Kureten Eleuther,

Linos, hat nach Herakleides (Plut. de mus. 3)

den &g-ijvog erfunden; ein ganzes Nest solcher

mythischer Dichter und Musiker bei Herakleides

a. O. Zu dieser Gesellschaft wird A. gehfr

pern (Dioskor. mat. med. V 155) von Plinius fiir

den Asbest, von dem er iibrigens nur sagt, dass er

eisenfarbig sei (also jedenfalls nicht unser Asbest),

Arkadien (n. h. XXXVII 146. Solin. 7) und fiir

den Amiant, den er linum vivum nennt und bei

den Flachsarten bespricht, die Wiisten Indiens

angegeben, wo er unter so grossen Schwierigkeiten

gewonnen wurde, dass sein Wert dem der Perlen

gleich gewesen sei. Der eigentliche Fundort fur

ren ; vielleicht liess ihn die Legende eine Orts- 30 den A. waren die Steinbriiche im Serpentingestein

nymphe ansingen, wie die Saora, oder gar die

fir/trig ogdr) ('Peirf) selbst, die in anderer Sagen

auch von den Daktylen belastigt wird. Der Name
konnte auf die /.leydXtj /ur/zrig zu beziehen sein:

'Afir/zwg — Begleiter der GOttermutter. vgl. dxo-

Xov&og; doch ist auch die Deutung 'A/i-tpcog =
adeXipog moglich. Historisch sind vielleicht die

'AurjzoQiSat (etwa Kultgenossenschaft der Rhea
oder iiberhaupt ,Bruderschaft'?) : moglich, dass A.

als ihr Eponymos Vertreter sinnlich-orgiastischer 40

Musik war. [Crusius.]

Ameusimos s. Amasichos.
Amia (dpia, auch dfiiag Matron b. Athen. IV

135 f; ebenso lateinisch amias ,
Lucil. frg. 847

Baehr. , neben amia; verfehlte Etymologien des

Namens bei Plut. de soil. an. 30 [von a,«a] und

Athen. VII 324 d [a privativum und/u'a!]). Ein

Fisch (wohl der Bonite, Pelamys sarda, nach

Aubert-Wimmer Aristoteles Tierkunde I 124),

lebt in Scharen, besonders im Pontus (A. in In- 50

dien, Aelian. n. a. XVI 5). tiber seinen Ban
und Lebensweise vgl. Arist. Hist. an. I 11, 488 a

7. VIII 28, 591a 11. VIII 35, 591b 17. VIII

121,, 601b 21. Vm 89, 598 a 22. Besonders

auffallend ist dem Aristoteles die Lage der Galle

(II 68, 506 b 13), das rasche Wachstum des A.

{VI 106. 571 a 21, vgl. Plin. n. h. IX 49). die starken

Zahne, die sie zu gefahrlichen Raubfischen machen

(Arist. Hist. an. IX 139, 621 a 16; dgaavipgovsg

bei Karystos am Ocha im siidlichen Euboea, da

her auch die gewohnliche Bezeichnung Kagvoztog

li&og. Strabo a. a. O. Apoll. hist. mir. 36. Zu
Plutarchs Zeiten wurde er bei Karystos nicht mehr

gefunden. Plutarch de orac. def. 43. Vgl. Fied-

ler Reise I 434. Bursian Geogr. II 399. Mar-
qua r d t Privatleben der ROmer II 484. B 1 um n e r

Technologie I 194. tiber antike Fundstucke J.

Yates Textrin. ant. I 359ff. [Nies.]

Amianus, von Cic. ad Att. VI 1, 13 (ge-

schrieben im J. 704 = 50) erwahnt, nach dem
Zusammenhang vielleicht ein Schuldner des Atti-

cus in Cilicien. [Klebs.]

Amicalis , Beiname des Iuppiter bei Apul.

de mund. 37 (Goldb.). Vgl. amicus als Beiname

des Mars auf der dacischen Inschrift CLL III 897

Marti amico et consentienti sacrum (Ruggiero
Dizion. I 449 vergleicht dazu Verg. Aen. II 737.

Orid. fast, in 833). [Aust.]

Amicenses, eine Abteilung der dienenden

Bevolkerung (Sarmatac Limigantes) unter den

Iazygen an der Einmiindung der Theiss in die

Donau. welche Kaiser Constantius 359 fast ganz-

lich aufrieb, bei Ainm. Marc. XVII 13, 19 er-

wahnt neben Picenses. [Tomaschek.]

Amictorinm, bei Mart. XIV 149 und Hieron.

in Esai. 2, 3 v. 23 {mulieres habeni sindones

quae rocantur amictoria) ein die Brust verhul-

lendes weibliches Kleidungsstuck. Die gewohn-

Opp. hal. I 112). Daher sind sie besonders ge- 60 liche Erkliirung als Brustbinde (fascia pecloralis)-

fahrliche Gegner der Delphine (Opp. hal. II 533

—627; Aelian. n. a. I 5 erzahlt dasselbe von

einem tgmxxi]g ,
meint aber wahrscheinlich auch

unseren Fisch). sie beissen selbst die Angelschnur

durch, Opp. hal. Ill 144. Sie wurden gegessen

und besonders die von Byzanz geschiitzt, vgl. Ma-
tron a. a. O. Athen. VII 277 f, besonders Arche-

stratos frg. 7 (= Athen. VLT278b). Zu Kodern

vertragt sich weder mit dem Worte selbst, noch

mit der Bezeichnung als sindon. Uber die Cod.

Theod. VIII 5. 48 erwahnten lineae vel amic-

toria, jedenfalls aus grobem Leinen, ist weiter

nichts bekannt. [Mau.]

Amictus (amiculum , amicire), allgemeine

Bezeicnnung fiir das aussere Kleidungsstuck (To-

ga, Himation) und das Anlegen desselben ; Ge-
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gensatz induere, hSvea&ai. Das Umlegen nament-

lich der Toga erforderte, wegen der GrOsse der-

selben, eine besondere Kunst; Vorschriften hier-

tiber Quint, inst. XI 3, 137ff. [Mau.]

Amicus. 1) Beiname, s. L. Servaeus Ami-
cus Potitianus v. c. (CIL VIII Suppl. 11335 =
236). [v. Rohden.]

2) Arniei bezeichnen gegen Ende der Eepublik
die politischen Anhanger eines angesehenenMannes,

—148. Mo mm sen Die Comites August! der

fruheren Kaiserzeit, Herm. IV 120ff.; St.-R. II*

813. 833ff. IH 555. Ciccoti in Ruggiero Di-

zion. epigr. I 445f. [Oehler.]

3) Amicus populi Romani kann sowohl ein

Staat als aucb ein Einzelner sein. Der a. kann
auch soeius populi Romani sein oder werden,

ist es aber nicht notwendig; wohl aber ist nie-

mand soeius p. R., der nicht sein as. ware. Der
die bei der salutatio erscheinen und von ihm 10 Begriff des soeius ist der engere und wird von

empfangen werden; so nennt Veil. Paterc. II

7, 1. 2 die Anhanger der Gracchen amiei. Sie

wurden in zwei Klassen geschieden: Seneca de

benef. VT 34: apud nos primi omnium Grac-
chus et mox Livius Drusus instituerunt segre-

gare turbam suam et alios in seeretum recipere,

alios cum pluribus, alios universos. Habuerunt
itaque isti arnicas primos , haberunt secundos,

numquam veros. Die dritte Kategorie gehOrte

dem weiteren des a. ganz umschlossen. Freund-

schaft wie Bundnis wird durch Vertrag begrfindet.

Folge der Freundscbaft ist der Friede ; Her Freund
veriibt nicht nur selbst keine Feindseligkeiten

gegen den Freund, sondern erleichtert auch kein

feindliehes Unternehmen eines dritten gegen ihn.

Zu positivem Waffenbeistand ist er aber nicht

verpflichtet, wohl aber der soeius, und darin geht

der Begriff des soeius fiber den des a. hinaus.

nicht zu den amiei, sondern wurde nur zur all- 20 Die amieitia gewahrt Gastrecht, dem Gaste selbst

gemeinen Begrfissung zugelassen.

Aus dieser Parteigenossenschaft der republi-

canischen Zeit sind auch zu erklaren die amiei
Augusti : es sind die beim Empfange vom Kaiser
zugelassenenPersonen, sowohl Senatoren als Ritter;

ausgeschlossen erscheinen Plebeier und Nicht-

romer (Mommsen St.-R. IIS 833f. Ill 555). Sie

zerfallen in die amiei primae und die secundae
admissionis ; die Rangordnung hangt nicht so-

und seinem Abgesandten ; sie gewahrt Rechtschutz

und ermoglicht damit den Verkehr. Der soeius

hat diese Rechte natiirlich ebenfalls, schon als a.

Die von Polyb. Ill 22. 24 mitgeteilten romisch-

karthagischen Vertrage begrfinden Freundschaft,

cpilia, zwischen Romern und Karthagern, aber

noch keine ovuuaxia. Die Eventualitat des Ab-

schlusses einor ovupayja, zu der es am Ende doch

nicht kam, fasst erst der angesichts der Pyrrhus-

wohl vom Stande als von dem persiinlichen Ver- 30 gefahr geschlossene Vertrag bei Polyb. Ill 25 ins

haltnisse zum Kaiser ab. Sie haben als amiei
an und fur sich keine amtliche Stellung und unter-

scheiden sich dadurch von den comites, die flu-

cine bestimmte Reise aus den amiei auserlesen

werden, so dass die comites cuiusdam expeditio-

nis (Suet. Tib. 46) identisch sind mit der eohors

amieorum, vgl. Cokors und Comes. Die Na-
men der vom Kaiser empfangenen amiei wurden in

den acta urbis genannt ; auch scheinen die Namen

Auge. Seit etwa 306 v. Chr. bestand Freund-

schaft zwischen Rom und Rhodos, aber keine avfi-

fta/Ja (Polyb. XXX 5 , 6 und daraus Liv. XLV
25, 9), welehe die Rhodier erst in den Bedrang-

nissen des Jahres 167 v. Chr. erbaten und schliess-

lich (Polyb. XXXI 7, 20) auch erlangten. Dies

neue Verhaltnis beschrankte sich nun auch nicht

mehr auf das Verbot, o?iXa /.ir/ c/Jneiv ixi dXXrj-

sondern forderte positive Hfilfe , aXXrj/.ois

der amiei in ein Register eingetragen gewesen 40 av/t/iaxetv , Appian. b. c. IV 66. Beide Forde-

zu sein (Seneca de benef. VI 34). Als Kenn-
zeichen trugen die amiei Augusti zur Zeit des

Kaisers Claudius das Bild des Kaisers im goldenen

Bing; unter Vespasian trat eine Anderung ein.

Zur Bedienung der ,Freunde' war eine eigene Ab-
teilung derHofdienerschaft bestimmt: a cura ami-
eorum (CIL VI 604. 630. 8795—99). Die kaiser-

liche Ungnade oder die Aufkiindigung der Freund-

chaft zeigt sich in dem Nichtzulassen beim Em-

rungen begegnen dahcr auch in dem zwar nicht

mit Sicherheit in das Jahr 261 == 493 zu setzen-

den, wohl aber aus einem der Jahre 252 = 502.

261 = 493 oder 268 = 486 stammenden foedus

des Sp. Cassius mit den Latinem bei Dionys.

Hal. VI 95; es ist eben kein blosser Freund-

schaftsvertrag, sondern ein Bundnis. Wie mit

Staaten, so wird Freundschaft auch mit einzelnen

Personen geschlossen, am haufigsten mit KfShigen,

pfange (Tacit, ann. Ill 24. VI 29). Erwahnt 50 aber audi mit Privaten. Der Stratege Timasi

werden die amiei bei Suet. Caes. 52. 70. 72.

79; Aug. 16. 35. 56. 66; Tib. 46. 55; Calig. 19

[cokors am.). 45; Nero 5 (coh. am.); Galba 7

teoh. am.); Titus 7. Aus Iuvenal. IV 84 und 88

lasst sich der Unterschied zwischen der Stellung

des comes und des amicus deutlich erkennen.

Erst unter Diocletian und Constantin treten die

comites an die Stelle der amiei. Dagegen wurde
die Benennung amicus ein von dem personlichen

theos von Lipara rettet die romischen Gesandten,

die ein Weihgeschenk aus der Veienterbeute nach

Delphi bringen sollen. und erhalt Gastrecht, Srj-

iwaiov xazd/.v/ta, hospitium (Diod. XIV 93, 3— 5.

Liv. V 28. 2—5; vgl. Plut. Cam. 8). Im J. 78

v. Chr. werden Asklepiades von Klazomenai. IV
lystratos von Karystos und Meniskos von Milet.

die beim Ausbruche des italischen Krieges mit

ihren Schiffen den Romern zu Hiilfe gekommen
Verhiiltnisse zum Kaiser unabhangiger, mit ge- 60 waren . durch Senatsbeschluss zu Freunden er

wissen hohen Amtern unzertrennlich verbundener

Titel (z. B. Digest. XLIX 1.1,3). tjber das niihere

Verhaltnis des Kaisers zu den amiei. die gefahr-

liche Stellung der amiei u. s. w. vgl. Fried-
lander Sitt.-Gesch. Is 133f. ; ein Verzeichnis

der kaiserlichen Freunde und Begleiter aus den
ersten beiden Jahrhunderten ebendort 205—220.

Litteratur: Friedliinder Sitt.-Gesch. I« 133

nannt (CIL I 203 = Kaibel IGI 951). Von dem
Makedonier Onesimos berichtet Liv. XLIV 16. 7

wohl ungenau, er sei 169 v. Chr. in die formula
soeiorum eingetragen worden ; es handelte sich

in Wirklichkeit wohl nur um seine Aufnahme in

die amieorum formula, to tu»< <p'Xcov didrayfia

(CIL I 203 Lat. 7. Gr. 24). Eine Losung der

Aufgabe, aus Schriftstellern und Inschriften die
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Reihe der amiei p. R. in zeitlicher Folge vorzu-

legen und damit diese Formula in gewissem Sinne

zu reconstruieren, stent in Aussicht. Ebensowenig

wie das Bundnis (vgl. das foedus Cassianum) ist

der Freundschaftsvertrag befristet; 188 v. Chr.

wird die Freundschaft zwischen Antiochos von

Syrien und den Romern els cbmvza rov ygorov

abgeschlossen (Polyb. XXI 45, 1. Daraus ergiebt

sich fur den Freundschaftsvertrag mit Einzelnen

die Erblichkeit, wie sie fUr Timasitheos durch

Diodor, fur Asklepiades und Genossen durch das

SC bezeugt ist. Nur bei Konigen ist die Ver-

erbung ausgeschlossen, da die rOmische Anschau-

ung eine Vererbung des Konigtums nicht kennt.

Der Freund geniesst Gastrecht und hat Anspruch

auf locus und lautia, s. Onesimos und Askle-

piades. Er hat das Recht, nicht nur selbst zu

kommen, sondern auch Gesandte zu schicken.

Fur die Entwickelung des intemationalen Ver-

kehrs von der grOssten Bedeutung ist die Verbfir-

gung privatreohtlichen Schutzes, wie sie denn

auch im foedus Cassianum und den rCmisch-

karthagischen Vertragen als eine Hauptsache be-

gegnet. Mommsen Das rom. Gastrecht, Rom.

Forschungen I 326ff. ; Staatsr. Ill 1, 590ff. Bohn
Qua condicione iuris reges socii populi Romani

fuerint, Berolini 1876. Henze De civitatibus

liberis, Berolini 1892, 6. Urkunden bei Vier-

eck Sermo Graecus, Gottingae 1888.

[Neumann.]

Amida, das heutige Dijarbekr, Stadt in Ar-

menien am obersten Laufe des sudlichen Tigris,

wahrscheinlich das Ammaia von Ptol. V 18, 10.

Ihre Lage beschreibt Amm. Marc, XVIII 9, 2

(vgl. XIX 5, 4), der selbst darin die Belagerung

von 359 durch Sapor I. miterlebt hat ; vgl. auch

Proc. B. Pers. I 7 ; de aedif. Ill 1. Notit. Orient.

35. Bis auf Constantius eine civitas perquam
brevis, war sie durch diesen zu einem ansehn-

lichen Waffenplatze umgeschaffen worden (Amm.
Marc. XVIII 9, 1). Doch nennt sie ebenderselbe

XIX 2, 14 immer noch civitas ambitum non

nimium ampla und berechnet ihre Einwohner-

zahl sanit Zusammengefliichteten und sieben Le-

gionen Besatzung auf 20000, wahrend der wenig

spatere Faust. Byz. IV 24 von 40000 durch Sa-

por zerstOrten Hausern in Tigranocerta, d. i. A.

fabelt. Wie Faustus identificiert die Tab. Peut.

Tigranocerta mit A., und wohl ebenso Eutropius,

der den Zug Iulians durch Mesopotamien von

363 mitgemacht hat und VI 9 Tigranocerta eiri-

tatem Arzianenae nobilissimam nennt. Ebenso

Mos. Chor. Ill ?6; vgl. St. Martin Mem. hist.

et geogr. sur VArmenie I 166. 173. ..Griinde gegen

die Identification bei Sachau Uber die Lage

von Tigranocerta, Abb. Akad. Berl. 1880. Uber

die Belagening von A. durch Cabades von 502

vgl. St. Martin zu Lebeau Hist, du Bas-Emp.

VII 345ff. [Baumgartner.]

Amigas (Procop. bell. Vand. II 13) = Abigas

{s. d.). [Joh. Schmidt.]

'AfiiyEis fiiflXoi, nur einmal erwahnt von Joh.

Tzetzes (Prol. in Aristoph.) in seinem auf eine

alte Quelle zuriickgehenden Bericht fiber die ale-

xandrinischen Bibliotheken. Den Umfang der

grossen Bibliothek (unterPtolemaeus Philadelphus)

giebt er namlich auf 400000 av/iuiyetg und 90000

cuiXat xal auiysX? pifiXoi an (H. Keil Rh. Mus.

VI 117 = F. Ritschl Op. I 206 und Vorr. Xlf.

W. StudemundAnecd. 1253; Philol. XLVIA

;

weitere Litteratur bei Fr. Susemihl Alex. Litt,

I 335, 33). Es werden damit anscheinend die

je eine einzelne, kleinere Schrift ((ioi>6fiiflXos) oder

einen Hauptsinnesabschnitt eines grosseren Werkes

umfassenden Rollen bezeichnet. Fur die gelehrte

Thatigkeitwareinesachgemasseunddurchgefuhrte
EinteilunggrOssererLitteraturwerkebehufsleichter

10 Orientierungebensounerlasslich, wie der Anschluss

des Umfanges der einzelnen Rollen an jene fur die

Benutzung grosserer Bibliotheken dringend wfin-

schenswert (K. D z i a t z k o Rh. Mus. XLVI 362ff.).

Erstere wirdmit Rechtim weseijtlichen als dasWerk

alexandrinischer Gelehrten angesehen (s. Th. Birt

Ant. Buchw. 438ff.), wenn schon sicher bereits

darin ,die letzte Zeit des alten Griechentums dem

Hellenismus voranging' (E. Rohde GOtt. gel. Anz.

1882, 1554f.) und besonders die gelehrten Bedfirf-

20 nisse in den Schulen des Plato und des Aristoteles

zu der gleichen Praxis gefuhrt und ihre allgemeine

Anwendung vorbereitet hatten. Mit diesem Zu-

gestandnis erledigen sich die EinwfirfeTh.Bergks

Gr. L.-G. I 226ff. gegen jene Annahme. In der ale-

xandrinischen Bibliothek hatte man es nicht nur

mit der Litteratur der nachstvorhergehenden Zeit,

sondern mit der gesamten griechischen (und ausser-

griechischen) in vielen, ganz verschiedenen Exem-

plaren zu thun, fur die jene Arbeit noch als

30 Grundlage der Ordnung und weiteren Bearbeitung

der zusammengebrachten Rollenmassen vor allem

vorzunehmen war. Weiter aber musste die Ver-

waltung jener Bibliothek auf die Anlage einer

Sammlung von Rollen bedacht sein, deren Um-

fang mit derEinteilungder Werke fibereinstimmte,

diese verewigte , fttr die Benfitzung die grOsste

Bequemlichkeit und zugleich fur die Bestimmung

des Inhaltes anderer Rollen den sicheren Anhalt

bot. Diese teils durch Ausscheidung richtig be-

40 grenzter Rollen, teils durch Umschreiben oder Um-

kleben gewonnene und durch die Ubersetzungen,

die man gleich nach jenen Grundsatzen ausfiihrte,

bereicherte Sammlung enthielt also die anlai xai

a/xty/tig plfiXoi; die sehr viel grossere Zahl der

andersbeschaffenen Exemplare , in denen mehrere

Biicher oder Teile von mehreren Bfichern eines

Werkes ohne jede Einteilung oder verschiedene

Einzelschriften sich befanden, waren die ovujiiyelg

piflXoi. Ihre Zahl sank, da man bei Abschnften

50 wohl stets an die eingefiihrte Einteilung sich an-

schloss ; auch hatte ihre Bedeutung fur die Kritik

der Texte abgenommen, und es wurde auf ihre

Erneuerung nicht mehr Bedacht genommen. Da-

mit kamen wohl auch die zuniichst nur biblio-

thekstechnischen Ausdriicke ausser Gebrauch. Nur

von &r/.a pifti.ia. ist noch einmal (Plut. Ant.

58) die Rede, wo erzahlt wird, dass Antomus der

letzten Kleopatra zum Ersatz fur die verbrannte

alexandrinische Bibliothek die von Pergamon_ ge-

60schenkt babe, iv ak eixooi fivgidSe^ ^Mloiv

d.-T/.ft>l• fjoav. Dass keine avufuyij fiipXia dabei

waren, findet bei der angenommenen Bedeutung

der beiden Ausdriicke seine voile Erklarung (s.

Dziatzko a. O.). Sehr verschieden wurde das

Wesen der beiden Arten von Bfichern ,
die der

Verfasser des Plautusscholions, welcherdieTzetzes-

stelle frei fibertriigt (Ritschl Op. I 5f. = Alex.

Bibl. 3f.), als eommixta und simplicia et digesta
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bezeichnet, seit dem Bekanntwerden dieser Stellen

aufgefasst. Ritschl 20ff. zahlt sechs zum Teil

vorher bereits von Gelehrten auf Grund der Plu-
tarchstelle (cbiXa pifSXid) vertretene Moglichkeiten
auf, sie sodann meist sehr leicht zuriickweisend. Er
selbst versteht (24f.) unter den avftfuyij fiifttla

den gesamten Bestand an Eollen, unter den afuyfj

aber die nach Ausscheidung der Doubletten ver-

bleibenden. Dass dann aber jene Ausdrticke nicht

lien verpflanzten. An die Umgegend von Neapel
kniipft den Namen der aminaeischen Eebe auch
Galen Meth. med. XII 4. Der angebliche Volks-
name wird aus dem der Weinsnrte Aminaeum
vinum abgeleitet sein. [Hiilsen.]

Die A. -Eebe war schon in frtiher Zeit in

Italien wegen ihrer grossen Ergiebigkeit beson-
ders beliebt (Col. Ill 9, 3). Schon Cato (amin-
nium vinum, de agr. 6, 4. 7, 1 ; vgl. Varro r. r. I

auf erne Beschaffenheit der einzelnen Rollen Bezug 10 25. 58) nennt ausser den Blendlingen neben nur
nehmen wurden, ist von Verschiedenen hervor-
gehoben worden, z. B. von H. Keil Rh. Mus.
VI 246ff.(= Ritschl Op. I226ff.). Birt Buchw.
487f. C. Haeberlin CM. f. Bibl. VII 7. Auch
ist meines Erachtens zu bezweifeln , dass zur
Zeit des Kallimaehos die gesamte vorhandene Lit-

teratur ohne Doubletten schon 90 000 Bilcher um-
fasst habe. Am meisten Beifall fand von jenen
MOglichkeiten die dritte (Ritschl 21), dass

sechs andern Sorten als Spielarten der A.-Rebe eine

kleinbeerige und eine Zwillingsrebe , d. h. eine
solche, bei der die Trauben paarweise standen
(Col. Ill 2, 10. Plin. XIV 22), ferner noch eine

grossbeerige mit harter Schale, von der man Ro-
sinen machen konne. In einem Edict vom J. 89
v. Chr. wird der A.-Wein dem griechischen gleich-

geschatzt (Plin. XIV 95). Auch zu Columellas
(III 2, 7—12) und Plinius (XIV 21. 22) Zeit

den Rollen mit einer Schrift die Miscellanrollen 20 stand sie obenan. Von beiden Schriftstellern wer-
bei Tzetzes entgegengesetzt wurden, so Bern-
hardy Jahrb. f. w. Kr. 1838 II 831. Schnei-
de win Gfltt. gel. Anz. 1840 II 952 und miteiniger
Abanderung C. Haeberlin a. O. 6ff. Da in-

dess die Zahl der Mischrollen nicht so gross sein

konnte (400000), musste man hinsichtlich der
Zahl einen Fehler der TJberlieferung annehmen.
Ganz nahe mit der oben vertretenen Erklarung
der Ausdriicke berfihrt sich namentlich, was H.

den ftinf Spielarten unterschieden : -eine gross- und
kleinbeerige echte, von denen aber die erstere

kaum in Betracht komme, eine gross- und klein-

beerige Zwillingsrebe, beide von herberem Safte,

von denen die kleinere die bekannteste Rebe sei,

da sie auf den beruhmten Hiigeln des Vesuv und
bei Sorrent, sonst nur an Baumen wachse, end-
lich eine behaarte, die so benannt werde, weil
ihre Blatter noch behaarter seien, als die der

Keil bei Ritschl_229 dariiber sagt, der nur30 anderen, was von Plinius als besonders eigentiim
den Zustand und die grosse Zahl der oimiuyug
fttjikot, nicht mit dem vorherrschenden Mangel einer

Bucheinteilung bei den umfangreichen Werken in

Verbindung bringt, und Fr. Susemihl Alex. Litt.

I 342f., der nach einer einleuchtenden Erklarung
der a. plfiXoi sich nicht bestimmt iiber das Wesen
des ,Mischrollensystems' ausliisst. [Dziatzko.]

'Afitxov vijaos (Var. 'A/uelfiov) , verzeichnet

Ptolem. IV 7, 40 in 4° nordlicher Breite, also

lich fur eine einheimische Rebe hervorgehoben
wird. Ausserdem spricht Columella (ebd. 13) noch
von einer besonderen A.-Rebe, welche der grOsseren

Zwillingsrebe ahnlich sei, unter deren Eigen-
schaften er auch die hervorhebt, dass sie weisse
Trauben habe. Uberhaupt muss aber der A.-Wein
in der Regel weiss gewesen sein, was schon aus
der Verwendung hervorgeht, welche Cato (106)
von ihr wie von weissen Blendlingen macht. So

Ostlich von 'ft-rcov)? (<5ard-Hafun) und 5 ° siidlicher 40 bezeichnet ihn Servius (Georg. LT 97; vgl. Isid

als Atooxovgldov vfjoog (Soq6tra) ; Steph. Byz,

nennt 'Afiixov, fiia vijoog h- tfj 'Eqv#q5. ftaXdooi],

Gosselin halt sie fiir
c
Abd-al-Quri, obwohl diese

bei Ptolem. VI 7, 45 noch einmal in der Zwil-
lingsgruppe der vfjooi 'Ayadoxttavg auftritt; be-

denklicher ware die Annahme, dass Amiku nebst
Mena und Myrike zu der sfldlich vom Aquator
gelegenen Pyralaoigruppe gehorten.

[Tomaschek,

or. XVII 5, 18. XX 3, 5) als weiss. Doch gab
es auch eine rote A.-Rebe, welche syrische genannt
wurde (Plin. XIV 41). Der Geschmack des A.-

Weins war herbe (Diosc. V 6) und seine Wirkung
adstringierend (Galen. XI 441). Die Rebe gedieh,

was schon aus den Empfehlungen der genannten
Agrarschriftsteller hervorgeht, in den verschie-

densten Gegenden, besonders in warmen (Col. Ill

2, 7. Pall. Ill 9, 4), und wenn sie an Baumen
Amilos, kleine Ortschaft, fruher Stadt, im 50 gezogen wurde (Geop. V 17. 1), so bei Poetelia in

Gebiete von Orchomenos in Arkadien , nOrdlich
von dieser Stadt, sieben Stadien von den Teneiai
genannten Quellen entfernt, Pans. VIII 13, 5.

Steph. Bvz. ; vgl. Curtius Peloponn. I 224.

[Hirschfeld.]

Amilzuroi {'AfiO.^ovgoi Priscus frg. 1, Achil-
dxuri lord. Get. 24), ein hunnisches Volk, das
sich mit den Romaeern verband , urn der Herr-
schaft des Rua und Attila zu entgehen.

[Tomaschek.]
Aminadas, Boiotarch in einer thebanischen

lnschrift 364/3 v. Chr. Dittenberger IGS 2408.

[Kirchner.]

Aminaea (A/.nvaTa) , nach Hesychios alter
Name von Peucetia ; dagegen sagt Macr. Sat. Ill

20, 7: Aminei fuerunt, ubi nunc Falernum est;

nach Philargyr. zu Verg. Georg. II 97 waren die
Amineer Thessaler, die ihre Weinreben nach Ita-

Bruttien (Orelli 3678 = CIL X 114, 29), ausser-

halb Italiens in Syrien , eine minderwertige in

Spanien (Plin. a. O.), eine in Sicilien, die herben
und weissen Wein gab (Galen. X 634. 635. XI
16), endlich eine in Bithvnien (Galen. VI 337.

XI 16. Geop. IV 1, 3 1, wahrend die falernische,

wenn sie vom ager Falemus anderswohin ver-

pflanzt wurde , iiberall sehr schnell aus der Art
schlug (Plin. XIV 38). Darum ist auch Macro-

60 bius im Irrtum. wenn er (Sat. Ill 20, 7) behauptet,

dass (lie A.-Rebe von der Gegend benannt sei,

wo fruher die Amineer sesshaft gewesen seien,

zu seiner Zeit aber sich Falernum befinde. Viel-

mehr scheint die Falernertraube , die besonders
Galenos (X 832. 833) von der A. unterscheidet,

eine an den Ort gebundene Spiclart der A. ge-

wesen zu sein, wie unser der Herkunft nach un-
bekanntcr Riesling e nach der Localitat Johan-
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nisberger, Markobrunner, Liebfrauenmilch u. s. w.

genannt wird. Dass namlich die A.-Rebe von

Campanien aus sich verbreitete, beweist schon

die angefiihrte Bemerkung fiber die kleinbeerige

Zwillingsrebe, wie denn auch Galenos (X 833.

XIV 16) sagt, dass der auf den Hiigeln von

Neapel wachsende Wein schlechthin der A. ge-

nannt werde. Ebenso weist auch der Zusatz scan-

tianas, den Varro (I 58) in seinem Citat aus Cato

zu amineas (maiores) macht und den auch Pli-

nius (XIV 47) gelesen hat, auf Campanien hin.

Wenn aber die Rebe von hier stammte, so liegt

es schon an und fur sich nahe, Hellas als ihre

Urheimat anzusehen, obwohl sie in dem erwahnten

Edict des J. 89, ebenso von Antistius Labeo (Dig.

XXXTTT 6, 16) und Plinius (XIV 25) fur einhei-

misch angesehen wurde. Freilich die Erklarung

des Servius (a. O.) durch sine minio i. e. rubore

ist verfehlt, da minium wohl ein spanisches,

jedenfalls kein griechisches Wort ist. Doch Be-

achtung verdient die Bemerkung des Verfassers

der unter dem Namen des Philargyrius gehen-

den Vergilscholien , dass in den uns nicht er-

haltenen jioXnmai des Aristoteles gesagt gewesen

sei. dass die Amineer Thessaler gewesen seien,

welche die Rebe ihrer Gegend nach Italien ge-

bracht hatten und diese davon den Namen erhalten

habe. Allerdings stimmt damit wieder schlecht

die Glosse des Hesychios, dass Peuketia 'Auiveia

genannt werde. was jedoch V. Hehn (Kultur-

pflanzen » 468) nicht hindert, die spatere Heimat

der Rebe in die Umgegend von Neapel zu ver-

legen, indem er Ilmxeria als ein urspriingliches

Appellativ fur Waldgegenden auffasst, wahrend

die angebliche thessalische Herkunft nichts weiter

besage, als dass diese Traube in die alteste Zeit

der griechischen Ansiedelung hinaufgehe. Die

thessalische Herkunft bestreitet auch K. F. Weber
(Diss, de agro et vino Falerno 1855, 37—43) und

leitet den Namen aminaeum vinum entsprechend

dem vinum eugeneum und unserem Gutedel von

liunvov ab. Dagegen wollte J. H. Voss (Des P.

Virgilius Maro landl. Gedichte III 1800 S. 300) bei

Hesychios Ilixevxia lesen und so als italienische

Heimat der Rebe das Gebiet der Picentiner am pae-

stanischen Meerbusen ansehen. Abgesehen davon

finden sich auch in der Sage Beziehungen Thessa-

liens zu dieser Gegend. so besonders bei Dionys.

Hal. I 17. 21 ; auch soil der thessalische Konig

Eumelos Palaiopolis in der Nahe des spateren

Neapel gegriindet haben (Stat. silv. IV 8, 49 1,

und die Bewohner von Puteoli leiteten ihren Ur-

sprung von dem thessalischen Fiirsten Pheres ab

(Sil. Ital. XII 159). Sonach kann die Herlei-

tung der A.-Rebe aus Thessalien nicht ganz von

der Hand gewiesen werden. ' [Olck.]

Aminias s. Am ein i as.

Aminios, arkadisches Fliisschen, das am ver-

i'.deten Stadthilgel von Thoknia voruber in den

Helisson floss, Paus. VIII 29, 5. E. Curtius

Pelop. I 304. 307. [Hirschfeld.]

Aininn(ius) Sabinianus, patronus saeerdotum

domus Augustae urn 180-184, CIL VI 2010.

1 20. \y- Rohden.]

Aminnla s. Animula.
Amiraliis s. Ameirake.
'Auis (altere Namen ovgdvr], hovorjVna, Aesch.

Soph, bei Ath. I 17 d. Poll. X 44), matella, das

Nachtgeschirr, nach Ath. XII 519 e in Sybaris

erfunden, was vielleicht so zu verstehen ist, dass

der Gebrauch dieses Gerates beim Gelage dort

aufkam.. Von diesem Gebrauch ist am meisten

die Rede: Aesch. Soph, und Komikcr bei Atb.

1 1 7 d. VI 202 d. Vn 291 f. Arist. ran. 543 ; Thesm.

633. Plut. ap. Lac. var. 35. Arrian. Epict. I 2, 8.

Petron. 27. Mart. Ill 82, 15. VI 89, 2. XIV
119; vgl. auch Demosth. LIV 5. Alkibiades soil

10 diesen Gebrauch in Athen eingefuhrt haben. Mei-

neke Eupol. frg. 303. Gebrauch im Schlafzim-

mer Poll. X 44; pompej. Graffito Bull. d. Inst.

1884, 188, 4; an einem Nagel hangend Arist.

Vesp. 807. Aus Gold: Plut. stoic, rep. 30; Silber:

Petron. 27 (vgl. Mart. XI 11, 5): Bronze: Iuv.

10, 64. Plut. reip. ger. pr. 27 ; Thon : Mart. VI

89, 2. XIV 119. Abbildungen auf Vasen Mus.

Greg. II 88 (85) 2 (mit engem Hals), wiederholt

bei Daremberg et Saglio I 230, wo auch Ab-

20bildung auf einer Vase im LouvTe (nach und

weit offen). Muschelform ist wohl aus der Be-

zeichnung concha (Schol. Iuv. 10, 64) nicht zu

erschliessen. Das entsprechende Gerat fur Frauen

oxaywv, scaphium, Poll. X 45. Arist. Thesm.

633 (Enger zu d. St., auch bei Blaydes). Mart.

XI 11, 5. Iuv. 6, 264. Jahn Sachs. Ber. 1861,

332. Stephani C. R. 1870—71, 29. L. Brunn
Philol. Versamml. Stettin 1880, 193 (ob die auf

den dort publicierten Vasen abgebildeten Gefasse

30hierher gehOren, ist sehr fraglich). [Mau.]

Ainisiii, Ort in Germanien, Ptolem. II 11,

13 (vgl. VIII 6; C. Miiller liest 'A/uoia, Vulg.

Afidoua, Var. 'Afieioia und 'Apaoia) ;
Steph. Byz.

"4/«oo (Vulg. "A/uooa) noXig rsQfiaviag ... to tfhi-

xbv 'Afuoawg. Wenn Ptolemaios dasselbe Castell

meint, von dem Tac. ann. II 8 berichtet, es lage

unweit der Mundung der Ems, hatte er sich

geirrt. C. Miiller ist daher geneigt, das ptole-

maeische A. auf das heutige Ems zu beziehen.

40 Das taciteische A. sucht man an verschiedenen

Orten, am richtigsten vielleicht in der Gegend

von Delfzyl, Emden gegeniiber. [Ihm.]

Amisins (Amisias , Amasinsl), schiffbarer

Fluss Germaniens, heute die Ems, erwahnt bei

Strab. VH 291 (ra 'A/uaota), Mela III 30 (Amissis),

Plin. n. h. IV 100 (Amisis. Var. Amissis), Tac.

ann. I 60. 63. II 8. 23 (Accus. Amisiam\ Ptolem.

II 11. 1 ('Afiiotov xoiafiov, Ya,T.'Afiaoiov,'A/tdoov).

II 11, 7 ('A/uoiov die meisten Hss.l, Marcian.

50Heracl. Peripl. mar. ext. 2, 32 {'Afuatov). In

mittelalterlichen Urkunden heisst er Emisa und

Emesa; FOTstemann Altdeutsches Namenbuch

II 71 , der sich fur den Nomin. Amasias ent-

scheidet (ebenso Holder Altcelt. Sprachschatz s.

Amasias). Vgl. den Ortsnamen Amisia. [Ihm.]

Amisodarns('.4//(ot6daoo;).lvkiseher oder (nach

Xenomedes, Schol. Townl. Horn. II. XVI 328, der

ihn mit Iobatos verwechselt) karischer Fiirst, der

die Chimaira aufgezogen hatte. Horn. a. a. O.

60 Apollod. II 3. 1, 4. Ael. N. A. IX 23. Euheme-

ristiseh gedeutet von Palaiphatos 29, von Tzetzes

zu Lye. 17 als Vater von Chimaira, Leon und

Drakon , und von Plutarch de mul. virt. 9 als

Seerauber, der, in Lykien 'Iodoag genannt, dorthin

aus der lykisehen Colonie beim troischen Zeleia

kam. Seine Sohne Atymnios und Maris fielen vor

Troia durch die Sohne Nestors. Horn. II. XVI
317—329. [Wagner.]
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Amisos, Kiistenstadt im Pontos, an einem
gleichnamigen Meerbusen (Plin. n. h. VI 7) zwi-

schen den Milndungen von Halys und Iris, vom
Meeresrande an einem Hiigel sich emporziehend,
der als Burg gedient haben muss. A. hat nur
eine offene Rhede, war aber durch seine riick-

wartigen Verbindungen und als die einzige Lan-
dungsstelle zwischen Sinope und Trapezunt, die

auch bei heutigen Schiffverhaltnissen und bei

Sidene umfasste (XII 547), und ihre Autonomie
bezeugen noch der altere Plinius (n. h. VI 7),

wie der jungere (Epist. X 93), der den Kaiser
Traian wegen des Bestandes von Egavdi in A.
befragt und spater als einen Beamtcn der Stadt
einen Ecdicus erwahnt (Ep. X 111). Plin. n. h.

XXXVII 115 fiihrt eine der indischen ahnliche
Art von Jaspis an;, die aus A. komme. In by-
zantinischer Zeit war A. Episeopalstadt. Uber

gutem Wetter immerhin noch moglich ist , im 10 das neuere Samsun , dessen antike Eeste gering
Altertum nicht ohne Bedeutung. Zenodot hielt

es fur die alte 'Every , wie er II. II 852 las,

Strab. XII 543; Theopomp in einer nicht ganz
intacten Stelle bei Strab. XII 547 fiihrte als

die ersten griechischen Griinder die Milesier an,

dann scheint ein kappadokischer Eiirst als Er-
oberer oder Besiedeler genannt zu sein und an
dritter Stelle Athener unter Athenokles. Diese
letztere Thatsache erweist sich als allgemein an-

sind, vgl. C. Ritter Erdk. XVin 796ff. Ein
paar unbedeutende Inschriften Athen. Mitt. XIV
209. Miinzen Head HN 424, die kaiserlichen

von Tiberius bis Saloninus, s. auch Imhoof-
Blumer Abh. Bayr. Akad. XVIII 3, 1890 S.

557. 560. 568 (Aktische Aera 31 v. Chr.). Uber
die Lage noch Pilote de la Mer Noire 157. Plan
der Bucht ebenda Taf. 33; ein gleicher Englische
Seekarte nr. 2216 und ein Plan der Stadt von

erkannt nach Plut. Luc. 19. Arrian. Peripl. 22. 20 v. Moltke im Planatlas zur Erganzung der
Appian. Bell. Mithr. 8. 83. Skymnos 917, der da-

neben auch Phokaier anfiihrt, worauf aber kaum
Gewicht zu legen ist. Die athenische Besiede-
lung und die dabei erfolgte Umnennung von A.
in Peiraieus wird aber vor allem durch Miinzen
des 4. Jhdts. bestatigt, welche eine Eule und die

Inschrift Ilsigaicdv tragen ; statt der letzteren

haben andere aramaeische Zeichen , welche zu
bezeugen scheinen, was man aus Polyaen. VII 21

grossen Karte von Kleinasien Berlin 1854.

[Hirschfeld.]

Amissa s. Amisia.
Ainita s. A mat a.

Amitas s. Ammites.
Amiternum {'AjiheQvov Strab. V 228. Ptol.

Ill 1, 58; 'A/nnegva Dion. Hal. II 49; Einwohner
Amiternini; docn Adj. Amitemus bei Verg. Aen.
VII 710. Sil. VIII 414. Mart. XIII 20, 1), uralte

schliessen kann, dass A. gegen 370 persisch war, 30 Stadt im Lande der Sabiner (so Verg. Aen. VII
da es in des Datames Gewalt war; vgl. W. Ju
deich Kleinasiat. Studien 194. 260. Bei Skylax
89 ist nach dem Fluss Lykastos (s. d.) wohl nur
der Name von A. ausgefallen; vgl. Anon. Peripl.

28. Marcian. Epit. Men. Geogr. gr. min. I 572.
Jedenfalls trug sie am Ausgange des 4. Jhdts.

wieder ihren alten Namen. Alexander d. Gr.
konnte ihr die Freiheit geben (Appian. Bell.

Mithr. 8. 83) ; bald aber machen Asander und

710. Sil. Vin 115. Liv. XXXVIII 45, 19. Strab.

a. a. O. Plin. Ill 107. Suetonius bei Hieron. ad
a. Abr. 1930; zu den Vestinern rechnet sie nur
irrtumlich Ptolem. a. a. O.; zu den Samniten
Livius X 39). Cato (bei Dionys. a. a. 0.) nennt
die xwfirj Teorgovva bei A. den altesten Sitz der
Sabiner; nach Varro (bei Dionys. I 14) lag die

Hauptstadt der Aboriginer, Lis'ta, in der Nahe.
Den Namen leitet Varro de 1. 1. V 28 von dem

Antigonos sie einander streitig, wobei der erstere 40 im Stadtgebiete (Strab. V 241) entspringende
sie belagert (Diod. XIX 57; vgl. Droysen Hel-
lenism. II 1, 320. II 2, 14); wohl schon im
3. Jhdt. war. A. dann unter den pontischen Ko-
nigen (Strab. XII 547. Appian. Bell. Mithr. 83);
unter diesen kommt nach Ausweis der Miinzen
der Kult des Perseus besonders empor. Mithradat
d. Gr. machte A. neben Sinope zu seiner Resi-
denz, indem er ihr einen Stadtteil Eupatoria hin-

zufiigte, Appian. Bell. Mithr. 74. Cic. pro imp,

Flusse Aternus (Pescara) ab (Amiternini = Amb-
Aternini; vgl. flumen Amiterni Liv. XXVI 44).

Die Stadt wurde im J. 293 von den Romern mit
Sturm genommen (Liv. X 39) und als praefectura
constituiert, welchen Namen das Gemeinwesen bis

zur augustischen Zeit (also nach Erlangung des
Burgerrechts und nachdem als Magistrate bereits

octoviri fungieren) behalt (Mommsen CIL IX
p. 397). Prodigien von dort werden nach Rom

Cn. Pomp. 21, der ihren Reichtum ruhmt. Plin. 50 gemeldet im J. 218 (Liv. XXI 62, 5), 191 (Liv.
n. h. VI 7 , wo die Angabe der Umnennung in

Pompeiopolis wohl auf einer Verwechslung mit
Eupatoria am Iris beruht. In den Kriegen des 1.

Jhdts. v. Chr. wird A. oft genannt und hat viel

gelitten: es wird vonLucull genommen, aber auch
wieder aufgebaut und geschutzt (Plut. Luc. 19.

Appian. Bell. Mithr. 83), dann von Pharnakes
grausam behandelt (Appian. Bell. civ. II 91),
aber durch Caesar nach der Sehlacht von Ziela

XXXVI 37). 147 (Obseq. 20), 134 (ebd. 27), 106
(ebd. 41). Als Geburtsort des Geschichtschreibers
Sallustius nennt es Sueton bei Hieron. a. a. 0.
Im hannibalischen Kriege wird A. nur beilaufig

genannt (Liv. XXVI 11. 10); im Bundesgenossen-
krieg wurde es , wie die iibrigen Sabinerstadte.

schwer mitgenommen (Strab. V 228). In der
Kaiserzeit scheint es wieder mehr aufgebluht zu

sein. die Burger bezeichnen sich (wie auch schon
47 v. Chr. befreit (Strab. Xn 547. Dio Cass. 60 friiher) als municipal und gehoren zur Tribus
XLII 46. 48), weshalb von da an auf den Miinzen
haufig 'Aftioov t/.Ev&Eoas; denn nach einer offenbar
kurzen , aber schlimmen Tyrannei des Straton
wird A. nach der Sehlacht von Aktion durch
Augustus wieder frei (uber die daran geknfipfte
Aera s. Ramsay Asia Min. 441), ist zu Stra-
bons Zeit in guten Verhaltnissen und im Besitz
fruchtbaren Gebietes, das auch Themiskvra und

Quirina (Kubitschek Imp. Bom. tributim discr.

54). Bedeutende Ruinen , besonders von einem
Amphitheater, einem Theater (Notizie d. scavi 1880.
290. 350. 379). einem Aquaeduct (vielleicht von
Augustus oder Tiberius angelegt . s. CLL IX 4209
und Not. d. scavi 1891, 96. 321) u. a. flnden

sich bei dem Dorfe S. Vittorino. Erwahnt wird
A. von den Ackerbauschriftstellern (Varro de r.

1841 Amithoscutha Ammanitis 1842

r. II 9, 6. Plin. XIV 37. XVIII 131. XIX 105.

177. Colum. X 422, vgl. napae Amiterninae bei

Martial XIII 20) und auf der Tab. Peut.; uber die

angeblichen lapicidinae Ameterninae bei Vitruv

II 7, 1 s. unter Amitinum. Inschriftlich CIL VI

2919. 2379 VI 34. 3884, 1, 36. XIV 3906. In

nachdiocletianischer Zeit gehorte A. zur Provincia

Valeria (Liber coloniar. p. 228); die stadtrOmische

Inschrift CIL VI 1772 aus constantinischer Zeit

ist vom ordo splendidissimus Amiterninae eivi-

tatis gesetzt. Schon im friihen Mittelalter war

A. Bischofssitz (Ughelli Ital. sacra X 12); die

Reste wurden zum grossen Teil zerstort, als Kaiser

Friedrich n. die Stadt Aquila anlegte. Vgl.

Mommsen CIL IX p. 397. Lateinische In-

schriften CIL IX 4177—4320. 6352. Eph. ep. Vin
197; des Ager Amiterninus CIL IX 4321—4533.

Eph. ep. VIII 198. 199. Vgl. auch Notizie d.

scavi 1879, 181f. [Hiilsen.]

Amithoscutha, ein Ort an der Kiiste im Sii-

den Arabiens, Plin. VI 152. [D. H. Muller.]

Amitinenses gens Etruriae, Plin. n. h. ni

52. [Hiilsen.]

Amitinum, untergegangene Stadt in Latium,

nur genannt bei Plin. n. h. Ill 68. Vielleicht

hangt damit zusammen der Name des pagus

Anientinus minor der Inschrift CIL VI 251 (vom

J. 27 n. Chr.), das [AJmetinum in dem stadt-

rdmischen Soldatcnverzeichnis CIL VI 2404 a 12

und die lapicidinae Ameterninae bei Vitr. II 7,

1 : der Ort ist vielleicht in der Nahe der monti

Corniculani zu suchen. S. Hiilsen Berl. philol.

Wochcnschr. 1889, 35f. Aber CIL X 6440 ist

der curator Privernatium Kepesinorum Ameti-

norum et Truentinatium zu emendieren in Amc-

rinorum. [Hiilsen.]

Annua (a/iiua). agyptisches Mass von 10 Klaf-

tern = 40 Ellen, nach "der an die Geometric Herons

von Alexandria angefugten Masstafel ticoi ev&v-

fiergixcov. Die Ableitung des Wortes ist unsicher.

Einige halten es fur iigyptisch, andere fur die

griechische Bezeichnung des zumMessen dienenden

Bandes oder Riemens und empfehlen die Schreib-

weise appia (von aureiv). Dasselbe Mass erscheint

auch unter dem Namen oxoiviov (ein aus Binsen

geflochtenes Seil). In einer jiingeren, auch unter

Herons Namen uberlieferten Tafel wird es omxa-

gwv genannt. Nach dem Masse der kOniglichen

agyptischen (oder spateren philetarischen) Elle

ist es auf 21 m. zu setzen (Hultsch Metrologies

38. 358ff. 612ff., nicht aber mit Lepsius Langen-

masse der Alten 34ff.. der es in das System einer

kleineren Elle von 0.45 in. einfiigt. auf 17,8 m.).

[Hultsch.]

Ammaea (Lusit.) s. Ammaia Nr. 3.

Ammaedara (so in sorgfaltiger geschriebenen

Inschriften, sonst ofter auch Ammedara, Amme-
dera: Admedera in einer unedierten Inschrift von

Alt-Ofen, L. Caecilius L. f.
Quirina Verus Ad-

medera, ferner in Rhein. Jahrb. LXXXIII/IV

1887, 89. Murat. 1056, 2. Hygin. de lira, const.

ed. Lachm. p. 180. Tab. Peut. V 1. Itin. Ant.

26, 5 ; Metridera bei Orosius XVII 36 ;
griechisch

'Aufiaidaoa mit der Var. 'A/ificfcoa Ptol. IV 3,

30; cL-td''A/iue5aQO}r Act. cone. a. 258; Avfuxioa

Procop. de aedif. VI 6), Stadt in Africa procon-

sularis, heute Hr. Heidra. Unter den Flaviern

erhielt sie riimische Colonisten, deshalb heisst sie

seitdem colonia Flavia Augusta Emerita Am-
maedara, CIL VIII 308. 302. Hygin berichtet

uber ihre Anlage, dass der deeimanus und eardo

maximus wie beim romischen Lager durch die

vier Thore gingen und also mit den zwei Haupt-

strassen zusammenfielen. Das nach Procop. a.

a. O. unter Iustinian und zwar fast aus lauter

alteren Denkmalern errichtete, machtige Castell

ist zum grossen Teil noch erhalten; ebenso mehr

10 oder minder ansehnliche Reste von zwei Bogen,

vier christlichen Basiliken, zwei grossen Grab-

malern, einem Theater u. s. w. Ein Bischof

Eugenius ab Ammedera nahm an dem Concil

Cyprians liber die Taufe vom J. 255 teil, vgl.

Harduinus act. cone. I 167E, zwei episcopi

Amaderenses (so), der katholische und sein dona-

tistischer Gegner, an dem Religionsgesprach in

Carthago vom J. 411, s. Harduinus a. a. O. I

1081 E. 1109 D. [Joh. Schmidt.]

20 Ammaeus ('AfiuaXoi) , Freund des Dionysios

von Halikarnassos , welcher an inn verschiedene

rhetorische Schriften (ptegl tow aQxalcov grjtoQcov

vnofirrifiaziauoi , einen Brief tiber Demosthenes,

einen zweiten uber die Stileigentiimlichkeiten des

Thukvdides) gerichtet hat. [Klebs.]

Ammaia. 1) Stadt Armeniens bei Ptol. V
18, 10, wahrscheinlich = Amida (s. d.).

[Baumgartner.]

2) Stadt in Arabia deserta am persischen

30 Meerbusen. bei Ptol. V 19, 4. [D. H. Miiller.]

3) Stadt Lusitaniens zwischen dem Anas und

Tagus bei Ptol. II 5, 6 (daraus beim Geogr. Rav.

320, 18 Amneni). Plinius nennt XXXVII 24

die Ammaeensia iuga von Lusitanien (die IV

118 erwahnten Ammienses sind vielmehr die

Aeminienses, s. d.). Die Inschriften (CIL II

p. 20. 809), darunter eine des municipium

Ammaifense) vom J. 161, stammen aus einer

Aramenha genannten Ortlichkeit zwischen Por-

40talegre und Marvao. Die angeblichen Miinzen

der Stadt beruhen auf falscher Lesung.
[Hubner.]

4) 'Afifiaia, als Nebenform hergestellt 1) fur

'Anna; (Bernhardy zu Suid. s. 'Afiaia), 2) fur

'A/iaia, Lobeck Aglaoph. 822. [Jessen.]

Amman {'Anpav Euseb. Onom. ed. Lagarde

215, 94. 219, 82 u. a.), Hauptstadt der Ammo-
niter im Ostjordanland, s. Philadelpheia.

[Benzinger.]

50 Ammanemes s. Ammenemes.
Ammanitai (Joseph. Antiq. I 206. XH 329

u. a. Euseb. Onom. ed. Lagarde 225, 6 u. a.),

ein den Israeliten nachst verwandtes Volk im

Ostjordanland (s. Ammanitis), aber in bestan-

digem Kampf mit denselben ran das Ostjordan-

land begriffen. Der ganze Hass der Israeliten

spricht sich in der Sage Gen. XLX 30ff. aus.

Noch zur Makkabaeerzeit dauerte der Kampf fort

(1 Makk. V 6ff.). Zur Zeit des Iustinus Martyr

60 (II 426 c Otto) sind die A. ein machtiges Volk.

Spater verschwindet ihr Name unter der All-

gemeinbezeichnung Araber (Stade Gesch. d.

Volkes Israel I 120). [Benzinger.]

Ammanitis (Joseph. Antiq. IV 98), das Ge-

biet der Ammaniter im Ostjordanland (nach Joseph.

Antiq. 1 206 wohnen dieselben in Koilesyrien) ; Slid-

grenze der Arnon (jetzt Wadi el-M6dschib ; Nord-

grenze schwankend; Hauptstadt Amman (Phil-
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adelpheia) am Oberlauf des Jabbok (Nahr ez-

Zerlfa) ; in historischer Zeit stark eingeengt durch
Moabiter (im Suden) und Israeliten (ira Norden
und Westen) , wenig anbaufahiges Land. Nach
Vernichtung des Reiches Israel drangen die Am-
maniter in dessen ostjordanisches Gebiet ein, Jer.

49, If. (Stade Gesch. d. Volkes Israel I 120).

[Benzinger.]

Ammas {A/n/ids, rgorpog xai jxrjtrjQ). 1) Klein-

asiatische Gottin gleich Ma und der Grossen
Mutter, mit Ehea undDemeter identiflciert, Hesych.
Etym. Magn. s. Afi/id, wo als Nebenform 'Afifita

oder 'Afifiaia (Bernhardy zu Suid. s. Afiaia) er-

scheint. L o b e ck Pathol, elem. 1114; Aglaoph. 822.

2) Amme der Artemis (Hesych.), wahrschein-
licb in der ephesischen Sage, 0. Miiller Dor. I

389. [Jessen.]

Ammatha s. Amatha.
Aiiuiiiitlius s. Am a thus.

Ammaus. 1) Nikopolis , auch 'Efi/uaovs ge-

nannt (Joseph. Antiq. Jud. XIII 15 [= I Makk.
9, 50]. XIV 275. XVn 291; Bell. Jud. I 11, 2.

II 5, 1. II 20, 4. IV 8, 1. V 1, 6 u. 0. Plin.

n. h. V 70. Ptol. V 16, 7. Euseb. Onom. ed.

Lagarde 257, 21. Tab. Peut. Amavante; It.

Hieros. 600 : Nikopolis) , bedeutender Ort in

Judaea , eine der elf (oder zehn) judiscben To-
parchien (Joseph. Bell. Jud. Ill 3, 5. Plin. a. O.),

wegen seiner Lage am Ausgang des Gebirges
strategisch wichtig, langere Zeit dort befestigtes

Lager der 5. Legion (darauf beziigliche Inschrift

s. Ephem. epigr. V 1446). Zur Zeit des Iulius

Africanus (Anfang des 3. Jhdts. n. Chr.) neu-

gegrundet und Nikopolis genannt (Euseb. Chron.

II 178 Schoene u. a. ; unrichtig Sozom. Hist.

eccles. V 21 : nach der Eroberung von Jerusalem).
Im Mittelalter Pontenoide genannt. Uber an-

gebliche Miinzen mit einer Aera von ca. 70 n.

Chr. vgl. De Saulcy Numismatique de la Terre
Sainte 172ff. A.-Nikopolis ist nicht identisch mit
Emmaus Luk. 24, 13 (s. Nr. 2), es entspricht

dem heutigen 'Amwas an der Strasse von Jafa
nach Jerusalem, Reste einer den Makkabaeern
geweihten Kirche, zum Teil byzantinisch (S c h ur e

r

Gesch. d. jud. Volkes I 537ff. II 137ff. Seu-
bauer Geogr. du Talmud lOOff. Porbiger
Geographie II 717. Survey of Western Palestine,

Memoirs III 14. 36ff. 63—81. Baedeker Pa-
lastina u. SyrienS 18).

2) Ort bei Jerusalem (Joseph. Bell. Jud. VII
6, 6), Militarcolonie des Vespasian, 30 Stadien
von Jerusalem entfernt. Die Gleichsetzung mit
dem unter Nr. 1 genannten A.-Nikopolis (ca. 170
Stadien von Jerusalem) ist schon durch die Ent-
fernungsangaben ausgeschlossen. Dagegen ist die

Militarcolonie A. wahrscheinlich identisch mit dem
neutestamentlichen Emmaus in Luk. 24. 13 (60
Stadien von Jerusalem) ; dann wohl schwerlich
in dem heutigen Kal6nije (34 Stadien von Jeru-

salem), sondern wahrscheinlich in el-Kubebe (64
Stadien von Jerusalem) zu suchen (Schurer
Gesch. d. jud. Volkes I 537ff. Gelzer Iulius Afri-

canus I 5ff. Schiffers Amwas, das Emmaus
des heil. Lukas. Baedeker Palastina u. SvrienS
18. 119).

8) Bei Tiberias. Joseph. Bell. Jud. IV 1, 3 ist

wie Antiq. Jud. XVIII 36 AufiaOovg statt Aftfiaovs
zu lesen. S. Am a thus Nr. 2. [Benzinger.]

Aimiien waren in Griechenland seit frliher

Zeit fiblich, Horn. Od. XIX 483. Die Amme
heisst Tizdvj oder tjt#»j ; die Warterin, xgotpog,

ri&rjvrj, braucht nicht zugleich Amme zu sein

(Steph. Thes. s. th&rj). Auch in Rom (nutria)

werden sie mehrfach erwahnt: Cic. Tusc. Ill 2.

Lucr. V 230; hiiufig auf Inschriften, s. Mar-
quardt Privatl.2 89, 1; die Warterin, welche
nicht saugt, heisst assa nutrix (Fronto ad Ant.

10 1 5. Inschr. Murat. 1512, 6, auch bloss assa Iuv.

14, 208c mit d. Schol. Non. p. 57). Plutarch de
ed. puer. 5 und Gellius XII 1 eifern gegen den Ge-

brauch der Ammen ; Soranus (88 Rose) verteidigt

ihn und giebt Vorschriften fiir die Wahl derselben.

Das dauernde Vertrauens- und Pietatsverhaltnis

der Amme oder Warterin namentlich zu den weib-

lichen Zoglingen ist in Poesie und Kunst oft dar-

gestellt worden (vgl. auch Demosth. XLVII 55)
und war in Eom auch rechtlich anerkannt (Inst.

20 1 26 , 3). Bildliche Darstellungen von Ammen
O. Jahn Arch. Beitr. 355, 9. Stephani C. R.
1863, 176ff. ; iiber den namentlich in rBmischer

Zeit entwickelten festen Typus (faltenreiche Ziige,

hangende Briiste, kleines Kopftuch) Stephani
a. O. 193. [Mau.]

Ammenemes (Apfiavifiris , A/.isve/A.tjg , 'Afi/ii-

vefirjs), Wiedergabe des agyptischen Eigennamens
Amnmhe' t, d. i. ,Ammon voran !'

1) 'Afiuevefitje (Africanus bei Sync. 110, 13;
&0'Auf(avifi}]g ders. ebd. 110, 18; 'Afiuersfin; Euse-

bios ebd. 112, 5 und Chron. 141, 16. 21), agyp-
tischer Konig = 'Amnmhe''t I., wird nach der 11.

Dynastie und als Vater des 1. KOnigs der 12.

Dynastie aufgefuhrt, offenbar weil er zwar als

Stammvater einer anerkannten Herrscherreihe, je-

doch als EmporkOmmling betrachtet wird, aber
auch weil ein Teil seiner Regierungsjahre unter

der Regierung seines Sohnes und langjahrigen

Mitregenten mit verrechnet ist.

40 2) 'Afi/iavF/ir)s (Africanus bei Sync. Ill, 1.

Eusebios ebd. 112, 11; Ammenemes Eusebios

Chron. 141, 22), 2. Konig der 12. agyptischen

Dynastie = Amnmhe t II. Die KOnigsliste des

Eratosthenes (Sync. 233 , 8) , fuhrt ihn , wie es

scheint, als Szapifiere/iijs ft auf. Die manetho-
nischen Listen haben den Zusatz, dass dieser

Konig A. von seinen eigenen Eunuchen umge-
bracht worden sei.

3) 'Aufisveftrjs (Africanus bei Sync. Ill, 11), 6.

50 Konig der 12. agyptischen Dynastie, entspricht dem
Amnmhe t IV. der Denkmaler. Vgl. Ammeres.

4) s. Ammenemnes. [Pietschmann.]

A inmeiieiiines ( 'Auutvurij; Africanus bei Sync.

134, 15; 'A/tfisvifiij; Eusebios bei Sync. 136, 12,

und Chron. 145, 27 ; Ame.mmes Ser. regum zum
armenischen Eusebios I, 4. Kdnig der 19. agypti-

schen Dynastie, entspricht vielleicht dem Amn-
messes der Denkmaler (G. Maspero Lettre a

M. G. d'Eichthal sur les conditions de l'histoire

60d'Egypte 40f.). [Pietschmann.]

Ammenephthes (Ammenephthis) s. Ameno-
phis Nr. 4.

Amnienophis s. Amenophis Nr. 1. 2 und
Amenophthis.

Ammeres. 1) A/intey; (Africanus bei Sync.

Ill, 10), 5. Konig der 12. agyptischen Dynastie,

wohl identisch mit Mdgig in der KOnigsliste des

Eratosthenes (Sync. 233, 12) und = Amnmhe'

t

ILL, dessen Vorname Ma' hire' lautete (vgl. Ztschr.

f. agypt. Sprache XXIII 93). Vgl. Mo iris.

2) Afi/zsgie (Eusebios bei Sync. 143, 3 , nach

A. v. Gutschmids ConjecturMftweOTs; vgl. Euseb.

Chron. 147. 148. Series regum zum armenischen Eu-

sebios), 1 . KOnig der 26. agyptischen Dynastie ; wird

als Aithiope bezeichnet. Gemeint ist augenschein-

lich der Aithiope Tenotamn. [Pietschmann.]

Ammianus. 1) A^ufuavo;, Verfasser von etwa

im Fruhling 359 als Spaher zu dem Satrapen von

Corduene gesandt, der den Rflmern geneigt war.

Dieser liess ihn auf einen hohen Berg fuhren,

von wo er das Tigristhal weithin tiberblicken und

den Anmarsch der Perser beobachten konnte

(XVIII 6,- 20ff. XXIII 6, 21. 30). Mit seinen

Nachrichten zu Ursicinus zuruckgekehrt , wollte

er mit diesem nach Samosata ziehen, doch wurde

unterwegs das Gefolge des Peldherrn durch einen

20 Epigrammen (10 weitere bleiben zufolge ab- 10 feindlichen Uberfall zerstreut und A. gezwungen,

weichender Angaben bei Planudes oder im cod.

Pal. selbst unsicher) der Anthologie, lebte nach

Anth. Pal. X 180. 181 (Spottgedichte auf Anto-

ninus Polemon) im Anfang des 2. Jhdts. n. Chr.

und gehOrt ganz der seit Neros Zeit iiberwiegen-

den skoptischen Richtung des Epigramms an. In-

teressant sind seine Angriffe auf die Sophisten und

Rhetoren und zwar auf die asianischen (XI 147,

unvollstandig) wie auf die atticistischen (XI 157),

in Amida Schutz zu suchen (XVLTI 8). Hier be-

teiligte er sich an der heldenmiitigen Verteidi-

gung der Stadt, und als sie endlich flel, rettete

er sich nach Melitene und ging von dort nach

Antiochia (XIX 8, 5-12). Als Ursicinus 360

abgesetzt wird (XX 2), verschwindet auch A.

Marcellinus aus der Geschichte; wahrscheinlich

hatte er sich zugleich mit seinem GOnner in

das Privatleben zuriickgezogen. Doch machte er

phratensis" urn das J. 360 (Sievers Libanius

272. 286). An ihn gerichtet Liban. ep. 215. 230.

1090. 1150. 1151. 1152. 1543.

3) Comes rerum privatarum im J. 383 (Cod

Theod. XI 30, 41). Er sollte 384 oder 385 ge-

meinsam mit Macedonius, der sich 383 als Ma-

gister officiorum hatte bestechen lassen, urn bei

aber, als das Heer nach Antiochia zuriickgelangt

war (XXV 1 0, 1), dort geblieben zu sein. Jeden-

falls erlebte er in seiner Vaterstadt die Hoch-

verratsprocesse des J. 371 (XXIX 1, 24. 2, 4. 15),

und war wohl auch wahrend der Katastrophe des

Valens im J. 378 noch dort (XXXI 1, 2). Doch

scheint er diesen Aufenthalt durch mehrere Reisen

Gratian zu Gunsten der Priscillianisten zu wirken 30 unterbrochen zu haben ;
denn auch Agypten (XVII

(Sulp. Sev. chron. II 48, 5. 49, 3), vor das Gericht

des Stadtpraefecten gestellt werden, starb aber

auf dem Transport nach Rom (Symm. rel. 36).

4) Ammianus Marcellinus (der voile Name in

den Subscriptionen seines Geschichtswerkes ; von

Lib. ep. 983 und Priscian. IX 51 nur Marcellinus

genannt). Antiochener (Lib. a. O. Graeeus Amm.
XXXI 16, 9; vgl. XXII 8, 33. XXIII 4, 10. 6,

20) aus guter Familie (XIX 8, 6), trat als ganz

4. 6. XXII 15, 1. 24. 16, 17) und Griechenland

(XXVI 10, 19) kannte er aus eigener Anschau-

ung. Spater zog er fiber Thrakien (XXII 8, 1.

XXVII 4, 2), wo er die Schlachtfelder des Go-

thenkrieges besuchte (XXXI 7, 16), nach Rom
und liess sich dort dauernd nieder (Liban. ep.

983. XVI 7, 7), obgleich ihn der Hochmut des

Senatorenadels oft verletzte (XIV 6, 12ff. 2 Iff.

XXVIII 4, 10. 17). Er behandelt daher die

junger Mann (XV 1, 1. XVI 10, 21} in das vor- 40 Haupter desselben in seinem Geschichtswerke mit

nehme Truppencorps der Protectores domestici entschiedener Misseunst (XI\ 6, 1. XXVII 6, 5.

(XV 5, 22. XVI 10, 21. XXXI 16, 9) und war

353 in Nisibis dem Magister equitum Ursicinus

als Adjutant zucommandiert. Diesen begleitete

er dann nach Antiochia, wohin sein Chef vom
Caesar Gallus zur Leitung der Hochverratspro-

cesse gegen die Freunde des Domitianus und

Montius berufen worden war (XIV 9, 1). und 354

nach Mailand an den Hof des Constantius (XIV

entschiedener Missgunst (XIV

11. Iff. XXVIII 1, 33. 4, 2. XXX 5, 4ff.); nur

fiir die treuesten Anhanger des sinkenden Heiden-

tums, Praetextatus und Symmachus, hat er eine

ausgesprochenc Vorliebe (XXI 12, 24. XXVII

3, 3. 9, 8). Mit dem Sohne des letzteren stand

er vielleicht in persSnlicher Verbindung, denn

Symm. ep. IX 110 konnte wohl an ihn gerichtet

sein. 1st dies richtig, so wurde sich aus dem

11 5) Ursicinus wurde gleich darauf nach Koln 50 Inhalte des Briefes ergeben. dass A. Marcellinus' ,.„,,,„., . , ...
in den romischen Senat aufgenommen wurde. An
sich ware dies sehr wahrscheinlich. da littera-

rische Leistungen damals oft durch Ehren und

Wurden belohnt worden sind (Getting, gel. Anzeig.

1887. 502); doch liegt darin eine Schwierigkeit,

dass er in den Subscriptionen seines Werkes nicht

rir clarissimus genannt wird. Zur Zeit der

Hungersnot von 383 war er wohl noch nicht

er am uem y.cbo^ 1^,=^™ „u.^6 . Senator, da er, nach seinen erbitterten Worten

erst an den Hebrns gelangt war, erhielt er den 60 (XIV 6. 19. XXVIII 4, 32) zu schliessen von der

geschickt, um den Aufstand des Silvanus zu unter-

drucken (XV 5, 22. 26. 9, 6), blieb dann in

Gallien und war hier Zeuge der ersten Thaten

des Caesar Iulianus (XVI 2, 8). Im Sommer
357 berief ihn Constantius zu sich nach Sirmium

und sandte ihn zuriick in den Orient (XVI 10, 21).

Nach kurzem Aufenthalt in Samosata (XVIII 4, 7

1

wurde er wieder abberufen (5, 4—5), doch als

er auf dem Wege zum kaiserlichen Hoflager eben

Gegenbefehl. eiligst nach Mesopotamien zuriick-

zukehren , wo damals ein Angriff der Perser er-

wartet wurde (XVIII 6, 5). So eilte er denn,

iiberall den Widerstand vorbereitend, uber Nisibis

nach Amida in steter Gefahr, von den Feinden

gefangen zu werden (6, 8—17). A. Marcellinus,

der ihn auf all' diesen Kreuz- und Querzugen

vom Rhein bis zum Tigris begleitet hatte, wurde

Ausweisung. welche damals gegen die Fremden

verfiigt wurde, mit betroffen zu sein scheint.

Doch war er 391 wieder in Rom und hatte eben

damals die ersten Teile seines noch unvollendeten

Geschichtswerkes unter grossem Beifall recitiert

(Lib. ep. 983). Uber seine spateren Schicksale

ist nichts bekannt (W. A. Cart Quaestiones Am-

mianeae, Berlin 1868).
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1st Symm. ep. IX 110 an A. Marcellinus ge- (392—394) veroffentlicht ist, zeigt das Compli-

lichtet, so hatte dieser auch Reden verfasst. ment an Theodosius, mit dem es schliesst, und
Erhalten ist Ton ihm nur die 2. Halfte seines das sehr absichtliche Lob seines Vaters (XXVIII
Geschichtswerkes (Buch XIV-XXXI), welche die 3, 1. 6, 26. XXIX 5, 4ff.). Dagegen wird von

J. 353—378 n. Chr. umfasst. Dasselbe fiihrt Gildo gegen die Gewohnheit des A. gesprochen,

in der Hs. und bei Priscian. IX 51 den Titel ohne dass ein Wort fiber seine spateren Schick-

rerum gestarum libri; vollstandiger lautete er sale hinzugefugt wurde (XXIX 5, 6. 21. 24).

vielleicht rerum gestarum a fine Cornelii Taciti, Dies deutet auf die Zeit hin, da man nicht recht

denn die Schrift begann urspriinglich mit der wusste, in welchem Tone von ihm zu reden sei

;

Regierung Nervas (XXXI 16, 9 ; vgl. XXII 15, 1), 10 das XXIX. Buch diirfte also dem Herbste 397,

war also eine Fortsetzung des taciteischen Werkes. wo ihn der romische Senat zum hostis publieus

Die successive Publication, welche Lib. ep. 983 und erklarte und damit jede Zweideutigkeit in seiner

vielleicht Symm. a. 0. bezeugen, pragt sich darin Stellung beseitigte , kurz vorausliegen und folg-

aus, dass Buch XV und XXVI besondere Vor- lich der Abschluss des ganzen Werkes an das

reden haben. Auch die doppelte Behandlung letzteEndedesJahrhunderts fallen (Cart a. 0. 45).

desselben Gegenstandes , welche sich mehrmals Das Werk des A. Marcellinus will einerseits

nachweisen lasst (XIV 6 = XXVIII 4 ; vgl. XIV nach dem Muster des taciteischen , welches es

4, 2. XXII 15, 1 u. sonst), erklart sich wohl fortsetzte , Reichsgeschichte sein , andererseits

daraus, dass die schon herausgegebenen Biicher strebt es auch nach einer gewissen Annaherung
keine andere Form des Supplements gestatteten. 20 an das Schema der Kaiserbiographien , das sei-

Als XIV 6, 19 geschrieben wurde, lag die Hun- ner eigenen Zeit gelaufiger war. In dem ersteren

gersnot von 383 nicht sehr lange (haut ita du- Sinne ist die Stadtchronik von Bom, das noch

dum) zuriick ; auf ein spateres Ereignis ist bis immer als der Trager des Reichsgedankens gait,

zum Ende von XXV nicht angespielt (Sievers vollstandig anfgenommen (Seeck Herm. XVIII
Libanius 272); dagegen wird XXII 16, 12 das 289), und die Schicksale der Provinzen, wie Pliin

Serapeum , welches wahrscheinlich 391 zerstort derungen der Barbaren, Erdbeben u. s. w. werden

wurde, noch als bestehend erwahnt. Der Sturz verzeich.net, soweit sie bemerkenswert scheinen.

des beruhmten Heiligtums machte zu grosses An die biographische Form erinnern die Charak-

Aufsehen, als dass er dem A., der selbst Orientale teristiken , welche A. beim Tode jedes Kaisers

war und mit seiner Heimat gewiss in Correspon- 30 giebt , mit ihrer regelmassigen Einteilung : Fa-

denz stand, lange hatte unbekannt bleiben konnen. milie und Abstammung, Tugenden, Laster, Kor-

Mithin diirften diejenigen Teile seines Werkes, perbau und Aussehen, wozu meist noch ein kurzer

welche er nach Lib. a. 0. im J. 390 oder 391 Uberblick iiber ihre gesamten Lebensschicksale

veroffentlichte , bis zum XXV. Buche gereicht hinzukommt. Noch bezeichnender ist , dass die

haben. Dieses sollte wohl urspriinglich das Ende Geschichte des Orients bis zum Tode des Valens

des Ganzen sein , wodurch er im Sinne seiner (378) herabgefiihrt ist, wahrend die des Occidents

heidnischen Freunde, Libanius, Symmachus und nur bis zum Tode Valentinians (375) reicht,

Praetextatus, die Regierung Lilians als den ruhm- ausser soweit sie, wie die Alamannenkriege Gra-

vollsten Teil der letzten Vergangenheit zum glan- tians, untrennbar mit den Ereignissen des Ostens

zenden Abschluss gemacht hatte. Doch veran- 40 verflochten ist. Dem entsprechend citiert auch A.

lasste ihn der Beifall des Publikums, seine Ge- Marcellinus friihere Teile seines Werkes nicht

schichte bis zum Tode des Valentinian und Va- nach Biichern, sondern nur nach Kaisern, meist

lens fortzusetzen (Lib. ep. 983 rov rpavevrog tnai- in dieser Form : vt in Oordianorum actibus ret-

ve&evro; fieoos heoov etaxaXovvrog : vgl. XXVI tulimus (XIV 1. 8. 4, 2. XXI 8, 1. XXLT 9, 6.

1, 1). Da bald darauf (392) ihre Dynastie aus- 13, 3. 15, 1. XXIII 5, 7. XXV 8, 5. XXVII
starb, konnte er von ihnen mit der vollen Sclio- 8, 4. XXVIII 3, 8). Die Behandlung muss eine

nungslosigkeit reden, welche ihm eigen ist. Zeit- hochst ungleichmassige gewesen sein ; wahrend
weilig dachte er auch daran, die Regierung von in den erhaltenen Teilen ein Zeitraum von 26

Gratian , Valentinian II. und Theodosius I. zu Jahren 18 Biicher fiillt, waren vorher 257 Jahre

schildern (XXVIII 1, 57). Doch als der letztere, 50 in 13 Biichern abgethan. Denn dass die Zeit von

dessen Untergang man 394 in Rom erwartet Nerva bis Constantin nicht in einem gesonderten

hatte, seine Herrschaft iiber den Occident wieder Werke geschildert war , welches von den XXXI
herstellte und dann das Reich seinen Sohnen rerum gestarum libri verschieden gewesen ware,

hinterliess , verzichtete er auf ein Unternehmen, ergiebt sich mit Sicherheit aus XXXI 16, 9 und

bei dessen Durchfilhrung ungeschminkte Wahrheit XXIII 6, 24 (vgl. L. Jeep Rh. Mus. XLILT 60).

ihm hatte gefahrlich werden konnen. In dem Die Verteilung des Stoffes innerhalb der einzelnen

letzten Teil seiner Geschichte (XXV—XXXI) sind Regierungen ist sehr confus. Bis Buch XXV
die spatesten Ereignisse, welche XXVI 5. 14 und diirfte sie wesentlich durch die Quellen des A.

XXVII 11, 2 erwahnt werden, das Consulat des Marcellinus bestimmt sein; denn dass er hier

Neoterius (390) und der Tod des Probus, welcher 60 neben seinen eigenen Erinnerungen mindestens

389 noch am Leben war (Seeck Svmmachus p. zwei Geschichtswerke benutzt hat, beweisen die

CIV); doch da Theodosius XXIX 6, 15, ganz Dubletten. von denen XXLTI 5, 5—8=15—25.
ahnlich wie vorher Iulian und Valentinian (XV XXIV 1, 1—5 die auffalligste ist. Infolge dessen

2, 7. XVI 11. 6), princeps postea perspeetissi- laufen zwei Einteilungsprincipien wirr durchein-

mus genannt wird, nicht mine princeps noster, ander. Das eine ist rein annalistisch ; die Er-

so wird das Werk wohl nicht vor seinem Tode eignisse werden nach Jahren gesondert (XVI
(395) abgeschlossen sein. Dass es unter dessen 6, 1. XVLU 1, 1. XX 8, 1. XXIII 1, 1) und
Sohnen, nicht unter dem Gegenkaiser Eugenius diese beginnen zugleich mit dem Consulat (XVI

1 1 XVII 5 1 XVIII 1, 1. XX 1, 1. XXII Livius, Caesar, Sallust, Lucan und manche an-

7 1 XXIII 1 1) Die zweite Quelle scheint, dere benutzt (Momm sen Herm. XVI 602. Gardt-

dem Muster des fhukydides folgend, nach Som- h an sen Jahrb f Philol I
Suppl VI 509

L
Gut

mem und Wintern geschieden zu haben. Hier schmid Lit. Centralbl. 1873, 737. S chuffner

werden die Consuln beim Anfang der warmen A. M. quae de sedibus ac monbus complunum

Jahreszeit genannt (XIV 10, 1. XVI 11, 1), gentium scripsent Memingen 1877^ Christophe

oder ihr Antritt wird im Verlaufe der Erzahlung Geogr. d'A. M. Asie centrale, Gaule, Egypte,

erwahnt, ohne einen Abschnitt zu machen (XXI Lyon 1880).
^

6 5 XXV 10 11) Dabei bedeutet der Winter Fur die Geschichtserzahlung selbst hat A.

die Zeit der Winterquartiere, deren Beginn einen 10 in den verlorenen Teilen seines Werkes neben

Abschnitt bezeichnet (XIV 5, 1. 10, 16. XV 4, anderen Quellen den Herodian (Schneider Quae-

13 XVII 10, 10) ; er endet erst, wenn der Kaiser stiones Ammianeae, Berlin 1879) und den Eutrop

ins Feld zieht, kann sich also' bis in den Juni (XV 5 18 = Eutr. IX 26 XIV 11 10 = Eutr

erstrecken (XVI 10, 20; erst 11, 1 folgt das Con- IX 24) ausgeschrieben Im XIV.-XXV. Buch

sulat) und fur die verschiedenen Reichsteile von legt er abwechselnd den Magnus von Carrhae-

verschiedener Lange sein. Ist bis zum XXV. (s. d.) und einen anderen unbekannten Histo-

Buche die Chronologie zwiespaltig, aber doch nker zu Grande, welcher letztere sein.Werk bis.

noch kenntlich, so hort sie im Schlussteil (XXVI zur Thronbesteigung Valentinians I fortgefuhrt

—XXXI) fast ganz auf. Hier benutzte A. ausser hatte und mittelbar auch von Zonaras be-

einisren Paneffvriken (XXXI 10, 5) wohl keine 20 nutzt worden ist. Ausserdem kennt er die-

Tchrifflichen Cen Ur , und bei der Erzah- Schriften lulians (XVI 5. 7. XXII 14, 2) End-

lung von Ereignissen, welche 20—30 Jahre weit lich wird er von den Panegynken
,
welche da-

zuilcklagen , war sein Gediichtnis nicht zuver- mals die hauflgsten Erzeugmsse der 1 ageslit-

liissig genug, um ihm die genaue Datierung jedes teratur waren und zum Teil sehr viel historiscnes

einzelnen zugestatten. Er macht daher gar keine Material enthielten, gewiss manchen jetzt ver-

zeitlichen Abschnitte mehr, sondern berichtet nur lorenen herangezogen haben
;
emmal scheint er

nach dem inneren Zusammenhange , indem er auf eine solche Rede anzuspielen (XXXI 10, 5).

meist auf den einzelnen Schauplatzen die Vor- Im allgemeinen aber sucht er in der Geschichte

gauge mehrerer Jahre zusammenfasst (z. B. XXVII seiner eigenen Zeit seme Abhangigkeit
;

yon ge-

| S_13 5 1—10) Andere Eigentiimlichkeiten, 30 schriebenen Quellen zu verhullen und stellt sich,.

welche dies'en letzten Teil von dem vorhergehen- als wenn er alles aus eigener Anschauung oder

den unterscheiden, hat Michael (Philol. Abh. f. durch die EmMungen von Augenzeugen wusste

M Hertz 229) gesammelt. Mit Reden treibt A. (XV 1, 1. XVIII 6, 23. XXXI 14, 8). Vgl. H.

keinen Luxus vom XXVIII. Buche an hfiren sie Sudhaus De ratione quae mtercedat inter /,osimi

ganz auf und auch vorher wollen sie keine rhetori- et Ammiani de bello a Iuhano imp. cum Persis

schen Prunkstiicke sein, sondern sind kurz und gesto relationcs, Bonn 1870

sachgemiiss. Von XIV-XXVII enthalt jedes Buch Die Art seiner Quellenbenutzung lasst sich

in der Regel eine; eine Ausnahme machen XVIII am besten an den geographischen Excursen stu-

und XIX Doch wird fur die hier fehlenden dieren, da hier seine Vorlagen grosstenteils noch

Reden dacrarch Ersatz geboten , dass XXI zwei 40 erhalten sind. In ihnen tntt ,nicht bloss eine

und XVII neben einer Rede audi zwei liingere arge Fahrlassigkeit zu Tage, sondern auch das

Briefe bietet. Sehr reich ist A. an Excursen, Bemuhen, durch leere Worte die mangelndeKunde

welche meist in hochst ungeschickter Weise die zu verdecken und em scheinhaftes Bescheidwissen

fortlaufende Erzahlung unterbrechen. Sie han- an alien Orten und von alien Dingen dem Leser

deln von allem moglichen Wissenswiirdigen und vorzuspiegeln welches bei ernsthcher Prufung

miissen dem Werke, als es noch vollstandig war, vielmehr sich darstellt als eine ebenso unzulang-

beinahe den Charakter einer Encyclopiidie gegeben liche wie dreiste Ubertunchung der eigenen Un-

haben. Eine besondere Stelle nehmen unter ihnen kenntms' (Momm sen Herm. X\ I 635) M.t-

die geographischen ein, von denen jeder, soweit unter macht er sichs bequem und schreibt seine

sie sich nicht mit den Landern der freien Bar- 50 Quelle fast wOrtlich aus (Momm sen 608); hau-

baren beschaftigen, eine Diocese des Belches zu figer fugt er Zusatze aus anderen Autoren oder

behandeln pflegt Sie scheinen planmassig derart auch freie Ausschmiickungen hinzu
,
welche den

iiber das Werk verteilt gewesen zu sein, dass sie Inhalt der Vorlage manchmal arg yerfalschen

in ihrer Gesamtheit eine abgeschlossene Erdbe- (Mommsen 607). Dass er unbesmnhch genug

schreibung darstellten. Fiir sie alle ist das ist . ganz dieselhe Geschichte aus zwei verschie-

gleiche Schema befolgt, ,dass die Beschaffenheit denen Schriftstellern unmittelbar hinter evnander

der Landschaft. Gebirge, Fliisse, Fruchtbarkeit. zweimal zu erzahlen, haben wir schon S. 1848 b£

dann die Verwaltungsbezirke nach alterer und gesehen. Seine Hauptquellen hullt er mUunkel,

besonders nach diocletianiseher Ordnung. die nam- ausser wenn sie durch ihre Abgelegenheit dem

haften Stadte nebst ihren Memorabilien. endlich 60 Leser imponieren konnen (Mommsen 6W). Uenn

der Eintritt einer jeden Provinz in das rOmische er prunkt gerne mit Gelehrsamkeit
,

nautt zu

Reich dargelegt werden'. Die Hauptquellen dafiir diesem Zwecke uberflussige raral elen aus der

sind Rufius Festus. ein offlcielles Verzeichnis der alteren Geschichte (z. B. XI\ 11, 29ff.) una

Provinzen und Stadte des Reiches, das kurz vor schwelgt in Citaten aus beruhmten Autoren vor

373 absrefasst sein muss Ptolemaios. eine Choro- alien aus Cicero, der 34 mal namentlich angeiunrt

graphia Pliniana, dem Solinus ahnlich. nur voll- wird (Micha el De AM. studiis Ciceromams,

standiger. endlich ein Werk des Timagenes, wahr- Breslau 1874; Philol. Abh. f M. Hertz 235; vgl.

scheinlich ein itzoinlovg. Doch daneben sind auch Wilamowitz Herm. XI 301).
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Sein Latein hat der Antiocliener in der Schule
gelernt und nie ein lebendiges Sprachgefiihl in

sich entwickelt. Er will auch im Stil auffallen

und glanzen und bevorzugt daher die ungewohn-
lichsten Wortstellungen und Satzgefuge (Has-
senstein De syntaxi A. M., Konigsberg 1877.
Reiter De A. M. usu orationis obliquae, Wiirz-
burg 1887. Reinhardt De praepositionum usu
apud A. M., Halle 1886. Ehrismann De tem-
porum et modorum usu Ammianeo, Strassburg
1886. Liesenberg Die Sprache des A., Blan-
kenburg 1888. 1889). Mit grosser Belesenheit
sucht er sich seltene WOrter und Ploskeln bei

Plautus, Terenz, Vergil, Horaz, Ovid, Lucan, Va-
lerius Flaccus, Statius, Caesar, Sallust, Livius,
Valerius Maximus, Seneca, Floras, Plinius, Ta-
citus, Sueton, Apuleius, namentlich aber bei Ci-

cero und Gellius zusammen und verwendet sie ver-

mittelst eines unglaublichen Gedachtnisses oder,

was wahrscheinlicher ist, eines sehr gut geord-
neten Zettelkastens. Auch in dieser Beziehung
sucht er die Provenienz seiner Lesefruchte zu
verhullen. Deshalb verteilt er Stucke desselben

Excerpts an weit auseinander liegende Platze,

mischt Ploskeln verschiedener Schriftsteller durch-
einander, stellt die Worte mCglichst um oder
braucht sie in einem Zusammenhange, welcher
demjenigen seiner Quelle gerade entgegengesetzt
ist. Auch der Sinn seiner Darstellung wird mit-

unter durch dies zusammengelesene Zeug ent-

stellt. So lasst er nach (Jell. V 6 den Lilian

coronae obsidiotiahs , navales, ciricae und ca-

strenscs verteilen (XXIV 4, 24. 6, 16), eine Sitte,

die zu seiner Zeit langst abgekommen war; der

KOnig der Chioniten eroffnet den Kampf nach
dem Ritus der romischen Fetialen (XIX 2 , 6)

und begrabt seinen Sohn indicto iiistitio (XIX
1, 10); was Livius (XXIX 3, 13) von den Afri-

canern sagt, wird auf die Hunnen tibertragen

(XXXI 2, 11). Die strenge Wortinterpretation
fuhrt daher bei A. sehr leicht irre (Hertz Herm.
VIII 257 ; De Aiirai, Marc, studiis Sallustianis,

Breslau 1874. H. Michael De A. M. studiis

Ciceronianis, Breslau 1874. Gerber Phil. XXIX
559. Wirz Phil. XXXVI 627. Klebs Phil.

XLIX 310).

Die historische Auffassung des A. Marcellinus

ist kiihl und unparteiisch. Selbst die religiOsen

Kampfe seiner Zeit beruhren ihn kaum , denn
sein Heidentum ist blasse philosophische Theorie,

nicht lebendiger Glaube. Er tritt fur unbedingte
Toleranz ein ..(XXII 10, 2. XXX 9, 5), tadelt den
heidnischen Ubereifer des Iulian (XXII 10. 7.

12, 7. XXV 4, 17. 20), hat auch fur die christ-

liche Lehre Worte der Anerkennung fXXI 16, 18.

XXII 11, 5. XXVII 3, 15) und versagt dem
Heldenmute der Martvrer seine Bewunderung
nicht (XXII 11, 10). "Aber den Kultus ihrer

Reliquien bezeichnet er spottisch rait septdcris

haerere (XIX 3, 1; vgl. XVIII 7, 7). der Streit

der Secten erscheint ihm verachtlich , und die

zahlreichen Synoden, welche Constantius zusam-
menberief, sind ihm nur insofern von Bedeutung,
als durch das Hin- und Herreisen der Bischofe
die Postpferde ruiniert wurden (XXI 16, 18.

XXII 5, 4; vgl. Cart Quaestiones Ammianeae
23). Doch wenn er sich den Blick nicht durch
Fanatismus truben lasst, so hat dies andererseits

den Nachteil, dass er fur die religiose Bewegung
seiner Zeit gar kein Interesse besitzt und die

wichtigsten Ereignisse dieser Art vornehm fiber -

geht oder mit ein paar Worten abthut, wahrend
Vorzeichen und Prodigien einen uberflfissigenRaum
bei ihm einnehmen (vgl. XIX 12, 20). In der

Darstellung der Kriegsziige und Schlachten strebt

er mehr nach rhetorischem Prunk, als nach sach-

licher Klarheit. Die Phrasen vom Schmettern
10 der Drommeten , dem StrOmen der Blutbache,

dem Wimmern der Verwundeten u. dgl. m. iiber-

wuchern daher das strategisch Bedeutsame, fur

welches A. Marcellinus kaum ein Verstandnis
zu haben scheint. Dagegen besitzt er in der

Schilderung menschlicher Charaktere eine Meister-

schaft, welche in der ganzen antiken Litteratur

kaum ihresgleichen hat und ihn trotz seiner

grossen Schwachen den ersten Geschichtschreibern

aller Zeiten anreiht. Personliche Zu- und Ab-
20neigungen haben auf ihn, wie auf jeden Men-

schen, ihre Wirkung ausgeiibt, aber im ganzen
hat er sich eine erstaunliche Unparteilichkeit zu
wahren gewusst und wohl durch Unachtsamkeit
und die Sucht, mit glanzenden Phrasen zu prunken,
doch niemals aus Hass oder Liebedienerei die

Wahrheit entstellt.

Citiert wird A. Marcellinus nur einmal bei
Priscian IX 51 ; doch hat er schon friih, wahr-
scheinlich in Sulpicius Alexander (s. S. 1446), einen

30 Fortsetzer gefunden und ist auch von Cassiodor
stilistisch nachgeahmt und in dessen Gothenge-
schichte benutzt (Mommsen Jordanes p. XXXIDI).

Der Text des A. beruht ausschliesslich auf
einer Hersfelder Hs. aus dem Anfang des 10.

Jhdts. Von ihr sind nur sechs Blatter als Acten-
deckel aufgefunden und werden jetzt in Marburg
bewahrt ; der Rest ist verloren. Doch hatte man
schon im 10. Jhdt. eine Abschrift davon fur das

Kloster Fulda gefertigt, welche durch Poggio
40 nach Italien gebracht wurde und sich jetzt im

Vatican (nr. 1873) befindet. Auf diese gehen alle

anderen Hss. und Ausgaben zuruck. Kritischen
Wert hat nur die Ausgabe des Sigismund G e 1 e n i u s

(Basel 1533). Diese ist zwar auch zum Teil nur
ein Nachdruck der Ausgaben des Erasmus
(Basel 1518) fur die Bucher XIV-XXVII und des

Accursius (Augsburg 1533) fur XXVIII-XXXI;
doch hat Gelenius in diese Vorlagen zahlreiche

Besserungen eingetragen, viele zwar aus Conjectur,

50 den grOsseren Teil aber aus dem Hersfeldensis,

welchen er noch vollstandig benutzen konnte.
Namentlich hat er aus diesem Lucken ausgefullt,

die umfangreichste XVII 4, 18—23 (Nissen
Ammiani Marcellini fragmenta Marburgensia,
Berlin 1876). Editio princeps von Angelus Sa-
binus (Rom 1474). Kritische Ausgaben von
F. Eyssenhardt (Berlin 1871) und V. Gardt-
hausen (Leipzig 1874—75): Ausgabe cum notis

variorum, darunter die trefflichen des Valesius,
60 von J. A.Wagner (Leipzig 1808). Gimazane

Ammien Marcellin, sa vie et son oeuvre, Toulouse
1889.

5) Andere Homonvmen bei Liban. epist. 234.
1548. 1549.

*

[Seeck.]

Ammine ('Afiplvij), eine der im Bereich von
Taprobane (Ceylon) gelegenen Inseln, Ptolem. VII
4, 11; vielleicht die Insel Manah im Atoll Milla-

du-madii der Malediven. [Tomaschek.]
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Anunites ('Auuhqg), ein Fluss, welchen Hege-

sander (bei Athen. VIII 334 e) bei Apollonia

Chalkidike nennt und doch in den See Bolbe

fliessen lasst; auch kann keine Verwechslung

mit Apollonia Mygdonia vorliegen, da neben dem
A. der Olynthiakos genannt wird, der auch nur

zur ersteren Apollonia passt. [Hirschfeld.]

Animins. 1) Ammius Flaccus, Senator im J.

97 n. Chr., Plin. ep. IX 13, 13. [v. Rohden.]

2) s. Amnius.
Ammochostos {'Anfioxmotog), in einigen Hss.

des Ptolemaios (V 14, 3) dem Namen des sud-

Ostlichen Vorgebirges von Kypros, dem Pedalion

beigeschrieben ; im Anonym. Stad. M. M. 304 80

Stadien nSrdlich davon als verodete Stadt ange-

filhrt. H. Kiepert (Lehrb. d. alten Geogr. 134)

setzt den Namen gleich einem assyrischen Amti-

chadasti ,neue Festung' und dem venezianischen

Famagusta. _ [Hirschfeld.

'

agypt. Sprache VI 67f.). -\-mx Jer. XLVI 25.

Nah. Ill 8 ist der Gottesname als Gegenstand

der Scheu wohl absichtlich ungenau Am$n voca-

lisiert. Die romischen Autoren haben von den

Griechen-die Form Ammon ubernommen, beyor-

zugen jedoch die Form Hammon; Statistik hier-

ilber, jedoch ohne Eingehen auf die hsl. Uberlie-

ferung, bei G. Parthev Orakel und Oase des Am-
mon (Abhandl. Akad. Berlin 1862) 134. Gelegent-

10 lich (vgl. Antigon. hist. mir. 144. Apollon. hist,

mir. 25) flndet man auch "Afi/ioiv geschrieben.

Selten ist die Form Ammo.
Die Etymologie des Namens 'Amun ist unbe-

kannt. Ein Zusammenhang mit Min, dem Namen
des Gottes von Koptos, wurde nicht unmOgbxh
sein (Zeitschr. f. agypt. Sprache XX 130). Die

Agypter suchten mit Vorliebe in dem Namen
'Amun die Bedeutung des ,Verborgenen' (Brugsch
Worterb. I 71. V 69; Religion und Mythologie

Ammodes. 1) Vorgebirge Kilikiens zwischen 20 87; vgl. auchBrugsch inGladischEmpedokles

den Mundungen des Kydnos und Pyramos, nur

bei Mela I 70, mtiglicberweise das weit ausladende

sandige Karatasch burun, fur das sonst kein

antiker Name iiberliefert ist, was immerhin auf-

fallen muss. [Hirschfeld.]

2) 'Afi/Modrjs alytaXog an der Westktlste von

Corsica, Ostlich vom Promontorium Rhium (Capo

Rosso), Ptol. Ill 2, 3. [Hiilsen.]

Ammodion s. Amudis

143. Chabas Pap. magique Harris 62; Melanges

egyptolog. S£r. 3 II 253. Melanges d'archeologie

egypt. et assyr. I 71); auch Manethos (Plut. Is.

et'Os. 9; ahinlich Iamblich. de myster. VIII 3)

gab als die etymologische Bedeutung to xF.xgvp-

H&vov und jy xgvy/cs an. Doch finden die Agypter

daneben eine grosse Zahl anderer etymologischer

Anspielungen in dieser Benennung. Hekataios

von Abdera (Plut. a. a. O.) behauptete 'Afiovv sei

Amnion. 1) Agyptischer Gott, dessen Name 30 eine xgooxfo/ux// rptovr/, mit der die Agypter ein

im Altagyptischen 'Amun, an unbetonter Stelle

aber 'Amn lautete (Zeitschr. fur agypt. Sprache

XXI 39) und im Griechischen dementsprechend

mit verschiedenen Abweichungen in zwei Grund-

formen wiedergegeben wird. Wo er in der Zu-

sammensetzung an unbetonter Stelle vorkommt,

Z. B. in 'AfievrjPtc , 'A/-meve/ir}C , 'Aftavifir/s, 'Auov-

Qaooiv&rjQ, hat er die Formen Afisv, 'Ap/iev, 'Afi-

Wo er fur sich oder an betonter

ander zuzurufen pflegten; gemeint sind die Im-

perativformen fur ,komm !, die im Koptischen

aunv, f. afit] lauten (P. E. Jablonski Panth.

Agypt. I 179) ; afiov und dessen Nebenform efiov

werden auch thatsachlich gerade in griechisch-

koptischen Zauberanweisungen bei BeschwOrungen

im Sinne von ,komm herbei !', ,erscheine !' verwen-

det (Melanges d'arcbfSologie ^gypt. et assyr. Ill

37 Anm. Zeitschr. f. agypt. Sprache XXI 98f.),par xmA'A/iov. .._..__. . . _
.

Stelle steht , ist die gebrauchlichste Namensform 40 und auch afiovvi fmdet man m magischen An-

"Afiumr (so z. B. auch in den Zusammensetzungen rnfungen (Leemans Pap. Gr. Lugd. Bat. II 157)

Qoipd/ifttov, 0eoodnfi(ov [IGI 2406, 107], 'Aufuo- Ganz miissige Spielereien sind auch die Able!

vios), die auch 'Auucar geschrieben wird (Hesych.

Africanus bei Sync. 33,..16; Meoig 'Amimv geben

die LXX Nah. Ill 8 als Ubersetzung von -p^s n:;

oil el 6 fJ.yas 'Afifj-wv Leemanns Pap. Gr.

Lugd. Bat. II 17). Seltener ist 'Aftwv (Genet.

'Apwvo? Hss. des Niceph. Blemmid. Geogr. synopt.

= Geogr. Gr. min. II 459; IIoTafimv), 'Aftfiovv ^

oder 'Afiovr (Her. II 42 als Accusativform, neben 50 (Paus. IV 23, 10. Eustath. a. a. O.) gewesen

"AfifKova Her. I 46. DI 18. Plut. Is. et Os. 9. sein soil

tungen, nach denen A. von a/ti/iog ,Sand' (Eustath.

Dionys. Perieg. 211 ; vgl. Eudoc. Violar. 75. Schol.

in Germ. Arat. 61 B. Sen-. Aen. IV 196)_ her-

kommen oder soviel wie .Vater' (Eustath. Dionys.

Perieg. 211) bedeuten, oder die libysche Benen-

nung des Schafes (Athanas. c. gentes 24) oder

ursprunglich der Name eines libyschen Hirten

Iamblich. de mvster. VIII 3. Eustath. zu Dionys.

Perieg. 211: vgl. Eudoc. Violar. 75 [= Villoison

Anecd. I 48]. Origen. c. Cels. V 41. 45. 46. C.

J. C. Reuvers Lettre a Letronne I 47. 58. 64;

"iftfiovv, Name eines Bischofs. Lequien Or. christ

II 514; 'Afifiovv = 'Auovg Socrat. hist, eccles. IV

23; vgl. 'AuovvTog Rev. arch. N. S. XXIII 138. s.

auch Amuneoi). 'Aufiovg (Aristoteles bei Hesych.

;

A. ist von Haus aus nur ein Localgott, der

Gott der oberagyptischen Stadt Theben, insbeson-

dere des Tempelbezirks von 'Opet (d. i. Karnak).

Als Gott eines ursprunglich ganz untergeordneten

Fleckens ist er fur die Staatsreligion und die

priesterliche Gfitterlehre anfanglich fast ohne jeden

Bclang geblieben. Erst mit den Fiirsten der The-

ba'is und dem Emporkommen Thebens ist er zur

Auovg Synes. Dio 11. 12 = Gaaovg Plat. Phaedr. 60 Geltung gelangt. ' L'm ihn zum obersten Reichs-

274 c'|. Im Koptischen kommt die Grandform

auow als Personenname nicht selten vor (Cham-

p'ollion L'Esjvpte sous les phar. 1218. Zoega
Catalog. 30, 26. 136, 39), aber auch die gracci-

sierte Form au/ioyv (Zoega Catalog. 130, 18. 38;

"An/icor als Personenname auch Rev. arch. N. S.

XXIII 138. Lequien Or. christ. II 530. 593).

in Zusammensetzungen auch afiwv (Zeitschr. f.

gotte machen und in ihm den Urheber alles Le-

bens und alleinigen unerzeugten Erzeuger aller

Dinge, den wahren Gotteirater und GotterkOnig

erblicken zu konnen, das geheimnisvolle Wesen,

welches in der Priesterlehre an der Spitze des

Pantheons stand, wurde er dem friiheren Reichs-

gotte Re' gleichgesetzt (s. Amonrasonther)
und nicht allein als identisch mit alien Gottern
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behandelt, die anderswo in Agypten fur welter- (vgl. Pind. Pyth. 4, 28. Herod. II 42. 54. IV
zeugende Krafte galten, sondern auch dement- 181. Diod. I 15, 9. Hesych. s. A/ifiovg. Eustath.
sprechend benannt und bildlich dargestellt. Was zu Dionys. Perieg. 211. Eudoc. Violar. 75. Serv_
ihm im besondern als Abzeichen client, ist em Aen. IV 196. Zeitschr. f. agypt. Sprache IX 119)^
runder, nach oben sich verbreiternder, stumpf ab- Iuppiter . . . cum Hammon locatus (vulg. voea-
geschlossener Kopfschmuck, auf dem zwei bunte tur), habet cornua, et cum Capitolinus, tune
seitlich aneinandergestellte Federn emporstehen. gerit fulmina (Minuc. Felix Oct. 22, 6). Das
Vor den Pedern wird die Sonnenscheibe angebracht, agyptische Theben hat von dieser Gleichsetzung
die Abzeichen aller Gottheiten ist, welche als den Namen Diospolis (s. d. und Chenephren).
Sonnengottheiten in irgend einem Sinne aufge- 10 Unter den Herrschern theba'ischen Ursprungs wurde
gefasst werden. Aus noch nicht weiter aufge- der Ammonkultus zunachst nach Nubien und
klarten Griinden gehort ihm unter den Ticren der schliesslich auch in die entlegenen Gebiete am
Widder zu und zwar diejenige der in Agypten oberen Nil verpflanzt, welche von der Gesittung
heimischen Arten, deren Horner mit der Spitze Agyptens wiihrend der Periode des zweiten the-

abwarts gebogen sind. Auch unter dem Bilde des baischen Seiches so viele Entlehnungen gemacht
so gehernten Widders (Eecueil de travaux egypt. haben. Ammon-Zeus wird wiederholt als der Haupt-
et assyr. II 114f. 174), oder auch nur mit dessen gott des Aethiopenreiches von Merog (s. d.) auch
Kopfe oder mit dessen Hornern wird A. bei den seitens der Alten bezeichnet. Man verehrte ihn
Agyptern dargestellt. Doch nimnit er auch die auch in den westlich an Agypten angrenzendcn
Horner des Chnumis an, ja wird auch in Gestalt 20 Oasengebieten (s. Amenebis, Ammoneion, Hi-
des Chnumiswidders (Champollion Pantheon bis). Inschriftlich erwiihnt wird auch der A. von
Taf. 2b) dargestellt (Lepsius Zeitschrift fur Kanobos (Kaibel IGI 959a. CIG 4696). Als A.
agyptische Sprache XV 8ff. ; vgl. Chnumis). wird ferner der hochste Gott der Kyrenaika be-
Auf diese Darstellungen , neben denen noch eine zeichnet, in welchem die Griechen ebenfalls ihren
grosse Zahl andcrcr aufzuzahlen sein wiirde, spie- Zeus wiederfanden (vgl. Pind. Pyth. 4, 28; Pyth.
len die Alten h&ufig an. So heisst A. xqioxqo- 9. Plat. Polit. 257 b). Gelegentlich wird die Ky-
oomog , xQioxsrpaiog , xsQaoyoQos , xegartiyoQog, renaika geradezu f) "Aftfioivos yrj genannt (Synes.
corniger, tortis eornibus (z. J). Lucan. IX 544), IV 167). Die Kyrenaeer weihen nach Delphi
flexis per tempora eornibus (v.. B. Sil. Ital. EX einen Wagen mit einem Ammonbilde darauf (Paus.

298). arietinis eornibus (vgl. Parthey a. a. 0. 30 X 13. 5). Auf den Miinzen von Stiidten der Ky-
136f.). Diese Eigentumlichkeit wird in mysti- renaika ist ein sehr haufiges Abzeichen der Kopf
schem Sinne erklart aus der Natur des Widders dieses A., eine Nachbildung des Zeusideals der
und der Stellung des Stcrnbildes des Widders griechischen Kunst, nur dass der Kopf an den
am Himmel (Prod, zu Plat. Tim. 30 A), oder auch Schlafen das Ammonshorn als Abzeichen tragt (L.
rationalistisch , A. habe, als Herakles ihn durch- Miiller Numismat. de l'ancienne Afrique I 99f.).

aus schauen wollte, sich den Kopf eines Widders Es kann fraglich erscheinen, ob hierbei ausser dem
vorgchalten und sich in das Vlies eingehiillt (Her. iigyptisehen A. nicht auch derjenige Gott im Spiel
II 42 ; mit Beziehung auf Festgebraucbe, iiber die ist, welchen die Phonizier nach den a ,;7:n , den
bis jetzt nichts weiter sich nachweisen lasst) , er Steinen , in denen sein Abbild besteht , als den
habe einmal, als alle Gotter aus Furcht vor dem 40 yen bvz . Bad I hamman, bezeichnen. Jedenfalls
Typhon sich in Tiere verwandelten , die Gestalt ist es auf die Ahnlichkeit, welche der Name dieses

des Widders angenommen (Ovid. met. V 328), im Gebiete Karthagos ganz besonders verehrten
er sei cum eornibus arietinis et uestimento la- Gottes mit dem agyptischen Gottesnamen zu haben
nitio erschienen . urn Diirstende auf einen Quell schien. zuruckzufiihren. dass die Schreibung Ilam-
hinzuleiten (Martian. Cap. II 157; s. audi Am- men iiberhaupt hat aufkommen komien. Aller-

moneion). er habe als Heerfuhrer einen Helm dings scheint es. als sei auch der Baal hamman
getragen, der iihnlich ausgesehen habe,, wie ein selbst dem A. der Agypter angeahnelt worden,
Widderkopf (Diod. Ill 73), er sei mit Widder- wenigstens deutet man als Darstellung dieses Got-
hornern nur abgebildet worden, weil er zuerst tes Bildwerke, welche einen altlichen biirtigen
Schafe in Agypten eingefiihrt habe (Leo frg. 6) ; 50 Mann mit Ammonshornern an den Schlafen vor-

auch wird ganz euhemeristisch angenommen . er stellen. der Widderfiguren zu Lehnen seines Ses-
sowohl wie Dionysos miissten eben in Wirklich- sels hat (Perrot et Chipiez Histoire de Tart
keit an beiden Schlafen ein Horn als Auswuehs III 73). Kein anderer als der punische Gott ist

von Natur gehabt haben (Diod. Ill 73. 2). Eine wohl im Grunde gemeint mit dem Hammon, der
Besehreibung des Gottes. wie er sich angeblich den Erzeuger des Iarbas (Verg. Aen. IV 196)
Alexander d. Gr. gezeigt hat (Ps.-Callisthen. 130), oder den Stammvater eines Geschlechts von Arzten
nennt ihn ycgaior, yjjvooxalrtjv, xgmv xegaza syov- (Sil. Ital. V 357ff.) oder den Namen eines Li-
ra y.ata. zoiv xgora<foiv: ah ein greisenhaftes byers (Sil. Ital. VI 675. XII 749) in der Dich-
Wesen stellten in der That sich die Agypter die tung abgeben mtiss. In Griechenland wird vcr-

Gottheit des Uranfanges vor. Das Aminonkostiim. 60 einzelt ein Kultus des A. erwiihnt , so zu Aphy-
welches angeblich Alexander d. Gr. gelegentlich tis . wo die Ammonverehrung aufgekommen sein
anzulegen beliebte , soil in einem Purpurmantel, soil. weil. als Lysandros die Stadt belagerte, ihm
in .-zsywxidu; und Hornerkopfschmuck bestanden der Gott im Traume erschienen sei und ilim ab-
haben (Athen. XII 537 e). geraten habe. die Belagerung fortzusetzen (Paus.

Als .Gotterkonig- war den Griechen A. gleich- III 18. 3). zu Gythion (Paus. Ill 21. 8). zu Theben
bedeutend mit Zeus, und dementsprechend ist von in Boeotien . wo Pindar ein Gotterbild von der
ihm sehr hiiufig als dem Zeus-Ammon, Iuppiter- Hand des Kalamis, das A. darstellte, geweiht hatte
Hammon, dem Theba'ischen Zeus u. s. w. die Rede (Paus. IX 16, 1). Zu Megalopolis gab es eine

I

Herme mit dem Bilde des A., WidderhOmer am stande vom Miliarium aureum bis zu den Thoren

Kopfe (Paus. VIII 32 , 1). Ein Ammonkopf in angegeben und nur der Betrag dieses dtdaTrj/m in

Erz, der als Brunnenmiindung gedient hat, "Ap- der stark gekurzten Notiz bei Photios sich erhal-

[icovos xsgaov xolxt-ov avtirvnov, ist bei Der el- ten hat, namlich rund 21 Meilen statt der 20 765

Val'at im Libanon, unweit Beirut, gefunden wor- Passus des Plinius. Vgl. Roma. [Hultsch.]

den (Archaeol. Zeitg. IV 247). Mehrfach kommen 3) Spater astrologischer Dichter, schrieb in

Doppelhermen vor, bei denen A. vertreten ist (Ann. Hexametern jkqI xatagx<ov ,
von welchem Werk

d. Inst. 1848, 186ff.) : Bakehos und A. (Archaeol. uns 2 Bruchstiicke (zusammen 19 Verse) in meh-

Zeitung II 315), Herakles und A. (Archaeol. Zei- reren Hss. erhalten sind. Herausgegeben von

tung XXII 254*), wozu der Name Heraelammon 10 Ludwich Maximi et Ammonis carminum reli-

(Hist. Aug. Aurelian. 24) zu vergleichen ist. quiae, Leipzig 1877. [Riess.]

Hammonis eornu erwahntPlinius (n.h.XXXVLI Ammoneion ('Ap/icovsiov), das Orakel des Am-

167) als eine Kostbarkeit Aethiopiens unter den mon in der Oase Siwa in der libyschen Wiiste;

Edelstemen , es sehe goldgelb aus , habe die Ge- wird auch A/ipcoria, 'A/xpwviax^ ^tuga (Ptolem. IV

stalt eines Widderhornes und soile praedivina h,2^),'Afi/i(ov,Afifi<ovo;, Hammon, Ammonis ora-

somrvia repraesentare, eine Eigenschaft, die wohl eulum, to h AifSvr) pavtuov, das Orakel der ,Am-

von dem Wesen des Orakel erteilenden Gottes monier', auch poetisch eornigeri vatis nemm
hergeleitet war. r6vog "ApfKovog = xeivdv&e{iov (Stat. Theb. VIII 201) genannt. Wie noch gegen-

Leemanns Pap. Gr. Lugd. Bat. II 41. Eine Insel wartig war die Oase reich an Palmen. Besonders

des A. wnrde zu den drei unnahbaren Eilanden 20 merkwiirdig erschienen die dort vorhandenen Quel-

gerechnet, die im fernen Westen jenseits der Sau- len, die xqijv>j f)XCov (Herod. IV 181. Diod. XVII

len des Herakles im Ocean lagen (Procl. in Tim. 50. Arrian. HI 4, 2. Curtius TV 31. Plin. n. h.

54 ~$y H 228. V 7. 31. Mela I 39. Lucret. VI 848.

Als ehemaliger Herrscher wird 'Amicov ijfil&eog Antigon. hist. mir. 144 u. a. m.), der man nach-

nach Manethos von Africanus (Sync. 33, 16) in sagte, ihr Wasser sei morgens lau, werde gegen

der agyptischen Konigsliste aufgefiihrt , und bei Mittag hin immer kiihler und erwarme sich nach

Plato (Phaedr. 134) zeigt Theyth, als er die Schrift- Mittag wdeder, so dass es abends wieder lau sei,

zeichen erfunden hat , sie dem Konige Qapovg und nehme bis Mitternacht an Hitze zu bis zum

von Theben, der Stadt des Gottes A., womit das Sieden, dann kiihle es sich wieder ab zu der lauen

euhemeristische Gegenstiick des Gottes A. gemeint 30 Temperatur, die es morgens besitze. In Wirklich-

ist; daher heisst auch bei Synesios (Dio 11. 12) keit zeigen die Quellen von Siwa nichts von die-

der Kbnig Afiovg . Noch weiter geht hierin die ser Eigentumlichkeit, sondern ihre Temperatur be-

hermetische Litteratur, aus der Iamblich (de myster. tragt ziemlich ohne Schwanken 28°, beziehentlich

VIII 5) die Notiz entnimmt, die Uberlieferungen 29° C. Seit wann in der Oase der Ammon des

des Hermes seien von Bitys (s. d.) , der sie auf- agyptischen Thebens verehrt wurde und hier eine

gefunden habe, dem .Konige Amnion' iiberbraeht der Orakelstatten dieses Gottes war, lasst sich

worden. Auch haben wirja noch die "Oqoi 'Aoxkrj- noch nicht feststellen (iiber Ammon als Orakel-

mov nfjog "Afi/iova fiaoiUa (zuerst gedruckt mit gott vgl. auch Proceedings Soc. Bibl. Archaeol.

dem Poimandres des Hermes, Paris 1554). Den X 41ff. Naville Inscription histor. de Pinodjem

derselben Litteratur angehorigen Satz, dass Gott 40 III, Paris 1883. Diod. HI 5); vermutlich ist we-

seinem Wesen nach xayxovyog sei, citiert Iustin nigstens das Orakel nicht vor Ende der Kamessi-

(cohort. ad Graec. 38) als Ausspruch eines der denzeit in Aufhahme gekommen. Vorhanden sind

alleriiltesten Denker, des "Ax/imv, d. i. des ~A/i/.icov. noch zu Umm-beida und zu Agermi mehrere Tem-

Litteratur: Chr. Jak. Schmitthenner De pelruinen, die aber immer mehr in VerfaU ge-

Iove Hammone syntagma 1, Weilburg 1840. W. raten. Die Abbildungen, welche davon bis jetzt

Osburn On the God Ammon, and the Derivation publiciert sind, geben nur wenig mehr als ein

of his Name, Transactions R. Society of Litera- oberfliichliches Bild. Zu erkennen ist, dass in den

ture Sec. Ser. II 305—307. R. Lepsius Uber Ruinen von Umm-beida der Name des Nehthar-

den erst'en agyptischen Gotterkreis (Abh. Akad. heb (Nektanebes) vorkommt. Die Abbildungen be-

Berl 1851). L. Stern Ein Hvmnus auf Anion- 50 statigen Herodots (IV 181) Angaben, nach denen

Ra. Zeitschr. f. agypt. Sprache XI 74ff. Eug. Gr^- in der Oase derselbe widderkOpfige Gott verehrt

baut Hymne a Ammon-Ra (Bibliotheque del'ecole wurde wie im agyptischen Theben. Bei Umm-

des Hautes Etudes 21), Paris 1875. E. de Rouge beida liegen noch die Triimmer einer Riesenstatue

Etude des Monuments du massif de Karnak, Me'- des Amnion, die ihn, wie das auch oft in Agypten

langes d'archeologie egypt. et assyr. I 35ff. 66ff. geschieht, mit vier Widderkopfen darstellte. Erne

lOlff. 128ff. Ed. Meyer Roschers Lexik. d. Myth. Widderfigur in Kalkstein, die in der Oase gefun-

l 283ff. [Pietschmann.] den worden ist, befindet sich im.Besitze des Ber-

2) Ein Geometer, der zur Zeit des ersten liner Museums. Das libysche Ammonsorakel ge-

Einfalls der Gothen die Mauem Roms ausgemessen hort zu denjenigen, welche Kroisos befragt haben

hat. Phot. Bibl. 63a Bekk. (FHG IV 67b) aus den 60 soil (Her. I 46) ; fraglich ist dagegen, ob nicht in

loTopixoi i.6yoi des Olympiodoros. Die Zeit dieser der Erzahlung von Bocchoris (Tac. hist. V 3 ;
vgl.

Ausmessung ist jedenfalls vor 408, vielleicht in das Oros. 1 10, 3) der thebaische Ammon gemeint war.

J. -403 zu setzen. Die Angabe bei Photios, dass Pindar verfasste einen Hyninus auf Ammon
,
der

A. einen Abstand (didartjpa) von 21 Meilen ge- angeblich von den Ammoniern auf einer dreikan-

messen habe, ist fur den Umfang der Manern tigen Saule eingemeisselt wurde (Paus. IX 16, 1).

Roms weitaus zu gross. Moglich, dass Olympic Die Eleer befragten den Gott eifrig und schickten

dor, ahnlich wie Plinius n. h. Ill 66, ausser dem dem Heiligtum Altare , auf welchen die Fragen

Umfang der Stadtmauer auch die Summe der Ab- und Antworten , sowie die Namen der eleischen

Pauly-Wtasowa
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Abgesandten zu lesen standen (Paus. V 15, 11).

Auch von Sparta aus wurde das Orakel viel be-

fragt, so von Lysander (Plut. Lys. 30), nicht min-
der von den Athenern (Plato Alcibiad. II 149 b

;

leg. V 738 c. Aristoph. av. 619. 716. Plut. Nic.

13; Cim. 18; ein dem Ammon dargebrachtes Opfer
erwahnt in einer Rechnung vom J. 333 CIA II

741a 32; vgl. 819, auch Dittenberger IGS
I 3499). Dem Kyreneer Eubotas wurde von die-

sem Orakel sein Sieg in der Rennbahn zu Del- 10
phi prophezeit (Paus. VI 8, 3), dem Kimon sein

Tod (Plut. Cim. 18); Hannibal erhielt die Aus-
kunft, er werde bei seinem Ableben yfi At/Hoot]

eingebettet werden (Paus. VHI II , 11). Meist
waren die Antworten so gewunden, dass man meinen
mochte (Serv. Aen. IV 196), die Horner des Gottes
seien ein Hinweis auf das geschraubte Gerede des

Orakelausspruchs. Kambyses Unternehmung gegen
die Ammonsoase missgliickte. Uber Alexanders
d. Gr. Zug dorthin s. o. S. 1423, 26ff. Wenn er fort- 20
an als der Sohn des Ammon betrachtet wurde
(Athen. XH 538 b. Oros. HI 16, 12. Sil. Ital.

XIII 767), so war das im Grunde nur etwas, was
dem Beherrscher Agyptens selbstverstandlich zu-

kam, soweit aber war bereits damals der Glanz
des agyptischen Thebens verdunkelt, dass diese

Weihe aus der libyschen Oase und nicht mehr
von dem thebaischen Gotte selber, sondern von
dem Oasengotte geholt werden musste. Bei diesem
suchtcn auch die Rhodier die Erlaubnis nach, 30
Ptolemaios, den Sohn des Lagos, der seinerseits

der Orakelstatte einen Altar gespendet hatte (Paus.

IX 16, 1), als Gott zu verehren. In der Ri'imer-

zeit nahm die Bedeutung, welche den Ausspriichen

des Orakels beigelegt wurde, an Ansehen immer
mehr ab (Strab. XVII 813. Lucan. IX 550), wenn
auch der Nimbus, der diese Statte umgab, grosser

war, als der, welcher Delphi verblieb (Iuv. VI
553f. Ovid, ars amat. II 789). Manche Erwah-
nung, die in spater Zeit noch vorkommt. wie die 40
bei Synesios (Somn. 15), wird lediglich rhetorisch

sein. Das Orakel wurde erteilt wie in Theben
durch das Gotterbild selbst, das sich in einem
Kaos auf einer Barke befand, die auf Stangen in

feierliohem Aufzuge unter dem Absingen von Hym-
nen einhergetragen wurde, und zwar entnahm man
allem Anscheine nach die Antwort aus Zeiehen,

welche bei dieser Fortbewegung des Gotterbildes.

dessen prunkvolles Gehause Curtius (IV 7, 31)
falschlich einem umbilicus vergleicht . zu stande 50
kamen (Abbildung eines solchen agyptischen Gotter-

schreines auf seiner Barke: Description de PEgypte
I Taf. 37. Perrot und Chipiez Agypten 336.

Lepsius Denkmaler III 14. Erman Agypten
n 374. Wilkinson Manners and Customs III2

357. 358). Zur Ausstattung des Tempels gehorte

auch eine ewige Lampe (Plut. def. orac. 2). Bei

den Alten waren iiber den Ursprung des Ora-

kels die verschiedenartigsten Erzahlungen im Um-
lauf . ein Hirte Namens Ammon (Paus. TV 23, 60
10) habe es eingerichtet, Dionysos, der Sohn des

Zeus-Ammon, sei auf seinem Zuge durch Libyen
dem Verdursten nahe gewesen, da habe ein Wid-
der ihn und die Seinen zu der Ammonsquelle ge-

leitet (Serv. Aen. IV 196. Schol. Germ. Arat.

61 B.). Das Beschwerliche der Wiistenreise erhohte
ebenso wie die Abgeschiedenheit des Ortes den
Eindruck, welchen der Besucher empflng, wenn er

den &sfievos AiflvxoTo {hsov yMX/td&q) vmo izoV.f/

(Dionys. Perieg. 212) erreichte, von Schlangen
bedrohfc (Schol. Germ. Arat. 61 B.) und von ver-

fuhrerischen weiblichen Truggespenstern umlauert
(Dio Chrysost. V 93). Ein aus Argos gebiirtiger

Wundermann, der vollig adiipog und anoxog lebte,

soil freilich die Reise zweimal gemacht haben,
ohne etwas anderes zu essen als Gerstengraupen
und ohne einen Tropfen zu trinken (Apollon. hist,

mirab. 25). Aridus Hammon Stat. Theb. Ill

476; A. arentis Libyes Mart. Cap. II 192. Nach
dieser Kultusstatte heisst auch Ammon Idbys
(Ovid. met. V 327), Libycus (Sil. Ital. XIH 767),

Syrtieus, confinis Syrtibus (Lucan. X 38. IV
673) , Garamanticus (Sil. Ital. V 357 ; vgl. Ill

10), er entsendet die Scharen der Marmarica (Lucan.m 292).

Im Sommer trocknet das salzhaltige Wasser
der Sebha der Oase ein und das Salz kristallisiert

dann aus zu oftmals fingerlangen und mehrfach
fingerdicken Stricken von schonster weisser Farbe,

das noeh jetzt einen Handelsgegenstand bildet

und im Altertume in Palmkorbe verpackt nach
Agypten eingefuhrt wurde, wo es firr reiner als

Seesalz gait und deswegen bei Opfern Verwen-
dung fand (Arrian. anab. Ill 4, 3. Itin. Alex.

52; vgl. Athen. II 67 b). Die BevOlkerung der

Oase war nach Herodot (II 42) eine gemischte.
namlich teils agyptischen, teils aethiopischen Ur-
sprungs, und redete eine Mischsprache. Liegt die-

ser Aussage etwas Thatsachliches zu Grunde, so

wird dieser Zustand wohl mit der Herrschaft zu-

sammenhangen, welche die dem Ammondienste so

unbedingt zugethanon Aethiopen zeitweilig (o. S.

1099) iiber Agypten ausgeiibt haben.

Litteratur: Parthey Orakel und Oase des
Ammon (Abh. Akad. Berl. 1862, 131—194). Lep-
sius Uber die widderkopfigen Gotter Ammon und
Chnumis , in Beziehung auf die Ammonsoase,
Zeitschr. f. agypt. Sprache XV 8—22. Fr. C.

Horn em ann Tagebuch einer Reise von Cairo nach
Mourzuck, Weimar 1802. Cailliaud Voyage a

l'Oasis du Syouah, Paris 1823. H. v. Minutoli
Reise zum Tempel des Iuppiter-Ammon, Berl. 1824.

G. A. Ho skins Visit to the Great Oasis of the

Libyan Desert, London 1837. B. St. John Ad-
ventures in the Libyan Desert, London 1851. E.

F. Jomard Remarques sur l'Oasis de Syouah,
suivies d'une relation de M. James Hamilton, Bul-
letin de la Society de geographic 1858. Gerh.
Rohlfs Von Tripolis nach Aleiandrien II (Bremen
1871) 85—142; Drei Monate in der libyschen

Wiiste (Cassel 1875) 174—187. [Fietschmann.]

ad Ammonem (Tab. Pent. VII 2 ; Ammonis
Geogr. Rav. V 5 p. 350), Station an der Kiisten-

strasse von Tripolis, 16 Millien westlich von
Sabrata, nach C. Miiller Geogr. min. tab. XXII,
dem Tissot beistimmt. identisch mit Kadula-
Nafti. [Joh. Schmidt.]

Ammonia {'A/^mvla). 1) s. Ammoneion.
2) Nach Strab. XVII 798 angeblich Syno-

nymon von Paraitonion (s. d.). [Pietschmann.]

3) Epiklesis der Hera neben Ammon und
Hermes Parammon in Olympia, Paus. V 15, 11.

[Jessen.]

'Afi/*a>viaxti x^S"- s - Ammoneion.
'Afificoviaxov, ammondaeum, Ammoniak- oder

Oschakpflanze , Dorema ammoniacum Don. (vgl.
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Leunis Synops. LT. TeiP II § 494, 46), eine

persische Doldenpflanze, die ein milchiges Gummi-
harz (hammoniaci laerima oder gummi ammo-
niacum, auch gutta ammoniaci, so besonders

oft bei Scribon. Larg.) liefert, welches an der

Luft hart wird. Es wird noch jetzt von Ar-

menien sowie von Alexandria aus in den Handel

gebracht, selbst von Marokko ; nur ist die letztere

Sorte des ofncinellen Ammoniakgummis schlechter

und entstammt vielleicht einer anderen Pflanze ; 10

vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. R. 566. Nach Pli-

nius (n. h. XII 107 ; vgl. Diosc. ni 88) kommt
es aus den Sandwiisten des unterhalb des Neger-

landes gelegenen Africas, und zwar traufelt es

von einem Baume, der in der Oase nahe beim

Orakel des Iuppiter Ammon (er xfj xaxa Kvgtjvtjv

Aipiiy) wachst, und wird auch metopion (die

ganze Pflanze auch ayaevllk) genannt ; es quillt

wie anderes Harz oder Gummi in Tropfen hervor.

Anon. Ambros. 16; Laurent 11 (SchOll-Stude-

mund Anecd. I 264. 266), vgl. Kaibel Epigr.

Gr. 1024. [Jessen.]

2) Athener. Arzt im 2. Jhdt. v. Chr., CIA
II 1372.

3) Sohn des Ammonios, Athener ('Avacplvoxtog).

'Em/xekrjtrjs Ar/lov etwa zwischen 130—115 v. Chr.,

Bull. hell. VI 334. 'A&^vatov IV 459, 8; vgl.

Homolle Bull. hell. VIH 130.

4) IlaXaiorQoipvXaS in einer Inschrift von Pa-

tara, CIG 4284.

5) Aus Alexandreia. Siegt zu Olympia im

Lauf, 01. 131 = 256 v. Chr., African, b. Euseb.

chron. I 207. [Kirchner.]

6) Aus Barka (BaqxaTog), Fiihrer der make-

donisch geriistetenLibyer des Ptolemaios IV. Philo-

pator (Polyb. V 65, 8).

7) Giinstling des Alexandres Balas. Wahrend

dieser sich einem ausschweifenden Leben hingab,
wie anderes iiarz oaer minimi in iropien ueivui. uicoci »« omciu n^vu,,^™. „„„„. _—D_~,

Man unterschied zwei Sorten: &eavat6v (so ge-20fiihrte A. thatsachlich das Regiment. Urn seinem
.... i . i . .1.1- i_\ 3 ' . „„., XT™....., Ann rVV.-*>svn mul /laym-if cipn splnar flip. Mfl.r.nt

nannt, weil leicht zerbrechlich) und qniqafia ;
von

ersterer, die fur besser gait, kostete das Pfund

40 As. In medicinischer Hinsicht gait es in-

folge seiner auflOsenden, zerteilenden und erwar-

menden Eigenschaften als Mittel gegen Verschlei-

mungen, Krampfe, Verstopfung und viele andere

Leiden, wurde flbrigens auch bei der Geburts-

hiilfe angewandt. Genaueres bei Dioskorides (a.

O.), Plinius (XXIV 23 coll. XXIX 40. XXXII

Herrn den Thron und damit sich selbst die Macht

zu sichern, liess er alle Parteiganger des Deme-

trios I. Soter, soweit er ihrer habhaft werden

konnte, auch seine Witwe Laodike und seinen Sohn

Antigonos beiseite schaffen. Ein missgliickter

Mordanschlag, den A. .im J. 148/7 gegen Ptole-

maios Philometor von Agypten versuchte, fuhrte

zum vollstandigen Bruch zwischen diesem und

Alexandras Balas, da letzterer die Bestrafung des
V.), i'liniUS (AA1V ZO COll. AA.J.A w. AA^-ii AicA^uiw*™...,™......- ---

:
-—— o

91 XXXIV 115), Celsus (V 5. 11. 18, 6 u. O.)30A. verweigertc. Doch bald ereilte ihn das Ge

und Scribonius Largus (131. 262. 264 u. 0.). Da
sich alte Autoren auch der Form armoniaeum

bcdient zu haben scheinen, so vermuten manche

Botaniker, dass ammoniacum aus Armeniacum

(nach dem ursprunglichen Fundorte) verstummelt

sei. Ubrigens fuhrte den Namen A. auch eine

Art von Natursalz (Salmiak
1

?), welches unter dem

Wustensande (angeblich riihrt hiervon auch die

Benennung her: a/i/iog — yd/ifios — Sand) Li-

schick. In Weiberkleidern in einem Versteck ge-

funden, wurde er niedergemacht , wie es scheint

von den wiitenden Antiochenern , als Ptolemaios

in ihre Stadt einzog (147 v. Chr.). Liv. per. L.

Joseph. Antiq. XIH 106ff. Vgl. oben Alexan-

dres Nr. 22.

8) Geschaftstrager des Konigs Ptolemaios Au-

letes, im J. 56 in Rom thatig (Cic. ad fam. I 1, 1).

9) Geschaftstrager der KOnigin Kleopatra, im
Benennung ner: auuos — yapnos — oauu; «- oj U5™»,»^~. ^_„„^B„. ~--r---,

bvens eefunden wurde und von Plinius (XXXI 40 J. 44 in Rom thatig (Cic. ad Att. XV 15, 2).

nbt \ „*„„„\>^„\>-ri»-h*n wird- v<rl Ruatflth Od. Die Identitat dieses mit Nr. 8 ist zwar mSglich,
78f ) genauer bescbrieben wird ; vgl. Eustath. Od

1500, 2. Diosc. V 125. Athen. II 67b (FHG II

92). Geopon. VI 6, 1. Ov. medic, form. 94. Scri-

bon. Larg. 45. 60. 71 u. o. Colum. VI 17, 7.

[Wagler.]

Ammonianus. 1) Rescript an einen A. vom

J. 223, Cod. lust. IV 30, 7. [v. Rohden.]

2) Grammatiker, Freund des Syrianus: Da-

masc. Vit. Isid. b. Phot. Bibl. p. 339 a Bekk.

und Suid. s. 'Afipcoviavos. [Cohn.]

Ammonias {'Awcovias oder 'Aft/uovls) .
eines

der attischen Staatsschiffe (sog. .heiligen' Schiffe),

welches seinen Namen wahrscheinlich von der

Theorie zum Ammon (andcrs H. Nissen Rh. Mus.

XLVII 1892. 197f.) empflng. trat in der demo-

sthenischen Zeit an Stelle der Salaminia neben

die Paralos. Genannt wird die A. zuerst bei Ari-

stoteles C4*7»-.
tohr. c. 61. 7 und frg. 443 Teubn.)

und Deinarchos (Harpokrat. s. 'A/i/iwvk) ; vgl. Suid.

Die Identitat dieses mit Nr. 8 ist zwar mSglich,

aber bei der ausserordentlichen Haufigkeit des

Namens kaum wahrscheinlich. [Wilcken.]

10) Rescript an einen Ammonius vom J. 240

n. Chr. Cod. lust. VI 45, 2; vgL P. Aelius Am-
monius (Nr. 21). [v. Rohden.]

11) Verfasser eines gezierten Epigramms auf

ein Kunstwerk (Anth. Pal. IX 827), wahrBchein-

lich identisch mit dem unter Theodosius dem
50Jungeren lebenden Verfasser der raXvia. Zwei

epische Verse mit Anklangen an Nonnus sind er-

halten im Etymologicum s. Mt/iakwves.

[Reitzenstein.]

12) Aus Agypten, Akademiker aus der zweiten

Halfte des 1. Jhdts. v. Chr., Lehrer Plutarchs,

einzig bekannt aus den Schriften des letzteren,

der ihm mit Vorliebe die Vertretung seines eignen

Standpunktes in den dialogischen Schriften fiber-

weist. Er war Vorstand der Akademie und starb
und Ueinarcnos ^narpoh.rai,. k. ^/i/tcov^; ; igi. oum. »™«- "' "«- >—-™ -- -™™~.» --- --

u Phot s zauiai. Phot. s. xdpa/.os. Boeckh60als solcher. Fur nns ist er der alteste bekannte

Urk. 77ff. Die A. wird in den Seeurkunden nicht

erwahnt. Vgl. Nissen a. a. O. [Luebeck.]

Ammonides ('AworvtSric;) ,
Verfasser eines

akoptischen Epigramms (Anth. Pal. XI 201), falls

nicht in dem Lemma desselben 'A\i\imvov herzu-

stellen ist; Brunck schrieb es ohne geniigenden

Anhalt dem Ammonius zu. [Reitzenstein.]

Ammonios CApttcovios). 1) Epiklesis des Zeus,

Vertreter jener religiOs-mystischen Farbang des

Platonismus, welche im 2. Jhdt. die herrschende

wird. [v. Arnim.]

13) Peripatetiker in der 1. Halfte des 3. Jhdts.

n. Chr. Er wird mit Ptolemaios, deren einer

vielleicht Nachfolger des Alexandres von Aphro-

disias war, als ausgezeichneter Philologe und Poly-

histor erwahnt von Longinos in Porph. vita Plot.
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20 und von Philostratos in dem Leben des Hip- bestcllt (Damask. Isid. 74. Suid. s. 'Eg/mias). Als
podromos (vitae soph. II 27, 4). Die unbedeuten- Schulhaupt und als Schriftsteller iibte er den
den Gedichte und epideiktischen Eeden, die allein grossten Einfluss aus. Die bedeutendsten Neu-
beide Peripatetiker iiberlebt hatten, sind zum platoniker des 6. Jhdts. , Damaskios, Simplikios,
Gliick bald verloren gegangen. [Gercke.] Asklepios

;

Olympiodor, Theodotos, Johannes Phi-
14) Aus Alexandrien, mit dem Beinamen Sak- loponos sind seine Schiiler, und auf Jahrhunderte

kas, angeblich weil er sich in seiner Jugend durch hinaus reicht die Einwirkung seiner Erklarungs-
Tragen von Getreides&cken seinen Lebensunterhalt schriften. In der That war er ein kenntnisreicher,
erwarb. Von christlicher Abkunft, ward er durch vielseitiger und , im Vergleich zu den Mystikern
das Studium der Philosophie zur altgriechischen 10 der athenischen Schule, auch ein besonnener und
Religion zuriickgefuhrt (Porph. bei Euseb. h. e. vorurteilsfreier Gelehrter, der zugleich als Mathe-
VI 19, 7. Theodor. Cur. gr. aff. VI p. 96. Suid. matiker, Astronom, Grammatiker, Rhetor und Phi-
s. 'AfifMovios, nXcorivos). Als Philosoph fiberragte losoph sich hervorthat (Damask. Isid. 79. Phot,
er nach Longin (bei Porph. v. Plot. 20) alle seine cod. 181 p. 127 a 5. Zachar. Schol. p. 84 Boiss.}.
Zeitgenossen. Von seinen Schiilern werden ge- Aber das iiberschwangliche Lob, das ihm erteilt
nannt : Origenes, der Neuplatoniker, und Origenes, wird , verdient er nicht ; denn er ist durchaus
der christliche Philosoph, Longinos, Herennios, unselbstandig und hat philosophische Erkenntnis
Olympics, Theodosios und Antoninos (Porph. a. a. und geschichtliches Wissen an keinem Punkte er-

0. 3. 7. 10. 20. Euseb. a. a. 0. Proclus in Tim. heblich gefordert. Besonderen Eifer verwendete
187 B). Der bedeutendste seiner Schiiler aber war 20 er auf die Erklarung aristotelischer Schriften
Plotin, der yon 232—242 ihn gehOrt hat (Porph. (Damask. Isid. 79) , und als Frucht dieser Be-
3). A. hat nichts geschrieben (Longin bei Porphyr. miihungen sind uns mehrere Schriften erhalten,

20); er kann daher nicht identisch mit dem christ- die seinen Namen tragen. So ein Commentar zu
lichen Philosophen gleichen Namens (Nr. 20) sein, den Kategorien und der Schrift de Interpretatione
von dem Eusebios mehrere Schriften anfiihrt. Seine (ed. Aldus, Venet. 1503. 1545), sowie zu der por-
Philosophie sollte als Geheimlehre nicht weiter phyrischen Einleitung (ed. Venet. 1500. 1545. 1546;
verbreitet werden. Erst als Herennios und Origenes besser herausgegeben von A. B u s s e Comm. in
mehreres aus ihr veroffentlicht hatten, folgte auch Arist. Gr. IV, 1, Berol. 1891). Handschriftlieh
Plotin ihrem Beispiele (Porph. 3). Schon hieraus erhalten sind Bruchstiickc ernes Commentars zur
erhellt, dass es die durch Plotin zu voller Herr- 30 ersten Analytik, von denen Waitz (Organ. I p.
schaft gelangte mystisch-religifise Geistesrichtung 43) einiges mitteilt (vgl. Hayduck zu Stephanos
gewesen ist, der A. sich zugewandt hatte. Daher Comm. in Arist. de interpr. p. VII). Keiner der
wird er auch tieodtdaxrog genannt (Hierokles bei gedrnckten Commentare kann in der uns vorlie-

Phot. bibl. 214 p. 172a 3. 461a 32). Hiermit genden Gestalt von A. selbst veroffentlicht sein;
stimmt, was Hierokles (ebd.) und Nemesios (De nat. denn es finden sich in ihnen oft zwei , bisweilen
horn. LT 70. Ill 129 Matth.) von seinen Lehren mit- drei Fassungen desselben Gedankens, die nur ein
teilen. Diese und die metaphysischen Principien, Spaterer, vielleicht nach verschiedenen Aufzeich-
die sie voraussetzen, finden wir bei Plotin wieder; nungen aus Vorlesungen des beriihmten Erklarers
es ist daher durchaus berechtigt, A. zu den eigent- oder als Umarbeitungen des urspriinglichen Wort-
lichen Begriindern des Neuplatonismus zu zahlen. 401autes, zusammengestellt haben kann. Ebensowenig
Nun hat freilich Zeller (Ph. d. Gr. Ill 2 3 453f.) fehlt es an plumpen Einschiebungen , wenn man
die angefuhrten Berichte vervvorfen, weil A. keine auch bei dem frilhen Eindringen judisch-christ-
Schriften hinterlassen habc und von keinem seiner licher Elemente in das neuplatonische Schrifttum
Schiiler eine Darstellung seiner Lehre bekannt nicht jedes ayyslos als Zeichen der Unechtheit an-
sei, Hierokles, den Nemesios beniitzt habe, daher sehen darf (Busse zu Amnion, in Porph. isag.
wohl nur Lehren spaterer Neuplatoniker A. in den p. V). Im iibrigen wcichen auch die Hss. in
Mund gelegt haben werde. Diese schwer wiegen- Bezug auf die Namen des Verfassers der Erkla-
den Bedenken sind zu heben, seitdem H. v. Ar- rungen weit von einander ab. So wird — einer
nim Porphyrs avfi/uxra ^rij/iara als Quelle des Mitteilung A. Busses zufolge — der von Aldus
Nemesios erwiesen hat (Rh. Mus. XLII 276f. ; vgl. 50 als der des A. gedruckte Commentar zu den Kate-
auch Usener bei Thedinga de Numenio 23). gorien von den meisten Hss. dem Philoponos, von
Jedenfalls ist aus chronologischen Griinden Neme- cod. Marc. 202 dem Olympiodor und nur von
sios als unabhangig von Hierokles anzusehen. Dass wenigen dem A. (vgl. auch Buhle Aristot. opp.
sonst der Lehre des A. kaum gedaeht wird, er- I p. 51). der von Brandis (Schol. Aristot. 34a
klart sich aus dem Umstand, dass Plotins tief- 21) dem Philoponos beigelegte dagegen von der
sinnige Philosophie die noch unentwickelten Ge- weit iiberwiegenden Mehrzahl der Hss. dem A. zu-
danken A.s vollig in den Schatten stellte. Vgl. geschrieben. Hier kann nur eine sorgfaltige Durcli-
J. L. Dehaut Ess. hist, sur la vie et la doctrine forschung des weitlaufigen handschriftlichen Ma-
d'A.

, Brux. 1836. Vacherot Hist, de Pe'cole terials. wie sie von berufener Seite jetzt unter-
d'Alex. I 342f. Zeller Ph. d. Gr. HI 23 450f. 60 nommen wird, voile Klarheit schaffen. Fest steht
H. v. Lyng Die Lehre d. A., in Forhandlinger schon heute, dass auch jungere Commentare zum
J. Videnskabs-Selskabet. af Christiania for 1874. Organon. wie die des Olympiodor, Johannes Philo-
H. v. Arnim Quelle d. Uberlieferung iiber A.. Rh. ponos, Elias, David, Nikephoros Bleinnides, Leo
Mus. XLII 276f. Magentinos u. a. mittelbar oder unmittelbar auf

15) Aus Alexandre! a, Sohn des Hermeias und A.s Erklarungen zuruckgehen (s. Prantl Gesch.
der Aidesia. Schiiler des Proklos in Athen, ward der Logik I 642f. Busse zu Porphyrs Einl. p.
er zugleich mit seinem unbedeutenderen Bruder XXXVf.). Auch Asklepios Commentar zur Meta-
Hettodor zum Vorsteher der alexandrinischen Schule physik ist, wie die Aufschrift lehrt, aus Vorle-
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sungen A.s hervorgegangen. Auf Aufzeichnungen konnen sehr wohl in den homerischen Schriften

aus A.s Vorlesun|en deuten ferner hin Anfiih- des A. gestanden haben (ebenso wie die Ety-

runeen des Simplikios im Commentar zur Phvsik mologie von satp&rj Cram. An. Ox. I lo», loj,

^ri bes 59 23 192, 14. 198, 17 Diels), Olym- und es braucht nicht (mit Blau) erne besondere

piodors zur Meteorologie (s. bes. I p. 133. 260. Schrift ™Qi nQooVSlag oder mot A™*% *&»**:

II 215 Idel.) und zum platonischen Gorgias (p. Slag angenommen zu werden. A Blau De An-

100 126 153 u. s. Jahn), sowie die eines nnge- starchi discipulis (Jenae 1883) 5—16.

nannten Erklarers der Schrift de caelo im cod. 17) Angebhcher Verfasser des Synonymenwor-

Coisl 166 (s. Schol. Aristot. 487 a 39. 495 a 24. terbuchs xeS i ofwicov » dmyoQa>vte£ec0v. V a-

515b 12 Brand.). Endlich werden Sonderschriften 10 bricius (Bibl. Gr. V 714 ed Harles) u. a iden-

A.s fiber die Gottheit des Aristoteles (Simpl. zur tiftcierten ihn mit dem agyptaschen Priester A

Phys. 321 b ; zu de cael. 486 a 32 Brand.) und fiber der mit Helladios u a im J. 389 n Chr. bei

die hypothetischen Schlusse (Cod. Paris. Gr. 2064 der Zerstorun
?

der heidmschen Tempel aus Ale-

fol. 254r) erwahnt. Sicherlich mit Unrecht wird da- xandria vertrieben wurde und nach Cons anti-

ceccn ene von groben geschichtlicben Irrtfimern nopel entfloh (Sow. Hist eccl. V 16) Valcka-

feCteltetcoftfedruckfeLebensbeschreibungdes naer machte dag<,gen im Recht geUen^^ dass

Aristoteles A. zuleschrieben, wie schon Patri z zi in dem Lexikon kern Schriftsteller citiert werde,

Wise Perip I p! 7) erkannt hat. Ueber A. und der junger sei als das 1. Jhdt. n Onr., er be

sdne Schriften vgl Brandis Uber die Reihenf. hauptete deshalb, A. musse am Ende des 1 oder

TBucber des ariftot. Org. 288f. Prantl Gesch. 20 Anfang des 2. Jhdts. gelebt haben Ein Gram-

d Logik I 642f. u. bes. Zeller Ph. d. Gr. in matiker des Namens A. lasst sich aber aus dieser

93 829f [Freudenthal.] Zeit nicht nachweisen. Und andererseits hnden

16) Grammatiker, Sohn des A. aus Alexan- sich in dem Buche Artikel die eine viel spatere

drien, Schiiler des Aristarch und sein Nachfolger Zeit verraten. Diese Umstande fuhren zu de

als Haupt der Schule in Alexandrien (Didym. zu Annahmg dass wir m der Schrift des A erne

II X 397. Suid.). Seine Hauptthatigkeit wid- spatere Uberarbeitungemes alteren, etwa urn 100

mete A den homerischen Gedichten und der Er- n. Chr. entstandenen Werkes vor ™s haben, mag

lauterung und Verteidigung der Diorthose Ari- nun der Compilator wirklich A geheissen oder

starchs Er war daher eine der wichtigsten sich falschlich diesen gelehrten Namen beigelegt

OueUen fur dfe Schrift des Didymos ^8 l rfjg 30 haben. Der wirkliche Verfasser des urspmng^

C1L ol,«. Von seinen homeri- lichen Werkes ergiebt_ sich aus Eustathios, der

schen Schnlten erwahnt Didymos folgende: xs8 i an mehreren Stellen seines Homercommentars fur

rov ui, ysyovivai xhlovg (scil. r&v Mo: Lehrs Untersche^ungen synonymer Ausdrucke die sich

AristV W)ex66oecg rijg 'A„Zelov S^Moecog gleichlautend bei A. finden
,
Eo,vnog ftjff

(Didym. a. a. O.), xsqI His btatSoMovs Wqi- re? xe9 l dm<p68cov a^mivo^vcovcitiert, und aus

VtaeUvy ou^dLm (Bidym. zu II. XIX 365 einer erhaltenen klemen *f^]^™™%£_
vielleicht identisch mit der vorigen Schrift, Wolf xeol omoqv o^aocag ^rf «rnnd diera

:

Zeag

Proleg.237), **^ W*^^r
Zl°^ gt°sVlf^S^SeX'Z-

Pt^nlin^^:£t% S/i2 "X'-At 40 niu Philo^aus Byblj^s. d^ Art .), Jr
den obige

S„w Snl W 01 T 121- Pvth II 1 A. tragt. Valckenaer hat sich vergeblich be-

Fv1
a

4 Al
S

3

C

:tm
m
ni^y

2

5V);
P
^hhi mfiht,

g
das wichtige Zeugnis ^ Itaf^g

chloss er sich, wie es scheint, meist an Aristarch unglanbwurdig zu teseitigen und die BAtheit

an (vel Schol Nem. a. a. O.). Eine Erklamngs- des A. zu erweisen. Das Buch des A. ist nur

schrift zu Aristophanes auf die in den Scholien eine der verschiedenen in byzantimscher Zeit an-

b Slen" BeSenommen ist (Schol. Vesp. 947. gefertigten Bearbeitiingen^ einesgt alphabe-

12<W- Pao 363- \v 1297) war nicht sowohl ein tischen) Werkes des Herenn us Philo
,

das uem

ort aW^nL Commentafals ein Verzeichnis der 50 Eustathios ^^^'SfSSK^d-
von Aristophanes (oder in der attischen Komedie lag sonst aber aucb schon vor Eustathios) w*

iiberhaupt) verspotteten Personen [neQ l tffiv x^v fach nberarbeitet oder verkurzt unte
r

versch e

Sovuho,v) mit sachlichen Erlauterungen, wie sich denen falschen Namen ^«»ff™ lrde V^'
nainentlich au^ Schol Vesp. 1239 ergiebt O. Ammomus, Symeon weiter verbreitet wurde. vgl.

sXeider De veHn Ar.%W fonT. 92. P. A. Kopp De Ammonii, Erani,
,
ahorum drstmc-

Susemihl Jahrb. f. Fhilol. CXXXIX (1889) 751. tionibus synonvimcw ™™™^™TZ\i£ Mi-
Unter den Schriftstellern, die xtoi ra>r 'A^vr,an> Regimonti 1883. Leop. C ohn De HeracMe m
haiotSnv geschrieben haben, wird auch ein A. lesio grammatico ,

Berolm 1884 9-18 und

genannt (Athen. XIII 567 a); dies dfirfte unser Philol. Anz. XV o03ft Von den Hss des a.

1 sein. denn Schriften dieser Art gingen auch 60 (in London, Oxford, Pans \enedig Wien) ist

ins der Beschafti^ur." mit der attischen Komodie keine alter als das lo. Jhdt Ausgaben .
von

nervn d Ansfcht^derer , die den Peripateti- Aldus Venetiis 1497 V^TaS^SS
ker A. Lamptreus fur den Verfasser halten, hat graecum, zusammen mt Pbn niclms Thomas

wenieer Wahrscheinlichkeit ffir sich. Endlich Magister und Moschopulus); von Valent Cur o

weX an eSen wohl auf Herodian zuriick- Basil. 1522 u. 1525; von Ioannes Fr el
i°^^

-ehendensS (Better An. Gr. I 470, 8. Lugduni 1553; von H. Stephanus (im Anhang

Theodo' Bekl. LH^ 1006, 28. Et. M. 714 17) zu
m
^.Thesaurus linguae graecae) Pan, ^572,

prosodischeBemerkungenvonAangefiihrt. Diese Londmn 1826; von L. C. Valckenaer Lugd.
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Bat. 1739 (Lips. 1822); von C. F. Amm on, merkungen, ai]fieiwasts. Originelle Gedanken wird
Erlang. 1787. Die von Valckenaer Praef. XXV man bei ihm nicht erwarten; aber sehr eiufach
erwahnte Schrift tcsqi axvQoloylag ist ein kurzes ist seine Sehreibweise und seine Auslegung halt
Excerpt ausdemSynonymenwCrterbuch, das gleich- Mass im Umdeuten. [Jillicher.]

falls in mannigfacher Gestalt und unter verschie- 22) Nach dem Epigramm Anth. Pal. IX 674
denen Namen in Hss. vorkommt, unter dem des Patricius und Wiederhersteller des Pharos zu
Herennius Philo (cod. Ambros. C 222 ord. inf., Alexandria, vielleicht (nach Jacobs z. d. St.)

Ven. 512), des A. (Ven. 490 u. a.), des Herodian unter Anastasios , nicht identisch mit dem Er-
(Vindob. phil. gr. 172, Paris. 2551 und 2929), bauer einer Wasserleitung auf Samos (Jacobs
auch anonym (Monac. 310). Vgl. Philol. Ab- 10 und dagegen Boeckh zu CIG II 2257).
handl. Martin Hertz zum 70. Geburtstage dar- [Pabricius.]

gebracht (Berlin 1888) p. 128, 1. [Cohn.] 23) Sohn des Zopyros, Bildhauer aus dem
18) Ammonios Lithotomos (Ati?oTcf,(ioj),berurim- Ende des 2. oder dem Anfang des 1. Jhdts. v.

ter Chirurg zu Alexandreia, lebte nach Celsus VII Chr., vielleicht Milesier ; bekannt durch eine auf
praef. (262 D.), der Ihn zusammen mit Arzten aus Delos gefundene Statuenbasis , Loewy Inschr.

der 2. Halfte des 1. Jhdts. v. Chr. nennt, spatestens gr. Bildh. 257; vgl. 546 a (= CIA II 467 Col.

unter Augustus. Seinen Beinamen erhielt er davon, III b 467).

dass er zuerst die Methode der Blasensteinzer- 24) Bildhauer, Sohn eines Pheidias. Er und
stiickelung anwandte (Cels. VII 26, 311 D.). Aet. sein Bruder Pheidias arbeiteten die Statue eines

Tetr. VII 113 kennt eine Augensalbe von ihm, 20 im J. 159 n. Chr. geweihten, jetzt im agyptischen
ferner ein Blutstillungsmittel XIV 51. Vgl. Paul. Museum des Vaticans aufgestellten Affen. Loewy
Aeg. VII 16. [M. Wellmann.] Inschr. gr. Bildh. 382. [C.Robert.]

19) Rossarzt aus Alexandria unter Constantin Ammonitae s. Ammanitai.
dem Grossen ; an ihn schreibt der Hippiater Apsyr- 'Afificovtov axgcorTJgiov, Vorgebirge im gliick-

tos in den Hippiatrica ed. Grynaeus, Basileae lichen Arabien, im Gebiete der Homeritae, Ptol.

1537, p. 33 und 129. [Oder.] VI 7. Nach Sprenger Geogr. Arab. 91 und
20) Christlicher Schriftsteller des 3. Jhdts. Glascr Skizzo 116 mit Dj. Hasan oder Dj.

zu Alexandrien. Eusebios h. eccl. VI 19, 9. 10 Schemsan (Aden) identisch. Ein Volk Ammonii,
verwechselt ihn in der Polemik gegen Porphyrios gleichfalls im gliickhchen Arabien, nennt Plinius

augenscheinlich mit dem Neuplatoniker A. Sak- 30 n. h. VI 159, welches Sprenger (Geogr. Arab. 92)
kas (Nr. 14) : dass er mit dem Presbyter von Ale- mit den 'Imran zusammenstellt. [D. H. Muller.]

xanckien und Martyrer unter Diocletian A. (Euseb. "Apumvog {itohg), wird unter den Stadten
h. e. VIII 13, 7) identisch ware , ist der Zeit zwischen den zwei Syrten von Ptolem. IV 3, 42
wegen wenig wahrscheinlich. Von seinen zahl- aufgezahlt. [Joh. Schmidt.]
reichen Werken nennt Eusebios a. a. O. nur das "Afiftcovog oxga. An der Ostkiiste von Africa
iisgl tije Mlovoemg xai 'Itjoov ovptpcovias; eine An- proconsularis , zwischen Thapsus und Thaenae,
deutung bei Anastasius Sinaita Contemplationes lag nach Strab. XVII 834 axga "Afi/uwros Ball-
in Hexaemeron I (ed. Halloix p. 851) ist zu un- dmvog , jtgog

fi dvvvoaxoxuov. Ptolem. IV 3,

bestimmt. Durch Eusebios Brief an Karpianos 10 nennt hier der Reihe nach : Oaifos , *4/oAa,
wissen wir noch, dass A. eine Evangelienharmonie 40 'Povoxat , Bgayjo&rjs axga , OvaOla, Tarpgovga,
verfasst hat, Monotessaron oder Diatessaron nennt Qalvat. Das einzige erhebliche oder wenigstens
sie der Berichterstatter, worin in vier Columnen das erheblichste Vorgebirge auf dieser Kiisten-

der Text des Matthaeus, und daneben die paral- strecke ist nach G. Wilmanns GIL VIII p. 11
Men Abschnitte aus den anderen drei Evangelien und Tissot geogr. comp. I 181 Ras Kabudia
zusammengestellt waren. Auch dies Werk ist wie (auf Kieperts Karte Ras Khadidja). Diesen
das Ubrige verloren; was lange dafur gegolten Namen hat Wilmanns gewiss richtig mit dem
hat (in Gallandi Biblioth. max. Patr. Ill 265ff.) bei Procop. de aedif. VI 6 fur ein xooiov an der
ist sicher spateren Ursprungs. Und wenn Hiero- byzacischen Kflste iiberlieferten Kcuzovd/lada —
nymus vir. ill. 55 — sonst ganz von Eusebios Caput Vada identiflciert, den er wiederum in sehr
abhangig — ihn zum Verfasser von erangeliei 50 plausibler Weise mit der Bga/_d>drje axga des
canones, quos postea secutus est Euscbius Caesa- Ptolemaeus zusammenbringt. Danach wird es
riensis macht, so ist das kein Grund, die euse- sich empfehlen , in dem bei Strabon erhaltenen
bianischen Canones nunmehr ganz oder in der Namen nur noch eine weitere Bezeichnung der-

Grundlage auf A. zuriickzufuhren, sondem ledig- selben Landspitze zu erkennen. [Joh. Schmidt.]
lich ein Missverstandnis der Angaben des Euse- ad Ammontem (Tab. Peut.), in der Mitte
bios in dem genannten Briefe. zwischen Damaskus und Paneas gelegen.

21) Presbyter, wahrscheinlich in Agypten und [Benzinger.]

im 6. Jhdt. Nachrichten uber ihn sind uns nicht Ammuda (Notit. dignit. Or. XXXUI 30),
erhalten, auch hat man kein Recht, ihn mit einem Militarstation im Gebiet des Dux Syriae , viel-

der zahlreichen sonst bekannten agyptischen 60 leicht identisch mit Agovdis des Ptolemaeus (s. d.).

Christen dieses Namens zu identificieren. Aber [Benzinger.]
in den Catenen (besonders J. A. Cramer Catenae Ainmudates, Beiname des Deus Sol Alaga-
graec. patrum in Nov. Test. 1844 torn. II. HI, ba(lus) auf dem Stein CIL III 4300 aus Pan-
vgl. auch VIH68f.) sind sehr erhebliche Fragmente nonia superior, wohl aus der Zeit Heliogabals,
seiner exegetischen Arbeiten aufbewahrt. Min- mit dessen Sturz auch der Weltkult des Gottes
destens das Johannesevangelium und die Apostel- verschwand. In A. scheint laut schriftlichcr Mit-
geschichte hat er vollstandig commentiert, die teilung von Prof. Th. Noldeke der eigentliche
letztere in der Form von fortlaufenden Randbe- Name des ,Gottes von Gabala' oder des ,Berg-
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gottes' fElah-Gaball erhalten zu sein: 'ammud- Commodian. 1878, Praef. p XXXni) ist also

S= ,K (SiKS) des 'Ate', jenes auch in den Emesa Den Namen des anikonischen Ate v

^

Namen >A&r,dLfSoe, 'Attar- ate [Ardgyarc) "Arve mutet Mordtmann 97 1 auch in de anschnit

erscheinenden nordsyrischen Gottes ; vgl. Clemens W a d d i n g t o n 2574 und Cffih 1285.

Alex Stromal 25:«^ =g™™^ AmmmMl {

>A^vsot) werden inUemVag-

ritert

£

°l'24? 251 3071 DamiTerleS sich mente des Philon (Euseb. praep evang. 32b) als

ScM I Meyers Voschlag (Roschers Myth. Uberlieferer urweltlicher Weishert. genaimt; ge-

iS I 122M.* de
y
n Namen direct als Umformung meint sind vielleicht die Ammonier-de,:

Orakel-

des arabischen 'ammudat zu fassen und auf das 10 oase (s. Ammoneion) [Pietschmann.]

zwischen der SeSiden- und Romerherrschaft Amnaeus (^varo.) Senator Zeitge^osse des

iTEmeTa (Hems) regierende arabische Ftirsten- Cato Uticensis, Pint Cat. mm. 19 [Klebs.]
in amesa inemsj icgicio

Aninaniethus Var. Amneomethus), erne Insel
haT ^ir^STS 2s"1st eS der an d " wSste Arabiens, Plin. VI 150. Nach^^LX^^^^^- Sprenger Geogr. Arab 382 ein Ktistenstrich, dem

blldienst 217 nach Rom und 222 wohl nach W. Aman entsprechend. [D. H. Muller]
Daldienst iu »«™

nVTnrdtmann ZDMG 'Auvfooveg hiess nach Plutarch qu. Gr. 4 in

Si 187™ %T 1^ol hefG Sung S £ Knido^ Z Rat von 60 auf Lebenszeit gewablten

mit dem Elagabal widerspricht nicht dk zweite adeligen Mannern, welcher
;
die wichtigeren Staats-

^ner bdden Stellen aus denen iiberhaupt wir den 20 angelegenheiten vorzubererten hatte. Der Name

A kermen das apoTogetfsche Gedicht des heidnisch soil die Unverantworthchkert dieser Behove be.

geb rnen GaZtrS

g
Commodianus Instruct. I 18 zeichnen Der ^itzende welcher du> Ab^tan-

Bp Ammudate et (sic) Deo Maww. Dort heisst mung leitete, hiess ajearrjg (s. d.). mit aieser
De ~^*teetj2>

fa m^ u ni Kachlicht wird das Zeugma des Aristoteles pol.

tmreiur Z^aZeZ, 'ato entsprechend dem VIII 5 p. 1305b 12ff. uber das Besteheneiner Oil-

.

loqmremr vn aurem),
vyvTTT ^1 Die crarchie in Verbindung gebracht, die spater durch

3ffiSTSS^\?16™Si4S frneDemokratie ges|lt wurd'e. Mi\der Ein

rS htndeTch geoplerten Vmphoren kL- fuhrung der Demokrafee horte vermutlich das Amt

dl A (ComTodfanTvaurum in aede, woran (Hesych.) ; vermutlich nach ihrem Kdt m Ammsos

das nraes^m nuLn gekniipft war ; v. 12 deus und demgemass A^oia (Alb erti) oder Auyu^s

ijfvST? ™az
g
u Red'slob ZDMG XXXII (Schmidt) zu schreiben, vgl. Amnias Nr 2.

rS^fsY/ng^rni^^ SZl Amne.cs (W* .
Bergname i Suid s.

^HHMgSi^lTeS tSSlmStSnupSistra
ltl°Sfm7fe^:mZatSfnLln, als dem Wege von Arabissos her nach Westene,

Caesar loUerJt alum und (lignum) transit^^^^ ^^^lUiaVs^
igmm (v. 6f.), Elagabals Knit in Emesa dagegen 40 Mm. 278, 312. Aber s. auch Amn so^jr

™* ?-?rimtirteSUSr^) 'Aw* nannte man ^teriaTAtio.^^^S^S^^ Eli durclTda's Volk von Athen nach Vertreibung der

tababf Kult"Sd T ist wegen der politischen Dreissig zur Herbeifiihrung emer VersBhnung der
gaoals

i

Jiult S&™f ^1™
f„ a„ Zwischenzeit Parteien im Staate Vergessen des Geschehenen

Opposition seiner Anhanger in der^«^g beschloss . Die alteren Schriftsteller haben dafur

(^ H^^»To&m^7^gen^ertolgt d ^OU(«x«a-, und daranS '

eZ:L^^^:^er^JEl- nur dachte vielleicht auch Cicero bei den Worten

Jabalverehrers des^^Mto7en schlagenden Uranios. Philipp. I 1 in que templo quantum t» me fmt,

llSer Severus to selbst siin Heer gegen 50^* fundamenta pads, Atltemensiumque reno-

^fTufstandischen Osten ffihrte, diirfte auch vavi vetus exemplum: graeoum eham verbum

St eher to dem 0^2 Commodians zu erkennen usurpavi, quo turn in sedandv discord™ usa

Tin der dL HoSabild einmiinzte und ver- erat civUas ilia, atque omrxm rmmorwm dis-

br^mte al^TderSre Macrinus (an den Mordt- cordiarum oblivime tempter** delendam cemu*,

m^n' 93 denS) , der Vorganger ElagabaR wo die Bemer Ks amnes «,» vor «££»*%_
TInter Alexander Severus fallt auch jene Meuterei zusetzt. \ gl. Vellei. Pat 11 58. Dagegen er

£ paSchln Legionen, in weigher der Hass wahnt Plutarch praec. poht. 17£V*W£>^
der gesturzten Creaturen Elagabals gegen Ale- auvrjorias w« to« ff rotay.ovra (vgl vit. Cic. Ai

Wer Severus sich Luft machte. Nur diese Kr,iga,r - l-tecot n?v ovy^Tov A&riraiovsw
wdtereifende Militaremporung , nicht Macrinus 60 oa/ih^v d,uvVoTarra,y ^foagt Wf".^S Lu auch zugleich die Erklarung fur desgleichen Val. Max. IV 1, 4 haec

:

obhvio (vgl.

dieSS^Lchrift des mil(es) hg(ionis) Corn. Nep. Thrasyb. 3 eamquedh legem obli-

TjrtutriclTbiTpfiae) f(elieis con - Sie vionis appellarunt Inst. V 10 discordwrum

wafnamheh tren 1 unter Heliogabal selbst und obliviomm), quam AttemensK a^onav vooant

rberdefdenkwtodig^ Insurrection gegen seinen etc. , und Hist. Aug. Aurel. 39 amnesty eUam

Nachfolgerund Verfolger, die fur den Geschichts- sub eo dehetorum pubheo^m decreta estde ex-

schreibef D™ Cassius so verhangnisvoll wurde. emplo Athemensium. ^achdem namheh 01. 94,

D? tLia patia des A.-Kultes (E. Lud wig 2 = Sommer 403 durch die Vermittlung des spar-
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tanischen KOnigs Pausanias eine Versohnung der
Oligarchen in der Stadt und der Demokraten im
Peiraieus zu stande gekommen war, wurde in den
Vertrag eine allgeraeine Amnestie aufgenommen
und beschlosaen, alles Geschehene auf sich be-
ruhen zu lassen. Ausgeschlossen davon waren
nur die Dreissig, die Zehnmanner, die gleich nach
ihrem Sturz gewahlt waren, die Elfmanner und
die Zehnmanner im Peiraieus; doch sollte die
Amnestie selbst diesen zu gute kommen, wofern 10
sie Rechenschaft iiber ihre Amtsfuhrung ablegten.
Dass aueh die Kinder der Dreissig in dieselbe ein-

geschlossen waren, sagt ausdrucklich Demosthenes
XL 32. Dieser Beschluss wurde von dem ge-
samten Volke sowohl als von den damaligen und
spater von den jedesmaligen Mitgliedern des Eats
und der Gerichte beschworen (s. die Formeln bei
Andok. I 90f.) und iiberdies durch ein von Ar-
chinos beantragtes Gesetz bekraftigt, welches dem
trotz der Amnestie Angeklagten das Eecht der20dani identisch.

2) Ein Berg, Suid.; s. auch Amnesos.
[Hirschfeld.]

Amnistios {'Afivloxwg), Demotikon auf Rhodos.
Greek Inscr. Brit. Mus. II nr. 344. Bull. hell.

IX 118, 18. [Hirschfeld.]

Amnios. 1) Amnius Anicius Iulianus, s.

Anicius.

2) Amnius Manius Caesonius Nicomachus Ani-
cius Paulinus, s. Anicius. [Seeck.]

A iimos, delischer Archon Anfang des 2. Jhdts.
v. Chr., Bull. hell. VI 31 = Dittenberger
Syll. 367, 18.

^ ^
[Kirchner.]

'Afivocxojzia (d/j,voaxomxd) ist eine Vermutung
Lobecks (Aglaophamus 361f., von ihm selbst als

unsicher bezeichnet) fiir df.ioxoma oder dfi/toxoma,
das als Titel ernes pseudo-orphischen Buches von
unbekanntem Inhalt uberliefert ist. [Riess.]

Amnnm, ein Pluss an der Westkuste Arabiens,
Plin. VI 151, vielleicht mit W. Aman bei Ham-

Einrede gestattete (Isokr. XVIII 2f.). Im allge-

meinen s. Aristot. resp. Ath. 38f. Xen. hell. II

4, 38f. Lys. XIII 80f. 88f. Aisch. II 176. Ill

187. 208. Cass. Dio XLIV 26. Nepos und Iustin
a. a. 0. Vgl. Scheibe Die oligarchische Um-
walzung 131f. C. F. Hermann Gr. Staatsalt.6

§ 128. Liibbert De amnestia anno CCCCIII ab
Atheniensibus decreta, Kiel 1881. [Thalheim.]

Amnias. 1) A/ivtag, Pluss in Paphlagonien,
?

wo Mithradates den Nikomedes schlug (Strab. 30 aber bewiesen, dass die vermeintlichen Gedichte

[D. H, Miiller.]

Amoca s. Amakoi.
Aniodiitil, erwahnt als Ortschaft Nubiens Ost-

lich vom Nil, Plin. VI 179 nach Iuba.

[Pietschmann.]

Amoenns, angeblich christlicher Dichter ca.

495, dessen Werke, vor allem ein Enchiridion
des Alten und Neuen Testaments, bei Migne
Patrol, lat. LXI gedruckt sind. M. Manitius
Ztschr. fiir d. Csterreich. Gymn. 1886, 401ff. hat

XH 562. Appian. Bell. Mithr. 18, wo 'Afiveiog,

ebenso Suid.) ; da Strabon a. 0. die Stadt Pom-
peiopolis an ihm nennt, so ist es der heutige Gok
Irmak, der von Kastamuni strict nach Osten zum
Halys fliesst. Vgl. C. Ritter Erdk. XVIII 409.

[Hirschfeld.]

2) Afivias , Epiklesis der Eileithyia , Rufus
Ephes. p. 45 Clinch, wo A. von aftvtov abgeleitet
und ein Zusammenhang mit Amnisos geleugnet
wird ; die letzte Bemerkung scheint fur die Form 40
'A/ivimds zu sprechen; vgl. Amnesia. [Jessen.]

Amnis August! s. Augustamnica.
Amnisiades ('AfiviamSeg, 'ApinolSeg) , die 20

Nymphen des Flusses Amnisos auf Kreta, an dem
sich seit alter Zeit eine der Eileithyia heilige

Grotte befand (Od. XIX 188, vgl. Stfab. X 476.
Paus. I 18, 5). Kallimachos (Hymn, auf Artem.
15. 162) macht sie zu Dienerinnen und Jagd-
genossinnen der Artemis , worm ihm Apoll. Rh.
Ill 881 folgt. Vgl. Steph. Byz. s. 'Auviao;.

[Wernicke.]
Amnisos ('A(iviodg). 1) Der altere Hafenort

von Knossos auf Kreta und nordwestlich von diesem
gelegen, Ostlich von der Miindung des gleich-
namigen Flusses (jetzt Fluss von Kartero) , wo
die felsige Gestaltung des Ufers noch jetzt einen
gewissen Scbutz gewahrt und ira Altertum auch
die Flussmundung zur Einfahrt dienen konnte,
von Minos beniitzt (Strab. X 476), mit einem Hei-

des A. aus den Werken des Prudentius und des
Fortunatus herriihren. Der Mann, iiber den wir
auch sonst keinerlei Zeugnis besitzen, hat also

nicht existiert. [Jiilicher.]

Amoibeus (Aftoipevg). 1) Epiklesis des Po-
seidon in Delphoi, nach der von Kallimachos (frg.

221) erzahlten Kultlegende, euel i)/.ieiyjavzo sigbg

aXXrjkovg 6 fiev Ajio/J.cov Aelcpovg, 5 de IToascdcov
KaXavgiav. Lykophr. 616 nebst Schol. [Wentzel.]

2) Ein beriihmter Kitharode aus der Mitte
des 3. Jhdts. v. Chr. Seine dx/irj bestimmt sich
nach einer Erzahlung bei Polyaen IV 4, 6 —
Plut. Arat. 17, wonach er bei den geplanten Hoch-
zeitsfeierlichkeiten bei der Vermahlung des De-
metrios mit der Nikaia im Theater zu Korinth
auftreten sollte (Polyaen a. 0. : )Jv &voia fieya-

longe7it]g, mvr/yvgig 'E/lrjvixrj • 'Afioi(levg xi&aoc(>-

SsTv eus/./.s • xollt) oxovdrj Ttegl zrjv {hear fjv, ahn-
lich Plutarch). Der historische Wert dieses Be-

50 richtes von der tjberrumpelung Korinths , den
Droysen wohl mit Recht auf Phylarch zuriick-

fiihrt, ist gering (Droysen Hellenismus III 2.

412); den Ansatz des A. zu bezweifeln, haben
wir keinen Grund. Es stimmt dazu, wenn Zeno
bei Plutarch de virt. mor. 4 xi&agwSovvxo;
'Auoifleoig die Schiller auffordert, mit elg diaxoov
zu gehen , um zu hSren , otav evzsoa xal vevga
xal fj'/.a xal Sard /.dyov xal dgi&/iov /tuzaa/dvza

xai zdiemg ififie/.eiav xal (pmvijv dqpirjaiv. Das
ligtum der Eileithyia (Strab. a. 0.) , welche die 60 Apophthegma zeigt. dass es die virtuose Behand
Kreter dort geboren glaubten (Paus. I 18, 5).

"
' "'

Schon Odyss. XIX 188 wird die Grotte der Eilei-
thyia in A. erwahnt. Vgl. ubrigens Apoll. Rhod.
in 876. Nonnus VHI 115. 230. XIU251. Suid.
Steph. Byz. Dionys. Perieg. 498, wo Mailer
(Geogr. gr. min. II 134) Ata vijaog far moglich
halt; vgl. Anon. Stad. M. M. 348. S. Spratt
Travels in Crete I 66.

lung des Instrumentes war, auf die man den
Hauptwert legte. Zeno wurde A. in Athen ge-

hort haben. In der That hielt er sich nach
Aristeas h zq>xegl xidaocaS&v (Athen. XIV 623 D)
dauernd dort auf und wohnte x/.rjtsiov zov dedzgov ;

fur Offentliches Auftreten soil er ein zdi.avzov

Azzixor erhalten haben (Boeckh Staatshaush.
I 132). Eine Anekdote iiber seine Enthaltsam-
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keit wahrend der Tage, wo er auftreten musste,

bei Aelian var. hist. IH 30 = hist. an. VI 1.

3) Athenaeus XIV 622 D erwahnt 'Apoipicog

zov xaff f)iids xi&agc,)dov, den er dem alten A.

gleichstellt. Die Anekdote, in der er auftritt,

macht aber durchaus den Eindruck einer Fiction

des Schriftstellers. Der Name ist sehr selten.

[Crusius.]

Amoime {'Anoijit}), Tochter des Danaos, ver-

mahlt mit dem Aigyptossohne Polydektor, den

sie in der Brautnacht ermordet, Hyg. fab. 170.

[Wernicke.]

Amomaios, Sohn des Amothastos ('A/impiaios

Afiard-dozov). SzQarrjyog in Olbia im 2. Jhdt

n. Chr., Latyschew Inscr. orae septentr. Ponti

E. I 50. [Kirchner.]

Amometos {Aficbmzos FHG II 396. Suse-

mihl Litt. Gesch. d. Alex. Z. I 323), verfasste

unter Ptolemaios Philadelphos einen 'Avdxlovg

ix Mefi<pewg, den Kallimachos (Antig. Car. 149.

Sot. 18) citiert, und einen geographischen Roman

iiber das indische Volk der Attakorer, den Pli-

nius (VI 55) mit Hekataios von Teos Schrift

liber die Hyperboreer zusammenstellt.
[Schwartz.]

Amomon {"A/ico/iov), eine orientalische (Ovid,

met. X 307. Plin. XVI 135), in Indien, Medien,

Armenien (Sail. hist. frg. IV 60. Diosc. I 14),

Assyrien (Verg. eel. IV 25. Sil. It. XI 404. Mart.

VIII 77, 3. Strab. XVI 747) einheimische Ge

wiirzstaude (Plin. XII 49), von Sprengel (zu

Theophr. h. pi. IX 7, 2) nicht ohne Willkiir fiir

Cissus vitiginea L. (weinartige Klimme) gehalten

;

vgl. Fraas Synops. pi. fl. cl. 98. Welche Gewiirz-

pflanze die Alten mit dem Namen A. (bezw. den

verwandten Ausdriicken xaoddjimjiov und xiwd-

iicouov) bezeichneten , wissen wir nicht genau;

vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. R. 323, 678. In

neuerer Zeit hat man diese Namen auf bestimmte

Pfianzen aus der Familie der Zingiberaceae an-

gewandt, z. B. auf die Paradieskorneramome, A.

granum paradisi Afzel. oder auf Elettaria carda-

momum White oder auf A. Zingiber L. (gemeiner

Ingwer), doch sind letztere von der Pflanze, die

im Altertum A. hiess, hochst wahrscheinlich ganz

verschieden; vgl. Leunis Synops. TI. Teiis II

771, 2. Sicher ist nur soviel, dass aus den

Fruchttrauben des A. (Plin. XII 48) ein oft-

genannter und hochgepriesener Balsam desselben

Namens bereitet wurde, eine kostbare aromatische

Salbe, die besonders als Haarpomade Verwen-

dung fand; vgl. Iuv. IV 108. VIH 159. Ov. He-

roid?XXI166. Stat. silv. 1 2, 111. Sil. It, XI 404.

XV 117. Mart. V 64, 3. XII 17, 7. Luc. X 168.

Plin. XIII 16. XIV 107. Claud, nupt. Hon. 93.

Selbst Leichen wurden gern mit den Blattern

dieser wohlriechenden Pflanze belegt, mit einem

aus der Pflanze gewonnenen Pulver bestreut oder

mit dicker Amomonsalbe bestrichen ; vgl. Ov. es

Ponto I 9, 52; Trist m 3, 69. Pers. IH 104.

Sogar der Scheiterhaufen wurde zuweilen daunt

gesalbt; vgl. Stat. silv. Ill 3, 131. Aus dieser

Stelle geht auch hervoi, dass das A. der Liebes-

gottin heilig gewesen sein muss ; vgl. Stat. silv.

Ill 4 , 82. Zu den Gewurzen , aus denen Nest

und Scheiterhaufen des Vogels Phoenix bestanden,

gehcirte besonders auch das A.; vgl. Ovid. met.

XV 394. [Lactant.] de ave Phoen. 83. Dass das

A. bei den Alten in bestem Ansehen stand, er-

giebt sich aus Verg. eel. in 89. In Schlaf-

gemachern liebte man seinen Duft; vgl. Cir. 512.

Nach Meleagros (Anth. Pal. IV 1 , 23) hatte es

sogar einen von den Dioskuren hergenommenen

Beinamen (diooxdgiov) ; vgl. M u r r Die Pflanzenw.

i. d. gr. Myth. 270. Man leitete das Wort her

von a priv. und ixmjxog, d. h. ohne Tadel ; wahr-

scheinlich aber komnit es vom arabischen Worte

\dHamana, tiirkisch Amama; vgl. Billerbeck

Flora class. 2. Auch diente es zum Anmachen

und Conservieren des Weines (aumfiizrjg olvog);

vgl. Geopon. VII 13, 1. Uber die schlafbefer-

dernden, urinabfuhrenden und sonstigen medi-

cinischen Wirkungen der Pflanze s. Cels. de med.

Ill 18. 21. Scrib. Larg. 70. 126. 177. 271. Plin.

XIII 16. XXVI 34. 105. Diosc. I 14. Gal. XI

775. 828. Auch fiihrte eine Weihrauchart den

Beinamen dficoixhrjg ; vgl. Diosc. I 81. Eine dem

20 echten A. im Geschmacke ahnliche, aber minder-

wertige und geruchlose Pflanze hiess dfiat/us;

vgl. Plin. XII 49. Diosc. a. O. [Wagler.]

Amompharetos (AfioiMpdoezog) , Spartaner,

fallt als Anfuhrer bei Plataiai (479 v. Chr.).

Herod. IX 53—57. 71. 85. Plut. Aristid. 17.

[Judeich.]

Anion ('A/imv), amphissaeischer Monat, wird

mit dem delphischen Haios (Eilaios) geglichen.

Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 19. 257.

30Collitz 1684. 1921. ..
[Kubitschek.1

Amonapis ('Apovaxis, Agypt. Urkunden Mu-

seen Berlin, Griech. Urk. 162, 13; vgl. Ztschr.

f. agypt. Sprache XXXI 40), Name .einer agy-

ptischen Gottheit. [Pietschmann.]

Amonrasonther (Afiovgaacovfife CIG 4717.

4726. 4727. Brugsch Lettrc a Mr. le vicomte

de Rouge 59 ; 'A/MovQaoov&rje Description of the

Greek Papyri in the" British Museum I nr. 1, 29),

Wiedergabe des agyptischen Gottesnamens 'Amn-

40 lie" -stn-ntrw ,Ammon-Re c
der Gfltterkonig' (Zeit-

schrift f. agypt. Sprache XXI 4f. 113f. XXIX 37.

1. Beitriige zur Assyriologie I 335).

[Pietschmann.]

Amor s. Eros.
Amoraios ('A/iogalog) , Komg der Derbiker,

eines ostiranischen Volks, gegen das Kyros nach

Ktesias Pers. 6f. seinen letzten Feldzug unter-

nommen hat. Im Kampfe wird Kyros todlich ver-

wundet, auch A. fallt mit zwei Sohnen. Wie

50 weit der Bericht geschichtlichen Wert hat, lasst

sich nicht feststellen. [Ed. Meyer.]

Amorce sus, saracenischer Hauptling in Arabia

Petraea, tritt 473 in die Dienste des Kaisers Leo.

scheint sich aber spater gegen das r5mische Reich

erhoben zu haben. Malch. frg. 1. [Seeck.]

'AuoovEia (Suid.) oder daog-;f\ (Cramer Anecd.

I 13, 15 Schol. Aristot. Lys. 150. Et. M. 129,

15). eine auf der Insel Amorgos aus einer Pflanze

gewonncne billige rote Farbe (Tournefort Voy.

60 du Levant I 277), welche zu dem Irrtum Anlass

gab, als seien die dudgyiva genannten Stoffe rot

gewesen (Bekk. Anecd. 204, 9. Cramer Anecd. I

13 15. Et. M. 86, 4. 129, 15. Schol. Aeschin.

I 97. Schol. Arist. Lys. 150. Eustath. II. 1587, 4.

Steph. Byz. s. Afiogydg), wahrend es doch un-

glaublich ist, dass man diese billige Farbe vor-

zugsweise fiir jene feinen und kostbaren (Plat. ep.

13 p. 363 a) Stoffe benutzt haben sollte. [Mau.l
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Amorges (A/*6gyrjg). 1) KOnig der Saker,

Zeitgenosse des alteren Kyros. Ktes. Pers. 3ff.

2) Persischer Feldherr, fallt in Karien um
498 v. Chr. Herod. V 121.

3) Natiirlicher Sohn des persischen Satrapen
Pissuthnes (s. d.), setzte die Emporung seines

Vaters gegen den Grosskonig Xerxes II. vor 413
v. Chr. fort (Thuk. VIII 3, 5. Harpokr.) und fand
Unterstiitzung bei Athen (Andok. Ill 29). A.

zerstreuten Bewohnern als Zufluchtsst&tten bei
plctzlichen feindlichen Angriffen dienten (Eoss
Inselreisen II Taf.); dann zahlreiche Inschriften

(s. u. den Stadten), welche die Anwesenheit vieler

Fremden (Milesier und Samier in Minoa, Naxier
in Arkesine) in A. zeigen, was durch seine wich-
tige Handelslage erklart wird (s. Weil Athen.
Mitt. I 328). Uber die bedeutsame, noch nicht
vollig aufgeklarte Stellung A.s in der Bpigraphik

wnrde durch Tissaphernes in Iasos gefangen (412 10 A. Kirchhoff Studien-* 31. G. Hirschfeld
v. Chr.) und vermutlich hingerichtet (Thuk. VIII
28)

; r _

[Judeich.]

'AfioQyiva, Gewander aus eineni feinen, leinen-

artigen Stoffe, der aus einer besonders gut auf
der wohl hiernach benannten Insel Amorgos (urspr.

A/uogyovg, Suid. s. dfiogyeia) gedeihenden (Poll.

VII 74) Pflanze dfiogyig (Aristot. Lys. 735 ; dfiogydg

Kratin. frg. 96 K., nach Yates Textrinum anti-

quorum I 310 malva silvestris) gewonnen wurde,

Rh. Mus. XLII 223f. Einen besonderen Industrie-

zweig der Einwohner bildete die Bereitung feiner,

fast durchsichtiger KleiderstofFe aus Plachs oder
Baumwolle, der sogenannten d/idgyiva (s. d.) oder

dpogytdeg. In der romischen Kaiserzeit wurde
A., ahnlich wie andere kleine Inseln des aegae-

ischen Meeres, Ofter als Verbannungsort fiir vor-

nehme ROmer beniitzt (Tac. Ann. IV 13. 30).

Vgl. uber die Insel besonders Boss Reisen auf
Arist. Lys. 150. Eupolis bei Harpocr. Aeschin. 1 20 den griechischen Inseln 1 1 73ff. II 39ff. 'E.'Iwav-
97. Plat. ep. 13 p. 363 a. Klearch. bei Athen. VI
255 e (dies die spateste Erwahnung); ofters CIA
II 754—756: da bier nie eine Farbe genannt
wird, so ist anzunehmen. dass man den d. die

Naturfarbe zu lassen pflegte (vgl. 'Afidgyeta).
Poll. VII 74. Harpocr. Suid. Pausan. bei Eustath.

zu Dionys. Perieg. 525 p. 204, 35 Bernh. Et. M.
86, 14. Moeris. Hesych. Mit aftogyrj, amurca,
unreiner Olabgang, mit der man die a. auch in

vidtjg, jtsqI 'Afiogyov in der athen. Zeitschr. Hav-
Smga III 157. XV 44; dann die fur das Moderne
erschopfende Schrift von A. Miliarakis Amor-
gos, Athen 1884 mit Karte (neugriech.). Uber
die Munzen specieller P.Lambros in der Agymoh
'Etprjfi. 1870, 352. P. Becker in v. Sallets Nu-
mismat. Ztschr. II 370. [Hirschfeld.]

Amorion (A/iwgiov), Stadt in Gross-Phrygien,
siidwestlich von Pessinus (Strab. XII 576. Ptol.

Verbindung gebracht hat (Eust. ad Dion. Per. 30 V 2, 23. Steph. Byz. Geogr. Rav. II 18) , wo
a.O.)haben sie nichts zu thun. Buchsenschutz
Hauptstatten des Gewerbfleisses 68. B 1 iim n e r

Gewerbl. TMtigkeit 94. Becker-Goll Charikles

III 237. Studniczka Beitr. z. Gesch. d. alt-

griech. Tracht 28, 82. [Man.]

Amorgos ('A/iogyds), eine der kleineren Inseln

des aegaeischen (myrtoischen) Meeres, siidostlich

von Naxos, zwischen diesem und Astypalaia ge-

legen, zur Gruppe der Sporaden gehfirig (Strab,

nach der Tab. Peut. die Strasse von Pessinus
nach Tyana und Laodikeia sich gabelte. A. war
in der rfimischen Provinz Asia ; spiitere rechnen
es zu Galatia Salutaris, z. B. Hierokles 697. Lage
beim Dorfe Hamza Hadji; Kiepert bei Franz
Fiinf Inschriften und funf Stadte 38. Hamilton
Researches 1454 ,Hergan Kale'. Ramsay Asia
Min. 230 ,Kale'. Munzen vom 1. Jhdt. v. Chr
bis Gallienus; Head HN 557 folgert aus einer

X 478), unter welchen sie mit ihren 1345Km. 40Miinze, A. habe voriibergehend Vipsania geheissen
nachst Melos die grOsste ist. Die ziemlich lange,

aber sehr schmale Insel wird fast ganz von hohen
nach Nordosten streichenden Bergziigen einge-

nommen, welche inmitten , im jetzigen Hagios
Elias, bis zu 663 m. ansteigen, nach Sudosten
meist schroff, nach Nordwesten mahlicher ab-

fallen, hier buchtenreich gegliedert sind und einige

kleine, besonders fiir 01- und Weinbau, auch fiir

Feigen , Getreide und Tabak fruchtbare Thaler
enthalten. Demgemass lagen auch an dieser Seite 50 E. I 77

zu Ehren des Agrippa, doch bezeichnet Im hoof-
Blum er dies als Familiennamen (Griech. Munzen,
Abb. Bayr. Akad. XVIII 3, 1890, 744, 3, vgl.

Num. Ztschr. XVI 287, 136). CIL IH 353. Eph.
Epigr. V 1372. Le Bas IH 1706. Athen. Mitt.

XIV 91. [Hirschfeld.]

Amoromachos, Sohn des Heuresibios ('Afi<o-

ooitaxos Evgt]otf}iovy Archon in Olbia in der

Kaiserzeit, Latyschew Inscr. orae sept. Ponti

die drei Hauptorte Arkesine, Minoa, Aigiale (s.

d.), deren Grundung nach Suid. s. Zt/x/aiag von
Samos aus erfolgt sein soil. Zahlreiche Reste
einer vorgriechischen Bevolkerung sind uber die

Insel zerstreut. Dummler Athen. Mitt. XI 16.

Nach Ausweis von Inschriften und von Munzen
(Head HN 409) scheinen bis zur 2. Halfte des 4.

Jhdts. die drei Stadte eine politische Gerneinschaft

gebildet zu haben
;
jedenfalls werden sie auch in

den Urkunden des delisch-attischen Bundes unter 60
,der ionischen Steuer' zusammengefasst als 'Afiog-

yioi angefuhrt und zahlten zwischen 01. 85,2—88,3
ein Talent jahrlich, wie z. B. auch Nisyros und
Myus, und mehr als z. B. Erythrai, Pitane n. a.

In der Geschichte spielt A. keine Rolle , doch
sind die Reste nicht gering : ausser den oben er-

wahnten vorgriechischen auf erhOhten Punkten
hellenische Warttiirme, die den in den Bergen

[Kirchner.]

Amorraioi (Joseph. Antiq. Jud. I 139 u. a.

Euseb. Onom. 0.), 'Afiogla (Joseph. Ant. Jud. V
3), AfiogiTis (ibid. IV 166). Die Nachrichten des
alien Testaments liber die Amoriter sind unklar.

Bei einigen alteren Schriftstellern ist A. = Ka-
naaniter, also Gesamtname fiir die alte Bevol-

kerung von Palastina. In den jiingeren Berichten
erscheinen sie als einzelner Volksstamm unter den
Kanaanitern. [Benzinger.]

Amos (Afio;), eine Stadt in Karien nach
Alexandres bei Steph. Byz. ;

genannt in einer

attischen Tributliste zw. 425^13 v. Chr., s.

As/.rlov 'Aoyaio/.. 1888, 112, 3. Pa ton Class.

Review 1889, 423. Ramsay Asia Min. 424 Anm.
[Hirschfeld.]

Amosis s. Amasis.
Amospados, Sohn des Achilleus ('A/icoaitaSog

'A%diJog). STQarrjyo? in Olbia wahrend der Kaiser-

!

zeit, Latyschew Inscr. orae sept. Ponti E. I

g7 [Kirchner.]

"A/inaiSeg. Bei Hesych findet sich die Glosse:

afinatdee • ol x&v naldcov im/isXovusvoi aaga Ad-

xamv. Man hat sie daher als Beamte der staat-

lichen Jugenderziehung bei den Spartanern ange-

sehen und vermutet, dass sie unter dem acudo-

vouog standen und an ihre Stelle spater die fiideoi

(s d) traten. Vgl. Gilbert Gr. St.-A. V 66.
y

' [Szanto.]

Ampalaontes s. Ampelos Nr. 4.

Ampe ("Anxri), Stadt am persischen Meerbusen,

an der voriiber der Tigris ins Meer fliesst
,
und

die Dareios I. im J. 494 den gefangenen und

zunachst nach Susa gefiihrten Milesiern als Wohn-

ort anwies (Herod. VI 20 xaxoixuse bit rfj 'Egv-

ftgfj xaXeofisvfl daHoOfj ev "AfiTirj noh^, nag rjv

Tiygris jiorafios jtaQaggscov eg &alaooav s^iu). Aus

Herodotos entnimmt Steph. Byz. Namen und

Lage (icgos xrj 'Eqv&qo. &alaoorj) der Stadt, und

auch Iohannes Tzetzes (12. Jhdt.) erwahnt sie

(Chil. VII 992). Die von Herodotos angegebene

Lage der Stadt stimmt in so auffallender Weise

iiberein mit der des Dorfes Aginis (s. d.) in Su-

siane, das nach dem jiagdnAovg des Nearchos (frg.

35 Miill. Arr. Ind. 42, 4. Strab. XV 729) in der

Nahe der Einmundung des Tigris in eine Lagune

(U/j-vrj) lag und von Susa 500 Stadien entfernt

war (xAtjolov Sk rov atonaxog [zov Ttygtog] xwfirjv

oixeZo&at ttjv 2ovoiavr/v, dtfyovoav t&v Sovaoiv

oradiovg xevtaxoolovs Strab.), dass man schon da-

raus auf die Identitat von A. mit Aginis schliessen

kOnnte. Aber es lasst sich ausserdem zeigen, dass

auch die beiden Namen identisch sind. Neben

der von Nearchos gebrauchten Namensform "Ayi-

ng muss es namlich noch eine andere, 'Ayivr), ge-

geben haben, denn der Name Aple, ALLAH, den

jenes Dorf bei Plinius (n. h. VI 134), in einer

vermutlich aus dem Fahrtbericht des Onesikntos

geschepften Stelle, fiihrt, ist zweifellos ausAHNH
verlesen (s. u. Aginis und Aple); und vielleicht

ist auch der Name der urbs regia Durine bei

Plinius (n. h. VI 138) eine Corruptel oder eine Con-

traction fiir Duragine (s. u. Alexandria Nr.

13). Auf AFINH ist aber nun auch AMIIH
zuruckzufiihren, das ein alter Fehler ist, wie es

deren im Text des Herodotos noch mehr giebt

(man denke an chvTos, das Herod. V 52 fur fd-

Barog [s. d.], den Namen der beiden bekannten

Nebenfliisse des Tigris, steht). Bereits Steph. Byz.

hat ihn dort vorgefunden. Aber schon viel fruher

ist dieser Fehler seinerseits wieder die Veran-

lassung zu einem anderen Fehler geworden, denn

der Name der Stadt Auge, AYEH (s. d.), die in

der Kosmographie des Iulius Honorius (5. Jhdt.

n. Chr.) an den persischen Meerbusen, an die

liiindung des Tigris, gesetzt wird (Geogr. lat.

min. ed. Riese 30: curnmt [sc. Chrysorroas et

Tigris] ad Auge oppidum, quod est in sinu Per-

sieo; und p. 26, in der Aufzahlung der Stadte

des Oceanus orientalis, Augae oppidum ;
beides

ab^eschrieben in der dem Aethicus beigelegten

Kolsmographie, ebd. 74. 76), kann nur eine fehler-

hafte Wiedergabe von AMIIH sein. Und dies

wird auch von Ange, ANrH (s. d.) ,
beim Geo-

graphus Ravennas (54, 13 P.) gelten miissen das

als dritte Station vor Spasimicaras (s. u. Spa-

sinu Charax) verzeichnet ist. Beide Verderb-

nisse des Herodbteischen A. werden wahrschein-

lich- in letzter Instanz auf dieselbe Quelle zuriick-

gehen. In "Aymg , sowie in dem nunmehr auch

bei Herodotos nachgewiesenen 'Ayivr), lasst sich

der einheimische Name Iakin (Ia-ki-ni) mit Leich-

tigkeit wiedererkennen , der den Hauptbestand-

teil in dem Namen des sudbabylonischen, unmit-

telbar am Meere gelegenen Staates Bit-Iakin(i)

,Haus (d. i. Sohne) Iakins- und von dessen Haupt-

10 stadt Diir-Iakin .Iakinsburg' bildet. Da der Name
Iakin sich nachweislich bis in die Zeit Alexan-

ders d. Gr. erhalten hat, sowohl in der Benen-

nung des Dorfes Aginis oder Agine, als auch

wahrscbeinlich in dem Namen der Konigstadt

Durine, richtiger Duragine = Diir-Iakin (s. unter

Alexandreia Nr. 18), so ist eine Erwahnung

desselben bei dem um ein Jahrhundert fruher

schreibenden Herodotos in keiner Weise befrem-

dend. Hinsichtlich der Lage von A. sind die

20 unter Aginis gegebenen Auseinandersetzungen

nachzusehen, wonach sich eine genauere Bestim-

mung derselben zur Zeit noch als unmoglich er-

weist. Falls eingehendere topographische und

archaeologische Untersuchung des Miindungsge-

bietes des Euphrat und Tigris die Gleichsetzung

von A.-Aginis mit der alten Hauptstadt Dur-Iakin

als zuliissig erscheinen lassen sollte, so wurde der

Widerspruch zwischen der Bezeichnung von Aginis

als Dorf (xcbfiri , vieus) seitens des Nearchos und

30 Onesikritos (Plin. n. h. VI 134), und der von Du-

rine als urbs regia durch ihren Zeitgenossen

Aristobulos (auf ihn gehen die Angaben Iubas

uber die Grundung von Alexandreia in Susiane bei

Plinius n. h. VI 138 zuriick) sich dadurch erklaren,

dass jene damit lediglich den damaligen Zustand

des Ortes zum Ausdruck brachten, dieser aber,

durch Angabe ihrer friiheren Stellung, auf die

geschichtliche Vergangenheit und Bedeutung der

Stadt hinweisen wollte, der Alexander die Em-

40wohner der von ihm gegrundeten neuen Haupt-

stadt des Landes am erythraeischen Meere ent-

nahm (s. unter Alexandreia Nr. 13). Uber die

Art und Weise, wie die in der vorstehenden Er-

Orterung als identisch erwiesenen Namen bald zu

einander in Beziehung gebracht, bald getrennt

worden sind, ist das Notige schon unter Aginis

gesagt worden. Klar und bestimmt ausgesprochen

ist die Identitat der Ortlichkeit von Aginis, Aple,

Auge und A., aber mit irrtumlicher Heranziehung

50 auch des ptolemaeischen "Ayagga (s. d.) ,
zuerst

von C. Miiller (Geogr. gr. min. I 368), der aber,

wie es scheint, die damit notwendig zusammen-

hangende Forderung, die Ubereinstimmung auch

der Namen herzustellen, nicht erkannt hat. Dies

hat aber neuerdings Tomaschek (S.-Ber. Akad.

Wien CXXI 1890, VIII 86), dessen Untersuchung

unter Aginis noch nicht gedacht worden ist, ver-

sucht indem er zunachst in den ,Schreibweisen'

AHAH, A1TH, AMIIH den Hinweis auf ein ur-

60 sprun^liches ATMH erblickt und dann auch den

bei Nearchos (Arr. Ind. 42, 4) vorkommenden

Accusativ AriXIN auf ATMHN zuriickfuhrt.

"Ayurj aber soil der Ort geheissen haben nach den

benachbarten Siimpfen, assyrisch agamme, ara-

maeisch aghme (syrisch eg'hme) .Siimpfe'. Die

Vermutung Tomascheks und die hier und unter

Aginis begrundete Auffassung beruhren sich in

der Gemeinsamkeit ihres Ausgangspunktes, denn
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beiderseits wird als die zu ISsende Aufgabe die

HerstelluDg einer einzigen Form ins Auge ge-
fasst, aus der sich die verschiedenen iiberlieferten

Namen ungezwungen als Fehler in»der IJberlie-

ferung erklaren lassen. Die Mer gegebene LO-
sung der Frage bietet aber gegeniiber der von
Tomaschek vorgeschlagenen wesentliche Vor-
ztige. Wahrend bei Tomaschek alle Namen als

feblerhaft iiberliefert gelten mussen, erweist sich
hier doch wenigstens einer, das "Ayivu; des Near-
chos, als richtig, und selbst die Anderung von
AIIAH in AFINH bei Plinius ist eine so unbe-
deutende, dass bei einem bekannten Namen von
einer unrichtigen Uberlieferung kaum die Rede
sein wiirde; nur fur die auf A. zuriickgehenden
Formen ist, wie iibrigens auch bei der Toma-
schekschen Hypothese, die vorauszusetzende Ver-
derbnis eine etwas starkere. Und wahrend uns
in dem "Ayfir) Tomascheks nur ein zum Nomen
proprium erhobenes Appellativum geliefert wird,
von dem es trotz der benachbarten Siimpfe frag-
lich bleiben muss, ob die Verwendung desselben
als Stadtname gerade hier am Platze ist, ergiebt
das Festhalten an der Form "Aymg sowie die sich

daran anschliessende Herstellung von 'Aytvij die

Mfiglichkeit einer tiberzeugenden Identification
mit dem Namen eines in der Geschichte des Eu-
pbrat-Tigris-Gebietes wichtigen Landes, dessen
Erwahnung bei den Griechen ebenso natiirlich

ist, wie das vollstandige Schweigen uber dasselbe
auffallend gewesen ware. Das Verdienst, zuerst
jene Identification vorgeschlagen zu haben, gebiihrt,

wie hier nachtraglich bemerkt wird, H. Rawlin-
son (Journ. Roy. Geogr. Soc. London XXVII 188),
der Bit-Iakin = Aginis in der Gegend des heutigen
Basra sucht. Ein praktisches Resultat aber auch
all dieser Erwagungen ist, dass der zukiinftigen

topographischen und archaeologischen Erforschung
jener Gegenden hinsichtlich A.s ein klar um-
grenztes Problem geboten wird, dass sie nur mit
der Thatsache einer einzigen Stadt, nicht mit
der von vieren oder fiinfen zu rechnen hat. Von
denjenigen Localisierungen und Identifkationen,
die sich ausschliesslich oder so gut wie ausschliess-
lich auf das Herodoteische A. beziehen, mOgen
die folgenden noch zur Sprache gebracht werden:
Mannert (Geogr. d. Gr. u. Rom. V 2. 311), der
fur Alexandreia in Susiane, als den alteren Cha-
rax, eine andere Lage annimmt als fur das jiingere

Spasinu Charax (s. u. Alexandreia Xr. 13). ver-

mutet, dass A. mit jenem einerlei sei, was jedoch
unter keiner Voraussetzung wahrscheinlich sein
wurde. Ainsworth (Researches in Assyria, Ba-
bylonia and Chaldaea 181), der A. und Aple fur

identisch halt, verlegt es nach Sueb (Ainsworth
falschlich Suab), auf dem linken Ufer des Satt
al-'Arab, unweit des Zusammenfiusses des Eu-
phrat und Tigris. An diesen Zusammenfluss selber

setzt es H. Kiepert (Atlas antiquus Tab. II),

indem er es, im Namen-Verzeichnis dazu, zweifelnd
dem heutigen Qorna (Korna) gleichsetzt. For-
biger (Handh. d. alt. Geogr. II 624). der A.
ganz von Aginis-Aple und den iibrigen trennt,
identificiert es mit 7d,«/3a (s. d.) bei Ptolemaios
(V 19, 8), offenbar auf den blossen Namensan-
anklang hin und ohne die Lage dieses Ortes in
Betracht zu ziehen, der 2° westlich von Teredon
(s. d.), also der damaligen Euphratmiindung (s.

Arr. Ind. 41, 6. Strab. XVI 765), nach Arabien
zu lag. Ebensowenig gerechtfertigt erscheint die

weitere Identification von A. mit Ampelone (s.

d.), das bei Plinius (n. h. VI 159) unter den
Stadten im Binnenlande Arabiens mit dem Zu-
satze coloniaMilesiorum aufgefuhrt wird. Hier
scheint die Ubereinstimmung der beiden ersten
Silben des Namens mit A. , sowie der Umstand,
dass Ampelone eine milesische Colonie gewesen

10 sein soil, den Ausschlag gegeben zu haben. Aber
die Annahme, dass Plinius, infolge von Fluchtig-

keit oder eines Missverstandnisses, einen am per-

sischen Meerbusen , an der Tigrismiindung
, ge-

legenen Ort in das Innere Arabiens verlegt habe,
ist nicht zulassig. [Andreas.]

'Afmexiviov, ein kleiner und leichter Mantel
(Poll. VII 49. Moeris. Suid. Et. M. Et. Gud.
Bekker Anecd. 388, 4), in einem Fragment im
Et. M. von l/MXTiov unterschieden. Ann. d. Inst.

201863, 235. Guhl und Koner Leben d. Griech.

u. RSm.4 192 ist a. mit dem asionxvyna ver-

wechselt, s. Boehlau Quaestiones de re vesti-

aria 17, 1. Becker-Gsll Charikl. Ill 225.

[Mau.]

'Aftttexovov (Aristoph. frg. Thesm. 320 K.
Theocr. 15, 21. 39. 71. 27, 58), nach Hesych
ein Mantel (jisQifttijfia) von massiger GrOsse. Im
Tempelinventar der Diana Brauronia (CIA II

751—756 ; vgl. auch CIG I 1688 , 27) wird es

30 von t/udriov unterschieden, worin aber der Unter-
schied bestand, ist unbekannt. [Mau.]

Ampeliotai s. Ampelos Nr. 4.

Ampelius. 1) L. Ampelius, Verfasscr eines

erhaltenen liber memorialis , der nach der an
einen Macrinus gerichteten Vorrede darlegen sollte

quid sit mundus, quid elementa, quid orbis ter-

rarum ferat, vel quid genus humanum peregerit.

Das Buch giebt in 50 Kapiteln einen kurzen und
sehr ungleichmassigen Abriss der Kosmographie,

40 Geographie , Mythologie und Geschichte. Der
historische Teil, der allein die republicanische

Zeit umfasst und nur an vier Stellen dariiber

hinausgreift (darunter zwei Erwahnungen Traians.

c. 23 und 47) , in dilrrem Compendienstile ge-

halten, stammt vor allem aus Cornelius Nepos
de cxcclleiitibus dueibus (E. Woelfflin De L.

Ampelii libro memoriali, Gottingae 1854, 32ff.)

und der verlorenen Quelle des Buches de viris

illustribus (s. unter Aurelius Victor); die An-
50 fangskapitel des Werkes dagegen enthalten seltene

und wertvollc Uberlieferungen und gehen auf gute
Quellen zuriick, insbesondere c. 2 de duodeeim
signis (aus Nigidius, vgl. A. Swoboda P. Ni-

gidii Figuli operum reliquiae, Vindobonae 1889,
39f.)

. c. 8 miraeida mundi (Quelle alexandriniseh.

vgl. H. v. Rob den De mundi miraculis quae-
stiones selectae, Diss. Bonn 1875, 3—29) und
c. 9 quot fuere Irtr.es vel alii dii deaeqtte (euheme-
ristische Gottergenealogien , vgl. J. B. Mayor

60 Ausg. von Cic. de nat. deor. vol. LU p. 199ff.).

Der Verfasser des Buches ist vollig unbekannt,
seine Zeit strittig ; die Ansatze schwanken zwischen
der Zeit des Traian (M. Zink Eos II 327), der

des Hadrian und Antoninus Pius (Woelfflin a.

a. O. 44ff.). dem Anfange des 3. Jhdts. (Glaeser
Rh. Mns. II 1843, 145f.. der den Kaiser Macrinus,
217—18, fur den Empfanger des Schriftchens halt)

und der diocletianisch - constantinischen Epoche

1881 Ampeloessa

(v. Rohden a. a. O. 3, 3. A. Enmann Philol.

Suppl. IV 495ff.). Der Text liegt sehr im Argen,

da die einzige bekanntgewordene Hs., ein von

CI. Salmasius far seine editio princeps (Lngd.

Bat. 1638 hinter Florus) beniitzter Codex Divio-

nensis verschollen ist und wir auf eine von Sal-

masius angefertigte Abschrift dieser Hs. (jetzt

in Miinchen, cod. Monac. lat. 10383) angewiesen

sind; auf letzterer beruht die Ausgabe von E

Ampelos 1882

als Stadt angefuhrt bei Plin. n. h. IV 59 und

mit Resten eines kleinen Ortes bei Katocampo,

den Kavalloinseln gegeniiber, identificiert von

Spratt Travels in Crete I 238.

2) Vorgebirge der Westkiiste von Samos, gegen

das Cap Drepanon von Hcaria zu (Strab. XIV
637, vgl. Ptolem. V 2, 30. Agathem. I 4), doch

nicht das nachste an diesem, welches vielmehr

Kantharion hiess (Strab. XIV 639) ; es giebt da
sinu; aul letzterer oerum, uie Ausgauc ™» »• "-"" -. — \- :.„";,? ..

Woelfflin, Lipsiae 1853 (hinter Halms Florus); 10 mehrere, fur welche antike Namen fehlen, wie

mit Commentar von C. H. Tzschucke, Lipsiae

1793 (davon abhiingig F. A. Beck, Lpz. 1826).

Uber Beitrage zur Textkritik s. den Jahresbe-

richt von A. Eussner Philol. XXXVII 1877,

146—154; dazu noch E. Rohde Rh. Mus. XXXII
638ff. E. Woelfflin Herm. XVII 174f.

[Wissowa.]

2) P. Ampelius (Bull. hell. XVI 103. CIL

VIII 5337) aus Antiochia (Amm. XXVIII 4, 3),

die Caps Katzuni und Manolaki. Auch hiess

der ganze, die Insel Samos bildende Gebirgsstock

A. (vgl. auch Strab. X 488), obwohl die Insel im

Altertum keinen guten Wein hervorbrachte (Strab.

XIV 637) ; darnach kann die Beschrankung von

A. auf das siidliche Gebirgsland durch H. Kie-

pert kaum zutreffend sein.

3) Das siidwestlichste Vorgebirge der Halb-

insel Sithonia in Chalkidike, siidlich von Torone;

daher auch Freund und Correspondent des Li- 20 noch jetzt Cap Ampelon nach der Karte von

banius (epist. 208. 318), ein feingebildeter Mann,

dessen Briefe spater herausgegeben wurden und

als Stilmuster galten (Sid. Ap. carm. IX 304).

Seine Charakterschilderung bei Amm. XXVIH 4,

3ff. Er scheint ein Verwandter, ja vielleicht so-

gar der Vater des Usurpators Priscus Attalus ge-

wesen zu sein, da auch dieser aus dem Orient

stammte und seinen Sohn nach ihm benannte

(s. Attalos). Seine Beamtenlaufbahn scheint er

Epirus und Thessalien von Chrysochoos, Athen

1884. Herod. VH 122. Plin. n. h. IV 37 (als

Stadt, was fraglich). Ptolem. in 13, 12. Steph.

Byz., vgl. auch Leake N.Gr. IH 119.
}

[Hirschfeld.]

4) Ort der Kyrenaika zwischen Phykus und

Taucheira (Scyl. 108. Hesych.) an der Meereskiiste.

Agroitas (Suid.) unterschied eine Ober- und eine

Unterstadt. C. Muller (zu Scyl. a. a. O.) ver-
(s Attalos. iseine rjeamieiiiauiuaiui wucuiu ci ^„^iu»— ». w. -»

.
-- - ., ,

als Praeses Cappadociae begonnen zu haben (Lib. 30 gleicht dieAmpalaontes der Tabula Peutmgcrana
_ .

rr -*t • i swi*- j .1™.™ ^xr^TiTic+rya qW -arpi+.pr west.hen una zwai
ep. 208); spater war er Magister Officiorum, dann

Proconsul Achaiae (Amm. a. 0.). Ein Edict, das

er in diesem Amt erliess, trifft Bestimmungen fflr

die dritte Indiction (xa&' stos sxaarov lx rrjs

zgirrje iw[efirjaewg], denn so ist die Abkurzung

Bull. hell. XVI 103 aufzulosen); er bekleidete es

also im J. 359. Wahrend desselben richtete Hime-

rius eine Declamation an ihn und an den Erzieher

seines Sohnes (Phot, cod. 165 p. 108 a 28. b 3

Bekk. Himerius ed. Wernsdorf 856). 364 war er 40 Afixe/.ivog.

deren Wohnsitze aber weiter westlich und zwar

westlich von Berenike eingetragen sind; sie mogen

den AfXTizli&xm entsprechen, die (Schol. Aristoph.

Plut. 925) als ein Volksstamm Libyens genannt

werden, der nach Angabe des Alexandrides einen

Silphionstengel nach Delphoi geweiht hatte.

[Pietschmann.]

5) "Afi3is/.os, Vorgebirge, Hafen und Stadt in

Ligurien, Hekat. bei Steph. Byz., Einwohner
[Htilsen.]

Proconsul Africae (Cod. Theod. XIII 5, 10. CIL

VIII 5337. Amm. a. O.), 370—372 Praefectus

urbis Romae (Amm. XXVIII 1, 22. 4, 3. Cod.

Th. II 4, 3. IV 6, 4. VI 7, 1. 9, 1. 11, 1. 14,

1. 22, 4. VHI 5, 32. IX 16, 10. XV 10, 1. XVI

2, 21. 5, 3. Cod. lust. 1 28, 2. Meyer epist. imper.,

Gottingen 1888, 18). 397 war er bereits tot

(Symm. ep. V 54. 66). Eines seiner Hauser lag

in Rom am Clivus Salutis (Symm. a. O.). Seeck

Symmachus p. CLXX.
8) Sohn des Usurpators Priscus Attalus, be-

fand sich 410 im Lager der Gothen (Zos. VI 12,

2. Soz. LX 8). Vielleicht ist er identisch mit dem

Senator A., gegen den zwischen 383 und 394

eine Anklage schwebte (Symm. ep. II 33 a).

[Seeck.]

AmpeloSssa (Plin. n. h. V 74), Hauptstadt

einer Tetrarchie im Gebiete der Dekapolis Syriens,

wahrscheinlich identisch mit Abila der Dekapolis

(s. Abila Nr. 4). [Benzinger.]

Ampelon ('Afvrelibv), Name eines Ackers m
Tralles, Bull. hell. IV 337 Z. 48. [Hirschfeld.]

Ampelone, Colonie der Milesier an der West-

kuste Arabiens, bei Plin. VI 159. Vgl. Sprcnger

Geoer. Arab. 291 und Glaser Skizze 152.

[D. H. Muller.]

Ampelos ("A/vislo;). 1) SudOstliches Cap von

Kreta (Ptolem. Ill 17. 4). jetzt Cap Kavallo;

6) Sohn eines Satyrs und einer Nymphe, Ge-

liebter des jugendlicben Dionysos. Zwei spate

vollig erfundene Erzahlungen von ihm liegen vor bei

Ovid und Nonnos. In den Fasten III 409ff. wird

erzahlt, er habe den Tod gefunden durch den Sturz

von einer Urne, auf welche er gestiegen war, um
die ihm von Dionysos anvertraute Rebe abzuernten,

welche dann nach ihm benannt worden sei. Non-

nos widmet dem Ampelos das 11. und 12. Buch

50 der Dionysiaka. Im 11. Buche wird der Tod des

schcinen Knaben erzahlt. Hera, die Feindin des

Dionvsos, verleitet ihn durch Ate, einen Stier zu

besteigen. Auf seine Reitkunst stolz uberhebt er

sich gegen Mene, welche nun durch eine Bremse

den Stier in Wut versetzt, so dass A. stiirzt

und stirbt. Das 12. Buch erzahlt die Verwand-

lung des Ampelos zur Rebe, auf andere Sagen

uber die Entstehung des Weins wird V 293ff.

verwiesen. Merkel in der Ausgabe der Fasten

60 p. XC vermutet, Ovid habe die sonst nirgends

erwahnte Geschichte selbst erfunden, was unwahr-

scheinlich ist. Beide Versionen werden auf helle-

nistische Dichtungen zuruckgehen, die Ovidische

auf irgendwelche Katasterismen oder einen Com-

mentar zu solchen, da er den verstorbenen A.

als Vindemitor an den Himmel (Sternbild der

Jungfrau) versetzen lasst, die des Nonnos auf

irgendwelche abgelegenere Metamorphosen , wie
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das fast iiberwuchernde mythographische Beiwerk
beweist. Einiges davon, wie die der Hauptfabel
verwandte Erzahlung von Kalamoa und Karpos
ist sonst nicht belegt. An sich konnte A. so gut
wie Staphylos oder Hylas eine echt sagenhafte
Gestalt sein, doch liegen die Fabeln, nach deren
Analogie die seine jedenfalls nicht vor dem 3.

Jhdt. t. Chr. gedichtet worden ist, bei Nonnos
klar zu Tage. Manche thorichte Einzelnheiten,
-wie das Hereinziehen der Mene, kommen erst auflO
Rechnung des Nonnos. Welcher Pabel Himerius
or. 9 p. 560 folgt, der Ampelos als Genossen des
Dionysos erwahnt, ist unsicher. tjber den Stern
Vindemitor handelt Plin. n. h. XVIII 74. Wich-
tiger ist eine zwischen Plorenz nnd Rom gefundene
Marmorgrappe

,
jetzt in London (publ. Ancient

Marbles III 11. Miiller-Wieseler Denkm. II

32, 371. Roscher Mythol. Lex. I 292), welche
den Dionysos auf den Ampelos gestiitzt zeigt, der,

als schoner Knabe aus einem Weinstock heraus- 20
wachsend gebildet, ihm eine Traube darreicht.

Die wahrscheinlich richtige Deutung wohl zuerst

bei Creuzer, dann oft wiederholt. Das helle-

nistische Original der Gruppe wiirde in das 3.

Jhdt. zu setzen sein, und ftir diese Zeit die Exi-
stenz der Verwandlungssage beweisen. Creuzer
Symbolik IV 189ff. R. Kohler Tiber die Dio-
nysiaka des Nonnos 23ff.

7) Von dem Epiker Pherenikos aus Herakleia
bei Athen. Ill 78b war Ampelos mit 7 andern 30
Baumnamon als eine der Hamadryaden genannt,
welche Tochter des Oxylos und seiner Schwester
Hamadryas (?) waren : die dort ausgesprochene
Vermutung, dass bereits Hipponax frg. 34 sich auf
diese Genealogie beziehe, ist jedenfalls unrichtig.-

[Diimmler.]

Ampelnm, eine nur durch die Inschriften
CIL III 1278—1337. 7832—7846 (darunter Votiv-
steine I. 0. M. Doliefieno oder Commaijeno) be-

zeugte Ortschaft in Dacia, westlich von Apulum, 40
Sitz des ro'mischen Bergamtes und der aurariae
von Alburnus maior, beim heutigen Zalatna (slaw.

Zlatina = auraria, deutsch Scklatten) am Bache
Ompoly (slaw. Omplti), welcher dem Marosch zu-

fiiesst. Der urkundlich seit 1270 bezeugte Name
des Baches giebt das rOmische A. wieder und
gehCrt zu den wenigen Spuren der antiken Nomen-
clatur in Dacia, welche durch die schliesslich ein-

geruckten Slawen den Ungarn vermittelt wurden.
[Tomaschek.] 50

Ampelnsia, der von Mela I 25. II 96. Ill

107 unci danach auch von Plinius n. h. V 1 ge-

brauchte, griechische Name des heute Cap
Spartel heissenden, die nordwestliche Spitze Afri-

cas am fretum Gaditanum bildenden Vorgebirges.
Strabon XVII 825 nennt es a! K<bteis , Ptole-

maeus IV 1, 2 Kcbxrjg axgov, wahrend bei Skylax
peripl. 112 der ganze Golf zwischen den Saulen
des Herakles und dem Vorgebirge Hermaion, bei
Plinius n. h. V 1 (vgl. XXXH 15) eine Stadt60
an diesem Golf diesen Namen tragt. Nach
Bochart bei Movers Phon. II 529 ist er punisch
und gleichbedeutend mit dem griechischen, vgl.

Mela I 25 : Afri aliter sed idem significante
rocabulo appellant. [Joh. Schmidt.]

Amphaeus, Freigelassener des Claudius, Se-
neca lud. 13. [v. Rohden.]

Amphalkes (Ampdkxrig), Sohn des Melampo-

diden Antiphates und der Hippokoontochter Zeu-
xippe, Bruder des O'ikles, in dem Aiolidenstemma
bei Diod. IV 68.

^
[Tumpel.]

Amphanai (A/nrpavai, A/itpavaia, auch 'Afttpa-

valov, Skyl. 61), die siidlichste Stadt an der Ost-
kiiste der thessalischen Landschaft Pelasgiotis,

gegen 2 Stunden sudlich von Pagasai, in der
Niihe des die Grenze zwischen der Pelasgiotis
und Phthiotis bildenden Vorgebirges Pyrrha auf
dem jetzigen ,Soros' gelegen, Skyl. a. a. O. Eur.
Here. fur. 393. Theopomp. bei Steph. Byz. Wenn
letzterer mit Berufung auf Hekataios davon eine

nofag Aa>Qixrj Amphanai unterscheidet, so scheint

dies auf einem Irrtume zu beruhen; wahrschein-
lich war die thessalische Stadt von Doriern ge-

grundet und deshalb von Hekataios als ,dorische

Stadt' (nicht , Stadt in Doris', wie O. MilHer
Dorier I 38 meint, vgl. C. Mullers Anmerkung
zu- Skyl. a. a. O.) bezeichnet worden. Statt der
von Steph. Byz. gegebenen Ethnika Afxyavaiog
und Afupavaisig ein Afupdvws in einer Inschrift

von Drymaia Bull. hell. V 139. [Hirschfeld.]

Amphareidas, Sohn des Deinias, Kleitorier.

Teilnehmer an den Soterien in Delphi als avrjg

yoQzvTrjq ca. 200 v. Chr., Wescher-Foucart
Inscr. de Delphes 6 = Dittenberger Syll.

404, 36.
, , .

[Kirchner.]

Amphares (A/j,<pdgr)g), einer der spartanischen
Ephoren, welche Agis toten liessen im J. 241,
Plut. Agis 18—21; vgl. Droysen Hellen. Ill

1, 436. [Kirchner.]

Ainpharetes ('Afupagixyg), Sohn desKydias (?).

Archon in einem Proxeniedecret von Elateia,

Bull. hell. X 361. [Kirchner.]

Amphaxitis (Afiq>a^Txig), makedonische Land-
schaft an beiden Seiten des Axios (Strab. VII
329, 11. 330, 23) und der Bottiaia benachbart
(Strab. a. 0., vgl. Polyb. V 97), von Paionen be-

wohnt (Strab. VII 329, 11); Ptolemaeus III 13,

10 und 18 dehnt die A. Ostlich weit fiber Thes-
salonike bis Arethusa und Stageiros aus. Bei
Ptolem. Ill 13, 12 mag wohl mit Leake N.-Gr.
Ill 460 HagaXia fur Ilagag'la zu lesen sein.

Miinzen Head HN 211 ; ob diese aber eine Stadt
Amphaxion bezeugen, die Steph. Byz. nennt, be-

zweifeln die Numismatiker, vielleicht mit'Unrecht.

[Hirschfeld.]

Ampheia (Auyua), kleine, wasserreiche Stadt
in Messenien auf einem hohen Hiigel nahe der
Grenze von Lakonien (wahrscheinlich bei dem
jetzigen Kokla), fur Angriffszwecke wohl gelegen
und daher beim Beginn des ersten messenischen
Krieges durch den spartanischen Konig Alka-
menes zuerst genommen , Paus. IV 5, 9 ; vgl.

Curtius Peloponnesos H 134f. 189. Duncker
Gesch. d. Alt. V& 421, s. auch Amphigeneia.

[Hirschfeld.]

Ampheion (A/upeTov) , der Hflgel im boeoti-

schen Theben, der die nordliche Portsetzung der

Kadmeia bildet. Arrian. Anab. I 8, 6. Xenoph.
Hell. V 4, 8. Plut. Gen. Socr. 4 p. 577. Der
Name kann nicht vonAficpicov kommen, wohl aber
von'Afupts, einer Kurzform, die Aischylos frg. 412
ftir A/iqpiaoaog gebraucht, vgl. E. Pabricius
Theben 18. 31. [Hirschfeld.]

Ampheira, Epiklesis der Athena. Lykophr.
1163 nebst Paraphrase. [Wentzel.]

Ampheres ('A/Mprfgys), in dem Atlantismythos
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bei Platon Kritias 114 b Sohn des Poseidon und

der kultgeniessenden Kleito, Enkel des Euenor

und der Leukippe (p. 113 d), Zwillingsbruder des

Euaimon, jiingerer Bruder des alteren Zwillings-

paares Atlas und Eumelos-Gadeiros, alterer Bruder

der jiingeren Zwillingspaare Mneseas nnd Auto-

chthon, Elasippos und Mestor, Azaes und Diapre-

pes (vgl. auch Schol. Platon p. 426). [Tumpel.]

Amphiale (An<pidX*)), attisches Vorgebirge in

Amphiaraos 1886

Nach dem attischen Volksbeschluss IGS 1 4253

vom J. 332/1 hat der Athener <Pav68rj/tog AivXlov

eine Neuordnung der Opfer und Spiele im Am-

phiareion durchgefuhrt : das Pest war eine nsv-

xexrjglg (Z. 13). Ein anderes yjri<piOfia IGS 4254

vom J. 329/8 ergiebt, dass die Athener zehn Manner

gewahlt hatten Inl xtjv exifieXeiav tov dywrog xal

x5>v aXXcov xa>v itegi rrjv soQtijV tov 'Afupiagdov, und

zahlt als Programm dieser nsvrsitjgis auf: jiofiny

derMeerenge von Salamis, der iinsserste siidwest- 10 «jJ Afvptaoda, nnd aytoveg yvpviKoi ^ «™J
liche Auslaufer des Korydallosgebirges ;

oberhalb

ein alter, noch sichtbarer Steinbruch. Strab. X
395. Die friihere Beziehung von A. auf das west-

lich in die Bucht von Eleusis hineinspringende

Vorgebirge von Skaramanga beruhte auf der fal-

schen Deutung der vorliegenden Inselchen, heut

Kyrades, als Pharmakussai ; alios jetzt richtig ge-

stellt durch Lolling Hist, und philol. Aufsatze

fur E. Curtius 6f.; vgl. auch Ath. Mitt. XIII

4 g_
[MilchhOfer.]

Amphialos {A^ialog). 1) Sohn des Poly-

neos, ein Phaiake, der bei den Spielen des Alki-

noos den Preis im Springen davontrug, Od. VIII

114. 128.

2) Sohn des Neoptolemos und der Andromache,

Hyg. fab. 123 p. 105 Schm.

3) Ein Grieche auf dem polygnotischen Ge-

malde der Hiupersis zu Delphoi, Paus. X 25, 2.

4) Ithakesier, Preier der Penelope bei Apd.

frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI 180. [Hoefer.]

Amphianax i'A/upidvaS). 1) KOnig von Ly-

kien, der den von seinem Zwillingsbruder Akri-

sios aus Argos vertriebenen Proitos aufnahm,

ihm seine Tochter Anteia oder Stheneboia zur Ge-

mahlin gab und ihn nach Argos zuriickfiihrte.

Nach anderen hiess er Iobates, Apd. II 2, 1.

Schol. H. VI 200. Pherekyd. bei Schol. Od. XI

326 (frg. 79); vgl. II. VI 157ff.

21 Sohn des Antimachos, Vater des Oitylos

peal xfjg cuiopdoecog (d. i. Abspringen in Riistung

vom fahrenden Wagen). Ein Weihgeschenk fur

einen Sieg letzter Art ist das beriihmte, fruher

auf die Niederfahrt des Amphiaraos gedeutete

Relief aus Oropos Monum. d. Inst. IV 5; vgl.

KOrte Athen. Mitt. Ill 410. Collignon Bull.

hell. VII 458. Ein ahnliches Relief, auf dem

Nlxr) die Ziegel fiihrt, ist erwiihnt IIoatcTtxd xn?

aQx- haiQ. 1886, 56.

20 Durch Sulla erhielten die A. neuen Aufschwung,

indem dieser dem Amphiareion samtliche Ein-

kunfte aus Stadt, Land und Hafen von Oropos

znwandte sis xovg aycovag xou xag dvoiag ,
ag

'Qgrnmoi avvtsXovm &e<?) AfupiaQaeo, oftoimg de

xal ag av fieta ravxa {meg xijg vixr\g xal tfjg

rtyeiioviag tov dnuov xa>v 'Pcofiaimv avvxelsoovotv

(Senatsdecret vom J. 73 v. Chr. Z. 47ff. IGS 413).

Dementsprechend heissen die Teste fortan Afi-

wiagaa xal 'Pco/tata IGS I 419. 420; vgl. die In-

30schrift aus Halikarnass bei Dittenberger Syll.

398. Die Siegerlisten dieser spaterenAgone IGS 416

—420 zeigen gegen die alteren eine Bereicherung

der musischen "VVettkampfe besonders durch thea-

tralische Spiele. Die ersten Sieger sind oakiaaz^g^

xriQvg-. Es folgen iyxm/tia xaxakoyddrjv (Xoytxd

nr. 3) und imxd, daneben ist 416 Z. 13 noch ein

noirjxrjg s7io>r genannt. Darauf musische Agone

wie fruher, dann Satvrspicl, neue TragOdie und

Komodie, bei denen Dichter und Schauspieler
2) Sonn aes Antimacnos, vaier ura u^iu» ^„..^^, -™ ,,"" r „„ , ,.„ T__„«j:„

(s d) Paus in 25, 10. Pherekyd. frg. 89 b. 40kampften; in 419 und 420 auch alte TragOdje

\?\ uy*.„•"_ '
J rrr°.r„.T „„j „i* iTmnfJio B p vnll stn.Ti dig- erhaltene Liste

Schol. II. II 585. [Hoefer

AmpManns, angeblicher Tragiker bei Schol.

Germ. Caes. Arat, p. 94, 17. 168, 4. Vgl. Mei-

neke hist. crit. 404 (Verwechslung mit dem Ko-

miker Amphis?).
s

[Dieterich.]

Amphiaraia (Afirpiaodia, Afifpiagaa, s. den

Index in IGS; Atupizgdwv CIA III 1171. 1177b;

'Au(pieoelmv CIA III 1174. 1198; 'Apipuugeimv

CIA III 1193), Spiele zu Ehren des Amphiaraos

und alte Komodie. Die vollstandig erhaltene Liste

der gvmnischen Spiele (nr. 1) lasst die Kampfe der

Knaben <L-to yvuvaoloir vermissen, zeigt aber eine

lange Reilie von Agonen mit Pferd und Wagen,

zum Schluss auch die axopaoig. Die Liste schliesst

mit einem Sieger der eiayycha xijg Pa>[(ialwr

vixrj?]; vgl. l-xivixiov 416 Z. 81. Wahrend der

Spiele wurden Ehrendecrete der Oropier publiciert,

IGS 411. Die Athener treten in diesen Listen
CIA 1111193) Smele zu Ji,nren ues Ainpiuaiaus xuu -m. ^^ ^ u«™™ .---— — —

-

S^ha^ b^i Oropo,;fost nnri^^^^«^^^l^S^^^
mos in Schol. Pind. 01. VII 153) durch Inschriften

bekannt. Die alteste unzweifelhaft auf die A. be-

^flgliche Inschrift IGS 1 414 (zwischen 366 und 338

v. Chr.) giebt eine Siegerliste, in der musische und

gvmnische Spiele erwiihnt werden. Von jenen sind

die Bezeichnungen der beiden ersten Agone nicht

erhalten, im dritten wird [gayjcoidog erwahnt,

die folgenden Sieger sind : 4) xi^aowxr/g, 5) av'/.oj-

66g, 6) av).rjTT)S, 7) xidagqidog, 8) aotfiiarrjg (also

ein Agon panegvrischer Reden, vgl. unten syxcofua 60

xaxa?.oyd8rjr). Theatralische Spiele wurden damals

also noch nicht gegeben. Die meisten der folgen-

den gymnischen Agone waren dreifach: nalbow,

ayevuwv, dvoomv. Ausserdem sind noch Agone von

Knaben Suid yv/tvaaimv genannt. Derweggebrochene

Schluss zahlte die Pferderennen u. s. w. auf. Sieger

sind meist Athener, mehrere Argiver ; auch Thessa-

lien, Makedonien, Kolophon, Kyrene sind vertreten.

Kampfer verzeichnet. Vgl. Dittenberger Syll

398. IGS 48. Die Spiele leitete ein Agonothet,

IGS 419. 420. Auch trugen sie wohl zur Aus-

riistung bei: ein Agonothet hat das ngooxqriov

des Theaters gebaut, IlgaxTixd 1886, 53. In den

attischen Ephebeninschriften der Kaiserzeit er-

scheinen Agonotheten fur die A. CIA m 1171.

1173. 1174. 1177. 1193. 1198. Durrbach De

Oropo et Amphiarai sacro, Paris 1890. [Bethe.]
^

Amphiaraos (ionisch Af*<pidgr)og Horn. Od. X^

244 [Zenodot]. Pind. N. IX 13 ,
Dativ 'Afupidoy

v. 24. Herod. I 46; Afiyidonmg episch [Homer

AfKpidgeo) el-eZaoiri] und attisch ; 'Avyiagdov IGS

3499 Z. 28/9; 'Arptegcwg auf einer Vase, Jahn
Arch. Beitrage 441; Afiydgaog IGS I index S.

760; Kurzfonnen "Afupis Etym. Magn. p. 93, 51,

vieUeicht "Aptpiog s. d.; vgl. Fick Griech. Per-

sonennamen 10), ein chthonischer Gott des vorge-
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schichtlichen Griechenlands , als wahrsagender

Heros bis ins spateste Altertum verehrt, als Seller

und Held besonders im argivisch - thebanischen

Sagenkreise gefeiert. Merkwfirdigerweise sind so-

wohl sein Kultus wie seine Mythen sicher nur in

der Peloponnes und in Mittelgriechenland nach-

weisbar, nur nach Byzanz ist er iibertragen (Nicol.

Damasc. frg. 68, FHG III 408 lasst ihn von
einer Sibylle an Kroisos Scheiterhaufen nennen).

Es ist im Osten und Westen an seine Stelle

Amphilochos (s. d.) getreten, sein Sohn, im Namen
und Wesen mit ihm fast identisch. Im troischen

Kreise erscheint A. so gut -wie gar nicht (vgl.

Amphios), auch sein Doppelganger Amphilochos
scbeint in Asien zu wenig bedeutend gewesen zu

sein, als dass er sich in der eigentlichen troischen

Sage eine irgend hervorragende Stellung hatte

erobern kfinnen.

A. Kulte des Amphiaraos.
a) In der Peloponnes : 1) in Sparta am Wege

A<pha notiert Paus. Ill 12, 5 ein Heroon des A.;

2) in der Stadt Argos ein Hieron, Paus. II 23,

2; II 37, 5 erwahnt er eine Quelle des A. bei

Lerna; 3) in Phleius scheint das stets verschlossene

Haus hinter dem Markte, wo A. fiber Nacht die

Sehergabe empfangen haben soil (Paus. II 13, 7),

auf eine religiose Beziehung zu A. zu deuten.

Dass A. auch im benachbarten Kleonai einen

Totenkult hatte, ist vielleicht aus der vereinzel-

ten und sonst unverstandlichen Notiz im Schol.

Pind. 01. VI 21 abzunehmen, er sei bei Kleonai

von der Erde verschlungen. Unger Paradoxa
Thebana412f. will Kva>mav fur KXewvds schreiben

;

4) der Heroenkult des A. in Byzanz (Hesych.

Miles. FHG IV 149, 16) ist aus der Peloponnes

iibertragen.

b) In Mittelgriechenland : 5) Alle iibrigen Kult-

statten des A. hat sein Heiligtum bei Oropos

durch GrOsse, Ruhm und Einfluss fiberfliigelt.

Paus. I 34. Hier wurde A. als Gott verehrt (vgl.

Pind. Pyth. VIII 40. Sophokl. El. 840 vvv vito

yalag nd^yivyos dvdaasi. Herakleides FHG II 256,

6. Cic. de divin. I 88), wie der rOmische Se-

nat 73 v. Chr. ausdriicklich anerkannt hat, SC
'Ecprjfi. aQx- 1884, 97 bis. Hier erteilte A. Traum-
orakel und gewahrte Heilung von friiher Zeit bis

ins spate Altertum; s. Amphiareion S. 1896f.

Grosse Spiele wurden ihm hier gegeben, s. Am-
phiaraia. Zweifellos auf dies oropische Heilig-

tum ist die ungenauc Angabe bei Pomp. Mela

II 46 = Solin. 7, 24 zu beziehen, obgleich er es

zusammen mit der Statue der Nemesis von Phei-

dias in Bhamnus erwahnt. 6) Bei Potniai auf dem
Wege von Plataiai nach Theben erwahnt Paus.

IX 8, 3 Triimmcr eines kleinen Tempelbezirkes

und fiigt hinzu, hier habe die Erde den A. ver-

schlungen. Prellers Schluss (Ber. d. sachs. Ges.

d. W. 1852, 167), dass dies Heiligtum das von

Kroisos befragte und beschenkte (Herod. I 46. 49.

52) gewesen sei, da Herodot die Weihgeschenke
des Kroisos an A. im Tempel des ismenischen

Apollon in Theben gesehen hat, ist von Boeckh
(Pind. vol. Ill p. 314) und von Wilamowitz
Herm. XXI 104 widerlegt. Der Vermutung 0.

Mtillers (Orchomenos2 144) auf Grand von He-
rod. VIII 134, in Theben habe es ein Orakel

des A. gegeben, widerspricht die Thatsache, dass

jede religiose Verbindung zwischen Theben und

A. ausgeschlossen war (Herod, a. a. 0.). 7) Aus
Knopia in der Thebaike ist das Amphiareion nach
Strab. IX 404 nach Oropos iibertragen. 8) Bei

dem boiotischen Harnia zwischen Theben und
Chalkis erwahnt Strabon IX 404 ein Isqov 'A/.i-

(piagdov. Orakel hier nur spat bezeugt; Stellen

bei Unger Parad. Theb. 164. Die Annahme eines

A.-Heiligtums im attischen "Ap/ua (0. M filler

Orchomenos 2 475) beruht auf Missverstandnis von

10 Strabon IX 404f. Unger Parad. Theb. 41 Iff.

und v. Wilamowitz Herm. XXI 105 erkennen

in ganz Mittelgriechenland iiberhaupt nur ein.

Heiligtum des A. und zwar bei Oropos an. Steph.

Byz. s. KoQonr] aus dem Schol. Nikand. Ther. 614
ist nicht verwendbar.

Von dem marmornen Kultbilde des A. im
Tempel bei Oropos (Paus. I 34, 3) ist durch

Miinzen von Oropos (Overbeck Her. Gallerie-

VI 10. Imhoof-Blumer u. Gardner Journal

20 of Hellenic studies VIH 49) und durch eine im
Amphiareion ausgegrabene kopflose Statue und
ein Belief (IlQaxiixa 1887, 62) die Vorstellung-

gewonnen, dass es dem Asklepiostypus ahnlich.

war. A. sttitzt sich wie dieser auf einen schlangen-

umwundenen Stab. Auf dem Belief stent neben
ihm'Yyfcia, fiber ihnen blast Pan die FlOte. 'Yyisia.

ist mit A. auch verbunden in den Weihinschrif-

ten 'Ecptjfi. dgX . 1885, 102 nr. 4. 106 nr. 6.

B. Geschlecht.
30 A. gilt als Nachkomme des sagenberuhmten

Sehers Melampus (Horn. Od. XV 225ff. Stesich.

frg. 17). Sein Stammbaum bei Diod. IV 68, 4.

Paus. II 18 , 4. Schol. Theocr. Ill 43. Schol.

Aischyl. Sept, 551. Schol. Eurip. Phoin. 173. In

der alteren Tradition stehen als seine Eltern fest

Oikles und Hypermnestra, des Thestios Tochter,

Pind. Pyth. VIH 39. Aisch. Sept. 609 u. a. Spat
und vereinzelt wird Apollon sein Vater genannt

(Hyg. fab. 70. 128), unter dessen Schutz er schon

40 frtihe als Seher gestellt war , Od. XV 245, vgl

Stat. Theb. VII 692ff. u. s. w. ^0Qwretdt]s heisst

A. als Argiver (Paus. VII 17, 7), IIvXios, weil

sein Ahn Melampus aus Pylos stammte, 'AJhjvalos

(Clem. Alex. Strom. I 144 S.) als Gott von Oropos.

Des A. Gemahlin ist Eriphyle, seine Sohne
Amphilochos, Alkmaion nach Od. XV 248 u. a.,

wahrend der homerische Vers bei Athen. VII 317a
(Bergk PLG-* II 139) nur Amphilochos anzu-

erkennen scheint (Bethe Theban. Heldenl. 57,

50 16), ferner in rOmischer Uberlieferung Tiburtus,

Coras, Catillus, die Grander von Tibur (Plin. n.

h. XVI 237. Solin. 2, 8; vgl. Verg. Aen. VII 670.

Horat. Od. I 18, 1. n 6,5); seine TOchter sind

Eurydike und Demonassa auf dem Kypseloskasten

(Paus. V 17. 7) und dem korinthischen Krater

in Berlin nr. 1655 ; Demonassa auch genannt in

den Epigoni des Attius (nach Sophokles) frg. 11

Ribb. ; nach dem Epiker Asios noch Alkmene
(Paus. V 17. 7), nach Plut. quaest. Graec. 2S

60Alexida, deren Abkommlinge die Epilepsie ab-

wehrenden 'EXdatoi des argivischen Volksglaubens

seien.

C. Sagen.
Die Sagen des A. sind in Argos und bei Theben

localisiert. Ausser diesen Sagenkreisen wird A.
nur erwahnt: 1) als Sieger im Wettlauf bei den

Leichenspielen des Pelias von Stesichoros in den

a&Xa frg. 3; 2) als Argonaut von Deilochos im
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Schol. Apoll. Ehod. I 139. Apd. bibl. I 9, 16,

8. Schol. Pind. Pyth. IV 337 ; 3) als kalydonischer

Jager im Giebelfelde des Athenatempels zu Tegca

von Skopas dargestellt (Paus. VIII 45, 7. Apd.

bibl. I 8, 2, 4. Hyg. fab. 173).

I. Argivische Sagen. a) Ihre alteste Gestaltung

scheint die zu sein, welche gleichlautend und sich

erganzend hauptsachlich bei Pind. N. IX, Herod.

V 67 und Menaichmos von Sekyon in Schol. Pind

nemeischen Spiele ist A. stets als einer der Helden

genannt, die hier zuerst A gone gefeiert haben. In

ihren reichen Ausgestaltungen tritt A. als Seher

besonders hervor (Aischylos Nemea-Hypsipyle (?).

Euripides Hypsipyle. Hypotheseis zn Pindars Ne-

meen. Paus. II 15, 2. Apd. bibl. Ill 6, 4. Hyg.

fab. 74. Stat. Theb. V. VI); somit sind enge Be-

ziehungen des A. zu Nemea gesichert.

d) Fast ganz verwischt sind die eigentflm-
V 67 und Menaicnmos von oesyon m ociioi. xiiiLi. u; »™ s""" ,^„,^« ~*— -™ _~,a .

N IX 30 vorliegt (vgl. Paus. II 6, 6. Schol. BIO lichen Ziige argivischer Localsage in einer zwei

t.' tt c-7o o„ro a™ vt aroi Difsp Zeno-nisse ten. ifineeren Version fiber den Auszug des A
n! II 572. Serv. Aen. VI 480). Diese Zeugnisse

ergeben folgende cinheitliche Erzahlung: Von

den drei in Argos herrschenden Geschlechtern

(ihre Vorgeschichte bei Diod. IV 68, 4. Apd.

bibl. I 9, 12, 8. Paus. II 18, 4) verbinden sich

die Anaxagoriden und Melampodiden gegen die

Biantiden, und zwar gegen die Sohne des Talaos

und der Lysimache (so Menaichmos , Avotdvaoaa

Paus. II 6, 6, Avouatt] Schol. Plat. Bepubl. 590 a),

ten, jfingeren Version fiber den Auszug des A.

Eriphyle ist nach Schol. Od. XI 326 Tochter des

Iphis, und offenbar als ihr Vater rat dieser bei

Apollodor bibl. HI 6, 2, 2 dem Polyneikes, sie

durch das Halsband der Harmonia zu bestechen,

damit A. zur Teilnahme am Kriege gegen Theben

gezwungen werde. Nach Hygin fab. 73 bielt sich.

A., der den totlichen Ausgang dieses Zuges vor-

aussah, in seinem Hause verborgen; vgl. Schol.
Paus. 11 6. b. AvainTtn »cnoi. rial, xuspuui. oa\i a, <"!»»", " «™"" ±~*>~™ "

, B ;TV K?n o

STTochter' des P^bo,™ Sekyon, IWs^OHju Od. XV ««L B at Tne • HI 5, Serv,

Adrastos u. s. w. Der Melampodide A. ist der

Ffihrer, er erschlagt den Pronax (das folgt aus

einer Darstellung des amyklaeischen Thrones, Paus.

IH 18, 12; s. Bethe Theb. Heldenl. 49). Adra-

stos flieht zum mutterlichen Grossvater Polybos

nach Sekyon. Dieser, kinderlos, vererbt ihm sein

Reich. So zu Macht gelangt kehrt Adrastos m
sein vaterliches Argos zurfick, seine fruheren

Feinde mfissen mit ihm Vertrage schliessen. A.

Aen. VI 445. Mythograph. Vatican. I 152. 151.

Diesen Versteck verrat sein Weib Eriphyle, und

so kann sich A. der Heeresfolge nicht entziehen.

Seinem Sohne Alkmaion (Schol. Od. XI 326) oder

seinen Sohnen (Apd. Ill 6, 2, 6; vgl. 7, 5, 1.

Attius Epigoni frg. 4 Ribb.) gebietet er, seinen

Tod an dem verraterischen Weibe zu rachen.

Horn. Od. XV 243ff. XI 326. Soph. El. 836 mit

Schol. Plat. Bepubl. IX 590 a, Ephoros XXX frg.
Feinde mussen mit inm »eruage buuikmu.

„„ ,rr n- £ tw on f *,£, tttt «7i
heiratet des Adrastos Schwester Eriphyle unter 30 155 Cic\ err. IV 39. Verg Aen. VII 671

der Bedingung, die sich aus dem anschliessenden

Bericht des Schol. Pind. N. IX 35 und des Mytho-

logischen Handbuches (Diod. IV 65, 5. Schol. Od.

XI 326. Apd. bibl. Ill 6, 2) ergiebt, namlich,

dass beide schwOren, sich Eriphylens Schieds-

spruche zu unterwerfen , sollte wieder em Streit

zwischen ihnen entstehen. Diesen bringt der Plan

des Adrastos, seinem Schwiegersohn Polyneikes

die vaterliche Herrschaft fiber Theben zu erobern

II. Thebanische Sagen. a) Die Hauptthat des

A. vor Theben ist die Besiegung des Thebaners

Melanippos. Es unterscheiden sich auch fur diese

zwei Formen: a) Nach Herodot V 67 hat Mela-

nippos von Theben, des Astakos Sohn, den Meki-

steus, Bruder des Adrastos, und dessen Schwager

Tydeus erschlagen. Pausanias IX 18, 1 fiigt der-

selben Erzahlung hinzu, Melanippos sei von A.

getOtet worden. Daran schliesst eng die wohl
die vaterlicne nerrscnaii uuer ineueu w ciu»uu. ^w^* „^^... ""— ~ ---o. _

Adrastos besticht seine Schwester durch ein gol-40mit Becht dem Pherekydes zugeschrijebeiu G»
— , . -i a _-i 1 ,.«J ^n/la4- ooln/.lifa on rtip im Sphnl Ah w 11. V liD UUC

denes Halsband, A. muss gehorchen und flndet

wie die anderen seinen Tod vor Theben. Ausser

den angeftthrten Stellen s. Hyg. fab. 73. Schol.

Od. XI 326. Da diese einheitliche Geschichte

sich urn A. und seine Teilnahme am Kriege wider

Theben dreht und sie bereits bei Pindar und

Herodot, aber unabhangig von diesen auch bei

Mythographen erscheint, also wahrscheinhch m
einem Epos niedergelegt war, so ist sie fiir die

schichte an. die im Schol. ABTw II. V 126 und

Schol. Pind. N. X 12 erhalten ist : A. besiegt den

Melanippos, der eben den Tydeus totlich yer-

wundet hat, und wirft dem Tydeus auf seine Bitte

das Haupt des Thebanerhelden zu, dem dieser

in wildem Hasse das Him ausschliirft ;
Athena

im Begriff, ihm die Unsterblichkeit zu bringen,

wird durch diesen Greuel verscheucht. Vgl. Schol.

Pind. N. XI 43. Bakchyl. frg. 54. Soph. frg. 731

CerisT/C^rir;; Tn AnsTn/ch ge! 50 (^Welcker Ep Cjti if364,
f,.

Lykophr

nommen worden, s. Bethe a. a. O. 43ff.

b) Ebenso wie diese zeigt eine andere mit ihr

in der vorliegenden Form engverbundene Sage einen

feindlichen Gegensatz des argivischen A. zu nOrd-

lichen Heroen: am amyklaeischen Throne (Paus. IH

18 12) war A. im Kampfe mit Lvkurgos, dem Sohne

des Pronax, dargestellt (vgl. Stat. Theb. V 660.

J ahn Ber. d. sachs. Gesellsch. d. W. 1853, 21.

Bethe a. a. O. 49, 111, und Adrastos und Tydeus

1066. Dosiades Ara 17. Die Version diirfte mit der

unter C la behandelten Sage zusammengehoren

und ist deshalb vermutungsweise demselben Epos

zuerteilt worden, Bethe a. O. 59f. p) Anders ist

die Sage bei Apd. bibl. Ill 6, 8, 3 gewandt : dem von

Melanippos zu Tode getroffenen Tydeus will Athena

das tfdouaxov der Unsterblichkeit bringen. Der

Seher A. siebt die Gottin und aus Hass gegen

seinen Todfeind Tvdeus. der die Argiver und ihn
Bethe a a U. 4y, ill, una Aurasius uiiu i.mtus =™'«' j. uui v....^ i%.^..~... -^. _.^ —.„-..-

bemiiht

,

'
sie zu trennen. In der dritten Hypo- 60 selbst in den Krieg gegen Theben getneben, wirtt

thesis zu Pindars Nemeen und bei Aelian var.

hist. IV 5 wird Pronax als der genannt, zu dessen

Ehren die nemeischen Spiele eingerichtet seien;

ebenso ist Lvkurgos. sein Sohn, in Nemea locali-

siert (vgl. Paus. II 15, 3 u. a.); Adrastos aber

gehOrt durchaus nach Sekyon. Ihr Feind ist der

Argiver A.

c) Auch in den anderen Stiftungssagen der

Pauly-WlBBOwa

er dieseni, urn die gOttliche Gnade zu vereiteln,

den Kopf des Melanippos zu, an dem dieser sich

tierisch vergeht; so empOrt er Athenen gegen

sich und geht der Unsterblichkeit verlustig. Den

Melanippos aber hatte nicht A., sondern Tydeus

selbst erschlagen. Vgl. Stat. Theb. VHI 715-765,

wo Kapaneus an Stelle des als absolut fromm ge-

schilderten A. getreten ist. Diese jungere Um-
60
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formung sctzt Feindschaft zwischen Tydeus und
A. voraus. Da Aischylos diese kennt (Sept. 552ff.

365f.), so dtirfte diese Version alter als das 5.

Jhdt., also wahrscheinlich episch sein. Sie ist fiir

das Epos Thebais vermutet worden (Be the 76ff.).

..
b) Uber den Tod des A. vor Theben ist die

tjberlieferung merkwiirdig einheitlich, was mit
Eecht dadurch erklart wird, dass ein altes Epos
die Form endgiltig festgestellt Kat. Pindar X.
IX 24: „aber dem A. spaltete Zeus mit allge-

waltigem Blitzstrahle die tiefbusige Erde, barg
ihn in ihre Tiefen mit seinem Wagen, ene des
Periklymenos Speer seinen JRucken durchbohrt
und seine Kriegsehre geschiindet." Nach dem
auffallend ubereinstimmenden Berichte Apollodors
III 6, 8, 4 floh A. am Ismenos (vgl. Paus. IX
9, 2) entlang, und mit ihm wurde sein Wagen-
lenker Bdxtov oder 'EXaxcovog verschlungen (Paus.
H 23. 2). Vgl. Pind. 01. VI 14; N.X8. Aischyl.
Sept. 588. Soph. El. 837; frg. 873 (vgl. Welcker
Gr. Trg. I 271). Eurip. Suppl. 925 (Prop. Ill

M, 39. Ovid, ex Ponto in 1. 51). Diod. IV 65,

8„. Hyg. fab. 71. 73. Stat. Tbeb. VII 690—823.
Uber die Eosse des A. s. Antimachos bei Schol.
Pind. 01. VI 21. Euphorion frg. 19 bei Steph.
Byz. s. 'AoPconos. Stat. Theb. IV 215. VI 326.

Was den Ort der Niederfahrt des A. betrifft,

so wird jede Kultstatte des A. in der Fgaixrj den
Anspruch erhoben haben, die Statte des Wunders
zu sein. Genannt werden folgende Orte : 1) zwi-

schen Potniai und Theben, Paus. IX 8, 2 ; 2) bei

dem Dorfe Hanna zwischen Theben und Chalkis,
das seinen Namen vom Wagen des A. herleitete,

da, Stcov vvv soxi x6 ieqov avxov (Strab. IX 404.
Paus. I 34, 2. IX 19, 4. Tgiaifiayos [Lysimachos?
FHG III 337] fa> Tohco xxioewv bei Plutarch pa-
rallel, min. 6. Steph. Byz. s. "Ao/ia) ; 3) bei Oropos
im Amphiareion, Strab. IX 399 (Sophokles frg. 873
N-). Schol. Pind. 01. VI 21. 23.

D. Litterarische Behandlungen.
Die argivisch-thebanischen Sagen des A. haben

sicher zwei alte Epen behandelt: die homerische
(Homervita des Ps.-Herodot § 9. Suid. s. "Ofiijoos)

'AfKptdgea) s^eXaoit] und die kyklische &r)fiait;.

Nicht so ganz wie in jenem Liede scheint A. in

der Thebais den Mittelpunkt gebildet zu haben

;

wie sehr er jedoch auch hier gefeiert war. lehrt

schon ihr von Pindar 01. VI 23 wOrtlich iiber-

nommener. auch von Sophokles Oidip. Colon. 1314
citierter Vers (s. Asklepiades in Schol. Pind. 01.

Vl 15) d/it/'orsoov fidrxig z'aya&os xai bovol ndye-

ofai. Vgl. Horn. Od. XV 244f. Vielleicht hat
die hesiodische MeXauxodia auch von A. erzahlt

(? vgl. frg. 194. 196 Ez.), sicher der Epiker Asios
(Paus. V 17, 8). Stesichoros hat in seiner 'Eoupvh).
wie aus dem Titel und den 2 Fragmenten (16.

17 Bgk.) zu schliessen, ihren Verrat an A. . den
Krieg und Untergang der Sieben und wenigstens
von ihrem Sohne Amphilochos erzahlt. Wie aber
Stesichoros die Eriphvle aufgefasst hat, ist trotz

Schleiermachers (zu Plat. Eepubl. 608) geist-

reicher Hypothese (vgl. Welcker Ep. Cyklus II

392) giinziich unklar. Hekataios frg. 340 bei Aelian.
nat. hist. XIII 22. Entgegen dem gewohnlichen
Verlaufe wird A., der in den alteren Sagen zwar
als Seher und Held, aber doch menschlichen Leiden-
schaften und Schwiichen durchaus unterworfen cr-

scheint, allmahlich mit dem steigenden Ansehen

seines Kultes und Orakels immer holier erhoben.
Schon Pindar N. IX 27 fiigt dem Bilde des vor
Periklymenos fliehenden A. entschuldigend hinzu
ev ydo Saiiiovioioi ipd/ioig (psvyovxi xai naidss tieuiv

;

Pyth. VIII 40ff. ist A. Gott. Aischylos (Sept.

570ff. 380ft'.) preist ihn im Gegensatz zu Tydeus
als den friedfertigen, aber tapferen Seher und
Helden vor alien. Als milden' Weisen hat ihn
Euripides in der Hypsipyle (frg. 757) dargestellt.

10 Sophokles El. 831 xai vvv vxo yaias (A.) jtd/j,-

ywx»s avdaou. TragOdien A. werden genannt
von Karkinos (Arist. Poet. "17 p. 1455 a 26) und
Kleophon (Suid. s. v.). 'A. oaxvQixog: Sophokles
frg. 109—117. A. ist auch Titel mehrerer Komo-
dien: des Aristophanes, Platon, Apollodor von
Karystos, Philippides (Kock frg. com. I 396. 604.

Ill 280. 302). Wie Antimachos in seinem Epos
&rjfia(g die Sage behandelt hat, ist gar nicht er-

kennbar ; auch ist es zweifelhaft, oh er iiberhaupt

20 auf ihre Gestaltung wesentlichen Einfiuss geiibt

hat. Dem Schol. Stat. Theb. Ill 466 dieunt
(Statium) ista omnia ex Oraeoo poeta Antimaelio
deduxisse ist nicht zu trauen. Fiir uns am deut-

lichsten tritt das Bestreben, den A. zu erheben,
bei Statius hervor, in dessen Thebais er eine

Hauptrolle spielt. Statt den A. mit Lykurgos,
wie die alte tjberlieferung (so am amykl'aeischen
Throne, Paus. Ill 18. 7) in Kampf geraten zu
lassen. vertauscht er V 660 die Eolle des A. mit

30 der des Tydeus ; VIII 746 lasst er durch Kapa-
neus dem Tydeus das Haupt des erschlagenen Me-
lanippos zur Befriedigung seiner wiitigen Eache
bringen statt, wie bei Apollodor, durch A. ; end-

lich hat er VII 6!)0ff. eine Aristeia des von Apol-.

Ion persOnlich unterstutzten A. eingelegt und lasst

ihn mitten im Siegeslauf von der Erde verschlungen
werden. 770ff. Vgl. Philostrat. imag. I 27.

E. Bildliche tjberlieferung. gesammelt
von OverbeckHeroische Gallerie 91ff., Taf. Illff.

40 Dargestellt sind : 1) Auszug auf dem Kypselos-
kasten (Paus. V 17, 4). entsprechend auf dem

- korinthischen Krater in Berlin nr. 1655, Mon. d.

Inst, X 4. 5 = Wien. Vlgbl. 1889 Taf. 10 =
Baumeister Denkm. S. 67; vgl. Eobert Bild
u. Lied 14. Pernice Arch. Jahrb. Ill 366. 2) A.
.in Beratung' mit Adrastos u. s. w. auf einem Skara-
baus und einem etruskischen Spiegel, Welcker
Ep. Cykl. II 332; vgl. O. Jahn Arch. Aufsatze
152. 3) A. mit Lykurgos in Streit geraten, von

50 Adrastos und Tvdeus getrennt am amyklaeischen
Throne (Paus. Ill 18, 12). Danach von O. Jahn
Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1853. 21 einige
Vasenbilder gedeutet, die jedoch von Klein
Verhdlg. Philologen-Vers. Innsbruck 1874. 152ff.

Cvgl. Robert Bild u. Lied 213) auf den Streit

des Aias und Odysseus um die Waffen Achills

bezogen sind. Es durfte fur beide Scenen der-

selbc Tvpus verwendet worden. also eine Entschei-
dung in jedem Falle nicht moglich sein. 4| Die

60 Sieben in Nemea (Archemoros etc.), Wiener Vor-
legebliitter 1889 Taf. 11. 5| A. Xiederfahrt,
Wiener Vorlegeblatter 1889 Taf. 11. Eobert
Sarkophagreliefs II 193 Taf. 40. Brunn-Korte
Eelievi delle urne Etnische II 68. 70—73, Taf.

24 , 8. 25. Am Heroon von Gjolbaschi - Trysa
Benndorf Heroon v. Gjolb. 197. Taf. XXIV A 5.

Die Tiibinger (Tuxsche) Bronze ist nicht der
Wagenlenker des A., nach Hauser Arch. Jahrb.
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II 95 iiberhaupt kein Wagenlenker. 6) A. bei

der kalydonischen Jagd im Giebelfelde des Athena-

tempels zu Tegea von Skopas, Paus. VTLT 45, 7.

7) Kultbild s. o. unter A. Statue des A. in Athen

auf dem Markte, Paus. I 8, 2; in Gruppe mit

den Sieben in Delphoi von Aristogeiton und Hypa-

todoros (vgl. Eobert Herm. XXV 412) Paus.

X 10, 3, in Argos Paus. II 20, 5.

Litteratur: Eckermann Melampus 41ff.

Athen. Mitt. 1890, 230. 10 m. vor der Ostfront

des Tempels, doch nicht genau in seiner Axe,

liegt ein 8, 60 m. langer, etwa halb so breiter

Altar (D), der zwei kleineren alteren Altaren iiber-

gebautist. Pausanias I 34, 3 zahlt die an seinen

fiinf Teilen verehrten Gotter und Heroen auf. Die

Inschrift des dritten, eine fragmentierte Marmor-

platte, AM&IAPAO I
AM&IAOXO / EPM[OE-

STIAS] (s. Genethliacon Gottingense 1888, 176),

Unger Paradoxa Thebana 162. 409ff. Welcker 10 ist hier gefunden: IGS 421, vgl. 'Ecpru*,. dgx

Episch. Cyklus 2 II 320ff. Be the Thebanische

Heldenlieder 42ff. 76ff. [Bethe.J

'Aptpiagdov ni]yi\. 1) Beim Amphiareion,

Paus. I 34, 4.

2) Im Argivischen, nicht weit von Lerna,

Paus. II 37, 5, jetzt wohl von dem angewach-

senen Sumpfsee, dem alkyonischen , iiberfiutet

(Baedeker Griechenland2 275, doch vgl. E. Cur-

t i u s Pelop. II 369) ; diese Quelle scheint bei Athen

1885 , 155. Der fiinfte den Nymphen , Pan,

Acheloos, Kephissos geweihte durfte nach Siid-

west gerichtet gewesen sein, der Amphiaraosquelle

(F) zu (Paus. I 34, 4), die noch heute 7 in. vom
Altar entfernt sprudelt. Aus ihr soil der Gott

Amphiaraos aufgestiegen sein. Sie wurde nicht

benutzt. Die aber, welche vom Gotte Heilung

oder Orakel empfangen hatten, warfen Gold-

oder Silbermlinzen hinein. Nordlich (4 m. Wei-

ll 43 c gemeint zu sein, da von der unter Nr. 1 20 teste Entfernung) legen sich bogenfOrmig einige

unmoglich gesagt werden konnte, dass sie un

gesund sei. [Hirschfeld.]

Amphiareion (A[i<ptagtstov
=

[vgl. Meineke
An. Alex. 109], 'Af-Kpiagdetov , Afi<ptaQaiov , 'Aji-

<pia.Qaov; vgl. Meisterhans Gram. att. Inschrif-

ten 2 25) wird xax sfo^^/v das berflhmteste Heilig-

tum des Amphiaraos bei Oropos genannt in dem
streitigen Grenzgcbiete zwischen Attika und Boio-

tien. Es lag nach Strab. IX 399 im Gebiete des

Porosstufen ( O) um den Altar. Unmittelbar nord-

lich am Altar entlang lauft eine Wasserleitung

(Z) durch das ganze xsfxsvos; vgl. die Inschrift

IGS 4255 und Tloaxxixd 1890. Etwa 70 m. Ostlich

vom Tempel beginnt cine sich von Ost nach West
hinziehende etwa 110 m. lange und 11 m. tiefe

Halle (P), die nach Norden, Osten, Westen ge-

schlossen sich nach Siiden in ganzer Lange mit do-

rischen Saulen von 2,28 in. Axweite Offnete. Ihr

oropischen Psaphis in wasserreicher Gegend (Liv. 30 Sstlicher und westlicher Teil war durch zwei, von
- "

'
" je tier vierten Saule an die gegeniiberliegende

Nordwand gezogene Quermauern abgetrennt. Die

grosse Mittelhalle war durch eine von Osten nach

Westen ziehende Eeihe von 17 ionischen Saulen

in zwei Langsschiffe geteilt. Eings an den Wan-
den aller drei Teile der Halle sind 53 Marmor-

fiisse gefunden, die eine fortlaufende Bank getragen

haben. Hier haben also die Glaubigen (Manner

und Weiber getrennt) auf den Hauten ihrer eben

XLV 27). Leakes Vermutung, das A. liege beim

heutigen Mavrodhilisi (Mavoob-qUoi) zwischen Ka-

Za/tik und Sxdlai 'Qqcotiov ist schon durch

Ehangabe Antiq. hellen. II 252ff. bestatigt

worden. Situationsplan bei Diirrbach Taf. I.

Systematische Ausgrabungen hat auch hier erst

die aQxaiokoyixj) ixaiqia seit 1884 gemacht. Das

A. erstreckt sich am linken Ufer eines Giessbaches

von Westen nach Osten lang hin ; s. den Plan von

Dorpfeld und Kawerau in den Tloaxxixd 1884 40 geschlachteten Opfertiere geschlafen, um vom Gotte

IlivaS E, vervollstandigt bei Diirrbach Taf. II, ' ' '

m i.j- i.~i-u_i .^_j„„ n„„„

danach die beigegebene Skizze. Von den Grenzstei-

nen ist einer aufgefunden, IGS 422. Der Tempel

des Amphiaraos {A) selbst liegt im Westen. Seine

siidliche Halftc hat der vorbeifiiessende Bach

abgeschwenimt. Kach Osten Ottnete er sich mit

einer 12,86 m. breiten , 4,00 m. tiefen Halle,

deren Giebel von sechs dorischen Saulen aus

Poros zwischen den beiden in dorische Halbsiiu

durch ein Traumgesicht belehrt zu werden, Paus.

I 34, 5. Dieser Bau hat ein alteres xoifitjxrjoiov

ersetzt, das nach der Tempelordnung IGS 235

Z. 45 ostlich (fur Manner) und westlich (fur Frauen)

vom Altare lag. Von dieser Halle (P) zum Tempel

[A) hin zieht sich eine Eeihe von Basen (B) zum
Teil mit Weihinschriften meist fiir EOmer (Pro-

xeniedecreten der Oropier). Vor diesen (siidlich)

war eine lange Mauer (Steinbank? H) angebracht.

len auslaufenden Langswanden getragen wurde. 50 Nordlich hinter der grossen Halle (F) fuhren
- - - ' • -" sieben Stufen zur Eiickwand des Skenengebau-

des. Das Theater (T), von Schriftstellern nie er-

wahnt, ist 1886 ausgegraben worden, und sein

Hier scheinen Banke gestanden zu haben {Tloax

rixd 1887 , 61). Der vafc von gleicher Breite

und 21,68 m. Tiefe wurde durch zwei Eeihen

von je funf Saulen in drei Langsschiffe geteilt,

deren mittelstes doppelt so breit war, als die

Seitenschiffe. Im Hauptschiff steht zwischen der

2. und 3. Saule eine 1,60 m. ins Geviert messende

Basis Co' ), nach Leonardos die Basis des von Pau-

sanias I 34, 2 erwahnten marmornen Kultbildes,

von Dorpfeld aufgenommener Plan in den Tloa-

xxixd 1886 Taf. 3 publiciert. Es besteht, da der

Zuschauerraum nicht ausgebaut ist, nur aas der

ungepfiasterten , kreisrunden Orchestra von 12

m. Durchmesser und dem Skenengebaude. Etwa
um 2

/3 der Orchestra lauft ein Steinring als

nach Dorpfeld ein Altar. Durch die Westwand 60 Fundament fiir die unterste Eeihe der Sitze. In

fiihrte eine 1,44 m. breite Thiir in ein 2.51 breites
n "--'---'— -- J -^..i.— i„=„„.„

und 1.88 tiefes Gemach (a", aSvxov, /tavxelov^). Aus

zwei unkanellierten , hier gefundenen Ecksaulen

zieht Leonardos (Tloaxxixd 1886, 56) den Schluss,

es sei das xqo&voov des Tempels gewesen. D orp-

feld (Tloaxxixd 1884, 91) setzt den Bau etwa

in die makedonische oder fruhromische Zeit. Sehr

ahnlich ist der Tempel der Despoina iu Lykosura:

der Orchestra an diesem stehen unregelmassig

fiinf doovoi aus weissem Marmor. jeder mit der

Inschrift zwischen den Fiissen NIKQN NIKQ-
NOS :

TEPEYS , rENOMENOS AM&IAPAQI.
Das Skenengebaude, 12, 33 m. breit, grenzt an

den Orchestrakreis mit 2 , 50 m. hohem jrpo-

axrjvtov. Dies ist durch acht monolithe an Pfeiler

gelehnte dorische Halbsaulen mit Fries gebildet;
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zwischcn den Mittelsau-

len war eine 1,36 breite

Thiir, die andcren Inter-

columnien vvaren durch
mvaxsg geschlossen , wie

die Epistvlinschrift lehrt

:

. . . AjrQNOGETHSAr
TO I1P02KHNION
KAI TOYS niN[AKA2

10 AM&IAPAQI]. 1,93 m.
hinter dem Proskenion lief

die durch eine Mittelthiir

zugangliche Vorderwand
der 4 m. tiefen Skene,

in der sich noch eine spa-

tere Langswand befindet.

Rechts und links von der

Skene miinden in die Or-

chestra die Tt&Qodoi durch
20 grosse mit ionischen Sau-

len geschmiickte Thiiren.

Zwischen der Hinterwand
der Skene mid der sud-

lich gelegenen Halle ist

ein dorisches Epistyl ge-

funden mit der Inschrift

IGS 423 : icgevg] ysvd-

finvos rtjv oxrp'rjv xai ra

dvQtpffiara 'Afijtpeagdq}.

30 Otters werden Xovtqo.

A/j,q>iaQFta erwahnt, Ari-

stoph. frg. 32 K.; vgl.

Meineke II p. 950. Xe-
noph.Mem.III13,3. Era-
sistratos und Euenor bei

Athen. II 46 c. d. Anth.
Pal. XII 129. Euphorion
bei Steph. Byz. s. 'Qqw-
nog, vgl. s. "Ag/ia. Diese

40 lovTQwveg, eins fur Man-
ner, eins fur Prauen, sind

entdeckt worden cv defia

rijg oroag (P) : Iloaxxtxd

1890. Zu einer fur sie

zu erbauenden Wasserlei-

tung giebt die Inschrift

IGS4255ausdem4.Jhdt.
genaue Anweisung; vgl.

IGS 3499.

|
50 Das A. war zugleich

Orakel und Heilanstalt.

I>er Gott erschien im
Traume. Nachdreitagiger

Enthaltsamkeit von Wein
und eintagigem Fasten

(Philostrat. Vit. Apoll. II

37 , 90) ,
jedenfalls naeh

einem xo&dgowv und ei-

nem Widderopfer. schliet

60 der Hulfsbediirftige auf

der Haut des Opfertieres.

Paus. I 34, 5. Geheilte

Korperteile wurden im
Bilde dem A. geweiht:
IGS 303 Z. 67—72; 3498.
Die Teinpelordnung IGS
235 (411/02 nach v. Wi-
lamowitz Hermes XXI

1897 'AfKpiceQSoa i£eXaaCiq

92, nach 387 nach Dittenberger) schrieb 1,

dann iy2 Drachmen als Kurtaxe vor. Sie giebt

auch Auskunft ilber die Pflichten des Priesters,

•des vemxopog u. s. w. Ferner lasst diese Inschrift

auf einen raftiae schliessen (Hermes XXI 95), IGS
303 wird ein ovMoyrirg genannt, 3 leQaQxovvrsg

in der Schatzliste IGS 3498. Nach dem tegsvg

datiert auch der Staat Oropos, nach ihm allein

z. B. IGS 263. 265. 269. 275. 318. 340. 4263 etc.,
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und das Verderben des Heeres vor Theben voraus,

erkannalso nicht freiwillig mitgezogen, sondern

muss dazu gezwungen worden sein. Die Erzah-

lung dieser Verwicklung muss den Hauptinhalt

des Epos gebildet haben, das den Titel 'A. If.

tragen konnte. Notwendig miissen aber auch die

Folgen des Auszuges, Kampf und Tod der sieben

Argiverhelden , erzahlt worden sein. Dagegen

*. „. i^^ „„„. ~„„. -„„. ....... -~~. -.-. ,
schliesst der Titel den Gedanken aus, dass auch

meTst'aberneben dem cfczw des xoivov tcov Boico- 10 Aie Epigonen und Alkmeons Rache fur semen

cwv z. B. 237. 239. 240. 251—56. 278. 303 etc.

Die Verwaltung des Heiligtums hatte Oropos, wenn

es frei war (IGS 235, s. Herm. XXI 97. IGS 303),

oder Athen, wenn es Oropos besass, IGS 4253.

Im A. stellte Oropos seine Ehrendecrete auf, auch

das xowov BotcoTwr IGS 351. 4259 etc. 'Eqnj/i.

aox- 1892, 71, Athen nur auf das A. bezugliche

Psephismen, IGS 4252—4254.
Nach Herod. I 52 hat schon Kroisos das A.

Vater Amphiaraos an seiner Mutter Eriphylen

besungen war. Das Lied von der nrjvig 'AxiXXlais

ist in der Anlage parallel. Welckers Iden-

tification der A. If. mit der Thebais ist unbe-

wiesen und hOchst unwahrscheinlich. Doch hat

er mit Recht Lobecks und Bergks (Com. de

com. Attica ant. 220) Hypothese, die A. If. sei

ein Lehrgedicht gewesen, zuruckgewiesen (Ep.

Cykl. II 2 324, 8). Dieselbe stutzte sich auf die

befrasrt und beschenkt, nach VII 134 liess Mar- 20 Annahme, die von Klearch sv f mgi nagoifiiwv
- - ' (Athen. VII 317 a) nberlieferten , vom Karystier

Antigonos 25 als homerisch citierten, von Theo-

gnis 213 und Pindar (Boeckh vol. II 2, 650)

u. a. beniitzten Verse (vgl. Bergk PLG* II

139), die eine Lebensregel an den ,Heros Am-

philochos' richten, seien aus dem Epos 'A. If.

entnommen. Aber sie berechtigen nicht, auf ein

Lehrgedicht zu schliessen. Dass sie aus der 'A.

:f. stammen. ist zwar nicht bewiesen, aber nicht

donios sein Traumorakel fur sich beniitzen; vgl

Plut. Arist. 19; de def. orac. 5. Rat und Volk

von Athen hat den Amphiaraos 332/1 mit einem

goldenen Kranz von 1000 Drachmen bekranzt,

IGS 4252. Menedemos, aus Eretria vertrieben,

hat das A. als Zufluchtsort beniitzt, Antigonos

von Karystos bei Diog. Laert. II 141. Der Arzt

Erasistratos u. a. hat sich iiber die Heilquelle

des A. geaussert , Athen. II 46. Der Konig Ly
simachos hat eine Statue seiner Schwagerin Aieia 30 unwahrscheinlich. Es wurden diese Verse den

hierher geweiht, IGS 279. Auch des Ptolemaios

Philadelphos und seiner Schwester-Gattin Arsinoe

Statuen IGS 297. 298 bezeugten ihre guten Be-

ziehungen zum A. Des grossen GOnners des A.,

Sullas und seiner Gattin Statuen hat der dank-

bare Sijfiog 'Qqcotiiow hier geweiht, IGS 264. 372,

auch vieler anderer vornehmer Rfimer und Ro-

merinnen, IGS 268. 305. 311. 331. 349. 372. 380.

383. 428; vgl. 433.

Gedanken verbieten, auch Alkmeon sei hier, wie

in der Vulgarversion , Sohn des Amphiaraos ge-

wesen, und so, gleich wie die aus dem Titel 'A. If.

zu ziehenden Folgerungen die Rache des Sohnes

an Eriphylen von diesem Epos ausschliessen.

Neuerdings ist versucht worden, die unter Am
phiaraos S. 1889 erzahlte altertumliche Sage von

des Amphiaraos Streite mit Adrastos, ihrer Ver-

sfihnung, der Bestellung Eriphylens, der Schwester

Von dem Landbesitze des A. erfahren wir zu- 40 dieses, Gattin jenes, zur Schiedsrichterin, ihrer Be-

erst durch Hypereides vjtig Evq'svixjiov ;
vgl.

Compare tti II discorso d'Iperide in favore d'Eu-

xinippo, Pisa 1861, 23ff. Sulla schenkte dem A.

alles Land 1000 Fuss rings im Umkreise und

wandte ihm fiir die Spiele und Opfer alle Ein-

kiinfte der Stadt , des Landes , der Hafen der

Oropier zu mit Ausnahme der Acker des Am-
phiaraospriesters 'Eoixodoigog, 'Eytjp. dg/_. 1884,

97 bis. Vgl. Momm sen Hermes XX 268ff.

stechung durch Adrastos und Entscheidung gegen

Amphiaraos, seines Auszuges und des Todes der

sieben Argiverhelden vor Theben fiir das Epos

A. If. wahrscheinlich zu machen. Litteratur:

Welcker Ep. Cyklus2 I 185. II 320. Bethe
Thebanische Heldenlieder 41. 43-75. [Bethe.]

Amphibaios, Epiklesis des Poseidon in Ky-

rene. Lvkophr. 749 nebst Schol. [Wentzel.]

Amphibia {'Auytpia), Tochter des Pelops,

Litteratur : Pre 11 e r Ber. d. sachs. Gesellschaft 50 Gemahlin des Sthenelos, Mutter des Eurystheus,

d. Wiss. 1852, 140ff. Leonardos IlgaxTixa tjJ?

ev A&rjvaig do/ato/.oyixijg eraiolag 1884, 11. 1886,

51. 1887. 59.Y890. 1892. Dorpfeld a. a. O. 1884,

88. v.WilamowitzHermesXXI91. Diirrbach

De Oropo et Amphiarai saero, Paris 1890.

Inschriften sind jetzt gesammelt von Ditten-
berger im IGS I 70. 649. 730. Dazu 'Etpyfi.

<bjy_. X 1892, 33ff. [Bethe.]
"
'Afupuigeco i&Xaolr) wird in der Homemta

des Ps.-Herodot § 9 und bei Suidas als Titel 60

eines homerischen Epos angefuhrt. Fragmente

sind nicht erhalten. Doeh ist aus dem Titel

inehreres iiber den Inhalt mit Sicherheit zu fol-

gern. Die grosse That in der Sage von Am-
phiaraos ist sein Heerzug mit den Sieben gegen

Theben, um dem Polyneikes , des Oidipus Sohn,

das vaterliche Erbe von seinem Bruder Eteokles zu

erobern. Als Seher wusste Amphiaraos sein eigenes

Pherekvd. Schol. Ven. A II. XIX 116 (= M.

Schmidt Didvmifragm. p. 182). Bei Apollod.

II 4, 5, 5 heisst sie Nikippe; ob Hesiod sie so

oder Antibia , Tochter des Amphidamas nannte,

ist den widersprechendenAngaben der Iliasscholien

gegeniiber nicht mehr festzustellen. [Wernicke.]

Amphichares. 'Yxoy.girijg xw/uxos in Athen,

4. Jhdt., CIA II 977 p: vgl. Dittenberger

Svll. 425, 108. [Kirchner.]

Amuhidanias (Afufiddna;). 1) Tegeatischer

Heros, nach Ap. Rh. I 161ff. (Paus. VIII 4, 8)

Sohn des Aleos, Bruder des Lykurgos, Kepheus

und der Auge, Teilnehmer an der Argofahrt, wo

ihm einmal ein guter Rat in den Mund gelegt

wird (Apoll. Rh. II 1046). Seine Mutter nennt

Hyginus (fab. 14 p. 42, llf.) Kleobule. Abweichende

Genealogien : Sohn des Arkas, Vater des Lykur-

gos, Schol. Ven. B II. II 609. Eust. II. II 603
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(wo Lykuigos ungenau syyovog des A.) ; Sohn ringen. Hes. Op. 646ff. Spater fasste man Homer
des Arkas, Vater des Aleos, Schol. Yen. A II. II als den Besiegten und erdichtete einen tiywv
603 ; im arkadischen Weihgeschenk von 369 und 'Onrjgov xai 'HaioSov (s. d.) in Chalkis , unter
bei Paus. VIII 4, 4 steht Apheidas an dieser dem Vorsitze des Ganyktor, Sohnes des Konigs A.
Stelle (vgl. Festschr. des Gymn. zu Jauer 1890, von Euboia. E. Eohde (Eh. Mus. XXXVI 1881,
55f.), doch ist eine Verwechslung nicht anzu- 420ff.; vgl. Busolt Gr. Gesch. I 314, 3. Christ
nehmen. Nach Apd. Ill 9, 2, 1 wird er dagegen Gr. Lit.-Gesch.2 76, 1) halt die Stelle ier"Egya
zu den Sohnen des Lykurgos heruntergeriickt

;

ftir eine Interpolation aus zwei verschiedenen
seine eigenen Kinder sind Melanion, der die Hand Zeiten; jedoch liisst er die Erwahnung des A.
der Atalante erringt, und Antimache , Prau des 10 auf alter echter Sage beruhen. Wer hingegen
Eurystheus. Diese Verbindung fiibrt darauf, auch - mit Kirchhoff Hesiodos Mahnlieder an Perses
den Vater der Antibia, Frau des Sthenelos und 72ff. an der Authenticitat festhalt, muss den A.
Mutter des Eurystheus, mit dem arkadischen A. fur eine durchaus geschichtliche Personlich-
fiir eins zu halten, Didymos zu II. XIX 116. 119 keit ansehen. In diesem Palle wird man auch
(wo sich die Schol. Twl. und Ven. A gegenseitig wenigstens die Moglichkeit offen lassen, dass die
erganzen und berichtigen ; ebenda andere Namen Nachricht des Plutarch (conv. sept. sap. 10 und
und Herleitungen) nach Bhianos. Auf der Fame- bei Procl. zu Hes. Op. 650), nach welcher A. im
sinischen Tafel (jetzt in Villa Albani) CIG HI Lelantischen Kriege in einem Zweikampf (fiovo-
5984 G, besser O. J ahn Griech. Bilderchroniken, fiaxovvra Vermutung K. F. Hermanns fur vav-
Tafel V, und p. 8, 43ff. 53, 351 erscheint Admata, 20 /iaxovvra) fiel , nicht rein willktirliche spatere
Tochter des Eurystheus und der Admata, Toch- Erflndung ist. Zur genaueren chronologischen
ter des Amphidemos, als "Hfgag Agyeiag i]egua; Bestimmung wiirde freilich auch dieses Material
man hat darin mit Eecht eine chronologische Be- nicht ausreichen. [Hiller v. Gaertringen.]
zeichnung fur die Thaten des Herakles, denen 8) Vater des Phokers Pelagon (s. d.), Schol.
die anderen Inschriften und Darstellungen der Eurip. Phoin. 638. [Wissowa.]
Tafel gelten , sehen wollen , zuriickgehend auf Amphldamos, Feldherr der Eleer im ,Bundes-
Hellanikos isgsiai xijg "Hgag. Vielleicht ist auch genossenkrieg'. Im J. 218 v. Chr. fiel er als Ge-
A. Vater der Naupidame (Nausidame Eoscher fangener in die Hande Philippos' V. von Make-
Lei. I 304), welche vom Helios den Augeias ge- donien. Als er diesem versprach , ein Freund-
biert, hierher zu beziehen. 30 schaftsbiindnis mit Elis zustande zu bringen, wurde

2) Opuntischer Lokrer, dessen Sohn der junge er ohne Losegeld freigelassen , konnte jedoch bei
Patroklos im Streit beim Astragalenspiel totet; dem Widerspruch seiner Landslcute sein Ver-
worauf dieser bei Peleus Schutz flndet. Den sprechen nicht crfullcn. Als makedonischer Spion
Namen des Sohnes nennt die Ilias XXIII 87f. verdachtigt. floh er aus seinem Vaterlande und
nicht; bei Pherekydes (frg. 19) heisst er Kleiso- ging zum Philippos. Polyb. IV 75, 6. 84, 2ff.

nymos (Apd. Ill 13, 8, 4 Kleitonymos) , in den 86, 3ff. " [Wilcken.]
Aozgayahoxai, einer Tragodie des Alexander Aito- Amphidemos {'A/ttpidrjuog), Sohn des Amphi-
los (Meineke Anal. Alex. 217f. Nauck FTG 1 medes, Oropier. IIo)J[iagxog Ende des 4. Jhdts.
635), welcher die Scene in das Haus des Schul- v. Chr. Dittenbcrger'lGS 4256. 4257.
lehrers Othryoneus verlegt, wahrscheinlich Ly-40 [Kirchner.]
sandros (Schol. Ven. B Twl. II. a. a. O.), bei Hel- Aniphidikos, ein Thcbanerheld, Sohn des Asta-
lanikos frg. 57 wahrscheinlich Aianes (Schol. Ven. kos , der mit seinen Brtidern Ismaros , Leades,
A II. XII 1), dies nach Localtradition der Lokrer, Melanippos in dem Kampfe gegen die von Poly-
die ein rifisvos Aiavuov und eine Quelle Alavig neikes und Adrastos gegen Theben gefuhrten Ar-
hatten (Strab. IX 425). giver nach Apollod. Ill 6, 8, 2 alle andern iiber-

8) Aus Skandeia anf Kythera in der Doloneia trifft. Er totet nach ihm und Paus. IX 18, 6,
H. X 266ff.; ihm schenkt Autolykos die dem der aus demselben Handbuche schopft, den Par-
Ormeniden Amyntor in Eleon gestohlene xvverj

;
thenopaios. den Sohn des Talaos , wahrend diese

A. giebt sie weiter an Molos, dessen Sohn Me- That in dem Epos Thebais und in den Phoinissen
riones sie dem Odysseus ftir seinen nachtlichen 50 des Euripides v. 1160 dem altberuhmten Helden
Gang borgt. Periklymenos beigelegt wird. Die Quelle fur jene

4) Milesisch, Vater der Harmathoe, welche Version ist nicht nachgcwiesen. Pausanias nennt
den Milesier Pandareos heiratet und mit diesem ihn 'Aotpodtxog und erwahnt sein Grab an der
wegen seines Frevels gegen Zeus getotet wird, Strasse nach Chalkis vor dem proitidischen Thore
Schol. Q V Od. XX 66, vgl. Schol. Ven. Od. an der Oidipusquelle. [Bethe.]
XIX 518. Amphidius. Tv/./.og 'Afiffidiog heisst nur bei

5) Einer der Griechen im holzernen Pferde, Pint. Cor. 22 der volskische Gastfreund Coriolans,
Tryphiodor. exc. H. 182. den die anderen Berichte vielmehr Attius Tullius

6) Sohn des Busiris, mit diesem von Herakles nennen, s. unter Tullius. [Klebs.]
getotet, Apd. II 5, 11, 6 (nach Kallimachos 60 Amphidokos (AuflAoxog). Bruder (deoeidfc)
Atzia: G. Knaack Callimachea, Gymn. Progr. des Aspledon und Klvmenos nach einem von G.
Stettin 1887, 8f.); bei Pherekydes frg. 33 Iphi- Hermann undButtmann(vgl.Marckscheffel
damas. frg. 47) auf Hesiodos zuruckgefiihrten Hexameter

7) Ein vornehmer Chalkidier, den seine Sflhne, des Steph. Byz. s. Aox/.rjSwv (aus Herodian. n.
als er gestorben, mit Wettspielen ehrten, zu denen xaOoL ngoocod. I p. 26 Lentz) = Eustath. II. II
Hesiod von Aulis nach Chalkis hinuberfuhr — 511 p. 272, 19. Bei Steph. Byz. (Eust.) werden
seine einzige Seefahrt — , urn dort mit einem alle drei als Sohne des Orchomenos citiert.
Hymnos den Siegespreis, einen Dreifuss, zu er- [Tiimpel.]
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Amphidolia (fj
'Afupifiokia Strab. VIH 349 Privataltert. IV 450 b. c, auch Bekker anecd. 207,

oder 'An<pi5otig Strab. VIII 341) , elische Land- 14). Opfer und Schmaus vereinigten auch hier

schaft im Berglande nordlieh von Olympia (Strab. die Hausgenossen und ihre Freunde. Letztere

VIII 341). Bei Xenoph. Hell. Ill 2, 30 scheint brachten Geschenke mit (arjjtiai und nfaxxdvai,

es als Stadt in Triphylien bezeichnet zu werden Harpokr. und Hesych. a. a. O.) , und auch die

(so auch Steph. Byz.), und mit Bewohnern anderer Sklaven spendeten Kleinigkeiten (Ter. Phorm. I

Stadte werden die Amphidolier auch Xenoph. 1, 13).

Hell. Ill 2, 25. IV 2, 16 aufgezahlt. Bei Strab. Unter den bildlichen Darstellungen, in denen

VIII 341. 349 ist es aber nur als ein Gebiet be- man Amphidromienfeiern hat erkennen wollen

zeichnet, in welchem Margalai (Xenoph. Hell. a. 10 (s. Daremberg et Saglio Diet. I 238), hat nur

O. Diod. XV 77) und nahe diesem Aleision lage. eine Anspruch, mit Wahrscheinlichkeit darauf be-

[Hirschfeld.] zogen zu werden (Panofka Bilder ant. Lebens

Amphidromia {Afiyidgofua) hiess in Athen Taf. 1. Daremberg a. a. O. Fig. 267): ein

und vielleicht auch in anderen griechischen Staa- Satyr und eine Mainade in tanzender Bewegung

ten die Lustrationsfeier, die man im Hause nach tragen in einem Korbe ein Kind, vielleicht den

der Geburt eines Kindes beging. Die Geburt kleinen Bakchos. Litteratur: Petersen Jahrb.

gait fur venmreinigend wie der Tod (Stengel f. Phil. Suppl. II 1856, 286ff. Preuner Hestia-

Griech. Kultusaltt. 113); das Kind selbst, wie Vesta 53ff. Hermann -Bluimner Privataltert..

die Wdchnerin und alle Personen, die mit ihr in 281f. Us sing Erziehung und Jugendunterncht,

Beruhrung gekommen waren, bedurften der Rei-20Berl. 1885, 27ff. Daremberg-Saglio a. a. 0.

nigung. An denen, die bei dem Akte der Ge- [Stengel.]

burt selbst Hiilfe geleistet batten, wurde eine Amphidromos (Af«pldgofioe) ,
nach Hesych.

Reinigung mit einfachen Suhnmitteln (Stengel ein von Aischylos in seiner Semele genannter

a. a. 0. HOf.) jedenfails sogleich nach Beendi- Daimon. Hesych. erklart den Namen mit /W-
gung ihres Geschaftes vorgenommen, denn sonst Mwg (\gl. Welcker Aisch. Trilog. Prometh. 324).

hatten sie sich keinem anderen nahern dtirfen, [Stengel.]

aber auch fiir die einstweilige
,
gleichsam provi- Amphidymon (xoAfiyidviiov, zwei Eingange

sorische Lustrierung des Kindes und wohl des habend, Etym. M. p. 89, 40) hiess nach Nigidius

ganzen Hauses musste man Sorge tragen. Das beim Schol. German. Arat. 148 (vgl. E. Curtius

geschah zunachst durch Befestigen eines zum 30 Pelop. II 587) die im Tretongebirge befindliche

Kranze gebogenen Olzweiges an der Hausthiir, Hohle, welche als die Lagerstatte des von He-

wenn ein Knabe, einer Wollbinde, wenn ein Mad- rakles erwurgten nemeischen Lowen bezeichnet

chen geboren war (Hesych. s. oTtyorov sxcfegeiv). wurde : darnach ist vielleicht auch bei Hygin. fab.

Beides hatte eine kathartische Bedeutung (Diels 30 in ant.ro Amphidymo (fur Amphriso der ed.

Sibyll. Blatter 69f. 120ff.), und mag nebenbei princ.) herzustellen (s. Hygin. ed. M. Schmidt

noch symbolisch darauf haben hinweisen sollen, p. 64).
^ _

[Hirschfeld.]

worin das Kind spater die Aufgabe und den Euhm 'Aficpierrig (oder dfi(pihij(jog) ,
Bciwort des

seines Lebens suchen sollte. Diesen ersten Mass- Dionysos, von alljahrlichen Feiern hergeleitet^

regeln folgte, sobald es der Zustand der Woch- Orph. Hymn. LIII. LII 10. Vgl. Bull. hell. IX

nerin gestattete, eine feierlichere Lustrations- 40 133.
_

[Jessen.]

ceremonie. Das Kind wurde. wahrscheinlich von Amphietides s. Amphisteides.

der Amme, schnell urn den Herd herumgetragen, Amphigeneia (A/j-cpiyevma und A^iysvetov)

wobei alle Anwesenden folgten. Dieser Akt gab wird II. II 593 (s. Eustath. 297, 24) unter den

dem Feste den Xamen (Plat. Theait. 160E mit Stadten Nestors aufgezahlt; Strabon VIII 349

Schol. und die Lexikographen ; Schol. Aristoph. sucht es wie Apollodor bei Steph. Byz. in der

Lys. 757 sagt, man habe das Kind niedergelegt Makistia, und zwar um den Hypsoeis, wo ein

und sei im Kreise herumgegangen). Dass alle Letoheiligtum sei, welches bei Steph. Byz. miss-

Beteiligten sich vorher nochmals durch Waschen verstiindlich als in A. befindlich angegeben wird.

und andere Mittel gereinigt haben mussten. ver- Antimachos bei Steph. und Hesychios verlegen

stand sich von selbst (Suid. Hesych.). Darauf 50 es nach Messenien und mogen es mit Ampheia

fand ein Mahl statt, zu dem die Verwandten und identiflciert haben. [Hirschfeld.]

Freunde des Hauses geladen wurden (Eubul. bei 'Antpiyvqeis, altes Epitheton des Hephaistos,

Athen. II 65 C. Ephipp. ebd. IX 370 D. Isaios bei Homer sowohl adjectivisch (II. XIV 239. I

IH 70). Nach Suidas (vgl. Plaut. True. II 4, 70) 607) als substantivisch (II. XVIII 383-614 5.;

fanden die A. am fiinften Tage nach der Geburt Od. VIII 300 u. 0.), in Verbindung mit x/.vTog

des Kindes statt. Es wird dies die Eegel ge- oder xeotx/.vrog ; bei den Spateren in der Rcgel

wesen und uberall da geschehen sein, wo man substantivisch. Erklart wird A. von den Alten

gleich darauf am siebenten 1 Hesych. und Harpokr. durchweg als ,lahm' (yviog, yvtooj) oder ,an beiden

s. efidoum u. ejldonevouerov. Aristot. hist. anim. Fiissen gelahmt ;

(yvtov), von neueren als der ,mit

VII 12) oder zehnten Tage (Suid. Hesych. ?. 60 beiden Armen tiichtige', der ,starkarmige' oder

dexdrrjv teiv oder ioxiav. Lsaios a. a. O. Aristoph. .geschickte' Werkmeister (= d/uyidesiog), Goebel

av. 922. Eur. El. 1124ff. ; vgl. Ion 653 und 805 Jahresber. d. Gymnas. d. Theresian. Akad. 1858,

-eved/ua disiv) das Fest der Namensgebung be- 20. Pott Etym. Forsch. 2 1 583. Welcker Griech.

sunders feierte. Wenn Hesychios sagt, dass dem Gotterl. I 663. Ameis Horn. Od. Anhang z. VIII

Kinde der Name bei der Amphidromienfeier bei- 300. Doederlein z. II. I 607; ^anders Diintzer

gelegt sei, so haben wir ein Zusammenlegen bei- Zeitschr. f. vergl. Sprachf. XIV 196. Hartung
der Feste vorauszusetzen (vgl. Schneider zu E«l. u. Mythol. d. Griech. I 148. [Jessen.]

Arist. hist. anim. VII 12. I 557. Iw. Mil Her Amphikaia (Herod. Vni 33; Paus. X 33, 9
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giebt ausdrttcklich an, dass dies die alteinheimische hoheres Glfick hoffend, an den Hof der Kleopatra,
Form war, dass aber in dem Beschlusse der Am- der Gemahlin des Tigranes und Tochter Mithri-
phiktyonen fiber Zerstfirung der phokisclien Stadte dats. Durch Intriguen verdachtigt nahm er sich
der Name 'AfttpixXeia geschrieben war), Stadt im selbst das Leben (Plut. Lucull. 22). Bekannt ist
nordwestlichen Phokis, am nordlichen Fusse des nur ein Werk ITegl ivdofav dvdgcov (Athen. XIII
Parnasos, fiber dem Kephisosthale, beidemjetzi- 576 c. Diog. II 101); wegen seines Schwulstes
gen Dorfe Dadi, wo noch auf einer vortretenden wird er a. vy>. 3, 2 mit Hegesias und Matris zu-
flachen Habe Reste der Mauern der alten Akro- sammengestellt. Dionys (Ant. I 4) und Livius (IX
polis erhalten sind. Die Stadt wurde , wie die 18, 6) polemisieren sehr heftig gegen einen grie-
meisten phokischen Stadte, zweimal zerstort: lOchischen Schriftsteller, der im Solde des Parther-
zuerst durcb die Truppen des Xerxes (s. Herod. konigs die Romer gelastert hatte ; es liegt nahe,
a. a. 0.), dann am Ende des phokischen Krieges an A. zu denken , ohne dass es sich beweisen
durch Philippos in Ausfiihrung des amphiktyoni- liesse. [Schwartz.]
schen Beschlusses (Pans. X 3, 2) ; doch hatte sie 5) Athenischer Erzbildner aus dem Ende des
sich von beiden Zerstorungen wieder erholt und 6. Jhdts. ; verfertigte eine spater in den Propy-
bestand noch zur Zeit des Pausanias, der als das laeen aufgestellte eherne Lowin ohne Zunge (ur-
Bemerkenswerteste darin ein Heiligtum des Diony- sprlinglich Brunnenfigur ?) , die spater von der
sos (vgl. CIG 1738) mit einem unzuganglichen Localsage mit der Geschichte der Hetaere Leaina,
Adyton erwahnt; der Priester des Gottes erteilte der angeblichen Geliebten des Aristogeiton, in
im Namen desselben Orakel, der Gott selbst heilte 20 Verbindung gebracht wurde. Plin. n. h. XXXI

V"

Kranke durch Traumgesichte (Paus. X 33, 11). 72 (alphab. Verz.). Paus. I 23, 1. Plut. d. garr.
Pausanias berichtet eine Localsage von einem 8. Polyaen. VIII 45. [C. Robert.]
Konigssohne, der, von seinem Vater vor den Nach- Amphikritos, Sohn des Glaphoridas aus Akrai-
stellungen der Feinde verborgen, von einer Schlange phia. IIo?Juag/og Mitte des 3. Jhdts. v. Chr.
gehutet wird, die der Vater, weil er glaubt, sie Dittenberger'lGS 2718. [Kirchner.]
wolle dem Kinde ein Leid anthun, mit einem Amphiktyon ('Afupixrvmv). 1) Der dritteKo-
Speerwurf tOtet, der auch dem Kinde das Leben nig von Athen nach der erweiterten attischen
kostet; hiernach soil die Stadt auch den Namen Konigsliste, vertrieb seinen Schwiegervater Kra-
'0<pneia gefiihrt haben. Inschriften CIG 1738. naos, biisstejedoch nach 12 (bei Euseb. 10) Jahren
Le Bas II 831. [Hirschfeld.] 30 die Herrschai't durch Erichthonios wieder ein.

Amphikleia. 1) s. Amphikaia. Paus. I 2, 5f. Apollod. I 7, 2, 6. Ill 14, 6. Nach
2) Frau des Ariston, wird als eine fur Philo- lust. II 6 verdankte ihm Athen seinen Namen

sophie begeisterte Schfilerin des Plotinos von Por- und seine SchutzgOttin, und es folgte ihm nach
phyrios (v. Plot. 9) genannt, [Freudenthal.] Erbfolgerecht Erechtheus. Nach Apollodor war

Amphikles {AnyixXrjs). 1) Athener ('Aim- er ein Autochthon, andere (Apollod. a. a. O.
mxrj&ev). Tgrfgagzog in einer Inschrift vom Euseb. Chron. I 183. II 30 Schoene) nannten ihn
J. 342 v. Chr., CIA II 803 c 54. den Sohn des Deukalion, wiihrend er Marm. Par. 8

2) Delischer Archon im J. 171 v. Chr.. Bull. als dessen Zeitgenosse bezeichnet wird. Unter
hell. IX 147, 15 ; vgl. II 570, 1. 576, 82. seiner Regierung fand die erste Einfiihrung des

3) Sohn des Telesippos. noUuagyog Ende des 40 Dionysoskultes aus Eleutherai nach Attika statt,
3. Jhdts. in einer Inschrift von Hyettos, Dit- und zwar durch Vermittelung des Pegasos (Paus.
tenberger IGS 2822. [Kirchner.] a. a. O. Schol. Ar. Ach. 243) oder des Semachos

4) Sohn des Philoxenos, aus Rhenaia (Delos), (Euseb. II 30). A. bewirtete den Gott, wie ein
musischer und melischer Dichter urn die Mitte terracottenbildwerk in Athen darstellte (Paus.),
des 2. Jhdts. v. Chr., nur durch die Inschriften und stiftete im Heiligtum der Horen dem Aio-
Bull. hell. X 35. XIII 244 (Delos) und 'Ey. agx- woo; 'Og&Jg und nahe dabei den Nymphen Altare
1891, 139. Dittenberger IGS I 373 add. p. zur Erinnerung daran, dass ihn der Gott zuerst
745 (Oropos) bekannt. [Wilhelm.] die Mischung des Weines mit Wasser gelehrt

5) A. von Chalkis, einer der bevorzugten hatte. Philochoros bei Ath. n 38 c. IV 179 e
Schfiler des Herodes Atticus (Philostrat. vit. soph. 50 (daraus Eustath. zu Horn. 1815, 61).
II 8 p. 84, 6ff. Kays. 10 p. 90, 7). 2) Sohn des Deukalion und der Pyrrha, der my

-

[W. Sehmid.] thische Stifter der delphisch-pvlaeischen Amphik-
Amphiklos CA/n<ptyJ.og), ein Troianer, von des tyonie, s. Amphiktyonia. Seine Sonne waren

Phyleus Sohn Meges getotet, II. XVI 313ff. Itonos, der Abater des Boiotos (Paus. IX 1 , 1.

[Hoefer.] V 1, 4. Schol. Ap. Rh. I 551. Lvkos .-iegl B^mv
Amphikrates {Anyiy.gaxtjg). 1) Alter Kcnig bei Tzetz. Lvc. 1206), Malos (Steph. Byz. s. Ma-

von Samos
,
siegreich im Kriege gegen die Aigi- hsig) und Physkos (Eustath. zu Horn. 277, 19)

netcn, Herod. Ill 59. [Cauer.] oder Aitolos, der Vater des Phvskos (Steph. Byz.
2) rga/j/iaTev; fiov/.ijg Anfang des 4. Jhdts. s. <P6axog).

'

[Wagner.]"
v. Chr., CIA II 26. 60 Amphiktyonia CAurpiy.xvovid), Name verschie-

3) Sohn des Amphidemos, Athener. Aoyayog, dener Verbande von hellenisehen Staaten. Die
Mit auf dem Riickzug der 10 000, Xen. anab. Mitglieder einer solchen Genossenschaft heissen
IV 2, 13. 17. [Kirchner.] Auipcxxvoveg. "Worin sich principiell die Amphi-

4) Von Athen (FHG IV 300. Susemihl ktvonieen von anderen Staatenverbanden unterschie-
Litt.-Geseh. d. Alex. Z. II 372), ein Rhetor, den. steht weder durch den Namen. noch durch

an ~ Jedenfalls 86 naca der Einnahme durch irgend ein Zeugnis fest. Obgleicli die Schreibart
Sulla — aus Athen zu den Parthern nach Se- 'A/j.iptxxvovsg nicht bios in den Hss. und auf den
leukeia, blieb aber dort nicht, sondern ging, auf Inschriften der Kaiserzeit vorwiegt, sondern sich
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auch durchweg auf den Inschriften der delischen undPlataiaiweistO.MfillerOrchomenos238nach.

Amphiktyonie findct, von denen die altesten noch 3) Die Amphiktyonie vonKalauria. Auch

dem 5. Jhdt. angehoren, so ist doch kein Zweifel, diese Amphiktyonie ist nur durch eine Stelle Stra-

dass die Form AfitfixTiovsg, die uns zuerst 380 v. Chr. bons bekannt (VIH 374), die E. Curt ius (Herm.

begegnet (CIG 1688) und auf den Inschriften des X 385) aus Ephoros herleitet. An der Amphi-

3. und 2. Jhdts., sowie auf den Miinzen vorherrscht, ktyonie von Kalauria, welche wie die von Onchestos

auf die richtige Etymologie hinweist, nach welcher ein Poseidonheiligtum zum Mittelpunkte hatte,

aurpixrioveg mit jxegixxlovsg oder sisgioixovvxeg waren beteiligt Nauplia, Prasiai, Hermione, Epi-

gleichbedeutend ist und ,Umwohner' bezeichnet. dauros, Aigina, Athen, Orchomenos. Fur Nauplia

Die klassischen Autoren , welche den Namen so 10 trat spater Argos, fur Prasiai Sparta ein. Orcho-

herleiten und erklaren, stelltBiirgelDiepylaeisch- menos wird ausdriicklich f) Mirveiog zubenannt.

delphische Amphiktyonie 7, 11 zusammen; die Da alle anderen beteiligten Stadte an den Kfisten

etymologischen Versuche der Neueren bespricht des argolischen und saronischen Golfes liegen,

Blirgel 8, 12. Aber mit der Ableitung des Namens nahm Otfried Miiller an, der Bund von Kalauria

ist fur das Verstandnis der Sache wenig gewon- sei zu einer Zeit entstanden, als die Seemacht

nen. Denn dass die Mitglieder einer Gemeinschaft der Minyer von der boiotischen Kiiste sich bis an

von Staaten in den Zeiten mangelhafter Commu- die Ostiiiste der Peloponnes erstreckte (Orchome-

nicationen Nachbarn sein mussten, versteht sich nos 247). Das konute nur lange vor der dorischen

von selbst. Welchen Charakter diejenigen Ge- Wanderung geschehen sein, wie denn O. Miiller

meinschaften hatten, die sich Amphiktyonieen 20 iiberhaupt den Ursprung der Amphiktyonieen in

nannten . ist nirgends gesagt, Neuere Gelehrte, die Zeit vor den Wanderungen setzte (Aeginetica

z. B. Curtius (Gr. G. I 99. 221. 225. 433. II 32). Als Zweckdieser Amphiktyonie sahO.Mfiller

118. 363) nennen jedon primitiven Staatenverband es an, dass sie die Unabhangigkeit der Seestadte

mit gemeinsamen Heiligtume Amphiktyonie , so gegen die Heroengeschlechter des Binnenlandes

die Opfergemeinschaften der kleinasiatischen Dorier schutzen sollte (Aeginetica 36). Diese Ansichten

(Herod. I 144) und Ionier (Herod. I 148, vgl. sind im allgemeinen die herrschenden geworden.

Thuk. Ill 104). Vor allem wird eine euboeische Nur E. Curtius hat ihnen widersprochen. Er

Amphiktyonie angenommen (so auch in den friihe- erklart (Herm. X 388) r) Mivveiog fur einen Zu-

ren Auflagen dieser Encvclopadie), weil im Heilig- satz Strabons oder ernes Abschreibers und ver-

tum der amarynthischen Artemis die Urkunde eines 30 steht (a. a. O. 389) unter Orchomenos die arka-

Vertrages zwischen Chalkidiern und Eretriern auf- dische Stadt dieses Namens. Da er Spuren einer

gestellt war (Strab. X 448), und weil zum Feste Verbindung nachweist , welche die arkadischen

dcrselben GOttin Lcute aus Karystos nach Eretria Orchomenier im 7. Jhdt, mit argolischen Stadten

kamen (Liv. XXXV 38). Da jedoch nirgends fiber- unterhielten . setzt Curtius den Ursprung der

liefert ist, was das Wesen einer Amphiktyonie Amphiktyonie von Kalauria in diese Zeit (Herm.

ausmacht, so ist es vorlaufig nicht zulassig," den X 390, 1). Als ihren Zweck sieht er allein die

Namen Amphiktyonie auf solche Verbande anzu- Sicherung und Regelung des Seeverkehrs an ohne

wenden, ffir die er nicht ausdrttcklich bezeugt ist. kriegerische Absicht (Gr. G. I*' 89f.).

Die Eigentuinlichkeiten der Amphiktyonie lassen 4) Eine Amphiktyonie von Korinth scheint

sich nur an denjenigen Amphiktyonieen studieren, 40 angedeutet zu werden von Pindar Nem. VI 40—42
die in den Queilen als solche bezeichnet werden. .-ro'vroy is yecpvg' axtifianog h Afupixrvovoiv xavgo-

Von der Mehrzahl dieser Verbande ist allerdings tpovm tQisTrjgidi Ti,uaae IToaeiddviov av rifievog.

kaum mehr als die Existenz bekannt. Diese Worte liessen sich so auffassen, als ob die

1) Die Amphiktyonie von Argos. Un- isthmischen Spiele von korinthischen Amphiktyopen

zweideutig erwahnt wird diese allerdings nirgends, veranstaltet worden waren. Indessen kommt diese

ist aber von Meier (Die Privatschiedsrichter und Stelle in Wegfall, wenn man mit Boeckh hier

die offentlichen Diaeteten 37) und O. Miiller wie Isthm. Ill 26 a/A.<ptxnov<ov schreibt und unter

(Dorier I 154) crschlossen aus einigen Stellen, die afKpixtioveg Koglv&ov die Umwohner von Korinth

ohne die Annahme einer argivischen Amphiktyonie versteht.

kaum verstandlich waren. Als Vorsteher eines 50 5) Die delische Amphiktyonie, in der

Staatenverbandes gehen die Argiver vor, wenn sie Litteratur nirgends erwahnt ausser von Athenaios

den Sikyoniem und Epidauriern eine Geldbusse VI 234 E. Die Inschriften der delischen Amphi-

auferlegen (Herod. VI 92. vgl. VI 79), und dass ktyonie, am besten zusammengestellt und erortert

dieser Verband den Namen einer Amphiktyonie von Homolle Bull. hell. VIII 202 -327, haben

gefuhrt habe, ist wahrscheinlich, weil nach Pausa- sich in den letzten Jahrzehnten so vermehrt, dass

nias (IV 5, 1) die Messenier sich den Spartanern durch sie die Abhandlung von C. Fr. Hermann
erboten , naga 'Agyeioi; avyyevsair ovoiv aurfoxk- De theoria deliaca. Gottingen 1846 und teilweise

oo)v h Aficptxrvovia diddrat dix7jv, und weil Am- selbst die Untersuchungen von Boeckh (Abhdlg.

phiktvonen den Ka'mpf angeordnet haben solleu Berl. Akad. 1834: Staatshaushaltung II 320ff.)

([Plut.] Parall. 3), durch welchen der Streit der 60 veraltct sind. Zu den Festen des delischen Apol-

Argiver und Spartaner um den Besitz von Kynu- Ion kamen wahrend der Blfitezeit der ionischen

ria" entschieden wurde. ' Kultur grosse Menschenmengen zusammen (Hymn.

2) Die Amphiktyonie von Onchestos. in Apoll. Del. 146—164. Thuk. Ill 104), nicht

von Strabon IX 412 erwahnt. Mittelpunkt dieser allein, um den Gott zu feiern. sondern auch, um
Amphiktyonie war ein Poseidonheiligtum. Die Waren zu kaufen und zu verkaufen (Hymn, in

Mitglieder sind nicht bekannt; man wird sie vor- Apoll. Del. 155). Der Markt von Delos scheint

zugsweise in Boiotlen zu suchen haben. Mythische mithin die Vorziige , die er in alexandrinischer

Zusammenhange von Onchestos mit Megara, Kopai und rSmischer Zeit bewahrte (vgl. G. Gilbert
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Deliaca 54f.) , schon damals gezeigt zu haben.
Solche Zusammenkfinfte waren nicht mOglich ohne
ein Vertragsverhaltnis zwischen denjenigen Staaten,
deren AngehOrige sich zu Festen und Geschaften
vereinigten. Ob die Gcmeinschaft von Staaten,
deren Burger zur Teilnahme an diesen Festen
berechtigt waren, den Namen einer Amphiktyonie
fiihrte, ist nicht uberliefert. Auch das ist zweifel-
haft, ob neben dem attischen Seebunde, dessen . „„ _^
Kasse bis 454 im Tempel des delischen Apollo 10 das Marmor Sandvicence (CIG II 814), ^nenntver-
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phiktyonen auf Delos wieder eingesetzt. Schon
390 haben sie wieder Rechnung gelcgt (die Rech-
nungsurkunde ist noch nicht ediert, konnte aber
von v. S c h ffe r 53 beniitzt werden ; vgl. H om o 1 1 e-

Bull. hell. VIII 304. 307. 308). Wahrscheinlich
erncuerten die Athener ihre Herrschaft Tiber Delos
394 nach dem Seesiege bei Knidos. Nicht lange-
blieb diese Herrschaft ungestOrt. Die grOsste
unter den Inschriften der delischen Amphiktyonie,

aufbewahrt wurde , noch der altere Verband zu
religiOsem Zwecke fortbestand. Und auch das
muss dahingestellt bleiben, ob die Athener sich

eine Aufsicht fiber die Verwaltung des delischen
Tempels vorbehielten , als 454 die Bundeskasse
nach Athen tiberffihrt worden. Das erste Zeichen,
dass die Athener die Verffigung uber das Ver-
mogen des delischen Apollontempels den Deliern
entzogen hatten, bieten Kechnungen, welche arlie-

schiedene, Delier, unter diesen gewesene Beamte,
welche die athenischen Amphiktyonen mit Gewalt
aus dem Tempel trieben. Eben auf dem Marmor
Sandvicense sind die Rechnungen verzeichnet fiber

die ersten Jahre der hergestellten athenischen Ver-
waltung. Wahrend dieser Jahre wurde die Zu-
sammensetzung der delischen Amphiktyonen ge-
andert. Bis 375 linden wir nur Athener als Am-
phiktyonen. In welcher Weise diese bestellt wur-

nische Beamte in den J. 434 und 433 fiber das 20 den , ob man das ganze Collegium fur dieselbe
Tempelgut gelegt haben (CIA I 283). Im J. 426
vollzogen die Athener auf Delos eine religiose Rei-
nigung und stifteten eine grosse jiavtj-yvgig, welche
alle vier Jahre gefeiert wurde. Neben diesem
athenischen Prachtfeste, bei dem z. B. Nikias
einen glanzenden Aufwand trieb, schcint das altere

Apollonfest mit localem Charakter fortbestanden
zu haben (v. Schoffer De Deli insulae rebus 37f.)

Bald nach der grossen Reinigung wurden die De-

Aintsperiode wahlte, oder ob die einzelnen Stellen
zu verschiedenen Zeiten ihrc Inhaber weehselten,
ob es zulassig war, denselben nach Ablauf seiner
Amtsdauer wiederzuwahlen, alle diese Pragen sind
noch nicht mit Sicherheit beantwortet. Die alte-

ren Ansichten (Boeckh a. a. O. Gilbert Deliaca
58f. Dittenberger Syll. 120) sind, wie Ditten-
berger Syll. 660 constatiert , durch ein von
Koehler im CIA publiciertes neues Bruchstfick

lier ganzlich von ihrer Insel vertrieben (Thuk. 30 veraltet. Eine befricdigende Ansicht an die Stelle
III 104). In der Zeit der athenischen Herrschaft
auf Delos werden die Sagen entstanden sein, nach
welchen Erysichthon den delischen Apollontempel
gegrundet, Theseus einen dywv auf Delos gestiftet

hatte (Synkell. 290 Bonn. Paus. VIII 48, 3). Un-
beschrankt war die Gewalt der Athener fiber den
delischen Tempel schon nicht mehr im J. 410.
Auf einer von Homolle Bull. hell. VIII 284 pu-

blicierten Rechnung dieses Jahres erscheinen neben

zu setzen , ist bisher nicht gelungen. Zulassig
bleibt die Annahme von v. Schoffer 56, dass nor-
nialer Weise das ganze Collegium am Ende eines

jeden Jahres erneuert wurde, dass aber wegen der
vorhergegangenen Unruhcn die Athener ausnahms-
weise dieselben Amphiktyonen niehrere Jahre lang
im Amte liessen. 375 wurden fiinf Athener und
mehrere Andrier als Amphiktyonen eingesetzt. Die
Zuziehung der Andrier hatte, wie Attinger 34f.

athenischen Beamten auch vscoxoqoi Atjkiwv an der 40 vermutet. den Zweck, gegen die athenerfeindliche
Verwaltung des Tempelgutes beteiligt, und diese Partei auf Delos ein Gegengewicht zu bilden.
vfwxoqoi werden als ao/_ovres bezeichnet, kiinnen

also keine subalterne Stellung eingenommen haben.
Die athenischen Tempelbeamten bilden ein Col-

legium von vier Mitgliedern und fiihren den Titel

'AfupiHtvoreg 'AOrjvaiwv. Diesem Collegium mit.

Attinger (Beitrage zur Gesehichte von Delos 34)

eine langere als jahrige Amtsdauer beizulegen, ist,

wie v. Schoffer (De Deli insulae rebus 43) aus-

ffihrt, nicht der mindeste Grand. Wie es zu dem 50 wurden. Durch einen ahnliehen Beschluss (CIA

egengewi
Noch immer waren auf Delos die Athenerfreunde
in der Minderheit. Zwei von Homolle Bull. hell.

Ill 473f. publicierte Volksbeschliisse aus den J.

369 und 362 belohnen zwei Delier ftir ihre der
athenischen Sache geleisteten Dienste und empfeh-
len sie dem besonderen Schutze der Amphiktyonen,
erkennen also indirect an . dass sie ohne diesen
Schutz vor ihren Mitburgern nicht sicher sein

Namen AntptxTvoveg 'Adtjvai(x>v kam, ist fraglich.

Am niichsten liegt die Vermutung, dass in der

vorattischen Zeit Vertreter der in der delischen

Festgerneinschaft vereinigten ionischen Staaten
eine Controlle fiber die Verwaltung des delischen

Tempels ausgefibt hatten, und dass diese Vertre-

ter AfupixTvomg hiessen. Wenn die Athener den
Namen der Amphiktyonen von dem altionischen

Staatenverbande ubemommen hatten, so haben wir

II 115 b) unbekannten Datums wird einem von
der athenerfeindlichen Partei vertriebenen Delier
das Bfirgerrecht verliehen. Vielleicht ist es eine
Concession an diese Partei , wenn auf einer Ur-
kunde des Reehnungsjahres 364/3 (publiciert von
H om o 1 1 e i die athenischen Amphiktyonen die Uber-
gabe vollziehen /tera pov/.ijg Atj/.icov xai iegoxoi&v
'AxaTovotov xai ovvagyovTwv. Die Amphiktyonen
aus Andros sind, wie v. Schoffer 74 constatiert,

ein Reeht. auch diesen Verband als Amphiktyonie 60 auf dieser Urkunde verschwunden. Den Versuch
zu betrachten. Durch den Ausgang des pelopon
nesischen Krieges wurde die athenische Herrschaft
auf Delos unterbrochen. Unter spartanischem
Schutze erlangten die Delier ihre Unabhangigkeit
wieder (Roehl IGA 91). Das hinderte aber nicht,

dass die Athener jahrlich eine Festgesandtschaft
nach Delos schickten (Xen. Memorab. IV 8, 2).

Nach wenigen Jahren wurden die athenischen Am-

andere Ionier zur Verwaltung des delischen Tem-
pels heranzuziehen, scheinen die Athener also bald
aufgegeben zu haben. Die Urkunden der J. 358/7
(CIA II 817), 346/5 (CIA II 822), 343/2 (Bull,

hell. VIII 298), 342/1 (Bull. hell. VIH 299) zeigen
die athenischen Amphiktyonen im ungesto'rten

Besitze des delischen Tempels. Auf einer Weih-
inschrift des J. 341 erscheinen die fiinf atheni-
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schen Amphiktyonen nebst einem Secretar. Die

Funfzahl der athenischen Amphiktyonen scheint

also seit der Reform von 375 fortbestanden zu

haben. Die Herrschaft fiber Delos behaupteten

die Athener in einem Processe, den sie um die

Mitte des 4. Jhdts. vor den delphischen Amphi-

ktyonenfuhrten(wie Attinger 47 annimmt, 345/4).

Erst in der makedonischen Zeit wurden die Athe-

ner aus Delos vertrieben und der attisch-delischen

Amphiktyonie ein Ende gemacht (nach v.SchOffer
89 kurz vor 308).

6) Die pylaeisch-delphische Amphiktyo-
nie, bei weitem die berfihmteste und von der

grossten Bedeutung fur das hellenische Leben,

daher auch am genauesten bekannt und am eif-

rigsten erforscht. Auch die allgemcinen Unter-

suchungen fiber die Amphiktyonieen beschaftigen

sich in erster Linie mit der pylaeisch-delphischen

Amphiktyonie. Einige Spuren antiker Forschungen

liber die Amphiktyonen von Delphi stellt Bfirgel

(Die pylaeisch-delphische Amphiktyonie 11) zu-

sammen. Von der neueren Litteratur fiber die

Amphiktyonieen im allgemeinen und die delphische

insbesondere giebt Biirgel 12—19 eine eingehende

Wfirdigung, Thumser in C. Fr. Hermanns
Handbuch 16 84f. eine vollstandige Ubersicht.

Die fruheren Altertumsforscher (z. B. Humph rid

Prideaux Marmora Oxoniensia 122—127. van

Dale Dissertationes IX antiquitatibus quin et

marmoribus illustrandis inservientes, Diss. VI De
concilio amphictyonum 26) verbanden eine un-

kritische Glaubigkeit gegenuber der Tradition mit

recht ubertriebenen Yorstellungen von der Com-
petenz und dem Ansehcn der Amphiktyonen. Den
ersten ernsthaften Versuch, die Nachrichten fiber

die Amphiktyonen durch eine eindringende Kritik

zu sichten und ihre anscheinend regellose und un-

begrenzte Thatigkeit auf eine feste. rechtliche

Grundlage zuruckzufuhren, machte Sainte- Croix
(Des aneiens gouvernements federatifs 1—161).

Glficklich in der Polemik gegen die unklaren An-

schauungen seiner Vorganger, kam er zu der An-

sicht, die Amphiktyonen seien eine rein religiose

KOrperschaft ohne alle politischen Competenzen

gewesen (vgl. S. 310). Diese Ansicht eigneten

sich im wesentlichen an Grote (Gr. G. I 509),

Freeman (History of Federal Government 1 123f.),

Fustel de Coulanges (La cite antique 250) und

C. Fr. Hermann (Handbuch I" 86). Drumann
(Gesch. d. Verfalls der griech. Staaten 165), der

die rechtliche Competenz der Amphiktyonie eben-

falls auf das religiose Gebiet besehriinkte, betonte

doch daneben. dass thatsachlich diese Thatigkeit

oft politische Bedeutung hatte. Die Versuche

blieben nicht aus, diese politische Thatigkeit aus

einem von den religiosen Functionen unabhangigen

Rechtsgrunde herzuleiten. Tittmann (Uber den

Bund der Amphiktyonen 146—169 1 sah in den

Amphiktyonen einen politischen Verband aller

hellenischen Staaten, der die Aufgabe gehabt hatte,

die hellenische Einheit nach aussen und innen

zu vertreten. und nur, weil er thatsachlich zu

schwach gewesen ware, diese Aufgabe zu erfullen,

die Einzelstaaten genOtigt hatte, sich auf eigene

Hand zu verteidigen und zu engeren Bundnissen

zu vereinigen. In ahnlichem Sinne ausserte sich

Pastoret (Hist, de la legislat. V 22f.). Auch
Doderlein (Ersch und Gruber III 531f.) und

PI ass (Gesch. d. alten Griechenlands n 60f.)

sahen bei der Bildung der Amphiktyonie politische

und religiose Zwecke vereinigt , nahmen jedoch

an, sie sei fruhzeitig ihrer politischen Competenz

entkleidet worden und habe nur als religioser

Verband fortbestanden, weil man sich gescheut

hatte, religiose Institutionen zu zerstOren. Wan-
read alle bisher genannten Forscher nur nach

dem Umfange der politischen Functionen fragten,

10 welche die Amphiktyonen ausubten, unternahmen

es Niebuhr (Kl. Schr. II 158f.) und Thirwall
(Hist, of Greece I 373), die Art dieser Functionen

naher zu bestimmen. Beide bestritten, dass die

Amphiktyonie jemals den Zweck gehabt hatte,

ihre Mitglieder zu gemeinsamer Verteidigung und

gemeinsamem Angriff zu vereinigen. Sie legten

den Ursprung der Amphiktyonie in eine Zeit, als

der Kriegszustand zwischen alien Staaten, die

nicht in einem Vertragsverhaltnisse mit einander

20 standen, normal und jeder ausserhalb der Grenzen

seines Staates rechtlos war. In diesen Verhalt-

nissen sahen Niebuhr und Thirwall eine not-

wendige Voraussetzung ffir die Bildung der Am-
phiktyonie, die nach ihrer Ansicht die Aufgabe

hatte, nicht den Kriegszustand zu beseitigen, aber

das Kriegsrecht zu mildern und die rechtliche

Grundlage ffir einen friedlichen Verkehr zu schaffen.

Ahnliche Ansichten finden sich bei Wilhelm Vi s ch e r

(Uber die Bildung von Staaten und Bfinden 32)

30 und Schomann (Gr. Alt. II 31). Auch Holm
(Gr. G. I 274) legt der Amphiktyonie den Zweck

bei, den internationalen Verkehr zu regeln, aber

er erklart diesen Zweck fur einen seeundaren, den

man der Amphiktyonie erst gesetzt habe , nach-

dem sie als eine Genossenschaft fur gemeinsamen

Gottesdienst entstanden sei.

Wahrend das Wesen der delphischen Amphi-

ktyonie ohne sicheres Ergebnis erortert wurde, ver-

niehrte sich das Material, aus dem sich eine Kennt-

40 nis der Einzelthatsachen gewinnen liess. Zu den

Inschriften. die Boeckh im CIG veroffentlicht

hatte (1688ff., vgl. CIA n 545ff.) , kamen die

Publicationen von Curtius (Anecdota Delphica

40f.), Wescher-Foucart (Inscr. de Delphes 2ff.

454.455.459), Wescher (Memoires de l'Academie

des Inscript. VIII 1), Rhangabe' (Antiquites hel-

leniques 706—713), Le Bas (Vovage arche'olo-

gique 834f.) und Foucart (Bull. hell. VTI 410ff.).

Durch die neu gefundenen Inschriften und die

50 Einzeluntersuchungen, die sich auf das erweiterte

Material aufbauten, wurde die Dissertation von

Otto Weiss (De foederis amphietvonici disciplina),

welche die bis 1857 erschienenen Forschungen fiber

die Verfassung der Amphiktyonen recapitulierte,

schnell fiberholt. Das erweiterte Material voll-

standig zu verarbeiten unternahm Bfirgel in

seiner Preisschrift : Die pylaeisch-delphische Arn-

phikt\-onie (Miinchenl877); er bemfiht sich fiberall,

Thatsachen und Combinationen zu unterscheiden.

60 Indessen sind manche seiner Resultate , die sich

Busolt Gr. G. I 477ff. im wesentlichen angeeig-

net hat, durch die neuen Funde bereits wieder

veraltet. Auch seine Ubersicht fiber den heutigen

Stand der Forschung muss bald veralten, da von

den delphischen Ausgrabungen der Franzosen und

der durch Pomtow bearbeiteten akademischen

Ausgabe der delphischen Inschriften weitere Auf-

schlfisse zu erwarten sind.
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A. Competenzen der pylaeisch-delphi-
schen Amphiktyonie.

a) EeligiOse Competenzen. Die Amphiktyonen
versammelten sich um zwei Heiligtiimer , den
Demetertempel zu Anthela and den Apollontempel
zu Delphi. In der kleinen Ebene, zu der sich

der Engpass der Thermopylen bei Anthela er-

weiterte, lag ein Heiligtum der Aijfirjzijg 'Afupt-

xrvovis und ein anderes, in dem 'Afupixrvwr, der

Grenzregulierung zu Grunde (Wescher a. a. 0.
12. CIL III 567). Das Verbot, das heilige Land
zu bearbeiten, richtete sich aber nicht gegen die-

jenigen, die als Hintersassen des G-ottes eine Par-
zelle bearbeiteten und daffir dem Gotte einen
Schoss entrichteten. In welcher Weise das heilige

Land verwertet und vergeben wurde , hatten die

Amphiktyonen zu beschliessen, wie eine von Fou-
cart (Bull. hell. VII 428. 429) publicierte Ur-

Eponymos der Amphiktyonie, selbst verehrt wurde. 10 kunde zeigt. Ihnen lag also nicht bios der Schutz
In der Nahe befanden sich edgai Afupixzvovcov
(Herod. VII 200). Bei jeder Versammlung der
Amphiktyonen wurde der Demeter ein Opfer dar-

gebracht (Strab. IX 429, vgl. 420). Mit der Ver-
waltung des pylaeischen Demeterheiligtums hing
es vielleicht zusammen, dass die Amphiktyonen
den in den Thermopylen gefallenen Griechen In-

schriften setzten (Herod. Vn 228).

Der Kult der amphiktyonischen Demeter er-

sondern auch die Verwaltung des Tempelgutes ob.

Schutz und Verwaltung der Amphiktyonen
erstreckten sich aber nicht allein auf das geweihte

Land, das durch den krissaeischen Krieg an das
Heiligtum gekommon war, sondern auch auf das

tibrige Eigentum des Gottes , vor allem auf das
vGebaude, den Tempel selbst und den darin auf-

bewahrten Schatz. Strabon (IX 420) bezeichnet

es ausdriicklich als einen Hauptzweck der Am-
scheint als geringfiigig neben dem des pythischen 20 phiktyonie , den Tempel zu bewachen, da die in
Apollon , der die Amphiktyonen ebenfalls beschaf- " "'

' ' ~ '

'

' "~

tigte und vielleicht den wichtigsten Teil ihrer

Thatigkeit in Anspruch nahm. In welchem Ver-
haltnisse die Amphiktyonen zum delphischen Tem-
pel standen, ist freilich schwer zu bostimmen. In
die Functionen der Priester scheinen sie niemals
iibergegriffen zu haben. Opfer, Gebete und Orakel
lagen ausschliesslich in den Handen der Delpher,
wie Biirgel 32f. , treffend darlegt. Vor allem
weist Biirgel darauf hin, dass die xgo/iavzeia auf 30X1 324. 326. 328. 329. 330. 331). Indessen wird

ihm aufbewahrten Gelder und Weihgeschcnke einer

sorgsamen Aufsicht bediirften. Vor allem hatten
die Amphiktyonen darauf zu halten, dass der Gott
nicht beraubt oder betrogen wurde. Auffallen muss
es, dass auf den Urkunden fiber die Riickzahlung
der von den Phokern geraubten Gelder keine Ver-
treter der Amphiktyonen , sondern nur phokische
und delphische Beamte, phokische und delphische

Zeugen mit Namen genannt werden (Bull. hell.

den Inschriften stets von den Delphern, niemal;
von den Amphiktyonen verliehen wird. Dagegen
war die Unabhangigkeit der Delpher beschrankt
.durch die Vermogensverwaltung der Amphiktyonen.
Den Hauptteil des Tempelgutes machte das Ge-
biet der zerstCrten Stadte Krissa und Kirrha aus.

Als die Amphiktyonen die den Priestem verhass-
ten Stadte erobert hatten, vcrkauften sie die Be-
wohncr in die Sklaverei, vermutlich zum Besten

auf den beiden am besten erhaltenen Urkunden
(324. 326) als Empfangerin die Fruhjahrsversamm-
lung der Amphiktyonen ausdriicklich genannt. Auf
einer anderen Urkunde (328) nehmeu allerdings

delphische Beamte die Zahlung in Einpfang. Es
lasst sich annchmen, dass den Phokern neben den
Zahlungen an die Amphiktyonen auch solche an
die Stadtgemeinde Delphi auferlegt worden waren.

da sie bei ihrer Occupation zweifellos auch diese
der Tempelkasse, verschiitteten den Hafen und 40 geschadigt hatten. Mehrfach belohnen sic den
machten die Stadt dem Erdboden gleich. Dann
verpflichteten sich die Amphiktyonen durch einen
Eid, weder selbst das dem Gotte geweihte Land
zu bebauen noch zu duldcn, dass es ein anderer
bebaue, sondern dem Gotte und dem heiligen Lande
mit Hand und Fuss und ganzer Streitkraft zu
Hulfe zu kommen (Aischin. ITI 109. 112). Die
beiden heiligen Kriege der deniosthenischen Zeit
entstanden dadurch. dass zuerst den Phokern.

Nachweis entwendeten Tempelgutes (Foucart
Bull. hell. VII 410. 424) und entscheiden fiber

den streitigen Betrag einer der Tempelkasse ge-

schuldeten Summe (Wescher Mem. Acad. Inscr.

VIII 1, 55. 56). Noch Sulla musste sich an die

Amphiktyonen wenden, um die Schatze des Gottes
in seine Hiinde zu bekommen, und einige waren
gewissenhaft genug, sich der Auslicferung zu wider -

setzen (Plut. Sulk 12). Aber die Amphiktvonen
dann den Amphisseern mit Recht oder Unrecht von 50 hatten das Vermogen des Heiligtums nicht nur
den Amphiktyonen der Vorwurf gemacht wurde,
sie hatten sich einen Teil des heiligen Landes
angeeignet. Durch einen 380 in Athen verfiffent-

lichten Beschluss der Amphiktvonen wurde im
einzelnen bestimmt. in welcher Wei^e die ingouvtj-

/wres als Vertreter der amphiktyonischen S~taaten
das heilige Land zu fiberwachen hatten : wer seine
Inspectionsreise versaumte . verfiel in eine Strafe
von 30 Stateren aiginetischer Wahrung. und wenn
er diese Summe schuldig blieb . so sollte seine 60
Stadt vom Zutritt zum delphischen Tempel aus-
geschlossen und von den Amphiktvonen bekriegt
werden (CIA II 545). Die Grenzen des heiligen
Landes wurden zu Anfang der romischen Zeit
durch einen teilweise erhaltenen Beschluss der
Amphiktyonen neu bestimmt (Wescher Mem.
Acad. Inscr. Vin 1, 55. 56), und diesen Beschluss
legte unter Traian C. Avidius Nigrinus seiner

zu bewachen. sondern auch durch nutzbare Capi-

talsanlage zu vermehren, auch fiber die Ausgaben
stand ihnen eine Entscheidung zu. Biirgel 179
nimmt an. dass in diesem Umfange die Vermogens-
verwaltung der Amphiktyonen naeh dem antalki-

dischen Frieden unter spartanischem Einflusse

eingesetzt wurde. weil durch das bereits erwahnte.

380 in Athen publicierte Decret fCIA n 5451 ge-

wisse Functionen der amphiktyonischen Behcirden

neu gereg.-lt wurden. Aber dass dieser Beschluss

am Verhaltnisse der Amphiktyonen zum Tcmpel-
gute etwas geandert hatte, lasst sich nicht nach-
weisen. Ein weitgehender Einfluss der Amphi-
ktyonen auf das Finanzwesen des Tempels ist be-

reits aus dem 6. Jhdt. bezeugt, und wenn wir
auch von diesem Einflusse nur bei wenigen Ge-
legenheiten erfahren, so ist doch keine Thatsache
bekannt , die zu ihm im Widerspruche stunde.
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Dass die Amphiktyonen Tempelgelder ausliehen,

ist allerdings nur" an einer Rednerstelle gesagt

(Isokr. XV 232, vgl. Demosth. XXI 144ff.), welche

berichtet, die Alkmeoniden hatten von den Am-
phiktyonen Summen geborgt, die sie zum Kampfe
gegen die Peisistratiden brauchten. In romischer

Zeit werden x&xoi xal jzgooodoi des pythischen

Apollon durch einen emiieXrjrijs rov xoivov rdv Afi-

cpixxvovwv verwandt (Le Bas 847). Erhaltene

Mfinzen beweisen, dass den Amphiktyonen auch

das Recht der Pragung zustand (MionnetH96,
21; Suppl. V 386, 644. Brondsted Reisen und
Untersuchungen I 113—115). Die Verfugung fiber

die Ausgaben des Tempelschatzes muss insofera

beschrankt gewesen sein, als die Amphiktyonen

nicht berechtigt gewesen sein konnen, Ausgaben
zu verweigern, die fur den Unterhalt der Priester-

schaft und die Bedurfnisse des Kultus unentbehr-

lich waren. In ihrer Hand lag vor allem die

Aufgabe, die Baulichkeiten des Tempels im Stand

zu erhalten. Im 6. Jhdt. verdangen sie an die

Alkmeoniden um heilige Gelder die Arbeit , an

Stelle des abgebrannten Tempels einen neuen zu

bauen (Herod. V 62. Paus. X 5, 13). In aitoli-

scher Zeit wird die gute Ausffihrung von Bauten

und verwandten Arbeitcn durch die Amphiktyonen

belohnt. Auch ffir den plastischen, bildnerischen

und inschriftlichcn Schmuck des heiligen Bezirkes

hatten die Amphiktyonen zu sorgen. Sie errich-

teten in Delphi einen ehernen Coloss (Diod. XVI
33) , liessen zwei Tauchern , die bei Artemision

den Persern bedeutenden Schaden gethan hatten,

Statuen setzen, und verfehlten in der Kaiserzeit

nicht, die Herrscher und ilire Angehfirigen durch

Denkmaler zu ehren (Le Bas 848. 849, vgl. CIG
1712. 1713. Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII 1,

166. 167). Nicht bios praktische, sondern auch

wissenschaftliche Verdicnste wurden von ihnen be-

lohnt. Sie liessen die Sprttche der sieben Weisen
aufzeichnen (Paus. X 24, 1) und dem Sophisten

Gorgias eine Statue crrichten (Dio Chrysost. 115R.).

Wir konnen nicht wissen, ob auch die dem Gram-
matiker Apollodoros verliehene Auszeichnung (Plin.

u. h. VII 37) in einem Denkmale bestand. Selbst

Phryne , dercn gauzes Verdienst in ihrer SchOn-

heit beruhte, ward von den Amphiktyonen eines

Standbildes wiirdig befunden (Dio Chrysost. a. a .0. ).

Mehrfach verschenken sie Kranze, als deren Geber

der Gott gilt (naga zov deov CIG 1689b). Die

Vorstellung bei alien von den Amphiktyonen er-

wiesenen Ehren muss die gewesen sein, dass Ver-

dienste um den Gott belohnt werden (vgl. Fou-
cart Bull. hell. VHI 424). Indessen traute man
dem Gott ein weites Herz zu , und wie man in

seinem Namen Thaten belohnte. an denen er kein

unniittelbares Lrteresse hatte. so verwandte man
sein Geld zu Zwecken, die mit dem Kultus kaum
noch in Zusammenhang standen. In rOmischer

Zeit haute das xoivov rd>v Aiuftxzv6va>v eine

Bibliothek (Le Bas 845).

Zu den den Amphiktyonen obliegenden Okono-

mischen Functionen gehorte auch die Ausrfistung

der pythischen Spiele. Das mehrfach erwahnte,

380 in Athen publicierte Amphiktyonendecret (CIA

E 545) enthalt auch Bestimmungen fiber die Her-

richtung der pythischen Spiele. Die Beamten, die

bei der Vorbereitung dieser Spiele ihre Pflicht

versaumen, werden mit Geldstrafe bedroht; falls

die Geldstrafe nicht bezahlt wird, soil die Stadt

des rttckstandigen Schuldners vom Heiligtume aus-

geschlossen werden, ebenso die Stadt, die den Be-

such der Spiele unterlasst. Ein Argiver, der es

fur sich und seine Nachkommen ubernimmt, Waffen

fur die pythischen Spiele zu liefern, wird von den
Amphiktyonen ausgezeichnet (Le Bas 833). Im
Interesse der pythischen Spiele wurden der dio-

nysischen Kfinstlercorporation zu Athen von den

10 Amphiktyonen volkerrechtliche Privilegien ver-

liehen (CIA II 551). Wenn dagegen mit den

Tiavroiv xwv 'ElXrjvcov EvoefSeoxazoi , welche dem
xoivov zmv mgl rov Atovvoov reyviraw riov in'

'Iojvlag xal 'EXkrjajtovTov das Recht zugestanden,

sich an den Pythien und Soterien zu Delphi, den

Museien zu Thcspiai, den Herakleien zu Theben

zu beteiligen (CIG 3067), wie Ltiders Die dio-

nysischen Kiinstler 82f. und Reisch De musicis

Graecorum certaminibus 93 annehmen, die Amphi-

20 ktyonen gemeint sind, so konnen sie in diesem Fall©

nicht als TempelbehOrde, sondern nur als Schieds-

gericht sich geaussert haben, da sie nur als sol-

ches ein Recht hatten, in boiotische Interna ein-

zugreifen.

Aber nicht allein die okonomische Seite, son-

dern die ganze Leitung der pythischen Spiele lag

den Amphiktyonen ob (Paus. X 7,4). Sie hatten

die Wettkampfe anzuordnen (Schol. Pind. Pyth.

IV 116) und die Kampfpreise zu verteilen (Heliodor.

30 Aithiop. II 1 p. 97 Bekk. Pind. Pyth. IV 66. X
8. 9). Auch die ooirijota, welche die Aitoler nach

dem Siege fiber die Gallier stifteten, hatten die

Amphiktyonen zu veranstalten. Daher tragen die

Listen der bei diesen Spielen gekrfinten Sieger

die Namen von amphiktyonischen Beamten an der

Spitze (Wescher-Foucart 3—6). Bei alien von

ihnen geleiteten Festen hatten die Amphiktyonen

das Privilegium der xqosSqio: zu vergeben (Le

Bas 834. 835. 837. 838.839, vgl. 836) An fest-

40 liche Zusammenkfinfte ist auch zu denken, wenn
die Amphiktyonen als Auszeichnung das Recht

verleihen , oxavav h TIvLala (d. h. in der. Vor-

stadt Pylaia) zo\v jioajzav vjcciqxmv (Le Bas 841).

Die Thatigkeit der Amphiktyonen musste es

mit sich bringen, dass sie Anordnungen trafen,

durch welche die Selbstandigkeit der delphischen

Behflrden eingeschrankt wurde. So wurden die

Delpher von ihnen angewiesen , einen drjaavgog

herzurichten, in dem Waffen zum Gebrauche bei

50 den pythischen Spielen aufbewahrt werden sollten

(Le Bas 843). Noch tiefer griffen die Amphi-

ktyonen in delphische Geschafte ein, wenn sie Frei-

heit von Abgaben und Leistungen verliehen , die

den Delphern zustanden (Foucart Bull. hell.

VII 417 ajektia rat zs a/./.cov xarzaw xal zav

yogaytav, av zol Ae'/.cpol ayovzi. 420 zav yooayiav

uqeldai , zav zol Ae/.qol ayovzi). Vielleicht ist

fiberall Freiheit von delphischen Lasten gemeint,

wenn die Amphiktvonen azi/xia (Wescher-Fou-
60 cart 2. Le Bas"834. 835. 837. 838. 839.843.

Foucart Bull. hell. 422) oder dztketa xavzwr

(Le Bas 836. 841) erteilen. Ebenso mogen del-

phische Ehrenrechte durch die von den Amphi-

ktvonen vergebene ixiztfid bezeichnet sein (Le Bas
833. Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 139.

Foucart Bull. hell. VII 410. 424). Eine Unter-

ordnung der Delpher unter die Amphiktyonen
spricht sich auch darin aus, wenn letztere dem
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«.QXmv befehlen erne offentliche Belobigung zu nationale Verkehr zwischen den amphiktyonischen
yerkunden (Le Bas 839) staaten gemeinsamen Rechtsnormen unterworfen

Alle diese umiangreichen Functionen der Am- war, ist mit eincr Bestimmtheit iiberliefert die
phiktyonen cntspringen aus ihrem Verhaltnisse fur keinen Zweifel Eaum lasst. Dionys von Hali-
zum lempel des pythischen Apollon. Zu den del- karnass erzahlt (Ant. Rom. IV 25), Amphiktyon
plnschen Kulten gehort auch der Gottesdienst der habe neben den besonderen Gesetzen eines ieuen
Athena Pronaia, fur den sie sich Le Bas 841. Staates die xotvoi vopn gegeben, oils xaXovmv
843bemuht zeigen. Dagegen lasst sich eine weiter- a^ixzvovtxoig , i£ S>v wlloi uh> ovzsg dXXMocg
gehende Corapetenz aut religiosem Gebiete oder fariXow xai zo avyyevk cpvXdzrovzeg i'oyocg Lax-
gar eme Aufsicht (iber das gesamte hellenische 10 Xov r) Xoyoig. Nach einer anderen Uberliefenms?
bacralwesen nicht nachweisen. Biirgel, der den (Schol. Eurip. Orest. 1087) war es Akrisios der
Amphiktyonen eme derartige Stellung beilegt, stiitzt den Amphiktyonen die Gesetze gab, xa& ovg lusX-
sicn eigenthch allein auf die Beschlusse wegen der Xov Sxaaza Sioixuv, und eben diesem Akrisios
dionysischenKiinstler. Aber diese Beschlusse stan- schreibt Strabon IX 420 die Einsetzung der Sixai
den emerseits in Zusammenhang mit den pythi- a^ixzvonxai zu, 5o<u xSXeoi jzgog x6Xeig eloiv
schen bpielen, andererseits beweisen sie nur das wobei er zugleich erwahnt . dass spater das am-
Kecht der Amphiktyonen, fur den internationalen phiktyonische Volkerrecht durch aXXai nXdovg dia-
V erkehr gewisse Normen aufzustellen. zdgei; erweitert worden ist. Von den Bestimmungen

I
^e™ht

,

sbarkelt und Verwandtes. Urn die des vereinbarten Volkerrechtes hat Aischines (II
aus dem \ crhaltmsse zum delpbischen Tempel20 115) eine aufbewahrt. Beim Abschluss der Amplii-
«rwaehsenden Pflichten wirksam geltend zu machen, ktyonie wurde geschworen. keine amphiktyonische
waren den Amphiktyonen richterliche Competenzen Stadt dem Erdboden glcich zu machen oder vom
unentbehrlich.

_

Auf verschiedene VerstOsse und fliessenden Wasser abzusclmciden, weder im Krieffe
Versaummsse in dem ihrer Aufsicht unterstellten noch im Frieden

;
jede Stadt die diesen Bid vcr

Eessort waren Strafen gesetzt (vgl. S. 1913), die im letzte, sollte von den Amphiktyonen bekrie°t und
gegebenen Falle nicht wohl anders als durch ein zerstOrt werden. Dieser Satz" des amphiktyoni-
genchtliches Verfahren verhangt werden konnten. schen Volkerrechtes, der einzio-e, der erhalten ist
Dass der Nachweis entwendeten Tempelgutes durch beweist. dass der Kriegszustand zwischen den
einen lormlichen Process orbracht wurde, ist aus- amphiktvoniscb.cn Staaten nicht verhiitet werden
druckhch bezeugt (Foucart Bull. hell. VII 410 30 sollte, vielmehr als normal angesehen wurde Auf-
efinvvoav tega xQWiaza zy fisa xai xoivavzsg ati gabo der Amphiktyonie war es nur das Kriegs-
t(ov lEQOfivtjtiovcov Isga ejiofyoav. 424 yoayjdfi.svfoji recht zu mildern

,

' den Ausbruch der Feindselio--
dixav isoav cxgivav [x]al i[£jjjp.ey*]„v xai xarc- keitcn an gewisse Formen zu binden die M;£-
dtxaoafv xavjta xaza zwv a[oi]x[n]oavz<av). In lichkeit eines friedlichen Verkehres und einer fricd-
dtxcu a^xzvovcxat wurden die Phoker als Volk lichen Beilegung von Streitigkeiten zu bieten. Die
(
yv°t o^ fh - *?

S°ldner
.
d°r

^J°H
er (I>iod- aus dieser Auf*abe sich ergebenden CompetenzenXVI 31) und einzelne angesehene Phoker ange- waren teils obligatorisch . teils facultativ Die

klagt und verurteilt (Diod. XVI 32). Auch wenn amphiktvonischen Zusammenkiinfte zu besuchen
die Plataier gegen die Spartaner wegen der von die Intervention der Amphiktyonen bei Streitisr-
Pausamas auf dem delphischen Weihgeschenk der 40 keiten anzurufen oder anzunehmen war niemand
Sieger von Plataiai angebrachten Inschrift bei den gezwungen. Den amphiktyonischen Satzuno-en
Amphiktyonen Klage erhoben haben sollen (De- fiber Krieg und Frieden schuldete jeder amphiktvo-
mosth. LIX 98), so mag deren Verhiiltnis zum nisclie Staat Gehorsam Diese Satzungen schlos-
de phischen Tempel der Grund gewesen sein. wes- sen nicht aus, dass einzelne amphiktvonische Staaten
halb eme derartige Beschwerde vor sie gebracht Sondervertrage mit einander abschlossen welche
werden konnte. Diese sacrale Gerichtsbarkeit allein Kriege zwischen diesen Staaten unmiMic'h mach
wurde es erklaren, dass fur amphiktyonische Be- ten und die Erledigung von Bechtsstreiten zwischen
amte era Pachtereid vorgeschrieben war (CIA II iliren Biirgern regelten. Je mehr solche Vertrage

?fm' ^1-Wf sche r Mem. Acad. Inscr. VIII 1. geschlossen wurden. desto melir musste die \m-
119). Der Richter schwur, gerecht zu entscheiden, 50 phiktvonie thatsaehlich in den Hintercrundtreten
so weit als- moglich, nach geschriebenem Rechte, und so ist sie zur Zeit des attischeS Reiches hi
sonst nach bestem Wissen und Gewissen. Er schwur den Hintergrund getreten. Aber neben dem Rechte
temer, die verhiingten Bussen nach Moglichkeit der Sondervertrage behielt das amphiktvonische
emzutreiben Volkerrecht stets seine subsidise Geltung undWenn aber die Amphiktyonen schlechthm als konnte zu einer realen Macht werden sobald ein
atgtzm.y. tioU.ow xo/.eojv hixaazal bezeichnet wer- thatkraftiges Volk die Gewalt in der Amphiktvonie
den (limaios lex Platon. s. afupwiove;), so wird an sich riss. Von dieser Macht haben die Make-
lhnen eme richterliche Gewalt beigelegt. die uber donierkonige nur bei einzelnen Gelegenheit,-ii Ge-
lhre sacrale Competenz hmausgeht. Die Amphi- brauch gemacht, die litoler dauernd
ktyonen hatten nicht allein das Recht des delphi- 60 Die Amphiktyonen hatten nicht allein die beim
schen lempels zu wahren, sondern auch gewisse Abschlusse der Amphiktyonie vereinbarten Normen
volkerrechtliche Gormen. So viel wir aus den zu iiberwachen. Sie hatten das Recht neue Be-
<4uellen sehen kiinnen, hat die delphische Amphi- stmnnungen zu erlassen. und zwar nicht bios <rene
ktyonie bis zum Untergange der hellenischen Frei- reller Xatur, sondern auch fur besondere Falle
heit neben ihren sacralen Competenzen stets die undPersonen. SielassenihreFursor^e den BruekenAutgabe gehabt, die knegerischen und friedlichen und Wegen angedeihen (CIA II 545) Sie se
tfeziehungen zwischen den verbundenen Staaten wahren der dionvsischen Kiinstlercorporation zu:zu regeln und zu iiberwachen. Dass der inter- Athen nicht allein Sicherheit in Handel und Ver
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kehr , sondern auch Freiheit voin Kriegsdienste

;

wurden, weil sie die Kadmeia besetzt hatten (Diod.

jeder Staat und jeder Private, der diese Vorrechte XVI 23. 29). Das Recht der Amphiktyonen, diese

verletzt, soil von ihnen vor Gericht gezogen wer- Gewaltthat zu bestrafen , beruhte vermutlich da-

den (CIA II 551 , vgl. CIG 1689). Besonders rauf, dass die Spartaner es versaumt hatten, den

Mufig verleihen sie die Privilegien der aa<pa).ua Thebanern den Krieg fOrmlich anzusagen (vgl.

(Wescher-Foucart 2. Wescher Mem. Acad. Biirgel 212, 96). Auf ein amphiktyonisches Ver-

Inscr. VIII 1, 188f. Le Bas 833.834.835.836. fahren gegen Erythrai beziehen sich vielleicht

837. 838. 839. 841. 843. Foucart Bull. hell. zwei Volksbeschlilsse der Erythraeer, in denen ein

VII 410. 417. 420. 422.424) und dcw/U'a (Wescher- Erythraeer und ein Aitoler wegen ihrer den Ery-

Fouoart 2. Le Bas 834. 835. 836. 837. 838. 10 thraeern in den Thermop}den geleisteten Dienste

839. 841. 843) oder aovXia omo xdvzcov (Wescher belohnt werden (Le Bas 850f.). Zweifellos fingiert

IVKm. Acad. Inscr. VIII 1, 138, vgl. Foucart ist der Process, den Cicero (de invent. H 69) als

Bull. hell. VII 424 [aavlia] xai TioUfiov xai rhetorisches Beispiel anfiihrt ; die Spartaner erheben

uQr)vj\g), d. h. der Unantastbarkeit von Person bei den Amphiktyonen gegen die Thebaner Klage,

und Eigentum (vgl. Le Bas 833 aoydkeia xai weil sie wegen des Sieges bei Leuktra ein ehernes

avzwxaixQrj[ixa]aizotg avtov). Was die amphiktj'O- xQomiov gesetzt haben. Aus dieser rhetorischen

nische Proxenie zu bedeuten hatte (LeBas 834), Erflndung geht nicht einmal hervor, dass es dem
die auch Polygnot erhalten haben soil (Plin. n. h. amphiktyonischen Volkerrechte widersprach, Sieges-

XXXV 9), ist weniger deutlich. zeichen aus dauerhaftem Material zu errichten.

Wenn die allgemeinen oder besonderen Rechts- 20 Fur den Erflnder, dem die Amphiktyonen commune
normen der Amphiktyonie verletzt worden waren, Qraeciae concilium heissen, geniigte es, dass es der

so wurde der Schuldige , Staat oder Privatmann, griechischen Sitte widerstrebte , Tropaia aus Erz

vor Gericht gezogen. Fiir diese amphiktyonischen oder Stein zu hauen. Wahrscheinlich niemals er-

Processe waren gewisse Formen vorgeschrieben. hoben worden ist die Klage der Ampbisseer gegen

Demosthenes betont (XVIII 150), dass die Am- die Athener, gegen die Aischines (III 116) seine

phisseer nicht die Moglichkeit hatten, ohne feier- Mitbiirger verteidigt haben will (Biirgel 209f.).

liche Vorladung eine amphiktyonische Klage gegen Aber moglich ist, dass einige Amphisseer die Ab-

die Athener zu erheben. Die Formen des amphi- sicht hatten , eine solche Klage zu erheben , und

ktyonischen Processes liessen der Selbsthiilfe Eaum. wahrscheinlich, dass der Gegenstand der beab-

Wenn die Aitoler sich den Keiern (Dittenberger 30 sichtigten oder erfundenen Klage unter die Ge-

Syll. 183) und Mytilenaeern (Frankel Arch. Ztg. richtsbarkeit der Amphiktyonen fiel. Wenn die

XLIII 1885, 142)"gegenuber besonders verpflichten, Amphisseer sich vor den Amphiktyonen beschweren

in amphiktyonischen Processen keine Kaperei aus- konuten, weil die Athener das Gedachtnis an den

zuuben, so gebeu sie zu erkennen, dass ohne einen Sieg von Plataiai durch Schilde verewigt hatten,

solchen ausdrucklichen Verzicht die Kaperei ein die sie dem delphischen Tempel gestiftet hatten,

zulassiges Executionsmittel in amphiktyonischen so konnte es sein, dass die Amphiktyonen kraft

Processen war.
*

ihrer Aufsicht uber das delphische Heiligtum in

Das alteste Beispiel eines amphiktvonischen diese Angelegenheit gezogen werden; moglich aber

Strafverfahrens ist der kirrhaeische Krieg. Wenn ware es auch, dass sie als Wachter des Volker-

Pausanias (X 37, 5) als Anlass dieses Krieges an- 40 rechtes entscheiden konnten, oh die Athener irgend

giebt, die Kirrhaeer hatten den Grundbesitz des welche vorgeschriebenen Eiieksichten gegen die

Gottes beeintrachtigt , so scheint er den ersten hellenischen Bundesgenossen der Perser verletzt

heiligen Krieg mit den spateren gegen die Phoker hatten.

und Amphisseer zu verwechseln. Strabon (IX 419) Nicht bios Staaten, sondern auch einzelne

sieht die Ursache des Krieges darin, dass die Kirr- wurden von den Amphiktyonen zur Rechenschaft

baeer Tiaga za Tioogzaynaza zmv 'Aufpixtvovmv Zfille gezogen. Der Sage nach hatten sie Pylades von

von den Pilgern erhoben, und mit ihm stimmt der ihm vorgeworfenen Mitschuld am Morde der

Aischines uberein (III 107), wenn er die Vergehen Kl.rtaimnestra freigesprochen (Suid. _s. xyXayonai.

gegen die Amphiktyonen von denen gegen den Agathon frg. 17 Nauck). Thatsaehlich ist Demo-

delphischen Tempel' ausdriicklich unterscheidet. 50 sthenes in einer nicht iiberlieferten Sache vor die

Nicht als Schutzherren des delphischen Tempels, Amphiktyonen geladen worden (XVTII 322; vgl.

sondern als Wachter des Volkerrechtes schritten Aischin. Ill 161 . der das avviSgtov von Korinth

die Amphiktyonen gegen Kirrha ein. Aus spaterer meinen kann). Wenn die Vertreter der amphi-

Zeit sind zwei Urteile der Amphiktyonen gegen ktyonischen Staaten einen Preis auf den Kopf des

Staaten sicher bezeugt. Zur Zeit Kiinons verletz- Ephialtes setzten iHerod. VII 213), so wurde dies

ten die Doloper auf Skyros durch ihre Seeriiube- Urteil vielleicht damit begrundet, dass Ephialtes

Teien die durch die Amphiktyonie garantierte die Perser bei ihrem Vorhaben, Athen und andere

Sicherheit des Verkehrs. Sie wurden deshalb von Stadte zu zerstOren, uuterstiitzt, mitbin die am-

den Amphiktyonen zu einer Busse verurteilt. Ob phiktyonische Satzung, nie bei der Zerstorung einer

die Busse bezahlt worden ist, ergiebt sich aus 60 amphiktyonischen Stadt initzuwirken, verletzt hatte.

Plutarchs Bericht (Kim. 8) nicht mit Sicherheit. Mehrfach wird denen, die gegen die von den Ani-

Er sagt nur. dass die Volksversammlung von Skvros phiktyonen verliehenen Privilegien verstossen, mit

die Schuldigen zwingen wollte. den Schaden ailein Processen vor den amphiktyonischen Behorden ge-

zu tragen, dass diese aber Kimon herbeiriefen, der drobt (Foucart Bull. hell. VLT 424 v.-io&txov

die Insel fur die Athener in Besitz nahm. Sicher- elvai h fioig 'A]fi,(pi[xzvoo]ir xaza, zov vofiov. 417.

lich nicht bezahlt wurde die Busse von tausend 422. Le Bas 840). Als Auszeichnung wird von

Talenten , zu welcher fiber hundert Jahre spater den Amphiktyonen xgodixia an Privatleute ver-

die Spartaner von den Amphiktyonen verurteilt liehen, zweifellos fur die eigene Gerichtsbarkeit
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(Wescher-Foucart 2. Wescher Mem. Acad.

Inscr. VHI 1, 188f. Le Bas 833. 834. 835. 836.

837. 838. 839. 841. 843. Foucart Bull. hell.

Vn 422. 424).

Die Competenz der Amphiktyonen und die Recht-

massigkeit ihres Verfahrens konnte in einzelnen

Fallen zweifelhaft erscheinen. Wenn in einem

solchen Falle keine gentigende materielle Macht
hinter ihnen stand, so behandelten machtige Staaten

ihre Urteile als ungiiltig. Die Spartaner haben

das Urteil gegen die Phoker niemals als rechts-

kraftig anerkannt. Die Athener haben wenigstens

lange gezaudert, bis sie sich den von Philipp beein-

flussten Beschltissen unterwarfen (Demosth. XIX
111), und haben gegen die Legalitat des gegen die

Ampliisseer eingeleiteten Verfahrens ausdrucklich

protestiert. Erhalten ist uns ein athenischer Volks-

beschluss (CIA n 54), durch welchen ein amphi-

ktyonisches Erkenntnis wider einen Delpher fiir

ungiiltig erklart wird (vgl. Sauppe De amphi-

ctyon. delph. 13).

Die Zustandigkeit der Amphiktyonen konnte

niemals zweifelhaft sein, wenn sie im yoraus von

beiden Parteien als Schiedsgericht anerkannt waren.

In diesen Fallen aber urteilen sie nicht in ihrer

Eigenschaft als Amphiktyonen, sondern krai't des

von den Parteien getroffenen Ubereinkommens

(vgl. Meier Privatschiedsrichter 35—38). Es

muss selbst dahingestellt bleiben, ob die amphi-

ktyonischen Vertrage irgend welehe Bestimmungen

iiber etwaige Schiedsspriiche enthielten. Zweifel-

los aber entsprach es der auf friedlichere Gestal-

tung der internationaleri Beziehungen gerichtetcn

Tendenz der Amphiktyonie , wenn Kriege durch

Schiedsgerichte vermieden wurden. Nur als Sehieds-

richter konnten die Amphiktyonen entscheiden,

als die Athener den Besitz von Delos vor ihnen

zu rechtfertigen hatten (Demosth. XVIII 135.

Boeckh Abb.. Berl. Akad. 1834, llff.). Auf die-

selbe Weise wird das Urteil der Amphiktyonen

zu stande gekommen sein, auf welches sich die

Samier noch in der rOmischen Kaiserzeit beriefen

(Tac. ann. IV 14, vgl. Gerlach Hist. Stud. 25).

Wenn Philipp und Alexandres, wie Pausanias (VII

10, 10) behauptet, ihren Gegnern Gelegenheit

gaben, sich vor den Amphiktyonen zu rechtfertigen,

so kann man wenigstens diese Nachricht so ver-

stehen, dass beide Parteien freiwillig den Austrag

ihrer Differenzen den Amphiktyonen iibertrugen.

HOglich ist es aber auch. dass Philipp und Ale-

xandres einige formliche Klagen gegen unbequeme

Politiker vor den Amphiktyonen erhoben ; viefieieht

liegt sogar der ganzen Angabe nur die eine That-

sache zu Grunde, dass Demosthenes eimnal vor

die Amphiktyonen geladen worden ist. Fingiert

wird ein amphiktyonisches Schiedsgericht von Quin-

tilian inst. V 10, 111, wo die Thebaner nach

ihrer Wiederherstellung durch Kassandros von den

Thessaleru eine Schukl zuriickfordern, die diesen

Kassandros nach der Zerstorung Thebens erlassen

hat. Mit Unrecht hat man die Amphiktyonen ver-

standen unter dem avvedgiov rwr 'Eu.armv ,
das

auf einer melischen Inschrift (C'auer Delectus 58)

als Schiedsgericht fungiert (Le Bas Revue arch.

1854, 577. Schneidewin Philol. IX 589); mit

diesem Namen kann nur das korinthische Syne-

drion gemeint sein (Blirgel 205).

Ihren Zweck, einen friedlichen Verkehr zwischen

den Bilrgern verschiedener Staaten anzubahnen,.

eriullte die Amphiktyonie negativ, indem sie ge-

wisse Hindernisse des Verkehrs beseitigte oder ab-

schwachte. Sie erfiillte ihn positiver durch die

amphiktyonischen Versammlungen. Diese Ver-
sammlungen hatten nicht bios einen sacralen, son-

dern auch einen materiellen Zweck. Die Feste und
Opfer waren verbunden mit Markten (Ps.-Skymn.
600f. Liv. XXXBU 35, 8. Soph. Trachin. 636f.

10 Hesych. s. nvXdndeg ayogai. Zenoh. V 36). Beiden
festliehen Zusammeiikiinften der Amphiktyonen ge-

noss ein jeder dieselbe Rechtssicherheit wie in seiner

Heimat. Der MOrder, der im allgemeinen ausser-

halb der Grenzen seines Vaterlandes vor der Blut-

rache geschiitzt war, setzte sich ihr aus, wenn er

Orte betrat, die zu besuchen seine Mitbiirger ver-

tragsmassig berechtigt waren (Demosth. XXXIH
38). Die amphiktyonischen Markte sind vielleicht.

niemals die einzige Stelle gewesen, an der Griechen

20 mit AngehOrigen anderer Staaten Handel trieben..

Aber sie miissen eine bevorzugte Gelegenheit ge-

wesen sein zu einer Zeit, als die Comnmnicationen
schlecht waren und der Raub als ehrenhaftes Ge-
werbe gait. Denn nirgends sonst fanden sich

Kaufer und Verkaufer in solcher Anzahl zusam-
mon, und nirgends sonst genossen Personen und
Waren einen gleichen Rechtsschutz. In spaterer

Zeit mtissen sich die amphiktyonischen Markte
auf den Kramhandel beschrankt haben, wahrend

30 der Grosshandel sich in die aufbliihenden Stadte
zog. Aber auch in dieser Zeit scheint die Am-
phiktyonie den Kaufern gewisse Vorteile geboten
zu haben. Wenn iiberliefert wird (Strab. LX 420.
Schol. Eurip. Orest. 1087), dass Akrisios den am-
phiktyonischen Markten Abgabefreiheit verlieh, so

darf man annehmen, dass sie in historischer Zeit

Abgabefreiheit genossen, und diese Abgabefreiheit
wird eine Anziehungskraft auf alle diejenigen aus-

geubt haben, die vor allem billig kaufen wollten..

40 Wiihrend es zu den vertragsmassigen Func-
tionen der Amphiktyonie gehOrte , den Verkehr
zwischen souveranen hellenischen Staaten zu regeln,

hat eine Vertretung der hellenischen Nationalitat
nach aussen, iiberhaupt eine Forderung nationaler
Interessen jedenfalls de hire nicht zu ihren Auf-
gaben gehOrt. Im Widerspruche gegen die iiber-

triebenen Vorstellungen von der nationalen Be-
deutung der Amphiktyonie ist Biirgel (218f.)

weit, aber noch nicht weit genug gegangon. Als

50 hellenische Nationalversammlung bezeichnen die

Amphiktyonie eine unechte Urkunde bei Demo-
sthenes (XVIII 154f. , von Vomel Frankfurter
Progr. 1841, 14ff. ohne Erfolg verteidigt; vgl.

Droysen Ztschr. f. d. Altertumsw. 1839, 585—89.
Franke De decretis Amphictyonum quae apud
Demosthenein reperiuntur, Lips. 1844. Curtius
Anecd. Delph. 49), Pausanias (X 3, 3) und rfl-

mische Autoren. Wenn Aisehines (ITI 161) die

Amphiktyonie meinen sollte und nicht das Syne-

60 drion von Korinth , so braucht er mit Absicht
einen ungenauen Ausdruck. Denn er wusste so

gut wie Demosthenes (IX 32), dass nicht alle Hel-
lenen an der Amphiktyonie Anteil hatten.

Wenn die Amphiktyonen sich nicht als recht-

liche Vertreter der hellenischen Nationalitat be-

trachten durften, so hatten sie natiirlich wie jede

Korperschaft die Mciglichkeit , thatsilchlich ihre

Competenzen in nationalem Sinne auszuiiben. Aber

sie haben von dieser Moglichkeit nur ausnahms-

weise Gebrauch gemacht. Nach den Perserkriegen

haben sie den Freiheitshelden Denkmaler errichtet

und auf den Kopf des Verraters Ephialtes einen

Preis gesetzt. Diesem nachtraglichen Patriotis-

mus stand die Thatsache gegeniiber, dass wahrend

der Perserkriege die Mehrzahl der amphiktyoni-

schen Volker auf barbarischer Seite gekampft

hatte. Und als die Spartaner beantragten, alle

schen Versammlungen und auf die Ostvorstadt von

Delphi, die den Versammlungsplatz in sich schloss,

iibertrug. Die Angaben und Ansichtcn liber die

Zeit der Versammlungen stellt Biirgel 99f. zu-

sammen. Wahrend frilher dariiber gestritten wurde,

an welchem von beiden Orten man im Friihjahr

und an welchem im Herbste zusammenkam , ist

jetzt nach litterarischen und epigraphischen Zeug-

nissen festgestellt , dass zweimal in jedem Jahre
hatte. Una ais Qie »pariauer ueaiiLiaguen , «uC m^d. i^u^.,^.^ „^o u,,*,^*.* — ,,„„„... .-

Staaten die sich den Persern angeschlossen hatten, 10 beide Platze besucht wurden (Sauppe De ampn.

aus der Amphiktyonie auszustossen, konnten sie delph. 3). Dass jahrlich zwei Versammlungen in

._ j-_ Tir:j »v, j™ *+^,„«^ niAt r)iir^>i- rlpn TVip.nnnTivlen sta,ttfa,nden. bezeust Hvnerides
gegen den Widerspruch der Athener nicht durch

dringen (Plut. Themist. 20). Die Mehrheit er

klarte sich also dahin, dass die Parteinahme fiir

die Perser kein Verbrechen gegen die Grundge-

setze der Amphiktyonie enthielt. Auffallend ist

die Angabe Diodors (XVII 4), Alexandros sei von

den Amphiktyonen die Hegemonic der Hellenen

iibertragen worden. Aber diese Nachricht fehlt

den Thermopylen stattfanden, bezeugt Hyperides

(smrd<p. 8) und nach ihm und Theopomp Harpo-

kration s. Jlvlai. Von den delphischen Versamm-

lungen fiel die eine in jedem vierten Jahre mit

den pythischen Spielen zusammen. Diese verlegte

Boeckh (CIG I 812) ins Friihjahr. Gegen ihn

hat schon Ki e n e (Ztschr. f. d. Altertumswissensch.

1842, 1120ff.) erwiesen, dass die Pythien in den
iibertragen women. Auer uiese i^um^uu ^^ '««. ''"""i ^.^»v.., ™-« --

_
-j --—

-

den besseren Quellen. Nach ihnen wurde Alexan- 20 Herbst flelen. Sem Bewcis fand erne Bestatigung

c j_:„„ „„ tt„;„^ -,„m TTolrl. ^i.nv^v. TT i r f Vi Vi r. f f a ITntfirsucbiiTiP-eTi iiber den del-
dros nur vom Synedrion zu Korinth zum Feld

herrn der Hellenen erwahlt. Erst in der romi

schen Zeit war die Amphiktyonie dazu berufen,

die griechische Nation zu vertreten, aber nur als

decoratives Institut (Mommsen R. G. V 23 Iff.).

Ebensowenig wie die politischen gehorten die

geistigen Interessen des hellenischen Volkes zu

den Gegenstanden , die zu fordern die Amphi-

ktyonen rechtlich verpflichtet waren. Selbstver-

durch Kirchhoffs Untersuchungen iiber den del-

phischen Kalender(M.-Ber. Akad. Berl. 1864, 129ff.),

welehe ergaben, dass der Festmonat Bukatios

dem attischen Metageitnion gleichzeitig war. Ein

an den Pythien gefasster Beschluss wurde in Athen

im Boedromion, also im Herbst mitgeteilt (CIA

H 551; vgl. Foucart Bull. hell. VII 428). In

erhaltenen Beschliissen der Amphiktyonen wird

mehrfach bemerkt , dass sie auf der Herbstver-
ktyonen recntiicn verpmciibeu waicu. ^^u^^l- i^^- ^^.w^,

.

-»»- — r~ ,•-.„„,
standlich hatten sie das Recht, Verdienste urn 30 sammlung zu Delphi gefasst smd (z. B. Le lias

^ i j tit: v,„«. .„„,„u™»n oVior flips; SSS a4flf W e s cb p.

r

-Foil car t 2. F oucart Bull.
Kunst und Wissenschaft anzuerkennen, aber dies

Recht teilten sie mit jeder griechischen Biirger-

schaft. Insbesondere batten sie bei den pythischen

Spielen Gelegenheit, hervorragende kiinstlerische

Leistungen zu belohnen. Aber dass sie die Auf-

gabe gehabt hatten, litterarische Productionen an-

zuregen, hat man mit Unrecht aus einer Anekdote

gefolgert, die Polybios (XL 6, 5) und Plutarch

(Apophth. Cato 29) erzahlen. Als A. Postumius

833. 840f. Wescher-Foucart 2. Foucart Bull,

hell. Vn 410. 417. 420. 422. 424. Wescher
Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 138). Friihjahrsver-

sammlungen in Delphi sind bezeugt CIA II 551.

Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 139. Le
Bas 844. Auch die Versammlung, in welcher

Aisehines die BeschlQsse gegen die Amphisseer

beantragte, tagte im Friihjahr 339 zu Delphi.

Es ergiebt sich also, dass die Amphiktyonen zwei-
Apophth. uato w erzanien. ais a. i»i«^» r,» Kgl™» «», »™,

. .j v"vr
ci-«. „„f

«ichwegendesschlechtenGriechischentschuldigte,40mal m jedem Jahre beide heihge Statten aut-

3 :S „„; n.„„„v>;„i,+ t.worl/p 1TPa^>iripViPTi hatte. snehten. verinutlich. weil die relitriOse Pnicht es
das er in seinem Geschichtswerke geschrieben hatte,

fragte ihn Cato, vor wem er sich denn entschul-

dige, da er doch sein Buch nicht auf Geheiss der

Amphiktyonen abgefasst habe. Diese Geschichte

sagt auf keinen Fall aus, was die Amphiktyonen

gethan haben, sondern hochstens, was sie nach

Catos Ansicht hatten thun kOnnen , aber nicht

einmal das mit Sicherheit. Denn wir konnen bei

einer solchen witzigen Wendung nie wissen. worauf

angespielt wird (vgl. Biirgel 227).

B. Organisation der delphischen Am-
phiktyonie.

Die Versammlungen der Amphiktyonen fanden

an zwei Orten und zu zwei Zeiten statt (Strab.

LX 420). Statten der Zusammenkunft waren die

beiden Heiligtiimer. deren Kult die Amphiktyonen

beschaftigte . das Demeterheiligtum zu Anthela

und das Apollonheiligtum zu Delphi. In Delphi

lag der Versammlungsplatz nicht in unmittelbarer

suchten, verinutlich, weil die religiose Pfiicht es

mit sich brachtc. Eine ausserordentliche Ver-

sammlung wurde in Sachen der Amphisseer zwi-

schen Friihjahr und Herbst 339 nach den Ther-

mopylen berufen; auf Antrag des Demosthenes

beschlossen die Athener, diese Versammlung nicht

zu beschicken, und protestierten gegen die Giil-

tigkeit ihrer Beschliisse (Aischin. HI 126f.), sie

scheinen also nur die ordentlichen Versammlungen

50 als reehtmassig anerkannt zu haben.

Wichtiger noch als Ort und Zeit der Ver-

sammlungen ist die Frage, wer von Rechts wegen

berufen war, die in der Amphiktyonie verbundenen

Staaten auf den amphiktyonischen Versammlungen

zu vertreten. In den Quellen werden zwei Klassen

von amphiktyonischen Gesandten genannt, Pyla-

goren und Hieromnemones. Die Zeugnisse der

Grammatiker und Lexikographen , die von den

Pylagoren handeln (z. B. Harpokr. a. a. O. liifi-
lag uer versammiungspiaxz mem m uiiuiuLnumci i^iogmui iiauutm ^. ^. v—- ~ . " r

Nahe des Tempels. sondern dort , wo sich heute 60 -tovto ex tkov .to'/^cov tmv neityoyoGir zrjs Afi<pi-

^;„ T ™«n flp= Hortps KasTri befinden. Denn man y.rvoviag Tires, ohirtg exa/.ovvio xv/.ayooai. Weiteres

I

die Tennen des Dorfes Kastri beflnden. Denn man

konnte vom Versammlungsplatze aus zugleich die

Ebene und das Meer erblicken (Aischin. IH 118f.|,

und das ist im ganzen Bereiche des Tempelbe-

zirkes nur an dieser Stelle mSglich (Foucart

Archives des Miss, scient. II 2. 1865, 108). Von

den Thermopylen erhielten die Versammlungen

den Namen jiidaia, der sich auch auf die delphi-

Pauly-Wissowa

bei Biirgel 11 Of.), ergeben so gut wie nichts

iiber die Zusammensetzung dieser Korperschaft und

den Inhalt der Geschafte, welehe ihr oblagen.

Nach anderweitigen Zeugnissen steht fest, dass

die athenischen Pylagoren durch Cheirotonie ge-

wiihlt wurden (Demosth. XVIII 144), dass ihre

Amtszeit kiirzer war als die der Hieromnemonen
61
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und class ihre Zahl drei betrug (Aischin. Ill 115).

Ob die Zahl der Pylagoren in irgend einem Ver-

haltnisse zur Bedeutung der vertretenen Stadt
stand, und ob der Modus der Bestellung gleich-

massig geregelt war oder den einzelnen Biirger-

schaften tiberlassen, muss dahingestellt bleiben.

Von den sacralen Functionen der Amphiktyonie
batten die Pylagoren das Opfer fur Deineter zu
verrichten (Strab. IX 420). Am Schutze des del-

phischen Tempels miissen sie wenigstcns beteiligt

gewesen sein ; denn wenn Aischines behauptet (III

113), die Ampbisseer batten einige Pylagoren be-

stochen, um der Strafe fiir ihre Frevel gegen den
Tempel zu entgehen, so giebt er zu erkennen,

dass die Pylagoren in die Lage kommen konnten,
in einem Verf'ahren gegen die Amphisseer zu ent-

scheiden. Auch die Beschwerde der Amphisseer
gegen die Athener soil nach Aischines (III 1171'.)

ini Kreise der Pylagoren verhandelt worden sein;

da aber diese Beschwerde niemals fonnell ver-

handelt zu sein scheint, lasst sieh daraus auf die

Competenz der Pylagoren kein zwingender Schluss

ziehen. Eine volkerrechtliche Gerichtsbarkeit

fibten die Pylagoren aus , als sie auf den Kopf
des Ephialtes einen Preis setzten (Herod. VII 213).

Die Pylagoren waren es auch, welche den spartani-

schcn Antrag verwarfen. die Anhanger der me-
dischen Partei aus der Amphiktyonie auszuschlies-

sen (Plut. Them. 20).

Etwas genauer als die Thatigkeit der l'yla-

goren ist die der Hieromnemonen bekaimt. Aller-

dings verrat grammatischo Uberlieferung auch
fiber sie nur wenig (vgl. Schol. Demosth. XV1I1 149

a m^utofievoi slg ro zdyv A^irpixzvovow at'vefigoi

(be xvqioi zcov xpr)cp(av sXiyovzo UgoLivr/fiovsg. Schol.

Demosth. XXIV 150 hgofivripioyv s?Jyezo 6 xefi-

jiofievog ovvedgog vneg zijg jtoluog. Hesych. hoo-
fivq/wveg oi TisfiTio^tsvoi elg Ilvkaiav hgoygafiua-
zeig. Weiteres bei Bur gel 109). Aber reichlicher

fliessen fiir sie anderweitige, vor allem inschrift-

liche Angaben.
Die Bestellung der Hieromnemonen scheint in

den versehiedenen Staaten verschieden gewesen zu
sein. In Athen wurden sie erlost lAristoph. Wol-
ken623ff.|. Dagegen konnen die aitolischen Hieru-

mnemonen ihr Amt nicht anders als dureh Wahl
erlangt baben, da es sonst nicht erklarlich ware,

dass in den inschriftlichen Verzeichnissen dieselben

Namcn unter versehiedenen Archonten wiederkehren
(Biirgel 117). Die Amtsdauer war nicht, wie

man (z. B. Tittmann 87f.) friiher annahm,
lebenslanglich , sondern, wie zuerst Sauppe (De
amph. delph. 11) nachgewiesen hat, auf ein Jahr
besehriinkt. Die Pylagoren wurden . wie bereits

erw&hnt, fur eine noch kurzere Zeit. mithin. wie

es scheint, fiir die einzelnen Versammlungen er-

wahlt. Dass Plutarch . wie er selbst angiebt. in

Chaironeia das Amt eines Hieromnemon auf Lebens-
zeit bekleidete. erklart Sauppe a. 0. 12 fiir eine

ehrenvolle Ausnahme. Dass die Hieromnemonen
allgemein fiir ein Jahr, mithin fiir zwei Sitzungen
bestellt wurden, beweist der von Fouc art (Bull,

hell. Vn 41 Ij angestellte Vergleich zwischen zwei

inschriftlichen Listen , von denen die eine dem
Friihjahr, die andere dem Herbste desselben Jahres
angehcirte. Aus diesen Listen constatiert Fouc art
tcrner, dass die Hieromnemonen nicht mit dem
Beginn der delphischen, sondern mit dem Beginn

der einheimischen Amtsjahre, mithin in versehiede-

nen Staaten zu versehiedenen Zeiten wechselten.

Eine bevorzugte Stellung innerhalb des Col-

legiums der Hieromnemonen nahm der Leiter der

Abstimmung ein (sjwjjtjqu'^wv rag yva>/iag). 339
bekleidete diese Stellung Kottyphos, der von der

ausserordentlichen Versammlung in den Thermo-
pylen zum Feldherrn gewahlt wurdc (Aischin. Ill

128). Abgestimmt wurde in der Weise, dass rela-

lOtive Majoritat entsehied (Wescher Mem. Acad.
Inscr. VHI 1, 55f.). Von einer Beziehung der

Hieromnemonen zum Demeterkult ist nichts be-

kaimt. Dagegen wird ihnen die Aufsieht iiber die

Liindereien des delphischen Tempels ausdrficklich

aufgetragen (CIA II 545). Sie beschliessen iiber

die V
r

erwertung dieser Liindereien (Foucart Bull,

hell. VII 427. 8). 339 lassen sich die Hieromne-
monen von Aischines zu dem Beschlusse drangen,
sich durch den Augenschein davon zu iiberzeugen,

20 ob die Amphisseer das Eigentuin des Gottes ge-

schmalert haben (Demosth. XVIII 149). Mehr-
fach verleihcn die Hieromnemonen Privilegien, die

mit der Verwaltung des delphischen Tempels zu-

sammenhangen (Wescher-Foucart2. Le.Bas
833. 841. 843. Wescher Mem. Acad. Inscr. VHI
1, 139. Foucart Bull. hell. VH 410. 417. 422.

424). Gerichtsbarkeit derHieromnemonen in Sachen
des Teuipelgutes lasst sich nachweisen in aitoli-

scher (Foucart Bull. hell. VH410) und romiseher
30Zcit (Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 55f.

Le Bas 853f. OIL III 567). Volkerrechtliche

Gerichtsbarkeit wird den Hieromnemonen beige-
legt auf mclu'cveii Inscbviften der aitolischen Zeit

(Le Bas 840. Foucart Bull. hell. VH 417. 422).
Auch volkerrechtliche Privilegien haben die Hiero-

mnemonen wahrend der aitolischen Zeit mehrfach
verlielien (W e s c h e r - F o u c a r t 2. W e s ch e r Mein.
Acad. Inscr. VIII 1. 138f. Le Bas 833. 841. 843.
Foucart Bull. hell. MI 410. 417. 422. 424).

40 Die Fiirsorge fur Strassen und Briicken wird, wie
Boeckh CIGI811 hervorhebt. in dem Beschlusse
iiber die Pflichten der amphiktyonischen BehOrden
nicht den kurz vorher genannten Hieromnenionen,
sondern den Amphiktyonen schlechthin aufgetragen,
scheint. also nicht zur Competenz der ersteren ge-

hiirt zu baben. Von untergeordneter Bedeutung
ist es, dass die Hieromnemonen einen Diener der

Amphiktyonen ernennen iFoucart Bull. hell. VII
422). und dass sie einen Heroldstab und das Keebt,

50 das Siegel der Amphiktvonen zu fiihren, vergeben
(Foucart Bull. hell. VII 424).

Diese Ubersicht iiber die thatsachlich nachweis-
baren Geschafte der Hieromnemonen und Pyla-
goren beweist, dass die bisherigen Versuche, ihre

Competenzen zu scheiden, unhaltbar sind. Le-
tronne (Mem. Acad. Inscr. VI 252) weist den
Hieromnemonen alle sacralen, den Pylagoren alle

politiscben Functionen zu. Aber den Pylagoren
lag nicht nur das Demeteropfer zu Anthela, son-

60 dem auch ein Anteil am Schutze des delphischen

Tempels ob ; die Hieromnemonen haben sich nach-
weislich mit den politischen Aufgaben der Am-
pbiktyonie befasst. Etwas modificiert fmdet sicli

Letronnes Ansicht bei C. Fr. Hermann. Er
raumt ( Staatsaltert. 1 5 76) den Pylagoren in po-

litischen , den Hieromnemonen in sacralen Ge-
schaften einen Vorrang ein und unterscheidet sie

im ubrigen so, dass die Hieromnemonen ein stan-
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diges Collegium gewesen seien, wahrend die Py-

lagoren nur zweimal im Jahre zusammentraten.

Aber der Wortlaut des von den Athenern gegen

die ausserordentliche Versammlung von 339 erho-

benen Protestes beweist, dass jedenfalls in demo-

sthenischer Zeit auch die Hieromnemonen nur bei

den halbjahrlichen Versammlungen ihres Amtes

walteten. Andere, wie Rhangabe (Ant. Hell. II

325) und Thumser (Handbuch 16 99), sehen nur

grenze zwischen Pylagoren und Hieromnemonen

liesse sich danach so ziehen, dass den Hieromne-

monen ausschliesslich die Administration des del-

phischen Tempels zustand, den Pylagoren die

ganze Gerichtsbarkeit, auch wo sie aus jener Ad-

ministration entsprang. Dazu wurde der Bericht

Diodors (XVI 23) fiber den Ausbruch des pho-

kischen Krieges stimmen. Die Hieromnemonen
stcllen zwar die Hohe der von den Phokern zu

den Hieromnemonen eine executive Behorde, 10 zahlenden Summe fest, sprechen aber kein Drteil

in den Pylagoren dagegen Anwalte der einzelnen

St&dte. Dieser Auffassung stebt die doppelte

Thatsache entgegen, dass einerseits die Pylagoren

eine Executive ausiiben (z, B. gegen Ephialtes),

andererseits die Interessen der einzelnen Staaten

von besonderen Anwalten vertreten werden, z. B.

im Streite der Athener um Delos.

Es ist unmoglich , den Pylagoren und Hiero-

mnemonen verschiedene Geschaftskreise aussehliess-

aus, sondern klagen die Phoker h< Afiqpixzvooiv

an, also vor einer anderen amphiktyonischen Be-

horde, wahrscheinlich den Pylagoren. Diese schei-

nen es auch gewesen zu sein, welche den ersten

der CIA II 545 aufgezeichneten Eide schwOren

und es dann iibernehmen , Hieromnemonen und

Herolde durch denselben Eid zu verpflichten.

In aitolischer Zeit finden wir diese Verhalt-

nisse veriindcrt. Die Pylagoren werden auf keiner

lich zuzuweisen. Eine andere Frage ist , ob sie 20 Inschrift genannt. Eine richterliche Competenz

da, wo sie dieselben Geschafte verhandeln , eine

verschiedene Stellung einnehmen. Tittmann
(87f.) gab den Hieromnemonen einen hdberen Rang
als den Pylagoren. Die Quellen rechtfertigen eine

solche Untcrscheidung nicht. Allerdings werden

von Aischines III 133f. die Hieromnemonen vor

den Pylagoren genannt , aber von demselben Aischi-

nes kurz vorher die Pylagoren an erster Stelle,

und auch die grammatische Uberlieferung ist nicht

der Hieromnemonen ist selbst in vOlkerrechtlichen

Sachen nachweisbar ; die neben ihnen mehrfach

erwalmten ayogazgo! treten an Einfluss hinter

ihnen zurfick. "Xur zwei Beschlusse (CIA II 551.

Le Bas 836) fassen sie mit den Hieromnemonen

zusammen. In vier oder fiinf anderen Fallen

(Le Bas 834. 835. 837. 838. 839?) haben sie nur

einen Beschluss der Hieromnemonen zu bestatigen.

Die Annahme liegt nahe, dass in der Zwischen-

mit sich einig (Schol. Arist. Wolken 624. Etym. 30 zeit die richterliche Gewalt der Pylagoren auf

M. Hesych. s. Ilvkayogoi). Entscheidend sind die

Stellen, an denen ein Zusammenwirken von Hie-

romnemonen und Pylagoren bescbrieben wird. Sie

zeigen , dass in demosthenischer Zeit die Hiero-

mnemonen vielleicht einen formellen Vorrang, die

Pylagoren sicher ein thatsiichliclies Ubergewicht

hatten. Das erste kiinnte man vielleicht aus der

von Biirgel 129 ermittelten Thatsache eiitnehmen,

dass nur ausnahmsweise einzelne Pylagoren an

den Sitzungen der Hieromnemonen teilnalimen, 40 nirgendi

und dass ein Pylagore fiir einen verhinderten

Hieromnemonen zwar reden, aber nicht stimmen

konnte. Wemi aber Demosthenes (XVIII 149)

die Hieromnemonen av&gwxovg axelgovg y.al oh

Avvausvov; Aeyeiv nennt, so liisst sich annehmen,

dass' alle Beschlusse von griisscrer Tragweite ver-

fassungsmassig nicht von dieser bauerlich be-

schriinkten Behflrde. sondern nur von den aus

geschulten Politikern gewiihlten Pylagoren gefasst

die Hieromnemonen ubergegangen ist. Ob die

Agoratroi der Inschriften mit den Pylagoren iden-

tisch (Dittenberger Syll. 186 N. 4. Biirgel

126) oder an ihre Stelle gctreten sind, ist eine

untergeordnote Frage, da sie wenig Bedeutung

haben.
Hieromnemonen und Agoratroi werden zu-

samniengefasst als xoivov ovveSgiov, Le Bas 836.

Sonst sind die Ausdriickc ovvkbgiov und ovvsHgoi

urkundlich bezeugt. Die ovvefrgoi , die

Letronne [Mem. Acad. Inscr. VI 250) und Fou-

cart (Arch, des Miss, scientif. II 2, 1865, 164)

mit den hgoiiv!]fiovtg identificieren , werden nur

in einem unechten Decret der Kranzrede (154f.)

und auf einer aitolischen Tnschrift genannt, die

Wescher- Foucart 1 irrig als Amphiktyonen-

beschluss anfiihren (Biicher Quaest. amph. spec.

38. Biirgel 119). Im ausseramtlichen Sprach-

gebraucb ist der Ausdruck ovvklSgtov hiiufiger und

worden sein konnen. Und eng beg'renzt erscheinen 50 bezeichnet bald die Hieromnemonen allein
,
bald

die Competenzen der Hieromnemonen. wenn man
die Berichte des Aischines und Demosthenes fiber

das Vorgehen gegen die Amphisseer vergleicht.

Die nach Aischines III 122 an Hieromnemonen.

Pvlagoren und Delpher gerichtete Aufforderung.

das heilige Land zu besichtigen . war zweifellns

die Folge des von Demosthenes a. a. O. erwahnten

Beschlusses der Hieromnemonen. Wenn nach er-

folgter Besichtigung die Hieromnemonen nichts

die Hieromnemonen und Pylagoren ioder Agoratroi)

insgesamt (Burgcl 119. 120; anders Sauppe 14;

vgl Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 152).

Ob von dem xoivov avvi&giov das xoivov zu~>v 'A/i-

q:ixTv6vo>r noch zu unterscheiden ist. lasst sich

nicht sa"en. Vielleicht bezeichnet dieser Aus-

druck (z. B. Le Bas 848. 849. CIA II 551) keine

bestimmte Korpersehaft. sondern die Ampbiktyonie

als Ganzes. unabhiingig davon, wer sie im einzelnen

weiteres beschliessen. so mtissen weitere Mass-60Falle verfassungsmassig vertrat. Letronne (a. a.

regeln ausserhalb inrer Competenz gelegen haben.

Dass auch die Pylagoren der eben tagenden Ver-

sammlung mit dieser Sache nicht weiter befasst

werden. scheint seinen Grund nicht in der Rechts-

lage gehabt zu haben, sondern in dem von De-

mosthenes angedeuteten Umstande, dass unter den

damaligen Pylagoren Aischines und seine Partei

fiber keine Majoritat verfiigten. Die Competenz-

O. 250| versteht darunter die von Aischines (III

124) erwahnte exx/.tjoiu. Aber es ist zweifelhaft,

ob diese txx't.r\oia eine dauernde Institution bildete

und nicht ausnahmsweise in rechtswidriger Weise

berufen wurde, um die Pylagoren zu umgehen.

Denn dass einer aus ovvdvovze; xal ygoi/tuvoi zo~>

deal gebildeten , also nach keiner Seite fest be-

grenzten Versammlung de iure eine andere Func-
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tion zugestanden haben sollte, als allenfalls eine der einen oder anderen Seite am phokiachen Kriege
Acclamation , ist kaum wahrscheinlich. teilnahmen. Derm in diescn Krieg griffen die

Von besonderen Amtern wird in der rOmischen Athamanen ein, die nie zur Amphiktyonie gehort
Kaiserzeit genannt der 'Ekladdgxris t<bv 'A/apt- haben, wahrend mehrere amphiktyonische Staaten
xrvovwv (CIG 1124) und der imiuhjxijs rov xoivov sich zurfickhielten. Mit mehr Eecht hat Bur gel
Tftiv 'AfiifixTvovwv (Le Bas 847; vgl. Cuitius (54) das Capitel Herodots (VII 132) herangezogen,
Eh. Mus. II 111). Audi ohne Bezeichnung des in welchem er die Stamme nennt, die sich Xerxes
Amtes wird in dieser Zeit die ZugehOrigkeit zu anschlossen und 'die ihm widerstanden ; denn die

einem amphiktyonischen Collegium hervorgehoben beiden Summen Herodots ergeben zusammen genau
(GIG 1058. 1738). 10 die zwolf Namen der emendierten aischineischen

Von Subalternen und Dienern sind bezeugt Liste. Herodot scheint sich also in seiner Auf-
vjttjohai und xr'jQv^ der Amphiktyonie (Foucart zahlung absichtlich auf die Mitglieder der Am-
Bull. hell. VII 422; vgl. Le Bas 834. 835. 836) phiktyonie beschrankt zu haben.
und ein y(>aij.fiarevs (Le Bas 836), der mit der Die zwolf Stamme fiihrten je zwei Stimmen.
inschriftlichen Aufzeichnung eines Amphiktyonen- Die Stimmen der Ionicr, Dorier, Lokrer und ver-

decretes beauftragt wird. Den Titel legoyga/n- mutlich der Boioter waren auf die verschiedenen

ftarevs erklart Letronne (a. a. 0. 256f.) firr nicht Angehflrigen dieser Stamme verteilt. Von den
officiell. lokrischen Stimmen gehorte die eine den opun-

C. Bestand der pylaeiscTi-delphischen tischen. die andere den westlichen Lokrern, die

Amphiktyonie. 20 Inhaber der boiotischen Stimmen miissen gewech-
TJber den Bestand der delphischen Amphi- selt haben, da die Zahl der boiotischen Stadte

ktyonie sind lange Zeit die Ansichten von Titt- grosser war als zwei, und Aischines ausdriicklich

inann (37ff.) herrschend gewesen. Seine allein auf betont, dass die kleineren boiotischen Stadte nicht
die litterarischen Quellen gegriindeten Construe- ausgeschlossen waren ; den Thebanern konnte also

tionen sind durch das inschriftliche Material in hochstens die eine Stimme vorbehalten gewesen
manchen Punkten bestatigt, in anderen abcr wider- sein. Als Inhaber der dorischen und ionischen
legt worden. Nicht minder veraltet ist der Re- Stimmen waren, wie Aischines in Beispielen aus-

constructionsversuch von Bhangabe (Ant. Hell. fiihrt. die kleinsten Staaten den griissten gleich-

II 318f.). Die alteste, sicher zeitgenOssische llit- berechtigt. Diese Angabe versteht Sauppe (5)

gliederliste liefert Aischines (II 116). Er will 30 so, als seien alle dorischen und ionischen Staaten,
die zwolf s&vtj der Amphikt}7onie aufzahlen, nennt Athcn und Sparta eingeschlossen

,
gleich oft be-

aber , wie sein Text vorliegt , nur elf Namen

:

rufen worden , die dorische und ionische Stimme
Thessaler, Boioter, Dorier, lonier, Perrhaiber, Ma- zu fuhren. Aber Aischines sagt nur , dass bei

gneten, Lokrer, Oitaier, Phthioten, Malier. Phoker, der Abstimmung die athenischc Stimme nicht
Ein Name muss in den Aischineshandschriften mehr gait, als etwa die eretrische; er bestrcitet

ausgefallen sein. Als Volker. welche in anderen nicht. dass die Athener offer Gelegenheit hatten,
Verzeichnissen genannt werden und nicht nach- von ihrem Stimmrechte Gebrauch zu machen, als

weislich spater eingetreten sind, kOnnen in Frage -die Eretrier. Der ganze Verlauf der heiligen
kommen die Doloper und die Ainianen. Fou- Kriege in demosfhenischer Zeit zeigt aber deut-
cart (Arch, des Miss, scient. II 2, 1865. 162) 40 lich. dass die eine der beiden ionischen Stimmen
schiebt die Ainianen ein und erklart die Doloper den Athenern ausschliesslich gehorte. Die andere
fiir mitbegriffen unter den Perrhaibern. Indessen wechselte unter den Stadten von Euboia. Die
ist von einem engeren Zusammenhang zwischen lonier der kleineren Inseln und der asiatischen
Dolopern und Perrhaibern niohts bezeugt. Auf Kiiste scheinen keinen Anteil an der Amphiktyonie
der anderen Seite steht es fest , dass Ainianen gehabt zu haben (anders Bii rgel 78. 79). Wenn
und Oitaier entweder identisch (O. Miiller I 45; im Aischinestexte. wie er uns vorliegt. auch Priene
vgl. Biirgel 65) oder eng verbunden (Sauppe als gelegentliche Inhaberin der ionischen Stimme
De amph. delph. 7) waren. Daher empfiehlt es genannt wird. so hat Sauppe (6) diesen Zusatz
sich (Busolt Gr. G. I 480). bei Aischines die mit Becht getilgt (vgl. Biirgel 74.7). Ob unter
Doloper einzuschieben und die Ainianen unter 50 den Doriern jemals die Spartaner einen ahnlichen
den Oitaiern mitzubegreifen. Vorrang behauptet haben, wie die Athener unter

Der so emendierten aischineischen Liste scheint den loniern. ist mindestens zweifelhaft. Die eine
diejenige geglichen zu haben , welche Pausanias dorische Stimme hat vermutlich stets (wie nach-
(IX 8) benutzt, aber unvollstandig wiedergegeben weislich spater

i
den Doriern der Metropolis ge-

hat. Er nennt als alteste Teilnehmer der Am- hort : dann konnen die andere die Spartaner nur
phiktyonie lonier. Doloper, Thessaler, Ainianen, abwechselnd mit den iibrigen peloponnesiscben
Magneltn . Malier , Phthioten , Dorier . Phoker, Dorierstaaten bekommen haben. Der Zahl der
hypoknemidisehe Lokrer. Von den Volkern der giiltigen Stimmen entsprach im ganzen und ein-

aischineischen Liste fehlen Perrhaiber . Boioter zelnen genau die Zahl der Hieromnemoneu.
und westliche Lokrer. Boioter und Lokrer werden 60 Geandert wurde diese Verteilung der Stim-
als ursprunglich amphiktyonische Volker erwiesen men , als Philipp die Phoker aus der Ampbiktyo-
durch die Genealogie. die Boiotos und Lokros zu nie ausstiess. Die phokischen Stimmen wurden
Enkeln Amphiktyons macht (Paus. IX 1, 1. Plur. dem Makedonierkonig iibertragen, diesem zusam-
quaest. gr. 15. Eustath. ad Iliad, p. 277, 17). men mit Boiotern und Thessalern die Agono-
Mit Unrecht verwertet Biicher (Quaest. amph. thesie bei den pythischen Spielen eingeraumt (vgl.

spec. 7) als Liste der amphiktyonischen Volker iiber den Wechsel der Agonothesie Biirgel 162),
aus demosthenischer Zeit das von Diodor (XVI die Korinther von der Agonothesie ausgeschlossen,

29) gegebene Verzeichnis der Staaten, welche auf den Spartanern das Recht entzogen
r die eine-
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dorische Stimme zu fuhren (Paus. a. a. O. Diod. grossere Zahl von Stellen im Collegium der Hiero-

XVI 60. Hypoth. Demosth. or. V. Demosth. XIX mnemonen an sich rissen, ist an sich wahrschein-

111). Eine weitero Anderung muss Philipp nach lich, da eben damals ihre Macht am grOssten war.

der Zerstorung von Amphissa vollzogen haben. Unter welchem Rechtstitel sie die normale Zahl

Keincnfalls kann er den westlichen Lokreni ihre iiberschritten , steht nicht fest. Biicher (33)

Stimme gelassen haben, und dass er sie den Aito- nimmt an, die Dorier, Malier, Oitaier, Ainianen,

lern iibertrug, ist hochst wahrscheinlich. Ob die phtiotischen Achaeer und Lokrer hatten den Aito-

Aitoler schon damals eine zweite Stimme erhielten, lern ihre Stimmen ausdriicklich iiberlassen. Aber

ist zweifelhaft. Biicher (22) weist ihnen die spar- wenn die Aitoler die rechtlichen Inhaber aller von

tanische Stimme zu. Sauppe (8) meint, einer 10 ihnen besctzten Stellen gewesen waren, dann wurde

der kleineren thessalischen Stamme habe ihnen sein es nicht verstandlich sein, weshalb die Zahl der

Stimmrecht abgeben miissen. Beide Annahmen aitolischen Hieromnemonen nicht stets dieselbe ist.

schwebenin der Luft. Im Besitze von Delphi fmden Vielleicht empfiehlt sich daher die Annahme, dass

wir die Aitoler 290, wo sie Denietrios hindern, die iiberschussigen aitolischen Hieromnemonen nicht

die pythischen Spiele dort zu feiern (Plut. De- von den Aitolern, sondern von anderen VOlker-

metr. 40), und 281/80, wo der Spartanerkonig schaften gewahlt waren, aber unter dem Drucke

Areus vergebens versucht , ihnen das Gebiet von des aitolischen Einfiusses. In diesem Falle konnten

Krissa zu entreissen (lust. XXIV 1). Es ist nicht sie allerdings de iure nicht als aitolische Hiero-

wahrscheinlich, dass sie sich damals noch mit einer miiemonen gelten, sondern nur als Vertreter ihrer

Stimme begnugt haben sollten ; aber wer ihnen die 20 Wahler. Aber wenn sie als Individuen Aitoler

zweite hat abgeben miissen, lasst sich nicht sagen. waren und thatsaehlich in aitolischem Sinne stimm-

Jedenfalls fuhren sie zwei Stimmen auf einer ten, konnten die Aitoler sie urn so eher als aito-

Urkunde, die kurz nach 279 abgefasst worden sein lische Hieromnemonen bezeichnen, je weniger es

muss. An der Spitze des ersten unter den beiden eine Moglichkeit gab , sie wegen dieser Missach-

Beschliissen iiber die dionysischen Kunstler (CIA tung rechtlicher Grenzen zur Eechenschaft zu

II 551) werden zwei thessalische, zwei aitolische, ziehen. Zeitweilig schalteten sie sounbeschrankt

zwei boiotische und zwei phokische (ergiinzt [<P<»]- mit der Amphiktyonie, dass ein aitolischer Strateg

xiw[v]) Hieromnemonen genannt. Die Phoker die Versammlung der Amphiktyonen als gleich-

erhielten ihre beiden Stimmen 279 zuriick, als artig neben die des aitolischen Bundes stellen

sie sich im Freiheitskampfe gegen die Kelten aus- 30 konnte (Liv. XXXI 32, 3).

gezeichnet hatten (Paus. X 8) , vermutlich auf Naturlich war ihre Macht nicht zu alien Zeiten

Kosten der damals vflllig machtlosen Makedonier. die gleiche, ihre Partei in den verschiedenen Vol

Daher kann ein von ihnen mitgefasster Beschluss kerscliaften nicht immcr gleich stark , und des

nicht alter sein, als das J. 279. Viel j linger kann halb konnte nicht in jedem Jahre die gleiche Zahl

er aber auch nicht sein , da bald nach 279 die von aitolischen Hieromnemonen gewahlt werden.

Aitoler angefangen haben miissen, mehr als zwei Wenn die Zahl der aitolischen Hieromnemonen

Stellen im Collegium der Hieromnemonen zu be- von thatsachlichen und nicht von rechtlichen Ver-

setzen (Eeisch De musicis Graecorum certami- haltnissen abhangig war (anders Ehangabe Ant.

nibus 97). Im einzelnen nachzuweisen. aus wel- Hell. II 324), erklart es sich am leichtesten, dass

chen Anlassen und in welcher Stufenfolge die 40 diese Zahl von 5 bis 16 schwankt. Die Ursachen

Aitoler das Ubergewicht in der Amphiktyonie ge- des Schwankens im einzelnen nachzuweisen, wird

wannen, ist unmoglich, bevor die delphische Chro- erst moglich sein, wenn die Zeit der Inschriften

nologie im 3. Jhdt. auf eine ebenso sichere Basis unabhangig von der fraglichen Zahl bestimmt ist.

gestellt ist. wie sie fiir das zweite die Unter- Wechselnd ist auch die Gesamtzahl der Hiero-

suchungen von A. Mommsen (Philol. XXIV 1866) mnemonen; die normale Summe von 24 hat sie

und H. Pomtow (Jahrb. f. Philol. 1889, 51?.ff.) wahrend der aitolischen Zeit niemals erreicht.

gelegt haben. Dittenberger (Svll. p. 282) nahm Neben den Aitolern sind stets vertreten die Del-

an. vor 229/8 iPolvb. IV 25, 8) seien niemals pher. Diese kOnnen erst durch die Aitoler in die

mehr als fiinf aitolische Hieromnemonen gewesen. Amphiktvonie aufgenommen worden sein. Welche

in diesem Jahre sechzehn. 228—216 elf, 211—189 50 Staaten ausser Aitolern und Delphern Hieromne-

neun, und bestiminte die Chronologie der erhal- monen zu den Versammlungen der Amphiktyonen

tenen Urkunden nach diesem Schema. Seiner scluckten, richtete sich zweifellos nach den jewei-

Construetion ist Reisch (a. a. O. 94f.| mit Er- ligen politischen Verhaltnissen (vgl. die Tabelle

folg entgegengetreten. Er setzt die Soterienur- bei Bucher 27f.'|. Aitoler nnd Delpher allem

kunden, welche Namen von Hieromnemonen an finden wir auf zwei (Wescher-Foucart 6.

der Spitze tragen, nach mindestens beachtens- Foucart Bull. hell. VII 420), Aitoler, Delpher,

werten Indicien in die erste Halfte des 3. Jhdts. Boioter auf fiinf (Wescher-Foucart 2. 5. Le

(96). Dittenberger (Svll. p. 592) hatte sie dem Bas 836. 839. Foucart Bull. hell. VTI 417),

Anfange des 2. Jhdts. zugewiesen. weil er den Aitoler. Delpher. Euboier auf zwei (Wescher-

Emmenidas. der auf der zweiten Soterienin- 60 Foucart 3. 4), Aitoler, Delpher, Phoker, Boioter

schrift (Wescher-Foucart 4) als Archon genannt auf sechs (Le Bas 834. 835. 837. 838. 840. Fou-

ist. mit dem Archon des J. 197/6 identiflcierte. cart Bull. hell. VII 422) Urkunden, Aitoler, Del-

Eeisch 89-93 zeigt, dass der Name Emmenidas pher, Phoker, Boioter auf einer Inschrift |Le B as

in der delphischen Aristokratie hauflg war, dass 841), Aitoler, Delpher, Phoker, Boioter, Athener,

mithin recht wohl ein Archon dieses Namens in Histiaier ebenfalls (Wescher Mem. Acad. Inscr.

der ersten Halfte des 3. Jhdts. fungiert haben Villi. 138), Aitoler, Phoker, Delpher, Boioter,

kann. Euboier, Athener, Sikyonier auf zwei Urkunden

Dass bereits urn diese Zeit die Aitoler eine (Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 139. Fou-
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cart Bull. hell. VII 410), Aitolor, Delpher, Phoker, neucren Funde iiberholt. Derselbe Zustand liegt

Lokrer , Boioter , Athencr , Epidaurier auf einer dor Liste zu Grunde, welche Harpokration s. 'Afi-

Inschrift (Lc Bas 833). (pinrvovsg und init ihm gleichlautend Libanios or.

Ihr Ende erreichten diese Verhaltnisse, als 64 p. 414 E. Suidas s. 'A/Mpixrvovtg. Apostolios

189 der aitolische Bund durch die Romer nieder- III 4. Arsenius Violar. 54 Walz erhalten haben.
geworfen wurde. Allerdings pflegt man einc Ur- Ihr Verzeichnis stimmt genau mit don inschrift-

kunde, auf der sechs aitolische Hieronrncmonen lichen iiberein, nur dass durch ein Verschen die

genannt sind (Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII Lokrer weggelassen und Achaeer und Phtioten als

1, 138), in das J. 182 v. Chr. zu setzen, weil sie verschiedene Volker gezahlt sind.

nach einem Archon Damosthenes datiert ist, und 10 Die letzte Anderung erfuhr die Zusammen-
182 ein Damosthenes Archon gewesen ist. Aber, setzung der Amphiktyonie durch Augustus. Uber
wie Herr Dr. H. Pomtow die Giite hat, mir diese Umgestaltung berichtet Pausanias (X 8, 3),

mitzuteilen, ergeben sichere palaeographische und dessen verwirrte Angaben Sauppe (9) in Ordnung
anderweitige Indicien , dass diese Inschrift dem gebraeht hat. Augustus vermehrte die Mitglieder -

3. Jhdt. angehort, dass mithin ihr Damosthenes zahl von 24 auf 30 und zog die Stimmen der
von dem des J. 182 verschieden ist. Die Ver- Ainianen (2), Phtioten (2), Magneten (2), Doloper
fassung der Amphiktyonie, wie sie die Romer her- (1), Malier (1), Oitaier (1) und Perrhaiber (1) ein.

stellten, lernen wir aus einer Urkunde des J. 178 So bekam er 16 Stimmen zu freier Verfilgung.

kennen (Foucart Bull. hell. VII 428. 429). Die Von dicsen iiberwies er sechs der von ihm gegriin-

Romer stiessen die Aitoler und Phoker, sowie die 20 deten Stadt Nikopolis , sechs den Makedoniern

;

peloponnesischen Dorier (B richer a. a. 0. 14. 16 durch die ilbrigen vier wurden die zwei thessa-

gegen Wescher Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 107) lischen Stimmen auf sechs vermehrt. Mithin fuhrten
aus , liessen aber den Delphern das Stimmrecht, drei Mitglieder zusammen 18 Stimmen. Von den
das sie von den Aitolem erhalten hatten. Der ubrigen zwOlf gehOrtenje zwei den Phokcrn, Del-
Makeclonierkonig bekam die beiden Stimmen zu- phern und Boiotern, je eine den opuntischen Lo-
riick (vgl. Wescher -Foucart 459), die einst krern, den westlichen Lokrern, den Athenern, den
Philipp den Phokern abgenomnien hatte. Zum Euboiern , den Doriern der Metropolis und den
erstenmale wurden den Herakleoten zwei Stimmen peloponnesischen Doriern. Von der Stimme der

tiberwiescn. Die westlichcn Lokrer wurden eben- peloponnesischen Dorier sclieinen die Argiver eine

falls als Inhaber ihrer eincu Stimme hergestellt. 30 Zeit lang ausgeschlossen gewesen zu sein ; denn
So waren mit Ausnahme der peloponnesischen Do- unter den V

r

crdiensten eines Argivers wird her-

rier in der Amphiktyonie genau dieselben Staaten vorgehoben, dass er als erster Agonothet bei den
vertreten, wie zwischen dem phokischen und am- pythischen Spielcn mngiert hat, naclidem er seiner

phisseischen Kriege, und ausserdem die Delpher Vaterstadt die Gerechtsame der Amphiktyonie wie-

und Herakleoten mit je zwei Stimmen. Die vier derverschafft hatte (CIG 1124 ayoivoflsri'jtravTa

Stimmen, welche diesen zufielen, mussten andere xgfaijrov Ilv&ifcojr /isza to avaaoioai avrov to

abgeben. Je eine wurde den Dolopem, Maliern Sixmov rijs 'Aucpiy.Tvoveias xfj ^aroifii).

und Perrhaibern genommen. die vierte war durch • D. Ursprung der pylaeisch-delphischen
die der peloponnesischen Dorier gedeckt. In die Amphiktyonie.
beiden ionischen Stimmen teilen sich die Athener 40 Wahrend wir iiber die Verfassung der Am-
und Euboier. Das Recht , Angehorige fremder phiktyonie in einer Zeit , wo sie nur noch ein

Staaten zu Hieromnemonen zu wahlen , bestand schattenhaftes Dasein fortfiihrte
, genau unter-

fort , und so flnden wir einzelne Aitoler als In- richtet sind, bieten sich fur die Verhaltnisse, aus
haber von Stimmen andcrer Staaten, wahrend die denen dieser Verband emporwuchs. nur sagenhafte

Aitoler als Volk von der Amphiktyonie ausge- Nachrichten und unsicliere Vermutungen, die ich

schlossen sind. eben deshalb hier an den Sehluss stelie, um vom
Dieser Zustand kann nicht langer als bis zum Gewissen zum Ungewissen fortzuschreiten. Es

Kriege mit Perseus bcstanden haben. Aus der stehen sich zwei Traditionen iiber die Anfange
Zeit von dieseui Kriege bis zur Zerstorung von der Amphiktyonie gegeniiber. Nach der einen,

Korinth liegen keine Zeugnisse vor. 146 wurde, 50 die im Manner Parium vorliegt . vereinigte zu-

wie Burgel (294) verinutet, die ganze Amphi- erst Amphiktyon, der Sohn Deukalions . die Be-
ktyonie aufgelcist (Strab. IX 420 1, aber sicherlich wohner der Gegend von Thermopylai zu einem
nur fiir kurze Zeit. Denn wir besitzen aus den Bunde (CIG 2374. Dion. Hal. IV 25 ; weiteres

ersten Jahrhunderten der roinischt-n Herrschaft bei Biirgel 4. 5,1. Xach der anderen, als deren

zwei Besehliisse der Hieronmemonen (Wescher Vertreter Androtion genannt wird I Paus. X 8. li,

Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 55. 56. CIA II 551 verbanden sich die Umwohner von Delphi beim
zweiter TeiV). welche iibef den damaligen Bestand Heiligtume des pythischen Apollon (weiteres bei

der Amphiktyonie iibereinstimmende Auskunft ge- Biirgel 7). Eine dritte Tradition (Schol. Eurip.

ben. Die Phoker sind wiecler an die Stelie der Make- Orest. 1087: vgl. Strab. IX 420) vermittelt den
donier getreten , von den beiden herakleotischen 60 Widerspruch der beiden er>ten. indem sic berichtet,

Stimmen ist die erne den peloponnesischen Do- erst habe Amphiktyon den Verband zu Thenno-
riern zuriickgegeben. die zweite den Oitaiern iiber- pylai errichtet, dann Akrisios den zu Delphi ge-

tragen , die nun neben den beiden ainianisehen stiftet und mit dem iilteren zu Tliennopylai ver-

Stimmen eine besondere fiihren. Die Versuche einigt.

Weschers (Mem. Acad. Inscr. VIII 1, 77) und Diesen verschiedenen Nachrichten liegt die

Sauppes (De amphict. delph. 6j, die Entstehung eine Thatsache zu Grunde, dass die Zusammen-
des Zustandes zu erklaren , den die Inschriften kiinfte der Amphiktyonen an zwei Stellen, zu An-
der romischen Zeit wiedergeben, sind durch die thela und zu Delphi, stattfanden. Diese That-

sache, nicht die um sie gesponnenen Sagen, muss grosses litterarischeslnteresse (vgl. O.Mfiller Pro-

fur die heutige Untcrsuchung den Ausgangspunkt leg. 179), aber keinen thatsachlichen Gehalt hat.

bilden. Um den Zwittercharakter der Amphi- Eine zuverlassige Auskunft giebt der Ort der alte-

ktyonie zu erklaren, nahin Hiillmann (Anfange sten Zusammenkiinfte selbst. In den Thermopylen

d. griech. Gesch. 161ff.) an, sie sei aus zwei Ver- konnten nicht ausschliesslich thessalische oder aus-

b&nden, einemDemeterverbande und einem Apollon- schliesslich mittelgriecrnsche Stamme ihr Bundes-

verbande zusammengewachsen , eine Vermutung, heiligtum errichten; denn dies ware an einer so

die er mit abenteuerlichen Vorstellungen iiber die vielumstrittenen Stelie bestiindig feindlichem An-

Gliederung der griechischen Stamme in der Ur- griffe ausgesetzt gewesen. Wenn aber die stets

zeit verquicktc. Besonnener haben denselbcn Ge- 10 hadernden Stamme des nordlichen und mittleren

danken durchgefuhrt K. W. M u 1 1 e r (in der zweiten Hellas sich zu Zeiten an ihrer Grenze zusammen-

AuilagedieserEncyclopadie)undGerlach(Histor. fanden, so kann ihre Gemeinschaft nur eine vor-

Stud. 15). Gerlachunterschied eine pelasgische iibergehende gewesen sein, bestimmt, neben den

Amphiktyonie von Anthela und eine hellenische kriegerischen Zusammenstossen, welche die Regel

von Delphi, die Ursache des altesten pylaeischen bildeten , einen friedlichen Verkehr anzubahnen.

Btindnisses sucht er in den Kampfen der Volker- An diesen Zusammenkiinften mogen ziemlich bald

wanderung (18) und setzte die Neugestaltung in alle die Stamme teilgenomnien haben, welche spater

die Zeit nach dem Einfalle der Thessaler (20). die Amphiktyonie bildeten. Nur die Athener, die

Mit dieser Neugestaltung verband sich ihm cine peloponnesischen Dorier und vielleicht die west-

Anderung im Zwecke des Bundes , der sich aus'20 lichen Lokrer wohnten so weit von Thermopylai,

einem kriegerischen in einen friedlichen verwandelt dass ihr spaterer Zutritt wahrscheinlich ist.

hatte (20). Diese Hypothese liess es unerklart, wie Weil die Amphiktyonie sich aus e&vtj ,
nicht

Thermopylai den Mittelpunkt fiir ein kriegerisches aus nolsig zusammensetzt und weil in der Am-

Biindnis bilden konnte , dessen Mitglieder iiber- phiktyonie die Thessalier und die ihnen unter-

wiegend in Thessalien und zwar teilweise im nord- worfenen Volker einander gleichberechtigt sind,

lichen Thessalien ihre Wohnsitze hatten. Daher verlegen Tittmann (17. 21) und Biirgel (22)

erweiterte E. Curtius (Gr. G. I 99ff.) Gerlachs den Ursprung der Amphiktyonie in die Zeit vor

Hypothese durch die Annahme einer dritten Am- der dorischen Wanderung. Aber die Mehrzahl

phiktyonie , die ihre Zusammenkiinfte im Thale unter den amphiktyonischen Volkem behielt auch

Tempe hielt. Die Dorier als Trager des Apollon- 30 nach der dorischen Wanderung die lose Stamm-

kultes sollten die drei Amphiktyonieen in Zusam- verfassung bei. Stiidtische Gemeinwesen bildeten

menhang gebraeht haben. Die Gedanken von Cur- sich nur unter den Ioniern und Doriern. Diese

tius hat Biirgel (25—51) weiter ausgesponncn, kamen allerdings zu kurz
,
wenn sie innerhalb

dabei aber in eineui wesentliehen Punktc modi- ihrer Stamnie und nicht als vollberechtigte Mit-

ficiert. Er bestreitet die Existenz einer beson- glieder unter den Amphiktyonen gezahlt wurden.

deren delphischen Amphiktyonie und nimmt an, Aber vielleicht liessen sich Athener und Pelopon-

dass die vereinigten Ampliiktyonieen von Anthela nesier diese Zuriicksetzung eben deshalb gefallen,

und Tempe in relativ spater Zeit dem delphischen weil sie erst nachtraglich beitraten und nur in

Gottesdienste ihre Fiirsorge zugewandt haben. ihrer Verwandtschaft mit den Ioniern von Euboia

Durch diese Annahme. deren Zuliissigkeit niemand 40 und den Doriern vom Parnass einen Rechstitel

bestreiten kann. wurde die Thatsache anderweitig fur ihren Eintritt in die Amphiktyonie fanden.

erkliirt, die zuorst zur Unterscheidung von nieh- Wenn ein Teil der Ionier und Dorier nachtraglich

reren Amphiktvouieen gefuhrt hat, und der Rest aufgenommen wurde, erkliirt sich auch am leich-

der Curtiuss'chen Hypothese schwebt ohne diese testen die Einfiihrung der Teilstimmen. Es war

thatsiichliche Grundlage in der Luft. unmoglich, dass etwa Athener und Chalkidier

Die Vermutung. die Amphiktvonie habe sich gemeinsame Vertreter sandten. So musste die fiir

von ihrem urspriinglichen Mittelpunkte Anthela die alteste Zeit wahrscheinliche ZwOlfzahl der

nachtraglich nach Delphi ausgedehnt , einpfiehlt Stimmen verdoppelt und die Doppelstimme der

sich deshalb. weil ein grSsseres Alter der pylae- Stamme. die sich aus mehreren Staaten zusam-

ischen Zusammenkiinfte wahrscheinlich ist. Es 50 mensetzten , unter verschiedene Inhaber verteilt

ist auffallend. dass AVachsmuth (Hellen. Alter- werden (vgl. Biirgel 49. Busolt Gr. G. I 481).

tumsk. I 63) den Ursprung der Amphiktvonie nach Ob zu den altesten Mitgliedern die Thessaler ge-

Delphi setzt, Denn der Name Ihimia, den auch horten. ist bezweifelt worden. weil die von den

die delphischen Versammlungen tragen . verrat Thessalem abhangigen Stamme diesen im Stimrn-

deutlich, dass die alteste Organisation der Am- recht gleich waren. Aber dass die Thessaler

phiktyonie in den Thermopvlen entstanden ist. Mit diese Gleichberechtigung duldeten, bleibt eben^o

Recht hat daher Tittmann (78l fast allgemeine auffallend. wenn sie nachtraglich eintraten. \iel-

Zustimmung gefunden . wenn er die ersten An- leicht erklart sich ihre anscheinende Toleranz

fange der Amphiktvonie nach Anthela verlegt. durch den Gedanken. dass es ihnen nur erwunseht

Schwierig ist die Frage . wer in Anthela zusam- 60 sein konnte. wenn sie ausscr ihren eigenen Stim-

menkam^und zu welchem Zwecke. Hiillmann men durch indirecten Einrluss sechs weitere (Ma-

(Wiirdigung d. delph. Orakels 47). Unger (Philol. gneten, Phthioten, Perrhaiber) beherrschten und so

II 678ff.) und Foucart (Arch. Miss, scient. H 2, ein thatsachliches Ubergewicht gewannen. Die

1865. 166) sehen in der Amphiktvonie eine Or- von K. W. Miiller (in der zweiten Auflage dieser

gauisation der sich bildenden hellenischen Xatio- Encyclopadie). Duncker (G. d. A. V 113. 224)

nalitat. Solchen Phantasien ist schon Tittmann und anderen vertretene Annahme, die Thessaler

(111-118) mit Erfolg entgegengetreten ; sie stutzen hatten nach der Eroberung von Thessalien ein

sich allein auf die "mythische Genealogie, die ein alteres Mitglied (Aiolier oder Pelasgioten) aus der
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Amphiktyonie vcrdrangt, 1st also mindestens nicht

notwendig, und die Ansicht von Sainte-Croix
(314), die Amphiktyonie sei erst entstanden, als

die griechischen Stamme ihre spateren Wohnsitze
einnahmen, liegt naher. Auf der anderen Seite is't

es verkehrt, der Amphiktyonie deshalb einen spa-
teren Orsprung zu geben, weil sie bei Homer nir-

gends erwahnt wird. Denn derjenige Teil der
Ilias, in dem eine Erwahnung der Amphiktyonie

Catal. Centr. Gr. pi. IV 13. Over beck Kunst-
myth. II Miinztaf. VII 9. Head HN 289. Rev.
numism. 1860 pi. XII 8. Vgl. Pylaia.

[Jessen.]

Amphilochia ('AfupUoxla) , Landschaft im
Westen von Nordgriechenland, im Hintergrunde
des ambrakischen Golfes; sie stosst im Norden
an Ambrakia, im Siiden an Akarnanien, im Osten
gegen die Doloper und Agraier (Strab. X 450)

am nachsten gelegen hatte, der Schiffskatalog, ist 10 mag der Inachos die Grenze gebildet hahen (vgl.
zu einer Zeit geschrieben, wo die Amphiktyonie "'- l '" "n" " T

"
' "

zweifellos bereits geschlossen war. Mithin konnte
die Amphiktyonie auch aus anderen Griinden un-
erwahnt bleiben, als deshalb, weil sie nicht exi-

stierte (vgl. Sainte-Croix 319fF. Biirgel 21).

Die Entstehungszeit der Amphiktyonie lasst

sich nicht mit Sicherheit oder auch nur Wahr-
scheinlichkeit ermitteln. Etwas festeren Bodeu
haben wir unter den Piissen, wenn wir die Frage

Strab. VI 271). Das Innere ist von Bergen er-

filllt; nur in den Golf tritt eine kleine Ebene
vor, welche die Hauptstadt Argos Amphilochikon,
sowie die festen Schlflsser Krenai, Olpai und
Metropolis trug, wahrend Idomene fiber dem
nordostlichen Winkel des Meerbusens gelegen zu
haben scheint. Strabon VII 321 bezeichnet die

Bewohner als Epiroten ; wohl wegen des engeren
Verhaltnisses zu Akarnanien wurde A. bisweilen

aufwerfen, wann die Amphiktyonie iiber ihren ur- 20 als ein Teil dieser Landschaft aufgefasst (Skyl.
sprfinglichen Bestand hinaus ausgedehnt und mit
dem Schutze des delphischen Tempels betraut
worden ist. Beide Anderungen werden verstand-
licher. wenn wir annehmen, dass beide bei der-

selben Gelegenheit erfolgten. Die Tradition kniipfte
beide Ereignisse, die Erweiterung der Competenzen
und die Vermehrung der Mitgliederzahl, an den

.
Namen Akrisios. Mit Recht sieht Wachsmuth
(Hellen. Altertumsk. I 164) in der Sage von

34. Steph. Byz. Plin. n. h. IV 5), hauflger aber
ausdriicklich davon geschieden : Sophokles bei

Strab. VI 271. Skymn. 455f. Dionys. Kalliph. 46f.

Strab. VII 321. X 450. Ptolem. Ill 14, 6. Mela
II 53.

Die Bewohner werden von Thukydides (II

68, 5) als Barbaren, von Philipp III. (bei Polyb.
XVIII 5, 8) als Nichthellenen bezeichnet, wohl
weil ihr Dialect fur die iibrigen un verstandlich

Akrisios den Reflex einer historischen Begeben- 30 war. Nur die Hauptstadt war nach Thukydides
heit. Es fragt sich, welches Ereignis dieser Sage
zu Grande liegt. Duncker (G. d. A. V 216)
setzt die Einfiihrung des amphiktyonischen Opfers
zu Delphi in die Zeit bald nach der dorischen

Wanderung. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich,
dass die Amphiktyonen sich vor dem krissaeischen

Kriege mit dem delphischen Heiligtume befasst

haben. Denn es hat sich oben ergeben, dass sie

den krissaeischen Krieg nicht als Schutzherren

a. O. durch die Hineinziehung von Ambrakioten
hellenisiert worden, indessen wurde gerade die

wachsende Ubermacht dieser Mitbewohner der
Anlass, dass die Amphilochier Hiilfe gegen sie

bei den Akarnanen suchten, sie vertrieben und
von nun an mit den Akarnanen in ein engeres
Verhaltnis traten mit dem Bundesgerichte Olpai
(Thukyd. Ill 105, 1). Mit jenen vereint leisteten

sie dann auch dem athenischen Peldherrn Demo-
des Tempels, sondern als Wachter des Volker- 40 sthenesHeeresfolgeundnahmenteilanderSchlacht
rechtes begannen. Aber es ist verstandlich, wie
die Amphiktyonen dazu kommen konnten, ein In-

stitut dauernd zu bcwachen uud zu beaufsich-

tigen, das von der Art, wie sie das VoTkerrecht
handhabten , so grossen Vorteil gezogen hatte.

Es ist auch verstandlich, wie bei dieser Gelegen-
heit Staaten, die der Amphiktyonie bisher fern-

gestanden hatten , Anlass bekamen . mit ihr in

Verbindung zu treten, und nun ein Interesse daran

von Delion im J. 424 v. Chr., die einen Wende-
punkt im peloponnesischen Kriege bildete. Spater,
im J. 390, hielten sie, wiederum gemeinsam mit
den Akarnanen, zu Sparta (Xenoph. Ages. 2, 20),
wurden spater makedonisch , dann dem Pyrrhos
unterthan (Plut. Pyrrh. 6) und scheinen "schon
um 229 zum aitolischen Bunde gehOrt zu haben
(CIG 1914 = Kaibel Epigr. Gr. 183. Polyb.
XVIII 5, 8. Liv. XXXII 34, 4); eine Eroberung

hatten. in der Amphiktyonie festen Fuss zu fassen. 50 durch Philipp III. im J. 190 war nur vorfiber-
Werden doch die von Solon geleiteten Athener
und die von Kleisthenes beherrschten Sikyonier
als hervorragende Mitkampfer im heiligen Kriege
genannt. Die neuen Satzungen , die durch den
Zutritt weiterer Mitglieder und den Zuwachs einer
neuen Aufgabe notig wurden, warden es sein, die

den Griechen als Satzungen des Akrisios galten.

Sie scheinen bis in die demosthenisehe Zeit unver-
andert bestanden zu haben. Mithin sind auf Grund

gehend (Polyb. XXI 25, 3. Liv. XXXVIII 3,3.

10, 3); von einer Verwfistung durch Perseus
sprechen ebenfalls Polybios (XXI 27) und Livius
(XXXVTII 5). Fulvius Nobilior liess die A. beim
aitolischen Bunde (Polyb. XXI 32. Liv. XXXVIII
11); doch wurde sie im J. 167 zu einem selb-

standigen Gemeinwesen gemacht (Diod. XXXI
8, 6. Sync, chron. p. 268 a Par.) und blieb das
wahrscheinlich bis auf Augustus; von den Be-

dieser Satzungen die Zustande erwachsen . deren 60 druckungen durch den Proconsul L. Calpurnius
Darstellung im vorstehenden versucht worden ist, Piso 57/56 redet Cicero Pis. 96.

[Cauer.
j

Ainphiktyniiis {'AfupixTvoris) , Epiklesis der
Demeter Pylaia als Beschiitzerin der delpliischen
Amphiktyonie; ihr Heiligtum in Anthela, Herod.
VII 200. Daher der Kopf der Demeter auf Miinzen
von Delphi, MionnetH 96, 21 pi. 72, 5. Mfiller-
Wieseler D. d. a. K. II nr. 93. Brit. Mus.

Die Amphilochier werden eine einzige politische

Gemeinde gebildet haben: doch enthalten von
den Miinzen nur die den korinthischen nachge-
bildeten Pegasosstatere , die man in den akar-
nanischen Stadten vom 4. Jhdt. an zu schlagen
begann, die Umschrift 'AfKpdoycov, und auch diese
nur zum Teil ; viele von ihnen, sowie die Bronze-
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munzen, sind nach der Hauptstadt bezeichnet,

s. Imhoof-Blumer Die Munzen Akarnaniens

S. 82—97 (aus Wiener Numismat. Ztschr. X 1878).

Die Munzen sind reich an kriegerischen Emble-

men ; von den kriegstiichtigen Amphilochiern als

Leichtbewaffneten Thukyd. in 107, 4. 112, 6;

vgl. Kaibel Epigr. 189. L. Heuzey Le Mont

Olympe et l'Acarnanie 1860 S. 227. 281. E. Ober-

hummer Akarnanien, Ambrakien, Amphilochien,

Leukas im Alterthum, Mfinchen 1887.

[Hirschfeld.]

Amphilochius. 1) Aus Paphlagonien (Amm.

XXI 6, 2), Studiengenosse des Libanius (ep. 584),

der spater seine Sohne unterrichtete (ep. 549.

584. 585 a). Als Tribun unter Constans reizte

er diesen gegen seinen Bruder auf. Nach seiner

Entlassung lebte er in Antiochia, wo ihn 360

Constantius gegen seine Anklager in Schutz nahm.

Doch fand er gleich darauf seinen Tod durch

einen Sturz, den das Brechen eines Gelanders im

Circus herbeifuhrte (Amm. XXI 6, 2. 3). An ihn

gerichtet Liban. ep. 549. 585 a; erwahnt ep. 1298.

2) Consularis Campaniaeim J. 370, Cod. Theod.

XII 1, 71. [Seeck.]

3) Bischof von Ikonion ca. 374—ca. 394, in

langjahrigem persOnlichen und brieflichen Ver-

kehr mit seinen kappadokischen Landsleuten

Basileios — der ihm seine grosse Schrift fiber

den h. Geist und drei kanonische Briefe widmete

— und Gregor von Nazianz. Er ist eine der

ersten Personliehkeiten der damaligen griechischen

Kirche, ein furchtbarer Feind der Arianer aller

Schattierungen und der Messalianer; Theodorct

nennt ihn haer. fab. IV 11 einfach 6 wivxarv

aQioTos. Seine hohe philosophische Bildung be-

zeugt Hieronymus ep. LXX 4 ad Magn. Von

seinen Schril'teii verzeichnet derselbe de vir. ill.

133 nur ein Werk de spiritu saneto — wahr-

scheinlich aus 3 Biichern bestehend, da Hierony-

mus als Disposition angiebt. quod .Dens' et quod

,adorandus' quodque .omnipotens- sit : dies ist

vollig verloren ; von anderen Arbeiten sind Frag-

mente besonders bei Theodoret und Johannes Da-

mascene erhalten. Am meisten gelesen worden

sind die Iambi ad Seleucum, die ein berilhmtes

Kanonverzeichnis enthalten und grosse formelle

Gewandtheit bezeugen. Die dem A. zugesehrie-

benen Homilien sind von zweifelhafter Echtheit.

Opp. ed. Combefis Paris 1644. Migne Patrol,

gr. XXXIX.
4) Bischof von Side schon 426 und noch 458.

Als heftiger Gegner der Messalianersecte und

des Nestorius (431) hat er sich hervorgethan

;

in den Streitigkeiten fiber den Eutychianismus hat

er dreimal seinen Standpunkt gewechselt. Eulogios

bei Photios Bibl. 230. Euagrios h. eccl. II 10.

Man si coll. cone, t, VII. Von diesem A. ruhren

vielleicht einige der dem A. von Ikonion (Nr. 3)

zugeschriebenen Predigten her. [Jfilicher.]

Amphilochoi. 1) s. Amphilochia.
•2) Nach der Periegesis Spaniens von Askle-

piades von Myrlea, der bei den Turdetanern, d.

h. wohl in Gades, gelebt und gelehrt hatte, be-

richtet Strab. Ill 157, dass die Genossen des

Teukros zu den Kallaikern im tarraconensischen

Hispanien gelangt und dort zwei Stadte gegrfiridet

hatten, davon die eine "Eu.t]vti , die andere 'A/t-

(piXoxoi heisse. Wie der ahnlich klingende Name

der Helleni (s. d.) die Griechen zu der Annahme
im iibrigen vollig unbezeugter griechischer Colo-

nien in jenen Gegenden veranlasst hat, so wird

auch in dem Namen der anderen Stadt ein ahn-

lich klingender einheimischer Ortsname liegen,

wohl mit dem keltischen ambi- zusammengesetzt

(etwa Ambiloci; Ambimogidus und Ambiroda-

eus sind Geschlechtsbezeichnungen aus derselben

Gegend, CIL II 2419. 4306). Trogiis-Iustin XLIV
10 1—4 berichtet aus denselben Quellen, wohl durch

Timagenes, fiber griechische Siedelungeu in Cal-

laecien : Callaeoiae autem portio Amphilochi di-

ountur; und Plinius nennt im Conventus von

Bracara Helleni, Grovi (die an Oraii erinnerten),

castellum Tyde, Graeeorum sobolis omnia (IV

112). [Hiibner.]

Amphilochos (Anyfloxos). 1) Sohn des Am-
phiaraos. ein diesem im Namen wie im Wesen

fiberaus iihnlicher, ursprunglich mit ihm wohl

20 identiseher (Bethe Theb. Heldenlieder 56, 16)

griechischer Heros, Held und Seher zugleich,

dessen Kulte, Orakel. Sagen sich vom aussersten

Osten bis zum fernsten Westen der Mittelmeer^

lander verfolgen lassen.

A. Im Mutterlande.
a) Kulte: 1) In Oropos, im Heiligtum des

Amphiaraos, Paus. I 34, 3; Inschrift aus dem Am-
phiareion: 'Efptj/i. aox- 1885, 155. 2) In Athen

ein Altar. Paus. I 34, 3 ; ijquk xatQog AfiopiXoxos,

30 attische inschrift bei Sittl XXVI. Progr. d. Wag-

nerschen Kuustinstituts, Wiirzburg 1893. 3) In

Sparta ein Heroon. Paus. Ill 15, 8.

b) Sagen: Die mutterlandischen Sagen des

A. sind an den thebanischen Kreis angeschlossen,

haben sich aber neben denen des machtigeren va-

terlichen Doppelgiingers nicht entwickeln kOnnen.

Er ist der Sohn des Amphiaraos und der Eri-

phyle (Od. XV 248); an ihn sind die Lebens-

regeln gerichtet CAuyC/.oy' ijvtog), von denen ein

40 durch Klearch iv {? xeoi xaQmfii&v (Athen. Til

317 a) uberliefertes Fragment vom Karystier An-

tigonos (xaoado$. away. 25) als homerisch citiert,

von Theognis 213 und Pindar (Boeckh vol. II 2,

650) benutzt ist (dazu Bergk PLG* II 139).

Vgl. Welcker Ep. Cyklus 11^ 324, 8. Bethe
Theb. Heldenl. 56, 16. Dies Gedicht ('Afi<pidgea>

e*£>.aoig '?) lasst den A. als altesten oder einzigen

Sohn des Amphiaraos erscheinen. Spater tritt er

gegen Alkmaion zuruck, an dem der Mord ihrer

50 Mutter Eriphvle haftet , wahrend A. ein reiner

Seher blieb. Doch unterstutzte er nach Apollod.

Ill 7. 5. 1 (vgl. Ill 6, 2, 6) den Bruder beirn

Muttermorde .nach einigeir. Vgl. Accius Epigoni

fro-. 4 Ribb. (nach Sophokles). Welcker Griech.

Tra". I 270. 273. Die etruskischen Aschenkisten

(Brunn-Korte Urne Etrusche II 73—78, Taf.

26. 27) sind schwerlich mit Recht auf diese Sagen-

wendung bezogen. Am Kriege der Epigonen gegen

Theben nimmt A. Teil nach beiden Versionen,

60 Schol. II. IV 404 und Apollod. Ill 7. 2. 1 :
vgl.

Pindar Pyth. VIII 40. Paus. H 20, 5 (Epigonen-

statuen in Argos).

B. In Asien.

a) Kult und Orakel in Mallos in Kilikien,

Paus. I 34. 3. Plut. de def. orac. 45. Cle-

mens Alex. Strom. I 144 S. Lykophr. 444. Ale-

xander d. Gr. opfert hier dem A., Strab. XIV
676. Arrian. Anab. II 5, 8.
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b) S a g e n : In den asiatischen Sagcn ist A.
dem troischen Sagenkreise angeschlossen. Daher
erscheint er unter den Freiern der Helena (Apollod.
Ill 10 , 8 , 2) und den Helden des holzernen
Pferdes (Quint. Smyrn. XII 323, wohl einem
alten Epos entsprechend). Reicher ausgebildet
sind die asiatischen Wandersagen des A. Ans der
Hypothesis des kyklischen Epos der Noarm in

Proklos Chrestomathie, der freilich nicht unbe-

ix Tfiditjg azzoaxe&ao&evzmv aua 'A(upiX6%q> xac
Kdlyavzt) in Vergleichung mit der Nachricht
Strabons XIV 675, dass naeh Sophokles (frg.

181) der Seherwettkampf zwischen Kalchas und
Mopsos in Pamplrylien stattgefunden habe (vgl.

Strab. XII 570), zu erschliessen, wenn man nicht
bei Herodot eine kleine Ungenauigkeit des Aus-
drucks annimmt und seine Angabe mit der Ver-
sion der Nosten identificiert. Der Kampf des A.

dingt zu trauen ist (Bethe Herm. XXVI 593), 10 und MOW02 wohl dargestellt auf dem ionischen
und dem aus demselben Handbuchc wie diese stani-

menden Apollodor (Epitoma Vaticana ed. R.
Wagner 1891, XXI 25; frg. Sabbait. Rh. Mus.
XLVI 174, 3, daher Schol. Dionys. Perieg. 850.
Tzetz. ad Lye. 1047. 427. 980) und Quint. Smyrn.
XIV 360ff. ergiebt sich, dass Kalchas und u. a.

auch A. nach ZerstOrung Troias unter Zuriick-
lassung ihrer Sehiffe zu Fuss nach Klaros gekom-
men seien , dass dort Kalchas von Mopsos im
Seherwettstreit iiberwunden und gestorben, A. aber 20
mit Mopsos vereint nach Pamphylien und Kili-

kien gezogen sei. Vgl. Strab. XIV 642. 675f.

Dass Kalchas , A. u. a. von Troia zu Fuss ab-

marschiert seien, berichtete auch Thcopomp (frg.

112 = Schol. B II. II 135), und schon Kal-
linos in der Mitte des 7. Jhdts. kennt dieselbe

Sage, da er nach Strab. XIV 668 erzahlt hat,

Kalchas sei in Klaros gestorben , seine Mannen
aber seien mit Mopsos nach Pamphylien und Ki-

7iaQoaieraoij,a. des 4. Jhdts., in einem Grabe der
Krimgefunden: Compte-rendu(Pe'tersbourg) 1878/9
T. IV, Text S. 123ff.

Als Griindungen des A. galten Mallos in Ki-
likien (mit Mopsos zusammen, s. die angefubrten
Stellen) und Poseideion auf der Grenze von Ki-
likien und Syrien (Herod. Ill 91). Vgl. Cic. de
div. I 88.

C. Im Westen.
a) Zu den KaXXa'Cxoi (Gallacci) an der Nord-

westecke Spaniens sollen Teukros und A. nach
dem troischen Kriege gekommen sein , letzterer

hier gestorben und dem Volke den Namen A/i-
yiloyoi (s. d.) gegeben haben, Strab. Ill 157.
lust. (Trog. Pomp.) XLIV 3. b) An der Ost-
kiiste des ambrakisehen Meerbusens liegt "Aoyog
A/iq.doyixdr, dcssen Umwohner AfupiAoxoi heisscn,
ihr xti'ott]; ist A., natiirlich der bekannte Sohn
des Amphiaraos. Diesen meinen offenbar Heka-

likien gegangen. Mithin ist diese Geschichte eine 30 taios bei Strabon VI 271 (= frg. 72) und Thuky
ejnheitliche und alter als jener Elegiker. Da dides II 68, der wie andere (s. Strab. X 462)
sie nun in einer bekaimten und lange erhalteneu den A. nach seiner Euckkchr aus Troia und un-
Quelle so gestanden haben muss, folgt, dass sie

einem Epos unci zwar ho'chst wahrscheinlieh den
Ndazot (vgl. Proklos) angehort, Vgl. Immisch
Jahrb. f. Philol. Suppl. XVII 160. Wahrschein-
lieh liegt der Schluss dieses Gedichtes bei Ly-
kophron 439ff. (vgl. Euphorion frg. 50 Meiri.)

nebst Schol. 440 (vgl. Tzetzes) und bei Strabon

zufrieden mit den Verhaltnisscn seiner Hcimat
dies Land besiedeln lasst. Vgl. Skymn. 457. Paus.
II 18, 5. Steph. Byz. s. A/t<pt/.oyoi. Das Epos
A?.x/iaicovig dagegen , dem Ephoros frg. 28 bei
Strabon VII 325 = X 462 folgt (s. Immisch
Jahrb. f. Philol. Suppl. XVII 182ff.), hatte auch
die Griindung von "Aqyog Aftqpuoytxdv auf seinen

XIV 675f. vor
. da hier die Schicksale des A. 40 Helden Alkmaion iibertragen. Schliesslich wurde

und Mopsos in Kilikien , was fur die Xoazoi zu
fordern ist, gegeben werden. und Lykophron sie

unter den Xoazoi der Helden von Troia anfiihrt

(vgl. v. 426ff.). Danach ging A. , nachdem er

mit Mopsos ein Reich in Kilikien begriindet. nach
Argos. kehrte jedoch bald zuruck und geriet mit
Mopsos. der ihin keinen T'eil mehr an der kili-

kischen Herrscliaft gestatten wnllte. in eineii fur

beide totlichen Kampf (vgl. Apollod. Epit. Vati

A. zum Sohne des Alkmaion. Dass A. in Aito-
lien orakle, sagt Aristides Asklep. VII 45 Jebb.

Litteratur: Eckermann Melampus 114ff.

Immisch Jahrb. f. Philol. Suppl. XVII.
2) Als Sohn des Alkmeon und der Manto

erscheint A. im Aixidmv 6m KooirOov des Euri-
pides, der ihm die Griindung von Aoyog A/iufi-

'/.nyiy.av zuweist, A]iollod. HI 7, 7, 4. Auch A.,

der Gegner des Mopsos (s. Nr. 1 B b) wird Sohn
XXIII 6). Auf der Walstatt bei Mallos. wo beide 50 des Alkmeon genamit bei Apollodor Epit. Vatic,
beerdigt sind, trennt die Graber der Todfeinde XXIII 6. Tzetz. Lyk. 440 und [Lukian] Deor.
der Turm Mdyaoaoc Cs. Genethliacon Gottingens
37f.). Vgl. Lukian. Alexand. 29; Deor. concil. 12.

Neben dieser Sagengestaltung liefen noch mehrere
Versionen. In einem hesiodischen Gedichte (der

Me/.au.-rodi'a'} frg. 196 Rz.) wurde A. von Apfllon
in Soloi erschlagen (durch naheliegende Combi-
nation mit frg. 188 bei Strabon XIV 642 iiber

den Seherwettstreit des Mopsos und Kalchas ver-

concil. 12 fdurch Versehen?), s. Immisch a. a.

O. 185ff.

3) Sohn des Dryas , Gatte der Alkinoe bei

Parthenios 27 aus den Aoai der Moiro. [Bethe.]

4) Makedonier, Gesandter Philipps, wird vom
Athener Diopeithes gefangen genommen, Demosth.
XII 3: vgl. S chafer Dem. II 466.

5) Sohn des Theison, Mallote. Siegt im Dauer-
bunden), nach anderen im 'A/.jiov xMor. nach an 60 lauf zu Olympia. Le Bas III 1487. [Kirchner.]
deren in Syrien (Strabon XIV 676. dessen Zusatz
ibriovza did zijv toiv nur auf den Streit des A.
mit Mopsos bezogen werden kann , so dass die

Vermutung sich aufdrangt, A. habe nach diesen
Versionen den Mopsos getcitet und sei deshalb
der Eache Apollons . des gOttlichen Vaters des-
selben, verfallen). Eine weitere Sagenform ware
aus Herodot VII 91 (oi Jldfitpvioi ovzoi slot zoiv

G) In den Schol. Eur. Phoen. 670 (aus Lysi-
machos &}jjia'ixd n-aoddoia) fiir eine rationalistische

Erklarung der Spartensage citiert (FHG IV 300.
Susemihl Litt. Gesch. d. Alex. Z. II 399), muss,
da er in der Aufzahlung Clem, strom. VI 752 P.

vorkommt, ins 4. Jhdt. gehGren, wenn er nicht
noch alter ist. [Schwartz.]

7) A. aus Athen , naturhistorischer Schrift-
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steller, lebte nach Aristoteles und Theophrast und

wahrscheinlieh vor Krateuas (Schol. Nic. Ther.

617), sicher vor Varro (r. r. I 1, 8). Er schneb

'ein Buch iiber den Baumklee und die Luzerne

(neat xvzioov xal wdixrjs) ,
in dem er genaue

Vorschriften iiber den Anbau dieser beiden Fut-

terpflanzen gab (Plin. XVIII 145. XIII 130. Col.

II 10, 25—27. Schol. Nic. Ther. a. a. O.). Die

betreffenden Kapitel iiber diese beiden Pflanzen

bei Plinius stammen aus ihm. Von Plinius wird 10

er noch im Quellenverzeichnis zu VIII. X. XII

—XV. XVII. XVIII genannt. Bei Athen. II 54d

ist an dem uberlieferten Aytloyog (s. d. Nr. 2)

festzuhalten. Vgl. Susemihl Gr. Litteratur in

d. Alexandrinerzeit I 836. FHG IV 300.

[M. Wellmann.]

8) Verfertiger einer zu Kyme in Kleinasien

gefundenen Thonfigur im Stile der Terracotten

von Mvrina, E. Pottier et S. Reinach La

neraopole de Mvrina 173 nr. 10. [O. Rossbach.] 20

Amphilogiai (Apcpdoyiai), die Wortwechsel,

personiflciert als Tochter der Eris, Hesiod. Theog.

229. [Wernicke.]

Amphilysos ^A[itp0.voog) , Fluss auf Samos,

der vom Berge Assoron kam, Steph. Byz. s. Aa-

ocoqov. [Hirschfeld.]

Amphilytos (A/i<pU.vrog). 1) Aus Akarnamen,

Zeitgenosse des Onomakritos. Herodot fiihrt von

ihm ein Orakel auf den Sieg des Peisistratos

bei Pallene an, I 62 (darnach Clem. Al. Strom. 30

398, der durch Versehen den A. zum Athener

macht). Derartige Orakel mOgen noch mehrere

im Umlauf gewesen sein, moglicherweise ge-

sammelt; Ps.-Plat. Theag. 124 d nennt A. mit der

Sibylle und Bakis als yQrjouwHoi (6 tjfiedazog A.,

weshalb man angenommen hat, dass ihm das

athenische Biirgerrecht verliehen sei, Stein zu

Hdt. a. a. O.). Von Ps.-Platon abhangig Aristid.

XXIX 22. Themist. II 26 c. Ill 46 a. b. XX 235 a,

[Hiller v. Gaertringen.] 40

2) Bakchiade in Korinth, Vater des Dichtcrs

Eumelos. Paus. II 1, 1. [Cauer.]

Amphimachos (Auq;i,uayo;). 1) Sohn des

Elektryon, KOnigs von Mykene, von Anaxo, der

Tochter des Alkaios , Bruder der Alkniene; er

kam samt seinen Brudern (mit Ausnahme des Li-

kymnios) um im Kampfe mit den Sohnen des

Pterelaos , welche des Elektryon Binder rauben

wollten, Apd. II 4, 5. 6.

2) Sohn des Kteatos und der Theronike, Freier 50

der Helena (Apd. Ill 10, 8, 1. Hyg. fab. 81. 97

p. 82. 91 Schm.), Enkel des Aktor und des Po-

seidon (II. XIII 185. 206), Heerfuhrer der Epeier

vor Troia (II. II 620 und Schol. Hyg. fab. 97),

von Hektor erlegt, II. XIII 185ff. Aristot. Pepl.

31 Bgk. (vgl. Nr. 4).

3) Sohn des Nomion, der mit seinem Bruder

Nastes die Karer den Troianern zu Hulfe fuhrte,

aber von Achilleus in den Skamandros gesturzt

wurde, II. II 870ff. und Schol. Quint. Sm. I 281. 60

Auson. XVII 17 Schenkl.

4) Sohn des Polyxeinos, ernes Fiihrers der

Epeier vor Troia (II. II 623), der seinem Sohne

aus Liebe zu dem gefallenen Freunde (oben Nr. 2)

dessen Namen beilegte, Paus. V 3, 4.

5) Ein Grieche , der im troianischen Pferde

war. Quint, Sm. XII 325.

6) A. und Donakenos (Donakinos) brachten

die Leichen der Ino und des Palaimon nach Ko-

rinth zu Sisyphos, Tzetz. Lyk. 107. 229.

7) Freier der Penelope, Apd. frg. Sabb. Rh.

Mus. XLVI 179. 180.

8) Konig der Lykier, mit der Kalchas- und

Mopsossage verkniipft, Konon 6; vgl. Immisch
Klaros, Jahrb. f. kl. Phil. Suppl. XVII (1889)

164, 2. [Hoefer.]

9) Wird bei der Teilung von Triparadeisos

321 v. Chr. Satrap von Mesopotamien (Diod. XVIII

39, 6. XIX 27, 4. Arr. succ. Alex. 35).

[Kaerst.]

Amphimalla, Stadt an der Nordkiiste von

Kreta, jetzt Armyro, Strab. X 475. Plin. n. h.

IV 59. Steph. Byz. (Ai«pifid?.hov). Ptol. Ill 17,

7 (Auq>i/ialijs xoajios). Vgl. Amphimatrion.
[Hirschfeld.]

Ainphimaros (Aii<pipaQos), Sohn desPoseidon,

Gemahl der Urania, Vater des Linos, Paus. IX

29 6.
[Wernicke.]

'

'AfupLfiaoxaAos ix l™v)>
Ariat - eq-,822 *

attischer

Ausdruck fiir das, was spater jfiiw yeiQibcoxog

heisst (Schol. Arist. a. O. Moeris. Hesych. Suid.),

ein Chiton, der sich nicht durch eigentliche Armel,

sondern durch grOssere Weite (Gell. VI (VII) 12)

und dadurch , dass er auf den Schultern nicht,

wie die Exomis, nur an einem Punkte, sondern

auf eine langere Strecke geschlossen war, auf die

Arme erstreckte und die Schultern und Achsel-

hohlen (jiaoy.di.at) bedeckte. Daher der Name,

welcher von "den Grammatikern (Schol. Aristoph.

a. O. Poll. VII 47. Hesych. Suid. Et. M. 90, 54)

missverstanden wurde, als bezeichne er einen zwei-

armeligen Chiton im Gegensatz zu einem ein-

armeligen; fiir diesen erfauden sie den Namen

hspoudayalog. Der wirkliche Gegensatz ist ifwfiig,

Gell. a. O. .

[Mau.]

Amphimatrion CAfitpi/^aroiov) , im Stad. M.

M. 345—347 als kretische Stadt zwischen Minoa

und Rhithvmna angegeben, wo etwa Amphimalla

gelegen haben muss ; es ist daher vermutet wor-

den, dass im Stadiasmus Amphimalla und das bei

Ptolem. Ill 17, 7 sowie bei Plin. n. h. IV 59

erwahnte kretische Pantomatrion irrtumlich in

eines zusammengezogen seien (C. Miiller Geogr.

gr. min. I 513). Es ist aber auch denkbar, dass

\ eine Nebenform fiir Pantomatrion ware.

[Hirschfeld.]

Aiiiphiiuedon (A^uddwv). 1) Des Mela-

neus Sohn, bei welchein Agamemnon als Gast-

freund sich in Ithaka aufgehalten hatte, als er

den Odysseus zum Zuge gegen Troia aufforderte,

Od. XXIV 103. 115. Als Freier der Penelope

wurde er von Teleinachos erschlagen, Od. XXII

284 ^pd. frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI 180.

2) Ein Libyer, Genosse des Phineus, der bei

der Hochzeit des Perseus umkam, Ovid. met. V 75.

3) Ein Troianer. von dem Lokrer Aias ge-

totet. Quint. Sm. XIII 211. [P
oefer -]

4) Aus Teos (Aiufiuedcor zov Brjptoro; [>]

nvovov Avxxidrjs). Archon, CIG 3064.

[Kirchner.]

Amphimeias (Awi,ut>.as) , Fluss auf Kreta,

Dionys. Kailiph. 128. C. Muller Geogr. gr. mm.

I 513 nimmt an, dass er bei Amphimalla miindete

und mit dem ietzigen Armyro identisch ist.

[Hirschfeld.]
_

Amphimenes (Afi<pifdyr]s) von Kos, als Ri-
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vale oder Kritiker Pindars genannt in dem aristo-

telischen Dialoge xegc Ttoirjr&v (jioir/Tixijg) Diog.

Laert. II 46 (Aristot. Pseudepigr. p. 84 E. =
Aristot. frg. 1886 p. 79, 75) : tovtw [dem Sokrates]

. . . iqnUovslxei Avxikoy^og Arjfiviog xai 'Avri(pa>v 6
Tsgaroaxojiog . . . xal Kigxwip 'Haiodcp (aivu,

xekevTrjoavTi Se 6 jigosigrjfievog 3evo<pdvrjg • xal IIiv-

ddgq) 'Arzifisv>]g 6 Kcbog , OaXrjxi dk <Pegexvdt]g

xtX. Wir erfahren von diesem Manne sonst nichts,

auch nicht durch die neuosten Entdeckungen und
Forschungen iiber Kos und die Koer, s. z. B.

Paton and Hicks The Inscriptions of Cos 321.
Es lasst sich nicht einmal mit Sicherheit ent-

scheiden, ob A. als Zeitgenosse des Pindar oder
als spater lebend gedacht ist. Das letztere ist

wohl wahrscheinlicher, da Kos erst mit dem Be-
ginn der Hellenistenzeit in die litterarische Be-
wegung eintritt (Philetas, Ariston, Herondas u. s. w.)-

Den Anlass zur Kritik werden gewisse Ausserungen
Pindars iiber koische Sagen und Helden gegeben
haben; den Kampf des Herakles gegen die Me-
roper auf Kos schildcrte der Dichter nach frg. 50.

51 Bgk. in den Hvmnen , s. Paton and Hicks
a. 0. p. XIII Anrii. [Crusius.]

Amphimnestos ('A/j,cpi/j,vt]OTog), Sohn des Epi-
strophos, Epidamnier. Unter den Preiern der
Agariste genannt bei Herod. VI 127; vgl. Cur-
tius Gr. Gesch.6 I 250. [Kirchner.]

Amphinome ('A/n<piv6firj). 1) Eine der Ne-
reiden, II. XVIII 44. Eustath. 1130, 10. Hyg.
fab. p. 10 Schmidt.

2) Gemahlin des Aison, Mutter des Iason,

welche, als Pelias, um das ganze Geschlecht des

Iason zu vertilgen, auch sie umbringen wollte,

sich selbst totete, Diod. IV 50 (Apd. I 9, 27).

Bei Apd. I 9, 16 heisst des Aison Gemahlin Po-
lymede, Tocbter des Autolykos, bei Hesiod (frg.

37 Kinkel = Schol. Od. XII 69) Polymela (?), bei

Apollon. Rh. I 45 u. o. Alkimede, vgl. d. Schol.

dazu; Polymede, Arne, Skarphe, Rhoio als Ge-
mahlinnen des Aison bei Tzetz. Lyk. 872 ; Chil.

VI 977ff. S. u. Iason.

3) Tochter des Pelias
,

. von Iason mit An-
draimon vermahlt, Diod. IV 53.

4) Mutter des Boioters Harpalion , welchen
Aineias vor Troia erlegte, Gemahlin des Arizelos,

Quint. Sm. X 75. [Hoefer.]

Amphinomos (A/iyi'vo/iog). 1) Sohn des Nisos
aus Dulichion, Freier der Penelope und von Tele-
machos erlegt, Od. XVI 394. XXII 89ff. u. o.

Apd. frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI 179. Strab.

VII 328.

2) Vater der Thyria, mit welcher Apollon
den Kyknos zeugte, Ant. Lib. 12.

3) Troianer, von Xeoptolemos getotet, Quint.
Sm. X 88.

4) Gefahrte des Odysseus, der von der Skvlla
verschlungen wurde, Pherekvd. Schol. Od. XII
257. _

'

[Hoefer.]

5) Einer der beiden frommen Bruder von Ka-
tana, die bei einem Ausbrache des Aetna ihre
Eltern auf ihren Schultern aus dem Bereiche der
Gefahr trugen und auf wunderbare Weise von
Feuer und Lava verschont blieben. Nach diesem
Ereignisse hiess der Ort, an dem auch Steinbil-
der der Junglinge aufgestellt waren . Evasfimv
y.S>Qos. Die Gesch'ichte wird sehr oft erwahnt
(Senec. de benef. Ill 37, 2, vgl. XI 36, 1. Ps.-

Aristot. de mundo 6 p. 400 a 33ff. = Apul. de
mundo 34 p. 131f. Goldb. = Pa. Aristot. mirab.
ausc. 154. Paus. X 28, 4. Philostr. Apoll. Tyan.
V 17. Sil. Ital. XIV 197. Martial. VII 24, 5.

Auson. ordo urb. nob. 16; vgl. im allgemeinen
Wernsdorf Poet, lat, min. IV p. 369ff.), die

Namen des Briiderpaares Amphinomos und Ana-
pias ("Arams Anth. Pal. Ill 17; Anapius Val.

Max. V 4 ext. 4. Solin. 5, 15. Claudian. carm.

10 min. 17, 41) stehen bei Konon 43. Strab. VI 269
und (nur A. , wahrend der zweite Name oder
der Hinweis auf ihn verderbt ist) Lucil. Aetna
626 (Quelle wahrscbeinlich Poseidonios, vgl. U.

Hoefer Konon, Text und Quellenuntersuchung
[Greifsw. 1890] 82f.) ; andere Namen geben Hygin.
fab. 154 (Damon und Phintias !). Aelian. bei Stob.

flor. 79, 38 (Philonomos und Kallias). Solin. a.

a. O. (Emantias und Kriton, nach syrakusanischer

Tradition) ; der alteste Zeuge, der Redner Lykurg
20 (Leocr. 95f.; vgl. RehdantzS. 166) redet nur von

einem Junglinge , der seinen Vater rettet , wohl
ungenau, da er bereits den Namen Evaeji&v
Xiooog kennt. Die Statuen des Briiderpaares be-

schreibt Claudian a. a. O. (de piis fratribus et

de statuis eorum quae sunt apud, Gatinam), Re-
liefbilder im Tempel der Apollonis zu Kyzikos
Anth. Pal. Ill 17 (nur Uberschrift erhalten)

;

Darstellung der Briider auf Miinzen von Katana
Head HN 117. Catal. Brit. Mus. Sicily 52 nr.

30 70—79; auf ro'mischen Miinzen des M. Heren-
nius (Babelon Monn. de la republ. Rom. I 539)
und des S. Pornpeius (Babelon a. a. O. H 353f.),

bcidemal als Symbol der pietas. [Wissowa.]

Amphion ('Aiirpimv, nach Stark Niobe 367
= Zwilling; die Ableitung des Namens .-rapa

to afi<p' odov yewri&rjvai bei Eurip. frg. 182 N.
wird von Aristoph. frg. 327 Kock verspottet ; allein

es ist immerhin wahrscheinlich, dass A. ein Kurz-
name ist , mOglicherweise Von Amphoteros ; zu

40 beachten jedoch, dass A. Nr. 2 bei Eustath. Od.
XIX 518 Amphialeus heisst; wie sich Namen
wie Amphios, Amphis = Amphiaraos dazu ver-

halten, ist auch in Betracht zu Ziehen, vgl. Stud-
niczka bei Fabricius Theben 31. Bethe The-
ban. Heldenl. 65. Vgl. auch Lobeck Pathol. I

290).

1) Sohn der Anticpe (s. d.) und des Zeus.

Sage. Von der alteren Entwicklung der Sage
nur vereinzelte Nachrichten erhalten. In den

50 homerischen Gedichten erwahnt erst die Nekvia
Od. XI 260ff. A. und Zethos als Zwillingskinder
des Zeus und der Antiope und Erbauer der Mauern
von Theben. Hesiod weiss bereits von der Mit-
wirkung der Leier beim Mauerbau ffrg. 60 Rz.)

und kennt A. als Gemahl der Niobe (frg. 61).

• Asios (frg. 1 Kink.) scheint den einen der beiden
Bruder als Sohn des Epopeus (s. Antiope) an-

zusehen. Eumelos (frg. 12 Kink.) erzahlte vom
Mauerbau mit Hiilfe der von Hermes geschenkten

60 Leier. Die Minyas (frg. 3 Kink.) fiihrte A. unter
den Biissern der Unterwelt zusammen mit Thamy-
ris auf (vgl. Rohde Psyche 284).

Alle friiheren Versionen werden aber fast

vollig verdrangt durch die Antiope des Euripides,

eines der beriihmtesten Stiicke des Dichters, das,

soweit es die Sage erzahlt, die ausschliessliche

Quelle der Darstellungen in der bildenden Kunst
(s. u.) geworden ist, und das durch die Nach-

1
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dichtung des Pacuvius (Auct. ad Her. II 43.

Cic. de fin. I 2; de or. II 155; de div. II 64;

rep. I 30 ; de inv. I 94 ; wohl auch Prob. Verg.

Eol. II 25 fur Panocus zu lesen [andere Con-

jecturen vgl. Keil p. 7]; dass auch Ennius eine

Antiopa, gedichtet hat, wie die Uberschrift zu

Hyg. fab. 8 behauptet, ist unwahrscheinlich ; vgl.

Welcker Griech. Trag. II 812. Robert Her-

mes XVIII 436, 1. Graf Die Antiopesage, Diss.

Zurich 1884 , 29f.) auch in der romischen Welt 10

popular wurde. Von der Antiope des Euripides

ausser zahlreichen Bruchstiicken (frg. 179—228 N.

;

dazu noch der Schluss des Stiickes in dem Pa-

pyrusfragment aus dem Fayum, herausgegeben von

Mahaffy Royal Irish Acad., Cunningham Me-
moirs VHI 1) die Hypothesis erhalten bei Hyg.

fab. 8. Apollod. Ill 5, 5. Schol. Apoll. Rh. IV
1090. Der Hergang war bei Euripides folgender

(vgl. Welcker Gr. Trag. II 81 Iff. 0. JahnArch.
Ztg. XI 66ff. ; Abweichungen der sonstigen Tra- 20

dition sind bier in Klammern beigefugt, die Vor-

geschichte bis zur Geburt des A. s. unter An-
tiope): Die zu Epopeus entfiohene, von Zeus

schwangere Antiope wird von Lykos mit Waffen-

gewtalt zuriickgeholt ; auf dem Wege (schon wah-

Tend der Flucht nach Sekyon, Schol. Apoll. Rh. IV
1090. Hyg. fab. 7) gebiert sie in einer Hohle am Ki-

thairon (bei Eleutherai, Paus. I 38, 9. II 6, 2.

Apollod. Ill 5, 5. Senec. Here. fur. 920) das Zwil-

lingspaar A. und Zethos (gelten in Sekyon als 30

Sekyonier , Paus. II 10, 4). Die ausgesetztcn

Kinder werden von einem Hirten (des Oineus,

Dion Chrys. XV 447; mehreren Hirten, Hyg. fab.

7) gefunden und aufgezogen. Wirkungsvoller

Gegensatz der Charaktere von Euripides erfunden

und in erregtem Wechselgesprach (das auch Pacu-

vius nachbildete) ausgefiihrt: Zethos, der rauhe

Natursohn, ist der Jagd und dem Landleben er-

geben, A. tritt als Verfechter der feineren musi-

schen Bildung (diese Auffassung beherrscht die 40

Folgezeit , vgl. z. B. Anspielungen wie Athen.

VIII 351b) auf, wie es scheint noch mehr der

Philosophie als der Musik (Auct. ad Her. II 43).

Als die Bruder herangewachsen, komint die von

Dirke , Lykos Gemahlin
,
grausam misshandelte

und eingekerkerte Antiope auf der Flucht uner-

kannt in das Gehoft ihrer Sonne am Kithairon;

Zethos weist sie misstrauisch ab. Dirke. als

Mainade auf dem Kithairon schwarmend , findet

sie wieder und iibergiebt sie dem A. und Zethos, 50

die sie an die Horner eines wilden Stieres binden

sollen. Aber noch rechtzeitig erfolgt der ava-

yvoigio/wg durch den Hirten , der die Zwillinge

aufgezogen, und Dirke erleidet nun das Schick-

sal, das sie der Feindin zugedacht hatte. Fiir

den Schluss des Stiickes ergiebt sich aus dem
Papyrusfragment folgendes (z. T. auch in den

oben genannten Hypotheseis enthalten) : Lykos

wird durch einen Vorwand nach dem Kithairon

gelockt. Inzwischen beruhigen die Bruder ihre 60

Mutter, die in Furcht vor seiner Eache schwebt.

Als Lykos kommt. wollen sie auch ihn toten (sie

toten ihn wirklich bei Apollod. Ill 5, 5. Nik. Da-

mask, frg. 14; Lykos wird in der Schlacht besiegt,

Paus. IX 5, 6) ; da erscheint Hermes, gebietet Ein-

halt und befiehlt dem Lykos, die Herrschaft an A.

abzutreten, die Leiche der Gattin aber zu verbren-

nen und ihre Gebeine in den Bach zu werfen, der

fortan ihren Namen fiihren solle (anders Hyg.
fab. 7, s. Dirke). Die Bruder heisst Hermes
Theben ummauern, und zwar soil A. durch Leier-

spiel die Steine heranlocken ; die dem Zethos auf-

getragene Thatigkeit ist aus den Resten noch

nicht mit Sicherheit erkannt; vielleicht schon

hier die bisher nur bei Spateren (z. B. Apoll. Rh.
I 738ff.) nachweisbare Auffassung, dass er Steine

zum Bau herbeitragt.

Das in der Parodie des Enbulos (II 167 Kock)
erhaltene Tragikerfragment (N au ck Eur. frg. 225)^

wonach Zethos Konig von Theben wird, wahrend
A. nach Athen gehen soil, gehort somit nicht

in das euripideische Stuck. Grob rationalistischs

Auffassung der Sage bei Kephalion frg. 7 (FHG
III 628, vgl. Tzetz. Chil. I 316ff. Bethe Theb.

Heldenl. 2, 2).

Die Erzilhlung der weiteren Schicksale des-

A. gab Pherekydes im 10. Buch (FHG I 95f.);.

fiir den Mauerbau, den bereits Od. XI 264f. als

notwendige Massregel bezeichnet hatte, gab er

als Grund die Furcht vor den Phlegyern an (Schol.

Od. XI 262. Schol. Apoll. Rh. I 735. Eustath.

II. XIII 301 p. 933, 12ff. ; Od. XI 259 p. 1682,

44ff.). Die zuerst bei Hesiod (frg. 60 Rz.) vor-

kommende und spater allgemein iibliche (Eurip.

Antiope; Phoin. 823ff., vgl. 114ff. Horat. Epist.

II 3, 394ff. Ovid. met. VI 178. Kaibel Epigr.

1053f. u. s.) Anschauung vom Mauerbau mit

Hiilfe der Leier hatte er wohl auch (Mauerbau

auf Apollons Geheiss, Hyg. fab. 9; die Unter-

stadt ummauert, Paus. II 6, 4. IX 5, 6; ratio-

nalistische Erklarung des Wunders Tzetz. Chil.

I 325ff.); an der Besiedelung der Stadt liess er

den Lokros teilnehmen (Schol. Od. XI 326) ; als.

Gemahlin des A. nannte er Hippomedusa (SchoL

Od. XIX 518. vgl. Eustath. z. ders. Stelle. Stark
Niobe 368f.),'als Tochter Philomache oder Phylo-

mache, die Gemahlin des Pelias (Apollod. I 9,.

10. Tzetz. Lyk. 175). Sonst heisst A. Gemahl
der Niobe (s. d.). Hesiod. frg. 61 Rz. Pind. frg. 42

Bgk. Paus. II 21, 9f. Hyg. fab. 9. Schol. Od.

XIX 518 u. s. tlber den Frevel der Niobe und
den Tod der Niobiden s. Niobe; iiber Chloris

s. unter Nr. 3. Rationalistisch leitet den Tod
der Niobiden aus einem Aufstand der von A. be-

driickten Sparten her Timagoras frg. 3 (Schol.

Eur. Phoin. 159).

Auch A.s Ende wird durch einen dem der

Niobe ahnlichen Frevel motiviert ; entweder hatte-

er gleich seiner Gattin Leto geschmaht (Paus.

IX 5, 8) oder nach dem Tode der Kinder den

Tempel des Apollon zu sturmen versucht (Hyg.

fab. 9). Seine Strafe ist der Tod (durch Pest,.

Paus.; durch die Pfeile des Apollon, Hyg.; durch

Selbstmord, Ovid. met. VI 271) oder Wahnsinn

(Lukian. de salt. 41); Busse im Hades, Minyas-

frg. 3 Kink.

A. und Zethos wurden schon im Altertume-

seit Euripides (Schluss d. Antiope; Herakles 29.

Pherekyd. Schol. Od. XIX 518. Hesych. s. Aioa-

xovgot. Malal. 234, 17) als boiotische Parallel-

gestalten der Dioskuren angesehen, vielleicht mit

Recht (Stark Niobe 366f.) ; ihre Thatigkeit beim

Mauerbau ward erst in spaterer Zeit auch auf

andere Orte iibertragen: Encheleia (Kephalion

FHG III 628; die 'EyXeXetg schon Diod. XIX 53) •,

Eutresis (Steph. Byz. s> v. , danach Eust. II. it
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502 p. 268, 4ff. ; bereits Strab. IX 411 kennt es

aLs den Ort, wo die Zwillinge aufvvachsen) ; spater

noch Dyrrachion (vgl. Unger Parad. Theb. 49ff.).

Besonders gefeiert war die musikalische Bedeu-

tung des A. (vgl. im allgemeinen Kalkmann
Pausanias 255); nach der alten Sage hatte er

die Leier von Hermes erhalten (Eumelos frg. 12

Kink., so auch Eurip., Alex. Aitol. 6. Prob. Verg.

Eel. II 25. Hor. Od. Ill 11, If. u. s.), dem er

Deutung giebt). Bestrafung der Dirke, liaufig

in Kunstwerken jeder Art dargestellt ; alteste

Darstellung rf. apul. Krater, Berlin 3296; be-

riihmteste Composition der farnesische Stier des

Apollonios und Tauriskos (s. d.), auf zahlreichen

Miinzen und Gemmen wiederholt. Ausserdem
ein Relief am Tenipel der Apollonis zu Kyzikos

(Anth. Pal. Ill 7) und eine Reihe von Wand-
gemalden; Verzeichnis der Darstellungen bei 0.

zuerst einen Altar errichtet hatte (Myro b. Paus. lOJahn Arch. Ztg. XI 82ff. K. Dilthey Areh.
tv r a t>„i. _ . ^ x

.
Tr-_s._i.-_'. a .__»i. Ztg. XXXVI 43ff. Mauerban auf fmgierten Kunst-

werken, Philostr. imag. I 10. Nonn. Dion. XXV
415ff. A. erscheint gepanzert beim Tod der Nio-

biden auf einigen Sarkophagreliefs, Stark Mobe
187ff. 192 (gewfihnlich durch den Paidagogen

ersetzt). Die Inschriften Amphion Antiopa Ze-

tus des pariser Orpheusreliefs sind modern, vgl.

Zoega bei Welcker A.D. II 319.

2) Sohn des A. Nr. 1 und der Niobe, nach

IX 5, 6. Prob. a. a. 0.); Varianten: A. erhalt

die Leier von Apollon (Dioskorides Schol. Apoll.

Eh. I 740. Eustath. Od. XI 259 p. 1682, 44ff.),

den Musen (Pherekvd. Schol. II. XIII 302. Schol.

Apoll. Eh. I 740. Armenidas FHG IV 339) oder

Zeus selbst (Eustath. Od. XI 259). Die Macht
der Leier lockt auch die Tiere (Analogiebildung

zur Orpheussage, Eumel. frg. 12 Kink. Verg. Eel.

II 23f., dazu Prob.). Als musikalischer Erfinder

wird A. mehrfach genannt : er erfindet die Leier 20 einer Tradition allein unter den Sohnen der Niobe

(Plin. n. h. VII 204; nur vier neue Saiten der-

selben zu den vorhandenen drei, Paus. IX 5, 6)

oder die Musik uberhaupt (Plin. a. a. O.) oder

die lydische Harmonie (Pind. frg. 42 Bgk. Plin.

a. a. 0. ; er lernt sie von den Lydern, Paus. IX
5, 6) oder die Kitharodie (Plin. a. a. 0. Hera-

kleid. b. [Pint.] de mus. Ill 2). Schliesslich wird

er gar zum Zauberer (Paus. VI 20, 1 8, vielleicht

aus Apion;-vgl. jedoch Kalkmann Paus. 22)

von Apollon verschont, Apollod. Ill 5, 6, 4 (anders

Telesilla ebenda). Bei Eustath. Od. XIX 518

heisst er Amphialeus, beim Schol. z. ders. Stelle

Amaleus.

3) Sohn des Iasos, KOnig des minyschen

Orchomenos, Gemahl der Persephone, der Tochter

des Minyas, Vater der Chloris, der Gemahliu des

Neleus, Od. XI 281ff. Pherekyd. frg. 56 (FHG I

86). Apollod. I 9, 9, 1. Paus. IX 36, 8. Dieser

Chronologisch wird A. von der historisierenden 30 A., zweifellos eine chthonische Fignr, wurde viel

Logographie verschieden angesetzt. Pherekydes

{Schol. Od. XI 262) setzte ihn vor Kadmos,
wahrend man ihn spater allgemein entweder un-

mittelbar (Diod. XIX 53) oder bald nach Kad-

mos (Paus. II 6, Iff. IX 5, 6) einreihte. Euseb.

Chron. II 36 SchOne setzt ihn in das Jahr Abra-

hams 602.

Localisiert erscheint A. nur in Theben (vgl.

jedoch Nr. 3). Dort zeigte man das gemeinsaine

fach (vielleicht mit Eecht) mit A. Nr. 1 identi-

flciert. Chloris gilt dann als Tochter des theba-

nischen A. (Diod. IV 68, 6) und der Niobe, und

als einzige Tochter des Paares, die das Strafge-

richt der Artemis uberlebte, Apollod. Ill 5, 6, 4.

Hyg. fab. 9. 10. 14. Paus. II 21, 9 (rationalisti-

scher Versuch, den Namen Chloris zu erklaren).

4) Sohn des Hyperasios oder Hippasos und
der Hypso , Bruder des Asterios , ein Argonaut

Grab des A. und Zethos vor den BoQQami Tivlai 40 aus Pellene, Apoll. Eh. I-176ff. Hyg. fab. 14.

(Paus. IX 17, 4; das Grab nach A. allein ge-

nannt, Aisch. Sieb. 528. Eurip. Hipp. 663; nach

Zethos allein Eur. Phoin. 115. [Arist.] Pepl. 41);

dort vor den Jlooirlde; mlai die .-zvqo. (Paus. IX

17, 2) und das" Grab (Paus. IX 16, 7: vgl. je-

doch Aristod. frg. 3 = Schol. Eur. Phoin. 159.

Stark Niobe 380) seiner Kinder; dort noch

Quadern , die vom Mauerbau des A. herruhren

sollten (Paus. IX 17, 7); ein Hugel gegeniiber

Val. Flacc. I 365ff. (der den Bruder Deukalion

nennt). Orph. Arg. 215ff. Tzetz. Lyk. 175.

5) Einer der von Herakles getoteten Ken-

tauren, Diod. IV 12, 7.

6) Ein Anfflhrer der Epeier, II. XIII 692.

Daraus macht Quint. Smyrn. X 111 einen Gc-

fahrten des Epeios, der von Aineias getotet wird.

[Wernicke.]

7) Bakchiade von Korinth. Vater der Labda

der Kadmeia hiess Ampheion (Xenoph. Hell. V 50 und Grossvater des Kvpselos, Herod. V 92.

4, 8. Arrian. Anab. I 8, 6; vgl. E. Fabricius
Theben 19. 31, der wohl mit Unrecht einen Zu-

sammenhang des Namens mit A. ablehnt). Das

gemeinsame Grab des A. und Zethos in Tithorea

bei Stepb. Byz. s. Tidooaia beruht wohl auf

einem Missver'standnis seiner Quelle, wahrschein-

lich des Alexander Polvhistor (vgl. J. Geffcken
De Steph. Byz., Diss." Gotting. 1886, 56ff.) , da

der in den ^caxiy.d ebenfalls aus Alexander Poly

[Cauer.]

8) Von Thespiai, unbekannter Zeit (FHG IV
301. Susemihl Litt. Gesch. d. Alex. Z. I 700),

schrieb ein loealantiquarisch.es Buch Tlegi xov iv

'Ehxcovi uovaeiov {h de.vzrgq} A then. XIV 629 a).

[Schwartz.]

9) A_fc Knosos, Sohn des Akestor, Kiinstler

eines von den Kyrenaeern nach Delphi gestifteten

Weihgeschcnks. das Battos und Libye auf einem

histor schopfende Pausanias (vgl. E. MaassDe60von Kyrene gelenkten Wagen darstellte, Paus.

Sibyll. ind.; Diss. Grypb. 1879, 21. 66) dort aus-

driicklich nur ein Grab der Antiope und des

Phokos kennt (X 32, 10. IX 17, 4f.).

Darstellungen. Gesprach der Bruder, Belief

im Pal. Spada (Matz-Duhn 3565. Helbig
Fiihrer II 941. abg. Schreiber D. hellenist.

Tteliefb. Taf. V). Zusammen mit der Mutter

auf etr. Spiegel (Gerhard 219, der eine falsche

X 15. 6. In der bei Paus. VI 3 , 5 an Kritios

angekniipften Kunstlerdiadochie erscheint er als

dessen Enkelschiiler , als directer Schiller des

Ptolichos und Lehrer des Pison. Danach wiirde

die Bliitezeit des Kunstlers in die Mitte des 5.

Jhdts. fallen. [C. Robert.]

Amphiona ('Afupiwva), unbekannte Gsttin in

der Eidesformel des Bundesvertrages von Dreros

und Knossos gegen Lyktos (Cauer Delect. 2 121.

30); C. F. Hermann Philol. IX 699 mOchte
'A/nqpixgha substituieren , die in ahnlicher Ver-

binclung (CIG 2554) vorkommt. [Wissowa.]

'Afupiogxla und das gleichbedeutende dfiqa-

<ofioala (Hesych. s. v.) sind Ausdriicke, die wir nur
ausGrammatikernkennen. Sie sollen nach Hesych
(vgl. auch Suidas) die Eide der Processparteien

bezeichnen , wofiir die attische Gerichtssprache

nur die Ausdriicke a.vzco/j.oaia und Sicofioata kennt.

Pollux VIII 122 dagegen und bestimmter noch
Bekker anecd. graec. 184, 9. 311, 23. Gregor.

Corinth, in den Rhet. Graec. VII 1121 Walz be-

greifen auch den Richtereid als Bestandteil der

aiMpioQKia, irrtiimlich, da dieser nur einmal jahr-

lich geleistet wurde. Vgl. Meier-Schoemann-
Lipsius Att. Proc. 162. 828. Westermann
De iurisiur. iudicum Athen. formula I 8f. v. Sto-
jentin De Pollucis auctoritate 70f.

[Thalheim.]

Ainphios ("Afiqutog). 1) Bruder des Adrastos,

Sohn des Sehers Merops von Perkote. Gegen
seinen Willen zogen seine Sohne vor Troia und
wurden von Diomedes getotet, Horn. II. II 828.

XI 328. Obwohl "Afitpiog fur viele Namen Kurz-
form sein kann, wird in diesem Falle der Name
Afuptdoaog als der entsprechende erwiesen durch

die'Gleichheit des Schicksals und die enge Ver-

bindungmit Adrast (vgl. Am phi a). Vgl. Usener
bei Bethe Theban. Heldenlieder 65. Urspriing-

lich identisch ist auch wohl

2) Sohn des Selagos von Paisos, vom Tela-

monier Aias erlegt, Horn. II. V 612. Tzetz. Ho-

mer. 89.
"

[Bethe.]

'Afifpiitayos ax(>a s. Amphipyrgos.
'AfupupoUvTeg sind runde Opferkuchen. rings

mit Lichtern besteckt, die am 16. Mnnichion der

Artemis Munichia in ihrem Heiligtum auf der

gleichnamigen Halbinsel dargebracht wurden (Phi-

lochoros bei Athen. XIV 645 A. Poll. VI 75.

Hesych. Suid., vgl. Suid. s. ardozazm ; iiber das

Fest Plut. de glor. Athen. 7 ; vgl. Plut. Lys. 15

und A. Mommsen Heortologie 403ff.). Sie wur-

den ihr als der Mondgdttin geopfert und sollten

ein Abbild des Vollinonds sein (Etym. M. 94, 56),

wie auch andere Gottheiten Kuchen empflngen.

die durch ihre Form eine Beziehung auf das

Wesen oder die Attribute der Gottheit zum Aus-

druck bringen sollten (Stengel Griech. Kultus-

altert.69, vgl. BOtticher Tektonik IV 270). Viel-

leicht enthielten sie Kase (Eustath. zu II. XVIII
575 p. 1165), wie Opferkuchen ofters (Opferin-

schrift von Kos, Jonrn. of Hell. Stud. IX 335 : rv-

Qcodtjg). Litteratur: Lobeck Aglaopham. 1062ff.;

de Graecorum placentis sacr. . Kiinigslierg 1818.

Preller-Eobert Griech. Mvth. I 312. Hermann
Oottesd. Altert.2 §. 60. 2. Schoemann Griech.

Altert.3 II 480. Band Die Epikleidicn, Progr. der

iMargaretenschule Berlin 1887, 4. O. Kern 'Etfuj-

Heq.'&qx. 1890, 136. [Stengel.]

Amphipolis ('Afirpaoug). 1) Stadt in einem

friiher zu Thrakien gerechneten Teile Makedoniens,

am Strymon gelegen, 25 Stadien oberhalb seiner

Miindung, an welcher der Hafen E'ion sich be-

fand. Die Lage war sehr charakteristisch , ein

in naturlichen regelmassigen Terrassen aufsteigen-

der Hugel in einer Umklammerung des Flusses,

ein weit sichtbares Wahrzeichen sowohl fur die

vom Meere kommenden, wie fur die Binnenlander

(Thukyd. IV 102) ; als ein Haupteingangspunkt
in Thrakien, und insbesondere die fruchtbare

Strymonebene, frilh besiedelt, als Strassenknoten-

punkt Ewia odoi benannt (Herod. VII 114.

Thukyd. I 100. IV 102) und von grosser strate-

gischer wie merkantiler Bedeutung. Schon Ari-

stagoras aus Milet wollte hier 497 v. Chr. eine

Niederlassung grunden, wurde aber von den Edo-
10 nen, welchen der Platz gehBrte, erschlagen (Thuk.

IV 102; etwas abweichend Herod. V 124; s. u.

Myrkinos). Angezogen von den Vorteilen der

Lage, versuchten die Athener, die sich mit Fabeln

JfockLe

Fngl.Meilen

von alten Anspriichen trugen (Aesch. II 9 mit

Schol. ; vgl. Schol. Lykophr. 495) , in dieser

Gegend sich festzusetzen ; allein die 10,000 Colo-

nisten , welche aus Athen und vielen anderen

50 Orten unter den Atheneru Leagros und Sophanes
herbeigezogen waren, hatten bei Drabeskos das

Schicksal des Aristagoras, 465/464 v. Chr. (Thuk.

a. a. O. Diod. XI 70, vgl. Busolt Griech. Gesch.

II 414). allerdings wurde nach Herodot IX 75

Sophanes in Daton erschlagen, vgl. auch Isokr.

VIII 86. Endlich besiegte 437 v. Chr. Hagnon,

Sohn des Nikias, den hartnackigen Widerstand

der Thraker. vertrieb die Edonen aus den ,neun

Wegen' und griindete die Colonie , die er A.

60 nannte , nach Thukyd. a. O. , weil der Fluss

sie t-.-r' diMporeoa umfloss; die Gunst der natur-

lichen Lage erhohte er dadurch, dass er an der

einzigen, nicht durch den Fluss geschiitztcn

Hugelseite. der Ostlichen, eine Mauer zog e.y. .-io-

Ta/iov k xoTctfiov (Thukyd. a. O. Harpokr., von Pal-

lisaden hinter dieser Mauer spricht Thukyd. V 10);

spater scheint A. auch an der Flussseite Mauern
besessen zu haben (Thukyd. IV 103). Die Ofter
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erwahnte Brikke (Herod. VII 114. Thukyd. IV
103) war im Norden der Stadt kurz nach dem
Austritt des Flusses aus dem strymonischen See,

der Kerkinitis. tjber die Begriindung von A.

s. bes. H. Weissenborn Hellen III 137ff. Als
Namen von A. filhrt Steph. Byz. auch Krademna
und Anadraimos an. Die Anhanglichkeit der
Tochterstadt an Athen war zu keiner Zeit sehr
gross, die Stimmung vielmehr feindlich, da die

nen (Diod. XII 68) Besitzes (Herod. V 23. Thuk.
I 108. Pint. Cim. 7. Theopomp. bei Athen. Ill

77 e. Strab.VII323.331. Liv. XLV30). Gleich-

wobl scheint die Stadt wegen fortwahrender
Sto'rungen des inneren und ausseren Friedens me
zu rechtem Wohlstand gelangt zu sein. Die Ver--

fassung hatte bei der gemischten Bevolkerung
keinen festen Bestand. Die ursprtingliche Demo-
kratie scheint seit Brasidas durch aristokratische

Bevolkerung aus Griechen aller Art, auch Thra- 10 Elementeverdrangt gewesenzu sein, daherBeamte
kern, gemischt und die athenische in der Minder-
zahl war (Thuk. IV 106, vgl. 103, 3. Diod, XII
32). Im J. 424 ergab sie sich ohne Widerstand
dem spartanischen Heerfiihrer Brasidas, fur die

Athener ein sehr empfindlicher Verlust, weil sie

ihre Bediirfnisse fiir den Schiifbau hauptsachlich
von hier bezogen; darauf wusste Brasidas die

Zuneigung der Burger so sehr zu gewinnen. dass,

als er in der zu Verteidigung der Stadt geliefer-

jzgooxdxcu (CIG 2008) , bis durch eingewanderte
Chalkidenser unter Kleotimos wieder Volksherr-

schaft eingefiihrt ward, Aristot. Pol. V 2, 11.

Von dem Gotterkultus der Stadt wissen wir, dass

die brauronische Artemis der Athener oder die'

Tauropolos (Diod. XVIII 4) einen Tempel hier

hatte, dessen Rumen in der Ro'merzeit die sinkende

Stadt lange uberdauerten (Antip. von Thessal.

Anth. Pal. VII 705). Der beriihmteste Amphipolite
ten Schlacht gegen Kleon (vgl. Vomel linea- 20 ist der paradoxe Kritiker (Sf^gondaxi^) Zoilos,
menta belli Amphipolitani, Francof. 1826; Proleg.

in Demosth. Phil. I 32ff. Leake North. Gr.

Ill 191ff.) flel , A. ihn als einen Heros und
Grander der Stadt verehrte , vgl. Deneken in

Boschers Mythol. Lexic. I 2518; und als nach
dem Frieden des Nikias die Colonie den Athenern
zuriickgegeben werden sollte, und die Spartaner
selbst auf die Vollziehung drangen , weigerten
sich die Burger geradezu , der Mutterstadt sich

welcher die Geschichte seiner Vaterstadt in drei

Biichern beschrieben hat. Die Romer erhoben A.
zur Freistadt und Hauptstadt von Macedonia prima
(Plin. n. h. IV 38) und fuhrten die makedonische
Hauptstrasse , die Via Egnatia, durch dieselbe

(vgl. It. Ant. p. 320. 331. It. Hier. p. 604. Tab.
Peut.). A. hiess im Mittelalter nicht Chryso-
polis (Sehol. Ptol. Ill 13, 31), sondern Popolia
(s. Tafel Thessal. 498f. ; de viae. Egnat. parte

zu unterwerfen, 422/421 v. Chr. (Thuk. IV 103ff. 30 orient. 9). Ausser den schon angefuhrten Stellen
V 11. 18. 21. 46. Diod. XI 70. XII 32. 68. 74).

Um diese Zeit beginnen auch die Mtinzen von
A., wohl die schOnsten in Nordgriechenland, be-

herrscht vom Kult des Apollon und der Artemis
Tauropolos. Die Bewohner scheinen ihre Unab-
hangigkeit mit wenigen Unterbrechungen fort-

wahrend gegen die Athener behauptet zu haben,
und auch spater noch (360) , als Iphikrates ab-

geschickt ward, die Widerspenstigen zuni Gehor

(iber A. noch Strab. VII 323. 331. Diod. XIX
50. Ptol. Ill 13, 31. VIII 12, 5. Liv. XXXVII
6. 44. XLV 29. 30. Act, Ap. 17. 4. Hierokl.

640. Steph. Byz. Kantakuz. I 38. Vgl. Kutzen
De Amphipoli, Breslau 1836; De Atheniensium
imperio Cimonis atque Periclis tempore consti-

tute Grimmae 1837, 12ff. H. Weissenborn
Hellen III 126-196. Munzen Head HN 190.
Inschriften CIG n 2008f. Le Bas II 1417—24.

sam zu nfltigen, waren die Bemiihungen dieses 40 Heuzey 169. CIL III 632. Jetzt an der Stelle
Peldherrn so vergeblich wie die seines Nach
folgers Timotheos ; vielmehr hatte sich A. dem
makedonischen Konig Perdikkas unterworfen und
blieb in makedonischer Gewalt bis 359, in wel-

chem Jahre Philippos seine Besatzung herauszog
und die Stadt fur frei erklarte — in diese Zeit

fallt CIG II 2008 =Le Basil 1418, vgl. Sauppe
Inscr. Maced. quatt., Weimar 1847 — doch nur
um im folgenden Jahre sich durch einen Uber

Neochori, tiirk. Jenikoei. Leake N. Greece III

183, Situationsskizze 191 (umstehend reprodu-

ciert). Cousin^ry Voyage dans la Macedoine I

100. 122. Heuzev et Daumet Mission Archeol.
Maced., Paris 1876, 166.' [Hirschfeld.]

2) In Syrien. Nach Plin. n. h. V 87 der
spatere Name von Thapsakos (s. d.), den die

Stadt nach Steph. Byz. und Appian Syr. 57 von
Seleukos Nikator erhielt. Der syrische Name

fall yon neuem in ihren Besitz zu setzen, wahrend 50 der Stadt war nach Stephanos Turmeda.
er die Athener durch das Versprechen begiitigte,

die Stadt in ihre Hande geben zu wollen. Allein

weit entfernt, sein Wort zu halten, befestigte er

sich, ohne dass ihn die Athener, eines zehnjahri-

gen Kampfes ungeachtet, daran hindern konnten,
nur immer mehr in dem Besitze des hOchst wich-

tigen Platzes, der von jetzt an bis zum Unter-

gang des makedonischen Reiches ein Bestandteil

des letzteren blieb (Aeschin. II 8. Demosth. XXIII

[Benzinger.]

'AfupijzoXog Awg. Diodor XVI 70, 6 berichtet,

dass Timoleon , als er nach der Eroberung der
Stadt den Syracusanern eine demokratische Ver-
fassung gab, auch das Amt des dfirpixoAog Aibg

'O/.r/^-iiov, ei#Priestertum von hohem Ansehen, ein-

richtete, dessen Verweser insofern Eponymen des
Staates wurden. als ihre Namen neben denen der
Archonten zur Datierung verwendet wurden. Erst

116ff. 149f. VII 26<f.) und ein Hauptmunzplatz 60 als Svracus rOmisches Biirgerrecht erhielt, schwand
seiner Konige. Auch abgesehen von seiner Lage
war A. durch grosse naturliche Vorziige ausge-
zeichnet: die Umgegend lieferte in vorziiglicher

Menge und Giite Wein, Feigen, 01, Holz be-

sonders zum Schiffsbau; ergiebige Gold- und
Silbergruben; rege Gewerbe (namentlich in Wolle)
und der durch die gluckliche Lage begunstigte
Handel erhohten den Wert dieses viel bestritte-

die Bedeutung dieses Priestertums , ohne dass es

indessen aufgehoben wurde. Eine verlorene grie-

chische Inschrift, deren lateinische Ubersetzung
durch C'aietani versffentlicht ist (jetzt IGI 9 =
CIG 5372), erwahnt nach der Conjectur von Kai-
bel den d. (Z. 4 fiir Amphilobi hatte Franz
Amphilochi, K a i b e 1 in der von ihm versuchten

Riickubersetzung ins Griechische &ij.<pui6lov ein-
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gesetzt). Aus Cicero in Verr. II 2, 51 ist zu

schliessen, dass jahrlich je ein Candidat fiir dieses

Priestertum aus jeder der drei Phylen erwahlt

worden war und aus den erwiihlten die Erlosung

des a. stattgefunden hatte. [Szanto.]

Amphiprostylos bei Vitruv. Ill 2, 4 die Be-

zeiehnung eines *Tempels, der nicht nur wie der

Prostylos vor der Cella, sondern. auch dahinter

eine Saulenreihe hat, z. B. Athena Nike zu Athen.

JTuchstein.]

'AfMputgv/ivoi (dijiQv/ivoi) vijsg, Schiffe, welche

vorn und hinten mit Steuerung versehen waren,

so dass sie, ohne zu wenden, uber Bug oder

Heck abfahren konnten, wobei jeweilig das Hinter-

teil zum Vorderteil wurde und urngekehrt ; daher

auch dmgcpgoi oder a/:iipuzg(agoi genannt. So ein-

gerichtet waren (mit Riicksicht auf die Enge des

Fahrwassers in Flussbetten) die nach Tac. ann.

II 6 von Tiberius zum Kriege gegen die Ger-

manen erbauten Fahrzeuge, wie solche auch bei

den Germanen selbst gebrauchlich waren (vgl.

Tac. Germ. 44) ; ebenso nach Tac. hist. Ill 47

die Schiffe der Barbaren am Pontus. Seeschiffe

der Byzantier zur Zeit des Septimius Severus,

welche d. waren, erwahnt Dio Cass. LXXIV 11,

3. Fiir Biesenfahrzeuge , wie das Nilschiff (#a-

kafiyyog) des Ptolemaios Philopator und desselben

Tessarakontere (Ath. V 204 A. E) musste eine

solche doppelte Steuerung zur Venneidung des

infolge der grossen Rumpilange sehr muhsamen
und langwierigen Wendens besonders vorteilhaft,

ja notwendig sein. Dass auch die Rettungsbote

im Altertum (wie heutzutage) als a. eingerichtet

waren (um das bei hohem Seegange sehr gefahr-

liche Wenden zu vermeiden), berichtet Hesychios.

[Luebeck.]

Ainphipyrgos (Afupixvgyog), Vorgebirge Ker-

kyras, Ptol. Ill 13, 9, wo man sonst Au<pixayog

las, noch andere Hss. Au<pixgvyog bieten. Friiher

dem siidlichsten Vorgebirge Cap Bianco gleich-

gesetzt, aber von Partsch Korfu 73, unter

Beriicksichtigung der falschen Orientierung der

ganzen Insel bei Ptolemaeus , vielmehr in der

Nordhalfte der Westkiiste, etwa beim Vorgebirge

S. Angelo gesucht. [Hirschfeld.]

Amphiro (Au<piQd>), eine der Okeaniden, Hes.

Theog. 360. ' [Wernicke.]

Amphirrhoe {'An^wgot]) , Mutter der Libye

von Epaphos, Schol. Plat. Tim. 24 E. [Escher.]

Amphis CAfiyi;). 1) Kurzform fiir Amphia-

raos, Etym. M. p. 93, 51 : "A. ouzo . . zov 'Au-

(fiagaogA. ws .too' Alayi'ho (Nauck FTG 2 412);

vgl. p. 159, 31. Zonar.'Lex. p. 165. [Bethe.]

2) Amphis (auehil«i?-('asgeschrieben,Kurzname

etwa im'A/i<fiy.gdTj]g). Kornodiendichter aus Athen

(Suidas), ausdriicklich zu den jiiaoi xwuixoi ge-

rechnet bei Pollux VII 17 (wenn hier nicht "A[t-

'ftdos aus 'Aki^ihog verderbt ist). Die Fraginente

(6. 13 K.| bestatigen. dass er Platons Zeitgenosse

war, und dass er die Pliryne in ihrer Blutezeit

(i'rg. 24 K.|. d. h. die zweite Halfte des 4. Jhdts.,

erlebte. Die Komodientitel wurden allein genugen,

um ihn als Dichter der mittleren Komodie zu er-

kennen. Von 28 Titeln, die uns bewahrt sind,

weisen neun auf mythologische StofTe CAdu.ua;

'Axxib'l A'l.y.fikwv 'Emxvl exi &rj(iaig KaU.iozw

'OSvaaevg Ovnavog'? 'Oxioqo. Ildv). Den Inhalt

kennen wir annahemd wenigstens von der 'Oxioqu.

Pauly-Wissowa

Der Dichter hat ein anmutiges Marchen ersonnen:

der Hundsterr! verliebt sich, zu der Zeit da noch.

die Sterne ihren Platz am Himmel verlassen durf-

ten, in die schone Opora; an ihrer Sprodigkeit

entflanimt sich sein Herz in so gefahrvoller Weise,

dass auf das Jammern der Menschen die Gotter

einschreiten und ihm die Geliebte geben (Schol.

German, p. 94). Andere Titel fiihren in das tag-

liche Lehen, entweder Typen der arbeitenden

10 Klasse, AXsmrQiaAfi7islovQy6g"EQi9oi (miinnlich)

Koviarrjg Kovgig, oder Charaktertypen , Kvflevtai

W.avog (frdddeXqioi <PdhaiQog. Ein Hetarenname

ist nicht nachweisbar (Aevxabla ist unsicher), das

Hetarenleben selbst beriihrt der Dichter in tib-

licher Weise (i'rg. 23 K.). Ein aristophanisches The-

ma scheint die rvvaixoxgarla aufgefrischt , aber

wohl in anderem Sinne bebandelt zu haben als

die Lysistrate. Unter Fvvamofiavia lasst sich Ver-

schiedenes denken. Mit der modernen Musik,

20 wohl vom Standpunkt der alten Generation, be-

schaftigt sich der Aitivga^og , vielleicht auch

der 'lah/io; (hasslich frg. 20) und die 2<vnp(o. Der
Aaxzvfoog (wenn der Ring als avayvwgiofio; eine

Rolle spielte) mag sich der neuen Komodie ge-

nahert haben. Viele Titel hat A. mit Alexis,

einige auch mit Antiphanes gemeinsam. Eine

'AXtbtxQia z. B. hat es von Antiphanes gegeben,

die auch unter Alexis Namen ging (Ath. Ill

123 b), und ebenso von Diphilos (Et. M. 61, 10),

30 wenn der Uberlieferung Glauben zu sehenken ist.

Bei der gewaltigen Production der Dichter der

mittleren Komodie ist es wohl glaublich , dass

manche ein alteres, beliebtes Stuck neu auflegten

und unter ihrem Namen auffuhrten (Herm. XXIV
44); ob sich damit alle Falle erledigen, bleibt

dahingestellt. Meineke hist, cr. 403. Fragmente

bei Meineke III 301. Kock II 236.

[Kaibel.]

'Afi<pioflr)Tr]<ns heisst in Athen der Gegen-

40 anspruch auf eine streitige Erbschaft. Denn jede

Erbschaft eines ohne Leibeserben Verstorbenen

gait fiir streitig und musste geriehtlich bean-

sprucht werden. Dieser Anspruch ().fj^ig) wurde

nicht nur vom Archon ausgehangt, sondern auch

in der nachsten y.vgia Ixxkr/ciia verlesen, und hier

erging vermutlich der Ruf des Herolds: tie etfi-

(piofir/reTr fj jiagaxazapd/./.£iv jiovlerat xov xXqgov

rj xazd ytvog rj xard bia-drjxag. Zwischen den bei-

den Verben dfi(fia^r]xiiv und xaguxaTafidiJ.Eiv ma-

50 chen die Grammatiker einen Unterschied (am

klarsten Pollux VIII 32) dahin, dass dfiffio^rjieXv

von dem gesagt wurde . welcher (einem angeb-

lichen Leibeserben gegenuber) bestritt, dass ein

solcher vorhanden sei, und seinerseits auf Grand

seiner Verwandtschaft Anspriiche erhob , xaga-

xaraf!d/./.eir dagegen von dem, der auf Grand der

Verwandtschaft oder eines Testaments (einem an-

deren Seitenverwandten gegeniiben begriindetere

Anspriiche zu haben beliauptete. Harpokration

60 s. v. , auf den voraussichtlich beide Glossen des

Suidas und Bekker anecd. graec. 197. 11 zuriick-

gehen, ist seit alter Zeit verdorben, aber leicht

in demselben Sinne zu verbessern: ifdaxovreg ?.xi-

dmov etveu xov x/.ijgov wg (ovy.y ovzog xatdog xoZ

xszEAevxTjy.dxi rj yorw i) Troir/ost. Indessen, obwohl

Harpokration sich fiir diesen Unterschied auf

Demosthenes und Hypereides beruft, findet der-

selbe in den Quellen keine Bestatigung, vielmehr

62
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beweist das Gesetz bei [Demosth.] XLIII 16, dass die Amphissaeer 400 Hopliten zu dem gemein-
aficpiopriTtiv in sehr viel weiterem Umfange, man samen hellenischen Heere sandten (Pans. X 23,
muss annehmen fur jeden Gegenanspruch auf eine 2). Auch hat A. im 2. Jhdt. Munzen gepragt.
Erbschaft, gebraucht wurde, und dass ein Gegen- Eine bedeutende Vermehrung der Einwohnerzahl
satz zwischen d^cpio^rjreiv und nagaxaxafldXXetv erfolgte nach der Schlacht bei Aktion, indem
gar nicht bestand. Vgl. Meier-Schoemann- viele Aetoler, um nicht als Contingent zur Griin-
Lipsius Att. Proc. 607f. 816f. de Boor Att. dung von Nikopolis gepresst zu werden, nach A..
Intestaterbrecht 99. [Thalheim.] das von den Remern das Eecht der Immunitat

Amphiskioi, dfuploxioi ,doppelschattig', sind erhalten hatte (Plin. n. h. IV 8), iibersiedelten,
die Bewohner der heissen Zone. Denn in den 10 was zur Folge hatte, dass die Bewohner, die sich
Zeiten, wo sie nicht aaxioi sind, d. h. wo die ohnehin des Namens der ozolischen Lokrer scham-
Mittagsonne nicht in ihrem Zenith steht, fallt ten, sich nun zu den Aetolern rechneten (Paus.
ihr mittaglicher Schatten je nach dem Stande X 38, 4). Die Stadt, welche auch ein den Dios-
der Sonne entweder nach Norden oder nach Siiden. kuren oder Kabiren verwandtes Gotterpaar unter
Vgl. Plin. n. h. II 184 (mons Maleus). Posei- dem Namen der "Avaxxeg aatdeg verehrte (Paus.
donios bei Strab. II 95. 135. Cleomedes I 7. a. a. 0. § 7), bestand noch in der spaten rOmi-
Achilles isag. 31 und Ptolem. Almagest II 6 p. schen Kaiserzeit, aus welcher eine lateinische In-
77. 79ff. Halma^ S. Askioi. [Kauffmann.] schrift erhalten ist, worin von der Eeinigung

Amphissa (»? Aficpiaoa). 1) Stadt der west- eines Aquaeducts und der Verteilung des Wassers
lichen (ozolischen) Lokrer, drei Stunden nord- 20 desselben durch Dee. Seeundinus V. C. procon-
westlich von Delphi (Aeschin. HI 123, w&hrend sul mrat.(or) et defmsforj Amfissensium. die Rede
Paus. X 38, 4 die Entfernung irrig auf das ist. Munzen Head HN 286. Inschriften CIG

I

Doppelte angiebt), im Nordwestwinkel einer vom 1761. Le Basil 1019—21. CIL III 568. Bull
Hylaithos durchzogenen, sehr fruchtbaren, noch hell. V 451. Vgl. Leake N.-Gr. II 587.
jetzt mit Olbaumpflanzungen , Weingarten und [Hirschfeld]
Getreidefeldern bedeckten Ebene (Herod. VIII 2) Auch Metope genannt, Enkelin des Euche-
32), an der Stelle des jetzigen Salona. Die Akro- nor und der Phlogea, Tochter des homerischen
polis, die im J. 192 v. Chr. ein romisches Heer (II. XVIII 85) EpeirotenkOnigs Echetos . eines
vergeblich bestiirmte (Polyb. XXI 2. Liv. XXXVII deutlichen Hadesheros (vgl. einstweilen uber die
6), lag auf einem steilen Hiigel, den jetzt die 30 i*ro,i«/ H. D. Miiller Myth. I 162—184 pass.
Ruinen der mittelalterlichen Burg einnehmen, und iiber Epeiros O. Miiller Proleg. 362ff.),
unter denen sich noch bedeutende Stiicke helle- wird von ihrem Geliebten Aichmodikos (s. d.)
nischen Mauerwerks nebst zwei Thoren finden verfiihrt, zur Strafe von ihrem Vater geblendet
(vgl. Vischer Erinnerungen und Eindriicke aus und gezwungen, eiserne GerstenkOrner zu mahlen;
Griechenland 619); sie enthielt einen Tempel der erst wenn ihr dies gelungen ware, wurde er ihr
Athene, mit einem altertiimlichen, angeblich aus das Augenlicht wiedergeben : Eustath. Od. XVIII
der troischen Beute stammenden Erzbilde der 85 p. 1838f. {<f>Xoyea) = Schol. HQV z. d. St.
Gottin (Paus. X 38, 5). Den Namen der Stadt {$Xtjyv!a; Eudokia p. 163 Meyea).
leitete die Sage von A., der Tochter des Makar, 3) Eponyme der gleichnamigen ozolischen
deren Grab man in der Stadt zeigte, her (Paus. 40 Lokrerstadt , Tochter des Makar, Enkelin des
a. a. O.), wahrend ihn Aristoteles (bei Harpokr.) Aiolos (Paus. X 38, 4). Da die Amphissaeer' sich
aus der Lage mitten zwischen Bergen erklarte: des Ozolernamens schamten und sich lieber zu
als Grander gait Andraimon, dessen Grab man den Aitolern rechneten, von denen sie auch Zu-
ebenfalls in der Stadt aufwies (Aristot. und Paus. zug erhielten (Paus. a. O.) , so muss das erste
a. a. 0.). • Nachdem die alte Burgstadt Krisa Stemma als Versuch der Amphissaeer gelten, sich
nebst ihrem Hafenort Kirra zerstort und der in die aitolische Sage einzudrangen durch Iden-
dazu gehfirige Teil der Ebene durch Beschluss tiflcierung der A. mit der echten Echetostochter
der Amphiktyonen mit einem Fluche belegt wor- Metope ; das zweite dagegen wird die echte
den war, hatten die Amphissaeer, ohne sich an mythische Uberlieferung vcn der A. darstellen.
diesen Beschluss zu kehren, den Hafen fur ihre50 [Tumpel.]
Zwecke wieder hergestellt und in der Ebene Amphis8ene(M/^«rff»?)');j,LandschaftinKlein-
Ziegelbrennereien und Meiereien errichtet. Dies armenien bei Steph. Bvz. s. "A/Litpwoa nach Stra-
veranlasste den Aischines, sie im J. 339 v. Chr. bon ; doch wird bei dresem durchgehends AxiXi-
bei den Amphiktyonen wegen Gottlosigkeit zu arjvtj gelesen. [Hirschfeld.]
verklagen, eine Anklage, welche bekanntlich zu Amphissos ('A

t

u<pwoo;\ Sohn des Apollon und
dem unheilvollen Knege fuhrte, der mit der Zer- der Dryope , einer Tocffter des Drvops , der am
storung der Stadt durch Philipp von Makedonien Oita herrschte. Sein Stiefvater Andraimon, der
endete (Aeschin. Ill 118ff. Polyaen. IV 2, 8. Sohn des Oxvlos, gait fur den Grander der Stadt
Strab. IX 419, vgl. A. Schafer Demosthenes II Amphissa im" ozolischen Lokris (Aristoteles .to/j-
499ff.). Doch kehrten die vertriebenen Bewohner 60 relet der Opuntier bei Harpokr. s. "inyioaa). Man
jedenfalls bald wieder zuriick und stellten die wird den A. von dieser Stadt nicht trennen konnen,
Stadt wieder her; denn wir horen, dass schon im wiewohl als specielle Eponvme derselben Am-
J. 322 v. Chr. wieder ein aetolisches Heer bei phissa (s. d. Nr. 3), eine Geliebte des Apollon, die
seinem Durchzuge durch Lokris ihr Gebiet ver- Tochter des Makar, genannt wird (Paus. X 38, 4).
wiistete und einige kleine umliegende Orte zer- A. wuchs heran zu einem Manne von ausgezeich-
storte, ohne die Stadt selbst einnehmen zu kOnnen neter KorpergrOsse und erbaute seinem Vater
(Diod. XVTII 38); ferner dass, als die Gallier Apollon einen Tempel und eine Stadt Oita in
unter Brennus in Griechenland eindrangen (278), der Oitaia , in welcher er als Konig herrschte
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Auch den Nymphen (Agvddeg vifttpat), in deren Stammbaum der Lakedaimonier Astrabakos und
Gemeinschaft seine Mutter Agvom; aufgenommen Alopekos , die das Xoanon der Artemis Orthia
worden war, grundete er aus Dankbarkeit (avrl fanden und darob wahnsinnig wurden, Paus. Ill

rfjs agog trjv firjxega xdgtxog) ein Heiligtum und 16, 9. [Wernicke.]
Spiele, an denen es den Frauen verboten war, AmpMstratos (A/Kploxgaxog). 1) Lakedai-
zu erscheinen. Anton. Liber. 32 ; vgl. Ovid. met. monier, Bruder des Kgexag (?), mit dem zusammen
IX 324ff. Toepffer Archaeol. Bejtrage fiir Ro- er Wagenlenker der Dioskuren war ; sie besetzten
bert 42, 1. Der mythische Schauplatz des Raubes auf der Argonautik einen Teil der pontischen
und der Verwandlung der Dryope scheint das Ostkuste, deren Stamme (Zvyoi, 'Hvioxoi, Kegxexat
thessalische Oichalia zu sein. Die Grosseltern 10 Strab. XI 442. 497) nach ihnen genannt wurden;
der Dryope sind der thessalische Flussgott Sper- Strab. XI 496 (vielleicht ist Kegxag zu schreiben
cheios und die Nymphe Dia. Wir haben hier eine wegen Kegxexai ; vgl. Zvywi und 'Hvioxoi bei
a,n Thessalien haftende Stammsage der Dryoper. Eustathios, 'Hvioxoi und Tvvdagidai bei Charax

[Toepffer.] im Artikel Amphitos Nr. 2). Nach lust. XLII 3
Amphisteides (Afiq/iozeidyg), einer der sprich- assignavit Iason -fFritdium et Amphistratum

wOrtlichen fj.a>go! bei den Griechen , ein Genosse quibusdam popidis (pontieis) , wo sowohl der
des Margites, Meletides und Mammakythos. Vgl. Creeas, als der plinianische Telchius der Amphi-
Suid. s. yeXotoe (Coisl. 70) : Mehri5i]g de avijQ tossage verschrieben sein kann. [Tiimpel.]

xo>/*q)8ovfievog . . em ficogiq xaza ravra T<p 'Afi- 2) Archon in Delphi Mitte des 2. Jhdts.,
<pioTel&r] • tovTov 8e <paoiv aoiftfiijocu p'ev jroAAa 20 Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 37. 43.
staftovxa fiexgt x&v nevte ... 6 de Afifpiazeidrj; 51. 52. 56. Curtius Anecdota Delphica 22. 23;
fjyvoei ff ojioxegov yovicov exexfitj (ex jiaxgoe rj vgl. Dittenberger Syll. 233 N. 10. [Kirchner.]
/irjTQos im Coisl.). Ahnlich Photios s. Metyxidris. 3) Bildhauer zur Zeit Alexanders d. Gr. ; ver-

Eustath. p. 1669, 51 6/noiojs xai zov Ma/ifiaxwdov fertigt die Marmorstatue des 01. 113, 3 gestor-
xal xov Mehridrjv xai xbv 'Afirpiexidrjv , oT Sia- benen Geschichtschreibers Kallisthenes, Plin. n. h.

fioijToi em fimgla f/oav xxL Dieselbe Namens- XXXVI 36. Verdachtig ist die Angabe des Ta-
form bei Bekker Anecd. p. 211, 29 s. Melt}- tian 33, dass er das Erzbild einer sonst nie er-

ridrfs , aher auch in den neuentdeckten Sueton- wahnten Dichterin Kleito gemacht hahe, Kalk-
Aristophanesexcerpten bei Miller Melanges 422: maun Eh. Mus. XLTI 505. [C. Robert.]

Mafifiaxv&oe Afi<ptezidt)g Mehxidrje • btl /ttmom 30 'Afi.cpixa.nrn (a[i<ptxajto;, afiqjtzanov), nach ein-

diapeporjfievot • &v (pctai xov xqixov agitifietv fi-ij stimmigem Zeugnis der Grammatiker (s. Steph.
knioxaoftai . . . ayvoeiv de xai xgog omzegov rwv Thes.) ein Teppich oder eine Decke, welche auf
yovecov d^toxvtjOeitj xzl. (= Eustathios). Die Ar- heiden Seiten zottig (a/Kyifia/./.og) war. Solche
tikel gehen alle auf dieselbe grammatische Quelle dienten namentlich auf Betten (Poll. X 38 und
zuriick (Fresenius De Suet. Aristoph. exc. Byz. Diphilos daselbst. LXX 2 Reg. 17, 28; Prov. 7,

141. L. C o h n De Aristoph. Byz. et Suet., Jahrb. 16. Diog. La. V 72) und Speisesophas (Athen.
f. Philol. Suppl. XII 350). Die Ansicht Bern- VI 255e, wo wohl enepephjxo d' avxfi zu'lesen).

hardys, dass die Anekdoten bei Suidas inter- In dem Zelt des Ptolemaios Philadelphos waren
poliert seien, ist nicht mehr zu balten, da die a/iq>!xajzoi dkovgyetg unter den xtivat auf den
selbstandigen byzantinischen Exceii)te des Athous 40 Boden gehreitet, Athen. V 197 a. [Man.]
u. s. w. ziemlich genau entsprechen. Die Uber- 'Afupf&aXeZg naideg , eigentlich auf beiden
lieferung und Zuteilung der Einzelziige schwankt Seiten btuhend, hiessen Kinder, denen noch beide

(vgl. die Artikel Mammakythos, Margites, Eltern lebten. Poll. Ill 25: oxa> $ av yovetg

Meletides). Das Suidas-Excerpt ist oft miss- afia d' a^icpoxegoi coaiv , &u<pt&akr)g ovo/idfexai.

verstanden: die ersten Satze gehen in ihm auf Ebenso Zosimos II 5 bei Diels Sibyll. BMtter
Meletides, nur der letzte auf A. ; leider ist diese 133 und im Saecularorakel ebd. 135 v. 22. Pla-

(ursprangliche ?) Verteilung sonst verwischt. Die ton (leg. XI 927 D) stellt die 'A. den Waisen
Entscheidung fiber die Namensformen ist schwer, gegeniiber, wie sich ja das Wort in derselben
da die Zeugnisse (Suidas-Photios auf der einen, Bedeutung bereits bei Homer (H. XXII 496)
die byzantinischen Excerpte auf der andern Seite) 50 findet. Es sind also die pueri patrimi inatri-

sich die Wage halten. Die Form 'A/uquexfeJcdtjs mi der Romer (L. Mercklin Ztschr. f. d. Alt.

ist sprachlich besser zu erklaren; sie stellt sich Wiss. 1854 nr. 13—16 u. nr. 71 S. 566ff. ; mehr
zn anyiexriq (s. d. , Beiname des Dionysos), d/i- bei Hermann Gottesd. Alt. 2 § 36, 2, vgl. Dion.
rpiext£opai; aus einer attischen Inschrift citiert Hal. II 22. Dio Cass. LIX 7). Dass beide Eltern
Kumanudes den Namen Afiffiexidi/g bei Pape- noch am Leben waren, schien eine besondere
Benselerl 79. Nauck (Aristoph. Byz. 174) Gnade der Gottheit. So ist es naturlich, dass
empfahl die Form 'Aiuptoxe!d>]s; man konnte das die von den Gottern sichtlich gesegneten Kinder
auf pu<pwxdirjs ,Prufer'. .Zweifler' zuriickfuhren, zu gottesdienstlichen Functionen zugezogen wur-
in Ubereinstimmung mit dem bei Suidas iiber- den: A. vuvovg adovai xfj xt 'EX/.tjv<ov xai 'Poj-

lieferten Zuge. Noch naher aber liegt der An- 60 /<<a<W fowfi xai nattivag (Zosim. 115 bei Diels
schluss an -taxiog, zu loxirj = eorla, vgl. 'Etpiaxtog 133). Das von Horaz gedichtete carmen singen

und 'Irptaxiddai = 'Ecpeoziadai (Plato Ep. 14) ; da- bei der Saecularfeier des Augustus 27 Knaben und
mit wiirde das MuttersOhnchen bezeichnet wie bei 27 Madchen patrimi matrimi (Th. Mommsen
Mammakythos. Mit den Typen der dorischen Mon. ant. pubbl. d. Lincei I 1891, 647f.). In
Komodie (Zielinski Quaest. com. 54) ist A. nur Athen tragt am Pyanopsienfeste ein Tiatg dfiipi-

indirect verwandt ; er scheint aus ionischer Epik i)a).rjg die Eiresione und legt sie an der Thtir

oder Novellistik herzustammen. [Crusius.] des Apollontempels nieder (Plut. Thes. 22. Eustath.

Amphisthenes (Afupio&evqg) , Name in dem ad II. XXII 495 p. 1283), und eine ahnliche
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Aufgabe (uqxsi xfjs Sa/pvt]<poQtas) hatte ein Jims zuerst bei Vitruv I 7, 1. Mon. Anc. IV 41 und
&ijupi&akr)s bei einem Apollonfest in Theben (Prokl. dann spater regelmassig auf das fur Fechterspiele
in Phot. bibl. 239 p. 321; vgl. auch A. Momm- und Tierhetzen bestimmte Gebaude ausschliesslich

sen Heortol. 273 fiber die Oschophorien und Dion, beschrankt gewesen , sondern wurde auch vom
Hal. II 22)> In Olympia schnitt ein italg afupi- Circus angewendet (Dionys. ant. Ill 68. IV 44),

d-alrjs den Olzweig ab, der zum Kranz fiir den wahrend das ,Amphitheater' friiher, gleich Cir-

Sieger gebogen wurde (Schol. Pind. 01. Ill 66

;

cus und Theater, speetaeula (Schausitze) genannt
hypoth. Pyth. p. 298. Krause Olympia 161), wurde ; vgl. OIL I 1246. X 1074. Nissen Pomp,
und aucb bei der Feier von Hochzeiten finden Stud. 109.

wir sie in Attika bei der Ausfiihrung der Fest-10 Die gescbicbtliche Entwicklung des A. lasst

gebrauche beteiligt (Paroemiogr. gr. I 82). sieb nur in den wesentlichsten Punkten und ver-

[Stengel.] mutungsweise bestimmen. Das Bediirfhis, fur

Amphithea (Afitpi&ia). 1) Bei Homer Gattin Gladiatorenkampfe und Jagden besondere Ge-
des Autolykos , Grossmutter des Odysseus (Od. baude zu benutzen, hat sicb erst verhaltnismassig
XIX 414. Eustath. zu v. 416 p. 1870, 16f.) ; also spilt eingestellt. Die Tierhetzen, welche man
Mutter der Antikleia, der Tochter des Autolykos, zur Zeit der Eepublik mit den Staatsspielen und
die (von Laertes, nacb Spateren von Sisyphos) erst in der nachaugusteischen Zeit fast regel-

den Odysseus gebiert (Od. XI 85). massig mit den Fechterk&mpfen zu einem munus
2) Tochter des Kyknos , Gattin des Tenes, zu verbinden pflegte , fanden vordem im Circus

des Eponymos und Besiedlers von Tenedos, auch20statt (s. unter Venationes), die Gladiatoren da-

Hemithea (s. d.) : Hekataios frg. 139 (aus Steph. gegen traten urspriinglich — in Rom bis in die

Byz. s. Teredos, FHG I 9). Uber die Abhangigkeit augusteische Zeit hinein sogar fast ausnahmslos
der Hemitheaversion vom grossen Apollodoros und — entweder bei kleineren Spielen zu Ehren eines

die Entstehung des dritten Namens ,Leukothea' Verstorbenen als sog. bustuarii (s. d.) am Schei-

s. Bet he Herm. XXIV 1889, 439. terhaufen selbst auf oder auf dem Forum, wo man
3) Mutter des Aisimos, des Vaters Sinons, in fiir diesen Zweck holzerne Sitzbanke errichtete,

einer Genealogie , die an den Scheinabzag und die aus naheliegenden Griinden in den vier Ecken
Versteck der Griechen hinter Tenedos anschliesst, des Platzes sicherlich abgerundet waren und somit
Tzetz. Lyk. 344; also offenbar = Nr. 2, deren bei der langlichen Gestalt des italischen Marktes
tenedisches Stemma mithin Kyknos (von Kolonai) 30 von Anfang an einen elliptischen Eaum als arena— Amphithea (Gattin des Tenes von Tenedos) umschlossen. Auch in Campanien, wo die Bomer— Aisimos— Sinon umfasste. Tzetzes freilich (d. das ausgebildete Fechterwesen kennen 'lernten,

h. die Biblioth. plenior des jiingcren Apollodoros) wird in der ersten Zeit das Forum der Ort fiir

identiflciert Nr. 3 mit Nr. 1 und beweist damit, die Gladiatorenspiele gewesen sein ; Vitruv giebt
dass ,Aisimos und Antikleia Geschwister , Sinon V 1 , 1 sogar ganz allgemein an , dass man in

und Odysseus Vettern' waren

!

Italien im Gegensatz zu Griechenland die Markte
4) Gattin des ,tyrrenischen' KOnigs Aiolos, der Gladiatorenspiele wegen liinglich angelegt

Mutter von Makareus und sechs anderen Sohnen, habe , eine Ausserung , die , obwohl sie an sich

sowie der Kanake und sechs anderer Tfichter, in falscb ist , die regelmassige Benutzung des Fo-
der von Euripides im Aiolos (frg. 14—42 Nauck) 40 rums fur diesen Zweck beweist. In den Geriisten

behandelten Liebessage von Makareus und Kanake, des Forums , nicht im Circus und noch weniger
deren Argument nacb Welcker in Plut. parall. im Theater, haben wir daher auch die besondere

min. 28 stent; und ausfuhrlicher StobaWs Flor. Form des A. zu erkennen (vgl. auch Hirt Gesch.
LXIV 35 , beide nach Sostratos Tyrrenika II d. Baukunst b. A. Alten III 159), wenngleich bei

frg. 1, FHG IV 504. Makareus ist vielleicht der der Anordnung und Einteilung der Sitzreihen

MaxaQ AloUwv des Horn. Hymn. Apoll. Del. 37, auch diese Gebaude von Einfiuss gewesen sind.

Kavaxr) Eponyme des aiolischen Kara (Kavai), In Bom soil zuerst C. Curio, der allerdings sei-

Tvootjvi'a = AvMa? (vgl. Jahrb. f. Philol. Suppl.- nem verstorbenen Vater zu Ehren Gladiatoren
Bd. XVI 1887, 200, 187), so dass Amphithea kampfen liess (vgl. Cic. ad fam. II 3, 1. Plin.

Nr. 4 = Nr. 2. 3 ware. 50 n. h. XXXVI 116). ein holzeraes Amphitheater

5) Tochter des Talaossohnes Pronax, Schwester gebaut haben ; aber Plinius Bericht kann nur
des Lykurgos, Gattin des Adrastos, ihres Vaters- als Versuch gelten , die falsche Etymologie des
bruders , Mutter der Argeia , De'ipyle, Aigialeia, Wortes dutfiOeargov = Doppeltheater aetiologisch

des Aigialeus und Kyanippos in der argolischen zu begrunden. Aucb wissen wir nicht, was es

Biantiden- und Abantiadengenealogie : Apollod. fur eine Bewandtnis mit dem deaxoor xvrrjpjTiy.ov

Bibl. I 9, 13 (Pronax von Pron?). hat, welches Caesar 46 v. Chr. fur Gladiatoren-

6) Gattin des Pheressohnes Lykurgos, Mutter spiele und Tierhetzen erbaut haben soil (Dio
des nemeischen Opheltes-Archemoros, sonst Eury- XLIII 22, 3), da Sueton Caes. 39 ausdrficklich vom
dike genannt, nach .einigen' bei Apollod. Bibl. Forum als dem Ort fiir erstere spricht, und Dio •

I 9, 14 (offenbar, wie Lykurgos und das argolische 60 selbst dies a. a. O. 23 , 3 bestatigt. Somit ist

Local zeigt, letzthin = Nr. 5). [Tiimpel.] das von Statilius Taurus 29 v. Chr. grOsstenteils

Aiiiphitheatrnm. Der Name aucpi&iaroov (sc. aus Steinen erbaute, also standige Amphitheater
oixod6/.i?]fia, s. Friedlander S.-G.6 II 558) be- tiberhaupt auch das erste sicher fur Bom bezeugte
zeichnet nicht ein Doppeltheater (Isidor. or. XV (Suet. Aug. 29. Dio LI 23. LXII 18). Aber
2. XVHI 52, wohl nach Sueton; Mommsen in Campanien hatte sich bereits betrachtlich
Mon. Anc.2 94), sondern ein Gebaude. in welchem friiher die Entwicklung des A. von gclegentlich
der Zuschauerraum (&hnQov) ringsherum lauft, aufgeschlagenen Geriisten zu festen, stehenden
und er ist dementsprechend anfangs nicht, wie Gebauden vollzogen. Denn das A. zu Pompei
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ist, gleich dem kleinen Theater, schon bald nach artig der Blick von der Arena aus ist, so erhebt

Griindung der sullanischen Veteranencolonie (Cic. sich doch kein Teil des Gebaudes uber den Grad

pro Sulla 60ff.) von den Quinquennalen C. Quinc- der Zweckmassigkeit, am wenigsten das yellig

tius Valgus und M. Porcius errichtet worden, schmucklose Aussere mit seinen Strebepfeilern,

vermutlich nach dem Vorbild eines noch alteren Bogen und Treppen , zumal die Hohe desselben

Gebaudes, das wir in Capua vorauszusetzen haben, 3—4 m. unter der des Innern bleibt ;
denn der

dem Mittelpunkt des Gladiatorenwesens, wo dann Boden der Arena ist kunstlich vertieft ,
so dass

spater ein A. nach dem Typus der romischen sich die Zugange zum Eundgang und zur Arena

Kaiserzeit erbaut wurde. Aber im Gegensatz zu nach innen zu senken. Von diesem emfachen

denen der letzteren tragt auch noch das A. zu 10 Bau unterscheidet sich das A. der Kaiserzeit, tur

Pompei die deutlichen Spuren friiher Entstehung. welches das Colosseum (das Nahere s. d.)_ das

Vgl Mazois Euines d. Pompei IV Taf. 43ff. gliinzendste Beispiel ist, im Innern so gut wie im

Overbeck-MauPompei4 176ff. Nissen Pompej. Aussern. Denn hier ist der ganze schrage Eaum

Stud 97ff. Ein Vergleich desselben mit dem A. unter den ansteigenden Sitzreihen m ein weit

der Kaiserzeit wird die zweite Periode in der verzweigtes System von Zugangen Bundgangen

GeschichtedieserGebaudeartkennzeichnen, welche und Treppen aufgelost, welche die Bewegung

mit dem stehenden, aber lediglich dem prak- einer auch gewaltigen Zuschauermenge sehr yiel

tischen Zweck gehorchenden Gebaude beginnt und leichter und freier gestalten, und aui deren starken

mit dem kunstlerisch durchgebildeten und con- GewOlben die Sitzreihen aufliegen. Einer gleichen

stractiv hoch bedeutsamen Monumentalbau eines 20 AuflOsung ist aber auch das Aussere anheim-

Colosseums schliesst. Nur muss man dabei be- gefallen. Statt der von nur wemgen Eingangen

denken , dass unter beschrankten Verhaltnisscn durchbrochenen , sonst geschlossenen Mauer des

auch noch in spaterer Zeit A. von einfacher, rein A. zu Pompei besteht hier die Mauer unten aus

praktischer Anlage erbaut wurden, wie z. B. die lauter Arkaden , die zunachst in offene Hallen

von Frelus, Tusculum, Nysa in Karienu. s. w. fuhren, oben, vom hOchsten Stockwerk abgesehen,

an einem Hugel , beziehungsweise in einer sich aus lauter Emporen. Gesimse schhessen die ein-

senkenden Schlucht lagen. In ahnlicher Weise zelnen Stockwerke und das ganze Gebaude oben

lehnt sich das A. zu Pompei mit einer Langs- ab und werden ihrerseits von Halbsaulen getragen,

und einer Schmalseite an die hier einen Winkel die in der Eegel den verschiedenen Stockwerken

hildende Stadtmauer und nur mit den beiden 30 nach auch einer verschiedenen Ordnung ange-

anderen Seiten an eigens erbaute Stiitzmauern horen. So baut sich ein Ausseres von macntiger

an denen ganz schlichte, oben durch Bundbogen Wirkung auf, in seiner grossen Masse senkrecht

mit einander verbundenc Strebepfeiler vorgelegt wie wagrecht klar und durchsichtig gegliedert,

«ind. Vollkommen aufgemauert scheint ausser- aber ohne decorative Emzelhwten,_ die nur klem-

dem nur die infima oavea zu sein, wahrend zwi- lich ausgefalien waren, das Gauze em Bau, der die

schen dieser und der Aussenmauer ein machtiger, Eigenschaften der Zweckmassigkeit und der kunst-

nur von verschiedenen Giingen unten durchzo- lerischenDurchdringung in gleichem Masse besitzt.

gener Erdwall aufgetragen ist, Eiufach, aber Die untersten Sitzpliitze des A. liegen nocli

dem Zweck vollig entsprechend ist auch die An- iiber dem Boden der Arena und sind noch durch

lage der Zugange und Aufgiinge zu den Sitz- 40 eine Briistung gegen dieselben abgeschlossen Doch

platzen. In die Arena fuhren , abgesehen von musste diese noch durch Gitter oder Netzwerk

einem schmalen westlichen Eingang, an den besonders geschutzt werden, sobald Jagden aut

Schmalseiten zwei breite Gange, von denen je- reissende Tiere im A. abgehalten wurden, wie im

doch der im Siiden mundende der nahen Stadt- Circus Maximus dem gleichen Zweck ein^ von

mauer wegen gleichfalls von Westen kommt und Caesar angelegter, 10 Fuss breiter und tieter

in einem rechten Winkel bricht. Sowohl diese Graben diente (Suet. Caes. 39. Phn n. h. Vlll

Hauptzugange, wie zwei andere, von Westen her 21. Dionys. Ill 68). Uber die Sitzplatze und

senkrecht auf die Hauptachse des A. zustossende, ihre Verteilung an die Zuschauer s. unter Cave a;

stellen sodann die Verbindung mit einem Eund- vgl. auch unter Maenianum, Praecinctiones,

gang her, der mn die Untermauerung der infima 50 Cunei, Gradus. Eine Zusammenstelrang alter

cavea fast ununterbrochen berumlauft, und von nachweisbaren Amphitheater des ganzen Beiches

diesem steigen schliesslich kleine Treppen empor, bei Friedlander 551—620; s. auch 362 4<:8

<lie teils innerhalb der zwischen infima und media —435. Von der alteren Litteratur zu erwannen

:

cavea laufenden Briistung an der obersten Bank Lipsius Deamphitheatro liber (Antwerpen 1575);

der infima, teils ausserhalb der Briistung an der de amphitheatris quae extra Eoinam libellus (ebd.).

untersten Bank der media cavea miinden. Da- Maffei Degli anflteatri (Verona lllustrata 182b

gegen erfolgte die Besetzung der summa cavea vol. V). Pro mis Memorie della citta di Luni

nicht aus dem Innern des Gebaudes, sondern ver- (1837) 225; Storia dell' antica Torino (1869) 190.

mittels grosser Freitreppen , die gleich der Brii- [?• J
;
Meier.]

stung der Aussenmauer auf Bogen ruhen und der 60 Ampliitheatrnin castreuse, Flavmin s. C a-

letzteren vorgelegt sind. Von dem breiten Um- strense, Flavium Amphitheatrum

<*ang aus der das Gebaude oben umgiebt, steigt Amphithemis ^Autfidtui;). 1) Auch Garamas

man sodann zur summa cavea hinab, muss aber (s.d.) genannt, Sohn des Apollon und der Akakallis,

zuvor unter einem Aufbau hindurchgehen , der der Tochter des Minos, welcher mit der Nymphe

o-eschlossene Logen fur die Frauen enthalt. So Tritonis den Nasamon und Kaphauros (bei Hyg.

zweckmassio- diese ganze Anlage behufs schneller fab. 14 p. 48 Schm. Cephalion) zeugte, Apollon.

Fullung und Entleerung des fiir etwa 20 000 Eh. IV 1490ff. ; vgl. Agroitas hg\ bei^rodian.

Menschen berechneten A. erscheint, und so gross- n. fiov. Xel p. 11, 19 Dmd. (1)HG IV 294).
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2) Ein Kentaur, Nonn. Dionys. XIV 191.

[Hoefer.]
Amphitheos {A/tcptfieog). 1) Aus Theben.

Eifriger Demokrat, nach der Ermordung der Oli-
garchen im J. 379 aus dem Kerker befreit, Plut.
de genio Soor. 25. 33; vgl. Plut. Lys. 27. Cur-
tius Gr. Gesch.6 in 162. 256ff. [Kirchner.]

2) Von Herakleia, vermutlich aus dem 3. oder
2. Jhdt. v. Chr., schrieb eine Localgeschichte von
Herakleia (p IIsqI 'HgaxXdag Harp. a. Safiot, vgl.
Phot. Steph. Byz.); das vollstandige Fragment
steht Schol. Arist. Av. 874 A/Mpt&eog (6 i%oS
codd.) d 'HgaxXemxtig IleQi 'HgaxXeiag iv tco /?,
schlechter Suid. Et. m. s. Zafidfrog.

[Schwartz.]
AmphJthoe (A/j.(pi&dtj), eine der Nereiden in

dem homerischen Nereidenkatalog II. XVIII 42,
den Hyg. fab. praef. wiederholt. [Wernicke.]

Ainphitos (d "Afupixog). 1) Bach in Messenien,
der von Ampheia her die stenyklarische Ebene
in westlicher Eichtung durchfliesst und, nachdem
er den Charadros und den Leukasiabach von
Norden her aufgenommen, nicht weit vom nOrd-
lichen Fusse des Ithomegebirges mit dem Plusse
Balyra sich vereinigt; beide zusammen bilden
dann den Pamisos, Paus. IV 33, 3, vgl. Curtius
Pelop. II 131. 150f. [Hirschfeld.]

2) 'Afupno? (bei Ps.-Plutarcb. de nobil. XX 3
"AfupvTog, sonst=Amphistratos, s. d.) mit Telchis
Wagenlenker (fivio%og) der Dioskuren (wie Amphi-
stratos mit Kgixag, KsQxiog s. d.) ; sie machten
die Argonautik mit, wurden mit ihrem Schiffe in
die Maiotis verschlagen, blieben dort und gaben so-

wohl dem Volke der
c
HvioXoi und TwSaoidat, als

auch der Stadt Dioskurias den Namen: Charax
frg. 15 (bei Schol. Dion. Per. 687, FHG III 639
= Ps.-Plut. a. 0.). Derselbe bei Eustath. z. d. St.
(PHG a. 0.) nannte 'Hvioyoi xal Zvyioi ITeXaoy&v
sxyovoi, hielt also A. und Telchis fur Pelasger.
Plinius n. h. VI 16 versichert die Abstammung
der Heniochen von A. und Telchius (! abl. Telehio)
als Thatsache. A. ist wohl urspriinglich Epony-
mos des gleichnamigen messenischen Baches (Paus.
IV 33, 4) ; vgl. Amphistratos den ,Lakedaimonier'
in der Parallelversion bei Strabon; s. Amphi-
stratos Nr. 1. [Tiimpel.]

Amphitrite {'A/Kpixghtj, bei Hyg. fab. praef.
Amphitrione).

Name. Die Bedeutung des Namens bleibt
unsicher, solange die Erklarung des zweiten Teiles,
den er mit Triton, Tritogeneia gemeinsam hat,
nicht gelungen ist. Falschlicb mit xgixog zu-
sammengebracht, Plut. Is. Osir. 75. Schol. Od.
Ill 91; von xouv

, Didym. p. 338 Schin.; von
rgetv oder oeIv, Schol. Opp. Hal. 12. Schwenck
Etym.-myth. Andeut. 182 (iihnlich Welcker
Griech. Gotterl. I 311); von zoi£<o, rorfco. ,die
die Erde umrauschende Meeresflut'. "preller-
Plewl 467. Preller-EobertI 187; aus dem
Sanskrit abgeleitet von J. Escher Triton u. s.

Bekampf. durch Herakles (Leipz. 1890) 9ff.

Entwickelung der Vorstellung. A., in
der Ilias iiberhaupt nicht erwahnt, erscheint in
der Odyssee als Meeresgottin; ihr gehoren die
Wogen

,
die gegen die Felsen branden (III 90.

XII 60; vgl. Eur. I. T. 424f.) , und das Getier
des Meeres wird von ihr gepflegt (V 422. XII
97). Aber die Vorstellung von ihr ist noch wenig

Amphitrite 1964

ausgebildet ; neben dem farblosen Beiwort xXvrdg
(V 422) erhalt sie BeiwOrter, die eigentlich weniger
fiir eine gOttliche Personlichkeit als fur die Meeres-
woge passen : xvarwmg (XII 60), aydaxovog (XII
97, so auch im Horn. Hymn, auf d. del. Apoll.
94; von Quint. Smyrn. XIV 644 mit xoXvoxovog
nachgeahmt); ob mit naXij aXoovdvt] (IV 404)
A. gemeint ist, bleibt zweifelhaft ; auch von irgend
welcher Beziehung zu Poseidon ist noch nicht

10 die Bede. In der hesiodischen Dichtung ist A.
als Tochter des Nereus und der Doris in die
Gottergenealogie eingereiht (Theog. 243 im Ne-
reidenkatalog ; 264 beruhigt sie mit Kymodoke
und Kvmatolege das Meer; im homerischen Ne-
reidenkatalog H. XVIII 39 fehlt sie noch); sie

gilt bereits als Gemahlin des Poseidon und Mutter
des Triton (Theog. 930). Auch spater ist die
Auffassung als Nereide die herrschende (Apollod.
I 2, 7) ; im Hinblick auf ihre Schwestern nannte

20 Sophokles (frg. 612) sie noXvxoivog (so die Er-
klarung von Hesych. s. noXvxoivog und Schol.
Soph. Ant. 1; anders Welcker Gr. Gotterl. II

681). Daneben gait sie aber in spaterer Zeit
auch als Okeanide (Apollod. I 2, 2. 4, 6 ; in den
Okeanidenkatalogen bei Hes. Theog. 349. Horn.
Hymn. Dem. 419. Hyg. fab. praef. fehlt ihr
Name); der spate sog. Arionhymnos (PLG 4 III

80) identificiert sie sogar mit der Okeanide Doris,
indem er sie Mutter der Nereiden nennt. Als

30 Tochter des Atlas scheint sie Eratosthenes Katast.
31 (p. 158 Eob.) zu fassen. Sie gait seit Hesiod
allgemein als Gemahlin des Poseidon (xovoaXa-
xaroio jtooig 'Afuptxghag Pind. 01. VI 104f., vgl.

Apollod. 14,6. Schol. Od. Ill 91. Hyg. fab.
praef.); sie schirrt dem Poseidon das Gespann
ab (Apoll. Eh. IV 1325); nach dem Gatten ZTo-
oeiSowia genannt (Schol. Od. Ill 91); ihr tidXa-

ftog ist das Meer (Soph. Kon. Oid. 195); mit
Ehea und Themis wohnt sie der Entbindung der

40Leto bei (Horn. Hymn. Del. Apoll. 92ff.. wo sie

Welcker Gr. Gotterl. II 681 als xovgoxpoyog
auffasst). Spater wusste man auch zu erzahlen,
wie Poseidon sie zur Gattin gewann : a) sie ent-
wich dem liebenden Verfolger und barg sich bei
(ihrem Vater?) Atlas (wohl in der Tiefe des
Meeres, vgl. Od. I 52f. Atlas, og tf. daXdootjg
xdorjg fiivdea older; sie fiieht ins Haus ihres
Grossvaters Okeanos bei Oppian. Hal. I 383ff„
der Atlas nicht erwahnt); aber der Delphin fand

50 sie auf, brachte sie zu Poseidon und ward dafur
unter die Sterne versetzt (Eratosth. Katast. 31).
b) Beim Tanze der Nereiden auf Naxos sieht
Poseidon sie und raubt sie (Eustath. Od. Ill 91
p. 1458. 40. Schol. z. ders. Stelle. AchiU. Tat.
V 16. 5 = Erot. I 143 Herch.).

Ihre Kinder sind, ausser dem schon bei Hesiod
genannten Triton (auch Apollod. I 4, 6. Hyg.
fab. praef.), Ehode, die Gemahlin des Helios
(Apollod. I 4. 6; nach Asklepiad. Schol. Pind.

60 01. VII 24 ist Ehodos, in dieser Namensform,
Tochter des Helios und der A. ; andere Genealo-
gien der Ehodos s. Pind. a. a. 0. mit Schol.),

und Benthesikyme (Apollod. Ill 15, 4, 1). Dass
sie sich selbst verwandeln kOnne , wie andere
Meergottheiten , wird nicht erzahlt ; wohl aber
hat sie die Macht, andere zu verwandeln: Skylla
(s. d.) aus Eifersucht (Tzetz. Lyk. 45. 650), die
Alkyonides (s. d.) aus Mitleid (Apostol. II 20}.
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Dem Poseidonsohn Theseus schenkt sie nach at-

tischer Sage, als er den Vater auf dem Meeres-

grunde aufsucht, einen goldenen Kranz, Paus. I

17, 3 (aus Hellanikos? Wellmann De Istro

Callim. 94). Hyg. Astr. II 5 (aus Hegesianax,

vgl. Eobert Eratosth. 221f. ; Hygin nennt neben

A. auch Thetis als Geberin des Kranzes; der

Kranz diente nach attischer Sage durch sein

Leuchten zur Eettung des Theseus aus dem

III. In Gotterversammlung. Belief am amy-

klaeischen Thron, Paus. Ill 19, 3 ; Statuengruppe

von Glaukos unter den Weihgeschenken des Miky-

thos zu Olympia (mit Hestia), Paus. V 26, 2;

Belief imPal. Albani, Matz-Duhn 3494. Zoega
B. E. II; Vasen: sf. Amphora, Orvieto, Ann.

d. Inst. 1877, 125; sf. Amphora, Petersburg

87 ; rf. Schale des Sosias , Berlin 2278 , abg.

Antike Denkm. I 9, 10 (neben Hestia; wie die

Labyrinth; vgl. im ganzen uber die SageEobert 10 Gsttin neben Poseidon zu benennen ist, bleibt

Arch. Anz. 1889, 142).
_

' ^ "^ ™" """ ^^^^
Bomische Dichter seit augusteischer Zeit und

spatere griechische Dichter (Oppian, Dionys. Pe-

rieg., beide wahrscheinlich nach alexandrinischen

Vorbildern) brauchen A. einfach fiir ddXaoaa (reiche

Stellensammlung bei Haupt Opusc. II 74; ahn-

lich auch Nereus gebraucht, Ovid. met. I 187f.).

Kult. Nie allein, stets mit Poseidon zu-

sammen verehrt : in Tenos, Philoch. frg. 185 (FHG

ungewiss; vgl. Heydemann Eh. Mus. XXXVI
466f. Eobert Comm. Momms. 149ft. Furt-
wangler im Katalog); rf. Hydria des Euthy-

mides im Louvre, Pottier Gaz. arch. 1888, 175.

Klein Lieblingsinschr. 65. Beim Gottergelage

:

rf. Schale, Brit. Mus., Mon. d. Inst. V 49.

Overbeck Atlas XILT 8. Beim Gettergericht

iiber Hellas und Asia: Fries des Niketempels,

vgl. Gerhard Ann. d. Inst. 1840, 64. Sauer
I 414f) Strab. X 487. CIG II 2329. 2331. 2332. 20 Aus der Anomia 104. Im Gotterzug zu Peleus

.
'/.' m ~r tt-.«« »- i t» . _ tt i _'j -n ..; STZT2 Tr„_1 1,1 10DO

2334; Syros, Boss Inscr. II 107; Mykonos, Boss
Inscr. 135; im isthmischen Poseidontempel stand

ihr ayaX,ua im Pronaos, Paus. HI, 7: der Be-

richt von Menschenopfern, die ihr xaxa xeia/im>

auf Lesbos dargebracht seien (Plut. symp. VII

sap. 20; de soil. an. 36, 9. Athen. XI 315) ist

unglaubwiirdig. Opfer an A., Poseidon und die

Nereiden von Seeleuten dargebracht, Arrian.

Kyneg. 34; Spende an die Musen, Poseidon und

Hochzeit: Francoisvase, Wiener Vorlegebl. 1888,

Taf. II; sf. Hydria, Florenz 1808, Heydemann
Mitth. a. d. 'Antikens. 88. Bei Athenageburt

:

Belief von Gitiadas am Tempel der Athena Chal-

kioikos in Sparta, Paus. Ill 17, 3; sf. att. Am-
phoren, Berlin 1704 (Mon. d. Inst. IX 55) und

Campana IV—VII 1081 (Mon. d. Inst. VI 56).

Bei Aphroditegeburt : Belief am Bathron des

olympischen Zeus von Pheidias, Paus. V 11, 8

;

A. am Schluss des Gastmahls der Weisen bei 30 pompeian. Wandgemalde, Bull. d. Inst. 1883, 151f.

Plutarch ; neben Poseidon im Schwur der Latier

und Olontier auf Kreta (CIG II 2554, 180) und

im Buleuteneid in Syrakus (CIG III 5367 b 11).

Darstellungen! Zusammenstellung einer

Eeihe hierhergeheriger Denkmaler: Overbeck
Kunstmyth. Poseidon 350ff.

A. Neben Poseidon: I. in Darstellungen, die

sich nur auf ihr personliches Verhaltnis zu Po-

seidon beziehen: Kultgruppe des Telesias von

IV. Mythen (A. toils selbst beteiligt, teils

zuschauenct) : im Gigantenkampf am pergameni-

schen Altarfries , linke Treppenwange , zwischen

Triton und Poseidon einer-, Nereus und Doris

andererseits , vgl. O. Puchstein Sitzungsber.

Akad. Berl. 1889, 324. Theseus auf dem Meeres-

grund empfangend: rf. Schale des Euphronios

(Poseidon fehlt), Louvre, Wiener Vorlegebl. V 1

;

rf. Krater aus Girgenti, Cab. d. Medailles, Mon.

Athen in Tenos, Philoch. frg. 185 (FHG I 414f.); 40 d. Inst. I 52. Milliet Vases peints du Cab. d.

Korinth. Pinakes, Berlin 474—537. 787. 788,

801, teils stehend (z. B. Antike Denkm. I 7, 17,

19), teils zu Wagen (I 7, 1. 4. 10. 13), auch ihr

Sohn Triton dabei (I 7, 4) oder Hermes (I 7,

25). Im Gesprach mit Poseidon: rf. Stamnos

Castellani, Bull. d. Inst. 1865, 216; spate unter-

ital. Schale. Elite HI 25. Dem sitzenden Posei-

don einschenkend : rf. Stamnos, Wurzburg III

335. Zu Wagen: spat-sf. Amphora, Berlin 1862

Med. pi. 58—61; rf. Krater in Bologna, Mus.

ital. Ill 1. Mon. d. Inst. Suppl. 21, iihnlich

wahrscheinlich auch das Gemalde des Mikon im

Theseustempel zu Athen, Paus. I 17, 3. Beim
Gotterstreit um Athen: im Westgiebel des Par-

thenon als Lenkerin des Poseidonzweigespannes,

vgl. Overbeck Ber. Sachs. Ges. 1880, 42. 168.

Eobert Herm. XVI 60ff.; rf. Hydria, Peters-

burg, Wiener Vorlegebl. VII 9 (entfliehend). Beim

dabei Triton: Gemnie, Berlin (T Oik en III 2, 50 Kampf des Triton mit Herakles : sf. Hydria, Louvre,

174), Overbeck Kunstm. Poseid. Gemmentaf.

HI 2. Mf-ller-Wieseler D. a. K. II 85. Liebes-

verfolgung: rf. Vasen. Elite III 19. 22. 21.

Heydemann Griech. Vasenb. I 2. Vom Delphin

dem Poseidon zugetragen, rf. Amphora freien

Stils, Petersburg 2164 (Ant, du Bosph. Cimm.

pi. 61, 3. 4). Mit Poseidon und Amymone grup-

piert. rf. (att.?) Arvballos schonen Stils, Elite

III T

Canino Notice 1845, 7. Wernicke Lieblings-

namen 25; sf. Hydria, Durand 303 = Beugnot 32.

Bei Triptolemos'Entsendung, rf. Kotyle desHieron,

Brit. Mus., Wiener Vorlegebl. A 7. Beim Tode

des Talos. rf. Krater, Samml. Jatta, Wiener

Vorlegebl. IV 5.

B. Allein. Korinth. Pinakes, Berlin 821—830.

898; auf Meerungeheuern reitend. Beliefs: Samml.

Hertz, Arch. Ztg. IX 115*. Bull. d. Inst. 1882,

II. Auf Wagen , umgeben von Meerwesen : 60 73 ; Statue im Pronaos des isthmischen Poseidon

Goldelfenbeingruppe, von Herodes Atticus im tempel^ Paus. II 1,1

isthmischen Poseidontempel geweiht, Paus. II 1,

3. Mosaik von Constantine im Louvre, Over-

beck. Kunstmvth. Atlas Taf. XIII 2. Hochzeits-

zug : Mieffries der Miinchener Glyptothek, Ber.

d. "Sachs. Ges. VI Taf. 3—8. Overbeck Kunst-

myth. Atlas XIII 16 : Mosaik aus Pompeii, Giorn.

d. Scavi XII tav. 1. Overbeck Atlas XIII 13.

C. Falsches und Fingiertes. Beim Tod des

Athamas UDd.der Ino, fingiertes Belief, Kallistr.

Ekphr. 14. Uber einige mit Unrecht auf A. be-

zogene Darstellungen vgl. Overbeck Kunstmyth.

Poseidon 367f. Ausserdem die Deutung zweifel-

haft: Vasen, Elite III 20. 23. 24. Petersburg

1531 ; Kopf Turin, Diitschke IV 122. Auch die
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Deutung einer Figur der Gigantenvase aus Melos
auf A. (Mayer Gig. u. Tit. 358) ist wenig wahr-
scheinlich. Falschlich auf A. bezogen : Elite III
15 (= Overbeck Atlas XI 25); rf. Stamnos,
Wiirzburg324 (Gerhard Auserl. Vas. Ill 182);
Nereidenstatue, Venedig, Clarac 746, 1802;
Wandgemalde, Helbig 1092. [Wernicke.]

Amphitrope ('A/iqungony), kleineror attischer
Demos der Phyle Antiochis, mit Bergwerken

aufs Lager der Kinder geworfen habe, um zu er-
kennen, welches sein Sohn sei. A. unterrichtete
den Horakles in der Kunst des Wagenlenkens.
Apd. II 4, 9. Theoer. XXIV 117f.

Der Taphierzug. Die Sohne des Pterelaos
hatten auf einem Zuge, durch den sie Anspruche
ihres Grossvaters, des TaphierkOnigs Mestor, bei
Elektryon geltend zu machen suehten, des letz-

teren Binder geraubt. In dem Kampt'e, der dar-

1969 Amphitryoniad.es Amphora 1970

(Aeschin. I 101. CIA II 780). A. gehCrtc also 10 ilber entstand, fielen sowohl die acht Sohne des
bereits zum Lauriongebiet, und zwar an die nord-
westliche Grenze desselben, wo der Weg von
Keratea nach Olympos (s. Karten von Att. Sect.
Laurion) um den Ostlichen Auslaufer des Pani-
gebirges die ,Wendung' macht. Hier liegen die
Eeste eines Klosters und einer verlassenen Ort-
schaft Metropisi, worin schon Stuart den alten
Namen erkannt hat. Die antiken Spuren sind
nur geringftigig (vgl. Karten v. Att. Textheft
III—VI S. 24). [Milehhofer.]

Amphitryon ('Aiicpirgvcav , Ampkitruo, Am-
phitryo).

Etymologie: Nach Pick Wflrterb. d. idg.
Grundspr. IS 595 ist der Name von a/upi-TQva)
abzuleiten. und bedeutet ,der Vielgepla°-te' ; yod
Preller Gr.Myth. 112 177. Vie'lleicht ist aber
das Wort mit xvQ-awog zusammenzustellen und
heisst ,der weithin Herrschende'.

Genealogie: A. ist der Sohn des Alkaios.

Elektryon wie die des Pterelaos ; die iibrig bleiben-
den Taphier (= Teleboer) brachten den Eaub zum
Kflnig Polyxenos von Elis. Von diesem lOste A.
die Binder aus und brachte sie nach Mykenai
zuriick. Elektryon wollte den Tod seiner Sflhne
rachen, und iibergab A. die Herrschaft und seine
Tochter Alkmene, indem er ihn eidlich verpflich-

tete, sie yor seiner Riickkehr nicht zu beriihren.

Bei der Ubergabe der Herden aber totet A. den
20 Elektryon unabsichtlich (oder im Streit um die

Binder, Hes. scut. llf. Schol. II. XIV 323); von
Sthenelos vertrieben, flieht er nach Theben, wo
ihn Kreon vom Morde reinigt. Alkmene verspricht
dem Bacher ihrer Bruder die Ehe. A. sammelt
ein grosses Heer, Kephalos aus Thorikos, Pano-
peus aus Phokis, Holeios aus Argos, Kreon aus
Theben. Die Inseln der Taphier werden verwiistet,

Taphos selbst aber wird erst eingenommen, nach-
dem Komaitho, aus Liebc zu A., das goldenc Haar

des KOmgs von Tiryns
, und der Enkel des Per- 30 aus ihres Vaters Pterelaos Haupt gezosren und

seus (Eur. Here. 2f. Schol. Eur. Hec. 886. Steph. "' ' ^ '" ' " - ^ - & &
'

Byz. s. Gdoog und Tigvrg. Hdt. II 43). Seine
Mutter ist Hipponome, des Mcnoikeus Tochter
(Apd. II 4, 5), oder Lysidike, des Pelops Tochter,
oder Laonome aus Pheneos (Paus. "VIII 14, 2.

Apd. a. O. Schol. Plat. Alcib. I 120 E) oder Asty-
dameia (Paus. a. O. Schol. II. XIX 116. Apd. a.

0.). Als Schwester wird genannt Anaxo (Apd.
a. 0.), als Tochter Laonome (Schol. Ap. Eh. I

Pterelaos so den Tod gefunden hat. "A. totet

Komaitho und giebt die erbeuteten Inseln dem
Heleios und Kephalos. Hes. scut. lof. Pind. Nem.
X 14f. Schol. II. XIV 323. Schol. Od. Ill 267. XI
266. Apd. II 4, 6-7. Schol. Lycophr. 934. Strab.
X 456. In der von Euripides vorausgesetzten
Sage fiel Pterelaos, wahrscheinlich durch die Hand
des A., in einem Zweikampf nach dem Sturme.
Eur. Here. 60. 1080 und v. Wilamowitz z. d.

1241): als Sohne Herakles und Iphikles. Seine 40 St. Plant. Amph. 252. Von der Beute erhalt A
Gattin ist Alkmene, des Elektryon Tochter. Hes. '

"

"

~ "

scut. If.

Herakles. Als A. vom Taphierzuge heim-
kehren sollte, nahte sich Zeus in seiner Gestalt
der Alkmene ; in der folgenden oder noch in der-
selben Nacht kommt A. selbst nach Hause und
wohnt seiner Gattin bei (Od. XI 266f. .u. Schol.
Schol. II. XIV 323. Hes. scut. 35f. Pind. Nem.
X 13f. u. Schol. Eur. Here. 798f. Mvthoyr. gr.

370 Western]. Isocr. X 59. Noun. Di<

einen goldenen Becher aus des Pterelaos Besitz;
Zeus schenkt einen solchen Becher der Alkmene.
Plaut. Amph. 260. Ath. XI 498 C. 781 C. 474 F.
475 B. C. Den erbeuteten Schild des Pterelaos
envahnt Theokrit XXIV 4. Im Heiligtum des
ismenischen Apollon weihte A. zum Andenken an
den Sieg einen Dreifuss, Hdt. A* 59 ; einen anderen
nach der Daphnephorie des Herakles. Paus. IX
10. 4. Jahn-Michaelis Griech. Bilderchron. 82 J.

XXXI 50 Nach Hes. scut. hyp. A Gottl. unternimmt A.
159f.). Nach Hyg. fab. 28 und Serv. Aen. VIII
103 kommt A. von der Eroberung von Oieha-
lia zuriick. A. wird von seiner Gattin nicht so

freudig empfangen. wie er es nach langer Ab-
wesenheit erwartet; nachdem Alkmene das Vor-
gefallene erzahlt hat. erkennt A. das Eingreifen
eines Gottes (Apd. II 4. 8. Hyg. a. 0. Plaut.
Amph.). Euripides liess- in seiner Alkmene den
A. seine Gattin wegen vermeintlicher I'ntreue bis
auf den Scheiterhaufen bringeu. v. Wilamowitz 60 beide zu Stein macht
Eur. Herakles I 297. Alkmene bringt Zwillinge 41. Suid. s. Tcvutjoia
zur Welt, Herakles ist des Zeus. Iphikles des A.

'"

Sohn. Nach Diod. IV 10, 2 sind Herakles und
Iphikles noch in Tiryns geboren ; nach Plaut.
Amph. 102f. ist Iphikles vor. Herakles nach dem
Kriege gezeugt. Pherekydes (Apd. II 4, 8) er-

zahlte, dass A. selbst die Schlangen , die nach
der gewOhnlichen Version von Hera gesandt waren,

mit den Taphiern einen Zug gegen seinen Bruder
Elektryon. der samt seinen Sohnen den Tod findet.

Die Thebaner hatten ihre Heerfolge davon ab-
hangig gemacht. dass A. zuvor den" te nines si-

schen Fuchs erlege. dem jeden dreissigsten Tag
ein Kind ausgesetzt werden musste. Cm den Preis
der Beute. die ihm im Taphierzuge zufallen wiirde.
gewinnt A. den Kephalos aus Thorikos, dessert

wunderbarer Hund das L'ntier verfolgt. bis Zt-n<

Apd. II 4, 7. Ant. Lib.

vgl. Mannhardt Ant.
Wald- u. Feldkulte 57f.). An den Zug gegen
Eulmia. wo A. den Chalkodon erschlug. erinnerten
in Theben zwei alte Steinbilder der Athena Zoste-

ria. Paus. IX 17. 3. 19, 3. VIII 15. 6. Plut.
narr. am. 3.

Den Tod fand A. tapfer kampfend in der
Schlacht gegen die Minyer, Apd. II 4, 11 ; nach

anderer Version ist er auch nach jener Schlacht

noch am Leben. Er wird von dem rasenden

Herakles bedroht. von Athene aber gerettet. Eur.

Here. lOOlf., vgl. 50. Paus. IX 11, 2. In Theben

zeigte man das Grab des A. (Pind. Pyth. IX 81

u. Schol. ; Nem. IV 20 u. Schol. Paus. I 41, 1)

und die Trimmer seines Hauses (Paus. IX 11, 1).

A. ist ein altthebanischer Held, der mit Herakles

und dessen Sagenkreis nicht urspriinglich ver-

bunden ist. v. Wilamowitz Eur. Herakles I 297.

Die bildende Kunst hat A. nicht haufig

dargestellt. Eine Statue des A. als Sieger tiber

die Taphier, Christodoros Anth. Pal. II 367f. A.

am Scheiterhaufen der Alkmene, Vasenbild, Mon.

d. Inst. IV 41. Engelmann Boschers Lex. d.

Myth. I 2755. A. als Zuschauer, wie der kleine

Herakles die Schlangen wurgt (Pind. Nem. I 52f.)

:

Gemalde des Zeuxis Plin. n. h. XXXV 63. Rf.

Vase, Gaz. arch. I 63. Etrusk. Urne, Robert
Bild u. Lied 5. Helbig Kamp. Wdgm. 1123

und p. 458. A. beim Wagen des Herakles, Brit.

Mus. , Cat. of vases 600. Ob man die auf Dar-

stellungen der Heraklesthaten mehrfach erschei-

nenden und als Krieger oder KOnig charakteri-

sierten mannlichen Figuren auf A. deuten darf,

ist durchaus unsicher; vgl. z. B. Brit. Mus. a.

O. 822.
t

[Escher.]

Amphitrvoniades (AfirpixevmndSr/g), Sohn des

Amphitryon, also Herakles (Hes. th. 317; scut. 416

u. 0. Pind. u. a.) und Iphikles (Nik. ther. 687).

[Escher.]

'AfupoSdexvSr Strassenmeister, kommt in der

Litteratur mehrfach als Aufseher fur die Strasscn

oder Strassenreviere vor (vgl. Steph anus The-

saur.). Ausserdem kommt der Name in aegypti-

schen Papyrusurkunden vor und namentlich ha-

ben die in denselben erhaltenen Steuerprofessionen

auch Angaben dariiber, in welchem Strassenbe-

zirk (afMpoda$yja) sich das steuerpflichtige Haus

beflndo. An der Spitze dieser Bezirke standen

die Amphodarchen und hatten wahrscheinlich die

Eichtigkeit der Professionen zu verbiirgen. Vgl.

v. Hartel Uber die gr. Papyri Erzherzog Rainer

(1886) 85. 41 und Wilcken Herm. XXVIII 241,

ferner We ssely Prolegomena adpapyr. Graec. no-

vam collectionem edendam p. 12 und 60. [Szanto.]

'Afiqpatfioaia s. 'Ap.q210gy.ta.

Amphora. 1) Als A., mit lateinischer Wort-

endung, pflegen wir das von den Griechen a/iyo-

gevs genannte zweihenklige Vorratsgefass zu be-

zeichnen. Es wurde aus verschiedenem Stoff ver-

fertigt: aus Meta1! (besonders Erz; jedoch auch

aus Silber, z. B. Stephani Compte Rendu 1864

pi. 1, und aus Gold, II. XXIII 92; Od. XXIV
74|, aus Stein |z. B. die sog. /.ovrooifogot der

Grabmaler , s. u.| , vereinzelt aus Glas (Petron.

Sat. 34 ; vgl. die schone in einem pompeianischen

Grabe gefundene Spitz-A. mit Darstellung der

Weinlese durch Genien, abg. Mon. d. Inst. Ill 5)

und aus Holz {au$ooevz ay.voo;. s. u.j. meistens

jedoch aus Thon.
Benennung. Die ursprungliche Wortform

du(p«poQei; erscheint noch bei Homer (II. XXni
92. 170; Od. II 290. LX 204. XXIV 74); in

spaterer Zeit kommt sie nur gelegentlich des Vers-

masses wegen bei Dichtern vor (v.. B. Simon, frg.

155, PLG* III 500), und offlciell in dem Na-

men des ayoiv dfirfirfoQirr/s (s. u.) in Aigma (Et.

M. p. 95, 3), wo Kallimachos (Schol. Pind. 01.

VII 156) wieder des iambischen Versmasse^ wegen

a/trpoQiiris sagt. Deminutivformen sind aficpoQsi-

8iov (Aristoph. Fried. 202; Ekkl. 1119) und ap,-

(poSiaxo? (Poll. I 28. VI 14. X 30). Zu beachten

ist noch das Verhaltnis einiger anderer Gefass-

namen zu der Bezeichnung A., zumal man sich

seit E. Gerhard gewo'hnt hat, der bequemeren

archaeologischen Terminologie zu Liebe einige

1 dieser Namen fur bestimmte Unterarten der A.

zu gebrauchen (s. u.), ohne dass die litterarische

tjberlieferung dazu berechtigte. So scheint das

Wort axauvog und seine Deminutiva oxo.fi.viov

und orafiviatcog mit A. ungefahr gleichbedeutend

zu sein, wie besonders die gleiche Art der Ver-

wendung (Hesych. s. oxafivog, oxofivlov. Aristoph.

FrO. 22) zeigt"; die Attikisten (Moiris p. 44) er-

klarten oxdfivog fur das gemeingriechische (Poll.

X 72 thasische) Synonymon zu dem attischen

20 ajMpoQEvg. Ahnlich scheint es mit xddog zu stehen

;

wenigstens behauptet Philochoros (Poll. X 71),

man habe fur y.adog friiher afupoQsvg gesagt. Dass

dagegen der ajirpoQevg auch /j,exgtjx^g geheissen

habe, ist ntfr ein Missverstandnis eines Witzes

des Philyllios (Poll. X 70), der im Hinblick auf

die Verwendung der A. als Mass (s. Nr. 2) tiber

die massige GrOsse (psxQwxtjg) der zum Gelage

aufgesetzten Wein-A. spottet. Das Wort JtMx.r\,

seit Gerhard fur die schlauchfOrmige A. iiblich,

30 hat iiberhaupt mit der A. nichts zu thun ; es be-

zeichnet einen holzernen boiotischen Napf (He-

sych. s. v. Poll. X 78), wie er zu verschiedenen

Zwecken (als Trinkgefass Poll. X 67, als Wasch-

becken Poll. X 74) diente. Ke/Jfir], der ribliche

Name fttr die A. mit Stangenhenkeln, bezeichnete

im Altertum vielmehr eine Art des Mischkruges,

eine Verwendung, in der die A. nie vorkommt.

Dagegen brauchen die Griechen haufig synonym

mit A. das allgemeinere xega/j.o; (z. B. Herodot.

40 III 96), die ROmer diota = dicoxog anyooevg (z. B.

Hor. Carm. I 9, 9) und gastra (Petron. Sat. 70).

Uber XovxQocpoQog s. u.

Verwendung. Die Verwendung der A. ist

sehr mannigfaltig, doch diente sie hauptsachlich

als Vorratsgefass, besonders haufig fur Wein und

01. Bereits in der Odyssee (IX 204) nimmt Te-

lemachos seinen Reisevorrat an Wein in Amphoren

mit, und auch spaterhin diente die A. bei Grie-

chen und Romern zur Aufbewahrung von Wein

50 (Aristoph. Plut. 808. Hor. Carm. I 36, 11. Poll.

VI 14. X 70). Man lehnte die unten spitz ge-

bildetenWeinamphoren [Formen: CIL IV Taf. 170.

Bull. com. VII 1879 Taf. 7. 8. Mau.] im Keller

an die Wand, wie pompeianische Funde zeigen

(im Keller der Villa suburbana, sog. Haus des

Diomedes, Overbeck-Mau Pompeji375; vgl. die

Abbildung S. 451 Fig. 250), oder grub sie in

den Boden ein. Die Gefasss waren verkorkt und

mit •Gips (operculum gypsare, Petron. Sat. 34.

60 Colum. XII 39) oder Pech verschlossen (corticem

pice adstringere Hor. Carm. Ill 8, 10); sie

trugen die Bezeichnung der Sorte und des Jahr-

gangs (nach den Consuln, Hor. Carm. Ill 21, 1

u. o\) entweder aufgemalt mit Pech (Plaut. Poen.

IV 2, 15) oder Farbe (haufige Funde); oder es

waren die Aufschriften auf besonderen Tiifelchen

[pittacia Petron. Sat. 34; notae Hor. Carm. II

3, 8; tituli Iuven. V 34) angehangt. [A. mit
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aufgemalten Inschriften werden in Pompeii (auch
mit griechischen Inschriften) und Rom gefunden,
CIL IV p. 171. Dressel Ann. d. Inst. 1878, 149.
Bull. com. VII 1879, 36. 143. Not. d. scavi und
Bull. d. Inst, passim, ietzteres namentlich seit 1874.
Die romischen werden in CIL yol. XV 2, die poni-

peianischen im Suppl. zu vol. IV gesammelt er-

scheinen. D.ie Inschriften sind nicht alle sicher

erklart; meist beziehen sie sich auf den Inhalt.

Ausser Wein und 01 wurde aber noch man-
ches andere in Amphoren aufbewahrt, z. B. Milch
(Aristot. h. a. Ill 16. 5, vgl. Eur. Kykl. 327),
Honig (II. XXHI 170 — Totenspende. Hor. Bpod.
II 15), Honigwein (mulsum, nach der Aufschrift
eincr A. aus Pompeii, Overbeck-Mau a. a. 0.

359), eingesalzene Fische (Xen. Anab. V 4, 28,
bei den Mossynoikoi) ; Wasser, wobei also die A.
an Stelle der Hydria (s. d.) trat, Thuk. IV 115.

Auf Wein-A. bezeichnen sie selten und wohl nur 10 Poll. X 30, vgl. Petron. Sat. 70 und den &n<pi-
bei besseren Sorten den Jahrgang (vgl. Galen
XIV 25 K.), daneben bisweilen das Gnindstiick
(CIL IV 2551 C. Pompon'io C. Anieio cos. ex
fund. Badiano diff. id. Aug. bimum); haufiger
sind sonstige Bezeichnungen des Weines und der
Name des Producenten (vgl. Plin. n. h. XXIII
33) oder Handlers im Genetiv, beides sowohl allein

als verbunden (Not. d. scavi 1882, 317 (hum vet.

P. Appulei Bassi). Mau.] Wurde der Wein

cpogkrjs aycov in Aigina , wo die Jiinglinge in

Erinnerung an ein Vorkommnis der Argonauten-
fahrt (Apoll. Rhod. IV 1766ff.) einen Wettlauf
anstellten , indem sie dabei mit Wasser geffillte

A. auf der Schulter trugen; [ferner Niisse, Pfeffer

(Not. d. scavi 1881, 323, 10. 16), Linsen (yaxaC
Bull. d. Inst. 1883, 225, 9), Hautglattungs- und
Enthaarungsmittel (lomentum, psilothrum, CIL
IV 2597. 2613. 2614). Eine besondere Klasse

gebraucht , so holte man die A. herauf (meh- 20 bilden die zahlreichen urcei, welche garum und
rere A. im Peristyl der casa del Fauno in Pom- liquamen enthielten. Mau"
peii neben dem Speisesaal gefunden; vgl. Over-
beck-Mau a, a. 0. 346. 352), Offnete den Ver-
schluss (dimovere Hor. Carm. Ill 8, 10: solvere
vincla cado Tibull. II 1 , 28) und setzte das
Spitzgefass in ein Gestell (ineitega Fest. p. 107,
wohl aus dyyo&tjxf) ; vgl. das Totenmahlrelief,
abg. Beschreib. d. antik. Sculpt, d. Berl. Mus.
nr. 816). War die A. leer, so wurden wohl

Eine besonders schlanke Form, die sog. Xov-
TQocpoQoe

, diente in Athen bei der Hochzeit fur
das Holen des Wassers zum Brautbade (Wiener
Vorlegebl. 1888 Taf. VIII 2): solchen, die unver-
mahlt gestorben waren, wurde die Lutrophoros,
deren Gaben sie im Leben nicht teilhaftig ge-

worden, auf das Grab gesetzt, bald als Thongefass
(auf eincn Pflock gest-«kt, daher stets ohne Bo-

die geringeren Sorten von herumziehenden Hand- 30 den), bald in Marmor ausgefiihrt; und als durch
lern neu eingefiillt (vgl. das Wandbild aus dem
pompeianischen Lupanar Helbig 1487); bessere
Sorten wurden importiert (vgl. Gell. XV 12 und
das Relief vom Laden eines Weinhandlers in

Pompeii, abg. Becker GallusS III 28), zum Teil
von weit her. Auch dieser haufig iiberseeische

Transport des Weines geschah in Amphoren, deren
Henkel mit Herkunftstempel versehen waren ; hier-

von giebt die Auffindung zahlreicher derartiger

die Grabordnung des Demetrios von Phaleron der
Luxus der Graberausstattung beschrankt wurde,
blieb die Xovrgorpogos, an den Grabstelen in Re-
lief angebracht, das redende Symbol fur die Graber
unvermahlt Verstorbener ; vgl. Wolters Athen.
Mitt. XVI 1891, 371ff.

Seit die Sitte der Verbrenming der Toten in

Hellas heimisch wurde, diente ferner die A. haufig,

um darin Asche und Knochen der Verstorbenen
Henkelinschriften Kunde (Zusammenstellung der 40 zu bergen und beizusetzen. So schon bei HomeT
Litteratur bei Hermann-Blilmiier Griech. Pri
vatalt. 8 230, 4), von denen die meisten aus Tha-
sos (vgl. Aristoph. Ekkl. 1119), Rhodos. Knidos
und Chios (vgl. Anth. Pal. XIII 9) stammen. Mit
diesem bliihenden Weinexport wird wohl auch die
Notiz Poll. VII 30 zusammenhiingen, wonach die

Lasttrager am Markt und Hafen auch dutfogca-
q-dgoi hiessen.

Die zweite. eben so allgemein verbreitete Ver-

(II. XXIII 92; Od. XXIV 74), vgl. Soph. frg. 303.
Neuere Funde haben dies bestatigt, vgl. den Be-
richt von Bruckner und Pernice fiber die Aus-
grabungen nahe beim Dipylon (Athen. Mitt. XVIII
1893, 159 Taf. IX 2—4). [Auch in Italien wur-
den von armen Leuten A. als Sarge gebraucht, Prop.
IV 5, 73. Abbildung eines solchen Not. d. scavi

1881, 30; vgl. 1884, 361. 1885, 301. Mau.]
Auch bei der Ahstimmung mit yrf<pot kam die

wendung benutzt die A. zur Aufbewahrung des 50 A. in Athen zur Verwendung; es wurden zwei
Oles. Die panathenaeischcn .Sieger erhielten al
Kampfpreise Amphoren mit 01 von den heiligen
Biiumen der Athena (Schol. Aristoph. Wolk. 1001.
Simonides a. a. 0.; vgl. Boeckh Staatshaush.
I 3 54f. 271), die mit der aufgemalten Fabrik-
marke der Athena in Kampfstellung in alle Welt
exportiert und wegen der Beriihmtheit des at-

tischen Oles (Plin. n. h. XIII 6. Athen. XV 688 F)
auch nicht selten nachgeahmt wurden. Viele

A. aufgestellt, eine eherne (dfitpogevs avow;) und
eine hulzerne (d. Suvoo;), Poll. VIII 123; iiber

die Art der Abstimmung vgl. G. Busolt Griech.

Staatsalt. 2 283f. Ahnlich ist wohl auch das von
0. Jahn (Arch. Ztg 1860, 83) als Losen erklarte

Bild eines Goldplattchens (Durand 2167) aufzu-

fassen : gewohnlieh brauchte man beim Losen eine

Hvdria. vgl. Suid. und Phot. s. -/J.rjgo; 'Egaov.

Andere Venvendungen sind: zur Aufbewahrung
Exemplare sind gefunden (Gesamtausgabe Mon. 60 von Geld (Nep. Hann. IX 3. Gell. XV 12. Iustin.
d. Inst. X 47ff.); vgl. de Witte Ann. d. Inst.

1877, 294ff. Crlichs Beitr. z. Kunstgesch. 31ff.
Die Rolle der A. beim Olhandel zeigr auch das
Vasenbild des Mus. Gregor., abg. Mon. d. Inst. II
44b, vgl. Robert Bild und Lied 81ff. Pernice
Arch. Jahrb. VIII 180ff. Auch bei den Komern
diente die A. als Olgefass (amphora olearia. Cato
de agrie, 10, 2).

XXXII 4. vgl. Herod. Ill 96); als Blumentopfe
eingegrabene Unterhiilften von Spitzamphoren in

der pompeianischen Handelsgartnerei (Overbeck-
Mau a. a. 0. 384); als Pissoir im aw/iportus (ro-

misohe Sitte, Macrob. Sat. HI 16, 5, vgl. Petron.
Sat. 79) ;

[eine solche Vorrichtung. wo die A. hin-

gestellt und fortgenommen werden konnte , ist

kenntlich in dem Gebaude der Eumachia in Pom-

peii, welches von den Fullonen, fur deren Ge- vom Hals zum Bauch; allmahlich wird durch

werbe Urin erforderlich war, benutzt wurde. N i s- Hinaufriicken des grOssten Umfangs eine elegantere

sen Pompej. Stud. 296. Mau.]; Verwendung als Form erzielt (z. B. Furtwangler Samml. Sa-

Trinkgefass nur scherzhaft dem Saufer Polyphem bourofi Taf. 52, 6). Daneben bilden sich Spiel-

zugeschrieben, Eur. Kykl. 327. arten, wie die schlauchfOrmige A. (sog. Pelrke,

Formen. Die Entwicklung der Form der A. Form 42 Furtw.), wo im Gegensatz zu der sonst

konnen wir fast ausschliesslich in der Keramik herrschenden Tendenz der grOsste TJmfang sehr

verfolgen , da allein hier ausreichendes Material tief liegt ; die kovrgotpogog (s. o., sog. Prothesis-

zur Verfiigung steht; manche Einzelheiten zeigen A., Form 34 Furtw.), auffallend schmal und lang-

jedoch, dass die Entwicklung in der Metallindustrie 1 gezogen ; einer Caprice des in ausserlichen Kunst-

im ganzen einen gleicheh Verlauf genommen haben griffen erfindsamen Fabrikanten Nikosthenes (s.

muss. Unter dem Thongeschirr der altesten Zeit d.) verdankt die Bandhenkel-A., auf Nachahmung

findet sich keine Form, die man speciell als A. zusammengenieteter Metallblechgefasse beruhend,

bezeichnen konnte. Erst in einer bereits hoch ihre Wiedereinfiihrung (Form 165 Furtw., vgl.

entwickelten Keramik, am Ende der mykenischen Wiener Vorlegebl. 1890/91 Taf. I); sein Genosse

Periode, tritt die A. auf; ihre Erscheinung (vgl. Pamphaios (s. d.) ist geschmacklos genug, sie auch

Furtwangler-Loeschcke Myken. Vasen S. 29 noch in die rf. Technik hiniiberzunehmen. Im

Fig. 17) zeigt deutlich, dass die Metallindustrie strengen rf. Stil tritt die A. an Bedeutung hinter

bereits vorangegangen war; der cylindrische Hals der Schale zuriick; doch findet auch sie neue ge-

scheint auf den bauchigen KSrper wie aufgesetzt 20 fiillige Formen, wie die Spitz-A. (Form 36 Furtw.)

und weist gleich den bandartigen Henkeln auf und die nach einem Hauptfundort sog. nolamsche

MetallvorbilderwiedieausBronzeblechzusammen- A. (Form 45 Furtw., vgl. auch 52); die konn-

genieteten Gefasse , die Offers in etruskischen thische Kelebe wird zum monumental wirkenden

Griibern gefunden werden (z. B. Martha L'art Prachtgefass (Form 48 Furtw.) oder durch Herab-

etrusque 201). Ganz anders, dem Charakter dieses riicken der Horizontalhenkel und Weglassen der

Stiles entsprechend, strenger und straffer geformt, Deckplatte zum sog. Stamnos (Form 39 Furtw.)

erscheint die A. in dem die mykenische Keramik umgestaltet. In der nun folgenden Bliitezeit des

ablosenden geometrischen Stil (vgl. Conze Anf. sog. schonen Stils werden die Formen noch ge-

d. Kunst Taf. I) ; der KOrper erscheint gestreck- falliger , bisweilen iibertrieben elegant
,
wie die

ter, der enger gebaute Hals hebt sich mehr heraus, 30 fast korperlose Xavtgoyogog (Form 44 Furtw.),

ia bisweilen (z. B. Ann. d. Inst. 1872 K 7) wird die nolanische A. wird mit strickartig gedrehten

er tibermassig verlangert; die Henkel pflegen Henkeln verziert (Form 37 Furtw.), aus der Kelebe

horizontal zu stehen (Abarten italischer Fabriken wird einjsraterartiges Prachtgefass mit zwei Hon-

vgl. Furtwangler Beschr. d. Berliner Vasens. zontalhenkeln, auf denen Verticalhenkel aufsitzcn,

Form 4—6. 9). Die horizontale Stellung der Hen- die fiber dem Rande des Gefasses in Voluten

kel wird in der Folgezeit im allgemeinen wieder endigen (Form 38 Furtw.; ahnhche Form bereits

aufgegeben; bereits die altattische A. vom Hy- unter den kyrenaeischen Vasen, vgl. Arch. Ztg.

mettos (Form 1 Furtw.) hat senkrechte Henkel. 1881 Taf. 11, 2). Ein grosser Teil dieser Vasen

In der nachsten Periode, der sf. Vasenmalerci, wurde nach Italien als Grabschmuck und Haus-

findet die A. in den verschiedenen Mittelpunkten 40 gerat exportiert ; zuerst meist nach Etrunen,

der Thonindustrie, besonders Rhodos, Chalkis und spiiter nach Unteritalien ; es war naturlich, dass

Korinth, die der A. ein besonderes Interesse wid- sich dort bald eine locale Concurrenz regte, die

men, ihre weitere Ausbildung. Es entstehen ver- zuerst ungeschickt, allmahlich geschickter nach-

schiedene Formen, je nachdem man den Hals ahmend nach dem AufhOren der attischen Thon-

vom Bauch scharf absetzen (Form 20. 30 Furtw.) Industrie noch eine Zeit lang selbstandig das 1 eld

oder beide in sanft geschwnngener Linie in ein- behauptete. In dieser unteritalischen, verschieden-

ander ubergehen lasst (Fonn 28. 35 Furtw.); die artig in Campanien, Apulien und Lucanien aus-

Henkel stehen bei diesen Formen senkrecht; be- gebildeten Keramik finden sich noch emige on-_

sonders die chalkidischen A. verleugnen den Zu- ginelle Formen der A. , wie die Kelebe mit ge-

sammenhang mit der beriihmten chalkidischen 50 knoteten Henkeln (Form 57 Furtw.)
,

eine lang

Metallarbeit nicht. Alle diese Formen haben den gestreckte , unter Einwirkung der Lekythos ent-

grOssten Umfang ungefiihr in der Mitte des Vasen- standene Form (Form 53. 56 Furtw.) in colossalen

kerpers. Korinthische Fabriken erfinden eine neue Dimensionen , ferner die sog. candelaberfOrmige

Form, indem sie den grOssten Umfang mehr nach A. (Form 65 Furtw.) und die vierhenkelige luca-

oben verlegen und dort, nahe dem kurzen und niseheA.mitRosettenhenkeln(Form54.55Furtw.).

weiten Halse, die alten Horizontalhenkel ansetzen, Aus der attischen Voluten-A. entsteht die nesige

die sie aufwarts biegen und durch eine horizon- apulische Grabvase, die an Stelle der Voluten

tal darauf gelegte Platte mit dem Rande des Masken setzt und die Verticalhenkel unten in

Gefasses verbinden: so entsteht die A. mit Stangen- Schwanenhalse enden lasst. Als endlich das Thon-

henkeln (sog. Kelebe oder A. a colonnette, Form 60 geschirr auch als Grabschmuck vollig aus der

22 Furtw ). Das Erbe dieser ganzen Entwick- Mode kam , wurde diese Fulle von Formen be-

lung tritt endlich die attische Keramik an; die malter A. nur von dem langgestreckten
,
unten

vom 6. bis ins 4. Jhdt. hinein den Weltmarkt spitz zulaufenden, meist schmucklosen Vorrats-

beherrscht. Die korinthischen und chalkidischen gefass der romischen Zeit uberdauert(Beispieles.o.).

Formen werden zuerst einfach iibernommen und Decoration. Der fur die Decoration ver-

dann stilvoll ausgestaltet. Neben einander her fiigbare Raum ist je nach der Anlage der Henkel

gehen zuerst die beiden Formen mit scharf ab- verschieden ; bei hochsitzenden Henkeln bietet sich

setzendem und schon geschwungenem tbergang unterhalb derselben rings um den Bauch erne
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zusammenhangende Flache dar; ist der Hals hoch
genug, so sind auch an ihm zwei durch die

Henkel von einander getrennte Flaclien vorhanden.
Setzen die Henkel tiefer an, so ergiebt sich die

Gliederung der Decoration in eine Vorder- und
eine Eiickseite von selbst. Die A. der altesten
Gattungen ist vom Fusse an bis zur Miindung
mit horizontalen (bald ornamentalen, bald figur-

lichen) Streifen decoriert, die nach Massgabe des
Raumes entweder rings heruni laufen oder in

Vorder- nnd Eiickseite geschieden sind. Diese
Streifenverzierung ist eine Erinnerung an die

metallenen, aus Blecbstreifen zusammengesetzten,
mit aufgelegten Blecbstreifen verzierten Vorbilder
der Thon-A. Gegen das Ende des geometrischen
Stils und weiterhin in der unter orientalischem
Einflnsse stehenden rhodischen Keramik treten
uns zuerst zwei ornamentale Hauptelemente der
spateren Amphorendecoration entgegen: das sog.
Stabornament, das alsbald seinen festen Platz an
der Grenze von Hals und Bauch (,auf der Schul-
ter') einnimmt, und die vom Fuss emporsteigen-
den Strahlen , die das Gefass gleichsam fusslos

in einen Strahlenkorb gestellt erscheinen lassen
(Beispiel Arch. Jahrb. I 140, wo am Halse auch
das den rhodischen Vasen eigene Knotennetz er-

scheint). Der korinthische Stil der alteren Zeit
begnugt sich, die Oberflache der A. in horizontal
Streifen zu zerlegen, die er mit stilisierten Tier-
gestalten fiillt. Zugleich mit dera Aufkommen
des glanzenden schwarzen Firnisses erhalten auch
die Darstellungen einen menschlichen, oft mythi-
schen Inhalt, die wuchernde Ornamentik tritt mehr
und mehr zurfick, die Tierstreifen werden als

Fries dem Hauptbilde untergeordnet oder an we-
niger bedeutsame Stellen (Hals, Miindung, Fuss)
gesetzt; die Henkelseheiben der Kelebe werden
mit Einzelflguren verziert ; haufig wird das ganze
Gefass mit Fimiss ilberzogen und nur jederseits

eine Bildflache ausgespart. In anderer Weise
wirkt die chalkidische Keramik; inr verdanken
die sf. attischen Vasen vorzugsweise die stilvolle

Strenge ihrer Ornamentik; sie fixiert den Strah-
lenkorb am Fuss, das Stabornament am Beginn
der Schulter, das gegenstandige Palmettenlotos-
band als Halssehmuck; sie gliedert die figiirlieh

bemalte Flache in ein Hauptbild am Bauch und
,
ein friesartiges Sehulterbild. Der attischen Va-
senmalerei war es vorbehalten, den Kampf zwi-
schen dem sehmueken Glanzfirniss , der immer
mehr von der Vasenflache in Besitz nahm , und
den schwarzen Figuren zum Austrag zu bringen.
Die OrnamenteundNebendarstellungen verschwin-
den fast ganz, es bleibt nur jederseits ein ausge-
spartes Bild iibrig. das vor dem Fimiss immer
mehr nach oben zuruckweicht , bis es zu einem
Sehulterbild geworden ist; fiber die Decoration
der panathenaeischen A. s. o. : auf der Eiickseite
linden sich oft Bilder von Wettkampfen. Ebenso
finden wir auf den /.ovrooq:6ooi zum Gebrauch pas-
sende Scenen der Hochzeit oder Bestattung dar-
gestellt. Inzwischen wird an der Schale die neue
Technik, die statt der Bildflache die Figuren aus-
spart, erfunden fvgl. Klein Euphronios^ 29ff.).

Nach einigen vergeblichen Versuchen, dieser Con-
sequenz der bisherigen Entwickelung zu entgehen
(s. Andokides, Nikosthenes, Pamphaios), ent-
schliesst sich auch die A. zaghaft zu folgen, in-
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dem sie einem sf. Hauptbild und schwarzen Or-
namenten auf der "Ruckseite ein rf. Bild hinzu-
fiigt. Im rf. Stil wird alles Decorative sehr dis-

cret behandelt; als Grundlinie der figurlichen
Darstellung dient haufig ein Maeanderstreif. Man
gewOhnt sich mehr und mehr, Vorder- und Riick-
seite zu unterscheiden ; die letztere zeigt oft nur
bedeutungslose Mantelflguren. Besonders elegant
wirken diejenigen A. , die auf jeder Seite nur

10 eine Gruppe von zwei Figuren oder gar nur eine
Figur zeigen (nolan. A., Pelike, Spitz-A.); bald
gehoren dann Vorder- und Eiickseite (nicht selten

als eine Scene) zusammen , bald stellen sie ge-

wissermassen nur ,das Motiv an sich' dar. Die
unteritalische Keramik endlich greift wieder auf
das mehrere Eeihen iiber einander anordnende
Decorationsprincip zuruck oder setzt wie die

apulischen Prachtamphoren ein tempelartiges Ge-
baude in die Mitte der Bildflache und ordnet

20 ringsum die Darstellung in freien malerischen
Gruppen an. Im iibrigen vgl. den Artikel Vasen.

[Wernicke.]

2) Als Mass seit dem 1. Jhdt. v. Chr. die

gewOhnliche Bezeichnung des rOmischen Haupt-
masses fur Flfissiges, das dem Inhalte eines Ku-
bikfusses gleich sein sollte. Deshalb hiess das
Mass ursprtinglich quadranial und bildete als

solches zugleich die Norm fur die Masse des

Trockenen. A. ist die latinisierte Form fur das
30 griechisehe a/iq>ogevg und bedeutete , wie dieses,

anfanglich (so bei Cato de agr. 10, 2. 13, 2. 88
u. o.) ein grosses zweihenkliges , aber nicht be-

stimmt normicrtes Gefass zur Aufbewahrung von
Wein oder 6l(Hultsch Metrol.2 H2f.). Als
spater die A. als Hohlmass auch in den Landern
griechischer Zunge Geltung erhielt, wurde sie

dort y.eoauior , auch 'Ixalixov xsodfuov
,
genannt

(ebd. 115f. ; Metrol. script, an den im Index unter

xtQ&fuov nachgewiesenen Stellen). Uber den Be-
40 trag dieses Hohlmasses, das zu dem Langenmass,

wie eben angedeutet wurde, in eiiier gesetzlichen

Beziehung stand, in der Praxis aber nach dem
Gewicht normiert wurde (eirfe A. sollte 80 romische
Pfund Wein fassen), sowie iiber das Verhaltnis
der A. zum attischen Hohlmasse (eine A. = %
Metretes = l/

2
Medimnos) s. bei Quadrantal.

Nach heutigem Masse fasste die A. nahezu 26,2

1

(der genaue Betrag war eher um ein weniges, bis zu
26,26 1, holier als niedriger wie 26,2 1). [Hultsch.]

50 'AfKpoglrrjs aycov, ein fiir Aigina bezeugter
Agon von Wettlaufern. die, wie es scheint, vom
Hafen zur Quelle Asopis und von bier mit ge-

fiillten Wassergefassen zar Kiiste zuriicklaufen

mussten. Das imythische) Vorbild sollen die Ar-
gonanten bei ihrer Landung auf Aigina gegeben
haben

, vgl. Apollon. Ehod. IV 1764f. Apollod.

I 9, 26. Etym. M. s. aurpupoohys. Apollonios

bezeugt das Fortbestehen des Agons bis in seine

Zeit [erd' en rvr x/.y&orza? sjieofiador du<pi(po-

60 o>lai avdifiErot xovfoiaLv arpag xar dyojra no-
otnm xovooi Mvoiubovmv vixrjg xeoi dijotoawrai).

Auch KalTimachos h roTg 'Iafifloig erwahnte den
'A. Schol. Pind. 01. VII 156 p. 182 B. Nicht
versehieden von "A. scheint der Agon der Hydro-
phoria zu sein , der auf Aigina im Monat Del-

phinios , wahrscheinlich eben an dem Feste der
Delphinien, stattgefunden hat. Schol. Pind. Nem.
V 81. Vgl. K. O. Miiller Aeginet. 24. [Eeisch.]
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Amphoteros ('A^otegog). 1) Sohn des Alk-

maion und der Kallirrhoe, der Tochter des Fluss-

gottes Acheloos, Bruder des Akarnan. Auf Bitten

der Mutter liess Zeus dieaen und A. plotzlich

heranwachsen, um ihren Vater an den Phegiden

von Psophis zu rachen, Apd. bibl. IH 7, 6. Paus.

VIII 24, 9. Vgl. Alkmaion Nr. 1 S. 1553.

2) Lykier, vor Troia von Patroklos getotet,

II. XVI 415. [Bethe.]

8) Delischer Archon Anfang des 2. Jhdts.,

Bull. hell. VI 34, 51; vgl. Dittenberger Syll.

367. [Kirchner.]

4) Bruder des Krateros, ist namentlich vom

J. 333 an als Flottenbefehlshaber Alexanders d.

Gr. mit Erfolg im aegaeischen Meere thatig (Arr.

anab. I 25, 9. in 2, 6. 6, 3. Curt. Ill 1, 19.

IV 5, 14ff. 8, 15). [Kaerst.]

5) Name des Steinschneiders oder Besitzers

auf einem schwarzen Jaspis des Britischen Mu-

seums (Catal. of gem. nr. 1528, vgl. S. 35) neben

dem jugendlichen Kopf eines hellenistischen Herr-

schers mit leichtem Bartanflug. Die hinter dem

Kopf stehende Inschrift A[upo (der vierte Buch-

stabe ist kein C, sondern nur, wie Offers auf

Gemmen, nicht vOllig eingeschnitten) hat nach

Gori Letronne (Ann. d. Inst. 1845, 260f.)

richtig erganzt. Die von Brunn Kstlg. II 600f.

erwahnten Abbildungen sind ungenau. Mit Rhoi-

metalkes, den Gori (Inscript. ant. Etr. I 47)

auf dem Stein nach Miinzen erkennen wollte, hat

das dargestellte Bildnis keine Ahnlichkeit, mehr

mit Alexander Balas, vgl. 0. Eossbach Arch.

Jahrb. VI 69. [0. Eossbach.]

Amphotis. 1) 'AfxpcorlSeg , Ohrdecken (He-

sych. Etym. M. Eustath. p. 1324). Wenn auch

bei den offentlichen Wettkampfen die Kopfe der

Athleten unbedeckt blieben, so dass zerquetschte

und verstummelte Ohren geradezu zu Kennzeichen

der Faustkampfer und Pankratiasten (twv ra

<5ra xareayoTcov Plat. Gorg. 516 a) wurden
,

so

wird doch mehrfach schon in alterer Zeit der Ge-

brauch von A. bezeugt (Poll. H 82; vgl. X 175.

Xenokrates bei Plut. de recta rat. aud. 2). der

wohl auf die Ubungen in den Palaestren und Gym-

nasien beschrankt blieb (Krause Gymnastik und

Agonistik I 517. Grasberger Erziehung III

212). Nach dem Etym. M. waren diese Ohren-

decken, die auch neQioxiSeg und avTioridsg (? Clem.

Alex. Paed. 6, 49 p. 198 P.) genannt werden, aus

Erz, das naturlich innen mit Leder gepolstert sein

musste. Ovale Bleche oder Polster, die durch ein

unter dem Kinn gebundenes Band festgehalten

werden, sieht man an einem MarmorkOpfchen,

das nach Fabretti De columna Traiani 267 bei

Daremberg et Saglio Dictionn. d. antiqu. I

521 Fig. 606 (Schreiber Bilderatl. XXIV 8)

abgebildet ist ; die Zuverlassigkeit der Abbildung,

vielleicht auch die Echtheit des Stuckes darf in

Zweifel gezogen werden. Auf den Vasenbildern

des 6. und 5. Jhdts., ebenso wie auf den Beliefs

und Mosaiken der Kaiserzeit sind die Athleten

reeelmassie ohne solche Schutzbinden dargestellt.
6

[Eeisch.]

2) Ein zweiheukeliges Holzgefass, welches die

Hirten beniitzten, um hinein zu melken und daraus

zu trinken, vermutlich identisch mit dem bei

Theocr. 1, 27ff. beschriebenen xioovfiwv annates.

Athen. XI 783d. Eustath. Od. 1624, 30; II. 308,

44. Die Schreibart cifupcoSis bei Hesych. und Et.

M. muss gegeniiber Eustath., den Hss. des Athe-

naios und der Etymologie fur irrtumlich gehalten

werden. [Mau -1

Amphriso s. Aphriso.
Amphrysos. 1) 6 "Afiyevoos, a.uch'AfMpQvo-

oog (Apoll. Ehod. I 54), "A^gvaog (Kallim. h. in

Apoll. 48) und "Appevoaos (Theogn. 73), kleiner

Fluss in der thessalischen Landschaft Achaia

lOPhthiotis, der vom Othrys her nach Norden an

Halos voriiber in den pagasaeischen Meerbusen

fliesst, Strab. IX 433. 435. Steph. Byz. versetzt

ihn falschlich in die Landschaft Magnesia. An
seinen Ufern soil Apollon wahrend seines Knecht-

dienstes beim Konige Admetos von Pherai die

Herden desselben gehiitet haben, s. Kallim. a. a.

Verg Georg. Ill 2. Ovid. met. I 580. Lucan.

VI 368, vgl. Leake N.-Gr. IV 337.

2) Vgl. Ambrosos. [Hirschfeld.]

20 Amphyriso s. Aphriso.

Amphytos (A^vrog), Variante fiir Amphitos

(s. d.) bei Ps.-Plutarch. de nobilit. XX 3 (im

griechischen Text fehlend; in der lateinischen

Version VI 5 Amphytus, Heniochori).
[Tumpel.]

Ampius. 1) T. Ampius Balbus (die vollstan-

digste Namensangabe T. Ampius T. f. Horatia Bal-

bus steht bei Joseph. Ant. XIV 229. 238, wo die

Verbesserung Borghesis 'A^Tiiog fiir das von

30 alien Hss. uberlieferte Uijuoj allgemein anerkannt

ist ; T. Ampius T. f.
heisst er auf den Miinzen

;

T. 'Ampius Balbus Cic. ad fam. XIII 70 ,
sonst

gewohnlich T. Ampius). Tribunus plebis im J.

691 = 63 , dem Consdlatsjahr Ciccros (vgl. Cic.

ad fam. VI 12, 4)

;

' er beantragte mit seinem Col-

legen T. Labienus fiir den noch in Asien weilen-

den Pompeius ut is ludis cireensibus corona

aurea et omni cultu triumphantium uteretur,

scaenicis autem praetexta coronaque aurea (Veil.

40 II 40. 4). Die Praetur scheint er im J. 696 =
58 bekleidet zu haben. Denn im folgenden Jahr

war er Proconsul; aus seinem Proconsulat sind

Cistophoren von Ephesus, Laodicea, Tralles er-

halten (beschrieben bei Pinder Cistophoren S.

568 nr. 177-182; vgl. CIL I p. 143 nr. 521)

mit der Aufschrift T. Ampi T. f. pro cos., aui

denen von Ephesus mit OZ = dem J. 77 der

Provinzialaera von Asia= Herbst 697/698 = 57/56.

Aus den Cistophoren von Ephesus bewies Bor-

50ghesi Oeuvr. I 271ff., dass A. proconsul Asiae

gewesen ist, nicht, wie man friiher (vereinzelt

noch jetzt, z. B. Hofmann zu Cic. ad fam. H
16 2) annahm. proconsul Cilieiae. Auf das letztere

schien zu fiihren Cic. ad fam. I 3, wo Cicero dem

Lentulus Spinther procos. Cilieiae 698—701 =
56—53 den Trebonius empfiehlt und jenen bittet

ut quae T. Ampius de eius re decrepit ea corn-

probes; noch auffalliger ist die bisher ganz un-

beachtet gebliebene Stelle ad fam. HI 7, 5, wo

60 Cicero an seinen Vorganger Ap. Claudius Pulcher

procos. Cilieiae 701-703 = 53-51 schreibt : quid*

Appius Lentulo, LeiUulus Ampio processit ob-

viam, Cicero Appio noluit. Denn ausser A. sind

alle hier genannten Personen Proconsuln von Ci-

licien. Trotzdem wird man bei der Ansicht Bor-

ghesis (vgl. Marquardt St.-Verw. I 335)

bleiben nrassen, dass voriibergehend in den J.

56—53 die drei phrygischen Dioeesen Asiens Ci
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byra, Apamea mid Synnada zu Cilicien gehorten, der Verhandlungen nicht begrenzt gewesen zu
so dass Lentulus und die folgenden in einem Teil sein (Val. Max. VIII 1, 11). Aber in der Lex
ihrer Provinz Nachfolger des A. waren. Denn Acilia repetundarum wurde die Bestimmung ge-

die Annahine, unter A. seien voriibergehend Asia troffen, dass ampliiert werden solle, wenn bei der

und Cilicia combiniert gewesen (wie unter Lu- ersten Verhandlung mehr als ein Drittel der
culms), erscbeint nicht statthaft. Richter N. L. stimmte, dass aber der Richter,

A. bewarb sicb nacb der Riickkehr urns Con- der sich zweimal weigerte, zu urteilen, zu einer

sulat, erhielt es aber trotz Pompeius Fiirsprache Geldstrafe zu verurteilen sei (46ff. CDL I p. 67.

nicht (Schol. Bob. p. Plane, p. 257). Jedenfalls Bruns fontes 5 p. 64). Dies ist schon der Be-
vor dem Biirgerkriege war er in einen Process 10 ginn der Eutwicklung, aus welcher die eompe-
verwickelt, in welchem Cicero und Pompeius fur rendinatio hervorging (Cic. Verr. act. sec. I 26).

ihn sprachen (Cic. de leg. II 6); naheres iiber Zeit Uber den Unterschied s. d. Art. Comperendi-
und Anlass ist nicht bekannt, eine Rede, welche natio. Die A. ist schon fruher ausser Gebrauch
Cicero fiir A. schrieb, erwahnt Quintilian inst. Ill gekommen, aber jedenfalls mit den Quaestiones

8, 50. Im Biirgerkriege bewies sich A. als eif- perpetuae vollstiindig verschwunden (vgl. Cod.
riger Pompeianer, er Melt zu Anfang 705 = 49 lust. VII 45, 3). In den iustinianischen Rechts-

Aushebungen fiir Pompeius in Capua (Cic. ad quellen kommt sie gar nicht mehr vor; vgl.

Att. VTH 11B, 2; vgl. ad fam. H 16, 2). Er be- ferner Liv. IV 44. XLH 22. XLIH 2. Cic. Verr.

gleitete als legatus pro praetore den Consul L. act. sec. I 74f.; Cluent. 76. 106. 131; Caec. 29.

Lentulus nacb Asien und wird in zwei Decreten 20 Auct. ad Herenn. IV 48. Terent. Phorm. 457.

dieses , datiert aus Ephesus vom Juli und 20. Senec. contr. "I 3. Donat. ad Ter. Eun. II 3, 39.

September 705 = 49, genannt (Joseph. Ant. XIV Quintil. decl. 365. Palsch : Ps.-Ascon. in Verr.

229. 230. 238). Er versuchte nach der Schlacht p. 164. 108 Or.

bei Pharsalus die Schatze des ephesischen Tern- Litteratur: Erhard De ampliat. iudic. publ.

pels der Artemis fiir die Pompeianer in Beschlag ap. R. exercit., Lips. 1793. Geib Gesch. d. R. Crim.-

zu nehmen, wurde aber durch Caesars Ankunft Proc, 1842, 148f. 368ff. C. Bunke De ampliat.

vertrieben (Caes. b. c. Ill 105). Nach Caesars et comperend., Bresl. Diss. 1865, woselbst auch
Siege wurde er verbannt, doch erwirkte ihm Ci- altere Litteratur. Zumpt Crim.-Proc. d. R. Rep.,

cero, mit dem er eng befrcundet war (ad fam. 1871, 358ff. [Hartmann.]

XTTT 70), die Erlaubnis Caesars zur Riickkehr 30 Uber Vertagung im Civilprocess , fiir welche
707/708 = 47/46 (ad fam. VI 12). Vermahlt war die Bezeichnung A. in den Quellen nicht nach-

er mit Eppuleia, welche mit ihm im Exil war weisbar, s. Prolatio iudicii. [Leist.]

(Cic. ad fam. VI 12, 3); die eben dort genannte Ainpliator , Beiname des Hercules, der den

Ampia ist wahrscheinlich beider Tochter. Dass Besitzstand mehrt und erweitert, auf einer nahe
A. sich mit Geschichtschreibung beschaftigte, be- bei Budapest im Flussbett der Donau gefundenen
weisen Ciceros Worte a. a. O. cum studium tu- Inschrift [Hercjuli Ampl[iator]i Patri[o Sue-
um consumes in virorum fortium factis memo- trjius S[ab]inus Leg. Au[g], Ephem. epigr. II

riae prodendis ; er ist darum der T. Ampius, aus 677. [Aust.]

dem Sueton Caes. 77 Ausserungen iiber Caesars Ampliatus. Rescript an einen A. vom J. 224,
irnpotentia und arrogantia anfiihrt, die erst nach 40 Cod. lust. V 56, 2. [P. v. Rohden.]
Caesars Tode geschrieben sein kOnnen. Die An- Ampora. Oresconius Amporemis wird in

sicht, er sei wegen seiner schriftstellerischen Tha- der Notitia des J. 482 nr. 11 unter den von Hune-
tigkeit von den Caesarianern tuba belli eivilis rich verbannten Bischofen Numidiens genannt,
genannt (Cic. ad fam. VI 12, 3), ist unbegriindet. vgl. Harduinus act cone. II 870 D. Dort ist

2) T. Ampius Menander, Freigelassener des also die Stadt zu suchen. Ubrigens vgl. oben
T. Ampius Balbus, von Cicero dem P. Servilius Amburensis. , [Joh. Schmidt.]

empfohlen ad fam. VIII 70 (vom J. 708 = 46). Amprae , arabisches Volk bei Plin. VI 158

3) Ampia, Schwester oder wahrscheinlicher (vgl. Sprenger Geogr. Arab. 348).

Tochter des T. Ampius Balbus (Nr. 1) , Cic. ad p. H. Miiller.]

fam. VI 12, 3. [Klebs.] 50 Ampreutae, ein sonst unbekanntes Volk im
Ampliatio, Vertagung eines begonnenen Straf- siidlichen Kolcnis, zwischen den Heniocbi und

processes. Die Comitien konnten nicht ampliieren Lazi, Plin. VI 12. Vgl. Amarantoi?
(vgl. Mommsen R. P. II 193; St.-R, HI 357. [Tomaschek.]

402), weil sie Begnadigungsinstanz waren, wohl Ampsaga s. Amsagas.
aber die eigentlichen magistratischen Gerichte Ampsalis, nach Ptolem. V 9, 9 ein griechisch-

und die Quaestiones perpetuae. Wenn in diesen barbarischer Ort an der kaukasischen Kttste zwi-

die Majoritat des Consilium oder der Geschwore- schen dem Vorgebirge Toretike und dem Plusse

nen mit X(bnJ Lfiquet) gestimmt hatte, so ver- Burka (jetzt Mdzymta), vielleicht bei dem heuti-

kundigte der vorsitzende Magistrat statt des gen Fort Golowinsk an der Miindung des Sache
Urteiles: amplius (sc. eognoscendurn) , was die 60 anzusetzen. Auf bosporanischen Inschriften findet

Anberaumung einer neuen Verhandlung bedingte, sich hauflg der Eigenname '0/tytoJ.axo;. s. d. Index
in welcher der Process wieder aufgenommen und bei Latyschew Inscr. or. sept. Ponti Eux. n.
ganz von vorne behandelt wurde. Die Fristbe- [Tomaschek.]
stimmung fiir die neue Verhandlung blieb dem Ampsanctns (oder Amsanctm) , ein kleiner

Magistrate vorbehalten, die Richter blieben die- See im Gebiete der Hirpiner zwischen Aeclanum
selben, aber die Verteidiger konnten wechseln und Compsa mit mephitischer Ausdiinstung; jetzt

{Cic. Brut. 85ff.). Auch die zweite Verhandlung le Mufite , zwischen Rocca S. Felice und Villa-
konnte ampliiert werden, und es scheint die Zahl magna. Neben ihm befand sich ein Sacellum
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der Dea Mephitis mit einer Hohle, aus welcher 4) Vater des Idmon s. Ampykides Nr. 2.

erstickende Dampfe quota (Plin. II 208), wes- 5) Ampycus, Kephene, bei der Hochzeit des

wegen der Ort, wie alle ahnlichen, mit den Sagen Perseus von Phineus getotet, Ovid. met. V 1091.

von der Unterwelt in Verbindung gebracht ward. 6) Ampyx, Kephene, mit Phineus von Perseus

Verg Aen VII 563. Cic. de div. I 79. Claudian. durch das Gorgonenhaupt versteinert, Ovid. met.

rapt. Pros. II 350. Vib. Sequ. p. 12 Burs. Augu- V 184

stinus contra Iulianum I 48 vol. X p. 891 ed. 7) Ampyx, Lapithe, tetet den Kentauren

Bened. Marius Mercator adv. Iulianum I p. 39 Echetlos, Ovid. met. XII 445f.

ed Gamier, Paris 1673. Vgl. Mommsen CIL [Hiller v. Gaertringen.]

IX p. 91. [Hiilsen.] 10 Ampyx. 1) s. Ampykos.

Ampsiani s. Amsivarii. 2) "A/inv£, metallenes Stirnband der Frauen,

Ampsivarii s. Amsivarii. geringer als die oterpdvy, nach Hynm Ven. 5ff.,

M Ampndius N. f., q(uaestor), tr(ibunus) wo die xQvoaunvx<ss
r
Q(>ai der Aphrodite die me-

ns), aidaiis), CIL X 6082 (Formiae). cpdvt) anlegen. Horn. II. XXII 468ff. Hesiod. Theog.
'

'

l "
|-p v Rohden.] 916. Aesch. Suppl. 434. Eur. Hec. 464 mit Schol.

pl(ebis)

Ampulla = tfxv&os (s. d.), Salbgefiiss, auch Theocr. 1, 33. Auch das Stirnband der Pferde

iibertragen: Redeschmuck (Hor. a. p. 97; ep. I (spater d/wraxtifc), auch dies mit Metall be-

3 14 Ps -Verg catal 7, 1), wofiir Cic. ad fam. schlagen, xQv<>af*nvxss 'mnoi II. V 358. 363. 720.

l'l4,'8. Plin. ep. 12,4 das griechische Wort VIII 382. Helbig Das homer. Epos« 156. 219.

brauchen. Bei den Romern kommt ausserdem20
, J^1

-)

die a potoria vor, wohl meistens eine Glasflasche, Amsagas (dies wohl der Nomin., nicht Am-

um Wein oder sonstige Getranke (auch Wasser) saga, CIL VIII 5884; Ansaga [Accus.] hat Vict,

in geringer Quantitat aufzutragen, Mart. VI 35, 4. Vit. II 14 Petsch. ; Ampsaga [Ablat.l Plin n,
,
h.

XIV 110 mit Friedlanders Anm. Suet. Dom. V 22; 'Apy&ya [Genet.] Ptolem. IV 2, 1. 3, 28;

21- vgl. auch Plin. n. h. XX 152. [Mau.] Anspagae ftir Anpsagae CIL VIET 7759; Ampsaci

Ampullarius, krjxvdoTiods, Xr)xv&07id>kns, ein [Genet.] Mela I 30; Amsiea oder Amsiga Solm.

Verfertiger oder Verkaufer von ampullae, Ify.vfroi, p. 128, 26 ; Masaga Geogr. Rav. Ill 6) ,
Fluss,

und zwar nach Plaut. Rud. 756 von ledernen am- dessen unterer Lauf, heute Wed el-Kebir genannt,

vullae, deren Gebrauch durch Colum. VIII 2. von Augustus 25 v. Chr. zur Grenze zwischen

Plut. Sulla 13. Athen. XIII 584 f bezeugt ist. 30 Mauretanien und Numidien bestimmt wurde, s.

[Mau.] Mela, Plinius, Solinus, Ptolemaeus aa. aa. OO.

Ampykides CAujivxiSrjs). 1) = Mopsos. Hes. Als sein oberer Lauf gait den Alten nicht der

scut Here 181. Apoll Rh. I 1083. 1106. Ovid. Wed Endja — Victor von Vita nennt den Ansa-

met XII 451. Val. Flacc. Ill 420. 460. V 366. gas flnvium Girtensem famosum — aber auch

Orph Arg. 948. ni°nt der Wed Rommel, der oberhalb Constantine

2) = Idmon iiberliefert bei Orph. Arg. 721, einmiindet und heute seinen Namen auf den ganzen

verbessert in Alo'/Jdy? von Wiel (und Abel), in Lauf des Flusses durch diese Stadt iibertragen

*A8arTid8Vs von Hoffmann de Ps. Orphei cata- hat, sondern der Wed Bu Merzug, wie sich aus

logo Argonautarum, Nurnberg 1888, 26f. Seeli- der im Gebiet von Sila gefundenen Weihmscarift

ger bei Roscher Lex. d. Myth. II 105. 40 CIL VIII 5884 ergiebt : [G]eni[o] numirw Caput

[Hiller v. Gaertringen.] Amsagae sacrum u. s. w. [Joh. Schmidt.]

Ampykos und Ampyx. 1) Thessalisch, Vater Amsel. Der Singvogel heisst x6xxv<pos, auch

des Mopsos (meist in der patronymiscben Form xoyiyos Athen. II 65 d, merula, Nebenform meru-

'Auxvxldw; , s. d.; Ampvkos, Ampycus, Schol. lus Anth. Lat. 762,13. K6xxv<pog ist = Turdus

Apoll Rh I 65 Hyg fab. 14 p. 40, 6. 44, 23. merula, xvavog = Turdns cyaneus oder Petrocicnla,

fab 128. 137; Ampyx Paus. V 17, 10. Orph. vgl. Aubert-Wimmer Arist. Tierkunde I 99.

Arg 128f ) Sein Vater ist Titaron (Schol. ApoU. Uber Lebensweise, Brutzeit u. s. w. benchtet An-

Rh I 65) Eponym einer thessalischen Stadt stotele's Hist. an. V 42, 544 a 27. VIH 108,600 a

(Steph. Byz. und sonst; vgl. den Nebenfluss des 20. IX 83, 616 a 3 (Nest). Plin. n. h. X 111. 147.

Peneios aus dem Perrhaeberlande, Titaresios II. II 50 72. Dion. Ixeut. I 23. Sie wechselt je nach der

751, spater Europos genannt, Strab. VLT 331, 14 Jahreszeit Farbe und Stimme, Arist. Hist. an.

u. a.), daher heisst Mopsos Tirag^oto; bei Hes. LX 254, 632b 15. Plin. n. h. X80. Aelian. n. a.

scut. Here. 181 (oder vielmehr von seiner Hei- XII 28. Als besondere Seltenheit galten die

mat). Andere setzen den Mopsos, also auch A., weissen A., die sich nur in Kyllene m Arkadien

nach (dem thessalischen) Oiehalia. Nach Hvg. nnden sollten (bestatigt von Aubert-Wimmer

fab 14 p. 44, 23ff. wurde er von seinem Sonne I 62), Arist, Hist. an. IX 95, 617a 11; mir. ausc.

Mopsos den ihm die Chloris (Schol. Apoll. Rh. I XV (14). Aelian. n. a. V 27. Plin. n. h. X 87.

65 Hyg fab. 14 p. 40. 60ff.) oder Aregonis, eine Varro r. r. HI 9 , 17. Steph. Byz. s. KvV.^rr].

Chaonerin (Orph. Arg. 128), geboren hatte, getotet. Paus. Mil 17, 3. Sie kuriert sich selbst mit

2) Ampyx, gleichfalls thessalisch, Vater des 60 Lorbeerblattern (Plin. VHI 101), Granatapfelkerne

Phemios , Eponymen der Stadt Phemiai in der wirken auf die A. als Gift (Aelian. n. a. VI 46).

^.rnaia d h der thessalischen Heimat der Boeo- Die A. gait als Leckerbissen (Athen. H 65 d =
ter Hellanikos frg. 25. Kock Com. H 221. Matron b. Athen. IV 136d);

'$) Ampyx in einer Genealogie von Patreus, Plinius n. h. XXX 58 empfiehlt ihr Fleisch gegen

Eponymen der achaeischen Stadt Patrai, die von Durchfall. Als Spielzeug eines reichen Knaben

Lakedaimon-Amyklas anhebt , Sohn des Pelias, erscheint neben anderen Tieren auch eine A. (Plin.

Vater des Areus Ururgrossvater des Patreus, ep. IV 2, 3). Ihr Gesang heisst oi&iv (Poll. V

Paus Vn 18 5
'

89)> xinxUare (Anth. Lat. 733 R.) oder xdnxitare
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(ebd. 762, 13). Man stellte ihnen eifrig nach,

vgl. fiber den A.-Pang Dion. Ixeut. Ill 13. Anth.

Pal. IX 87 u. s. Horat. ep. II 3, 458.

Den Namen xooavyos ftihrte in Boiotien

(Tanagra) auch eme Art Hahne, Pans. IX 22, 5.

VIII 17, 3.

K6aav<pog, merula, hiess auch ein Seefisch (je-

denfalls ein Labroide, Aubert-Wimmer Arist.

Tierkunde I 113), iiber den zu vgl. Arist. Hist,

an. Vin 101, 599b 8. Er fehlt im Pontus, Plin. 10

n. h. IX 52. Uber seine ,Vielweiberei' und ,Eifer-

sucht' und seinen Fang Opp. hal. IV 172—241,

darnach Aelian. n. a. 1 14. 15. Sein Fleisch wurde

gegessen, Ath. VII 305 b. Enn. hed. 7 = frg. 529,

10 Baehrens. Er liebt tiefes Wasser und Felsen,

worauf bei der Anlage einer piscina zu achten

war, Colum. VIII 16, 17. [A. Marx.]

Amsivarii (oder Ampsivarii). Die Haupt-

stelle iiber dieses germanische Volk, dessen ur-

sprflngliche Sitze wir nicht kennen (vgl. Z a n- 20

gemeister Westd. Ztschr. VI 251), die aber

vielleicht an der unteren Ems (Amisia) gewesen

sind, bei Tac. ann. XIII 55. 56, wo berichtet

wird, die Ampsivarii (so der cod. Med. cap. 56,

Amsibarii cap. 55) seien von den Chauken aus

ihren Sitzen vertrieben worden und hatten unter

Nero einen Strich Landes am rechten Ufer des

Niederrheins, den vorher die Chamaven, dann die

Tubanten und Usipier, hierauf die Friesen kurze

Zeit occupiert hatten, besetzen wollen ; die Bomer 30

duldeten das aus strategischen Riicksichten nicht,

die Ampsivarier mussten weichen und wurden

allmahlich, nachdem sie heimatlos lange umher-

irrend vergeblich Hiilfe bei anderen germanischen

Stammen (Bructerern, Tencterern, Chatten, Che-

ruskern) gesucht hatten, aufgerieben (ZeussDie
Deutschen 91). Aber es miissen sich Reste des

Volkes erhalten haben, denn ihr Name erscheint

noch in spaterer Zeit; so in dem Provinzenver-

zeichnis des cod. Veron. 2 (bei Seeck Notit. dign. 40

251) unter den gentes barbarae quae pullulam-

runt sub imperatoribus (Amsiuarii, Atujrivarii,

Flevi, Bructeri u. s. w.); in der Not. dign. occ.

V 40 = 188 unter den auxilia palatina (vgl. VII

70) ; es nennt sie endlich Sulpicius Alex, bei Greg.

Tur. hist. Franc. II 9 unter Valentinian als zu

den Franken gehGrig (Zeuss Die Deutschen 341).

Man hat ihren Namen ferner durch Conjectur bei

Tac. ann. II 8. 22. 24 herstellen wollen (die Hss.

sprechen von Angrivarii) , was unsicher bleibt, 50

wenn auch mOglicherweise ein Versehen des Schrift-

stellers oder. ein Schreibfehler vorliegt. Ebenso

spricht die Uherlieferung bei Amm. Marcell. XX
10 gegen Ampsivarii (Francorum quos Attlma-

rios vocant die Hss.), und zweifelhaft ist es, ob

in den 'A/iymvoc oder Kawtavoi des Strab. VH
291. 292 die Ampsivarier zu erkennen sind. Die

auf der peutingerschen Tafel neben den Chad
(d. h. Chauci) genannten Vapii. Yarii konnen

die Ampsivarii sein, ebensogut aber die Angri- 60

carii (vgl. C. M uller Ausg. des Ptolemaeus I

1 p. 257. 258). Mtillenhoff Deutsche Alter-

tumskunde III 216. 314. [Ihm.]

Amtorgis (so die Hss., vielleicht Anistorgis, '

wie Conistorgis) , Stadt in Hispanien von ganz
unbekannter Lage, bei Liv. XXV 32, 5.

[Hiibner.]

Amudarsa, Stadt in der Byzacena, Station

auf dem Wege von Thaenae nach Theveste, 50

Millien siidOstlich von Sufetula (Sbitla), It. Ant.

46,4, vgl. Tissot Geogr. comp. II 644. 646, 4.

5. Ein Bischof dieser Stadt nahm an dem Be-

ligionsgesprach zu Carthago im J. 411 teil, s.

Harduinus act. cone. I 1081 D., ein anderer

eroffnet den Eeigen in der Liste der von Hune-
rich im J. 482 exilierten Bischofe von Byzacium.

j [Joh. Schmidt.]

Amudis, Castell auf dem Gebirge Izala im
nordlichen Mesopotamien (Ammian. Marcell. XVHI
6, 13; 'A/i/Modiov Procop. de aedif. II 1 [213, 22

Bonn.] ; 'AfiucoSioie Theophyl. Simoc. [de Boor]

V 4, 4 [211 B.]); Amaude Geogr. Eav. n 139),

lag 14 Parasangen von Dara entfernt. Der ara-

maische Name ist 'Amnvudin d. h. Saulen. Jos.

Stylites ed. Martin Cap. 55. Noch jetzt Tell

'Airnide. Sachau Eeise in Syrien und Mesopo-

tamien 394. Hoffmann Ausztige aus syr. Acterr

pers. Martyrer 217. [Fraenkel]

Amulett. Das lateinische amuletum leitete

man friiher falschlich von einem in dieser Be-

deutung gar nicht vorhandenen arabischen hamaht
jUmhangsel' ab (vgl. Gildemeister ZDMG
XXXVIII 140ff.). ,Es ist ein altcs lateinisches,

schon von Varro (bei Charis. 105, 9 K.) zur Unter-

suchung gezogenes Wort, das bald ganz aus dem
Gebrauch schwindet. Nach Plinius scheint es nur

noch bei Grammatikern und Glossographen fort-

geiuhrt zu werden.' In den Pliniusstellen aber

ist seine Bedeutung durchaus nicht die von Um-
hangsel; vgl. z. B. XXVIII 38: inter amuleta

est editae qit/;rnque urinae inspuerc. XXIX 66:

tribuunt basiliseo morborum rcmedia, veneftcio-

rum amuleta. XXX 82 : fel eanis niyri amu-
letum domus totias suffitae co. XXIX 83 : vesper-

tilio si ter eircumlatus domui per fenestrant in-

figatur amidetum esse u. s. w. Auch XXX 138
ist zwar vom Umbinden die Eede, doch sicht man,
nicht A. hat diese Bedeutung, sondern umgekehrt,

dem angehangten Kaferhorn wohnt die Kraft eines

A. inne. Diese Stellen fuhren fur A. einfach auf

die Bedeutung des Unheilabwehrenden , was die

Glossen durch ihre Erklarung amolimentum be-

statigen (Corp. gloss, lat. II 473 b, 48), wenn
freilich damit auch nicht die richtige — bisher

noch nicht gefundene — Etymologie gegeben ist.

Der heutige Gebrauch des Wortes ist also

gegeniiber dem antiken wesentlich beschrankt, was
durch die Mannigfaltigkeit der antiken Ausdriicke

nur bestatigt wird (Griechisch axozoojtaiov, fiaoxa-

viov, tkq'loxzov, ^solafifia, nQofiaay.aviov , xi'l.tOfia,

cpv/.axTrjoiov , Lateinisch amuletum, amoli?nen-

tum, alligatura, fascinum, ligatura, praebia;

aber vgl. Sittl Gebarden 117,2). Daraus fc>lgt.

dass fiir unsere Darstellung nicht nur die eigent-

lichen Umhiingsel beriicksichtigt werden miissen,

sondern alles, was unter den Begriff des Unheil-

abwehrenden fallt, sei es defeiisiv (prophylaktlsch)

oder aggressiv (apotropaeisch ; vgl. iiber diesen

Unterschied Milchhofer Arch. Zeit, XXXIX
284f.).

Dem Einfluss boser Daimonen, die der Mensch
zu furchten hatte, sei es durch eigenes A

T
erschul-

den, wenn er in Uberhebung den Zorn der Getter

herausforderte , sei es durch den bosen Willen

anderer , die neidisch mit Zauber in Wort und
That illin zu schaden suchten, musste er zu be-

gegnen stets bedacht sein. Gegen die Kobolde,

die ihm fortwahrend auflauerten, schiitzte er sich,

indem er ihnen stiirkere Machte entgegensteUte,

oder ihnen doch wenigstens seine Verachtung durch

eine entsprechende Gebarde oder Eede bezeigte.

Hieher gehort das abominari, wobei der Gotter-

schutz angerufen wird (z. B. im Ausruf <5 <piln

'Aboaotua, Sittl Gebarden 120, ofar'A&r)va xqut-

to>v Theophr. char. 16) und das pollicem premere

(Plin n. h. XXVIII 25), das den bosen Geist m
Fesseln schlagt, auf der andern Seite die Gebarde

der fica, des eorno (Sittl a. a. O. 123. 124),

das Ausspucken (Sittl a. a. O. 117), auch das

Scheltwort (Sittl a. a. O. 117, 1) u. s. w. Wah-

rend dies alles aber nur der augenblicklich drohen-

den Gefahr gait, war man naturlich auch bedacht,

sich dauernd den Nachstellungen zu entziehen.

Dazu brauchte mannungenau die gleichen Mittel

ins bleibende fibersetzt. An Stelle der Ernpfeh-

lung an die Getter tritt ihr sichtbares Bild, oder

man stellt dem bosen Kobold ein anderes Schreck-

gespenst entgegen, dessen grossere Starke lhn

verscheuchen soil, genau wie spater die Theurgen

die Erfolglosigkeit ihrer BeschwOrungen mit dem

Dazwischenkommen eines starkeren Darmons zu

entschuldigen Uebten (Lobeck Aglaoph. 58).

Ebenso fixiert man die Gebarden. Die fica wird

zur flcamachenden Hand, man tragt em Horn an

sich herum. In Trier (Prov.-Mus. Saal 17 Schrank

VIII) befindet sich ein sicher apotropaeisches

Bronzefigiirchen, das einen stark atmenden, hass-

Uchen nackten Menschen vorstellt. Er hebt das linke

Bein nach hinten und zeigt mit der Unken Hand

auf seinen Hinteren nnd den nach hinten herab-

hangenden Eiesenphallos. Hier haben wrr also

wieder die fixierte veriichtliche Gebarde. Man er-

setzt diese aber auch durch ein Abbild des Korper-

teils, mit dem sie ausgefiihrt wird, das Zeigen

von Phallos und eunnus durch deren Bild (vgl.

das eben erwahnte Figiirchen) oder Symbol (Muschel

statt cutmus). Da man nun ferner bestimmten

Naturdingen und Lebewesen oder ihren Teilen

von vornherein eine zauberabwehrende Kraft zu-

schrieb, so war es begreiflich, dass man sie sei

es in natura, sei es in ersetzender Nachbildung

brauchte.
, .„ „..

Um nun dieses Schutzes stets teilhaftig zu

«ein tru"- man diese Dinge immer bei sich, offen

oder versteckt . in Kapseln {bullae) oder sonst in

unauffalliger Weise, z. B. im Armband, nicht nur,

weil sie guten Teils anstossige Form hatten, son-

dern vielmehr gewiss. weil sie doch auch wieder

dem Gegenzauber hatten unterliegen konnen.

Welch hohen Wert man auf solchen Schutz legte,

haben vor allem die Ausgrabungen in der Krim

gelehrt, deren Ergebuisse von Stephani in den

betreffenden Banden seines Compte-Eendn sorg-

f'altie verzeichnet und in nnserem Sinn erklart

worden sind. Bemerkenswert sind besonders die

zahUosen Goldplattchen mit apotropaeischen Dar-

stellungen (z. B. Antiquites du Bosph Cunm. ill

2. C. E. 1876 Taf. HI 10. 11. 17, vielleicht auch

24 dessen Flammensternmuster sich auch als

Schildzeichen schon auf korinthischen Vasen rindet,

i. B Mon. d. Inst.VI/VU 33), die nach den Fundthat-

sachen auf die Kleider aufgenaht waren. Ahnlich

wie hier den Totenprunk, wenn auch nicht gleicn

kostbar, werden wir uns die apotropaeische Aus-

Panly-WiBBOw a

rflstung auch der Lebenden vorstellen durfen.

Sehr passend bot sich auch die Gelegenheit, die

schiitzenden Bilder anzubringen, am Schmnck. In

der That flnden wir sie hier seit den altesten

Zeiten. Eine Kahnfibel der ersten Eisenzeit aus

Este triigt am Bugel 7 Hirschhornscheiben. In

die grosseren ist Bernstein an verschiedenen Stellen

eingelassen (Ann. d. Inst. 1882 tav. d'agg. Q 5).

Beide aber , Hirschhorn und Bernstein , sind in

lOhechstem Grad zauberwehrend (s. unter Aber-

glauben S. 50. 72). Aus demselhen Grabe stammt

eine Fibel (ebenda Q 7), an der eine Menge

kleiner Metallkolben hangen; offenbar sollte das

Gerausch bei ihrem Zusammenschlagen vor Be-

hexung schiitzen, denn Erzklang verscheucht die

Gespenster (s. oben S. 51). In iihnlicher Weise bil-

den apotropaeische Wesen den Abschluss von Hals-

bandern, Armbiindern, Eingen, z. B. L&wen-,

Panther-, SchlangenkOpfe , oder auch die ganzen

20Tiere (z. B. C. E. 1865, 49. 1869 Taf. I 13),

oder man machte ganze Halsbiinder, die nur aus

solchen zauberwehrenden Dingen hestehen (z. X.

Mon. d. Inst. 1854 Taf. 24 [archaisch]). Besonders

reich ist ein prachtvolles Gehange (Brustscnmuck)

aus der Krim, auf dem Gorgoneion, erne Art

Achelooskopf, PantherkOpfe undDelphine zu prach-

tiger Wirkung zusammengestellt smd (Ant. Bospn.

Cunm. XXV). Sehr notig hatte den Schutz auch

der Krieger in der Schlacht, wo Behexung leicht

30 seine Waffen untauglich zu Abwehr und Angrytt

machen konnte , und umgekehrt die schutzende

Macht vielleicht seinem Feinde dasselbe anthat.

So finden wir denn vor allem auf den Schilden

der Vasenbilder eine Unmenge apotropaeischer Bil-

der (eine kurze Zusammenstellung fur die

L

Mun"

chener Sammlung in Jahns Katalog s. Schild-

zeichen ; vgl. F uchs De ratione quam . .
.
^orum

pictores . . . clipeis imaginibus exornandis adhibue-

runt Diss. Gotting. 1852), und ihre Verwendung

40 wird durch die erhaltenenEeste(vgl.Furtwangler

Bronzen von Olympia nr. 714ff.) aufs beste besta-

tigt. Sie springen auf den Vasenbildern oft aus dem

Schilde heraus, gleichsam tun mitzukampfen (so aut

der Exekiasvase des Museo Gregoriano, Mon. d. Inst-

H 22- auf einer ionischen Vase Mon. d. Inst.

VI/VII 78 ; auf einer Ruveser Gigantomachievase

Mon. d. Inst. IX 6, was alles Furtwangler a.

a O fur die Originale bestatigt). Auch auf den

Panzern, den Arm- und Beinschienen brachte man

50solcheschutzendenZeichenan(dieOberarmschienen

des AchiUeus und Aias auf der genannten Jwe-

kiasvase; RuckenteU eines Panzers Furtw&ng-

ler a. a. O. Taf. 58 nr. 980, ebenda Taf. 5»

nr. 982 b; Oberarmschiene Taf. 60 a—c. Ant.

Bosph. Cimm. XXVIII 2: Beinschiene JoumheU.

stud VII pi. 69; vgl. S. 195. Ant, Bospk Cimm.

XXVIII 7. Furtwangler a. a. O.nr. 9»U. Wi.

Schumacher Karlsr. Bronzenkatal. ™- 1£ 'h

ebenso an Helmen (Furtwangler^a.^^a. O b. 1 W.

60 Schumacher a. a. O. nr. 694 695; vgL 707)

Ein besonders scnOnes Beispiel apotopaeischen

Waffenschmucks ist der Krater Tydaewicz (Ro-

bert XV. Hall. Wmckelniannsprogr. 1891 l). wie

den Krieger, schiitzte ^ »* ^J*^
(Schumacher a. a. O. nr. 780-783. 786-787 a).

Nicht weniger als der Mensch aber, hatten

auch die Gerate des taglichen Lebens einen Schutz

notdg. Deshalb brachte man audi an ihnen die
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Bilder schreckender Wesen an, damit sich kein

bOser Geist in ihnen einniste. Besonders deutlich

tritt das bei den olympischen Bronzedreifussen

hervor. Man sollte glauben, dass diese, Gesehenke
an den hOchsten LioMgott und in seinem geweih-
ten Bezirk aufgestellt, nicMs zu befiirchten hatten,

und des Sohutzes entbehren kOnnten; aber wir
linden sie im Gegenteil — offenbar in getreuer
Nachahmung der wirklich gebrauchten — in kraf-

tigster "Weise gegen jeden bosen Einfluss verteidigt.

Besonders bevorzugt ist der Kessel. Nach aussen
hin schirmen ihn Greifenprotomen, die zugleich

als Handhaben dienen (vgl. Furtwangler a. a.

0. zu nr. 783; Roschers Lex. Myth. I 1759.
1764—1767). ,Die Tiere sind in zorniger Gereizt-

heit (794) und schreiend gedacht (795).' Nach
innen aber blicken an den Kesseln angebrachte
menschliche Fliigelflguren (783ff.) , deren apotro-

paeische Bedeutung dadurch gesiehert erscheint,

dass an ihrer Stelle sich auch Tiere flnden, die

wir sicber dafiir anspreehen durfen (787 Greif,

788 Adler, 789. 790 Stier). An Stelle der Greifen-

protomenkOnnen auch andereWesen treten, 799/800
L<5wenkopfe(vgl. dazu Furtwangler); Schlangen
(bei diesen die Wirkung durch eingesetzte Bern-
steinaugen gesteigert [Inv. 3110], wie sich das

auch an dem Greifen 804 findet , auch Hornaugen
kommen vor S. 120). Neben dem Kessel durfte

auch sein Untersatz nicht ohne Schutz bleiben.

Das Gegebene war, seinen Fuss zu dem eines apo-

tropaeischen Wesens zu gestalten (nr. 812. Inv.

13525 u. a. m. LOwenfuss). Dass wir es hier

nicht mit einem rein decnrativen Element zu thun
haben, zeigt deutlich nr. 813, wo hinter der Lowen-
klaue ein doppelter Rundstab einsetzt, der nach
den Seiten in zwei Greifenhalse auslauft (vgl. dazu
die Bemerkungen Furtwanglers; Ochsenkflpfe

an Stelle dieser Greifen in Cypern; ein vollstan-

diger Dreifuss Mus. Greg. I 57, 5). Den Schutz

des Gefasses bezwecken ursprunglich auch die

Henkelverzierungen der chalkidischen Bronze-

kannen (Annali 1880 tav. Ula; vgl. die Kanne
von S. Ginesio in Karlsruhe, Schumacher a. a.

O. 527) oder der (ebendaselbst abgebildeten) Axt,

deren Stiel und Schneide durch Widder- und LOwen-
kopf geschiitzt werden. Dieser Gedanke des Schutzes

lasst sich durch zahllose weitere Beispiele aus

jeder grosseren Sammlung belegen ; es geniigt,

hier auf Friederichs Kleinere Kunst und In-

dustrie im Altertum und den Karlsruher Katalog
zu verweisen.

An Stelle des plastischen Bildes, in dem nach
dem Glauben der Alten das gOttliche Wesen selbst

immanent ist (vgl. G. Wolff Porphyrii de philos.

ex orac. haur. rel. 206ff.), tritt die einfache Zeich-

nung mit gleicher Kraft (Bronzegravierung der

Greife auf einer archaischen, den Dreifiissen nahe-

stehenden Omphalosphiale Furtwangler a. a.

0. nr. 883). Hieher gehOrt vor allem das Gor-

goneion der attischen Trinkschalen, das den Trank
vor Behexung wahrte, und vieles mehr. Auf den
Lampen, die in der esquilinischen Nekropole des

iiltesten E«n ausgegraben worden sind , flnden

sich nicht seiten auf dem Schnabel apotropaeische

Zeichen (Dressel Annali 1880 tav. 0. Q 45
[vgl. Mon. d. Inst. I 22, 5a] S. 285p, vgl. Mon.
d. Inst. I 22, 11), Nicht anders sind, wie man
langst erkannt hat, die Augen an den archaischen

Trinkschalen aufzufassen (vgl. Naheres unter Fas-
cination).

Aber nicht nur sich und sein Gerat schutztc

der Mensch durch solche Mittel, sondern auch sein

Vieh und seine Wohnung. Die Glocken, die man
den Tieren umhangte, hatten gewiss auch prophy-
laktische Kraft, nicht anders, wie die als A. urn-

gebundene tote Spitzmaus vor dem Biss ihrer Ge-
nossinnen bewahren sollte. Vollends das wert-

10 vollste Tier, das Pferd, suchte man auf alle mOg-
liche Weise zu schiitzen. Man brachte deshalb

an seinem Gebiss Apotropaia an (gesammelt z. B.

von Stephani C. R. 1865, 165ff.), behangte es

mit phalerae oder anderen Schutzmitteln (so auf

einer archaischen Aschenkiste aus Capua Mon.
d. Inst. XI 6, la; vgl. v. Duhn Ann. d. Inst.

1879, 127).

Bbenso aber, wie der Mensch sich selbst, sein

Gerat, sein Vieh mit Zauberabwehr umgab, ver-

20 teidigte er seine Wohnstatte damit. Vor der

Thiire des Stalles und der Scheune, vor seinem
eigenen Haus, an der Werkstatte, am Zaun seines

Gutes brachte er in der verschiedensten Weise
seine Apotropaia an (vgl. Aberglauben; s. z. B.

die Hausfassade einer sf. Kanne , Ann. d. Inst.

1835 tav. D). Selbst Offentliche Gebaude scheint

man so geschirmt zu haben (Architekturstiick

wohl von einem Monumentalgebaude, Mon. d. Inst.

II 20 , 8). Nicht einmal die Heiligttimer ent-

30 behrten solchen Schutzes ; wenigstens zeigt das

Giebelfeld auf einer Unterweltsvase ein Gorgoneion

(Mon. d. Inst. II 49) und zweifellos brachte man
an Altaren Apotropaia an (Innenbild einer streng

rf. Schale Micali Storia 97, 2, vgl. C. R. 1868,

156). Auch die Stadt selbst stellte sich unter

den Schutz der schreckenden Machte. Drei Phalloi

sind uber dem Thor von Alatri ausgehauen (Bau-
meister Denkm. Ill 1702 Abb. 1783), 3 KOpfe
wohl im gleichen Sinn an der Porta dell' arco

40 in Volterra (Micali Storia 7).

Was der Mensch im Leben als segensreich

empfunden hatte, mochte er auch nach dem Tode,

im unbekannten Jenseits, nicht entbehren. Uber-

aus zahlreich sind die Beigaben an zauberwehren-

den Mitteln, die aus den antiken Grabern zu Tage
gefordert werden, und die offenbar, wie sie den-
Toten zu seinen Lebzeiten geschiitzt hatten, jetzt,

wo die Gefahren noch weit grosser waren, ihre

heilsame Wirkung weiter uben sollten (das Material

50 verstreut in den vielen Ausgrabungsberichten, be-

sonders beachtet von Stephani in den Banden
des Compte-Rendu). Und nicht nur die Leiche

selbst schiitzte man, auch ihre Behausung wurde
mit Verteidigungsmitteln reichlich ausgestattet

(aus arehaischer Zeit z. B. Mon. d. Inst. XI 6:

vgl. v. Duhn Adu. d. Inst, 1879, 119ff.; beson-

ders reich fand sich solcher apotropaeischer Graber-

schmuck in der Krim, Stephani a. a. O. wieder-

holt; zuletzt 1881, 45f. ; auch die Gorgoneia.

60 Masken und Tierkopfe der spaten rOmischen Sar-

kophage haben gewiss diesem Zweck gedient; z.

B. Robert Ant. Sarkophagreliefs II 1,1. 10,

22 a. b. 18, 27; vgl. Text 44, an den Schmal-
seiten Donnerkeile, 36, 87 a. b. 56, 158 a. b. 63,

199 a).

Was in den bisherigen Ausfiihrungen gesagt

worden ist, darf nun freilich nicht fur das ganze
Altertum gleichmassig gultig gesetzt werden. Im

Gegenteil wird eine genaue Statistik wahrschein-

lich einerseits ermoglichen, nach Volkern und fur

diese wieder nach Zeiten zu scheiden (ein Ver-

such dazu in Furtwanglers Aufsatz uber den

Greifen bei Ro s ch er Lex. Myth. 1 1742ff.), anderer-

seits genauer festzustellen , welche Dinge wirk-

lich als Apotropaia gedient haben und ob sie so

von vornherein beniitzt wurden und diese Be-

deutung spatcr, sei es auch nur zeitweilig, ver-

Chronologie 514, 5. 516; Konigsbuch Quellentaf.

12). Welcher Konig gemeint ist, muss dahinge-

stellt bleiben. Reinisch (ZDMGXV253ff.) deutet

ihn auf den oben unter Ammen ernes Nr. 3 an-

gefuhrten Herrscher, v. Gutschmid (Kl. Schr. I

236ff. 247) aiif einen Konig der 20. Dynastie und

vergleicht den Psammuthis des Sothisbuches, was

spracblich nicht necht zulassig ist, da 'Afiw&aQ-

xaTog ohne Zweifel ,Imuth hat ihn gegeben', Wap-

loren oder aber, ob die Entwicklung den umge- 10 fiovdts dagegen ,der Sohn des Imuth' bedeutet.
- ----- • Unger (Manetho 116. 139) ..sucht in der That-

sache, dass die Liste eine "Ubersetzung des Na-

mens nicht giebt, den Beweis, dass nur eine Wie-

derholung von Myrtaios (s. Amyrtaios Nr. 1)

vorliege, was C. Frick (Rh. Mus. N. F. XXIX
268) mit Recht bestreitet (vgl. Amyrtaios).

[Pietschmann.]

Ainuthis s. Alanoviiamuthis.
Amutrjum {'Aiiovxqiov Ptolem. Ill 8, 4;

20 Amutria Tab. Peut.), Ortschaft im siidwestlichen

Teile von Dacia , m. p. XXXVI Ostlich von der

Colonie Drobetae (jetzt Turn Severin) auf dem
Wege zum Unterlauf des Alutas nach Romula,

an der Vereinigung des Baches Motru mit dem
Ziul oder Schyl ; ursprunglich Name des Baches,

zu deuten als ,nicht-schmutzig , rein', a priv. und

Wz. mu ,beflecken' zd. muthra .Unreinigkeit'

;

vgl. Mcbreees. [Tomaschek.]

Amydon (17 A/tvdcbv), Ort am Axios in Make-

30 donien , von wo Pyraichmes die Paeonier gegen

Troia fiihrte, nach II. II 849. XVI 288 und Schol.

Aristot. pepl. 47 (vgl. Strab. VII 330 frg. 20. 23).

Iuven. HI 69; Steph. Byz. und Suid. schreiben

'Afivdav, wie der Ort schon zu Strabons Zeiten

hiess; etwa auch = 'Afivxgov des Hesych?
[Hirschfeld.]

'Afivtjrog, Epiklesis des Hermes auf der Akro-

polis von Athen, Hesych. s. 'EQ/ifjs a/tvrjxos. Par-

oemiogr. (Diogen. IV 63. Apostol. VII 93. Greg.

564) , war 40 Cypr. II 36. Cod. Mosq. IH 19). Clem. Alex.

Einwohner Protr. 102 p. 81 P. Es ist der am Eingang

der Burg neben den Chariten stehende Hermes

Propylaios (Paus. I 22, 8), der von dem mysti-

schen Kult der Chariten (Paus. IX 35, 2} aus-

geschlossen, im Volksmund den Beinamen A. er-

hielt. 0. Jahn Denkschr. d. Wien. Akad. XIX
38; Paus. descr. arcis 4. Wachsmuth Stadt

Athen I 139. Weizsacker Arch. Ztg. XXXm
46. Milchhofer b. Baumeister Denkm. 1203.

[Jessen.]

kehrten Weg nahm. Doch beides muss einer aus-

fuhrlichen Erorterung vorbehalten bleiben.

Litteratur: Ausser den im Text angefiihrten

Werken hauptsachlich Arp'e De prodigiosis—
operibus talismanes et amuleta dictis, Hamburg
1717. 0. Jahn Ber. d. Ges. d. Wiss. Leipz. 1854,

45f. 1855, 28ff.; die Lauersforter Phalerae. Gae-

dechens Medusenhaupt v. Blariacum, Bonner

Winckelmannsprogr. 1874. Dilthey Arch.-epigr.

Mitt. a. Osterr. II 44ff. [Riess.]

Amulius. 1) Nach der romischen Griindungs-

sage Sohn des Albanerkonigs Procas, Bruder des

Numitor. Er stiess den alteren Bruder gewalt-

sam vom Thron, ermordete seinen Sohn und machte

seine Tochter Rhea Silvia zur Vestalin. Spater

ward er von Romulus erschlagen. Vgl. den Ar-

tikel Romulus und Schwegler R. G. I 384ff.

[Klebs.]

2) Amulius Serenus, primipilaris, Tac. hist.

I 31. [P. v. Rohden.]

Amuncla ('A/iovyxU), nach Ptolem. IV 3, 42

Stadt in Africa, zwischen den beiden Syrten ge-

legen. [Joh. Schmidt.]

Amunclae (so Verg. Aen. X 564. Plin. n. h.

VHI 104. Solin. H 32) oder Amyclae (Plin. n.

h. IE 59. Sil. It. Vni 528. Martial. XIII 115,

1 A. Fundanae), Stadt in Latium am tyrreni-

schen Meere, im Gebiet von Fundi, auch Tarra-

cina benachbart. Der Sage nach von Lakonen

aus Achaia gegrundet (Serv. Aen. X
sie zur Remerzeit verOdet , da die

giftiger Schlangen wegen den Ort hatten ver-

lassen mussen (Isigonus FHG IV 437. Plin. a.

a. 0. aus Varro. Servius und Solin a. a. 0.) ; der

Name erhielt sich in dem der Bucht {sinus Amy-
elanus Plin. XIV 61; mare Amyclanum Tac.

ann. IV 59; Mvxhxia Xl/xyrj Isigonus a. a. 0.).

Den xoHiae 'AfiwxXavos nennt als vorzflglich Diphi-

los bei Athen. Ill 121a. Die Sage vom Unter-

gang des lakonischen A. wird von Verg. Aen. X 50

564 und Sil. It. VIII 528 auf das latinische iiber-

tragen. [Hiilsen.]

Amusia ('Afiovoia) , scherzhaft personificiert

bei Dion Chrys. XXXII 61. [Wernicke.]

AmUSSls, das Lineal der Zimmerleute (meist

reguta genannt), welches man mit roter Farbe

bestrich, tun zu constatieren , ob es iiberall die

Mauer beruhrte, Fest. ep. 6, 9. Non. p. 9 s. exa-

mussim und Varro daselbst. Charts. 198, 26 K.

'AfivySalrj (d/ivydaMa, amygdalus , meist

amygdala, aber auch amygdalum), der gemeine

Mandelbaum, Amygdalus communis L., in den

milderen Gegenden auch bei uns fortkommend,

allbekannt durch seine essbare Frucht. Nach

Aristarch (bei Athen. II 53a; vgl. Lehrs De

Arist. stud. Horn. 313) war apvydalri die gewohn-

lichste Form des Wortes sowohl fur den Baum
als auch fur die Frucht, Nach Suidas und Try-

Auson. id. 16, 10; amussium ist bei Vitr. I 6, 6 60 phon (b. Athec. II 53a. b) ist die Frucht &/ivy-

cine nach dem Lineal geglattete Platte. [Man.

Amnthartaios {'AnovdaqxaXog) , 38. agypti-

scher Konig der Liste des Eratosthenes (Sync.

279, wo Bun sen Agypt. Stelle in der Weltge-

schichte HI Urkundenb. 67 ganz willkurlieh 'Afivv-

xtixalog lesen woUte), angesetzt mit einer Regie-

rungszeit von 63 Jahren (vgl. auch v. Gutschmid
Beitrage z. Gesch. d. alt. Orients 3. Lepsius

ddi.rj, "der Baum dagegen afivydalij (= afivyMJa)

zu betonen. Letzterer hiess ubrigens auch d/xvy-

dalios (Luc. pro mere. cond. 5), die Frucht auch

a/ivydedov (z. B. Diphilos bei Athen. II 54 a. Her-

mipp. com. b. Hesych. Theophr. u. a.), auch a/ivy-

SaXtg (Philox. bei Athen. XIV 643 c). Columella

meint mit amygdala stets den Baum, die Frucht

nennt er nux Oraeca. Jetzt heisst der Baum
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a/*vy8a7.rid, der mit bitteren Fruchten mxeafivy- er herangewachsen, wo nicht, so soil man den Ab-
SaXrjd (Lenz Bot. d. a. Gr. u. E. 705). In Ita- legerOfter verpflanzen. Der Mandelbaum tragt eine
lien, wo die Mandeln in Garten gezogen werden, Steinfrucht mit diinnem, trockenen, ungeniessbaren
aber auch wild vorkommen, heisst der Baum Fleische, welche mit einer wolligen, grasgriinen
mandorlo oder mandolo , die Frucht mandorla Haut iiberzogen ist. In dieser Htilse flndet sich
oder mandola. Nach Movers Phoenizier I 578. ein Olreicher Kern, die bekannte Mandel. Nach
586 ware a. der semitische Name der phrygi- v. Heldreich (Pflanzen d. att. Bbene 580) ge-
sehen Kybele und bedeutete ,grosse Mutter'. Dem hSren die gegenwartig in Attika kultivierten
Mythos nach war der (zuerst aus dem Winter- Varietaten zu den achlechtesten , dickschaligen.
scnlaf erwacbende) Mandelbaum allerdings aus 10 Bin grosser Teil wird noch unreif unter dem
dem Blute der Gottermutterentstanden (vgl. Murr Namen Tadyala gegessen. Mandeln waren von
Die Pflanzenw. i. d. griech. Myth. 39); doch jeher eine oft genannte Speise (vgl. z. B. Me-
fuhrt das lakonische fivxtjQos = ftovxygos (vgl. nander bei Athen. XIV 651a. Lucian. apol. 5).
Pamphilos bei Athen. II 53 b), d. h. Nuss, Mandel Seine Friichte wirft der Mandelbaum gern vor
(vgl. lat. Gen. nuoerum Charis. 54, 25 K.), mit der Eeife ab , namentlich bei gewissen Stiirmen
Wahrschemlichkeit auf griechische Ableitung. (vgl. Plin. XVI 109. XVII 11. Theophr. h. pi.

Die Bedeuttmg (vgl. fivaam
, jtv^a, mtteus) war II 2, 9), weshalb man besondere Anstalten zu

sonach wohl .weiche , schleimige Frucht' (vgl. treffen hat , vor alien Dingen die Capriflcation
Hehn KulturpflanzenS 496. Vanicek Etym. (igivaa/nde) ; das Nahere hieriiber bei Theophr.
Worterb. 738. Kuhns Ztschr. XII 210). Andere20h. pi. II 8, 1. Schon die Alten unterschieden
glauben, dass (wie der Baum so auch) das Wort bittere (dies die geringere Sorte) und siisse Man-
syrischen Ursprungs ist; erwahnt sei auch die deln (vgl. Pollux I 233. VI 78. 80. IX 101.
alte Ableitung von a/ivy/ia oder dfivxrj (von Theodoret. p. 482, 5 Gaisf. Geopon. VII 12, 2.
d/ivaato) —

•
Schmarre, Schramme, angeblich von 20, 7. 24, 1. 31 , 1) , und Plinius (XVII 252)

den Griibchen auf der Nussschale — die auf den giebt Recepte an , wie bittere in siisse zu ver-
Grammatiker Herodian zurtickgeht ; vgl. Athen. wandeln seien (vgl. Theophr. h. pi. II 7, 7;
II 52 e. Pint, quaest. sympos. I 6, 4. Nach caus. pi. Ill 9, 3. Pallad. de r. r. II 15, 11.
Herakleon yon Ephesos wurden iibrigens die Man- Geopon. X 59). Andererseits nennt er eine Me-
deln zuweilen auch ndgva genannt (Athen. II thode, aus siissen Mandeln bittere zu machen:
52 b). Der Mandelbaum gehort zur Ordnung der 30 man lasst die Baume von Tieren belecken (XVII
rosenartigen Pflanzen (Rosiflorae). Sein Aussehen 237). Dass die bittere Mandel (weil Blausaure
hat viel Ahnlichkeit mit dem Pfirsichbaum, ist enthaltend) giftig ist, wenigstens fur kleinere
aber vor allem durchdie trockene Steinfrucht Tiere (z. B. Fiichse, Diosc. I 176) und - in
von Prunus und Persica unterschieden, ferner grOsserer Menge genossen — selbst dem Men-
durchDrusenandenBlatternunddoppelt stehende schen schadlich werden kann, wussten schon die
Bluten. Die letzteren sind weiss oder hellrosen- Alten, wie sie uberhaupt in allem, was die Frucht
rot (Theophr. h. pi. I 13, 1. Priap. LI 13) und und ihre Verwertung oder den Baum selber, seine
gewahren einen schflnen Anblick. Die Bliitezeit Behandlung, Pflege und Aufzucht angeht, sich
fallt ausserordentlich friih (jiQwifikaareZ Theophr. gut orientiert zeigen ; vgl. Aristot. h. a. IX 40.
h. pi. I 9, 6; prima omnium Plin. n. h. XVI 40 Plin. XV 89. 114. XVI 86. XVII 88. 131. 135.
103), meist in den Januar (vgl. Seidensticker 247. Pallad. de insit. 149. 157; de r. r. II 15, 6ff.

Waldgesch. d. Altert. LT 44), ja mitunter schon (Hauptstelle). HI 25, 33. Colum. de arbor. 22,
in die Mitte des December, bei uns in den Marz 1. 2. 25, 1 ; de r. r. V 10, 12fF. IX 4, 3. XI 2,
oder April, wodurch er im Landschaftsbilde von 96. XII 55 , 2. Gargil. Mart, de arb. pomif. 3.
jeher besonders aufflel. Dielanglich-lanzettlichen, Geopon. Ill 1, 4. 3, 4. 13, 4. X 57, 1. 3. 5.-

driisig-gesagten Blatter erscheinen erst nach den 58. 61. 62. Magerstedt Obstbaumzucht der
Bluten, Theophr. h. pi. VII 13, 7; de caus. pi. Rorner. Billerbeck Flora class. 125f. Fraas
I 14, 4. Uber die Zeit ihres Abfallens, welches Synops. pi. fl. cl. 67. Lenz Bot. d. a. Gr. u. R.
nicht fruher erfolgt, als bei anderen Baumen, 705ff. Die urspriingliche Heimat des in Sud-
vgl. Theophr. h. pi. I 9, 6. Plin. XVI 83. Der 50 und Mitteleuropa angebauten Mandelbaumes war
Baum wird bis 9i/

2 m. hoch; nur der siideuro- allem Anscheine nach Syrien; vgl. Koch Baume
paische Zwergmandelbaum (Amygdalus nana L.), u. Straucher 192. Murr Die geogr. u. mythol.
der auch bei uns als Zierstrauch in Garten ge- Namen d. altgr. Welt in ihrer Verwert. fur ant.
zogen wird, bleibt strauchartig. Jener vertragt Pflanzengeogr. 11. v. Heldreich Nutzpflanzen
die grOsste Trockenheit, nimmt mit magerem Griechenl. 67. De Candolle Ursprung d. Cul-
BodenVorliebfNeumann-PartschPhysik.Geogr. turpfl. 272. Von da verbreitete sich der nutz-
v. Griechenl. 427) und tragt noch in hohem Alter, liche Baum bereits in praehistorischer Zeit schnell
Plin. n. h. XVI 117. In Griechenland ist er in iiber Palastina, Phoenikien, die Pontusgegenden
Garten, auf Feldern und trockenen Hiigeln viel- (Paphlagonien u. s. w. ; vgl. Hermippos bei Athen.
fach angepflanzt und kultiviert worden, nicht 60 1 28 a: duvyda/.a oiycdderra UayZaydveg xage-
selten ist er aber auch — wie noch heute — Xovm. Hehn KulturpflanzenS 319), den Kau-
halb verwildert anzutreffen gewesen. Schon Theo- kasus und Nordafrica (Plin. XIII 8. XV 114.
phrast wusste, dass er, aus Samen erzogen, Leunis Synops. LT. Teils II § 440, 1). Dass
schlechter schmeckende Friichte gab (vgl. h. pi. sonach dieser Fruchtbaum aus dem Orient, d. h.
II 2 , 5)_; darum rat er , ihn zu propfen (z. B. aus Kleinasien bezw. aus Syrien und Phoenikien,
auf Aprikosen-

, Pflrsich- oder Pflaumenbaume

;

nach Griechenland eingefuhrt wurde, darf als fest-
das Umgekehrte [Pnaumenreiser oculierte man stehend betrachtet werden. Fraglich ist nur, wann
gern auf Mandelstamme] bei Plin. XV 42), wenn die Griechen dieMandel und ihren Baum kennenge-
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lernthaben- weder Homer noch Hesiod erwahnen Oles, welches auch fierdmiov hiess, aus den bit-

ihn Hehn (vgl. auch Koch 193) neigt zu der teren Mandeln beschreibt Plinius XV 26; vgl.

Amiahme, dass diese Einfiihrung erst in verhalt- Diosc. I 39. Es diente wegen seines grossen

nismassig spater Zeit erfolgt sei. Von Hippo- Fettgehaltes (Plin. XV 109) auch zur Conser-

krates und den alteren Komikern Phrynichos und vierung von Wohlgeriichen, Pirn. XKL 19. Auch

Eupolis an, die bereits Mandeln von Naxos er- trinkbare Mandelmilch (von den sussen Man-

wahnen (Athen. II 52 c. d = FCA I 387. 327 K.), deln) wird erwahnt bei Serem Sammon 459

ist der Baum nachweislich in Griechenland be- (== Baehrens PLM HI 128). Theophrast kennt

kannt gewesen. Theophrast kennt ihn und die ferner den Gummifluss beim Mandelbaum und

Erscheinungen seines Vegetationsprocesses sogar 10 dessen Folgen (h. pi. IX 1, 2 5 und an zahl-

genau; seine Beschreibung ist zutreffend und reichen anderen Stellen ;
vgl. Phn. XXIV 105i.

plastisch; ja er spricht sogar schon von verwil- Ael. hist. an. IV 36) Die medicimschen Wir-

derten Mandelbaumen (h. pi. n 2, 9). Murr kungen des Gummis bei Diosc. I 176 Das aus

(Pflanzenw i d gr Myth. 37) mochte den Zeit- den bitteren Mandelbaumen ausfliessende Gummi

punkt der Einfiihrung des Baumes, der in Griechen- ist minderwertig, Plin. XIII 66 Uber den.Blu-

land sicherlich spater als seine Frucht bekannt tensaft als Bienenspeise s Aristot. h. a. IX 40.

wurde, weiter zuriickdatieren ,
ja in die prae- Varro de r. r. Ill 16, 22. Betreffs der medi-

historische Periode zuruckverlegen. Vielleicht liegt cinischen Verwendung der Mandeln s Diplulos

die Wahrheit in der Mitte, zumal die Einfiih- bei Athen. II 54a; am ausfiihrlichsten GalenJVl

rung nicht viel Schwierigkeitenverursachthaben 20 611f. 793. XI 827f. XII 392. 745) und Dios-

kann da der Baum durchaus nicht empfindlich korides (I 176) , wo auch hervorgehoben wird,

ist Pallad de r. r. II 15 , 7. Es ist sonach dass die medicinischen Wirkungen der bitteren

anzunehmen, dass der Mandelbaum den Griechen Mandel kraftiger sind als die der sussen
;

vgl.

fruher bekannt wurde, als beispielsweise die Ce- Hippocr. I 690. Scribon. Larg. comp. med. 5.

drate, anscheinend auch fruher, als Walniisse 147f. (Hehn 322). Mandelferbe war fur manche

und Kastanien; vgl. Neumann-Partsch 427. eine Lieblingsfarbe der Herder, Ov. a. am. Ill

Oegen eine gar zu fruhe Bekanntschaft der 183. Aus der Bliite weissagte der Landmann

Griechen mit ihm scheint indes der Umstand zu den Ertrag der Felder und Baume (Theophyl.

sprechen, dass Baum und Frucht erst verhaltnis- probl. nat. 17. Philo vit. Mos. 2 Verg. Georg

massig spat, namlich im 1. Jhdt. v. Chr., nach 30 1 187). Nach Eupolis (bei Athen. II 53 a = FCA I

Eom gekommen sind, wo man sie zunachst mit 274 K.) scheint es sogar Sitte gewesen zu sein, bei

primitiver Bezeichnung — gleichsam provisorisch der Mandel zu schwOren {<woXeTs pe.vai pa tr/v

— eriechischeNiisse' (mix Oraeca) nannte. Pli- dfivydaXfjr) ;
vgl. Herod. jieei pov Xel p. b, ib.

nius sagt ausdriicklich (XV 90): haee arbor (der Sehr alt ist lie Memung, die Mandeln seien,

Mandelbaum) an fuerit in Italia Catonis aetate vor dem Trinken genossen ein wirksames Vor-

dubitatur, qumiam Oraeeas nmninat; vgl. Cato beugungsmittel gegen die
i
Tmnkenheit

j

^vgl Eu-

de agr. 8, 2 und Macrob. sat. Ill 18, 8, wo in polis bei Athen. II 52d Machon ebd. VIII 349f.

demselben Sinne auch die Bezeichnung nwcThasia Xenarchos ebd. X 426b Noch Hans h _olcz:

sebraucht ist (vgl. Hehn 321). Mit der Zeit ,Zu schloffen machen sie bereyt unn wem darmit

wurde aber auch die griechische Bezeichnung von 40 die Trunkenheit' ; vgl Macer Flondus de vinb

Baum und Frucht den Romern bekannt und von herb. ed. Choulant- Sillig 189 Ausfuhrhches

diesen mit latinisierter Endung (amygdala) bei- iiber den Aizt des Drusus des Sohnes desiKa^ers

behalten. Der Ausdruck ,thasische Nuss' bezieht Tiberius, der, wenn er funfbis sechs bittere Mandeln

sich sicherlich auf die Thatsache, dass besonders vorher gegessen hatte, die anderen unter den

gute Friichte auf Thasos geerntet wurden. Das Tisch trinken konnte, sonst aber gar mchts ver-

Gleiche gilt, vielleicht in noch hoherem Grade, trug, s. bei Pint, quaest. sympos. I 6, 4. Wegen

von den Inseln Naxos, Chios und Kypros, deren seines bereits rmfruhesten Fruhjahr stattfin-

Mandeln im Altertum geradezu beriihmt waren; denden Prangens im neugeborenen Blutenkleide

vri Lenz 705. Zum Knacken der Mandeln hatte war der Baum schon vor alters em Sinnbild der

man ein besonderes kleines Werkzeug, den dfivy- 50 sich im Fruhjahr verjungenden Naturkraft und

SaXoxardxrvg oder xaevoxardxTr,; ; vgl. Aristot. der friihzeitigen Entwickelung ;
vgl. Creuzer

quaest. mech. 24 (23). Athen. II 53b. Von man- Symb. II 48-55. Dierbach Flora myth. 110.

chen Tieren dagegen, besonders gewissen Affen- Darauf deutet auch der hebraische Name der

arten, wusste man, dass sie sich die Friichte Mandel hin nS=B; dieses Wort heisst mit den-

selbst mit vielem Geschick Offnen und den ess- selben Buchstaben .fruhzeitig sich ausbilden .
An-

baren Kem herausholen; vgl. Aelian. hist. an. X dererseits ist der bittere Mandelbaum das binn-

30 Die mix Graeca wurde auch — zerrieben - bild der Bitterkeit der Trauer ,
das Symbo^es

zum Einreiben gegen Ungeziefer bei Hunden ver- Schmerzes; vgl. Roscher Lex. d. Myth. 1 ll'l,

wandt- xs\ Varro de r. r. II 9, 14. Auch das 28. Als Attis sich selbst unter einer Fichte

bekannte aus den Mandeln gewonnene 01 (oleum 60 entmannt hatte, starb er; Kybele begrub seine

amygdalinum), von dem die Friichte bis zu 500/ Hoden (phrygischer Mythos ;
vg^L Paus. VII 17

in sich haben wurde schon fruher sowohl zum 9ff. Arnob. V 5-7; die Gestelt der Mandel-

Salben (Xen Anab. IV 4, 13. Theophr. de odor, baumfrucht war fur die sinnlich verankgten

14 16. 20) als auch in der Heilkunde angewandt, Phrygier Veranlassung ,
sich an die mannhchen

z B als Emulsion gegen Reizzustande der Re- Geschlechtsteile, Hoden, ennnert zu fuhlen; vgl

spiratiolorgane sowkdes Darmkanals (vgl. Plin. Murr 38). Ja die Braut des AttiB t5te e sich

XXni 85 XXVI 22 XXVni 254. Diosc. I 39. selbst aus Verzweiflung uber den Tod ihres Ge-

Schulze 'Toxic, veter. 71). Die Bereitung des liebten. Aus ihrem Blute entsprossen Veilchen.
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Diese begrub K}'bele (= Agdistis), worauf ein chenbades'), der traditionelle Hiskiateich (Bae-
Mandelbaum aua der Brde wuchs, das Sinnbild deker Palast. u. Syrien8 83). [Benzinger.]
des Seelenschmerzes. Nach Paus. VII 17, 11 Amyke (Aftvkrj), auch Kittia genannt, Toch-
war es auch ein Mandelbaum — allerdings nach ter des kyprisehen K0nig8 Salaminos, Gattin des
Arnobius ein Granatbaum — , der aus dem ab- Inachossohnes Kasos, der einst mit Kretern die
geschnittenen mannlichen Gliede des Zwitter- Akropolis {jtaXaia jtdXig) yon Antioebeia besiedelt
weaens Agdistis (s. d. Nr. 2) entstanden war. Hier hatte. A. selbst hatte ebenda sioh mit Kypriern
ist die Bntmannung das Symbol der den Winter (ausKittion? Salamis?) angesiedelt, die zusam-
iiber kraftlosen Vegetation. Eine Tochter des men mit den Kretern des Kasos und den Athenern
Flussgottes Sangarios , Namens Nana , steckte 10 von Antigonia in die makedonische Neustadt des
eine reife Frucht dieses Baumes in ihren Busen

;

Seleukos Nikator ubernommen wurden : Pausanias
hiedurch wurde sie schwanger und gebar einen v. Damaskos frg. 4 (aus Malalas p. 198 Bonn.,
Sohn, eben jenen Attis. In diesem Mythos tritt FHG IV 469b, vgl. 467b). 0. Miiller Antiquit.
die Beziehung der Mandelfrucht zur junges Leben Antioch. 18, 3. [Tiimpel.]
weckenden Zeugungskraft besonders klar zu Tage

;

'Afivxqs jzeSiov (Polyb. V 59; bei Strab.
vgl. die Worte im Hymnos bei Hippolyt ref. 5, 9. XVI 751 'Avxio%iwv xeMov)

,
grosse Ebene am

Genaueres fiber die symboliscbe Bedeutung des Ostfusse des Amanos, vom Orontes und seinem
(phrygischen an den Adoniskult erinnernden) At- Nebenflusse Karasu (,Schwarzbach') durchstrOmt

;

tiskultus bei Eoscher Lex. I 719f. (Ersterben alter Seeboden, 111 m.iiber dem Meer, vielekiinst-
der Natur im Winter, Erwachen der Vegetation 20 liche Htigel ; in der Mitte der See von Antiochien.
im Friihjahr). Uber die Agdistismandel (Ver- Hier besiegte Aurelian im J. 273 die Zenobia.
wandlung leiblicher Substanz in ein Gewachs) Heute el-'Amk. (.Einsenkung') genannt (Ritter
vgl. auch Botticher Baumkultus 270. Wie Erdkunde XVII 1612ff. Baedeker Palast. u.

das Wesen eines Verstorbenen (Transflgurierten) SyrienS 198). [Benzinger.]
in der Pflanze weiterlebt, dafur ein schones Bei- Amyklai (al 'AfivxXat , eigentlich ,die An-
spiel bei Serv. Eel. V*10. Ov. Heroid. II 98ff. mutige', vgl. Hesych. s. a/ivxXfe; 'A/nvxXa Sosib.
Hyg. fab. 59. 243. Myth. Vat. I 159. II 214. bei Zenob. I 54), altachaeische (II. II 584) viel-

Pallad. de insit. 61. 97. 149. Mannhardt W.- erwahnte Stadt im mittleren Eurotasthale, ziem-
u. P.-K. 21. Botticher Baumkultus 272: Phyllis lich eine Stunde siidlich von Sparta in einer
war die Tochter des thrakischen Kfinigs Sithon 30 fruchtbaren, mit reichen Baumgruppen besetzten
und liebte den Demophon, den Sohn des Theseus Ebene (vgl. Polyb. V 19) , in der Gegend des
und der Phaidra. Demophon hatte ihrversprochen, jetzigen Sklavochori gelegen; doch entspricht
zu ihr zurtickzukehren, doch da er wahrend langer dieser neuere Ort , in dessen Kirchen sich zahl-
Zeit sein Wort nicht eingelost hatte, wurde reichearchitektonischeFragmenteund Inschriften
die getauschte Phyllis, die sich verlassen wahnte, vorfinden , offenbar nicht ganz der alten Stadt,
schwermiitig und erhing sich an einem Mandel- sondern die Burg derselben stand eine halbe
baum. Die Gotter jedoch hatten mit ihr Er- Stunde weiter nOrdlich auf einem massigen Hiigel
barmen und transflgurierten die Phyllis in diesen nahe dem rechten Eurotasufer , der jetzt eine
Baum. Die Trauer der Geliebten dauerte noch Kapelle der heiligen Kyriaki tragt und noch be-
im Baume fort, der Mandelbaum griinte nie wieder 40 deutende Eeste der aus gewaltigen Werkstiicken
auf, sondern blieb ohne Blatter (vgl. Plin. XVI errichteten alten Burgmauern aufzuweisen hat;
108). Als Demophon endlich kam, um sein Ver- am sfidlichen Fusse desselben, gegen Sklavochori
sprechen einzulosen, war er traurig, als er das zu, scheint die untere Stadt gelegen zu haben,
Geschehene vernahm, und umarmte den scheinbar die freilich immer noch nicht ganz sicher be-
erstorbenen Grabbaum. In diesem Augenblicke stimmt werden kann. Nach der Eroberung be-
erbebte der Baum freudig und prangte in fri- hauptete A. anfangs unter achaeischen Fiirsten
schem

, plotzlich entstandenem Blutenkleide , so eine gewisse Selbstandigkeit und bestand spater
den lange Entbehrten begriissend. Uber die Ent- als pem/xtj fort. Es hatten namlich nach der ge-
stehung des Mythos (Demophon ein Bild der wohnlichen Tradition die dorischen Eroberer das
neues Leben erweckenden Fruhlingssonne und die 50 Gebiet von A. dem Achaeer Philonomos, dessen
Begrussung der letzteren durch den zuerst von Verrat sie bei der Eroberung Lakoniens unter-
allen Baumen und so herrlich bluhenden Mandel- stutzt hatte, als eine Art Lehensfiirstentum uber-
baum

; Gleichklang <Hlhg und <pvkior) vgl. De geben ; dieser hatte dnrch Aufnahme von Minyern
Gubernatis La mythol. des plantes II 9. Man von den Inseln Imbros nnd Lemnos, deren Nach-
39. Dass ubrigens die jungen Blatter am Man- kommen freilich schon in der dritten Generation
delbaume oft sehr schnell kommen, alle womfiglich wieder ausgewandert sein sollen, die BevOlkerung
in einer Nacht, soil der Wirklichkeit nicht selten vermehrt (Strab. VIII 364. Conon narrat. 36). Und
entsprechen. Die Stadt Mygdale in Oberlydien, wie man hier Bildsaulen des Agamemnon und
fruher Mygdonia, d. h. Mandelland, hat angeblich der Klytaimnestra zeigte und das Heiligtum und
von Mandeln den Namen erhalten. In Palastina 60 Bild der Kassandra, die unter dem Namen Ale-
fuhrte bei Jerusalem ein Ort den Namen 'Apvy- sandra verehrt wurde, so sind neuerdings in der
SaXov (s. d.); vgl. Murr Die geogr. u. mythol. That hochst wichtige Eeste .mykenischer' Kultur
Namen der altgr. Welt in ihrer Verw. f. ant. in dieser Gegend, zumal in einem Kuppelgrabe
Pflanzengeogr. 11. [Wagler.] im nahen Vaphio (s. Pharis) gefunden worden,

Amygdalon ('AfivySaXov Joseph. Bell. Jud. so wie Otfr. Mfiller schon friih vorausgesagt
V 11, 4), der ,Turmteich' (nicht ,Mandelteich'), (Die Minyer 1820, 319, vgl 'Etp^i. dgxawX.
Teich im westlichen Teil von Jerusalem, heute 1889, 129). Die Stadt behauptete dann noch
Birket Hammam el-Batrak (,Teich des Patriar- etwa zwei Jahrhunderte lang unter fortwahren-
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blindenLarms erlassen; als n™. d*e * « f* f^ Horen darstellte; an der Basis befand sich zur

wirklich lierangezogen seien, tab aus Furcht Harm «g™«™ HvarjenemG^m^dtoi^^mridfin J^^^egt von Amyklai , dem HyaMn-
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n
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sein; AixvAaios heisst der Gott bei Pausanias Amy
Bflcheler Rh. Mus. XL Er-
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Kreta, Steph. Byz. s. 'AfivxXcu. Halbherr Mus.
ital. in 717. Vgl. Preller Gr. Myth. 4 I 250, 1.

2) Auch die Dioskuren werden foot A/ivxXatot
genannt, CIG 6860 b =Kaibel Bpigr. Gr. 650
= IGI 2461; namentlich feiern die romischen
Dichter Amyklai als ihre Heimat und Wohnsitz
der Leda, daher Amydaei bei Ovid. Heroid. VIE
71. Verg. Georg. Ill 89. Stat. Silv. IV 8, 29;
Theb. VH 413 u. 0; vgl. Verg. Cir. 489. Val.
Flacc. Arg. IV 312 u. 6.

8) Hyakinthos heisst 'AftvxXaco; bei Nonn.
Dionys. XI 365. XII 160 uud Koluthos (Miller
Eloge de la chevelure 17. Philol. V 170. XXTTT
414). WelckerGriech. Gfltterl. 1 475. [Jessen.]

4) Aus Korinth, Erzgiesser, machte in Ge-
meinschaft mit Chionis und Diyllos eine den Kampf
des Apollon mit Herakles am den Dreifuss dar-
stellende Gruppe, die die Phoker zur Erinnerung
an ihren im Anfang des 5. Jhdts. fiber die Thes
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abgeleitet, Paus. VII 18, 5. An den elischen
Ladon versetzt uns die Liebesgesehichte von
Daphne, Tochter des A., und dem Sohn des
Oinomaos Lenkippos, mit dem Apollon rivalisiert,
erzahlt vom Elegiendichter Diodoros aus Eleia
und dem historischen Romanschreiber Phylarchos
frg. 33 (FHGI 342. Plut. Ag. 9), citiert beiParthen.
15 (Paus. VIII 20 ubereinstimmend, nach einem
Handbuch? Kalkmann Paus. 132, 3). Varian-

10 ten s. u. Daphne.
In anderer Verbindung, aber wohl nur schein-

bar, steht A. in Argos als Sohn der Niobe, welcher
mit seiner Schwester Chloris oder Meliboia allein
von dem gottlichen Strafgericht verschont bleibt
und der Leto einen Tempel grundet, Paus. II
21, 9. Apd. ni 5, 6, 4, wo die argivische Dich-
terin Telesilla citiert wird (frg. 5, PLG*III 380f.).
Die argivische Mobesage ist alt (Epos Phoronis),
vgl. Thraemer Pergamos 30ff. Ob hier von„„„ """" • «««« uic mc»- vgi. luraemer rergamos <sun. UD nier vor.

sahererrungenenSieg nach Delphi weihten, Paus. 20 argivischer Seite ein Versuch vorliegt, das lako
a. 13, 7; vei. Niemann De anathem trrn^c iDisa ni=i..m imirvu; <.!„ awi.j a v.-X 13, 7; vgl. Ziemann De anathem. graec. (Diss
Eegimont. 1885) 12. Sauer Anfange d. statua-
rischen Gruppe 27f., vgl. 17, 63. [C. Robert.]

Amyklas (A/ivxXag). 1) Eponymos der lako-
nischen, aus vordorischer Zeit stammenden Stadt
Amyklai, als solcher in die altlakonischen Genea-
logien verflochten und auch in die KOnigsliste
aufgenommen. Die altere tiberlieferung versagt;
in Amyklai kennt ihn Pherekydes (s. u.). Die
KOnigsliste bei Paus. Ill Iff. (d. h. nach Immer- 30
wahr Die Lakonika des Paus., 1889, 6f.. Sosi-
bios) nennt ihn c. 1, 3 Sohn des Lakedaimon
und der Sparte, Vater des Argalos (Hesych. s.

'Aytyaioe; vgl. L. Weber Quaest. Laconicae, Diss.
Gotting. 1887, 55, 2. Diet. Cret. I 9), der ihm
in der Regierung folgt, und des Hyakinthos,
den Apollon liebt und totet. Damit stimmt z.

T. Apd. HI 10, 5, der ihm jedoch Diomede,
Tochter des Lapithas, zur Prau und Kynortas

nische Amyklai als Griindung von Argos hinzu-
stellen, lasst sich nach den Resten der tiber-
lieferung nicht mehr entscheiden. Das Gegen-
stuck hierzu giebt das Fragment 93 des Phere-
kydes (nach Buttmanns Correctur), wonach
sich Argeios, Sohn des Pelops, die Tochter des
A., Hegesandra, aus Amyklai zum Weibe nimmt.

[Hiller v. Gaertringen.]

2) Amyklas, Amyklos s. Amyntas Nr. 24.
Amykos (Aftvxog). 1) Hafenort in der Bucht

von Nikopolis, am thrakischen Bosporos, etwa
in der Mitte der asiatischen Seite, wo jetzt Bei-
kos (Plin. n. h. V 150); mit einem Heroon des
A. (Schol. Apoll. Rh. II 159, vgl. Plin. XVI 239).

[Hirschfeld.]

2) Sohn des Poseidon und der Bithynis (Apol-
lod. I 9, 20, 1. Schol. Plat. Leg. VII 796 A)
oder der Pelia (Schol. Plat. a. a. O.) oder der
bithynischen Nymphe Melie (Apoll. Rh. II 4),

------ —-
—-r-—~i ->" "»•• uuu jj.j.jiv.h,i,» unoijuiBcueu nympne juene (Apoll. an. u 4),

(bei Pans. Sohn des Argalos) zum Sohne giebt. 40 K5nig der Bebryker, verwehrte alien Fremden zu
Mit xivakinthos una NarkiKsns nennt A oinon Ian,lor. ,,r.A w„„„„.. „: , i i ... • iMit Hyakinthos und Narkissos nennt A. einen
Liebling des Apollon Aristid. XI 140. Clem.
Rom. horn. V 15. Dass A. die Stadt Amyklai
grundete, sagt ausser Paus. a. a. O. ausdrucklich
Simmias (v. Rhodos) iv Mr/aiv bei Steph. Byz.
s. 'AfiixXai (Eust. II. II 584). Verschiedene
Genealogien verbinden A. mit anderen pelopon-
nesischen Gegenden, mit Messenien, wennPerieres,
Vater des Aphareus nnd Leukippos — und auch

landen und Wasser einzunehmen, bevor sie sich
mit ihm im Faustkampf gemessen hatten. Seinen
Zusammenstoss mit den Argonauten erzahlt aus-
fiihrlich Apoll. Rh. H Iff.; vgl. Theokr. XXII
27ff. Apollod. I 9, 20, If. Val. Flacc. IV 99ff.
Hyg. fab. 17. Polydeiikes tritt als Vorkampfer
der Argonauten auf und besiegt den Unhold ; A.
wird gefesselt (Epicharm und Peisandros Schol.
Apoll. Rh. H 98), oder er muss schworen, kiinftigr —

_ — -

—

it™ ^^v.c^vu aF»ii. I.™, u TOj, uud ei umss senworen, sunrng
des lyndareos und Ikarios! — Sohn des Kynor-50alle Fremden zur Quelle heranzulassen (Theokr
tas. also F.ntpl Hes A luu„( IknA TTT in O T vvn tmx\ .i. -i ,_.,.. .. i .tas, also Enkel des A. heisst (Apd. in 10," 3. I

9, 5), oder wenn Aristides jisqi Kvidov frg. 22
(FHG IV 324) den Leukippos direct zu seinem
Sohne macht. Dies sind naturlich spartanisch-
dorische Vergewaltigungen der messenischen Sage.
Wie alt dergleichen sein kann, zeigt das, obwohl
gerade gegen Sparta gerichtete, arkadische Weih-
geschenk, das urn 369 nach Delphi gestiftet ist;
Inschrift bei Pomtow Ath. Mitt. XIV 17. Paus

7, ' \r ^dai?ela >
Tochter des A., ist von 60 Plin. n. h. XVI 239); dort auch ein Heroon des

XXII 131ff), oder er wird getctet (Apollod. Apoll.
Rh. Hyg. aa. OO. Orph. Arg. 663. Opp. Kyneg. 1 363).
Ein Satyrspiel A. dichtete Sophokles (FTG2 154).
A.s Bruder Mygdon von Herakles getotet (Apollod.
II 5, 9, 6) ; A. erfindet den Gebrauch der Riemen
beim Faustkampf (Plat. Leg. VII 796 A mit
Schol.) ; auf seinem Grabe wachst ein Lorbeer-
baum, wer davon einen Zweig abpflfickt, bricht
in Schmahungen aus (Schol. Apoll. Rh. II 159.

Arkas Mutter des Triphylos. Aber dieser ist
hier doch noch Bastard neben den hi 'Agxadtq
geborenen Sohnen der Erato, wahrend nach Apd.
Ill 9, 1, 1 Leaneira Tochter des A. (= Laodo-
meia), Mutter des Apheidas und Elatos ist (miss-
verstandliche Kftrzung?). Ferner wird im achae-
lschen Patrai der Eponym Patreus im zehnten
Geschlecht von A. durch dessen Sohn Harpalos

A.
, und der Ort selbst heisst A. (Schol. Apoll.

Rh. II 159) oder portus Amyci (Plin. n. h. V
150. XVI 239).

Darstellungen (Zusammenstellung Wienei
Vorlegebl. 1889 XH): rf. Hydria im Cabinet des
Me"dailles, Gerhard Auserl. Vasenb. 153f. Cisten:
ficoronische im Mus. Kircheriano zu Rom (H el-

big Fuhrer LI 388, abg. Gerhard Etr. Sp. I

2 u s); Berlin (Friederichs Berl. ant. Bildw. 862 K.), urn den Schleim zu verdicken (Cels. II

II 541 Ann. d. Inst. 1866, 181 nr. 62. Etr. 23), urn harte Backen zu erweichen (Plin. XX11

Spiegel: Gerhard Etr. Sp. 171; Gerhard- 137 ; vgl. Galen. VI 500), gegen Thranenfluss, Ge-

KOrte Etr Sp V 90 (hiermit wohl der Spiegel schwure und Pusteln (Diosc. K 12d. Plui. a. u.),

Tvskiewicz Bull. d. Inst. 1869, 14 identisch). gegen Blutspeien (ebd.), LuftrOhrenkatarrh (Diosc.

gT^Tssverstandlich beigeschriebene Inschrift a. O. Galen. XIII 10 Marc. 14, 42) Geschwure

AmuU auf etr. Sp. bespricht Helbig Bull. d. am Zapfchen des Mundes (Aret. in Med. gr^XX11

Inst 1874, 260. Relief einer etr. Aschenkiste p. 229K Marc. 4, 42) us. w; die adstrrngie-

in Perugia, Korte I rilievi d. urne etr. H 36a. rende Wirkung (Plin a O ;
vgl Marc. 27, 138)

S) S
?ohn des Talos, vertreibt den Idomeneus 10 wird von Galenos (XI 442) bestritten; bei ba-

aus Kreta, Tzetz. Lyk. 431 (Variante Amyklos). menfluss war sem Genuss schadlich (Cels. IV 28).

t) Kentaur, Sohn des Ophion, totet bei der [Ulck.\

Hochzeit des Peirithoos den Lapithen Keladon Amymnoi (Afiv^voc, auch if»»a»> nnd

und wird von Pelates erschlagen, Ovid. met. XII Amoves genannt), ein epeirotischer Volksstamm,

2455 der sich von einem Heros Amymnes herleitete,

5) Sohn des Priamos, Bruder des Diores, Ge- s. Steph Byz s."A^voi AiywaTm ymA Xaarla

fahrte des Aineias, Verg. Aen. I 221. XII 509 Bei Hygin. fab. 193 (vgl. 252) wird jetzt auch

,wl V 297} IX 772 Amymnorum gelesen fur Amymaeorum oder

fil Troer, Gemahl der Theano, Vater des Amymoniorum (Serv. Aen. I 317), obgleich diese

WimL Vers Aen X 704 20 Thraker genannt werden. [Hirschfeld.]

71 Sohn des Elatos, unter den Sehern auf- Amymone (A^vr,). 1) Quelle und Bach

srefuhrt von Hyg fab. 128. [Wernicke.] siidlich von Argos am Fuss des Pontinos, zu den

"Au.vX6v, Kraft- oder Stiirkemehl, hat seinen lernaeischen Gewassern gehorig und benannt nach

Namen davon, dass es ohne Anwendung einer der Danaide A (Pans II 37, 1. V ",.11. btrab.

Muhle hergestellt wurde piosc. II 123. Plin. VIH 371. Apollod. II 5, 2; vgl. Eunp Ph^n.

XVin 76 Etvm. M. 87, 43. 46). Bei 6 SfivXog 188). A. wird der reichen Quelle nahe der jetzi-

kOnnte m^n teils oftos, Speise, teils a9roe ,
ge- gen Kapelle des Hag.^Ioannis gleichgesttot E

formtes Brot, oder nXaxovs, Kuchen, erganzen; Curtius Pelop. H 369. 392. Baedeker Gne-

<>r wird namlich bald als Spwua, Speise (Etym. chenld.2 275. .

M OT, 43 Hesych.), bald als Kuchen aufgefasstSO 2) Castell in Achaia oder BIm, Plut. mul.

(Diog bei Hesych. Symm. Sam. exod. 16, 31), ja virt. 15. [Hirschfeld.]

n lftzterem Sinne auch (Athen. XIV 647 f ) zd &. 3) Attischer Demos der Phyle ^ippothoontis

^nanntDer Sprachgebrauch mag daher ge- nur aus Inschriften der Ka18erzeit bekann durch

schwankt haben doch wird das Masculimim in dieNamensformen: [AJ/ivumveevc; (CIA 111 1J.B8),

fr £l et Brot (Schol. Theokr. IX 21) oder [A^Jo^ (CIA III 1562); abgekurzt M^
einen Kuchen (so namentlich Aristoph. Ach. 1092), und A^. (Ill 1110 und 1176). Vielleicht lag

dal Neutrum das Kraftmehl oder, gleichbedeutend A. in der Nahe des Gebietes von Eleusis etwa

mit xaTaorarm,, einen daraus bereiteten Milch- nach der boeotechen Grenze hm. [Milchhofer.]

brei Tschol. Theokr. a. O. Boissonade Anecd. 4) Die Tochter des Danaos und der Europe,

gr II 394 bezeichnet haben. Das Kraftmehl, 40 Apd. II 1, 4. Ihi Gattes den sie in der^Hoch-

56_670/n des Weizenmehls bildend, ist in mikro- zeitsnacht ermordet, ist Midamos (? Idas i) Oder

Lopislhen KOrnchen in den Pflanzenzellen em- (?) Polydektor (Hyg. fab. 170) oder Enkelados

selaeert und kann, wenn die in feuchtem Zustande Apd. II 1, 5 ; s. d. Art. Danaides.

feSchten Weizenkorner in einen leinenen Poseidon hatte aus Groll gegen Inachos die

SacTgeftan werden mit dem Wasser durch me- Quellen in Argc* versiegen la^sen. Danaos schicM

chanisS Druck durch die Poren der Leinwand seine Tochter Wasser zu^j^W™*
hindnrchgetrieben werden, wahrend der zu einer A. ihren Jagdspiess nach emem^«\ *"?

ver
zahen Masse sich zusammenziehende Kleber, sowie emen schlafenden Satyr. Der Satyr wil sie yer-

die Haute in dem Sacke zurilckbleiben. So schil- gewaltigen, A. raft den Pose don zu Hulfe und

dern Cato (de agr 87) und Plinius (a. O.) den 50 dieser verscheucht den Unhold A. ergiebt sich

vTgaSg wSre^[' Dioikorides (a. O.) bevor die ihrem Better und ihrei
:
Verbmdung earing

zerofuete hte Masse in den Durchschlag gebracht Nauphos. Als sie auf Geheiss des Gottes d^

wird, durch neuen Aufguss von Wasser die Haut- Dreizack der im Felsen stecken g^^e? war
-

Ten welche leichter lis Wasser sind und daher herauszieht sprudelt m drerfachem
>

SteaM^^d^e

aufsc'hwimmen, entfernen will. Das gewonnene spii er nach ihr ^annte Quelle^smpor (Apd.

«". wurde dann auf Backsteinen unter der Ein- II 1, 4. Hyg fab 169 Oder A. wirdJ*£ ""**

wiring heisser Sonnenstrahlen getrocknet (Diosc. Gauge von Mudigkeit»^^™*^*X;
nnd Phn a O) Die eenannten empfehlen zu der Satyr uberrascht sie, A. ruft den Poseidon

dem Zwecke den feinen Smgoweizen oder mehr zu Hulfe. Der Schluss der Erzahlung wie oben

J ch to>ticEn D^SnonaLeizen. Nach Pli- 60 (Hyg. a O.) Nach emer^eren ™fa^t n

nius war das a von den Bewohnern der Insel Chios Form der Sage ist die Begegnung des Poseidon

ertoto und wTde hier am besten hergestellt, mit A. nur eines von den vielen Liebesabenteuern

nSdL auf &eta und in Agypten. Man kochte des Gottes und unterscheidet si^hm mchte Wesent-

es n! IWchTCato und dLs? a. O.) oder setzte lichem von anderen gleicharhgen Erzahlungen

:

es Tnd^rn Speken zu piosc. a. 6.). Vielfach Poseidon erhascht A und dre Frucht
^

ihrer Liebe

wurde rauchal^^Medicament gebraucht, so urn ist Naupltos ^uk dial, mar^ 6. Philostr. im I

TwoUe den Mund des blute/den Utems nach 8 Prop. H 5», 47iE; vgL »ydes^ Scho1.

einem Klystier zu verschliessen (Ps.-Hipp. II Ap. Rh. IV 1091 [I 134]. Call. la\. Pall. 4a.
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Schol. II. IV 171. Eust. II. 461 in. Schol. Eur. 2) KOnig der Athamanen. Weniger durch
Or. 54. 127; Phoen. 187. Paus. II 37, 1. IV 35, hervorragende persOnliche Bigenschaften (Polyb.
2. Strab. VIII 368f. Nonn. Dionys. VIII 240f. XVin 10 , 7 eMycoyov. App. Syr. 13 dodvij
XLII 207f. Orph. Arg. 200f. Et. M. s. JJolv- xai xQay[ia.Twv aiteigov) als durch die geogra-
Sfyiov'Agyos). Satyrdrama des Aischylos, Aesch. phische Lage seines Liindchens (zwischen Make-
frg. 13—15 N.; KomOdie des Nikochares, Mei- donien und Aitolien) war A. dazu berufen in den
n eke Com. gr. fr. I 253. urn die Wende des 3. Jhdts. v. Chr. gefuhrten

Die Mldhchen Darstellungen der A.- Kampfen zwischen Makedonien, Griechenland und
Sage smd zusammengestellt von Overbeck Gr. Eom eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen.
Kunstmyth. II 368ff.

;
dazu Arch. Ztg. I 1843, 10 Urn 220 v. Chr. wird er als Schwager des illy-

61. XII 1854, 385. XXV 1867 , 89*. XXVIII rischen Fursten Skerdilaides genannt (Polyb. IV
1870, 44. Engelmann Arch. Jahrb. V 1890, 171. 16, 9 in der Form Aftvvag). Durch die Heirat
Munzen: Imhoof-Blumer Monnaies grecques mit Apama, der Tochter des Alexandres von Me-
175, 104; Imhoof-Blumer und Percy Gardner galopolis und Schwester des Philippos von Mega-
Numismatic commentary on Paus. 52 M. II. 162f. lopolis, der auf Grund angeblicher Verwandtschaft
G. G. XVHI—XX. Als Original einer Anzahl mit Alexandres d. Gr. Ansprach auf Makedonien
unter sich iibereinstimmender Darstellungen denkt erhob, knupfte er Beziehungen an, die ihm ver-
sich Furtwangler Arch. Jahrb. IV 1889, 52 hangnisvoll werden sollten (Liv. XXXV 47, 5ff.
ein Gemalde etwa aus der 1. Hiilfte des 4. Jhdts. App. Syr. 13). Im ersten makedonischen Kriege
Da die sich folgenden einzelnen Momente der 20 verhandelte er im J. 208 im Namen der Aitoler
alten Sage nicht alle auf demselben Bilde zur als Vermittler zwischen diesen und KOnig Philipp
Anschauung gebracht werden konnten, griffen die (Liv. XXVII 30, 4. App. Mak. 3). Doch bald
Kunstler die Begegnung des Poseidon und der A. wandte er sich dem Philipp zu, erlaubte ihm den
als

_
wichtigstes heraus, weil sich daran die Ge- Durchzug durch sein Gebiet, wodurch die Aitoler

schichte von dem eponymen Heros von Nauplia zu dem Separatfrieden mit Makedonien gezwungen
schloss

;
Erst im Anschluss an die Bildwerke wurden, und erhielt zum Lohn dafiir die Insel

wird sich die jiingere vereinfachte Sagcnform ent- Zakynthos, die er seinem Schwager Philippos zur
wickelt haben. Ahnliche Falle bespricht Helbig Verwaltung iibergab (Liv. XXXVI 31, 1 Iff.). Im
Kampan. Wandmalerei 112ff. J. 205 nahm er in Phoinike (Epeiros) an den

6) Amymone = Beroe, Nonn. Dionys. 0. 30 Friedensverhandlungen zwischen Kfinig Philipp
[Escher.] und Sempronius teil (Liv. XXIX 12, 12). Bei

Aniymonioi s. Amymnoi. Ausbruch des zweiten makedonischen Krieges (200)
Amynandridai ('AuwavdgiAai)

, stiidtisches hot A. den Romern seine Hlilfe an und erhielt
Adelsgeschlecht der Athener, erwahnt bei Hesych. die Aufgabe, die Aitoler zum Anschluss an Eom
s. 'AfivvavdgifSJai • yevos i% ov legeig A&ijvtjmv. zu bewegen (Liv. XXXI 28 , 1. 3). Mehrfach
Ausserdem wird das Geschlecht auf einer Inschrift tritt er in diesem Kriege hervor: Im J. 198 er-
genannt, die auf der Burg zum Vorschein gekom- oberte er (mit rOmischer Unterstiitzung) Gomphoi
men ist (CIA III 1276). Der Stein gehOrt in die und andere Orte des westlichen Thessaliens (Liv.
Zeit des Augustus und enthalt einen Katalog der XXXII 14), 197 nahm er im Gefolge des Fla-
Mitglieder des Geschlechtes, die nach ihrerPhylen- 40 minimis an dem Congress von Nikaia teil (Polyb.
angehorigkeit in der gewOhnlichen Reihenfolge XVIII 1, 3. App. Mak. 8), und wahrend des
aufgezahlt sind. An der Spitze der Inschrift darauf folgenden Waffenstillstandes schickte ihn
stehen die aus verschiedenen Phylen geburtigen Flamininus als Unterhandler nach Rom, wo er
Beamten des Geschlechtes. Hierauf folgt das durch seinen Konigstitel imponieren sollte (Polyb.
phylenweise zusammengestellte Verzeichnis der XVIII 10, 7). Nachdem er bei den Verhand-
Angeharigen des Amynandridenverbandes. Der lungen in Tempe Schutz gegen Philipp von Eom
Katalog ist nicht vollstandig, nur funf Phylen verlangt hatte (Pol. XVIII 36, 3), erhielt er beim
smd ganz, vier fragmentarisch erhalten, drei Friedensschluss alle festen Platze, die er wiih-
fehlen ganz. Das Geschlecht muss iiber ganz rend des Krieges Philipp abgenommen hatte (Pol.
Attika verbreitet gewesen sein, da die Namen 50 XVIII 47, 13). Trotz des augenfalligen Nutzens
der erhaltenen AngehOrigen schon 25 verschiedene seines Anschlusses an Eom liess A. sich beim
Demotika tragen. Der Vorsteher des Geschlechtes Beginn des syrischen Krieges (192 v. Chr.) durch
(agzwv) Areios, der Sohn des Dorion aus Paiania, seinen Schwager Philippos , dem Aussichten auf
wird auch CIA III 63 erwahnt. Ausser diesem den makedonischen Thron vorgespiegelt waren
lernen wir von Gentilbeamten noch den Priester (nicht dem A., wie Mommsen E.G. I 729 meint),
des Kekrops, dessen Dienst im Geschlecht erblich verleiten. dem Bundnis mit Antiochos gegen Eom
war, und den Schatzmeister (xauias roS yhovs) beizutreten (Liv. XXXV 47, 7. 8. App. Syr. 18).
kennen. Die Besorgung des Kekropskultes weist Als Konig Philipp. der Verbiindete Eoms, im J.
darauf hin, dass der Stammsitz des Geschlechtes 191 in Athamanien einflel und sich die Sympa-
sich auf der Burg befand, wo auch die Urkunde 60 thien cines Teiles der Bevolkerung zu gewinnen
zum Vorschein gekommen ist, Der Eponymos wusste, liess A. sein Land im Stich und floh
des Geschlechtes, Amynandros (Platon Tim. 21. mit seiner Familie nach Ambrakia (Liv. XXXVI
CIA II 2079), ist als Sagengestalt nicht naher 14, 7ff. App. Syr. 17). Die Eomer verlangten
bekannt. Vgl. Dittenberger Hermes XX 5. darauf von den Aitolern seine Ausliefemng, hatten
Toepffer Att, Geneal. 160. [Toepffer.] damit aber keinen Erfolg (Polyb. XX 10, 5 =

Amynandros (AfivvavSgoe). 1) Eponymos des Liv. XXXVI 28. 29). Damals ging ihm auch
attischen Geschlechtes der Amynandridai (s. d.). die Insel Zakynthos verloren, indem sein Ver-

[Toepffer.] waiter Hierokles, der dort dem Schwager Phi-
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lippos gefolgt war, sie an den achaeischen Bund 5) Sohn des Arrabaios, der ^estier. Ejp-

XR, XXXVI 31, 12. 82 1) Im J. 189 parch der Sarrisophoren in Alexanders Heer am

gelang es ihm mit Hiilfe des aitolischen Bundes, Granikos im J 334 Arr anab. I 14 1.
vor

den KOnig Philipp, der sich durch zu schroffes Sagalassos im J. 333, Arr I 28 4 vgl. Droy

Reriment in Athamanien verhasst gemacht hatte, sen Hellemsmus I 1, 81. 191. .228.

Die Gastfreundschaft, die er im Eril bei denlOBas 111 4UU
pin+Wfihrer zeichnet sich

Ambrakioten genossen hatte, lohnte er ihnen, m- 8) ^^^^^'^^Z. von
dem er sich 189 bei den ROmern fiir sie ver- durch grosse Kuhnhdt bei der Belagerang von

wendete (Polyb. XXI 29). Mit dieser nach den Ehodos aus im J. 305 Diod. XX 93, vgl. Droy

Historikern gegebenen Darstellung bleibt einst- ^en Hellenismus II %,165._

169.

weilen, bis weiteres Material dazukommt, schwer 9) Sohn de
s

grates, Pierier^
Ihessaiiscner

zu vereinigen die Inschrift bei Le Bas Voy. Strateg im J. 194
:

v. Chr ^Ti ^
arch. V nr. 83, in der A. (ohne Konigstitel) Muter Euseb. chron. Armen. = FHG III 704^
einem [mj^dcogo, genannt wird Vermntangen

Makedonien, Sohn 'des

Akarnanien etc. 181. 297) zeigen, dass das von »ol. ^*. 15. Koehler b. aer. am.

der Eegierung des A. aus den Historikern zu ge- 30 1892 345^
Alexandros I. von Make-

winnende Bild wohl ein sehr -vollsWig^s ist. Jji«Stn. (Sj-nkell. 500, 4).

Nub^r«
)Athener - WUChererLiA^^ aJS^^mH&^^K

^'ithe
2^' Sohn des Pronapes (scherzhaft k«nige Sitalkes m» ^ Chr ^^d«

Arist Vesp. 1267ff. Sohn des Sellos), von den D ch- Mteadent gegen^^^^f%^ {lMk -

tern der alten KomOdie als liiderlich, aufschneide- II 95 8 100, 3 D
Q̂JJJ

^i fy

Jen ^SL'des &' wird er wegen seiner 40 den (N.^\^tST^S^im^
.ag^eaMa nach Thessalien (im J. 423) ver- nographen (S^kelL 495^ 500.^.b I 229 app^

htfhnt, Schol. Arist. Vesp 1271; vgl. Droysen 27 90^11.

Ugj 1 Janr^ nact
^^ ^

in>ers

g

d. Aristoph. 273. 309. Curtius^, Gesch.a ™^™J**ml i 14{wahrschein-

A^ynomachos ('Auvv6uaXos), SoW des Philo- lich auch 1311b 2) erwahnten A. Die
>

Sannp^

J£?2^{i^{^te Erben sche von SwoJ^d.J^sSdeSlle 2
C?c Trt^OrEbTnaeSe ^An

X4 1^^^- ^ *"*"" ">

cTn^r
PrytanenUSte^ grth S" ^SS 5*?^ -hS3££££2»

iStSJi ein Zweig des epeirot
L™

Volks- Liste bei SynkeU. I 498, 9. 500 Euseb. I app.

stamSSheTpSSh.By, [Hirschfeld.] 90 im ganzenlE[^^SLfES^er-
i^jntas. 1) Sohn des Menophilos, Aiolier. durch die zweijahnge Herrschaft des Argaios unter

SiegtnS dem Rennpferde bei den Amphiaraen brochen (vgL ,

^^f.,
01
^; .

X^t ^^Lheinlich-
» fa?

AnfaDg ^ L^ Dittenb" ger
ka^i

d
neRefcrg ^7-36^"^,

2) Delphischer Archon zwischen 228-216 v. wahrscheinlich im Beginn*
>

seiner^^ £
Chr Wescher-Fou cart Inscr. de Delphes 28. 60 Olynth ein Wewbunto ^» e

Onr wescner r^ r
Handelszwecken dieser Stadt diente (abgedruckt

L
%Ysohn

8
a S"HeSoS'tuf Erelos &- und erklart von Swoboda Arch.-eP1gr^

Mitt

^is?^ v'wilamowitz Hermes XI 294 ^^^^^^M-
fur -Eyioto; der Hss. zu schreiben) Pankratiast. schenkte den^tnle™

xy u 2) Dag Btodnis
SeinsLndbildinOlympkvonPolyklesvonAthen, ^\^ Y^%^r-l Urde urn 383,

Paus VI 4, 5.
Alexanders d. anscheinend ohne Unterstiitzung von Olynth zu

Qr.'USWm"£5 XIV
C

15-2a empfangen, von den lUyriern aus seinem Lande,
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das wohl zum Teil dem Argaios, zum Teil den V 75. 137. 140. 142. Strab. XII 567ff. XIV
Olynthiern (Xen. Hell. V 2, 12f.) anheimflel, ver- 671. XVH 840). Vor der Schlacht bei Actium
tneben, gewann aber seme Herrschaft wieder geht er von Antonius zu Octavian liber (Plut
(Diod. a. O. Isokr. VI 46. Ael. v. h. IV 8; nach Anton. 63. Veil. H 84, 2. Dio L 13, 8), wofiir
Diodor nut Hulfe der Thessaler; die Notiz des ihm dieser seine Herrschaft liess (Dio LI 2 1)
Schol. Aesch. U 26, vgl. Dem. XXHI 111, wird bis zu seinem Tode im J. 25 v. Chr (Dio LEI
von Swoboda 35ff. mit Kecht verworfen), und 26, 3). Von seinen Sohnen (Dio LHI 26, 3) kennen
schloss em Bundms nut den Lakedaimoniern, die wir den [IllvXcuuevng (CIG 4039 Ancyra)
er zum Kriege gegen Olynth aufreizte (Diod. XV rp v Eohden 1

19, 3. Xen. Hell. V 2, 38. S, 9). In die spatere 10 22) A. (FHA 135-137. SusemihlLitt.Gesch.
Zeit seiner Eegierung gehOrt wahrscheinlich ein d. Alex. Z. I 544), einer der Bematisten Alexan-
Bundmsvertrag mit Athen (CIA n add. p. 397. ders d. Gr. (vgl. die Inschrift Archaeol. Zeit.
423. DittenbergerSyll. 61), den Swoboda a. O. XXXVII 139. 209 paodfas 'AX^dv88ov ^qo-
411. mcht unwahrschemhch urn das J. 373 zur 8s6ftog xal ^anaitjgrijgAolag Qdcovidyg ZcotXov
Zeit des Zuges des Tunotheos nach Thrakien setzt; KQt/e Xsqaovdaiog avsSrjxs Ad OXv/MmLoi), verfasste
ebenso stand A. m Bundesgenossenschaft mit la- eine auch historische Notizen enthaltende Beschrei-
son von Pherai (Diod. XV 60, 2). Sein Ende bung der von Alexander auf seinen Marschen be-
gehOrt m das Jahr 370—69 (Diod. XV 60, 3). riihrten Gegenden (h rc3 xpo'nco r&v trig Aaiag
Vgl ausser dem Aufsatz von Swoboda vor allem Zra&ficov Athen. XI 500 d, h rphm Sxa&ucov XII
nochSchaefer Demosth. 112 6ff. Uber die Mun- 20 529 e , iv zotg imypawoutvotg obroyg in 1

avrov
zen.des A. vgl Head Kat. d. Brit. Mus. Mace- Zxa&noTs Aelian. h. an. XVII 17, h Sxa&uoTg

^^ft^™16
,

8™1! 1* v
'
Sallet Kat d - BerL Heeoixols Ath. H 67 a). [Schwartz.l

""^Pa1?9
'..
19
^? • ^ ,.

2S> Aus H«akleia am Pontes (so richtig zu
15) bohn des Komgs Perdikkas III. von Ma- schreiben nach Ind. Hercul. ed. Biicheler, Ind

kedomen, Neffe des Philippos H., wurde von schol. Gryphisw. 1869/70, col. 6 in. statt Amyklas,
letzterein mit seiner Tochter Kynane vermahlt wie Aelian var. hist. Ill 19. Procl. in Euclid,
und nach dem Eegierungsantritt Alexanders d. 67 Priedl., oder Amyklos, wie Diog. Laert. IH™A^ v

.°,
n

T
esem get0tet (Arr

- succ
' AL 22 - 46 angiebt), als Schiller Tlatons neben seinem

Plut fort. Al I 8. Polyaen. VIII 60. Curt. VI Landsmann Herakleides genannt, Philosoph und

t' ^ i '
24)" YSl - noch u- Koehler Hermes 30 Mathematiker, iiber den weiter nichts bekannt.

XXIV 6411.
[Natorp]

16) Sohn des Antiochos, ein Makedonier, floh 24) Griechischer Chirurg (Nicetas 440. 443.
vor Alexander d. Gr. zu Dareios, stand mit Ale- 471. Oribasius Mai Class, auct. 99), identisch
xandros von Lynkestai in Verbindung, unternahm mit dem von Galen (de fasciis 58. 61. 89) er-
nacn der Schlacht bei Issos erne Expedition nach wiihnten Chirurgen Amentes, von dem ein kiinst-
Agypten und fand hierbei seinen Tod (Arr. anab. licher Verband fur den Bruch des Nasenbeins

tv i o'-ji tv a vVt't h 3
' IH ll

'
18 ' herruhrte

- Die Zeit dieses Arztes lasst sich nicht

.Aol V i ~T
>' genauer bestimmen, jedenfalls lebte er nicht vor

17) bohn des Andromenes, ein Cfters erwahnter dem 2. Jhdt. v. Chr., hat also nichts mit dem
Feldherr Alexanders d. Gr. , Befehlshaber einer 40 im Schol. Theocr. XVII 128 erwahnten A. zu
Abteilung der Phalanx, wurde wegen Teilnahme thun , der an einer VerschwOrung gegen Ptole-
an der VerschwOrung des Philotas 330 angeklagt, maios Philadelphos beteiligt gewesen.
aber freigesprochen

; er fand bald darauf einen [M. Wellmann]
ruhmlichen Tod bei der Belagerung eines Ortes 25) Verfertiger von in Myrina und Pergamon (?)
(Arr. anab. Ill 27, Iff.; Curt. VII If. etwas anders). gefundenen Thonfiguren. E. Pottier et S. Eei-

18) Des Nikolaos Sohn, erhielt im J. 329 von nach La n&ropole de Myrina 173 nr 13 175
Alexander d. Gr. die Satrapie Baktriane (Arr. anab. [O. Eossbach.]
IV

}lk n
22, j?" 2 -,r

Amyntianos. 1) Verfasste eine Geschichte

,. J
9> Gesandter des Komgs Phihppos II. von Alexanders d. Gr. {qui Alexandra Maeedotiis res

Makedomen in Theben (Plut. Demosth. 18 = 50 gestae scripsit Schol. Bern, in Verg. Georg. II
Marsyas frg. 7). Vielleicht derselbe lust. IX 5, 137, vgl. Philolog. VII 739), welche er dem Kaiser

' »«,« *chaefer Demosth. III2 101, 1. Marcus widmete (Phot. cod. 131). Nachahmungen
20) bohn des Alexandres, Bruder des Peuke- Plutarchs waren die von Photios erwahnten Pa-

stas genorte zu den Leibwiichtern des Konigs rallelviten von Dionys und Domitian und von
Pniuppos III. Arndaios (Arr. succ. Al. 38). Philipp von Makedonien und Augustus. Femer

.
[Kaerst.] wird eine Schrift iiber Olympias von Photios an-

i /V .^-6ms von Galatlen (Munzen mit der gefiihrt. Ileo'i i/.tydrrov wird SchoL Pind. 01. 3,
Aulscnnrt paodeax; 'Afivrrov bei Eckhel HI 52 citiert. [Schwartz 1

183ff. Mionnet I\
r
403; Suppl. VH 656; vgl. 2) Beiname, z. B. [Fid?]us Amyntianus Pro-

besonders mit ausfuhrlicher Lebensgeschichte de 60 cuius salius Palatimis 188 n. Chr., CDL VI 1980;
Luynes B«vue numism. 1845, 253—265), fruher Q. Voconius Saxa Amyntianus, BuU. hell. XTV
bchreiber des Konigs Deiotarus (Dio XLIX 32, 1890, 643. Vielleicht ist auch bei dem viel-

'' da
?
n Befehlshaber der galatischen Hiilfstrup- namigen Consul des J. 169 n. Chr. Q. Pompeius

pen rur Brutus und Cassms
, geht zu Antonius Senccio u. s. w. anstatt Saxa Uryntianus zu

uber (Dio XLVH 48, 2), wird darar im J. 36 v. lesen: Saxa Amyntianus Sosius Prisms (CLL
Cnr. KOnig von Galatien, Pisidien (vgl. Appian. XTV 3609). [P v Eohden]

i, v 3 ^iJ611611 von Lycaonien und Pam- Amyntimaios s. Amuthartaios.
phyhen (Dio XLIX 32, 3. Plut. Anton. 61. Appian. Amyntor {'Afiivwoe). 1) Epiklesis des Ares
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als tjbersetzung von Ultor im Mon. Ancyr.-Apol- 734ff. mit Eustath. p. 332, 2ff. Demetnos er-

lon CIG ^71 col V, Mommsen Ees gest. klart sich gegen Krates, dessen parnassischer Ort

div'Auff Graec 11,10.16,5. [Jessen.] 'EU5>v vielmehr Ne&v heisse.

2) In ier Hias 'o^enS^ i£ 'EXsLog , von 6) Hellanikos in dem ^^^f^
wo ihm sein Grenznachbar Autolykos seinen mit Pelasgerstemma frg. 1 (aus Dionys. Hal.

1 ^8,

EbeJzlhnen besetzten Helm raubte (X 266 mit EHG I 45) nennt A Sohn des Phrastor^ Enkel

XtH^rAuslezunjr s zu Nr. 4). des Pelasgos von der Peneiostochter Memppe,

^SfNacttrrf 417-461 (J.4l«)in «U& ^PV^^XlTxIs^ 7^3?Sv2
(mit strittiger Auslegung, s. zu Nr. 4) wohnend, pel Philol XLIX 1890, 708-713)

,
«"»ra*f

Vater des Phoinix, liebt ein Kebsweib, das ihm 10 des tyrsemschen Pelasgers Nanas; nach der im

se^ Sohn Phoinix auf Eat der eifersiichtigen Philologus a O. nachgemesenenErg^zung dieses

namenlosen) Mutter verfiihrt {„yrjval); darum Fragments (la aus Ephoros bei StrabonXHI620)

snricht A unter Anrufung der Erinyen iiber den auch uber Teutamies (II. II 843ff.) Grossvater

Sohn den'FlSS la bleiben, aus, der von des homerischen Lethos, von dem die lesbischen

Zeus ZaXMnog und Persephoneia erhort wird PelasgerPylaios undHippothoos abstammen(Hom.

(die Herrschaft von Ormenion geht auf Eurypylos, a. O. Strab. Xlll b^O).
mnerth

Euaimons Sohn, iiber, IL II 734) Der IInch 7)^^^7^1^^^^
treibtPhoinixbeinahe zum Vatermord und schhess- '^ovadaog EHG I 103 2]1,.

C. Muller *<™™^
lich auf die Flucht zu Peleus nach Phthia, an FHG IV 286) im Schol. Pmd. 01. Vil 42 mess

rt^orGr^zen er die Doloner (vsl Nr. 9) be- 20 in einem Zeus-Tlepolemosstemma A. Sohn des

Scht v 484) Del veXblilen Groll des Pheres, Enkel (also nicht Sohn) des Ormenos,

A "m einls Kebiweibes willen fiihrt Phoinix aus Urenkel (nicht Oheim, wie Nr 2. 3 beim Skep-

eigener Erfahrung als warnendes Beispiel fur sier; vgl. Nr. 5) des Eurypylos der hier Sohn

Sens an, urn diesen von seinem Groll gegen des Hyperochos (n cht^Euaimon) heisst^ AbkOmm-

Agamemnon urn der Briseis willen zu bekehren ling des Zeus, Vater der As ydame^^a (vgh Nr.8)

f- den Arffumenten des euripideischen Phoinix Grossvater des Tlepolemos (vgl. den Hyperochos

fe 801-S N bei Apollod. Bibl. HI 13, zwischen Aiolos - Magnes - Alektor - Haunon und
rrg. oux—oiou. v

Teuthredon-Prothoos in dem Thessalerstemma

4) Pherekydes frg. 38 a (aus Schol. V Twl. Eustath. H. H 756 p. 338, 21ff. Dieser A. er-

II X 266. FHG IV 638 zu I 82 a) nannte A. 30 schemt
. rem .

einen Boio'ter, und das aristarchische Schol. z. 8) in der Heraklessage bei D10dor IV 37 5

d St (vri V Twl) wUl damit beweisen, dass als Kemg von Ormenion (vgl. Nr. 3. 5 b. 7) in

LvSsl (Nr 2)^ 'Kiss™ wie Autolykos der Pelasgiotis (vgl Nr. 6), Vater der Astydameia

und Eleon (EL II 500 dem Bereiche des Pafnas- die er. dem Herakks verweigert weil « schon

sos angeh« te und o^eich^^,,^ ^T^^^^SS^
Nr! JXfito L"£te?a^^feeT Lfuhrt und mit ih/dort;

Ktesippos (vgL Ktesios,

trios von Skepsis frg. 68 Gaede aus Strab. IX Sohn des Ormenos Odyss XV 414) """S*^
438 = Schol. L II. X 266) identificierte Nr. 2 (4) Apollod. Bibl. II 7 8, 12 7, U ™te to

mit 3, urn diesen ebenfalls nach Boiotien zu ziehen : 40 mordung des A. durch die J«™«««™K ,

™

Homeros lasse ja den Phoinix nicht ausdriicklich Durchzugs durch denPf^^™™^ (^
If 'EXXddog nach Phthia fliehen, also vielleicht Dimini = Ormenion Lolling Athen. Mitt. IX

iiber phokisch Eleon. Dagegen bemerken wieder 97-113) abwmchendmotmert wd
Schol V Twl., es tone auch in Hellas ein Eleon 9) Nach Ovid. met. XII 364 ist A KOmg

gegeben haben; vgl. iiber diese Controverse auch der Doloper (wie m derllias IX 484. ApoUod

Eth. z d. St.

g
p. 804, 20ff. und zu IX 447 Bibl. Ill 13, 8^"^^kIuTZI

p. 762, 32f., sowie zugleich iiber die Moglichkeit, und Vater des Krantor D^esennber
fj™*"£

dass Krates IX 447 den Text Ihtov 'EXttda anderte, Geisel dem siegreichen Peleus, dessen bchildtrager

GaedeDemetriiScepsiiquaesupersunt 1880, 56, er wird „nm,«t«n Tianaidpnkataloff
90 Den Namen der Gattin des A. giebt Ari- 50 10) In dem stark corrnpten Danaidentataiog

Srchofzu IX 4^7 Eustath. p. 762, 3: Hippo- Hyg fab. 170 ist A. ein getoteter^ Aigyphad

dameia ; Schol. Twl. : Hippodameia oder (§ suppl. Gatte der Danaide Damone die 3
edocVbe^Pnere

U..OS 'AXxuMn ('A/xiunSn corr. v. Wilamo- kydes frg. 40 (aus Schol. Apoll. Khoo. m iioo,

Jitz wtgt de Ep gtmms7on Kyzikos, Anthol. FHG I f8) vielmehr als Aa^ einen A~
Pal HI 3). Als Namen des Kebsweibes hat (bei Hygin einzusetzen?) zum Gatten hat^und

SchoL ABIX448. Eustath. p. 762, 42 Klytia. Deren diesem den Phoinu gebiert. A. wd e^ol^ch
Untreue erklart Schol. B Twl. IX 452 aus dem ix zov a^ven

;

erklart von Eustath^ 11. i -aw p.

hohen Alter des A. im Vergleich zur Jugend des 884, 20ff. (vielleicht mit Anspielung «««*«
Phoinix und der Klytia. * teidigung des Passes von Ormenion g^jHera-

11 Der SkeBsier Demetrios (frg. 68 Gaede 60 kles ?. . L
111111?6

,

1^

austt ifI? nennt A (JA 2. 3) einen 11) ^^^^^^t^S.
Sohn des Ormenos (wegen des homerischen Oq- Aesch II 64 67. 68, vgl. scnaie
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64 bei den Persern jene Skythen, welche an der
Ostseite der Baktrier — alio nOrdlich vom Hin-
dukusch und am oberen Oxus in Badakhsan und
Signan — wohnten; vgl. Steph. Byz. A/ivgywv
nedtov Sax&v , 'ElXaviy.og SxvftucoTg. Ein saki-
scher Teilfiirst unter Darius hiess 'Ofidgyrjg, Po-
lyaen. VII 12. Auf diese Amyrgier beziehen
Rawlinson und Oppert gewiss mit Eecht die
auf der Grabinschrift des Darius neben Qaka
Tigrakhaudd d. i. Scythae aeutis pileis und Qakd
tyaiy taradaraya d. i. Scythae qui habitant trans
pcdudem s. mare erwahnten Qaka Haumava(rM
oder -rgd, zu erganzen aus dem assyrischen Text
Namiri Umarga und dem susianischen Umuvar-
kap) d. i. Scythae haumam earpentes s. vetti-
eantes. Die echte Haomapflanze sammelten die
Arier und Saken auf den Anhohen des Hindu-
kusch und an der Indusbeuge; in ihren spateren
Wohnsitzen ersetzten sie die seltene Bergpflanze
durch verschiedene Surrogate. [Tomaschek.]

Amyrike (A/ivgixtj) = Amyros Nr. 1. Suid.
bei^Steph. Byz. [Hirschfeld.]

'AfivQixov neSCov, die Ebene um Amyros
(Nr. 1), Polyb. V 99. Steph. Byz. s. 'Iwteos.

[Hirschfeld.]
Amyris aus Siris, ,der Weise', Vater des Da-

masos, eines der Bewerber um Agariste, die
Mutter des Atheners Kleisthenes (Herod. VI 127).
A. wurde von den Sybariten nach Delphi ge-
schickt (Athen. XII 520 a). Zu dem Sprichwort
Afivgig naivexai (Suid. Diogen. Ill 26. Makar. I
95. Zenob. IV 27) vgl. Th amyris. [Judeich.]

Amyron {"Afivgov Sgoe), Berg in Chaonia und
zwar im nOrdlichsten Teile von Epeiros, Steph.
Byz. s. A^agoi. [Hirschfeld.]

Amyros {"A/nvgog). 1) Stadt im westlichsten
Teile der zu Thessalien im weiteren Sinne ge-
horigen Halbinsel Magnesia, nordlich von dem
See Boibeis auf der dotischen Ebene gelegen,
wahrscheinlich bei dem jetzigen Dorfe Kastri
(Hesiod bei Strab. IX 442. Steph. Byz. Inschrif-
ten im Arehaol. Anz. 1855 nr. 84 S. 115*. Leake
N.-Gr. IV 447).

2) Kleiner Pluss in dieser Gegend, an dessen
Mflndung in die Boibeis die alte Stadt Lakereia
lag (Pind. Pyth. Ill 34 mit Schol. Apoll. Ehod.
IV 615. Steph. Byz. s. Aaxsgcia); wahrschein-
lich der von den sudlichen Abhangen des Ossa
herabkommende Bach, der sich jetzt in den den
nordlichen Rand der Boibeis umgebenden Sumpfen
verliert.

3) Bei Apoll. Rhod. I 596. Valer. Flacc. II
11 wird ein Fluss A. an der Ostkiiste der Ma-
gnesia, sudlich von Meliboia, erwahnt, der, wenn
seine Erwahnung nicht auf einem blossen Irrtum
beruht (vgl. Leake N.-Gr. IV 448), jedenfalls
yon dem in die Boibeis fallenden zu unterscheiden
ist. Vgl. Bursian Geogr. von Griechenland Iw

- 1Q4- [Hirschfeld.]

4) Flussgott des gleichnamigen thessalischen
Flusses (Schol. Apoll. Rhod. I 596), Teilnehmer
an der Argonautik : Steph. Byz. nach den Thes-
salika des Suidas, FHG II 465, 7. [Tumpel.]

Amyrtaios (A,uvgxatoe). altagyptischer Eigen-
nanie = 'Amnerddis ,Amnion hat'ihn (beziehent-
lich

: sie, namlich den Sohn, die Tochter) gegeben'
(G. Steindorff Beitrage zur Assyriologie I 352.
J. J. Hess Zeitschr. f. iigypt. Sprache XXX 120).

Amyrtaios 2012

1} Der 23. Konig der agyptischen Konigsliste
des Eratosthenes (Sync. 196. Lepsius Konigs-
buch Quellentaf. 10): MvgzaTog, was in der Liste
mit 'Afi/j,cov68oTog iibersetzt wird, also (vgl. Lep-
sius Chronologie 514, 5) den Namen Ammon
enthalten muss und daher ganz mit Recht von
Bunsen (Agyptens Stelle in der Weltgeschichte
ni Urkundenb. 64; vgl. Boeckh Manetho 361.
FHG II 558) in 'AjtvgraToe verbessert worden ist,

10 das ja genau der Ubersetzung Aftfimvodoxog ent-
spricht. Es ist weder A^vvgaraTog noch Ajiovv-
gazaiog zu lesen, noch ist Mvgxatos mit A/iov-
dagxatog (Unger Manetho 116. 139) identisch.
Die Regierungszeit ist auf 22 Jahre angegeben.

2) Bei Ktesias (Phot bibl. 37 a. b) statt
Psammenit letzter KOnig Agyptens, wird angeb-
lich durch Verrat (s. Kombapheus) iiberwunden
in einer Schlacht, bei der 50 000 Agypter und 7000
Perser fallen, lebendig gefangen genommen, von

20 Kambyses aber begnadigt und nur mit 6000 Agyp-
tern, die er sich aussuchen darf, nach Susa ge-
schickt (Boeckh Manetho 361f. Duncker Gesch.
d. Altertums TV 5 408. G. Maspero Histoire
ancienne4 597, 3. Wiedemann Gesch. Agyptens
von Psammetich bis auf Alexander 204; igypt
Gesch. 101. 667. Ed. Meyer Gesch. d. Alter-
tums I..610; Gesch. d. alt. Agyptens 388).

8) Agypter, der an dem Aufstande des Inaros
(s. d.) sich beteiligte (von Ktesias bei Phot, bi-

30 blioth. 40 a ohne Nennung des Namens erwahnt

;

vgl. Fr. Ley Fata et conditio Aegypti sub im-
perio Persarum 52, 16) und nach dessen Gefangen-
nahme in den .Sumpfgebieten' (des Delta) mit
Hlilfe der dortigen Bevolkerung und durch Gunst
der unwegsamen Beschaffenheit der Niederungen
sich als ein von den Persern unabhangiger Furst
behauptete. rhm schickte 450 v. Chr. Kimon 60
Schiffe von der Flotte, die damals nach Kypros
abging, zur Unterstutzung, die aber auf die Nach-

40 richt von Kimons Tode bald wieder nach Athen
zuruckkehrten (Thukyd. I 110, 2. 112, 4. Plut.
Cim. 18). Herodot (HI 15) nennt A. als einen
der "Widersacher, welche den Persern am meisten
Schaden zugefugt haben; nach ihm (II 140) hauste
A. auf einer Insel (s. Elbo). Sein Sohn hiess
Pausiris (s. d.). Eine Verwechselung mit diesem
A. hat vielleicht Ktesias veranlasst, den KOnig
Agyptens, der von Kambyses besiegt und gefangen
genommen wurde, Amyrtaios (s. o. Nr. 2) zu nennen,

50 A. v. Gutschmid Kl. Schr. I 129. Uneer Ma-
netho 290.

4) ,Sa'it', von Manethos (Africanus bei Sync.
142, 10. Eusebios bei Sync. 144, 8; im arme-
nischen Eusebios [I 149] Amyrte) als einziger KO-
nig der 28. agyptischen Dyiiastie mit einer (nach
Sj-nc. 488, 4. 5 mit dem Jahre der Welt 5092
beginnenden) Regierung von 6 Jahren angesetzt.
Seine Regierung wird mit 408 v. Chr. begonnen
haben (Judeich Kleinasiat. Studien 146f.). Die

60 Hypothese
, dass dieser A. identisch sei mit dem

(unter Nr. 3 besprochenen) A., welchen Hero-
dot und Thukydides erwahnen, ist als widerlegt
zu betrachten; wahrscheinlich ist aber der A.
Manethos ein Nachkomme , wohl ein Enkel jenes
frflheren Emporers (Letronne Oeuvres choisies
Se"r. 1 I 204f. Fr. Ley Fata et conditio Aegypti
57. K. Muller De rebus Aegyptiorum sub im-
peno Persarum gestis 6. Boeckh Manetho 362f.
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A. v. Gutschmid Beitrage z. Gesch. d. alt.

Orients 119; zu Sharpe Gesch. Egypt. 1 115, 3;

Kl. Schr. I 272f. Unger Manetho 290. 294. Ed.

Meyer Gesch. d. alt. Aegypt. 394). Wahrschein-

lich hing der Aufstand, durch den es A. gelang,

Agypten zu neuer Selbstandigkeit zu bringen (Ju-

deich Kleinasiat. Studien 150f.), mit der Em-
pCrung des Pissuthnes in Lydien und Amorges

Aufstande in Karien zusammen (A. Wiedemann

Elis heisst nach ihm Afiv&aovta (s. d.), Rhianos

bei Steph. Byz. s. 'Afiv&aovla (vgl. Hyg. Poet.

Astr. II 16 und dazu A. Marx Griech. March,

v. dankb. Tieren 46). Sein Geschlecht gait als

besonders mit Verstand begabt, Hesiod. frg. 225

Rz. E. Maass (Gott. gel. Anz. 1890, 354) erklart

ihn fur eine Hypostase des Hades. [Wernicke.]

2) Arzt, lebte vor Andromachos und dem jiin-

geren Asklepiades, die von ihm dasselbe Pilaster

Gesch. Agyptens 271). Dass in der sog. demoti- 10 gegen Kolik erhalten haben (Gal. XIII 967. 983).

schen Chronik (Revue egyptolog. II 53) der Name
des A. vorkommt, ist sicher, falschlich aber hat

man (A. Wiedemann a. a. O. 272; Agypt.

Gesch. 694. Pierret Archeologie egypt. 39) auf

einem zu Abd el-Kurna bei Theben gefundenen

Sargbrette (jetzt im Berliner Museum nr. 226

= 1085; vgl. Verzeichnis d. agypt. AltertumerS

51. Lepsius Denkmiiler III 284a), das einer

Enkelin eines KOnigs Amnrod gehort hat, den

Namen A. wiederentdecken wollen (G. Maspero 20 140.

Citiert wird er ausserdem von Aet. X 11 und von

Paul. Aeg. des ofteren. [M. Wellmann.]

Aniythaonia (Aiiv&aovia) hiess nach Rhianos

bei Steph. Byz. ein Teil der Landschaft Elis

nach Amythaon (s. d. Nr. 1), wahrscheinlich die

Gegend um das triphylische Pylos in der N&he
der Stadt Lepreon. [Hirschfeld.]

Amytheon (Mjui^eW), Athener (Evcovv/tevs).

Nsagiwv imiislr\xr\g im J. 371/0, CIA LI 803 c

[Kirchner.l

Hist, ancienne* 638, 2); falschlich ist ihm auch

(Letronne Oeuvr. choisies Sdr. 1 1211) einprach-

tiger, jetzt im British Museum befmdlicher Sar-

kophag (Description de l'Egypte V 40f. Sharpe
Egyptian Inscriptions I 28ff.) zugesprochen wor-

den, der in Wahrheit (Pierret a. a. O) Nekta-

nebos I. gehOrt. [Pietschmann.]

Amystis. 1) Nach Megasthenes bei Arr. Ind.

4, 5 ein Nebenfluss des Ganges, dessen Name

Amytis ("Afivng), medischer und persiscter

Frauenname.' 1) Tochter des Astyages, mit Ne-

bukadnezar vermahlt (Euseb. arm. I 29. 37

Schoene Amuhean, Synkell. p. 396 Afivhr/v).

2) Nach Ktesias Pers. 2 Tochter des Astyages,

Gemahlin des Spitamas. Kyros lasst nach der

Besiegung der Meder diesen toten und vermahlt

sich mit A. Rache an den Mordern des Astyages

ib. 5. Versuch, den Tanyoxarkes (= Smerdis) zu

sich in den indischen Schriften noch nicht vor- 30 retten und freiwilliger Tod ib. lOff. Dass Kyros

gefunden hat. [Tomaschek.J

2) "Afivong, das Austrinken eines Bechers, ohne

den Mund zu schliessen (d/ivarl, von fiv<o, axvev-

oxl; vgl. Plin. n. h. XIV 146), davon afivoTi&iv,

i^afivaxiCsiv. Es kam vor, dass einer dies thun

musste, wahrend eine Melodie gesungen wurde,

oder dass Wein mit Salzwasser afivaxi trinken

musste, wer ein Ratsel nicht riet, Athen. XI

783 d. e. X 459 b. Plut. qu. conv. Ill 3. Eur.

eine Tochter des besiegten Mederkonigs in seinen

Harem aufnahm, ist sehr wahrscheinlich; aber

Ktesias' Meinung A. sei die Mutter des Kam-
byses und seines Bruders, ist zweifellos falsch,

und auch sonst sind seine Erzahlungen wohl

nicht historisch.

3) Tochter des Xerxes und der Amastris, Ge-

mahlin des Megabyzos, in dessen Handeln sie

eine grosse Rolle spielt, Ktes. Pers. 20. 28—41,

Cycl 417 Arist Ach 1229. Die Sitte gait fur 40 wo auch iiber ihren Ehebruchsprocess und ihre

thrakischen Ursprunges, Callim. bei Ath. X 442f. ™~'-~~ i-™^^*- ™-J rM M"" 1

[Eur.] Rhes. 419. Nach den Grammatikern nannte

man a. auch das hierbei gebrauchte xoxtjgwv

tptaX&fcg, Poll. VI 97. Schol. Aristoph. und Eur.

a. O. Athen. XI 783 d. Suid. [Mau.]

Amythaon (A/iv&acov , dor. Afiv&dv, Pind.

Pyth. IV 220; ion. 'A/ivMcov, Herod. II 49). 1)

Sohn der Tyro, der Tochter des Salmoneus,

und des Aioliden Kretheus, des Griinders von

Hysterie berichtet wird. [Ed. Meyer.]

Amytron (Afivxgor), Stadt in Thrakien (He-

sych.); s. Amydon. [Hirschfeld.]

Amyzon (Afivtoir), Heine Stadt in Karien,

Strab. XIV 658. Plin. n. h. V 109. Ptol. V 2,

19; spater ein Bischofssitz, Hierokl. p. 688 und

Notitt, am Nordabhange des Latmosgebirges,

etwa halbwegs zwischen Alabanda und Myus,

oberhalb des Dorfes Kafarlar (L e a k e Asia Min.

Iolkos; seine Briider sind Aison und Pheres, seine 50 238), wo eine Hohe mit Ruinen noch Mazyn

Halbbrflder Pelias und Neleus; dem letzteren

folgt er bei der Auswanderung nach Pylos, Od.

XI 258f. Antim. frg. 29 = Schol. Eurip. Phoin.

150. Diod. IV 68, 3. Apollod. I 9, 11, 1. Schol.

Od. XII 69. Schol. Apoll. Rh. I 121. 143. Er

ist Gemahl der Eidomene, der Tochter des Pheres

(Apollod. a. a. O.) oder der Aglaia (Diod. a. a.

O.) und Vater des Melampus und Bias (Antim.

Apollod. Diod. aa. OO. Paus. VI 17, 6. Schol. Od.

XI 290. Eustath. Od. XI 257 p. 1681 , 50), ferner 60

der Aiolia, der Gemahlin des Kalydon (Apollod.

I 7, 7, 1) und der Perimela, der Gemahlin des

Lapithen Antion und Mutter des Mon (Diod. IV

69, 3). Mit den iibrigen Verwandten erscheint

er in Iolkos, um von Pelias mit Iason dessen

Erbe zu verlangen, Pind. Pyth. IV 220. Er

erneuert die olympischen Spiele im Verein mit

Pelias und Neleus, Paus. V 8, 2; ein Teil von

Kalessi heisst (s. Kieperts grosse Karte von

1891). Autonome Munzen aus rOmischer Zeit Head
HN 519. Imhoof-Blumer Abh. Bayr. Akad.

XVm 3, 1890 , 662. Inschrift CIG 2899 (jetzt

mit ein paar anderen aus A. im Brit. Mus.).

[Hirschfeld.]

Anab (Euseb. Onom. ed. Lagarde 221, 14),

Dorf in Iudaea im Gebiet von Eleutheropolis

(Bet Dschibrin). [Benzinger.]

Anabainon (Avaflalvtov) , angeblich fruherer

Name des Maiandros, Ps.-Plut. de fluv. 9, 1.

[Hirschfeld.]

Anabaraxares s. Anakyndaraxes.
'Avapdrris, der Reiter; brachylogisch : hippi-

scher Agon, bei dem die Reiter von den Pferden

sprangen und, das Tier am Zugel haltend, da-

neben herliefen, ahnlich wie bei der xabirj (s. d.);

doch warden bei dieser Stuten, beim Agon der



2015 'AvafSa&noi Anabura 2016

avapdzai aber Hengste verwendet. Vgl. Krause oixbv zgojiov), und Xenophon empfiehlt sie den
Gymnastik und Agonistik I 571. Die einzige Nach- alten und gebrechlichen Mitgliedern der attischen
richt iiber die dva^dzai giebt Pausanias V 9, 2, wo Burgerreiterei zur Annahme. Am makedonischen
d. nicht in ajzofiaxat (s. d.) geandert werden darf

;

Hofe war es unter Konig Philipp eine der Ob-
dagegen wird bei^Dionys. Hal. A. R. VII 73 (ol liegenheiten der fiaoilixol natdes, den Konig auf
xaQoxovfievoi roig fjnoxotg o{J? olaoirjzal /A,kv jiaQa- das Pferd zu heben (Arrian. Anab. IV 13, 1 ; ava-
fidzag, 'A&tjvatoi de xalovoi dvafldzag) unzweifel- ftoXevg zwv (laodixwv I 15, 6). [Droysen.]
haft irrttimlich d. statt dnofidzag gesagt, mag nun Anabolicarii (fig. Vatic. 137 anabolicarii
der Irrtum vom Autor oder einem Abschreiber a tutelis eurationibrisque habent vacationem)
begangen worden sein. Mehrfach sehen wir auflOsind von Momm sen (Ann. d. Inst. 1849, 214)
antiken Monumenten Reiter dargestellt, die mit und Marquardt (St.-V. IP 34, vgl. Hist. Aug.
beiden Fiissen auf einer Seite an ihren Pferden Aurel. 45, 1) als Genossenschaft, die das Ge-
hangen, bereit, mitten im vollen Laufe abzu- treide dvd nozafiov verfrachtete

, gedeutet und
springen ; vgl. die Didrachmen von Tarent (Evans mit den catabolenses verglichen worden. C a n t a-
Numism. chronicle 1889 Taf. II 6. 7) und Hi- re Hi hingegen hat (Bull. com. XVI 1888, 366ff.)
mera (Catal. of coins in the Brit. Museum Sicily unter Aufnahme einer alteren (Do ni Inscr. 28, 91)
S. 79.

_
Numism. chronicle 1892 Taf. XV 3 S. Deutung des dem Aesculap CIL XH 354 geweihten

187), die Silbermiinze von Kelenderis in Kilikien anabolium als eines chirurgischen Instruments
(4. Jhdt. Head HN 600. Numismatic chronicle (etwa = Lanzette) die a. als Erzeuger oder Ver-
1892 Taf. Ill 9 S. 36) , die unteritalische Vase,20 kaufer chirurgischer Werkzeuge anzusehen vor-
Collection Hamilton ed. Tischbein(Napoli 1791) geschlagen, deren durch die frg. Vat. bezeugte
I Taf. 53 (Panofka Bilder ant. Lebens III 2), Immunitat jener der Arzte (Dig. XXVII 1, 6, 1)
das Grabgemalde von Chiusi, Momim. d. Inst. V analog ware. Die Verbindung der a. mit der
15 (Martha L'art etrusque S. 389) u. a., s. aus dem Diocletiansedict c. 26, 78ff. (vgl. dazu
Petersen Rom. Mitt. V 214. Alle diese Dar- Blumners Commentar S. 170) bekannten Be-
stellungen werden aufjenen Reiteragon zu beziehen zeichnung dvapolaia (leichtes Mantelchen) fuhrt
sein, der seine Heimat, wie so viele andcre hip- vorlaufig zu keinem wahrscheinlichen Resultat.
pische Agone, in Thessalien haben mag, wo filr [Kubitschek.]
Larissa ein Agon der ayvvzoSoofioi (s. d.) bezeugt Anabolium, wird in der Inschrift CIL XH
ist. Wie es scheint, war der d. regelmassig mit 30 354 dem Aesculap geweilit, zusammen mit einer
Schild und Lanze ausgeriistet (vgl. insbesondere Statuette des Somnus, einer goldenen Kette und
die genannte Vase) ; zweifellos hat ja auch dieser einem silbernen enckiridium. A. ist, wie erwhi-
Agon, wie der der Apobaten, in einem kriegerischen ridium, ein chirurgisches Instrument, welches
Brauch sein Vorbild. Ob ein Zusammenhang der freilich sonst nicht vorkommt (dvafioXeig, dvaflo-
d. mit den andaiatae genannten Gladiatoren be- lala, s. Steph. Thes.). So Weise Griech. Worter
steht, ist zweifelhaft; vgl. Friedlander Sitten- im Lat. 372. Saalfeld Tensaur. italogr. 60.
gesch. n« 534. [Reisch.] Mommsena Erkliirung (CLL a. O.), dass enehiri-

'Avafia&fioi, die Treppe (Pollux VII 112. X dium ein Buch, A. ein der Statue des Gottes an-
171), auch von monumentalen Preitreppen gesagt; gelegtes Metallgewand sei, ist nicht wahrschein-
vgl. Herod. II 125. Paus. VII 18, 6. Daher401ich. Cantarelli Bull. com. XVI 1888, 374, 1.
kOnnen auch die Sitzreihen des ansteigenden Zu- [Mau.]
schauerraums , die ja nichts anderes sind, als Anabucis (Itin. Ant. 65, 7. Geogr. Rav. V
breite, zum Sitzcn hergerichtete Treppenstufen, 6 p. 353, 7; Anabucis praesidium Tab. Peut.
als a. bezeichnet werden ; vgl. Poll. IV 121 : zovg VHI 2) , Ort in der Kyrenaika an der Kusten-
6' arapatifiovs xai fld&Qa xai idgag xai Bcbha; strasse, 25 Millien ostlich von den arae Philae-
vgl. IV 132. S. Theatron. [Reisch.] twrum. Mannert X 2, 115 halt es fur den

Anabestae, wahrscheinlich Name unbekannter spater wieder zur Geltung gekominenen , einhei-
Gottheiten auf einer Saule vom Palatin mit der mischen Namen der von den Griechen Automa-
Inschrift Anabestas (nach Mommsen Dat. plur.), lax (s. d.) genannten Grcnzfestung der Kyrenaika.
CIL VI 21. [Wissowa.] 50 [Joh. Schmidt.]

Anabis. 1) Stadt der Iaccetaner in Hispania Anabnm (Avafiov die Vulgata bei Ptolem.
Tarraconensis (bei Ptolem. LT 6, 71, danach beim n 11, 15, Var. "Avavov und "Avaovov), unter den
Geogr. Rav. Anabere 309, 11) von unbekannter Stadten im siidostlichen Germanien an letzter
Lage. C. Mill lers Vermutung (zu der Stelle des Stelle genannt; in der Nahe der Donau. Wohl
Ptolem.)

, es sei damit die Station des Itinerars nicht verschieden von dem Odiabo der Not. dign.
zwischen Tarraco und Ilerda 452 , 3 ad Novas occ. XXXIII 8 = 29 und Axao im Itin. Ant. 246.
(ad Novlas beim Geogr. Rav. 309, 4) gemeint, ist S. Adiavum. [Dam.]
nicht wahrscheinlich, weil sich das Gebiet der Anabura (Avdpovga). 1) Phrygischer Ort.
Iaccetaner nicht so weit sudlich erstreckte. den Manlius auf seinem Marsche zu den tolLsto-

[Hiibner.] 60 boischen Galatern, nordlich von Synnada, beriihrte,

2) "Avafitg (Porphyr. de abstinent. IV 9; vgl. Liv. XXXVTH 15. Ramsay Asia Min. 143 sucht
Euseb. praep. evang. 94 b), ein Flecken in Agypten, es wenig siidostlich von Surmene.
in welchem einem lebenden Menschen ein Kultus 2) Stadt in Pisidien , Artemidor bei Strab.
erwiesen und geopfert \vurde. [Pietschmann.] XH 570. Der Name haftet an einer kleinen Rui-

_
'AvafioXevs (dva^dUsiv), ein Heifer beim Auf- nenstatte Enevre am Nordende des Sees von Bei-

sitzen. DieSitte, sich von einem anderen auf das schehr, der alten Karalitis, und Inschriften von
Pferd heben zu lassen, gait den Griechen fur A. finden sich dort in der kleinen Ebene mehr-
persisch (Xen. n. bat. 6, 12 dvapdlXeofcu zov Jleg- fach. Ramsay Athen. Mitt. VTH 71. Sterrett
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I

The Wolfe Expedition to Asia Min., Papers Americ. von Dio Clirys. XXXII p. 415 Dind. und Diog.

School III 1888, 193. 203. Ramsay Asia Min. Laert. I 103f. beigelegten Ausspruche iiber Gym-_

397 erklart das Verschwinden des Namens nach nastik kniipft Lucians Dialog A. an. Die auf

Strabon dadurch, dass Neapolis Pisid. an die Stelle seinen Namen gefalschten Schriften zeigen ihn

getreten sei. [Hirschfeld.] durchgangig als Vertreter des kynischen Stand-

Anacharsis (der Versuch von L. Meyer punktcs, werden also mit der Wiederbelebung des

Kuhns Ztschr. f. vgl. Sprachf. V 162, den Namen Kynismus im 1. Jhdt. v. Chr. zusammenhangen

aus indogermanischer Wurzel zu erklaren, ist ge- (Marcks Synib. crit. ad epistologr. Graecos 8ff.).

genstandslos geworden durch den Nachwcis von So die 10 Briefe (die 9 ersten aus cod. Parisin.

C. Neumann Die Ilellenen im Skythenland, dass 10 3011 und Laur. plut. LVTI 51, der 10. aus Diog.

die Skythen Mongolen waren), ein Skythe aus Laert. 1105; erste Ausg. v. Aldus M an utiusepist.

ffirstlichem Geschlecht, Sohn des Gnuros (Herodot. Gr. vet. 1499 ; sonstige alte Ausgaben verzeichnet

IV 76. Diog. Laert. I 101. Schol. Plat. rep. X bei P. J. P. Tollens Quaestioncs Anacharsideae,

600 A ; des Dauketes nach Lucian. Scvth.4), Bmder Leyden 1843, 10; neuestc inHerchcrs Epistolo-

des Konigs Saulios (des Kaduidas nach Diog. Laert. graphi Graeci 1873, 102ff.; iiber den Charakter

I 101), erscheint bei Herodot als ein (seinen Lands- Heinze a. a. O. 464), deren filnften Cic. Tusc. V 90

leuten iibrigens zu Herodots Zeit unbekannter) iibersetzt ; eine skeptischc Schrift gegen die theo-

Mann, der, eine Ausnahme von der sonst allge- retische Philosophic, von welcher Sext. Emp. adv.

meinen skythischen Rohheit bildend (Herod. IV 46), dogni. I p. 202, 24ff. Bekker ein Stuck erhalten

sei es aus" eigener Wissbegierde, sei es im Auftrag 20 hat ; 800 Verse (oder Zeilen: Birt Das ant. Buchw.

des Skythcnkonigs (IV 77) Reisen besonders in 168) iiber skythische und hellenische Gebriiuche,

Griechenland machte, urn hohere Gosittung kennen von Einfachheit des Lebens und Kriegsgebrauchen,

zu lernen; nach seiner Riickkehr sei er, im Be- von welchen Diog. Laert. I 101 (= Suid.) redet,

oriff. den von ihm in Kvzikos kennen gelernten die aber vielleicht nie existiert haben (Hiller

Dienst der Gottermutter (nach Schol. Plat. a. a. O. Rh. Mus. XXXHI 529). Kjitische und exegetische

Diog. Laert. I 102. Jos. c. Ap. H 269 griechische Bemerkungen zu den Apophthegmen bei Tollens

Sitten) einzufiihren, von seinem Bruder erschossen p. 12ff. ; zu den Briefen bei A. Westermann
worden (ganz verkehrt Clem. Al. protr. 2, 24). Comment, crit. in scriptores Graecos IH (1851)

Bestimmend fur die weitere Ausspinnung seiner 6—8. Cobet Mnemos. N.S. X 48f. Hertlein

Biographie ist 1) die an altere idealisierende Auf- 30 Jalirb. f. Philol. CIX 219. Hercher Herm. VI 56f.

fassungen von den nordischen Volkern (A. Riesc G. Schepss De soloecismo 56 (zu ep. I), v. Wi-

Die Idealisierung der Naturvolker des Nordens lamowitz Comment, gramm. DTI (1889) 28f. (zu

1875 bes. S. 17ff.) angeschlossene , vielleicht in ep. V). [W. Schmid.]

einer besonderen Schrift zu Anfang des 4. Jhdts. Anaeole (?), als lnsel im Itin. Ant. 522 nach

v. Chr. (R. Heinze Philol. L 458ff.) niederge- Samothrake aufgefiihrt. [Hirschfeld.]

legte kynische Darstellung des A. als des unver- Anacutasur, Name eines africanischen Volks-

dorbene'n , freien Natursohnes iin Gegensatz zu stammes im Singular , Coripp. Johann. II 74f.

griechischer Verfeineruiig und Verderbnis, 2) seine Partsch : . . . Et accitus longis convenit ab oris

Versetzung unter die sieben Weisen an Mysons Astriees, Anaeutasur, Colianus, Imaclas. Nach

Statt (Diog. Laert. 141; Polernik gegen die dem 40 Tissot ge"ogr. comp. I 469 wohnten diese Stamme

Barbaren enviesene Ehre bei Diod. IX 5. Diog. in den ostlichen Teilen der tripolitanischen Pro-

Laert. I 106) durch Ephoros von Kvme (P. E. \im. [Joh. Schmidt,]

Bohren De septera sapientib. 1867, 31. C. Neu- AvaSexeodai , Biirgschaft leisten, im Sinnc

mann Die Hellenen im Skythenlande 314f. ; Pla- von eyyvao&ai, bei Spiiteren gebriluchlich
,
fand

ton kennt ihn noch nicht unter den Sieben, Prot. sich vereinzelt schon bei Antiphon (Bekker anecd.

343 A, sondern nur als praktischen Mann, rep. grace. 82, 29) und Thuk. Vin 81 ; in den Gesetzen

X 600A). der ihm auch die Erfindung von Topfer- von Gortyn ist dv^fo^ai in diesem Sinn fest-

scheibe. Anker und Blasebalg beilegte (skeptisch stehend, vgl. IX 24 und 41, dazu dvdoxd die Biirg-

! (demnach i

CIG 6855 d, B 3—6 nicht ganz genau) nach Athen 'AvdSeiypa, Halsbinde, deren sich die Herolde

gekommen und zu Solon in nahere Beziehung ge- in den Agonen bedient haben ; vgl. die tpog^sTa

treten sein (Plut. Sol. 5. Diog. Laert. I lOlf.

;

(s. d.) der FlOtenbliiser , Hesych. dvaSety/iara

nach eigener Erfindung Luc. "Scyth. Iff.). Er t)via; (wofiir Jacobs Anth. XII p. 62 raivlag

nimint an dem Weisheitswettkampf und den Gast- vorschlagti .Tfoi rga/rjXoii. Erwahnt war das a.

mahlern der Sieben (Bohren 48— 64) teil in der in dem Epigramm auf der Basis der pythischen

zu seinen Ausspruchen schlecht stimmenden Eigen- Siegerstatue des Herolds Archias von Hyblai (um

schaft eines skythischen dx(>azo.-i6zij; (Athen. X die Mitte des 4. Jhdts. v. Chr.), og zgig Jxdgv-

437f. 445f. Ael. var. hist. II 41j ; Luc. Scyth. 60 J«" zor 'Of.vu.Tia avzog dyoiva, ovd' vxo oaJJiiyywv

8 und Himer. or. 30 lassen ihn auch in die My- ovz' dvadeiy/taz' ty<av (Pollux IV 92. Anthol.

sterien eingeweiht werden (Lobeck Aglaoph.'l III 20 Dubner, Append. 372 Jacobs. Preger
r,82 b) Ausspruche von ihm werden seit Aristo- Inscr. Gr. metr. ex scriptor. coll. 143), d. h. also

teles (anal. post. 78b 30; eth. Nicom. 1176b 33) der sowohl die Unterstutzung eines Trompeter:-

durch viele Schriftsteller iiberliefert ; unvollstandige — tubieen praedieationi nominis silentium fa-

Sammlung derselben bei J. C. Orelli Opusc. eiens Sen. Epist. 89 — wie die schutzenden Hals-

Graecor. vet. sentent. n 200ff. und F. W. Mul- binden verschmaht hatte. [Reisch.]

lach Pragm. philos. Gr. I 232ff. An die ihm 'AvadevSedg s. Arbustum.
64

Panly-Wissowa
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'AvaSSofirj. Bei Horn. II. XXTI 469 wird
nXexzi] a. neben a^-mf und xexovcpaXog als Kopf-
schmuck der Andromache genannt, ein gefloch-
tenes, um die Haare gewundenes Band (spater
fdt(ta : Eur. Hec. 923 dva&hoig jiUqaim), vielleicht
um den xexpvtpaXog, eine Haube, Netz- oder Kopf-
tuch, festzuhalten. Helbig Homer. Epos2 220.
Studniczka Beitr. zur Gesch. der altgriech.
Tracht 129. [Mau."

dessen Vermutuug fiber die Mittelgruppe mit Eeeht
zuruckgewiesen wird von Furtw angler Jahrb.
f. Philol. 1875, 588 und Overbeck Plast. 1469.
Noch beriihmter war die Aphrodite A. des Apel-
les, jenes Bild, das von Augustus aus dem As-
klepieion zu Kos nach Rom in den Tempel des
Divus Iulius versetzt wurde und dort zu Neros
Zeiten zu Grande ging

, Strab. XTV 65V. Plin.
XXXV 91 ; vgl. die Epigramme Anthol. Plan. IV;: „ , . ,. _ , L

^.<i,ii.j j^^ir .ji, , g i. um i,jjigTamme Aiiinoi. nan. iv
AvaSixia, nochmahge Verhandlung eines Pro- 10 178-182. Auson. 106, sowie Cic. Verr. IV 135-
;es nach erp-micp.npTV, rif»liT.prli*>>ipTi TTv+ai'l T t- An A^tAn T OQ . ~„~ + c. i„ _..l _i . x ni- -.'cesses nach ergangenem richterlichen Urteil. Ly

sias bei Poll. VIII 23, avadixd&a&ai Isaios ebd.
Harp. Suid. ; dvddixog dlxrj ein Process, der noch-
mals zur Verhandlung kommt. Im allgemeinen
war das Urteil eines Gerichtshofes in Athen un-
widerruflich (Demosth. XX 147. Gesetz bei De-
mosth. XXTV 54), und es gait als Zeichen unge-
ordneter Zustande, wenn die bixai dvddixoi wiir-

den, Andok. I 88. Demosth. XXTV 191 ; vgl. De

de divin. I 23; orat. 5; de nat. deor. I 75; ad
Attic. II 21,4. Propert. IV 9, 11. Ovid. amor. I
14, 33; are am. HI 401 ; Trist, II 527; ex Pont.
IV 1, 29. Lucil. iun. Aetn. 592; dagegen ist mit
Unrecht auf das Bild bezogen Suet. Vesp. 18.
ferner Petron. sat. 83 (s. Schreiber Arch. Ztg.
XXXIH 108. v. Wilamowitz ebd. 169), sowie
Straton Anth. Pal. XII 207 (s. Heydemann Herm.
XI 124. v. Wilamowitz a. a. O. 168. Benn-

mosth. XL 39. 42. Bekk. anecd. 216, 20. Doch gab 20 dorf Athen. Mitt. I 56). Apelles hatte den Augen
es zwei Falle, wo das Urteil eines Gerichtshofes
durch die Nullitats- oder Restitutionsklage ange-
fochten werden konnte : a) wcnn eine Partei ohne
ihre Schuld in contumaciam verurteilt zu sein be-
hauptete (s. dvTiXay_eTv), b) wenn die Zeugen
des Gegners durch ipevSofiagrvQian Stxi] (s. d.)

des Meineids uberfiihrt waren. Doch erfolgte nach
dem Schol. zu Plat. Leg. XI 937 c im letzteren
Palle die Wicderaufnahme nur, wenn die Mehr

blick gewahlt, da Aphrodite dem Meere entsteigend
ihr langes Haar mit beiden Handen auspresst;
nach Demokritos Anth. Plan. IV 180 scheint es,

als ob ihr Unterkorper noch von den Pluten be-
deckt war. Als Modell soil ihm nach der Legende
Phryne (Athen. XIII 590 f) oder Pankaspe (Plin.
XXXV 87) gedient haben; vgl. Millin Mon. ined.
II 230ft". Stark Ber. d. sachs. Ges. XLT 81.
Wustmann Apelles Lcben u. Werke 64ff. Bur-n j

—
n
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""" " ««"'»'"' Ajjcucs jjuueii u. vYerKeoMi. ±sur
zahl der Zeugen des Jt alscheids iiberfiihrt war und 30 si an Ztschr. f. bild. Kunst V 378. Stephan
bei crewissen Prnepsspn liarnliVli tci>//v.- ^.™A«.,„~ q n C\ cnff <j ,.i...„:i, ~__ r\ i n^ £.bei gewissen Processen, namlich frvtag, ipuvdofiag-
xvQitov und xhjgcov, d. h. wo Biirgerrecht, biirger-

liche Ehre und Erbrecht in Prage kam. Die
letztere Angabe beruht auf Theophrast, nicht so
die erstere iiber die Zahl der Zeugen. Nach Isaios

XI 46 scheint vielmehr schon die Verurteilung
eines Zeugen zur "Wiederaufnalime des Verfahrens
geniigt zu haben; vgl. Schoemann-Lipsius
Att. Proc. 973f. Die Appellation an eine andere

a. a. 0. 69ff. Schreiber a. a. O. 109. Benn-
dorf a. a. O. 50; de anthol. gr. epigramm. 73.
Kalkmann Arch. Jahrb. I 251ff. Furtwang-
ler in Roschers Lex. I 417. Dass dies Ge-
malde nicht vereinzelt blieb . bezeugen Philostr.
epist, XXXVI 2 p. 478 Hercher (vgl. X p. 470).
Aristainet, ep. I 7 p. 139 Herch. Himer. orat. I
20. Anacreont. 55, sowie das spatromische Wand-
bild bei Benndorf Athen. Mitt. I 64 Taf. H

Instaiiz (s. eyeoig, vgl. Poll. VIII 62) gehort nicht 40 (naeh Bartoli Rec. d. peintur. I T.' 25). Dao-egen
zur avaSixta. [Thalheim.j

"AvaSoxos s. 'Avade/ea&ai.
Auiidraimos ('Arddgm/xo;) , Name von Am-

phipolis, Steph. Byz. s. 'Au<pijiohg. [Hirschfeld.]

Anadynata, Ortschaft, welche die Tab. Peut.
an der Strasse von Nikomedia nach Amasia an-
fuhrt und zwar 36 Millien vor Gangra, also wohl
schon paphlagonisch. [Hirschfeld.]

Anadyomene ('Avadvo/icrtj) , Beiname der

lasst sich bei den zahlreichen Bildwerken, welche
Aphrodite in ahnlicher Weise mit ihrem Haar be-
schaftigt zeigen (Stephani a. a. O. 79ff. zahlt
deren 154 auf; vgl. ausserdem Anth. Pal. XI 174
Ovid, ars am. Ill 223. Schreiber a. a. O. 111.
4. Benndorf a. a. O. 57, 1), weder erweisen]
dass sie von Pheidias (Furtwangler a. a. O.
414. 417j oder Apelles beeinflusst sind, noch ent-
;cheiden. ob die Verfertiger an die A. oder an

Aphrodite von ihrem Emporsteigen aus dem Meere. 50 die hauflg dargestellte Aphrodite im Bade gedacht
Die Sage von ihrer Entstehung aus dem Meeres-
schaume war seit Hesiod Theog. 188ff. und dem
Horn. Hymn. VI weit verbreitet (vgl. die Zeug-
nisse bei Stephani Compte-rendu pour 1870/71,
llff.l und von Kiinstleni rielfach verwendet. So
hatte Pheidias an der Ba?is des Zeusthrones von
Olympia die Gottin dargestellt, wie sie von Eros
empfangen . von Peitlio bekranzt aus dem Meere
aufstieg und in den Kreis der olnnpisrhen Gotter

haben. Eine andere Auffas.sung lasst die Gottin
aus einer Muschel auftauehen, Plaut. Rud. 704
Fest. ep. p. 52 (vgl. Tibull III 3. 34), so auch
die Terrakottagefasse bei Stephani a. a. ',. Taf
I 3—4 (wiederholt Arch. Ztg. XXXIII Taf. 7)
und 5. Mvlonas Athen. Mitt. YTJ 380 Taf
XIII. Treu Arch. Ztg. XXXIII 39 Taf. 6. vgl.
Jahn Ber. d. sachs. Ges. 1853, 16 und die von
stephani a. a. O. 66 genannte Gruppe. Auf der

..„„^ & u„„ iu „v.i -.n.^.. «.i uV mjjio. um uuua .-icpnaiii u. u. \j. oo genannte liruppe. Aut
aufgenoTiimen ward, Paus. V 11, 8; die Gruppe 60 Basis des von HerodesAtticus nach dem Isth
MP5 M.lV\c 11 Till n iir A ViVlvful ii-ii i-iii>fin../ili mi K /-.li+ j-.tit ,-».-,,-. .-,41-.-*- -.— Tt : J 1. -l i i i rni ldes Eros und der Aphrodite veranschauticht ein

vergoldetes Silbeqilattchen des Louvre: de Witte
Gaz. archeol. V 171 pi. 19, 2, altere Reconstruc-
tionen bei Quatremere de Quinc\' .Tup. Olvmji.
pl. XV. Gerhard Ges. akad. Abhandl. I 199'Taf.
XVII ; vgl. Br linn Bull. d. Inst. 1849, 74 ; Kiinstl.-

Gesch. I 174. Welcker Ztschr. f. alt. K. 551.
Peters en Pheidias 372ff. Stephani a. a. O. 46ff.,

geweihten PoseidonbiUes hob Thalassa, umgeben
von Xereiden, die junge Gottin aus dem'Meer
empor (Paus. II 1, 8), auf Sarkophagen und an-
deren Bildwerken, die Stephani a. a. 0. 127 zu-
saminenstellt, thun Meerdaemonen ein gleiches.

So nahe es liegt , den Ausdruck A. auf diese
oder jene Darstellung anzuwenden, muss doch be-
tont werden, dass dies Beiwort von der Alten, so-

;
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weit unsere Kenntnis reicht, einzig der Aphrodite borgenen Arzneikrafte doppelt wirksam werden

des Apelles beigelegt wird. Die weitgehenden sollen. ^ [Wagler.]

Hypothesen, welche Stephani a. a. O. 70 auf Anagastes, tov Sxv&ixov yevovg (Ioh. Ant.

Artemidor. Oneu-okr. II 37 aufbaut, werden hm- frg. 205 Miiller), Sohn des Magister militum Arne-

fallig, wenn man mit Benndorf a. a. O. 60 die gisclus (Ioh. Ant. frg. 206. Prise, frg. 38), war

Worte 'AtpQodizrir ideir avadvo/ievtjv dahin ver- selbst 467 Magister militum per Thracias und

steht : ,Aphrodite im Meeresgewoge auftauehen zu kampfte mit Gliick gegen die Gothen (Prise, frg.

sehen, das bringt den Schiffern Unheil'. [Jessen.] 39). Als Dengizich, der Sohn des Attila, sich zum

Anagallis (^aycriAiff^Ma^aMis-.Vermutungen Ubergange iiber die Donau rustete, suchte er ihn

iiber die Namensentstehung s. bei Sprengel zu 10 ohne Erfolg durch Unterhandlungen davon abzu-

Diosc. LT 209 p. 486) , ein Gewachs (s. Hesych.) halten (Prise, frg. 38). In dem folgenden Kampfe

aus der Familie der Primulaceen, Gauchheil (Acker- totete er ihn und sandte 469 sein abgeschlagenes

Gauchheil) genannt, auch Hiihnerdarm, Grundheil, Haupt nach Constantinopel, Mommsen Chron.

rote Miere, Anagallis arvensis L.; vgl. Leunis min. II 90. Die Ernennung zum Consul flir das

Synops. JJ. Teil 3 H § 629, 2, wo auch beziiglich der J. 470 wies er zuriick, weil die Fallsucht ihn hin-

Namen (Gauchheil = Unterleibsheil oder Narren- dere, im Senat zu erscheinen; als aber Jordanes,

heil, weil das Kraut fruher bei Unterleibsleiden der Sohn des Johannes, den sein Vater hatte

und BlOdsinn im Gebrauch war , und avayallig toten lassen, statt seiner das Consulat erhielt, er-

von dva und dyd/.kw , ich ziere , mit Bezug auf regte er nach Ermordung seines Landsmanns und

das nochmalige Bluhen der Pflanze im Herbste ?) 20 Mitfeldherrn Ullibus einen Aufstand und wurde

Aufschluss zu geben versucht wird. Das Kraut nur mit Miihe dazu gebracht, sich dem Kaiser

hat einen vierkantigen , aufsteigenden Stengel, wieder zu unterwerfen. Er stand im Gegensatz zu

spitzige, eirunde Blatter, die auf der unteren Seite dem allmiichtigen Aspar und suchte ihn zu stiir-

schwarzlich punktiert sind und einzeln stehende zen, indem er seinen Sohn Ardabur des Strebens

rote (bezw. purpurfarbige) Blumen. Es wachst nach der Krone beschuldigte (Job. Ant. frg. 205.

sowohl auf angebauten als auch auf Brachfeldern 206). [Seeck.]

hiiurig und ist von anfiinglich fadem, gleieh darauf 'Avdyeiv. Wenn jeinand in Athen einem andern

aber bitterem Geschmack. Genossen verursacht ein lebendes Wesen, z. B. einen Sclaven oder ein

es ein Kollern im Bauche (xoQxoQvyfiog) , wirkt Pferd, verkaufte oder verpfandete, das mit einem

also blahend; vgl. Fraas Synops. pl. fl. cl. 193. 30 verborgenen Fehler behaftet war, so konnte der

Die Pflanze ist ziemlich geruchlos (doch vgl. Geo- Kaufer binnen einer festgesetzten Zeit dasselbe zu-

pon. XV 1 , 31). In Griechenland war sie an- riickgeben (dvdyeiv mvrjv). Hyper. Athenog. VII 3.

scheinend von jeher haufig in Garten, an Biichen Entspann sich dariiber ein Process, so Mess er dva-

und Graben. Jetzt heisst sie dort xQidixoMi] (jtqs- ywyijg dixrj. Suidas s. haywyr). Bekk. anecd. 214,

bixoiln) und xoQxfjoxQa ; italienisch anagallide, 9. 207, 23. [Lys.] VHI 10. Wurde dem Verkaufer

centonehio und erba griscttina; vgl. Lenz Bot. Betrug nachgewiesen, so hatte er ohne Zweifel den

d. a. Gr. u. R. 549. Sowohl Dioskorides (II 209) doppelten Preis zuerstatten; vgl. Demosth. XXI 43.

als auch Plinius (XXV 144) unterscheiden mit In wie weit sonst die platonischen Bestimmungen

Recht zwei Arten: die eine flore poeniceo (iden- Leg. XI 916 a mit dem attischen Recht iiberein-

tisch mit obiger arvensis L.), die andere eaeruleo 40 stimmen, bleibt dahingestellt ; vgl. Meier-Lip-

flore (blaubliihend). Beide kennen auch noch einen sius Att. Proc. 716. Wurdeu aber an den Kaufer

anderen Namen fur A., namlich xoexogog. So- — und dies nicht bios beim Verkauf lebender

wohl arvensis L. als coerulea Schreb. bluhen vom Wesen — von Dritten Anspriiche erhoben, so stand

Marz an in Attika, erstere bis in den Juli hinein, es ihm frei, diese Dritten mit ihren Anspriichen

letztere nur bis Ende Mai; vgl. v. Heldreich an den Verkaufer zu verweisen (dvdyeiv slg xod-

Pfianzen d. att. Ebene 492. Suidas und Hesychios rtjv , vgl. Bekk. anecd. 214, 16. Plat, Leg. XI

erklaren xoqyooog als aygwv idxavov (vgl. Theophr. 915 c) und wenn dieser den Anspriichen entgegen-

h. pl. VTJ l\ 2. Xic. Ther. 626. Plin. XXI 89. zutreten sich weigerte, gegen ihn fopauacewg (s.

183). Sprichwortlich war die Formel xal xdg- d.) zu klagen; vgl. Meier-Lipsius a. a. O. 720f.

xogog iv Xaxdvoig von nichtswiirdigen Menschen, 50 [Thalheim.]

die doch etwasvorstellenwollen; vgl. Schol. Arist. 'AvayXvyov (z. B. Anth. Pal. Ill Uberschr.

Vesp. 239. Schol. Nic. Ther. 628. Hephaestio Clem. Ales. Strom. V p. 657) oder dvdyXvxrov

p. 46. Zenob. TV 57. Diogenian. V 36. Suid. (z. B. Plin. n. h. XXXIII 139) oder dvayXvrpri

Billerbeck Flora class. 43. Die vielfachen me- (Strab. XVH 806. Joseph, antiq. XH 64) ist em

dicinischen Anwendungsfonnen s. bei Plin. XXV Relief, ein erhabenes. aus einer Flache herausge-

144. 145. 166. XXVI 35. 80. 90. 118. 119. 144. arbeitetes oder auf dieselbe aufgesetztes Kunst-

Diosc. LT 209. Hippocr. JH (XTTTT) 322. Galen. werk aus Holz, Stein. Metall, Thon. Wachs, Gips,

XI 829. Bruch Dissert, de anagallide. Strassb. Stuck u. s. w. Auch kommen die Xamen xvxog

1768. A. sollte angeblich die Zauberkraft besitzen, (z. B. Herod. II 136. Eurip. Phoen. 1130. Polyb.

die Schatten aus der Unterwelt henorzuziehen (d. 60 IX 10. 12. Cic. ad Att. I 10. 3), was jedoch auch

31. Schwartz Ursprung d. Mythol. "175. Murr Joseph, antiq. HI 137) dafiir vor. Die Anferti-

Die Pflanzenw i d. griech. Myth. 250. Auf einen gung nannte man AvayXvtfstr (z. B. Galen TV 330,

gewissen Aberglauben deutet auch, was Plinius 3. Joseph, antiq. XH 79) im Gegensatz zu der

(XXV 145) iiber die Gebrauche beim Ausheben vertieften Arbeit (SiayXvrpnv, z. B. Diod. I 66.

der Pflanze mitteilt , wodurch die in ihr ver- Aelian. v. h. XIV 7), den Verfertiger dvayXvydgios
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(Schol. Iuven. 9, 145. Macar. horn. 16; s. Art. Ana-
glyptarius). Die dabei angewendcte Technik war
je nach der Beschaffenheit des Materials verschieden.
Aus Holz und Blfenbein wurden die Beliefs ge-
schnitzt, aus Stein gemeisselt und gcbohrt, aus Me-
tall getricben oder gegossen und nachher ciseliert.
Kam dagegen ein weiches Material zur Anwendung,
so wurde das Relief in rohen Umrissen auf eine
Flache aufgesetzt (Plin. n. h. XXXV 151) und
dann modelliert oder aus Formen gepresst. Da- 10
neben wurde namentlich fur Thon und Stuck bei
der feineren Ausfiihrung ein starker Farbeniiber-
zug verwendet; aber auch auf Holz- und Stein-
reliefs aller Kunstepochen sind sichere Farb-
spuren gefunden worden, und beim Metall er-
reichte man Farbenwirkung durch Ansatze aus
Edelmetall (e^X^ara), Vergoldung oder, aber
nur selten, durch Legierung mit einem anderen
Metall (Brunn Kstlgesch. I 397). Auch Verbin-
dung von verschiedenartigem Material (z. B. Ccdern- 20
holz, Gold und Elfcnbein an der Kypseloslade)
kam vor.

Eine friiher weit vcrbreitete, aber jetzt mit
Recht meist aufgegebene Einteilung der verschie-
denen Rcliefarten ist die nach der Hohe der aus-
gearbeiteten Piguren: in Hautreliefs (z. B. die
Metopen des Parthenon) und Basreliefs (z. B. der
Cellafries des Parthenon). Eine dritte Gattung,
das Belief en creux (dor Name xoiXavdyXvrpov
kommt im Altertum nicht vor), lasst sich bei den 30
Griechen und Romern in grosseren Werken kaum
nachweisen, ist aber desto haufiger in Agvpten
zur Anwendung gekommen, und besteht darin,
dass das Material, welches die nur wenig erhohten
Piguren umgiebt, nicht voTlig abgearbeitet ist,

sondern nur eine Furche um dieselben gezogen
wird (s. z. B. L. v. Sybel Weltgeschichte der
Kunst Pig. 35).

Auch zeitlich ist das antike Belief verschieden.
Das griechische Steinrelief hat von' seinen An- 40
fangen an bis in die Bliitezeit der Kunst nur eine
Flache und entsteht in der Weise, dass die Figuren
in Umrissen auf die nodi unbearbeitete Platte ge-
zeichnet und dann durch Abmeisselung des Grundes
herausgearbeitet werden ( R. S e h n e Griech. Beliefs
22). Man bat sich also der Grundflache parallel
eine obere Plache zu denken, iibcr welche auch
bei der heftigsten Bewegung kein Teil der dar-
gestellten Figuren hervorragen kann (Brunn Kstl.-
Gesch. I 410f.). Eine Verteilung der Piguren auf 50
zwei Fliidien beginnt erst in der hellenistischen
Zeit Begel zu werden, wo das malerische Ele-
ment immer mehr in die Plastik cindringt (Th.
Schreiber Arch. Ztg. XXXVHI 155f. ; Die Wiener
Brunnenreliefs aus Palazzo Grimani, Leipzig 1888
und Die hellenistischen Relief bilder, Leipzig 1890).
Daher wird auf den landschaftliehen Hintergrund
grosse Sorgfalt verwendet und die Bildnisse eines
Herrscherpaares werden in der "Weise verbunden.
dass hinter und neben dem Kopf des Kcnigs in 60
Hochrelief der seiner Gemahlin in geringerer Er-
hebung erscheint (Ancient marbles of the British
Museum X Taf. XXXII, vgl. O. Bossbach Arch.
Jahrb. VI Anz. 69). Dies ahniten dann die Bonier
in ihren Triumphreliefs nach, gingen aber teil-

weise noch weiter (A. Philippi Abh. d. saehs.
Ges. d. Wiss. VI 264f.; Ann. d. Inst. 1876,
42f.). Die Beliefs vom Bogen des Kaisers Clau-

dius enthalten noch eine doppelte Plache, die vom
Titus- und Traiansbogen jedoch schon mehrere,
womit eine vfiltig malerische Perspective und kiihne
Vcrkiirzungen Hand in Hand gehen. Seit der
hellenistischen Zeit wird auch immer kostbareres
Material fur die Reliefs in Anwendung gebracht
und es wird versucht, die Polychromie durch die
Naturfarbe des Steines zu ersetzen. So werden
auf Cameen die verschieden gefarbten Lagen des
Onyx den einzelnen Teilen der Darstellung ge-
schickt angepasst. Seit dem 4. und 3. Jhdt. v.

Chr. kommt auch die Vorliebc fur Gerate und
Gefasse aus Edelmetall mit niedrigen Beliefs auf.
Diese wurden nicht aus der massiven Gefasswand
herausgearbeitet, sondern entweder besonders her-
gestellt und dann angenietet oder angelotet, oder— was haufiger vorkam — die Wand bestand
aus zwei Platten, einer inneren starkeren und
einer ausseren sehr diinnen, aus wclcher die mit
dem sog. Treibekitt unterfullten Beliefs getrieben
waren (A. Michaelis Das corsinische Silberge-
fass 3). Diese Metallarbeiten sind dann in Stein
und Thon namentlich in romischer Zeit vielfach
nachgeahmt worden (C. Bobert im 50. Berliner
Winckelmannsprogramm Iff. P. Hauser Die neu-
attischen Beliefs 128f. 200). Vgl. Conze Sitz

-

Ber. Akad. Berl. 1882 I 563ff. Tolken fiber
das Basrelief, Berlin 1815. Otfr. Mailer Handb.
der ArchaologieS 420f. W. Helbig Untersuch.
iib. d. campan. Wandmalerei 47f. [O. Bossbach.]

Anaglyptarius caelator, CLL LI 2243, ein
Arbeiter in reliefgeschmiickten Metall- (nament-
lich Silbcr-) Arbeiten; anaglyfurim Schol. Iuv.
9, 145 ; avaylvcpaQtog s. Steph. Thes. Auch ana-
glypta sind stets Metallarbeiten, Plin. n. h. XXXIII
139. Martial. TV 39. Sidon. ep. LX 13. CIL X 6.
S. 'AvdyXvtpov. [Mau.]

Anagnae s. Anagnis.
Anagnia (at 'Avdyvmai Polyb. XXXI 21. 22.

23
;
Einwohner Anagninus), Hauptstadt der Her-

niker in Latium, auf einem isoliertenHiigel(460m.)
im Thale des Trerus (Sacco), in fruchtbarer und
reizender Gegend gelegen. Aus vorarischer Zeit
stammt ein merkwiirdiges , 1885 zwischen der
Stadt und dem Sacco gefundenes Grab (Pigorini
Bull, di paletuologia italiana VI 8ff. Chierici
ebd. X 142. Incoronato Memorie dell' Ace. dei
Lincei, classe delle science flsiche ser. Ill vol. 8),
welches ein rot bemaltes Skelett, Steinwaffen und
einen Bronzedolch enthielt. Nach Einwanderung
der Italiker ward A., begunstigt durch seine feste
Lage inmitten eines fruchtbaren Gebietes, bald
betriichtlich (dives A. Verg. Aen. VII 684

;
pin-

guis A. Sil. Ital. VIII 392; Cerialis A. Sil. It.

XII 532). Die Bundesversammlungen der Her-
niker fanden bei A. in dem sog. circus mariti-
mus statt (Liv. IX 42, 11). Der Sage nach stand
ein Anagniner, Laevius Cispius, an der Spitze
des Contingents der Hemiker, welche Rom zu
Hiilfe kamen. wahrend Tullus Hostilius Veii be-
lagerte (Festus p. 351). Aus der Zeit der Selb-
standigkeit stammen die betrachtlichen Eeste vor-
trefflicher Quadennauern (gebaut nach oskischem
Mass. mit zahlreichen Steinmetzzeichen, O. Rich-
ter Bull. d. Inst. 1885, 190ff.; Herm. XXII 24).
Im Kriege von 306 v. Chr. stand A. an der Spitze
der Hernikerstadte, wurde vom Consul Q. Marcius
Tremulus besiegt (Diod. XX 80. Liv. IX 42. Fasti

triumph. Capit. Plin. n. h. XXXIV 23. Cic. Phil.

VI 13) und seiner Selbstandigkeit beraubt (Liv.

IX 43) : Festus nennt A. (p. 233) unter den prae-

fecturae und (p. 127) in einer Reihe mit Aricia

und Caere. Gelegentlich genannt wird es im

Kriege mit Pyrros (Appian. Samn. 10, 2) und

Hannibal (Liv. XXVI 9, 11). Zahlreiche Prodigien

werden aus A. nach Rom gemeldet (Liv. XXVI
23, 5. XXVn 4, 12. XXIX 14, 3. XXX 2, 11. XLIII

bedienten sich einer besonderen, mehr im einzelnen

ausgefeilten und rhetorischen Stilart. Wir wissen

davon nur durch Aristot. rhet. TH 12, 2 eaxidh

Xsigtg ygarpmt) ftsv r\ axgijjeoxdxrj • ayconaxixi] 8e rj

vixoxgixixwrdxr) • zavxng 8s 8vo siSrj • r\ ftsv yag

fj&ixrj , jj 8s iia&rjxixrj did xai ol vnoxgixal xa

xoiavxa xS>v dga/idxwv 8id>xovat , xai ol jioinxai

rovg xotovxovg " (iaaxd^ovxai 8s oi avayrcoartxot

olov Xaigr/ftmv • axgifirjg yap <o<meg Xoyoygdrpog

13,' 8. XLV 16, 5. Obsequens 11. 15. 27). Im 2. 10 xai Aixifimog xwv 8i{hjSa[ip<moi(ov.^ Uber die

Jhdt. scheint A. dann zum romischen Burger-

recht gekommen zu sein, welches es jedenfalls

vor dem Bundesgenossenkriege bereits besass.

Bei Cicero, der hier sein schOnes Landgut hatte

(ad Att. XII 1, 1. XV 26. XVI 8, 1 ; vgl. Phil.

n 106; T. Titii Anagninum ad Q. fr. II 7),

erscheint A. als municipium (de domo 81). Die

Angabe des Liber coloniarum (p. 203), dass Drusus

€aesar es zur Colonie gemacht habe, ist falsch

:

die Stadt war noch in der Kaiserzeit municipium 20

(CIL X 5919). Die hochsten Beamten heissen

meist praetores (CIL X 5919. 5920. 5925. 5926.

5927. 5929), die Gemeindeversammlung scnatus

{ebd. 5914. 5916. 5917. 5918. 5923. 5924). Unter

den zahlreichen Priestertumem (vgl. M. Aurel.

ad Front, ep. 4, 4) sind besonders bemerkenswert

die Salii (CIL X 5925), welche vielleicht auf

einem kleinen, 1865 gefundenen Relief dargestellt

sind (Benndorf Ann. d. Inst. 1869, 75). Die

LesetragOdie s. besonders unter Chairemon.
[Dieterich.]

Anagnutes, Volk im aquitanischen Gallien bei

Plin. n. h. IV 108, vielleicht gleichbedeutend mit

den Agnotes ('Ayvmrse) , welche Artemidor bei

Steph. Byz. als s&vog Kekrixfjg Tiaga zdv'Qxeavov

ansetzt. Vgl. Desjardins Geogr. de la Gaule

II 372. [Dim.]

'Avaycoyfj s.'Avdysiv.

'Avaycoyia (avaywyrj). In verschiedenen grie-

chischen Kulten herrschte die Vorstellung, dass

die Gottheit ihren Wohnsitz zu bestimmten Zeiten

verliess und wieder aufsuchte. Die Abreise wurde

'A., das Entferntsein lAnoSij/^ia, die Riickkehr Ka-

raycoyia (xaraymyr/), die Anwesenheit des Gottes

'EmStjfiia genannt; beide, namentlich die Riick-

kehr, hatten ihre Bedeutung im Festcyclus. So

beim Aphroditekult auf dem Eryx, wo die Gottin

mit ihren heiligen Tauben nach Libyen ging, um

Stadt gehOrte zur Tribus Publilia (CIL VI 2377, 30 nach neun^Tagen zuruckzukehren_ (Ael. h. a. IT

11. Kubitschek Imperium Romanum tributim

discriptum 11) und erfreute sich eines betracht-

lichen Wohlstandes (Strab. V 238 xohs a£i6Xo-

yog; dagegen oppidum minutulum Marcus ad

Front, a. a. O.). Mit der das Saccothal durch-

laufenden Via Labicana (die unterhalb A., ad

Gompitum Anagninum [s. d.], sub Anagnia Itin.

Ant., die Praenestina aufnahm) war A. durch eine

kleine Seitenstrasse verbunden. Aus A. starnmte

2 eoQtrj . .'A. — soorij . xai xa Kaxaydjyia Txavrj-

yvQig; v. h. I 15 -Dvovai xa 'A., xai Uyovai xrjv

'AtfQodtrqr k AijSvijr lx Sixrh'ag dvdyeoftat). Nach

Athen. IX 394 wurden an den Karaycbyia festliche

Schmause und larniende Lustbarkeiten veranstaltet.

Im eigentlichen Sinne wird die xazaywyr) im De-

meterkult verstanden ; s.'Avobog mi& Kddodog.

In Ephesos feierte man im 1. Jhdt. n. Chr. Ka-

xaymyia (r\ xaxayioyeta) , wobei Vemiuinmte mit

die Concubine des Commodus Marcia (Ehrenin- 40 Phalli und Keulen Gotterbilder tragend, singend
" '

herumzogen und allerhand Mutwillen veriibten ;
es

wird nicht gesagt in Zusammenhang mit welchem

Kult (Artemis ?Deineter ? Kybele ?), s. U s e n e r Acta

S. Timothei 24f. (Lobeck Agl. 177. Phot. bibl.

254). Auch wenn Poseidon von Aigai nach dem Isth-

mos kommt und ihm dort ein festlicher Empfang

mit FlOtenspiel und Tanz bereitet wird, kann man

mit Boeckh Expl. ad Pind. n 2, 399 an Kaxaydjyia

denken. Schliesslich gehOren auch die Fahrteu

schrift fur dieselbe CIL X 5918, fur ihren Vater

Euhodus ebd. 5917). Gelegentlich genannt wird

A. noch bei Plin. n. h. Ill 63. Sil. It. V 543.

Serv. Aen. VII 684. Macrob. sat. V 18. Geogr.

Rav. IV 33 p. 275 P. Inschriften CIL X 5903

—5957. 8243—8247. Vgl. B. Ambrosi- de Ma-
gistris Storia di Anagni, vol. I, Roma 1889.

[Hiilsen.]

Anagnis, castrum quad super Tridentum in — „

confinio Italiae positum est bei Paul. Diac. hist. 50 des Apollon zu den Hyperboreern und seine Bucfe-

Langob. Ill 9 (Monum. Germ. Script, rer. Langob. kehr im delisch-nnlesischen Kult hierher (Prel-

saec VI—IX p. 97 vgl. p. 91 quomodo Franc* ler-Bobert Gr. Myth.* I 242ff.). Dass es fur A

Anagnis castrum Langobardorum ceperunt). Das
heutigeDorfNano im Thale des Nossbaches (Noce),

Nebenflusses der Etsch. C. Miiller Ausgabe des

Ptolem. Ilp. 340. Vgl. Anauni. [Ehm.]

Anagnostes, der Vorleser und zwar a) ein

Selave. der namentlich bei Tisch vorlas. Nep. Att.

13. 14. Cic. ad Att. 112,4; ad fam. V 9 .
2.

und Kaxayojyia besondere Hymnen gab (yfivot

d.-ioxe[*jixixol und xXtjxixoi), erfahren wir mit in-

teressanten Einzelheiten aus einer rhetorischen

Anweisung : Menandros .t. ixi8uxx. c. 4 = Rhet.

Gr. IX 139f. Walz. Darnach gab es auch im

argivischen Artemiskulte dergleichen. Der spate

Romansehriftsteller Enstathios gebraucht dvaywyia

Plut. Alex. ' 54 ; Crass. 2 ; auch lector Suet. Oct. 60 wohl aus Irrtum fur Danklieder nach der Ruck

78. Plin. ep. I 15, 2. HI 5. 12. VLH 1, 2; die

Sitte erwahnt Plin. ep. IH 1 , 8 (vor Tisch). LX

36, 4. Gell. IH 19, 1; b) einer, der offentlieh

Dichterwerke vorliest, Gell. XVIH 5, 2. 5.

[Mau.]

'AvayvcooTixoi wurden mit technischem Aus-

druck die Dichter genannt , welche nicht fur die

Auffiihrung, sondern fur das Lesen dichteten. Sie

kehr eines lange abwesenden Angehorigcn (o&oioa

dvovmv, adovoiv dvayaryia xai yootvaooiv exivixia

X 15, Er'ot. Gr. ed. Didot p. 589). ,

[Hiller v. Gaertringen.]

Anagombroi, Volk in Africa (Ptol. IV 5. 23),

nach dem die 'Avdyo^ga omj (Ptol. IV 5, 17)

westlich von der Ammonsoase ihren Nanien haben.

[Pietschinann.]



2027 Anagome Anaia 2028 2029 Anaideia Anaitis 2030

Anagome, naeh der Tab. Pcut. ein Ort 34
Millien von Ephesos und 9 von Hypaipa; es ist
moglich, aber keineswegs sicher, dass der Name
verderbt

^
ist , den Eamsay Asia Min. 167 aus

ary xw/irj erklaren mochte. [Hirschfeld.]
Anagones equi s. Equi.
Anagos , ein Dorf im Bezirk von Synnada.

Inschrift bei Eamsay Asia Min. 411, wohl
nach einer vollstandigeren Copie von Sterrett
The Wolfe Biped, nr. 373, 1. Vgl. G. Hirsch-
feld Getting. Gel. Anz. 1888, 587. [Hirschfeld.]

'Avaygacpri, Aufschreibung, Eintragung, steht
technisch bei Theophrastos nsgi ovftfioAalcov (Stob.
Flor. XLIV 22) in doppeltem Sinne: a) von einem
Verzeichnis der Grundstiicke und der darauf be-
ziiglichen Vertrage § 2, b) von der Eintragung
einer einzelnen Eigentumsveranderung § 4; vgl.
Inschrift bei Le Basin 1, 332 xal dvaygaym-
ftdrovg tag xvgielag avxmv elg xovg duovg dxo/lfov-
&»?T$vo^7,vgl.Hermann-ThalheimRechts-
altert. 49. 73.

^
[Thalheim.]

'AvayvQaaiog Sal/icov, Ortsheros eines heiligen,
im attischen Demos Anagyrus gelegenen Hains,
den die Legende als grausamen Racher dortigen
Baumfrevels schildert. Einen Greis, der sich sol-
chen Frevels vermessen, strafte er, indem er dessen
Kebsweib mit Liebestollheit erfullte gegen den
Sohn des Alten. Der Sohn wurde. als er ihre
Antriige zuriickwies , von dcm beleidigten Weibe
als Verfuhrer beim Vater verleumdet, von diesem
geblendet und (lebendig?) in einem Hause ein-
gemauert, worauf der Vater aus Eeue sich erhing,
das Kebsweib aber in einem Brunnen sich er-

trankte
: Hieronymos .t. zgaycpSoxoiur frg. 4 Hiller

aus Suid. = Apostol. IX 79 (nach Kock CAP I
402 aus dem 'Avdyvgog des Aristophanes) , und
zwar aneixdiwv (nachbildend , Rohde Psyche
179) xovxoig xov Eigtuidov $oivixa (frg. 801—815
N.), wo die Eolle des Greises Amyntor, des Sohnes
Phoinix, der TiaXXaxi] Phthia (Alkimede) spielt.
Nach Diogenian. in 31 (cod. Coisl. I p. 219f. Got-
ting.) Hess der d. S. audi die Frau des Alten ster-
ben, war die Verleumderin vielmehr die Stiefmutter
des Sohnes, und erhing sich der Alte aus Lebens-
(iberdruss. Zenob. II 55 = Diogen. I 25 fuhrt auf
den .Heros, den er Avdyvoo; nennt, das zuerst bei
Aristoph. Lys. 68 auftauchende Sprichwort dvdyv-
gw xivuv (vgl. Hesych. s. v.) zuriick. das aber
vielmehr die im gleichnamigen Demos fs. d.) be-
sonders hauflg auftretende , ihm eponvme, iibel-
riechende Pflanze avdyvgog angeht. fjber das Ver--
haltnis von fjgmg zu aaituov vgl. Eohde a. O.
u. 94f. Vgl. Art.Ar.agyrus. [Tttmpel.]

AnagJTis (dvdyvgtg , avdyvoo;, ovoyvoog [z.

B. Nic. Ther. 71]. axo.xov [Plin. u. Diosc.]. ana-
gyris), Stinkstrauch. Anagyris foetida L. (aus der
Familie der Sehmetterlingsblutler ; vgl. Leunis
Synops. II. Teil3 H § 426. 1). neugriechiseh ava-
yvgi (vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. R. 713. Fraas
Synops. pi. fl. cl. 64. Billerbeck Flora class.

109, wo noch andere mundartliche Benennungen
angefuhrt sind), albanesisch Zoiyer (vgl. v. Held-
reieh Pflanzen d. att. Ebene 558). Dieser nicht
selten baumartige Straueh ist gegenwartig in
den warmeren Landern (dortige Bltitezeit meist
von Mitte December bis Ende Pebruar) des siid-
Osthchen Europas, mithin auch in Suditalien und
Gnechenland — gegenwartig besonders in den dor-

tigen Niederungen, Seestrand- und Maquisregionen,
auch auf Euboea, iiberhaupt auf den griechischen
Inseln — , ferner in Kleinasien bis nach Syrien
hin hauflg anzutreffen; vgl. Koch Baume und
Straucher d. a. Griechenl. 214. Wami er den
alten Griechen erstmalig bekannt wurde, ist zwei-
felhaft; jedenfalls lange vor des Aristophanes Zeit.
Thoophrast erwahnt ihn tibrigens nicht. Dagegen
sind die Beschreibungen (Blute kohliihnlich, d. h.

lOgelb, Hiilse nierenformig u. s. w.) bei Diosko-
rides (III 157) und Plinius (XXVII 30) im ganzen
zutreffcnd. Sein starker, widerlichcr Geruch, der
sich namentlich dann verbreitet, wenn man etwas
von dem Gestrauch, z. B. von den Blattern, zer-

reibt, war sprichwortlich (Zenob. prov. II 55. m
31 : xov dvdyvgov xivsiv — vgl. Aristoph. Lysistr.

68. Diog. I 25. Suid. Liban. epist. 78 — von
einem, der eine iible, fatale, anriichige — eigentlich
stinkende— Sache wieder aufriihrt, statt sie ruhen

20 zu lasscn). Auch wissen wir , dass sowohl Ari-
stophanes als Diphilos Komodien mit dem Titel
'Avdyvgog geschrieben haben , die aber verloren
gegangen sind. Der Same bewirkte gleich nach
dem Genusse heftiges Erbrechen, war also ein
gutes Gegenmittel bei gewissen Vergiftungen ; vgl.
Galen. XVI 143. Die Verwendung in der Medicin
(z. B. bei Verstopfungen, s. ausser Plin. u. Diosc.
auch Galen. XI 829) war eine viclseitige; bei
schwierigen Geburten wurde die iibelabwehrende

30 (vgl. Suid. Botticher Baumkultus 195) Pflanze
amuletartig gebraucht, Plin. Diosc. a. O. Vgl.
Murr Die Pflanzenw. i. d. griech. Myth. 109;
Die geogr. u. myth. Nainen der altgriech. Welt
in ihrer \

r
erwertung fiir ant. Pflanzengeogr. II 20.

[Wagler.]
Anagyrus (Avayvgovg

, Demot. Avayvgdaiog) T

grosserer attischer Demos der Phyle Erechtheis.
Nach der Eeihenfolge der Kiistendemen bei Strabon
(VTH 389), sowie nach Ausweis der Inschriftfunde

40 und sonstiger Reste (Athen. Mitt. XITI 360ff.
Karten von Attika, Text IH—VI 15) nahm A. die
Bucht und Ebene des heutigen Dorfes Vari am
Stidostfuss des Hymettos ein. Der albanesische
Name deutet auf die zahlreichen Terrassengraber
am Wege, wclcher von Athen her durch den Berg-
einsehnitt fuhrt. sowie die Tumuli im Felde. Der
antike Demos ist offenbar nach dem avdyvgog
genannten Straueh (s. Anagyris) bezeichnet,
wahrend die Yolkstradition ihn auf einen Orts-

50heros Anagyros zuriiekfuhrte, welcher die ZerstO-
rung seines heiligen Haines so furchtbar riichte
(s. 'Ava yvgdaiog dai

:

ua>v). Aus Pausanias (I

31, 1) erfahren wir von einem Heiligtum der Got-
termutter in A. ; insehriftlich bezeugt (auf Resten
von Altaren. wie es scheint) finden wir noch Athena.
Hephaistos und die Anakcs (Athen. Mitt. a. a. O.
nr. 762ff.j. [Milchhoefer.]

Anaia. 1) Kii.stenstadt siidlich von Ephesos,
bei Skyl. 98, der sie unter Lydien begreift, das er

60 siidlich bis zum Maeander ausdehnt, nach Steph.
Byz. karisch und der Insel Samos gegeniiber (vgl.

Thukyd. IV 75. \TII 19), benannt dem Ephoros
zufolge nach einer gleichnamigen Amazone (Steph.
Byz. Eustath. Dionys. Perieg. 828). Hierher flohen
im peloponnesisehen Kriege die samischen Ver-
bannten, weshalb die 'AvaiCtm auf Seiten der Pe-
loponnesier standen, Thukyd. Ill 19. 32. rV 75.
VHI 19. 61. Vit. Soph. 7. Spater war es Sitz

eines Bischofs, Wesseling zu Hierokl. p. 658.

Jetzt noch Ania siidlich von Ephesos, westlich von

Sokhia, ein wenig iibcr dem heutigen Meeres-

rande. Ant. G. Pulakis'E'/i^. <pdok. Svkk. IJag-

dgrrjfia zu Bd. XVIH, Const. 1888, 224.

[Hirschfeld.]

2) Anaia (Euseb. Onom. ed. Lagarde 221, 15.

19), zwei nahe bei einander li'egende Ortschaften

in Daroma (Siidland von Iudaea), 9 Millien siid-

lich von Hebron. [Benzinger.]

3) Eponyme Amazone der ionischen Stadt

gleichen Namens (Nr. 1), in der sich ein Grab-

mal der Amazone befand (Steph. Byz. Eustath.

II III 189). Vgl. A. Klfigmann Die Amazonen

in der att. Litt. und Kunst (Stuttg. 1875) 52.

[Toepffer.]

Anaideia ('Avaidsia), Personification der Scham-

losigkeit, Auf ihre Verehrung in Athen deutet

bereits Xenophon hin (Symp. Vni35), indem er

von den Lakedaimoniern im Gegensatz zu den

Athenern ruhmt : dear yag ov zrjv 'AvaiUnav, alia

xhv AihCb vofilfyvoi. Theophrast (bei Zenob. IV 36)

^agt es seien in Athen Altiire der A. und der Hybris

gewesen; Spiitere (Clem. Alex, protr. 2, 26) fiihren

diese Altare auf Epimenides zuriick odor erwahnen

ein von Epimenides en-ichtetes Heiligtum der A.

(Istros bei Suid. s. »sos- Cic. de leg. II 28). Wahr-

scheinlich sind jene Altare identisch mit dem

Xi&og "Yfiozmg und dem liftog 'Avaideiag, zwei von

Pausanias" (I 28. 5) erwahnten roh zugehauenen

Steinen auf dem Areopag, die als Standplatz fur

den Klager und den Beklagten dienten. Das auf

den Kult hindeutende Sprichwort time f/ 'Avaideia

erklaren die Paroimiographen f.Ti x&v <V dvai-

oyyvxiav w<pdov/ih><or. Dass die Personification

friihzeitig geliiufig war, beweist ein Ausdruck me
'Avaidetag <pdooc Soph. frg. 259 N. 2

; als fisytoxr)

fowv bezeichnet sie Menandros frg. 357 Kock.

[Wernicke.]

'AvaiSelas x™e°S> 0rt in der ^r0&s ^ nach

Nicol. Damasc. frg. 23 (FHG HI 369).

[Hirschfeld.]

'AvaigeTa^ai steht a) von dem Wiederansich-

nehmen einer anderwarts aufbewahrten Urkunde,

z B. eines Vertrages , sei es weil derselbe erfiillt

war (Demosth. XXXIV 31) oder weil er aufge-

hoben werden sollte , ebd. XLV 21. XLV1II 46.

Das Aufheben selbst heisst dvaiouv, vgl. Isaios

I 14. VI 30 ; b) von dem Zuriickziehen einer an-

hangig gemachten Klage, [Demosth.] LVJI1 32.

34. LIX 53. Dein. I 94. ahnlich wie uifiarnn&at

xov ay&vo; [Demosth.] LIX 121. Dies Zuriickziehen

scheint selbst bei offentlichen Klagen unter ge-

wissen, nicht naher bekannten Um standen erlaubt

gewesen zu sein. Vgl. Meier-Lip sius Att. Proe.

$15
'

[Thalheim.]

Anaischyntographoi, eine Bezeichnnng fiir

Verfasser obscOner Dichtungen bei Timaios frg.

141 FHG I 227 -- Polvb. XII 13 (Suid. s. A n
-

uo/do,,;. Ps.-Diog. 772 p." 319. Duris frg. 21, FHG
II '474): Tifiaw; <ft)oi, Aijaoydgtiv^f/raigtjxevai

xoig avo) (iegeoi xov oojuazag, ovy. elvai 5' uitov

to hgbv .Tfo (fvoav, v.-iegfieftijxhai^ ok xoig_ ixixij-

bti'uam xii Bdrgvog vxofivrjuaza y.al ra <Pdatvi'dog

xa'i ro> alJMv dvaioyvrxoygdcfwr. S. Botrys,

Elephanti s, Philainis, Kinaidoi, Magodoi,

auch Rhyparographoi. [Crusius.]

Anai'tica regio oder Anaitis, Landschaft Ar-

meniens am Euphrat, Plin. n. h. V 83; der Anaitis

geweiht nach Dio XXXVI 48 (vgl. 53, wo aber

der Kyrnos als in ihre Nahe reichend erwahnt

wird). Wahrscheinlich = Akilisene (s. d.) wegen

Strab. XI 532. Vielleicht ist der Anaetieus laeus

in Asia, in dem nach Plinius n. h. XVI 157 ein

zu Papier verwendbares Schilfrohr wuchs, in der

Anaitica zu suchen. [Baumgartner.]^

Auaitios, Athener (Stpr/rriog). 'EkXt)votafiiag

10 im J. 410/9, CIA I 288. Vielleicht identisch mit

A., einem der 30 Tyrannen, Xen. hell. 113,2;
vgl. Dittenberger Syll. 44 N. 15. [Kirchner.]

Anaitis ('Avatttg). Vielleicht urspriinglich eine

babylonische Gottin {Anat, Lenormant Com-

mentate de Bfeose 1872, 157ff. Hoffmann
Acten pers. Martyrer, Anm. 1162), welche jeden-

falls friihzeitig von den Persern aufgenommen

wurde und schon in den Keilinschriften von Perse-

polis unter dem Nainen Anakita erwahnt wird.

20 Im Avesta wird sie oft als die Gottin des be-

fruchtenden Himmelswassers angerufen (De Har-

lez Avesta 1881. Introd. CVI. CXHI). Schon

unter der persischen Herrschaft (Clem. Alex. Pro-

trept. 1. 5. Strab. XI 512. Tacit, ann. Ill 62) ver-

breitete sich ihr Kultus in Armenien (Akisilene,

Strab. XI 532. Agathang. in Langlois Hist,

de TArmenie I 126ff. 167ff. etc.) , Syrien (Da-

mascus, Clem. Alex. a. a. O.) und Kleinasien

Nach Strabon wurde sie im Pontos (Zela, XI

30 512. Xn 559) und in Kappadokien verehrt (Strab.

XV 733 : die Artemis Ihgaaia von Kastabala bei

Strabon XII 537 ist wohl keine andere als die

persische Gottin). Vorziiglich in Lydien waren

ihre Tempel zahlreich: in Hierocaesarea (Paus.

V 27, 5. VII 6, 6. Tacit, ann. Ill 62. Bull,

hell. XI 95. Eckhel in 104), Hypaipa (Paus.

a a O.; vgl. Rev. archil. 1885 n 114 nr. 14.

Athen. Mitt. 1889, 93 nr. 35), Sardcs (Clem.

Alex. Protrept. 1. 5. Rev. archeol. a. a. O. 105),

40 Philadelphia (Bull. hell. 1884, 376. Athen. Mitt,

a. O. 106. Waddington Inscr. Asie Mm. 655

= CIG 3424i . Koloe (Rev. archeol. a. a. O. 107.

Classical Rev^ 1889, 69), Maeonia (Leemans Ver-

handelingen der k. Akad. Amsterdam XVII 1886,

3ff ) und in den heutigen DOrfern von Mermereh

(Bull. hell. XI 448) und Sari Tsam (ebd. 82) sind

InsehriftenderA.entdecktwordcn. Vgl. Reinach

Chron. d'Orient 157ff. 215ff. Der Kultus scheint

sich nach den verschiedenen Landern verschieden

50 gestaltet zu haben. In Armenien war er mit heili-

gen Prostitutionen verbunden (Strab. XI 532), in

kappadokien und im Pontos wurde A. wie die env

heimische Gottin Ma von Komana, welche ihr wohl

gleichgestellt wurde {Mali heisst auch im Avesta

die MondgOttinl. in heiligen Stadten von zahl-

reichen mannlichen und weiblichen Hierodulen ver-

ehrt (Strab. Xn 559. XV 733). In Lydien da-

g-cen blieb der Ritus den altpersischen Gebrau-

ohln treu ,Paus. V 27, 5; vgl. De Harlez a. a.

60 O CLIVl. Es wurden allerdings in Philadelphia

(•Avacixtia Waddington a. a. O.) und Hypaipa

i'AoTiuiaia Rev. areMol. a. a. 0. 114. Athen.

Mitt. a. a. O.I Spiele nach griechischer Art mit

ihrem Kult verbunden. Diesem wechselnden Cha-

rakter entsprechend wurde A. verschieden genannt.

In Lydien wurde sie der Magna Mater gleichge-

stellt" und neben dem einheimischen Gotte Men

angerufen (Rev. archeol. a. a. 0. 107. Bull. hell.
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1884, 376. Leemans a. a. 0. nr. 3. 4. 5). Da-
her der Beiname 'A&oxxijvy

, der ihr inMaeonia
gegeben wird (Leemans nr. 7, s. auch ACiozr V -

vos). Die Gnechen haben sie zuweilen mit Athena
(Plut. Artax. 3; vgl. Hoffmann a. a. 0. 136),
zuweilen mit Aphrodite identificiert (Herodot. I
131

: smftsna&rjxaai de xai xfj Ovgavhj flveiv,
.-tagd ze Aoovgiwv (ia&dvzeg x'al Agafiiwv • xaXi-
ovm Se'Aaavgioi zijv Acpgodizr/v MvXizza , Agdfiwi
de AXtXdx, Hegaai de Mlzgav, dazu Ed. Meyer in
Koschers Lexik. I 332. Berosos bei Clem. Alex
a. a. 0. Agathias II 24. Iamblich bei Photius
Bibl. 94 p. 75 b; vgl. Hesyeh. IlegoiMa f, A<pgo-
dizrj), gewohnlich aber als eine Artemis ange-
sehen: 'Agre/iig IlsgaixSi (Paus. Vn 6, 6. Eckhel
III 104. Bull. hell. XI 95 ; vgl. Tacit, ann. IDT 62)
oder IleQota (Diod. V 77. Plut. Lucull. 24). Da
der Stier ihr gewidmet wurde (Plut. a. 0.), wurde
sie der Artemis Tauropolos oder Tavgixri gleich-
gestellt, sowohl in Lydien (Paus. IH 16, 8 ; vgl.
CIG 3127, 60. 70. 104ff., wo eine persische Be-
satzung bei »? TavgojidXog schwort), als in Kappa-
dokien (Kastabala, Strab. XII 537) und in Ar-
menien (Strab. XI 512. Procop. bell. Pers I 17
p. 83f.; bell. Goth. IV 5 p. 480). Selbst ihr
Name wurde in Tavatg umgestaltet (Strab XI
532. Clem. Alex. a. 0. Dio Cass. XXXVI 48.
53), urn sie mit dem gleichnamigen Flusse in Ver-
bindung zu bringen (Iamblich. a. a. 0.; vgl
Hoffmann a. a. 0. 135). Ohne Zweifel ist aus
diesem Kultus das Taurobolium (urspriinglich
Tauropolium)^ ins Abendland gelangt (vgl. Hesyeh.
TavgonoXia • a eig eogzr/v ayovaiv Aoxeuidt). Die
seltenen Darstellungen der A. zeigen uns die-
selbe teils neben dem Sonnengotte, mit der Mond-
sichel hinter dem Kopfe, einen Hirsch auf jeder
Seite und den Oberkorper mit Brusten bedeckt,
wie die asiatische Artemis (Leemans a. a. 0.
nr. 1), teils ohne Attribute als eine stehende, mit
langem Gewand bekleidete Prau, welche die rechte
Hand mit nach aussen gekehrter Innenflache er-
hebt (als Schutzgottin ? ebd. 2. 3. 5. 7). Die
sog. persische Artemis der schwarzfigurigen Vasen
hat mit A. und Persien uberhaupt nichts zu thun
(vgl.neuerdingsStudniczkaKvrenel890, 154ff.).
Windischmann Die persische Anahita (Abh.
der bayr. Akad. VIII) 1856. Ed. Meyer in Ro-
schers Lexik. I 330ff. Uber die Bezieliungen zum
Taurobolium Rev. archeol. 1888 II 132ff Rev
phil. 1893, 195. Vgl. Boreitene, Nana.

[Cumont.]
Anakaia (Amxata, Araxaierg, Avaxam). klei-

nerer attischcr Demos der Phyle Hippothoontis.
vermutlich im Xorden oder Westen der Landschaft
(in der Trittys Dekeleia oder Trittvs Eleusisi ge-
legen. Unzulassig ist jedenfalls die'ldentificierung
von A. mit derheute Anakasa genamiten Ortlichkeit
am linken Ufer des mittleren Kephisos (Surmelis
Axxiy.d 104. Dragumis A&ijraiov X 47ff. ; vgl.
aber neuere Ortsnamen wie Kasa. Malakasa) ;'eben-
sowenig hat A. mit den Araxeg zu thun (Han riot
Recherch. s. 1. denies 176ff., welcher unseren De-
mos daher in der Nahe von Aphidna oder Plotheia
sucht )-

# >

[Milchhoefer.]
Anakalypteria I dviw.aXvxri)oia) sind cin we-

sentlicher Teil der Hochzeitsfeier; sie bedeuten,
wie schon der Name zeigt, das erste unver-
schleierte Auftreten der Braut vor dem Brautigam
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und den Gasten. Wemi Timaios frg. 149 (FHG
I 231) von Agathokles eraahlt, dass or seine Base,
die einem anderen vermiihlt wurde, ex x&v dva-
xaXvnxrjgimv entfiihrte, so meinte er einfach ,von
der Hochzeitsfeier 1

. Ubertragen sind es auch die
Hochzeitsgeschenke, die vom Brautigam (Poll. HI
36) und auch von Verwandten und Freunden (Har-
pocr.) gegeben wurden. Die Narnen werden bei Poll.
HI 39 und den Lexikographen (Hesyeh. s. oxzrjgia.

lOMoeris 205, 24) verschieden angegeben, und die
Definitionen schwanken, zumeist wohl durch un-
geschickte Compilation; dies ist nur im Zusam-
menhange zu erledigen (s. Hochzeit). Vgl.
Bliimner Griech. Priv.-Alt. 266, 23. Darem-
berg et Saglio Diction. I 261. Wie so viele
andere menschliche Verhaltnisse, wurden auch die
A. auf die Getter ubertragen. Im Sinne der Hoch-
zeitsfeier bei den An/irjxgog A. zu Eleusis (nach
R. Forster Raub und Ruckkehr der Perse-

20 phone 20, 4 der Anfang der heiligen dgwfieva
bei der Mysterienfeier, Synes. enc. calv. 70 P.), den
sicilischen xijg Ilegoeydvtjg A. (Schol. rcc. Pind.
01. VI 160 B.) oder Oeoya/.ua (Poll. 1 37), als Hoch-
zeitsgeschenke bei den Dichtern und sonst in erha-
bener Redeweise. So hatte Zeus der Kore, als
sie sich mit Pluton vermahlte, die Insel Sicilien
als dvaxdXvxrga oder dvaxaXvjizrjoiov verehrt (Ti-
maios? bei Diod. V 2, 3 cv Plut. Tim. 8; vgl-
Pind. Nem. I 14, das Schol. rec. Pind. 01. II 14 B.

30 beschrankt dies auf Akragas) ; nach anderen Lo-
calsagen Theben (Euphorion frg. 48 Meineke) und
Kyzikos (App. Mithr. 75 braucht den gleichbedeu-
tenden Ausdruck ijixgoixiov). Vgl. BoeckhExpl
Pind. II 2, 123. Preller Gr. Mvth.3 I 645 (s.

Demeter).
^

[Hiller v. Gacrtringen.]
Anake {Avdxrj), sonst unbekannte Stadt in

Achaia, Steph. Byz. [Hirschfeld.]

Anakeia ('Avdxsia), Hauptfest der attischen
Anakes, d. h. der Dioskuren (AeXz. dor. 1888

40 118 nr. 2, 8. CIA H 570. Poll. I 37. Hesyeh s.

Avaxeioig und Avdxecov) mit der iTiTiodgo^ia (Lys.
frg. 75 Scheibe) und zgizzva (Paus. bei Eustath.
zu Od. p. 1425, 61); vgl. Botticher Philol.
XXII 404ff. [Stengel.]

Anakeion, am Nordabhang der Burg von Athen
dicht unter dem Felsen und zwar in der Nahe des
jetzt flxierten Agraulions (s. S. 829) und zugleich
nieht fern des Theseions gelegen (Paus. I 18, 1.

2 [vgl. Reitz De praep. v.teg ap. Paus. usu 1891,
50 64f.]. Aristot. 'A&. mX. 15, 4 [wo wirklich h zoi

Aray.slo) stent] ; vgl. Rh. Mus. XLVI 327f. Lucian.
Pise. 42 ; Timon 10). Es war ein den Dioskuren
und einem .Hausgeist' ijowg extxsyiog (CIA ILT
290: s. Vischer im X.'Schweiz. Mus. HI 54;
geweihtes Heiligtum, mit Wandgemalden des Po-
lygnot^

l Vermahlung rait den Leukippiden | und
des Mikon (Argonautenzug) geschmiickt (Paus. a.

a. 0.^ Haqwkr. s. Ilo/.vyronog. Phot. Lex. s. II,-
i.vyvtbzov /.avwg. Hesyeh. S. IJo/.vyvonov . . orog).

60 Dass es auch ein Propylaion besass, ist falschlich
aus Polyaen. I 21 geschlossen: seine Worte be-
ziehen sich auf die Burgpropylaeen (s. Arist. 'Ad.
-to/., a. a. O.i. Ofters aber wird es als geriiumiger
militaiischer Sammelplatz emahnt (Polvaen. Arist.
a. a. 0. Andoc. 1 45. Thukyd. VIII "93, 1): es
muss sich also vor dem Tempel ein ausgedehnter
Bezirk ausgebreitet haben. Eben in diesem Be-
zirk versammelten sich gewohnlich, und zwar sicher
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schon zur Zeit des Demosthenes (XLV 80; vgl.

Bekker An. Gr. I 212, 12; mid auch Paroemiogr.

Escor. in Revue philol. II 222 KeQxwmov dyogd,

s. Schoemann zu Isae. 494), die tagelohnenden

Sclaven (unrichtig bringt Curtius Stadtgesch.

von Athen 245 Anm. die vermeintliche ,Verlegung

des Standorts der Taglfihner' mit der in helleni-

stischer Zeit eingetretenen Veranderung des Markt-

verkehrs zusammen). Ubrigens brannte der Tern

Dankbarkeit dafur, dass die Dioskuren bei ihrem

Einfall in Attika Land und Leute geschont und

sich willig den eleusinischen Weihen unterzogen

hatten, Plut. Thes. 33. Aelian. var. hist. IV 5.

Schol. Lykophr. 504. Aristid. I 607 Dind.; in

Verbindung mit dieser Angabe werden die A.

richtig als svegyirai und oonfJQsg (vgl. Alkiphr.

ep. Ill 68. Schol. Eurip. Hipp. 88) erklart, ihr

Name jedoch falschlich von avaxwg Syeiv, von der

ar(o ab-
pel zur Zeit des Perikles infolge eines Blitzstrahles 10 dvdoXemg x&v dstvmv oder von dvexdg

nieder (Luc, Tim. 10) ; eine teilweise Restauration geleitet, Plut. a. a. 0. und Num. 13. Eustath. zu

erwahnt eine Inschrift aus dem 4. oder 3. Jhdt.

v. Chr. ('E<pw. dgx
:

1890, 223 nr. 3, 16). Die

Dioskuren wurden hier sowohl als avaxsg (so schon

CIA IV 1 nr. 34 p. 43 u. 0.) wie als aiotijese ver-

ehrt (CIA III 195 [Altar]. Aelian. var. hist. IV 5.

Schol. Lykophr. 504). Hinen zu Ehren wurde das

Fest der Avdxsia (s. d.) begangen ; andere Einzel-

heiten aus einer hier aufgcstellten oxtjir] bei

II. p. 21, 15; Od. p. 1425, 59. Et. Magn. s.

AvaxoL Hesyeh. s. Avaxag. [Jessen.]

Anakles ^Avaxltjg), attischer Vasemnaler des

jungeren schwarzfigurigen Stils, einer der treffend

als Kleinmeister bezeichneten Fabrikanten zier-

licher Trinkschalen (Charakteristik derselben bei

Klein Euphronios^ 32f.). Erhalten sind von ihm

zwei Schalen, deren eine (Berlin 1801, abgeb.

Athen. VI 235, wo auch ihr Priester erwahnt 20 Wiener Vorlegebl. 1889 Vn 3 : jederseits Herakles

wird, gleichwie CIA III 290. Vgl. Wachsmuth
Stadt Athen I 221. Curtius Stadtgeschichte

XLVI. 70ff. [Wachsmuth.]

"Avaxsg, Avaxzsg, schiitzende Gottheiten, ur-

spriinglich ohne Sondernamen, nachmals mit ver-

wandten Wesen, mit den Kabiren, Kureten, Soteres,

6eol fieydXoi und Dioskuren vermischt, vgl. Prel-

ler Griech. Myth. 3 I 696. n 105, 1. Sicheres

wissen wir nur"von wenigen Orten. 1) Als'^va^

Hydrakampf) er mit Mkosthenes (s. d.) gemein-

schaftlich arbeitete, wahrend er die andere (Bull,

d. Inst. 1835, 126: jederseits ein Ziegenbock)

allein signierte. Ausserdem weist ihm Klein
wahrscheinlich mit Recht eine dritte Schale (Ber-

lin 1766: A. Weidender Ziegenbock. B. Silen in

obsconer Stellung) zu, deren Inschriften Furt-

w angler (Beschreibung der Vasensamml. im

Antiquarium I 293) wohl irrtumlich als sinnlos

re? jiaTSse wurden sie mit mystisehem Kult in 30 bezeichnct. Dagegen ist bei einer vierten Schale
----- •"' (Bull. d. Inst. 1865, 146) die Urheberschaft zwi-

schen A. und Sokles (s. d.) streitig. Vgl. Klein

Vasen mit Meistersign.2 75f. [Wernicke.]

Anakleteria i'Avaxkrixtjgm) werden bei Poly-

bios XVin 55 (38), 3 und XXVIU 12 (10), 8 die

Feicrlichkeiten der Ausrufung eines minderjahri-

gen aegyptischen Konigs bei dessen Mundigkeits-

erklarurig genannt, und zwar beziehen sich die

citierten'Stellen auf Ptolemaios Epiphanes und

Amphissa verehrt. Paus. X 38, 7 zweifelt, ob

man sie den Dioskuren , Kureten oder Kabiren

gleichsetzen solle; vgl. Lobeck Aglaoph. 1233.

Dass die Kabiren in der That als A. geieiert

wurden, bezeugt der Name ihrer Priester dvax-

xoxeXsaxat, Clem. Al. Protr. 2, 19 p. 16 Pott,

2) In Athen hiessen nacli Cic. d. nat. deor. Ill

53 auch die Tritopatoren Anaces, vgl. Lobeck
a. a. O. 764. 3) Die Dioskuren ivurden als A.

verehrt \ a) in der Stadt Argos, wo in ihrem Tempel 40 auf Philometor. Dieselben Feierlichkeiten meint

auch Bilder der Leukippiden und ihrer Soline

Anaxis und Mnasinus standen, Paus. n 22, 5—6

;

b) zwischen Argos und Lerna, Paus. II 36, 6.

Weihgeschenke an diese argivischen A. IGA 37.

Frankel Arch. Ztg. XL 383. IGA add. 43a,

doch vgl. Newton Gr. inscr. in the. Brit. Mus.

CXXXVIII. Frankel a. a. 0. 385. Uber andere

Beziehungen der Dioskuren zu Argos vgl. Preller

Griech. Myth. II 99; c) in Epidauros. 'E<p.ag%.

Diodor XXXIH 13. Die Inschrift von Rosette

CIG 4697 meint nicht den Tag der dvaxXrjzrjgia,

sondern des Regierungsantritts des unter Vormund-

schaft stehenden Konigs in der Schilderung der ge-

botenen Fcste. Die im Commentar zur Inschrift

nach Letronne citierten Stellen Schol. Germanic,

p. 71 ed. Buhle, Hieronym. in Daniel, p. 1128 be-

ziehen sich wohl auch nur auf die Festlichkeiten

des Regierungsantritts. Feierlichkeiten beini Re-

155 nr. 56; d) in Athen, wo sie als A. 50 gierungsantritt des Konigs im Heiligtum werden
1883
(CIa'i

_

S," 10. 34 '[dazu IV p. 63]. 206, 5. 210,

26. II 679, 10. 699. 30 u. 0.) oder Araxoi (Ael.

Dion. b. Eustath. zu Od. p. 1425, 59. Et, Magn.

Herodian H 647. 11 Lentz. Angermann in Cur-

tius Studien HI 117ff.) jenes beruliinte Heiligtum.

das Anakeion (s. d.) besassen. Hier wurden sie zu-

gleich mit ihren Sohnen (Paus. I 18, 1) und einem

Herns Epitegios (CIA III 290) verehrt : ihr Haupt-

fest bildeten die Anakeia (s. d.). Festliche Malilr

auch fur die Perser von Plutarch Artax. 3 be-

richtet. [Szanto.]
^

Anaklethra if] AvaxXi^ga Paus.. AvaxXrjdgig

Etym. M.). ein Stein in der Nahe des Prytaneion

voii Mesrara. auf welehem sitzend (Etym. M.) De-

meter irire geraubte Tochter rief ; dem entsprachen

die dgwfiuva der Frauen, Paus. I 43, 2. Etym.

M s AvayXndoig. Ein ahnlrcher Braueh in Eleu-

sis. Apd. .W dt.&v frg. 36 (FHG I 434). E.

XdrihTen^Pn^neioir^AthenrR- 137 e. 60 Forster Raub u. d. ^*^ d^er«phone

R. Schoell Herm. VI 17) und wahrscheinlich

auch im Anakeion (Athen. VI 235 b) veranstaltet,

vgl. das Bild einer attischen Lekythos, Frohner

deux peintur. de vases gr. Roscher Myth. Lex.

I 1170. Deneken De theoxeniis, Dissert. Berlin

1881 5 23. Ein Altar der Swz^ooiv 'Avdxoiv ze

Acooxoooiv CIA III 195. Nach der spateren Sage

hat Menestheus den Kult der A. gestiftet, aus

21. [Hiller v. Gaertringen.]

Anakos, ein alter Flotenspieler in einem Epi-

granim bei Athen. XIV 129 A (aus Amphion ev

devzeoo) .Tsot zov h> 'EXtxom iiovotimi) : Au<pozsg'

atgyei'iitjv re xai ev Mdioaig thlbaaxav avdgag, 6

tf ixvXrjzdg rjv "Avaxog <PiaXevg • dfd de BaxyidSag

Sixvwviog xzX. Preger Inscriptiones Graecae

metricae (1891) 112 nr. 141. Der Name kann
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schwerlioh als Koseform zu der 'Mra-Gruppe ge-
stellt werden (Fick Personenn. 11), eher zn'Avaxes
(= Dioskuren); vgl. aber "Aor-axog, Ndvv-axog
(s. d.). [Crusius.]

Anakreon (Avaxgkov; vgl. Pick Personenn.
121). 1) Lyriker.

Litteratur (abgesehen von den Handbtichern)

:

A. Aus dem Altertum (s. Bergk Anacr. fragm. p.
215ff.). Poetiscbe Charakteristik von Kritias frg.

xr/v nohv sxhaovxEg eig 'Afldtjga ajccoxrjoav . . ov
(fioovxeg xrjv x&v Ilegowv vflgiv, d<p ov xal xovx'
siQtjTai • 'AfiStjQa xalrj Tr/ta>v (bxoixltj (ein Vers des
A.?). Mit Recht nimmt man ziemlich allgemein
an, dass es sich hier um das Auftreten des Har-
pagos handelt (545), wonaoh auch Theognis da-
tiert wurde. Aristoxenos bei Theodor. Arithm.
40 B = FHG II 279, 23: /^Zgi . . xow Avaxgiov-
xdg xe xal UoXvxgdxovg xgdrwr xal rfjs &w>

' „ \ J8d
- J4lltlsche Arbeiten (Ausgabe?) 10'Agxdyov xov Mr/dov 'Iwvmv nohooxlag xal ava

von Zenodot (Schol. Pind. Ol. Ill 52 = frg. 51,
Susemihl Gr. Litt. i. d. Alex. Zeit I 334), Ari-
starch, Tenaros (Athen. XV 672 A), Hauptausgabe
wahrscheinlich von Aristophanes von Byzanz (Aeli-
an. n. a. VII 39. Nauck Aristoph. Byz.60. Bergk
Anacr. p. 26. Welcker KL Schr. II 369. Su-
semihl a. 0. 436f. 459), der die treffliche, auf
musikalisch-rhytbmischer Unterlageberuhende Ko-
lometrie durchgefuhrt haben wird. Chamaileon xegi

oxdoEwg, ijv <Pama£ig tpvyovxEg MaaoaXiav qjxtjoav.
Wenn Suidas vielmehr xi/v 'Ioxtacov kixavdaxaaiv

(500) erwahnt, so ist das einfach ein Versehen,
das Flach (530f.) nicht hatte rechtfertigen
diirfen. Von diesen Dingen muss wiederholt bei
A. die Rede gewesen sein, s. frg. 36 alvoxafrr}

naxglS' ix6yjof.mi. 38. 72 (die Stadt ist verfallen).

79 (Barbaren auf dem Boden der Heimat?). A.
scheint Abdera gekannt zu haben ; vgl. frg. 100.

'AvcucgEorxog Athen. XII 533 E. Didymos behan- 20 130 und die angefiihrte irrtiimliche Suidasstelle!
delte die Frage libidinosior Anacreon an ebrio-
sior vixerit (Seneca Ep. 88), wohl im Zusammen-
hange eines grosseren Werkes (jxsgi Ivmxmv itoirj-

xa>v'i s. Didymi frg. ed. Schmidt p.~384f. 390.
Susemihl a. O. II 206, 330). Samische Lo-
calschriftsteller

, wie Alexis, iiberlieferten Ein-
zelziige (Athen. XII 540 D = FHG IV 299 , s.

u. I), die das alte, schon von den Logographen
in Zusammenhang mit Polykrates und den sieben

Dass er am Ende seiner Laufbahn als vielbe-
gehrter Sangesmeister in die abgelegene nordische
Stadt gezogen sei, wie Flach der Suidasnotiz zu
Liebe annimmt , ist wenig wahrscheinlich ; eher
mag er, wie dieFruheren annahmen (auch Bergk
Gr. L.-G. II 337), mit seinen Landsleuten als
junger Mann ubergesiedelt sein. Die iibrigen
chronologischen Irrtumer bei Suidas (yeyovs xaxa
JloXvxgdzijv . . dkvfimadi v§' , falsche Auffassung

Weisen gezeichnete Bild des Dichters (Herod. 30 des yiyovt als natus est und irrtiimliche Buck
III 121 u. a., s. u.) vervollstiindigen sollten.

Ein sparlicher Bios bei Suidas (Hesychius Mil. p.
12 Fl.). B. Moderne Arbeiten : fur Einzelfragen
noch jetzt unentbehrlich Anacreontis carminum re-

liquiae ed. Th. Bergk, Lips. 1834, weitergefuhrt
in den PLG III* p. 252ff. (3 lOllff.) und beson-
ders in der Gr. L.-G. LT 337ff. Welcker Kl.
Schr. I 251ff. HI 356ff. Schneidewin Zschr.
f. Alterth.-Wiss. 1835, 508ff. Letzte ausfuhr-

datierung um ein Menschenalter) sind schon von
Rohde Rh. Mus. XXXIII 190 richtig beleuchtet
worden. Correcter Eus.-Hieron. Ol. 62, 2 A. 60, 4 F.

Die zahlreichen biographischen Einzelzuge bei
Spiiteren haben, bei dem oben angedeuteten Cha-
rakter der Quellen , nur sehr bedingten Wert
(die ruhrende Geschichte von dem treuen Hunde
bei Tzetz. Chil. IV 235ff. wird erst von dem By-
zantiner auf den Dichter iibertragen sein ; Aelian,

liche Darstellung bei Flach Griech. Lyrik 523ff. ; 40 die Quelle des Tzetzes, erzahlt sie von ein'em kolo-
vgl. 447f. 604ff. (in vielen Einzelheiten und in der
Gesamtauffassung anfechtbar). Uber die Anakreon-
teen s. Nr. III.

I. Biographisches. A. heisst durchweg 6
Tifiog, Teii/s poeta ; s. Aristoph. Thesm. 161. Kri-
tias frg. 7, 2 . . 'Avaxgsiovza Tsoig elg 'E/./.dft avf/yev.

Er stammt aus der "ionischen Stadt (nicht Insel,

wie Christ auch in der zweiten Auflage der Litt.-

Gesch. schreibt S. 130) Teos, in der Nahe von

phonischen Kaufmann, der in Teos Geschafte hat

;

s. O. Jahn Abh. d. Sachs. Ges. d. W. VIII 1861,
732ff. Harder de Jo. Tzetzae hist, fontibus, Ki-
liae 1886, 45). Nach Teos fiihrt Maxim. Tyr. 27,
2

:
Dem trunkenen A. kommt £v 'Iojvcov ayogri. iv

Ilaviomoy eine Amme mit einem Kinde in den
Weg, er schimpft und flucht fiber das Kleine,
und zur Strafe muss er es spater, nach der Ver-
wiinschung der Warterin, hi .t/«'&> haiviaai, denn

Hauptsitzen lambisch-elegischer Dichtung. wie 50 es ist der schone Kleobul (frg. 2f.)- eine Anek-
Kkzomenai. Kolophon, Ephesos. Nach Suid.-He- dote, wie sie die alten Biographien von Homer^ Hesiod Aesop enthalten. Dass Kleobul als Teier
sych. ist er Sxvdlrov ring o! Si Evtttj/.ov, ol Ss
Ilag&eviov, ol be'Agwroxghov sdofaoai'. Der Name
Parthenios wird, wie der Name Dios bei Hesiod,
aus einer Gedichtstelle herausgelesen sein : vgl. z. B.
frg. 4. 13 A. Die Quelle des Hesychios erkannte
dem Skythinos den besten Anspruch zu. Vgl. auch
das Basenbruchstuct bei Vise on ti Icon. Gr. I

p. 74. In der That begegnen wir spater einem

hingestellt wird, mag richtig aus den Gedichten
gesehlossen sein. In Teos und Abdera werden einige
Dichtungen kriegerischen Inhalts entstanden sein,

frg. 28 : Flucht aus einem Kainpfe, wohl mit Bar-
baren, in Anlehnung an Archilochos (frg. 4— 6)
und Alkaios (frg. 32), aber sehwerlich ohne per-
sOnlichen Anlass ; vgl. frg. 70. 80. 91. Auch die

Iambographen Skythinos auf Teos (Bergk PLG 60 personlichen Angriffe in derben, frischen Spott-
II 505f. ; Anacr. frg. p. 118i, der mit dem al
teren Namensvetter und A. zusammenhangen mag;
der Gedanke an ein Missverstandnis (aus Stellen
wie 21, 10) ist danach ausgeschlossen. Die Le-
benszeit des A. bestimmt sich nach dem Auf-
treten des Harpagos und der Regierung des Poly-
krates und Hipparch. Strabon XIV 044: Tecog
. . evOsv 'Avaxgeojv 6 /ie/.o.roto; , eip ov Trjioi

gedichten, ganz nach Art des alteren Iambos, wird
man am ersten in diese Friihzeit setzen : frg. 21
(Artemon und Eurypyle). 30 (Strattis 6 hu)vgo-
.to(o'j). 68 [rfaj.axtibz "Alegis). I56f. 164 (Eury-
pyle?). Eurypyle Artemon Alexis scheinen in
seinem Leben eine ahnliche Rolle gespielt zu haben,
wie Neobule mit ihren Werbern und Verwandten
bei Archilochos. Die offenbar ernste Neigung wird
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man am ersten dem jungen Dichter zutrauen.

Aus frg. 14 hat man (Chamaileon bei Athen. XIII

599 u. a.) ein Verhaltnis des A. zu Sappho heraus-

gelesen, das schon von Hermesianax (Athen. XIII

547 v. 50) romanhaft ausgeschmiickt wurde ;
der

Dichter sprach aber nur von einem Madchen aus

Lesbos , und zwar von einer jungen , tanzfrohen

Hetaere, die seines weissen Haares spottet. Kaum
glaublich, dass man auf diese Autoschediasmen

neuerdings Wert gelegt hat, s. o. S. 15001 Die

Wanderungen des A. von Teos und Samos nach

Lesbos, von denen Hermesianax a. O. berichtet,

sind natiirlich nur eine Consequenz dieser Fictio-

nen. Die frischen Trochaeen an das ,Thraker-

ffllen' frg. 75 werden in diese Friihzeit gehoren,

ebenso frg. 17 (. . xco/xdCcov xaiSi apQfi) und das

zweifelhafte frg. 72b (an Asteris).

Wann A. nach Samos berufen wurde, ist nicht

sicher zu bestimmen. Als intimer Freund des Ge-

walthabers erscheint er bei Herodot III 121 ;
hier

ist er sogar bei politischen Verhandhmgen zu-

gegen ; vgl. Strab. XIV 638 und andere Spatlinge,

Maxim. Tyr. 27, 2. 37, 5. Himer. 30, 3 (novel-

listische Erflndung). Seine Aufgabe ist die kiinst-

lerische Verklarung der Geselligkeit an dem glan-

zenden Furstenhofe. Die meisten bei A. geprie-

senen xakol werden Lieblingssclaven oder Pagen

aus der Umgebung des Polykrates gewesen sein,

s. Maxim. Tyr. 37, 5. Megistes: frg. 16. 41. 74.

Anth. Pal. VII 27, 5. Simalos: frg. 22 Sifialov ddov

lv xoqo'), also wohl ein Freigeborener. Leukaspis

:

18. Py'thomandros : 61. Bathyllos ist in den uns

erhalteneu echten Fragmentcn nirgends nachweis-

bar. Wenn Be rgk frg. 20 auf ihn bezieht (missver-

standen von Flach 548), so ist dies eine ziem-

lich in der Luft stehende Hypothese. Wiederholt

flndet sich der Name in einer Gruppe der Ana-

kreonteen (9, 10. 14, 8); ebenso ist er typisch bei

den Hellenisten (Anth. Pal. VII 30. 31 u. 0.

Maxim. Tyr. 37, 5) und Romern (Horaz Ep. 14, 9

Samio Bathyllo, danach benennt sich ein Tanzer

Bathyllos, Athen. 1 20 D. Dio Cass. LIV 17). Ba-

thyllos mag bei A. vorgekommen, aber dadurch be-

sonders in den Vordergrund getreten sein, dass

sich die Epigrammen- und Novellenpoesie und

spater die Anakreontik seiner besonders annahm.

Am umfanglichsten sind die auf den Thraker

Sraerdies. wohl einen Freigelassenen, bezuglichen

Bmchstiicke, frg. 5. 47ff. ; vgl. Anth. Pal. VII 25,

8 to* SftEgdiEoj Ogf/xa . . xddot: 27, 6 »; Kixora

Bgrjxos ZfiEgdiEOi^/.oxaiior. Das weibliche Ge-

schlecht scheint in dieser Periode dagegen zuriick-

zutreten; als ym(or spricht A. aber zu einer xovga

frg. 76. Ahnlich wohl 51f. 118 (Kallikrite). Der

spatere Anekdoten-Klatsch wusste, dass Smerdies

gegenfiber Fflrst und Dichter Nebenbuhler gewe-

sen waren; Alexis bei Athen. XII 540 E = FHG
IV 299 2 : Polykrates crrni rag rwr angercor

Sfidiag EXTorjfiivog wg xal dvzEgar Avaxgiovxi xol

itonjxfj oxe xal di' ogyi/v caEXEige xov igwuerov

(Smerdies). Was es damit auf sich hat, wird

klar durch Aelian. v. h. IX 4, der dieselbe Ge-

schichte erzahlt und hinzufugt: o &e (Anakreon)

ov 7igooExoir)oaxo alxaoOat xov Holvxgdxr, . . .^,

fiExrjyayE 6e xo kyxltifta Lit xo fiEigdxtov ir otg

EjtExd'm xohtav avxq> . . 6.ihoafiEvq> xaxa xjov

lavxov xSiz«>v; vgl. die Bruchstflcke des Ge-

dichtes frg. 48f. Es ist klar, dass die erste Halite

der Nachricht — Polykrates als Nebenbuhler und

Strafvollstrecker — novellistische Dichtung ist,

angesponnen an ein Lied des A., in dem von der

Unthat des Polykrates einfach deshalb nichts

erzahlt wurde, weil der Dichter nichts dayon

wusste. Das Beispiel ist methodisch wichtig;

manche verwandte Notiz wird ahnlich entstanden

sein. Auffallig ist es, dass Polykrates in unseren

Bruchstiicken nirgends direct erwahnt wird, wiih-

10 rend doch Strabon bezeugt, dass jtaaarj xoirjoig

(des A.) xlr)grjg soxl xfjg nsgl avxov pvrinrig (XI\

638). Strabon mag unter dem Einfiuss der bio-

graphischen tjberlieferung einigermassen uber-

trieben haben. Doch wird wiederholt auf samische

Verhaltnisse Bezug genommen. Der Heratempel

frg. 34 (freilich Conjectur) wird der samische sein.

Von dem politischen Umschwung auf der Insel

spricht frg. 16: die ahsTg vom Strande ('AXiels

argivisch ?) walten in der heiligen Stadt der Nym-

20 phen (= Samos mit dem Heratempel, s. Hesych.

s. "Aoxv Nvfupimv. Athen. XV 672 B), vermuthch

zu combinieren mit dem Verse Ext)xi Svlooojvxog

Evgv/molri (Paroemiogr., Crusius Anal. p. 140),

der, wie mancher verwandte (frg. 85), von A. her-

rlihren wird. Wir wiirden damit ein interessantes

Zeugnis dafiir gewinnen. dass A. dem Polykrates

auch im Tode (522) Treue hielt und mit der

Neugestaltung der Verhaltnisse unter Syloson

(Duncker G. d. A. VI 530) nicht ein verstanden

30 war.
, ,_

Jedenfalls taucht er bald nach der Ermor-

dung des samischen Fiirsten in Athen auf; Hip-

parchos . der den Dichter (nach einer modernen

Hypothese bei einem frilheren Aufenthalte in

Athen, s. Welcker Kl. Schr. I 253f.) schon

friiher kennen gelernt hatte, soil einen Fiinfzig-

ruderer geschickt haben, um ihn an seinen Hof

zu holen (Ps.-Plat, Hipparch 228 C, daraus Aelian

v. h. VIII 2). Hier wehte eine ahnliche Luft,

40 wie
'

an dem samischen Hofe. Zu Xanthippos,

dem Vater des Pcrikles , dessen er in emem

Liede an Polykrates gedacht zu haben scheint

(Himer. V 3 l/atoe fiev A. Etg Ilokvxgdxovg atsX-

Uuevog [bildlich?] xov jikyav Edvfruixov Tigoe-

tpdlyk-aodm, frg. 126 Bgk., Welcker 1 253), hatte

A. wohl alte Beziehungen. Die otxla Kgixiov

xov AommSov wurde von ihm besungen oig dia-

tpf.oovoa xd'llEi xe xal dgsxf] xal xfj allr] Xeyo-

uev>) evdaiuovia nach Plato Charm. 157 E: beim

50 Schol. Aisch. Prom. 128 heisst A. geradezu Kgixiov

Egmr. Ein Nachfahr. der jungere Kritias, zahlte

dem Dichter den Dank in einer glanzenden poeti-

schen Charakteristik (s. o.|. Von Kunstgenossen

traf A. an dem Pisi=tratidenhofe den Lyriker Si

monides an; Beziehungen auf ihn sind in den

Fragmenten jedoch nicht nachzuweisen.

\uch dies Verhaltnis hatte keinen Bestand:

Hipparch. des Dichters GOnner, fiel 514 durch

Harmodios. Uber die weiteren Lebensschicksale

60 des Dichters versagt die Uberlieferung. Doch

hat man wohl mit Recht vermutet, dass er sich

an den Hof der Aleuaden in Larissa begeben habe,

wie Simonides. Auf thessalische Verhaltnisse be-

ziehen sich einige Epigramme. Anth. Pal. VI 142

= frg. 103, auf den Ocooa/.lag . . aoyog^Eyexgaxibag

(Forster Die Sieger in den olympischen Spielen

S. 12) Anth. Pal. VI 136 = frg. 109. Die Notiz

bei Suidas, dass der Dichter um 500 infolgc des
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Ioneraufstandes von Teos nach Abdera gefliichtet soccolo leggesi: ANAKPEQN j AYPIKOC. Eine
sei, scheint auf einem Missverstandnisse zu be- Abbildung im Bullet, arch. com. XII 25 Taf. II
Tuhen (s. o. S. 2036). Em Epigramm, Anth. Pal. (C. L. Visoonti) und in der Archaeol. ZeitungVn 25, angeblich von Simonides (frg. 184 p. 512), XLII (1884) 151. Taf. XI 2 (P. Wolters). Der
will fur das Grab des Dichters auf Teos bestimmt Kopf zeigt eine ganz frappante Ahnlichkeit mit
sein Aber die Verse sind jvingeren Uraprungs den Ziigen eines stehenden fast nackten Kithar-
und kennen sich auf ein Kenotaph in Teos be- spielers in der Villa Borghese (1835 mit einer
Ziehen, wenn sic iiberhaupt ernst zu nehmen sind. ahnlichen Statue gefunden vgl Bullet d Inst
Eine Portratstatue des A. in Teos kannte Theo- 1836, 9. 1853, 20. 1860, 3. 1867, 135 u. a.j
krit, Anth. Pal. 1X599 = Ep. 16; Jabn mochte 10 bei Wolters a. O. 149). Man hatte fur ihn
teische Miinztypen darauf zuriickfiihren. Man die Namen Tyrtaios Pindar (ganz unpassend) Al-
wollte wissen, dass der Dichter 85 Jahre alt ge- kaios (besser) vorgeschlagen, und pflegte A., be-
worden sei (Ps.-Luc. Macrob. 26; vgl. Val. Max. sonders seit einem bekannten Aufsatze Bru'nns
IX 12, 8 statum humanae vitae mpergresso)

;

(Ann. d. Inst. 1859, 155ff., zuletzt Baumeister
damit wurde man

, da man die axfij] auf 532, Denkm. 79f.), ziemlich allgemein in einer an glei-
die Geburt auf 572 gesetzt zu haben scheint, chem Platze gefundenen und aufgestellten sitzen-
bis uber 488 hinunter kommen, also bis fiber den den Statue zu erkennen ; sehr berechtigte Zweifel
ersten Perserkrieg, den er, wie sein Kunstgenosse ausserte nur Bernoulli Bildn. d. Gr. 7. Die
Simonides, dichterisch verherrlicht haben konnte. von Wolters mitgeteilte Beobachtung braucht
Urkundliche Anhaltspunkte flnden sich aber fur 20 nur ausgesprochen zu werden, urn dicse Vermu-
solche Combinationen in den Fragmenten nicbt, tungen ein fur allemal abzuthun. Obendrein passt
und es wiire leicht moglich, dass man novellisti- der energische Kopf des sitzenden Dichters mit
sche Ausschmiickungen dafiir gehalten hatte. Sein seinem kurzen Haar und den starken, leicht zu-
Lebensende ist ja, wie das der meisten Dichter, von sammengezogenen Brauen doch wenig zu der Vor-
der Anekdote in Beschlag genommen

: er soil, nach stellung, die wir uns von A. machen, und auf
einem epigrammatischen Einfall, an einer Wein- den Kopf kommt es doch wohl mehr an, als auf
beere erstickt sein, wie Sophokles, Anth. Pal. VII die von Brunn uber Gebuhr betonte Pose. Aller-
20. Philol. Anz. XV 1885, 634. Doch ist es sicher, neustens endlich hat R. Kekule Arch. Jahrb
dass der Dichter ein hohes Alter erreichte. Auch VII (1892) 119ff. drei weitere Exemplare dieses
in manchen echten Fragmenten spricht er von 30 Tvpus hinzugefiigt : einen Kopf im Berliner Mu-
semem weissen Haar (frg. 14, 7, zweifelhaft frg. 43) seum (a. O. T. 3), nach Kekule die treuste und
und seinem grauen Bart (frg. 25). Gerade dies alteste Wiederholung, griechische Arbeit; einen
uns wenig sympathische Bild haben die Spateren, Kopf im Park von Glienecke bei Berlin ; einen
mshesondere die nachchristlichen Anakreonteen- Kopf auf einer Zeichmmg Heemskerks (Micha-
dichter, mit Vorliebe festgehalten (s. Bergk el is Arch. Jahrb. VI 145). S. auch A. Mich a-

Anacr.frg. 11); als Greis wird A. bezeichnet Anth. elis Zeitschr. f. bild. K. N.F IV (1893) 785 \
Plan. 306f. (Leon.). 308 (Eugen.). 309. Anth. Pal. zeigt auf den Biisten wie auf der Statue sanft ge-
IX 209 (der Interpolator des Krinagoras). Ovid. locktes, in der Mitte gescheiteltes Haar mit einer
ars am. Ill 330. Gell. XIX 9. Liederaus der letz- Taenie — wohl der /ufroa seiner Dichtungen, s
ten Penode, m denen die liebenswiirdige Kunst des 40 Aristoph. Thesm. I61f. Anacr. frg. 65, 2 — und
Poeten in eine siissliche

, conventionelle Manier einen gelockten, weichen Bart , beides sehr cha-
ausgeartet zu sem scheint, waren die ihnen con- rakteristisch ; auch die feinen Gesichtszuge, ins-
gemalen Vorbilder, an die sie sich anschlossen. besondere die halbgeoffneten , sinnlichen Lippen
Die Athener ehrten den Dichter durch ein Stand- und die glatten Wangen, nicht weniger die wei-
bild auf der Akropolis neben dem seines Freundes chen und doch schlanken Korperformen , wirken
Xanthippos

,
Paus. I 25

, 1 : tov Ak Savdfrxov nach der gleichen Eichtung. Wir haben eine vor-

nidriyh'oizoavdodaov. Die Auffassungfsr ui0
1} !) 50 das Original eine Bronzestatue des 5. Jhdts ,kommt auf Conto der spaten Quelle des Pausa- vielleicht des Kresilas (vgl. aber S i x Arch Jahrb

mas; von spaten Epigrammatikern fLeonidas ["?] MI 188. 19). Auch die griechische Kleinkunst
Anthol. Plan. 306f.) wird sie in einer Phan- hat den Dichter darzustellen versucht, ein glan-
tasieschilderung — die aber mit der athenischen zendes Zeugnis fur seine Volkstiimlichkeit. Zwar
Statue doch wohl zusammenhangen soil, ohne darf man in den Vasenbildern , die Kitharoeden
dass man an Autopsie denken diirfte — ins Wider- mit einem Hiindchen zeigen. bei der Wertlosigkeit
liche und Alberne gesteigert. Die Teier pragten des Tzetzeszeugnisses(obenS. 2036) A. nicht mehr
sem Bild auf lhre Munzen in zwei Typen, sitzend erkennen CO. Jahn a. O. 732ff.j. Wir besitzen
und (last nackt) stehend, s. Visconti Icon. aber ein Vuleenter Va.senbild im britischen Mu-
Gr. 3, 6 p. 74. O. Jahn Darstell. gr. Dichter 60 seum (ANAKP als Kitharoede, neben ihin zu-
auf Vasenbildern, Abh. d. siichs. Ges. d. W. VDI horende Jiinglinge. s. O. Jahn a. O. 724ff. Taf.
(1861) 730 Taf. VIII 8. Biirchner Ztschr. f. III). A. im reifen Mannesalter. wie in dem be-
ISumism. IX llf. Taf. 4, 11. Head HN 512. sprochenen statuarischen Typus, aber keineswegs
Auch das Saitenmstrument auf teischen Munzen als Greis. Die fatale Vorstellung des weinseligen.
(Head 511j mag auf A. gehen. Inschriftlich verliebten Alten scheint erst in spathellenistischer
beglaubigt ist eine vor kurzem entdeckte Dar- Zeit das Feld gewonnen zu haben.

?^ii
nn

I.
in Biistenform

;
vgl. Notizie degli Scavi H. DieDichtungendesAnakreon. Ci-

1884, 42: busto virile barbato teniato . ., nel eui tiert werden drei Biicher, frg. 13 (Glykoneen) b>
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«3 *ed™> ; frg. 91 (ionische Tetrameter) h rtf Sev- redet der Dichter mit liebenswurdigem Ljicheln

Tloo>x<bvueX%vAm. 16 (es werden gegen Bergk suss und anmutig: Jdvg und cuvxos
;

heisst er

XBTasriZicfherzuLllen seinfL, frg. bei Kritias (7 1) und den EpigTammaAeriu Er

60 h Sevrepco (ionische Tetrameter mit Anaklasis)

;

ist so em Liebling der gebildeten guten Gesell-

fre 63b (ionische Dimeter mit Anaklasis) libro schaft m der Hellenistenzeit geworden

Urtic> L 127 (-1 -«-—, ebenso?) h /. Die Die Formen sind manmgfaltig und docheinfach

Sammlung scheint wie schon Bergk vennutete, S. zuletzt Finch 543f. Rossb ach Spec Metrik

inSaitsachenachmetrischenGesichtspunkten 570ff.Dtocharaktemta«^^«^cnStn^,

geordnet zu sein. Von einer **vrfc ptfao>v . . . die den Namen des
i

Alkaios (s. d.) und der Sappho

K&U & « T^oS r,8vS neiefafyeayev IJ 10 tragen, bildet A ebensowenig nach, wxe die Cte-

ZTolvov % avv ifliQoJ ist die Rede bei Kri- lyriker oder die attischen Dramatiker. Sem Lieb

naeoras Anth Pal IX 239 = Epigr. 29 Rubens.

;

lingsmass ist die logaoedische Tetrapodie der Gly-

dhfbSden^entscheidende;^ Verse (in anderem Me- koneus, in kleinen Gruppen, die durch erne kata-

SumTS aber dringend der Interpolation ver- lektische Form, den sog. Pherekrateus abge-

Sig Ruhensfffi). Christ sfricht neuer- schlossen werden Sehr htaflg^ Strophen zu

dines wieder (Gr. L.-G. 130) von der Fiinfzahl je vier Versen 3 Glyk. und 1 Pher.), s._irg^_4 b

to alSrinkchen Ausgabe , ebenso B i r t 8. 14 ; aber auch die Combination von 3 + 5 + 3

ant Bnchwesen 891° defdi! sch echten Verse der Versen kommt wiederholt vor frg. 1 2. 3), allem

Anthokdl ganz fre umgestaltet. Auf einem Lm- Anscheine nach als Rahmen fur ein Hemes hym-

w^ge wfrir^r in

U
der
g
That auf diese alte An- 20 nenartiges Gauze. Die Wahl™^^

nahme zuriickgefuhrt. Die Citate mit Buchzahl Formen bestimmte das pekos. Der Pherekrateus

bSenTch aile auf Bruchstucke . in lyrischen kam aber auch in ^^^fi^^
Massen, also aus fiity; daneben wird citiert Zv bei Sappho 99f., s. frg. 15f. Moch decker wkx

l£Z (frg. 87, epodisch) und h Keftbus (frg. 95). die Vereinigung von Glykoncus und^ewtatens,

Re Suidas hei st es I fypay>sr<~ •>^« "al %" das S0S- PriaPenm '
m stichischer W lederholung,KmKwSnV^ DoubletL, s, frg. 17f. 22f. Auch breite gngg^gjoe-

dieFlachHesych p. 12 falsch behandelt hat, s. dische Verse, wie wir sie bei Alkaios. kennen

Daub De Su d biogr 430) ovriygav, xaeo{vla lernten (S. 1503), werden mit kurzen logaoedischeu

luL *aiUu(l™ ™Txo^iL AvJSeov- Versen zu einem wohlklingenden Ganzen verbun-

r («I wird n der That durch den byzantinischen 30 den, s. frg. 17f. Neu smd rhythnnsche Femheito,

NachtraT II ereanzt- die akin sind irrtiimlich wie die aufgeloste erste Lange, frg. 24, niit sehr

TuTgelasfen

11 5?^ urirunglicb fy^ <,«^ ^.Weri^*^^
h %R)iai- •") ih»rta yo.l laapnvg. Im ganzen tntt der ionische Rhjthmus hervor, aer Dei aen

Ldt L woh funBiicher gewesen, von denen Aeoliem durchaus in zweiter Lime steht aber vou

aber nur di ersten drei gezahlt, die andern als ihnen doch schon kunstgem ass behandelt ut. ^
ZoWot angesehen wurden. Birt (Buchw. 89) flnden bei A "™™**™^J&^;
hat sich mit diesen Einzelbeiten nicht geniigend meter und Tetrameter mit und^ ohne Anaklasis

anwinanderwsetzt katalektisch und akatalekt^ch gebaut, s. irg. 4in.
aUS

ArHSti:!stig des A. galten «**?»*** ™: «f^^^7 S^dkSS
Die Sammlunff wurde wie bei Alkaios, durch 40 Bias s Rh. Mus. XXIX 15311.). Uber ttie rnyxn

SnlgeX—rtJe S ucke ereffnet. Der Arte- mische Bedeutung der Anaklasis die
>

wir hier

3ymnuT(aufdif Artemis Leukophrys vonMa- zuerst mf«™ Umfange^^Zm
smesia^ scheint relieiOs gehalten; aber schon in s. Philol. LII 167ff. Die Scholien zu Aescn. rrom.

d^ Gebet a^Di~ tritt ein erotisches Motiv 130 nehmen an, dass das Auftreten der Iomci n

ei^ Die L?eder kUngen wie verfeinerte , aber den altesten Tragoedien auf den Emfluss des A zu-

auchabglblasstealkaeLhe Dichtungen. Es fchlt ruckzufiihren sei. Sie werden damit Recht haben.

cS%£^£S^HmtLSn^ ^W^enJS
11

A.^^Ses^Bildungenan die

lite de Dichte™ riiclen - ist eine conventio- Aeolier anschloss ,
verraten andere den Emflu sS Mache nkht zu Erkennen. Das stark her- 50^frf^***^ SfchS°mei

vortretende Thema des l^ .Tw««6f war durch man bei der Charaktensbk de^
•

^hters meist

Ibykos in die Lyrik eingefuhrt. Erfreulich sind viel zu sehr ^cktreten lasst waren nach lnhalt

glikliche Naturbilder, wie in dem von Horaz und Form archilochisch Es feh te dem ^ mcht

fEnod. 13 11 beniitzten frg. 6 oder in dem rei- an schlagfertigem, boshaftem V it i
,

be^onaers inS frg. 51 Auch an humoristischen Ziigen seiner Friihzeit mag er von ihm Gebrauch gemacnt

feMt es Iht ; dahin gehort das bis auf den heu- haben. Uniibertreffnch heisst es z. B_ frg 86 x«

tisen Ta» lebendi<*e prachtige Bild von Eros als {ta).afio; h xo> r-elro; ovx eymf %* E'^T"'

Sctoied frf47 wLhtig sind Beispiele objectiver und die packende Charaktenstik des EmporkOmm-

LvrS fre 23 ist einem Madchen in den Mund lings Artemon (frg. 21, If., falsch beurteilt von

St' da
S
s' von der WiLsche am Flnss heimkehrt, 60 Sittl Gr. L.-G. I 336 und, aus einem anderen^Ge-

fre 52 wird aus einem Epithalamion herriihren

;

dichte, v. 3 -14 ;
vgl. auch frg. 141. 166) «t im

abnlkh wkd Z 60 und 87 zu beurteilen sein. Altertum mit Recht beriihmt gewesen In oerberS bTzlSich wohl Kritias 7 1 ri. Kg *$ZSo%^X™t%^ tZ
7tZt?Z% r^^^'LeSen^ ^l^l« SprLwOrtersch.tzes mag

liche Ausbrflche vde frg 19. 24, stehen ziemlich von A. herriihren ,
ausser dem Trimeter auf die

vereinzelt Zi.^chelnen an einem Anting von Phra- Milesier (frg. 85), z B. die oben erwahnten Vers-

sS^SzTK In den meisfen Stiicken lein auf Abdera und Syloson. Vereinzelt wurden
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in den Iamben auch enistere Stoffe behandelt; so

schilderte A. darin die Epiphanie eines Daemonen-
paares, wohl des Dionysos mit seinem Begleiter
(frg. 84, zu verbinden mit frg. 125 und Anakreont.
31). Auch die meisten Formen des Archilochos
flnden sich bei A. wieder und scheinen durch ibn
den Attikern iibermittelt zu sein (s. d. Zusam-
menstellung bei Zielinski Gliederung der Ko-
miidie 317ff. , der die Attiker direct von Archi-
lochos abhangig sein lasst). Neben dem archi- 10
lochischen Trimeter (frg. 84ff.) flnden wir tro-

chaeische Langverse (75ff.), asynartetische Bil-

dungen (frg. 30. 82f.) und vor allem epodische
Distichen (frg. 21, If. 87f., citiert h iapficp, Com-
bination eines Trimeters mit einem katalektischen
daktylischen oder trochaeischen Dimeter). Die
epodischen Distichen frg. 21, 3ff. sind eine Neu-
bildung unter aeolischem Einfluss, ebenso die

distichische Verbindung des Trimeters mit einer

logaoedischen Pentapodie (Sapph.), die Theokrit20
Ep. XVI von A. entlehnt haben wird. Auch die
stichische Verwendung iambischer Kurzverse, aka-
talektischer Tripodien und Dimeter, frg. 89ff.

(frg. 90 skoptisch), lasst sieh bei Archilochos sti-

chisch wiederholt nachweisen. Der katalektische
Dimeter kommt freilich in sicher echten Frag-
menten nicht vor ; frg. 92 ist sehr zweifelhaft und
vielleicht aus den Anakreonteen entlehnt. In
ien ionischen Kreis gehoren endlich auch die Ele-
gien (Suid. Meleag. Anth. IV 1, 35), von denen 30
leider wenig erhalten ist, sowie die nur zum Teil

echten Epigramme. A. bewegt sich hier, soweit wir
urteilen kOnnen, durchaus im Geleise der Vorganger.

Sehr problematisch sind die Nachrichten iiber

die musikalische Seite der SchOpfungen des A.
Wenn wiederholt Saiteninstrumente erwahnt wer-
den, so ist das keine blosse Redensart, s. frg.

18 yidXXw siy.oai yog&fjaiv /mydStjv e'xcov, w Asv-
xaojii, av 8' i?/?5s (nicht anzutasten). frg. 17 yjdV.co

Ttrjxziba zij cpih) xco/^d(cov jiai'81 dflgfj. frg. 22, 40
dasselbe Instrument beim Reigen ; frg. 143 das
Barbiton ; vgl. Anth. Pal. VII 23. 25. 29. Kri-
tias a. O. v. 4 nennt A. daher av/.cov dvzijza/.ov,

(pdofi&QJliTov, womit sich Flachs Anschauung von
der Vorliebe des A. furs FlOtenspiel (S. 548)
schlecht vertragt. Ts

T
ur als Tanzbegleitung wird

Flbtenmusik erwahnt, frg. 20; Maxim! Tyr. 37,
5 ist apokrvphisch. Magadis und Pektis werden
fur identisch erkliirt; sie haben eine hohe Ton-
lage, wahrend das Barbiton tiefer gestimmt war. 50
Die zwanzig Saiten der Magadis suchten die alten
Musikhistoriker (s. Athen. XIV 635 C) wegzu-
interpretieren , da sie sich eine verkehrte Vor-
stellung von einer .schematischen , schrittweisen
Erweiterung des Tonsvstems gemacht hatten.
Poseidonios bei Athen. 'a. O. (FHG III 277) be-
merkt: xgi&r

{

ue/.o)dioir avzov (Anakreon) fivij-

/.iovsvscv, &gvyiov zs (xai Aoigiov', xai Aviiov (die

drei alten Scalen . die auch der Landsmann des
A., Polyrnnast, gebrauchte, s. Plut. de mus. 8) 60
zavtaig yag ftorais zor Araxgeovza xexgijoficu.

Die Tone dieser drei siebenstuflgen Scalen seien auf
siebensaitigem Instruijient hervorgebracht durch
versehiedene Stimmung; A. habe nur in diesem
Sinn von 20 Saiten (wcnn cr noch 21 erwahnt
hatte

!) gesprochen. Wir haben die Thatsaehe,
dass A. ein zwanzigsaitiges Begleitinstrument
kannte, ohne Vorbehalt anzuerkennen.

Dass die Kunst des A. ganz wesentlich im
Heimatsbodenwurzelt, bestatigt nach demAhrens-
schen Gesetz vor allem die Sprache des Dichters.
Sie ist in der Hauptsache ionisch. B e r g k
Anacr. frg. p. 63—70. Doch fehlt es nicht ganz
an heterogenen Elementen, die Ahrens der ge-
schichtlichen Stellung dieser Dichtungen gemass
iiberzeugend als Aiolismen angcsprochen hat, s.

Ahrens Kl. Sehr. I 166. Hauptfalle: alzp&v
frg. 81, ahnliches frg. 70. 76. 78. 67. 73; xnvoo-
tpaevvo? frg. 25 ; alvoxadyv (wahrscheinliche Lesung)
frg. 36. Wie Archilochos und die anderen lamben-
dichter, halt sich A. meist in der Sphare des
wirklichen Ausdracks; aber wo er ein Bild an-

wendet, wirkt es frisch und lebendig ; vgl. frg. 4, 4.

47 (Eros als Schmied). 51 (die Hinde). 57. 66. 75
(das Thrakerfullen). Die Sophisten riihmten inn
mit Recht als Muster der von ihnen gern ange-
strebten acpiXsia, s. Hermogenes tz. Id. 2, 3 p.

351 Sp., universeller Dionys. de comp. verb. 23.

tlber den Wert oder Unwert des Mannes abzu-
urteilen, wie man das friiher zu thun liebte, ist

nicht unsere Sache. Wunderliche antike Debatten
iiber den Grad seiner Soliditat lernen wir bei
Athenaeus kennen X 429 B. XII 600. Didymos
bei Sen. ep. 88; vgl. die Epigramme und Lilian Mi-
sop. 357. Cic. Tusc. IV 71. Ovid, trist. II 363. A.
verherrlicht den Existenzgenuss ; aber wiiste Leiden-
schaftlichkeit liegt ihm fern (frg. 62. 39. 83. 90),
freilich auch hingebende Warme. Eine bequeme,
lassliche Moral ompfahl ihn, zumal in der Hel-
lenistenzeit , weiten Kreisen, deren Liebling er

geworden ist, s. unter III. Er war ein rechter

Lebenskiinstler, ein elegantiae arbiter in besserem
Sinne als Petron. Die Kiinstler und Litteraten
an den italienischen Fiirstenhofen der Renaissance
sind verwandte Erscheinungen; nur fehlt ihnen
die feine Grazie und Massigung des Griechen. Ein
schOpferisches Genie wie Archilochos oder Alkaios
war A. kaum ; man wird ihn als anempfindendes
Talent bezeichnen diirfen. Aber das freie Tandeln
mit der Empflndung, wie wir es zuerst hier be-

obachten im Gegensatz zu dem bitteren Ernst
der Alteren, ist doch etwas Neues. Es ist frei-

lich vor allem ein Product der Gesellschaft , in

der A. lebt. Das freigeborene Madchen spielt

darin kaum eine Rolle; Tanzerinnen, Zither-

spielerinnen, sehOne junge Sclaven, im besten Fall
die Pagen und Edelknaben des Hofhaltes sind die

Adressen, an die der Dichter sich wendet. Daraus
resultiert uberhaupt der spielende, galante Ton
der meisten Stucke, der weniger in dem mittel-

alterlichen Minnesang, als in der franzosischen

und italienischen Renaissancelyrik sein Gegenbild
findet. Auch hierin ist A. ein echter Ionier ; bei

Dio Chrysostomos II p. 33 D. (94R.) heisst er

in diesem Sinne mit Recht 6 'Icortor .-zottjziis 'Ava-

xgeon: Auf das Problem des focoj xatbixo; wird
bei Ibykos cinzugehen sein.

III. Nachleben des Anakreon; die Ana-
kreonteen. B. Stark Quaest. Anacr. lOff. Ein
Zeitgenosse Anakreons wird der schon von Ana-
nios citierte Skoliendichter Pythermos von -Teos
sein (s. d.), von dem man Skolien in sapphischen
Elfsilblern besass (Athen. XIV 625 c. Scol. 1, PLG
III 643). Junger war wohl der mit A. viel-

leicht verwandte Iambograph Skythinon von Teos,
s. o. S. 2035. A. wird in seiner Heimat Schule
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gemacht haben. Vor allem aber wurde A. ein

Liebling des attischen Publicums. Vgl. Aristoph.

Dait. frg. 223 p. 449 K. aaov <5»j jxoi axohov
%i Xaficov 'Alxaiov y.amxQsovzos (der Vater zum
Sohne) ; Thesmoph. 161 Avaxgecov 6 Trjios do-

%aTog. Plato Theag. 125 D. Besonders bezeich-

nend ist das warme Enkomion des Kritias frg. 7,

s. o. Auch in den lyrischen Partien der KomO-
die (Zielinski a. O., sehr charakteristisch die

XLVI 446ff. und Suppl. Bd. V 2, 199ff.; Comment.
Ribb. 189ff. und bei Rossbach Specielle Metrik

856ff. 0. Crusius Philol. XLVH 235fP. LII 162ff.

Das vorige Jhdt. sah in diesen Versen arg-

los, was die Uberschrift versprach, Erzeugnisse

des alten Teiers; nur an wenige besonders auf-

fallige Stucke wagte sich der ZweifelBentleys.
Welcker a. 0. verwirft eine grosse Anzahl, be-

zeichnet aber eine stattliche Reihe zuversichtlich

Dimeter bei Telekleides frg. 24f. p. 215 K.) scheint 10 als echt. Rose (p. IX) meint, es lasse sich nicht

sein Einfluss erkennbar, ebenso im Kyklops des

Euripides 496ff. Fur die Hellenisten gehOrte

er nicht nur in den Canon der grossen alten

Lyriker (s. zuletzt Usener zu Dionys. de imitat.

p. 130), sondern seine Dichtungen bleiben wirk-

lich lebendig, wie die der Aeolier, werden gelesen

und nachgeahmt. Vgl. Hermesianax bei Athen.

XIII 597 v. 50ff. Theokrit. Epigr. XV. Anth.

Pal. IX 599 (in der Form wohl anakreontisch).

nachweisen, dass auch nur ein Gedicht von A.

sei. Sehr scharf sprach sich F. A. Wolf (Vorl.

iiber gr. Litt. 222) iiber die ,leiermassige Art'

der Anakreonteen aus. Treffend fasste schon 0.

M ii 1 1 e r die Griinde zusammen , die uns nOti-

gen, die Sammlung als Ganzes fur Nachahiner-

poesie anzusehen ; seine Darlegung (Gr. d. gr. L.

I3 314f.) giebt die wesentlichsten Gesichtspunkte

fur die Beurteilung dieser Poesien. Die Haupt-

Manche kleine Versuche der tonangebenden Dich- 20 momente sind folgende : 1) Die gelehrten Schrift-

ter sehen ionisch-anakreontisch aus, s. Theokr.

a. 0. Kallim. Epigr. 37—40 Wil. = Anth. Pal.

Xin 7. 24. 25. VII 728. Phalaik. Anth. Pal. XIII

5. 27. Vor allem gehoren dahin die Dichtungen

des Sotades und verwandter Poeten (Seleukos,

Kleomachos) in Ionikern und die Galliamben

(besser Metroaka) des Kallimachos frg. 568 p. 698

Schn. Ahnliches bei den rOmischen eantores Eu-
phorionis , besonders bei Laevius (Baehrens

steller, die uns etwa 170 Fragmente des A. iiber-

liefert haben, citieren die palatinische Sammlung
nicht einmal. 2) Die Verstechnik ist sehr ein-

formig. Von den beiden Hauptmassen ist der

Hemiambus, d. h. der Dimeter iamb, catal., in den

Fragmenten nicht in stichischer Abfolge nachzu-

weisen, und der ionische Dimeter tritt sehr zuruck

und pflegte systematisch zusammengeordnet zu

werden. Andere Stucke verraten durch ein

FPR p. 292f.); wirkliche Nachahmung des A. bei 30 Schwanken in der Prosodie oder durch vOlligen

Horaz, s. Arnold-Fries Die gr. Studien des

.Horaz (Halle 1891)82ff.(nichtersch0pfend). Hanpt-

stellen: Epod. XIV 9ff. ; carm. I 17, 18. IV 9,

9; epod. XIII = frg. 6; carm. I 27 = frg. 63. I

23 = frg. 52. II 5, 5ff. Ill 11, 9 = frg. 75.

In der spateren Hellenistenzeit bildet sich aus

solchen Anfangen eine feststehende anakreontische

Manier heraus, die vor allem die dilettantische

Modepoesie beherrscht. Dahin gehoren einige

Verzicht auf prosodische Regel sowie durch das

Streben, auf den Accent Riicksicht zu nehmen,

dass sie in nachchristlicher Zeit entstanden sind (s.

Hanssen bei Rossbach 866ff.). 3) Die Sprache

entbehrt erlesener ionischer Formen und Worter

und halt sich wesentlich innerhalb der Grenzen

der xoivrj. In gewisse Nrunmern (33—37. 41. 47.

49. 51. 53. 56ff.) sind, vermutlich von Synesios

oder den Bukolikern aus, dorische Formen ein-

pseudo-theokritische Gedichte, besonders die ge- 40 gedrungen (Stark Quaest. 21ff. Hanssen Syll
-•

- ' •"- "" '
8) ;

Ahnliches freilich auch im echten A., 8. oben

S. 2044. 4) Der Inhalt ist aller individuellen

Zilge bar. Fur A.s Leben gewinnen wir nicht

den kleinsten Aufschluss. Kein Madchen wird

mit Namen genannt, von Knaben nur Bathyllos.

Anachronismen sind zahllos, so die wiederholten

Anspielungen auf juristische Bildung (2. 50 u. 0.),

auf die rhodische Kunstschule (15, 3. 16), die ge-

fahrlichen Parther (26b 3). Der Gedanken-, Bilder-

schmacklosen Dimeter sis vey.gov 'Adwviv Theokr,

XXX (Hiller Beitr. z. Textgesch. d. gr. Buko-

liker 68) , der KtigioxXsTzztjs Theokr. XIX und

mancherlei bei Bion und Moschos. Vor allem

aber ist uns als Anhang der Anthologia Palatina

ein kleines Corpus solcher Dichtungen erhalten,

das hier kurz behandelt werden muss.

Ausgaben der Anakreonteen : Ed. princeps

von H. Stephanus Lutet. 1554, beherrscht den

Text in den zahllosen spateren Ausgaben, daruuter 50 und Mythenkreis ist in der Hauptsache der der

4ie von Barnes, Fischer, Brunck, Boisso-

nade, Mehlhorn (Anacreontea quae dicuntur,

Glogau 1825, noch heute brauchbar, Abschluss

der ersten Periode). Erst V. Rose schuf eine

verlassliche diplomatische Grundlage: Anacreon-

tis Teii quae vocantur 2YMPOZIAKA HMI-
AMBIA . . . edita a V. Rose. Lips. 1868 (mit

Einleitung fiber die Geschiehte der Hs. u. s. w.l.

Danach Bergk PLG III J 296ff. und Fr. Hans-

Schulstube oder der Akademie; Entlehnungen aus

den Bukolikern und andereu Hellenisten sind

handgreiftich; manche Partien sind geradezu mit

den Erzeugnissen der nachchristlichen Sophistik

geistesverwandt (Philol. XLVII 236ff., nicht zu-

treffend Hanssen bei Rossbach 860). 5) Gegen

die Vaterschaft des A. protestiert die Sammlung
selbst. In dem Prolog des altesten Teils, nr. 1.

erscheint A. dem Dichter im Traum: der Dichter

sen Anacreonteorum sylloge Palatina recense- 60 will sich mit A. also gar nicht identificieren. In

tur et explicatur, Lips. 1884 (mit einer praef.

uber das Alter der Dichtungen), als Specimen

eines Corpus carminuni Anacreonticorum. Aus
der sonstigen Litteratur ist hervorzuheben F. G.

Welcker Kl. Sehr. I 251—270. II 356ff. C. B.

Stark Quaest. Anacreont. libri duo, Lips. 1846;

Gaza u. d. philist. Kiiste 643ff. Fr. Hanssen
Philologenvers. z. Karlsruhe 1882, 209ff. ; Philol.

dem Sehlussstucke der zweiten Schicht, nr. 20,

wird A. neben Sappho gestellt, fiber beide Pindar.

Am Ende der letzten Gruppe (57, 30) rat der

Dichter zbr 'Araxgiona fitfiov. Man hat also

kein Recht, diese Anakreonteen als gefalscht zu

bezeichnen. Die Meinung, dass sie von A. her-

ruhren, ist durch ein leichtsinniges Missverstand-

nis des Titels 'Avaxgeovreia veranlasst, das frei-
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lich schon bei Gellius XIX 9 und in den Scholien zu erkennen ist (so auoh Hanssen bei Boss-
zu Aristoph. Plut. 302 zu constatieren ist. Unsere b a c h a. 0.) erscheint zweifelhaft, s. Philol. XLVII
Hauptaufgabe ist es, die verschiedenen Schichten 235. Man kann weiter gruppieren : IV. 33—39,
zuscheiden, wie das ausser durch B. Stark beson- die letzten Nummern byzantinisch. V. 40—44!
ders von Pr. Hanssen geschehen ist. Die Ergeb- Trinklieder in freier gebauten Ionikern mit Auf-
nisse sind folgende: I. Hemiamben 1. 3. 5—14, losungen. VI. 45—59; 45 wohl als Anfang einer
der alteste Teil, schon von Gellius und den Ari- Anakreonteensammlung von Hepliaistion citiert.
stophanesscholien benutzt. Der Stil verhaltnis- Die Sammlung des Palatinus ist offenbar aus ver-
massig knapp und klar, epigrammatisch. Hans- schiedenen Liederbiichern verwandten Inhalts zu-
sen wollte hier (Comment. Eibb. a. 0.) eine An- lOsammengeschrieben; man kann, urn von mittel-
lehnung an den Mimiambus des Herondas er- alterlichen Parallelen abzusehen, die homerischen
kennen, da A. keine Dimeter gebraucht habe (vgl. Hymnen und die Theognidea vergleichen. In der
aber Telekleides a. 0. Kallim. u. a.). Die an- That haben wir auch geschichtliche Nachrichten
geblichen Hemiamben des Herondas sind aber iiber die Pflege dieser Anakreonteenpoesie an ge-
byzantinischer Schwindel, s. Herond. ed. Crusius wissen Studiensitzen, besonders im hellenistischen
p. 58. Hanssen will die Sammlung noch dem Orient ; die reichste Sammlung solcher Dichtungen
alexandrimschen Zeitalter zuweisen. Aber seine bietetderBarberinus246 (saec.XI), s.BergkPLG
Beweisffihrung ist nicht iiberzeugend (verkehrt III 339ff. (eine Auswahl; eine vollstandige Pu-
sind besonders die Bemerkungen iiber Eros als blication erwartet man von Fr. Hanssen, s. Phi-
Jungling); nr. 13 setzt die rOmische Weltherr- 20 lol. Suppl. V 202ff., wo ein Verzeiclmis der Anakre-
schaft voraus (schwerhch in Athen entstanden, ontiker gegeben wird). Die alteste sichere Spur
wie Hanssen meint). Da wesentliche stilistische auf griechischem Gebiet ist wohl der Stein des
Unterschiede mnerhalb der Gruppe nicht zu er- Seikilos (Philol. L 163f. LII 160ff.) : ein mit Noten
kennen sind, mOgen diese Gedichte urn den Be- versehenes Lied, das anakreontischc Lebensweis-
ginn unserer Zeitrechnung oder kurz vorher (vgl. heit in einfachen Kurzversen vortragt. Vgl. auch
Bion) entstanden sein, vielleicht in Kreisen aka- die erotischcn Verse (Dim. und Anakl.) auf einer
demisch gebildeter Jugend, in die uns ja audi Gemme bei Kaibel Epigr. Gr. 1127 p. 507. Am
Gellius hineinfuhrt. Die eingelegten Stucke in greifbarsten tritt uns der, jedenfalls in griechi-
anaklastischen Dimetern sind spateren Ursprungs, schen Kreisen vorgobildete Anakreonteenstil mit
nr. 2 ein jungeres Prooemium , nr. 4 ein byzan- 30 den beiden Hauptformen der Anaklomenoi und
tinisches Concurrenzstiick zu nr. 3. II. 15—18 Hemiamben dann bei einer romischen Dichter-
Anaklomena, 19—20 Logaoeden. Der Stil 15—18 gruppe entgegen. Ihr Vorlaufer ist Petronius
etwas redaehger. 19. 20 (von den vorhergehenden (s. Terentianus Maurus 2489ff. 2849ff.); er wendet
nicht zutrennen) epigrammatisch. Das zweite Pro- sowohl iambische Dimeter wie Anaklomenoi an,
oemium (nr. 2, §aodixov im Sinne von Dio Chrys. frg. XIX. XXI. XX ; vgl. auch den Dimeter c. 52
msol (3aa. II p. 34 Dind.) hat mOglicherweise ur- aquam foras vinum intro ; ein anakreontisches
sprfinglich dieses Liederheft eingeleitet (gegen Thema c. 109 (der geschorene xalog). Im Zeitalter
Hanssen Syll. 3). Hanssen nimmt als Ent- Hadrians schreiben die Hauptvertreter , Hadrian
stehungszeit das hadrianische Zeitalter an, ohne selbst, Florus, Annianus, etwas spiiter Alphius
ausreichenden Grund. Der Anthologist scheint 40 Avitus, Marianus und Septimius Serenus. S. Eutil.
zwei selbstandige akademische Liederbiicher ex- Namat. ed. L. Miiller p. 24ff. Bahrens PLM
cerpiert, nicht eine schon vorhandene Zusammen- und FPE p. 373ff. 383ff. Teuffel-Schwabe
stellung (Hanssen Syll. 6) ausgeschrieben zu § 341, 7. 346, 5. 353, 3. 383, 1 und besonders
haben. III. 21—26 in Hemiamben, 27 -32 Ana- 0. Eibbeck Gesch. d. rbm. Dicht. m 317—325.
klomena, nach Inhalt und Stil in sich verwandt, Florus und Terentianus Maurus stammen aus Africa,
vom Vorhergehenden verschieden schon dadurch, Es ist also vielleicht kein Zufall, wenn der erste
dass keine Anspielung auf A. vorkommt (Hans- " Grieche, der uns als ausgepragter Anakreontiker
sen Syll. 7f.). Im Philol. XLVI hat Hans- begegnet. ein in Alexandrien gebildeter Kyrenaeer
sen die Hypothese aufgestellt, dass diese Gruppe ist, der Bischof Synesios (Christ Anthol. carm.
Hin judischerPoetalexandrinischer Zeit, und zwar 50 christ. p. Iff.). Die alte spielende Form wird be-
Anstobul, gedichtet habe. Ihre Grundlosigkeit reits mit christlichem Inhalt gefullt. vgl. I Iff. dye
ist nachgewiesen Philol. XLVII 236ff. : ein halber uoi Uyeia cpdoiuy- uezd Trfiav doiddv, ttexd Aeafiar
Widerruf in Rossbachs Metrik 860. Die Lieder xe. uoLidv yeoaocoxeooig l<p i'uvotg xe/.ddei Smotor
sind jflnger, als die erste Gruppe

; sie sind sicher ,bbdv (folgen die Themata der 'Anakreonteenpoesie.
in nachchristlicher Zeit. wohl unter dem Schul- urn abgewiesen zu werden). Vielleicht stehen die
einfluss der jiingeren Sophistik, entstanden. Einige ps.-dorischen Dichtungen aus dem spateren Teil
Stucke haben wirklich poetischen Wert, besonders der Anakreonteen unter dem Einfluss des Bischofs.
29. 31. 32 (von Goethe iibernommenl. Die fol- der auf semen dorischen Ursprung Wert legtc
genden Gruppen unterscheiden sich von den ersten i Ep. 57 p. 667 H. iV EvovoVhovs . . fie/oi rovuov
sprachhch zum Teil durch eingesprengte dorische 60 .~raxo6g a! faadoya!), In'ahnlicher Weise wendet
Forrnen (Anlehnung an die Bukoliker oder viel- etwa gleiehzeitig der Kappadokier Gregor von
leicht an die .dorischen' Hymnen des Synesios Nazianz Hemiamben undloniker an. s. Hanssen
von Kyrene ?), metrisch-prosodisch durch grossere Philol. Suppl. V 2. 207. Solche Poesien bliihten
oder geringere Lassigkeit, zum Teil durch rein dann im 5. Jhdt. vor allem in den hellenistischen
byzantinische Technik. Fur Einzelheiten vgl. Stadten Paliistinas mit ihren beruhmten Rhetoren-
Hanssen Syll. 9, der jedoch manche Stucke und Juristenakademien (Gaza, Caesarca Berytos'
zu hoch hinaufschiebt, z. B. 33f. 37. 49. Ob S. das Schol. Palat. zur Descr. des Ioannes von
nonmscher Einfluss in der Lange der Endsilben Gaza (ed. Abel Beii. 1882): xavxVg xijg yeayijc
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HSfivrjxat xai Ilgoxosiiog 6 FaCalog (um 500), xai Blumen , Religion , Marienkult — deckt sich in

on tj jioXig avirj (pdopovoos fy xal aegl xovg 16- der Hauptsache mit dem der romanischen und

yovg axgov eXtjXaxvia. illoyifioi xavxijg xijg jcoXewg deutschen Kunstlyrik. Dass die byzantinische

'Imdvvrjg, Jlgoxoxtog, Tifi6&eog . . . xai ol xwv ava- Musik im Abendland die ersten Anregungen zu

xQEovrumv notrjxau Stdyogoi, s. Stark Gaza 635ff. kiinstlerischer Ausbildung gegeben hat, ist un-

tjber den Anakreontiker Ioannes von Gaza s. leugbar. Der Byzantinismus scheint hier also

Hanssen a. a. 0. 205 ; etwas jflnger war der viel- eine grOssere Eolle gespielt zu haben , als man

leicht in denselben Kreis gehonge Georgios Gram- anzunehmenpflegt. S. Crusius Comment. Ribb. 15.

matikos, von dem wir einige Verse an den Dichter Uber die Nachahmung der Anakreontiker in

Koluthos von Lykopolis besitzen, s. den Artikel 10 neuerer Zeit s. Cholevius Die deutsche Poesie

Akoluthos. Auch Georg. 7, 9 o yeowv ndgsaxi nach ihren antiken Elementen 1 335f. 477f. La ngs-

Netiog ist in Agypten geschrieben. Dass die ge- dorff Die anakreontische Dichtung in Deutsch-

bildeten Kreise von Palastina und Agypten enge land, Heidelberg 1862, und vor alien Goedeke
nachbarliche Beziehungen zu einander pfiegten, Grundriss IV 51—57. [Crusius.]

ist begreiflicb. In den Versen des Georgios flnden 2) Verfasser einer Schrift xeoi eitozopixijg

sich die ersten sicheren Spuren einer Gliederung (Schol. Nic. Ther. 596). [M. Wellmann.]

in oixoi und xovxovha , s. Crusius Comment. 'Avdxeiois, Prufung, wird gebraucht a) von

Ribbeck. 15,1. Aus diesen Kreisen werden schliess- der Dokimasie (s. d.) der Beamten. Das Verbum

lich auch die technischen Anweisungen iiber Bau dvaxqheiv steht so Demosth. LVH 66. 70. Dein.

und Gliederung der 'Avaxgeovxeia stammen, die 20 II 17; ob aber das Substantiv in diesem Sinne

wir bei den spateren Metrikern finden, s. Schol. technisch war, ist fraglich trota Pollux VHI 85

Heph. p. 153 W. Studemund Anecd. varia I exaXeixo de rig &eofiofiexa>v avaxgioig und Lex.

157f. Auch in den folgenden Jahrhunderten Cantabr. s. teono&ezcov dvdxgiaig, da weder Ari-

stammen die meisten Anakreontiker aus Palastina stoteles Resp. Ath. 55 den Ausdruck erwahnt

und Agypten: Sophronios von Damaskos, Bischof noch Harpokration diese Bedeutung bemerkt; b)

von Jerusalem (7. Jhdt., s. Hanssen 202), Helias von der Voruntersuchung eines Processes durch

und Michael Synkellos von Jerusalem (8. 9. Jhdt., die einleitende Behorde (avaxQivstv toig avudi-

Hanssen 203). Die Anakreonteentechnik . ver- xoig xt/v dixr/v oder ygaqp^v, auch araxqiveiv tovs

breitet sich abeT bald iiber die ganze byzantinische amdlxovs, s. die Stellen bei Schoemann-Lip-

Welt: zu nennen sind der Patriarch Photios, der30sius Att. Proc 823). Diese Untersuchung^ hatte

Kaiser Leo, Ignatius Diakonus, Leo Magister (9. den doppelten Zweck a) zu ermitteln el elaayib-

10. Jhdt.) , Konstantinos aus Sicilien , Christo- yi/iog iaxiv j? Slxr)
, 0) die Beweismittel zu den

phoros, Hephaistos, Theodoros Prodromos u. a. Streitfragen zu sammeln. Befand also die Be-

(11.—13. Jhdt, Hanssen 204f. 209). Teste bei horde nicht, dass die Klage aus irgend einem

Bergk a. O. und in der Anthol. carm. christian. Grunde von vornherein abzuweisen sei, so setzte

von Christ und Paranikas. Trotz des durch- sie den Parteien, wahrscheinlich gleich beim An-

aus christlichen Standpunktes werden doch manche bringen der Klage, einen Termin zu dieser Vor-

alte Motive festgehalten. Auch sind die Dich- untersuchung fest. Blieb der Klager aus, so gait

tungen in fruherer wie in spaterer Zeit zu musi- die Klage fur nichtig , und er selbst fiel
,
wenn

kalischem Vortrag bestimmt gewesen ; in dem 40 sie eine Offentliche war , in eine Busse von tau-

Accentgesetz(HochtonaufderviertenSilbe)spricht send Drachmen; das Ausbleiben des Beklagten

sich gerade bei den Spateren ein lebendiges Ver- dagegen hatte Verurteilung in contumaciam zur

standnis fur den rhythmischen Wert der Anaklasis Folge. Waren jedoch die Parteien erschienen, so

aus (* - c - - j. -, s. Philol. LII 167ff.) und die begann die Voruntersuchung mit einer Vereidigung

reichere Gliederung in olxoi und xovxovha halt des Klagers auf seine Klage , des Beklagten auf

sich an die musikalische Unterlage (Crusius in seine Gegenrede (s. avxatfioola, SMopoota,

den Comment. Eibb. a. O.). Die alteren Anakreon- dfiyiogxla). Ging nun diese letztere darauf

tika wird man am besten als akademische Ge- hinaus, dass ^ die Klage nicht statthaft sei {jtrj

legenheitspoesie , als antike Commersbiicher he- rioaycbyifiov elvai xijv Sixrjr, s. 8ia/j.aQxv(>iaWjA

zeichnen;sehrcharakteristischAnacreont. prooem. 50 xaQayeayrj), so musste zunachst diese Einrede

2 ximsVux deo/ioir — rdftovg xegdoaco. 52, If. «' fit zur Entscheidung gebracht werden. Denn wenn

rovg vopovg Stddaxeig xai qtjzoqwv dvdyxag : man der Klager hierbei unterlag , so musste er seme

meint einen Studenten von Gaza und Berytos seuf- Klage entweder aufgeben oder in anderer Form

zenzuhOren. Und auch in den besten christlichen erneuern. Gewann er jedoch, oder war eine solche

Anakreonteen wird dieser Standpunkt festgehalten, Einrede gar nicht erfolgt — das Verfahren mess

so in den Stflcken , die fur die Eosalien und dann ev&vSixia (s. d.) — so gingen Privatprocesse

Brumalien bestimmt sind (Ioann. 4f. p. 345 Bgk. so weit sie nicht zu den efifttp>ot gehOrten (s. d.),

Georg. p. 362). Ebenso arbeiten die im&a'/.dfaa zu weiterer Verhandlung an den Offentlichen Schieds-

und locDxixd mit den alten Mitteln weiter. Doch richter (Lipsius Att. Proc. 1010; Ber. der sachs.

wird die Form vielfach nach dem Vorgange des 60 Gesellsch. 1891, 58), wahrend die Mxai epmvoi

Synesios als neutrales Gefass fur den verschieden- und die Offentlichen Klagen von der Behorde selbst

sten Inhalt angewandt. untersucht wurden. Es gait jetzt die fur die Sacne

Die Gliederung lyrischer Gedichte in Strophen wesentlichen Beweismittel (xiarsig) beizubnngen,

mit Abgesang bricht sich in der abendlandischen und zwar konnte es sich dabei nur um die sog.

Poesie etwas spiiter Bahn , als bei den Byzan- niazeig axezvoi handeln (Arist. Rhet. I 2), als 1)

tinern. Die Terminologie ist ganz ahnlich (oTxot Gesetze, 2) Urkunden aller Art, Offentliche z. B.

= stanxe, ximber, stoUen) ; sogar der Iiihalt der Volks-, Rats- oder Gerichtsbeschlusse, wie private

byzantinischen Anakreontik — Liebe, Frfthling, z. B. Vertrage, Testamente, Handelsbucher , 3)

65PAiilv-Wiflflnwa
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Zeugnisse (s. itaQzvQiai), 4) Sclavenaussagen, der Griindung von Nikopolis zugleich mit seinem
welche, da sie^ peinlich abgenommen wurden, (Id- Gebiete einen Teil seiner Einwohnerschaft an die
oavot. (s. d.) hiessen , 5) Eide (s. d.) ; vgl. Arist. neue Stadt abtreten und hatte seitdem nur noch
Rhet. I 15. Schoemann-Lipsius Att. Proc. als Stapelplatz fiir diese einige Bedeutung (Strab.
865. Dazu kommen (Arist. Resp. Ath. 53) noch X 450; vgl. Cass. Dio L 12, 4). Lage sicher beim
die TtQoxktjssK; (a. d.), die Aufforderungen, welche Hafen von Hag. Petros, wo Leake noch Reste
eine Partei an die andere erliess, sei es zum Eide der Mauern sah (N.-Gr. Ill 493 mit Plan) ; eine
oder zur Herausgabe von Beweismitteln, zur pein- Landzunge trennt von dem Ostlichen Vonitsa. In
lichen Befragung von Sclaven u. drgl., und die der Bliitezeit reichte das Gebiet im Westen bis
djtoxQiasis (s. d.), die Erklarungen, welche die 10 zum Heiligtume von Aktion (Thukyd. I 29, 3),

Parteien bei der d. selbst abgaben (Isaios VI 12f.). im Osten wohl bis zum jetzigen Cap Gelada, wo
Alle diese Beweismittel wurden schriftlich bei- Reste von einem Heiligtume des Apollon und von
gebracht und nach beendeter Untersuchung , die einer kleinen Stadt (Heuzey Le Mont Olympe
jeder Partei^ gesondert (Arist. Resp. Ath. 53), 380). E. Oberhummer Akarnanien etc. passim,
in Kapseln, sxTvoi (s. d.), gethan, versiegelt und Uber die Miinzen, die vorwiegend Apollon beherrscht
bis zum Gerichtstage verwahrt, vgl. Demosth. und die bis 167 v. Chr. gepragt wurden, Head
XXXIX 17. XLV 57f. XLVn 16. XLVHI 48. HN 279. [Hirschfeld.]
LIT 27. Poll. VHI 17. Harpokr. s. iyjrog. Earn Anaktoron s. Keleai.
eine Streitsache durch Appellation von dem Diae- 'AvaxroreXeoral, nur von Clem. Al. protr. 2,
teten an die Behorde zuriick, so fand keine neue 20 19 p. 16 Pott, als Korybantenpriester erwalmt,
Voruntersuchung statt, vielmehr waren die Par- sind dem Namen nach Leute, welche in die My-
teien auf die bei diesem beigebrachten Beweis- sterien der "Avaxzsg einweihten, wie die bekann-
mittel beschrankt, welche zu diesem Zwecke nebst teren 'OgtpsoxsXsaxai in die Mysterien des 'Ogysvg.
dem schiedsrichterlichen Urteil der einleitenden "Was und wo diese 'Avaxxeg aber waren, ist nicht
BehOrde (ibergeben wurden. Diese hatte dann die zu bestimmen. Fiir Samothrake Preller Gr.
Sache zur Entscheidung an den Gerichtshof zu M.s I 696, dagegen K. P. Hermann Gott. Alt.2
bringen. Vgl. Schoemann-Lipsius Att. Proc. § 65, 7. Es gab z. B. im lokrischen Amphissa
823f. [Thalheim.] einen Kult der "Avaxxeg jiaTSeg, die Paus. X 38, 7

Anaktes. 1) "Avaxxeg in Kypros. Harpokra- zweifelnd mit den Dioskuren und Kabiren zusam-
tion, Suidas und das Et. M. citieren eine Stelle 30 samenstellt ; in Argos nennt derselbe H 22 , 6
aus des Aristoteles noXixda Kvnqiwv (FHG II 166 den Dioskurentempel sogleich darnach Anakten-
frg. 203), dass die Sohne und Briider der Konige tempel. Es ist sehr moglich, dass die 'A. aus
in Kypros avaxxeg , die Schwestern und Frauen der Zeit stammen, in der sich die Begriffe dieser
avaoocu geheissen hatten. Auf kyprischen Inschrif- ursprunglich sehr verschiedenen Gottheiten bereits
ten kommt wiederholt die Bezeichnung PdvaS und stark vermischten ; vgl. unter "Avaxeg und D ios-
fdvaoaa vor. Vgl. Collitz Gr. DiaL-Inschr. I kuren. Furtwangler in Roschers Lex. I
18. 38ff.

^
[Szanto.] 1163f. [Hiller v. Gaertringen.]

2) s.'Avaxeg. Anakyndaraxes , auf dem Sardanapalmonu-
Anaktorla ('Avaxxogia)

, einstiger Name des ment zu Anchiale oder Ninive angeblich als Vater
milesischen Gebietes nach dem autochthonen Ko- 40 Sardanapals genannt : Kallisthenes frg. 32. Aristo-
nige Anax, Paus. VH 2, 5. Steph. Byz. s. Mi- bul. frg. 6. Aristoteles frg. 67. Strabon XIV 672.
Xrjxog. Hierokl. ed. Parthey Append. Ill p. 318, Apollodor bei Schol. Arist. Av. 1021. Arrian. anab.
135. [Hir.schfeld.] II 5, 4. Steph. Byz. s. 'AyxidXt), wo xvvdagdl-ea)

Avaxxogixog xoXjtog s. Anaktorion. in den Hss. stent (Anonym, bei Bernhardy zu
Anaktorion ('Avaxxogwv), bedeutende Kusten- Dionys. Perieget. I 2 S. 1010 ; vgl. Naeke Choerili

stadt am Nordrande Akarnaniens, an der Einfahrt quae supersunt 198. 237f. Niese De Sardanapalli
in den ambrakischen Meerbusen, der — ganz oder epitaphio' disputatio, Marb. 1880). Auch Athen.
nur der an A. liegende Teil? — auch der anakto- XII 528 f nennt Sardanapals Vater A.oder Ana-
rische genannt wurde (Skyl. 34). A. war von Korin- baraxares. Dieser vermeintliche Name beruht
thern unter Fiihrung des Echiades, eines Sohnes 50 vermutlich auf einem Irrtume griechischer Tra-
des Kypselos, um 630 v. Chr. gegrundet worden dition, welche die assyrischen Worte Anaka nadu
(Skymn. 460. Strab. X 452. Nikol. Dam. frg. 58), sar Assur (ich, erhabener Konig von Assur), die
und wie die anderen dorischen Colonien dieser auf den Keilinschriften dem Namen des KOnigs
Gegend nahm A. Teil an der Schlacht von Pla- beigefiigt zu werden pflegen, missverstandlich als

taiai (Herod. IX 28. 31. IGA 70). Die Griin- einen Eigennamcn auffasste (Marcus Niebuhr
dung erfolgte wahrscheinlich in Gemeinschaft mit Gesch. Assurs und Babels 192. 507). In den Listen
den Kerkyraeern

, da diese bis zum J. 433 , wo der assyrischen Konige heisst der Vorganger Sar-
sie von den Korinthern gewaltsam verdrangt wur- danapals Akrapazes, Akrazapes, Akrazanes, Akra-
den, die Stadt gemeinsam mit denselben besassen ganes. Eusebios ed. Schoene I 67; Appendix 25,
iThukyd. I 55). Aber auch die Korinther wurden 60 124. II 70, 7. [Cauer.]
im J. 425 durch die Akarnanen mit Hulfe der Analecta , ein Sclave , der bei Tisch die am
Athener aus der Stadt vertrieben, die nun akar- Boden liegenden Reste aufsammelt, Martial. Vn
nanische Bevolkerang erhielt (Thukyd. IV 49 und 20, 17. XIV 82; hier scheint dies als ein neuerer •

Schol. V 30, 2. VTI 31, 2); doch sind korinthische Gebrauch gegenuber dem alteren des Fegens (Pe-
Statere bis um 350 gepragt worden. Im heiligen tron. 34) bezeichnet zu werden ; aber A. kommen
Kriege (355—46) hielt A. wie Alyzia zu Theben schon bei Seneca ep. 27, 7 und, ohnc den Namen,
(Dittenberger Syll. 95); um 230 trat es dem Hor. sat. H 8, 11 vor. [Mau.l
neuen akarnanisehen Bunde bei. A. musste bei Analemma {avdXtjttfta) , die .Aufnahme' der
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Himmelskugel auf einer Meridianebene, also eine (Ost-West), Scheitellinie vertiealis oder gnomon
Projection, und zwar die orthographische (so fiber- (Zenith-Nadir). Dieselben Linien denkt sich Pto-

setzt Baltzer bei Hultsch, vgl. Delambre lemaeus als Durchmesser dreier zugleich durch

485f.; ,geometrischer Aafriss* Bilfinger 28). Es denjedesmaligen Stand der Sonne gehender Kreise.

diente als Hiilfsconstruction zur Anfertigung von Diese sind im Gegensatz zu jenen , den eireidi

Sonnenuhren. Bei Vitruv. IX 8 (vgl. c. 4 Anf. manentes (s. u. fieveiv im Index v. Hultsch Auto-

7 p. 232, 5—7 Rose. 9 p. 237, 2f.) wird durch lycus), beweglich, delati, xtvovfisvoi, s. auch Olym-

das A. die Aufgabe gelOst, bei gegebenem Ver- piod. zu Arist. meteor. IDT (f. 58 b ed. Aid.) bei

haltnis derLangedes Aequinoctialmittagschattens Commandini f. 6b. Sie fiihren besondere Namen
zum Gnomon (also der geographischen Breite) auf 10 hectemorios, horarius, descensivus (s. v..). Der
rein geometrischem Wege die Linien zu finden, Stand der Sonne ist dann bestimmt durch den Kreis-

die die Spitze des Schattens an den Aequinoctial- bogen zwischen ihr und dem (ihr naher liegenden)

und Solstitialtagen — doch konnten solche Schat- Endpunkte jeder Axe und durch den (spitzen)

tencurven auch fiir jeden anderen Monat con- Winkel oder Bogen, den die Ebenen des durch

struiert werden — auf horizontaler Ebene be- dieselbe Axe gehenden festen und beweglichen

schreibt, und zugleich diese Linien in die 12 Tag- Kreises aus einem der anderen festen Kreise aus-

stundenteile zu teilen. G. Bilfinger Die Zeit- schneiden. Die Namen dieser Bflgen oder Winkel

messer derantik. Volk. (Festschr. d. Eberh.-Ludw.- sind gleich denen der Kreise, zu welchen sie ge-

Gymn. Stuttgart 1886) 28—35 giebt eine Er- hOren. So ergeben sich folgende Koordinaten

lauterung und Erganzung der Angaben des Vi-20(f. 4):

truv und die bei diesem ganz fehlende praktische 1) xataficnixog, descensivus (sc. angulus oder

Anwendung, die Ubertragung der Meridianpro- peripheria, cireumferentia) ist der Bogen des

jection auf die als Auffangfiache, stihieetio, der ehenso genannten Kreises (heute .Hehenkreis') zwi-

Sonnenuhr dienende Horizontalebene. Uber die schen Sonne und Zenith, also der Zenithabstand.

Verwerbung solcher aus dem A. iibertragenen Tag- Die Ebene dieses Kreises schneidet mit der des

und Stundenlinien als ,Zifferblatt' bei Vitruvs ersten Vertikalkreises aus der Horizontebene den

Aufzug- (Wasser-) Uhr s. Vitr. p. 238, 25. 239, 6. horizontalis, Horizontbogen oder -Winkel;

Bilfinger 46. Eine besondere Schrift von Clau- 2) sxttj/hoqios, Abstand vom Ost- (oder West-)

dius Ptolemaeus de analemmate (vgl. seine Schrift Punkt. Der diesen Bogen hildende Kreis sxxrj-

uber die stereographische Projection, das plani- 30 fioQiog bildet mit der Horizontebene den (in der

sphaerium) ist nur in unvollstandiger und fehler- Meridianebene liegenden) meridianus, Meridian-

hafter lateinischer Ubersetzung erhalten, die F. Bogen oder -Winkel. Der Kreis heisst ixxtj/io-

Commandini iiberarbeitet , commentiert und Qiog, quia altitudiiwm ad sextam horam eom-

herausgegeben hat (Romae 1562, 100 Bll. in 40). monstrat (de an. f. 4), oder deutlicher nach Pto-

Sein Verfahren ist genauer, aber auch viel com- lemaeus bei Olympiodor a. a. O. wegen der sechs

plicierter und nicht rein geometrisch, sondern mit verschiedenen Stellungen der Sonne in den 12

trigonometrischer Rechnung verbunden. Er geht Tagesstunden;

entsprechend seiner Almagest II 5 Ende ausge- 3) liorarius, Abstand vom Siid- (oder Nord-)

sprochenen Ansicht direct von der PolhOhe aus, Punkt. Die Ebene des Kreises fwrarius bildet

d. h. dem Winkel zwischen Weltaxe und Hori-40mit der Meridianebene den vertiealis, Vertical-

zontebene, wahrend durch jenes Verhaltnis bei Bogen oder -Winkel, bei den Vorgangem des Ptole-

Vitruv der ihr gleiche Winkel zwischen erstem maeus deutlicher in plana vertiealis genannt. Den

Vertical und Aequator (an der Spitze des Gno- Namen cireidus horarius erklart Ptolemaeus quod

mons, s. die Figur bei Bilfinger und im Al- sinoularum horarum spatio comitetw.

magest) gegeben ist. Die Wende- und anderen In 1 und 2 weicht Ptolemaeus von den ,alten

Parallelkreise, die Teilung ihrer TagbOgen in 12 Mathematikern' ab. Erwahnenswert ist, dass diese

oder 6 Stundenteile sind naturlich auch hier notig. in 1 die Komplemente nahmen , also die heu-

Vgl. die von Bilfinger nach Vitruv entworfene tigen Horizontkoordinaten : Sonnenhche (mit dem-

Zeichnung mit der im wesentlichen ubereinstim- selben Namen xazajlaxixog) und Azimut , den

menden bei Ptolem. de an. f. 48b. Aber eigen- 50 Winkel zwischen Hohenkreis und Meridianebene.

tumlich ist die Art, wie die Hauptsache, die Rich- Sie nannten ihn drxioxiog (,da er der Richtung

tnng und Lange des Schattens fiir jeden Stand des Gnomonschattens entgegengesetzt ist', Com-
der Sonne, festgestellt wird. Dazu wird der Stand mandini). Das Verfahren, diese Koordinaten zu

der Sonne in Bezug auf die Ebenen von Horizont, bestimmen, wird in der Schrift de analemmate an

Meridian und erstem Vertical durch ein vollstan- verschiedenen Beispielen dargelegt. Delambre
diges System sphaerischer Koordinaten bestimmt. Hist, de l'astron. ancienne II 458ffi. hat die

Sonach ist kein Zweifel, dass Ptolemaeus diese sehr umstandlichen Methoden des Ptolemaeus

Lehre auch in seiner Schrift .-reoi Siaoxdoeow durch moderne trigonometrische Rechnungen er-

(s. Cantor Vorles. ub. Gesch. d.~Math. I 357. setzt. Durch die dreifache Bestimmung jedes

Gunther in Iw. Mullers Handb. V 1, 41) behan- 60 Sonnenortes wird auch ihr jedesmaliger Schatten

delt hat, zumal die anch von Commandini citier- in dreifacher Beziehung bestimmt. So ergiebt

ten Worte des Simplicius (zu Arist. de cael. I p. 7 sich die Moglichkeit, drei Arten von Sonnenuhren

Karsten) fiber diese Schrift mit den einleitenden zu construieren. Nicht bios die Uhr mit hori-

Bemerkungen des Ptolemaeus (f. 2) gut uberein- zontaler Auffangfiache (durch 1) , sondern auch

stimmen. Jene drei Ebenen schneiden sich recht- Verticaluhren mit nach Ost oder West (3) oder

winklig in drei gleichfalls senkrecht auf einander Sud (2) gerichteter Flache. Ptolemaeus hat die

stehenden Axen, der Mittagslinie meridiana (End- Ubertragung seiner Projection auf eine Grund-

punkte Nord-Sud), Aequatorlinie aequinoctialis flache dieser Art ehensowenig gegeben, wie Vi-
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truv. Dariiber handelt Commandini in der

De horologiorum descriptione betitelten Fort-

setzung seines Commentars (f. 48). Dagegen fiigte

Ptolemaeus Tabellen bei, die die GrOssen der Ko-
ordinaten fur jede der sechs Tagstunden jedes

Monats (Anfang jedes der zwOlf Zeichen) in den
sieben Hauptklimaten angaben. Erhalten ist nur

die erste fur den ,Anfang des Krebses' und die

geographische Breite des langsten Tages von 13
Stunden (Meroe 16° 27', Almag. H 6), s. De-10
lambre 471. Nach diesen Tafeln waren im A.

die notigen Winkel mit Winkelmass und Zirkel

(norma und eireinus, fol. 5) einzutragen. Ausser-

dem giebt Ptolemaeus die Vorschrift, das A. auf

einer metallenen oder holzernen Scheibe (tym-

panum) herzustellen, und zwar die for alle Breiten

gleichbleibenden Linien des Netzes dauerhaft an-

zubringen, dariiber, leicht zu entfernen, die von
der Polhche abhangigen.

Vielleicht ist einer von den ,alten Mathema- 20

tikern', auf die Ptolemaeus gelegentlich hinweist,

jener Diodor, dessen Schrift iiber das A. ebenso-

wenig erhalten ist, wie der Commentar des Pap-
pos dazu, Papp. IV 27 p. 246 ed. Hultsch und
dessen praef. zu Bd. Ill p. IXff.

Schfiesslich ist zu erwahnen, dass A. vielleicht

doch auch eine Sonnenuhr selbst bezeichnen konnte,

CIG II 2681. 2747. Moglich ware es , da die

Hulfsconstruction des A. vorwiegend, wenn nicht

ausschliesslich, zur Verfertigung von Sonnenuhren 30
diente, und da andererseits die sonstige Bedeu-
tung des Wortes — suggestus, substruetio, sich

in die von subiectiu, Auffangflache der Sonnenuhr,

verengen konnte. Vgl. Salmasius Plin. exerc.

740 D (ed. Paris. 1629). Lewis hist, survey of

the astronomy of the ancients 242. [Kauffmann.]

Analempsiaca corona, eine nur CLL XIV 21.

2215 (Ostia und Nemi) vorkommende , an letz-

terer Stelle mit Edelsteinen besetzte Krone, beide-

mal Schmuck eines Isisbildes. Den Namen er- 40
klaren Mommsen und Henzen Herm. VI 10
von einer abnehnibaren Krone. Dilthey Ehein.

Jahrb. LIH—LIV (1873) 5, 1 bringt ihn mit
Krankenheilungen (avdlrjipig Genesung) in Ver-

bindung; beides unsicher. [Mau.]

Analiba (Avdhflla Ptolem. V 7, 4 und Act.

ConciL, gleich dem 'AvahpdCoiga bei Suid. und Zo-

nar. ?), Stadt in Armenia minor, westlich vom Eu-
phrat, nach der Not. Imp. lag daselbst die Cokors
VRaetorum. Das Itin. Ant. 209 giebt sie zwischen 50
Satala und Melitene fast genau halbwegs (125
und 126 Millien) an und 16 Millien vor Zimara

;

15 Mill, vor diesem, aber an einer Strasse von Niko-

polis her, setzt sie die Tab. Peut. [Hirschfeld.]

Anamares oder Anamari (nur im Genetiv

xatv 'Arafidgcov bei Polyb. II 32 vorkommend),
keltische Volkerschaft in Gallia cisalpina, otg

avufialrei fit) uaxgdv duo MaaoaUag (UXaxevxiag

pflegt seit Cluverius emendiert zu werden) eyeiv

ttjv otxrjoiv. Mommsen CIL V p. 828 identifi- 60
ciert sie vermutungsweise mit den Marici, welche
nach Plinius III 124 Ticinum gegrundet haben.

Derselbe Stamm scheint auch genannt zu werden
bei Polyb. II 34, 5: fiegog xt xijg Svvduecog 8ia-

jltfidoarxeg xov JJddov eis xijv x&v "Avdgcov ('Avd-

gan> Hultsch) %wgiov moXiogxovv xo ngooayo-
QewSfievov KXaoxidiov und II 17, 7: to de nigav
TOV IldSov to ntgi xdv 'Anevvlvov ngStxov fiev
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"Avaveg . . . xaxcpxrjoav. Sie haben demnach wahr-

scheinlich zwischen Trebia und Po ihre Wohn-
sitze gehabt. [Hiilsen.]

Anamis, Pluss in Karmania, an dessen Unter-

lauf der Hafen Harmozeia lag, Nearchos bei Arr.

Ind. 32, 2. 35, 7 ; Iuba bei Plin. VI 107 schreibt

Ananis, Ptolem. VI 8, 4 "Avdavig (vgl. Sandis
Mela III 75). Denselben Pluss schildert Onesi-

critus bei Plin. VI 98 : flu/men Carmaniae Ey-
nanis portuosum et auro fertile ; ab eo primum
septentriones apparuisse . . Achaemenidas usque

illo tenuisse. Er wird jetzt Min-db oder Min-do
genannt; auf den portugiesischen Seekarten er-

scheint er als Bio de Braemi (nach dem Hafen

Ibrahimi). An seinem Delta wuchern Mangroven

;

er ist fahrbar fur Boote bis 20 Tonnen Last,

Pelder und Garten dehnen sich weit aufwarts;

ob er im Oberlauf Waschgold fiihrt, ist nicht

bekannt. [Tomaschek.]

Anancaeuin, ein grosses Trinkgefass (Plaut.

Kud. 363. Varro bei Non. 547 s. creterra) ; viel-

leicht so genannt, weil man es gelegentlich zur

Strafe «| dvdyxrjg leeren musste. Mit dvdyxrj =
dixaoxixij xhyjvSga (Hes}'ch. ; vgl. Turnetus
Adv. 21, 12) hat es schwerlich zu thun. [Mau.]

Ananes s. Anamares.
Ananias. 1) Sohn des jiidischcn Hohenpriester-

sohnes Orias IV. , des Erbauers des Tempels in

Leontopolis (Jos. Ant. XIII 285ff.). Er und sein

Bruder Chelkias gewannen das hochste Vertrauen

der Konigin Kleopatra HI. (Strab. PHG III 491,

3) und erhielten im Kriege gegen den Sohn, Pto-

lemaios Soter IT. . das Obercommando tiber die

agyptischen Truppen (Jos. Ant. XIII 285ff. 349ff.).

Nach Jos. Ant. XIII 353ff. hatte Kleopatra nur

auf die Gegenvorstellungen des A. hin davon ab-

gesehen, Judaea als agyptische Provinz einzuziehen.

2) Sohn des Nebedaios, wurde im J. 47/8 n.

Chr. von Herodes von Chalkis zum Oberpriester

der Juden eingesetzt (Joseph. Ant. XX 103). Im
J. 52 wurde er anlasslich der zwischen den Juden

und Samaritanern ausgebrochenen Streitigkeiten

vom syrischen Statthalter Ummidius Quadratus

zur Untersuchung an den Kaiser Claudius nach

Eom geschickt, wo namentlich durch die Ver-

wendung des jungeren Agrippa seine Sache siegte

(Joseph. Ant. *XX 131—136 ;• beU. Jud. II 12, 6.

7). Bei der Verantwortung des Apostels Paulus

vor dem Synhedrion (ca. 58) i'ungierte er als Vor-

sitzender (Act. 23, 2) und erschien auch als An-

klager desselben vor dem Procurator Felix (Act.

24, 1). Nachdem er im J. 59/60 einen Nach-

folger erhalten hatte (Joseph. Ant. XX 179), be-

hielt er grosses Ansehen, namentlich wegen seines

Eeichtums. wiewohl er ihn auf schmahliche Weise

zu steigern suchte (Joseph. Ant. XX 204ff.). Doch
sein Reichtum sowie sein politisches Verhalten

gegenuber dem Procurator brachten ihm die Feind-

schaft der Sicarier ein, und als der grosse Auf-

stand ausbrach (im J. 66). war A. eines ihrer

ersten Opfer (Joseph. Ant. XX 208 ; bell. Jud.

II 17, 6. 9). Vgl. Mommsen R6m. Gesch. V 526.

3) Ein Pharisaeer, zu Josephos Zeiten (bell.

Jud. n 21, 7; Vit. Jos. 197). [Wilcken.]

Ananios. 1) AngeblichermakedonischerKSnig
nach der Angabe bei Proklos exc. ex chrestom. gr.

7 (Photius ed. Bekker 319). Wahrscheinlich liegt

eine Textescorruptel vor, s. u. Nr. 2. [Kaerst.l
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2) 'Avdviog (www^, s. Epicharm b. Athen.

VII 282 B, "Avang b. Theophrast Athen. XII
511 D, ZU avta, Vgl. Avoavtas Ilavoavias), Cho-

liambendichter; vgl. Bergk PLG 4 II 501.

ten Brink Philol. VI 76. XIII 607 (verfehlte

Hyperskepsis). Flach G. d. gr. Lyr. 570ff. Die

Zeit des A. ist nicht sicher zu fixieren. Er citierte

frg. 2 Pythermos (s. Anakreon oben S. 2044)

und wurde selbst schon bei Epicharm erwahnt,

381 = Orph. frg. 36 Abel; vgl. Orph. Arg. 12ff.).

Wie andere theogonische Gestalten ist sie halb

Begriff , halb gettliche Person und wird in der

orphischen und neuplatonischen Lehre verschieden

mit den iibrigen personiflcierten Schicksalsbegriffen

gruppiert. Als Mutter der Moiren erscheint sie

bei Platon (Rep. X 617 C, weiter ausgefuhrt Schol.

Plat. Rep. V 451 A), als Mutter der Adrasteia

von Zeus bei Plutarch (de sera num. vind. 22),

s. Athen. VII 282 B (vgl. 328 A) = Anan. frg. 5, 10 als Gemahlin des Demiurgen und Mutter der Hei-

Epich. "Hft. ydu. 5 p. 232 Lorenz : xai axcrpiag

XQOfiios ff og iv rip jjjm xaxtov 'Avdviov IzfHxov

jidrroyv agioxog. Die Alten pflegten nicht ihm,

sondern dem Hipponax die ,Erflndung' der fiexga

%a)%d zuzuschreiben ; vorsichtige Leute liessen die

Prage aber offen, s. Hephaestion 5 p. 18 Westph.

Stxsq xivsg ph 'Imrmvaxzog, xiveg de 'Avavtov tpaalv

svQtjfia. Problematisch ist Proklos p. 243 W.

:

'Idfiftcov jioir/Tat 'AQ%tt.o%6g te 6 Ildoiog agiaxog

marmene bei Procl. Plat. Tim. V 323 C, als Tochter

des Kronos und Schwester der Dike bei Stob. Ekl.

I p. 393 "Wachsm. Der Erinys setzt sie gleich

Eur. frg. 1011 N., der Themis Procl. Plat. Rep. X
6160ff. (p. 50 Scholl). Sie herrscht am Anfang
der Dinge (Plat. Symp. 195 C); unter ihrer Herr-

schaft spielen sich die theogonischen Gotterkampfe

ab (Plat. Symp. 197 B) ; um die diamantene Spindel,

die sie auf dem Schosse halt, dreht sich die Welt

xai ZrifMovidijg SAfioQyiog . . . xaX'Imt&vai o'E<ps- 20 (Plat. Rep. X 616 Cff.) ; ihre Macht ist unwider-

otog • wv o u&v szgwzog isti Fvyov, 6 ds In Avavlov

toii Maxs&ovog, 6 Se 'Ixx&vag" xaxd Aagstov r)X-

fia£ev. Da A. auch sonst (Schol. Lykophr. p.

254 Miiller) unter die canonischen Iambogra-

phen gezahlt wird, erkennt Rohde (Rh. Mus.

XXXITI 198 Anm.) hier wohl mit Recht seinen

Namen, der daher nicht mit Clinton (in 'Aoyalov)

zu andern, sondern als Zeichen einer schweren,

durch Schuld des Excerptors entstandenen Ver-

stehlich (Aisch. Prom. 105 K. Kallim. hymn. IV
122) und ihr Joch ist schwer (Eurip. frg. 478 N.);

daher das (von Diog. Laert. I 76 auf Pittakos

zuriickgefuhrte) Sprichwort: 'Avdyxt] ovds &eoi

udZovxai (Plat. Leg. VH 818 E. Suid.).

Wie Platon nimmt auch die Tragodie Bezug

auf die orphischen Lehren ; verwandt ist schon

die Stelle Aisch. Prom. 556ff. K., wo auch die Moiren

und Erinyen wieder erscheinen; besonders Euri-

wirrung zu betrachten ist. Von seiner Person- 30 pides hebt die A. wiederholt in orphischem Sinne

lichkeit wussten die Alten wenig, vgl. Theophrast

frg. 84 W. bei Athen. XII 511 D xov 'Avdviog

(jilov fjdiiv XeyouEv) ovxmg dogdxov xaxd dd$av

dvrog, eine Stelle, die Bergk (Gr. L.-G. II 331,

129) vollig iiberzeugend auf A. frg. 5 bezogen hat.

Wir besitzen einige Fragmente seiner Hinkiamben,

deren Stil begreifiicherweise an Hipponax erinnert

(zu frg. 1 vgl. Hippon. Iff.; frg. 2 polemisiert viel-

leicht auch gegen Hippon. 20); auch die Tetra-

hervor, s. v. Wilamowitz Homer. Unters.224, 22 ;

vgl. auch das hohnende Wort des Themistokles

gegen die Andrier (Herod. VHI 111, dazu Valcke-
naer). Nach Macrob. Sat. I 19, 17, der diesfiir

agyptische Lehre ausgiebt , sind vier Gottheiten

bei" der Geburt des Menschen zugegen: Daimon,

Tyche, Eros und A. ; bei Horatius (Od. I 35, 17ff.

Ill 24, 5ff.) ist sie der Tyche gesellt und hat als

Attribut stahlerne Balkennagel, die sie mit eher-

meter mit ihrem gastronomischen Inhalt finden 40 nem Keil in den Scheitel der ihr verfallenen Men
eine Analogie bei Hipponax frg. 80. Darf man
daraus, dass bei der Aufzahlung der Apollonkult-

statten frg. 1 nur Klaros ein Epitheton erhalt (?}

Ndl-ov rj MiXrjxov rj fttsfyv KXdgov) , denselben

Schluss ziehen, wie bei Herondas IV 2 (Crusius
Unters. zu Herond. 80*), ist A. auch ein Lands-

mann des Hipponax gewesen. [Crusius.]

'Avayxatov. 1) Milder Ausdruck fur das Ge-

fangnis in Athen (Isaios frg. 52 S. bei Suidas s. AuauKippvs. im»»i".
Avaxmov. Harpokr.) , wird von Xenophon (Hell. 50 J. 219, Athen. Mitt. VH 64

V 4, 8. 15. Harpokr. Bekk. anecd. 202, 15) auch 409.

von dem Gefangnis in Theben gebraucht. Wenn
schon in alter Zeit die Lesart schwankte und
vielfach avaxetov vorgezogen wurde (s. d. ; vgl.

Harpokr. Etym. M. p. 98, 30), so hat vielleicht

die Stelle des Demosthenes XLV 80 Tiovrigog ovxo9

avco&sv ex xov 'Avaxelov xai adtxog dazu beigetra-

gen , wo jedoch der Tempel der Dioskuren ge-

meint ist; vgL Schoemann zu Isaios p. 493.

[Thalheim.]

2) s. Anancaenm.
Ananke ('Avdyx^), die Naturnotwendigkeit,

erscheint als g6ttlicb.es Wesen personificiert zuerst

in den theogonischen Specnlationen der Orphiker.

In der auf Hieronymos zuruckgefuhrten, der ,rha-

psodischen' verwandten Theogonie wird sie der

Adrasteia gleichgesetzt ; Chronos-Herakles zeugt

mit ihr Aither, Chaos und Erebos (Damask, p.

schen (doch s. Kiessling zu IH 24, 5) treibt.

Im Knit ist sie mit Bia vereinigt am Aufgang

nach Akrokorinth (Paus. II 4, 6); vgl. die pisi-

dische Inschrift CIG IH 4379 o. Uber Kunstdar-

stellungen der A. vgl. Robert Arch. Ztg. XLLT

(1884) 129. A. Winkler Darstell. d. Unterwelt

auf unterital. Vasen (Bresl. PhOol. Abh. HI 5)

25. [Wernicke.]

Anankippos, Thessaler. Tagos in Larissa im
Cauer Delect. 2

[Kirchner.]

'Avayxotpayla, die ,Zwangsdiat' , die nach

strengen Gesetzen geregelte Ernahrung ; vgl. Ari-

stot. PoUt. VIII 4 p. 1339 (von der kraftigen Er-

nahrung, der sich jeder Jungling wahrend der

Zeit seiner gymnastischen Ausbildung unterziehen

solle); vorzugsweise versteht man nnter a. die

Zwangsdiat der Athleten, Poll. Ill 153 (avayxo-

xgotpeXv Epiktet. Enchir. 29, 2, fttaiog xgo<pr\ Arist.

60 Polit. VIII 4, 1338 b 41). Wenn die Agonisten sich

in alterer Zeit darauf beschrankten, nur wahrend

der Vorbereitung zu den Wettkampfen bestinunte

Diatregeln zu beobachten, haben spaterhin die

berufsmassigen Athleten ihre ganze Lebensweise

nach hygienischen Principien geordnet. Das Haupt-
gewicht flel dabei naturlich auf die zweckmassige

Ernahrung. In alterer Zeit bestand die Kost der

Athleten ausschliesslich in frischem Kase, getrock-
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neten Feigen und Weizen; erst im 5. Jhdt. soil

durch den Aleipten Pythagoras die Fleischnah-
rung eingefiihrt worden sein, Paus. VI 7, 10.

Laert. Diog. VIII 12. 46. Plin. n. h. XXIII
121. Uber die Art und die Menge, in der Brot,

Wein, Fleiseh genossen werden sollten, gab es

genaue Vorschriften (Epiktet. Enchir. 29. Philostr.

Gymn. 48. 51). Die Hauptnahrung bestand aber
in trockenen festen Substanzen (oreggd xgo<prj Luk.

Polit. Ill 404a. 410a. VII 537a. Arist. Polit. VH
7. Galen Protrept. 11. S. Athleten. Litteratur:

K r au s e Gymnastik und Agonistik II 654f. Bus^e-
maker bei Daremberg et Saglio I 517f.

[Keisch.]

Anann (Tab. Peut.), Ortschaft Agyptens zwi-

schen Panopolis und Chenoboskeion.

[Pietschmann.]

Anaolsus, H&uptling der Westgothen, von
Lex. 22 ; arida saginatio Tertull. de pallio 4). 10 Aetius bei Arelate im J. 430 geschlagen und ge-
Dem einzelnen Individuum konnte auch durch den
Aleiptes eine seinen leiblichen Besonderheiten an-

gepasste Auswahl der Speisen vorgeschrieben wer-
den ; den verschiedenen Arten von Athleten wurden
verschiedene Fleischsorten als vorzugsweise zweck-
massig anempfohlen ; vgl. Plato Crit. 47 B ; Protag.
313 D. Aelian. v. h. XI 3. Natiirlich mussten
die Athleten jene Speisen, die zum zweckmassigen
Aufbau ihres KOrpers geeignet schienen, in grosser

fangen. Mommsen Chron. min. II 21. [Seeck.]

Anaone (f(ir Anavone, AnaboneT], -partus im
Itin. marit. 504 zwischen Avisione und Olivula,

17 Millien Ostlich von Nicaea. Heute, wie es

scheint, die Bucht am Capo di Sant Ospizio bei

Villafranca. [Ihm.]

'AvcwidXr), ein altertumlicher Tanz, bei dem
gymnastische Schemata nachgeahmt wurden ; vgl.

Athen. XIV 631b : e'oixe 8k rj yv/j,vo7iai8ixr) xfj

Menge zu sich nehmen, dSrjtpayia^ Plut. Arat. 3. 20 xaXovfievy dvandXyj siagd xoXg jcaXatoig yvuvol
Athen. X 413 C; im Anfange der Ubungen wurde
ihnen eine geringere Portion verabreicht, die dann
stufenweise vergrOssert wurde (Aristot. Eth. Nicom.
II 5). Nach Galen Protrept. 11, 28 pflegten die

Athleten unmittelbar nach ihrer Mahlzeit, die zu
genau bestimmter Zeit nach Vollendung der tag-
lichen Ubungen eingenommen wurde, sich einem
langen Schlaf zu iiberlassen ; Plinius n. h. XI 283
spricht von Verdauungsspaziergangen der Athleten.

ydg og%ovvxai ol jiaT8eg ndvxEg iggv#fiovg rpogdg

xivag ajiorcXovvTeg xal oxrjfiaxd xiva. xcov %EigGtv

xaxa. xo avdjzaXov max' sfupaivsiv &ewgrj/xaxd xiva

xrjg naXaloxgag xal xov jcayxgaxiov xivovvxEg eggv-

fifuog xovg irodag. Die Etymologie des Wortes
ist unsicher ; vgl. Buchholtz Tanzkunst des Euri-

pides 60. Grasberger Erziehung und Unter-

richt IE 279. [Eeisch.]

Anaphaios, Beiname des Apollon von der Insel

VonderEssfahigkeitder Athleten kOnnon die Nach- 30 Anaphe (Cornut. nat. deor. 32= Eudoc. p. 9), wo
richten bei Athen. X 412ff. einen Begriff geben;
vgl. Aristoph. Pac. 33f. Es ist natiirlich , dass
diese Leute, gewOhnt, colossale Mengen von Nah-
rung zu sich zu nehmen (vxsgjufiJiXduEroi, Galen
a. O.), auch nicht einen Tag lang die bestimmte
Portion zu entbehren in der Lage waren (Plato
Republ. Ill 404 a. Cic. Tuscul. II 40). Durch
diese Zwangsdiat erlangten die Athleten jene
strotzende Vollkraft (oygiyav Athen. X 414 D)

er jedoch im Kult die Epiklesis AiyXrjxrjg oder

'AoysXJtxag fiihrte. [jessen.]

Anaphas (Avaytig), Vater und Sohn, Fiirst

von Kappadokien, angeblich mit den Achaimeni-
den verwandt und beim Sturze des falschen Smer-
des beteiligt, dafiir als tributfreier Herrscher an-

erkannt. Diod. XXXI 19. [Cauer.]

Anaphe ('Avd<pt], jetzt im Volksmunde Nd<pij),

eine zur Gruppe der Sporaden gehorige, langliche
und jene grosse Pleischmasse (xoXvoagxla Luk. 40 aber schmale Insel im kretischen Meere Ostlich

dial. mort. X 5), die fur die a&Xrjxai ftageTg, die

Einger, Faustkampfer und Pankratiasten uner-
lasslich war, weil durch das so gesteigerte Kflrper-

gewicht ein Aufheben oder Niederwurf erschwert,
der Gegner aber ermudet und niedergedriickt

wurde. Diese Korperfiille (»/ Li' axgov el<eq~ia

Hippokrates bei Galen Protrept. 11 ; ImEgoagxrj-
oavrsg Philostr. G)Tnnast. 50) barg aber auch
mancherlei Gefahren. Kleine Unregclmassigkeiten

von Thera, bergig und wenig fruchtbar, fast ganz
baumlos und ohne sicheren Ankerplatz fur grOssere

Schiffe. Zuerst soil sie von Phoinikern unter Fuh-
rung des Membliaros in Besitz genommen und
daher auch selbst Membliaros genannt worden sein

(Steph. Byz. s. 'Avdtprj und MeftpXiagogj ; den Namen
A. fuhrte die Sage auf die Argonauten zuriick,

denen sie in finsterer Sturmesnacht , da sie zu
Apollon um Bettung riefen

,
plotzlich als Zu-

und StOrungen in der gewohnten Lcbensweise zogen 50 fluchtsort erschienen sein sollte , worauf sie dem
bei den Athleten leichter als bei anderen Men
schen schwere Krankheiten nach sich, Aristot.

Problem. I 28; nicht selten machten Schlagan-
falle dem Leben dieser Manner ein plotzliches

Ende; vgl. Plut. de sanit. tuenda 5.

Die Zwangsdiat ist ein wesentliches Merkmal
der berufsmassigen Athletik, ihr Ziel ist die mOg-
lichste Steigerung der Tiichtigkeit fur eine be-

stimmte Art von kOqjerlichen Leistungen ; dies

Apollon Aigletes einen Tempel auf der Insel errich-

teten (Apollon. Ehod. IV 1709ff. Apollod. I 9, 26.

Conon. narr. 49). Die Stelle dieses Tempels, nahe
dem Ostlichen Ende der Insel, unterhalb eines

hohen Vorgebirges , nimmt jetzt ein Kloster der

Panagia ein, in welchem zahlreiche Inschriften

erhalten sind, welche zeigen , dass innerhalb des

lieiligen Bezirkes ausser dem Apollon — der in

den Inschriften neben dem Beinamen AlyXrjzrj;

Ziel kann natiirlich nur auf Kosten der harmo- 60 (Strab. X 484) auch den Aoye/.dxag fuhrt — auch
nischen Aushildung, vot allem aber auf Kosten
der geistigen Entwickelung erreieht werden. Um
Appetit und Verdauung nicht zu stiiren, mussten
alle geistigen Anstrengungen und psychischen
Affecte moglichst ferngehalten werden, so dass
man nicht ohne Grund den Athleten die Fahig-
keit, auch den hoheren Aufgaben des staatlichen
Lebens zu geniigen, absprechen konnte ; vgl. Plato

Aphrodite , Asklepios und (Zeus) Ktesios verehrt

wurden. Von dem Heiligtume aus fuhrte eine

gepflasterte Strasse, eine Art lego. 686g, nach der

ziemlich in der Mitte der Insel, auf der Spitze

eines Berges
,
gelegenen Stadt A. , von der sich

noch Eeste der Stadtmauern und anderer Bauten,

sowie zahlreiche Graber erhalten haben; siidlich

unterhalb derselben, an der Siidkiiste der Insel,
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war durch Damme eine Art ktinstlicher Hafen

hergestellt. Die Insel war schon im Altertume,

wie noch jetzt, reich an Eebhiihnern (Athen. IX

400 d). Vgl. Eoss Archaeolog. Aufsatze n 486ff.

;

Reisen auf den griech. Inseln I 75ff. A. Mi-

liarakis Kvxlabixd Ath. 1874, 31. E. Weil
Athen Mitt. I 249. Inschriften ausserdem CIG DI

2477—83 und Add. p. 1093. Bull. hell. I 286.

Miinzen sparlich Head HN 410; vgl. Imhoof-

Blumer Abh. Bayr. Akad. XVEI 3, 1890, 543.

[Hirschfeld.]

Anaphes {'Avdcptjg), Sohn des Otanes, An-

fiihrer der Kissier im Heere des Xerxes, Herod.

VII 62. [Cauer.]

Anaphlystos ('AvdcpXvoxog), bedeutender atti-

scher Demos der Phyle Antiochis. Die Lage rm

siidOstlichen Teil der Halbinsel um die Bucht des

H. Nikolaos, am Ostfuss des Olymposberges und

sudlich vom Paneion, wird bestimmt durch die

Eeihenfolge der Kiistendemen bei Strabon (IX 398)

und den noch heute erhaltenen Ortsnamen Ana-

vyso (vgl. auch Ptolem. HI 15, 22: 130 Stadien

von Athen. Xenoph. vect. 4, 43: 60 Stadien von

Thorikos). Der Hafen war, namentlich zum Schutz

der Laurionbergwerke, befestigt (Xenoph. a. a. O.

Skylax 57: xetzog xal Xtfir'iv). Spuren davon, so-

wie auch Eeste der Molen sind an der Ostseite

der Bucht noch erkennbar ; weiter hinauf lag hier

auch ein Teil der alten Ortschaft; ein anderer

nordlicher um die HOhe Viglaturi (vgl. Karten

von Attika Sect. Olvmpos und Text IH—VI 20ff.

Sculpturen und Inschriften, darunter eine Weihung

an Hermes s. Athen. Mitt, XII 803ff.). Strabon

a. O. erwahnt ein Paneion und ein Heihgtum

der Aphrodite Kolias; der erstere Name ist noch

heute in dem Gebirg mit der Stalaktitengrotte

erhalten. Das Aphrodision konnte nur eine Filiale

des beruhmten Tempels bei Halimus gewesen sein

(s. Karten von Attika, Text H 2). Doch liegt

wohl nur ein Irrtum seitens des Strabon vor, wie

dies ja sicher fur seine Erzahlung von den Schiffs-

trummern der persischen Flotte gilt (vielleicht

erklart diese Venvechslung sich leichter, wenn ich

darauf hinweise , dass auch ein Berg siidOstlich

der phalerischen Bucht den gewiss alten Namen

Pani tragt). Den nordwestlichen Teil des Hafens

von A. nimmt die grosse Staatssaline ein, welche

wohl auch im Altertum im Betriebe war. Pau-

sanias (H 30, 3) bezeichnet die Eponymen der

Demen A. und Sphettos als Einwanderer aus Ar-

golis nnd Sflhne des Troizen. [Milchhoefer.]

'Avatpogd, a) der Eiickhalt, das Abweisen der

Verantwortlichkeit von sich auf einen anderen, De-

moBth.XVni219. XXIV 13. Aischin. II 104. Har-

pokr. Suid.; b)dieAbgabe der selbstiindig arbeiten-

den Sclaven an ihre Herren (s. d -t o y o g d ), vgl.B iich-

senschutzBesitzundErwerb 195. [Thalheim.]

Anapias (Nebenform 'Arcmtg, Anth. Pal. Ill

17, bei den Bomern Anapius , Val. Max. V 4

ext. 4. Solin. 5, 15. Claud, carm. min. 17, 41),

einer der frommen Bruder von Katana, s. Am-
phinomos Nr. 5. [Wissowa.]

'Avajtieofia, Vorrichtung hn Theater, welche

das Aufsteigen von Personen oder Gegenstanden

ermOglicht f.Versenkung') ; vgl. Poll. P7 132
:
r«

8k avajiteofiaxa, xo fiiv cartr iv xij oxtjvjj <u? xomnov

dvei-dsiv ij xoiovxov xi ngoomnov, xo 8k siegi roi'f

avapadpovg, d<p' &v (?) dvepaivov 'Egtvvsg, s. Alb.

Miiller Griech. Biihnenaltert. 149f. So wenig

diese "Worte eine klare Vorstellung iiber Art und

Verwendung des d. geben, so wenig haben bisher

die Theaterruinen sicheren Anhalt zur Beantwor-

tung dieser Fragen gegeben. Es bleibt daher

ungewiss, in welcher Zeit eine besondere Maschi-

nerie fiir unterirdische Erscheinungen geschaffen

worden ist. Die erhaltenen Dramen geben hieriiber

keinen Aufschluss ; der Schatten des Darius taucht

10 nicht aus dem Boden , sondern aus dem (gezim-

merten) Grabe empor ; der Schatten des Polydoros

in Euripides Hekabe kommt durch die Parodos

(oder aus dem Zeit, nach Schonborn Skene 233);

vgl. auch x a e <"> v

e

' ° ' xki/taxes. Inwieweit

die von der Skene in die Mitte der Orchestra fiih-

renden unterirdischen Giinge, welche in mehreren

Theatern, so in Eretria {Aslx. dgx- 1891, 21),

in Sikyon, in Argos, in Magnesia am Maeander,

in Tralles (Athen. Mitt. XVI 262. 363), gefunden

20 worden sind, fiir solche Erscheinungen dienten,

lasst sich bisher nicht feststellen. Die Annahme,

dass im rOmischen Theater Personen (aus der Unter-

welt) aus einem Unterraum in der Nahe des Vor-

hangs emporstiegen, beruht auf einer nicht vollig

sicheren Emendation der Nachricht Schol. Boh.

in Cic, Sest. 59, 126 : in ea est (namlich in der

Hione des Pacuvius) . . . argivmentum ita dispo-

situm ut Polydori umbra secundum consuetu-

dinem scaemoorum ab inferiare aulaei (so Halm
30 fiir aulae der Hs.) parte procedat (Friedlander

bei Marquardt Staatsverw. ni 548), s. Au-

laeum und Theater. [Eeisch.]

Anapis, Anapius s. Anapias.

Anapius, Ort am Bosporus, nicht fern vom

Heiligtum des Zeus und dem Pontos Euxeinos

(Skyl. 67), an der europaischen Seite links vom
Hinauffahrenden (Eust. Dion. Perieg. 916. Procop.

de aedif. I 8. Steph. Byz. s. Ad<pvr
t
und KaXXi-

xoXig. Hesych. Miles, frg. 4, 22). [Hirschfeld.]

40 Anapos (6'Avajiog). 1) Fliisschen in der akar-

nanischen Binnenebene, 80 Stadien von Stratos,

wahrscheinlich gegen Oiniadai hin (Thukyd. n
82), jetzt nicht nachweisbar (Heuzey Le Mont

Olympe 342). [Hirschfeld.]

2) Anapus, "Avcwog, Fluss an der Siidostkuste

von Sicilien, entspringt in der Nahe des alten

Akrai (Palazzolo) am Monte Lauro und mundet

nach einem Laufe von ca. 15 Km. in den Hafen

von Syrakus. Etwa 1500 m. vor seiner Miindung

50 nimmt er von rechts einen kleinen Bach auf, der

ihm das Wasser der Quelle Kvavij (Pisma) zu-

fiihrt. Seine Ufer sind in diesem letzten Teile

sumpfig und ungesund. Noch jetzt Anapo. Thukyd.

VI 66. 96. VII 78. Diod. XV 13. Plut. Timol.

21 ; Dion 27. Theokr. I 68 m. d. Scholien. Liv.

XXIV' 36. 2. Ovid, met, V 412; fast. IV 469; ex

Pont. II 10. 26. Sil. It. XIV 515. Vib. Sequest.

p. 4 Ob. Vgl. Schubring Philol. XXII 610f.

Holm Gesch. Siciliens I 29. 340. Holm und

60Cavallari Topografla di Siracusa 23. 25. 104.

168. 258. [Hnlsen.]

3) Gott des gleichnamigen sikelischen Flnsses

bei Svrakus. von den Svrakosiern als Mann dar-

gestellt, Ael. v. h. H 33 ; auch (in Verwechslung

mit dem Bruder des Amphinomos bei Strab. VI

269 und Konon 43) Anapis genannt als Lieb-

haber der svrakusischen Quellnymphe Kyane (s. d.),

Ovid. met.'V 412ff. [Tiimpel.]
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Anar, ein Fluss in Galatien (Choirobosk. Bek-
ker Anecd. Gr. 1332) , hOchst wahrscheinlich

gleich dem galatischen "Avagog fj "Av8gog, Ptolem.
V 4, 7. [Hirschfeld.]

Anara, bei Ptolem. VII 1, 47 Ortschaft Vor-
derindiens im Inlande zwischen den Fllissen Tapti
und Godavarl; vgl. Agar a. [Tomaschek.]

Anareitai (var. NagsTxcu, Ptol. VI 7, 14),
Volk in Arabia Felix am persischen Meerbusen
und um den Fluss Lar her. Nach Sprenger
Geogr. Arab. 160 sollen die Nareiten der ihrer

Kiiste gegenuber gelegenen Insel den Namen Sir
Abu Neyr gegeben haben. Iuba (bei Plinius n. h.

VI 147) betrachtet Abu mit Recht als essentiellen

Teil des Namens und nennt das Volk Epimara-
nitae. [D. H. MfiUer.]

Anareoi ('Avagsoi oier'Avdgsioi), d. i. Anairyd
,Nicht-Arier', nennt Marinos bei Ptolem. VI 14,

13 nach dem Berichte des Kaufmannes Maes-Ti-
tianos die Anwohner der 'Avdgea ogr\ VI 14, 8,

<L h. der westlichen Auslfiufer des Thien-san nOrd-

lich vom Iaxartes, der Ala-tau und die hohe Ale-

xanderkette bis zum Gebirge Askatakas (s. d.)

herab, im Gegensatze zu den westlicher sessnaften

iranischen Iaxartai und Ariakai (Airyaka). Die
sinischen Annalen kennen in denselben Strichen

das hunnische Volk der U-sun, das um 158 v.

Chr. die Saken oder Ssei verdrangt hatte, nach-

dem kurz vorher die tibetischen YuS-ci (Iatioi

und Tocharoides Ptolemaios)durchgezogenwaren;
die Usun blieben bis zum Auftreten der echten

Tiirken vom Altai 550 n. Chr. Herren des west-

lichen Thien-san. [Tomaschek.]

Anares s. Anamares.
Anargiskos s. Anergisclus.
Anariakai, nach Patrokles und Eratosthenes

bei Strab. XI 508. 514. Plin. VI 36 ein Volk
am sildlichen Ufer des kaspischen Meeres zwischen
den Kadusioi und Amardoi; Ptolemaios VI 2, 5

nennt neben den Kadusioi auch noch Gelai und
Dribykes und setzt die A. und Amardoi mehr in

das gebirgige Inland von Medien. In ihrem Ge-
biete lag die Ortschaft Anariaka (Strab. XI 508.

Steph. Byz.), ,wo man ein Orakel fur Schlafende

zeigte' (vgl. gr. avaigog • oreigog) ; die A. sind viel-

mehr Anairyakd , d. h. ,Nicht-Arier' , wie auch
die Kadusier und Gelen unarischer Abkunft waren

;

ihr echter Name lautet in byzantinischer Zeit

AthfivTtai , Ash/niTai
i

Ai/.uai'vov eflvog
,

persisch

Deilemdn; den arabischen Geographen zufolge

sollen die Einwohner von Deilem eine Sprache
fur sich geredet haben. S. auch Aniarakai.

[Tomaschek.]

Anarion, Stadt in Armenien nordlich der Ti-

grisquellen, etwa in der Hohe des Wansees, Ptol.

V 13, 16. [Baumgartner.]

'Avagiopovvdov axgov s.'AvSgaotftovvdov
axgov.

Anaros (Avagog, "Avbgog , Ptolem. V 4, 7),

Stadt der Tolistoboier in Galatien, vgl. Anar.
[Hirschfeld.]

Anarrysis, Name des zweiten Feiertages des

Apaturienfestes ; vgl. Apaturia. [Toepffer.]

Anartes nennt Caesar b. G. VI 25 als eine

selbstandige Nation an der Grenze der Daken
und Germanen ; Mullenhoff D. A. II 82ff. meint,
der Name habe collectivisch die Gesamtheit der
VoTker im nOrdlichen Ungarn bis zur Weichsel-

quelle hin bezeichnet; jedenfalls waren die —
spater durch die Iazygen ins Bergland verdrangten— 'Avagxotpgdxxoi des Ptolemaios HI 5, 8 mit
darunter begriffen. Wir durfen sie fur Kelten
halten, zu deuten als panno induti, von Wz.
pan, keltisch an- ,weben' ; vgl. ir. anart. "Avag-
xoi nennt iiberdies Ptolemaios III 8, 3 im nord-
westlichen Teile von Dacia (Porolissensis) neben
keltischen Tevgioxoi ; hier bezeugt in der That

10 ihr Dasein ein rOmischer Meilenstein aus Nagy-
Almas, CIL III 8060 : XVI m. p. a Rwitd. vico

Anartml ; eine andere Vblkerschaft steckt in der

reg. Anslll, ebd. 7633. [Tomaschek.]
Anartophraktoi s. Anartes.
Alias, gen. Anas (6 "Avag) , einer der Haupt-

strOme Spaniens , kommt aus den Gebirgen bei

Laminium (an den Grenzen der Qretaner und Kel-

tiberer) im (Sstlichen Spanien (Strab. HI 148. 162.

Plin. Ill 6), nimmt, nachdem er anfangs in einem
20 regelmassigen Bette, zuweilen unter der Erde sich

verlierend (Plin. a. a. O.) , westwarts gestrOmt,
unterhalb Augusta Emerita eine sudliche Rich-
tung, fliesst somit meist parallel mit dem Baetis,

die Grenze zwischen Baetica und Lusitania bil-

dend, durch das metallreiche Baeturien, und fiel

sonst in zwei Armen in den Ocean (Strab. HI
140; vgl. Mark. Herakl. H4. lOinC. Miillers
Geogr. Graec. min. I 543. 546), wiihrend er jetzt

nur noch eine Mflndung hat, bei Aesuris (die an-

30 dere jetzt vertrocknete war bei Lepe; vgl. Floroz
Esp. Sagr. XIII 42). Seine Schiffbarkeit erstreckte

sich nicht sehr weit aufwarts, auch konnte er

nur mit kleinen Fahrzeugen bcfahren wcrdcn (Strab.

ni 142). Von seinen nicht unbetraehtlichen Ne-
benfliissen wird nur der Adrus (s. S. 421) ge-

nannt. Vgl. noch Strab. IH 139f. Mela II 87.

HI 3. 6. Plin. IV 116. 117. Itin. Ant, 431, 8.

446, 10. Er fiihrt noch immer den alten Namen,
denn Guadiana, wie er seit der Herrschaft der

40Araber heisst, bedeutet Wasser des A. oder A.-

Strom. [Hiibner.]

Anasamus , ein Donaucastell in Moesia in-

ferior, zwischen Oescus und Ad Novas, IX m. p.

ostlich von Utus, an der Einmiindung des Flusses

Asamus (s. d., byzantinisch "Oofiog, jetzt Osem)
in die Donau gegenuber der Alutamiindung ge-

legen, noch jetzt Osem-kalessi genannt, nahe dem
heutigen Nikopoli (Anasamus Tab. Peut., An-
samu8 Geogr. Eav. Not, dign. or. 37 p. 102,

50 Aatjitovg Priscus Panites a. 447 p. 143ff., tj "Aar/-

fiog und rd "Aatjfia Theophyl. Simoc. p. 274 a.

596; p. 325 a. 602). Die Vorsilbe an- entspricht

dem griechischen avd, deutsch ,an' ; vgl. An-derba.
An-dautonia. [Tomaschek.]

Anasi, ein sarmatisches Volk, das den Ta-

nais uberschritten hatte, Plin. VT 22.

[Tomaschek.]

'Avaoxevd&a&ai zip xgcae£ar hiess (im Ge-

gensatze zu xazaaxsvd^ca&at xgdcie£av ein Bank-

60 geschaft einrichten . Isaios frg. 66 S.) ein solches

auflosen, und da dies meist wegen schlechter Ge-
schafte geschah, geradezu Bankerott machen. [De-

mosth.] XLIX 68. XXXHI 9. An letzterer Stelle

wird gesagt, dass der bankbrflchige Wechsler sich

anfangs verborgen gehalten habe; als Verwalter

der Masse werden syyvtjzal xrjg xgansZrjs erwahnt,

Leute, die sich fiir die Sicherheit der der Bank
anvertrauten Gelder verbflrgt hatten. Naturlich

/
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wurde zunachst das vorhandcne VermSgen unter

die Glaubiger verteilt, von einer Bestrafung aber

des Bankbruchs horen wir nichts: Vgl. auch De-

mosthenes XXXVI 50, wo die Worte oi^ east dm-

Xvsiv eShjaev olg &q>ulov l^saxrjaav widvxwr xwv

orxwv auf den Bankbruch zu deuten sind; s.

Buchsenschiitz Besitz und Erwerb 505.

[Thalheim.]

"Avaaaai (in Kypros) s. Anaktes Nr. 1.

Anastasia. 1) Schwester Constantins d. Gr.,

vermahlt mit Bassianus , welchen jener 413 zum

Mitregenten ausersah, aber bald als Verriiter tOten

liess (Anon. Vales. 5, 14). Nach ihr wurden die

thermae Anastasianae in Constantinopel benannt.

Amm. XXVI 6, 14. Not. urb. Const. X 8.

2) Dass auch Valens eine gleichnamige Tochter

gehabt habe (Sokr. IV 9. Soz. VI 9. Chron. Pasch.

364), beruht vielleicht nur auf einem Irrtum, zu

welchem jene Thermen in Verbindung mit der

Thatsache, dass die thermae Carosiamae wirklich

nach einer Tochter des Valens benannt waren, den

Anlass gegeben hat, Vgl. Carosa. [Seeck.]

Anastasios. 1) Flavius Anastasius I., by-

zantinischer Kaiser 491—518 n. Chr. Er wurde

um 431 n. Chr. zu Dyrrachion (Epidamnos) ge-

boren und stammt aus einer Familie untergeord-

neten Eanges ; erst nach seiner Thronbesteigung

-wurde seine Abkunft von Pompeius Magnus her-

geleitet (Prise, de laude Anast. 10—11). Im

Palastdienste zu Constantinopel erlangte er die

Stellung eines Silentiarios, zeigte sich in dieser

Stellung als ein Mann von untadelhaftem Cha-

rakter und fand allgemeines Vertrauen ;
auch die

Kaiserin Ariadne begiinstigte ihn. Als am 9.

April 491 der Kaiser Zeno der Isaurier gestorben

war und gegen Longinus, Zenos Bruder, der

zur Regierung zu gelangen hoffte, allgemeine Ab-

neigung herrschte, gelang es Ariadne, Senat und

Volk fur A. zu gewinnen, so dass derselbe am

11. April 491 zum Kaiser ausgerufen wurde. Nur

der Patriarch von Constantinopel, Euphemios,

widersetzte sich der Erhebung des A. auf den

Thron, weil A. im Verdachte stand, ein Anhanger

der Lehre des Eutyches zu sein; erst nachdem

A. das schriftliche Versprechen gegeben hatte, in

der Kirche keine Neuerungen einzufuhren und die

Beschliisse des Concils von Chalkedon (451) als

Glaubensnorm anzuerkennen, wurde er am 14.

April 491 gekreint. Bald darauf vermahlte er

sich mit der'Kaiserinwitwe Ariadne. Welches Ver-

trauen das Volk in seine Unbescholtenheit setzte

und wie hoffnungsvoll es seinen Regierungsan-

tritt begrusste, beweist der Zuruf, mit dem ihm

das Volk zujubelte, als er zum erstenmale im

kaiserlichen Schmucke im Circus erschien: 'Qg

ZCrfoac , ovxto xai ftaollsvoor , dcoxoia (Cedren.

p. 357). AUein diese Hoffnungen gingen nicht

alle in Erfollnng : wenn auch Priscian das Gliick

seiner Eegierung preist, so gehort doch die Re-

gierung des A. nicht zu den glucklichsten Zeiten

der byzantinischen Geschichte. A. war bereits 60

Jahre alt , als er den Thron bestieg , und den

schwierigen Zeitverhaltnissen nicht gewachsen;

doch war er vom besten Streben erfullt und hat

sich Verdienste um das Reich erworben. Vom
Anfang an hatte er mit grossen inneren und aus-

seren Schwierigkeiten zu kampfen: zuerst gegen

die Anhanger des Longinus, die Partei der Isau-

rier. Die Erhebung wurde unterdruckt, Longinus

selbst nach Alexandrien verwiesen, dort zum Pres-

byter geweiht und starb sieben Jahre spater. Im
J. 492 wurden samtliche Isaurier aus Constan-

tinopel verbannt und brachten ihre Landsleute in

Kleinasien zum Aufstande unter Funning des Lin-

ginines. Der isaurische Krieg wurde erst im J.

497 durch Iohannes Skytha und Iohannes Kvgxog

mit der ganzlichen Uberwaltigung der Isaurier

lObeendet (Euagrios in 35 = FHG IV 141, 6.

Prokop. anecd. VI 2. Marcellin. chron. ad ann.

492. 497. Theophan. p. 213, 11. Ioannes Antioch.

FHG V 214 b). Bereits 493 erfolgte der erste

Zusammenstoss mit den Bulgaren, die ihre Ein-

falle in die Donaulander fast jahrlich wieder-

holten, so besonders 499 und 502 (Hopf Grie-

chenland im Mittelalter und der Neuzeit 78f.).

Im J. 502 brach ein Krieg mit den Persern unter

Kabades aus, der fiir die byzantinischen Grenz-

20 lander Armenien und Mesopotamien sehr verderb-

lich war, bis 506 Frieden geschlossen wurde:

die Perser gaben gegen Zahlung einer grossen

Geldsumme alle Eroberungen zuruck, und die alte

Grenze wurde wiederhergestellt (Prokop. Pers. I

7—10. Euagrios III 37 = FHG IV 142, 6.

Malala p. 398, 11). Im J. 498 wurden die

Arabes Scenitae, welche die Euphratgegend

verwiisteten, von Eugenios unterworfen (Priscian.

de laude Anast. 254—60. Euagr. HI 36). Zum
30 J. 511 erwahnt Ioann. Antioch. frg. 214 d eine

Bewegung in Paphlagonien ; damit ist wohl die

erste Invasion der Hunnen gemeint, iiber deren

zweite im J. 515 Ioann. Ant. frg. 214 e und

Marcell. chron. ad ann. 515 berichten. Zum
Schutze der Grenze gegen Persien griindete A.

die Stadt Dara, befestigte Theodosiupolis und

begann auch Melitene mit einer Mauer zu um-

geben (Prokop. de aedif. LT 1. Ill 4. 5). Zum
Schutze der Hauptstadt selbst wurde im J. 507

40 die Mauer von Selymbria an der Propontis bis

Derkon am Pontus aufgefiihrt (Prokop. anecd.

19, 2; de aedif. IV 9. Priscian. 183-192).

Was das Verhaltnis zum westrCmischen Reiche

betrifft, schloss A. im J. 498 einen Vertrag mit

Theoderich und iibersandte ihm die ornamenta

Palatii, welche Odoaker nach Constantinopel ge-

schickt hatte (Prokop. bell. Goth. Ill 21. Ranke
Weltgesch. IV 1, 492). Schwieriger noch als die

auswartigen Conflicte waren fiir A. die kirch-

50 lichen Beziehungen: A. erlaubte sich die Auf-

stellung einer Formel, welche von dem strengen

Wortlaute des Concils von Chalkedon abwich.

Es kam zu Verhandlungen mit dem Papste Hot-

misdas (514-523) , doch fuhrten diese zuletzt

zum Bruche. Als nun in Constantinopel die mo-

nophysitische Partei bei dem ,Trishagion' die

Worte einschaltete 6 axavgm&cig dt tjftag und

der Kaiser dies gestattete, kam es 511 zum Auf-

ruhr: der Kaiser erschien ohne Krone im Circus

60 und erklarte, er wolle die Regierung mederlegen

;

so wurde das Volk versohnt. Aber bald brachen

die Zwistigkeiten wieder aus, indem sich der

Kaiser auf die Seite der Monophysiten stellte

:

zum Schutze der Orthodoxen erhob sich Vitalianus

in Verbindung mit den Hunnen unter Tarrach,

514. Mit 60 000 Mann drang er gegen Constan-

tinopel vor, schlug die kaiserlichen Truppen und

zwang den Kaiser im J. 515 zu einem Vertrage,
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in welchem die Zuriickberufung der abgesetzten
Bischofe und volliges Festhalten an den Beschltis-

sen des Concils von Chalkedon ausgesprochen, dem
Vitalianus eine hohe Geldsumme zugesichert wurde
(Ioann. Antioch. frg. 214 e. Marcellin. chron. ad
aim. 514. 515). Im J. 518 erhob sich Vitalianus
zum drittenmale und hatte bereits den Hafen
Sosthenion eingenommen, als A. am 1. Juli 518
starb. Prokop sagt von ihm (bell. Pers. I 10)

5) Anastasius I., Bischof von Bom December
398—December 401. Im Vollgefiihl seiner Wiirde
bat er in den drigenistischen Streit sowie in den
donatistisehen eingegriffen. Von den zahlreichen

Briefen, die er da geschrieben, ist nur ein zweifel-

los echter erbalten, an den Bischof Johannes von
Jerusalem. Ein Schreiben an Simplician von Mai-
land ist mindestens recht verdachtig. Vgl. Migne
Patrol, lat. XX 51—80. Sonst J. Langen Gesch.

m> yoQ dvemoxejixeog ovdsv rjmaxazo ovxe dm- 10 d. rOmischen Kirche bis Leo I. 1881, 652—665
#«* und (anecd. XIX 2) TtQovorjXixwzaxog xs aua
xal otxovouixcbzaxog sidvxmr avxoxQaxoQcov; eben-
so lobt Ioann. Antioch. frg. 214 b § 1 seine gute
Verwaltung. Das grosste Verdienst erwarb er

sich durch die Aufhebung der Gewerbe- und zu-

gleich Kopfsteuer, welche unter dem Namen Chry-
sargyrum schwer auf der Bevdkerung lastete, im
J. 501 (Theodor.Lect.p.566D. Priscian. 150—170.
Euagr. Ill 39. 42. Cedren. p. 357 f.). Durch ver

6) Anastasius II., Bischof von Eom Novem-
ber 496—November 498. Wir besitzen von ihm
mehrere fur die Zeitgeschichte wertvolle Briefe,

darunter der interessanteste vom August 498 an
die gallischen Bischofe, eine Entscheidung der

Streitfrage nach Entstehung der menschhchen
Seelen zu Gunsten der creatianischen Theorie.

Seine Briefe sind zum erstenmal vollstandig ge-

sammelt bei A. Thiel Epistolae roman. pontif.

sfcandige Sparsamkeit gelang es ihm trotz der 20 genuinae I 1868, 614—639. Die Echtheit des
grossen Ausgaben fur die Sicherung der Grenzen
undderZahlungen an dieBarbaren (Ioann. Antioch.
frg. 215) seinem Nachfolger Iustinus einen Schatz
von 320 000 Pfund Gold (=332 250000 Francs)
zu hinterlassen. Habsucht wird ihm vorgeworfen
bei Ioann. Antioch. frg. 215 und in zwei Epi-
grammen (Brunck Anal. Ill p. 135f. nr. XVI und
XVH = Jacobs Anth. Gr. IV p. 103 f.). Er hat
zahlreiche Constitutionen erlassen, die sich auf

zweiten, eines Begliickwiinschungsschreibens an
Chlodwig nach seiner Taufe, hat J. Ha vet Que-
stions merovingiennes 1885 entschieden bestritten.

Sonst vgl. J. Langen Gesch. d. rom. Kirche von
Leo I. etc. 1885, 214ff.

7) Metropolit von Ankyra ran 460. Wir be-

sitzen von ihm nur einen Brief, in dem er das
Bundschreiben des Kaisers Leo betreffend die Er-
mordung des Proterios von Alexandrien beant-

Staats- und Privatrecht beziehen. Hervorzuheben 30 wortete und die Absetzung des Timotheos Ailuros
ist die lex Anastasiana vom J. 506 (Cod. lust. IV
35, 22: mandati), welche bestimmt, dass der Ces-
sionar, wenn die Cession einen Kauf zu ihrem
Grunde hat, keine grBssere Summe von dem Schuld-
ner einzufordern berechtigt sein soil, als er selbst

dafur gegeben hat (Pu ch t a Instit. II § 267) ; ferner

waren hervorzuheben die auf das Militarwesen
sich beziehenden Constitutionen: Cod. lust. XII
38 (37), 16—19 de erogatione militaris annonae

forderte. Mansi Collect. Concil. VII 612—616.
8) Bischof von Nikaia. Unter mehreren In-

habern dieses Sitzes wird der 518—536 auf Syno-

den begegnende A. der Verfasser eines Commen-
tars zu den Psalmen sein, der hsl. noch existiert

und aus dem viele Stiicke in Catenen gedruckt
sind; vgl. Fabricius Biblioth. graecaed. Harles
X 610.

9) A. der Sinaite , d. h. Monch eines der
zu denen Specialedicte inschriftlich erhalten sind : 40 KlOster im Sinaigebirge. Unter diesem Namen
CIG 5187 aus Ptolemais, Le Bas III 1906 aus ~- J -•—^-'=-*- --•-*- "< 1.-.^.... -r.

-

Bostra und 2033 aus Motha (vgl. Abhandl. Akad.
Berl. 1868, 284f. Ber. d. Berl. Akad. 1879, 134f.).

Litteratur: Endlicher Prisciani de laude im-
peratoris Anastasii, Wien 1828. C. Hopf Grie-
chenland im Mittelalter und der Neuzeit, 1867
(in Ersch und Gruber Encycl. I Bd. 85. 86).

Gibbon History of the Decl. and Fall of the Ro-
man Empire 1875, 646f. Ranke Weltgeschichte

sind irrtumlich seit Alters ganz verschiedene Per-
sonen zusammengefasst worden, mindestens drei,

namlich 1) ein A., Patriarch von Antiochien 559
—599, ein Vorkampfer der unveranderten chal-

cedonischen Orthodoxie, Gregor dem Grossen von
Horn nahe verbunden. 2) Sein gleichnamiger Nach-
folger in Antiochien bis 610, ebenfalls aus dem
Briefwechsel Gregors bekannt und Ubersetzer von

Gregors Buch de eura pastorali. 3) Ein Pres-
IV 1, 390f. IV 2, 3f. Bury A history of the later 50 byter und Monch auf dem Sinai um 670, der eine
Roman empire from Arcadius to Irene 2 voll. Lon
don 1889 (mir nicht zuganglich gewesen).

[Oehler.]

2) Correspondent des Synesius, bekleidete um
407 ein hohes Staatsamt in Constantinopel (Syn.

ep. 79). Seine unehelichen Kinder wurden durch
den Kaiser legitimiert (Syn. ep. 22). An ihn ge-

richtet Syn. ep. 22. 43. 46. 79. [Seeck.]

8) Anastasios 6 xoav/.og, Verfasser eines christ-

lichen EpigTamms (Anth. XV 28). [Reitzenstein.]

4) Arzt um das 5. christl. Jhdt., angefflhrt
von Aetius Tetrab. Ill 4 (125 Castomoiros) mit
einem Mittel gegen Gicht. Ein anderer Arzt
dieses Namens ist Verfasser eines an einen Ar-
matus gerichteten lateinischen Epigramms de ra-
tione victus post incisam venam et emissum
sanguinem in manchen Ausgaben des regimen
sanitatis Salernitanum. [M. Wellmann.]

umfangreiche litterarische Thatigkeit zu Gunsten
der Orthodoxie entfaltet hat. Vieles angeblich

von ihm Geschriebene liegt noch in Bibliotheken
verborgen; iiber das unter seinem Namen Ge-
druckte sind die Forschungen lange nicht abge-

schlossen (das Beste Kumpfm tiller De Anastasio

Sinaita. Wiirzburg 1865). Seine Bedeutung auch
fur die altere Litteraturgeschichte besteht in dem
gelehrten Gebrauch, den er von friiheren Arbeiten

60macht; besonders sein antimonophysitischer odtj-

yog und die egmxijaei; xal dxoxgloetg fiber schwie-

rige Punkte in der Bibel enthalten wertvolle Frag-
mente alterer Autoren. Diese Werke bei Migne
Patrolog. gTaec. t. LXXXIX; desgL vgl. Fabri-
cius Bibl. graec. ed. Harles X 571—613. Eine,

allerdings anscheinend nirgends begriindete, ge-

lehrte Tradition sieht in ihm auch den Verfasser

der auf ca. 670 anzusetzenden Antiquorum pa-
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,

trum doetrma de Verbi ineartmtiom ,
die Mai

Script, veterum nova collectio VH 1—73, leider

unvollstandig, herausgegeben hat. Es ist das eine

kostbare Sammlung von Bruchstiicken aus grossen-

teils verlorenen alteren Schriften; gegen 70 ver-

schiedene Kirchenlehrer hat der Verfasser fur sei-

nen Zweck, die Bekampfung des Severianismus,

studied; , darunter Iustinus, Irenaeus, Hippolyt.

Vgl. F. Loofs Leontius von Byzanz in : Teste u.

Untersuch. v. Gebhardt u. Harnack III 1. 2,

1888, 92—108. [Julicher.]

Anastasiopolis s. Dara.
'Avaaxaxos, ein Kuchen, der besonders fur die

Arrephoren gebacken wurde, Athen. HI 114a

(conj.). Suid. Hesych. (wo Mor. Schmidt mit Be-

rufung auf Pausanias bei Eustat. II. 1165 , 11

dvaoxdxag schreiben will; vgl. den Namen eines

anderen Kuchens dgdoordxrjg bei Poll. VI 73).

[Hiller v. Gaertringen.]

Anasns s. Anisus.

Anatha. 1) Anatha (Ava&m Isid. Charac),

Castell auf einer vom Euphrat gebildeten Insel in

Mesopotamien (Isid. Charac. Geogr. Graec. min. I

249, 1.' Ammian. Marcell. XXIV 1, 6. Theophyl.

Sim. IV 10. V 1, 2). Zosimos (IH 14) setzt m
dieselbe Gegend — vier Tagemarsche von Dura —
ein Castell, das er <Pa&ovoa nennt. Jetzt 'Ana.

[Fraenkel.]

2) Anatha (Notit. dignit. Or. XXXIII 20, ebd.

11 Aratha), Militarstation im Gebiet des dux

Syriae. [Benzinger.]

'Avd&ijfta (poetisch und dialektisch av&eua),

das den Gottern dargebraehte Geschenk, das im

Heiligtum aufbewahrt wird (dvaxuo&ai) und als

gCttlicher Besitz selbst fur heilig (isgov) gilt. Als

ein Ausdruck frommer Dankbarkeit fiir eine ausser-

ordentliche Gnade der Gottheit ist es ein Denk-

mal (i^vfjua) sowohl fiir die Macht der Gottheit,

wie fiir die FrOmmigkeit des Stifters, mit dem

sich die Bitte um weiteren Schutz von selbst ver-

bindet. Das Wort erscheint in der Bedeutung

,Weihgeschenk- zuerst im 5. Jhdt., bei Sophokles

und Herodot, wahrend die homerisehen Gedichte

es nur in der Wendung dva&^fiaxa daixog , Od.

I 152. XXI 430, kennen; vgl. Ameis-Hentze
z. d. St. In den Aufschriften, welche die Basen

der Weihgeschenke tragen, ist zwar das Zeitwort

dvaxi&ivai — auch einfaches xi&Svai (#«&)) Preger

Inscr. Gr. metr. 56. 72. 103 — jederzeit iiblich,

das Weihgeschenk selbst aber wird in alterer Zeit,

soweit es nicht allgemein $ya/.fia (s. d.) genannt

wird, gewOhnlich als caaoxn , d. h. als der der

Gottheit zufallende Vorzugsanteil am Gewinn —
seltener wird in diesem Sinne dxoo&inor (beson-

ders vom Anteil der Kriegsbeute) verwendet; vgl.

Pans. V 27, 12 (5. Jhdt.). Bull. hell. XI 345.

Frankel Inschr. v. Pergamon 62 —- oder aLi 5e-

xdzt], d. h. als der der Gottheit zugemessene Zehnt-

anteil, bezeichnet, womit natiirlich in weitaus den

meisten Fallen nur gesagt sein soil, dass das Weih-

geschenk aus dem ErlOs der Sexdzi) oder djiag/j

hergestellt ist, bezw. als ihm gleichwertig betrachtet

werden soil; genauer sollte es heissen (d.) tab

dsxdxrie, wie IGA 1 191 ; vgl. Herod. 1 121 :
dxgo-

Mvm, lx x&v iyevexo dv&Qtds. Weiteres s. unter

Weihgeschenke. [Reisch.]

Anathot (Euseb. Onom. ed. Lagarde 222, 34.

Joseph. Ant. X 114), Ort in Iudaea, S Milhen

nOrdlich von Jerusalem, heute'Anata (Baedeker

Palast. u. SyrienS 120). [Benzinger.]

Anatilia (Var. abatilia, avMilia) nennt Plmius

n. h. HI 36 unter den oppida Latina im narbo-

nensischen Gallien (zwischen Augusta Tricastino-

rum und Aeria). Dazu gehort unstreitig. die n.

h. HI 34 ervvahnte regio Anatiliorum. TJber die

Wohnsitze dieser Anatilii lasst sich nichts Sicheres

ermitteln. Ptolemaeus n 10, 5 erwahnt nicht sie,

10 sondern iieAvartxot. Ausfiihrlich handelt iiber sie

D e si a r din s G<5ogr. de la Gaule H 72ff. [Ihm.]

Anatis, nach Polybios bei Plin. n. h. V 9 Name

eines Flusses an der atlantischen Kiiste von Mau-

retania Tingitana, dessen Miindung 205 Millien

von Lixus, 112 vom /
return Oaditanum entfernt

ist. Danach muss er identisch sein mit dem Fluss,

den nach Plin. n. h. V 13 die Eingeborenen Asa-

nas oder Asamas nannten und den Plinius 150

Millien von Sala ansetzt. Auf Grund dieser Ent-

20 fernungsangaben gleichen ihn die Neueren mit

dem heutigen Ommerbia, an dem die Stadt Aza-

mur liegt und der auch der Beschreibung des

Plinius {marino kaustu, sedportu speetabili) ent-

sprechen soil (s. C. Miiller Geogr. gr. min. I 92).

'Aodfiac nennt den Fluss auch Ptolem. IV 1, 3,

'AvlSng — so die Hs. ; die Herausgeber avtSoe —
Skylax peripl. 112 M. [Joh. Schmidt.]

Anatocismus (usurae usurarum) ist der Zinses-

zins, die Verzinsung riickstandiger Zinsen. Wenn

30 sie nach dem jedesmaligen Ablaufe eines Jahres

geschah, so hiess sie anatocismus anmiversar%us

(Cic. ad Att. V 21. VI 1, 2. 3 und hierzu v.

Savignv Abh. Akad. Berlin 1818/19, 179-188,

woselbst' insbesondere unhaltbare Ausfuhrungen

des Cujacius und der clavis Ciceromana von

Ernesti widerlegt werden S. 184. 187). Die

Erhebung von Zinseszinsen ist von Iustinian durch-

greifend verboten worden, nachdem sie schon

friiher teilweise untersagt war, Cod. IV 32, 28.

40 VII 54, 3 pr. Noch zu Ciceros Zeit (a. a. O.) war

der anatocismus annivcrsarius in einem Provin-

cialedicte ausdriicklich gestattet worden, auch

findet sich in einer Inschrift der Zmseszins als

Strafe angedroht (Orelli 4405), wahrend Liv

II 23. VI 14 und Varro 1. 1. V 183 nicht auf

Zinseszinsen bezogen werden mussen , sondern

vielleicht nur von einfachen Zinsen reden. bo-

gar die Pandektenstellen , welche unzulassige

usurae usurarum erwahnen, reden mOglicher-

50 weise nur davon, dass die allgemeinen Zinsverbote

(vgl. Puchta Instit. m § 261), insbesondere die

Beschriinkung ruckstandiger Zinsen auf den Be-

trae des Capitals , den Zinseszins ebenso trafen,

wie den Zins (Dig. XU 6, 26, 1. XLII
.
1 27;

vgl. auch Cod. II 11 [12], 20). Es bleibt hier-

nach ungewiss, wann das von Iustinian erwahnte

Verbot der usurae usurarum ergangen ist (die

Vermutung Kuntzes Cursus d. r5m. R- § 667,

dass es von Caracalla herriihrt, ist unerweislichi,

60 und auch wie weit jenes Verbot reichte, nament-

lich was die Worte des Cod. IV 32 , 28 usuras

in sortem redigere fuerat eoncessum et totius

summae usuras stipulari bedeuten, ob es hier-

nach bis Iustinian erlaubt war, ruckstandige Zin-

sen durch Novation zinstragend zu machen (so

Puchta Instit. HI § 261, 66), oder ob im Voraus

verabredet werden durfte, dass sie als besonderes

verzinsliches Capital neben die alte Schuldsumme
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treten sollten (sog. anatocismus separates), eine
Abrede, die sich jedoch von dem einfachen sog.
anatocismus comunetus nur durch den Wortlaut
nicht aber durch den Sinn unterscheidet und
deren Gttltigkeit neben dem Verbote des a. con-
lunetus sehr unwahrscheinlich ist. Vielleicht war
vor Iustinian nur die Auferlegung eines gesetz-
lichen Zinseszinses, z. B. bei Verzug, untersagt,
zumal der vertragsmassige durcli die sonstigen
Zinsverbote in ertraglichen Scbranken gehalten 10
wurde. Litteratur : Glfick Pandektencommentar
XI 119ff. 173ff. Pnchta Pandekten § 229 ii.

Sintenis Prakt. gem. Civilrecht II § 87 A. 49.
Holzschuher Theorie u. Casuistik d. gem. Civil-
rechts III 215, 5. Windscheid Pandekten II
261,2

^
[Leonhard.]

Anatole {'Avaxoktj), Name einer der Horen bei
Hyg fab. 183. [Wernicke.]

Anatolius. 1) A. mit dem Spitznamen Azu-
tno aus Berytus (Eun. vit. soph. 85. Lib. ep. 20
342. 1242. 1280), Vater des Anatolius (s. Nr. 7)
Apollinaris und Gemellus (Sievers Libanius 238)^
bildete sich in seiner Vaterstadt zum Jnristen und
ging, nachdem er sich zeitweilig auch in Antio-
chia aufgehalten hatte (Lib. ep. 1280; vgl. 342),
nach Eom, verliess es aber wieder, um am Hofe
ein Amt zu suchen (Eun. a. O. Lib. ep. 1201).
Er wurde Consularis Syriae (Lib. ep. 314), war
im J. 339 Vicarius Asiae (Cod. Theod. XI 30, 19.
XLT 1, 28), erlangte spatestens 349 die Praefectur 30
Ton Itahen, Illyricum und Africa (Cod. Theod.
XLT 1, 39 ; die Datierung von XII 1, 38 ist zwei-
felhaft. Amm. XIX 11, 2. Eun. a. O. Phot bibl
p. 375b 10 Bekker. Vict. Caes. 13, 6. Lib. ep 317
342. 351. 365. 394 a. 449. 463. 466. 490. 494 a)
und bekleidete sie, obgleich zeitweilig von seinem
Kucktntt die Rede war (Lib. ep. 79. 394 a. 423.
426. 478), bis zu seinem Tode im J. 360 oder
361 (Amm. XXI 6, 5). Er wusste sich im Amte
zu bereichern und alien seinen AngehOrigen Stel- 40
lungen zu verschaffen (Lib. ep. 18), hielt aber die
Gesetze auch miichtigen Siindern gegeniiber mit
Strenge aufrecht (Lib. ep. 423. 466. 478), er-
leichterte den TJnterthanen die Lasten des Post-
vresens (Vict. Caes. 13, 6) und sorgte mit Geschick
fur die Verpflegung der Heere, welche gegen die
Donaubarbaren kampften (Amm. XIX 11, 2; vgl.
Lib. ep. 18). Er gehorte zu jenen feingebildeten
Heiden, welche an den Leistungen der Rhetorik
den lebhaftesten Anteil nahmen. obgleich er das 50
ireiben der Sophisten mitunter derb verspottete
(Eun vit. soph. 86. Lib. ep. 18. 78. 317. 394 a.
466. 494 a). Er veranstaltete rhetorisehe Wett-
kampfe in Griechenland (Eun. a. O.) und liess
sich von Himerius eine Declamation widmen (Phot
cod. 243 p. 375). Libanius. der ihn sich in Con-
stantinopel verpflichtct hatte (ep. 466) , schatzte
er sehr hoch (ep. 78. 394 a. 423. 449. 466 478
490. 494 a. 1242), obgleich er ihm die Bitte um
einen Titel abschlug (ep. 18). Er besuchte ihn 60
in Antiochia (ep. 298. 314. 394 a), vcrtraute ihm
seme Sonne Apollinaris und Gemellus zum Unter-
ncht (ep. 211; vgl. 306 u. 307. 551 u. 552) und
hess sich sehr grobe Briefe von ihm mit gutem
Humor gefallen (ep. 18. 78. 79. 211. 317. 336.
d51. 494 a. 498). Palls er mit dem Geoponiker
Vindanius A. identisch ist, wofiir die gleiche
Vaterstadt spricht (s. u. Nr. 14), war er auch

2072 2073 Anatolius Anaua 2074

selbst litterarisch thatig. An ihn gerichtet Lib
ep. 18. 78. 79. 211. 298. 306. 314. 317. 336'

342. 351. 365. 366. 394 a. 423. 426. 436 449
463. 466. 478. 490. 494 a. 498. 551. 1201. 1242
1280; erwahnt ep. 587. 588. 978; or. 1 430 Eeiske.

2) Hofeunuche des Constantius im J. 357. Job.
Mon. vit. S. Artem. 18 — Mai Spicil. Eom. IV
353; vgl. Mommsen Chron. min. I 239.

3) Magister libellorum, von Lilian, der ihm
personlich sehr geneigt war (Amm. XXV 3, 21),
im J. 360 zum Magister ofneiorum ernannt (Amm
XX 9, 8. Cod. Theod. XI 39, 5), begleitete als
solcher den Kaiser in den Perserkrieg und flel

zugleich mit ihm 363 (Amm. XXV 3, 14. 21 6
4. Magn. Carrh. FHG IV 5. Zos. HI 29, 3.'

30, 4). An ihn gerichtet Lib. ep. 651. 925. 1209;
vielleicht auch lat. II 1. 2; erwahnt Iul. or. VII
223 B und vielleicht Lib. ep. lat. I 26.

4) Ein A. mit dem Titel consularis ordnete
365 das Postwesen in den regiones suburbicariae
(Cod. Theod. XI 1, 9). Vielleicht ist er derselbe,
welcher zwischen 368 und 375 Proconsul Achaiae
war (CIA III 1, 639; vgl. Seeck Symmachus p.
A.C1X).

5) Aus Armenien (Lib. ep. 129), Sohn des
Adamantius, Schliler des Libanius (ep. 30. 39.
129), vielleicht identisch mit demjenigen, welcher
um 371 als palatinus erwahnt wird (Amm. XXLX
I, 5).

6) Aus Syrien (Lib. ep. 993), war im letzten
Viertel des 4. Jhdts. Consularis Phoenices. An
ihn gerichtet Lib. ep. 555. 556. 566. 993 und
vielleicht auch 596.

7) Sohn des Praefecten A. aus Berytus (Nr. 1),
nahm um 390 eine einflussreiche Stellung im Senat
von Constantinopel ein. An ihn gerichtet Lib.
ep. 846. 920. 943. 945; erwahnt ep. 885. Wahr-
scheinhch ist es derselbe, welcher 397—399 Prae-
fectus praetorio Illyrici war (Cod. Theod. IV 8
II. VI 28, 6. XI 14, 3. XVI 8, 12) und an den
Ioh. Chrysost. ep. 205 = Migne Gr. 52, 726 ge-
richtet ist.

8) Sohn des Priscus, bekleidet ein Militar-
commando und erringt einen Sieg. Lib. en. lat
LT 34.

F

9) Consul 440, Neffe des Sporacius, der 452
Consul war (Anth. Pal. I 7). Seit dem J. 438
ist er als Magister utriusque militiae per Orientem
nachweisbar (Nov. Theod. 4 pr. Cod. lust. XLT 54,
4. Theodor. ep. 45 = Migne Gr. 83, 1221 ; vgl. Cod.
lust. I 46, 3. Xn 59, 7). Als solcher baute er in
Antiochia die nach ihm benamite Stoa (Euagr. h. e.

I 18 = Migne Gr. 86, 2472) und befehligte 441
einen Krieg gegen die Perser, der mit einem einjah-
rigen Waffenstillstand endete (Marcell. chron. ; vgl.
Theoph. 59. 21. Procop. b. pers. I 2). Um das
J. 446 wurde er nach Constantinopel berufen und
erhielt dort den Titel eines Patricius und die Stel-
lung des Magister militum praesentalis (Theodor.
ep. 45. Prise, frg. 13 MuUer). Als solcher uber-
nahm er zwei Gesandtschaften an Attila (Prise,
frg. 5. 8 p. 81. 13. 14) und wohnte 451 dem
Concil von Chalcedon bei (Mansi Concil. coll
VI 564. 937. VII 1. 180. 185. 193 und sonst).
Aon seinem Eifer fiir die orthodoxe Kirche und
seinem grossen Einfluss bei Hofe geben die an ihn
gerichteten Briefe des Theodoret (45. 79. 92. 111.
119. 121. 138) Zeugnis. Er lebte noch nach 452

(Anth. Pal. I 7). Sievers Studien zur Gesch. d.

rOm. Kaiser 435. [Seeck.]

10) Sohn eines Leontios, Enkel eines Eudoxios,

aus einer beriihmten Juristenfamilie, Eechtslehrer

in Berytos, Mitarbeiter an den Digesten, Ver-

fasser eines kurzen Commentars zum Codex Iu-

stinianus. Dig. Constit. Omnem (Uberschrift).

Const. Aiomxev § 9= Cod. lust. 1 17, 2, 9. Vgl.

Basilicorum 1. LX ed. Heimbach VI (1870),

Gams Series episc. 433f.). Eusebios Eccl. hist.

VLT 32, 6 riihmt ihn wegen seiner ausgebreiteten

Kenntnisse in Philosophie, Khetorik, Mathematik
und Astronomie. Er verfasste ein arithmetisches

Lehrbuch {&(>v&pr)xixal eioaycoyat) in zehn Biichern

(Euseb. a. a. O. 32, 20), wovon mehrere Bruch-

stflcke in den &BoXoym>/ieva xijs a(>i&(ir)tixijs er-

halten sind (Theolog. arithm. ed. Ast p. 6, 21.

7—14. 23, 15. 40—64). Seine Schrift liber das

Prolegomena p. 13. 62. 69ff. , woselbst die aus 10 Osterfest und dessen Zeitbestimmung (Canon pa

dem Commentare erhaltenen Stellen zusammen-

gestellt sind.

11) A., verschieden von dem vorhergehenden,

da er noch in Nov. 82, 1 vom J. 539 als advo-

eatus fisei mid vir speetabilis erwahnt wird;

dann wurde er curator divinae domus mit con-

sularischem Eange, machte sich durch seine Fi-

nanzkunste verhasst und fand bei einem Erdbeben

in Byzanz im J. 557 seinen Tod. Agath. V 3f.

Vgl. Prokop. anecd. 12. [Hartmann.]

12) Neuplatoniker in der Zeit des Porphyrios,

der seine 'OfiyQixd fyztf/iaxa an ihn richtete (vgl.

H. Schrader Porphyr. quaest. Horn, ad II. 347).

Rendtorf schrieb ihm ein Bruchstiick negl ov/i-

na&zia>v nod drxuia&eicov zu (in Pabricius Bibl.

Gr. IV 295), das aber in den Hss. den Namen
eines Nepualios (s. d. und Neptunianos) tragt.

[Riess.]

13) Unbekannter. (jrammatiker, erwahnt von

schalis) ist nur in einer alten lateinischen TJber-

setzung vorhanden, die gewOhnlich fiir ein Werk
des Rufinus gilt (s. Fontanini Hist, liter.

Aquilej. V 15, Rom 1742) und in Aegid. Bucher
Doctrin. temp., Antverp. 1664, 439ff. abgedruckt

steht. Einige Bruchstucke des griechischen Textes

teilt Eusebios Eccl. hist. VII 32, 14—19 mit

(wiederholt von Bucher a. a. O. 440ff.). Ausser-

dem ist ein Fragment fiber allgemeine Fragen

20 der Mathematik (r« earl /la&rjiiaxixrj ; duo xlvoq

8s fia&rjfiatix?} wvofido&r) ; nooa ftegrj i*a&r)fiazi-

xijg; xig zi svqev h fia&tjftaxixois ; u. s. W.) er-

halten, zuerst nach einer Abschrift, welche Hol-
stenius aus einem Cod. Peirescianus entnommen

hatte, abgedruckt in Pabricius Bibl, Graec. II

275ff. (Ill 462ff. Harles), dann von H. Martin
in Memoires prCsentes, 1. sene, IV 428—436, und

von Hultsch in den Variae collectiones als An-

hang zu Heronis A lex. geometr. reliquiae 276

—

Olvmniodor Vit. Platonis c. 3 (p. 2, 39 Westerm.). 30 280 aus Pariser Hss. herausgegeben. Der Schluss

[Cohn,

14) Vindonius Anatolius aus Berytus (vgl.

o. Nr. 1), aus dem 4. oder 5. Jhdt. n. Chr., ver-

fasste eine avvaycoyij yemgytxeov intxrjSevfidTCDv in

12 Biichern, die'er aus alteren geoponischen Schrift-

stellern, aus Ps.-Democrit, Pamphilos, Apuleius,

Diophanes, Africanus, Florentinus, Valens, Ta-

rentinus und Leo zusammenstellte (Phot. cod.

163; vgl. den grundlegenden Aufsatz von E. Oder

von den Worten Evdt]/J,os loxogtl iv rats 'Aaxgo-

Xoyiaig an (280, 2—15 Hu.) flndet sich auch bei

Theo Smyrn. Expos, rer. mathem. 198f. Hiller.

Dass diese Bnichstiicke zu den vorher erwahnten

aQi&wxixai eioaycoyai gehoren , ist nicht wahr-

scheinlich. Denn sie sind knapp und streng sach-

lich in Form eines Katechismus abgefasst, wah-

rend jene Reste der aQL&nrjzixal slaaymyai weit-

schweiflge, der Zahlenmystik der Pythagoreer ent-

Rh. Mus. XLV 58f.), woraus ein constantinischer 40 stammende ErOrterungen enthalten. Ob und in

Redactor um die Mitte des 10. Jhdts. in seine

auf Befehl des Kaisers Constantinus VII. Por-

phyrogennetos (945—959) veranstaltete Samm-
lung von Ausziigen verschiedener Schriften fiber

den Ackerbau, die wir noch unter dem Titel al

xegl yemgyiag Ixloyal in 20 Buchern abgeteilt

besitzen, vieles in Verbindung mit den Excerpten

aus Cassianus Bassus aus Bithynien aufgenommen

hat. Vgl. die Ausgabe der Geoponica von F. N.

welcher Ausdehnung A. die geometrischen Defi-

nitionen (ogoi xwv yswftsxgias ovo/idxwv) , die

unter Herons Namen fiberliefert sind, oder etwa

auch Schriften des Geminos als Quellen beniitzt

hat (Tannery in Bull, des sciences mathem.,

2. serie, IX 1, 266f. XI 1, 192), bedarf noch

naherer Untersuchung. [Hultsch.]

16) Als Patriarch von Constantinopel 449—458
durch Dioscurs Einfluss Nachfolger des Flavian,

Niclas Lips. 1781 und die syrische tjbersetzung 50 darum dem rOmischen Bischof Leo I. verdachtig

von Lagarde Geop. in senn. Syr. vers, quae

supers., Lips. 1860. Gem oil Untcrsuchungen

fiber die Quellen, den Verfasser und die Abfassungs-

zeit der Geoponica Berl. 1883 (= Berl. Stud. I

221ff.; verfehlte Arbeit, vgl. Ma ass DLZ 1884,

575). Beckh Acta semin. phil. Erlangensis IV

261f. Stftcke seines Werkes sind in den Hippia-

trica erhalten: ed. Grynaeus (Bas. 1537) p. 7.

55. 58. 144. 149. 192. 217; ausserdem in dem

und trotz seiner Bitte der Anerkennung nicht ge-

wiirdigt, bis er 450 nach dem Tode Theodosius LT.

ein antiraonophysitisches Bekenntnis unterschrieb.

Fortan steht Leo mit ihm in lebhaftem Brief-

wechsel, meist freundschaftlich, da A. immer ent-

schiedener den Eutychianismus bekampfte, doch

auch gereizt, besonders, als A. nach dem Tode

Kaiser Marcians von Rom Anweisungen im Tone

eines Vorgesetzten empfing. Leo I. _epjst- 53

von Miller (Not. et Extraits XXI 2) herausge- 60 —163. Langen Gesch. d. rem. Kirche LT 35—96
„ ,

v t. ^- oonn . im ran mc: [Jfilicher.]
gebenen Cod. Paris. 2322 c, 469. 767. 1065
&

[M. Wellmann.]

15) Aus Alexandreia und daselbst Lehrer der

aristotelischen Philosophie, dann zu Kaisareia in

Palaestina von Theoteknos geweiht, um das J.

280 Bischof von Laodikeia (Euseb. Eccl. hist.

VII 32, 6. 21 Dind.; Chron. zum 8. Jahre des

Kaisers Probus = 278/9 n. Chr. [LI 184 Schoene].

Anaua. 1) Stadt in Phrygien, zwischen Ke-

lainai und Kolossai, an einem Salzsee (Herod.

VTI 30), der alten Askania, dem heutigen Adji-

tuz. Beim jetzigen Sari-Kawak und Sanaos gleich-

gesetzt von Ramsay Americ. Journ. IV 275.

[Hirschfeld.]

2) Fluss in Britannien s. Abravannus.
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Anauchidas, Sohn des Philys, Eleier. Er siegt

im Ringkampf zu Olympia, Pans. VI 14, 11. 16,
1. T 27, 12. [Kirchner.]

'Avav/iaxiov yga<pr). Klage wegen Verwei-
gerimg des Seedienstes. And. I 74. Poll. VIII
40. 43. Suid. Lex. rhet. 217, 21. Die Militar-
vergehen waren in einem besonderen Gesetz be-
handelt, welches wahrscheinlich die bei Pollux VTTT
40 aufgezahlten Namen gar nicht enthielt, sondern

Station in Dardania auf der Stragse von Stobi
nach Naissus, XXXV m. p. iiber Ad Pines (scil.

Maeedowiae et Dordaniae, beim heutigen Orte
Kumanowo ?), Tab. Peut. (Geogr. Ray. Nausaro).
Das beziigliche Itinerar in der Tab. Peut. ist

sehr entstellt, wie sich aus dem Ansatz von Scupi
ergiebt. [Tomaschek.]

Anarum s. Anabum und Adiavum.
Anax

?
Sohn des Uranos und der Ge, Vater

nur umschrieb. Das avavpAxw* entsprach wohl der 10 des Astenos (Paus. I 35, 6. VII 2, 5), Ep'onymos
a .'_ ,„ j\ tt„i ""--"--- T

' ' » ™ •'
von Anaktoria, das nach Didymos (Steph. Byz.
s. MO.T/ros; vgl. Paus. VLT 2, 5. Eustath. n. I

8 p. 21, 24) fur eine altere Benennung von Milet
gait. Uber den Zusammenhang dieses A. rait

den "Araxeg vgl. M. Mayer Gig. u. Tit. 143f.

[Wernicke.]

Anaxagoras (Aragaydgag). 1) Ein mythiscner
KCnig von Argos. Zu seiner Zeit schlug Dionysos
die argivischen Weiber mit Wahnsinn. Melam-

aaxgaxeia (s. d.). Vgl. Thalheim Jahrb. f. Phil.

CV 269. Meier-Lipsius Att. Proc. 462.

[Thalheim.]
Anauni, Alpenvolk, das mit den Tuliasses

und Sinduni zum Gebiet des Municipiums Triden-
tum gehftrte, wie aus dem Edict des Kaisers Clau-
dius (OIL V 5050. Bruns Pontes iuris RomaniS
224. Marquardt St.-Verw. 12 14) hervorgeht,
der diesen drei Stammen das Burgerrecht erteilte

A. sind die Bewohner des heute Val di Non 20 pus, des Amythaon Sohn, heilte sie urn zwei Drit-
genannten Alpenthales, wo die Erztafel mit dem
Edict des Kaisers gefunden wurde (Momm sen
OIL V p. 537; Zeitschr. f. Rechtsgeschichte IX
179). Hrren Hauptort Avavviov nennt Ptolemaeus
HI 1 , 28 unter den Stadten der BsXovvoi [Beyov-
voft); vgl. C. Millie r Ausg. des Ptolem. 1 1 p. 340.
Hier litten auch die Martyrer Sisinnius und Ale-
xander, in Anauniae partibus, wie Paulinus vita

Ambrosii 52 berichtet ; vgl. Augustin. epist. 139, 2
u. a. Vgl. Anagnis. [Ihm.]

Ananninm {Avavviov) nennt Ptolemaeus HI 1,

28 unter den Stadten der Beluni. S. Anauni.
[Trim.]

Anauon ('Avavcov) hiess nach Isidor. Charac.
16 der sfidliche Teil von Areia, der an das Land
der Zarangai angrenzte, mit dem Vororte <Pgd
(jetzt Frah; vgl. Phrada, Propasta, Proph-
thasia) und drei anderen Orten. Mit Riicksicht

auf die weit gegen Westen sich erstreckende Salz

teile des Landes, die ihm A. abtreten musste. In
diesem lebten er und sein Bruder Bias und ihre

Nachkommen. So hatte Argos drei Fiirstenge-
schlechter. Diod. IV 68, 4. Apoll. 19, 12, 8.

Paus. II 18, 4. Vgl. die Sage von den Proitiden.

Bethe Theban. Heldenlieder46f. 173f. [Bethe.]

2) ['Av]a£ay6gag (?), athenischer Archon des
1. oder der ersten Zeiten des 2. Jhdts. n. Chr.,
CIA III 1009. [Wilhelm.]

30 3) Sohn des Echeanax aus Ephesos. Mit seinen
Briidern Kodros und Diodoros Parteifiihrer in Ephe-
sos gegen Ende der Regierung Alexanders d. Gr.,

Polyaen. VI 49; vgl. Droysen Hellenismus II

1, 209. [Kirchner.]

4) Sohn des Hegesibulos, der letzte grosse
Philosoph der kleinasiatisch-ionischen Schule, OL
70 (500—496 v. Chr. ; vgl. Diels Rh. Mus. XXXI
27) geboren zu Klazomenai, lebte nach den Perser-
kriegen langere Zeit in Athen, wo er mit Peri-

wiiste konnte man den Namen mit anabdn, zd. an- 40 kles und andern bedeutenden Mannern, unter denen
ttpana ,wasserloses , unbebautes Land 1

, deuten;
das Gebiet von Fran selbst ist jedoch wasserreich
und ergiebig. [Tomaschek.]

Anauros (6 Avavgog). 1) Bach der thessalischen
Halbinsel Magnesia, der vom Pelion herabkommt
und gleich Ostlich von Iolkos, zwischen diesem
und Demetrias, in den innersten Winkel des paga-
saeischen Meerbusens mundet. Beim Uberschreiten
desselben sollte Iason, als er zum Opfer des Pelias

namentlich Euripides als sein Schuler genannt
wird, in nahere Verbindung trat, wurde aber spa-

terhin, wahrscheinlich von den Gegnern des Pe-
rikles, des Atheismus angeklagt und hiedurch ge-

notigt, Athen zu verlassen und nach Lampsakos
zu wandern, wo er urn 428 v. Chr. hochgeehrt
starb. Seine Lehre bezeichnet den alteren Ioniem
gegeniiber einen wesentlichen Fortschritt, sofern

A. zuerst mit voller Bestimmtheit neben dem
eilte, den einen Schuh verloren haben, Strab. IX 50 Stoff noch ein zweites, geistiges Princip als Ur-
436. Hesiod. scut. 477. Simonid. bei Athen. IV
172e. Kallim. h. in Del. 103. Apollod. I 9, 16
u. 6\; vgl. Lambeck De Mercurii statua etc.

(Thorn 1860) 13. 60. Leake N. Gr. IV 381. H.
F. Tozer Highlands of Turkey II 128. Der Name
avavgog ist dann auch als Apellativum zur Be-
zeichnung eines Waldbaches uberhaupt gebraucht
worden; vgl. Kallim. h. in Dian. 101. Moschos
id. I 31 u. 0. [Hirschfeld.1

sache aller Ordnung und Bewegung in der Welt
annahm und dadurch der Begriinder jenes philo-

sophischen Dualismus wurde, der spater in den
Systemen des Platon und Aristoteles zur vollen

Ausbildung gelangte. Nach A. ist alles schein-

bare Entstehen und Vergehen in Wahrheit als

Zusammensetzung und Trennung bereits vorhan-
dener Elemente aufzufassen. Diese zahllosen, un-
veranderlichen Urstoffe (onlgiiaxa , erst Spatere

2) Genannt als Fluss in der aus der Urn- 60 nennen sie nach Aristoteles" Homoiomerien) von
gegend Roms stammenden Inschrift CIG 6857
= Kaibel Ep. gr. 1089 = IGI 1089, welche zu
einem von Kaiser Hadrian restaurierten Monument
eines Parthenios gehOrte. v. Wilamowitz (bei

Kaibel a. a. O.) vermutet, dass ein kleiner Bach
in Hadrians Tiburtiner Villa A. genannt sei (ahn-
lich wie Alpheios und Peneios). [Htllsen.]

Anausarus, eine nicht genau bestimmbare

mannigfach verschiedener Eigenart, unsichtbar
klein, aber bis ins Unendliche teilbar, bildeten

urspriinglich ein Gemenge, in dem nichts Einzelnes
zu unterscheiden war, bis sie einst durch den all-

beherrschenden Geist (vovg) von einem Punkte,
dem Pole, aus in eine Wirbelbewegung versetzt

wurden, welche allmahlich immer weitere Kreise
des unendlich ausgedehnten Weltstoffes erfasste

I

und erfassen wird. Durch die Gewalt dieses LTm-

schwunges schieden sich zunachst die verwandten

Stoffteile in zwei grosse Massen : der dunne, warme,

trockne, helle Ather wurde nach aussen getrieben,

wabrena die dicke, kalte, feuchte, dunkle Dunst-

masse (dfe) sich in der Mitte ansammelte, urn

hier weiter erkaltend sich zu Wasser, Erde und

Gestein zu verdichten. Einzelne von der walzen-

fOrmigen Erde durch die Wirbel fortgeschleuderten

Steinmassen wurden im Ather gluhend und bil-

deten so die Himmelsk8rper, von denen die Sonne

den Peloponnes mehrfach an GrOsse iibertrifft und

der von lebenden Wesen bewohnte erdeniihnliche

Mond ihm etwa gleichkommt. So erklarte A.

auch den Fall des Meteorsteins von Aigospotamoi

(428 v. Cbr.) aus natiirlichen TJrsachen. Pfianzen,

Tiere Menschen sind durch den Nus belebt und

beseeit worden. Diese Lehre hatte A. in einer

Schrift Ilegi yiaews, von der mehrere Fragmente

erhalten sind, niedergelegt. Von den Ansichten

seiner philosophischen Zeitgenossen hat er die

des Empedokles wahrscheinlich, die des Leukippos

vielleicht gekannt und beriicksichtigt. Wie ihm

fur die Unkorperlichkeit des einfachen (Zeller lb5

992, 1), fur sich seienden Geistes, dessen Begriff

ihm' deutlich vorschwebte, zuweilen der klare, un-

zweideutige Ausdruck fehlt, so wusste er auch

sein neugefundenes Princip noch nicht ausgiebig

<renug fur die Erklarung im Einzelnen .zu ver-

werten (Arist. met. I 4 p. 985 a 18). Fragment-

sammlung von SchaubachLeipz.1827. Schorn

Bonnl829. MullachI248. LitteraturbeiUber-

weg I § 24. Genaueres : Diels Doxogr. gr. 660b.

Zeller lb 5 968—1038. [E. Wellmann.]

5) Rhetor (Redner?) aus der Schule des Iso-

krates {Diog. Laert. II 15) von geringer Bedcu-

tung, wie sich schon aus dem Zusatze Sv h ovSevi

jidvxa bei Diogenes a. O. ergiebt. Die bei Aelian

v. h. IV 14 unter dem Namen eines A. erwahnte

Schrift Jisgi paadeias wird im Index der Her-

cherschen Aelianausgabe mit Unrecht dem Kla-

zomenier beigelegt. Mit mehr Berechtigung und

Wahrscheinlichkeit weist man sie nach Menage

ot Diog. Laert. und Ebert Diss. Sicul. I (Komgs-

berg 1825) 100—102 gewohnlich dem Isokrateer

zu Fabricius anderte an der Aelianstelle Ana-

xarchos ; ihm folgte Bergk. Altere Litteratur bei

Scheurleer De Demetr. Magn., Leyden 1858,

•29f.; vgl. ausserdem Henkel Philol. IX (1854)

411. Sanneg De schola Isocratea, Diss. Halle

1867, 37f. Blass Att. Bereds. H« 61.

[Brzoska.]

6) Erzgiesser aus Aigina, verfertigte die zehn

Ellen hohe Erzstatue des Zeus, welche die sieg-

reichen Hellenen nach der Schlacht bei Plataiai

in Olympia aufstellten, Paus. V 23, If., vgl. He-

rod. IX 91. Von einem zweiten im Auftrag des

Praxagoras, des Sohnes des Lykaios, gefertigten

Werk istdieWeihinschrift Anth. Pal. VI 139 unter

dem Namen des Anakreon erhalten. Auch Anti-

<ronos hatte ihn in seiner Kfmstlergeschichte er-

wahnt, Diog. Laert. II 15. [C. Robert.]

Anaxagoridai, Nachkommen des mythischen

Konigs Anaxagoras von Argos (s. d. Nr. 1), neben

den Geschlechtern des Bias und Melampus Fursten

dieses Landes. In Gemeinschaft mit dem Me-

lampodiden Amphiaraoshaben sie die Biantiden be-

kriegt, den altesten, Pronax, erschlagen, die flbngen,

Adrast an der Spitze, aus Argos nach Norden und

Sekyon vertrieben. Menaichmos von Sekyon in

Schol. Pindar. Nem. IX 30. Doch kebrt Adrast

nach Argos zuriick, wird der machtigste Konig

und zieht mit seinem Geschlechte, dem Amphia-

raos und auch wohl einem Anaxagoriden gegen

Theben. Dieser war Kapaneus, nach Schol. II. II

564 = Schol. Euripid. Phoin. 181 ein Enkel des

Anaxagoras. Bethe Theban. Heldenlieder 45ff.

10 64. [Bethe.]

Anaxandra ('Avagdvdga). 1) Tochter desHera-

kliden Thersandros. Konigs von Kleonai (K. O.

Mflller Dorier^ I 83, 1), Stammutter des einen

der spartanisehen Konigsgeschlechter. Drr Grab

beim Altar im Heiligtum des Lykurgos zu Sparta,

Paus. ni 16, 6. Vgl. M. Mayer Gig. u. Tit.

143_ [Wernicke.]

2) s. Anaxandros Nr. 8.

Anasandridas (Ava£avdgl8as). 1) Sohn des

20 Leon, KOnig von Lakedaimon, Agiade, Zeitgenosse

des Kroisos und College des Ariston. Unter seiner

Regierung wurden die Tegeaten von den Spar-

tanern besiegt (Herod. VII 204. 1 67f. Paus. HI 3,

5f.). Seine Gemahlin blieb lange Zeit unfrucht-

bar; er nahm daher auf Anhalten der Ephoren

neben ihr eine zweite Frau, mit der er den Kleo-

menes erzeugte. Spater gebar ihm auch die erste

Frau noch drei SOhne, Herod. V 39ff. ; vgl. Plut.

apophtheg. Lac. p. 216f.

30 2) Jilngerer Sohn des lakedaimonischen Konigs

Theopompos, Eurvpontide, Vater des Archidamos

(Herod. VIII 131). [Niese.]

3) Archon in Delphoi, Bull. hell. V 402, 8.

[Kirchner.]

Anaxandrides. 1) Sohn des Anaxandros (wenn

der Vatersname nicht eine billige Fiction ist),

'Podios ex Kafiigov (diese Worte auch bei Athen.

IX 374b aus gleicher Quelle), xaxa de nvag Kolo-

<p<bvios (Suid.). Seine aussere Erscheinung schil-

40 dert Chamaileon bei Athen. a. O. fy 8k tr/v ojw

xakos xal fieyag xai xofirjv ergtxpe xai
_
itpogst

akovgyida xai xgdoxeda zgvoa. Seine Zeit ist in

doppelter Angabe bezeugt, Mann. Parium ep. 70

(Z. 82) ay o$ Avagardgidijs 6 xa>p[. . . . hlxtjasv?

'A&r/vtjoiv evt] HAITI agxovtog] 'A&rjvt]Ot Kailiov,

d. i. 01. 100, 4. Darnach ist Suidas zu beur-

teilen: yeyovwg b> tolg dy&ai Qdinxov row Maxe-

ddvog, olvfimd&i ga . Hier sind zwei Angaben

zusammengeworfen, erstlich das Factum vom J.

50 376 (01. 101 Epoche auch fur Araros und Eubulos).

zweitens die Teilnahme an Philipps Feier der

pierischen Olvmpien nach der Einnahme von

01ynth(348) ; vgl. Schafer Demosthenes 112 154.

Mehr chronologisches Material giebt die leider

nur zum Teil erhaltene romische Inschrift IGI

1098, in der ursprunglich alle Preise des A. (aber

nicht seine allein) aufgezahlt waren; erhalten

sind nur die zweiten (auch diese nur zum Teil),

dritten und vierten Preise, die A. an den Diony-

60sien oder Lenaeen davongetragen hat; genannt

sind die Archonten der Jahre OL 99, 2 bis 01.

107, 3 (382—349). Den ersten Preis hat er (Suid.)

zehnroal erworben, dreimal an den grossen Diony-

sien (CIA II 977), siebenmal also an den Lenaeen.

Das ist gar nicht wenig auf 65 Dramen, die A.

nach Suidas Angabe geschrieben hat. Ein Drama

("Ayfgoixoi] oder 'AyliUs^gJ) hat A. im J. 349

bia 'Ava^htnov auffuhren lassen (Inschrift Z. 9),
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das wir nicht kennen. Als Veranlassung, wes-

halb er nicht selbst die Auffuhrung besorgte, lasst

sich mancherlei denken. In Athen ist er auch
mit einem Dithyrambos aufgetreten (diddoxaiv

noxi di&vganftov 'A&r\vr\oiv dofjX&sv s<p' tjcjiov xai

d%r\yyuXiv xi twv ix xov qofiarog Chamaileon a.

0.). Heute sind noch 42 Tffcel nachweisbar (4

sonst unbekannte auf der rcmiachen Inschrift),

darunter 15 mythologische , 'Ay%iat)g 'A%ikXsbg

'EXivtj JIdvdagog IlgwrsaiXaog 'Odvooevg &r)oevg

'Egsx&svg (01. 99, 2) Trjgsvg 'HgaxXrjg Avxovg-
yog Aiovvoov yovai 'Avrigwg (nichtAvTegcov) Nrjgfj-

Ssg 'Id>. Inhalt nnd Handlung ist nirgends zu
erraten. Typen des Lebens bezeichnen die Titel

"Aygoixoi Zcoygdqpoi Kidagioxgia Kvvrjyexai 'OnXo-

ftdxog ^agiAaxofmrng (aufgefuhrt wahrscheinlich

01. 103, 4) und wohl auch Nr/gevg (der Koch)

;

Charaktertypen Aloxgd (wenn nicht Aioxga Per-

sonenname ist) Aldvfiog Evoefietg Kavrjcpogog <Pia-

Xr)<pogog, unsicher ist Matfvo/ievog] auf der In-

schrift. Binen Nationaltypus behandelten wohl
nuT die OsxxaXol, vielleicht noch die Aoxgidsg,

wogegen unter der 'AfiJigaxiwxig und 2afj,ia ein-

zelne aus ihrer Heimat verschlagene Personen

zu verstehen sein werden. Nach Personen be-

nannt sind der StaoiTtnog und der Saxvgiag, viel-

leicht auch Ksgxiov (Hetaerenname ? iv Kegxwi
Athen. Ill 106 a). Travestierang oder Parodie-

rung der TragOdie scheint die Kco,uqj8orgaya>Sia

(derselbe Titel schon bei Deinolochos und Alkaios).

Zu bemerken sind noch die Titel regorxo/iavm

(vgl. Amphis Fwaixofiavia) m&IIoXeig, ein Stuck,

das nicht nur den Namen rait dem eupolideisclieu

Drama gemein gehabt haben wird; das einzige

Fragment (39 K.) enthalt die Griinde eines Athe-

ners , weshalb er mit dem durch Sitte und
Religion von ihm geschiedenen Agypter kein

Biindnis schliessen konne. A. gait als der alteste

Vertreter der mittleren Komfidie, darum wird von
ihm gesagt, was offenbar aus alter Quelle Suidas

bemerkt : ng&xog ovxog i'gmxas xai imgMvaiv
(pftogag dotfyayev. Natiirlich hat die ganze mittlere

KomSdie dergleichen Stoife behandelt. Von alien

Dichtem der /tear/ ist A. der einzige, den Aristo-

teles citiert, und zwar an mehreren Stellen der

Ethik und Ehetorik, gewiss ein Zeichen der Wert-

schatzung des Dichters. Die Bruehstiicke sind

nicht ausgiebig genug, um unsererseits das Ur-

teil des Aristoteles zu begriinden. Chamaileon

(a. 0.) erzahlt, A. sei heftigen Charakters ge-

wesen und habe alle die Stiicke, mit denen er

nicht siegte, verbrannt, nicht etwa, wie andere

es thaten, sie unigearbeitet : xai xoXXa s/ovza

xo/ty/aig xcov dgaftdxcav yq>dvt£e, SvaxoXaiviov xotg

fcaxalg (5id xb yfjoag. In den letzten Worten
liegt schon die Einschrankung der allzustarken

allgemeinen Behauptung; er mag es einmal oder

auch einigemal so gemacht haben. Athenaeus

ist gut genug, den Chamaileon beim Worte zu

nehmen und sich zu wundern, dass der Tereus

und andere Stiicke, die doch nicht den ersten Preis

bekommen hatten, erhalten blieben. M ein eke
hist. crit. 367. Fragmente bei Meineke III 161.

Kock II 135. [Kaibel.]

2) Von Delphoi (FHG in 106. 107. Suse-
mihl Litt. Gesch. d. Alex.-Z. I 665 ; 'Ara^avSgiSr/s

durchgangig die Uberlieferung; Hemsterhuys
zu Sehol. Aristoph. Plut. 926 wollte 'Ai^avSgidrjg

iiberall herstellen, da er die Citate bei Steph. Byz.
s. IJagvaaodg. AvXrj falsch auf den Delphier statt

auf Alexander Polyhistor bezog), verfasste vor
Polemon (Schol. Eur. Or. 1637 iloXs/j,a>v iv io>

§ tgjv jtgog 'Ava^avdgiStjv) , wahrscheinlich im
3. Jhdt., ein Werk Tlegl xatv avXtj&svxcov iv AeX-

<poig dva&rjfudxwv (Ps.-Zenob. B 207, vgl. L. Cohn
Bresl. philol. Abhdlg. II 2 p. 52). [Schwartz.]

Anaxandros. 1) Sohn des Eurykrates, Konig
10 von Lakedaimon, Agiade (Herod. VII 204), der

nach Pausanias zusammen mit Anaxidamos zur

Zeit des 2. messenischen Krieges regierte (01. 23,

4 = 685 v. Chr. Paus. Ill 3, 4. IV 15, 3). Von
'

seinen angeblichen Thaten erzahlt Paus. HI 14,

4. IV 16, 8. 22, 5f.; vgl. Plut. apophth. Lac. p.

217 B. [Mese.]

2) Nach Aristophanes bei Plutarch de Herod.

malign. 33 Anfiihrer der Thebaner bei Thermo-
pylai (480 v. Chr.); vgl. Leontiades.

20 S) Thebaner, Anfiihrer im peloponnesischen

Kriege (411 v. Chr.), Thukyd. VIE 100, 3.

4) Lakedaimonier , Feldherr gegen die ver-

biindeten Thebaner und Argiver (351 v. Chr.),

Diod. XVI 39, 6. 5.

5.) Olympionike (Paus. VI 1, 7; vgl. G. H.
Foerster Die olymp. Sieger, Zwickau 1891, 17).

[Judeich.]

6) Aa/tuovgyog in Knidos nach Alexanders d.

Gr. Zeiten, CIG in praef. XIV 22.

30 7) Eponymer Priester in Rhodos 2. oder 1. Jhdt.

v. Chr., CIG III praef. VI 56—60. [Kirchner.]

8) Bei Plinius n. h. XXXV 146 unter den

Malern zweiten Ranges genannt. Doch liegt nach

Brunn (Gesch. d. griech. Kiinstl. H 291) viel-

leicht eine Verwechslung mit Aiiaxandra vor, die

als Tochter des Malers Nealkes, des Zeitgenossen

des Aratos , und als Malerin durch Didymos bei

Clemens Alex. Strom. TV p. 523 d Sylb. bekannt

ist. [0. Rossbach.]

40 Anaxarchos. 1) Aus Abdera , war ein An-
hanger der demokriteischen Philosophie, mit skep-

tischer Richtung, Lehrer des Skeptikers Pyrron;

nach dem Beinamen EvSaifiovixog zu schliessen,

erklarte er die Gliickseligkeit fiir das hochste

Ziel des Strebens (Diog. Laert. IX 58ff. 61. 63.

Sext. Emp. adv. dogm. VII 48. Athen. VI 250 f.

XII 548 b. Ael. v. h. IX 37). Er begleitete Ale-

xander d. Gr. auf seinen Feldziigen in Asien, vor

allem wohl um seinen Forschungseifer zu befrie-

50 digen (vgl. Val. Max. Ill 3 ext. 4), und soil von

dem Konig sehr geschatzt worden sein (Plut. de

fort. Alex. I 10), wie er sich ihm gegenuber auch

manche freimiitig-ironische Bemerkung heraus-

nahm. In der gewOhnlichen Uberlieferung er-

scheint er als ein Schmeichler Alexanders (vgl. na-

mentlich Plut, Alex. 52. Arrian. TV 9, 7ff. 10, 5ff.).

Doch liegen hier wahrscheinlich auf peripatetische

Quellen zuriickgehende Ubertreibungen vor; vgl.

Gomperz Comment. Mommsen. 471ff., der aber

60 wohl ein zu idealistisch gezeichnetes Bild von A.

entwirft, Auch uppiges und weichliches Leben

wird ihm vorgeworfen (vgl. Klearch b. Athen. XII
548 b, besonders aber Timon bei Plut. de virt.

mor. 6). A. fand einen grausamen Tod durch

den kyprischen Fiirsten Nikokreon und zeigte hier-

bei grossen Heroismus (Diog. a. 0. Plut. de virt.

mor. 10. Val. Max. a. 0. u. a.). Vgl. noch

Zeller Phil. d. Gr. I* 861ff. [Kaerst.]
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2) Adressat eines Briefes des Epikuros, U s e n e r

Epicurea frg. 116, verschieden von dem beriihmten

Demokriteer Nr. 1. [v. Arnim.]

Anaxarete {'Avasaghi)), eine kyprische Jung-

frau aus dem alten Geschlechte des Teukros, liess

die Liebe des Iphis, eines Jiinglings aus niedrigem

Stande, unerwidert, so dass er aus Verzweiflung

an ihrer Thiir sich erhangte. Als A. seinem Lei-

chenbegangnisse vom Fenster ihres Hauses mit

kaltem Trotze zusehen wollte, wurde sie zur Strafe 10

fiir ihre Hartherzigkeit in Stein verwandelt. Dieses

Steinbild stand in Salamis auf Kypros im Tempel

der 'A(pgo8krj jcagaxvxrovoa (prospieiens), Ovid,

met. XIV 698-760. Plut. amat. 20 (mit den Ver-

besserungen vonRohde Gr. Rom. 81). Hellenisti-

sche Legende, erfunden um die eigcntiimliche Hal-

tung des salaminischen Tempelbildes der GOttin

(nogvixov oyrjfx.a'i ; vgl. Aristoph. Pax 982) zu er-

klaren. Dieselbe Geschichte, aber in seine Zeit

als Atreus Tochter und Gattin des Krisos , also

Mutter des Strophios, Schol. Eur. Or. 1233). Vgl.

Seeliger Die Uberlieferung der griech. Heldens.

bei Stesichoros (Progr. St. Afra, Meissen 1886) 22.

Auch wurden Nr. 1—3 mehrfach durcheinander

geworfen; so heisst Nr. 2 Schwester des Aga-
memnon und Tochter des Pleisthenes bei Dictys

I 1, und eine Tochter heisst sowohl bei Nr. 1 wie

bei Nr. 2 Peisidike.

4) Indische Nymphe und

5) Mutter des Maiandros, erscheinen nur bei

[Plut.] de fluv. IV 3 bezw. LX 1. [Wernicke.]

Anaxibios, Spartaner, befehligte als Nauarch
400 v. Chr. bei Byzantion, als die ,zehntausend

Griechen' in Bithynien eintrafen (Xen. anab. V
1, 4. VI 1. 16. VII 1, 2f. lOf. 20; vgl. Diod.

XIV 30, 4). Ende 400 wurde er abberufen (Xen.

anab. VII 2, 5. 7f.), aber Ende 389 wieder als

Harmost nach Abydos geschickt (Xen. Hell. IV 8,

gertickt, erzahlt der Dichter bei Anton. Lib. 39 20 32f. Lys. b. Harpokr. s. 'Ava£lpiog. Suid.). Dort

(Beischrift: Hermesianax in der Leontion) von

Arkeophon und Arsinoe, der Tochter des Konigs

Nikokreon. Engel Kypros I 499. Rohde Rom.

79f. Usener Legend, der Pelagia XXII. Al. En-
man n Kypros und der Ursprung des Aphrodite-

kultus 25. Roscher Lex. I 334f. Bildliche Dar-

stellung? Welcker Alte Denkm. V 24—35 (vgl.

Gotterlehre II 711). [Knaack.]

Anaxenor ('AvaS^vwg). 1) Beriihmter Kitha-

roede aus Magnesia , stand in hoher Gunst beim 30

Triumvir Antonius , der ihn zum Steuererheber

(rpogokoyog) von vier Stadten machte. Auch seine

Vaterstadt ehrte ihn aussehweifend in bildlichen

Darstellungen, Strab. XIV 648. Plut. Ant. 24.

[Klebs.]

2) Maler aus Magnesia, von dem wir nur wissen,

dass er einen Sanger gemalt und daneben die

Verse der Odyssee IX 3. 4 geschrieben hatte, Eustath.

1612, 36 und Welcker Eh. Mus. VI 389.

[0. Rossbach._

Anaxibia ('Ava^ia). 1) Tochter des Bias,

Gattin des Pelias mid Mutter des Akastos, der Pei-

sidike, Pelopeia, Hippothoe und Alkestis (Apollod.

I 9, 10. Hyg. fab. 14. 51).

2) Tochter des Kratieus, Gattin des Nestor

und Mutter der Peisidike und Polykaste, sowie des

Perseus, Stratichos, Aretos, Echephron, Peisistratos,

Antilochos und Thrasymedcs (Apollod. I 9, 9, 3).

3) Fiillflgur in der dorischen Umgestaltung

ist er einige Zeit erfolgreich fiir Sparta thatig

gewesen und hat sich mehrfach mit dem Athener

Iphikrates (s. d.) gemessen. In einem dieser

Kampfe (388) flel A. auf dem Ruckmarsche von

Antandros nach Abydos (Xen. a. 0. 34—39. Plut.

apophth. Lac. p. 219 C. Polyaen. Ill 9, 33. 44.

Front, strat. 14, 7. LT 5, 42). [Judeich.]

Anaxibnlos. Eponymer Priester in Rhodos

2. oder 1. Jhdt. v. Chr., CIG HI praef. VI 61—65.
[Kirchner.]

Anaxidamos (
'AvaJ-ida/ios). 1) Sohn des Zeuxi-

damos, Konig von Lakedaimon, Eurypontide, Col-

lege des Anaxandros zur Zeit des 2. messenischen

Krieges (01. 23, 4 = 685 v. Chr. Paus. Ill 7, 6.

IV 15, 3). [Niese.]

2) Ein achaeischer Fuhrer unter Philopoimen

in der Entscheidungschlacht gegen den spartani-

schen Tyrannen Machanidas (Polyb. XI 18, 1).

3) Achaeischer Gesandter in Rom im J. 164

40 (Polyb. XXXI 6, 1) und 156 (Polyb. XXXTTT 3,2).

4) Ein Burger von Chaeronea, der im J. 86

n. Chr. dem Sulla vor der Schlacht bei Chaeronea

durch den Nachweis eines Schleichweges die Ge-

winnung der Thurionhohe erleichterte und dafur

durch Ncnnang in der griechischen Siegesinschrift

geehrt wurde (Plut. Sulla 17. 19; vgl. Paus. LX
40, 4). [Wilcken.]

Anaxidora {'Arag~tdcbga), wie 'AvrjaiS<oga Epi-

klesis der Demeter, Hesych. ; vgl. Pott in Kuhns

der Pelopidensage (s. Agamemnon; vgl. Robert 50 Ztschr. V 268. VI 341.

Bild u. Lied 190), gilt als Tochter des Plei

sthenes (Hes. frg. 116 Kink. Schol. Eur. Or. 4)

und der Kleolla (Hes.) oder der Eriphyle fSchol.

Eur.) ; sie ist Schwester des Agamemnon. Gattin

des Strophios und Mutter des Pylades (Asios frg.

5 Kink. Schol. Eur. Or. 765. 1233).

Dass Nr. 1—3 identisch seien, kann man bei

dem Charakter einer solchen Fiillflgur nicht sagen.

Jedenfalls ist A. in alien drei Fallen nachtraglich

[Jessen.]

Anaxikrates {'Avak~ixodrr)g). 1) Athenischer

Archon. 01. 118, 2 = 307/6 v. Chr. Diod. XX
45. Dion. Hal. Din. 2. 3. 9. Plut. v. X or. Lye.

31; Din. 5: Pseph. 3. Diog. L. X 2.

2) Athenischer Archon 01. 125, 2 = 279/8

v. Chr. Paus. X 23, 14. Die Zuteilung der In-

schriften, in denen der Name des A. erscheint

oder sicher zu erganzen ist (CIA II 238. 241.

242. 345. 493. 238b. 320b. Athen. Mitt. V 322.

an die SteUe einer anderen Uberlieferung getreten ; 60 CIA LI 730. 731. 732. 733. 736. 1289. 1290

als Pelias Gattin nennt Tzetz. Lyk. 175 die Am-
phiontochter Philomache ; als Nestors Gattin gilt

schon bei Homer (Od. LU 452) Eurydike, die

Tochter des Klymenos, und als Gattin des Stro-

phios wird sonst Kydragora (Schol. Eur. Or. 33)

oder Astyocheia (Hvg. fab. 117) genannt, die

unter dem Drucke der Pelopidensage ebenfalls als

Schwestern des Agamemnon erscheinen (Kydragora

Pauly-Wissowa

1193. 'AgX . AAx. 1888, 113. 'AgZ . 'E<p. 1890, 222),

an Nr. 1 oder 2 ist, namentlich soweit es sich

um Psephismen handelt, noch nicht in befriedi-

gender Weise durchgefnhrt. Daruber zuletzt,

aber ungenflgend und mehrfach zu berichtigen.

Stschukareff Untersuchungen uber den athe-

nischen Archontenkatalog 1889 (russ.), 12. 153.

[Wilhelm.]

66
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3) Athener. Fallt als Strateg im Kampfe gegen

die Perser im J. 450, Diod. Xn 3.

4) Sohn des Xenokrates, Athener. Er siegt

in den Theseien Mitte des 2. Jhdts. v. Chr., CLA
II 446, 66.

6) Athener (AafuiTQsvg). Tafilag ifjg &sov im
J. 413/2 v. Chr., CIA I 125. 126. 157.

6) Archon in Chaironeia im 2. Jhdt. v. Chr.,

IG8 I 3329.

7) Sohn des Thrasybulos, Erythraier. SxQaarj-

yog etwa im J. 278 v. Chr., Bull. hell, m 388
= Dittenberger Syll. 159, 5. 27. [Kirchner.]

8) Historiker (FHG IV 301. 302. Susemihl
Litt. Gesch. d. Alex.-Z. I 656), verfasste eine

Localgeschichte von Argos {dta zfjg
ft

xa>v 'Agyo-

Xmmv Schol. Eur. Andr. 224), die nur in zwei

Scholien zu Euripides (s. o. und Schol. Med. 19)

citiert wird. Hechst wahrscheinlich ist Didymos
heidemal der Vermittler (vgl. subscr. Med. und
Schol. Med. 167, im Andromachescholion darf der

spater vorgesetzte Anfang nicht irre machen);

wenn das richtig ist, darf A. spatestens ins 3.

Jhdt. gesetzt werden. Mit dem General des

Seleukos Nikator, dem Verfasser eines Periplus

des roten Meeres (Tzetz. Chil. VII 174. Strab.

XVI 768), hat er nichts zu schaffen.

[Schwartz.]

Anaxilaides, verfasste ein Werk Ilegl q>do-

aoqxav, das yon Diog. Laert. Ill 2 und wahr-

scheinlich auch I 107 unter dem Namen 'Ava£i-

laog citiert wird. Da die jiingeren Pythagoreer

historischen Studien zugethan waren und die

Philosophenbiographie seit Aristoxenos yon Pytha-

goreern und solchen, die ihnen nahe standen, ge-

pflegt wurde, liegt es sehr nahe, an den pytha-

goreischen Wundermann Anaxilaos von Larissa (s.

d. Nr. 5) zu denken , den Augustus nach Hiero-

nymus 28 v. Chr. aus Italien auswies. Einige

seiner Kunststiickchen [aaiyvid), die noch zu Ire-

naeus (I 13, 1) Zeit als etwas besonderes bekannt

waren, sind von Plinius nach einer Schrift des

Anaxilaos selbst beschrieben (vgl. ind. Plin.).

[Schwartz.]

Anaxilaos (Ava^O.aog, ion. 'Avatgitewg , dor.

Ava^iXag). 1) Sohn des Kretines, von messeni-

scher Herkunft, Tyrann von Khegion und spater

von Zankle ; er stfirzte die in Rhegion herrschende

Oligarchie (Aristot. pol. VI p. 1360 a 38) und

regierte von 494—476 v. Chr. (Diod. XI 48, 2).

Bald nach seinem Antritt veranlasste er die aus-

wandernden Samier, die von den Zanklaeern einge-

laden waren, sich der ihm feindlichen Stadt Zankle

zu bemachtigen, die damals unbewacht war. Die

Samier brachten Zankle in ihren Besitz, verban-

den sich aber darauf mit Hippokrates von Gela

und spater mit Gelon, was den A. bewogen zu

haben scheint, sie zu vertreiben und Zankle mit

einer gemischten BevOlkerung neu zu gninden;

die Stadt erhielt jetzt den Namen Messana und

A. beherrschte seitdem beide Stadte (Herod. VI
23, 2. VII 164. Thuk. VI 4, 5; was Paus. IV

23, 6ff. fiber die Grundung von Messana durch

A. 01. 29 erzahlt. ist erdichtet). Mit den Tyran-

nen von Gela und Syrakus war A. verfeindet;

er war es, der im J. 480 die Karthager zum An-
griff anf Sicilien veranlasste und ihnen seine

Kinder zu Geiseln gab (Herod. VII 165, 2). Je-

doch zu anderen Zeiten muss ein gutes Ver-

haltnis bestanden haben, da Hierons erste Gattin

die Tochter des A. war (Schol. Pind. Pyth. I

112). Zuletzt gegen Ende seiner Regierung wollte

er das benachbarte Lokri angreifen , ward aber

durch Hierons Einspruch davon abgehalten (Schol.

Pind. Pyth. I 99. Boeckh expl. Pind. II 240f.).

Vereinzelte Notizen fiber ihn bei Herakleid. Pol.

. 25. Pollux V 73 (Aristot. frg. 527). Strab. VI 257.

S. Holm Gesch. Sicil. I 199. 411.

10 2) Spartaner, Sohn des Archidamos (Herod.

VIII 131), vielleicht nicht verschieden von

3) dem Spartaner, der bei Plutarch Sol. 10

unter den Schiedsrichtern aufgefuhrt wird, die

den Streit Athens mit Salamis schlichteten. S.

Plut. apophth. Lacon. p. 217 C. [Niese.]

4) Aus Byzantion , fiberlieferte Ende 409 v.

Chr. den belagernden Athenern seine Vaterstadt

(Xen. Hell. I 3, 18. 20. Plut. Alk. 31, 2—5; vgl.

Polyaen. I 47, 2. Diod. XIII 66, 5. 6. 67). Er
20 hatte deswegen spater in Sparta einen Process zu

bestehen, wurde aber freigesprochen (Xen. a. O.

19. Plut. Alk. 31, 5. 6. 32, 1). [Judeich.]

5) Aus Larissa, Naturforscher und Pythago-
reer, als der Zauberei verdachtig unter Augustus

(28 v. Chr.) aus Italien vertrieben (Euseb. Chron.

01. 188, 1). Die Vergleichung von Plinius XXV
154 und Dioskorides IV 79 beweist, dass er zu

den von Sextius Niger benutzten Autoren gehOrte

(M. We 11m ann Herm. XXIV 534). Vermutlich

30 ist er die Persbnlichkeit, von der die Verbindung
von Neupythagoreertum mit Medicin herruhrt.

Citiert wird er von Plinius XIX 20. XXV 154.

XXVIII 181. XXX 14. XXXII 141. XXXV 175,

ausserdem genannt im Quellenverzeichnis zu B.

19. 21—26. 28—31. Vgl. Stadler D. Quellen

d. Plin. im 19. B., Munch. Diss. 1891, 29f. S.

auch Anaxilaides. [M. Wellmann.]
Anaxilas (selten 'Avag'ihxog), Dichter der mitt-

leren KomOdie, durch den Namen deutlich als

40 Fremder dorischer Heimat charakterisiert. Seine

Zeit wird durcb die Verhflhnung Platons (frg. 14 K.)

bestimmt ; die Hetaere Neottis hat er wie Eubu-
los und Antiphanes zur Titelheldin gemacht, von
dem Treiben ihrer Zeit- und Kunstgenossinnen
giebt das einzige langere Bruchstuck (22 K.)

ein etwas breit ausgefuhrtes aber lebendiges Bild.

Sonst ist von den sparlichen Uberresten des Dich-
ters wenig zu sagen. Die erhaltenen Titel deuten

meist entweder auf Travestien mythologischer

50 Stoffe, wie Kigxtj Ka/.mpo> r/.avxog Xdgneg TQgai
Ntjosvg (wenn nicht der Koch dieses Namens ge-

meint ist, wie in Anaxandrides gleichnamiger

KomQdie) oder auf Typenbilder des Lebens, wie

"Ayqoiy.og Av/.tjTTJg Avgoaoiog 'Oon&oy.ojiog (wohl

als Parodie zu hxoxo/wg neu gebildet) Xgvoo-
yoog Mdyetgoi 'Yazirdog xoovofiooxog (vielleicht

Apolls Liebling in travestierter Form) IlXovaioi.

Ein Stuck heisst Borgv'/.i'cov (gebildet wie Kaft-

.Tt'/./ft)i'), wohl Personenname. Bemerkenswert ist

60 die Charakterkomodie Movoxooxog, gewiss durch

Phrynichos Movozonxog beeinfiusst, ebenso wie das

gleichbenannte Stfick des Ophelion. M ein eke
iiist. crit. 406. Fragmente bei Meineke IH 341.

Kock II 264. '
..

[Kaibel.]

Anaxilea (ra 'Ava^llea), Ortlichkeit oder Hei-

ligtum auf Kos. Journ. Hell. Stud. IX 324.

Hicks-Paton Inscriptions of Cos nr. 394.

[Hirschfeld.]
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Anaxileia ('Avagiksia), Name einer Amazone
auf einer Vase. CIG 7573. [Toepffer.]

Anaxllla, nach Teuffel (in der 2. Auflage

dieser Encyclopadie), Pape-Benseler u. a. eine

Dichterin. Das einzige Zeugnis ist das Stobaeus-

excerpt Phot. cod. 167 p. 114b 28: IIoir)zal 8k

'AftrjvodmQog 'Avag~ikh\g "Ag%ixjiog 'AnoUwvldqg xxl.

Hier kann (zumal nach den Beobachtungen von

A. Elter) kaum jemand anders gemeint sein, als

gleichen Titel wie das Werk des Hekataios (Harp,

p. 5, 10) erhielt (ev xfj
'Hgwoloyla. Athen. XI

498 b; vgl. Strab. XI 508), in ionischem Dialekt,

das der Grammatiker Apollodor von Athen noch

las (Bekker Anecd. 783). Die pythagorisieTende

Symbolik , die seltsamerweise im 5. Jhdt. auch

in Ionien Boden gewann, wovon Ion von Chios

und Andron von Ephesos Zeugnis ablegen, ergriff

auch ihn, so dass er eine Erklarung der pytha-

der bei Stobaeus einigemal citierte Komiker Ana- 10 goreischen Sprfiche verfasste (Sv/tpokwv Ilvfta-

xilas, s. d. [Crusius.]
---'-- >-*-•- =>-=^ o..;j„„ a„„„i,„ j„„„ „,

Anaximachos. Eponymer Priester in Rhodos

2. oder 1. Jhdt. v. Chr., CIG HI praef. VI 66.

[Kirchner.]

Anaximandros (Ava£liiavdgog). 1) Sohn des

Praxiades, aus Milet, Mitbtirger und Nachfolger

des Thales in Naturforschung und Philosophie.

Zufolge einer Angabe Apollodors wurde er 01.

42, 3 (610 v. Chr.) geboren und starb bald

nach dem J. 547 ; er war wie Thales durch astro- 20

nomische und physikalische Kenntnisse beriihmt

und soil zuerst in Griechenland Sonnenuhren,

Erd- und Himmelskarten verfertigt haben. Von
seiner Philosophie, die er in einem Werke Jlsgl

<pvaea>g, der ersten philosophischen Schrift der

Griechen, niedergelegt hatte, ist Weniges bekannt.

Der Hauptsatz derselben war, dass der Anfang

(agxv) aUer Dinge ein Unendliches oder Unbe-

grenztes (cLnsigw) sei, welches die Moglichkeit zu

unendlich vielen und mannigfaltigen Bildungen 30 Luft, als das betrachtete, woraus alles hervorge-

yogelcov k^rjyrjaig Said.). Suidas Angabe, dass er

unter Artaxerxes Mnemon (405/4—359,8) lebte, ist

kein Hindernis der sich aufdrangendenVermutung,

dass er der von Xenophon (symp. 3, 6) genannte

Genosse des Thasiers Stesimbrotos in der hypo-

noetischen Erklarung Homers ist. [Schwartz.]

Anaximenes. 1) Sohn des Sokrates. 'Aqx<*»>

to 8' in Olbia in der Kaiserzeit, Latyschew
Inscr. orae septentr. Ponti E. I 77. [Kirchner.]

2) Sohn des Eurystratos, aus Milet, Schuler

des Anaximandros, blfihte nach Apollodor (Di els

Rh. Mus. XXXI 27) um 01. 58, 3 (546 v. Chr.)

und starb 01. 63 (528—524 v. Chr.). In seiner

Lehre schloss er sich seinem Vorganger nament-

lich mit der Behauptung eines unendlichen, un-

aufhorlich sich bewegenden Urwesens an, aber er

wich zugleich darin von ihm ab, dass er nicht

ein unbestimmtes oder qualitatsloses Unendliches

annahm, sondern ein bestimmtes Element, die

in sich trage, selbst aber nichts raumlich oder

zeitlich oder stofflich Begrenztes an sich habe

(wie das Wasser, aus welchem Thales alles ab-

leitete). Das Unendliche ist nach A. ewig und

unverganglich, es umfasst und lenkt (d. h. bewegt)

alles; infolge dieser ewigen Bewegung entstand

die Welt, indem zuerst die entgegengesetzten Po-

tenzen des Warmen und Kalten (des feinerund

griiber Materiellen) sich aussonderten , aus ihrer

gangen sei und wodurch alles erhalten und be-

lebt werde. Die Luft ist grenzenlos und in ewiger

Bewegung, aus ihr entsteht alles auf dem Wege
der Verdiinnung und Verdichtung; durch Ver-

diinnung (aoaiwoig) das feine Element des Feuers,

durch Verdichtung {nvxvmaig) die grOberen Sub-

stanzen des Windes, Gewolkes, Wassers, der Erde,

der Gesteine, aus Verbindungen dieser Elemente

endlich die zusammengesetzteren Korper. Bei der

Verbindung das Flussige und sodann aus diesem 40 Weltbildung entstand zuerst aus verdichteter Luft
- - - n " n T ..^.._j

die in der Mitte auf Luft schwebende dunne Erd-

platte ; feuchte, von ihr aufsteigende Dttnste, welche

in den oberen Regionen sich lockerten, warden

dort feurig und bildeten die blattartigen Scheiben

der Sonne und des Mondes, die sich um die Erde

bewegen, ohne je unter den Horizont zu ver-

sinken ; die Sterne sind wie Nagel an dem glas-

artigen HimmelsgewOlbe befestigt. Mensch und

Tier sind belebt durch die Luft; ,wie unsere

durch abermalige Ausscheidungen Erde, Luft und

die kugelformige feurige Weltrinde entstanden.

Als diese darauf zersprang, sammelte sich ein

Teil ihrer Feuermassen in drei Hohlringen ver-

dichteter Luft von der Dicke des Erddurchmessers,

welche, durch gleiche Abstande getrennt, concen-

trisch die tellerfOrmige Erde umkreisen und deren

kreisffirmige Offnungen uns als Gestirne erscheinen,

und zwar in abnehmender Helligkeit die des aus

sersten Ringes als Sonne , die des mittleren als 50 Seele, die aus Luft besteht , uns zusammenhalt,

Mond, die des innersten als Sterne. Wie aber

alles Einzelne aus einem anderen Stoffe hervor-

gegangen ist, so lost es sich auch wieder in ihn

auf, denn ,die Dinge mussen einander Busse und

Strafe zahlen fur ihre Ungerechtigkeit nach der

Ordnung der Zeit' (Simplic. Phys. 24, 18). Wahr-

scheinlich hat A. auch schon, wie spater Hera-

kleitos, gelehrt, dass die ganze Weltbildung eine

nur zeitweilige sei und daher in der unendlichen

so umgiebt auch das ganze Weltall Hauch und

Luff (Aet. plac. I 3, 4). Die Lehre des A. wurde

spater wieder aufgenommen von Diogenes aus

Apollonia. Vgl. Chiappelli Archiv f. Gesch. d.Ph.

I 582. Diels Doxogr. 663 a. Uberweg I § 14.

Zeller Ia» 238-253. [E. Wellmann.]

3) Sohn des Aristokles (Suid.) aus Lampsa-

kos (so allgemein; nur Luk. Her. 3, wo Muller

FHG II 43 Eevonrjfyg herstellen will, nennt ihn

Zeit fortwahrend neue Weltbildungen auf einander 60 einen Chier), angesehener Rhetor, dessen Blute

folffen Vsl SchleieTmacherAbh.Berl.Akad. um die Mitte und in die zweite Halfte des 4.

.„?- " -r 5 ,' fa„ K „ "A lorn, 1S7S
1811. Lutze tjber A.s "Ausiqov, Leipz. 1878.

Neuha-user Anaxim. Miles., Bonn 1883. Diels

Doxogr. 662a. Uberweg I § 13. Zeller I a 5

196-238. [E- Wellmann.]

2) Anaximandros von Milet der jtogere (FHG
n 67. Diog. Laert. II 2) verfasste eine pro-

saische Darstellung der Heldensage, welche den

vorchristlichen Jhdts. fallt. Die Grenzen seiner

Lebenszeit setzt Usener (11) zwischen 01. 97 und

115, Blass (378) zwischen 380 und 320. Diodor

XV 76, 4 zahlt ihn unter den ardoeg y.axa xcu-

Suar afiot (ivrj/iris auf, die um 366 (schon oder

noch) lehten, wie Isokrates, Aristoteles, Platon,

Xenophon u. a. Nach Eusebios OL 112, 4 gait
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er im J. 329 fiir beriihmt ; damit stimmt iiber- letzteren tcilen uns Hermippos (Harp. s. Evdiag)
ein Kedrenos I 277 (Migne Patr. Gr. CXXI 314) und der Perioget Diodoros , ein jiingerer Zeitge-

riKfiaoE Kara rovg xqovovs 'AXs^dvdgov tov Maxe- nosse des A. (Athen. XIII 591 e), iibereinstimmend
Sovog. Als ScMler des Kynikers Diogenes (Suid. mit, dass A. die Anklagerede des Euthias gegen
Diog. Laert. VI 57) und des Rhetors Zoilos aus • Phryne verfasst habe. Die kurze Recapitulation
Amphipolis (Suid.) war er zugleich philosophisch des Inhalts der Klage (avaxeyaXalwoig xati>' vno-
und rbetorisoh vorgebildet. Wie er in Athen seine &emv) hat uns Neokles daraus erhalten (Anon.
Bildung empfangen hatte, so wirkte er auch da- Segu. I 455 Sp. ; iiber den Stil dieses Fragments
selbst als Rhetor und Sophist (gewOhnlich wird Blass 398; vgl. auch Sauppe O. A. n 302 zu
er qtjtcoq genannt, ao<ptovf)g nur bei Paus. VI 18, 10 Hyp. frg. 3). In des Isokrates Trapezitikos ver-

5. Plut. Dem. et Cic. comp. 2. Philod. rhet. IV mutet Grosse Progr. Arnstadt 1884 eine Schul-
p. 70 Gros = 216 Sudh.). Seiner Vorbildung ent- rede (keine wirkliche Gerichtsrede) aus der Schule
sprechend bekannte er sich zu der von Isokrates des A. (rec. v. Hiittner Jahresber. XLVI 1886,
bekampften dialektisch-eristischen Richtung der 38). Den Beweis endlich fiir seine Thiitigkeit

Kyniker, und aus eben diesem Verhaltnisse wer- auch im epideiktischen Fache giebt ausser den
den auch die Differenzen zwischen ihm und den Zeugnissen des Dion. Hal. a. O., der ihn unter
Isokratikern Theopompos und Theokritos von Chios den epideiktischen Rednern aufzahlt, und des
(Hermippos bei Athen. I 21 c. Stob. flor. XXXVI Philod. a. O., der dem A. Lobreden auf Gott-

20) zu erklaren sein (Usener 6ff.); besonders war heiten zuschreibt oder zum mindesten zutraut,

er mit ersterem verfeindet, an dem er ebenso aus- 20 sein (verlorenes) 'EXevtjg iyxmfttov , von dem der
gesucht als boshaft in seinem Tgixdgavog (s. u.) anonyme Verfasser der Hypothesis zu Isokrates X
Rache nahm. Schon von Philippos an den ma- sagt, dass es mehr eine Verteidigungs- als Lob-
kedonischen Hof gezogen (Paus. VI 18, 3; nach rede war. Die ebendort iiberlieferte Vermutung
Usener vor 01. 110 d. i. vor Berufung des Ari- des Machaon, dass diese Declamation des A. (nicht
stoteles), wurde er nach dem Zeugnisse des Sui- die des Gorgias) das von Isokrates in seiner He-
das, mit dem Val. Max. VII 3 ext. 4. Kedrenos lena gemeinte Gegenstuck sei , eine Vermutung,
a. O. Ps.-Kallisth. I 13 ubereinstimmen, Lehrer die neuerdings von Zycha (Progr. Leopoldst.
des Alexandres (iiber das Verhaltnis zu letzterem Gymn. Wien 1880. 35ff.; rec. v. Susemihl
s. Geier Alex. M. hist, script. 274; Progr. Halle Phil. Anz. XI 296) und Keil (Anal. Isocr. 8f.)

1848, 22). Die Notiz bei Diog. Laert. V 11, wo- 30 wieder aufgenommen worden ist, wird von Blass
nach Alexandres, als sein Verhaltnis zu Aristoteles Att. Bereds. I 2 74 mit guten Griinden bekampft.
erkaltete, um diesen zu kranken, den A. besonders Epideiktische Reden (oder Geschichtswerke?) wer-
ausgezeichnet und dem Xenokrates Geschenke ge- den es wohl auch gewesen sein, die A. in Olym-
.schickt habe, verliert an Glaubwiirdigkeit nach pia personlich vortrug, vorausgesetzt dass der
Vergleichung der Stelle bei Plut. Alex. 8, wo bei Luk. Her. 3 erwahnte Chier A. mit dem
statt A. Anaxarchos genannt wird. Um 334 be- Lampsakener identisch ist (Nit z sen De hist.

fand sich A. in seiner Vaterstadt. Als namlich Horn. II 88). Als Theoretiker befasste sich A.
Alexandros auf seinem Zuge nach Asien den Lam- teils mit rhetorischem Unterricht teils mit schrift-

psakenern im Zorne iiber ihre Perserfreundlichkeit licher Anweisung zur Redekunst. Ziel seines Unter-
Untergang geschworen hatte, da schickten diese 40 richts war nach einer Ausserung bei Philod. rhet.

den A. zu ihm als Abgesandten , und wirklich p. 209 Gros, seinen Schiilern das dtj/irjyogeTv und
rettete A. seine bedrohte Vaterstadt freilich we- dixoXoysiv beizubringen , also praktische Redner
niger durch das Ansehen, in dem er bei Alexan- heranzubilden. Dies Ziel verfolgt vornehmlich das
dros stand, als vielmehr durch seine Geistesgegen- unter Aristoteles Namen erhaltene , wegen des
wart und Schlauheit (Paus. VI 18, 2ff. Val. Max. vorausgeschickten Widmungsbriefes an Alexandros
a. O.). Dafiir setzten ihm seine dankbaren Mit- yrjTogixij .-igog 'AkigavdQov genannte Lehrbucb.
burger spater ein Standbild in Olympia, das noch das aller Wahrscheinlichkeit nach den A. zum
Pausanias (a. O.) sah. Nach Suidas begleitete Verfasser hat. Sicher ist, dass A. vor Aristoteles
A. den Alexandros auf seinen Feldziigen. Als nennenswerte Beitrage zu der Theorie der Rede
Schiiler des A. werden angefuhrt der Redner Ti- 50 geliefert hat (Dion. Hal. ad Amm. I 2). Sicher
molaos aus Larisa (Suid. s. Tt/.i6/.aog) , der be- ist ferner, dass A. ein Lehrbuch der Rhetorik
ruchtigte Fliichtlingsjager Archias aus Thurioi {reyyai) veroffentlicht hat (Dion. Hal. de Isae. 19).

(Demetrios bei Plut. Demosth. 28. Ps.-Plut. vit. Nun uberliefert uns Quint. Ill 4, 9 unter dem
X or. 846 e) und ein ungenannter Jungling bei Namen des A. eine Einteilung der Reden in zwei
Plut. reg. et imp. apophthegm. 182 e. Gattungen (Vdlks- und Gerichtsreden) und sieben

Des A. eigentlicher Beruf, den er als ausiiben- Arten , unter denen sich das nur dem A. eigen-
der Kunstler wie als Theoretiker betrieb, war die tiimliche eldog iteraonxov befindet ; dieselbe Ein-
Redekunst. Von seiner Praxis zeugt zuniichst die teilung findet sich wOrtlich im Anfange der ge
Notiz bei Pausanias VI 18, 6, wonach er in der nannten Rhetorik an Alexandros (mit Spengels
Rede aus dem Stegreife von keinem ubertroffen 60 jetzt fast ailgemein. auch von Gegnern Spengels,
wurde. Auf ihn als Stegreifredner mag wohl die wie Rose, Susemihl, gebilligter Textesiinde-

hohnische Bemerkung des Theokritos zu beziehen rung). Da lag gewiss die Vermutung nahe, dass
sein

: ,Jetzt beginnt ein Strom von Worten, aber wir in dieser Rhetorik das Lehrbuch des A. vor
ein Getriiufel von Sinn' (Stob. a. 0.). Ausser- uns haben. Diese vor mehr denn 300 Jahren
dem befasste er sich nach Dion. Hal. de Isae. 19 zuerst von Petrus Victorius (Comm. z. arist.

mit avfifSovXevxixoi und Sixavixoi dyoivsg. Unter Rhet. 1548) aufgestellte , in neuerer Zeit von
den ersteren vernmtet Blass 380f. fingierte Reden Spengel mit glanzendem Scharfsinn in zahl-
ahnlich denen des Isokrates. Mit Bezug auf die reichenAbhandlungennaherbegrundeteHypothese

fand bei den meisten und namhaftesten Kennern geltend gemacht hat, sind ihm ,nicht in jeder Be-

rhetorischer Litteratur, wie Westermann, ziehung vollstandig ttberzeugend', immerhin ist

Sauppe, Halm, Kayser, Finckh, Usener, ihm A. der mutmassliche Verfasser (452); danach

Blass, anfanglich auch Volkmann Billigung ist der Irrtum von Ma ass DLZ 1884, 1336, wo-

und Unterstiitzung; es fehlte jedoch nicht und nachHeitz die Rhetorik dem A. ,energisch' ab-

fehlt bis in die neueste Zeit hinein nicht an Zweif- gesprochen haben soil, zu berichtigen. Die Rhe-

lern und Gegnern. Als endgultig abgethan miissen torik kann— das hat Spengel iiberzeugend nach-

die Ansichten derer gelten, die das Lehrbuch eines gewiesen — als Ganzes betrachtet in dem Ent-

alten Technographen, wie des Korax (so besonders wicklungsgange der griechischen Rhetorik nur vor

Oarnier, wogegen z. B. Havet Memoires 222ff.), 10 der Wirksamkeit des Aristoteles, .nicht fruher und

oder eine aristotelische Schrift (so lange Zeit nicht spater, Platz finden. In Ubereinstimmung

Lersch, den besonders Spengel bekampfte) in mit ihm stellt Cope eine Bekanntschaft mit der

den Handen zu haben glaubten. Unhaltbar sind aristotelischen Rhetorik bei nnserem Autor in Ab-

auch die Ansichten derer , die eine einheitliche rede. Die wenigen Ahnlichkeiten mit Aristoteles,

Composition der Rhetorik bestritten und in ihr die angefuhrt werden, nStigen noch durchaus nicht,

entweder eine Compilation eines Peripatetikers eine Abhangigkeit von ihm anzunehmen. Man

erblickten, der die Theorie des Isokrates mit der unterschatzt vielfach die Ausbildung der Rhetorik

des Aristoteles zu vereinigen strebte (Rose) oder vor Aristoteles .und iibersieht iiber den verschwin-

sie aus zwei Schriften bestehen liessen (Benoit dend wenigen Ahnlichkeiten, die zudem sehr auf

•c. 1—28 Theodekteisches, 29 bis Schluss Korax, 20 der Oberflache liegen, die vielen grundsatzlichen

dagegen besonders Havet Mem. 224ff.) oder min- Verschiedenheiten. Zweifellos ist der Kernunserer

destens drei von verschiedenen Verfassern her- Schrift im ganzen isokratisch. Daher verfielen

riihrende, spater zu einem Handbuche lose zusam- auch einige Gelehrte auf einen Isokratiker oder

mengestellte Abhandlungen annehmen zu miissen Isokrates selbst als Verfasser, so Lersch, nach-

glaubten (so Barthelemy Saint-Hilaire, da- dem er die Verteidigung des Aristoteles als Ver-

gegen Ipfelkofer 5f. 9) oder gar ein armseliges fassers aufgegeben hatte, und Havet Mem. 217f.

Flickwerk eines aus den verschiedensten , zum (vgl. auch Cope 413. 417. Sanneg De schola

Teil guten alten , zum Teil schlecbten spateren Isocr. 2). Doch hatte ein Isokratiker, von allem

Quellen schepfenden geist- und gedankenlosen andern abgesehen., in der Lehre vom Ausdruck

Falsarius aus der spatesten Zeit der griechischen 30 Besseres leisten miissen und z. B. von den Rhyth-

Rhetorik entdeckt zu haben wahnten (Campe, men und Metaphern nicht ganz Umgang nehmen

den besonders Spengel Philol. XVIII 604ff. wi- kOnnen (Spengel Zschr. f. Alt.-Wiss. V 1847, 12ffi

derlegte). Dariiber herrscht heute allgemeine Usener 33—43. Kayser Jahrb. f. Philol. LXX
Ubereinstimmung , dass wir es mit einem alten, 1854, 280; Zschr. f. Alt.-Wiss. XIV 1856, 246. 249.

jedenfalls vorhermagoreischen Lehrbuche zu thun Blass 393f.). Somit bleibt es nach wie vor hochst

haben, das, von Einzelstellen abgesehen, in der wahrschcinlich , dass A. der Verfasser der viel-

Hauptsache die einheitliche Production eines nach umstrittenen Rhetorik ist, zumal unter gleichzei-

einem bestimmten Plane folgerichtig arbeitenden tiger Annahme der Vermutung Ipfelkofers, dass

Autors ist. Zweifel bestehen nur noch in Betreff wir es mit einer Uberarbeitung der ursprunghchen

der Entstehungszeit innerhalb eines engbegrenzten 40 Techne zu thun haben. Fiir die Ansetzung der

Zeitraums vor oder nach Aristoteles und meist Techne vor Veroffentlichung der aristotelischen

im Zusammenhange damit in Betreff der Person Rhetorik spricht auch die Wahl der Beispiele in

des Verfassers. Susemihl setzt neuerdings die den beiden Schriften. Es kann nicht Zufall ge-

Schrift, die er als ein Ubergangsglied von der nannt werden, dass die von unserem Autor fast

isokratischen zur hermagoreischen Rhetorik be- durchgangig (Blass 395) selbstgebildeten Bei-

zeichnet , ins 3. Jhdt. und zwar eher in dessen spiele sich oft auf den athenischen Seebund oder

Anfang oder Mitte als in sein Ende ; er bezieht auf das Verhaltnis zu den Lakedaimoniern und

sich hierbei mehrfach auf Mitteilungen seines Thebanern beziehen, nie auf das zu Philippos und

SchOlers Thiele; gegen die Argumente beider Alexandros oder gar auf spatere Ereigmsse. Die

wendet sich sehr entschieden Blass 586f. Fiir 50 spateste erwahnte Thatsache ist die Besiegung

eine Ansetzung nach Aristoteles machte man gel- der Karthager durch Timoleon im J. 343 ;
danach

tend, dass die Rhetorik durch Aristoteles mehr scheint die Techne um 340 geschrieben, das ist

oderminderbeeinflussterscheint(soRose,Zeller, vor Aristoteles Rhetorik, in der der letzte Kneg

Barthe"lemv, der Schritt fur Schritt einen Pla- Philipps und der Athener erwahnt wird (Blass

giator der aristotelischen Rhetorik verfolgen zu 391 und Anm. 3; Usener 23f. setzt die Ab-

kOnnen glanbt, zuletzt noch Susemihl). Eine .Be- fassung friihestens 340, spiitestens 336, Spengel

einflussung durch die fortgeschritteneren Ansichten zwischen 340 bis 330; gegen letzteren Ansatz

des Aristoteles' hiilt auch Volkmann (J. Miiller Usener und Blass a. O.). Wann die Rhetorik

Handbuch II 1885, 456) fiir .keineswegs ausge- unter die aristotelischen Werke sich emgeschhehen

schlossen' nnd betrachtet deshalb die Frage nach 60 hat, ist schwer zu entscheiden. Vermutlich hangt

dem Verfasser noch als offene (dagegen Blass diese Frage mit der Datierung des Widmungs-

383, 5). Heinze (Uberwegs Gmndriss d. Gesch. briefes zusammen, durch den, wie es scheint, em

d. Philos. d. Alt.', Berlin 1886, 197), lasst die speculator Kopf die Schrift nnter die aristote-

Techne ungefahr in der Zeit des Aristoteles wahr- lischen Werke einschmuggeln wollte. Dass der

scheinUch unter Benutzung der Rhetorik des A.' Brief Aristoteles nichts angeht, steht allgemein

entstanden sein. Heitz 287 setzt sie ,ziemlich fest; aber ebenso ausgemacht ist, dass der Ver-

gleichzeitig mit der Rhetorik des Aristoteles'

;

fasser dieses abgeschmackten Machwerks mit dem

die Grunde, die man fflr die Autorschaft des A. Verfasser unserer Rhetorik nicht identisch sein
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kann, was gegeniiber Eose, Campe, Zeller be-

sonders eingehend dargethan hat Ipfelkofer
19—27. Fiir die Datierung des Briefes haben
wir einen Anhalt bei Athen. XI 508 a. Die dort

unter dem Namen des Aristoteles iiberlieferte De-
finition des vofiog findet sich wOrtlich in dem
Briefe 1420 a 25, in den sie vermutlich von dem
Falscher des Briefes aus der Ehetorik selbst c.

1 p. 1422 a 2 und c. 2 p. 1424 a 10 mit wenigen

die Beglaubigungsmittel (silaxeig) erortertundzwar
7—14 die eigentlich rednerischen (svtsjcvoi), her-

genommen unmittelbar von den Aussagen der

Menschen, ihren Handlungen und ihrer ganzen
Personlichkeit : das Wahrscheinliche c. 7, Beispiele

8, xexfiriQwi , d. i. Nachweis von Widerspriichen

in der Sache oder in den Worten des Gegners 9
(ganz anders Aristoteles), iv&vfttf/iaxa d. i. Nach-
weis von Widerspriichen in weitestem Sinne 10

Anderungen heriibergenommen worden ist ; sonach 10 (verschieden Aristoteles, vgl. Usener 37), Ge-
ist der Brief spatestens im 2. nachcbristlichen

Jhdt. der Techne vorausgeschickt worden (Heitz
286, 1). Unter den Werken des Aristoteles zahlt

die Schrift weder Diogenes noch der Anonymus
403 West. auf. Unter des Aristoteles Namen ci-

tiert den Anfang der Schrift erst Syrianos (Mitte
des 5. Jhdts. n. Chr.) ; die Erwahnung von xs%vat

§ritoQtxai bei David in categ. 25 b 18 und Sim-
plikios ebenda a 42 beweist fiir unsere Techne

meinspriiche 11, Anzeichen 12, iXsy%oi d. i. un-

umsto'ssliche Beweise 13. Bs folgen c. 14—17

die erganzend von aussen hinzutretenden ziioxng

(ijil&sxoi, spater axe%voi) : So^a xov Xeyovzog d. i.

Gutachten des Sprechers (nur unserem Autor eigen)

14, Zeugenaussagen 15, peinliehe Fragen 16, Eide

17. Fernere rhetorische Mittel sind: ziQoxaxa-

Xfjijtug d. i. Vorwegnahme von Einwanden und
Vorwiirfen der ZuhOrer und Gegner 18, Bitten an

nichts. Infolge ihrer Einreihung unter die Werke 20 die ZuhOrer 19, kurz recapitulierende Schlussge-

des Aristoteles hat die Schrift nicht wenige Ver-
anderungen ihrer urspriinglichen Form erlitten,

da eben jeder Leser in dem Biichlein die bekann-
ten rhetorischen Lehren des Philosophen wieder-

finden zu miissen glaubte (Ipfelkofer 54). Spu-
ren anaximeneischer Doctrin bei spateren Bhe-
toren verfolgt Spengel in seinem Commentar.
Die hauptsachlichsten Grundsatze der Ehetorik
soil nach Lersch Zschr. f. Alt.-Wiss. IV (1846)

danken 20. An falscher Stelle eingeschoben ist

c. 21 iiber elgrnvsia; es gehOrt hinter 28 (Ipfel-

kofer 36ff.). Die folgenden c. 22—28 betreffen

Mittel der rednerischen Darstellung (den 1. 1. Mfig
kennt unser Autor noch nicht), darunter Vor-

schriften iiber das daxeia leyuv (,die geschmack-
volle, elegante, mit Gedanken und Sentenzen

geschmiickte Darstellung der Eede', Spengel),
die [irjxi] rcov loycov oder das Ausdehnen und

940 Dionysios von Halikarnass in seiner eigenen 30 Verkiirzen der Eede 22, die Arten und Stellungen
sich zu eigen gemacht haben. Nach Graeven
(Cornuti artis rhetoricae epitome, Berlin 1891,

XLVI. XLIX. LIII, 1. LXX, 4) lag vermutlich
dem Neokles , Theon und dem lateinischen Ver-
fasser der von Cicero und Cornificius gemeinsam
beniitzten Ars ein und dasselbe griechische Lehr-
buch mit anaximeneischer Doctrin vor. Auf Ahn-
lichkeiten mit den Vorschriften der Progymnas-
matiker hat Campe aufmerksam gemacht, nur

von Wortern (dunkel und confus) 23, iiber das

eig Svo sQutjvevsiv (zweigliederige Periode) 24, iiber

Deutlichkeit des Ausdrucks (hier auch iiber Ver-

meidung des Hiatus) 25 , endlich iiber die gor-

gianischen Piguren 26—28. Dies ist der schwachste
Teil der ganzen Schrift, der Teil, der seine ur-

spriingliche Gestalt am wenigsten bewahrt hat.

Entschieden der schOnste und beste Teil ist der

dritte : xd£is c. 28—37. Hier werden wir von der
dass er den Verfasser aus diesen , nicht umge- 40 Meditierstube auf die Eednerbiihne selbst ge-

kehrt, schcpfen lasst.

Einen Grundriss des Lehrgebaudes findet man
bei Bias s 383—390 (vgl. auch Usener 24ff.

Heitz 286f.). Von vornherein vermisst man eine

Definition der Rhetorik. Im ganzen Buche findet

sich nicht einmal das Wort yijiogixij (dafiir ,-ro-

Xmxol Xoyoi). Es ist im Grande nur von den
s'Stj die Eede. Teil I c. 1—5 beschaftigt sich

mit den Swd/ieig, das ist der Bedeutung und dem

wiesen. Er giebt uns die Composition der Eede
als Ganzes nach ihren verschiedenen ddtj. Wir
lernen den aufgefundenen Stoff auf die einzelnen

Eedeteile verteilen: ngooifiiov , djtayyeXia (auch

Sirjytjotg), fiefiaicooig, Tigoxaxdltjyjig oder xd Ttgdg

rovg dvxtSi'xovg, jcaW.Xoyia (auch iniXoyog ; darin

eingeschlossen die Erweckung der Affecte). Es
folgen noch zwei kurze Anhiinge, von denen der

erste in diirftiger, alberner Weise den vom eri-

Inhalte der einzelnen Arten, der anratenden und 50 stisch-isokratischen Standpunkte an sich wohl
abmahnenden (1. 2), lobenden und tadelnden (3),

anklagenden und verteidigenden (4), untersuchen-
den Art (5). Die Arten kOnnen bald fiir sich

allein, bald auch in Verbindung miteinander zur

Anwendung kommen. Beim rfdog xgorgextixdv

werden ungesucht und naturgemass die xe/.ixd

xeipakaia, beim eyxco/ntaaxixov und ipuxxixov die

avg~rjoEtg und xaxitvcooeig als bei diesen s"8>] be-

sonders hervortretend abgehandelt. Es bleiben

verstandlichen Satz ausfiihrt, dass ahnliche Kegeln
wie fiir die Eede auch fiir das Leben gelten

mussten, der andere eine ethisch-politische Gno-
mologie enthalt, die grossenteils aus der Techne
zusammengestellt ist. Der zweite Anhang wird

fast allgemein als spatere Compilation verworfen

;

die Echtheit des ersten verteidigen Spengel und
Usener, leugnenHavet. Campe, Cope, Ipfel-
kofer 27ff.; Blass 389f! halt es fur wahrschein-

die Ttioxug, die besonders den xaxrjyoglat und goto- 60 lich, dass beide Anhange urspriinglich nicht zur
Xoyim zufallen; diese nebst den xgoxaxaXtjipsig,

alxrjfiaxa , Tiaj.M.oyim und der rednerischen Dar-
stellung, die alien stdt] ohne Unterschied gleich

gemeinsam sind, werden in Teil II verwiesen c.

6—28 : %Qr\oEiq oder genauer &v TtQoa&eovtai xotvfj

xal d>g avxotg del ypfjofiat , das ist rhetorische
Mittel, die jedem eldog unentbehrlich sind. Nach
Aufzahlung derselben in c. 6 werden c. 7—17

Techne gehorten : eine zureichende Erklarung fiir

ihr Vorhandensein und ihre Eigentumlichkeit weiss

er jedoch nicht zu geben.

Schon aus der gegebenen Ubersicht leuchtet

ein, dass wir in unserer Ehetorik ein • altes, vor-

aristotelisches Lehrbuch vor uns haben. Nur un-

serer Techne eigentiimlich ist die Einteilung und
Durchfiihrung des Stoffes nach den eiStj ; von den

drei durch Aristoteles geschaffenen yevtj kennt

unsere Ehetorik das ysvog emdsixxixov ausdr&ek-

lich und formell noch nicht, wenn auch die Ele-

mente dazu in dem eldog iyxco/Maaxixov und ipzx-

xixdv schon vorhanden sind. Nur unserer Techne

eigentiimlich ist auch die Aufstellung des eidog

i&zaozixov, von dem nach Auffindung der drei

yhi) in der ganzen spateren Zeit nirgends auch

nur eine Spur zu finden ist. Unserer Techne

fehlt das seit Aristoteles einen festen Bestandteil

der rednerischen Uberzeugungsmittel bildende Ca-

pitel vom fjtiog (Ipfelkofer 46). Es fehlt ihr

die seit Aristoteles ganz allgemein anerkannte

Lehre, dass die W£ig verschieden sei auch nach

den etdr) der Eeden (Ipfelkofer 52). Mit der

alten Ehetorik iiberhaupt gemeinsam ist ihr das

Pehlen von Vorschriften iiber den Vortrag und

das Gedachtnis und die Unkenntnis der Status-

lehre (wenngleich schon Keime, Volkmann45f.).

Auch lasst der ausserst diirre und diirftige Ab-

schnitt iiber den Stil und seine Stelle unter den

Beglaubigungsmitteln auf ein hohes Alter schlies-

sen. Dazu kommt endlich das Schwanken in der

Terminologie gegeniiber dem spateren Usus, der

sich so fest ausgebildet hat, dass kein Ehetor im

wesentlichen davon abgewichen ist (im ubrigen

vgl. Spengel Philol. XVIII).

Hauptquelle unserer Ehetorik waren die at-

tischen Eedner. Aus ihrer Praxis hervorgegangen

(s. Spengels vortrefflichen Commentar. Kohl

De Isocratis suasoriarum dispositione, Creuznach

Progr. 1874. Lehmann de Lehnsfeld De or.

a,d Demonicum Isoerati abiudicanda ,
Leyden

1879), ist sie von einziger Wichtigkeit fiir das

Verstandnis ihrer Kunst. Zweck der Techne war

die Uberredung um jeden Preis , selbst mit un-

moralischen Mitteln (Ipfelkofer 23f.). Aus ihr

konnten die angehenden Eedner in demokratischen

Staaten am besten die sophistischen Kiinste, jeder

Sache, auch der schlechtesten, zum Siege zu ver-

helfen, kennen lernen, wozu die fiir den praktischen

Gebrauch iiberhaupt wenig geeignete aristoteli-

sche Ehetorik nicht anleitete. Im Verhaltnis zu

den friiheren Technographen wird man besonders

darin einen Portschritt unseres Autors erblicken,

dass er auf die Beweise ein Hauptgewicht legt.

Mit Aristoteles beriihrt sich unsere Ehetorik na-

turgemass vielfach. Jedoch tritt sie gegenuber

seiner- tiefbegriindeten und scharfgegliederten Sy-

stematik, seiner .Philosophie der Rhetorik' sehr

in Schatten. Dar Autor ist nur oberflachlich mit

Philosophie bekannter Empiriker. Um logische Ab-

teilungen und symmetrische Durchfiihrung kum-

mert sich unser Praktiker wenig; das Wichtigste

finden wir auch am ausfuhrlichsten behandelt.

Dabei Terliert er das Ganze nie aus den Augen

;

er ist im Gegenteil auf strenge Ordnung pein-

lich bedacht durch wiederholte Ankundigungen

und Verweisungen. Bei der Beurteilung der Schrift

als Kunstprodnct darf man nicht vergessen, dass

der Stoff zu boherem Schwunge, kunstvoller Com-

position, belebenden Figuren keinen Anlass gab.

Aus diesem Grande und infolge des ubertriebenen

Strebens des Autors nach Deutlichkeit und Uber-

sichtlichkeit ist der Gesamteindruck, den die im

ganzen isokratische Darstellung und Composition

bei dem Leser hinterlasst, der von Mattigkeit

und Schwache gema«s dem Urteil des Dion, de

Isae. 19 (Blass 395ff.). Bemerkenswert ist, dass

sich unentschuldbare Hiaten entgegen den Vor-

schriften der Techne vielfach finden, hauptsach-

lich in dem mittleren Teile der Schrift, was ein

grelles Streiflicht auf ihre Verderbtheit wirft.

Eben damit wird man auch etwaige sprachliche

Bedenken rechtfertigen, die nur zu oft ohne Grand

fiir eine spatere Ansetzung der Ehetorik geltend

gemacht worden sind (Spengel Praef. XL Use-

lOner 52. Blass 394. 587).

In der That ist die Ehetorik in sehr verwahr-

loster Gestalt und aus ganz spaten Hss. iiber-

liefert. Nicht wenige Verderbnisse, wie Einschieb-

sel, Nachtrage, Versetzungen , Liicken, fiir die

Campe mit Unrecht seinen Diaskeuasten verant-

wortlich macht, fallen der Uberlieferung zur Last

und hangen, wie Ipfelkofer an einigen Bei-

spielen schon dargelegt hat , zum Teil mit der

Einreihung der Ehetorik unter die Werke des

20 Aristoteles zusammen. Der Text erschien ausser

in den Gesamtausgaben des Aristoteles zuerst in

der Ausgabe der Rhetores Graeci von Aldus
(Venedig 1508) 235—268. Zu seiner Verbesserung

ist bis auf I. Bekker nur wenig geschehen, viel

dagegen von Spengel in der Specialausgabe A.

ars rhetorica quae vulgo fertur Aristotelis ad

Alexandrum, Zurich u. Winterthur 1844, mitneuem

Titel Leipzig 1847 und in seiner neuen Bearbei-

tung in den Ehet. Gr. I (Leipzig 1853) XI—XHI.
30 169—242. Tiber den hsl. Apparat vgl. Spengel

Spec.-Ausg. V—VIII. Usener 44ff. Die zuver-

lassigste Grundlage fiir die Textesrecension bieten

die Hss. C (Paris. 2039) , F (Florent. LX 18),

M (Monac. 75), alle erst saec. XV. Schatzbare von

Spengel bereits beniitzte kritische Beitriige haben

seliefert Sauppe Epist. crit. ad G. Hermannum,

Leipzig 1841, 148-151. Halm Philol. 1 1846, 576

—581. Finckh Progr. Heilbronn 1849, 12—20;

seitdem sindkritisch-exegetischeBeitrage ver8ffent-

401icht worden von Finckh Jahrb. f. Philol. LXIX

1854 634—637. Usener besonders 57ff. Funk-

hanel Philol. XV 1860, 620—625. Sauppe eben-

da 626—637. K ay s e r Jahrb. f. Philol. LXX 1854,

280—290; Zschr. f. Alt.-Wiss.XIV 1856, 241-253;

Eh. Mus. XVI 1861 , 62-71 ,
gelegentlich von

Campe, Ipfelkofer u. a. (s. u.). Lateimsche

tjbersetzungen finden sich in der Ausgabe der

Ehetores von Aldus 1523 und in einigen Ge-

samtausgaben des Aristoteles; die von Philel-

50phus (Venedig 1504) ist wieder aufgelegt in den

Ausgaben von Casaubonus und Duval und

bildet die Grundlage der tjbersetzungen in der

Aristotelesausgabe von B uh 1 e V (Strassburgl799)

1—166, in der der preuss. Akad. Ill (Berlin 1831)

727—742 und in der von Firmin Didot I (Pans

1848) 411—456. Gleichzeitig erschienen zwei

deutsche Ubersetzungen, beide Stuttgart 1840, die

eine von K neb el in der Aristotelesiibersetzung

von Hoffmeister und Knebel IV 2, die andere

60 von Spengel in der Metzlerschen Sammlung CCI.

Eine franzOsische Ubersetzung verOffentlichte B a r -

thelemy St.-Hilaire in Oeuvres d'Aristote.

La rhetorique LT (Paris 1870) 185—342. Eine

Ubersicht fiber die Litteratur zur Frage bis 1849

giebt Finckh If., bis 1889 Ipfelkofer; zu ver-

gleichen sind noch die Litteraturangaben bei

Westermann Gesch. d. griech. Bereds. 141, 8.

145, 4. Eehdantz Gett. gel. Anz. 1872, 1203.
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Susemihl 45 Iff. Bei Erwagung der Frage kom-
men insbcsondere in Betracht die Arbeiten von
Spengel Synag. (Stuttgart 1826) 182—191;
Zschr. f. Alt.-Wiss. VII 1840, 1258—1267; Vorbe-
merkungen zur Ubersetzung 311—317; Specialaus-

gabe VIII—XII. 99ff.; Zschr. f. Alt.-Wiss. V 1847,
9—14; Munch, gel. Anz. XL 1855, 115; Philol.

XVIII 1862, 604—646; Eh. Mus. XVIII 1863,
483. Lersch Sprachphilosophie der Alien II

Erwahnt wird dies Werk auoh von Diog. Laert. II

3 (A. 6 tag 'AXs^dvdqov 7igdg~st,g ysygaipcog). Har-
pokration s. AXxlfiaxog bezieht sioh auf Ereignisse

in Athen vor der Zerstijrung Thebens; danach
miisste das Werk sehr umfangreich gewesen sein.

Plin. ind. auct. XII. XIII eitiert A. unter den
Autoren, die ihm Stoff geboten haben, um fiber

die Baume Asiens zu schreiben. In dies Werk
gehort das Fragment bei Plut. Ales. fort. I 3.

(Bonn 1840) 280—290; Eh. Mus. 11842, 176-192; 10 Die geringe Zahl der erhaltenen Fragmente ge-

Zschr. f. Alt.-Wiss. IV 1846, 919—940. Campe
Jahrb. f. Philol. XLV 1845, 59-78; Philol. IX
1854, 106-128. 279-310 (auch IV 1849, 130).

Kayser a. O. Finckh De auctore rhetoricae

quae dicitur ad Alexandrum, Progr. Heilbronn
1849, 1—11. Havet Etude sur la rhe'torique

d'Aristote, Paris 1846, 122—126; De la rh^to-

rique connue sous le nom de rhe'torique a Ale-

xandre, in : Me'moires de l'academie des inscr. et

stattet ebensowenig auf die Form als auf die

historische Bedeutung der Geschichtswerke einen

sicheren Schluss. Doch muss die Form eine fiber-

wiegend rhetorische gewesen sein gemass dem
schriftstellerischen Charakter des EphoTos und
Theopompos ; an alien drei Historikern tadelt Plut.

reipubl. ger. praec. 6, dass sie ihre Feldherrn vor
Beginn der Schlacht sorgfaltig ausgearbeitete

Prunkreden und abgezirkelte Perioden vortragen
belles lettres I 2, 1852, 197—229. U s e n e r 20 lassen, indem er auf sie den Vers des Euripides
Quaestiones Anaximeneae, Gottingen 1856. Cope
An Introduction to Aristotle's Rhetoric, London
1867. Barth<51emy St.-Hilaire a. 0. 155—183.
Blass Att. Bereds. lis 382ff. Ipfelkofer Die
Ehetorik des A. unter den Werken des Aristoteles,

Wiirzburg Diss. 1889. Susemihl Gesch. d.

griech. Litt. in der Alexandrinerzeit II 451—457

;

quaest. Aristot. I Greifswald 1892, Xlff. ; Jahres-

ber. LXVII 153f.; vgl. ausserdem Westermann

anwendet: ovdslg mdrjQov zavza ftmQaivsi mXag
(vgl. Dion. Hal. de adm. vi die. Dem. 18; de Isae.

19). Fur die nicht gerade geringe Bedeutung der

Geschichtswerke spricht der Umstand, dass A.

von Kritikern der alexandrinischen Zeit gewiirdigt

wurde, in den Kanon der zehn griechischen Hi-
storiker aufgenommen zu werden (Montfaucon
Bibl. Coisl. 597). Gegen den harten TadelGeiers
283 nehmen den Historiker in Schutz Creuzer

a. O. 143—146. Sauppe O.A. II 321. Rose De 30 Hist Kunst d. GriechcnS 387 und Campe Philol.
Aristot. libr. ord. et auct., Berlin 1854, 100—104
Arist. pseudepigr. , Leipzig 1863, 136. Zeller
Philos. d. Griechen II 28, 78, 2. Heitz Forts, v.

O. Miiller Gesch. d. gr. Litt. II 2, 286f. Volk-
mann Rhetorik 2 2. 19. Christ Gesch. d. griech.

Litt. z 419.

Neben der Redekunst war es die Geschichte,

der sich unser Rhetor mit Vorliebe zuwandte.
In seinen historischen Werken ist abermals der

IV 130. Die Notiz des Porphyrios bei Euseb.
praep. ev. X 3, 3, wonach Ephoros viel aus den
Geschichtswerken des A. ausgeschrieben habe, ver-

dient ebensowenig Glauben wie die des Clem.
Alex. Strom. VI 2, 26 Dind., wonach A. gleich

vielen andern Historikern die Schriften des Me-
lesagoras ausgeplfindert haben soil (Miiller script.

35). Sammlung der Fragmente bei Geier Alex.

M. hist, script, aetate suppares, Leipzig 1844,
Rivale des Theopompos, Ephoros und anderer Iso- 40 285 - 289 und Miiller script, rer. Alex., Paris
kratiker nicht zu verkennen. In chronologischer

Aufeinanderfolge schrieb er drei grossere Ge-
schichtswerke (lazogtai , Dion. Hal. de Isae. 19),

auf die Pausanias VI 18, 2 hinzuweisen scheint:

1) 'EUrjvixd (Diod. XV 89, 3. Harp. s. Afiqitxzvovsg

und 'AgziSdfieiog .-toXs/aos — Apostol. II 70. Ill 78)
oder jifjwzat lozoQiai (Athen. VI 231 c ; diesen

Titel bezieht Campe Philol. IV 129 nur auf den
ersten Teil des Werks ,die Urgeschicbte'). Gleich

1846, 33ff. (dazu Stiehle Philol. IX 1854, 464f.j.

Ausser den genannten Werken schrieb A. den
obenerwahnten Toix&Qavog (Tgtjiohuxog n&ch. Jos.

c. Ap. 1 24 ; Verwechselung mit dem diesen Namen
tragenden Werke des Dikaiarchos? Heitz 455,

3). Dieses Pamphlet auf die Haupter der drei

Stadte Athen, Sparta und Theben verfasste A.
mit genauester Nachbildung der Manier des Theo-
pompos und versandte es unter dem Namen des-

seinem Lehrer Zo'ilos begann A. das erste Buch 50 selben iiberall hin ; die Tauschung war so gut ge-
mit der Theogonie und Anthropogonie. In nur
12 Buchern umfasste das Werk fast die gesamte
hellenische und barbarische Geschichte bis zur

Schlacht bei Mantineia (Diod. a. O.j. Hierher
gehflren die Fragmente bei Strabon XIII 589.

XIV 635. Plut. Poplic. 9. 2) Qihxmxd (Harp.

s. xe&Tcuoo; = Phot, und Suid. s. v. Harp. s.

°A).6rvrjOog , Kafivhj, Mvozarov, 6 xdzoyStv rofio;)

oder za .T£o< ^('/.(.t.toc (ebd. s. Mdazeioa = Phot.

lungen, dass der ohnehin verhasste Theopompos
in ganz Griechenland in noch grOsseren Misscredit

geriet (Paus. VI 18, 5. Jos. a. 0. Luk. Pseudo-
log. 29. Aristid. Rom. encom. I 342 Dind. Euseb.
praep. ev. X 10, 22. Synkell. p. 121 Bonn.). Gegen
den Trikaranos schrieb der Isokratiker Philiskos

(Suid. s. <Pi).tozog. Blass 112 454). Nach dem
griechischen Vorbilde dichtete Terentius Varro
(Sat. lien. rec. Riese 232) die Satire Tgixdoavog

und Suid. s. v.) in mindesteus 8 Buchern (ebd. s. 60 auf Pompeius, Caesar und Crassus. Der von Dion.
Kapvlrj). Die Fragmente 11—13 Miill. beziehen sich

auf Philipps thrakischen Krieg 342-339 (S chafer
Demosth. II 2 445). Benutzt wurde das Werk von
Didymos (Harp. s. 6 xdzio&ev vofiog). Hierhin ge-

hOren die Fragmente bei Athen. V 217 d und Eu-
stratios zu Arist. Eth. Nik. Ill 8 p. 46 b. 3) za
sze(>i 'Alig'a.vdQov, wovon Buch I eitiert wird bei Har-
pokration s. axivdxrjg, Buch II ebd. s. 'AXxl/naxog.

Hal. ant. Rom. I 2 neben Theopompos erwahnte
und seiner Schmahsucht wegen getadelte Histo-

riker Anaxilaos beruht wohl nur auf einer Ver-

wechselung mit A. (Miiller script, rer. Alex. frg.

34, Anm. **; FHG H 84). In der Mitte zwischen
Geschichtschreibung und Rede scheint zu stehen

ein flaoiXewv fiezaXXayal betiteltes Werk, worin
eine Reihe gewaltsamer Todesfalle von Kflnigen
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mitgeteilt worden ist (Athen. XII 531 d. e. Steph.

Byz. s. naaaagyddai. Ebert Diss. Sic. I, Ko-

nigsberg 1825, 102—107. Geier a. 0. 279-281).

An die Homerstudien seines Lehrers Zo'ilos, des

bekannten Homeromastix , erinnern die avvzdfrig

jisqi zov notrjtov (Dion. Hal. de Isae. 19), fiber deren

Tendenz jedoch nichts bekannt ist ; aus ihnen ist

wohl die Notiz in der vit. Horn. 30 West, ge-

schopft, wonach auch A. den Homer fur einen

Chier erklarte. A. seinerseits scheint seinen

Schttler Timolaos fiir Homer interessiert zu haben,

den Herausgeber von Tgwixd, in denen er nach

jedem Verse der Ilias einen eigenen einfiigte (Suid.

s. TifioXaog). Eine grOssere Anzahl Fragmente all-

gemein ethischen Inhalts hei Stob. flor. XXXVni
44. 45 (fiber Neid). LXXIX 37 (Elternliebe).

XCVTI 21 (Mitleid bei Reichen und Armen). 22

und 22 a (Armut). CXVII 5 (sinnliche und geistige

Lust im Hinblick auf das Greisenalter), in deren

letztem Platons Repuhlik (I 328 d) fast wortlich

henfitzt ist, weist Usener 20 den vermutlich auch

mit Gnomen nach der Manier der Isokrateer (Polyb.

XDI 28) ausgestatteten Geschichtswerken des A.

zu. Nach Sauppe kSnnten Stob. XXXVIII 44.

45. LXXIX 37 auch aus Reden entnommen sein,

die tibrigen nicht ; auch passten die angegebenen

Fragmente besser in ein philosophisches Werk.

Ein solches vermutet Blass 381, was gewiss bei

einem Schfiler des Diogenes nicht auffallen kOnnte.

Endlich trug noch ein Epos auf Alexandres den

Namen des A. Pausanias VI 18, 6 bezeichnet es

als untergeschoben. Doch ware ein Gedicht bei

einem Manne, der sich in jeder Form der Rede

versuchte, an sich nicht von der Hand zu weisen;

zudem wird A. als schlechter Poet mit Choirilos

in einer herkulanischen Rolle aufgeffihrt (Usener

Rh. Mus. XLIII 1888, 150).

Des A. iiussere Erscheinung und sein Aufzug

gaben dem Diogenes und Theokritos Anlass zum

Spotte ; ersterer verhohnte ihn wegen seiner Cor-

pulenz (Diog. Laert. VI 57), letzterer wegen seiner

ungebildeten Art, denMantel umzuschlagen (Athen.

1 21 c). Seinen politischen Standpunkt kennzeichnet

seine tadelnde Ausserung fiber die Tyrannis (Stob.

flor. XLIX 17). Bezeichnend fur das selbstge-

fallige Wesen des Sophisten, den er auch sonst

in seinem Charakter nicht verleugnet (vgl. Techne;

Tqixdqavog ; Luk. Her. 3. Dion. Hal. ant. Rom. I

2), ist das Urteil bei Plut, comp. Dem. et Cic. 2

;

da wird Cicero wegen seiner masslosen Ruhm-

redigkeit getadelt, die sich nicht bios auf seine

Thaten, sondern auch auf die von ihm gehaltenen

und geschriebenen Reden erstrecke ; daran schlies-

sen sich die Worte coo.-reg 'laaxqdzu xal 'Ava^i-

lievn zotg ootpiozaTg dia/ieioaxisvoiMvog ,wie wenn

er knabenhaft um den Vorrang stritte mit Iso-

krates und A.' (vgl. auch Philod. a. 0. p. 70

osfivvvofitvog). Im Zusammenhange damit steht

seine Neigung, auf den verschiedensten Gebieten

gelten zu wollen. Er versuchte sich litterarisch

als Redner und zwar in alien drei Gattungen,

als Rhetor, Historiker, Philosoph, Poet. Freilich

entsprach seiner Fruchtbarkeit nicht in gleichem

Masse der Erfolg. Im allgemeinen war er mehr

Rhetor als Philosoph; er ging mehr in die Breite

als in die Tiefe. Dies gilt auch von seinem Vortrage

(Stob. flor. XXXVI 20), der eben deshalb wenig

fesselnd gewesen zu sein scheint (vgl. die Anekdote

bei Diog. Laert. a. O.). Das gleiche Urteil fallt

Dion. Hal. de Isae. 19 fiber seinen Stil ; bei seinem

Streben, in alien Stilgattungen etwas Vollendetes

zu leisten, erhebe er sich nirgends fiber das Mit-

telmassige, vielmehr ware er h amdaaig {ralg

Idecus z&v loycav) aoftevrjg xal ajil&avog (matt und

wenig anziehend). Trotzdem hatte sich der un-

gemein befahigte Sophist (man denke nur an das

Geschick, mit dem er sich in den Ideenkreis und

10 die Schreibweise des Theopompos hineinlebte)

unter den Gebildeten seiner Zeit eines nicht ge-

ringen Rufes zu erfreuen (Dion. a. 0. Diod. XV
76 ; sein Ruf an den makedonischen Hof). Uber

A. uberhaupt vgl. Heitz a. 0.452—455. Christ

312, besonders Usener a. 0. und Blass II 2

378—399.
4) Aus Lampsakos, Schwestersohn des Rhe-

tors, als Historiker von Diog. Laert. II 3 erwahnt;

ihm wird von einigen die unter Nr. 3 erwahnte

20 Schrift fiamUav fiezattayai zugeschrieben (Litt.

bei Geier a. 0. 279—281). [Brzoska.]

5) Da die Schrift eines A. depioturis antiquis

nur von Fulgentius myth. HI 3 erwahnt wird, so

ist es fraglich, ob sie nicht wie viele andere Citate

von dicsem erfunden ist (M. Zink Der Mytholog

Fulgentius 89). J. P. Rossignol in der Rev.

phil. II 1847, 51 5f. (wiederholt in dessen Trois

dissertations, Paris 1850) und J. Ziehen Bonner

Studien 183f. halten ihn ffir identisch mit A.

30 von Lampsakos und ffibren auf sein Werk eine

Anzahl kunstmythologischer Angaben aus ver-

schiedenen Schriftstellern zurfick. [0. Rossbach.]

6) Ein milesischer Bildhauer A. verfertigte

in der Zeit des Hadrian oder der Antonine eine

Statue des Proconsuls Q. Caecilius Ruflnus ffir

Gortyn, Loewy Inschr. gr. Bildh. 409.

[C. Robert.]

Anaxinos {'Ava^tvog) aus Oreos, angeblich

ein Gastfreund des Demosthenes, wurde als Spion

40 Philipps II. von Makedonien auf Demosthenes An-

trag in Athen hingerichtet (Aesch. Ill 223f. Dem.

XVIII 137 ; vgl. Ps.-Plutarch vit. X orat. Dem.

63. Schaefer Demosth. IP 494). [Judeich.]

Anaxion. 1) 'Avd^iov, friihere Lesung im

Stad. M. M. 208, wo nach Strabon XIV 669 "Apagia

einzusetzen; vgl. C. M filler Geogr. gr. min. I

487. [Hirschfeld.]

2) 'Avag'iwv, Sohn des Anaxion, Argeier. Er

siegt in der Rennbahn und im Doppellauf in den

50 Amphiaraen zu Oropos urns J. 80 .v. Chr. ,
IGS

I 416.

3) 'AvaEicov, Sohn des Thrasykleides ,
Mytile-

naier. Er siegt mit dem Satyrdrama Ilcoaai, in

einer Inschrift von Teos, Le Bas HI 91.

[Kirchner.]

Anaxipolls aus Thasos, schrieb fiber Acker-

bau nach Varros Katalog der Landwirte (r. r.

I 1, 8. Col. I 1, 9). [M. Wellmann.1

Anaxippidas. Aafnovgyog in Knidos, CIG

60 8518 n 3—5. [Kirchner.]

Anaxippos. 1) Athener ('Aoa<prjvu>s). Ns-

meitov httntlrizTjg im J. 356, CLA H 803 c 159.

2) Makedonier. Einer von den Hetairen Ale-

xanders d. Gr., von Satibarzanes erschlagen im J.

330, Arr. anab. HI 25, 2. 5; vgl. Droysen
Hellenismus I 2, 6. 7. [Kirchner.]

8) Dichter der neuen attischen Komodie, dessen

Blfitezeit bei Suidas isr' 'Avrtyovov xal Ar;p7]TQ(ov
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rov IIoXioQxrjxov angegeben wird, ohne Zweifel

auf Grund einer Erwahnung beider in irgend

einem Stiick. Von ihm sind nur vier sichere

Komodien bekannt, Keqawog (Beiname des Para-

siten Damippos, Athen. X 417 a) Ki&aQfpdog 0giag
'EmdixaCo/jevog, die letzten drei Titel kehren bei

anderen Dichtern derselben Zeit mehrfach wie-

der. Dazu kommt mit Wahrscheinlichkeit der

'EyxaA.vxt6fj.svog , als dessen Dichter bei Athen.
IX 403 e dex sonst vollig unbekannte Dichter

"Av&i7i7iog uberliefert ist (Avak~i7uiog Valckenaer
u. a.) ; aus diesem Stiieke ist ein grosses Frag-
ment erhalten, die wortreiche und ziemlich lang-

weilige Rede eines Kiichenkiinstlers. Meineke
hist. crit. 469. Fragmente bei Meineke IV 459.

Kock III 296. [Kaibel.]

AnaxiroE (Avag~iQorf) , Tochter des Koronos,

Gattin des Kiinigs Epeios von Elis, Mutter der

Hyrmina, Paus. V 1, 6. [Wernicke.]

Anaxis (Avafig). 1) Sohn des Kastor und der

Leukippostochter Hilaeira, bildete mit Mnasinus,

dem Sonne des Polydeukes, ein Paar, das als Hy-
postase der Dioskuren aufzufassen ist (Preller-
Plew II 98). Dargestellt waren sie in dem Sta-

tuenverein des Dipoinos und Skyllis im Dioskuren-

tempel zu Argos (Paus. II 22, 5; vgl. Overbeck
Plastik* 187); als Reiter am amyklaeisehen Thron
(Paus. ni 18, 13). Bei Apollod.' Bibl. Ill 11, 2, 2

heissen sie Anogon und Mnesileos ; bei Tzctz. Lyk.

511 Anogon oder A. und Aulothos. [Wernicke.]

2) Anaxis und Dionysodoros (FHG II 84) aus

Boiotien, verfassten nach der chronologischen

Quelle Diodors (XV 95) Geschiclitswerke, die mit

dem JaTir von Philipps von Makedonien Regie-

rungsantritt, 360/59, abschlossen. Fragmente sind

nicht erhalten ; aber man darf vermuten, dass sie

Zeitgeschichte geschrieben haben , dass A. , den

Diodor an zweiter Stelle nennt, sei es der Fort-

setzer, sei es der Neubearbeiter von Dionysodoros

Werk war, und dass sie Xenophon gegenuber die

thebanische Auffassung des Geschehenen vertreten

haben. Hinwiederum ist nicht zu wissen. ob sie

auf Kallisthenes gewirkt und so mittelbar die

spater herrschende Uberlieferung mit haben bilden

helfen. [Schwartz.]

Anaxithea ('Avagi&sa) , Heroine, Tochter des

Danaos, Mutter des Olenos von Zeus, Istros Alyv-

jtTt'cov <L-TOixt'cu frg. 4 aus Steph. Bvz. s. "Q'/.evog

= Eustath. II. XI 756 p. 883, 1, FHG I 424.

[Tiimpel.]

Anaxo (Ava^w). 1) Mykenierin, Tochter des

Alkaios (Hs. AyxaTog). Gattin des Elektrvon. Mutter

der Alkmene, Schol. ABD II. XIV 323 ; dasselbe

bei Tzetzes zu Lykophr. 932 und Apd. II 4, 5,

welche sie Mutter der Alkmene, des Gorgophono.s,

Philonomos (Tzetz. Phylonomos), Kelaineus nennen.

Als weiteren Sohn fiigt Tzetzes noch Stratobates

hinzu , statt dessen die Bibliothek vier andere.

Lysinomos , Cheiromachos , Anaktor , Archelaos,

nennt. Dieselbe kennt noch A.s Mutter, die Menoi-

keustochter Hipponome. und fiihrt, als Bruder den

Amphitryon auf. A. stand auch als Tochter des

Alkaios und ,Schwester des Amphitryon', dazu
Gattin des Zeussohnes Argos, Mutter des Heros
Tiryns im ungekiirzten Steph. Byz., aus dem Her-

molaos s. Tiqvvg und, willkiirlich iindernd, Eustath.

zur 11. II 559 p. 286, 27ff. nur unbrauchbare und
einander widersprechende Verstummelungen geben,

s. die Emendation und Reconstruction Philologus

N. F. II 1889, 694ff.

2) Eine von Theseus geraubte Jungfrau aus

Troizen, Plut. Theseus 29 ; comp. Thes. et Romul.

6; und zwar schon vor Helena geraubt, Athen.

XIII 557 B (ix Too[i£tp>]iag). [Tiimpel.]

Anaxmn, Kiistenfliiss im Gebiete der Veneti,

zwischen Tiliaventus (Tagliamento) und Alsa

(Ausa), Plin. n. h. HI 126; jetzt Stella (?).

10 [Httlsen.]

'Ava§vgiSeg (der Name persisch), aaoapaga

(skythisch?), oxsXsai, scherzhaft dvXaxoi, braeeae

(keltisch), auch braces (Ed. Diocl. 7 , 42. Not.

Tiron. bei Gruter p. 157. Hosych.), Beinkleider,

waren den klassischen Volkern hekannt als Tracht

teils der Perser und benachbarter Volker (Herod.

VH 61ff. ; die Tracht gait als urspriinglich me-

disch, 62), teils der nordischen Barbaren : Kelten,

Germanen, Sarmaten. In der Kunst (namentlich.

20 auf Vasen) werden dann auch die Amazonen, Troer,

Lykier, tiberhaupt die Orientalen, mit a. aus-

gestattet, obgleich diese Tracht gerade den klein-

asiatischen Volkern fremd gewesen zu sein scheint

(Herod. VII 72ff.). Die Perser trugen in ihren

urspriingliehen , einfachen Zustanden lederne a.;

Vornehme hatten sie bunt und reich verzlert, Xen.

An. 15,8; das Mosaik der Alexanderschlacht,

Overbeck Pomp.* 614. Auf Bildwerken er-

scheinen die a. der Orientalen bald mehr oder

30 weniger faltig (Fries von Phigaleia, Ancient marbles

IV 18; Amazonensarkophag Robert II 27), bald

tricotartig anliegend, so namentlich hauflg auf

Vasen. Namentlich diese letztere Gattung (auf

den Vasen Millin II 25. Tischbcin n 8 als

Pelzwerk charakterisiert) ist meistens Teil einer

am ganzen Korper, auch an den Armen, eng an-

liegendcn Kleidung, iiber der ein armelloser Chiton

getragen wird, Mon. d. Inst. IV 30. 46. V 11.

23. VI—VII 46. IX 32—33. 38. 50—51. X 28

;

40 ohne Chiton Vffl 6. 44. Ein solches iiber den

ganzen Korper eng anliegendes Untergewand zeigen

auch einige Darstellungen der komischen und tra-

gischen Muse, Gall. Giustiniani H 114. Mont-
faucon Ant. expl. I 61, 2. 3; weiteres bei Wie-
seler Satyrspiel 107. Dies, sowie die ahnlichen

Gewander auf den Phlyakendarstellungen (Wie-

seler Denkm. d. Biihnenw. IX) stammen wohl als

orientalische Tracht aus dem bakchischen Kultus.

S. iiber alles dies Wieseler Satyrspiel 92ff. Die

50 Hosen (bracae) der nordlichen Volker waren nach

den zahlreichen Darstellungen (z. B. auf der Traians-

saule) sackartig weit (laxae Ovid, tr. V 7, 49) und
am Knochel zugebunden. ROmer, die sich lange

im Norden auflrielten, nahmen diese Tracht an, so

Caecina, Tae. hist. H 20 ; doch fiel dies in Italien

als barbarum tegmen auf. Unter den feminaiia

und tibialia des Augustus (Suet. 82) sind Binden

zu verstehen: vgl. Quint. XI 3. 144. Hor. sat.

II 3, 254. Petron. 40. Dig. XXXIV 2, 25, 4.

60 Doch wurden spiitestens zur Zeit des Traian kurze,

wenig iiber die Kniee reichende Hosen ublieh:

sie erscheinen nicht nur auf der Traianssaule.

sondern auch auf den aus traianischer Zeit stam-

menden Beliefs des Constantinsbogens, Ant. Denkm.

d. Inst. I 42. 43; diese konnten femoralia oder

feminaiia heissen, Hesyeh. Suid. s. ffijxivalia. Isid.

orig. XIX 22. 29. Hist. Aug. Alex. Sev. 40, 11

wird das Tragen der braeeae als etwas gewfihn-
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liches bezeichnet; Arcadius und Honorius verboten

es in Rom, Cod. Theod. XIV 10, 2. [Mau.]

Anazarba (auch AvatagPog), jetzt Anavarza,

Stadt im nordOstlichen Teile der Kilikia Pedias,

am Mittellaufe des Pyramos gelegen, in einem

Winkel, dendieser mit einem Zufluss, demjetzigen

Sombaz, bildet ; zuerst erwahnt unter dem Namen

Kaisareia l\ nobg Ava£da§q> (Miinzen unter Nero,

Plin. V 93. Ptolem. V 8, 7), so umgenannt viel-

leicht schon unter Augustus — eine Aera beginnt

nach den Miinzen 19 v. Chr. — , friiher (Pirn,

a. O.) und in spaterer Kaiserzeit einfach A. von

einem vorliegenden Berge oder dem Stifter (Steph.

Byz.), und so bedeutend, dass sie mit Tarsos wett-

eiferte, wie Waddington (zu Le Bas 1480)

aus Miinzen erschlossen hat, auf denen ausser

anderen Ehrentiteln A. avxovotxog
,

jitjTQOTtolig,

eXsv&eoa genannt wird. Dass Hauptstrassen vor-

iiberfuhrten, von Adana und Mopsuestia im Siiden,

von Kaisareia Kapp. im Norden, erweisen die Tab.

Peut. und Itin. Ant. 211. Nach starken Erd-

beben unter Iustinian und Iustin wiederherge-

stellt (Procop. hist. arc. 18; Cedren 299) heisst

A. voriibergehend Iustinianopolis und wird unter

dem alten Namen eine sehr wichtige Grenzfeste

in byzantinischer Zeit. In der That ist der Burg-

felsen, der sich 200—250 m. iiber die Umgebung

zum Teil sehr schroff erhebt und von dem man

die ganze Ebene und das Meer bis Rhosos iiber-

blickt, von Natur stark und strategisch bedeutsam

(Ansicht Langlois pi. XXVI und Rev. Archeol.

XIII 1856 Taf. 20. Barker 275. Schlumberger
Nic^phore Phocas 135); das Schloss auf diesej

HOhe ist im wesentlichen armenisch. In der Unter-

stadt am Fusse der BurghOhe sind die Mauern,

Saulenhallen , ein Triumphbogen (Barker 64.

Davis 145), Wasserleitungen (Barker 275),

Grabstiitten im natiirlichen Felsen (Barker 283.

Davis 158) erkennbar. Inschriftliche Reste gering,

Le Bas-Waddington 1513—18. Journ. Hell.

Stud. XI 1890, 238. Miinzen von Nero bis Galhen

Head HN 598. A. war Geburtsort des Dios-

korides und des Appian. Ritter Erdk. XIX 56.

W. B. Barker Lares and Penates or Cilicia and

its Governors, Lond. 1853 a. a. O. u. 265. Victor

Langlois Vovage dans la Cilicie 434ff. E. J.

DavisLife in Asiatic Turkey,Lond. 1879, 142. Th.

Bent Journ. Hell. Stud. XI 1890, 231 mit Karte

der Kilikia Pedias. "Ubrigens s. Kyinda, dessen

Identitat mit A. (Suid. Malal. X) nach der An-

gabe bei Strabon XIV 672 (vgl. Diod. XIX 57)

ausgeschlossen ist ; auch dass A. bei einem Neubau

nach einem Erdbeben unter den romisehen Con-

suls Ciscus geheissen (Suid. Malal. ), wird so un-

richtig sein, wie es die anderen Angaben a. O.

sicherlich sind, dass A. unter Caesar Diocaesarea,

erst unter Nerva A. genannt sei. [Hirschfeld.]

Ancalites (so alle Hss.), cine nur von Caesar

b. G. V 21 zwischen den Segontiakern und Bi-

brokern genannte Volkerschaft im siidlichen Bri-

tannien, d. h. in den Gegenden, welche Ptolemaeus

den Atrebaten und Catuvellaunen anweist.

[Hiibner.]

Ancarius s. Ancharius.

Ancasta dea, nur durch erne jetzt verscnol-

lene Inschrift bekannt, als deren Fundort Bittern

bei Southampton angegeben wird. CIL VH 4.

[Dun.]

Ancharia, municipale Gottheit Aseidanorum

(so nach Ohlers Verbesserung fiir das handschnft-

liche Aesculanorum) Tertull. ad. nat. II 8 =
apolog. 24. Nach der falschen Lesart Faesida-

norum ist von Ligori die Inschrift Orelli 1844

= CIL XI 214* gefalscht, [Klebs.]

Ancharins. 1) Ancharius, dessen Hirten mit

denen des A. Cluentius in Streit geriethen, Cic.

p. Cluent 161.

10 2) Q. Ancharius (das Praenomen nur bei Ap-

pian), Senator, Praetorier (Plut.), wurde im J.

667 = 87 auf Marius Befehl getOtet, Plut. Mar.

43. Appian. b. c. I 73. Flor. H 9, 16.

3) Q. Ancharius, Q. f. in der Aufschnft Cic.

ad fam. XHI 40, wahrscheinlich ein Sohn des

vorhergehenden. Er war Tribunus pi. im J. 695

= 59 und versuchte in Gemeinschaft mit seinen

Collegen Cn. Domitius Calvinus und C. Fannius

im Interesse der Optimaten das Vorgehen Caesars

20 zu hindern : zum Lohn dafiir, wie es Cicero dar-

stellt wurde er fiir das J. 698 = 56 zum Praetor

gewahlt, Cic. p. Sest. 113; vgl. in Vatin. 16 und

dazu Schol. Bob. p. 304. 317. Als Nachfolger

des L. Piso verwaltete er im J. 699 = 55 als

Proconsul die Provinz Makedonien, Cic. in Pis.

89 ; in sein Proconsulat fallt der Empfehlungs-

brief Ciceros an ihn, Cic. ad fam. XHI 40. Dem-

selben A. scheint die Ehreninschrift aus Olympia

(Archaeol. Ztg. 1878, 38 nr. 114) Kotvtov Ay-

30 x&qiov Koivtov vlov avTirafiiav (also pro quaestorc

sc. Macedonia*) anzugehoren, der als Q. Ancha-

rius auch in der Inschrift aus Gytheum Le Bas

I 242 a vorkommt. Vgl. Dittenberger Archaeol.

Ztg. a. a. 0. [Klebs.]

4) Q Ancarius. Praeses orientis 258 n. Chr.,

Hist. Aug. Aurel. 13, 1. Ein Q. Ancharius auch

bei Boissieu Inscriptions de Lyon p. 502 nr. yl.

5) Ancharius Priscus, Anklager des Caesius

Cordis 21 n. Chr., Tac. ann. Ill 28. 70. Vgl.

40 T. Ancharius T. f.
Pal. Priscus auf einer ge-

falschten Inschrift, CIL V 145*. [P. v. Rohden.]
_

6) C. Ancharius Rufus, e munieipio Fulgt-

nate, Cic. p. Vareno frg. bei Priscian. YD. 14, 70 ;
er

spielte im Process des L. Varenus eine erhebliche

Rolle . nach den diirftigen Bruchstiicken von Ci-

ceros Rede scheint es, dass er der Anklager des

Varenus war, und dass Cicero sich bemuhte, die

Schuld fiir die Varenus zur Last gelegten Mord-

thaten auf die familia Anchariana zu walzen.

50 7) Ancharia, erste Gattin des C. Octavius, des

Vaters des Augustus. Mutter der alteren Octavia,

Suet. Aug. 4. Plut. Ant, 31. [Klebs.]

8) Ancharia (var. Paneharia) Soteris, fur die

Plinius (epist. ad Trai. 11 , 2) das Burgerrecht

erbittet, 98 n. Chr. [P. v. Rohden.]

Anchemolus, Genosse des Turnus welchen

der mit Aineias verbiindete Sohn des Euander,

Pallas, totet (Verg. Aen. X 388f.). Die von Vergil

angedeutete und von Servius z. d. St. erzahtte Sage,

60 dass sein Vater Rhoetus, der KOnig der Marrubier,

ihn bestrafen wollte, weil er seme Stiefmutter

Casperia entehrt hatte, A. aber zu Daunus, dem

Vater des Turnus, floh ,
fand sich auch bei Ale-

xander Polyhistor und Avienus in seiner iambi-

schen Ubertragung des Livius. Sie ist offenbar

eine Nachbildung der ErziiMung der Ilias (LX

447f ) von Phoinix und seinem Vater Amyntor.
;

\0. Rossbach.]
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Anchesmios ('Ayxeofuog), Zeus auf dem Berge
Anchesmos in Attika, Pans. I 32, 2.

[Wentzel.]

Anchesmos (Ayxna/j,6g), nach Paus. I 32, 2

ein nicht bedeutender Berg in Attika, auf dem
eine Bildsaule des Zeus Anchesmios stand. Es ist

wahrscheinlich der jetzt Turkovuni genannte fel-

sige Hiigelzug, der die grosse attische Ebene (to

Msdlov) in zwei Halften scheidet, den grOsseren

westlichen vom Kephissos durchflossenen Teil und 10
den kleineren Cstlichen, vom Ilisos durchzogenen.

Seine siidlichste Erhebung, der Athen im Norden
iiberragende Lykabettos, wird durch eine Schlucht

vom Hauptstock abgetrennt. Vgl. Forchhammer
in Otfried Mullers und seinem Scbriftchen ,Zur

Topographie Athens. Ein Brief aus Athen und ein

Brief nach Athen' 1833. [Wachsmuth.]
Anchiale. 1) 'AyxtaXt) (Strab. VII 319), hau-

figer 'Ayx&dos (Arrian. Per. P. E. 36. Ptolem. Ill

11, 3. Ovid. Trist. I 10, 36. Mela II 22. FHG 20
III 681. Ammian. XXII 8. XXVII 4. XXXI 5

u. a.) , auch Anckialum (Plin. n. h. IV 45 ubi

Messa fuit) und spater im Plural (Itin. Ant. 229),

Heine griechische Stadt in Thrakien (Eustath.

Dion. Per. 875) an der Westkiiste des schwarzen

Meeres, den Apolloniaten gehorig (Strab. a. 0.),

welche Arrian 180 Stadien, die Tab. Peut. 18

Millien sudlicher setzt, wahrend im Norden Me-
sembria auf 70 Stadien , bez. 12 Millien ange-

geben wird. Urn 367 n. Chr. bei Ammian. XXVII 30
•4, 12 als civitas magna bezeichnet. A. (jetzt

Anchialo) beherrscht die Einfahrt in den jetzigen

Busen von Burgas so im Norden wie im Siiden

Apollonia, jetzt Sizeboli. Le Bas II 1556. Miinzen

von Domitian bis Gordian III. (Head HN 236),

wo auch OvXmavwv Ay%iakiwv; vgl. Them. Pa-
raskeuopulos 'IoTOQio-yecoy(>a<pi>{>) jieQiygacp^ xr\g

'Ayxialcm, Athen 1888. J. Kleinsorge De civi-

tatum Graecarum in Ponti Euxini ora occidentali

sitarum rebus, Halle 1888. Plan bei v. Moltke40
Der Russisch-Turkische Peldzug PI. 13f.

2) Stadt in Kilikien zwischen Tarsos und
Soloi (Arrian. Anab. II 5, 2, wo Ay/JaXog). zwi-

schen dem Vorgebirge Zephyrion und dem Aus-

fluss des Kydnos, etwas landeinwarts (Strab. XIV
672), angeblich eine Griindung Sardanapals (Strab.

a. 0.), der A. und Tarsos an einem Tage erbaut

habe (Strab. a. 0. Steph. Byz. Eust. Dion. Perieg.

875) ; nach dem Anchialeer Athenodoros aber von

A. des Iapetos Tochter gegriindet (Steph. Eust.); 50
friih zerstOrt oder wenigstens zuruckgegangen,

da bei Arrian — wohl nach Aristobulos — aus

ihrer Umfassungsmauer und Fundamenten auf

ihre friihere GrOsse und Blute geschlossen wird.

Ubereinstimmend wird hier das Grab Sardanapals

mit einem Relief (rvxog "/.idivog Strab. a. 0.) ge-

sucht, das den Kflnig darstellte, wie er ein Schnipp-

chen schlug mit der assyrischen Inschrift : t'o&u,

xTve, naZ'Ce wg raXXa oim a$ia, die Cicero (Tusc.

V 35) mehr eines Ochsen als eines Konigs wurdig 60
bezeichnet. Lage noch unbekannt. RitterErdk.
XIV 203 irrt, wenn er A. als Hafenort von Tarsos

bezeichnet und die Ruine Dumik Tasch darauf

bezieht (S. 205), die neuerdings von R. Koldewey
gewiss mit Recht als Reste eines grossen spaten
Tempels erkannt ist (Aus der Anomia 178). Die
Existenz des Felsenreliefs — denn ein solches wird
es gewesen sein — mit B. Niese zu laugnen (De

Sardanapalli epitaphio, Marb. 1880), liegt kein
Grund vor ; es wird zu den uralten gehort haben
von der Art des ,Sesostris' bei Smyrna, welche
die Bewohner spater nicht mehr verstanden.

[Hirschfeld.]

3) 'AyxtdXtj, loei Apoll. Rhod. I 1127—1131
(iibers. von Varro in den Versen bei Serv. Eel. I

66) Mutter der kretischen AaxzvXoi 'ISaToi, des

Tities und Kyllenos, der einzigen Schicksalslenker

(fioiQayhcu) ihrer Stadte und Beisitzer der idaeischen

Mutter ; A. gebiert die So'hne ,die oiaxische Erde
mit beiden Handen greifend', nach dem Schol. v.

1131 in den Schmerzen der Wehen, nach Schol.

1126 falschlich vielmehr oxi Sia tu>v x,f,iqwv Sisq-

Qvrjoav , daxxvXovg xXrjftijvai mit Berufung auf

Stesimbrotos, der aber (n. xeXst&v frg. 1 aus Et.

M. p. 465, SO, FHG II 57) vielmehr die Ammen
des Zeus auf dessen Befehl Staub greifen und
hinter sich werfen lasst, woraus dann ol 'Idaioi

AdxxvXot (ohne Namen!) als Sonne des Zeus von
der Nymphe Ida entstehen. Die Erdgeburt der-

selben unter dem Druck von Rheas Hand hat

Nonnos XIV 25 und Schol. Hephaist. p. 158.

Eine Combination beider Mythen beim Gramma-
tiker Diomcdes I 478 K., wo Ops auf der Flucht

infantem ipsum (Zeus) gebiert , den kretischen

Berg Ida in den Wehen mit der Hand greifend,

wahrend unter dem Druckc der Hand aus dem
Boden die idaeischen Daktylen entstehen. Mit der

oiaxischen Erde meint Apollonios Oaxos auf Kreta,

wahrend die von Tities (Titias) und Kyllenos um-
schirmten Stadte das mariandynisehe Tition (Schol.

Apoll. Rhod. II 780; vgl. 1 1126 Titios als Theo-
phanes von den Mariandynern gOttlich verehrt)

und Miletos sind, wo dem Rheaopfer das Opfer
an Tities und Kvllenos vorauszugehen pfiegte

(Schol. Apoll. Rhod'. I 1126). Philistides frg. 1 aus

Serv. a. 0. , FHG 476 (Hs. PkilistJienes) bietet

statt A. in den Hss. die Versehreibungen Antki-
lena und Antantile und die Angabe, dass A. Ge-
liebte des Apollon und von diesem Mutter des

Oaxes, des Griinders der gleichnamigen kretischen

Stadt war ; da daselbst Apollonios und Varro citiert

sind, ist unbedenklich Anchiale zu bessern. Nach
J. Lydus de mens. IV 46 eine Nymphe, Gattin des

Zeus, Mutter des Herakles (nr. 3 unter 7 Herakleis).

Auf milesisehe Vermittlung bei der Ubertragung
der A. nach den Pontosgegenden weist vielleicht der

Name der von Apollonia aus gegrumletenthrakisch-

pontischen Stadt gleichen Naniens bin (Strab. VII
319) ; denn Apollonia ist milesisehe Kolonie. Vgl.

im allgemeinen Lobeck Agl. II 1157—1160.

4) Tochter des Iapetos, Grunderin (und Epo-
nyme) der gleichnamigen kilikischen Stadt, Mutter
des Kydnos, Flussgottes des gleichnamigen tarsi-

schen Flusses , Grossmutter des Parthenios, nach

dem Tarsos Parthenia genannt ward. Athenodoros

von Tarsos frg. 1 aus Steph. Byz., FHG HI 486f.

mit Berufung auf den (wohl ebenfalls tarsischen)

Grammatiker Dionysios FHG HI 188, 11. Als

Griinder der Stadt gilt sonst Sardanapalos (s. oben
unter Nr. 2). [Tumpel.]

Alichialeus (AyztaXsvg), Fluss bei Anchiale

in Kilikien (Nr. 2). Steph. Byz. Eustath. zu Dion.

Perieg. 875. [Hirschfeld.]

Anchialos. 1) s. Anchiale Nr. 1. 2.

2) Ein Grieche, zugleich mit Menesthes von
Hektor erlegt, Horn. II. V 609.
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8) Einer der Phaiaken , die zu Ehren des

Odysseus Festspiele hielten, Od. VIII 112.

4) Vater des Mentes, der auf Taphos herrschte

und mit Odysseus befreundet war, Od. I 181. 418.

5) Ein Hirte, Erzieher des Paris, Asklep. bei

Schol. II. Ill 325. [Hoefer.]

6) AnchMus serous L. Egnatii equitis Bo-
•mani, Cic. ad fam. XIH 45. [Klebs.]

Anchiaros. Archon in Chaironeia 2. Jhdt.

v. Chr. , IGS I 3357. [Kirchner.]

Anchimache ^Ayxt-ti&xn), Amazone. Begleiterin

derPenthesileia(Tzetz.Posthom.l82). [Toepffer.]

Anchimolos ('AyxfaoXos). 1) Sohn des Aster,

vornehmer Spartaner, der mit einer Heeresabtei-

lung zur See nach Attika geschickt wurde, um
die Peisistratiden zu vertreiben. Er landete mit

seinen Schiffen bei Phaleron , um von hier aus

die Stadt anzugreifen. Seine Absicht wird je-

doch von Hippias vereitelt, der mit den Thessa-

lern ein Bimdnis schliesst, die den Athenern ihren

KOnig Kineas mit 1000 Reitern zu Hfilfe senden.

Um der Reiterei gtinstiges Terrain zu schaffen,

lasst Hippias das Geholz zwischen der Stadt und
dem Phaleron ausroden und schreitet darauf zum
Angriff. Beim Kampfe, der sich in der Kusten-

ebene entspinnt, werden die Lakedaimonier teils

niedergemacht , teils auf die Schifie zuriickge-

drangt. Unter den Gefallenen befand sich auch
A., dem in Alopeke, nicht weit vom Tempel des

Herakles h Kwoodgyei, ein Grabdenkmal errichtet

ward. Herod. V 63. Aristot. A&. xoX. 19 und
Schol. Aristoph. Lys. 1153. Herodot nennt den

spartanischen Feldherrn 'Ayxm&hog, wahrend der

Ravennas der Aristophanesscholien und das Lon-

doner Papyrosfragment des Aristoteles den Namen
AyxifioXog schreiben. Vgl. v. Wilamowitz Kvd-
athen 100. Busolt Griech. Gesch. I 608. *F.

Hiller v. Gaertringen Archaeol. Beitrage fur

C. Robert (Berlin 1890) 6. Diels S.-Ber. Akad.

Berl. 1891, 13. [Toepffer.]

2) Sophist, s. Anchipylos.
Anchimos ^Ayxwog), Gefahrte des Odysseus,

der von der Skylla verschlungen wurde, Pherckyd.
Schol. Od. XII 257. [Hoefer.]

Anchinoe ('Ayx^oij). 1) Gattin des Proteus,

Mutter der Kabeiro, die dem Hephaistos den Kad-
milos gebiert, Steph. Byz. s. Kafteigia.

2) Tochter des Neilos, Gattin des Belos, Konigs

von Aigyptos, Mutter der Zwillinge Aigyptos und
Danaos, Apd. x. retiv II aus Schol. AD II. I 42.

Dasselbe Apd. Bibl. II 1, 4, 4 (nach E. Maass
De Aeschyli Supplieibus, Gryph. 1890 p. XXIV.
XXVlf. aus den hesiodischen Katalogen) mit dem
Zusatz, dass Euripides (frg. 873) auch Kepheus
und Phineus als dritten und vierten Sohn anreihe

(nach Roberts Nachweis Arch. Ztg. XXXVI 1878,

19 jedenfalls nicht in der Andromeda). Als funf-

ten Sohn fugt diesem Stemma die Wiederholung
im Schol. Aisch. Suppl. 317 den Agenor zu, mit

iibennaligerausdrucklicher Berufung auf Euripides.

3) 'Ayx^'dl setzt statt AyiQorj Lobeck Agl.

1210 ein bei Tzetz. zu Lykophr. 583, einem Scholion,

das er als Excerpt aus dem nachweislich hier

nicht ganz intacten Strabontext X 472f. entnommen
denkt. A. ist dann Tochter des Neilos, Gattin

des Ares, Mutter des Sithon, Grossmutter der Rhoi-

teia (Eponymen der chalkidischen Halbinsel und
der troischen Stadt). Heyne dagegen andert

vielmehr in der Bibl. H 1, 4, 4 in 'Ayx^Qorj. A.
gehort mit den gesamten ,aigyptischen' Localitaten,

denen ihre Genealogie entlehnt ist, dem euboeischen

,Aigyptos' der hellenischen Sagen an, das E. Maass
(a. O. p. XXIIff.) gliicklich entdeckt hat. S. auch
Anchiroe. [Tiimpel.]

Anchinoos (Ayxtvoog), Sohn der Kassiepeia und
des Zeus, der sie in Gestalt ihres Gatten Phoinix
besucht hatte (Clemens Romanus Recogn. X 22

10 p. 1433 Migne) ; auch Atymnios genannt (Apollod.

HI 1, 2, 3). [Wernicke.]

Anchios {'Ayxios), Kentaur, der nach Apd. II

5, 4, 3 mit Agrios in die Hflhle des Pholos ein-

drang und von Herakles mit Feuerbranden (rpo-

Xok) vertrieben wurde (s. unter Pholos). Dei-

Name erscheint zweifelhaft; bei Diod. IV 12, 7

lauten die Namen anders; ob aber Roschers
Vermutung (Jahrb. f. Pliilol. 1872, 426), dass fur

A. Arktos (vgl. Hes. Scut. Here. 186) zu lesen

20sei, richtig. bleibt dahingestellt. Vgl. Ken-
taur en. [Hoefer.]

Anchipylos ('AyxinvXog) oder Archipylos (Diog.

Laert. cod. F) oder Anchimolos (Athen.), ein So-

phist und Schiller des Sokratikers Phaidon aus
Elis, der sich angeblich nur von Wasser und
Feigen nahrte. Diog. Laert. II 126. Hegesandros b.

Athen. II 44c. ZellerIIa*276. [E.Wellmann.]
AnchiroE (AyxiQdrj), Name einer Quellnymphe,

verschieden genealogisch eingereiht ; auch der Name
30 verschieden ilberliefert. 1) Tochter des Neilos.

a) Gattin des Belos, Mutter des Aigyptos und Da-
naos, Schol. Plat. Tim. 25 B; 'AyxiQorj heisst

sie bei Apollod. II 1, 4, 3. Schol. II. I 42; 'Axiqv>i

bei Tzetz. Chil. MI 354. b) Gattin des Sithon
oder Proteus, Mutter der l'allene und Rhoiteia,

Tzetz. Lyk. 583. 1155 (AxiQorj). S. Anchinoe
Nr. 2 nrid 3.

2) Gattin des Proteus , Mutter der Kabeiro,

Steph. Byz. s. KaftetQia; vgl. Lobeck Aglao-
40 phamus 1210 (Anchinoe). S. Anchinoe Nr. 1.

3) Tochter des Flussgottes Erasinos in Argos,
Ant. Lib. 40.

4) Tochter des libyschen Flussgottes Chre-
mctes. Gattin des Psyllos, Mutter des Krataigenes,

Komi. Dion. XIII 379f.

5) Arkadische Nymphe, dargestellt mit Hydria
in dem Relief eines Schautisches im Tempel der

grossen Gottinnen zu Megalopolis, Paus. VTII 31, 4

(Agxiootj).

50 6) Gattin des Penthilos, Mutter des Andro-
pompos, in der Stammtafel des Kodros, Hellan.

bei Schol. Plat. Symp. 208 D.
Erne in zahlreichen Wiederholungen erhaltene

Statue eines wasserholenden Madchens tragt ein-

mal (Replik in Ince Blundell Hall, Michaelis
Anc. Marbl. in Gr. Britain p. 349) die antike In-

schrift AXCHYBRHOE; das beweist aber nur,

dass dies Exemplar vom Besitzer so getauft wurde.

nicht. class der Kiinstler des Originals an diesen

60 Namen dachte. Vgl. Friederichs- Wolters nr.

1595. [Wernicke.]

Aachise ('Ayziarj), mythische Stadt Italiens

bei Dion. Hal, I 73 , Ethnikon 'Ayzussie Steph.

Byz. [Hiilsen.]

Anchises. 1) Ayxiorjg, gegen Ausgang der

romischen Republik und in der Kaiserzeit 'Ayxelarjg,

altlateinisch Agehises Priscian inst. gramm. I 39
p. 13, 14 Hertz, Anchisa Quintilian inst. orat. I
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5, 61. Der Stamm des Dardanos wird in der Quint. Sm. VHI 96ff.). Die Liebe der Aphrodite zu

Ilias nicht nur durch zwei Linien vertreten (s. A. erklart der homerische Hymnos (45ff.) als von
Aineias), sondern auch durch zwei Generationen. Zeus gcsandte Strafe, weil sieGotter und Go'ttinnen

Wie Aineias dem Hektor, so steht der Sohn zu Sterblichen hatte in Liebe entbrennen lassen,

des Kapys , A. (II. XX 239) , dem des Laome- Apollodor III 12, 2, 3 dagegen di sQwxLxrjv ini-

don, Priamos, gegeniiber. Die Eifersucht der fivfiiav. Akusilaos (FHG I 103 frg. 26) erzahlte,

jttngeren Linie gegen die altere machtigere spricht Aphrodite habe sich mit dem scbon gealterten A.
sich anch in der Erzahlung der Ilias (V 265ff.) vermahlt, weil ihr ein Orakel bekannt geworden
yon den Rossen des Laomedon und des A. aus. sei, dass nach Zerstflrung der Herrschaft der Pria-

Die hervorragende Stellung, welche A. in Troia lOmiden das KOnigtum auf die Nachkommen des A.

einnimmt, zeigen die homerischen Beiworter avag tibergehen wfirde. Nach Apollodor a. a. 0. gebar
dvdgmv (II. V 268), dfivficov (H 247), fisyaMjrcoQ sie dem A. ausser Aineias den Lyros (so die Hss.,

(V 468. XX 208). Da der Ilias seine Liebe zu auch Sabb.fol. 124 a; die Vermutungen von Hey ne
der Aphrodite auf dem Ida bekannt ist (II 820ff. Avgror und Hercher Avqxov sind unnOtig), wel-

V 247ff. XX 208ff. , vgl. Hesiod. theog. 1008ff.), cher kinderlos starb. Theokrit 20, 25 und Nonnos
so wird die ausfuhrliche Schilderung derselben in Dionys. XV 210if. erzahlen , dass sie zusammen
dem homerischen Hymnos auf diese Gottin in mit A. dessen Binder weidete. Ahnliches berichtet

allem wesentlichen die dem Homer vorliegende Properz (HI 32, 33, vgl. Haupt Opusc. n 60ff.

Sagenform wiedergeben. Auch der in dem Hym- A. Otto De fabulis Propertianis , I Bresl. 1880,

nos nur angedeutete Zug von der Bestrafung des 20 12). Ein naturlicher Sohn des A. ist Elymos
A. durch den Blitz des Zeus , weil er sich der (Lykophr. 965 mit Schol. Serv. Aen. V 73).

Liebe der Gottin unverstandigen Sinnes geriihmt Diesc Sage fiihrt uns zu den Nachrichten fiber

hat (Vers 286ff.), muss altepisch sein. Denn ob- die spateren Schicksale des A., welche in Zu-
gleich erst Sophokles (frg. 344 N. 2

, vgl. Hyg. fab. sammenhang mit der Verlegung der Aineiassage

94) davon weiss, so beweisen doeh die vom Epos in den Westen entstanden sind. Stesichoros ist

abhangigen archaischen Vasen (s. Aineias S. der alteste Zeuge, nach dem er die Troas verlasst

1017), auf welchen A. von seinem Sohn aus dem (s. Aineias). Aber als den Ort, wohin er mit
eroberten Troia getragen wird, dass man ihn sich seinem Sohn gelangte

,
gab er noch ganz allge-

gelahmt dachte, und auf der Vivenziovase ist dies mein Hesperien an. Nach Naevius bei Serv. Aen.
durch den schlaff und verdreht herabhangenden 30 IH 10 begleitete ihn seine Gattin auf der Flucht

Fuss des A. (vgl. den Hephaistos auf der Francois- aus Troia. Er ist der Priester und Seher des

vase) noch deutlicher ausgesprochen. Zugleich er- Aineias (Stesichoros auf der tabula Iliaca, wo A.

giebt sich, dass die abweichenden tTberlieferungen die Heiligtumer triigt. Sophokles a. a. O. Naevius

von der Totung des A. (Hyg. a. a. O.) oder von bei Probus zu Verg. buc. 6, 31 p. 14, 6 KciL
seiner Blendung (Theokrit bei Serv. Aen. II 35. Schol. Veron. Aen. II 687. Verg. Aen. n 687ff.

687, vgl. I 617. II 649; die beiden letzten Stellen 263ff. u. a.) und ein alter Freund des Apollon-

scheinen die vjzofteotg eines verlorcnen Gedichtes priesters und Konigs von Delos, Anios (Aen. HI
des Theokrit zu enthalten) spateren Ursprunges 80ff., vgl. Serv. z. d. St. Ovid. met. XHI 640ff.).

sind. Die in der Hias XHI 428if. erwahnte alteste Nach Vergil Aen. VTH 156ff. hatte er als Be-

Tochter des A., Hippodameia, welche mit Alkathoos 40 gleiter des Priamos auf einer Fahrt nach Salamis

vermahlt ist , hat der Dichter offenbar frei er- mit Euander in Pheneos Gastfreundschaft ge-

funden. Den Namen ihrer Mutter erwahnt Homer schlossen. Varro (bei Serv. Aen. IV 427) erzahlte,

nicht, der Scholiast jedoch behauptet, dass sie Dionysos habe die Gebeine des A. ausgegraben

Eriopis hiess. Die Flucht des A. mit Aineias und und mit sich herumgeffihrt, spater aber dem Aineias

seinen Genossen auf den Ida hatte nach Proklos zuriickgegeben. Nach Theon zu Lykophron bei

(Kinkel Epic. frgm. I 49, vgl. Sophokles a. a. Steph. Byz. s. AXvsia war er in Aineia begraben,

O. Xenoph. de venat. I 15. Apd. epit. Vat. XXI nach Paus. VTfl 12 , 8 in Arkadien am Berge
19. Quint. Smyrn. XIH 300), dessen Angabe die Anchisia, nach Procop. Goth. TV 22 zu Anchisos

Vasen bestatigen , schon Arktinos in seiner Iliu- in Epirus. Cato (orig. H frg. 9 Peter, vgl. Strab.

persis erziihlt. Auch kannte man in alterer Zeit 50 V 229. Origo gent. Pom. lOff.) liess A. in Latium
kein Grab des A. in der Troas (Paus. VTH 12, 9). sterben. Dagegen verlegt Vergil (Aen. HI 710ff.

Denn die gegenteilige Uberlieferung lasst sich vor V 760ff. , vgl. Hyg. fab. 273) seinen Tod nach
Eustathios H. Xn 98 nicht nachweisen. Drepanon in Sicilien, worauf er auf dem Berge

An den altepischen Kern hat sich die spatere Eryx ein Heroon erhielt. Dort feiert Aineias nach

Sagenbildung angeschlossen. Nach Hvgin fab. 94. Verlauf eines Jahres ihm zu Ehren Spiele (Verg.

270 ist A. der Sohn des Assarakos
,"
den Homer Aen. V 42ff. , vgl. V 64ff. Ovid. fast. H 543ff.

als seinen Grossvater bezeichnet. Als seine Mutter Hyg. a. a. O.). Auch sollte A. ein Jahr vor dem
wird von Apollodor HI 12, 2, 3 Themis, die Toeh- Kriege mit Mezentius gestorben sein und Aineias

ter des Hos, genannt. Nach Dionys. Hal. I 62, 2 ihm am Flusse Numicus ein Denkmal errichtet

ist es Hieromneme, eine Naiade (vgl. Horn. hymn. 60 haben (Dion. Hal. I 64, 5). Dieselbe Quelle (I

Ven. 284). Hygin fab. 135 (vgl. Welcker Griech. 73, 3) iiberliefert, dass Eomos zu Ehren des A.

Tragoed. I 151f. Robert Bild u. Lied 194. E. in Latium eine Stadt Anchise gegriindet habe.

Forster Verhandl. 40. Philol. Versamml. Gorlitz Nach Vergil Aen. VI 669ff. wohnt A. nach seinem

432f.) bezeichnet Laokoon als seinen Bruder. Aus Tode in der Unterwelt auf den Gefilden der Seligen

dem Schiffskatalog , wo Aineias mit den Anteno- und wird dort von Aineias aufgesucht, dem er die

riden die Dardaner fiihrt, schliessen die Mythogra- Geschicke seines Geschlechtes weissagt. In den
phen, dass A. Dardanos und andere Troia benach- 'AyyJot)s betitelten Stiicken der mittleren KomOdie
barte Stadte bcherrschte (Apd. frg. Sabb. fol. 116b. von Anaxandridas und Eubulos (Meineke Com.
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T 359. 369. Kock FCA II 1, 137. 165) war die silaos A. als Enkel des Kleonymos (Heros epony-

Sage parodisch behandelt. mos von Kleonai, wo er nach Akusilaos wohnt),

Die Ableitung des Namens des A. ist vOllig und Pherekydes diesen wieder als Sohn des Pelops

unsicher. Man kann nicht einmal entscheiden, ob bezeichnete. In der sikyonischen KSnigsliste des

er griechischen (Et. M. jragd to ayxi, to iyyiig Eusebios (I 26 Schone) wird A. nicht erwahnt.

yevsa&ai rfjg 'Acpgodhrjg, vgl. s. ay%t) oder asiati- [O. Rossbach.]

schen(phrygischen?) Ursprunges ist (Miillenhoff 3) Athenischer Archon, 01. 73, 1 = 488/7 v.

Deutsche Altertumsk. I 21). Hingegen steht fest, Chr. Dion. Hal. Ant. VIII 1. [Wilhelm.]

dass er zu den namentlich in Kleinasien einheimi- Anchisia (rj 'Ayxioia, auch at 'Ayx'oiat) , ein

schen Lieblingen der Aphrodite gehort , die wie 10 schmaler Hugelzug in Arkadien, welcher die Ebene
Paris, Adonis und Phaethon sich durch ihre Schon- von Orchomenos von der von Mantineia trennt.

heit und Liebenswurdigkeit die Gunst der Gottin An seinem siidlichen Fusse zeigte man das Grab
und damit Gliick und Reichtum erwerben, deren des Anchises, neben welchem ein Tempel der

Herrlichkeit aber nicht lange dauert (Preller- Aphrodite errichtet war; auf dem Riicken des

Robert Griech. Myth. I 369ff.). Das Epos ver- Hugelzuges stand ein Tempel der Artemis Hymnia,

band dann diese Gestalt ebenso wie die verwandte der den Orchomeniern und Mantineern gemein-

des Ganymedes mit dem Stammbaum des troischen schaftlich gehttrte, Paus. VIII 12, 8. 13, 1 ; vgl.

Kcnigshauses und seinen Schicksalen. Curtius Pelop. I 219. 222. 243. [Hirschfeld.]

Bildwerke, welche mit Sicherheit auf A. be- Anchisiades (bei Suidas auch 'Ayxwidrjg und

zogen werden konnen, sind nicht hauflg. A. und 20 M/jjmjsw), Nachkomme des Anchises

:

Aphrodite (beide inschriftlich bezeugt) stehen im 1) Aineias, H. XVH 754. XX 160. Verg. Aen.

Schema der dexirarum iundio einander gegen- V 407. VIII 521. X 250. Sil. Ital. XHI 71 u. 0.

fiber auf einer in Hion gepragten Mlinze der luha 2) Echepolos von Sikyon, H. XXHT 296.

Domna (Eckhel H 486, abg. Millin Galerie [O. Rossbach.]

myth. XLIV 644 und Schliemann Ilios Fig. AncMsias (Ayx'aidg), Epiklesis der Aphrodite

1493, wohl Nachbildung einer plastischen Gruppe). von ihrem Liebesbund mit Anchises. In einer In-

Ein Marmorrelief der Villa Medici (Mon. d. Inst. schrift aus Neu-Hion wird Livia, die Tochter des

VI 11, vgl. Matz-Duhn Ant. Bildw. nr. 3511. alteren Drusus und der Antonia, als &sa 'Aipgo-

G. Wissowa De Veneris simulacris Romanis 35) bdxr\ Avxewidg gefeiert, Le Bas Asie min. 1039.

zeigt im Giebel eines wahrscheinlich von Marc 30 Vermutlich ffihrte Aphrodite auch auf dem Berg

Aurel errichteten Tempels, wie Aphrodite dem als Anchisia bei Mantineia (Paus. VIII 12, 8— 9) jenen

Hirt gekleideten und die linke Hand wie geblendet Beinamen. [Jessen.]

vor das Gesicht haltcnden A. erscheint. In der Anchisos ("Ayxwog) , Stadt , welche Procop.

Giebelecke liegt entsprechend dem Tiber auf der Goth. IV 22 neben Dodona und Nikopolis nennt

anderen Seite der Flussgott Simoeis (an dem nach und als Grabstatte des Anchises bezeichnet ; s.

Sil. It. Xni 59f. A. und Aphrodite sich vereinigten Onchesmos. [Hirschfeld.]

und nach Verg. Aen. 1 617f. Aphrodite den Aineias 'Ayx<-areia bezeichnet den Kreis der naheren

gebar). Neben einander sitzen A. in phrygischer Verwandten, dyxtaretg, im Gegensatze zu den avyys-

Tracht und Aphrodite auf dem Bronzerelief von vug und oixtloi (Lex. Cantabr. 664, 6. Phot. Suid.

Paramythia(Friederichs-Wolters Gipsabgiisse 40 s. ayxiazcTg). Dazu gehOren zunachst und selbst-

nr. 1961, abgebildet Millingen Ancient unedited verstandlich die directen ehelichen Nachkommen
monuments II Taf. Xn und Baumeister Denk- (Isaios VIH 34), sodann war in Athen die Grenze

maler I Fig. 84, vgl. Arch. Ztg. XXXH 12. XXXTV der a. gesetzlich fiexQ1 dretptwv xaidwr (s. d.) fest-

9; dass sie wie bei Theokrit als Hirten gedacht gesetzt ([Demosth.] XLHI 51); sie umfasste dem-

sind, beweist der neben A. liegende Hund, vgl. nach 1) Bruder von demselben Vater und deren

O. Rossbach Arch. Jahrb. VHI 57) und auf Nachkommen, 2) Schwestern von demselben Vater

«inem Terracottarelief des Berliner Antiquariums und deren Nachkommen, 3) Vatersbriider und
(Arch. Ztg. V 12f. Taf. I). Auf einer apulischen deren Nachkommen, 4) Vatersschwestern und deren

Orabamphora des Berliner Antiquariums (nr. 1260 Nachkommen, 5) Bruder von derselben Mutter und
Furtwangler, abgebildet bei Gerhard Trink- 50 deren Nachkommen, 6) Schwestern von derselben

schalen und Gefasse Taf. XXTH) steht A. neben Mutter und Nachkommen, 7) Brttder der Mutter

Aineias in einer aedimda mid reicht ihm eine und Nachkommen, 8) Schwestern der Mutter und
Binde. tjber die Bildwerke, auf welchen seine Nachkommen. Diesen Verwandten verlieh das

Flucht mit Aineias dargestellt ist, s. Aineias. Gesetz Intestaterbrecht (vgl. Hermann- Thal-

A. mit Aineias und Askanios bei der Sibylle von heim Rechtsalt. 55f. Meier-Lipsius Att. Proc.

Marpessos zeigen einige pompeianische Wandge- 581ff.) und legte ihnen die Verpflichtung zur Blut-

malde (Arch. Ztg. VI Taf. XVI. vgl. Dion. Hal. klage auf (CIA I 61 Z. 21. [Demosth.] XLIH 57:

I 55, 4. C.Robert Herm. XXII 454f.). Ausser- vgl. Plato Leg. LX 871b. Meier-Lipsius 199).

dem kommt A. als Nebenfigur in den Miniaturen So geht das Wort a. in die Bedeutung Erbrecht

der Vergilhandschriften vor (vgl. Aineias. Millin 60 fiber: voftm d'e fiqdi vodr\ fir\ slvai dyxtozeiav

Gal. myth. CLXXVT*645. Agincourt und Quast /itjff leg&v fj.rj& ooitov ([Demosth.] XLHI 51, vgl.

Sammlung der vorz. Denkmaler der Malerei Taf. Aristoph. Av. 1660). Die letztere, scharfe Bestim-

XX. XXTH 2). Ausser der bereits erwahnten mung erfolgte unter dem Archontat des Euklei-

Litteratur s. WSrner in Roschers Lexikon I des, Solon hatte den vo&oig, wenn keine ehelichen

327f. Preller-Jordan Rem. Mythol. II 311. Kinder vorhanden waren, ein beschranktes Erb-

Baumeister Denkm. I 80f. recht zugestanden. [Thalheim.]

2) Vater des Echepolos von Sikyon, H. XXHI 'Ayxiaov lip-ifi mythischer Name eines Ha-
296 f., s. Schol. Twl. z. St., nach welchem Aim- fens bei Buthrotos in Epeiros, fur den ein spa-
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terer Name nicht genannt wird, Dion. Hal. I £eo&cu (Hesych.) = sich schminken ; vgl. Btym. M.
51. [Hirschfeld.] s. kyxovoi£co. Wie a. noch jotzt bei Herstellung

Anchitai (AyyXxai, Varianten: 'Azz"cu, 'AjX- der roten Lippenpomade Verwendung flndet, so

rat) , Volk im stidlicheren Tcile des Innern von diente es schon im Altertum zum Rotf&rbcn von
Arabia Felix, ostlich neben den Sabaeern, Ptol. Salben und Olen (vgl. Theophr. de odor. SI. Plin.

VI 7, 23; nach Sprenger Geogr. Arab. 390 mit XIII 7. 9. 10. XXI 121), sowie zum Farben des
dem Stamme akk der arabischen Scbriftsteller Bernsteins (Plin. XXXVII 48), des Holzes nnd der
identisch.

_
[D. H. Muller.] Wachskerzen (Plin. XXI 99). Dioskorides (IV 23

Anchoe {fi 'Ay%6tj) , Platz und gleichnamiger —25) untorscheidet drei Unterarten von a. Die erste

See— wohl irrtiimlich Stadt Plin. n. h. IV 26 — in 10 fiihrt ausserdem die Bezeichnung xalvg oder ovo-
der Nahe der friiher zu Lokris , spater zu Boio- alda — dies ist offenbar Anch. tinctoria L. ; vgl.

tien gehorigen Stadt Ober-Larymna, nordostlich Plin. XXVII59—,diezweite(mitkleinerenBliittem)
vom Kopaissee, wo der boiotische Kephissos, nach- heisst anch A).xtJ3iddiov oder 6voxsii.es ; vgl. Plin.

dem er ein Stuck unterirdisch gefiossen , wieder XXII 51. Sehol. Nic. Ther. 838. Letztere Pfianze-

znm Vorschein kam und ins euboeische Meer ging, ist wohl auf Echinm diffusum Sibth. (Nattern-

Strab. IX 406. Uber den Platz , wo der Fluss kopf , oder Echium elegans Sibth. '?) zu beziehen,

bei hohem Wasserstande des Sees wieder hervor- welches besonders auf Kreta und in Kleinasien
bricht, jetzt Ncrotribio, auch Kephalari, s. Ul- wuchs. Den Namen AXxiftiddiov sollte die Pfianze
richs Reisen und Forschungen in Griechenland von einem gewissen 'Alxifltos haben, der einst, von
I 222. Lolling Hellen. Landesk. 123, 2. Auch 20 einer Schlange gebissen, durch diese Pfianze genas

;

einige Quellen in Mysien hiessen 'Ay%oai nach vgl. Schol. Nic. Ther. 541. Die dritte Abart (mit
Hesych. [Hirschfeld.] kleinerer Frucht) des Dioskorides ist nicht genauer

Anchnros ("Ayxovoog), Sohn des Konigs Midas bestimmbar; Sprengel vermutet darunter Litho-
in Phrygien, Gemahl der Timothea. Als in der spermum frutieosum. Galen unterschied gar vier

Nahe der Stadt Kelainai ein Schlund in der Brde Unterarten; vgl. XI 811—813. Uber die medi-
sich gebildet hatte, und Midas, durch einen Ora- cinische Verwendung der Pfianze vgl. ausser Dios-
kelspruch aufgefordert, das Kostbarste hineinzu- korides und Galen a. a. O. besonders Plinius (XXH
werfen, vergeblieh Gold und Silber geopfert hatte, 48ff. XXVII 59. XXVIII 151. XXXII 85). Auch
stiirzte sich aein Sohn A. zu Pferd in denselben, zu Medea schcint sic in Beziehung gestanden zn
worauf sich die Erde wieder zusammenschloss, 30 haben, denn sie wurde von ihr mit anderen Pflanzon
Plut. parall. 5. [Hoefer.] als Siihnopfer auf dem Scheiterhaufen verbrannt

;

"Ayxovaa (attisch auch eyxovoa, anchusa), ist vgl. Orph. Argon. 964 (sQv&oij a.). Dicrbach
als Farber-Ochsenzvmge, F&rber-Alkanne, Schmink- Flora myth. 202. Murr Die Pflanzenw. i. d. griech.

wurzel, Anchusa tinctoria L. zu deuten (nicht als Myth. 208. [Wagler.]

das in Attica viel seltenere Lithospermum tincto-
"
Ancile. Zu den Symbolen des italischen Al-

rium L. = Steinsamen, woran Sprengel mit tertums und zu den Palladien der romischen Herr-
dachte), eine durch den roten Farbstoff, den sie schaft gehorten die 12 aneilia (nach den Monaten
enthalt, wichtige Pfianze aus der Familie der desJahres, Preller Rom. Myth. I 189. 334,1),
Boragineae. Sie ist in Sudeuropa verbreitet — der Hauptbestandteil des Waffenschtnuckes der
besonders haufig auf trockenem , unf'ruchtbarem, 40 Salii. Diese beiligen Schilde — nach ihnen konnte
sandigem Boden der Ebenen und Hiigel, in Attika jeder ahnlich gestaltete Schild besonders in alter-

selbst bis iiber 1000 Fuss Hohe — wachst meist twnlicher Redeweise a. genannt werden — waren
wild, wird aber ihrer wertvollen Wurzel wegen von langlich-runder oder ovaler Gestalt, in der
hie und da kultiviert ; vgl. Fraas S3n10ps.pl. fi. Mitte der beiden Seiten halbkreisformig ausge-
cl. 162. Billerbeck Flora class. 39. Lenz schweift, so dass sie dem Boden einer Violine
Bot. d. a. Gr. u. R. 535. Leunis Synops. H. ahnelten. Nach einigen auf Miinzen vorkommenden
Teil 3 II § 639, 9. Ihr neugriechischer Name ist Darstellungen scheinen sie aus zwei kreisformigen
flatpoQoiEa (Schminkwurz)

;
phoinikisch heisst sie Flatten bestanden zu haben, auf welchen ein sie

flovivcoaft (vgl. Sprengel zu Diosc. IV 23). Sie zusatnmenhaltendes ovales Mittelstuck befestigt

gehort unter die extyeioffvtia (Pflanzen mit auf 50 war (Fest. ep. p. 131 s. Mamuri. Varro de 1. 1. VII
der Erde liegenden Blattern); vgl. Theophr. h. 43. Dionys. ant. II 70. Plut. Numa 13. Non. p. 554.
pi. VH 8, 3. Schol. Nic. Ther. 638. Uber die Isid. Orig. XVIII 12. Gloss. Cvr. Baumeister
Bliitezeit s. v. Heldreich Pflanzen d. att. Ebene Dcnkm. 1547. MarquardtStaatsverw.III429ff.).
495. 531. Wichtig war die Pfianze von jeher, Nach der Etymologie der Alten ist a. zusam-
ror alien Dingen in technischer Beziehung. Wie mengesetzt aus amb (— durpi, utrimque) und
der Krapp besitzt sie eine rote Wurzel. Theophr. caedo, wie Varro a. a. O. sagt : aneilia dicta ab
h. pi. VII 9, 3. Plin. n. h. XXII 48. Cael. Aur. amhecisu. quod ea arma ab utraque parte, ut
chron. Ill 5, 74. IV 8, 127. Pelag. vet. 26. Aus Thraeum. ineisa. Preller Rom. Myth. I 355f.

dieser fingerdicken Wr
urzel , deren Rinde einen Andere bringen das Wort mit dyxv/.o; gekrummt,

purpurroten Farbstoff enthalt, bereitete man eine 60 dyxvbj die Ose zusammen; Kettner Varron.
Gesichtsschminke , deren sich vorzugsweise die Stud. 8 Anm. Dagegen spricht Ovid (fast. Ill

Frauen bedienten zum Rotfarben der Wangen, der 377f.) atque ancile vocat, quod ab omni parte
Nagel und der Haare; vgl. Sehol. Aristoph. Ly- reeisum est. quaque notes oeulis, angtdus omnis
sistr. 48; Eccles. 929. Xen. Oec. X 2. 7. Cass. abest nur von einem kreisrunden Schilde ohne
Dio LXXIX 14. Poll. V 101. Hesych. Thumist. or. Ausschnitt. Auf einer Bronze des Domitianus
XHIp. 167. Neumann-Partsch Physik. Geogr. (Cohen MeU imp. P 476, 72) findet sich ein

v. Griechenl. 456; am ausfiihrlichsten Bliimner kreisrunder Salierschild abgebildet und runde an-
Tenninol. u. Technol. I 215ff. Daher dyxovoi- cilia ohne Ausschnitt fflhren auch auf zwei Re-
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liefdarstellungen die Salier von Anagnia und in sacrificando diis anelatur, quod est hawritur

Tibur (Marquardt a. a. O. 431). Vielleicht ministraturque. Daremberg et Saglio Diet,

trugen nur die (zwolf) salii Palatini, der Sage I 266. [Habel.]

nach das altere Collegium , welches von Numa Anclacae (Var. Andacae), ein Volk am Nord-

mit der Bewachung der zwolf aneilia betraut abhang des Kaukasus, Plin. VI 21 ; vielleicht die

worden war, solche aneilia von der ausgeschweiften lesgischen Andalal in Andi. [Tomaschek.]

Form, wahrend die salii Collini mit runden an- Ancona (»? 'Ayxmv ; lateinisch Aneon fast nur

cilia ohne Ausschnitt ausgeriistet waren. Nach bei Dichtern , Catull. 36, 13. Sil. It. VDH 438.

der besonders bei Ovid fast. Ill 357ff. Dionys. Iuven. 4, 40 ; ferner bei Cic. ad Att. VII 11, 1.

II 70f. Plut. Numa 13. Fest. ep. p. 131 erhaltenen 10 Plin. n. h. XIV 67 ; Einwohner Anconitantts,

Uberlieferung soil im 8. Jahre der Regierung des Ayxdmos und Ayumvtrqe Steph. Byz,), Hafenstadt

Numa ein zubeiden Seiten ausgeschnittener Schild am adriatischen Meer in Picenum, jetzt Ancona.

vom Himmel (nach den spateren Dichtern, na- Unzufriedene Syrakusaner unter der Herrschaft

mentlich Lucan. IX 475. Stat. silv. V 2, 132 des alteren Dionysios siedelten sich urn 390 v.

alle aneilia; eaelestia Martis arma bei Ovid Chr. (Plin. n. h. Ill 111. Strab. V 241) an dem

fast. HI 259. Liv. I 20, 4) in die regia Nurnae nordlich ins Meer auslaufenden Vorsprunge des

oder gar in dessen betend emporgestreckte Hande Monte Cardello an, welcher, wie ein Ellenbogen

gefallen sein, und Numa, dem eine Stimme ver- ins Meer vorspringend, eine geraumige und sichere

kiindete . dass von der Erhaltung des Schildes Hafenbucht, die beste an der ganzen adriatischen

das Heil und die Macht des Staates abhiinge, 20 Kiiste , bildet. Die Stadt bewahrte sich auch

liess durch den Kunstler Mamurius Veturius, unter romischer Herrschaft noch viel von ihrer

dessen Name zum Dank in das earmen saliare griechischen Nationalitat: ihre Miinzen (Eckhel

aufgenommen wurde, elf ganz gleiche machen, D. N. I 1 p. 98. Mionaet I 105; Suppl. I 215.

damit der echte nicht von Feinden herausgefunden Mommsen R6m. Munzwesen 209) zeigen das

und geraubt werden konnte. Aufbewahrt wurden redende Wappen derselben , den gekrummten,

die aneilia in der curia saliorum Palatinorum einen Palmenzweig haltenden Arm mit der Bei-

(saerarium Martis) auf dem Palatinus (Cic. de div. schrift ATKON (der Avers den Kopf der Aphro-

I 17. Dionys. frg. XIV 2, 5. Val. Max. I 8, 11. dite, deren Kultus auch Catull und Iuvenal a.

Serv. Aen. VII 603. VIII 3. Hist. Aug. Heliog. 3, 4. a. O. bezeugen)
;

griechische Gewerbe , wie die

Becker Topogr. 230. Jordan Topogr. II 271ff.; 30 Purpurfarberei, bliihten dort (Sil. Ital. a. O.),

vgl. aber Preller Rom. Myth. 1353); imMarz— die Stadt wird von Strabon V 241 'Ayxwv'EUn-
die Feier begann am 1., an welchem das a. vom vis, von Iuvenal a. a. O. Doriea Aneon genannt.

Himmel gefallen sein soil, und dauerte fast den In die Hande der Romer scheint A. zugleich mit

ganzen Monat hindurch (Polvb. XXI 10, 12. Dio- dem ilbrigen Umbrien und Picenum gekommen zu

nys. II 70. Liv. XXXVII 33. Lyd. de mens. Ill sein : als bedeutende Station der romischen Flotte

15. IV 29. 42. Minuc. Fel. Oct. 24. Photius erscheint es bereits im illyrischen Kriege 178 v.

Amphil. 134. Serv. Aen. VIII 285. CIL I p. 387) Chr. (Liv. XLI 1, 3). Der Liber coloniarum p. 227

— wurden sie in feierlichem Umzuge unter Ab- giebt an : ager A. limitibus Graeehanis in cen-

singung von Liedern, mit Waffentanz und Reigen turiis est adsignatus, was ohne Gewahr ist. Als

von den Saliern durch die Stadt getragen (aneilia 40 Colonie erscheint es bei Plinius n. h. Ill 111,

ferre, movere, Liv. I 20, 4; epit. LXVIII. Val. in den Inschriften CIL IX 5898 und VI 1562 (3.?

Max. I 1, 9) — jeden Tag endete die Procession Jhdt. n. Chr.). Caesar bemachtigte sich A.s gleich

an einem Stationshause (mamio, CIL VI 2158, nach seinem Ubergange Tiber den Rubico (Caes.

dazu Orelli 2244), in welchem die aneilia die b. c. I 11. Cic. ad Att. VTI 11, 1 ; ad fam. XVI
Nacht uber blieben, wahrend die Salier daselbst 12, 2 ; Philipp. XLT 9. 23 ; frg. p. 464 Or.). In der

ein prachtiges Mahl einnahmen — und schliesslich ganzen Kaiserzeit war A. als Hauptplatz fur den

wieder feierlich aufbewahrt (aneilia condere). italisch-illyrischen Handel von grosser Wichtig-

,Vom 24. Marz an horte der Dienst der atwilia auf, keit, Traian verbesserte im J. 115 den Hafen,

bis am 19. Oktober wieder ein armilustrium auf wofiir ihm der schone, noch heut stehende Ehren-

dem Aventin stattfand, nach welchem sie fur den 50 bogen errichtet wurde (Abbildungen am besten

Winter reponiert wurden. Alle diese Tage, wah- bei Rossini Archi trionfali tav. 44—46; die

rend welcher die aneilia in Bewegung waren, Inschrift CIL IX 5894). Wahrend der Gothen-

galten fur religiosi und ungeeignet fur jede offent- kriege des Belisar und Narses wird A. Offers als

liche und private Unternehmung ; an ihnen ver- wichtiger Punkt erwahnt (Procop. b. G. II 11.

mied man in den Krieg zu ziehen (Suet. Otho 13. 24. Ill 30. IV 23) und behauptete eine her-

8. Tac. hist. I 89), eine Schlacht zu liefern (Fest. vorragende Stellung unter den Stadten des Exar-

ep. p. 226) , eine Ehe zu schliessen (Ovid fast. chats von Ravenna. Die Umgegend von A. lieferte

ITT 393) und kammte die flaminica Dialis ihr ausgezeichneten Wein und Weizen (Strab. a. a.

Haar nicht (Ovid fast. Ill 397)'. Marquardt O. Plin. n. h. XIV 67). Gelegentlich wird die

a. a. O. 436f. Preller Rom. Mvth. I 365f. Rug- 60 Stadt noch erwahnt von den Geographen (Skylax

giero Diz. I 466f. ' [Habel.] 16. Mela H 64. Plin. n. h. H 182. HI 111.

Ancites s. Angitia. 112. 115. 129. VI 218. Ptolem. m 1, 21. VLU
Anclabris. Die Dentung dieses Wortes giebt 8, 5), den Itineraren (Anton, p. 310. 312. 315.

Fest. ep. p. 11 : Anclabris mensa ministeriis 316. 497. Tab. Peut. Geogr. Rav. rV 31 p. 258.

ditinis aptata. Vasa quoque in ea. quibus sa- V 1 p. 326 P.) nnd auf Inschriften CLL VI 2379

cerdotes utuntur, anelabria appellantur, und p. v 31. VI 11. 2384, 5. IX 5841. X 6006 (eura-

11: Esearias niensae quadratae voeantur , in tor r. p. A.); Aneonitani CIL VI 1700; Anco-

quibus homines epulantur. Anclabris ea, quae nitana V 1906. Lateinische Inschriften aus A.
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OIL IX 5890—5935. 6386 ; die einzige angeblich
griechiache CIG 6468 wird von Kaibel IGI p.
776 fflr identisch gehalten mit der Bologneser CIG
5738= IGI 2283. [Hfilsen.]

Ancora s. Anker.
Aucorale. a) Das Ankertau, ein Kabel, an

welchem der Anker befestigt war und mittelst
dessen er fallen gelassen und aufgewunden wurde.
Die Trieren erhielten vier solcher Kabeltaue (o/oj-

Sabinerlande stammenden Varro im Excerpt de
praenom. 4 beweist, sabinischen Drsprungs. Die
etymologischen Erklarungsversuche der alten (Va-
lerius Antias a. a. 0. Pest. ep. p. 19. Serv. Aen.
VI 815) wie der neueren sind verfehlt und zweck-
los. Tiber den Kenig Ancus Marcius s. Marcius.

[Cichorius.]

Ancusa. Vietorinus Aneusensis nennt die
Notitia Byzac. des J. 482 als fiinften der yon

via ayxvQeia) von 8 Daktylen (naeh Hultsch lOHunerich exilierten Bischofe dieser Provinz. Ihr
Metrol. 258 Tab. II A = 0, 1541 m.) Starke.
Die Veneter bedienten sich nach Caes. b. G. Ill

13 bereits der bei uns erst seit diesem Jahrhun-
dert allgemein gebrauchlichen eisernen Anker-
ketten. Auf den vereinzelten Gebrauch eiserner

Ankerketten durcb Alexander d. Gr. vor Tyrus
deutet nach Assmann die Stelle des Arrian
an. II 26, 6 hin. b) Das Bojereep, ein Tau,
mittelst dessen die aus Kork verfertigte (Plin. n,

gehOrt also diese Stadt an. Der katholische Bi-
schof der Stadt und sein donatistischer Gegner
wohnten auch dem Religionsgesprach zu Carthago
im J. 411 bei, s. Harduinus act. cone. I 1082A.
1110 C. [Joh. Schmidt.]

Anda, nach Appian. Pun. 24 der Name der im
Westen oder Siidwesten von Utica und nicht gar
weit davon gelegenen (urbemproximam Liv. XXX
17) festen (s. Polyb. XIV 6, 2) Stadt, in die sich

h. XVI 16) Ankerboje [oijfieTov dyxvgag, Paus. VIII 20 Hasdrubal im Fruhjahr 203 nach der Verbrennung
12, 1), welche, auf der Oberflache schwimmend,
die Stelle bezeichnete, wo der Anker auf dem
Grande lag, an dem mit einem Binge versehenen
Ankerkreuze (d. h. der Stelle, wo sich die Arme
mit dem Schafte verbinden) befestigt war.

[Luebeck.]

Ancorarius mons, ein Gebirge in Mauretania
Caesariensis (Plin. n. h. XIII 29) in der Nahe des
aastellum Tigavitanum (so lies statt Tingitanum

seines Lagers durch Scipio fluchtete.

[Joh. Schmidt.]
Andabalis (Itin. Ant. 145; Andavalis Itin.

Hieros. 577; Addavalis Tab. Peut. ; Ambavalis
Geogr. Rav.), Ort in Cappadocien, 27 Millien nord-
lich von Tyana nach der Tab., 16 Millien nach den
Itin. In der Zeit Kaiser Valerians war hier das be-
ruhnite Gestfit des Pampatius fur die Zucht von
equi eurules (s. Itin. Hieros. 577 und die von

Ammian. Marc. XXEX 5, 29). Seine Walder lie- 30 Wesseling zu d. St. abgedruckte griechiache
f„_i™. a j. j„„ v,„-i„ r<.i_..^„i„ j j=_

Glosse zu Cod. Theod. leg. I de equis eurulib.
und lex uniea de Greg. Dominie.). Jetzt Andaval.

[Hirschfeld.]

Audabatae waren aller Wahrscheinlichkeit
nach Gladiatoren; vgl. Cic. ad fam. VII 10, 2
und besonders Hieronymus adv. Jov. I 36 (II

294d ed. alt. Vail.) ; contra Rufin. 3 p. 101 a (II

512a) ; adv. Helvid. 3 p. 3a (II 21 Od) ; sie kampften
gegen einander und zwar mit geschlossenen Augen.

ferten dereinst das beste Citrusholz, aus dem die

bekannten , kostbaren Tische verfertigt wurden.
Doch war der Bestand schon zu Plinius Zeit er-

schopft. [Joh. Schmidt.]

Anculi, Anculae, dienende Gotter und Got-
tinnen im rOmischen Kulte (vgl. Serv. Aen. V
95. Mart. Cap. II 152), die ihren Namen ftihren

von einem dem alteren Latein angehOrigen Ver-
bum aneulare (anclare, ancillare) = ministrare
(Pest. ep. p. 11. 19. 77. Non. Marc. p. 71. 107. 40 Der Name der Gattung scheint einer fremden Vol-
292. Priscian. VI 17 p. 208 H. Lowe Prodrom.
gloss, lat. 371ff.; vgl. paelignisches anceta Bii-

cheler Rh. Mus. XXXVII 1882, 641) und von
den in den Arvalakten otters genannten Famuli
Divi und Virgines Divae (Henzen Act. fratr.

Arv. 145) ihrem Wesen nach kaum sich unter-
scheiden werden. Das Vorkommen desselben Wort-
stammes in der gottesdienstlichen Sprache der
Sabiner (Oup-enei Priester des Hercules, Serv.

kerschaft entlehnt zu sein; vgl. die Glosse an-
dabetae gens quaedam bei Mai Class, auct. VLT
551. Zu Ciceros Zeit sehr bekannt, vielleicht aber
damals erst eingefuhrt, wird sie nicht lange be-
standen haben. Denn Darstellungen der A. sind
bisher nicht gefunden, und Hieronymus wird die
Kenntnis derselben aus Varro entlehnt haben, der
eine Satire dieses Namens geschrieben hat (Pe-
tron. ed. Buecheler3 p. 165). Jedoch scheint

Aen. Xn 348 und Interpol.
.

z. d. St. ; vgl. Inc. 50 Lydus in dem Verzeichnis der Legionssoldaten
rT""1

'
'---'- ---

(de magistr. I 46) dvSa^drai, die er als xaxd-
<pga*rojbezeichnet, aufgefiihrtzuhaben; soschreibt
wenigstens Fuss fiir das verderbte avdoafidxeu.
Lipsius Saturnal. sermon. lie. 12. Henzen Ex-
plicatio mus. Burghes. 48 (auch in den Atti dell'

accad. pontif. XII [1852]). Friedlander S.-G.«

II 534f. P. J. Meier De gladiat. Rom. 44f.

[P. J. Meier.]

Andaka, nach An-. Anab. IV 23, 5 eine Stadt
60 der indischen Aspasier (Acvaka, Assaka), nOrdlich

vom Kabulfluss im Thale des Choes (db-i-Kimar).
welche sich dem Alexander ohne Kampf ergab;
sie lag- etwa zwischen Kunar und Pasat. Vgl.
Arigaion. ' [Tomaschek.]

Audania (r\ 'Avdavia). 1) Stadt im nordOst-
lichen Messenien, von welcher sich noch auf einem
Bergvorsprunge drei Viertel Stunden entfernt vom
Dorfe Sandani Mauerrninen erhalten haben. E.

auct. de praenom. 4) und Umbrer {anclar, ace.

angla anglaf = oscines in den tab. Ignv. VI
A 1. 3. 5. 6. 16. B 49; vgl. Bttcheler Umbrica
43) erweist die Anschauung von einer dienenden
GOtterklasse als eine allgemein italische. Tiber
einzelne Vertreter dieser untergeordneten Gott-
heiten, zu denen man auch gewisse heilige Tiere
rechnete, s. Preller Rom. Myth. 13 99ff. R.
Peter bei Roscher Mvth. "Worterbuch I 341.

[Aust.]

Ancus. 1) Ortschaft in Liburnia auf der
Strasse von Senia nach Iadcr, XXVI m. p. von
Arupium (jetzt Vital bei Otocac) und XV von
Ausancalio (S. Michael) , etwa in der Lage von
Vebrac an der Lika, Tab. Peut. Geogr! Rav.
IV 22. [Tomaschek.]

2) Altes Praenomen, und zwar, wie das hier
besonders gewichtige Zeugnis des selbst aus dem
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Curtius (Peloponnesos II 132) fand imMai 1840
die Reste auf, nachdem Gell (Itinerary of the

Morea 69) die Deutung des heutigen Dorfnamens
Sandani auf (d)g 'ArSanav gegeben hatte. Einen
Plan dieser Mauem hat Curtius Pelop. II Taf.

XXI mitgeteilt. Seitdem ist der heute Hellenik6

genannte Burgberg leider wenig besucht worden

;

ein grOsserer Plan und erneute TJntersuchung der

Ringmauern waren sehr erwiinscht. S. Bursian
Geogr. v. Griechenl. H 164. Stavros Oikono-
maki rd oa>£6/icva 'I&mntjg Mtoar\vr\g xal xa>v

sisqI^ Kalamai 1879, 60. Lolling in Bae-
dekers Griechenland (1888) 295. Die Burg liegt

im Suden der Vorhohen des hochaufragenden Hel-

lenitzagebirges. Selbst versteckt, beherrscht sie

vollstandig den nordlichen Teil der messenischen

Ebene, und jedem, der auf der alten KOnigsburg

steht, wird die ahnliche Lage von Mykenai in

den Sinn kommen, das ,selbst versteckt das Tief-

land mit seinen wichtigsten Punkten iiberschaut'.

Bei solcher ausgezeichneten Lage war es natfir-

lich, dass A. in den Zeiten vor der dorischen

Einwanderung die KOnigsburg der alten messe-

nischen Herrscher war. Nach ihr wurde auch die

obere messenische Ebene selbst A. genannt, Steph.

Byz. 'A. noils Meooyvrjs Snwvvfiog xfj %d>Qa (Cur-
tius II 189. Sanppe Mysterieninschrift aus A.

[Abhdl. d. Goett. Gesell. d. Wiss. VIII 1860]

32). In A., deren Namen vnb xwv Qrjyrjxcbv auf

eine Prau Namens A. zuruckgeffihrt wurde (Paus.

IV 33, 6), residierte das Geschlecht der Polykao-
niden (Paus. IV 1— 3), und spater, als die dori-

schen Konige Stenyklaros zu ihrer Residenz ge-

macht hatten, blieb sie noch als feste Burg nahe
den Grenzen Lakoniens und Arkadiens von Be-

deutung und stellte ein bedeutendes Contingent
von Tapferen zum zweiten messenischen Kriege,

darunter den Helden Aristomenes (Paus. IV 14, 7).

Seit dem Ende des Krieges blieb die Burg in

Trfimmern liegen und wurde auch bei der Wieder-
herstellung Messeniens durch Epameinondas nicht

wieder aufgebaut (Paus. IV 26, 6) ; aber unter-

halb derselben bestand eine kleine Stadt (parvum
oppidum inter Megalopolim Messenenqitepositum
Liv. XXXVI 31) nicht nur im J. 191 v. Chr.,

wo T. Quinctius Plamininus daselbst mit dem
achaeischen Feldherrn Diophanes (Liv. a. a. O.)

zusammenkam, sondern auch zur Zeit des Strabon
(Vill 339. 350), der sie zu Arkadien rechnet.

TJber die demokratische Verfassung dieser Stadt

sind wir unterrichtet durch die im September
1858 an einem Kafiaigais genannten Ort, zehn
Minnten entfernt vom Dorfe Konstantinoi, gefun-

dene grosse Mysterieninschrift aus A. , welche
Sauppe mit einem meisterhaften Commentar
a. a. O. ediert hat (Nachtrage dazu von Conze
und Michaelis Ann. d. Inst. 1861, 84. Pou-
cart bei LeBas Inscriptions grecques et la-

tines II p. 161 nr. 326a [Dittenberger Syll.

388]). Diese Inschrift gehOrt ins J. 91 v. Chr.

und ist auch fur die Verfassung A.s im 1.

Jhdt. v. Chr. eine wertvolle Urkunde. An der

Spitze der Verwaltung stand damals der Rat,

d yegovot'a. Die Hauptbedeutung der Inschrift

besteht aber darin , dass sie uns ein lebendiges

Bild entwirft von der Organisation der andani-

schen Weihen. ,In einer Zeit, in welcher die Ge-

schichte hoch fiber den Hauptern der Griechen

dahinschreitet, ohne ihre Stadte und Staaten zu

kennen und zn beachten, sehen wir doch im Innern
der Gemeinden noch reges Leben sich bewegen,
Ernst und Lust in reicher Pulle aus religioser

Quelle hervorstromen' Sauppe 57. Acht Sta-

dien von der Burg lag nach Paus. IV 33, 5. 6

ein Karneasion (so oder Karneiasion die Inschrift,

Kagvaawv Pausanias, Sauppe 21)genanntes aloog
am rechten Ufer des Baches Charadros auf der

10 Stelle einer alten Ortschaft Oichalia. In diesem
Cypressenhain wurden zu Pausanias Zeit dem
Apollon Karneios, dem Hermes Kriophoros, der

Demeter und Kora Mysterien gefeiert, deren Ur-
sprung in uralte Zeiten gelegt wurde, und die

nach Pausanias friiher in A. selbst ihre Statte

hatten. Pausanias (IV 1, 5—9) erzahlt, dass Kau-
kon, der Sohn des Kelainos und Enkel des Phlyos,

die heiligen "Weihen aus Eleusis nach A. gebracht
habe zu dem ersten KOnigspaar Polykaon und

20 Messene (fiber Kaukon s. Toepffer Attische Ge-
nealogte 215). Spater habe sie dann Lykos, Pan-
dions Sohn, weiter ausgebildet. Man zeigte in

der Nahe von A. ein Geholz des Lykos [Avxov
SQVfiov), in dem Lykos die Mysten gereinigt habe
(Paus. lV 1, 6). Ausser ihm schreibt Pausanias

dann dem Athener Methapos (nach Kaib el Goett.

Gel. Anz. 1892, 103 = Msoocmog, also ein Fremder)
bedeutenden Einfluss auf die andanischen Weihen
zu; er teilt als Zeugnis ein Epigramm mit, das

30 nach Sauppes wahrscheinlicher Vermutung in

der heiligen Hiitte der Lykomiden zu Phlya unter

dem Bilde des Methapos (Preger Inscriptiones

graecae metricae nr. 155. Kaibel a. a. O.) stand.

Wann Methapos geleht hat, ist uns nicht iiber-

liefert. Sauppe, dem Toepffer Attische Ge-
nealogie 218 und O. Rubensohn Mysterienheilig-

tfimer 135 zugestimmt haben, setzt ihn in die Zeit

des Epameinondas, wahrend auch die Moglichkeit

offen bleiben muss, dass er ein Geselle des Ono-

40 makritos (Herm. XXV 12) war ; ihm wird von
Pausanias auch die Einrichtung der thebanischen

Kabirmysterien zugeschrieben. Vorsichtig drflckt

sich Dittenberger Syll. 388 N. 26 aus. Nach
den messenischen Kriegen kamen die Mysterien

in Verfall. Erst zu Epameinondas Zeit gelangten

sie zu neuer Brute. Als Epameinondas das Werk
der Neugrundung Messeniens leitete, bei dem er

vor ailem auch die Erneuerung der alten Kulte

im Auge hatte, erschien nach Paus. IV 26, 6 dem
50 argivischen FeldherrnEpiteles ein Greis im Traume,

der seinem Aussehen nach ganz einem Hiero-

phanten ghch; man glaubte, dass es Kaukon sei.

Nach den Hinweisungen des Greises habe man
dann auf der Ithome eine Hydria gefunden und
in ihr auf zinnerner Rolle (xaoaksQog, s. Hiller
von Gaertringen Festschrift des Gymnasiums
zu Jauer 1890 S. 67, 1) die Weihe der grossen

Gottinnen von A., welche Aristomenes dort einst

vergraben haben sollte (Niese Herm. XXVT 13).

60 Von dieser Weihe hat nun die grosse Inschrift,

die sich noch heute eingemauert in der Kirche

des Dorfes Konstantinoi befindet, neue Kunde
gebracht. Sie hat bestatigt, dass die Weihen
der Demeter, der Kora (bei Pausanias und in der

Inschrift Hagna genannt), dem Apollon Karneios

und dem Hermes Kriophoros gefeiert wurden. Als
neue Kultgottheiten erscheinen in den Inschriften

aber die fieydXoi -&eol, welche Sauppe wohl mit
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Eecht auf die Kabiren gedeutet hat, um deren
Weihen sich Methapos ja aucli in Theben ver-

dient gemacht hatte. Toepffer (Att. Geneal. 220)
versteht unter den fisyaXot &sot die Dioskuren,

s. audi Rubensohn 137. Die Beziehung der
andanischen Weiben zu den Mysterien von Eleusis
tritt uns deutlicb entgegen, magmm die Sage Eecht
behalten, welche die Weihen durch Kaukon direct

von Eleusis nach A. gelangen lasst, oder die mo-
derne Forschung (Toepffer a. a. 0.), welche auf 10
den wichtigen Zusammenbang des Lykomiden-
geschlechts und seiner Qentilmysterien in Pblya
mit A. binweist. Das Mysterienfest , von dem
die Inschrift spricht, fallt nach Sauppe 54 in

den Anfang des August. Die oberste Leitung
der Feier hatten die Zehnmanner, oi dsxa, welche
von dem Volke gewahlt wurden. Sie stehen an
der Spitze der iegoC, uber deren Zahl die Inschrift

nichts ausgiebt. Es waren offenbar vornehme
Burger, welche durch das Los fur ein Jahr ge- 20
wahlt wurden, um die strenge Erflillung der My-
steriengebrauche zu uberwachen. Mit dem Eid,
den sie vor dem ygapfiazevg rmv owedgwr ab-

zulegen baben, beginnt die Inschrift : 6/j.rvco xovg

dsoiis, olg rd fivozr\gia sxtzeXuzai, im/teXstav s'c~eiv,

onwg yivnxai xa xaxa zav rsXsxav dsojigejiwg xal

ouzo jravxog xov dtxaiov , xal fitfzs avxog /^rjd'kv

ao%w[tov fitjds adixov jIOHqoeiv ijil xaxaXvosi xwv
livoxrjQi(ov utjSs SXXaii smxgiyjsiv xxl. Auch heilige

Prauen (kgai) werden durch das Los bestimmt. 30
Die Aufsicht liber sie ftihrt der yvvaixovaiwg.

Ausserdem begegnet uns noch ein reiches Be-
amtenpersonal : oi jtivze die Verwalter der Kasse,

6 emfisXrjx^g, 6 dycovad'ixrjg, 6 isgo&vzng, 6 xagvg",

avXnzai, fiarzig, agxizsxzoov > fiaXaveig, vnr/geoiat.

Das Priesterpersonal , zu dem die isgoi heriiber-

leiten, besteht aus folgenden. Gemeinschaftlich
fiir alle in -den Mysterien gefeierten Gbtter am-
tiert der iegsvg z&v $ewv olg rd \ivazfjgia yi-

yvszai, den die iegoi vereiden. Denselben Eang 40
nimmt die ohne nahere Bezeichnung genannte
iigsa ein. Es kommen sonst noch vor iegea rov

Kagveimi, a ftoivagfioozgia a elg Aafiazgog xal at

VTio&oivaQjioazQiai at E/ifiefiaxvTat (A. W i 1 h e 1 m
Athen. Mitt. XVI 354), eine Priesterin der De-
meter i<p IjzxoSqo/uo) und eine der Demeter von
Aigila. Eine ganz besondere Stellung kommt
dem mehrfaeh erwahnten Mnasistratos zu: er hat
den ersten Platz im Festzuge und geniesst auch
sonst allerlei Vorrechte. Sehr wahrscheinlich ist 50
also auch diese Vermutung Sauppes, dass Mna-
sistratos bei einer Neugestaltung der Weihe das
Priestertum an den Staat abtrat und ihm die

heilige Urkunde {fSifiXia, agyata ?yyoa<pa) Qbergab,
die sein Geschlecht bisher verwahrt hatte. Denn
vielleicht gehOrte Mnasistratos zu dem Priester-

geschlecht , dessen Abkommlinge nach Pausa-
nias IV 27, 5 bei der Wiedergeburt Messeniens
durch Epameinondas zuriickgekehrt waren und
damals den Inhalt der xaaohagoi in Biicher fiber- 60
tragen hatten. Unsere Inschrift ist die erste

Mysterienordnung des Staates , der von nun an
iiber die Ausfiihrung der heiligen Weihen und
Opfer wacht (Sauppe 55). Uber den Inhalt der
Mysterien versagt leider auch hier litterarische

Uberlieferung und Inschrift. Aber soviel lernen
wir aus der Inschrift, und das hat Sauppe na-
turlich auch sofort aus ihr geschlossen, dass das

ganze Pest in zwei Teile zerfiel, in den religiosen

(die Sgcbueva wie in Eleusis) und in den welt-

lichen. Im ersten Teil fanden die heiligen Weihen
und Opfer statt, der zweite bestand aus Fest-

schmaus und Lustbarkeit in einem dazu errich-

teten Zeltlager. tiber die Sitte des axavoaa-
yeic&ai, wie dies Zeltaufschlagen in der Athen.
Mitt. XV 406 mitgeteilten Inschrift aus Kos ge-

nannt wird, hat Toepffer Mitt. a. a. O. 414
gehandelt. Auch auf Vorstellungen im Theater
weist die Erwiihnung eines Theaters in der In-

schrift.

2) Name einer Prau, nach der die messenische
Stadt (Nr. 1) gleichen Naniens bezeichnet sein

soil, Pans. IV 33, 6. [Kern.]

Andanis s. Anamis.
Audanon ("AvSavov), karischer Name fur Bar-

gylia, Steph. Byz. s. BagyiXia. [Hirschfeld.]

Andarae, bei Plin. VI 67 aus dem Berichte

des Megasthenes erwahnt als indisches Volk an
der Grenze des Eeiches der Prasier, und zwar
hinter den Thalutae (Kuluta): validior deinde
gins Andarae, plurimis vieis , X.XX oppidis,

regi praebet peditum C milia, equitum IVmilia,

elcphantos mille; Plinius schliesst daran unmit-
telbar die goldreichen Dardae am oberen Indus
an. Megasthenes durfte Favdagai geschrieben

haben, d. i. Gandhara, das bekannte machtige
Volk an der Einmiindung des Kabulstromes in

den Indus ; an das uncivilisierte drawidische Volk
der Andhra (s. Andrae Indi) zu denken, ver-

bietet die Eeihenfolge der Namen und die grosse

Zahl der Stadte. [Tomaschek.]

Andaristos s. Audaristos.
Andarta dea, Gottheit, die ihren Kultort in

Dea Augusta Vocontiorum (dem heutigen Die) hatte,

und die diesem Ort wohl auch den Namen ge-

geben hat. Auf den in und bei Die gefundencn
Inschriften (CIL XLT 1554—1560) heisst sie immer
dea Augusta. Eine derselben (XII 1556) lautet

Deae Aug(ustae) Andariae L. Carisius Serenus
sevir Aug(ustalis) v. s. I. m. (= Orelli 1958).

Der Name Andarta ist noch nicht sicher erklart

(Zeuss Gramm. celt.2 859. 867), zusammengesetzt
aus ande + arta (vgl. Artio, Artaius). d'Arbois
de Jubainville Eevue celtique X 165. Die Er-

klarungsversuche zusammengestellt bei Fl. Val-
ient in Essai sur les divinite's indigetes du Vocon-
tium (Grenoble 1877) 28ff.; vgl. 5. Hirschfeld
Sitz.-Ber. Akad. Wien CDJ 298. [Ihm.]

Andate s. Andrasta.
Andatis (Ace. Andatim Plin. XI 193) , Ort-

schaft Aithiopiens nach Bion (FHG IV 351). Un-
sichere Lesart und Wortabteilung ; vgl. Dema-
datis. [Pietschmann.]

Andantonia, Standlager und mutvieipwm in

Pannonia superior, trib. Quirina, bezeugt auf In-

schriften von Zitarjewo und Petrowina an der

Sawe sudlich von Agram, CIL III 3679. 4008.

4010. 4316; 'Avdavzovwv bei Ptolem. II 14, 4.

Dazu vergleicht sich jedenfalls Dautonia Itin.

Ant. p. 266, XXVII m. p. von Siscia auf der

Strasse von Poetovio, sei es, dass dieser Name
irrtumlich verkiirzt ist, oder dass Dautonia und
An-dautonia zwar verschiedene , aber einander

sehr nahe liegende Ortschaften waren.

[Tomaschek.]

Andecamulenses, Bewohner einer Ortschaft,
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als deren Name Andecamulum anzunehmen ist,

weihen den numina Augustorum fanum Pluto-

wis, wie eine in Eancon (an der Gartempe) im

Gebiete der Lemovices gefundene Inschrift besagt,

Orelli 1804 = Texier Manuel d'epigraphie suivi

du recuil des inscriptions du Limousin (Poitiers

1851) p. 98 pi. II. Der Name ist zusammenge-

setzt aus ande + camulus , letzteres Name des

gallischen Kriegsgottes ; vgl. den Mars Gamulus,

Kale nennt. Nach Strabo a. O. und Theopomp

bei Steph. Byz. ward hier ein Stein gebrochen,

der gebrannt zu Eisen werde ; mit einer gewissen

Erde verschmolzen lasse er ipevSagyvgog — zmk-

haltiges Erz? — abtropfen, und dies mit^Kupfer

verbunden ergebe das sog. xga/ia, auch dgEl%al-

xog, Messing, genannt; vgl. uber diese dunkle

Angabe H. Bliimner Technologie TV 96. Unter-

halb von A. nennt Strabo (XDJ 614) ein Heiligtum

fe Mgen^men Ande^amulos (auf einer gallischen 10 der Gottermutter (**«OT^. ™d eine unterir

!r ^3^ t^:^: „: t,^i A n i„ aQTii ^am- .1 sche Hchle . die 130 Stadien weit bis Palais
Inschrift, Dictionnaire archCol. de la Gaule, inscr.

gauloises nr. 9), Gamulogenus (Caes. b. g. VTI

57. 59. 62. Eev. archeol. 1889 H 432 nr. 146),

Camulognata (Chabouillet Catalogue des ca-

me'es et pierres gravees de la bibl. imperiale p.

445 nr. 2813) u. a. Vgl. Deloche Mem. presen-

ted par divers savants a l'acad. d. inscr. 2. ser.

TV 391ff. l
Ihm-]

Andecayi , Volk in Gallia Lugudunensis an

dische Hohle, die 130 Stadien weit bis Palaia

reichte. J. Th. Clarke sucht A. sudwestlich von

Skepsis (Kurschunlutepe) nahe den Bergen Deli-

tepe und Karamantepe sudlich vom jetzigen Bai-

ramitsch und dem Oberlauf des Skamandros, und

sagt, dass dort Minen vorhanden seien (Americ.

Journ. Archaeol. IV 1888, 317), doch ist die Lage

kaum mOglich, wenn A. etwas mit dem Andiros

(s. d.) zu thun hat. Wegen der Minen setzt Eam-

der unteren Loire, mit der Hauptstadt Iuliomagus20 say Asia Min. 155 des Hierokles Sideron (664)

(Ptolem. II 8, 8 'Avdixaovoi [die Hss. 'Ovdixaovai gleich A
oder 'Ovdixaovai] Sv aoXig 'IovXio/iayog). Plinius n.

h. IV 107 (Andicavi und Andigavi die Hss.) nennt

sie zwischen den Tricasses und Viducasses. Tacitus

ann. m 41 berichtet, dass bei dem grossen von

Iulius Floras und Iulius Sacrovir geleiteten Auf-

stand der Gallier unter Tiberius (im J. 21) die

A. und Turoni zuerst losschlugen , aber mit

leichter Miihe bewiiltigt wurden. Spater haben

Z)'H"Av8eiga, phrygische Stadt (Steph. Byz.),

etwa gleich Andria bei Plin. h. n. V 145?
S

[Hirschfeld.]

'AvSsiQrivri ('AvSigrivrj) , Epiklesis der klein-

asiatischen Gottermutter in Andeira in der Troas,

Strab. XIII 614. Steph. Byz. s. "Av&siga. CIG 6836.

[Jessen.]

Andelo {Andelonenses [so die Leidener Hs.,
leicnter Mune Dewaiiigi women. qjj»uci imucu ^».i*i*^«v v

--.^—„..~..— L _

Volk und Stadt (das heutige Angers) den gleichen 30 man las Mher Andologmses]
,

bei Plimus 111
"

... v
. , " ?.. i._ -a5. n~n O/t ;m n.oy^nVi+ol>/»7irV mn Cfl.esaraueTista. erne An-

Namen, eivitas Andecavorum in der Not. Gall.

HI 5 ; oft bei Gregor. Tnr. erwahnt , z. B. hist,

Franc, n 13 de Andecavo , VI 14 apud Ande-

cavam urbem. Die Zeugnisse in Urkunden und

auf Miinzen bei Holder Altkelt. Sprachsch. s.

Andeeavi; vgl. Longnon Geogr. de la Gaule au

Vie siecle 299ff. Die Enwohner der Stadt heissen

in spateren Urkunden auch Andeeavenses (Ande-

gavenses). Caesar kennt nur die Namensform

Andes (nach Holder a. O. ,Koseform' fiir Ande- 40

cavi) und bezeichnet damit augenscheinlicb das-

selbe Volk (b. G. n 35. LTI 7. VII 4. Hirtius

b. G. VHI 26). Orosius VI 8, 7 apud Andeeavos

(Var. Andicavos, Andigabos) hiemat schOpft aus

Caes. b. G. Ill 7, wo die Hss. in Andibus bieten.

Vgl. Desjardins Geogr. de la Gaule II 483;

Table de Peutinger 27. [Thm.]

Andecombogius (so lautet die Namensform

nach den keltischen Miinzen; vgl. Holder Alt-

24 im Gerichtsbezirk von Caesaraugusta, erne An-

dolonensis genannte Frau auf einer Inschrift aus

dem Municipium der Carenses CIL n 2963), bei

Ptolem. n 6, 66 'AvSrjXog, Stadt der Vasconcn in

Hispania Tarraconensis zwischen dem Ebro und

den Pyrenaeen. Die Lage ist nicht genau ermittelt,

wahrscheinlich aber ein Despoblado, genannt An-

dion, am Flusse Arga zwischen Santacara (dem

Municipium der Carenses) und Puente de la Eeina.
1

[Hiibner.]

Andematnnnum, Hauptstadt der Lingones,

Ptolem. 119,9: Aoyyoveg (lies Aiyyoveg) Sn> xoXig

'Av&o/iazovvvov. Doch die Lesart Andematunnum

scheint vorzuziehen (vgl. Ande-tkanna und andere

mit der gleichen Partikel zusammengesetzte gal-

lische Namen ;Bacmeister Keltische Briefe 109).

Im Itin. Ant. bieten die Hss. (385 und 386) meist

Andemantunno (ebenso die Tab. Peut.). Abge-

kurzt And. auf einigen Meilensteinen ,
Gruter

nacn aen ueltiscnen munzen \gi. nuiuti ^"" „ trl"" K V ' • t
c

Z: a„ i„ pm« A'Cit

celfeher Spracb.chatz s. v., bei Caesar schwar^ 50 168 5. ^W^!XfS
die Uberlieferung zwischen- andocumborium und

andebrogium), von den EOmern als Gesandter an

Caesar geschickt, Caes. b. g. n 3, 2. [Klebs.]

Andeda ("AvS>]da) , Stadt in Pisidien ,
lange

nur aus Munzen bekannt, die von M. Aurel bis

Traian Decius reichen (Head HN 589), jetzt

auch durch Inschriften und im modernen Namen

Andia sudlich von Pogla durch Ramsay nach-

gewiesen (Athen. Mitt. X 1885, 337) und vermu

nr. 146. 249 (vgl. Holder Altkelt. Sprachsch. s.

Andematunnum). In spiiterer Zeit heisst die

Stadt, das heutige Langres, Lingones (Eutrop.

LX 23) und eivitas Lingonum (Not. Gall. I 5).

Vgl. auch Desjardins Table de Peutinger p. 19.
6 J

Pm.]
Andenon CAvdrjroyr), Archon in Hyettos Ende

des 3. Jhdts. v. Chr., IGS 2824. [Kirchner.]

Andenns (oder Andeno . .), Name eines Gottes

f^Sdem- Slndautda^s^^im^^^f^^^^^JS^^^
gleichgesetzt (= dJg'ArdnSa'?). Lage astronomisch

Inert A. H. Smith Journ. Hell. Stud. VTH 217

und Karte. Inschriften Athen. Mitt. a. O. CIG

4367 h A. H. Smith a. O. nr. 38. Earns ay

Americ. Archaeol. Journ. IV 14. [Hirschfeld.]

Andeira. 1) Ta "Ardttga, Stadt in der Troas,

die Strabo (Xffl 610) zwischen Skepsis und Pio-

niai Plinius (n. h. V 126) zwischen Piomai und

schrift: Deo Andeno.. sacrum) Tibferius) Cl(au-

dius) Gertus b(ene)f(ieiarius) co(n)s(ularis) fe-

glimis) VII Clfaudiae). Arch.-epigr. Mitt. VTI

145. [dm.]

Anderae s. Andetae.
Anderba, Castell im sudlichen Teile von Dal-

matia auf der Strasse von Narona nach Scodra,

mitten zwischen den beiden Salluntum gelegen,
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aJZ\ Tr a

1
?

- 19
q'q£

Sj(Tderva
; Tab -

Peut -> Trcveri bei Sulp. Sever, dial. II (HI) 13, 3; im4^rfea Itm. Ant. p. 338; denmach in der heu- Itin. Ant. 366 unter dem Namen AndettJmnZK^^V'T^' ent™der bei Klo^uk vicus verzeichnet an der von Reims TachTrierOder etwas osthcher b61 Niksic. Zum Namen vgl. fuhrenden Strasse (20 Leugcn von Trier) Auch
*»fl».„« : /a a -4.- -s

Tomaschek.] erwahnt bei Venant. Fortun. vit. S. Martini IV

Srikta s
(

trderi
a

kl
S

-
AnderiUm - ^i^ndethanna). Heute nach einigen Echter-

AndPrih™ \il\ Tr r5> r • a •* •

n«h - n^ch anderenNieder-Anwen bei Luxemburg.

Ptolem TT 7 ?1 r^ f <*abal\,m Aqmtaiiien, JSl - * Veith Rhein. Jahrb. LXXVI 7. Die Scare!rtoiem. ii / u lafSaloi xm nolig 'AvSSevSov, bung ohne h empfiehlt als die richtisrere Glficknchtiger woM Anderttum auf der Tab. Peut.lOKelt Namen 25
ncntigere Gluck

(zwischen ad Silanum und Condate); beim Geoer Andptrinm fPlin miw.'ir >
J

•

Ea.IV 26 p. 238 Andsret™ (vgl. indetrium, 0^ %^ttZ^\lf), CakifZVe?mXm Dalmataen
. Nach d'Anville Notice 251 das und letzte Zuflucht des daS schen EebeUenheutage Javouls (dep. Loz re, arr. Marvejols), nach Baton im J. 9 n. Chr. Dio Cass LVI 12 S,"Walekenaer (Meni. de l'acad. des inscr. V 386), dfalov ruXog), bei Ptolem. II 16 7 verschrieben

turf^r^rt-^^^11
-
St '&***»£ Endpunkt der unterVfl,S vollen-Flour) auf das besser die Schilderung der urbs deten Via Gabiniana, XVI m. n nordlich vonS U^S*bT™7) 2iT •?" -

6n
I
al°na

'

°ILm 3200
'

Tab
-
POTt ^X'CGeo^sou. in der JSot. Gall. XII 8 (prov. Aqmtanica Eav. IV 16 Endetrio; in der Lasre des heutie-enprima) Cwtas Oabalum ob identisch mit An- 20 Ortes Muc, sfidlich von der Anhofe PromSsdentin? Fraghch ist, ob d e in der Not. dign. Promona

, wo InschrifCgefCenwrZ OILmehrfach genannten Andereham oder Anderi- III p. 370
S

rToZX't ltorn (occ. VII 100. XLI 17 praefeetus militum Andevotus, reicher BandenfuhrerTSLAndereUanvruy, Vice Mio; XLII 22. 23 in Eechila KenTg' to Sueben schW Z Ss ampromnem Lugdunemz Senonia: praefeotm das- Flusse Singillio (Jenil) und benSfgte sich seinersts Arulertiwnontm
_
Parisins) auf dies A. zu Schatze. Mommsen thron mS H 23 £ckTbeziehen sind Becking II 117

' scheidet sie und Andiantes s. Andizetes
l ]

hndet emen Anklang an den Namen des Dorfes Andicayi s. Andecavi.

Vri\C m^TT T ™n
1

Seine
TTd °^e) - Andine (^'^). Ortlichkeit in Chios, Bull.Vgl._C. Muller Ausg. des Ptolem. I 1 p. 206. 30 hell. HI 244, 11. rHirschfeldl

IniJ

41 * 8

,J^
Ie de P

o?
tinger p-^- Phm -] Andir»s Theognost. Can. 71, 122 Td„L->ndero (i^toww.?
,

vermutlich topischer vgl. Lobe ek Pathol. 262 1) Nebenfluss des

5SZ^ f
6S

^Tter °Pt^S m
T
aXT?/7

>,
a ^ Skamandros vom karesenischen^Berglande ^; da

f^n\- -

Uf
x

der
^ SP^11611 I"^llrift CIL II Strabo (XIII 602) dies bis gegen Zeleia ausdehnt2- ^/

C7\ 1*1
D
t
ediC

-

ant M U'Pius Au- so ka™ der A/nur von ZS od SoSp^ Zt^er^ £M^cte ist proc(urator) me- gekommen sein. rffirschfeld

T

^~> Alboefitensnm); vgl. Hiibner zu CIL Andiseni , nach Plinius VI 78 eine indfsihe

T j i-w ™ ^ ^, ,

.

t
Ihm-] Tribus bei Taxila. TTomaschek 1

^"rtJ^/J ^/*- v'ta Ver&" Pv54 Beiff.40rf JWtomiL interluit (Itin. mar 50^3) WotlHieron. ad a Abr 1948). Genauer giebt Probus dieselbe wie Andros Nr. 4 (s. d ) fffibner 1

Z;%,e\ V '

lr T ™\(™t™ ^t) vieo Andieo, Andizetes (Plin. Ill 147; 'iv5«W Cod Xf'* %
M?v™ mihaJTuum XXX

-
Das bei Ptolem

- H 15, 2 [vulgo 'AvS^h'iXtintDorf Pietole 5 Km. sudosthch von Mantua wird Strab. VH 314), iltoische VolkerschaftZ pin

JrfijTJ'D^W^ noniainferior.z^schrdtHlrku^^^^

.echt ah Hef^.V IT." ^g
'

18
'

83)
,,

mlt ^" ™d den Breukoi im Suden
-

z™al am Drauslecftt ais Heimat des Dichters angegeben; die sesshaft. rTomasohek 1Lage von A. ist nicht naher zu bestimmen. Andlis, pyrenaeische Gottin JfZZindL
o\ a„, i iit -n IHulsen.] mont (de"p. Ariege) gefundenen Altar : Deae Andli
2) Andes lautet bei Caesar und Hirtius fa SO Laetinus Laeti ftiUuz) v. s. I m Chaudruc

JobZlrvlf r dCT Tei?J
Ldre (AngCTS

)
de Crazannes Eev. 4cheo . v762ff £ 1wohnenden Volksstammes der Andecavi (s. d.). Andobales s. Indebilis.

l J

» j ! m x- > t, •
[Ihm.] Andokides (AvdoxlSne). 1) Der zweite in derAndeseoci (Datrv), Became, wie es scheint des Eeihe der zehn attischenf Eedner Z, KanonsMercurras auf einer jetzt verschollenen Inschrift I. Leben Nach Ps Plut Vit X or s4-i avon Colchester (Camulodunum), CIL VII 87 : Xu- ist A. 01. 78. 1 ^468/7 geboren ) d'och kann fese"

T£Zi Au*(™i0rUm
> d Jfe™-^ f» ^beumnogKchrltfJs^'SerSf^

jiiiwescoci.
[Ihm.-l A. m der Eede fiber -<eine Riickkebv (TT 7^ spin

GauSfu\
1Tat7

alw enae
V?"1fVle la

«.
Ve

;
Mten in den Vb^eite^t £ 91 2Uaule 90) u a statt Ltndesuw (talsche Lesart60auf Eechnung seiner damaligen Jusend und Un-Indesma) auf der Tab. Pent. (35i/

2 Km. von No- erfahrenheit
, was auf ein liter von 53 Jahren

Cc^eTd
^

ent
T
C
lTrpmi

tdem
„
hCUtigen nicht P^st, zweitens spricht r mTr frthe't n"

S L?nde« n
a k de PCUtmger ^C°L 2

-
0L 95

'
1 rhaltenen Rede fiber die Mysterien (Itt f a , pv w, n

[Ihj"-
]

U8) daTOn
'
da*s er "odl keine Kinder habe, was

schaft AifftS
(Var

' P^?f

,

Plm
" ^ l?

)*
Velker- ira Munde eines 68jahrigen Greises ungehorig wirescluft A.thiopiens. C. Muller vergleicht Enderta. Hierzu kommt noch, dLs er in Bezug auf dieTeloe
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dies fuhrt etwa auf 01. 84 (kurz vor 440) als Ge-

burtszeit (vgl. Meier Comm. Ill de Andoc. q. v.

f. or. c. Ale. 4. 5. Vater Eer. Andoc. part. I

32—46). Er war aus dem Demos Kydathen (CIA

LT 553), seine Familie geherte zu den angesehen-

sten Athens (I 141. 146. II 26); aus ihr gingen

die Kerykes bei den eleusinischen Mysterien her-

vor (Ps.-Plut. 834 c) ; ihr mythischer Stammbaum
wurde mit Odysseus und Hermes in Verbindung

Verfolgung ausgesetzt, indem Kephisios durch Sv-

detfrs ihn anklagte, dass er durch Teilnahme an

den eleusinischen Mysterien die ihm auferlegte

Atimie ilbertreten habe. A. verteidigte sich sieg-

reich in der erhaltenen Rede fiber die Mysterien.

Bald darauf siegte er an den Dionysien mit einem

Knabenchor (CIA H 553. Ps.-Plut. 835 b). In der

Folgezeit fand er noch einmal wahrend des ko-

rinthischen Krieges Gelegenheit zu politischer Tha-

gesetzt (s. Hellanikos bei Pint. Ale. 21. Ps.-Plut. lOtigkeit. In einem Augenblicke, wo beide Parteien

834 b). Sein ihm gleichnamiger Grossvater war des Streites miide waren, boten die Spartaner den

Mitglied der Gesandtschaft gewesen, welche 01. Athenern einen Prieden zu ziemlich gfinstigen,

83, 3 = 446 das dreissigjahrigeBfindnis mit Sparta denen des nachherigen antalkidischen ahnlichen Be-

abgeschlossen hatte (HI 6. Aischin. n 174. Ps.- dingungen an. Eine nach Sparta geschickte athe-

Plut. 834 b), und bekleidete im samischen Kriege nische Gesandtschaft, zu welcher auch A. gehorte,

mit Sophokles und Perikles das Amt eines Stra- verabredete einen Zeitraum von 40 Tagen, inner-

tegen (Androtion bei Schol. Aristid. 485 d). Sein halb dessen der Abschluss, und zwar in Athen, er-

Vater Leogoras (s. d.) war besonders durch sein folgen sollte ; hier empfahl A. seinen Mitburgern

schwelgerisches Leben bekannt nnd deshalb viel- in der erhaltenen Rede fiber den Frieden mit den

fach Gegenstand des Spottes der Komiker. A. 20 Lakedaemoniern die Annahme auf das Dringendste,

selbst wurde 01. 91, 2 bei Gelegenheit des Her- jedoch kam der Friede nicht zu Stande. Diese

mokopidenprocesses in die offentlichen Angelegen- Unterhandlungen, fiber welche Xenophon und Dio-

heiten Athens verwickelt. Weil die vor seinem dor nichts berichten, fielen in die Zeit bald nach

Hause beflndliche , von der aegeischen Phyle ge- der Einnahme von Lechaion (ni 1 8), aber (wegen

weihte Herme unbeschadigt geblieben war, wurde 19) vor die Vernichtung der spartanischen Mora

er nebst seinem Vater und mehreren Verwandten durch Iphikrates, und es waren seit dem Beginne

der Mitschuld angeklagt und verhaftet; er rettete der Peindseligkeiten der Boioter gegen Sparta vier

diese von der ihnen drohenden Hinrichtung, in- Jahre verstrichen (20), was nach Clintons,

dem er auf" den Eat des Charmides die Namen Grotes (hist, of Gr. LX 473f.) und Fr. Kirch-

einiger ihm bekannten Teilnehmer des Prevels an-30ners (De Andoc. q. f. IH or. 3—42) Berech-

gab und sich selbst zur Mitschuld bekanntc (Thuk. nungen auf 01. 97,2 = 391 ffihrt (vgl. auch

VI 60; vgl. And. II 8. 25). Der ihm durch Volks- Lipsius p. XI n. 38). Nach Ps.-Plut. 835 a und

beschluss des Menippos zugesicherten Straflosig- Phot. cod. 261 soil A. wegen des Fehlschlagens

keit (H 23) wurde er jedoch durch einen anderen dieser Unterhandlungen der schlecht geffihrten Ge-

(II 24), voraussichtlich den des Isotimides (I 71), sandtschaft (nagojieEopelas) angeklagt und infolge

wieder beraubt , musste Athen verlassen und be- dessen verurteilt und verbannt worden sein. Sein

gab sich in Handelsgeschaften in fremde Lander, Todcsjahr ist unbekannt. Vgl. im allgemeinen

wo er mit Staaten und Konigen mehrfache Ver- Sluiter Lect. Andoc. 7—98. Blass Att. Be-

bindungen anknfipfte. Wahrend der Herrschaft reds. 12 280f. Lipsius De A. vita et scriptis in

der Vierhundert unterstfitzte er, in der Hoffnung 40 dessen Ausgabe p. Vf.

sich dadurch einen freundlichen Empfang in seiner H Schriften. Unter dem Namen des A. sind

Vaterstadt zu sichern , die athenische Flotte mit vier Eeden, worunter eine unecht, auf uns ge-

Vorraten, jedoch erwies sich diese Berechnung wegen kommen. Es sind: 1) ittqi x&v nvaxrjQtwv, eine

des politischen Gegensatzes zwischen den Anffih- bei der 01. 95, 2 gegen ihn erhobenen Anklage

rem der Flotte und den oligarchischen Machthabern vor einem nur aus Eingeweihten bestehenden Ge-

als falsch, denn zurfickgekehrt wurde er von Peisan- richtshofe gehaltene Verteidigungsrede, durch ihren

dros vor dem Bate angeklagt, in das Gefangnis ge- sachlichen Inhalt eine wichtige Erganzung unserer

worfen und erst durch den Sturz der Vierhundert be- fibrigen Quellen fur die Einzelnheiten des Her-

fxeit(nilf. [Lys.] W 27f. Ps.-Plut. 834 f). Wie- mokopidenprocesses und die Zustande der nachsten

derum zum Aufenthalt in der Fremde genotigt 50 Zeit nach der Herstellung der Demokratie. Dire

machte er nach dem Sturze der Vierhundert um 407 Echtheit ist nur von S. A. Naber (De fide An-

einen neuen Versuch, die voile Straffreiheit zu docidis orationis de mysteriis, Lugd. Bat. 1850)

erlangen, jedoch verfehlte er auch diesmal seinen mit unzureichenden Grunden in Zweifel gezogen

Zweck. Bei dieser Gelegenheit Melt er die auf worden. 2) xegi rrjg iavxov xa&odov, gehalten

uns gekommene Rede fiber seine Rfickkehr (vgl. nach dem Sturze der Vierhundert um 01. 93, 2 =
Sluiter lect. And. p. 192—194. Philippi Jahrb. 407, als A. zum zweiten Male die Erlaubnis zur

f. Philol. CXLX 686). Nachdem er hierauf eine Rfickkehr zu erlangen versuchte ; Harpokration s.

Reihe von Jahren in Elis gelebt und von dort aus oogcodstv ffihrt sie vielleicht richtiger unter dem

Handelsgeschafte getrieben hatte, verschaffte ihm Titel .isgi zfjg adetae an (vgl. Sluiter Lect. Andoc.

endlich die nach der Vertreibung der Dreissig ge- 60 193). Auch ihre Echtheit ist von S. A. Naber

gebene allgemeine Amnestie die erwunschte Ge- (Mnemosyne HI 66—90) irrtumlich angefochten

legenheit zur Rfickkehr. Von dem erworbenen Ver- worden (nach ihm waren alle vier Eeden Werke

mOgen machte er im Offentlichen Interesse als von Nachahmern des Isokrates). 3) xegi rrjg ngog

Gymnasiarch und Architheoros bei den isthmischen Aaxedat/iovlovs sig^vrjg, im Altertum von Dionys.

und olympischen Spielen Gebrauch , versah auch Hal. (s. argum.) , der dabei vermutlich chronolo-

einmal das Amt eines Verwalters der heiligen gischen Erwagungen folgte, und von Harpokration

Gelder (I 132). Drei Jahre nach der Rfickkehr (s. 'Elhrfvataiuai , Nswqia xal vemaotxoi, Ilriyal)

m 01. 95, 2 = 399 sah er sich indessen einer neuen verdachtigt, aber von Philochoros anerkannt (s.
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argum.). Unter den Neueren hat ihre von Taylor
(LectLys. c. 6 p. 260 E.), Markland (Ad Lys.
c. Nicomach. p. 581 E.) und Man so (Sparta II
425—431) angefochtene Echtheit an K. W. Krfi-
ger (Tiber das Historische in der Eede des A. vom
Frieden mit Beziehung auf die Echtheit derselben
in A. G. Beckers Andoc. S. 250—276 und hist.-

pMlol. Studien II 239—261), von welchem Pr.
Kirchner (De Andoc. quae fertur tertia oratione,
Berol. 1861) wesentlich nur Mnsichtlich des Chrono- 10
logischen abweicht, einen siegreichen Verteidiger
gefunden (vgl. ausserdem W. Francke Die Echt-
heit der Priedensrede des A., Greifsw. 1888. W.
Frenzel De A. de pace oratione, Kegiom. 1866.
Yden A. or. de pace, Upsal. 1872). Sie ergiebt

sich besonders aus der unverkennbaren Nachah-
mung einer ihrer Partien (3—9) durch Aischines
(II 172—176) ; dazu kommt die Genauigkeit in der
Behandlung der gleichzeitigen historischen That-

p. 259 R. Blass Att. Ber. 12 296. Lipsius a.

a. 0. -p. X n. 31, dagegen Sauppe Orat. att. II

165). Perner erwahnt Plutarch (Them. 32) cine
Eede agog roiig hatpovg, die viclleicht dieselbe ist

wie der von Grammatikern angefuhrte ovpfiovAev-
tixog. S. die Zusammenstellung der Pragmente in
Baiters undSauppes Orat. att. II 165fT. und
in den Ausgaben von Blass und Lipsius. Vgl.
im allgemeinen Blass Att. Ber. 12 311. Lip-
sius a. a. 0. p. Xllf.

HI. Eednerische Eigentfimlichkeit. Die
rednerische Kunst des A. wurde von den Alten
nur niedrig gestellt. Dionys. Hal. (de Lys. iud. 2
und de Thuc. iud. 51) erkennt an ihm nur an,

dass er die altertttmliche Sprache des Thukydides
verlassen habe ; Hermogenes (HI 389 Walz) tadelt
die Form seiner Wendungen, seincn Mangel an
Lebendigkeit und seine Ungeschicklichkeit in der
Behandlung des Stoffes; Quintilian (XII 10, 21)

sachen, welcher gegeniiber einige Irrtumer in der 20 vergleicht ihn verachtlich mit dem unbekannten
Anfiihrung frfiherer verschwinden (vgl. Boeckh
Staatsh. d. Ath. I 241. Pr,. Kirchner a. a. 0.
52—74), und eine gewisse Ubereinstimmung mit
dem Stile der Rede de mysteriis (vgl. Kirchner
42—47. W. Prancke De A. oratione quae est

de pace , Hal. 1876). 4) xara 'Mxtftiadov , von
Harpokration s. e/unodebv und svavSgia und von
Phot. cod. 261, vielleicht auch von Ps.-Plut. 835 a
(womit vgl. Plut. Alk. 13) durch den seltsamen

Kokkos. Herodes Atticus spottete dariiber, dass
er unter die zehn Redner gesetzt worden war (s.

Philostr. vit. soph. II 1, 14). Die Composition der
vorhandenen Reden ist sehr einfach und kunstlos,
sie lasst mitunter sogar die Ordnung vermissen,
die Ausfiihrung ist vielfach breit; in den Uber-
gangen ist die alteste, Ttsgi rrjg eavrov xa&odov,
merklich ungewandter als die beiden spateren (vgl.

C. G. Lin der De rerum dispositione apud Anti-
Ausdruck ajioloyia jiqos tiaiana als andokideisch 30 phontem et Andocidem oratores atticos commentatio,
eitiert. alter nhnp Zwp.ifftl mH TTmvpl»+ Rip t»p_ TTi-icnli^^ iqko\ ri..^nv \xr-A^^.r. a~~ 4,.~j i i.„citiert, aber ohne Zweifel mit Unrccht. Sie be-

zieht sich auf den 01. 90, 3 = 417 geffihrten

Streit der Parteien fiber die Exostrakisierung des

Alkibiades oder eines seiner Nebenbuhler (trotz-

dem wird die Einnahme von Melos, die 416 fallt,

als mindestens vor einem Jahre geschehen erwahnt)

;

die Frage steht nach ihr zwischen Alkibiades,
Nikias und dem Redenden. Letzterer kann in-

dessen unmOglich A. sein, welcher eine so hervor-

Upsaliae 1859). Durch Warme des Ausdrucks, be-

sonders im Epilog, und Lebhaftigkeit der erzah-

lenden Partien ragt unter ihnen die Eede fiber

die Mysterien hervor. Pur die Schreibart des A.
sind vornehmlich die haufigen Wiederholungen so*

wohl der Gedanken als einzelner Worte (vgl. be-
sonders H 1. 2. 4. 10. 12. 17. 18; 8. 12. 14. 15.

156; 58; 70—73; 80.81. LH 4. 6; 5. 7; 2.29;
11. 12. 31. 39), die lockere Verbindung der Satz-

ragende politische Rolle nie, am wenigsten in so 40 glieder (vgl. besonders n 3. I 1. 2; 57—59; 137
jugendlichem Alter, gespielt hat. Vielen Beifall

hat die Meinung gefunden, der von Plutarch (Alk.

13; Nic. 11) als zweiter Nebenbuhler des Alki-
biades genannte, als Eedner nicht ungewandte
(s. auch Ar. Eq. 1377-1380 m. Schol.) Phaiax
(s. d.), auf welchen § 41 wohl zu passen schien,

sei der Verfasser der Eede (vgl. Taylor Lect. Lys.
c. 6 p. 261ff. R. Pr. Vater Dissert., qua Ando-
cidea oratio de ostracismo Phaeaci vindicatur, in

139; 144. 145. HI 37. 38); die Neigung, eine

begonnene Construction durch einen Zwischensatz
zu unterbrechen und dann mit Se, oitog oder ovxog
Se wieder aufzunehmen (vgl. II 11. 15. I 4. 16.

27. 149. IH 5. 34) und die Vermeidung fast aller

Eedefiguren mit Ausnahme der Anaphora und der
Prage charakteristisch (vgl. Fr. Kir ch n er De And.
q. f. IH or. 42—46. W. Fran eke De A. ora-

tione quae est de pace. Blass Att. Ber. 12 299.
Jahns Archiv XI 426—447), sie stosstjedoch auf 50 Lipsius a. a. 0. p. XlVf. Pollack De enunt.
die Schwierigkeit, dass sich keine Volksversamm
lung denken lasst, in welcher dieser sie gesprochen
haben kCnnte. Vielmehr lasst das Vorwiegen der
Gemeinplatze , die Geringffigigkeit und das zum
Teil Irrtumliche des historischen Inhalts, die aus-

schliessliche Wendung gegen Alkibiades, ohne Be-
rucksichtigung des Nikias, auf die Studie eines

Ehetors schliessen (vgl. Meier Comm. I u. HI

—

VI de And. q. v. f. or. c. Ale. Halae 1836—

interrog. ..apud Antiphontem et A. usu, Hal. 1886.
IV. IJberlieferung und Litteratur. a)

Handschriften. Die vorhandenen Hss. des A. sind

ziemlich jung; unter ihnen ist selbstandig der

Codex Crippsianus, eine Pergamenthandschrift des

Britischen Museums aus dem 14. Jhdt. , welche
ausserdem den Antiphon, Isaios, Deinarchos, Lykur-
gos u. a. giebt und im A. nicht von spaterer Hand
corrigiert ist. Von diesen unabhangig ist nur ein

1843, wiederabgedruckt in dessen Opusc. acad. I 60 Ambrosianus , ebenfalls aus dem 14. Jhdt. , der
74—343. Sauppe Orat. att. n 153. F. Seitz
De A. quae fertur IV. oratione, Anspaeh 1862. Gra-
ven horst Quaest. And. I, Helmst. 1878). Ausser
diesen vier Reden wird im Leben der zehn Eedner
p. 835 a noch eine ffinfte jieoi zijg kvbu^ewg ge-
nannt, die jedoch, nach der Anfiihrung bei Har-
pokration s. CtjTtjrrjg zu vermuten, mit der fiber
die Mysterien identisch ist (vgl. Taylor Lect. Lys.

Andoc. LH. IV und Isaios I. II enthalt (vgl. Lip-
sius a. a. 0. p. XVf. b) Ausgaben: Ed. Aldi Ms-
nutii Veneris 1513. Orat. gr. ed. Henr. Stepha-
nus Par. 1575. Oratorum Graeciae praestantissi-

morum, Antiphontis, Andocidis et Lsaei orationes

XXX, interprete Alphonso Miniato Bononiensi,

gr. et lat. (von J. Gruter), Hanoviae 1619. Orat.
gr. cur. J. J. Reiske Vol. IV, Lips. 1771 p.
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1_133 • vgl. VIH 305—406. 455-611. Orat. att.

ex rec. I. Bekkeri, I Berol. 1823 (Oxon. 1822)

p 83—158; vgl. in 491. Orat. att. ed. G. S.

Dob son, I (Londini 1828) 179—392. Andoc.

orationes IV rec. C. Schiller, Lips. 1835. Orat.

att, ed. C. Mfiller, I (Par. 1846) 48-91; vgl.

n247 Orat. att. recogn. Baiterus etSauppius,

I (Turici 1850) 31—58 ; vgl. H 165ff. ed. P. Blass

Lips. 1871 u. 1880. ed. J.H. Lipsius Lips. 1888.

de myst, and de red. ed. Marchant, Lond. 1889.

c) Deutsche Ubersetzungen : Andokides fibersetzt

und erlautert von A. G. Becker, Quedlinburg und

Leipzig 1832. d) Erlauterungsschriften : I. 0. Slui-

teri lectiones Andocideae, Lugd. B. 1804; iterum

<. annotat. ed. C. Schiller Lips. 1843. Boeckh

im Ind. lect. aest., Berol. 1817 (fiber de myst.

§ 36). G. A. Hirschig Philol. V 318. Kirch-

hoff Herm II. Kopke Emend. And. Guben

1869. Lipsius Jahrb.f. Philol. CI 737. Droysen

De Demophanti Patroclidis Tisamem populiscitis

Berol. 1873 (vgl. Blass ed.2 p. VII. Lipsius

ed. p. XVH). [
Tnalhe™-1

2) Attischer Vasenmaler der zweiten Halite

des 6. Jhdts. v. Chr. Er gehort zu den Ampho-

renmalern und ist ein charakteristiseher Vertreter

des Ubergangs von der sf. zur rf. Malweise. Auf-

gewachsen in den Handwerkskreisen der spat-

archaischen Periode (wahrseheinlieh ist er iden-

tisch mit dem natg xalog des Timagoras auf der

Hydria des Louvre, abg. Wiener Vorlegebl. 1889

V 3) , schhesst er sich besonders an Exekias (s.

d.) als Vorbild an. Verzeichnis seiner erhaltenen

Werke bei Klein Vasen mit Meistersignaturcn

2

188ff. (dort auch Zuteilung einiger unsignierter

Gefasse an A.). Am Anfang steht eine sf. Am-

phora in Castle Ashby, im letzten Stadium der

sf. Decorationsweise (Korper ganz schwarz^ ge-

firnisst, nur auf der Schulter jederseits ein Bild)

;

die zweite Amphora (im Louvre, abg. L'Art pour

tous IV 960. 1099. 1100) ist einer der wenigen

Versuche, die man damals anstellte, die Vase

ganz mit Pirniss zu fiberzichen, ohne doch rf. zu

malen : es sind nur Frauen dargestellt (A. Ama-

zonen. B. Badende Frauen), die man im sf. Stil

weiss zu malen pflegte, und die sich deshalb ohne

kunstliches Aussparen von dem Pirnissgrund ab-

hoben. Endlich kann sich A. der an der Schale

entwickeltcn rf. Tecbnik nicht mehr vOllig ver-

schliessen. Er macht zuerst mit der ihm sonst

fremden Form der Schale einen Versuch (srf.

Schale im Museum zu Palermo, abg. Arch. Jahrb.

TV 1889 Taf. 4), der ihm nicht sonderlich gliickt,

und wendet dann den gleichen Versuch mit mehr

Glflck bei der Amphora selbst an (srf. Amphora,

Bull d. Inst, 1845, 28; vgl. die Liste der un-

signierten bei Klein Euphronios2 36), ran schliess-

lich ganz zur rf. Technik fiberzugehen (zwei Am-

phoren: Berlin 2159, abg. Gerhard Trinksch.

u. Gef. Taf. 19. 20; Louvre, noch unpubliciert).

Auf der Akropolis von Athen stiftete er zusammen

mit einem sonst unbekannten [MvJrjaidSTjg xeoa-

aeig ein Weihgeschenk (CIA IV 373215). Vgl.

Arthur Schneider Arch. Jahrb. IV 1889, 195ff.

[Wernicke.]

Andomatis, nach Megasthenes bei Arr. Ind.

4,. 4 ein Nebemiuss des Ganges: 'Avdcbftang e£

edvovg 'Iv&wov zov MaSvavdivcov psow, d. i. aua

dem .Sudlande' Madhyamdina. Gemeint ist die

,finstere' Tamasa (jetzt Tams, Tans), welche Ban-

delkhand durchfliesst und hinter Allahabad einmun-

det; skr. andhamaM bedeutet gleichfalls ,flnster,

mit Blindheit behaftet'; Lassen Ind. A.-K. I 130.

[Tomaschek.]

Andomatuniium s. Andematunnum.
Andomus pagus, in oder bei Dijon. Lejay

Inscriptions de la C6te d'Or p. 239, 294; ange-

fiihrt in der Revue Celt. XH 139. [Ihm.]

10 Andose (Dativ), Beiname des Hercules Hun-

nus auf einem Marmoraltar in Narbonne, CTL XH
4316: On. Fom-peius On. Ifibertus) Hyla Eer-

culi Munno Andose v. s. I. m. Auf der Rfick-

seite desselben Altars die Insehrift : Dem Eer-

culis invictus signum argenteum . . . de sua pe-

cunia fecit. Die Buchstabenformen sollen auf das

1 Jhdt. n. Chr. hinweisen. Vgl. Andossus.
[Dim.]

Andosinoi {'Avdooivoi) ,
Volkerschaft in Hi-

20 spania Tarraconensis am Fusse der Pyrenaeen, Ost-

lich von den Ilergeten (im heutigen Catalonien), nur

bei Polyb. in 35, 2 erwahnt, Der Name scheint

keltischen Ursprungs, da Andosi und Andoses der

Name einer aquitanischen Volkerschaft ist, die

einen Herkules Andossus verehrte ; wenn nicht auch

dort der Name vielmehr iberischen Ursprungs ist.

[Hubner.]

Andossus, pyrenaeische Gottheit, nur durch

einige Inschriften bekannt, die verschiedene Na-

30mensformen bieten. Rev, archeol. XVI 1860, 490

(= Roschach Catalogue du muse"e de Toulouse

nr. 139) : Deo Baseei Andosso Andoxus v. s. I. m.

(in Toulouse); Orelli-Heuzen 5916 (= Ro-

schach 185): Eerculi Toli Andosso (oder Toli-

andosso^) invieto Primigenius Sembi f(tlius)

<.s.l.m. (aus St. Elix-Theux, Gers); Blade" Epigr.

de la Gascogne nr. 44 : Erge And/osso ?) deo Li-

cinia Licini filia v. s.l.m. (bei St.-Bertrand de

Comminges). Andose ist ebenfalls Beiname des

40 Eereules invietus auf einer Insehrift von Nar-

bonne CIL XH 4316 (s. Andose). Andossus als

Personenname Revue epigr. I nr. 181 ; desselben

Stammes Andost-en(nus), Andooeus__-a. a. (s. Hol-

der Altkelt, Sprachsch. s. v.). Tiber den Her-

cules Andossus vgl. J. Becker Rh. Mus. XVII

14ff. Me'rime'eDe antiq. aquar. religiombus (Paris

1886) 73. Die Inschriften auch mitgeteilt bei Des-

jardins Geogr. de la Gaule H 388. 392. 394f.

Vgl. auch Erge (deus). [Ihm.]
_

50 'AvSgdxHv (meist so geschrieben, nicht dvdod-

Xvrj, doch auch ardga/vog; Hehn KulturpfianzenS

330 -bringt das Wort mit ar&gai, Kohle, zusam-

men), Arbutus Andrachne L. , ein dem Erdbeer-

baum (xdfiaoog, Arbutus unedo L.) nahe verwandter

(vgl. Plin. n. h. XIH 121) kleiner, hubscher Baum

belw. baumartiger Strauch aus der FamUie der

Heidepflanzen oder Ericaceae, die Andrachle ; Koch
(Baume u. Straucher d. alten Griechenl. 137) glaubt.

dass die Alten mit a. uberhaupt nur eine kleinere

60 Spielart von Arbutus unedo L. bezeichnet
,

die

Arbutus Andrachne L. dagegen afpagxr) genannt

haben; doch ist Murr beizustimmen , wenn er

(Die Pflanzenw. i. d. griech. Mj-th. 70) es bei

dem wenig scharf entwickelten Artensinn der Alten

bcdenklich findet, dass Theophrast eine kleinere

Form des Erdbeerbaumes unter dem besonderen

Namen a. abgeschieden haben sollte. Die a. ist

ihrer glatten, rOtlich-rostfarbenen Rinde halber sehr
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elegant und charakteristisch ; sie hat immergriine,
ovale, ganzrandige , dunkle Blatter, die kleiner
sind, als beim eigentliehen Erdbeerbaum

, weisse
Bliitentrauben und kirsehenartige , einzeln wach-
sende, glatte (ohne Warzen), geschmacklose, doch
von den Ziegen gem gefressene (vgl. Paus. IX
28, 1) Frtichte. Nie wird sie vom Laube ganz
entblOsst; vgl. Theophr. h. pi. I 9, 3, womit auch
Plinius XVI 80 iibereinstimmt, wo bemerkt wird,
dass vom Gipfel der d. niemals das Laub abfalle. 10
Die BMtezeit reicht in Griechenland , wo die d.
bis zu einer SeehOhe von 650 m. (vgl. Chloros
Waldverhaltn. Griechenl. 30 ; auch auf Bergen
Theophr. h. pi. in. 3, 1. Plin. XIII 120, z. B.'

dem Helikon, Paus. IX 28, 1) ebenso wie im
Orient heimisch und verbreitet ist (jetzt aygw-
xovfiaQia oder dygia Kov/j.agijd ; vgl. Lenz Bot.
d. a. Gr. u. R. 554), von Mitte Januar bis Mitte
Marz (vgl. Theophr. HI 4, 2. v. Heldreieh
Pflanzen d. att. Ebene 491). Am haufigsten ist 20
die d. in den Thalern von Argolis und an den
Schnellen des Burotas; vgl. Leake Northern
Greece I 394. Man kann ohne Schaden fur den
Baum grosse Stiicke aus der Kinde abschalen, nur
darf man den Baum sonst nicht verletzen; vgl
Theophr. h. pi. IV 15, 1. Plin. XVH 234. Die
Rinde ist meist aufgeplatzt; vgl. Theophr h pi
I 5, 2. m 16, 5. IV 15, 2. Die Beschreibung
des Baumes iiberhaupt, sowie der Friichte, die
ein Jahr bis zu ihrer Eeife brauchen und schadlos 30
gegessen werden konnen , sich aber weder durch
Geschmack noch durch die Wirkung ihres Genussos
irgendwie auszeichnen, s. bei Theophr III 4 2 4
6. HI 6, 1. VH 1, 2. Plin. Xm 120f. Das'harte
Holz fand Verwendung zu Schnitzarbeiten. Be-
sonders wichtig war die Benutzung desselben zur
Herstellung von Webstiihlen oder Webergerat;
vgl. Suid. Theophr. h. pi. V 7, 6. Blumner
Technol. II 249. Gelegentlich mag das Holz wohl
auch als Brennmaterial gedient haben ; vgl. Neu-40
mann-Partsch Physik. Geogr. von Griechenl.
391. Die d. war im Kulte von Tanagra dem
Hermes geheiligt, der daselbst unter einem solchen
Baume aufgezogen sein sollte. Noch zu des Pau-
sanias Zeit wurden als heiligste Erinnerung an
die Stiftung des Kultus die Uberbleibsel des Baumes
sorgsam aufbewalirt; vgl. Paus. IX 22, 2 Serv
Aen. Vn 662. Botticher Baumkult 27. 261.
Der Baum hatte urspriinglich die Sacra des Hermes,
war mithin selbst Gottesbild. Verschieden vom 50
Baume d. ist das dvSgd/vt] (so geschrieben) genannte
Kraut, welches nach Plinius XIH 120 auch por-
eillaea hiess. Es ist unzweifelhaft ein Gemiise
darunter zu verstehen, wahrscheinlich unser Por-
tulak oder Burzelkraut (vgl. Koch Baume und
Straucher 136), Portulaca oleracea L. . gemeiner
oder Kohlportulak

, neugriechisch dvdgdp.a oder
//.vozQi'da, albanesisch burduidx oder" irurdu/.dy.
(vgl. Fraas Synops. pi. fl. el. 109. Billerbeck
FL cl. 116f. v. Heldreieh Pflanzen d. att. Ebene 60
o88j, uber Asien, Africa und Europa verbreitet,
haufig auf feuehten Ackem mit lockerem Boden,
auch am Meeresstrande. Er wurde schon fruh zu-
weilen als Salat,- Suppen- und Gemusekraut be-
nutzt (s. Etym. M. s. dvbgaylog) und in Gemuse-
garten kultiviert, wahrend er von jeher auf Ackern
alsUnkrautvorkam; vgl.Leunis Synops. II. Teil3
11 § 502, 1. Auch diente der Portulak als Heil-
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mittel; vgl. Diosc. n 150. Hippocr. I (XXI) 687.
Galen. XI 830. Geopon. XH 40. Cels. de med n
20. 29. 33. IV 22. VI 8, 38. Theophrast er-
wahnt lhn h. pi. VII 2, 9; de c. pi. I 10, 4. TV
3, 2; vgl. Varro b. Non. p. 551. Luc. Tragodop.
150. Macer Floridus de vir. herb. 748—764 (p. 59
ed. Choulant-Sillig). Apul. de herb. 103. Wenn
man mit dem Portulaksafte die Baumstiimme be-
strich, so trugen die so behandelten Baume reich-
lichere Fruchte, Geopon. X 82. V 41. Desgleichen
diente jener zur Conservierung der Weintrauben,
Geopon. TV 15. 19. Interessant ist, was Suidas s.
Otanig erzahlt: Thespis habe sich beim TragOdie-
spielenanfanglich das Gesicht bios mit Bleiweis
geschminkt, spater aber habe er es mit dvdgdxvr/
bedeckt, erst zuletzt habe er die Leinwandmaske
eingefiihrt. Sonach scheinen die fleischigen, lang-
lich-keilformigen Blatter des Portulaks (es gab
iibrigens auch Spielarten mit noch grosseren Blat-
tern) zur primitivsten Form der Maskierung ver-
wandt worden zu sein. "Wieder eine andere, medi-
cinisch nicht unwichtige Pflanze war die andraehne
agria sive illeeebra, von Plinius erwahnt (XXV
162ff.). Sie war dem deitwov (s. d.) ahnlich (—
Sedum acre L.?, Pfefferkraut , scharfer oder ge-
meiner Mauerpfeffer) ; vgl. Diosc. TV 89. Biller-
beck Fl. cl. 115. Lenz Bot, d. a. Gr. u. R. 602.

[Wagler.]
Andrae Indi, nach der Tab. Peut. ein grosses

Volk an der Ostktiste Vorderindiens zwischen den
Fliissen Calingius (Godavari) und Aunes (Vena),
also im Gebiete der drawidischen Trilinga (Te-
lugu). Die Puranas nennen 30 Fiirsten' der An-
dhra (Lassen Ind. A.-K. II 933ff.); noch im 6.
Jhdt. n. Chr. beschreibt der chinesische Pilger
Hiuan-Thsang die beiden Reiche der Andhra und
Mahandhra (Lassen IV 14ff.); Manus Gesetzbuch
bezeichnet mit Andhra eine rohe und verachtete
Mischtribus, welche die Walder bewohnte. An
ihrer Nordgrenze dehnt sich in der Tab. Peut.
ein Bergzug aus : in his locis elefanti naseuntur

;

damit ist die heutige Gondvana-Region gemeint.
Vgl. Andarae. [Tomaschek.]

Andragathins. 1) Geboren am schwarzen
Meere, Magister equitum des Gratian (Zos. IV 35, 6.
Ambr. in psalm. 61 , 24 — Migne L. 14, 1177).
Als dieser vor dem Usurpator Maximus nach Siid-
gallien floh (383), lud er ihn in Lyon zur Mahl-
zeit, indem er sich eidlich fur seine "Sicherheit ver-
biirgte, ennordete ihn aber und versagte seiner
Leiche sogar das Begrabnis (Ambr. in psalm. 61,
23-26. Rufin. h. e. II 14 = Migne L. 21, 523;
anders Zos. IV 35, 6. Sokr. V 11. 14. Soz. VH
13). Als 388 der Angriff des Theodosius bevor-
stand, leitete er alle Verteidigungsmassregeln,
namentlich die Befestigung der iulischen Alpen-
passe, und stellte sich dann an die Spitze derFlotte,
um seinerseits in den Ostlichen Reichsteil einzu-
fallen (Oros. VH 35, 3. Zos. IV 46, 1). Nach
dem Siege des Gegners stiirzte er sich von seinem
Schiff ins Meer (Oros. "VH 35, 5. Zos. IV 47, 1.
Claud, de IV cons. Hon. 91. Ambr. ep. 40 22 =
Migne L. 16, 1109. Sokr. V 14).

2) Philosoph in Antiocheia, Lehrer des Johan-
nes Chrysostomos. Sokr. VI 3. Sozom. VEI 2.

[Seeck.]

Andragathos, Befehlshaber des Demetrios
Poliorketes in Amphipolis. Er verrat die Stadt
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an Lysimachos, wird von diesem getotet im J.

288, Polyaen. IV 12; vgl. Droysen Hellenism.

II 2, 297. 298. [Kirchner.]

Andragoras (Avdgaydgag). 1) Ein vornehmer
Perser, wurde von Alexander d. Gr. als Praefect

in Parthien eingesetzt (lust. XII 4, 12).

2) Vielleicht der Sohn des Vorigen, begegnet

um die Mitte des 3. Jhdts. v. Chr. als Praefect,

d. h. als syrischer Statthalter Parthiens (lust. XLI
4, 7). Die in Baktrien gefundenen und von Gard-
ner (Catal. of Indian coins 1886, XIX) wohl mit

Recht auf ihn bezogenen Gold- und Silbcrmunzen

mit der Umschrift ANAPAFOPOY lehren, dass

er sich selbstandig gemacht hatte, wenn ihm auch

der KOnigstitel fehlte. Die Erhebung des Arsakes

setzte seinen ehrgeizigen Zielen ein Ende (lust,

a. O.) Droysens Bedenken betreffs des Namens
werden durch die neugefundenen Miinzen aufge-

hoben (Hell. Ill 360). [Wilcken.]

3) Sohn des Arlsteides, rhodischer Erzgiesser

in der hellenistischen Zeit, verfertigt die Statue

des Stratokles, des Sohnes des Kairogenes, fur

Aatypalaia, Loewy Inschr. gr. Bildh. 204.

[C. Robert.]

Andraimon (AvSgaificov). 1) Mythischer Griin-

der der Stadt Amphissa im ozolischen Lokris, wo
sein Grabdenkmal gezeigt wurde. Paus. X 38, 5.

Aristoteles nolnda der Opuntier bei Harpokration

s. "Afupiooa. Er war mit Gorge, der Tochter des

Konigs Oineus von Kalydon vermahlt, dessen

Nachfolger er in der Herrschaft wurde. Oineus

war von den SOhnen des Agrios eingekerkert und
von Diomedes befreit worden

7
worauf er die Re-

gierung seinem Schwiegersohne A. iibertrug. Apd.
I 8, 1. 6. Paus. X 38,5. Hyg. fab. 175. Thoas,

der Sohn des A., ist der Anfiihrer der Aitoler im
troianischen Kriege. Horn. II. II 638; Od. XIV
499. Apd. I 8, 1. Paus. V 3, 7. Harpokr. s.

'Afuptooa. Dictys II 13. Bei Apollod. II 8, 3 wird
Oxylos, der Filhrer der Herakleiden bei der Ein-

wanderung in den Peloponnes , ein Sohn des A.

genannt. Hier ist entweder der Name des 'Av-

dgaifiaiv durch Corruptel aus dem des Aifiwv ent-

standen, oder es liegt eine Verwechslung des

Apollodor vor. Vgl. Strab. X 463 dsxdri] S' varegov

ysvea rijv *Hhv vjco 'O^vkov rov Ai/iovog avvoi-

xur&fjvai 3tegaio)&irTos ex if\i AhwXiag. Oxylos

ist ein Urenkel des A. , dessen Stammbaum ab-

warts folgender ist : Andraimon Thoas Haimon
Oxylos Andraimon EL

2) Sohn des Oxylos und Gemahl der Dryope,

der Mutter des Amphissos, den Apollon mit ihr

erzeugte. Anton. Liber. 32. Ovid. met. IX 324ff.

Toepffer Archaeol. Beitrage fur C. Robert (Ber-

lin 1890) 42, 1. Dryope ist die Tochter des Dryops
und ihr Sohn Amphissos ist ein gewaltiger Herr-

scher am Oita, der den Apollon als Stammgott
verehrt.

3) Pylier, nach Mimnermos frg. 10 Bergk (bei

Strab. XIV 633) der Grander seiner Vaterstadt

Kolophon, wahrend Pauaanias (VTI 3, 3) die attische

Version vertritt, nach der die Kodriden Dama-
sithon und Promethos die ersten KOnige von Ko-

lophon sind. Vgl. Toepffer Att, Geneal. 236.

Pausanias VLI 3, 5 nennt A. einen Sohn des

Kodros und lasst ihn mit den Ioniern die Karer

aus Lebedos vertreiben. Das Andenken an den

mythischen Ktistes lebte im Heroenkult weiter,
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der sich an sein Grabmal schloss, das am kolo-

phonischen Wege jenseits des Flusses Kalaon er-

richtet war. Paus. VII 3, 5.

4) Bruder des Leonteus. Diod. IV 53.

5) A. aus Dulichion, Freier der Penelope. Apd.
frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI 179. [Toepffer.]

Andraka s. Andrapa Nr. 2.

Andrapa ("AvSgajca). 1) Stadt im sildlichen

Paphlagonien, mit dem benachbarten Gangra zum
10 Reich des Pylaimenes und seiner Nachfolger ge-

htirig , dann im J. 7 v. Chr. zur rOmischen Pro-

vinz Galatia gezogen, ward (Ramsay Asia Min.

192) nach Ptolem. V 4, 6 auch Neoclaudiopolis

genannt und ist unter diesem Namen durch Miinzen
von Antoninus bis Caracalla bezeugt (HeadHN
433). Spater erhielt A. den alten Namen wieder,

wurde zu der Provinz Helenopontus gerechnet

(Hierokl. 701) und war Sitz eines Bischofs (No-

titt.). H. Kiepert denkt an das heutige Iskelib

20 (vgl. auch Ramsay Asia Min. 320), das an As-

klepios erinnere (Monatsber. Akad. Berl. 1884,

57); die Miinzen von Neoclaudiopolis bezeugen

diesen Kultus in der That.

2) Stadt der Landschaft Chammanene in Cap-

padocien, nach Ptolem. V 6, 12 an der Grenze

Galatiens siidlich von Zama gelegen; es bleibt

fraglich, ob die Lesart "Avdgaxa bei Ptolemaeus

oder das Andrapa des Itin. Hieros. 576 richtig

ist. [Hirschfeld.]

30 Andrapana, nach Ptolem. VH 1, 56 ein Ort

westlich vom Indus unterhalb der Einmiindung

des Kabulflusses, nahe an Banagara (jetzt Bannah
im ostlichen Afghanistan); skr. Indra-panal

[Tomaschek.]

'AvSganoSiaxrig hiess derjenige, welcher Raub
an Menschen beging (dvdganodiafiog ,

woriiber eine

verlorene Rede des Antiphon handelte, Bekker anecd.

352, 27 , auch dvdganodioig, Xen. Apol. 25), in-

dem er freie Leute oder Sclaven in seine Gewalt

40 brachte, um sie zu verkaufen ; vgl. die Erklarungen

bei Schol. Ar. Plut. 521. Bekker anecd. 219, 2.

394, 11. Etym. M. 102, 7. Dass der Zweck des

Verkaufs dabei wesentlich war, zeigt sowohl Pol-

lux III 78 Sixtj de xaxd t(ov dvdgcaoSiatcov elev-

dsgoxgaolov , als die Ableitung von ardgag djio-

Slboodui bei dem Schol. Aristoph. a. O., wie auch

die Stellen Lys. X 10. XIH 67. Demosth. XXIV
204. XXV 55. Es ist auch nicht glaublich, dass

jedes ungerechtfertigte ayeiv rig dovteiar als dvSga-

50 jcoSiapog betrachtet worden sei , wenngleich bei

Plato Leg. XH 955 a. IX 879 a dieser Begriff einen

weiteren Umfang hat. Das Verfahren gegen die

Menschenrauber war die dnaywyfj, Isokr. XV 90

;

vgl. Luk. bis accus. 13; vitar. auct, 7. Die Strafe

war in Athen (wie auch anderwarts , Lys. XIH
67) der Tod , Xen. a. a. O. und Mem. 12, 62.

Demosth. IV 47. Lyk. bei Harpokr. Vgl. Meier-
Lipsius Att, Proc. 275. 458. Hermann-Thal-
heim Reehtsaltertumer 27, 41. [Thalheim.]

60 'AvSeanodcov Sixtj, Proeesse um das Eigen-

tum von Sclaven, gehorten zu den eft/tr/voi (s. d.)

und vor die eioayooyetg (s. d.), Arist. resp. Ath. 52.

[Thalheim.]

'AvSganoScorirj, eine Steuer, die auf den Ver-

kauf von Sclaven gelegt war; sie wird erwahnt

aus Kyzikos im 6. Jhdt. IGA 491 = Ditten-
berger Syll. 312. [Thalheim.]

'AvSgaoipovvSov axgov (mit der Variante
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'Avagiopiovvdov, Ptolem. VII 4, 3), Vorgebirge an
der Westkiiste von Taprobane (Ceylon), d. i. die

Nordspitze der Halbinsel Kalpentyn, an welche
sich die schmale Insel Kara-ttvo anschliesst. Der
Name bedeutet vielleicht ,Mond-scheitel,-spitze',

von singhal. handra (hada, skr. ccmdra) ,Mond,
und skr. simanta ,Scheitel, Spitze'. [Tomaschek.]

Andrasta (Avdgdoxtf), eine britannische Sieges-

gOttin , zu welcher bei dem unter Nero ausge-
brochenen Aufstand der Britannier die Icenerko-
nigin Boudicca (vgl. Tac. ann. XIT 31ff. J. Becker
Eh. Mus. XIX 626) flehend ihre Hiinde erhebt,

Cass. Dio LXII 6 : %dgir xi aoi e'x,a>, c5 Avdgdaxtj,
xal JiQOoemxalovfiai as, yvvrj yvvaXxa .... jxgoa-

svjfofiai xi ooi xal aixm vixrjv xal aoyxrjgiav xal
elev&sQiav xxX. Derselbe Name ist bei Dio LXII
7 herzustellen, wo uberliefert ist : xal xavxa n&v-
xa -dvovxsg xe Sfia xal iaxidifiEvoi. v{Sgi£ovxeg Uv

xs xotg aXXoig aipcov legoig xal f.v xq> xijg Arddxfjg
fidXioxa aXasi sjioww. ovxco yag xal xr\v vixrjv

aivo/ia^ov xal eoeflov avxrjv negnxoxaxa. Sonst wird
die Gottin nicbt erw&hnt, und es ist mindestens
sehr gewagt, sic mit der Andarta der Vocontier
fur identisch zu erklaren, was J. Becker Eh.
Jahrb. XLII 103 vorgescblagen hat. [Ihm.]

Andreas (Avdgeag). 1) Backer in Sikyon, Ur-
grQssvater des Tyrannen Kleisthenes, Herod. VI
126. Anth. Pal. VII 672f.

2) Aus Korinth, sonst unbekannter Musiker
altertiimlichen Stils bei Plut. dermis. 21. [Cauer.]

3) Athenischer Archon? CIA II 1043.

[Wilhelm.]

4) Sohn des Andreas, Athtner (Ileigaievg).

'EmfieXrjTtjg Aqlov zwischen 95—88 v. Chr., Bull,

hell. VI 497; vgl. Homolle ebd. VIII 136. Der-
selbe xrjgvl; BovXrjg xijg ig~Agetov ndyov im J. 95/4,
Clk II 985 E II 33.

5) Tegeat. Av/.r/xrjg in einer delischen Inschrift

vom J. 265, Bull. hell. VII 112.

6) Lakedaimonier. Siegt zu Olympia im Lauf,
01. 179 = 64 v. Chr., African, b. Euseb. chron.
I 211.

'

[Kirchner.]

7) Bischof von Samosata um 431 ,
gestorben

vor 451, charaktervoller Verteidiger der antioche-
nischen Christologic gegen die cyrillische (Theo-
dore! epist. 24. Theodorus Lector II p. 565 ed.

Vales. Liberatus Brev. IV). Erhalten sind von
ihm nur Briefe, s. Baluze Nov. Collect. Con-
cil. 748ff., vgl. Migne Patrol, graec. LXXXV
1609—12.

8) Bischof von Caesarea in Kappadokien, der
erste Grieche, der die Apokalypse des Johannes
wie ein heiliges Buch commentiert hat, gewisser-
massen nach reproductiver Methode. Leider wissen
wir von ihm nur, dass er nach 460 und vor 900
gelebt hat, und mit Unrecht sind Eettigs (Stud.
und Krit. 1831, 734ff.) Grande fur seine Ansetzung
auf etwa 500 fast allgemein acceptiert wordcn.
Arethas (s. d.) hat sein gleichartiges Werk auf
dem des A. aufgebaut. Ed. princ. 1596 zu Hei-
delberg von Sylburg; in Migne Patr. gr. t. CVI.
Ein dem Oecumenius zugeschriebener Commentar
zur Apokalypse ist lediglich Auszug aus Andreas.
Vgl. Cramer Catenae graec. patr. in Nov. Test.
VILT p. in—VI und Pr. Overbeck Zschr. f.

wissensch. Theol. 1864, 192—201.
9) Andreas Cretensis, als Erzbischof von Creta

nach 720 gestorben, durch seine in zahllosen Hss.

vorhandenen Homilien und Dichtungen einer der
einflussreichsten Schriftsteller der spateren grie-

chischen Kirche. Damit hangt zusammen, dass
ihm viel Unechtes zugeschoben worden ist und
sein Bild noch etwas Schwankendes hat. Das bis-

her untcr seinem Namen Veroffentlichte gesammelt
bei Migne Patrolog. graec. t. XCVII. Am be-
riihmtesten ist A. als Erflnder der in der grie-

chischen Kirchenpoesie so bedeutsamen Kanones.
10 Es sind dies Systeme von 9 oder 8 ganz verschie-

den gebauten mehrstrophigen Oden, ein giinstiger

Tummelplatz fur eine nach immer neuen Kiinste-

leien liisterne Technik. Des Andreas grosser Ka-
non (d fieyae xavcav) , der dem Donnerstag vor
Palmsonntag zugeeignete liturgische Gesang, ist

das in der Kirche vielbewunderte Muster dieser

Gattung. Sein Umfang ist uniibertroffen (250
Strophen, 28 Columnen bei Migne fullend!), der
unklare Schwulst der meisten spateren Kanones ist

20 hier noch nicht zu bemerken , aber die erhabene
Kraft und die innige Warme der alteren Meloden
ist bereits wortreicher Lehrhaftigkeit und ermii-

dender Formspielerei gewichen. Vgl. J. L. Ja-
cob i Zur Gesch. d. griech. Kirchenliedes, in Ztschr.

f. Kirchengesch. V 1882, 2081 und K. Krum-
bacher Gesch. d. byzantin. Lit. 1891, 319.

[Jtilicher.}

10) Von Panormos (FHG IV 302), verfasste

ahnlich dem Neanthes von Kyzikos, der Kara.
30 jzdXiv /xv&ixd schrieb , SixeXixd xaxa noliv , von

denen Athenaios (XIV 634 a) das 33.(?) Buch
citiert. Das dort bcrichtete passt am besten in
eine Erzahlung der Belagerung von Syrakus durch
die Romer. [Schwartz.]

11) Leibarzt des Konigs Ptolemaios IV. (Phi-

'

lopator), wurde 217 v. Chr. vor der Schlacht bei

Raphia versehentlich statt des Konigs ermordet
(Polyb. V 81). Er war Herophileer (Gels. V praef.

160 D. Soran. de morb. mul. 101) und schrieb
40 tiber die Krafte der Arzneimittel ein Ndgdyt;

(Arzneikasten) betiteltes Werk (Schol. Nic. Ther.

684), das von Dioskorides nsgl vXr\g laxg. praef.

geriihmt wird. Diese Schrift, die auch Beschrei-

bungen von Pflanzen und Wurzeln enthielt (Diosk.

a. a. 0.), ist schon friihzeitig von Serapion (200
v. Chr.) und Herakleides von Tarent (Gal. XTTT
343. Cels. VIII 20, 359 D.), ferner durch Ver-
mittelung des Sextius Niger von Plinius fXX 200.

XXII 102. XXXII 87, genannt im Quellenver-
50zeichnis fiir die Biicher XX—XXVIII. XXXI.

XXXLTI—XXXV) und von Dioskorides benutzt
(III 132. IV 33. 65. 117). Weitere Fragmente
aus dieser Schrift stehen bei Ath. HI 115 e.

Schol. Nic. Alex. 611. Gal. VIII 343. 735. 982.

Schol. Arist. Av. 266. Cels. V 18, 7. 13. Ausser-
dem ist er Verfasser eines iologischen Werkes
.W daxho»> (Ath. VII 312 d. Schol. Nic. Alex.

537. Gal. XIV 180. Gael. Aur. A. M. HI 9, 218), das
dem Nikander bekannt gewesen zu sein scheint

60 (Herm. XXIII 561) , ferner einer gegen die Wun-
derbucher gerichteten Schrift (xegi row ysvdcog
.-isxioTevfievani Ath. VII 312 e. Schol. Nic. Ther.

823) und einer geburtshiilflichen Abhandlungsrgoj
Swoiov (Sor. a. a. O.). Unzweifelhaft geho'rt auch
die von Ath. XV 676 c erwahnte Schrift jcsgl axe-

tp&vmv demselben Verfasser an. Zweifelhaft ist,

ob er mit dem von Galen XLX 105 genannten
'ArSgeag 6 xov Xgvodgovg, der zu den ygdrpavrsg
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tag dvofiaaiag x&v tpag/Mxxcov gehOrte, und mit

dem von Soran. vit. Hipp. 450, 15 W. erwahnten

Verfasser einer Schrift msgl xrjg laxgixijg yevea-

Xoytas identisch ist, in welcher er den Hippokrates

der Brandstiftung beschuldigte. Dagegen ist der

Karystier, der nach Cass. Probl. phys. 58 die Ent-

stehung des Beinfieisches aus dem Mark lehrte,

schwerlich mit ihm ein und dieselbe Person. Sein

Euf war nicht ilber jeden Zweifel erhaben : Erato-

sthenes beschuldigte ihn des Plagiats und nannte

ihn Bifihaiyio&og (Et. M. s. Biphaiyio&og), und

von Galen wurde er zum Gaukler und Schwmdler

gestempelt (Gal. XI 7951). Augensalben von ihm

kennen Celsus VI 6 und Galen XII 765, seme

Maschine zum Schenkeleinrenken Cels. VIII 20.

Gal XVIII a 3381 747. Oribas. de machinamen-

tis 41 Vgl. Susemihl Gr. Litt. in d. Alexan-

drinerzeit I 817. [M. Wellmann.]

12) Aus Argos oder aus Kaunos, Burger m
beiden Stiidten, Erzgiesser aus der 1. Halfte des

2. Jhdts. v. Chr., verfertigt in Gemeinschaft mit

seinem Bruder Aristomachos die von dem achaei-

schen Bund nach Olympia geweihte Statue des

Q. Marcius Philippus (Cons. 176 u. 169), sowie

die eines Timeas, des Sohnes des Hagias, fiir ein

nicht zu bestimmendes Heiligtum (Loewy Inschr.

gr. Bildh. 475. Kaibel IGI 1232; vgl. Herm.

XXII 155); ferner allein die Erzstatuedes Eleers

Lysippos, eines Siegers im Knabenringen, fur

Olympia, Paus. VI 16, 7. [C. Eobert.]

'AvSeeTa ist der Name der gemeinschafthchen

Mannermahlzeiten der Spartaner, s. Syssitia und

Phiditia. Nach Aristoteles pol. p. 1272a 2 ist

dies der altcre von den Kretern mit der Insti-

tution entlehnte Name der spater tptSixia genann-

ten Mahlzeiten. Vgl. auch Plutarch Lye. 12. B i e 1-

schowsky De Spartanorum syssitiis 12 ist der

Meinung, dass der ursprtingliche Name dvSgeTa

(ptdlxta gewesen sei. [Szanto.]
_

'AvSgeioi, Epiklesis derKorybanteninErythrai

neben den Epikleseis 0dhioi und EvygovUioi,

Dittenberger Syll. 370, 97. 105, vgl. Eayet

Eev. arche'ol. XXXIII 128. [Jessen.]

Andrei's {Avdgrjk), mythischer Name fiir die

Gegend um Orchomenos in Boeotien, von Andreus,

des Peneios Sohn. Paus. IX 34, 6. 36, 2.

[Hirschfeld.]

Andres s. Anamares.
Andreus (Avdgevg). 1) Eponymos und KOmg

der aegaeischen Insel Andros, die er als einer der

vielen Unterfeldherren des Ehadamanthys nach

der Besetzung der aegaeischen Inseln und der

asiatischen M_eereskiiste und Verdrangung der See-

rauber und Ubelthater aus diesen Gegenden von

Ehadamanthys bekommen hatte, Diod. V 79 (nach

Bethe Herm. XXIV 1889, 414 aus des grossen

ipollodoros Commentar zum Schiffskatalog). Sohn

ues Anios nach Ovid. met. XJTI 643-649. Ein

Standbild von ihm in Thorax und Chlamys, als

Anathem von den Andriern, die in ihm ihren

Griindungsheros verehren, in Delphoi gestiftet, sah

Pausanias X 13, 4. S. auch Andros Nr. 5.

2) Sohn des Peneios, Gatte der Leukontochter,

Athamas Enkelin, Euhippe, die er von dem zu-

wandemden Athamas erhalt, Vater des Eteokles

(der nur poetisch Krj<pwiddris heisse), besiedelte

die boiotische, nach ihm seitdem benannte Land-

schaft Andreis (s. d.), von der er dem Athamas

die Gegend von Laphvstion, Koroneia und Haliar-

teia abgiebt, Paus. LX 34, 6—9. [Tumpel.]

Andria. 1) Stadt in EUs (Steph. Byz.);

kOnnte vielleicht identisch sein mit der sonst unbe-

kannten Adgla, Plut. Arat. 12, doch lesen da an-

dere nicht unwahrscheinlich "Avdgog, s. Droysen
Hellenism. HI 344; vgl. 329.

2) Stadt in Makedonien, Steph. Byz.

3) Stadt in Phrygien, Plin. n. h. V 145, s.

lOAndeira Nr. 2. [Hirschfeld.]

Andriaka (Ardgidxa), Stadt im sfidostlichen

Medien unter 91° Lange und 35° 10' Breite (Ptol.

VI 2, 18). Die zusammenhangende Betrachtung

der Positionen, die Ptolemaios in der Tabelle der

Ortsbestimmungen von Medien verzeichnet, lehrt.

dass A. zu den Stationen eines Weges gehOrte,

der von Ekbatana (jetzt Hamadan) nach Siidosten

ging, also der Eichtung der synklinen Langsthaler

des iranischen Faltungsystems folgte. HOchst

20 wahrscheinlich fiihrte er von der medischen Haupt-

stadt nach Persepolis. Darauf weist auch die

Thatsache hin, dass Ehapsa (s. d.), derjenige Ort,

der in dem von Ptolemaios beniitzten Itinerar

die A. unmittelbar vorhergehende Station gewesen

sein muss, und der in seiner Tabelle unmittelbar

davor aufgefiihrt ist, in der Tabula Peutingenana

(Segm. XH 1—2 ed. Miller) als die erste Station

auf der Strasse von Ekbatana nach Persepolis

erscheint. Dem Langen- und Breitenabstand A.s

30 von Ekbatana (88° Lange, 37° 45' Breite) ent-

spricht eine directe Entfernung von 1767 Stadien

oder 327 Km. Die eigentliche Wegelange erhalt

man annahernd, wenn man die Entfernungen

zwischen den einzelnen auf einander folgenden

Stationen, die sich aus ihren Langen- und Breiten-

differenzen ergeben, summiert; man bekommtals-

dann 1807,5 Stadien oder 334 Km. Die Stationen

zwischen Ekbatana und A. lassen sich mit fast

voller Sicherheit aus der ptolemaeischen Liste

40 herausheben und mit einander verbinden. Es

sind Niphavanda (s. d.), 441 Stadien = 81 V2 Km>

von Ekbatana; Herakleia (s. d.), 259 Stadien

= 48 Km. von Niphavanda; Ehapsa (s. d.), 687

Stadien = 127 Km. von Herakleia; von Ehapsa

bis A. endlich betragt die Entfernung 421 Sta-

dien = 78 Km. Dass Niphavanda dem neueren

Nihavand, siidlich von Hamadan, entspricht, ist

sicher. Auch gegen die Gleichsetzung von Hera-

kleia (s. d.) und Burugird wird sich kein ernst-

50 licher Einwand erheben lassen. Misst man nun,

um die Lage von Ehapsa zu finden, auf der Karte

von Burugird 127 Km. in sudOstlicher Eichtung

ab, so gelangt man entweder bis auf wenige Kilo-

meter vor Gulpaigan (bei den arabischen Geo-

graphen Garbddhaqan. was arabisiert . ist aus

GarbddhakAn), oder sudwestlicher nach Sahvardi

im Distrikt Fereidan, nordwestlich von Isfahan.

Die erste Alternative ist jedoch als vSllig un-

wahrscheinlich auszuschliessen, denn sie fuhrt zu

60 weit nach Osten, geradezu auf die Strasse nach

Isfahan, was, wenn man von Ekbatana nach Per-

sepolis gehen will, ein unn5tiger Umweg sein

wurde. Ehapsa wird also in der Gegend des

ietzigen Sahvardi zu suchen sein, im nordlichen

Teile des Distriktes Fereidan (oft falschlich Ferei-

dun oder Feriddn; bei den arabischen Geographen

Faridhin, arabisiert aus Paredken, wie die volks-

tumliche Form Paria bei Schindler Zeitschr.
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Gesellsch. Erdk. Berlin XIV 59 zeigt), in dessen
Namen sich, mit beschrankterer Bedeutung der
der alten Landschaft Paraitakene (s. d.) erhalten
hat An erne ganz andere Stelle aber wird Ehapsa

I««f
T

1
°^ascl

J

ek
(
S;-Ber -

Akad
- Wien CII 1883,

166f 170) yerlegt. Auf Grund der Entfernungs:
angabe vmsehenEebatams und Bapsa in der
Tabula Peutingeriana (a. a. 0.), namlich XXX,
die sich nicht auf rOmische Millien, sondern auf
Parasangen bezieht, wie er dies mit Eecht fur
alle Zahlen in dem Ariana enthaltenden Teil
jener Karte angenommen hat (a. a. 0. 146), iden-
tihciert er Rhapsa mit der mittelalterlichen Stadt
farag, deren Lage er in dem ostlich von Buru-
g
A V- fT

g6°en Distrikt Kazzaz
-

bei Qadamgah
oder bei Imarat, wiedergefunden hat. Bei dieser
Identincierung ist aber die ptolemaeische Position
von Ehapsa ohne Grund ganz ausser Aeht gelassen
obgleich der Wert derselben nicht geringer an-
geschlagen werden darf, als der der Zahlen der
labula, in die sich Fehler viel leichter einschlei-
chen konnten als in die bis zu einem gewissen
Grade durch ihre Eeihenfolge geschiitzten Liingen
undBreiten derptolemaeischen Tabellen. Wahrend
Ehapsa nach der Tabula 900 Stadien (= 30 Para-
sangen) yon Ekbatana entfernt war, betrug nach
Ptolemaios die directe Entfernung 1357 Stadien
(- ^51 Km.), also 45 Parasangen, und ergiebt
die Summierung der Distanzen zwischen den ein-

iQQ
n
«
n
I ^10n? eine annahernde Wegelange von

1386 Stadien (= 256 Em.) oder 46 Parasangen.
Gegen die nordlichere Lage, die Tomaschek
Ehapsa gegeben hat, spricht auch die Thatsache,
dass es, nach Ptolemaios (VI 4, 3), in der Persis,
sudlich von Paraitakene, ein Volk der<PdyW( (s.
d.) gab, das, wie auch Tomaschek (a. a 167)
heryorhebt, zu der Stadt Ehapsa in irgend' einer
Beziehung gestanden haben muss. Diese wird
also in der Nahe der Grenze von Persis gelegen
haben was doch bei der von Tomaschek vor-
geschlagenen Localisierung unter keiner Voraus-
setzung der Pall sein wiirde. Weit besser passt
die oben auf Grund der ptolemaeischen Position
geiundene Lage, von der daher auch bei der Fest-
s*et™g derjenigen von A. auszugehen ist. 421
Stadien (= 78 Km.), welche der Langen- und
Breitendifferenz von Ehapsa und A. entsprechen,
funren auf der aus Pereidiin nach Cahar-Mahall
(auch Car-Mahallj und von da weiter nach Fars
gehenden Strasse bis an den Oberlauf des Flusses
Zajanda-Eud nach Qal'a i Sah-Rukh, das 5 Km
von Sulaigan liegt. dem letzten Dorfe von Ferei-

of ?»& Car-Mahall (Unterabteilung Mizdli,Stack Mtxak arabisiert Mixdag, die wahrschein-
hch der von Ptol. VI 4, 3 in Persis unterhalb
der Paytoi [s. d.] erwahnten Landschaft Moobla
is. d.j oder Miodia entspricht) zu (s. Stack
Six months in Persia II 104). In jener Gegend,
die man auch durch Abmessung der directen Ent-
iernujig zwischen Ekbatana und A. von Hamadan
aus erreicht, werden wir demnach, gemass der
von Pto emaios gegebenen Ortsbestinimung und
unter gleichzeitiger Erwiigung des Umstandes,
dass es sich mit hochster Wahrscheinlichkeit um
einen an der Strasse Ekbatana -Persepolis se-
egenen Ort handelt, A. ansetzen miissen. Die
iiacnste Station an derselben, die Ptolemaios (VI
4, 4) verzeichnet, ist Niserge (s. d.), das bereits
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m der Persis lag. In der Tabula Peutingeriana
dagegeii folgt auf Bapsa Bregnana (a. d.) mit
der

•

Zahl XXII, d. h. Parasangen (= 660 Stadien),
wahrend der Geographus Eavennas (52,14 P)
zwischen Bregnana und Bapsa (s. d.), was aus
Bapsa verlesen oder verdorben ist, noch Piratum
(s. d.) einschiebt. Wenn es sich, wie doch wohl
das wahrscheinlichste, um denselben oder doch
nahezu denselben Weg handelt, so lag A. zwischen

10 Ehapsa und Bregnana. Hat der ravennatische
Anonymus hier die Stationen der von ihm abge-
schnebenen Karte in richtiger Eeihenfolge wieder-
gegeben, so kOnnte Piratum nur eine andere Be-
zeichnung desselben Eastortes sein, der bei Ptole-
maios A. heisst; es ware dann nichts anderes
als eine ungenaue Wiedergabe des Landschafts-
oder Volksnamens Paraitakene , Paraitakai (viel-
leicht IlaQaitax&v, scil. imga oder rin). Unter
den einzelnen Stationen wird der Versuch ge-

20 macht werden, den Lauf dieser wichtigen Strasse
die die beiden Hauptstadte Ekbatana und Perse-
polis verband, so weit moglich festzustellen. Von
Ekbatana muss sie zunachst durch Paraitakene
geiuhrt haben, und thatsachlich liegen, nach der
oben gefundenen Bestimmung, zwei ihrer Stationen,
Ehapsa und A., in Fereidiin, dem heutigen Parai-
takene. Es hegt nahe, anzunehmen, dass es diese
Strasse gewesen ist, die Antigonos einschlug, als

,«! im J. 316 von Medien gegen Eumenes und
dOdie mit diesem verbirndefcen Satrapen, die bei

Persepolis versammelt waren, zog. Fiir die vor-
stehenden ErOrterungen ist als Kartenmaterial zu
benutzen: Schindler Zeitschr. d. Gesellsch f
Erdk. Berlin XIV Taf. I. II. H. Kiepert Nou-
yelle Carte gi^n^rale des Provinces Asiatiques de
1 Empire Ottoman 1884. Stack Six months in
Persia, II Karte der Eeise von Isfahan nach Tah-
ran. Der Name A. ist schwerlich genau wieder-
gegeben

;_
offenbar ist er graecisiert; man erinnere

4U sich an Ardgidxr/ in Lykien und an der Kiiste
von Thrakien. Vielleicht ist das Richtige ANA-
PIAKA, wie auch eine Stadt im nOrdlichen Me-
dien (s. unter Anariakai) Mess. Dann war er
ein dem Orte von den umwohnenden Ariern ge-
gebener Name, weil dort AngehOrige eines frem-
den. mcht-arischen Stammes sassen, vielleicht
desselben, der im nOrdlichen Medien wohnte und
unter der Bezeichnung Anariakai (s. d) d h
Nicht-Arier, bekannt war. Das Vorhandensein

50 einer grosseren oder kleineren Gruppe von Dorfem
oder selbst einer ganz vereinzelten Ortschaft mit
Bewohnern, die vollig verschiedenen Stammes sind
als die sie umgebende BevOlkerung, und deren
ursprungliche Wohnsitze weit entfernt sind, ist
eine in keiner Weise befremdliche Thatsache, die
sich noch heute an den verscbiedensten Punkten
Persiens beobachten lasst. Gerade die in Eede
stehende Gegend, der Distrikt Fereidan, liefert
hierfiir ein Beispiel aus neuerer Zeit, indem ein

60 leil seiner Einwobner aus Armeniern und Geor-
giern besteht, die im Anfang des 17. Jhdts. von Sah
'Abbas I. dem Grossen (1587—1629) dorthin ver-
setzt worden sind und bis auf den heutigen Tag
armenisch und georgisch sprechen (vgl Schind-
ler Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdk. Berlin XIV
59\ , . , ,

[Andreas.l
Andriake (Avd9iaxV). 1) Hafen von Myra in

Lykien, Appian. IV 82. Vgl. Plin. n. h V 100

Ptolem. V 3, 3. VHI 17 , 24. Stad. M. M. 238.

Jetzt Andraki, C. Ritter Erdk. XIX 1093; In-

schriften und Reste, besonders ein Granarium Ha-

drians. Petersen und v. Luschan Eeisen in

Lykien II 41.

2) Stadt Thrakiens am Pontos , unweit Sal-

mydessos, Strab. VHI 319. [Hirschfeld.]

Andriakos ('AvdQianos) , vermutlich antiker

JSfame des Fliisschens bei Andriake (Nr. 1), das

wecken, er sei ein Sohn des makedonischen Ko-

nigs Perseus (dem er ahnlich sah, Zonar. IX
28) und der Laodike (Liv. Per. 49, wo laodice

statt paclioe zu lesen sein wird), nannte sich

Philippos (daher bei seinen Gegnern ,Pseudophilip-

pos') und erhob Anspriiche auf Makedonien (Diod.

Liv. Zon. a. 0. Tac. Ann. XH 62. Florus H 14.

Porph. bei Euseb. Chron. ed. Schoene I 289ff.

Aur. Vict. v. ill. 61. Armn. Marc. XXVI 6, 20;

Einfahrt gestattet. So H. Kiepert auf der Karte 10 nur Pausanias VII 13, 1 nennt ihn ,Sohn dei

zu Berindorfs Eeisen in Lykien. [Hirschfeld,

'AvSgidg, Standbild, meist in pragnanter Ver-

wendung: Standbild eines Menschen, im Gegen-

satz zu ayak/m (s. d.) ; vgl. Paus. I 18, 3. Bekker

Anecd. gr. I 355 (wo dem avSgiavionoios der

dyaX/taro7tot6g, derBildner von Gotterstatuen, ent-

gegengesetzt wird); nur ausnahmsweise wird d.

auch von Gfitterbildern gebraucht, so auf der Basis

des Apolloncolosses der Naxier zu Delos, IGA 409
,-rr • ii of 11 l l. i <->/»-. T».l_.l. TTT r70 OJ- Y.

Perseus'). Nach einem vergeblichen Versuch, sich

hi Makedonien Anhang zu verschaffen (vgl. Ampel.

lib. mem. 16. Zon. a. 0.), wandte er sich (etwa

151/50 v. Chr.) an Demetrios I. Soter von Syrien,

den Bruder seiner angeblichen Mutter, in der Hoff-

nung, von diesem ,Verwandten' (Zon. a. 0. did

to ysvog) Hulfe zu erhalten (Liv. Per. 49). Dieser

aber, dessen Thron damals durch einen ahnlichen

Schwindler (Balas) gefahrdet war, lieferte ihn an

(Kirchhoff Alphab.* 86). Polyb. IV 78. Strab. 20 die Romer aus, die ihn in einer italischen Stadt

VHI 378. Aelian. v. h. XIV 6. Der Perieget

Pausanias bezeichnet mit d. nur Statuen von Men-

schen, von Heroen (Paus. 15, 1. II 17, 3. V
25, 7), vom Demos (Paus. HI 11, 10). Auch
Frauenstatuen werden d. genannt, Athen. X 425 F.

XHI 591 B. Paus. H 17, 3. X 19, 2, ebenso steht

d. von Statuen schlechtweg Polyb. V 9, 3 (dagegen

XXII 13 : rd 8k dydf.fiara xal roiig dvSgidvras xai

rde ygaqjdg anr\yaytv). Umstritten ist die Inter-

internierten (Diod. XXXII 15, 1. Liv. Zon. a. 0.),

von hier entfloh er, sammelte Anhang, ging fiber

Milet zum thrakischen Fiirsten Teres, der eine

Schwester des Perseus zur Frau hatte, und nach-

dem er auch den Barsabas und andere Thraker

gewonnen hatte, fiel er (wohl etwa 150/49) mit

thrakischen Hiilfstruppen in Makedonien ein (Diod.

a. 0.; vgl. Polyb. XXXVH 2, 2; aeeox<>Trjg).

Etwa 3—4 Monate nach seinem ersten Auftreten

pretation von Plato Eep. IV 420 C: dvdetdvrag 30 daselbst (Polyb. XXXVH 2, 4; diese Zeitbestim-

ygdcpeiv, ,Menschenbilder malen'. Da im Gegen-.

satz zu den haufig aus Holz, Marmor, Goldelfen-

bein verfertigten Kultbildern der Getter die Votiv-

tiguren und Portraitstatuen in ihrer iiberwiegenden

Menge aus Erz verfertigt zu werden pflegten, so

verbindet sich mit dem Worte d. in der Regel

der Gedanke an ein Bronzewerk. Zwar werden

nicht nur in der archaischen Inschrift IGA 409,

sondern noch spaterhin (Paus. VHI 40, 1. X 36, 4. _

Plut, Lysand. 1) auch Marmorwerke als d. bezeich- 40 Eomer , die anfangs die Bewegung sehr unter-

nrang bei Ihne E. G. m 247 auf den Tod des

echten Philippos bezogen , falschlich, denn dieser

ist nach Porph. a. 0. und Polyb. a. 0. spatestens

161 gestorben, nicht 149), warf er in zwei gliick-

lichen Schlachten, (ist-lich und westlich vom Stry-

liion, den Widerstand der Makedonier, die von

diesem an der Spitze der Barbaren erscheinenden

Abcnteurer nichts wisseu wollten . nieder (Polyb.

Zon. a. 0. Vellei. I 11, 1. Porph. a. 0.). Die

net ; aber wo von d. schlechtweg die Rede ist, da

denkt man schon im A. Jhdt. so vorwiegend an Erz-

statuen , dass Aristoteles Eth. Nicom. p. 1041 a

11 <Peidlav hftovQydv und IIo?.vr.).eizov dvSgiar-

rojtotov als Gegensatze einander gegeniiberstellt

;

vgl. Aristot. Metaph. p. 1013 b 7; Polit. p. 1256 a

15. So steht auch im Sprachgebrauch der jiin-

geren Inschriften d. durchweg im Sinne von Bronze-

statue, wie ayaliia ohne weiteren Zusatz manchmal
fiir Marmorstandbild (Frankel 33). F r a n k e 1 50 befindlichen Karthagern machte die Situation noch

De verbis potioribus, quibus opera statuaria Graeci gefahrlicher (App. Lib. 111). Erst dem Praetor

schatzten, versuchten durch Scipio Nasica an der

Spitze eines achaeischen Aufgebotes vergeblich,

ihr Einhalt zu thun (Zon. a. 0.), nur Thessalien

vermochte er zum Teil zu schfltzen (Liv. Per. 50).

Nachdem A. den Praetor P. Iuventius im J. 149

(Oros. IV 22, 9) geschlagen und getOtet und seine

Legion vflllig vernichtet hatte (Flor. a. 0. Eutrop.

TV 13), eroberte er auch Thessalien (Zon. a. 0.).

Seine Verbindung mit den gleichfalls im Kampf

notabant, Leipzig 1873. Bliimner Technologie

II 181f. [Eeisch.]

Andricns, Sklave Ciceros, Cic. ad fam. XVI
14, 1. [Klebs.]

- Andriklos s. Androkos Nr. 1.

Andrios s. Andiros.
Andriskos. 1) Eponym in Tauromenion nach

dem J. 263 v. Chr., Kai'bel IGI 421 la 63. 68.

Q. CaeciMus Metellus gelang es (im J. 148) mit

einem starken Heere zur See (unterstiitzt von At-

talos) ihn zuruckzudrangen und zu iiberwaltigen

(Liv. Per. 50. Strab. XHI 624. -VeUei. I 11, 2;

vgl. Diod. XXXII 9b; das Jahr bei Obseq. 78).

A. floh nach Thrakien, wurde nach erfolglosem

Widerstande dem Metellus vom Fiirsten Byzes

ausgeliefert (Flor. Zon. a. 0.) und schnrackte im

•D Sohn des Nymphodoros. Sroazayog in Tau- 60 J- 146 den Triumph des Metellus Maeedonicus

romenion aus derselben Zeit, IGI 421 la 15.

3) Sohn des Philistion. Zzoaxayog in Tau-

romenion aus derselben Zeit, IGI 421 la 81.

[Kirchner.]

4) Ein Walker aus Adramyttion (Lucian. adv.

indoct. 20. Ammian. Marc. XTV 11, 33). Durch

ein frech ermndenes Lugengespinst (Diod. XXXII
15. Liv. Per. 49) suchte er den Glauben zu er-

(Liv. Per. 52. App. Lib. 135. Flor. Porph. Aur.

Vict. a. 0. Eutrop. IV 14). Wahrend seiner ein-

jahrigen Herrschaft (149—148, Porph. a. 0.) hatte

A. sich durch sein brutales und tyrannisches Auf-

treten schnell den Hass der Makedonier zugezogen

(Polyb. XXXVH 9, 13f. Diod. XXXII 9 a). Uber-

haupt ist dieser letzte ,makedonische' Krieg alles

eher als eine nationale makedonische Bewegung
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(trotz Flor. a. 0.). Es ist ein abenteuerlicher Paus. I 27, 10. Auch nach dieser Fassung erfolgt

Praetendentenkampf, an dem die Makedonier sich der Tod in der attischen Tetrapolis (im Demos
schliesslich nur mit Widerstreben beteiligen (s. o.). Marathon). Hygin fab. 41 lasst den A. in einer

Dennoch beniitzte Rom diese Gelegenheit gern, Schlacht umkommen, und Plutarch Thes. 15 be-

das ,nndankbare' Makedonien als Provinz einzu- richtet nur, dass er durch List gefallen sei. Minos
Ziehen. Vgl. Mommsen R. G. 116 39f. Hertz- erfuhr den Tod seines Sohnes, als er auf Paros
berg Gesch. Griech. I 248ff. Ihne R.G. ni 247f. gerade mit einem Opfer fur die Chariten be-

[Wilcken.] schaftigt war. Er vollendete, als er die Trauer-

5) Verfasste eine Localgeschichte von Naxos kunde gehOrt, die heilige Handlung, aber warf
(PHG IV 802—304. Susemihl Litt. Gesch. d. lOseinen Kranz ab und gebot den Flotenblasern

Alex.-Z. II 384), von welcher in den Bemerkungen Schweigen, eine Sage, welche die auf Paros ub-
zu Parthenios das 1. (9) und 2. (19) Buch citiert lichen Opferceremonien erklaren soil (Apd. LTI

wird. Die an erster Stelle berichtete Geschichte 15, 8 S&ev en xal devgo %(oglg avXmv xal axs<pdva>v

von Polykrite ist, nach Plut. mul. virt. 7 zu ur- sv ndgqi dvovoi xaig Xdgiai). Darauf riistete der
teilen, eine Combination der naxischen Tradition Kreterkonig eine Flotte gegen Athen , ran die

und der Erzahlung des Aristoteles und Theo- Stadt fur den Tod seines Sohnes zu bestrafen.

phrast, wonach dann A. ins 3. oder 2. Jhdt. ge- Zuerst ward das von Nisos beherrschte Megara
hbren wiirde; nur ist dabei nicht zu vergessen, erobert, denn auch Megarer sollten sich an der

dass auch die Peripatetiker im letzten Grande Ermordung des A. beteiligt haben. Hierauf schritt

aus der naxischen ChronikschOpften. [Schwartz.] 20 Minos zu der Belagerung Athens. Als sich diese

Andro (Avdgdi). 1) s. Andronpolis. in die Lange zog, flehte der KOnig zu Zeus, dass

2) Amazone, Begleiterin der Penthesileia er seiner Rache GehOr geben mOge, worauf in

(Tzetz. Posthom. 179). [Toepffer.] Attika Pest und Hungersnot ausbrach. Zur Ab-
Androbios, Maler aus unbestimmter Zeit, be- wendung der Seuchen und des Misswachses opfer-

kannt durch ein Bild des Tauchers Skyllis , wie ten die Athener am Grabe des Kyklopen Gerai-

er der persischen Plotte die Anker abschnitt, Plin. stos die Tochter des Hyakinthos ('Yaxtv&ideg)

n. h. XXXV 139, vgl. Brunn Kstlg. II 299. Anthe'is Aigle'is Lytaia und Lusia (die eponyme
[0. Rossbach.] Heroine des gleichnamigen attischen Demos der

Androbulos (AvSgopoviog). 1) In Delphi an- Oine'is), doch hatte das Opfer nicht die gehoffte

gesehen, Herod. VII 141. [Cauer.] 30Wirkung, weswegen sich die Athener nochmals

2) Erzgiesser, wird von Plin. XXXIV 86 in an das Orakel wandten. Das Orakel hiess sie

dem alphabetischen Verzeichnis der Kiinstler ge- dem Kreterkonig die Genugthuung gewahren, die

nannt, die Portratstatuen von Philosophen gebildet er*verlangen wiirde. Minos verlangte als Siihne

haben. [C. Robert.] den bekannten Menschentribut fur den Minotau-
Androca s. Andronpolis. ros, jahrlich sieben Jiinglinge und sieben Jung-
Androcalis (Accus. Androealim), Ortschaft frauen, die dem Ungetum als Frass vorgeworfen

zwischen Syene und Meroe\ ostwiirts -vom Nil, er- werden sollten. Vgl. Apd. Ill 15, 7. Diod. IV
wahnt in einem Verzeichnisse (Plin. VI 179) nach 60. Philochoros FHG I 390. Plut. Thes. 15. Paus.
Iuba. [Pietschmann.] I 27, 10. Schol. Plat. Minos 321 A. Schol. Horn.

AndrodaTxa ('AvdgoddlU), Amazonenfuhrerin 40 II. XVIII 590. Eustath. Od. 1688, 32. Hvg. fab.

(Tzetz. Posthom. 179). ,
[Toepffer.] 41. Catull 64, 77ff. Ovid. met. VII 458". Serv.

Androgeos (Avdgoyeiog). 1) Sohn des Kreter- Aen. VI 14; Eel. VI 74. Philochoros vertritt

kOnigs Minos und der Pasiphae, der Tochter des eine mildere Version iiber den an Minos gezahl-

Helios, oder der Krete, der Tochter des Asterios, ten Menschentribut : hiernach waren die atheni-

Bruder des Katreus , Glaukos , Deukalion sowie schen Jiinglinge und Jungfrauen nicht dem Mino-
der Akakallis (Akalle), Demodike, Ariadne und tauros vorgeworfen, sondern als Ehrenpreise in

Phaidra, Vater des Sthenelos und Alkaios (Diod. den gymnisehen Wettspielen, die zum Gedachtnis
IV 60. Apd. II 5, 9. Ill 1, 2. Serv. Aen. VI 14. des A. auf Kreta begangen wurden, an die Sieger

Paus. I 27, 10. Plut. Thes. 15). Bei den pan- verteilt worden. Nach einer Nachricht bei Properz
athenaeischen Kampfspielen in Athen ging er als 50 (II 1, 64) soil Asklepios den A. wieder ins Leben
Sieger iiber alle Wettkampfer hervor. In der zuriickgerufen haben. Der Tod des A. war nach
Sage spielt sein in Attika stattfindender Tod die Vergil (Aen. VI 20) von Daidalos an den Thiiren

Hanptrolle. Die am Panathenaeenfeste von ihm des Apollontempels zu Cumae dargestellt. Hel-

besiegten Wettkampfer sollen ihn , als er nach ladius bei Phot. Bibl. c. 279 (p. 534) fuhrt den

Theben zu den Festspielen des La'ios sich begeben Siihngebrauch der Athener, am Thargelienfeste

wollte, unterwegs ermordet haben. Nach Diodor zwei Verbrecher (<fagfiaxot) zum Tode zu fuhren.

(IV 60) liess ihn Aigeus ermorden, weil er be- auf den Misswachs und die Seuchen zurflck. durch

fiirchtete, dass A. den Stihnen des Pallas gegen welche die Athener infolge der Ermordung des

ihn Beistand leisten wiirde. Als Ort seines Todes A. heimgesucht wurden. Vgl. C. F. Hermann
nennt Diodor Oinoe, worunter nicht das am Ki- 60 Gottesd. Alterth. § 60, 18. Mommsen Heortol.

thairon gelegene, sondern das tetrapolitanische 418. P. Stengel Griech. Cultusalterth. 168.

Oinoe zu verstehen ist, welches am Wege nach Boe- Toepffer Rh. Mus. XLIH 142ff. H. Die Is

otien lag; vgl. Toepffer Herm. XXIII 326. Nach Sibyllinische Blatter (Berlin 1890) 53. Uber den
einer anderen Version soil A. von Aigeus gegen Zusammenhang der attischen Siihngebrauche mit
den marathonischen Stier geschickt worden sein Kreta vgl. Toepffer Att. Geneal. 145. 266. Nach
und im Kampfe mit diesem den Tod gefunden Melesagoras (bei Hesych. s. in Evgvyvy dycov) fand
haben, nach Servius Aen. VI 20 durch die Flamme zu Athen im Kerameikos, im Totenquartier, ein

des Stieres verbrannt sein; vgl. Apd. Ill 15, 7. dyd>v emxdquog statt zu Ehren des Eurygyes,
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des Sohnes des Minos. Dass dieser mit A. iden- rich alt und urspriinglich (vgl. Pape-Benseler

tisch ist, zeigt ein Fragment des Hesiod (frg. Eigennamen I 29. Fick Personennamen 119. U.

129 Rz. bei Hesych a. a. O.), aus dem das hohe Crusius Jahrb. f. Phil. 1891, 392), so dass wir

Alter dieser Sagenflgur ersichtlich ist. Die Ver- durch die Verschiedenheit derNamensform des Lpo-

flechtung der A.-Sage in die Thargelienlegende nymos keineswegs genOtigt sind, zwei gesonderte

liefert den Beweis fur den urspriinglich chthoni- Geschlechter desselben Namens anzunehmen. Der

schen Charakter des Minossohnes. Im attischen Name des Archegetes ist im Geschlechte nachweis-

Demos Phaleron befand sich ein Altar des A., bar erblich gewesen und wir diirfen annehmen, dass

der hier schlechtweg ,der Heros' genannt wurde Androklos, der Sohn des Kodros, in der Ahnenreine

(Paus I 1, 4 S<m Sk xal 'Avdooyeco }w^bg rot! 10 desselben Geschlechtes eine friihere Stufe emge-

Mivto, xalzixu 8e -fjemog 'Avdo'dyeco db ovxa i'aa- nommen hat als Androkles, der Sohn des Phmtas,

aiv oh soxir imfieVeg rot syXcoQca oarpeoxeoor alltov auf den dann Androkles II.
,
der Enkel des An-

fatoxaoVca). Bei Clemens Alexandrinus (Protrept. drokles I., gefolgt ist. Man hat aus dem im Ge-

26 A) flndet sich fiir ihn die genauere Bezeich- schlechte erblichen Kultus der Demeter Meusima,

nung Wt wv^vav ifefflj. Der Kreter A. ist deren Dienst die ephesischen Androkleiden noch

eine ahnliche Sagenflgur wie Epimcnides; wie zur Zeit Strabons (XIV 633) verwalteten, ge-

dieser kommt auch er ausschliesslich fiir Attika schlossen, dass das Geschlecht aus Attika nach

in Bctracht wo er im Kultund in der Sage Kleinasieneingewandertsei(Busolt Griech. Gesch.

seinen festen Platz einnahm. Seine urspriingliche I 216). Doch ist auf diese Schlussfolgerung kern

Heimat ist ebenso dunkel wie die des Epimenides. 20 "Wert zu legen, da es sehr fraglich ist, ob in der

2) Name eines Griechen, den Aineias bei der Zeit der ionischen Colonisation Demeter EUvmvia

Eroberung Ilions tOtete (Verg. Aen. II 370ff.). in Eleusis bereits als StammgOttin verehrt wurde

[Toepffer.] und, selbst dieses zugestanden, daraus noch lange

Androitas CAvdQol.mg) aus Tenedos, Verfasser nicht eine gleichzeitige Verehrung dieser Gottin

eines jicghilovg xfjg IIooTiovxidog , aus welchem in Attika folgen wiirde. Wir werden daher unter

sich eine sehr genaue Ortsangabe zu einer Stelle der in Ephesos verehrten Demeter Elavoivw., die

der Argonautika bei Schol. Apoll. Rhod. II 159 auch in der Nahe Milets ein Heiligtam besass,

erhalten hat. Vgl. C. Muller FHG IV 304. das ihr ein Genosse des Neleus gestiftet haben

Susemihl Griech. Lit. in der Alexandrinerzeit sollte (Herod. IX 97), die altpeloponnesische GOttm

I 698 In einer Note von Fabricius zu Apoll. 30 dieses Namens zu verstehen haben, deren Kultus

Rhod Argon, ed. Brunck II p. 640 (Ind. script. auf der Halbinsel einst weit verbreitet war und

in Schol.) heisst es: Huiits Androetae taxogixov in die Zeiten der Wanderungen hinaufreicht. Hier-

TiEpi xfjg vf.g avrov xaxoidng mentio in mspto nach scheint die Annahme am niichsten zu liegen,

eod (Bibl Vindob.) apud Lambecium I p. 148. dass die Androkleiden urspriinglich in Messemen

[Berger.] zu Hause waren, von wo sie in fruher Zeit nach

Androkleia ('AvSo6k/mo) und Alkis ('Alxk) Attika und iiber das aegaeischeMeer nach Kleinasien

sind nach einer thebanischen Kultsage (Paus. IX gewandert sind. Ob aber der Ahnherr der epnesi-

17 1) TOchter des Antipoinos, die sich vor dem schen Androkleiden vom Peloponnes aus oder von der

von Herakles entschiedenen Kriege der Thebaner attischen Kiiste her nach Ephesos gefahren ist, wer-

gegen Orchomenos freiwillig fiir ihr Vaterland 40 den wir schwerlich feststellen kCnnen. Der ephe-

einem Orakel gemass statt ihres feigen Vaters sische Ktistes Androklos gait fur emen ebenbur-

opferten. Pausanias erwahnt, sie seien begraben tigen Sohn des Kodros, dem die Sage nicht nur

im Heiligtume der "Agx^ig Evxleia am proiti- die Besiedelung Ioniens, sondern auch dieider

dischen Thore, das in der Richtung nach Chal- Aiolis zuschrieb (Pherekydes bei Strab. XI V M6).

kis lag Urspriinglich werden 'AvSgoxleia und Seine Nachkommen fiihrten in Ephesos den KOnigs-

'AXxig ebenso wie Evx/.eia Beinamen dieser Ar- titel und hatten fiirstliche Vorrechte und Ehren

temis sein. AbgelOst und verselbstandigt erhiel- (Purpur und Herrscherstab). Zugleich verwalteten

ten sie Personen zu Tragern, die diesen Namen sie die Sacra der Demeter und fiihrten den Vor-

entsprechend erfunden und an eine aus der Sage sitz bei den Wettspielen. Ein Angehonger dieses

bekannte Gefahr Thebens angekniipft worden sind: 50 Geschlechtes war der beriihmte Philosoph Hera-

ein schwerlich alter aetiologischer Mythos. kleitos, der auf die Konigswiirde zu Gunsten

[Bethe.] seines Bruders verzichtete (Diog. IX 6). Er wird

Androkleidai ('ArSgoxhTdai) , messenisch-at- auf den ephesischen Miinzhildern mit ™>Q<Pve<*

tisches Adelsgeschlecht," dessen Spuren sich auch und axktwv dargestellt (vgl. Bernays Ges. Ab-

in Ephesos nachweisen lassen. Wahrend der Epo- handl. I 30. Head HN 498. Toepffer Att.

riymos der messenischen Androkleiden , die zur Geneal. 245). Nach Suidas (s. Ilv&ayooag 'Eyeoiog)

Zeit des ereten und zweiten Krieges mit Sparta wurde die Herrschaft des Geschlechtes durch den

eine hervorragende Rolle spielten, durchweg An- ephesischen Tyrannen Pythagoras gesturzt
;

Auch

drokles (Paus. IV 4, 4. 5, 6. 14, 3. 15, 7 ; vgl. Ephoros weiss von Unruhen, die xaxu xwv Ardgd-

IV 16, 2. 17, 9) genannt wird, erscheint als Ahn- 60 xXov nalbmv stattfanden (Steph. Byz. s. Biwa).

herr sowohl des attischen Adelsgeschlechtes (He- Den Mittelpunkt der Stiftung des Androklos bil-

sych. s. AvSooxleTdat yevog 'A^vtfmv), als auch dete das Heiligtum der Athene (vgl. Strab. XIV

des ephesischen KOnigsgeschlechtes Androklos, der 640. Kreophylos h xoTg 'Etpeoiow "Qgoig FHG IV

Sohn des Kodros, dem die Grflndung der Stadt 371. E. Curtius Abh. Akad. Berl. 1872, 13).

Ephesos zugeschrieben wurde (Pherekydes bei Strab. Die tJberlieferung der Ephesier weiss von den

XIV 633. 640. Antipater Anth. Pal. IX 790. Steph. blutigen Kampfen des Androklos gegen die Karer,

Byz s Bhva Paus. VII 2, 8. 9). Doch ist die Un- Leleger, Lydier und Samier zu berichten (Paus.

tersch'eidung dieser beiden Namensformen schwer- VII 2, 8. 4, 2. Steph. Byz. s. Btvva\ Sein Grab-

Pauly-Wissowa
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mal, an <lem er als Ktistes verehrt wurde, be- Peloponn. II 127.164. Busolt Gr. Gesch 1155
fand sich zu Ephesos (Paus. VII 2, 9). Zu Toepffer Att. Geneal. 244ff. B. Niese Herm'
Strabons Zeiten waren die Androkleiden wieder XXVI 7. 0. Crusius Jahrb. f. Phil 1891 392)"
im Besitze ihrer alten Ehren und Wiirden (XIV 2) Enkel (dnoyovog) des Vorigen, Paus. IV 16\

\ * ,., ,* „, . ,
[Toepffer.] 2. Er machte den 2. messenischen Krieg mit

^roHeidas (AvSgoxXslSag). 1) Einfluss- und fiel in demselben, Pans. IV 17, 9. Die mes-
racher Thebaner, im J. 395 v. Chr. auf Anstiften senische Localsage feiert die Heldenthaten , die
des litnraustes durch den Rhodier Timokrates er in diesem Kriege vollbracht hat
bestochen, dass er seine Landsleute zum Kriege 3) Sohn des Aiolos und der Kyane, der Toch-
gegen bparta veranlasse, um dadurch den Agesi- 10 ter des Liparos. Er beherrschte mit seinem Bruder
laos aus Asien wegzuziehen (Xen. Hell, in 5, 1. Pheraimon Sicilien von der Meerenge (&rd rov
riut Lys ^7. Pans, ni 9, 8. Curtius Griech. Tiopfyov) bis Lilybaeum (Diod. V 7f. Apostol. 1 83).
Gesch. Ill 162 Holm Griech. Gesch. HI 41). 4) Athener, aus dem Demos Pitthos gebiirtig,
Doch ist wie W. Judeich Kleinasiatische Stu- eifriger Demagog wahrend der zweiten Halite des
dien (Marburg 1892) 69 zeigt, der Conflict zwischen peloponnesischen Krieges und enragierter Gegner
bparta und den mittelgriechischen Staaten nicht des Alkibiades, dessen Sturz er im Hermokopiden-
durch Persien ins Leben gerufen , sondern bios process herbeizufiihren wusste. Andok. 1 27. Plat
ausgenutzt worden Vgl U. Kohler Herm. V Alk. 19. Aristoph. Vesp. 1187. Als er nach Er-
i. OlA II o. 7. Als im J. 382 v. Chr. die Kad- richtung des oligarchischen Eegiments im Inte-
meia yon dem Spartaner Phoibidas besetzt wurde, 20 resse der Volkspartei die Euckkehr des Alkibiades
behind sich A. neben Pherenikos unter den Fluent- zu hintertreiben versuchte, warder meuchlings
hngen, die m Athen Schutz suchten vor den Ge- aus dem Wege geraumt (Thuk VIII 65) Seine
waltthaten der Lakedaimonier. Xenophon HeU. V Art, zum Volk zu sprechen, charakterisiert das
Z,6\ zahlt A zu den Hauptern der gefluchteten Beispiel in Aristot. Rhet. II 23, die Niedrigkeit
Ihebaner und Plutarch Pelop. 5 bezeichnet ihn seiner Gesinnung der Spott, mit dem inn die atti-
neben Pelopidas und Pherenikos als Fuhrer der sche 'Komodie yerfolgte. Vgl. Aristoph Veso
Verbannten. Vgl. F. Bias s Att. Beredsamk.P 625. 1187. Meineke Com. frg. H p 14 135 171
Indessen waren die fliichtigen Thebaner auch in 5) Boiotischer Hieromnemon gegen Ende des
Athen nicht vor den Nachstellungen der oligarch!- 3. Jhdts. v. Chr. Le Bas II 835. Dittenbereer
schen Partei in Theben sicher; wie uns Plutarch 30 Syll. 188, 4. rToepfferl

(f.

e
i°P-

6
) J*™h*et ' ^1^ A

- in Athen auf An- 6) Athener {$Xveig). Tm'

as rfjg fori im J.
stiften der thebamschen Regierung durch Meucheb 426/5, CIA I 273.
mordaus dem Wege geraumt. Vgl. E. v. Stern Ge- 7) Athener (AyidvaTog). Tp tfcagXog in einer In-
scnicnte der spartamschen und thebanischen Hege- schrift etwa aus dem J. 323 v. Chr CIA II 812 cmome (Dorpat 1884) 44. An seinen Tod kniipfte 7. 22. 90.
sich ein Process fiber seine Hinterlassenschaft, von 8) Von Amathus. In Diensten Alexanders d
dem wirdurch eine verloren gegangene Rede des Gr. Seine Pentere wird bei einem Ausfall der
LysiasKenntms haben (Sauppe O. A. II 206. Tyrier in den Grand gebohrt im J. 332, Arr.Scheibe frg. 78ff.). Der Titel der Rede lautete anab. II 22, 2; vgl. Droysen Hellenism. 1 1, 291
Ynep 4>eoertxov nep( rov Av8eoxXs(8ov xXfeov 40 9) Sohn des Phokion, Athener. Kidupa>86g
(Dionys. de Isaeo 6) Da die Kadmeia im J. 382 Teilnehmer an den Soterien in Delphoi um 200 v
besetzt wurde und die Verbannten 379 zuriick- Chr., Wescher-Poucart Inscr.de Delphes 3
kehrten, so muss die Rede zwischen diese Jahre 14. 4, 12; vgl. Dittenberger Syll 404 N 1

'

fallen. Es handelte sich in dem Process um das fKirchner"]

'

VermOgen und die Kostbarkeiten, welche A. bei 10) Wahrecheinlich Zeitgenosse des Philoste-
semer JUucht aus Theben nach Athen mitge- phanos, schrieb xepi Kvnpov : Schol. Lykophr. 447
iiommen und wie sein Gesinnungsgenosse und (u. Tzetz.). Etym. M. p. 738, 50 (wo Mivavdpog
Landsmann Pherenikos behauptete, diesem testa- iiberliefert ist). Die hier angefuhrte, durch Ovid
mentarisch vermacht hatte. Von welcher Seite met. X 220 als amathusisch erwiesene Sage macht
die Uegenanspruche erhoben wurden, ist aus den 50 wahrscheinlich , dass A. aus Amathus gebiirtig
iragmenten der Rede nicht mehr ersichtlich. war. Knaack Hermes XXV 82. Susemihl Gesch
Vgl Blass Att. Bereds. 12 626f. der alex. Litt, I 635. rEnaack.1

2) Geschichtschreiber (Plut. Lys. 8). Androklos ('AvSpoxteg). 1) Sohn des Kodros,
. , ,

[Toepffer.] des Konigs von Athen, Anftihrer einer ionischen
JUldrokles (Av&poxXijg). 1) Sohn des Phin- Colonie nach Kleinasien, wo er Ephesos grundete

tas Bruder des Antiochos, Konig von Messenien. und die Karer, Leleger und Lyder aus dem Lande
.Nach Pausanias (IV 4, 4) , der die messenische vertrieb (Strab. XIV 633. 640. Antipater Anth.
Version uber den Ausbruch des ersten messeni- Pal. IX 790. Paus. VTI 2, 8 9 4, 2. Ephoros
schen Krieges wiedergiebt, herrschten zur Zeit, bei Steph. Byz. s. Bhva). Namentlich werden
als der Streit zwischen Sparta und Messenien 60 seine Kampfe* gegen die Karer und Samier von
ausbrach die beiden Bruder A. und Antiochos der Sage verherrlicht. Er eroberte Samos und
uber die Messemer (paodsiorTog . . . Meoorjviav Ar- stand den Prieneern gegen die Karer bei, denen
tioxov xai Av&Qoxlsovg t<3v &ivra, Aaxedaiftovlcov er eine siegreiche Schlacht lieferte, in der er sein
xai Meaonvi(ov ig-rjo&r, to ig aklrjlovg ftloog). A. Leben verlor (Paus. VH 2, 8). A. wurde in
hel im Streite mit seinem Bruder (Paus. IV 5, Ephesos am Wege, der zum Olympieion fuhrte

'' \1 seme Nachkommen, die Androkleiden, begraben und sein Grabmal schmtickte ein be-ans Messenien auswanderten (Paus. IV 14, 3. 15, waffneter Krieger (Paus. VH 2, 9). Die ephesischen
li vgl. den Art. Androkleidai und E. Curtius Androkleiden verehrten ihn als ihren Ahnherm
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2) Ein Makedonier, Vater des Hetairen Arche- schieden bleiben. Die Zusammenstellung A.s mit
laos, den Alexander mit einer Besatzung in der Aristoxenos, Hippobotos und Neanthes (bei Iam-
baktrischen Stadt Aornos zuruckliess (Arr. anab. Mich' Theol. Arithm. p. 40) macht das letztere

III 29, 1). [Toepffer.] glaublich; Zeller Ph. d. Griechen HI 23 102

3) Messenier. Siegt zu Olympia im Lauf, nimmt das erstere an. [Preudenthal.]

01. 3 = 768, African, b. Euseb. chron. I 193. 3) Aus Kyzikos, Zeitgenosse und Nebenbuhler
[Kirchner.] des Zeuxis und Parrhasios (Plin. n. h. XXXV 64),

4) Entlaufener Sklave eines rOmischen Consu- malte um 01. 100, 2 = 379 fur die Thebaner (Plut.

lars, durch einen LOwen, dem er einen Dorn aus- Pelop. 25) ein Schlachtbild , welches unvollendet

gezogen, vom Tode errettet, etwa unter Tiberius, 10 blieb und auf den Antrag des Menekleides, eines

Apion bei Gell. V 14. Aelian. h. a. VII 48 (Ar- Peindes des Pelopidas , mit einigen Andernngen
dQoxXijg); vgl. Senec. de benef. H 19, 1. als ein Weihgeschenk fiir den von Charon in einem

[P. v. Rohden.] kleinen Reitergefecht errungenen Sieg aufgestellt

Androkos ("AvSpoxog). 1) Ein hoher Berg an werden sollte. Aus einem Bild der von Fischen

der Sudwestkilste des rauhen Kilikiens, 30 Stadien umgebenen Skylla (so z. B. Monum. d. Inst. Ill

uber Charadrus, Stad. M. M. 199. Bei Strabo (XIV 52, 1. 3) , in dem er besondere Sorgfalt auf die

669) wird derselbe Berg genannt, doch AvSgixos, Ausfuhrung der Fische verwendet hatte, schlossen

"AvdQtxXog, "AvdpvxXog gelesen. die Alten , er habe Fische sehr gern gegessen

2) Ein Fluss in Kilikien, Plin. n. h. V 91, (Polem. frg. 66 Preller. Plut. quaest. symp. IV 2,

wenn kein Missverstandnis, so mOglicherweise vom 20 3, 8. 4, 2, 1 1). [O. Rossbach.]

Berge A. herkommend; vgl. Muller Geogr. gr. Androlepsia (AvdpoXrjipla) , nach attischem

min. I zu S. 485. [Hirschfeld.] Rechte die Befugnis, vermOge deren es den Ver-

Androkrates (ArSeoxgdrrjg), plataeischer He- wandten eines in dem Gebiete eines fremden

ros, der ein rc/nsvog an der Quelle Gargaphie hatte Staates getcteten athenischen Burgers freistand,

(Herod. LX 25), rechts auf dem Wege von Plataiai aus den AngehOrigen jenes Staates , wenn der-

nach Thebai, Thukyd. Ill 24, 1 (fiptjjiov). Plut. selbe den Morder nicht entweder selbst zur Rechen-

Aristid. 11 (in einem dichten Haine), bei Clemens schaft zog oder auslieferte, Geiseln auszuheben,

Al. Protrept. p. 26 A neben drei anderen , zum um auf diesem Wege Busse fur den Mord zu er-

Teil verschriebenen Heroennamen genannt. Rich- langen. Die Zahl der Geiseln durfte die Zahl 3

tiger nennt ihn Plutarch, a. O. als einen der 30 nicht iiberschreiten. Gesetz bei Demosth. XXHI
sieben Archageten von Plataiai , welche vor der 82 : idv %ig fiiaim d-avarcp ajio&dvr), vtisq rovxov roig

Schlacht 479 zu verehren Aristeides vom delphi- nQoorjxovoiv eivai t.ag av&QoXrixpiag, scog av § dixas

schen Orakel angewiesen wurde. Da von den rov yovov vjt6o%(Daiv ij roiig ajioxrsivavrag ixdaiGi'

anderen sechs keiner sonst bekannt ist , so wird rr/v de avdooXtjylav etvcu /hsxqi tqicHv , jiXeov de

A. der hervorragendste dieser wahren Stammvater (irj. Die inhaltlich nicht gleichwertigen Nach-
und rechten Ahnen ihrer Landschaft gewesen sein, richten der Lexikographen gehen auf Demosthenes
Rohde Psyche I 161. [Ttimpel.] zuriick, den sie zum Teil missverstanden und er-

Androktasiai (AvSgoxraaiai) ,die Manner- weitert haben. Vgl. Pollux VIII 41. 50. Et. M.
morde', bereits bei Homer vorwiegend im Pluralis 101, 52. Harpokr. Suid. Hesych. Bekker An. 213.

zur Bezeichnung der Schlacht gebraucht , treten 40 393. Pollux und das Et. Mag. rechnen die A.

neben den Machai unter den Kindern der Eris unter die Formen des Klageverfahrens (stdog ey-

auf bei Hesiod. Theog. 228. [Wernicke.] xXrjfiatog). Nach der gewOhnlichen Ansicht wur-

Androkydes ('AvSeoxvSrjg). 1) Leibarzt Ale- den die Geiseln in Athen vor Gericht gestellt,

xanders d. Gr., welchen er vot dem ubermassigen um fiir den Mord ihres Landsmannes Busse zu

Weingenuss warnte (Plin. XIV 58). Er empfahl geben. Doch verdienen die dieses bezeugenden
den Kohl als Mittelgegen den Weinrausch(Theophr. Nachrichten der Lexikographen schwerlich Glau-

Mst. pi. IV 16, 6. Plin. XVH 240); vgl. Ath. VI ben; vgl. Lip sins Att. Process I 347. Die dem
258 b. [M. Wellmann.] Verfahren der aviQoXrjtpia zu Grande liegende

2) Einem durch sein Wissen ausgezeichneten Auffassung ist uralt und aus der Anschauung ent-

Arzte dieses Namens (s. Nr. 1) wird ein wahrschein- 50 sprungen, dass die Abndung des Totschlages eine

lich apokrypher Brief an Alexander d. Gr. zuge- heilige Pflicht der Verwandten ist, deren Ver-

schrieDen, aus dem Plinius (n. h. XIV 58, vgl. XVH nachlassigung die Strafe der Gdtter herbeifiihrte.

240) ein Bruchstuck mitteilt. Verwandten Inhaltes Doch ist es kaum denkbar , dass ein Gebrauch,

ist ein Bruchstuck bei Clemens (Strom. VTI 850 bei dem ein TJnschuldiger fur das Vergehen eines

Pot.). Wohl denselben A. nennen Clemens (ebd. seiner Landsleute verantwortlich gemacht und

672), NQcomachos (Arithm. p. 70 Ast), Iamblich zur Strafe gezogen wurde, sich mit den juristischen

(v. Pyth. 145; Theol. Arithm. p. 40 Ast) einen Begriffen und Rechtszustanden der spateren Zeit

Pythagoreer, der fiber pythagoreische Symbole vereinigen liess, wiewohl Demosthenes die A.

geschrieben habe. Kurze Ausziige aus diesem fur eines der schonsten und besten Gesetze der

Werke geben Trypho n. tqotuav 4 (bei Spengel 60 athenischen Demokratie erklart (XXIII 82: IIoX-

Rh. Gr. HI 193), Clemens (das.), Nikomachos X&v , & ardgeg 'A&rjraibi, xalwg ex°vr<ov vo/ian

(das.) und Apostolios (Prov. VHI 34. Mant. prov. ovx old' et uvog ffixov ofaog cyet xaXwg xai Si-

ll 81 bei Leutsch und Schneidewin Paroem. xalcog 6 vSfiog • axey>aa&e yag d>g vo/Ai/img xai

Gr. n 437. 770). Ob Name und Schriften des a<p68pa av&gamivcog xeliai). Welches Schicksal

A., wie so vieler anderer angeblich pythagorei- die drei ergriffenen Geiseln traf, ist nicht be-

sclier Autoritaten, erdichtet sind, oder ob es einen kannt. Wie aus Pollux hervorgeht , bestanden

Pythagoreer A. gegeben hat, von dem diege- gesetzliche Verordnnngen , durch die eine unge-

nannte Schrift wirklich verfasst ist, muss nnent- rechte Anwendung der A. der Strafe unterwor*
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fen wurde Den ohne Grand ergriffenen Geiseln mordet ist, dem Helenos nach Epirus folgen soil
wird wohl der Weg der Klage offen gestanden (vgl. Serv. Aen. Ill 295), wo Molossos (bei Paus

T \ wT1

- ?
Hlnslcht lst ™ bemerken, Pielos) als letzter Aiakide der Stammvater der

dass das Wort in doppelter Form , &v8SolriW(a molossischen Ktmige werden soil (vgl Strab XIIIunda^go^vw, iiberliefert ist. Bei Demosthenes 594). Nach Dar. 42f. hatte sie Helenos bereits
stehen beide Formen nebeneinander. Die Unter- in Troia von Agamemnon losgebeten nnd war
scheidung beruht wohl darauf, dass Mgotfyiov mit ihr und Hekabe nach dem Chersones gezogen
das Recht, den Menschenfang auszuiiben, bezeich- In Epirus (Steph. Byz. s. Bov&gmxds), wo beide
net wahrend.m>deoXijy,ia die Ausfiihrung dieses ein neues Hium gegrundet haben, trifft sie Aineias
Kechtes, den Menschenraub selbst, bedeutet; vgl. 10 auf seinen Irrfahrten, Verg. Aen. Ill 294—355
Lipsius Att. Process I 345. Litteratur: Riemer (nach welchem Neoptolemos urn Hermiones willen
fepec. crit. in Demosth. or. adv. Aristocr. 65ff. A. freiwillig dem Helenos ilberlassen hatte). Bei-Weber or. in Aristocr. (Jena 1845) 297ff. Heff- der Sohn war Kestrinos, welcher der Landschaft
ter Atnemscne Genchtsverfassung 428ff. Her- Kestrine den Namen gab, Paus. II 23 6 Nach
mann-ThalheimGriech.Rechtsaltertumer(Frei- Helenos Tode wanderte sie mit Pergamos nach
burg 1884) 112,1. Meier-Schoemann Att. Teuthranien, wo dieser den Konig Areios besiegte
ProcessI345flF(Lipsius). CailemerbeiDarem- und die Stadt Pergamos nach sich benannte
berg et Saglio Diet. I 268. [Toepffer.] Dort hatte A. noch in spaterer Zeit ein Hereon,

Andromache {Av8eofiaxn). 1) Tochter des Paus. I 11, 2. Schilderung ihrer Schonheit (Xev-
Komgs Eetion im hypoplakischen Theben, die 20 xtttevos bei Homer) Dar. 12. Tzetz Posth 368
Gemahlm Hektors und Mutter des Astyanax oder (vgl. auch Ovid, a a II 645f)
Skamandrios, Horn H. VI 395ff. (in ganz spater Bildwerke: Hektors Abschied von A. war
Zeit werden auch Laodamas von Diet. HI 20 und ergreifend. dargestellt auf einem Plut Brut 23
Tzetz Horn 319 und Sapernios [?] von Tzetz. erwahnten Gemalde. Das pompeianische Wand-
Lycophr 1226 als ihre Sohne genannt). Bei ihrer bild Helbig nr. 1314 ist zerstort; erhalten ist
Vermahlung ehrte sie Aphrodite selbst durch Ge- die Darstellung der Scene auf einer ilischen Tafel
schenke, II. XXII 470 (jioMda>eos VI 393). Nach- Jahn Griech. Bilderchron. 2 B, und zwei geschnit-
dem ihr Vater und ihre sieben Brtlder von Hek- tenen Steinen, Overbeck Gallerie Taf XVI 14
tor getotet waren und ihre Mutter, aus der Ge- 20 (vgl. S. 402ff.). Die auf diesen Gegenstand
iangenschaft gelost, den Pfeilen der Artemis er- 30 bezogenenVasenbilder erklart Hey demann (Arch
legen war, ist sie ganz auf Hektor angewiesen, Jahrb. IV 260if.) fur unbenannte Genrescenen;
an dem sie in treuer Liebe hangt. Als seine wiir- dagegen erscheint A. ohne Astyanax bei Hektors
dige Genossm wird sie durch eine Reihe liebens- Auszug gegenwartig bei Gerhard A V IV 322
wiirdiger Einzelziige, besonders aber durch ihr A. als Zuschauerin beim Tode des Astyanax
beruhmtes Gesprach mit Hektor charakterisiert, Overbeck 622ff. Eobert Bild u. Lied 59ff Als

?;oF p
70^50

,
2

- -^ 185^ XVH 208
-
XXI1 Gefangene mit Astyanax im Arme malte sie Poly-

442tt. Kuhrend sind ihre Klagen beim Anblick gnot in der Lesche zu Delphi (Paus X 25 9)
des von Achilleus geschleiften Gatten und an ebenso erscheint sie im Mittelbilde der Tabula
seiner Leiche, II. XXII 477if. XXIV 725ff. (vgl. Iliaca.

™lQr°tSl5- X "?•)• Bereits Uer (XXIV 40 2) Amazone, vor Troia gefallen, Tzetz. Posth.
734ft.) ahnt sie den zweiten Schlag, der sie treffen 182; als bezeichnender Amazonenname Schol Horn
muss den Verlust ihres Sohnes Astyanax, dessen H. Ill 189 und sehr haufig auf Vasenbildem
lod bei oder nach der Eroberung Troias von dem (vgl. Klugmann in Roschers Myth. Lex I 345)
nachhomerischen Epos und der Tragoedie geschil- 3) Tochter des Eurymedon aus Athen, wird
dert wurde Iliupersis bei Proklos (daraus Apd. nnter den mit Theseus dem Minotauros geschickten

?JV n ' •

6
' *

4)™T fe„2 S' .

Ilia* P"™ frS- °Pfern genannt, Serv. Aen. VI 21. [Wagner.]
18 K. Quint. Sm. XIII 251ff. Eunp. Troad. 709ff. Andromachos (Avde6moS). 1) Sohn des

fofi? a
aechmalotis (Bib beck Rom. Trag. Aigyptos, vermahlt mit der Danaide Hero, Hyg.

135ff.). Sen. Troad. 409ff., wo sie ihn, durch Hek- fab. 170.
tors nachtliche Erscheinung gewarnt, vergeblich 50 2) Ein Kreter aus Lyktos , von Aineias vor
zu verbergen sueht. Bei der Verteilung der Beute Troia getfitet. Quint. Sm. XI 41ff. rWagner.l
flel sie dem Neoptolemos zu Iliupers bei Prokl. 3) Der Neugriimler von Tauromenion, der urn
Eunp. 271ff 1130. Sen. 871ff. Ihm folgt sie in 358 v. Chr. die Stadt aus den alten Naxiern neu
die Heimat des

i

Achilleus (II. pair. frg. 18) oder besiedelte und seitdem beherrschte. Er wird der
zunaenst nach Thrakien und ins Land der Molos- beste unter alien damaligen sicilischen Macht-
ser (Nosten bei Prokl.) wo sie den Molossos gebar, habern genannt. Spater schloss er sich dem
Apd Ep. Vat. 71, 21. Pausamas 1 11, 1 fngt Pielos Timoleon an und gewahrte ihm 345 v. Chr. in
und Pergamos hinzu, Hygin fab. 123 nennt nur den Tauromenion Aufnahme und Eftckhalt. Sein Sohn
Amphialos. Den Conflict, welcher sich spater in war der Historiker Timaios. Diod. XVI 7, 1 68
Phthia zwischen A. undHermione, der zweiten kin- 60 8. Plut. Tim. 10. [Niesel
derlosen Gattin des Neoptolemos, entspinnt, schil- 4) Hipparch der Eleer im J. 364 v. Chr Xen
dert Euripides in der Andromache. Von Hermione Hell. VTI 4, 19. [Judeich 1
der Zauberei angeklagt, verteidigt sie ihre Eechte 5) Befehlshaber der kyprischen Flotte unter
als Mutter und Gattin glanzend gegen die mit ton- Alexander d. Gr., Arrian. anab. II 20 10
denzioserScharfealsherzlosundunweiblichdarge- 6) Sohn des Hieron, Anfuhrer der Soldner-
stellte Lakomerin und wird schliesslich vom alten reiterei unter Alexander d. Gr. (Arrian IH 12
Peleus gerettet. Am Schlusse verkundigt ihr The- 5. 25, 4), nimmt teil an der ungliicklichen Ex-
tis, dass sie, nachdem Neoptolemos inzwischen er- pedition gegen Spitamenes (TV 3, 7. 5 7 6 2)
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7) Befehlshaber in Koilesyrien, von Parmenio Namen FaXtyr) (Gal. XIV 32 ; Erkliirung des

zurflckgelassen (Curtius IV 5, 9), wird von den Namens XIV 270). Dieses Mittel, dessen Berei-

Samaritern getotet nach einer Notiz bei Curtius tung er in 174 elegischen Versen beschrieben hat,

IV 8, 9 , die aber sonst als wenig glaubwiirdig wurde so beriihmt, dass es das bekannte Gegen-

erscheint. Unrichtig bezeichnet ihn Curtius als gift des Mithridates verdrangte (Gal. XIV 2i.)

Statthalter von Syrien. Ob er identisch ist mit und dass es in Rom nicht nur von den Arzten

Nr. 5, lasst Bich nicht feststellen. [Kaerst.] nnd Quacksalbern , sondern auch mit ausdrilck-

8) Aus Aspendos, trat nicht lange vor 219 v. licher Genehmigung des Antoninus von den Eei-

Chr. in die Dienste des Ptolemaios IV. Philopator chen zubereitet wurde (Gal. XIV 24). Von An-

von Agypten und erwarb sich urn die Neuordnung 10 tonin berichtet Galen (XIV 3) , dass er es tag-

des agyptischen Heeres grosse Verdienste (Polyh. lich genommen. Es bestand aus 61 Bestandteilen,

V 64ff.). Im syrischen Kriege erhielt er den Ober- unter anderem aus Kiigelchen von Meerzwiebeln,

befehl iiber die Phalanx (Polyb. V 65 , 9) und Pfeffer und getrockneten Vipern. Galen behandelt

fiihrte mit dieser in der Schlacht bei Ehaphia (217) es ausfiihrlich in dem ersten Buch seiner Schrift

die Entscheidung zu Gunsten des Philopator her- sieqI avzidorcov (XIV 2ff.) Besonders herausge-

bei (Polyb. V 85, 9ff. 86, 1). Nach dem Waffen- gebenvonldelerPhys.et med. gr.min. 138—143.

stillstand blieb er als Strateg in Syrien und Phoi- 18) A. der jiingere , des Vorigen Sohn ,
Ver-

nikien zuriick (Polyb. V 87, 6). fasser eines pharmaceutichen Werks (jtsqi cpaQ-

9) Sohn des Achaios (Nr. 3), Vater des ,K6nigs' fiatnov or.evaolas) in drei Biichern, das im ersten

Achaios (Nr. 4), Bruder der Laodike II., der Frau 20 Buch za xmv euros (paQ/iaxa, im zweiten rd t<5v

des Seleukos KaUinikos (Polvb. IV 51, 4.. VIII evtos und im dritten, weniger umfangreichen die

22, 11) und der Antiochis, der"Frau des Attalos I. Mittel gegen Augenkrankheiten behandelte (Gal.

von Pergamon (Strab. XHI 624). Im syrischen XIII 463). Von Galen ist er in den Schriften,

Bruderkriege focht er mit seinem Vater zusammen die der Arzneimittellehre gewidmet sind (jicqi

auf seiten seines Schwagers Seleukos Kallinikos avv&saecog tpagfidxaw twr xaza tojzov? und %S>v

(Polyaen. IV 17). Urn das J. 220 befand er sich xma yivr, XII 378f. XIII Iff.), neben Heras,

inagyptischerGefangenschaftinAlexandrien,wurde dem jiingeren Asklepiades und Archigenes in aus-

aber auf die Intervention der Ehodier hin, die an giebiger Weise beniitzt, ferner hat er das zweite

seinen Sohn Achaios Anschluss suchten, an diese Buch seiner Schrift von den Gegengiften (jisgi

freigegeben (Polyb. IV 51). Die Betrachtungen 30 drrtdorcov) aus Andromachos entlehnt (Gal. XIV

D roysens iiber die Stellung des A. im Seleukiden- 106f.). Galen tadelt an ihm, dass er weder von

reich (Hell. Ill 350. 376. 389) fallen zugleich mit der Zuhereitung noch der Wirkung der Mittel

der irrigen Auffassung der Laodike II. als der gehandclt, und dass er die Falle nicht sorgfaltig

Gemahlin des Antiochos II. genug unterschieden habe, bei denen' dieselben

10) Gesandter des Ptolemaios Philometor in anzuwenden seien (Gal. XIII 441). Sein Werk

Rom im J. 154 v. Chr. (Polyb. XXXIII 8, 4). enthielt zum grossen Teil .eine Aufzahlung yon

11) Ein Mann aus Karrai (Haran). Crassus wirksamen Mitteln iilterer Arzte, denen er seine

hatte ihm nach der Eatastrophe bei Karrai die eigenen Compositionen beifiigte. Wahrscheinlich

Wegweisung ubertragen. A. fiihrte ihn auf falsche ist er der aQxiarQog 'Avdgofiaxos, dem Erotian sein

Wege und verriet ihn an die Parther (Plut. Crass. 40 Hippokrateslexikon gewidmet hat; vgl. Klein

29). Zum Lohn dafur wurde er von den Parthern Erotian 29.
_
[M- Wellmann.]

als Dynast in seiner Vaterstadt eingesetzt. Durch 19) 'A. sv hvfiokoyixoTs wird im Schol. BD zu

seine Brutalitiiten verhasst , wurde er von den II. XIH 130 fGr eine Ableitung von hqo&sIv/ivo.

Karrenern verbrannt (Nic. Dam. PHG III 418). citiert, sonst unbekannt, schwerlich identisch mit

[Wilcken.] dem Gatten der Dichterin Myro und Vater des

12) Eponymer Priester in Rhodos 2. oder 1. Tragikers Homeros (Suid. s. Mvqco).

Jhdt. v. Chr., CIG HI praef. VI 73. 20) 'A. NsastoUtrjs lx Ivgias, aoiptor^, vios

13) Sohn des Apollonidas. Sxoaxayog in Tau- Zmva i] Zafiivov, naidevoag xata Nixoui)dnav enl

romenion nach dem J. 263 v. Chr., Kaibel IGI AwxXtjnavov Paot?Ja>s (Suid.), wohl identisch mit

421 D a 3; vgl. 422 III D a 6. 50 dem von Eunapius Vit. soph. p. 11 (ed. Boiss.)

14) Aus Ambrakia. Siegt zu Olympia im als Zeitgenossen des Porph3Tios bezeichneten Bhe-

Lauf, 01. 180 = 60 v. Chr., African, b. Euseb. tor 'A. lx ZvQiag in Athen. [Cohn.]

chron. I 211. [Kirchner.] 21) Steinmetz eines in Kotiaion gefundenen

IB) Comes rerum privatarum zwischen 383 und Grabmals aus der spateren Kaiserzeit, Loewy
392 (Cod. lust, V 5, 4), Praefectus urbis Romae Inschr. gr. Bildh. 388. [C. Robert.]

395 (Cod. Theod. H 12, 6. VH 12, 3. VIII 8, Andromeda CAvSoofii&a). Unter den Aben-

7. XI 30, 54. XV 14, 9. 11), Praefectus prae- teuem des Perseus ist die Sage von der Befreiung

torio Galliarum 401 (Cod. Theod. XI 28, 3 mit der A. ihrer Entstehungszeit nach das jiingste;

der Anm. Gothofreds). Die Erwahnungen eines dass der Held der Sage ursprnnglich nicht Perseus

A. bei Symm. ep. II 79 und Lib. or. I 171 ; ep. 60 war, geht schon daraus hervor, dass seine Waffe,

1553 kOnnen sich auf dieselbe Person beziehen. die Harpe, zur Bekampfung des Ketos ungeeignet

16) Magister officiornm des Odovacer, Marini ist; die alteste Darstellung (s. u.) lasst ihn daher

pap. dipl. nr. 82. Wahrscheinlich derselbe, welchen das Ungeheuer mit Steinwiirfen angreifen ; spater

Papst Gelasius (ep. 4 = Migne L. 59 , 29) als wird die Harpe auch in diesem Kampf seine Waffe,

vir illustris erwahnt. [Seeck.] fiir die znletzt das Gorgoneion eintritt (ungeschickt

17) Aus Kreta, Leibarzt des Nero (agxiar^os vereinigt Harpe und Gorgoneion Tzetz. Lyk. 836)

;

xov Nsqwvos Gal. XIV 2), beruhmt als Erfinder vgl. K. Tumpel Jahrb. f. Philol. Suppl. XVI

eines Gegenmittels wider tierische Gifte mit dera 1888, 129. Der homerischen und wohl auch der
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hesiodischen Dichtung ist die Sage noch unbekannt.
Drr Ursprung ist nicht in Griechenland, sondern
im Orient zu suchen, wo die griecMsche Sage an
einen syrischen mit Menschenopfern verbundenen
Knit einer fischgestaltigen Gottheit ankniipfte;
vgl. E. Meyer Gesch. d. Alter! I 321. In der
griechischen Litteratur begegnet sie zuerst bei
Pherekydes frg. 26 (FHG I 76), in der Kunst auf
einer altkorinthischen Vase (s. u.). Im 5. Jhdt.
war sie so bekannt, dass der Bote des Xerxes bei
Herodot I 150 auf die Verwandtschaft der Perser
und Argeier unter Anspielung auf die A.-Sage
hinweisen konnte. Derselben Zeit war auch bereits
die Benennung einiger Sternbilder aus dem A.-
Mythos gelaufig, vgl. Robert Eratosth. 243f.
Den grOssten Einfluss auf die Gestaltung der Sage
hat aber das attische Drama gehabt ; die Existenz
einer A. des Phrynichos ist zweifelbaft (Sehol. Ar.
Wolk. 556; vgl. Robert Arch. Ztg. XXXVI 1878,
16) ; Kratinos brachte einen Teil der Sage in den
Ssglcpwi auf die Buhne (Com. Att. Pr. I 75ff.
Kock). Von der A. des Sophokles (PTG2 p. 157.
Welcker Gr. Trag. I 349ff.) wissen wir nur ein-
zelne Ziige; dass sie ein Satyrspiel war, ist eine
mit Unrecht von 0. Ribbeck (Die rom. Trag.
163ff.) aufgenommene Vermutung des Casaubo-
nus. Dagegen lasst sich die 412 aufgefuhrte A.
des Euripides, eins seiner wirkungsvollsten Stiicke
(vgl. Luk. de hist, conscr. 1. Athen. XII 537 D.
Eunap. PHG IV 38), ziemlich vollstandig recon-
struieren (FTG2 392. Eurip. frg. 114-156 Nauck

;

vgl. Fedde De Perseo et Andromeda, Diss. Berol.
1860, llff. Robert a. a. 0. 18ff. Johne Die
Andromeda des Eurip. , Progr. Landskron 1883.
Wecklein Sitz.-Ber. Akad. Miinchen 1888 1 87ff.).

Die Vorgeschichte ist in der gewOhnlichen,
wohl auch von Euripides vorausgesetzten Passung
folgende (Hauptstellen Apollod. II 4, 3, 2. Eratosth.
Katast. 16. Hyg. fab. 64. Ovid. met. IV 663ff.;
vereinzelte Abweichungen sind in Klammern hin-
zugefugt)

: A. ist die Tochter des Kepheus , des
Konigs der Kephenen oder Aithiopen (uber die
verschiedene Localisierung dieser Volksnamen vgl.
K. Tiimpel a. a. 0. und den Artikel Aithiopia),
und der Kassiepeia (sie heisst Kassiopa bei Anti-
philos Anth. Plan. IV 147; Cossiope bei romi-
schen Schriftstellem, Ovid. met. IV 738. Hyg. fab.
64. Lact. Plac. Nam fabul. V 1 ; oder verlangert
Cassiopeia Lact. IV 19 ; in der Version, die der
Sage Iopt als Sehauplatz giebt, wird als Mutter
die Eponymos lope, Tochter des Aiolos, genannt,
Steph. Byz. s. 'Iojzrj ; vgl. Turn pel a. a. 0. 144ff.).
Ihre Mutter hatte sich gegen die Nereiden (diese
Version fur Sophokles gesichert; die Nymphen
nenrft Lact. IV 19

;
gegen Hera. Tzetz. Lyk. 836

;

ob die euhemeristische Erzahlung des Konon Narr.
40 auf einer Version fusst , die hier Aphrodite
nannte, wie Tiimpel 147 glaubt, ist sehr un-
sicher) ihrer Schonheit geruhmt (der Schonheit
lhrer Tochter Hyg. fab. 64). Die beleidigten Got-
trnnen klagen den Schimpf dem Poseidon und
dieser sendet dem Lande des Kepheus Uberschwem-
mung und e in Seeungeheuer. Das Orakel verheisst
Befremng von dieser Plage , wenn A. dem xfjrog
preisgegeben werde ; hier hat die Form der Sage,
die Aitmopien in Africa sucht, allgemeine Geltung
geiunden, mdem allgemein das Orakel des Amnion
genannt wird (nur Hyg. fab. 64 lasst die For-

derung direct von Poseidon stellen). Kepheus folgt
dem Befehl des Orakels (er widerstrebt und wird
vom Volke gezwungen, Apollod. II 4, 3, 3) und
lasst A. mit ausgebreiteten Armen an einen Felsen
des Meerestrandes fesseln.

Hier setzte das Drama des Euripides ein und
fuhrte die Sage folgendermassen fort : Die gefesselte
A. beklagt ihr Los im Wechselgesang mit der
Nymphe Echo. Da kommt Perseus mit dem Haupt

10 der getoteten Medusa durch die Luft des Weges,
sieht die hiilflose Jungfrau, fiiblt Mitleid und er-

fahrt von ihr den Sachverhalt. Er entbrennt in
Liebe zu ihr, beschliesst sie zu retten und geht
mit einem Gebet an Eros ab (eine dunkle Erin-
nerung hieran mag die Angabe des Schol. Strozz.
zu Germ. 201 sein, A. sei von Eros geliebt worden).
Dann trat wohl der verzweifelnde Kepheus auf
und hOrte von A. das Wagnis des jungen Helden.
Es folgte dann der Botenbericht, Perseus kehrte

20 als Sieger zurtick, lOste die Jungfrau und erbat
von den Eltern (Kassiopeia in dieser Scene an-
wesend, vielleicht als stumme Person) ihre Hand.
Kepheus verweigert sie, weil Perseus ein armer
unbekannter Fremdling und ein vofhs sei. Aber
A. will lieber ihrem Retter folgen, als bei den
Eltern, die sie ausgesetzt, zuruckbleiben. Zum
Schluss verkiindete Athena als &sos ix firjxavijg
die spatere Versetzung samtlicher Personen unter
die Sterne.

30 Das Drama ist fur die Spateren nur teilweise
massgebend geworden (Nachbildung durch Ennius,
vgl. Ribbeck a. a. 0.); gewohnlich erscheint
seine Version verbunden mit einer anderen eigent-
lich unvereinbaren Fassung. Danach war A. zur
Zeit ihrer Aussetzung bereits mit Agenor verlobt ;

sie folgt nach der Besiegung des xrjzoe freiwillig

dem Perseus, wie es scheint ohne Vorwissen der
Eltern ; Kepheus und Agenor uberfallen den Per-
seus aus dem Hinterhalt und werden versteinert

40 (Hyg. fab. 64); so kOnnte Sophokles gedichtet
haben, obwohl dies unbeweisbar ist. In spaterer
Zeit hat man versucht, beide Versionen zu ver-
einigen , in dieser Form ging die Sage in das der
apollodorischen Bibliothek zu Grunde liegende
Handbuch fiber, das auch Ovid neben Euripides
als Quelle beniitzt. Hier ist einerseits das fruhere
VerlObnis der A. (als Verlobter wird dabei Phi-
neus, ein Bruder des Kepheus, genannt) beibehalten,
andererseits die Verstirnung nicht aufgegeben;

50 Kepheus kann also nicht versteinert werden, er
stent vielmehr auf Seiten des Perseus, dem er
durch formlichen Vertrag die Hand der A. zu-
gesichert hat. Seinem Versprechen gemass riistet

er dem Sieger die Hochzeit, ohne sein Vorwissen
iiberfallt Phineus beim Hochzeitsfest den Perseus

;

Kepheus wird ausdriicklich entfernt, bevor' Phi-
neus und sein Gefolge versteinert wird (Ovid. met.
V43f.). Die kiinstliche Zuspitzung dieser Version
tragt den Stempel der alexandrinischen Zeit ; man

60 darf vielleicht an das Drama des Lykophron denken,
dessen Titel bei Suid. s. Avx6<pgo>v uberliefert ist.

Dass Phineus oder Agenor bei Euripides nicht
vorkam, geht sowohl aus dem von Robert publi-
cierten pompeianischen Wandgemalde hervor , als
auch aus der Art, wie Kepheus seine Weigerung
motiviert und schliesslich daraus, dass die aus
der Phineusversion sich ergebende Versteinerung
des Kepheus sich mit der euripideischen Verstir-
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nung nicht vereinigen lasst; daher auch Erato-

sthenes (Katast. 15. 17) mit Recht auf die Phi-

neusversion keine Rucksicht nimmt (vgl. auch

Tiimpel 177).

Der Schluss der Sage wird verschieden erzahlt.

Diejenigen, welche den Schauplatz nach Persien

verlegen, lassen A. noch in ihrer Heimat Mutter

des Perses, des Stammvaters der Perser, werden

(Herod. VI[ 61. 150. Apollod. II 4, 5, 1; anders
\ -I i t»v . i_ T»11_l __ A Aft _ T> -.1.1- \ n^nv Una

Taf. XII), Pal. Mattei (Matz-Duhn 2893. Mom
Matth. IM 28, 2), Neapel (Mus. Borb. VI 40; vgl.

Schreiber Arch. Ztg. 1880, 148); in einer Mar-

morgruppe in Hannover (abg. C. Fr. Hermann
Perseus und A., Getting. 1851); in einer Tc-

Lampe (Piot 243, jetzt Mus. Ravestein 634) ;
aut

Gemnien (Fedde 71f. nr. 1—6) und Miinzen

(Fedde 75f.): Perseus geleitet nach Besiegung

des Ungeheuers die Jungfrau vom Felsen herab.

Sicrb PholBftLp 442 a Bekk. oder des 10 Eine ahnliche DarsteUung haben auch AntipMlos

£!TfT'„
'

v T" Z £ZaJ AMnL. beisst Anth. Plan. IV 147 und Luk. Dial. mann. 14 im
Erythras, nach dem die 'Eqv&qcl &dXaoaa heisst

(Agatharch. a. a. 0.). GewChnlich erzahlt man,

A sei dem Perseus zuerst nach Seriphos gefolgt

und von dort, nach Bestrafung des Polydektes

(s. Perseus), zusammen mit Danae im Geleit der

Kyklopen nach Argos (Pherekyd. frg. 26 = FHG
I 76; gleich nach Argos Eratosth. Katast. 17).

Dort finden sie Akrisios (s. d.) nicht vor, der aus

Furcht nach Larisa geflohen ist; Perseus lasst

Anth. Plan. IV 147 und Luk. Dial, marin. 14 im

Sinn. Ebenfalls auf ein beruhmtes Gemalde gehen

die Darstellungen zuriick, die A. das Spiegelbild

des von Perseus hochgehaltenen Gorgoneion in

einem Gewasser betrachten lassen (auch hier nicht

durchweg genaue Repliken) : pompeianische Wand-

gemalde Helbig 1192—1202 (meist sitzen beide

neben einander; bisweilen steht A. neben dem

sitzenden Perseus) ; Tc.-Lampen : Millingen Anc.
Furcht nach Larisa genonen ist; rerseus 1TO " STw n s T TTh rTramm W 10
deshalb A. bei seiner GrossmutterEurydike zuriick 20 Uned Mon. II 18, 1. Catal. Campana IV io,

und eilt nach Thessalien. Kachdem er durch Zu- 241 ;
Gemmen; Fedde 74.

fall den Akrisios getotet, kehrt er heim und tauscht

Tiryns von Megapenthes, des Proitos Sohn, gegen

das ihm verleidete Argos ein. Dort zeugt er mit

A. fiinf Sohne: Alkaios, Sthenelos, Mestor, Elek-

tryon und Heleios, und eine Tochter, Gorgophone

(Apollod. n 4, 4ff., wohl nach Pherekydes ;
nach

Herod. Schol. Ap. Rh. I 747 nur die vier erst-

genannten Sohne). Euhemeristische Ausdeutung

des Mythos bei Konon Narr. 40.

Darstellungen. Sorgfaltige Zusammenstel-

lung des ganzen bis 1860 bekannten Materials von

Fedde a. a. 0. 39ff.; der Vasen von Trende-

lenburg Ann. d. Inst. 1872, 108ff.; der Terra-

cotten von H e y d em an n 7 . Hall. Winckelm.-Progr.

9f;
;

der Wandgemalde von Helbig Wandgem.

1183ff.
, , ,_

Alteste Darstellung sf. korinthische Amphora,

Berlin 1652 (Mon. d. Inst. X 52) : Perseus bekampft

das Ketos mit Steinwiirfen; A. steht ungefesselt 40 Taf. Ill 1)

Der Kampf selbst ist meistens so dargestellt,

dass A. gefesselt ist und Perseus aus der Luft herab

das Ungetiim bekampft: Wandgemalde Helbig
1183 Sogliano 517. Bull. d. Inst. 1882, 106

nr. 80. 1883, 129; Tc.-Rel. Campana Op. m
Plast. 57 ; Innenbild einer localetruskischen Schale

der Sammlung Bazzichelli in Viterbo (Ann. d. Inst.

1878 tav. S) ; eine ahnliche Darstellunghat Achill.

30 Tat. Ill 6, 3ff. (Erotici I 93 Herch.) bei der Be-

schreibung des erdichteten Bildes eines Euanthes

im Auge. Vereinzelt watet Perseus im Wasser

(Wandgemalde Helbig 1184) oder er sturmt zu

Fuss gegen das Ketos, wahrend A. dabeisitzt ;
so

besonders auf etruskischen Urnen in Volterra (Gori

Mus. etr. I 123. EI 3, 1. Bull. d. Inst 1862

210) und Florenz, Pal. Antinori (Dutschke 11

367), und in einer Tc.-Gruppe des Neapler Mu-

seums (Heydemann 7. Hall. Winckelm.-Progr.

dabei und halt einen Haufen Steine. Perseus

Ruhe nach dem Kampf auf einem streng-schonen

Oxybaphon, Arch. Ztg. 1852 Taf. 42. Ein rf.

attischer Krater schonen Stils (Frohner Coll.

Branteghem 1892 nr. 91, vgl. Furtwangler
Arch. Anz. 1893 S. 91 , 50 mit Skizze) stellt A.

in der Mitte einer figurenreichen Composition an

einen Felsen gefesselt dar ; aimlich eine von Fur t-

w&ngler (a. a. 0. 93, 57) fur campanisch er

Die dem Kampfe vorhergehende Scene (Perseus

flndet die gefesselte A.} ist dargestellt auf eimgen

Sark.-Reliefs (Matz-Duhn 2894. 4105), einem

Tc -Relief (im Besitz von Photiades Bey, bespr. von

Matz Bull. d. Inst. 1870, 34; dann im Berl.

Mus., publ. ohne Kenntnis der Matzschen Be-

sprechung von Frankel Arch. Ztg. 1879 Taf.

11) und einer Tc-Lampe der Sammlung Bruls

(Bull. d. Inst. 1867, 135), jetzt im Museum Rave-
wingler (a. a. U. y3, &V) iur campaniscu «- ^^-"- """• ^ ..'' ", yV B an„ r : r„. o\

Theben stammende Hydria des Berl. Mus., dagegen

ist sie auf unteritalischen Vasen (Neapel 3225; SA

708 ; femer Archaeologia XXXVI 70. Arch. Ztg.

1848, 246. Ann. d. Inst. 1838, 184), wohl unter dem

Einfluss der Buhne, an ein Gestell von zweiBaumen

gefesselt (so auch auf der praenestinischen Ciste

in Paris Mon. d. Inst. VI 40); abweichend die

apulischen Vasen (Neapel SA 24. Bull. d. Inst.

1848 62 Durand 244) und zwei campamsche

Vasen (Bull. d. Inst. 1885, 50).

Beruhmteste Darstellung auf einem Tafelbilde

des Nikias (Plin. n. h. XXXV 132), das uns in

zahlreichen Nachbildungen und Variationen erhal-

ten ist (vgl. HelbigUnters.ub. d. campan Wandm.

140ff1 so in den Wandgemalden Helbig 1186

-1189 Sogliano 518. Rom. Mitt. V (1890) 233;

in den Reliefs: Rom, Mus. Capitol. (Helbig

Ffthrer I nr. 456. Schreiber Hellenist. Relieib.

Die dem Kampfe folgenden Momente :
Perseus

im Begriff, A. zu lOsen, Wandgemalde Helbig
1185- A. betrachtet entsetet das tote Ketos,

stehend auf den Wandgemalden Helbig 1190.

1191. Sogliano 519, sitzend auf einem Relief aus

Philippeville im Louvre (Clarac 161 C, 203 A);

Gesprach der Liebenden nach dem Kampfe aut

Gemmen, Fedde 73.

Noch spatere Scenen : Perseus kamplt mit fni-

60 neus, praenestinische Ciste in Paris (Mon. d. Inst,

VI 40) und Wandgemalde Helbig 1203; Perseus

mit A. auf Seriphos, rf. Krater, Catania Museum

Biscari (Millin Peint. de vas. JJ 3); Perseus fiber-

reicht im Beisein von A. der Athena das Gor-

goneion, etruskischer Spiegel, Bull. d. Inst. 1881,

218. Die Masken der A. des Euripides zusam-

mengestellt auf einem Wandgemalde, Arch. Ztg.

1878 Taf. 3.
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Fingierte Darstellungen bei Philostratos im tome citiert. Das Buch war aicher Apollodor
1 29 (ledighchaus Euripides geschopft ; vgl. Fedd< (Strab. IX 392. X 456. 476), vermutlich auch
40ff.) und Achill Tat. (s. o.). [Wernicke.] Istros (Schol. Soph. OC 1053. Plut, Thes. 25)

Andromedes ('AvSgo/njSt/g). 1) Name des einen bekannt. Es behandelte die genealogisohen Be-
der beiden Fischer, welchcr die Britomartis nach ziehungen zwischen den griechischen Stammen
lhrem Felsensturz im Netze bergen half, nach und Stadten, ein Stoff, der nach Ephoros frg 4
Aigina brachte, aber durch seine Zudringlichkeit das damalige gebildete Publicum sehrinteressierte;
yeranlasste, in den Ham der Artemis "Arpaia zu und dafur, dass A. ins 4. Jhdt. gehort, spricht
fliehen und dort zu verschwinden {ayavijg iysrero), vor allem (frg. 1) der Versuch , die Symmetrie
in der bei Antonm. Liberal. 40 erhaltenen Kult- 10 der alten ionischen Karten, die zuerst nur die
legende des isgog roaog Acpaqg der Artemis "Ayaia Weltteile Asien und Europa (Herod. IV 46) kann-m Aigina. Der Name A. eignet einem wirklichen ten, spater Libyen von Asien abtrennten, dadurch
Aigineten des 4. Jhdts. (Plat. ep. 13 p. 362 b), wiederherzustellen , dass dem zweigeteilten siid-
hat aber hier offenbar durch seinen Anklang an lichen Erdteil ein doppelter nordlicher, die west-
avdgog ftr/dea auf das Motiv von der Zudringlich- liche Evgdmn und die ostliche 6e$xq gegeniiber-
keit des liisternen Fischers Bezug. gesetzt wurde, ein Versuch. der nur fur die wer-

2) Aus Zakynthos, Freier der Penelope, Apd. dende Geographie passt und gut mit des Ephoros
Irg. Sabb. Eh. Mus. XLVI 180. [Tumpel.] vier GrenzvClkern der Oikumene (frg. 88) har-

Andromenes ('Avdgo/^s). 1) Athener (Ke- moniert. Wohl vorbereitet war das Unternehmen
(pcdij&sv). Tgirjgagyog in einer Inschrift vom J. 20 durch Hellanikos Einzelwerke, wie denn auch die
342/1, CIA LT 803e 150. tJbereinstimmung mit diesem noch jetzt zu spuren

Tin on^
1^1

'n
Sl6gt ™ 0]JmV™ im Lauf, ist (vgl. ausser Plut. Thes. 25 besonders Strab.

01. 119 = 304, Diod. XX 91. African, b. Euseb. X 476, wo beide mit geringer Differenz die Kephal-
0n

' L 207
' fKirchner.] lenen nach Dulichion setzen, und frg. 3 Schl. mit

3) Makedomer, Vater des Amyntas Nr. 15 Hellan. frg. 1). Aus Strab. IX 392 folgt nicht,
*
3

-
d -)- [Kaerst.] dass A. etne 'Ax&k schrieb, und Schol. Aristoph.
Andron (Avdgcov). 1) Athener ('ApalgavTeusvg). Ran. 1422 ist ®x*Av6ew der Name des in diesen

Beofto&hijs zwischen 230—220 v. Chr., CIA II Scholien fiir attische Geschichte und Chronologie
859, 42; vgl. 'Efprjfi. agzatoX. 1884, 39. so oft citierten 'AvSqozIoov einzusetzen.

2) Sohn des Androtion, Athener (ragytjznog, 30 12) Von Alexandreia (FHG II 352), verfasste
vgl. DiUenberger Syll. 101 N. 4). Im Urn- Xgorixa, nach dem bei Athen. IV 184 b. c er-
gang mit Hippias und anderen Sophisten gebildet haltenen Bruchstiick iiber die Austreibung der
(Plat. Prot. 315 C ;

Gorg. 487 B), nahm er an der Gelehrten durch Ptolemaios Phvskon zu schliess^n
Kegierung der Vierhundert teil und trat dann spatestens im 1. Jhdt. v. Chr. • denn spater waren
als Ankliiger des Antiphon auf, Vit. X orat. An- die Romer nicht fiagjiagoi genannt worden.
tiph. 24. Harpokr. Dass er spater als Staats- [Schwartz

]
schuldner festgenommen wurde und lange Zeit 13) Aus Argos. Nach Apoll hist mirab
in Haft blieb, sagt Demosthenes XXII 33. 56. 68. 25 soil Aristoteles in einer Schrift szegi fJ{h) SXXIV 125; vgl. Schafer Demosth. I 316, 4. von einem Mamie dieses Namens erziihlt haben,

i.

W
^
r der Vater des Eedners und Geschicht- 40 der, ohne vom Durste zu leiden, das wiiste Libyen

schreibers Androtion, Suid. s. Avdgozicov. bereist und die Ammonsoase zweimal besucht
3) Athener (6ogty.tos). Xogrjydg 329/8 oder hatte. Vgl. Diog. Laert. IX 81. Sext. Empir

323/2 v. Chr., CIA II 1243. Pyrrhon. hypotyp I 84.

4) Aa/uovoyos in Knidos aus den Zeiten nach 14) A. aus Teos , Verfasser eines jzsphziovg
Alexander d. Gr„ CIG III praef. XIV 24. (FHG II 348f.). Derselbe sclieint bei Arrian.

5) ngvravig in Korkyra, CIG 1854. Ind. 18, 8 (Muller Geogr. Gr. min. I 330) *Av-
6) Sohn des Polyxenos aus Pellene. Nimmt dgcov KaffiXeco Ttjio^ genannt zu sein. Er erklarte

als aUrixTjs teil an den Soterien zu Delphoi An- die Namen einiger Ortlichkeiten bei Herakleia am
fang des 2. Jhdts., Wescher-Foucart Inscr. Pontos von einem Konige Acheron, seiner Toch-
de Delphes 4, 16. 6, 15; vgl. DiUenberger 50ter Dardanis und deren Sohne Poimen (Schol.
Syll. 404, 15. Apoll. Rhod. II 354), den Namen Sinope aus dem

7) Eponymos in Tauromemon nach 263 v. vom Weintrinken hergenommenen thrakischen
Chr., K a lb el IGI 421 la 12. 20. Bcinamen einer dorthin gefluchteten Amazone

8) Sohn des Lykinos. Stgazayog in Tauro- (Sanape, Schol. Apoll. Rhod. II 946 ; vgl Et. M.
memon urn dieselbe Zeit, IGI 421 la 16. s. Swo'a,]). Fiir einen ihm ohne weitere Be-

[Kirchner.] zeichnung entgegengesetzten "Avbowr iv rto neoi
9) Aulet aus Katana aus unbestimmter Zeit, xmnov (Schol. Apoll. Rhod. II 946~)setzt Muller

nach Theophrast der erste
, welcher das Floten- FHG H 349 nach demselben Scholiasten II 1015

spiel mit passenden Korperbewegungen begleitete, {'AyMmv iv ra zov IIovzou xeoi.-ii.io) den Namen
Athen. I 22 C. [v. Jan.] 60 Agathon ein (s. d. Nr. 14). " ' [Berger.]

10) Andro, Musiker und Geometer, Lehrer 15) Aus Ephesos, Verfasser einer Schrift iiber
des Kaisers Marcus, Hist. Aug. Marc. 2, 2. die sieben Weisen unter dem Titel Tgixovg, worin

[P. v. Rohden.] er diesen sagenhaften Stoff (v. Wilamowitz
™ -L

on Hallkamass (Schol. Aesch. Pers. 185. Herm. XXV 196), der in der griechischen Litteratur
Plut. Thes. 25. FHG II 349—352) , verfasste gegen 400 v. Chr. zuerst auftaucht, in einer von
Zwyevixi (Philodem. de piet. p. 34, 4. 63, 1) dem Milesier Leandros und dem Knidier Eudoxos
oder Zvyyevuai, von denen Harpokration s. fog- abw jichenden Fassung mit Beniitzung des Motivs
(lavzewv das 8. Buch. Schol. Ap. I 45 eine Epi- eines von einem Weisen zum andern geschickten
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Dreifusses (Dice Laert I 28—33) behandelte. 2) Delphischer Archon im J. 181/0 •'Chr.

SSf?ShS?'(aSS^ -.XB!6) sollTheo- Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 18 06 =

pomp aus ihm geschopft haben. Fragmente FHG DiUenberger Syll. 198, 206, vgl. Bull. hell.

II 347 [E. Wellmann.] V 420 nr. 33.

16) Arzt aus der Zeit vor Herakleides von 3) Sohn des Phrikidas. Delphischer Archon,

Tare2(7|v. CtO^^-^SSft &"»"TO «£"&™^
ihm mehrere ^annnengesetzte MHtel^^^"ff^^^V^.. 2. oder 1.

63 225 232 235 248 Gal XIII Sst S Jhdt J <L, CIG HI praef. p. VI 74-78.

fur A i[ m tilt Oribas. II 440 D. Gal. 6) Archon in Salamis etwa im J. 127 v. Chr.,

VI 440. XII 276. Xin 834 n ^ Aetund Paul. CIA II 594. ^ fa einer gieger.

Aeg.) und «e .
cnpaw

^JM^WhnL.] inschrift von Samos, CIG 2252.

17) Bildhauer, nur von Tatian 34 als Ver- 81 Sohn des Xenokrates ;
spartanischer Ephor

fertigir einer Statue der Harmonia erwahnt, wah. »™ fgj^^^^1.
StchaS^iS *« -^«-
^•^^^^^^Lo^totoCT 10) Griechischer SOldnerftihrer unter Dareios

•AripA, ursprunglich der gross; Hauptsaal 11) Ein Olyntliier der ^S^fm¥Aimge

Sfi: ?193'
76
XI^142^111 Aldb.f"Nach

3
ehlacht warnten wird auch cr seine^mme^da

<ler wohl auf hellenistische Zeit beziiglichen Vor- hm abgegeben haben (ebd. 81, £. A1^ fA
,-h^n Vitmvii fVT 10 171 3) sollen diese Sale doch zuin Schlagen kani, Dei (raza, ermeiu_a..

Nordseite des den Mittelpunkt der Andronitis bil- der unglucklichen Schlacht hielt e
:

1
3
ros wurtte

Ei.
g
Ga,E i»t A ,uch Pli». ,n 17 22, ™d 10, .W.t ta'• -J««gs a„ Anlio.

nane fuhrenden Strasse. [tsenzrnger.j j <"»™cl """ "
.'

llf „:„„„ A uf.

Andronidas I'AvSgovidag), ein Achaeer. Fuhrer 50 tresse nu-ht geschenkt ein^oUfc»
, ^^1

^^^rpSrx^SsTSS^)- ffsSS^^jS^S^^£
Chj.) nft einem Friedensvorschlag zuriickgekehrt, Hohepnester Menelaos, der der hfen^ta*^er^Par

wurde er von dem kriegslustigen Diaios in Fesseln tei angehorte, zu nutze, urn da» \f™«
Ha
?^

SSW XXXIX 10, Iff )
, kaufte sich aber der a tglaubigen Partei. Omas

,
:nh«* bgen. Von

llxSTiYt
von der Tode"r[wSr Zfi£^&%&&i&£^oi^ s^hrpS^60krx^Bibhoth. c. 45 als cnristlicner iniiosopn uimw»

den Mitwisser des

Atnen, J_,enrer aesw
Seleukossohnes gleichzeitig mit der des Omas m

declamatonsehen Acbon ,
Aften. XID^^ ^^^^^^(n^unddenkilikischen

Ilov.
5
!*bii

^ Aufstand als Parteinahme fur diesen Seleukossohn
49;>D 4 rSeKK.
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auffasst. Die Tradition bietet dafiir keinen An- schrieb Dramen, Epen und Dithyramben, unter
halt, lasst die Moglichkeit aber offen. anderm ein Gedicht an den Comes Phoibammon

13)EmLeibwachter(CT«^aTO<^a£)desKomgs (Phot. a. 0. Themist. or. XXIX 347 A. Lib ep
Perseus. Nach der unglficklichen Schlacht bei 75. Symm. ep. VIII 22). Als Jfingling wurde er
Pydna (168) erhielt A. von dem mutlosen Perseus in den Hochverratsprocess verwickelt, der 359 in
den Befehl, die Schiffswerften in Thessalonike in Scythopolis spielte; doch war ihm der Comes Orien-
Brand zu setzen. A. zogerte , den Befehl auszu- tis Modestus , welcher die Untersuchung fiihrte
ffihren, doch zu seinem Verderben. Denn Perseus, gtastig gesinnt, veranlasste selbst den Libanius'
der wieder Mut gefasst hatte , tOtete ihn , da er ihn zu verteidigen (Lib. ep. lat. Ill 373 ; vgl. 352)
sich vor dem Mitwisser seiner Sehwache schamtelOund sprach ihn frei (Amm. XIX 12, 11). Durch
(Diod. XXX 11. Liv. XLIV 10, 1—4. App. Libanius dem Themistius zu einer' Beforderung
Mak

-
16

)\ empfohlen (ep. 75), ging er nach Constantinopel und
14) Em Makedonier, Commandant von Ephe- scheint dann die Statthalterschaften von Cappa-

sos im J. 190 v. Chr. (Liv. XXXVII 13, 9). docien und Arabien bekleidet zu haben (Lib. ep.
15) Des A. Sohn, ein vornehmer Aetolier, den lat. m 309). Im J. 378 war er in Antiochia

die Romer nach Beendigung des perseischen Krieges (Lib. or. I 117). Um diese Zeit scheint er mit
im J. 167 hinrichteten

, weil er wie sein Vater Libanius zerfallen gewesen zu sein (ep. lat. II 5)
die Waffen gegen die Komer erhoben habe (Liv. An ihn gerichtet Lib. ep. lat. II 5. Ill 309. Symm
XLV 31, 15). ep. Vm 22; erwahnt Lib. ep. 76.

16) Gesandter Attalos II. in Eom im J. 156 20 22) Aus Karien, Philosoph, wurde 371 in den
(Polyb. XXXII 28, 2). Wenige Jahre darauf (etwa Process des Theodorus verwickelt und hingerichtet,
151/50) verhinderte er, wiederum als pergame- Zos. IV 15, 1.

nischer Gesandter in Rom, dass dem Prusias die 23) Aus Beronice in der Cyrenaica (Synes
ruckstandigen Strafgelder erlassen wurden, und ep. 58. 72. 79 p. 201b. 219 d. 224 c), von nie-
geleitete den jungen Nikomedes , den Sohn des drigster Geburt (197 d), erlangte durch Bestechung
Prusias

,
zu Attalos , der diesen dann (149) auf die Statthalterschaft von Libya pentapolis, obgleich

den bithynischen Thron setzte (App. Mithr. 4—7). die Gesetze das Amtieren in der eigenen Heimat-
Prankel Inschr. v. Pergam. S. 129 vermutet, provinz verboten (p. 201b. 219 d. 220 a ff.). Er
dass die Ehreninschrift nr. 224 diesem A. gesetzt trat sein Amt an, als Synesius erst ganz kiirzlich
sei

- [Wilcken.] 30 Bischof geworden war, d. h. im J. 407 (p. 219 a

;

17) C. Andronieus Puteolanus
, famttiaris vgl. 223 b). Er misshandelte die Provinzialen mit

homo an domesticus (Oieeronis), Cic. ad Att. V furchtbarer Grausamkeit, ersann neue Marterwerk-
15

>
s -

_,
[Klebs.] zeuge (195 c. 201 c. 224 c) und beseitigte das Asyl-

18) Consul im J. 310, Dindorf Chron. Pasch. recht der Kirchen (201 c). Als die Geistlichkeit bei
II p. 178. CIL III 3335. 5565. In den Reichs- ihm Fiirsprache fur einen Gefolterten einlegte, rief
teilen des Constantin und Maxentius wurde sein er Offentlich aus, keiner solle ihn seiner Macht ent-
Consulat nicht anerkannt und ist daher auch nicht ziehen, auch wenn er die Fiisse Christi selbst um-
in die spateren Fasten iibergegangen. De Rossi fasse (202 d). Wegen dieser Blasphemie wurde er
Inscr. christ. urb. Rom. I 31. Borghesi Oeu- auf Betreiben des Bischofs Synesius excommuni-
vres VIII 254. 40 ciert (ep. 58). Zwar that er Busse und erlangte

19) Hoherer Beamter im J. 334, Cod. Theod. dadurch Suspension der Kirchenstrafe, doch wurde
I 22, 2. sie bald, da er neue Grausamkeiten beging, wieder

20) Aus Constantinopel (Lib. ep. 150. 401. in Kraft gesetzt (ep. 72). Spater scheint er unter
1031), Schiiler und Freund des Libanius (or. Ill Anklage gestellt zu sein und die Fiirsprache der
454 Reiske; ep. 150. 184. 222 und sonst), Heide Geistlichkeit selbst angerufen zu haben (ep. 90).
(Lib. ep. 195. 217). Durch seine rhetorischen Sie vers Studien zur Gesch. der romischen Kaiser
Leistungen dem Hofe empfohlen (Lib. ep. 175; 405. Volkmann Synesius von Gyrene 224
vgl. 183. 401. 1329. 1357), wurde er um 359 Seeck Philol. LII 462. 479. [Seeck.]
(Sievers Libanius 83) zum Consularis Phoenices 24) Verfasser eines Epigramms (Anth. Pal
ernannt und bekleidete das Amt mit seltener Tuch- 50 VII 181) vielleicht aus dem Meleagerkranz (nach
tigkeit und Unbestechlichkeit (Lib. or. HI 454; Ps.-Sappho VII 489). [Reitzenstein.]
ep. 150. 156. 159. 166. 175. 184. 192. 195. 216. 25) VonRhodos, hervorragender Peripatetiker
217. 226. 236. 239. 1329. 1357. 1495). Bald nach des 1. Jhdts. v. Chr., von dem eine neue Epoche
seiner Ruckberufung braeh m Constantinopel der der Schule, die philologische, sich herleiten lasst.
Aufstand des Procopius aus (365), und der Usur- Wahrend namlich wohl fiinf Generationen hin-
pator ernannte den A. erst zum Consularis Bithv- durch das Studium der schwer verstandlichen
mae, dann zum Vicarius Thraciarum. Infolge dessen Werke des Aristoteles und seiner unmittelbaren
wurde er nach dem Siege des Valens (366) auf Schiiler sowie des Straton arg vernachlassigt
Anstiften des Hierius hingerichtet (Lib. or. I 113. worden war. sorgte er dafiir, dass wenigstens
III 456). An ihn gerichtet Lib. ep. 150. 151. 60 innerhalb des Peripatos die Kenntnis des Schd-
153. 156. 159. 166. 169. 175. 183. 184. 189. 192. stifters und seiner Meisterwerke wieder gepflegt
195. 198. 204. 216. 217. 222. 226. 231. 236. 239. und ein eindringendes Verstandnis angebahnt
274. 275. 401. 420. 429. 457. 467. 474. 1031. 1232. wurde. Er ordnete die Schriften des Aristoteles
1247. 1270. 1275. 1329.1338.1357.1438.1495; und des Theophrast nach sachlichen Gesichts-
lat, I 79. n 33. HI 165. 166. 268. 350. 387. punkten, und in ungefahr dieser Anordnung sind
Erwahnt ep. 127. 158. 248. 1126. sowohl die Werke des Aristoteles uns erhalten.

21) Aus Hermupolis in Agypten, Decurio seiner als auch die Theophrasts im Altertume iiberliefert
Vaterstadt (Phot. cod. 279 p. 536 a 12 Bekker), worden und zum Teil auf uns gekommen. Darauf
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fusste spftter Ptolemaios, der 1000 Biicher des Sicher stammt die erhaltene Zusammenfassung der

Aristoteles zahlte; und ihrem Ursprunge nach metaphysischen Schriften nicht von dem ersten

werden vermutlich auch die drei erhaltenen Ver- Ordner her, schon wegen der Zahlung A a B 1

zeichnisse der aristotelischen Schriften auf A. u. s. w.

zuruckgehen, im Gegensatze zu den alphabetisch Dass A. umfassende textkntische Hultsmittel

geordneten Theophrasts bei Laertios Diogenes, herbeigeschafft oder ex ingenio Nennenswertes in

line ausfiihrliche Abhandlung fiber diese Ord- der Textkritik geleistet hahe, ist im allgememen

nung und liber die wesentlichen Schriften im ein- wohl nicht anzunehmen ; wenn er trotzdem textkn-

zelnen umfasste wenigstens fiinf Biicher und hat tische Angaben gemacht hat, wie zu Kat. la 2, die

ausser Angaben fiber die Anfangsworte und even- 10 Worte 6 8k XSyos xfjg oiaias standen nicht in alien

tuell Titel fiber Inhalt und Zweck und fiber die Exemplaren , so gehen derartige Bemerkungen

Echtheit vielleicht auch Ausziige und Inhaltsan- vielleicht nur auf den Apparat Tyrannions zu-

gaben und gewiss die Bioi enthalten; sogar die rfick. Dagegen war er selbstandig und schari-

Testamente der Philosophen waren darin mit- sinnig in der hoheren Kritik, denn er verwarl

geteilt. Weitere Ausftthningen gab er in Mono- den Anhang der Kategorien, die sog. Postpraedi-

graphien, wie z. B. eine Erklarung der Kategorien camente, und die Schnft jtegt eowvew;. La

lusser kritischen Bemerkungen auch eine Para- anderen Dingen dagegen erwies er sich als Kind

phrase des Wortlautes enthielt. Eine Ausgahe seiner Zeit, indem er namentlich die damals be-

der Werke des Aristoteles und des Theophrast reits allgemein fibliche Scheidung von exoten-

wird von Porphyrios (vita Plot. 24) und von 20 schen und wissenschaftlichen Schulschriiten ruhig

Plutarchos (Sulla 26) bezeugt; doch darf man annahm und durch seine Autontat befestigte;

nicht an eine Ausgabe samtlicher Werke denken. emeimtibrigeninhaltsloseCorrespondenz zwischen

Die Dialoge z. B. waren in aller Handen und Aristoteles und Alexandros, die die Publication

brauchten daher nicht der Vergessenheit entrissen der .Geheimlehre' behandelte (Gell. XX 5) ,
hat

zu werden, wahrend eine Sammlung von (ganz A. in eines der Biicher 3—6 seiner Brietsamm-

oder zum grOssten Teile unechten) Briefen des lung ohne Anstoss aufgenommen. Jedoch kann

Aristoteles erst von ihm ans Licht gezogen und in er, der das Zuruckhalten der systematischen Werke

20 Biicher eingeteilt wurde. gerade missbilligte, die Zweiteilung der Schriften

Ein ganz zufalliger Umstand scheint die aus- und der Lehrthatigkeit des Aristoteles vor und

sere Veranlassung zu der umfassenden Arbeit des 30 nach Tische (vgl. Quint. Ill 1, 14) ,
sowie die

A gegeben zu haben, die ganzlich unkritische Annahme einer Geheimlehre nicht erfunden haben

;

Ausgabe aristotelischer Schriften durch einen vielmehr muss diese thOrichte Behauptung schon

Athener Apellikon (s. d.) und ahnlich verfehlte sehr friih aufgekommen (man konnte an den

Buchhandlerspeculationen, die wieder durch den Einfluss des pythagorisierenden Aristoxenos oder

zufalligen Fund alter Hss. veranlasst waren und etwa an Aristons legendenhatte Schritt ,Lyfcon

ausser A. auch den Grammatiker Tyrannion zu denken) und geglaubt worden sein, denn die limde

einer philologischen Bearbeitung reizten. Da nach des 3. Jhdts. bereits vorhandenen und von Aristo-

Strabon (XIH 609) nur streng wissenschaftliche phanes von Byzanz in seine 5 - Tnlogie aufgenom-

Schriften gefunden waren, und diese als meistens menen ps.-platonischen Bneie (61A D. d41 II .MB)
bisher unbekannt auf den Markt kamen, so darf 40 haben dieselbe Anschauung bereits aut Platon

man annehmen, dass A. auf diese sein Haupt- fibertragen; und die Akademie interpretierte diese

ausrenmerk gerichtet hat. Nach Plutarch konnte Auffassung in Platons Timaios 280 hrnein (vgl.

er dabei die Bearbeitung Tyrannions bereits be- Cic. Tim. 2: indicare m vulgus nefas). Antio-

nfitzen. Da nun einige der Hauptwerke des Ari- chos lehrte auch die Zweiteilung der aristotehschen

stoteles in den erhaltenen Pinakes oder offers we- Schriftstellerei (Cic. de nn. V If; vgl. adAtt iv

nigstens in dem einen oder anderen fehlen, und 16, 2 und Varro [bei August, ciy.dei VI 5] in

da Theophrasts Metaphysik von A. in seiner Bi- dem spatestens 47 v. Chr geschnebenen U. oder

bliographie nicht verzeichnet war, wie ein Scho- 15. Buche rer. div.), wohl nach alterer Uberhe-

lion bezeugt, das aus der &ewQia r&v 'Aqiozots- ferung. „„!.«_+-,

lovS ^A t« tpvo^d des Nikolaos von Damaskos 50 Als Philosoph war A Peripatetiker scheute

ausgezogen ist, so dfirfen wir vielleicht annehmen, sich aber nicht, im einzelnen von Aristoteles ab-

dass A. die Werke deshalb nicht mit aufgeffihrt zuweichen, so in der Kategonenlehre und
_
der

hat, weil er sie herausgegeben hatte, und dfirfen Psychologie. Geriihmt wird seine wissenschatt-

seine Abhandlung als Erganzung zu seiner Aus- liche Ehrlichkeit und stihstische Klarheit.

gabe betrachten Einzeltitel. die in den Ver- Die Stellung des A. und seine genauere Lebens-

zeichnissen vorkommen. wie jreol tov xooaXo>s zeit steht nicht genau fest. Als zehnten Oder

(= Arist. Met. V) oder fesp roC^ yevvav, kiinnten elften Diadochen axo tov Aetarozeiovg bezeicnnen

neben und trotz der Ausgabe aufgenommen sein, ihn spate Commentatoren, wahrend Cicero inn

obwohlA. gewohnUch die Specialtitel (so.t»iWi-- nie erwahnt, vielmehr im J 44 v. OM. luanp-

yav^r -II .oM fur Lei <rvro„loroo& rj) 60 pos als den Lehrer der penpatetiscber^^osophie

fortliess. Ob A. die Bezeichnung .Metaphysik' in Athen neMt (de off. 1 1 ;
vgl. Trebonins m Cre

fiir die erste Philosophic erfunden hat, ist "sehr eP . XII 16). Wie wenig aber die s^atere Zeit

fraglich, da er im einzelnen Ofter Vorganger fiber die Succession wusste ergiebt ^sich aiu
^
der

hatte, deren einer z. B. die Kategorien ,& *&, stark interpoherten Reihe der elf ^acbiolger des

roW genannt (Schol. Arist. 81 a aus Simpl. Kat.) Aristoteles von Tbeophrast b,s Kritolaos) in der

und also dahin auch gestellt hatte ; und bisweilen Vita Menagii. Darnach ist es sogar zweifelhaft,

konnte er sich auf unmittelbare Schiiler des Ari- ob die Diadoche des A uberhaupt auf guter,

stoteles berufen, z. B. auf Eudemos in der Physik. alter Uberheferung beruht, und ebenso, ob A. m
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Athen und nicht vielmehr in Rom den Nachlass
des Aristoteles und Theophrast behandelt hat, wo
Boethos von Sidon ihn hOrte (Amm. zu Ar. Kat.
8 a Aid.). Nun hat Usener S.-Ber. Bair. Akad.
1892, 636ff. nachgewiesen, dass Cicero 55 v. Chr.
das 3. Bach der aristotelischen Rhetorik noch
nicht kannte, obwohl er (de or. II 160) die rheto-
rischen Schriften des Aristoteles gelesen zu haben
beliauptete, sondern dass er erst 46 eine Kennt-
nis davon verrat, und folgert daraus, dass Tyran- 10
nion nach dem im Februar 46 erfolgten Tode des
Paustus Sulla dieses und andere Biicher aus der
Bibliothek des Apellikon mitgeteilt habe. "Wenn
man darauf hin A.s Hauptarbeit zu datieren wagen
darf, von der Strabons Quelle (XIII 609) noch
nichts wusste, so wurde sie urn 40 v. Chr. oder
noch spater zu setzen sein, und die eventuelle
tjbernahme der Schulleitung in Athen konnte
erst in den dreissiger Jahren erfolgt sein, viel-

tragen die plumpen Reliefdarstellungen der acht
WindgOtter (Brunn-Bruckmann Denkm. gr.
u. rom. Skulptur T. 30) und Sonnenuhren. Auf
der Spitze des kegelformigen Daches befand sich
eine Wetterfahne in Gestalt eines Tritons, im
Innern eine Wasseruhr. Stuart and Revett
Antiq. of Athens 12 chap. Ill pi. 13—21. Ex-
p(*uit. de Moree III 95. DurmHandb. d. Archi-
tektur II 1 2 (1892) 297f. [Fabricius.]

'AvSqwvTtis, der fur den Aufenthalt der Man-
ner und die Geselligkeit— an der die Frauen nicht
teilnahmen — bestimmte Teil des griechischen
Hauses, im Gegensatz zur yvvaixoyrlxis. Uber die
Lage dieser beiden Teile s. Ha us. Die Form
der d. wird je nach der Grosse des Hauses sehr
verschieden gewesen sein. Bci Vitr. VI 10 (7), 3
ist es ein vierseitiger Saulenhof, iim welchen Speise-
zimmer, Bibliotheken und dgl. gruppiert sind,

wahrend die Wirtschaftsraume und die Sclaven-
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leicht nach dem Tode des Kratippos ; die Bliite 20 zimmer in der Gynaikonitis liegen. Nach Xej„„ -D...J.1 o.j._ n.-i- j___ ,.. •>• r, •, •,

noph. oec. 9, 5 schlaft die mannliche Dienerschaft
in der Andronitis. [Mau.]

Andronpolis (Avdgmv jioXis Ptol. IV 5, 46;
'Avdgmv Hierocl. 724, 8; Andros Not. Dign. Or.
XXVIII 9 = Andro ebd. 18. Itin. Ant. 154, 1.

155, 3; "Avdgco Athanas. ad Antioch. 10? =
Androca Geogr. Rav. 130, 18), Stadt Unteragy-
ptens am Westrande des Deltas, viellcicht das
jetzige Sehabur, oder (Griffith in A. Gardner

des Boethos von Sidon fiele dann in die Zeit des
Augustus.

Litteratur: Brandis Abh. Ak. Berl. 1833,
273ff. Madvig im VII. Excurs zu Cic. de fin.

Zumpt Abh. Akad. Berl. 1843, 69ff. Rose, Heitz
und, diese benutzend, Zeller Philos. d. Griech.
Ills 50ff. IV a 620ff. Littig Diss, de A., Miin-
chen 1890. Susemihl Litt.-Gesch. d. Alex. II
301ff. 689ff. Usener Gott. Gel. Anz. 1892, 1014.

Zwei Werke smd unter dem Namen des A.SONaukratis II 80) das altagyptische 'Amw, jetzige
uberhefert, aber beide unecht. Die Schrift jiegi Kum el-Hisn; gelegentlich von Neueren als Sy-
nad&v (herausgegeben in zwei Heidelberger Dis- nonymon'von Archandrupolis (s. d.) betrachtet
sertationen, der erste Teil von Kreuttner. Hei- Hauptstadt des Nomos 'AvdgtmoUxr)?. Vermutungs-
delberg 1884, der zweite Teil [eine Bearbeitung weise hat Cellarius (Notitia orbis antiqui 112

773. 795; vgl. D'Anville Memoires 70ff. Manvon Ps.-Aristoteles xegi agei&v xal xaxic&v] von
Schuchhardt, Darmstadt 1883) wurde eine Zeit
lang dem Andronikos Kallistu (15. Jhdt.) zuge-
wiesen; aber diese Vermutung ist dadurch erle-

digt, dass Schuchhardt eine Hs. des 10. Jhdts.

nert Geograph. X 1, 596. Tochon MeMailles des
nomes 225f. Pinder und Fricdlander Beitrage
zur altercn Miinzkunde 1 148f.) die Hypothese auf-
gestellt, dass unter dem Gynaikopolites (s. Gynai-

(Coisl. Grace. 120) hervorgezogen hat. Die Schrift 40konpolis) dcrselbe Nomos zu verstehen sei. Aelia
ist vielmehr die Compilation eines Eklektikers
der rOmischen Kaiserzeit. Vgl. Apelt Jahrb. f.

Phil. 1885, 513ff. Rosener Progr. Schweidnitz
1890. Zweitens ging eine Paraphrase der niko-
machischen Ethik entweder unter A.s Namen
oder dem des Heliodoros von Prasa, ist aber von
L. Cohn Berl. philol. Wchschr. 1889 Sp. 1419
als eine Falschung des Konstantinos Palaiokappa
(16. Jhdt.) nachgewiesen worden. [Gercke/

Andropolis in der Praetorianerliste Eph. epigr.
IV 891, 12. In spateren Zeiten hatte A. als Be-
satzung eine Legion. Vgl. auch Melanges d'archeV
logie egypt. et assyr. Ill 105f. [Pietschmann.]

Androphagoi (Avdgotpayoi) gab es nach Hdt.
IV 18. 106 (vgl. 53) nOrdlich von den acker-
bauenden Skythen, wenn man 10 bis 14 Tag-
fahrten von der Mundung des Borysthenes auf-
warts zuriickgelegt hatte, bis weit in das unbe-

26) Andronikos Alypios (FHG IV 304. 305), 50 kannte Nordland hinein ; sie bildeten ein eigenes,
ein ins 3. Jhdt. n. Chr. zu setzender Historiker,
den Porphyrios zur Interpretation der Prophe-
zeiungen des Buches Daniel benutzte (Hieronym.
ed. Vallars. IH p. 622). [Schwartz.]

27) Griechischer Arzt aus der Zeit vor An-
dromachos, der von ihm ein Mittel gegen Eng-
brfistigkeit erhalten hat (Gal. XIII 114). Vgl.
Theod. Priscian. rer. med. I 18. II 1 , 6. Ein
Epigramm eines ArSoortxo; lijtgdg auf seine Ge-
mahhn Paulina steht CIG 6735. [M.Wellmann.]

28) Andronikos Kyrrestes (wohl aus Kyrros
in Syrien), Erbauer des noch erhaltenen Horo-
logions, des sog. Turmes der Winde in Athen,
Varro de r. r. Ill 5, 17. Vitruv I 6, 4 p. 25, 3.

Der aus dem 1. Jhdt. v. Chr. stammende, spater
umfassend reparierte Bau ('E<pi)fi. dgX . 1884, 169f.
Z. 54 oixlav xijv /.eyo/ievrjv Kvggrjaxov) ist aus
pentelischem Marmor, achteckig, die Aussenseiten

von den Skoloten verschiedenes Volk mit einer
Sprache fiir sich; sie wanderten unstat herum,
hatten keine Gesetze und sollen dort die einzigen
gewesen sein, welche Menschenfieisch genossen
(106). Auf Herodot beruhen die zahlreichen An-
gaben Spaterer, welche Ukert Geogr. IH 2, 425
gesammelt hat ; Amadokoi, d. i. ,Rohfleischesser',

scheint der skolotische Name fiir dieses Volk ge-
wesen zu sein (s. d.). Man muss ihnen finnische

60 Abkunft beimessen und als ihre Nachkommen
diirfen die Mordwa Muroma und Merja bezeichnet
werden; noch zu Tacitus Zeit nahrten sich die
Fenni von rohem Fleisch des Wildes, zur Zeit
der aussersten Not mogen sie ausnahmsweise auch
zu Menschenfieisch gegriffen haben, wie dies noch
zu unserer Zeit bei den Jenisei-Ostjaken beob-
achtet wurde. Als uralter standiger Brauch findet
sich die Anthropophagie , wenn wir von den A.

absehen, welche Ptolemaios VI 16, 4 im mongo-

lischen Grenzgebiet Serikes fiber den Anniboi an-

setzt, sonst nur in heissen Erdstrichen. So in

Indien fiber dem Gangesdelta im heutigen Asam,

wo Ptolemaios die Tamerai neben den Kiratai an-

fuhrt (vgl. Peripl. mar. Erythr. 62) ; ferner in Pegu,

dem Lande der Mon oder Besyngeitai; endlich

auf den indischen Archipeln der Andamanen, wo

Ptolemaios die Sindai, und der Nikobaren, wo

derselbe die Maniolai und Barusai als Menschen-

fresser bezeichnet. Ebenso hatte der africanische

Continent seine Anthropophagen , z. B. an der

Ostkflste gegeniiber Zanzibar bis Sofala herab,

wo Ptolemaios IV 8, 3 (Agathem., Marc. Heracl.)

Al&tojieg av&QW7iotpdyoi anfilhrt, iibereinstimmend

mit arabischen und portugiesischen Berichten

der spateren Zeit; auch in der oberen Nilregion

kennt Plinius VI 195 Menschenfresser. Eine Ab-

art der Anthropophagie war mit dem Ahnen-

knltus der tibetischen VOlker verkniipft; vgl.

Hdt. IV 26 fiber die Totenfeier der Issedones

und Megasthenes bei Strabon XV 710 fiber die

Stamme des indischen Kaukasus, ,welche das

Fleisch von den KOrpern ihrer Verwandten ver-

zehren.' [Tomaschek.]

Androphonos (avdgocpovos) , Epiklesis der

Aphrodite in Thessalien, Plut. Erot. 21, 13. Vgl.

A no si a.
[Jessen.l

Andropolis, Andropolites Nomos s. An-

dronpolis.
Andropompos (Avdgonofixos), SohnoderEnkel

desBoros, Nachkommedes Salmoneus, vonHenioche,

des Harmenios Tochter, Vater des Melanthos, der

hei der Riickkehr der Herakleiden aus Messenien

nach Athen auswandert, Grossvater des Kodros.

Pans. II 18, 8. VII 1, 9. Schol. Plat. symp. 208D.

Auf hinterlistige Weise totet er im Zweikampfe

den thebanischen Kenig Xanthos, Paus. IX 5, 18.

A gait als Griinder von Lebedos. Strab. XIV

633. Toepffer Att. Geneal. 235. [Escher.]

Andros (n 'Avdgos). 1) Die nOrdlichste, langste

und nachst Naxos" auch umfangreichste der Ky-

kladen (ca. 405,1 qkm.), ein langer von Nordwest

nach Sfidost gestreckter Bergrucken, der urspriing-

lich jedenfalls sowohl mit dem nordwestlich da-

von gelegenen Euboia wie auch mit dem nur durch

einen schmalen, fiir grCssere Fahrzeuge unzu-

ganglichen Kanal (jetzt Stcno) von der Sudspitze

von Andros getrennten Tenos (vgl. Aesch. Pers.

885f.) ein zusammenhiingendes Ganzes gebildet

hat. Das hauptsachlich aus Glimmerschiefer be-

stehende Gebirge , das die Insel erfiillt und

etwa inmitten im jetzigen Kuvara zu 975 m. auf-

steigt, ist in seinen obersten Teilen durchaus kahl,

aber die Abhange sind mit terrassenformig ange-

legten Feldern und weiter abwarts mit ausgedehn-

ten Weingarten hedeckt, die noch jetzt einen guten

Wein liefern; in den das Gebirge von West nach

Ost durchziehenden Querthalern wachsen Feigen-

baume, Citronenbaume und Maulbeerbaume in

grosser' Anzahl, daher bilden Sfldfruchte, Seide

und Wein neben den Ertragen der Viehzucht jetzt

die Hauptproducte von A. Die Insel soil, nach-

dem sie fruher verschiedene andere Namen gefuhrt

(s. Plin. n. h. IV 65), von einem A. oder Andreus,

Sohn des Eurymachos oder des Anios, dem sie Rha-

damanthys geschenkt habe, besiedelt und benannt

worden sein (Steph. Byz. Konon. narr. 41. FHG IV

460. DM. V 79. Paus. X 13, 3) ; nachdem dieser

infolge von Streitigkeiten sie wieder verlassen, sei

sie von Pelasgern besetzt worden (Konon. a. (X;

vgl. auch Serv. Aen. HI 80. Ovid. met. X1H
647ff.). Das Vorwiegen des Dionysoskultes auf der

Insel kOnnte auf thrakische BevOlkerung, wie auf

Naxos, schliessenlassen; doch ist dieser vielleicht

erst durch die Ionier eingefiihrt worden. Die In-

sel muss friihzeitig eine nicht unbedeutende See-

lOmacht besessen haben, da sie urn das J. 654 v.

Chr. mehrere Colonien auf der thrakischen Halb-

insel Chalkidike an der Westkuste des strymo-

nischen Meerbusens (Akanthos, Sane, Stageiros und

Argilos) grundete (Thuk. IV 84. 88. 103. 109).

Nachdem sie zur Flotte des Xerxes einige Schiffe

gestellt hatte (Herod. VTH 66), wurde sie nach

der Schlacht von Salamis, da sie die Zahlung einer

Geldbusse verweigerte, von der griechischen Flotte

belagert, aber ohne Erfolg (Herod. VM 111. 121),

20trat spater wie die ubrigen Kykladen dem atti-

schen Seebunde bci, zu welchem sic zuerst 12,

dann 6, zuletzt 15 Talente beisteuerte, etwa wie

Naxos; dann fiel sie im J. 408 ab (Xen. Hell.

I 4, 21); aber als Athen sich wieder erholt hatte,

kam A. abermals unter die Botmassigkeit des-

selben (vgl. CIA II 62) und wurde durch attische

Beamte(a^ovr£«)regiert(Aeschin. 1 107). Von einer

makedoniscben Besatzung ward sie im J. 308

durch Ptolemaios befreit (Diod. XX 37 , 1) und

30 damals wird ihre Miinzung begonnen haben ,
die

im ganzen Dionysos beherrscht. Urn die Mitte

des 3 Jhdts. ist sie wieder im Besitze der Make-

donier (Droysen Hellenism. Ill 329. 344), denen

sie im J. 200 v. Chr. von dem mit den ROmera

verbiindeten Attalos von Pergamon abgenommen

wird (Liv. XXXI 15. 45). Nach dem Tode des

Attalos HI. Philometor (133 v. Chr.) kam sie mit

der iibrigen pergamenischen Erbschaft an Rom.

Seit dem 13. Jhdt. bildete sie wieder unter dem

40 Scbutze Venedigs eine selbstilndige ,
anfangs der

Familie Zenon, dann den Sommarivas gehenge

Herrschaft, bis sie von den Tfirken genommen

wurde (vgl. C. Hopf Geschichte der Insel Andros

und ihrer Beherrscher im J. 1207—1566, Sitz.-

Ber. Akad. Wien XXI 1855, 221—262). Die der

Insel selbst gleiebnamige Stadt lag an der Mitte

der Westkuste gerade unterhalb des hochsten Ber-

ges der Insel, bei dem jetzigen Palaeopolis ;
sic

hatte eine von Natur sehr feste Akropolis, von

50 welcher Mauern an der Nordostseite erhalten smd,

und an deren Osthang bis in eine kleine Niede-

rung am Meere die Stadt sich hinzog; diese be-

sass einen Tempel des Dionysos mit einer Awg

dtoSooia (deoSaioia) genannten Quelle, die angeb-

lich wahrend der Festfeier des Dionysos sieben

Tage lang Wein gab (Plm. n. h. H 231. XXXI

16. Pans. VI 26, 2. Philostr. imag. I 25), einen

Tempel des Apollon, der Hestia Bulaia, und em

unweit desMeeres gelegenes Heiligtum der Athene

60 Tauropolos (Tavoo^oXog, wohl irrig, Suidas s. Tav-

gonokov). Als Hafen diente ihr die weiter nSrd-

lich gelegene, ebenso geraumige wie sichere ,
nur

gegen Siiden geOffnete Bucht , welche noch jetzt

ihren alten Namen raigiov (Xen. Hell. I 4, 22.

Diod. XEH 69; bei Liv. XXXI 45 falschlich Gau-

rehri) bewahrt hat. Eine halbe Stunde Ostlich

davon steht noch ein wohlerhaltener, aus grossen

unregelmassigen Schieferquadern erbauter runder
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hellenischer Turm (Ansicht bei Fiedler Eeise
durch Griechenl. II Taf. IV 1), der wahrschein-
lich zum Schutze der Umwohner im Notfalle diente.
In der Nahe linden aich von den Alten betriebene
Eisenbergwerke. Vgl. J. E. Eivola De situ et
antiquitatibus insulae Andri commentatio, Freib.
1844. Boss Eeisen auf den griech. Inseln II
12ff. Meyssonnier Bull. Soc. Ge"ogr. 1870, 158.
'A. MyXiagaxr/g v7to/j.vrjpiaxa asgiygarptxa raw
KvxMScov vrjooov. "Avdgog. Kims, Athen 1880, 110.
Aiovvoiog JIiOTig negtygaqrij xfjg vrjoov "Avdgov,
Hermupolis 1881. E. Weil Athen. Mitt. I 235.
Inschriften CIG II 2348f. und p. 1063f. Le Bas
II 1796—1827. Miliarakis a. 0. E. Weil a.

0. Dragatsis JJagvaooog 1881, 785. Miinzen
Head HN 410. Engl. Seekarte 1820, mit rich-
tigerer Nomenclatur bei Miliarakis.

[Hirschfeld.]

2) s. Anaros.
3) s. Andronpolis.
4) Eine kleine zwischen Britannien und Hi-

bernien gelegene Insel bei Plin. IV 30 (Andros
die Hs.); welche gemeint sei, ist nicht zu be-
stinimcn. [Hilbner.]

5) Sohn des Anios, Enkel des Apollon und der
Kreusa, Eponymos der Insel Andros, die er infolge
eines Aufstandes (Mela I 92) verliisst, urn nach
dem troischen Ida zu wandern. Als er dort eine
an die andrische Heimat erinnernde Stelle flndet,

grundet er eine Stadt und nennt sie, urn dieser
Ahnlichkeit willen, an "Avdgog anklingend, "Avxav-
dgog rrjv di f 'Avdgov sgtj/j,ov ovoav Xaog IlsXaa-
y&v loqtxloazo. Da mit diesem Satz der betreffende
Abschnitt Konons (c. 41, nach Ephoros: Hofer
Konon 70) schliesst, so muss auch im Eingang ol
de qsaoiv ivrev&ev (von Antandros am Ida aus)
olxijoai IleXaoyovg "Avzavdgov dieses entweder in
"Avdgov geandert oder auf A. wenigstens gedeutet
werden, etwa mit Berufung auf Myrtilos frg. 15
bei Plin. n. h. IV 65, PHG IV 460 (Andrum . . .

Myrtilus Antandrum eognominatam trad.it), aber
auf Andros sind sonst keine Pelasger bekannt; oder,
was besser ist, obiges f Avdgov wird vielmehr zu
"Avxavdgov vervollstandigt und dann ivTev&sv zeit-

lich = ,hernach' (d. i. ,nach A.s Ableben') verstan-
den (vgl. Herod. VTI 42 'Avravdgov zijv TlFlaoyida,
Hellanikos frg. lb, aus Dionys. Hal. I 18 und
Herod. VII 95 nachgewiesen Philologus N. F HI
1890, 707ff., vgl. 118). Nach Steph. Byz. wird
dieser Eponymos von A. bald a) ein Sohn d'es Eury-
machos, Bruder des Anios genannt, bald b) Sohn
des Anios, heisse aber dann Andreusf!), was weder
mit Konons Aniossohn ("Avdgog), noch mit dem
Andreus des Pausanias X 13, 4 oder Diodoros V
79 (ohne Vatersname) stimmt ; vgl. Andreus
*»\ 1. [Tumpel.]

'AvSgdaaifiov , eigentlich Mannsblut (wegen
des roten Saftes; vgl. Billerbeck Fl. el. 200),
gewohnlich als Blut-Johanniskraut, Hypericum An-
drosaemon L., italienisch androsemo gedeutet, ist

wohl mit grOsserem Eechte auf Hypericum per-
foliatum L. , das breitblattrige Hartheu (zur.Fa-
milie der Hypericaceae , Hartheu- oder Johannis-
gewachse) zu beziehen. Nach Diosc. HI 163 Mess
es auch Aiovvoiag (vgl. Galen. XI 830), wohl, weil
es im Kulte des Dionysos irgend eine, wenn auch
untergeordnete, jedenfalls uns nicht naherbekannte
Eolle gespielt haben wird; vgl. Murr Die Pflan-

zenw. i. d. griech. Myth. 234. Eine andere Be-
zeichnung war aoxvgov (vgl. Plin. XXVII 26),
doch sagt Dioskorides ausdrucklich , dass es sich
vom eigentlichen vnegixov und vom eigentlichen
aoxvgov unterscheide. Die Beschreibung bei Dios-
korides passt auf Hyp. andros. L. keineswegs ge-
nau (vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. E. 640), weit
besser auf Hyp. perfol. L., welches in Griechenland
haufig wachst (vgl. Leunis Synops. H. Teiis n

10 § 562, 2 Amn. 5), jetzt pvgwdid oder yU«OT*d-
yogrov genannt. Nach Fraas Synops. pi. fl. cl.

Ill gehort es dem Laubholzdistrikte , sowie der
unteren Tannenregion an und ist hauflg nur in
schattigen Schluchten der Hochgebirge von 1000
bis 2500'. Uber die medicinische Verwendung s.

ausser Diosc. a. O. Plin. XXVH 27. Galen. XI
829f. Ubrigens wurden die Begriffe aoxvgov,
aaxvgosideg und a. — vgl. insbesondere auch Diosc.
HI 162. Galen, a. O. Plin. XXVTI 37 — viel-

20fach durcheinandergeworfen , so dass der Begriff
d. nicht mehr genau bestimmbar, eher aber noch
weiter zu fassen ist. Auch das gemeine Hartheu
oder Johannisblut, Hyp. perforatum L. — so ge-
nannt

,
weil die hellen Oldriisen den gegen das

Licht gehaltenen Blattern das Aussehen geben,
als seien sie durchlOchert — konnte mit d. be-
zeiclmet werden; gewohnlich hiess es aoxvgov.

[Wagler.]
Androsia (Avdgooola), Stadt der trokmischen

30 Galater, Ptolem. V 4, 9. [Hirschfeld.]

Androsthenes ('Avdgoa{Hvr)g). 1) Sohn des
Lochaios, Arkadier aus Mainalos. Er siegt zum
erstenmal im Pankration zu Olympia im J. 420,
Thuk. V 49. Sein Standbild daselbst von Niko-
damos aus Mainalos, Paus. VI 6, 1.

2) Sohn des Andron aus Halikarnassos. Tgir)-

gagxog. Le Bas III 504. Er stammt aus einer
bekannten Familie in Halikarnassos ; einer dessel-
ben Namens als iegsvg IJoosideovog, CIG 2655, 16

40= Dittenberger Syll. 372, 23.

8) Sohn des Themistokles, Larissaier. Er siegt
in der Rennbahn in einer larissaeischen Inschrift
Ende des 1. Jhdts. n. Chr., Bull. hell. X 438.

4) Archon in Paros im 4. Jhdt. v. Chr., CIG
add. 2374b; vgl. Ehangabe" Antiq. hell. 902.

[Kirchner.]

5) Ein Kyzikener, von Antiochos dem Grossen
(etwa 205 v. Chr.) mit dem Transport der vom
indischen Konig Sophagasenos gewonnenen Schiitze

50 beauftragt (Polyb. XI 34, 12).

6) Makedonischer Commandant von Korinth
(dux praesidii oder dux regius genannt), der im
2. makedonischen Kriege diese Stadt gegen die
Achaeer zu verteidigen hatte (Liv. XXXH 23, 5
miter dem J. 198 v. Chr.). Im J. 197 wagte er

eine Entscheidungsschlacht, erlitt aber eine grosse
Niederlage und wurde nach Korinth zuruckge-
schlagen (Liv. XXXIII 14. 15).

7) Sohn des Italos, aus Gyrton, Strateg des
60 thessalischen Bundes im J. 187 v. Chr. (Euseb.

Chron. ed. Schoene I 245).

8) Strateg des thessalischen Bundes im J. 48
v. Chr. Auf die Nachricht vom Siege des Pom-
peius bei Dyrrachium verschloss er dem heran-
riickenden Caesar die Grenzstadt Gomphoi, die
darauf von Caesar gesturmt und geplundert wurde
(Caes. bell. civ. m 80). [Wilcken.]

9) A. von Thasos. A. Bcheint von Thasos ge-
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biirtig und in Amphipolis ansassig gewesen zu

sein. Er nahm teil an den Feldziigen Alexan-

ders d. Gr. und war unter den Trierarchen der

Flotte, die unter Nearchos die Kttsten von der

Indusmiindung bis zum Euphrat umsegelte (Strab.

XVI 766. Arrian. Ind. 18, 4), spater als Befehls-

haber eines Dreissigruderers unter denen, die der

Konig einzeln zur Erforschung der arabischen

Kusten aussandte (Strab. a. a. O. Arrian. anab

sionsgerate zu sorgen (Dem. XXII 69—78. xxiy
176—186. Harpokr. s. nofutsTa). Wahrscheinlich

kurz vor dem Bundesgenossenkrieg wurde er als

Gesandter zu Maussolos von Halikarnass nut Me-

lanopos und Glauketes geschickt (Dem. XXIV

12) ; nach Ausbruch des Krieges 356/5 comman-

dierte er ein Jahr lang die attische Garnison m
Arkesine auf Amorgos (Bull. hell. XII 224ff.).

Im Jahr darauf, 355/4, war er Katsherr (Dem.
Mstena— (S ra^^"g^^^ 'sieh der von Aristophon
VU £», <). n.r scnneu em uuwi

„.ftfiihrt.fiTi ActionsMxtei an. welche die drohenden
xagMovg xr\g 'IvHixijg (Athen. IH 93b), dessen

Fragmente von der Perlenflscherei und von der

ZutragUchkeit des salzigen Wassers der Insel

Tylos fur die Pflanzen berichten (Theophrast. de

caus. plant, n 5, 5). Eratosthenes entnahm von

ihm die auf 10000 Stadien geschatzte Ausdeh-

nung der arabischen Kiiste des persischen Meer-

busens (Strab. a. a. O.). S. Susemihl Griech

Litteratur in der Alexandrinerzeit 1 6531. U kert

gefuhrten Actionspartei an, welche die drohenden

Eiistungen Artaxerxes m. gegen Agypten und

die vorderasiatischen Eebellen mit dem tollkuhnen

Versuch, den Nationalkrieg zu entfachen, beant-

wortete. Auf jede Weise musste Geld geschafft

werden : Leptines Gesetz, Aristophons Psephismen

(Dem. XXIV 11) gehoren in diese Zeit. A. wurde

zum Mitglied eines Zehnmannercollegiums zurEin-

treibung der riickstandigen Kriegssteuern (Dem.
Litteratur in der Alexandrinerzeit l oooi. u kbj , "^" 49 fift XXIV 160-171) ernannt. Es ge-

Geogr. _i Gr. u. EOrn. I 1, 98. 108. Geier;Ato.20XXII 421-68^^
XXIV ^ /Wos , das yfft

xa"ndri M. hist, script, p. 341. 345ff C. Miiller

Script. Alex. M. p. 72f. Camp e Philol. IV 1849,

134. Droysen Gesch. des Hellenism. I 2, 170.

327. 382. [Berger.]

10) Sohn des Onesikritos von Aigma, gieicn

liesem und seinem Bruder Philiskos Schuler des

Kynikers Diogenes. Diog. Laert. VI 75. Zeller

Pnilos. d. Griechen II a 4 284, 2. [Natorp.]

11) Athenischer Bildhauer, nach Paus. X 19,

lang aber der Gegenpartei des Eubulos, das Volk

zur Besinnung zu bringen, und als A. den Antrag

stellte, den abtretenden Eat zu bekranzen, glaubte

sein Feind Euktemon den politischen Umschlag

beniitzen zu kennen, und hangte ihm im Bunde

mit Diodoros (Dem. XXIV 64. 7. 8. XXII 1-8) eine

ygawii nagavojiwv an. Demosthenes, der im Anfang

seiner Laufbahn sich Eubulos Partei angeschlossen

hatte, da deren Aussichten bei der damaligen Stun-

s^^^^^^l^^=^l±ff2ZltS^O UViUUici CAUVO w,™* «^^.—

Vollender der von Praxias begonnenen Giebel

gruppen am delphischen Tempel. [C. Eobert.]

Androteles (AvSgor^g), Athener (4<y«r-

wig). 0EoiA,o&krjS etwa im J. 180 v. Chr., CIA

II 983 I 127. [Kirchner.]

Androthoe (Avdgo&dr,), Tochter des Pen-

kastor, Gattin des iiber Damastor und Nauplios

von Poseidon und Amvmone abstammenden Pen-

sthenes, Mutter des Diktys und Polydektes nach

Areopagitikos — ihm besser erschienen ,
schneb

Euktemon die Eede; die Klage kam Ol. 106,3

= 354/3 zur Verhandlung, nicht 01. 106, 2 =
355/4, wie Dionys (ad Amm. I 4) meint, mdem

er das Datum der Einsetzung der Zehnmanner-

commission mit gewohnter Fluchtigkeit auf die

Eede ubertragt. Indes tauschten sich die Klager,

A. wurde freigesprochen. Jetzt denuncierten sie

ihn bei der Commission, die auf Aristophons An-

s=y?T*»^wS3^T«aLii-^^^SiSnrS
1091 FHG I 72, wahrend diese nach Hesiods K.a

talog'en frg. 24 Ki. und Apd. Bibl. I 9, 6 yon

Magnes und der Nymphe Na'is, nach emer offenbar

euboeischen Genealogie bei Tzetz. Lyk. 838 von

Poseidon und Kerebia (Eponyme des euboeischen

Flusses Krigsigl) abstammen. [Tumpel.]

Androtimos, Archon in Delphoi, Ehangab<5

Antiq. hell. 736. [Kir*n
?iin

Androtion, Androns Sohn aus Gargettos (h H«j

GOttern oder den Heroen zukommende Wert-

sachen einzutreiben. Es stellte sich heraus, dass

A mit Glauketes und Melanopos bei der er-

wiihnten Gesandtschaft gekapertes Gut zurflck-

behalten hatte; doch zahlten sie den Wert aus

(Dem XXIV 187—189), nachdem sie durch em

von Timokrates (Ol. 106, 4 = 353) eingebrachtes

Gesetz fiber die Staatsschuldner Zeit gewonnen

hatten , und es blieb den Klagern nichts iibrig,

Androtion, Androns Sohn aus Gargettos (FHG hatten una es oiieu ue.. f^; u-- rg
T <lTU-377 iV 645 646 Schaefer Demosth. 50 als mit emer ygayr, xagavo^v uber Timokrates
1 6n—on. iv o*o. v*v. uyu** ,,,._, u».„.f„n^ in wMMipr Sache wiederum Demo-
u s Zeit 12 350ff.), war der Sohn des sophistisch

gebhdeten (Plat. Gorg. 487 c; Protag. 315 c)

Politikers Andron, Androtions Sohn, der 411 das

Decret, nach welchem Antiphon und Genossen

verhaftet und abgeurteilt wurden (Krateros bei

Harpokr. s. 'AvSgwv. Caecil. bei Ps.-Plut. vit.

X oral 23), beantragte und spater als Staats-

schuldner lange gefangen gehalten wnrde (Dem

XXII 33. 56. 60. 68. XXIV 125). Er selbst

herzufallen , in welcher Sache wiederum Demo-

sthenes fur Euktemon arbeitete. 346 beantragte

A das Decret zu Ehren der Sonne Leukons

(Dittenberger Svll. 101). Wenn Plutarch (de

exil 14) nach echter tjberlieferung erzahlt, dass

A. sein historisches Werk in der Verbannung in

Megara schrieb, muss diese nach 346 fallen. Als

Politiker war A. nicht besser und nicht schlech-

ter, als alle attischen Staatsmanner der Zeit, und

*??<£ It SeTolitifchl N t bm^XeOan'dre^U^rd^studierte, wie viele P^^« «^., - .. ^ sachwaiterischen, ubrigens nicht schwer auf-SLUU1C1U3, <T«> .w~ r—-— -— -

Zeit die Redekunst bei Isokratea (Suid. Zos. vit

Isocr p 257. Dem. XXH 4 mit Schol.), trat urn

die Zeit des Konigsfriedens Pem. XXn 65) ins

politische Leben ein, begegnet schon in emer In-

schrift (CIA II 27), die vor 376 gesetzt werden

muss, und bekam jedenfalls nach 377 (CIA H 74.

Aekriov dM . 1889, 208) den Auftrag, fur die

Eestauration und VervoUstandigung der Froces-

die sachwaiterischen, ubrigens nicht schwer aul-

zulosenden Lugen , welche der aufstrebende Ad-

vocat Demosthenes den Feinden des sechzigjah-

rigen Mannes in den Mund legte. Jedenfalls in

seinem Alter verfasste er eine Ar&ig in mindestens

8 (frg. 26), vielleicht 10 Biichern (Harp. s. <5ta-

wfotoig: ev xfj T'Ai&loog fur ev tjj ^r*t'3t?), von

deren Citaten keines auf eine spatere Zeit be-
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zogen werden kann
, als jenes oben angeffihrte, Aneirital {Avuglxai, Avetghai Ptol. IV 5, 21

;

das von der Biirgerrechtsprobe des J. 346 handelt. var. Angtxai, vulg. Avi]ghxat, 'AvrjgTxai), V&ker-
Das 12. Buch bei Harpokr. s. A/icpuxohg diirfte schaft in der Marmarika. [Pietschmann.]
in das 2. zu yerwandeln sein. Dasl. Buch mochte 'AveKdrjitr/Toi rjplgai, Tage, an denen man
die Konigszeit behandelt , das 2. mit der Ein- keine Keise antritt. Bei den Romern waren dies
setzung der Archonten (Philochor. frg. 58) be- namentlich die Tage naeh den Kalenden, Nonen
gonnen liaben, sicher ist der Ostrakismos des und Iden (Plut. quaest. rom. 25 p. 269 E; vgl.
Hipparch von Kollytos (488/7, Aristot. AS-, xol. djiotpgddeg f^igm). [Stengel.]
12, 3) darin vorgekommen (frg. 5; zu frg. 3 vgl. Anektos ("Avexxog), Archon in Delos Anfang
CIA IV 53a. v. Wilamowitz Aristoteles und 10 des 2. Jhdts., Bull. hell. VI 48, 175 = Ditten-
Athen I 52); im 3. lassen sioh der Mkiasfriede berger Syll. 367. [Kirchner.]
(frg. 8) und der Sturz der 30 (frg. 10. 11) nach- Anemaiai s. Anemoreia.
weisen, im 5. Kephisodots Expedition gegen Alope- 'Avenqrog ovaia. Nach dem Tode des Vaters
konnesos aus dem J. 360/59 (frg. 17. Schol. Aeschin. unterblieb in Athen unter Briidern mitunter die
III 51) ; im 6. die Schlacht bei Neon 354 (frg. 23), Erbteilung langere Zeit (Aisch. 1 102), wozu natur-
im 7. eine Unternehmung des Onomarchos aus den gemass das Einverstandnis der Beteiligten erfor-
mittleren Zeiten des phokischen Kriegs (frg. 24), derlich war, Demosth. XLIV 10. 18. Andere Bei-
so dass klar ist, dass A. seine eigene Zeit sehr spiele bieten Lysias XVII u. XVIII; vgl. Thal-
viel ausfiihrlicher beschrieb, als die altere. Seine heim Die Rede fur Polystratos 18. °20. Mit-
Atthis ist nachst der des Philochoros am meisten 20 unter erfolgte auch eine teilvveise Teilung , Lys.
gelesen ; Aristoteles hat sie in der nohxela A&rj- XXXII 4. Demosth. XXXVI 9. War man fiber
vaitov beniitzt und bekampft (frg. 40. 'AA nol. die Teilung uneins, so brachte der eine Teil beim
6. 10; vgl. B. Keil Die solonische Verfassung Archon eine Klage slg daxrixcov atosoiv (s. d.) an.
in Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens 190ff. Vgl. Meier-Lipsius Att. Proc. 483 und Her-
v. Wilamowitz a. a. O. I 42. 123. 288). mann-Thalheim Rechtsalt. 55. [Thalheim.]

[Schwartz.] Anemo (Var. Animo), bei Plin. n. h. Ill 115
Andrustehiae, Beiname der Matronae auf ein unweit Ravenna ins adriatische Meer miin-

zwei rheinlandischen Inschriften aus Koln (Br am- dender Kiistenfluss Italiens: die Namensgleich-
bach CIRh 406) und Godesberg (Preudenberg heit spricht fur den im Apennin oberhalb Faenza
Rh. Jahrb. XLIV/XLV 81). Die Deutung ist un- 30 entspringenden und nach einem Laufe von ca.
sicher. Eine gewisse Verwandtschaft zeigt ein 100 Km. nordlich von Ravenna miindendenLamone.
anderer Beiname Cantrusteihiae, vgl. Rh. Jahrb. Die Tab. Peut. hat einen Fl. Ammo (so Des-
LXXXIII 20. 27. 34. Bergk Zur Gesch. und jar dins III B, vgl. Text p. 85; die alteren
Topogr. d. Rheinl. 123 vergleicht die deutschen Ausg. lesen Animo), der gegenuber von Verona
antrustiones und den pagus Condrustis. Nach in den Po miindet , welchen man mit dem bei
Th. v. Grienberger(EranosVindobonensis 1893, Plinius genannten zu identificieren pflegt. Die
264) ist der Name ^keltisch. [Ihm.] Zeichnung der Tab. Peut. ist an dieser Stelle

Anduaetium (Ardovahwr, Var. AvSovdxwv, vOllig verwirrt. [Hulsen.]
Avdovdxiov) nennt Ptolem. H 11, 15 unter den in Anemoi CAvepioi), WindgOtter oder -damonen.
der Nahe der Donau gelegenen Stadten des sud- 40 Bei Homeros noch ohne solche Bestimmung. In der
Ostlichen Germaniens zwischen Eburodunum und Bias, da sie die Iris ,mit ihren Augen' erblicken
Celamantia. Lage unbestimmt. C. Mii Her Ausg. und aufspringend sie anrufen (XXIDI 202) und
des Ptolem. Ilp. 275 zieht zum Vergleich heran zum Sitzen nOtigen, in der Wohnung des Zephy-
den Namen des pannonischen Volkes der Andi- ros speisen, von Achilleus unter Gebet, Getrank-
zetes (Ptol. n 15, 2). [Ihm.] spenden und Verheissung von kgd xa).a (195f.)

_
Andura. 1) Ort in Hispania Baetica, vielleicht angerufen und von Iris als der Uberbringerin der

bei Torre Don Jimeno unweit Martos, dem alten Gebete citiert werden, personlich gedachte Wesen,
Tucci, wo die Inschrift eines L. Aelius Epaphro- und zwar offenbar nach hochaltertumlicher An-
ditus Andurensis (OIL II 1693) sich fand. Der schauung , da das Begrabnisritual bei Patroklos
Ort liegt fern von dem heutigen Andujar am 50 Totenfeier, wo sie ,fiber Nacht den Holzstoss starker
oberen Baetislauf, dessen Name nur zufallig an- entfachen sollen' (197. 214ff.), Rudimente vor-
klingt. [Hubner.] homerischen Seelenkultes enthalt (Rohde Psyche

2) Ortschaft zwischen Syene und Meroe' , ost- I 14—22). Genannt werden hier und sonst in der
warts vom Nil, erwahnt in einem Verzeichnisse Bias als personlich nur Boreas und Zephyros (s.

Plin. VI 178, nach Bion. [Pietschmann.] d.l; beider Heimat ist nach IX 5 Thrakien, wo-
Andnsia , Name einer der zum Gebiet von hin sie wohl auch XYTTT 229f. ,durchs thrakische

Nemausus gehOrigen Ortschaften, von denen 11 Meer' heimkehren. Daselbst ist auch wohl die
auf der Marmorbasis CIL XII 3362 verzeichnet Wohnung des Zephvros gedacht, die von Eustath.
und die wahrscheinlich zu den oppida ignobttia II. XXIII 200 p. 1296, 64 wegen des prjtig J.ifcoc

XXIIII Nemausensibus adtributa bei Plin. n. h. 60 als eine Hohle (s. u.) angesehen wird. Da sie zum 37 zu rechnen sind. A. ist die an erster Stelle den Mahlzeiten der Gotter bei den Aithiopen nicht
genannte und sicherlich das heutige Anduze (nord- eingeladen sind (XX 32ff. XXTTT 195. 209) , so
westlich von Nimes). Die Inschrift ist oft bespro- hat wohl das Schol. T II. X 20 Reeht, wenn es
chen worden, z. B. von Desjardins Ge"ogr. de diese beiden A. der Ilias als Saifioveg avrefovoioi
la Gaule II 213. Hirschfeld CIL XH p. 346 bezeichnet. Sie gelten als Befruchter oder Vater
und zu nr. 3362, wo weitere Litteratur verzeich- vonberuhmtenmythischenRossen, XX 223ff. Boreas
net ist. [Ihm.] als Gatte der Erichthoniosrosse, XVI 150 Zephy-

Anea s. Anaia. ros mit der Harpye Podarge als Vater der Rosse
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des Achilleus. In der Odyssee X 20ff. werden sie

unpersonlich (nach dem Schol. z. d. St. = nvoal)

vorgestellt, Aiolos ist ihr zaplrjg, der sie mit Aus-

nahme des Zephyros, des einzigen namentlich an-

gefuhrten , in den berfihmten Rindsschlauch ge-

bannt und dem Odysseus mitgegeben hat. Die

Zahl ist hier nicht angegeben, ihre Heimat Aiolie,

der sie ,alle' nach ihrer Entfesselung durch die

Gefahrten des Odysseus zustrehen (auch Zephyros,

theustochter Oreithyia, .Schwager der Athener"

zuschrieb, VII 189. Auch die Perser, die, durch

die schlimme Erfahrung gewitzigt, bei den Ionern

sich erkundigt hatten, lassen vor Artemision durch

die Magier nicht bios der Thetis und den Nere'iden

der magnesischen Sepias fovsir, sondern, wohl auf

ahnliche Anregung der Ionier, den offenbar ebenso

hellenisehen A. evxofia Tiotstv (wiederum chthonisch,

Stengel a. O.). Koroneia hatte auf dem Markto
ueianrten ties vmysaeus iusucucu \n,mu /jojjuywo, „*w. b ~* ... ^- v . —™„~ „_.„.__-

der kurz vorher, seiner Bestimmung gemass, von 10 einen Altar der A. , Paus. IX 34, 1. Allgemein

Aiolie nach Ithaka zu geweht hatte). Euros und iv Qgaxy nennt einen fio&gog if of cpvorjftaza

Notos stehen nur einmal XII 325. Boreas fehlt dveftwv yereodm, xai pvdisvdfjrai ovxa> ©ga^v

also in diesen Aufzahlungen. Erganzend aber zur aveficov oIx^qlov Dionysophanes beim Schol

Ilias tritt in der Odyssee die Anschauung auf, ApoU. Rhod. I 826; vgl. Plin. n. h. n 131. 114

dass die Harpyien oder dvetttu (auch Sing. Metta) (Entstehung der Winde aus der Erde) und Art.

oder aeXhu die Lebenden (Rohde Psyche 66) Aiolie S. 1034. Die Menschenopfer des Menelaos

entriicken (dvapjrafaoa IV 727. XX 63f., Avelovro zur Hebung der otiXom beim Proteus in Aiyyxrog

XX 66 dvvoslwavro 77), und zwar xar' faSevra (Herod. II 119) und der Hellenen aus gleichem

KiXev&a zu den Mundungen des Okeanos XX 63f., Grunde in Auhs (Verg. Aen. H HOf. sangmm

d i zum Eingang in die Unterwelt X 508f. XI 20 plaeastis ventos in der Erzahlung des brnon der

13ff! Rohde 66,1 ; vgl. auch Homer. Hymn. Aphr. sich selbst fur ein den Winden bestimmtes Opfer

208' wo Tros glaubt, dass vlov avrjajtaoe diomg ausgiebt) gehtiren dem gleichen boiotisch-euboeisch-

ae)ia Wie hier die (weiblichen) Sturme Seele thrakischen Kultgebiet an. Denn das AXyvnxog

und Leib ins Land der Nimmerwiederkehr ent- hellenischer Sage (Epaphos, Proteus) ist Euboia

ftthren so in der Ilias die (miinnlichen) Winde (Ma ass De Aeschyli Supplic, Ind. lect. Gryph.

offenbar die ledige Seele des Patroklos, wahrend 1890, 22. 24), in zweiter Lime durch chalkidische

sein Leib durch die Plamme verzehrt wird. Der LFbertragung wohl auch die thrakische Chalkidike

Zweck des Leichenverbrennungsrituals , von dem (vgl. ~A-&wg, Scots, Gcov, 9wng in der .agypti-

hier ,zaghaft und unklar' schildernden (Rohde schen' Menelaos-Proteussage bei Herod, a. O. und

17) Dichter selbst nicht durchschaut noch berichtet, 30 Jahrb. f. Philol. Suppl. XVI 161f.).

ist ewige Vernichtung des Leibes , ewige Ver- In Athen opferte man ein schwarzes Lamm

bannung der Seele (Rohde 29); der Beweggrund dem Typhos, Aristoph. Ran. 847 (Schol. = xaxcu-

Angst vor deren Wiederkehr und Gefahrlichkeit yidcbdeig avs,uoi; nicht phoinikisch trotz Movers

m XXXIII 75f. Rohde 20f. 30). Aber nur der PhOniz. I 524ff. mid Stengel a. O. 347); auch

Leibesverbrennung dient die Flamme des Holz- erklarte man (Demon bei Suid. s. TSnona.ToStg

stosses ; der Seelenentfuhoing dienen vielrnehr die frg. 2 , PHG I 378, vgl. Hesych. Photios s. v.)

durch Achilleus Gebet herbeigerufenen Winde

:

die Tritopatores = arifioi und pfiegte lhnen bei

einer der wichtigsten Bestandteile dieser alter- der Eheschliessung meg yevtoscog aaidcov iWaj

tumlichen Carimonie, den leider Rohde nicht in und cl/ai zu weihen (Phanodemos frg. 4, FHG
den Kreis seiner animistischen Erklarung aufge-401 367, aus Suidas). Die Namen dieser ,Urvor-

nommen hat, wie doch mit Glfick manch andere, vater' (deol yevcUiot Lobeck Agl. I 754f. 760f.)

bisher verkannte. So wenig wie (nach Stengels sind in orphischer Lehre (Physika bei Suid. Pho-

irrtfimlicher Auffassung, Jahrb. f. Philol. 1887, tios s. TgimxaToecg, vgl. Tzetz. Lyk. 738) Amalkei-

649) die 01- und Honigspende etwa ,blos die des, Protokles, Protokreon (s. d.);sie gelten dort

Flamme nahren und beleben soil', so wenig kann als &vqcoqoI xai <pvXaxsg xa>v avefimv (Photios a.

die Beirufung der Winde bios diesem ausserlichen xaTdeg, deanoxcu corr. Lobeck 755 i), iiberhaupt

Zwecke gedient haben, wenn auch Homeros selbst nach Philochoros (frg. 2 aus Suid. s. Tqixonaxogeg,

dieser Ansicht ist. Denn dass diesem selbst hier FHG I 384) als alteste Abkommlinge des Helios

das Verstandnis ffir das von ihm geschilderte Ri- (frg. 3 aus Photios und Hesych. :
Uranos) und der

tual fehlt, beweist Rohde 17, und die Annahme, 50 Ge. Wenn sie die Fruchtbarkeit der Ehe fordem

dass Achilleus den unbannherzigen Sinn des alten sollen, so liegt hier der Glaube an die Erzeugung

rohen Seelenkults nicht selbst gehegt und gewollt des Lebensatems aus dem Windhauch zu Grunde

haben kOnne, ist, wenn auch Homeros mit seinen (a. fwoyovovvxeg, argat tmoyovoi, xvotai yvzoxgoipoi.

Erklarerngemeinsam, doch eine irrtiimliche Voraus- Lobeck 760ff.) und an die befruchtende Epiphame

setzung. Phoinikischen Seefahrern, wie Stengel der Ahnenseelen, die einst selbst im letzten Atem-

346 behaaptet , sind Achilleus ieoa xcda an die zuge enteilt und zu Windgeistern geworden waren

Winde keinesfalls nachgeahmt. (Rohde Psyche 216f.). Athenische x&v «v^«-

In den Perserkriegen stifteten 480 die Delphier rwv avs/iwv eixai, Proklos zu Tim. H 65 F p. 153

auf Geheiss des Apollon in Thyia, dem Kultort Schn.; aviuotg xoxuvov joivixiatov ogi?9v<p(Uo)'

einer gleichnamigen Kephissostochter (ob mit Neben- 60 ScodexoficpcO.ov vt](pd/uov, ClG 523, 19ff. Uberdi

gedanken an 'Qod-ftvta , MtXia ?), den A. einen durch Themistokles

Altar, an dem man noch zu Herodots Zeiten

fh'wv und </.dox£0&ai i=placare sc. jfloribtfc, vgl.

Stengel Herni. XVI 1881, 349) pfiegte, Herod.

VII 178; ebanso die Athener (Themistokles) dem

Boreas (s. d.) am Hissos in Erinnerung an das

in Athen eingefuhrten Bo-

gsaafioi, die Aelian. n. a. VII 27 zu allgemein

als &vaiai fur die jirev/^axa bezeichnet, s. d. Art.

Das bis auf die dorische Wanderung von Aiolen.

bewohnte (Thuk. IV 42) Korinthos erinnert durch

das yevog der 'Aveptoxotzcu (s. d.) an den Aioler-

Zerschellen der ersten Perserflotte am Athos, das eponymos und WmdkOnig Aiolos (s. d.) der Odyssee

man dem thrakischen Windgott, Gatten der Erech- (X 22, vgl. die Combination des Eustathios) und

Paoly-WiBsowa



2179 Anemoi 'Avsfimvrj 2180

zugleich an den attischen Heros und SyysXog Evda- 196 fur Zeus Hdve/iog vorausgesetzte Form Tlav-
vsfiog (s. d.) mit seinem Altar der Evddvefiot, dvepog beruht auf Irrtum). [Tllmpel.]
welche der gleichen Kunst des Windzaubers sich ge- Anemoitas, Thebaner, Parteiganger Philipps
rfihmthaben werden (,Stunnbeschw6rer' Toepffer von Makedonien. Dem. XVIII 295; vgl. S chafer
Att. Geneal. Ill, 4; falsch Welcker Gr. Gotterl. Bern. II 504. [Kirchner.]
II 195, 18. Ill 71 evfdjdvepoi). Vgl. auch den Anemokoitai(^w/io«orTa()„WindbeschwOrer',
KeoXvoave/tag

^
Empedokles (Hesych. Suid. s. v. Adelsgeschlecht in Korinth. Suid. 'Avs/ioxotxai

Diog. Laert. VHI 60. Philostrat. V. Apoll. VHI 3. oi avsfiovg xotftiCovxeg • yevog Ss <pam xoiovxov vmxQ-
Clem. Al. Strom. VI 754. Suid. s. AfivxXM, avn- Xstv iv Kogb&cp. Vgl. Hesych. Eustath. 1645,
vog dogd, 'E/ixedoxXrjg). 10 41. Toepffer Att. Geneal. 111. Mit den korin-

In Titane batten die A. einen Altar, wo unter thischen A. sind die attischen Heudanemoi (Evdd-
Vortrag von sxcodai der Medeia einmal jahrlich vefioi) zu vergleichen, die am Areopag einen
der Priester bei Nacht ^/j.egoi/j.evog xo ayqtov Pamilienkult besassen und im eleusinischen Ee-
dvsi , dga ds xai aXXa dxoQQr)xa in vier fiddgot, ligionskreise eine Eolle spieltea. [Toepffer.]
offenbar den vier Hauptwinden entsprechend, Paus. 'Avepcovr), auch avs/Movig (z. B. Nonn. Dion.
II 12, 2. Medeias Name knupft die Verbindung XLIH 223), die Anemone, das WindrOschen, eine
mit Chalkis = Kolchis (Maass Herm. XXUI 1888, artenreiche, aus lauter perennierenden Kriiutern
699ff. ; Gott. Gel. Anz. 1890, 352), das auch die bestehende, von jeher gern gesehene (vgl. Athen.
Sagen von Aiolos nach den westlichen ,Aiolos- VI 269 b) Pflanzengattung aus der Familie der
inseln' iibertrug. Wie Aiolos und Medeia Aioler- 20 Eanunculaceen ; vgl. Leunis Synops. II. Teiis
heroen sind (Philologus N. P. II 123), so wird II § 590, 4. Der Name ist sicherlich von ave-
auch dieser Toten- oder Heroenkult der A. aiolisch pag abzuleiten (vgl. Ovid. met. X 739. Plin.
sein; vgl. iiber den in der TJberlieferung freilich XXI 164f. Etym. M.), wie ja auch wir sagen
nicht durchweg rein gewahrten heroischen Charak- ,Windblume, WindrOscheiv, sei es nun, dass man
ter des A.-Kultes (jiihrliche Wiederholung, Nacht- annimmt, die Bezeichnung komme daher, dass die
zeit der Darbringungen

,
schwarze Parbe der Blume vom Winde leicht entblattert wird, sei es.

Opfertiere, dXoxav/taxa, ivxefivsiv und IXaoxtsaftu, dass die Thatsache , dass der leiseste Wind die
Gnibenopfer, daneben widersprechende frvolm wie Bliiten auf ihren diirren , langen Stielen bewegt.
fur Gotter) Stengel Herm. XVI 1881, 349f., der ffir die Namengebung ausschlaggebend war. Der
nur darin irrt , dass er die Windkulte vmd die 30 blumenkronartig gefarbte Kelch (Perigon) hat fiinf

Menschenopfer fur unhellenisch erklart und von bis neun Blatter ; alle Arten haben einen einfachen,
den Persern, Agyptern und anderen Barbaren ent- schaftartigen Stengel , der gewOhnlich nur eine
lehnt sein lasst. Die (schon fur das vorhomerische Bliite tragt. zeichnen sich durch schflne Formen
Mykenai feststehenden) Grubenopfer verraten im aus und bliihen schon im ersten Friihlinge, bei
A.-Kult dessen Wurzelechtheit und zugleich Ur- una meist schon im Marz (Windmonat). Fur das
sprung aus dem Seelenkult und Begrabnisritus. Altertum kommen hauptsachlich zwei Arten (vgl.

Denn die Opfergrube ist (wie die hohle eax&Qa) die Plin. n. h. XXI 164) in Bctracht , die beide in
oberweltlicheMiindungdesunterweltlichenLeichen- Griechenland und Italien wild wachsen: A. coro-
grabes , durch dessen offenen Schacht die (noch naria L. , Kranz- oder Kronenanemone , die hau-
bei Homeros) als fliegender Windliauch gedachte 40 figste Art, a. fjfiegog des Dioskorides (II 207). a.

Psyche die Leiche besuchen und verlassen und Xsificovt'a des Theophrast (h. pi. VI 8, 1), und A.
Opferblut (hier schwarze Lammer) geniessen kann. hortensis L., die Gartenanemone, a. aygia des Dios-
Wie die ,Winde' die Psyche, z. B. des Patroklos, korides. Jene, von den Arabern Anakatnen ge-
entfiihren, so ist diese selbst ,ein Hauch- und nannt, bei uns ubrigens als Gartenzierpflanze in
Luftwesen

, wie die Winde
, seine Verwandten' den verscliiedensten Farbenspielarten fruher mehr

(Rohde 43 und iiberhaupt 32ff.). Aus einem sol- wie jetzt kultiviert — sie gedeiht nur in leichtem.
chen fio&gog werden auch die athenischen A.- trockenem Boden und vertragt weder viel Eegen
Tritopatorenpsychen zum Besuch der Eheschlies- noch heftigen Wind — stammt wohl aus Klein-
senden ihres Geschlechts aufgestiegen sein. Bathos asien. Ihre mohnartigen Blumen sind meist schar-
in der arkadischen Trapezuntia hat &vaiag fur 50 lachrot, doch auch blau oder weiss. Die liebliche.
MeXXat, amocaai, jlgovxai in Zusammenhang mit mehr an feuchten Stellen wachsende, durch Mannig-
pallenischer (chalkidischer ?) Gigantenkampfsage, faltigkeit und Glanz (vgl. Nic. frg. 74, 64 Schn.
Paus. VIH 29, 2. In Megalopolis xifterog mit jahr- = Athen. XV 684 c) ihrer Farben ausgezeichnete
lichem Opfer fur den Anemos Boreas, Paus. VIII Gartenanemone hat rosa- oder lilafarbene , auch
36,4. Auf dem Taygeton, einem Hauptsitz aiolisehen weissliche Bliitensterne. In Griechenland heissen
Helioskultes . nennt Brandopfer eines Pferdes an sie jetzt beide ayoia na.-iaQovva , in Italien , wo
die ve?iti, dessen Asche durch die Winde moglichst sie auch vielfach in Garten gezogen werden, nennt
weit verbreitet werden musste, Festus p. 181. man sie beide anemone, anemolo, die Garten.-A.
Tarent dagegen hat Opfer l&vaia) eines ovog auch fiore stella; vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. E.
acfETog ieoog, drsficozag genannt [Hesych. s. v.). 60 603. Billerbeck Fl. cl. 142. Als Bliitezeit der
Thurioi Boreaskult, Ael. v. h. XH 61 (im Wett- coronaria giebt v. Heldreich (Pflanzen d. att.

eifer mit Athen). In Rom ahnite Caracalla die Ebene 488. 567) fur Attika die Zeit von Anfang
Spenden des Achilleus an die Winde bei den Ver- December bis Mitte April an; vgl. Theophr. h.

brennungsfeierlichkeiten des Festus nach, Herod. pi. VI 8, 1. VII 7, 3. 10, 2; de c. pi. I 10. 2.

IV 8, 5. Als Sohne des Astraios von der Eos Eine von Dioskorides a. O. erwarmt« Art mit dun-
und Bruder der Astra nennt die A. Apd. Bibl. keler Blattfarbe bezieht Fraas (Synops. pi. fl. cl.

12,4. Uber Athene 'Aveftioztg , Zeus Evddrs- 130) auf A. apennina L. Von anderen Arten, die
I'og s. d. Art. (die von Welcker Gr. Gotterl. II fur das Altertum allenfalls noch in Betracht kom-

1

2181 Anemoreia Anepsia 2182

men konnen , seien der Vollstandigkeit halber inneren Arkadien, auf einer Anhohe unterhalb des

genannt : A. nemorosa L. (BuschwindrOschen), A. Berges Phalanthos am linken Ufer des oberen He-

silvestris L. (Waldwindroschen) — , ihre Verbrei- lisson gelegen, Paus. Vm 35, 9. Vgl. Curtius
tung bei Fraas 131 — , A. fulgens Gay, A. stel- Pelop. I 308. [Hirschfeld.]

lata Lam., vonSprengel fur die aygia des Dios- Anemotis {'Avep&xig) , Epiklesis der Athena

korides gehalten, mit der sie jedenfalls nah ver- in Mothone. Diomedes stiftete der Kultlegende

wandt ist (Bastard ?), A. blanda Schott und Kot- nach den Tempel, als schlimme Winde das Land
schy. Die meisten A. enthalten einen eigentiim- verheerten, Paus. IV 35, 8. Aristides rhet. I p.

lichen scharfen Stoff , das giftige Anemonin, sind 19 Dind. [Wentzel.]

daher filr das Vieh schlechte Futterpflanzen, denn 10 Anemurion CAvs/u,ovQtov). 1) Das siidlichste,

sie rufen, in grossen Mengen gefressen, Magen- weit vorladende und sichtbareVorgebirge des rauhen

nnd Darmentziindung hervor. Die Kranz-A. wurde Kilikiens und zugleich das siidlichste Kleinasiens

von griechischen Arzten mit Myrrhe zu Mutter- mit einer gleichnamigenStadt am Ostabhange(Skyl.

kranzen zur Beforderung der Menstruation ge- 102. Strab. XIV 669. Plin. n. h. V 93. Ptolem. V 8,

braucht, der Pflanzensaft als Niesmittel (scgog 3. Tab. Peut. Hierokl. 708; nur als Vorgebirge ge-

xeyaXijg xadagoiv) ; vgl. Diosc. a. O. Galen. XI nannt Stad. M.M. 197 u. 0. Liv. XXXHI 20. Mela

831. Plin. XXI 164ff. Threr Zartheit wegen gait I 13). Ungenau, wie meist derartige Angaben der

die gleichsam wie ein Hauch vergehende A. (vgl. Alten, ist es, wenn Strabon die Entfernung von

brevis est . . usus in Mo = kurz ist der Genuss A. bis zum Cap Krommyon in Kypros auf 350

an ihr, Ovid. met. X 737) bei den Alten als das 20 Stadien, der Stadiasm. M.M. 197 auf 300 Stadien

Symbol der schnell verbliihenden , nur zu bald rechnet, richtiger Plin. n. h. V 130: 50 Millien;

dahinschwindenden Jugend. War sie doch nach vgl. auch Stad. 233. 308. Nur Mela setzt bei

dem alteren Mythos aus dem Blute des schonen A. die Grenze von Kilikien und Pamphylien
;
jeden-

Adonis (s. d. S. 392) entstanden, als dieser, vom falls flndet hier eine entschiedene Wendung der

wilden Eber schwer verletzt, sein jungesLeben aus- Kiiste nach Nordwest statt. Miinzen des 1. Jhdts.

hauchte ; vgl. Schol. Theocr. V 92 = Nic. frg. 65 n. Chr. zeigen das Bild des Antiochos IV. von

Schn. Ovid. met. X 735. Serv. Aen. V 72. Eoscher Kommagene, dem die ganze kilikische Kiiste von

Lex. d. Myth. I 72, 19. Murr Die Pflanzenw. Caligula gegeben war, dann Pragung von Titus

i. d. griech. Myth. 265. Nach anderer, wohl bis Valerian, Head HN 599; spiiter zu Isaurien

jiingerer Version verdankte sie ihren Ursprung den 30 gezogen , Hierokl. 708. Jetzt Anemur mit den

Thranen, die Aphrodite urn ihren toten Liebling Euinen zweier Theater, eines Aquaeducts, zahlrei-

weinte ; vgl. Bion id. I 66. Wie an letzterer chen offentlichen und privaten Gebauden, Nekro-

Stelle (vgl. auch Mosch. IH 5), so werden Eose polen mit eigentumlichen Grabhausern. C. Bitter

und A. iiberhaupt nicht selten zusammen genannt. Erdk. XEX 400. Heberdey und Wilhelm Anz.

Bei Nonnos (H 90) beweint Aphrodite das friihe Wien. Akad. 1891 nr. XXI. Plane und Ansichten

Dahinwelken beider. Das Sprichwort qooov are- Beaufort Karamania 181. Engl. Seekarte 238.

fia>vy avyxgiveig ,du vergleichst Geruchvolles mit 2) Ein andercs unbedeutenderes Anemurion

Geruchlosem' findet sein Gegenstiick in Stellen wird von Strab. XIV 670 und Eustath. Dionys.

wie Theocr. V 92, wo Fritzsche bemerkt: ,Die Perieg. 855 zwischen den Kalykadnos und das

niedrige A. ist an sich nicht mit der Eose zu ver- 40 korykische Vorgebirge in Kilikien gesetzt. Viel-

gleichen, wohl aber kann die Bliite beider Arten, leicht ist es , wenn nicht ein Irrtum obwaltet,

wenn man sie abgepfliickt sieht, aus der Entfer- dassclbe, welches Appian. Syr. 39 Kalykadnos, und

nung recht wohl fur eine Flatterrose gehalten Strabon selbst (XIV 670, wie auch Ptolem. V 8,

werden'. Ganz unhaltbar, weil durch nichts zu 3. 4) Zephyrion nennen. [Hirschfeld.]

beweisen, ist die Annahme Dierbachs (Flora knenkletoa('Avey>eX>jTog), SohndesEuporistos.

myth. 154), die A. sei ein Symbol ,der leicht Spartanischer Ephor aus der Kaiserzeit, CIG 1240.

trocknenden Weiberthranen' gewesen. Dass die A. [Kirchner.]

gelegentlich mit als Kranzblume und zum Schnracke 'Aveizidixog wird im attischen Erbrecht von

des Haupthaares Verwendung fand, lehrt u. a. die einer Erbschaft gesagt, die ohne richterlichen Zu-

Stelle aus Kratinos bei Athen. XV 685c. Unter 50 spruch (emdixaola, s. d.) auf die Erben fibergeht.

dvepuirai xmv kdyatr verstand man gezierten, hin- Dies durfte nach attischem Gesetz nur bei ehe-

falligen Eedeprunk, windige Eedeblumen; vgl. lichen Sohnen und solchen AdoptivsOhnen ge-

Luc. Lexiph. 23 und dven<oXiog bei Homer. schehen, die von dem Erblasser bei Lebzeiten adop-

[Wagler.] tiert waren ; vgl. Isaios HI 59. VIH 34. VI 4.

kaemOTela (y 'Ave/imgeia, auch'Ave/KoXeia ge- Fur alle iibrigen Erben gait der Grundsatz avs-

schrieben), alte Stadt im Gebiete von Delphoi, an xidixov fir/ el-sTvat tyuv htjxs xXfjoov firjie emxXrj-

der Grenze desselben gegen das vibrige Phokis, qov [Demosth.] XLVI 22, vgl. Suid. und Bekk.

auf einem hohen Hugel unterhalb der 6 xaxox- anecd. 183, 26. Hermann-Thalheim Eechts-

Ti'joiog genannten Fekwand des Parnassos, also alt. 72. Hafter Die Erbtochter nach att. Eecht

wahrscheinlich an der Stelle des jetzigen Arachova, 60 43. [Thalheim.]

gelegen und benannt nach den heftigen Sturmen, Anepsia, Gattin des Victorinus, verheiratete

die von jener Fekwand herabzuwehen pflegten, ihre Tochter mit dem Sohne des Maximums, Wei-

ll. H 521 m. Schol. Strab. LX 423. Steph. Byz., cher in den letzten Jahren Valentinians I. bei Hofe

vgl. Ulrichs Eeisen in Griechenl. 130. 140. Viel- den beherrschenden Einfluss ausubte. Um 374

leicht identisch damit ist die in einer delphischen wurde sie auf Ehebruch angeklagt und hinge-

Inschrift (CIG 1688 , 34) erwahnte Oertlichkeit richtet, wobei sie mehrere der vornehmsten EOmer

'Avsfiaiai. [Hirschfeld.] mit in ihr Verderben zog. Amm. XXVHI 1, 34

—

Auemosa (f) 'Avsfiwoa), kleine Ortschaft im 35. 49—56. Symm. orat. IV 13. [Seeck.]
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'Avey/uZv jiatSeg. Auf diese beschrankte das Rh. Mus. VI 622; Griech. Gotterl. II 285 leugnet
attische Gesetz die nahere Verwandtschaft (ay/j- die Beziehung des Bildes auf die Erschaffung der
ozeia, s. d„ Isaios XI 2. 11. 12) und danaeh ist Pandora. [Jessen.]
auch in dem Erbgesetze bei [Demosth.] XLIU 51 "Avera heissen Bezirke, die einer Gottheit ge-
mit Eecht geschrieben worden fieiQt dvsyjicov weiht waren und deshalbunbebautbleibenmusaten.
xatdmv. Dass damit die Kinder der Geschwister- Poll. I 10: f) de averog &soTg yf\, yfj kga xal
kinder und Enkel des Oheims (consobrinorum ogydg. Harpokr. s. opydg. Hellad. bei Phot. bibl.

fiiii) , nieht die Vettern im zweiten Grade und 534 a. Bekker anecd. 287 ; vgl. Ael. n. an. XI 2.

Enkel des Grossoheims (sobrini) gemeint sind, hat VI. Pint. Perikl. 30. Uber diese heiligen Be-
Schoemann ad Is. 455 und Hermann Comp. 10 zirke Hermann Gottesdienstl. Altt.2 § 20, 10.
iur. domest. 26 bewiesen (vgl. Plat, Leg. XI 11. Schoemann Griech. Alt. s II 196f. Stengel
925a),_und dass xatdeg die Nachkommen iiberhaupt Griech. Kultusalt. 16f. [Stergel.]
und nicht bios die Kinder meint, hat Hermann "Avij&ov (avrjtov) s. Dill.
Zschr. f. d. Alt.-Wiss. 1840, 37 mit Eecht ange- Anetussa (Avyrovooa). Stadt Libyens, 'Avr\-

nommen; vgl. Buermann Eh. Mus. XXXII 376. xovaaoXog deren Bewohner (Steph. Byz.).
Grashoff De successione ab intestate 19. Cail- [Pietschmann.]
lemer Droit de succession 108. Hermann-Thai- Anexibie ('Avs^lri), Tochter des Danaos und
heim Gr. Bechtsalt. 59. Meier-Lipsius Att. einer Aithioperin, Braiit des Aigyptossohnes Ar-
Proc. 585. [Thalheim.] chelaos, Apollod. II 1, 5, 5. S. Aigyptos, Da-

Aneritai s. Aneiritai. 20naos. [Wernicke.]
Aneristos ('Avfewmg), Spartaner. 1) Vater Anextiomarus, Beiname des Apollo, auf einer

des Sperthias, Herod. "VII 134. in South Shields (unweit der Mttndung des Tyne)
2) Sohn des Sperthias, Enkel des Vorigen. gefundenen bronzenen Patera: Apollini Atiextio-

Er ging im J. 430 als Gesandter zum Perser- maro M. A. Sab., Ephem. epigr. VH 1162. Der-
konig, ward unterwegs von den Athenern am selbe vielleicht auf einem im Museum zu Le Mans
Hellespont bei Bisanthe ergriffen und in Athen beflndlichen Inschriftfragment [Apollinji Anex-
hingerichtet, Herod. VII 137. Thuk. II 67. [tiomaro]? He~ron de Villefosse Acad, des

[Mese.] inscriptions 9. Mai 1890 (Eev. arche'ol. 3. s. XVI
Aneroestns ('AvrjQosotog Polyb. II 22, 2. 123); vgl. Bull, monumental 1889, 583 (Eev. arch.

31, 2; 'AvrjQomTrjg ebd. 26, 5), Fiihrer der Gae- 30 a. O. 138 nr. 78). Eob. Mowat Bulletin histo-
saten im keltischen Kriege im J. 529 = 225 ; bei rique et arche'ol. de la Mayenne 2. ser. VI 1892,
Telamon geschlagen, totete er sich selbst, Polyb. 174ff. behauptet, auf der britannischen Inschrift
a. a, O. ; bei Flor. I 20 heisst es nach den Hss. sei zu lcsen Anextlomaro , unter Berufung auf
Ariovisto duce. [Klebs.] die anderweitig vorkommenden gallischen Namen

Anesaminehae (?). Beiname der Matronae auf Anextlus und Anextlatus (vgl. Holder Altkelt.
einer stark verwitterten Inschrift aus Zulpich (jetzt Sprachsch. s. v.). [Ihm.]
im Bonner Museum). Die Lesung des Namens ist Anforaria. Boset Anforaria, Stadt in Africa
nicht ganz sicher. Brambach CIEh 545. Hett- proconsularis, s. u. Boset. [Joh. Schmidt.]
ner Catal. d. Bonner Mus. nr. 57. Eh. Jahrb. Anfractus ist die Biegung der Strasse {via),
LXXXEH 142 nr. 258. Th. v. Grienberger40 welche bei der Strassengerechtigkeit (viaprivata)
Eranos Vindobonensis 261 vermutet einen galli- nach den XII Tafetn das Doppelte (16 Fuss) der-
schen Ortsnamen Anesamo (Anesamum). [Ihm.] jenigen Breite haben sollte, welcher fur eine

Anesiates, Bewohner einer Ortschaft bei Ber- solche Strasse in ihre- geraden Eichtung (in por-
gamo, CIL V 5203 vieanis Bro[manemibus?] rectum) erforderlich war. Dig. VIII 3, 8. VIII
Anesiatibus. Der Name scheint erhalten im Namen 6, 6. 1. Fest. p. 371. Varro de 1. 1. VII 15,
des Fundortes Nese (oder Anese). CIL V p. 557. der das Wort ab ambitu etjrangendo herleiten

[Thm.] will. Litteratur: Puchta Uber die Wegeservi-
'AvtjaCSavog, wie 'Avtjotdmoa Epiklesis der Go, tuten des rOm. Eechts, Abhandlungen nr. Ill 158.

Et
%
Magn. = Et. Gud. [Jessen.] 159. Elvers Die rfimische Servitutenlehre 394ff.

'Av?)oiSd>ga
, die Heraufsenderin der Gaben, 50 [Leonhard.]

Epiklesis a) der Demeter, Anon. Laurent. XI 3 Angaria. Dies ist der Name fur die lang-
(Schoell-Studemund Anecd. I 270, vgl. 277. samsten und sehwersten Wagen des offentlichen
282). Pint, quaest. ccnviv. IX 14, 4 ; vgl. Horn. Fuhrwesens. welche den Cursus clabularis bildeten
hymn, in Cer. 332. Ein Altar der Demeter A. (Cod. Theod. VI 29. 5, 1) und im Gegensatz zur
stand im attischen Demos Phlya, Paus. I 31, 4; schnelleren Pferde- und Maultierpost standen(Cod.
vgl. Toepffer Att. Geneal. 208. 219. b) Epikle- Theod. VHI 5. 16. 48. 62. 66. XII 12, 9); zu-
sis der Ge, Hesych. Etym. Magn. Schol. Arist. erst erwahnt im J. 320 (Cod. Theod. VHI 5, 4;
av. 971. Hesych. s. Ilarddga. Eustath. II. p. 1057, vgl. Zeitschr. f. Eechtsgesch. X 225). Sie wurden
47. Alkiphr. ep. I 3. c) Wie bei Ge die Epi- von Ochsen gezogen (Cod. Theod. VHI 5, 11) und
kleseis 'A. und IIavS<oea wechseln, so fuhrt auch 60 durften bis zu 1500 Pfund belastet werden (Cod.
auf einer Trinkschale aus Nola die von Hephaistos Theod. VHI 5, 28. 30). Sre wurden hauptsach-
und Athena geschmuckte Pandora den Namen lich fur den Transport der fiscalischen Giiter be-
['AJvrjoMgu. Abgebildet ist die Vase Gerhard nutzt (Cod. Theod. VHI 5, 16. 48); einzelne be-
Festgedanken anWinckelmann 1841. Lenormant- gleiteten auch den Zug der Heere, urn die Kranken
deWitte Elite ceramogr. Ill 44. EoscherMyth. aufzunehmen (Cod. Theod. VHI 5, 11. 45. Cod.
Lex. I 2058; besprochen ausserdem von Panofka lust. XH 50, 22); endlich wurde Privatleuten, di>-

Sitz.-Ber. Akad. Berl. 1838, 47. Jahn Arch. Aufs. im offentlichen Interesse reisten (Cod. Theod VHI
131. Klein Euphronios 248, 7. 251, 1 ; Welcker 5, 4. Amm. XX 4, 11. Zeitschr. f. Kirchengesch
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X 551), namentlich Gesandten (Cod. Theod. XII Teil, in mngekehrter Eeihenfolge und mit etwas

12, 9. Cod. lust. XH 50 , 22) , meist nur diese abweichenden Lesarten , auf p. 88 , 13—17 P.

langsamere Art der BefOrderung bewilligt. Die wiederkehren. Von den dort nicht wieder erwahn-

Tiere dazu, welche gleichfalls angariae heissen, ten ist Cubieumbilo (54, 9 P.) dem zwischen

wurden von den Grundbesitzern gestellt (Dig. L Anthemusias (jetzt Sarug) und Ichnai (jetzt Tell

4, 18, 21. 29. Cod. Theod. VHI 5, 21), soweit Khneze) am Flusse Bilecha (jezt Balikh) liegen-

sie nicht durch besondere Privilegien befreit waren den Kofifiiolfifii]Xa (var. KofifiiolfipriXa) des Isi-

(Cod. Theod. VI 23, 3. 4) ; doch sollen auch diese doros von Charax (Geogr. gr. min. 1 246), und Zara
nach einem Gesetze Theodosius H. in Kriegszeiten (54, 10 P.) entweder dem Av£a(>a (s. d.) des Pto-

keine Geltung haben (Cod. lust. XH 50, 21). LeolOlemaios (V 19, 3) oder dem ZaQayaQbia (s. d.)

liess im Orient den Cursus clabularis nur noch des Zosimos (III 15, 3) gleichzusetzen
,
gehOren

fur den Kriegsgebrauch und fur die Gesandten also ebenfalls an den Euphrat oder doch in seine

bestehen und iibertrug die Kosten von den Grund- Nahe. Auf der Tabula Peutingeriana (segm. XI
besitzern auf die Kasse des Praefectus Praetorio 4—XII 1 ed. Miller) ist nur eine Strasse mit dem
(Cod. lust. XII 50, 23). Vgl. Cursus publicus. Zielpunkt Spasirmcara eingetragen, deren Aus-

[Seeck.] gangspunkte einerseits Babylonia andererseits Se-

Angaris s. Augaris. leucia waren, und von der der Geogr. Eav. einen

Angarium. 'Ayyagtfiov nannten nach Herodot Teil der Stationen auf p. 53 , 7ff. P., allerdings

VHI 98 die Perser das Institut ihrer koniglichen vermischt mit denen einer anderen Strasse, ver-

Botenreiter , dessen Ordnung folgende war. Auf 20 zeichnet hat. Soil fiir die hier in Eede stehende

den grossen Heerstrassen waren in der Entfernung Stelle der Versuch gemacht werden, anstatt einer

von je einem schnellen Tagesritt Stationen (ayyaQO. nichtssagenden Aufzahlung von Namen ein Bild,

Bekker Anecd. I 212. Aisch. Ag. 269) angelegt, wenn auch nur in unsicherem und luckenhaftem

an denen Pferde und Boten (ayyapoi Bekker Anecd. Umriss , zu gewinnen , so ist von der Annahme
I 212. 325. Nicol. Dam. frg. 10, FHG IH 361) auszugehen, dass die Strasse, um die es sich

immer bereitstanden , um jede ankommende Bot- handelt, Ostlicher lag, als die auf der Tabula an-

schaft sogleich zu ubernehmen und bis zur nachsten gegebene , dass sie, in der Nahe der Grenze von

Station weiterzutragen, wo sie dann wieder abge- Babylonien und Susiane, das zwischen Tigris und

lost wurden (Herod, a. D. Xen. Cyr. VHI 6, 17). Pasitigris (jetzt Karun) sich ausbreitende und von

In der Kaiserzeit erhalt dann das Wort die Be-30Maqdisi (Bibliotheca Geograph. Arabic, ed. de

deutung einer erzwungenen, unentgeltlichen Trans- Goeje ni 419) als sabkha ,mit Salz impragnierter

portleistung fur den Staat oder die Gemeinde. So Boden' bezeichnete Gebiet durchschnitt. Mit dieser

richtct sich des Libanius Eede xcqI x&v ayyaQslwv Localisierung steht es im Einklang , wenn wir

(II 551 Eciske) gegen den Missbrauch , dass die den A. unmittelbar vorhergehenden Namen Imda
Baueni, welche nach Antiochia zu Markte kamen, (s. d.) durch eine leichte Anderung in Imba ver-

gezwungen wurden, bei der Euckkehr auf ihren bessern und hierin den Namen der elamitisch-

Eseln, Maultieren oder Kamelen den Bauschutt babylonischen Grenzstadt Bit-Imbi (Bit-Tm-bi-i)

der Stadt wegzuschaffen. Unter demsclben Namen ,Haus des Imbr (s. Asurbanipals , 668—626 v.

wird im 3. Jlidt. auch ein gesetzlicher Zwang zum Chr. , Annaleninschrift auf dem Eassamcylinder

Transport fiscalischer Giiter erwahnt, der aber40IV 123ff. V 1. 9. 48, wo ohne Bit, einfach Im-

wahrscheinlich nur ausserordentlicher Weise ein- bi-i. 66. VII 58 in Keilinschr. Biblioth. II 194ff.

trat. Er gait als Eeallast des Grundbesitzes, von u. Sanheribs , 705—681 v. Chr., Prismainschrift

der nur die Giiter der professores liberalium ar- auf dem Taylorcylinder IV 54 in Keilinschr. Bi-

tium und der Soldaten, solange sie im Dienst blioth. II 102 BU-Im-bi-ia ; vgl. auch Friedr.

waren, befreit blieben (Dig. XLIX 18, 4. L 10, 11). Delitzsch Wo lag das Paradies 324) erkennen.

[Seeck.] Und auf dieselbe Gegend wiirde sich auch das

Ange. 1) "Ayyq (var. "Ayxrj), Flecken der Sa- unmittelbar vor Spasinucaras stehende Tare (s.

chalitai an der Stidkiiste von Arabia Felix, Ptol. d.) beziehen lassen . wenn wir es in Verbindung

VI 7, 11; nach Sprenger Geogr. Arab. 124 viel- bringen mit der von Ptolemaios (VI 3, 5) er-

leicht mit Irrub (Arnub) zusammenzustellen. 50 wahnten susianischen Stadt Taoaidra (so Vatic.

[D. H. Miiller.] 191 ; Ammian XXIII 6, 26 et Arsiana ; s. Momm-
2) Stadt, die beim Geographus Eavennas (54, sen Herm. XVI 612, 2) oder TaQeiava (so B E

13 P.) an dritter St«lle vor Spasinucaras (s. u. Pal. 1) , die sudwestlich von Susa und nordOst-

Spasinu Charax) aufgefuhrt ist. A. sowie lich von Xdoa$ JlaairoS (Ptol. VI 3, 2) lag, auf

einige andere der dort vor Spasinucaras genannten nicht ganz halbem Wege von letzterem nach Susa,

Orte haben offenbar auf der vom Ravennaten ab- und die von Tomaschek (S.-Ber. Akad. Wien

geschriebenen Karte an oder auch in der Nahe CXXI 1890, VIH 83) mit dem heutigen Ahvaz

einer nach jener beruhmten Handelsstadt fiihren- (eigentlich Stiq al-AJwdx, d. h. ,Markt der Uxier")

den Strasse gelegen. Boweit es hier, bei den vielen auf dem linken Ufer des Karun (Pasitigris) iden-

fehlerhaft iiberlieferten oder anderweitig ganz un- 60 tificiert worden ist , allerdings mit vollstandiger

bekannten Namen, mOglich ist, eine Entscheidung Beiseiteschiebung der aus dem Langen- und Brei-

zu treffen, kann mit einiger Sicherheit behauptet tenabstande von Susa und Tareiana sich ergeben-

werden , dass die Eeihe der zu jener Strasse ge- den Entfernung zwischen beiden Stadten, wie es

horenden Stationen keinesfalls uber das an funfter scheint , wesentlich auf Grund einer hOchst an-

Stelle vor Spasinucaras (54, 11 P.) stehende fechtbarenEtymologie derLesart Tareiana (Naheres

Yctiopon (s. d.) hinausreicht. Vorher (54, 2 oder s. d.). Auch liesse sich fiir Tare auf Nahr-Tire

3—8 P.) sind Namen von Ortschaften einer langs ,Fluss oder Kanal des Tiraios' (Konig von Cha-

des Euphrat laufenden Strasse aufgezahlt, die zum racene , 1. Jhdt. v. Chr.) hinweisen , von dem,
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wahrscheinlich schon seit vorsasanidischer Zeit,
die daran gelegene Stadt und spater auch einer
der Kreise {kura) von Khuzistan (Susiane) den
Namen hatte (s. Ibn Khordadhbeh, 9. Jhdt.,
liber viarum et regnorum ed. de Goeje, Text 42,
Ubers. 31. Kpdama [Qudama], lOJhdt., ebend.
Text 242, Ubers. 183. Iaqut Geographisches
WCrterbuch ed. Wustenfeld IV 837); es lag einen
Tagemarsch von Ahvaz nach dem Tigris zu (s.

Bibliotheca Geograph. Arabic, ed.' de Goeje I 96.
H 178. Ill 419. Sprenger Die Post- und
Reiserouten des Orients 68f.). Was nun A. selbst
anbetrifft, so ist unter Ampe die Vermutung
ausgesprochen worden, dass es eine Entstellung
dieses Namens, und dieser nur ein alter Fehler
fur Agine, eine andere Form des Namens des
susianischen Dorfes Aginis (s. d.), sei. Die Iden-
tificierung von A. mit 'AfutTj-Ayivrj fiihrt an die
Lagune, in die sich noch zur Zeit Alexanders
der Tigris ergoss (s. unter Aginis und Tigris),
und an der auch das susianische Alexandreia (s.

unter Alexandreia Nr. 13), die Vorgangerin
von Spasinu Charax, zwischen den Miindungen
des Tigris und Eulaios (Karun) von Alexander an-
gelegt wurde. Es entspricht durchaus der gegen-
seitigen Lage von Aginis-Agine und Spasinu Cha-
rax, wenn beim Ravennaten A. vor Spasinuearas,
also mehr landeinwarts aufgefuhrt wird, denn Ale-
xandreia-Spasinu Charax ist ja offenbar in erster
Linie deshalb von Alexander gegriihdet worden,
weil durch das Wachstum des Euphrat - Tigris-
Deltas die Lagune, an deren Nordseite die alte
Hauptstadt Dur-Iakin sowie das derselbeu nicht
nur in Hinsicht auf den Namen (Aginis-Agine
= Iakin), sondern vielleicht auch Ortlich ent-
sprechende Aginis lagen, ausgefullt wurde, und
dieser Umstand eine Verlegung der Hauptstadt
des Gebietes am erythraeischen Meere in die un-
mittelbare Nahe der See als in hohem Grade
zweckmassig erscheinen lassen musste. Die Zuriick-
fuhrung von A. &\dAfimri-Ayiv>) steht somit eben-
falls in Ubereinstimmung mit der oben gegebenen
allgemeinen Localisierung der Strasse. an der
oder in deren Nahe A. , nach der gleich zu An-
fang gemachten Voraussetzung

,
gelegen haben

muss. Ist aber A. ein Fehler fur Ampe, so stellt
es sich mit Notwendigkeit zu einer anderen eben-
falls aus Ampe entstandenen fehlerhaften Form,
zu dem Namen der Stadt Ange (s. d. und unter
Aginis und Ampe), die in der Kosmographie des
Iulius Honorius (5. Jhdt. nach Chr.) an den per-
sischen Meerbusen, an die Mundung des Tigris,
gesetzt wird (Geogr. lat. min. ed. Riese 30 u. 26,
abgeschrieben in der dem Aethicus beigelegten
Kosmographie, ebd. 74. 76j. Beide Verderbnisse
des Namens Ampe weisen offenbar auf eine ge-
meinsame Quelle hin, und diese kann nur die-
jenige Recension der romischen Weltkarte ge-
wesen sein, aus welcher die von Iulius Honorius
und dem ravennatischen Geographen benutzten
Karten geflossen sind. In ihr muss das herodo-
tcische Ampe bereits fehlerhaft wiedergegeben
sein, ob in der Form A. oder Auge, lasst sich na-
turlich nicht mit Sicherheit sagen. Zu beachten
ist, dass wenn A. und Auge mit Recht als Ent-
stellungen von Ampe gefasst werden, die Ein-
tragung des Namens in die Karte auf Grand einer
nnnuttelbaren oder mittelbaren Benutzung Hero-

dots erfolgt sein muss. Darauf weist auch die
Art und Weise, wie Auge bei Iulius Honorius er-

wahnt wird (Geogr. lat. min. ed. Riese 30 : cur-
runt [sc. Ghrysorroas et Tigris] ad Auge oppi-
dum, quod est in sinu Persieo). Es ist wie
Ampe bei Herodotos die Stadt am persischen
Meerbusen (im xfj 'Egv^gfj xaho/.isvrj dcddooy),
dort gelegen, wo der Tigris in denselben mundet
(jiaQ rjv Tiygrjg noxa/xog nagaggeaiv sg ftdXaooav

10 if<'et)- So war es augenscheinlich auch auf der
Karte eingezeichnet. Aus einem Itinerar konnte
der Name nicht entnommen sein; das hatte ihn
in der Form Agine oder in einer daraus direct
entstandenen Corruptel enthalten. Stand der
Name aber einmal auf der Karte, so lag es nahe
genug, ihn durch einen Strich mit dem zunachst
gelegenen Strassenzuge, eben dem, dessen Stationen
in der hier besprochenen Stelle des Ravennaten
wiedergegeben sind, zu verbinden. [Andreas.]

20 Angeae ('Ayystal ?), eine nur von Livius (XXXII
13) erwahnte Ortschaft im sudlichsten Teile der
thessalischen Landschaft Thessaliotis, nahe der
Grenze der Dolopia, von den Aetolern im J. 198
v. Chr. erobert, unweit der Xynias, also wahr-
scheinlich beim jetzigen Kaitsa oder Rendina.
Lolling Hellen. Landesk. 153. [Hirschfeld.]

Angele ('AyysXj), mittelgrosser attischer Demos
dor Phyle Pandionis ; im tistlichen Teil der Land-
schaft gelegen, vermutlich nordwarts von Myr-

30rinus (Merenda), nordOstlich von Markopulo, wo
sich rnn die Kirche H. Trias herum noch heute
der Name Angelisi erhalten hat. Grabinschrift
mit dem Demotikon aus derselben Gegend iiber

Spata nach Athen gelangt, Athen. Mitt. XII 91
nr. 41 ; vgl. Kart. v. Attika, Text in—VI 11.

[Milchhoefer.]

Angelia ('AyyeXla), ,die Botschaft', personifi-
ciert als Tochter des Hermes bei Pind. 01. VLTI
107. [Wernicke.]

40 'AyyeXiacpogoi s. Agentes in rebus.
'AyyeXtxy, ein enthusiastischer Tanz , ogxyoig

xtg xoQoiviog (Hesj'ch.), vgl. Athen. XIV 629 E.
Der Name ist mit ayyekog zusammengestellt worden
(Poll. IV 103: to he ayyehxov IfiifieTxo oyjifiaxa
dyyklmv) und Meursius hat an das Epigramm auf
den Pantomimen Xenophon von Smyrna erinnert,
welcher Kd&fiov xd jidgijfia yogevfiaxa xaiw d<p'

vlrjs ayyelov eviaxcov lyvskdxrjv didowv darstellte
(Anth. Planud. IV 289 = Adesp. 353 Jacobs),

50 schwerlich mit Recht. Zur Charakteristik der d.

kann das abfallige Urteil dienen, das Lukian de
saltat. 34 im allgemeinen fallt iiber IxeTvo xo
<S>gvyiov xtjg 6gyjjoco)c ciSog xo xagoiviov xai avfi-

noxixov ftsxd /liftr); yiyvdfievov, dygoixatv noXXdxig
xgos av'/.rjfia yvvaixtlov ogyov/uevwv aipodgd xai
xaftaxtjgd jirj&rjjj.axa xai vvv hi xaig aygoixiatg fcrt-

nold^ovza. [Reiseh.]

Angelion ('Ayytklmv) und Tektaios, die Kiinst-

ler des Kultbildes des Apollon auf Delos, das auf
60 der einen Hand die Chariten, in der anderen den

Bogen Melt, Paus. II 32, 4. IX 35, 2. Plut. de
mus. 14. Uber Nachbildungen dieser Statue auf
attischen Milnzen s. Furtwangler Arch. Ztg.

XL 1882, 331. Athenagoras 14 schreibt ihnen auch
die Statue einer Artemis zu. In dem Stemma
der sog. Daidaliden erscheinen sie als die Schuler
von Dipoinos und Skyllis und Enkelschuler des
Daidalos, sowie als die Lehrer des Kallon von
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Aigina, Paus. a. a. O. C. Robert Arch. March.

3ff [C. Robert.]

Angellae, Station des Itinerars (Angellas

die Hss., wohl ad Angellas; eine alte Pariser Hs.

hat ad Gemellas) 412, 2 an der Strasse von Cor-

duba nach Gades in Hispania Baetica zwischen

Anticaria und Ipagrum; die Lage ist nicht er-

mittelt. [Hiibner.]

Angelos {"Ayyelos). 1) Epiklesis der Artemis-

Hekate in Syrakus, Hesych. Nach Sophron (Schol.

Theokrit. II 12) war A. eine Tochter des Zeus

und der Hera, den Nymphen zur Erziehung iiber-

geben ; herangewachsen, stahl sie die Salbe, welche

ihre Mutter zu gebrauchen pflegte, und schenkte

sie der Europa. Als Hera sie dafur bestrafen

wollte, fluchtete sie zuerst in das Haus einer Woch-

nerin, dann zu einem Leichenzuge. Nunmehr liess

Hera von ihrem Zorn ab, A. ward von den Kabiren

am acherusischen See gereinigt und hat seitdem

(wie Artemis-Hekate sowohl mit den WOchnerinnen

als) mit den Verstorbenen und der Unterwelt zu

thun, vgl. Preller Griech. Myth.* I 324. Der

Name A. scheint auf die alte Aufgabe der GOttin

hinzuweisen, zwischen Unterwelt und Oberwelt zu

vermitteln; ahnlich heisst Hermes ayysXog 0sq-

os<povf]g, Kaibel Epigr. Graec. 575. [Jessen.]

2) Beiname des Iuppiter auf einer aus den

Jahren 176—180 n. Chr. stammenden Granitsaule

zu Ostia : I(ovi) Ofptimo) Mfaximo) Angelo He-

liop(olitano) pro salute imperatorfumj Antonini

et Comrnodi Augg. Oaionas d. d., CIL XIV 24.

Nach G. Wolff (Arch. Ztg. XXV 55) hat auf

die Benennung A. chaldaeischer Gestirndienst ein-

gewirkt. Auch Hen z en (Ann. d. Inst. 1868,

136) erklart ihn aus dem Synkretismus der orien-

talischen Religionen. Angelus Bonus heisst auf

dem Bilde eines GrabgewOlbes von der Via Appia

eine dienende Gottheit, die eine Frau Namens

Vibia durch ein gewolbtes Thor hereinfuhrt, OIL

VI 142d. [Aust.]

3) Tyrann von Thessalien, Plut. de Herod,

malign. 21. [Kirchner.]

Angelmn s. Angulus.
Angenidas ('Ayyevtdag) , spartanischer Ephor

im 7. Jahre des peloponnesischen Krieges, Xen.

hell. II 3, 10. [Kirchner.]

Anger (oder Angeris), bei Greg. Tur. vitae

patrum XVIII Name eines Flusses , der spater

Endria, heute Indre (Nebenfluss der Loire) heisst.

Als der namliche gilt der beim Geogr. Rav. IV

40 p. 298 genannte Aleve. Nach Desjardins

GCogr. de la Gaule IV (Paris 1893) 201 soil Ahre

der Allier sein, dagegen Ieara (Geogr. Rav. a. O.)

Tlndre (?). P^m.]

Angerona, eine ihrem Wesen nach ratselhafte

rOmische GOttm, fiber die uns folgendes thatsach-

liche Material vorliegt. Nach Angabe der augu-

steischen Kalender wurde zu ihren Ehren am

21. December das staatliche Fest der Divalia oder

Angeronalia gefelert; an diesem Tage brachten

ihr alljahrlich die Pontifices ein Opfer dar und

zwar in dem an der Westseite des Palatin nahe

der porta Romannla (Varro de 1. 1. V 164. Fest.

262; vgl. Richter in Iw. Mullers Handbuch

III 751, dazu den Plan vom Palatin A) gelegenen

Heiligtume der Volupia (fast. Maff. CIL I p. 307.

fast. Praen. CIL I p. 319. PHn. n. h. Ill 65.

Macrob. I 10, 7 ; Varro de 1. 1. VI 23 nennt als

Kultlocal die euria Aeeuleia), wo A., den Finger

an den verbundenen und verschlossenen Mund
legend, bildlich dargestellt war (Macrob. 1 10, 8.

9. IE 9, 4. Plin. Ill 65. Solin. I 6). Auf der

Grundlage dieser Thatsachen haben alte und neue

Erklarer ihre Vermutungen aufgebaut. Von der

Etymologie des Wortes ausgehend, sah Verrius

Flaccus (Macrob. I 10, 7) in ihr eine von Angst

und Sorgen erlosende GOttin, wahrend Iulius Mo-

10 destus (Macrob. I 10, 9. Fest. ep. 17) den Namen
mit angina in Verbindung brachte, einer braune-

artigen Krankheit, von der die ROmer durch ein

Gelubde an die A. genesen seien. Durch die

eigenartige Darstellung der GOttin und ihre Be-

ziehung zu Volupia sollte nach Masurius Sabinus

(Macrob. 1 10, 8, ahnlich Hartung Rel. d. ROm. n
247) darauf hingedeutet werden, dass Geduld und

standhafte Ertragung des Schmerzes nicht nur zur

Befreiung von demselben, sondern auch zur Freude

20 und zum Gliicke fuhre. Eine andere Erklarung

giebt Plinius (a. O.), welcher berichtet, die Ver-

ehrung der A. sei deshalb in Rom eingesetzt

worden, damit der geheime Name Roms nicht

bekannt gemacht wurde, ja nach Macrobius (III

9, 4) ist A. selbst die Schutzgottin von Rom,

die durch die Gebarde des Stillschweigens sich

als die Huterin des iiber dem Namen der Stadt

Rom waltenden Geheimnisses kund giebt. Auf

einem Missverstandnis beruht wahrscheinlich die

30 Angabe des Gloss. Labb. p. 12: Angeronia n

tieog xijg [SovXijg xai xaigwv. Die Bedeutung der

zeitlichen Lage des Festes fur die Begriffsbestim-

mung der GOttin haben Preller (Rom. Myth.

113 36f.) und Mommsen (CIL I p. 409) in den

Vordergrund gestellt. Wegen der unmittelbaren

Nahe der den Erdgottheiten geltenden Feste der

Saturnalia. Opalia, Larentalia erklart jener die A.

fur eine der Ops, Acca Larentia und Dea Dia

verwandte Gottin der romischen Stadtflur ; M om m-

40 sen dagegen halt sie, da die Angeronalia in die

Zeit der Wintersonnenwende fallen, fur eine Gottin

des neuen Jahres und leitet den Namen her ab

angerendo = and xov dvayegeo&at xov fjhor. Eine

Deutung, die auf die Fragen nach der Etymo-

logie, nach der Darstellung der A. und ihrer Ver-

bindung mit Volupia, sowie nach der Lage des

Festes eine allseitig befriedigende Antwort zu

geben vermechte, ist bisher noch nicht gefunden

worden. Auch die Meinung friiherer Gelehrten,

50 dass in einer Anzahl von Denkmalern, die eine ge-

wisse Ahnlichkeit mit der Statue in saeello Volu-

piae aufweisen, Abbildungen der A. erhalten seien,

hat sich als irrtumlich herausgestellt (Letronne

Revue archeol. IV 130f.) , da dieselben teils als

blosse Amuletfiguren. teils als Werke griechischen

Ursprungs, teils als Producte moderner Falschung

erkanntsind; vgl. Wissowa in Roschers Myth.

Worterbuch I 350. [Aust.]

Angeronalia s. Angerona und Divalia.

60 Angila, Ort in Lucanien, Geogr. Rav. IV 32.

34, s. Annicia.
r

[Hulsen.]

Angiopolis s. 'Ayxvgtiv noXig.

Angiportns (und angiportum), eine enge

Strasse, Nebenstrasse , = vievs (Vitr. I 6), im

Gegensatz zu platea, ria (Bell. Alex, n 4. Cic.

de div. I 69). In der KomOdie haben die Hauser

den hinteren Ausgang durch den Garten auf den

A., Plaut. Asin. 741 ; Most. 1045. Der A. kann
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Sackgasse sein, doch liegt dies nicht in dem Worte,
iat vielmehr an manchen Stellen ausgeschlossen,

Ter. Ad. 578; Eun. 845. Apul. Met. m 2; auch
Dig. L 16, 59 hat A. nicht diese Bedeutung. tjber

A. als Sackgassen in Pompeii s. Nissen Pomp.
Stud. 542. 562 ; dieselben hatten im ganzen den
Zweck, den nur mit der Front an die Strasse stossen-

den Hausem ein Posticum zu ermOglichen. Uber
die Form des Wortes und die unklare Etymologie
G. Landgraf Arch, fur lat. Lexikogr." V 139.

191. Bugge Jahrb. f. Phil. CV 91. [Man.]

Angisciri, hunnische Volksabteilung nnter
der Herrschaft des Dintzic, Sohnes des Attila,

lord. Get. 53 zum J. 468. [Tomaschek.]

Angites {'Ayyhijg), Nebenfluss des Strymon in

seinem Unterlauf (Herod. VII 113, der die Land-
schaft Phyllis tun das Pangaion niirdlich bis da-

liin ausdehnt). Jetzt der reiche Bach von Bunar-
baschi Angista, der von Norden nach Siiden, west-

lich an Philippi voriiber, allerdings in den See
Kerkinitis geht , welchen der Strymon kurz vor

seiner Miindung durchfliesst. Leake N. -Gr.
IE 183. Vgl. Heuzey-Daumet Mace'doine 106
und Plan A ; diese setzen ihn gleich dem Gangas-
Gangites bei Appian. bell. civ. IV 106f. Cass. Dio
XLVH 47. [Hirschfeld.]

Angitia, Gettin der Marser, die am Fuciner

See einen heiligen Hain (nemus Angitiae Verg.

Aen. VII 759, offlciell jedenfalls Lueus Angitiae,

daher die Lueenses Plin. n. h. Ill 106, heute

Luco, vgl. Mornmsen CIL IX p. 367) besass;

aus ihm stammt die Inschrift CIL IX 3885; als

eine Mehrheit von Angitiae begegnet die Gott-

heit bei den benachbarten Paelignem (Sulmo, CIL
IX 3074), und auch die di Aneites einer Inschrift

von Furfo im Vestinerlande (CIL IX 3515 Dis
Aneitibufs BJusutranorum u. s. w.) gehOren wohl
in denselben Kreis; dagegen ist die Deutung der

Anagtia diiviia auf einem Goldring von Aesernia

(Zvetaieff Inscr. Ital. infer, dial. nr. 107) auf

A. (Buecheler Eh. Mus. XXXVII 643f.) un-

sicher. Uber das Wesen der Gottiu ist genaueres

nicht bekannt. Da die Marser als der Kriiuter-

kunde und namentlich auch des Sclilangenzaubers

machtig bekannt waren (Verg. Aen. VII 750ff.

Sil. Ital. \'III 495ff. u. a.) , so bezog man die

Wirksamkeit der Gottin hierauf und leitete ihren

Namen bald von unguis ab (wie die schlechte

Schreibung Anguitia in einem Teile der Hss.

zeigt), teils davon quod eius carminibus serpen-

tes angerent (Serv. Aen. VII 750). Die helleni-

sierende Sage brachte sie darum mit der Zauberin

Medea zusammen, mit der man sie teils identi-

ficierte (Serv. a. a. O.), teils in der Weise ver-

band, dass A. als Tochter des Aietes und Sehwester

der Medea und Circe angesehen wurde (Cn. Gel-

lius [vgl. H. P e t e r Hist. Rom. reliqu. p. CCXXXXII]
bei Solin. 2. 28f. ; welcher von beiden Versionen

Sil. Ital. VIII 498 folgt, ist aus der Bczeichnung
der A. als Aeetae proles nicht zu erkennen).

[Wissowa.]

Angitiae Incus s. Lucus Angitiae.
Angitula, kleiner Kustenfluss im Bruttier-

lande , miindet zwischen Turres und Nicotera in

den Sinus Hipponiates (Itin. Ant. p. 106), noch
jetzt Angitola ; der Name verderbt in Agello beim
Geogr. Rav. IV 32 p. 263 P., Angila bei dems.
IV 34 p. 278 P.: das richtige Angitula hat a. d.

St. der Auszug des Guido (p. 482 Parth.) erhalten

;

s. auch Annicia. [Hiilsen.]

Anglii oder Angli (Ayysdoi Ptolem. II 11, 8;
"Ayydoi Prokop. b. Goth. IV 20 p. 560 Bonn.),

werden zuerst von Tacitus Germ. 40 genannt zu-

sammen mit den Eeudigni, Aviones, Varini und
anderen Stammen des inneren Germaniens. Dare
Wohnsitze lassen sich nicht genauer bestimmen.
Ptolemaeus neimt sie in der Reihe der Sueben-

lOvolker und setzt sie etwa an die Mittelelbe Ost-

lich von den Langobarden. Zeuss (Die Deutschen
153) legt die Stammsitze dieses spater durch die

Eroberung von Britanmcn beriihmt gewordenen
Volkes ,um die untere Saale langs der Elbe etwa
bis uber die Ohre hinab'. Spater riickten sie

wohl noch mehr nach Norden vor (nach Schles-

wig). Vgl. auch C. Miiller zur Stelle des Pto-

lemaeus I 1 , 258. Much Deutsche Stammsitze
52f. Uber die spateren Zeugnisse und die wei-

20teren Schicksale des Volkes s. Zeuss a. 0. 495.

Schwerlich steckt ihr Name auch in dem Pro-
vinzenverzeichnis des Codex Veron. XHI 13 (S ee ck
Notit. dign. 251), zwischen den Amsivarii und An-
grivarii; ubcrliefert ist Angri (C. Miiller a. 0.

259). [Dim.]

'Ayyo&rjnn , eiu hiilzernes , ehemes oder sil-

bernes Gestell , um Amphoren , die wegen ihrer

Form sonst nicht stehen konnten, aufzustellen

;

es war dreieckig, mit der erforderlichen Offnung
30 in der Mitte; nach Athen. V 210 c in Alexandria

iiblich. Die Grammatiker zweifelten, ob die bei

alteren Schriftstellern (Lysias, Kallisthenes , Me-
gasthencs , Daimauhos bei Athen. IV 153 e. V
199 c— f. 210a. b. Harpocr. s. syyv&^xr/) vorkom-
mende eyyvdijxt] mit a. identiseh sei; Athen. V
210 c. Bekk. Anecd. 245, 25. Etym. M. s. eyyv-

&}']xij. Dieselbc crscheint zwar in den angefiihrten

Stellen eher als ein Untersatz fur metallene Kra-
tere , Kessel , rgvji/.ia , auch fur mehrere Gefasse

40 (vgl. auch Schol. Clem. Al. p. 122 KL). Dass aber

solchen Prachtgeraten auch ein einfacheres Haus-
gerat fur Amphoren entsprach, wird bezeugt durch
das rOmische incitega, machinula, in qua con-

stituebatur in eonvivio vini amphora, de qua sub-
inde deferrentur rina (Fest. ep. 107); dies ist

die d. , wahrend der Name nur von iyyviMjxt]

kommen kann; in der Quelle des Festus stand
vielleicht oder sollte stehen incuteca oder ingu-
teca (Jordan Krit. Beitr. 72). Die Litteratur

50 uber incitega bei S a al fe 1 d Tens, italogr. s. v. ; da-

zu Keller Lat. Volksetymologie 82. Das unver-

standliche iyyvdrjxtj ist, obwohl als alter bezeugt,

doch wohl nur eine Entstellung von d. Ahnliches

bezeichnen vxoxoarrioiov, vxoxoaTrjotbiov, exiota-

7ov. Abbildungen derartiger Vorrichtungen Pas-
seri Lucern. II 99. MalmusiMus. Lapid. Moden.
LXIV (vgl. Heydemann Mitteil. aus d. Antiken-

samnil. in Ob.- u. Mittelitalien 51. 2). Bursian
Aventicum 10, Taf. XII 9. Smith Diet, of gr.

60 and rom. ant. s. incitega. Auf einem pompeia-

nLschen Bilde (Not. d. Scavi 1882, 322) Lst eine

Amphora mit einem Strick an einem Geriist von

Staben befestigt. [Mau.]

Angrivarii ('AyygiovdQioi), deutsches Volk auf

beiden Seiten der Weser, nordostlich von den Che-
ruskern, von diesen durch einen Grenzwall ge-

schieden (Tac. aim. H 19). Dass sie auch auf

dem linken Weserufer sassen, folgt aus Tac. aim.
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II 8. Dieselben Wohnsitze haben sie auch noch

bei Ptol. IT 11, 9. Einen schnell gedampften Auf-

stand im J. 16 n. Chr. abgerechnet (Tac. ann.

II 8. 22) waren die Angrivarier den Romern be-

freundet (Tac. ami. EL 24). Germanicus trium-

phierte de Clwruseis, Ghattisque et Angrivariis,

quaeque aliae nationes usque ad Albim eolunt

(Tac. ann. II 41). Spater (Tac. Germ. 33) sollen

sie ihre Grenzen siidwarts erweitert haben, indent

suchen, ist gleichfalls unmoglich. Die Distanzen

des Itin. Ant. Ostia Aterni— mp. XVI— An-

gelum— mp. X—Ortona sind durch einen Zahlen-

fehler entstellt; schreibt man statt mp. XVI viel-

mehr mp. VI, so kommt die (auf der Tab. Peut.

erhaltene) wahre Distanz mp. XVT fur Pescara-

Ortona heraus. Danach ware A. beim heutigen

Francavilla al Mare zu suchen. [Hiilsen.]

"AyyovQov oQog, nach Apoll. Rh. IV 321 ein

sie in Verbindung mit den Chamaven uber die 10 fabelhaftes Gebirge am unteren Istros, nahe dem

siidlich wohnenden Bructerer herflelen und sich --'-'-- ^-.i.-.-'- — -»v. ^ a* »T.oi„

eines TeilesihresLandesbemachtigten. Aberdieser

Bericht scheint zum mindesten iibertrieben und

die Stellung dieser Volker jedenfalls nur voriiber-

gehend (vgl. Zeuss Die Deutschen 93. 108). Dir

Name erscheint ferner in dem Provinzenverzeich-

nis des Codex Veronensis XIII 13 (SeeckNotit.

dign. 251) unter den gentes barbarac quae pullu-_

laverunt sub imperatoribus : Aixgri Angrivarii

oxojisloe KavXiaxoe, wo sich der Strom gabeln

soil. [Tomaschek.]

Angnstia (Ptolem. in 8, 4), Ortschaft im
Ostlichen Teile von Dacia nahe dem Alutas an

dessen Oberlauf ; wenn nicht ein Name dakischen

Ursprungs, als lateinisch angustiae zu fassen und

gleich Stenarum Tab. Peut., Caput Stenarum

Geogr. Rav. IV 7, demnach im Rothenturmpass

zu suchen. [Tomaschek.]

(vorangehen^ die Amsivarii, es folgen Flevi und 20 AngnsticlaTins(aTsvoo^offArrian.diss^Epict,

TWw±P.ri\ Zweifelhaft ist. ob auch in der Notit. II
"' "" -"<'--- ^--•" m- l- ~l — n.

Brueteri). Zweifelhaft ist, ob auch in

dign. or. V 59 statt des uberlieferten
_

Angle-

varii zu lesen ist Angrivarii (oder Amsivarii?,

Zeuss Die Deutschen 495 Anmerk.) und ob sie

oder die Amsivarii in den Vapii Varii der peu-

tingerschen Tafel zu suchen sind (Mullenhoff

Deutsche Altertumsk. m 216. 314f. C. Mtiller

Ausg. des Ptolem. II 1, 260. Much Deutsche

Stammsitze 222). Spater spielen sie unter dem

_ 24, 12 und Gloss. Cyrill.) bezeichnet im Gegen-

satz zu latielavius (^/.azvarj/zog) denjenigen, der

nur einen schmaleren Purpursaum (elavus, a. d.)

an der Tunica zu tragen berechtigt ist, als dem
senatorischen Rang zukommt, also den Ritter.

Am hauflgsten werden a. (z. B. Suet. Otho 10) und

latielavius (s. d.) zur Differenzierung der sonst for-

mell nicht unterschiedenen Kriegstribunen ver-

wendet, aber bios letzterer Terminus wirklich ti-

Namen Aneern (Angrarii) im Sachsenbunde noch 30 Mar. z. B. auf Inschriften. Das alteste Zeugma

eine bedeutendere Rolle (Zeuss a. O. 391). Im *•- '- - -'- -'—- *—"> ^+^>—
'
™"

Allgemeinen vgl. auch Mullenhoff in Haupts

Zeitschrift IX 226ff. [Bun.]

Angros, ein Fluss, der nach Hdt. IV 49 aus

Illyrien kommt und sich im nediov TQi$alhx6v

mit dem Brongos (= Margos, jetzt Morawa) ver-

einigt, worauf der vereinigte Strom dem Istros

zufliesst ; also die serbische Morawa mit dem Ibar

;

zu A., von Wurzel ong- ,salben, streichen, schnell

dahinfahren' vergleicht sich armenisch andxrew A0

,Regen', lateinisch imber (vgl. Umbro), griechisch

ouPqos. [Tomaschek.]

Angniensis, Ethnicon einer Stadt, deren Bi-

schof an dem Religionsgesprach zu Carthago im

J. 411 teilnahm, s. Harduinus act. cone. I

1080 B. Da derselbe sich zuerst durch den Bi-

schof von Musti in Numidien (nicht zu verwechseln

mit dem in der Proconsularis gelegenen, heute

Hr. Mest) vertreten liess, so suchen Hardouin

filr den angustus elavus, dessen Entstehung wohl

mit den Bemuliungen, die beiden vornehmen Stande

zu trennen, zusamnienhangt und daher kaum aber

das 7. Jhdt. der Stadt zuriickreicht, bietet Mae-

cenas, qui (Veil. II 88) vixit angusti elavi fine

contentus. [Kubitschek.]

Angyleia , Oertlichkeit auf Bhodos, in einer

Inschrift aus Embona am Nordhang des Atabyros,

drei Stunden von Kameiros, Bull. hell. TV 139.

[Hirschfeld.]

Ani s. Anisus.
Aniana ('Avlava Ptol. V 18, 5), Ort im nord-

lichen Mesopotamien am Euphrat. [Fraenkel.]

Anianus. 1) Anianos (oder Annianos), ale-

xandrinischer MOnch, mit seinem von ihm reich-

lich beniitzten Zeitgenossen Panodoros einer der

einflussreichsten christlichen Chronographen. 412

hat er seine Ostertafeln — mit geschichtlichen

Notizen— vollendet ; er gebraucht den 532jahrigen

und M orcelli iene mit Wahrscheinlichkeit in der 50 Ostercyclus und setzt die Incarnation thnsti in

Nachbarschaft von Musti. [Joh. Schmidt,

Angnlis, Fluss in Guasconia beim Geogr. Rav.

TV 40 p. 298, heute l'Anglin, Nebenfiuss der Gar-

tempe (de"p. Indre). Desjardins G^ogr. de la

Gaule IV 201. [Ihm.]

Angnlns ('Ayyo/.og Ptol. Ill 1 , 59 ; Angelum

Itin. Ant. 313 ; EinwohneT Angulani, Plin. n. h.

in 106), Stadt der Vestiner in Samnium zwischen

der Miindung des Aternus und Ortona. Die ge

das J." 5500 der Welt . iibrigens auf denselben

Tag (25. Marz) mit Schopfung und Auferstehnng.

Er ist eine Hauptquelle fur Georgios Synkellos—
durch den allein wir Genaueres fiber ihn wissen

(p. 61, 3. 62. 2 Bonn.) — vorher schon fur Joh.

Malalas und spater selbst fur syrische und arabische

Chronisten. Vgl. Gelzer S. Iul. Africanus u. die

byzant. Chronographie , besonders II 189ff. und

Bratke Neue Jahrb. f. deutsche Theol. 1892,

wohnliche, auf angeblicher Namensverwandtschaft 60 110—154.

beruhende Identificierung mit dem nordlich vom

Aternus in Picenum gelegenen Civita S. Angelo

hat Mornmsen CIL LX p. 316 mit Recht zu-

riickgewiesen (der Versuch Mullers zu Ptol. a.

a. O., dieselbe durch eine Umstellung im Itinerar

zu stutzen, ist verfehlt); aber seine eigene Ver-

mutung, A. sei in dem 7 Km. westlich von Ater-

num (Pescara) gelegenen Stadtchen Spoltore zu

2) Anfn'ijianus , diaeonus Celedensis (wo?)

nach Hieron. epist. 143, 2 (vom J. 419), der mit

diesem Kirchenschriftsteller wegen seines — halb

versteckten — Pelagianismus in litterarischer

Fehde lag. Er muss auch der Synode von Diospolis

415 beigewohnt haben. Alles spricht filr seine Iden-

titat mit dem A., der Homilien von Chrysostomos,

vor allem 7 de laudibus Pauli und die Homilien
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in Matthaeum, ins Lateinische iibersetzt hat, tin, am Tiber gelegen. Die Hss. des Curiosum
iibrigens mit ungewohnlichem Geschick. Den — haben die Variante horrea Anicetiana. Sonst
unvollstandig erhaltenen — Ubersetzungen hat sind sie unbekannt, Eeste nicht nachzuweisen.
er je einen Brief an Euangelus und an Orontius [Hulsen.]

(beide Pelagianer) voraufgeschickt. Gesammelt Aniciorum yilla. Das Itin. Ant. 61, 2 nennt
liegt seine Hinterlassenschaft nur in einer der Casas villa Aniciorum als Station a«i der tri-

Chrysostomosausgaben vor, der Morelliana t. II. politanischen Ktistenstrasse, 26 Millien westlich
V. VII; am besten orientiert Tiber ihn Scho'ne- von Sabrata und 31 Ostlich von Fisida vicus (=
maun Biblioth. hist.-liter. patrum lat. II 473 Pisida munieipio Tab. Peut. VTI 1. 2).

—480. [Jiilicher.] 10 [Jon- Schmidt.]

3) A. beglaubigte die Richtigkeit der amt- Anicium, Ort im Gebiet der Vellavi (ad lo-

lichen Abschriften des Breviarium Alarici mit der cum quern Anicium vocitant) bei Greg. Tur.
Formel : A. vir spectabilis hunc codieem de Theo- hist. Francor. X 25 ; das heutige Pny en Velay
dosiani legibus atque setitentiis iuris vel diversis (Haute-Loire). Der Name hat sieh erhalten im
libris electum, Aduris anno XXII eo regnante, Namen des Berges (Mont Anis), an welchem Puy
edidi atque subscripsi, Vgl. die auetoritas Ala- liegt. Derselbe Name auf merowingischen Mtinzen

;

rid regis vor dem Breviarium und Haenel in vgl. Holder Altkeltiseher Sprachschatz s. Anici-
seiner Ausgabe der Lex Horn. Visigoth, p. VIII, acus. A. Longnon Geogr. de la Gaule au Vie
woselbst altere Litteratur. [Hartmann.] siecle (Paris 1878) 533. [Ihm.]

Aniarakai ('Anaodxat) , Name eines Volkes, 20 Anicius. Das Geschlecht stammte aus Prae-
das Polybios (V 44, 9), in seiner dem Berichte neste, wie ausser M. Anicius Nr. 4 (vgl. Q. Ani-
iiber die EmpOrung des Molon gegen Antiochos ITI. cius Nr. 5) zahlreiche praenestinische Inschriften

den Grossen eingefiigten Beschreibung Mediens, aus republikanischer Zeit beweisen , z. B. CLL
unter den die nOrdlichen Teile dieses Landes be- XIV 2847. 2882. 3051—3057; noch um das J.

wohnenden Stammen, neben den Delymaiern (s. u. 380 n. Chr. ist in Praeneste dem Anicius Auche-
Elymaioi), Kadusiern (s. d.) und Matianen (s. d.) nius Bassus (Nr. 30) restitutori generis Anicio-
auffiihrt (za <5' ijcl rag agxrovg amijg rsrgafi- rum eine Inschrift gesetzt, ebd. 2917. Wahrcnd
fiiva fiEgt] xegiexszat fisv 'E/.vftat'oig xai roTg 'Ana- der Bepublik tritt das Geschlecht, obwohl jeden-
odxaig, hi 8s KaSovaioig xat MaxiavoXg). Bereits falls seit dem 2. Jhdt. v. Chr. zur Nobilitat ge-
Lucas Holstenius (Notae et castigationes po-30h0rig, wenig hervor und hat nur einen Consul
stumae in Steph. Byz. 'Eihixd, Lugdun. Batav. (Nr. 15) gehabt, zu hohem Glanze gelangte es in

1684 p. 34) hat erkannt, dass die A. identisch der Kaiserzeit.

sind mit den bei Strabon (XI 507. 508. 514) er- 1) C. Anicius, familiaris (Ciceronis), vir om-
wahnten 'Avagidxai (s. d.), d. h. ,Nicht-Ariern', nibus rebus ornatus, negotiorum suorum causa
und wollte danach die bei Polybios von den Hss. legatus est in Afrieam legatione libera , wird
gebotene Lesart andern. Aber es liegt kein Grund von Cicero dem Q. Cornificius Proconsul Africae
vor, von der Uberlieferung abzuweichen, denn im J. 710 = 44 empfohlen, Cic. ad fam. XII 21.

offenbar hat Polybios selbst, oder seine Quelle, Er war also Senator, da die Vergiinstigung der
den Namen ungenau wiedergegeben, vielleicht von legatio libera nur den Senatoren zustand. Er-
dem Klange des griechischen aviagog beeinflusst ; 40 wahnt wird er noch von Cic. ad fam. VII 26,2
die neuesten Herausgeber des Polybios, Hultsch (vom J. 697 = 57) und ad Q. fr. II 8, 3 (vom
und Biittner-Wobst, haben daher mit Recht J. 699 = 55). [Klebs.]

die Form 'Aviaodxai in den Text gesetzt, indem 2) C. Anicius, Consul suffectus idibus Augustis
der erstere den Anderungsvorschlag von Hoi- (65 ?n. Chr.)mitC.Pomponius, CILIV2551. Wahr-
stenius in die Anmerkungen verweist. wie dies scheinlich identisch mit Nr. 7. [P. v. Rohden.]
auch vor ihm bereits Schweighaeuser (Vol. VI 3) Cn. Anicius, Legat des Aemilius Paulus
206 seiner Ausgabe) gethan hatte, der zuerst die im makedonischen Kriege im J. 586 = 168, Liv.
achte hsl. Uberlieferung des Namens hergestellt XLIV 46, 3.

hat (vor ihm haben die Ausgaben 'Agiagdxai). 4) M. Anicius — scriba is antea fuerat —
[Andreas.] 50 praetor Praenestinorum, als solcher leitete er mit

Anias (Strab. VIII 389) s. Aroanios. grosser Tapferkeit die Verteidigung von Casilinum
Anicetus s. Aniketos. gegen Hannibal im J. 538 = 216, Liv. XXHI 19.

Anichai ('AvXym, Navtyai) , bei Ptolem. VII o) Q. Anicius, Praenestinus, qui paucis ante

1, 52 ein indisches Volk am Oberlaufe des Ganges ann-is Jwstis fuisse.t , zum aedilis curulis mit
vor dessen Vereinigung mit dem Iomanes, west- Cn. Flavius gewahlt (im J. 450 = 304), Plin.

lich von Kanogyza (Kan6g, skr. Kanyakubga), mit n. h. XXXIV 17. Doch ist diese Nachricht hOchst
den drei Ortschaften Persakra, Sannaba und Toana. verdachtig , da die Praenestiner seit dem latini-

In den indischen Schriftwerken findet sich kein schen Kriege in Frieden mit den R8mern gelebt

iihnlicher Name vor ; vgl. A n i n a c h a i. batten und auch spater das nimische Burgerreckt

[Tomaschek.] 60 verschmahten ; vgl. CIL XIV p. 288 Anm. 8.

Anicianae lapidicinae, im Gebiet von Tar- 6) T. Anicius , war von Q. Cicero mit dem
quinii beim Lacus Volsiniensis , von Plin. n. h. Ankauf eines suburbanum beauftragt , woriiber
XXXVT 168 genannt wegen des vorziiglichen Marcus sich wegen der Unzuverlassigkeit des A.
feuersicheren vulkanischen Steines. [Hulsen.] wundeit, Cic. ad Q. fr. LU 1, 23. [Klebs.]

Aniciana horrea in Rom, in der constanti- 7) Anicius Cerialis, verriit dem Gaius eine
nischen Regionsbeschreibung (bei Jordan Top. gegen ihn gerichtete Verschworung, Tac. ann.
II 562) mit den Horrea Galbae zusammen in der XVI 17. Umgekehrt lasst ihn Zonar. XI 6 von
13. Region aufgefflhrt, also unterhalb des Aven- Gaius wegen Teilnahme an der Verschworung

1"

verhaftet werden , zugleich mit seinem (angeb- Cassiod. ; Oallus Chronogr. f. Idat. Chron. pasch.

;

lichen) Sohne Sex. Papinius (vgl. Senec. de ira L, Oallus Terent. Adelph. did. ; Anicius Cic. Brut.

ITI 18, 3). Consul designate 65 n. Chr., Tac. 287; Aniciana nota, der Wein aus seinem Con-

ann. XV 74, wahrscheinlich identisch mit C. Ani- sulatsjahr, gait zu Ciceros Zeit mit der Opi-

cius (Nr. 2). Er tb'tete sich selbst im J. 66, miana als bester, Cic. a. O. und 288). Im J.

Tac. ann. XVI 17. 600 = 154 war A. unter den zehn Legati, welche

8) M.' Anfieius ?] CbratWs oder nach Momm- der Senat an Prusias nach Pergamum schickte,

sen Manfilius] Cerealis; an ihn ein Rescript um ihn zum Frieden mit Attalus zu zwingen,

aus dem J. 198-209, frg. Vat. 236. Polyb. XXXHI 9, 3. [Klebs.]

9) Sex. Anicius Fausto (,malim Faustio' 10 16) Anicius Maximus , Proconsul von Bithy-

Schmidt), c(larissimus) v(ir), consularis fili- nien unter Traian, Plin. ep. ad Trai. 112, 2. Vgl.

[us], Eph. ep. V 695 (Numidia) s. u. Nr. 24. C. Matius Sabinus Sullinus Vatinianus Anieius

10) Q Anicius Faustus, c(larissimus) v(ir), Maximus Caesalenus Martialis Pisibanus Le-

Legat von Numidien 197—201 n. Chr., CIL VHI 6 pidus (CIL V 1812, um 186 n. Chr.).

(J 201) 2437 2438 (J. 197). 2527. 2528. 2549. 17) Anicius Probus, v(ir) e(larissimus), CLL

2550 (J. 198). 2551—2553. 2558. 6048 (J. 197). XIV 4120, 2. Die Inschrift des M. Anicius M.

8796; Suppl 10992 (J. 201). Consul designatus f. Quir. Probus (CIL VI 1139*) ist gefalscht
,

s.

197 (Vm 2438) und 198 n. Chr. (VTII 2550)

;

u. Nr. 48. [P. v. Rohden.]

consul amplfissimus) 198/199 n. Chr. (VHI 2553)

;

18) Anicia, Pomponii (AtUei) consobrma, nu-

eonsularis 201 n. Chr. (VHI 6; Suppl. 10992). 20 pserat Servio, fratri (P.) Sulpicii (Rufi tr. pi.

Legat von Moesia superior um 203-209 n. Chr., 666 = 88), Nep. Att. 2, 1. Die Hss. haben M.

CIL IH 1685f. Proconsul von Asien 217—218 Servio, doch ist M. mit Recht getilgt. Amcia

n Chr. Dio LXXVIH 22 , 2—4 (wo falschlich war also die Gattin eines sonst unbekannten Ser-

steht 'Avlxioe Orjoxos); vgl. Wad dington fastes vius Sulpicius, welcher nicht mit dem bekannten

nr . 169. Eechtsgelehrten , Consul v. J. 51, verwechselt

11) M. Cocceius Anicius Faustus Flavianus werden darf. t
Klel)s-l

(CIL VHI 7040) s. u. Nr. 24. 19) Anicia, an sie ein Rescript vom J. 244

12) Sex. Anicius Faustus Paulinianus , e(la- n. Chr., Cod. lust, n 43, 3.

rissimus) ifuvenis) , CIL VLU Suppl. 11933. 20) Anicia Sex. f. Postuma Etr<d(%%) Afrt

Vgl. Nr. 24. SOfuxorJ, CIL II 1674.

13) Anicius Faustus Paulinus, leg(atus) Au- 21) Anicia Proba, e(larissima) f(ennna),

q(usti) vr. pr. von Moesia inferior 230 n. Chr., CIL XIV 4120, 2, s. u. Nr. 49. [P. v. Rohden.]

CIL LTI Suppl. 7473. 22ff.) In nachdiocletianischer Zeit wurden die

14) Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus Anicii zur VerkOrperung des vornehmsten stadt-

(CLL VTH 1437) s. u. Nr. 22. [P. v. Rohden.] romischen Adels. Ihr Besitz war weit iiber die

15) L. Anicius Gallus (L. Anicius L. f. L. Provinzen zerstreut; z. B. nennt das Itm. Ant.

n Oallus f. Cap. 594, dagegen M. n. Act. tri- 61, 2. 62, 3 Villae Aniciorum in der Tnpolitana;

umph. 587, L. Anicius Oallus Liv. XLIV 17, 5, ihr Marmorpalast in Rom wurde durch seine Pracht

gewOhnlich L. Anicius oder Anicius). Er wurde sprichwOrtlich (Secund. ep. 3 = Corp. SS. eccl.

zum Praetor fur das J. 586 = 168 gewahlt und 40 Vind. XXV p. 895). Namentlich seit um die Mitte

erhielt (provineiam) peregrinam et si quo sena- des 4. Jhdts. der Mannesstamm ausstirbt und die

tus cemuisset Liv. XLIV 17 ; er wurde nach Illy- Nachkommen der weiblichen Lime Anicius Auche-

ricum gesandt, um den Krieg gegen Kfinig Gen- nius Bassus und Sex. Petronras Probus das Ge-

tius zu fiihren , der sich mit Perseus verbundet schlecht fortfuhren, weswegen sie als resttiutores

hatte, ebd. 21, 4. Plut. Aem. 13. Im Friihjahr generis Anicwrum gepnesen werden (CIL Xl\

168 landete A. in Apollonia, schlug die Piraten- 2917. X 5651. CIG 2597. Auson. ep. XVI 2, 32),

flotte des KOnigs und schloss ihn selbst in seiner gelangt es zu seiner hCchsten Blute. Dazu trug

Hauptstadt Scodra ein, worauf Genthius sich so- wohl nicht wenig bei, dass beide sich zum Glauben

fort den Rftmern ergab ; der ganze Krieg war in ihrer Kaiser bekannten (CIL VI 1756. XIV 1875)

30 Tagen (Liv., Appian. rechnet nur 20) beendet, 50 und so die Anicii im Senat die Fiihrer der chnst-

Liv. XLIV 30—32. Flor. I 29. Appian. Illyr. 9. lichen Minderheit wurden (Prud. c. Symm. I 548ff.

Zonar. IX 24. Ob eas res gestas ductu auspi- Zos. VI 7, 4)... Sie gelangten daher fast alle zu

eioque L. Anici praetoris senatus in triduom den hOchsten Amtern , und am Ende des Jhdts.

supplieationes decrevit, Liv. XLIV 3, 2. Er konnte man ruhmen, dass es kaum emen A. gebe,

fuhrte im folgenden Jahr 167 als Propraetor das der nicht Consul gewesen sei, ja manehe kamen

Commando weiter, unterwarf die aufstandischen schon im Knabenalter zu dieser Wurde (Uaud.

Stadte in.Epirus und ordnete in Gemeinschaft de cons. 01. et Prob. 8—21. Hieron. ep. 130, d.

mit einer Senatscommission die Verhaltnisse von Aug. ep. 150 = Migne L. 22, 1108. 33, 645). Im

niyricum Liv XLV 26; vgl. Polyb. XXXH 20,6. Anfang des 4. Jhdts. warcn sie durch \ersehwa-

In demseiben Jahr pro pr. de rege [Oenjtio et 60 gerung mit den Amnii in Ems verschmolzen (Symm.

lllurieis Quirinalibus (triumphant) Act. tr. 587. ep. I 2, 5. Auson ep. XVI 2, 32.Prud c Symm.

Liv XLV 43 (wo das gleiche Datum). Veil. I 9. 5. I 551), spater mit den Pincn (CIL VI 1754), den

Appian a O • er fuhrte Gentius im Triumph Petronii und den Annii, welche ihrerseits wieder

auf; bei seinen Triumphalspielen kam es zu la- in die Auchenii aufgegangen waren (Claud, de

cherlichen Auftritten infolge seines Mangels an cons. 01. et Prob 8), und m derselben Weise af-

Verstandnis fiir griechische Kunst, Polyb. XXX flliierten sie sich allmahlich fast die ganze rormsche

14 = Athen XIV 615 Consul im J. 594 = 160 Aristokratie , so dass sich im 5. Jhdt.
,
wo man

mit M Cornelius Cethegus (f. Cap.; L. Anicius schon begann, ihnen kaiserliche Abkunft zuzu-
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sohreiben (Dessau Herm. XXTV 355. Seeck
Jahrb. f. Philol. 1890, 638), kaum ein vornehmes
Geschlecht in Italion flndet, in welchem nicht auch
der Name Anicius heimisch ware. Wir haben diese

verwickelten Verwandtschaftsverhaltnisse , soweit

sie sich ubersehen liessen, in dem Stammbaum S.

2201/2 dargestellt und behandeln diejenigen Anicii,

welche in denselben aufgenommen werden konnten,
an dieser Stelle, wahrend die anderen unter ihrem
gewOhnlichen Eufnamen zu suchen sind. Vgl. R e i-

nesius Syntagma inscr. ant. 1682 p. 66. Asch-
bach Sitz.-Ber. Akad. Wien 1870, 369. Seeck
Symmachus p. XC.

22) Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus,

Proconsul Africae wahrscheinlich in der Zeit des

Gallienus (CIL Vm 1437). Dass die folgenden

von ihm abstammen, ist aus ihren Namen zu

schliessen, namentlich aus der Wiederkehr des

Praenomens bei den beiden Enkeln. Da sein Sohn
(Nr. 23) auch Nicomachus, sein Enkel (Nr. 27)

Iulianus heisst, muss er mit C. Asinius Nicoma-
chus Iulianus (Borghesi V 447. CIG 5498) ver-

schwagcrt gewesen sein.

23) M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius
Paustus Paulinus, wahrscheinlich Sohn des Vor-

hergehenden, Consul suffectus in einem unbekann-
ten Jahr, Consul II im J. 298 (De Rossi Inscr.

christ. urb. Eomae I 24), Praefectus urbis im J.

299 (Chronogr. v. 354. CIL VI 315). Nach den
Fasten war sein Kufname nicht Paulinus, sondem
Paustus. Borghesi VIII 585.

24) M. Cocceius Anicius Paustus Flavianus,

Patricius, Consularis Numidiae (CIL VIII 7040),
gehCrt nach seinen Amtern in die Zeit nach
Diocletian. Borghesi VIII 346. 586. Dass der

in der Inschrift Ephem. ep. V 695 Sohn eines Con-
sularis Numidiae genannte Sex. Anicius Faustus
Paulinianus (CIL VIII Suppl. 11933, s. o. Nr. 12)

ein Sohn dieses A. ist, kann nach den uberemstim-
menden Namen kaum bezweifelt werden.

26) Sex. Anicius Paulinus, Proconsul Africae,

Consul suffectus in einem unbekanntcn Jahr, Con-
sul DI im J. 325, Praefectus urbis vom 12. April

331 bis zum 7. April 333. CIL VI 1651. 1680.

1681. Chronogr. v. 354.

26) Flavius Anicius Sergius ; von ihm ist einzig

der Name aus CIL VI 498 bekannt und die That-
sache, dass er 350 Consul war. Seine Einordnung
in den Stammbaum beruht also nur auf sehr un-

sicherer Vermutmig.

27) Amnius Anicius Iulianus (der voile Name
bei Symm. ep. I 2, 5). Dass er der Sohn von
Nr. 23 war, beweisen die Namen seines Sohnes,

welche zum Teil genau denen des Grossvaters ent-

sprechen. Proconsul Africae zwischen 293 und
305 (Collat. leg. Rom. et Mos. XV 3. CLL VI
1682), Consul im J. 322 (CIL XI 1686), Prae-

fectus urbis vom 13. November 326 bis zum 7. Sep-

tember 329 (Chron. v. 354. Cod. Theod. LT 7, 2.m 32, 2. XI 4, 1. 2. XI 30, 13. 18).

28) Amnius Manius Caesonius Nicomachus Ani-
cius Paulinus Honorius (CLL VI 1682) ,

gewohn-
lich zum Unterschiede von Nr. 25, der gleichzeitig

lebte, Anicius Paulinus iunior genannt (CIL VI
1683. 1141), Legat von Carthago unter dem Pro-

consulat seines Vaters Anicius Iulianus, Proconsul
Asiae et Hellesponti, Consul im J. 334, Praefectus
urbis vom 27. April bis zum 30. Dezember 334

(CIL XI 1682. 1683; vgl. 1141. 1652. Chron-

v. 354).

29) Annius Bassus (L a r s ow Festbriefe d. Atha-
nasius 27. 70), Praefectus Praetorio im J. 330—331,
Consul 331 (Seeck Zcitschr. f. Eechtsgesch. X
215). Da sein Sohn A., seine Enkelin Iuliana

heisst, so darf man annehmen, dass er mit einer

Tochter des Anicius Iulianus verheiratet war.

30) Anicius Auchenius Bassus, vermahlt mit
10 Tyrrenia Honorata (CIL XIV 1875). Da sein Vater

und Grossvater Consuln gewesen waren (CEL VI
1679), wird man in ihm wohl den Sohn des An-
nius Bassus , den Enkel des Anicius Iulianus er-

kennen diirfen. Er wird als Wiederhersteller des

anicischen Geschlechts gepriesen (CLL XIV 2917.

X 5651. CIG 2597), was wohl nur bedeuten kann,

dass der Mannesstamm desselben ausgestorben war
und er es als Nachfolger aus weiblicher Linie durch
Annahme des Namens erneuerte. Dies ist der erste

20 der Pamilie, dessen Christentum sich nachweisen

lasst (CIL XIV 1875). Da seine Enkelin Proba (Nr.

44) schon um 381 Mutter wurde (s. Nr. 46), kann er

nicht nach 335 geboren sein. Er gelangte also

sehr spat zu Staatsamtern ; denn das erste der-

selben, das Proconsulat von Campanien, bekleidete

er nicht vor 379 (CIL X 6656 ; vgl. 518. 3843.

5651. VI 1679. IX 1568. 1569. XIV 2917. CIG
2597). Doch wurde er schon 382 Praefectus ur-

bis (Cod. Theod. I 6., 8. CIL VI 1679. Symm.
30 rel. 20, 1. 23, 4ff. 26 , 2. 33, 2. 34, 7). Seine

Kinder erwahnt CLL XIV 1875. Eines davon war
jedenfalls

31) Anicius Auchenius Bassus, Consul 408 (CLL

IX 1364. De Rossi Inscr. christ. urb. Eom. I

583—587). Er verfasste eine metrische Grab-

schrift auf Monnica, die Mutter des heil. Augustinus

(De Eossi II p. 252, 2).

32) Tyrrenia Anicia Iuliana, vermahlt mit Q.

Clodius Hermogenianus Olybrius (s. Nr. 40), giebt

40 sich durch ihre Namen, von denen der erste der

Mutter, der zweite dem Vater entlehnt ist, als

Tochter von Nr. 30 zu erkennen (CLL VI 1714).

33) Anicius Auchenius Bassus, Consul 431 (fiber

seinen Namen s. DeKossi Inscr. christ. urb. Rom.
I 671), dem Namen nach wohl Sohn von Nr. 81,

war Comes rerum privatarum am Hofe Valentinians

III. im J. 425 (Cod. Theod. XVI 2, 47. 5, 64), Prae-

fectus Praetorio 426 (Cod. Theod. IV 6 , 7. 10,

3. X 26, 1. XXI 7, 7. 8, 28. Cod. lust. V 4, 21.

50 XI 48, 18. Xn 1, P4).

34) Anicia Iuliana, Gattin des Anicius Her-

mogenianus Olvbrius (CIL XI 1753. 1755. 1756.

Hieron. ep. 130, 6 = Migne L. 22, 1110), scheint

nach ihrem Namen die Schwester des Vorhergehen-

den gewesen zu sein (vgl. Nr. 32). Nach dem
fruhen Tode ihres Mamies (s. Nr. 46), gab sie sich

ganz christlichen Werken hin und erzog ihre

Tochter Demetrias zur Nonne. An sie gerichtet

August, ep. 150. 188 = Migne L. 33, 645. 848. Joh.

60Chfys. ep. 169 = Migne Gr. 52, 709; ihr gewid-

met August, de bono viduitatis Migne L. 40, 440.

35) Sicorius Probus , Magister memoriae im
J. 297 , wurde von Diokletian und Galerius als

Gesandter zum Perserkonig Narses geschickt, um
mit ihm den Frieden zu verhandeln (Petr. Patr.

frg. 14) ; 307 begleitete er den Galerius bei seinem

Feldzuge gegen Maxentius und diente auch hier

als Unterhandler (Anon. Vales. 3, 7). Fur das
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J. 310 ernannte ihn Galerius zum Consul (Din-
dorf Chron. Pasch. H 178. CIL III 3335. 5565),
doch wurde sein Consulat in den Reiehsteilen des
Constantin und Maxentius nicht anerkannt und ist

daher auch nicht in die spateren Fasten fiberge-

gangen (De Rossi Insor. christ. urb. Rom. I 31.

Borghesi Oeuvres VIII 254). 1st or, wie ich es

fur wahischeinlich halte, der Ahnherr der vorneh-
men Familie, in welcher die Namen Probus und
Proba mit Probianus und Probinus abwechseln,
so wird man annehmen miissen, dass er mit einer
Petronia verheiratet war und ihr Gentilicium auf
seine Nachkommen vererbte.

36) Petronius Probianus, stand in engem per-
sonlichem Verkehr mit den Kaisern seiner Zeit
(Symm. ep. 1 2, 6). Er war Proconsul Africae 315—
316 (Cod. Theod. IX 42, 1. XI 30, 3. 5. 6. Cod.
lust. VI 1, 3. CIL Vm 1277. August, ep. 88, 4;
c. Cresc. Ill 81 ; brev. coll. m 41 = Migne L.

33, 304. 43, 540. 649; vgl. Zeitschr. f. Rechts-
gesch. X 214), wahrscheinlich Praefectus Praeto-
rio 321 (Cod. Theod. IX 42, 1), Consul 322 (CIL
VI 1686), Praefectus urbis Romae vom 8. October
329 bis zum 12. April 331 (Chronogr. v. 354.
CIL V 3344). Da Olybrius, Consul 395, seine

Tochter Demetrias nach seiner Urgrossmutter ge-
tauft hatte (Hieron. ep. 130, 3 = Migne L 22,

1108^, so ist wohl vorauszusetzen , dass dies die

Gattm des Probianus war. Denn cine so entfernte
Ahnfrau wurde jener bei der Namcngebung kaum
beriicksichtigt haben, wenn er nicht nach dem
directen Mannesstamm sich von ihr abgeleitet hatte.
Im Hause des Probianus muss ein sehr reges lit-

terarisches Treiben geherrscht haben. Denn nach
dem Epigramm, welches mehreren Hss. des Cor-
nelius Nepos angehangt ist (s. Halm Nepos p.

101), machten sowohl er selbst, als auch sein Sohn
und Enkel Verse, und seine Tochter ist auch sonst
als Dichterin bekannt.

37) Petronius Probinus (CIL IX 10), Sohn des
Vorhergchenden (CIL V 3344), Consul 341, Prae-
fectus urbis Romae vom 5. Juli 345 bis zum 25.
December 346 (Chronogr. v. 354. CIL V 3344).
Da sein Sohn als Wiedererwecker des anicischen
Geschlechtes gepriesen wird (Auson. ep. XVI 2,

31. 83), so ist anzunehmen, dass cr mit der Tochter
oder auch der Schwester des letzten vom Mannes-
stamme desselben verheiratet war. Erwahnt Claud,
de cons. Olybr. et Prob. 29. Uber seine Gediehte
s. Nr. 36.

38) Faltonia Betitia Proba (Inscription des Cod.
Vatic. Reg. 1666), die Dichterin des noch erhalte-
nen Cento Vergilianus de laudibus Christi (ed. prin-
ceps Venet. 1472. Migne L. 19. 803. Corp. SS.
eccles. Vindob. XVI 511ff.). Nach dessen ersten
Versen und der Subscription im Cod. Mutinensis
(Montfaucon Diar. Ital. 36) hatte sie vorher
schon ein Gedicht auf den Kricg zwischen Con-
stantly und Magnentius, der 353 zu Ende ging,
verfasst. Dieselbe Subscription belehrt uns auch,
dass sie die Gattin des Stadtpraefecten Adelphius
und die Mutter des Olybrius und Alvpius war
I'vgl. Reifferscheid Ber. d. Wiener Akad. 1867,
552. Isid. orig. I 39 [38], 26j. Ihre Abstammung
von Probus scheint sich aus dem Namen zu er-
geben. Ihr Grabstein CIL XI 1712.

39) Clodius Celsinus Adelphius s. S. 356, 60S.
40) Q. Clodius Hermogenianus Olybrius, Sohn

der beiden Vorhorgehenden, Bruder des Faltonius
Probus Alypius (Montfaucon Diar. Ital. 36. CIL
VI 1713), verheiratet mit Tyrrenia Anicia Iuliana
(CIL VI 1714; vgl. Nr. 32), wodurch auch seine

Nachkommen in das Geschlecht der Anicier ein-

traten. Vielleicht war er schon vorher mit einer

andern Frau verheiratet gewesen ; denn den Oly-

brius, welchen Cod. Theod. XII 1, 72 im J. 370
als Consularis Tusciae nennt, wird man doch wohl

10 fur seinen Sohn halten miissen, doch kann er den
Zeitverhaltnissen nach kein Enkel des Anicius

Auehenius Bassus (Nr. 30) gewesen sein. Olybrius

war Consularis Campaniae im J. 361 (Cod. Theod.
II 19, 4. 20, 1. CLL VI 1714. X 6083), gleich

darauf Proconsul Africae (CIL VI 1714. Vm 1860.
5334 und falsch datiert Cod. Theod. VTH 5, 7),

Praefectus urbis Romae 369—370 (CLL VI 1714.

1657. Amm. XXVIII 4, 1. 1, 8. 32. Cod. Theod.
I 31, 2. II 10, 5. IV 18, 1. VT 4, 17. IX 35,

201. 38, 4. 40, 9. XI 31, 3—5. 36, 19. 39, 6.

XIII 3,9. 5, 13. XT? 3, 9. 10. 5, 1. 8, 2. 9,

1. Cod. lust. H 6, 7. in 12, 4; falsch datiert

Cod. Theod. XIV 3, 13 ; falsch mit seinem Namen
iiberschrieben Cod. Theod. H 19, 4. XIII 5, 9;
vgl. Herm. XVLTI 300. 303), Praefectus praetorio

Illyriei um 376, Praefectus praetorio Orientis urn

378, Consul 379 (CIL VI 1714). Im Herbst 378
war er in Gratians Gefolge in Sirmium (Auson.

grat. act. 12, 55) ; 384 lebte er noch (Symm. rel.

30 28), 395 war er schon verstorben (Claud, de cons.

01. et Prob. 30). Schilderung seines Charakters
bei Amm. XXVUI 4, 1.

41) Faltonius Probius Alypius s. S. 1709f.

42) Probus, der Sohn des Alypius, feierte um
424 seine' Piraetur mit einem Aufwand von 1200
Pfund Gold- "= 1 Million Mark (Olymp. frg. 44).

43) Clodius Hermogenianus Caesarius, gewbhn-
lich Claudius genannt (Herm. XVIII 298), muss,
da er die beiden ersten Namen mit Nr. 40 ge-

40mein hat, zur Verwandtschaft desselben gehOrt
haben. Doch dass er sein Bruder und folglich der

Sohn der christlichen Dichterin Proba gewesen sei,

ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil er eifriger

Heide war (CLL VI 499); auch nennt die Sub-
scription des Cod. Mutinensis nur Olybrius und
Alypius als ihre Kinder. Ich habe deshalb an-

genommen, dass er ein Vetter derselben war. Er
bekleidete das Proconsulat von Africa- 368—370
(CIL XI 499. Cod. Theod. XI 36, 20. XH 12,

50 6. XHI 1, 8. XIV 3, 12. XXI 2, 18. Cod. lust.

XI 75, 2), die Stadtpraefectur 374—375 (CIL VI
499. Cod. Theod. XI 36, 22. Amm. XXLX 6, 17.

XXVH 3, 2; vgl. Herm. XVLH 290) und erbaute

wahrend derselben die Porticus Boni Eventus
(Amm. XXIX 6, 19). Ausserdem war er Quinde-
cimvir sacris faciundis (CIL XI 499).

44) Anicia Faltonia Proba war Tochter eines

Consuln (CIL VI 1754. 1755); dies wird man nur

auf Olybrius (Nr. 40) beziehen kOnnen, da ihre

60 drei Namen sich bei dessen Gattin , Bruder und
Mutter wiederfinden und ihr altester Sohn nach
ihm getauft wurde. Uberdies nennt Claudian (de

cons. 01. et Prob. 29) als Grossvater der Consuln

von 395 nebeneinander Probinus (Nr. 37) und Oly-

brius. Sex. Petronius Probus nennen als ibren

Gemahl CLL V 1083*. VI 1756a 10. 16; Anicius

Hermogenianus Olybrius, Anicius Probinus und
Anicius Probus als ihre Sohne CIL V 1083*. VI
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1754—1756. Hieron. ep. 130, 7 =^ Migne L. 22,

1111. Claud, de cons. 01. et Prob. 192. Nach

dem Tode ihres Mamies sammelte sie einen Verein

frommer Witwen und Jungfrauen um sich und

machte ihr Haus beinahe zum Kloster (Hieron.

a. O. August, ep. 130, 30 = Migne L. 33, 506).

Als Alarich 410 Rom belagerte, soil sie aus Mit-

leid mit den hungernden Biirgern ihm nachts durch

ihre Sclaven die Thore haben offnen lassen (Procop.

sten Verbrechen begangen hatte (Amm. XXVII
11,4); mit Maximums, dem Gunstling des Kaisers,

der ihm anfangs entgegentrat , schloss er seinen

Frieden, indem er seinen Freund und Warner Agi-

natius dessen Rache auslieferte (Amm. XXVTII 1,

31—33); die Gunst Valentinians gewann er da-

durch, dass er die Steuern mit furchtbarer Harte

eintrieb und so die Einkunfte seines Bezirkes be-

trachtlich steigerte (Amm. XXX 5, 5. Hier. chron.

b. V. I 2). Dass die Gothen sie nach Einnahme 10 2388, wo in den occidentalischen Hss. durch zeit-

der Stadt mit Achtung behandelten, iiberliefert

auch Hieron. a. O. Spater verkaufte sie ihre Giiter,

um den Erlos zu christlichen Werken zu verwen-

den (Hieron. a. O.). Sie war noch nach 412 am
Leben (Pelag. ad Demetr. 14. August, de bon. vid.

19, 24. 23, 29 = Migne L. 33, 1108. 40, 446.

450). An sie gerichtet August, ep. 130. 131. 150

= Migne L. 33, 494. 507. 645. Joh. Chrysost.

ep. 168 = Migne Gr. 52, 709.

genOssische Interpolation, welche ohne Zweifel Pro-

bus selbst oder doch seine Anhanger bewirkt haben,

sein Name getilgt und durch den des unschuldigen

Equitius ersetzt ist. Mommsen Herm. XXTV 399),

wobei er auch seine eigene Bereicherung nicht ver-

gass (Amm. XXVH 11,1. XXX 5, 10. Symm. ep.

II 30, 2). Die ihm untergeordneten Beamten (CIA

HI 1, 639), Provinzen (CIL VI 1751) und Stadte

(CIGH2593; vgl. CIL X 5179) wurden gezwungen,

45) Sex. Petronius Probus, geboren zwischen 20 ihm Statuen zu errichten und Dankgesandtschaften

330 und 334 (CIL VI 1756a 9), Sohn des Probinus

(CLL V 3344), Erneuerer des anicischen Geschlechtes

(Auson. ep. XVI 2, 31. 83. CIL VI 1753), dem

er sein Praenomen Sextus entnommen hatte (vgl.

Nr. 22. 24. 25). Er muss zweimal verheiratet ge-

wesen sein; denn der Sohn, welcher ihm schon

vor 371 geboren war (Auson. ep. XVI 1, 4. 2,

28. 88. 98) und nach kurzer Ehe mit der Furia

(Hieron. ep. 123, 18 = Migne L. 22, 1059) schon

zu senden (Amm. XXX 5, 8. 9), so dass der Kaiser

liber das Treiben seines Praefecten lange im Un-

klaren blieb. So belohnte er ihn 371 durch das

Consulat mit der besonderen Auszeichnung, dass

der junge Augustus Gratian sein College wurde

(Auson. ep. XVI 2, 21. 69; vgl. Amm. XXIH 1,

1). Erst als Valentinian 375 persOnlich in den

Bezirk des Probus kam, erfuhr er durch einen Zu-

fall von seiner Wirtschaft und bedrohte ihn seit-

vor 394 starb (Hieron. ep. 54), kann seinem Alter 30 dem mit dem Schlimmsten (Amm. XXX 5, 4ff.)

nach nicht von Anicia Faltonia Proba geboren sein XT-~l
-

* i^-n-i.™ t«^« ^ ir„^«™ ,„ i„i^,

(s. Nr. 44). Von der letzteren uberlebten ihn drei

Sohne, Anicius Hennogenianus Olybrijis,. .Anicius

Probinus, Anicius Petronius ProWfCIL V 1083*.

VI 1752—56), welche bei seinem 1M6K1MJK rails

in sehr zartem Alter standen (C^fiif«>M<Mift3DV3

et Prob. 31. 63. G9). Er besaaf /aneie.ine Bil-

dung (CIL VI 1751) und dedieierle'dem Kaiser

Theodosius ein Buch, in welchem er seine Gediehte

Nach dem plotzlichen Tode des Kaisers, welcher

diese Gefahr beseitigte, wirkte Probus dazu mit,

dass eine Usurpation vermieden und Valentinian

II. auf den Thron erhoben wurde (Rutin, h. e. II

.12 = Migne L.' 21, 522). Als er daher 376 die

Praefectur nach achtjahriger Verwaltung nieder-

legen musste
,
geschah es nur , um sie seinem

Schwiegervater zu iibergeben (Seeck Symmachus

p. CHI). Schon 380 war er zum zweiten Mai

mit denen seines Vaters und Grossvaters zusam- 40 Praefect, diesmal in Gallien (CLL V 3344. VT 1752.

mengestellt hatte (Epigramm bei Halm Cornelius

Nepos p. 101). Seine Charakteristik.Amm. XXVII
11. XXX 5, 4ff. Er begann seine Amterlaufbahn

358 mit dem Proconsulat von Africa (Cod. Theod.

XI 36 , 13. CIL V 3344. VI 1751—53. VHI
1783). Im J. 368 wurde er zum ersten Mai Prae-

fectus Praetorio, um spater nur selten und auf

kurze Zeit ins Privatleben zuruckzukehren (Amm.

XXVH 11, 1. 2. XXX 5, 4. Auson. ep. XVI 2,

1753. Cod. lust. VH 38, I. Cod. Theod. XI 28,

2. 35, 10); doch scheint seine Verwaltung nicht

lange gedauert zu haben, da Claudian (de cons.

01. et Prob. 59) dieses Amtes gar nicht erwahnt.

383—384 war er wieder Praefect von Hlyricum,

Italien und Africa (Cod. Theod. VI 30, 6. XI 13,

1. CLL 3344. CIG H 2593; vgl. Seeck Sym-
machus p. LV Anm. 210), und fuhrte als solcher

im Namen des Theodosius eine Art Vormundschaft

18. Claud, de cons. 01. et Prob. 55. Paulin. vit. 50 fiber den jungen Valentinian (Sokr. V 11. Soz.

Ambr. 5. 8 = Migne L. 14, 28. 29 ; es sind noch

etwa 50 an ihn gerichtete Gesetze erhalten, die man
im Index von Haenels Corpus legum zusammen-

gestellt findet; fiber ihre Datierung vgl. Kruger
Comment. Mommsenianae 75 ; das fruheste darun-

ter Cod. Theod. X 24, 1). Die ihm anvertrauten

Dioecesen waren Hlyricum, Italia und Africa (CIL

V 3344. VI 1751—53. CIG H 2593. CLA. in 1,

639) ; da hier keiner der drei Kaiser sich aufhielt,

Vn 13). 385 hatte er sein Amt niedergelegt

(Seeck Symmachus p. CIH), aber schon 387 be-

kleidete er es zum vierten Male (CIL 1752. 1753.

1756 a 5. b 7), musste aber, als Maximus in Italien

einflel, mit dem Kaiser nach Thessalonike fliehen

(Sokr. V 11. Soz. VH 13). Nach der Besiegung

des Usurpators kehrte er nach Rom zuruck, wo

er unbestritten als das Haupt der ganzen Aristo-

kratie betrachtet wurde. Sein Ruhm war so ver-

fiihrt'e er von Sirmium aus , wo er zu residieren 60 breitet , dass zwei vornehme Perser um 389 nur

pflegte (Amm. XXLX 6, 9. Auson. ep. XVI 2, 1.

Cod Theod. VH 4, 16. 23, 1. VUI 5, 28. 15,

5. XIII 3, 7. XV 1,18, wo fiberall statt dot.

Sirmio zu schreiben ist aec. Sirmio), eine ausserst

selbstandige Verwaltung (Amm. XXVH 11 , 2.

Auson. ep. XVI 2, 16). Er schuf sich Anhang,

indem er jeden, der sich in seine Clientel begab,

gegen Angriffe schiitzte, auch wenn er die schwer-

deshalb nach Italien gereist sein sollen, um den

heiligen Ambrosius und den Probus zu sehen (Paulin.

vit. Ambr. 25 = M%ne L. 14, 36). Bald darauf

muss er gestorben sein, nachdem er nocn kurz vor-

her die Taufe empfangen hatte (CIL XI 1756 b

4. 9. 24); denn 395 war er schon seit langerer

Zeit tot (Claud, de cons. 01. et Prob. 31. 167.

Amm. XXVTI 11, 2). Bei der Apsis von S. Pietro
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in Vaticaao wurde er begraben ; seine Grabschrift

CIL VI 1756 a. b. De Rossi Inscr. christ, urb.

Rom. II p. 348. An ihn gericbtet Auson. ep. XVI.
Symm. ep. I 56—61. IX 112 und ein pseudo-
augustiniscber Brief, in welchem er iiber den Ver-
lust einer Tochter getrostet wird (Migne 33, 1175);
ihm gewidmet die Ora maritima seines Verwandten
Ruflus Festus Avicnus.

46) Anicius Hermogenianus Olybrius, altester

vermahlt zu haben (Prise, frg. 29. Mommsen
Cbron. min. H 32. Proc. a. 0. Vict. Vit, II 1, 2.

Malch. frg. 13. Chron. Pasch. 464. Theoph. 5947.
5949. 5964; anders Euagr. a. 0. Niceph. a. 0.).

Da deren altere Schwestcr Eudocia mit dem Sonne
Geiserichs verheiratet war (s. Eudokia), trat er

zu diesem in Verwandtschaft und wurde dadurch
seit dem Tode Maiorians (461) der Candidat der
Vandalen fur den westromischen Thron (Prise.

Sohn der beiden Vorhergehenden , vermahlt mit 10 frg. 29. Ioh. Ant, frg. 204. Proc. b. V. I 6). Al
Anicia Iuliana (CIL VI 1753. 1755. 1756. V 1083 *.

ffieron. ep. 130, 6 = Migne L. 22, ll ll), bekleidete

noch als Knabe (Hieron. ep. 130, 3. Claud, de cons.

Ol. et Prob. 63) gemeinsam mit seinem Bruder
395 das Consulat, welches ihnen der Senat, um
das Andenken ihres Vaters zu ehren, durch eine

Gesandtschaft von Theodosius erbeten hatte (Claud.

a. 0. 75). Bei dieser Gelegenheit hielt ihnen Clau-
dian den Panegyricus. Er starb nach kurzer Ehe

462 seine Gattin vmd Schwiegermutter dem ost-

rOmischen Kaiser Leo ausgeliefert wurden (s. Eu-
doxia), ging wahrscheinlicb auch er nach Con-
stantinopel. Dort bekleidete er 464 das Consulat
(De Rossi Inscr. christ. urb. Rom. I 812) und er-

baute der heil. Euphemia eine Kirche (Chron.
Pasch. 464). Als Ricimer den Biirgerkrieg gegen
den Kaiser Anthemius begann, liess er sich Oly-
brius von Leo zusenden und erhob ihn im Marz

(August, de bon. vid. 14, 18 = Migne L. 40, 441) 20 oder April 472 in seinem Lager bei Rom zum
noch vor der Einnahme Roms durch die Gothen
410 (Hieron. ep. 130, 3). An ihn gerichtet ein Brief

des Claudian (II) und Symm. ep. V 67—71.

47) Anicius Probinus (CIL V 1083*. CDL VI
1752. 1754) , Consul zugleich mit seinem Bruder
395 (s. Nr. 46), Proconsul Africae 397 (Cod. Theod.
XII 3 , 5) , Praefectus urbis Romae 416 (Cod.

Theod. XIV 10, 4). An ihn gerichtet Claud, ep.

3. Symm. ep. V 67—71.
48) Anicius Petronius Probus (CIL VI 1752. 30 2545. 147, 37),

Augustus., Am 30. Juni 472 wurde sein Neben-
buhler getotet (s. Anthemius), doch er selbst

starb schon am 23. October desselben Jahres
(Mommsen Chron. min. I 306) im siebenten Mo-
nate nach seiner Thronbesteigung (Mommsen
Chron. min. II 90. 158. Paul. Diac. h. R. XV 5.

Jord. Get. 45, 239. Ioh. Ant. frg. 209, 2; vgl. Proc.
b. V. I 7. Theoph. 5964. Ennod. vit. Epiph. 79.
Euagr. II 16. Niceph. XV 11 = Migne Gr. 86,

1754. XTV4120, 2. De Rossi Inscr. christ. urb.

Rom. 1 554—560), Bruder der beiden Vorhergehen-
den, Consul 406 (Hieron. ep. 130, 7 = Migne L. 22,

1111. Meyer Zwei antike Elfenbeintafeln 56),

Comes sacrarum largitionum 412 —414 (Cod. Theod.
VH 8, 11. VU14, 24. Cod. lust. Vltl 16, 8. XI
48, 15. 59, 13. 62, 11). Seine Grabschrift ist

vielleicht De Rossi Inscr. christ. urb. Rom. II

p. 88, 39.

53) Iuliana, Tochter des Vorhergehenden, wurde
479 von Kaiser Zeno dem OstgothenkOnig Theo-
dorich als Gattin angeboten (Malch. frg. 16), aber
spater dem Ariovindus vermahlt (Chron. Pasch.
464. Proe. b. P. I 8). Sie erbaute in Constanti-

nopel dem Martyrer Polyeuktos eine Kirche (Anth.
Pal. 1 10), stand in engen Beziehungen zum heil.

Sabas (Kyrill. vit. S. Sabae 73 = Surius Vit.

Sanct. 5. Dec. VI 866) und starb kurz vor dem
49) Anicia Proba wird mit dem Vorhergehen- 40 Regierungsantritt Iustinians (Kyrill. a. O. 91).

den auf demselben Bronzetafelchen zusammen ge
nannt (CDL XIV 4120, 2), wonach sie seine

Schwester gewesen zu sein scheint.

60) Demetrias, Tochter des Anicius Hermo-
genianus Olybrius und der Anicia Iuliana, wurde
von ihrer Mutter und Grossmutter um 412 zur

Nonne geweiht (August, ep. 150. 188; de bon. vid.

19, 24. 23, 29 = Migne L. 33, 645. 848. 40, 446.

450). An sie gerichtet Hieron. ep. 130 = Migne

54) Flavius Anicius Olybrius iunior (De Rossi
Inscr. christ. urb. Rom. I 1009), Consul im Orient

491 , einziger Sohn der Vorhergehenden (Chron.
Pasch. 464. 491). Er besass keine mannlichen
Nachkommen, sondem nur Tochter (Anth. Pal. I

10, 39). _ [Seeck.]

55) Anicius Symmachus s. Symmachus.
Anides s. Anatis.
Anidus. Bei Livius XL 38, 3 lautet die hsl.

L. 22, 1107 und der Brief des Pelagius (Migne 50 Lesart (consumes eo cum) tradueere Ligures Apua-
L. 33, 1099), gegen den Augustinus ep. 188 po
lemisiert.

51) Dass Demetrias zum mindesten einen Bru-
der besass, ergiebt sich aus August, de bon. vid.

14, 18 = Migne L. 40, 441.

52) Anicius Olybrius, westrCmischer Kaiser 472,
muss nach seinem Namen (Eckhel VTTT 198) als

Enkel von Nr. 46 betrachtet werden, um so mehr
als seine vornehme Geburt ausdriicklieh hervor-

nos vellent, edixeruni Ligures ab Anido monti-
bus deseenderent ; die Herausgeber verbessern

Ligures Apuani de montibus ileseenderent. Dei-

Name kommt sonst nicht vor. [Hiilsen.]

Allien s. Anio.
Aniensis, romische Biirgertribus. Livius X

9, 14 beriehtet zum J. 455 = 299 lustrum eo

anno conditum a. P. Sempronio Soplio et P.

Sulpicio Savernone censoribus tribusquc addi-
gehoben wird (Proc. b. V. I 5. Euagr. h. e. 1160 toe duae, Aniensis as Teretina- Wahrscheii
7. Niceph. h. e. XV 11 = Migne G^ 86, 2517.

147 , 37) und seine Tochter gleich seiner Gross-

mutter Iuliana hiess (Chron. Pasch. 464. Anthol.
Pal. I 10, 8. Kyrill. vit. S. Sabae 73 = Surius
Vit. Sanct. 5. Decemb. VI 866). Er scheint 455
bei der Pliinderung Roms von den Vandalen als

Gefangener nach Africa entfuhrt zu sein und sich
hier mit Placidia, der Tochter Valentinians ITL,

lich (s. Kubitschek De tribuum Rom. origine.

Wien 1882, 22; Imp. Rom. trib. discr. . Leipzig

1889. 22) ist sie aus dem ntirdlichen Teile des

Hernikerlandes (am Oberlaufe des Anioi gebildet

worden. Die durch den Bundesgenossenkrieg er-

zwungene lex Iulia schlug zur A. das unmittel-

bar benachbarte Gebiet der bis dahin latinischen

Colonie Carsioli und die latinischen Colonien Ari-
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minum und Cremona. Durch die lex Iulia des

Dictators Caesar, welche auch die Transpadaner

in das romische Burgerrecht aufnahm, trat uberdies

Vercellae in die A. Ferner wurden die Colonen

des caesarischen Forum Iuli (in der Narbonensis)

und die der augusteischen Stiidte Caesaraugusta

(in der Tarraconensis ;
gebildet aus Veteranen der

IV. VI. und X. Legion) und Alexandria Troas

(in Asia) Tribulen der A. Von anderen Apper-

tinenzen der A. wissen wir nichts. Wie der

Name der Tribus Arnensis wird Aniensis, im
Gegensatze zu den iibrigen Tribusnamen auf -a,

welche die Bcdeutung von Substantiven gewinnen,

adjectivisch verwendet; hiezu scheint die ausser-

liche Ahnlichkeit mit den von den Tribusnamen
nach der .4-Declination abgeleiteten Adjectiv-

formen wie Pupiniensis, Scaptiensis, Voltinien-

sis gefiihrt zu haben. Daher decliniert Aniensis

(desgleichen Arnensis) bei der Vollbezeichnuvg

des rOmisehen Burgers gemeinschaftlich mit den

tria nomina; z. B. im Nominativ CIRh 1159 M.
Iulius Marei f. Aniensis Foro Iuli Macrinus,

im Dativ CIL VI 2702 C. Cattio C. f.
Aniensi

Luciliano Vereettas, ja sogar im Dativus Plura-

lis bei einer Mehrzahl von Mannern und Frauen

CIL XII 291 Aniensibus. Vgl. Kubitschek
Arch.-epigr. Mitt. XIV 1891, 136ff. und die seit-

her bekannt gewordenen Bestatigungen dieser Be-

obachtung CIL H Suppl. 6096. Ill Suppl. 10877.

Athenaeum 1892 II (nr. 3376) S. 71 nr. 14. Ne-

ben der gewohnlichen Form Aniensis (griechisch

'Arirjvorjg Eph. ep. IV p. 220, 'Aviijvotg Journ.

hell. stud. I 140 nr. 4) flndet sich auch Anni-
e/njsis z. B. CIL V 4478. VI 2918. 3897. Athe-

naeum a. a. O. Das ubliche Compendium in in-

schriftlichen Texten ist ANI. Vgl. Kubitschek
De tribuum Rom. origine ac propagatione 37.

[Kubitschek.]

Anieseis {'Avdastg), nach Ptolem. VI 12, 4

das ostlichste Volk Sogdianas siidlich von den

laxartesquellen , den Komedai benachbart; dem-

nach am oberen Zarafsan oder in der Hochland-

schaft Qara-tegin zu suchen, wo wir Ab-i-Gann,

d. i. .Heisswasser', als Hauptort finden ; vielleicht

liegt in A. ein Derivat von zd. ni-yeS ,lierabwallen,

sieden' vor. [Tomaschek.]

Anigemius. Auf einem Votivstein aus Cilli

(Noricum) die Widmung Genio Anigemi[o] cul-

tores eius v. s. I. m. CIL IU 5157. [Dim.]

Anigraia (to 'AviygaTa) , ein 50 Stadien (2
1/2

Stunde) langer schmaler und beschwerlicher Kusten-

pass an der Westkiiste von Argolis. am ostlichen

Fusse des jetzt Zawitza genannten Gebirges. wel-

cher die Ebene von Lerna mit der Thyreatis ver-

bindet, Pans. H 38, 4; vgl. Curtius Pelop. H
372f. [Hirschfeld.]

AnieriadeS ('Avtygiddeg Strab. ; 'Artygides Paus.),

heilkraftige Grott«nnymphen am triphylischen Sa-

mikon . in einer neben der Atlantiden- und Dar-

danoshohle gelegenen Quellgrotte des Anigros-

flusses , der seinen Namen (driygoe = dvacodns

Hesych.i der Schwefelhaltigkeit (Bur si an Geogr.

v. Gr. H 281) und dem schlechten Geruche seines

Wassers verdankt; dieses heilt ai.<pois, "/.svxag,

ktiyftvag. Strab. VEU 346 = Eustath. II. XI 721

p. 880, 50ff. Nach Paus. V 5, 11 wuschen die

an Flechten Leidenden, nach evxai und Gelubde

einer ihaia an die Nymphen, im Wasser die

Pauly-Wissowa

Flechten, welche dann beim Durchsehwimmen des

Flusses in diesem zuruckblieben ; vgl. auch Bur-
si an a. O. 280. Die Heilwirkung steht in eigen-

tumlichem Gegensatz zu der Bedeutung aviygos

= afriog xaxov (Schol. Nikand. Ther. 8), aad-svtjg

(Schol. Oppian. Hal. 1 141), xaxog, (pavXog, aoeji-fjg

(Hesych. s. v. = Et. M. p. 110, 33). [Tumpel.]

AnigrOS (d'Aviyqog), ein in siidwestlicher Rich-

tung vom Gebirge Lapithas herabfiiessender Fluss

10 Triphyliens, der frtiher den Namen Mirvrjiog (II.

XI 722) gefiihrt haben soil. Sein ubelricchendes

Wasser ernahrt keine Fische, und auch die, welche

ihm von seinem ostlichen Seitenflusse Akidas zu-

geflihrt werden, sollen in ihm nicht mehr ess-

bar sein. Im unteren Laufe sind seine Ufer ganz
versumpft , seine Mundung an der Kiiste schon

seit dem Altertum betrachtlich versandet. NOrd-
lich von derselben, jenseits der grossen jetzt ,See

von Kaiaffa' genannten Lagune, bemerkt man noch

20 jetzt in den schroifen sudliehen Abhangen des Ber-

ges, welcher das alte Samikon trug, zwei Hdhlen,

in denen heilkraftige lauwarme Schwefelquellen

entspringen; die eine derselben war im Altertum

den 'AvtyQidSsg vv/icpm geweiht, Strab. Vlil 346f.

Paus. V 5, 7ff. 6, 3; vgl. Curtius Pelop. IE 80ff.

[Hirschfeld.]

Aniketos ('Avixrjrog). 1) Sohn des Herakles

und der Hebe, Apd. H 7, 7, 12, s. Alexiares.
2) Sohn des Herakles und der Megara, Schol.

30Pind. Isthm. IV 104. [Wagner.]

S) Anicetus, griechische tjbertragung fur la-

teinisches Invictus, den standigen Beinamen des

Sol (Mithras), auf einer Inschrift aus Vindobala

in Britannien: Soli Apollini Aniceto, CIL VII

543; vgl. die Inschrift von der Insel Tenedos:

Apollo Alexander Anicetus, Eph. ep. II 350.

[Aust.]

4) Anicatus, Freund des Atticus, erwahnt von

Cic. ad Att. II 20, 1. [Klebs.]

40 5) Freigelassener Neros, friiher sein Paeda-

gogus , im J. 59 praefectus elassis Misenensis,

hilft dem Kaiser bei seinen Anschlagen gegen

Agrippina und Octavia; in der Verbannung auf

Sardinien gestorben, Tac. ann. XIV 3. 7. 8. 62.

Dio LXI 13, 2—5. Suet. Nero 35.

({) Freigelassener des Polemo, erhob im J. 69
im Pontus einen Aufstand gegen Vespasian zu

Gunsten des Vitellius, wurde aber bald ausge-

liefert und hingerichtet, Tac. hist. HI 47f.

50 7) Librarius des Marcus Caesar, bei Fronto

II 10 p. 34 Naber.

8) Ein Rescript des Alexander an einen A.,

Cod. lust. X 68, 1. [P. v. Rohden.]

9) Praefectus Praetorio Italiae unter Magnen-

tius, suchte Rom gegen den Usurpator Nepotianns

im J. 350 zu verteidigen, wurde aber besiegt und
wahrscheinlich getotet. Zos. II 43, 3. [Seeck.]

Animotha (Notit, dignit. Or. XXXVII 3),

Militarstation im Ostjordanland. [Benzinger.]

60 Animnla, kleine Stadt in Apulien, nur ge-

nannt bei Plautus mil. glor. 648: post Ephesi
sum naius, noenum in Apulis, noenum Ani-
mulae, welchen Vers Serv. Georg. H 134 in der

. corrnpten Form citiert : Turn in Apulis non sum
natus, non sum animula. Dazu gehort die

Glosse bei Festus ep. p. 25 : Animula urbs
parvarum opum fuit in Apulia. Die hsl. Uber-
lieferang ist an alien diesen Stellen der Form

70
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Anim- giinstiger, als Amin-

, wie die neueren 1100 m. u. M., am Monte Cantaro, unweit Filet-
meistensemendieren;vgl.Goetzz.d.St.Bueche- tino (in monte Irebanorum Plin. n. h III 109'
ler Jahrb. f Philol. LXXXVII (1863) 774. Bergk supra Trebam Augmtam Front, de aqu. 93; irr-
Upusc.^ 1 o7d [Hiilsen.] tumlich bringt Strabon V 235 seine Quellen mit

Animus heisst auch im Pnvatrechte oft so dem Lacus Fucinus in Verbindung). Er driinet
yiel wie die menschhche beele oder der mensch- sich in wildem Laufe westlich bis Subiaco, wo
hche Geist (vgl Gai. II 238. Ulp. XX 12. Dig. er in altester Zeit einen See oder eine Reihe vonXXI 1, iS pr.). In der Regel aber bezeicb.net dort Seen gebildet zu haben scheint (daher der Name
dies Wort erne emzelne Seelenthatigkeit, welche der Ansiedelung Sublaqueum\ die in der Kaiser-
sich m einem bestrmmten Augenblicke vollzieht 10 zeit durch kQnstliche Dammb'auten wiederherge-
und emen inhalthch bestrmmten Gedanken dar- stellt wurden. Bei Roviano wendet er scharf nach
stent, z. H. der animus furt.i faeiendi oder libe- Sfidwesten, empfangt bald darauf von rechts denww F»w*«Dig. IX 2, 41, 1. L 16, Bach Digentia (Licenza) und bildet bei Tivoli die

•
i- V A ottmals nicht an eine bios berfihmten Cascaden: sein Niveau vor Tibur be-

mnerlicheAbsichtgedacht, sondern an eine solche, tragt 243, am Fusse der Stadt nur noch 47 m
die im Augenblicke lhrer juristischen Bedeutsam- ImAltertum scheinen sich die Wassermassenhaupt-
keit erkennbar werden muss, insbesondere bezeich- sachlich in einem Bette, dem der Cascata grande
net a. da wo jemand angeredet wird, den ersicht- unmittelbar unterhalb der Stadt und des sogen'

^f^^f""^8™' z. B. der a. donation™ Dig. Tempio della Sibilla, ergossen zu haben : der FalleAAA1A 5, 64. in demjemgen a., der erkennbar 20 gedenken u. a. Strab. V 238. Dion Hal V 37
sein muss, um reclitswrrksam zu sein, ist auch der Horat. carm. I 7, 13. Propert. Ill 16 4 Stat'
a zu rechnen, durch welchenBesitz erworben und silv. I 3, 73. 5, 25. Bei Hochwasser richtete der
festgehalten wird (Paul V 2. Gai IV 153 Dig. A. haufig Schaden an, so dass im Mittelalter und

£' -l -,f"
8

- % 2}\JS\
flber dlesen ne»erer Zeit oft Vorkehrungendagegen durch teil-

sog. BesitzwiUen namentlich Mandry Archiv. f. weise Ableitung u. s. w. getroffen wurden. DieUv Pr.LXin Iff. Graf Piniiiski Der That- furchtbare Flut von 1826 gab dann Veranlassung
bestand desSachbesitzerwerbsII148ff. v.Jhermg zu grtindlicher Abhulfe durch Anlegung des Tra-
cer Besitzwille, Jena 1889 und hierzu Kuntze foro Gregoriano', welcher die grossere Halfte des

T^w n ' vVP£-g }™~ "?^Zl in de
?

A
-
oberhalb der Stadt durch einen in «en Monte

Jahrb f. Dogm XXIX 192ff. XXX 197ff„ auch 30 Catillo gebrochenen doppelten Stollen abfuhrt,

a£°£ V£ /T^Um als NlchWgkeitsgrund 21, und dadurch den antiken Lauf des Flusses grand-

ly \mT Ceutschen Juristentags III lich verandert hat (vgl. dariiber Fea Considera-
'

i
'

,t>, , ,m „ „ [Leonhard.] zioni storiche fisiche idrauliche etc., Rom 1827,
Anina (Ptolem. VII 2, 22), Ortschaft Ostlich mit guten Planen u. s. w. Massimo Relazionevom Ganges und sudlich vom emodischen und del traforo del monte Catillo, Rom 1838. Sante

serischen Gebirge, deren Lage sich nicht genauer Viola Cronaca delle vicende del flume Aniene
bestimmen lasst [Tomaschek.] Roma 18851). Von dem praeeeps Anio des Horaz

Aninachai, indisches Volk Ostlich vom Ganges geben, mehr als der jetzige Zustand, die alteren
und sudlich von den serischen Grenzgebirgen, Veduten (besonders Piranesi ca. 1760 und Ros-
oberhalb der Indaprasthai (Indraprastha) Hinter- 40 sini ca. 1820) eine Vorstellung. Unterhalb von
indiens, Ptolem VII 2, 18; derselbe nennt VII Tibur wurde nach Strab. V 235. 238 Plin III
1,53 auch eine Stadt Amnacha im ostlichen Teile 54 der A. schiffbar; zum Transport von Bau-
der Landscnaft Prasiake, am Ostufer des Ganges material ist er auch Iz. B. im 16. Jhdt fur St Peter)
nach dessen Vereimgung mit dem Diamunas. Da voriibergchend beniitzt worden. Die kalkigen Ab-
sich in den indischen Schnftwerken noch kein ahn- lagerungen des A. bilden in der Ebene unterhalb
licner Name vorgefunden hat, sind alle Vermu- Tivoli den trefflichen lapis Tiburtinus (Traver-
tungen uber den Namen, die Lage, sowie iiber tin). Der A. mfindet nach einem Laufe von 118
das Verhaltms zu Amchai und Anina gegen- Km. bei Antemnae in den Tiber. Sein Flussge-
stanaslos [Tomaschek.] biet umfasst 1426H Km., der geringste Abfluss

Anmeton (Avn-nm\ Stadt in Lydien, welche 50 wird auf 20, der hochste auf 480 Kbm. pro Se-
Hierokles 659 zwischen Mastaura und Hypaipa cunde angegeben. Vgl. fiber den A. Lanciani
autzahlt. Auf Munzen der Kaiserzeit 'Avn^oio,* Acque 138ff. Nissen Ital. Landeskunde 314. •

Srjfiog Head HN 548. Spater Bischofssitz ; Lage THiilsen 1
unbekannt. [Hirschfeld.] Anion (14 ,/»,), eine Gestalt aus dem KreLs

Aninins Maeer, griechischer Redner, Lehrer des Apollon. Kfinig von Delos, das er angeblich
des Kaisers Marcus, Hist. Aug. Marc. 2, 4. von Rhadamanthvs erhielt, Diod. V 79, 2. Ge-

, . . . „ ,

[?• T
- Rohden.] wflhnlich mit dem Kurznamen (Maass Hermes

Aninus Ticns im Marserlande, sudlich vom XXIII 1888, 615) Anios (s. d.) genannt: v^l

rrr "tv oQ
e
i

-enannt ln der archaischen Inschrift D i b b e 1 1 Quaest. Coae mythologae (Diss. Grvph.
tlL IX 3813.

. _
[Hulsen.] 60 1891) 58f. Ein Priester des A. in der delphi-

Anio (alter ^om. Anien; in den Casus obliqui schen Inschrift Bull, hell XI (1887) 273
meist Anienis, -em

; poetische Nebenform Ank- rWernicke 1
««*, Nom^bei Stat. silv. 13, 70; Voc. Aniene Anio noms (auch (aqua,) Anio nova), Was-
±-rop. i\ ,, 86. Stat. silv. I 3, 2; vgl. Georges serleitung in Rom, von Caligula im J. 38 be-
Lexikon der lat, Wortformen S. 49 ; die Griechen gonnen , von Claudius im J. 52 vollendet. Dienaben Annv -ijvog, Avir,v6s , 'AviVs

-
nrog, 'Arm;, Quellen lagen am 42. Meilenstein der Via Subla-

Av{y) t<m,)
;
]Sebennuss des Tiber in Latium, ent- censis, wahrscheinlich unter Benutzung des mitt-

springt im Sabmergebirge
, 95 Km. von Rom, leren und unteren der drei neronischen lacus in
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dessen Villa Simbruina. Der Aquaeduct bleibt

immer auf der linken Seite des Teverone, nimmt
eine vom 38. Meilenstein her gefuhrte Zweig-

leitung (rivus Hercidaneus) auf, iiberschreitet die

Valle degli Arci mit machtigen Viaducten (109

pedes = 32,5 m. hoch), geht dann an der "Westseite

des Monte Ripoli entlang und vereinigt sich bei

Ponte Lupo mit der Leitung der Aqua Claudia

(s. d.). Die Wasser beider Leitungen wurden

sobald sie nur wiinschten, erhielten sie, was sie

zum Leben bedurften, die eine, Spermo, die Feld-

frilchte', die zweite, Ohm, Wein, die dritte, Elaio,

5l. Daher der Name OiroxQocpot. Auf der Fahrt

nach Troia kommen die Griechen nach Delos. A.

weissagt ihnen, dass sie erst im zehnten Jahre

Troia erobern wurden, er sucht sie durch das

Versprechen, mit Hiilfe seiner Tocbter das ge-

samte Heer neun Jahre lang zu unterhalten, zu

intra septimum milliarium (bei Tor di Mezza lObewegen, dass sie in Delos bei ihm bleiben, allein

via di Frascati) in grossen Piscinae limariae ge

reinigt, erreichten die Stadt am Teilungspunkte

der Via Labicana und Praenestina, welche sie

mit einer grossartigen Bogenstellung, spater als

Porta Labicana in die aurelianische Mauer ein-

geschlossen, jetzt Porta maggiore (Inschrift CIL
VI 1256: Ti. Claudius Drusi f. Caesar Augu-

stus [Titel vom J. 52] aquas Claudiam . . . item

Anienem novum a milliario LXII sua impensa

vergebens. Simonides nennt als Anfuhrer der

Griechen, die zu A. kamen, den Odysseus und
den Menelaos, Schol. Lykophr. 570. Schol. Horn.

Od. VI 164. Lykophr. 570—576. Die spatere

Sage bildet die Beziehungen der A.-TOchter zu

den Griechen weiter aus. Von Lykophron (580)

und Kallimachos (in den Aitien, Schol. Lykophr.

570. 580), durch Vermittlung eines mythographi-

schen Excerptes auch von Ovid (met. XIII 640

in urbem perdueendas curavit) uberschritten, und 20 —673) und dem^Schol. Verg. Aen. HI 80 wird

wurden bald darauf durch Rohren in samtliche 14 '" " " ' '

""- '- — --- ™

Regionen der Stadt verteilt. Die Gesamtleistung

beider giebt Frontin de aqu. 86 auf 4911 qui-

nariae an. Noch zu Anfang des 5. Jhdts. n. Chr.

wurde der A. n. von Arcadius und Honorius unter

Verwendung eines Teiles der confiscierten Giiter

des Gildo wiederhergestellt , Bruchstiicke einer

langen, darauf beziiglichen Inschrift sind in der

Nahe von Arsoli gefunden (CIL IX 4051). Uber

erzahlt: die drei Madchen, die von Dionysos die

Gabe erhalten hatten, alles durch Beriihrung in

Korn, Wein und 01 zu verwandeln (Olvoroojiot),

sollten auf Geheiss des Agamemnon in das Lager

der Griechen vor Troia geholt werden, um das

Hunger leidende Heer mit Lebensmitteln zu ver-

sorgen. Sie weigern sich, die Griechen aber

brauchen Gewalt. Als die Oinotropen gefesselt

werden sollen, flehen sie zu Dionysos um Hiilfe

;

den A. n. vgl. Jordan Topogr. I 1, 473. Lan-30sie werden in Tauben verwandelt. Von da an

«iani Acque 138—152. Gilbert Topogr. Ill

274f. [Hiilsen.]

Anios, Seher auf der Inscl Delos, n^hischer
Reprasentant der kultlichen Beziehungen von De-

los zu Euboia einerseits und zu Andros, Mykonos

andererseits. Er ist der Sohn des Apollon und der

Rhoio. Diese wird von ihrem Vater Staphylos,

einem Sonne des Dionysos, als er ihre Schwanger-

schaft entdeckt, in eine Kiste gesperrt und in

schreibt sich die Unverletzlichkeit der Tauben im
Bezirke des delischen Heiligtumes. Die Sage ist

aitiologisch, sie kniipft an bestehende Knlteinrich-

tungen an (Bull. hell. XIV 392). Eine dritte

Version weiss, dass die Oinotropen die Griechen

vor Troia wirklich verproviantiert haben. Pala-

medes soil sie herbeigeholt haben, Lykophr. 581

—583 nebst Tzetzes. Diktys I 23. Serv. Aen. II

81. Dares 19. Welche Fassung der Sage Ps.-

dieser ins Meer geworfen. Die Kiste treibt in 40 Apollodor befolgt hat, ist aus dem sparlichen.Ex-

Delos ans Land ~ Rhoio gebiert den A. , weiht

ihn dem Apollon, der seinen Sohn zuniichst ver-

birgt und ihm dann die Mantik und die Herr-

schaft in Delos verleiht. Nach einer anderen

Version treibt die Kiste in Euboia ans Land, A.

wird dort in einer Hohle geboren und von Apol-

lon nach Delos geschafft, Diod. V 62. Schol. Ly-

kophr. 570. Rhoio ist ferner die Gattin des

Zarex, des Sohnes des Karystos, und so gilt A

cerpt (Epit. Vat. 62) nicht zu erkennen. Uber

die litterarische Entwickelung der Oinotropensage

vgl. O. Immisch Rh. Mus. XLIV 299ff. G.

Wentzel Philol. LI 46. F.NoackHerm. XXVIII
146. Von Anfang an erscheint in alien diesen

Erzahlungen A. als der Typus der Gastlichkeit,

desgleichen noch bei Vergil (Aen. HI 69ff.. nach-

gebildet von Ovid met. XIII 622ff.), der ihn die

fluchtenden Troer freundlich aufnehmen lasst, vgl.

als Sohn des Zarex in demselben Sinne, wie The- 50 Dionys. Hal. ant. I 50. Verwandtschaftliche Be-

sens als der des Aigeus, Herakles als der des

Amphitryon, Schol. Lykophr. 580. Anderwarts

gilt A. als Sohn des Karystos und Rhoio als Tochter

des Zarex, Steph. Byz. s. Mvhovo;. In Delos herrscht

A. als Seher und erhalt nach seinem Tode als 8al/io>v

lmX(f>QU>s gottliche Ehren. Clem. Al. protr. II 40

p. 12 ; strom. 1 21, 134 p. 144 Sylb. Rohde Psyche

176, 3. Seine Gattin wird die Thrakerin Dorippe,

die von Raubern aus Thrakien entfuhrt und nach

ziehungen zt( Anchises und Verkehr mit diesem

vor Ausbruch des Krieges erwahnt Schol. Verg.

Aen. in 80, zum Teil nach Palaiphatos. Ausser den

Oinotropen hat A. noch folgende Kinder: 1) den

Sohn Andros. den eponvmen Grunder von Andros,

Steph. Byz. s. "Avdoo;. "Schol. Verg. IH 80. Ovid,

met. XIII 640ff. (fiber diese Stelle G. Wentzel
a. a. O. 49ff.). Ebendahin gehort die Sage, A.

habe den Atriden giinstige Fahrt nach Troia ver-

Delos gebracht wird, wo A. sie fur das LOsegeld 60 heissen , wenn sie einen Stier, den er ihnen ge

eines Pferdes einlfet und zu seiner Gattin erhebt,

Et. M. 293, 37 (vermutlich aus Kallimachosscho-

lien). Mit Dorippe zeugt A. drei Tochter, die

sog. Oinotrophen oder Oinotropen (Hesych. s. v.),

deren Geschicke verschiedene Sagen berichten. Die

alteste Gestalt der Sage, in den Kyprien und bei

Pherekydes, erzahlt, dass Dionysos, ihr Ahn, den

drei Madchen wunderbare Gaben verliehen hatte

:

schenkt, zu Schiff mitnehmen und dort, wo dieser

ans Land springe, ein Heiligtum der Athena Tavgo-

fioXos grfinden wfirden: das sei dann zu Andros

geschehen (Phot. Suid. aus Xenomedes von Chios

durch Vermittelung von Apollodor jicgl Qe<av. Schol.

Ar. Lysistr. 447) j 2) einen Sohn Mykonos, Steph.

Byz. s. Mvxovos; 3) einen Sohn Trasos, der

wiederum bei Kallimachos in einer aitiologischen
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Legende erscheint: delische Hunde haben ihn zer-

rissen, als er unerkannt in Delos ans Land stieg,

und daher diirfcn auf Delos Hunde nicht gehalten
werden, Ovid. lb. 477 nebst Schol. Hyg. fab. 247.
G. Knaack Herm. XXIII 134, 1. J. Geffcken
Herm. XXV 96f. ; 4) eine Tochter Launa (Lavinia),
die, von Aineias verfuhrt, einen Sohn gebar und
der Stadt Lavinium den Namen gab, Schol. Verg.
Aen. Ill 80. Dion. Hal. ant. I 59. [Wentzcl."

vielleicht avvrjoov zu lesen ist , wenn man nicht
den Vers umstellen und das ziemlich unpassende
oxogoSia einsetzen will. Dass avvijoov nicht die
ionische Form fur avvj&ov = Dill sein kann, wie
man zum teil annimmt, geht abgesehen davon,
dass sprachliche Griinde fur diese Annahme nicht
vorhanden sind, auch daraus hervor, dass awtjoov
unmittelbar neben avrj&ov von Theophrast (h.

pi. I 12, 1. 2) und in der unter dem Namen des
Anio TetHS , die zweitalteste der romischen 10 Hippokrates gehenden, in ionischem Dialekt ge

Wasserleitungen , 272 v. Chr. von den Censoren
M.' Curius Dentatus und L. Papirius Cursor ex
manubiis de Pyrrho ca.ptis verdungen, zwei Jahre
darauf vollendet. Das Wasser wurde 43 m. p.
von Bom, in der Nahe von S. Cosimato, aus dem
A. (Teverone) gefasst und in einer fast ganz
unterirdischen .leitung bis zur Porta Esquilina
gefuhrt. Die bedeutendsten erhaltenen Reste finden
sich beim Ponte degli arci (im Teveronethal ober-

chriebenen Schrift de morb. mul. 2 (II 852 K.) T

vielleicht auch von Alexis (a. 0.) genannt ist. Heute-
wird der A. unter dem Namen ylvxaviaov (so
schon wegen seiner Siisse vom Scholiasten des
Theokr. VII 63 genannt) im grossen angebaut,
namentlich bei Lebadeia , Theben, Rachova, Pa-
tras und Kyparissia. Die Riimer nannten ihn
anesum (Cat. agr. 121. Scrib. Larg. passim. Seren.
Samm. 904. Garg. Mart. II 39. 53 etc. Apic. 289.

halb Tivoli, Canina Edifizj VI tav. 144), in 20 Marc. Emp. passim) oder anisum (Cels. passim!
der Valle di S. Giovanni unterhalb Tivoli (zwei
stockiger Viaduct von 16+19 Bogen, wahrschein-
lich aus hadrianischer Zeit, Canina a. a. O. tav.

145f.) und bei dem grossartigen Quaderbau des
Ponte Lupo (Canina a. a. 0. tav. 147). In der
Campagna hatte der A. v. eine piscitia limaria
am 4. Meilenstein der Via Latina ; wo er sich der
Stadt naherte, zwischen Via Labicana und Prae-
nestina, unweit Porta Maggiore, lief er 221 Schritt

Col. XII 50, 4. 51, 2. Pall, passim. Veget, V 51, 2 ;

bes. nach Diosc. Ill 58 und Isid. orig. XVII 11,
6), fehlerhaft anisus (Ps.-Theod. Prise, de diaeta
10). Heute wird er von den Italienern unter dem
Namen anacio, anace, aniee, besonders in der
Romagna und Sicilien, angebaut. Sein Ursprung
bleibt ungewiss, obwohl er vielfach fflr eine spon-
tane Pflanze des Orients und der benachbarten
Inseln oder selbst des griechischen Continents

iiberirdisch auf einer gemauerten Substruction, 30 gehalten wird, was mit Sicherheit nur fiir die ihm
deren Eeste noch nachzuweisen sind (Piranesi
Antich. di Roma I tav. 2. 10. 38). Der letzte
Teil des Laufes, von Porta Maggiore (ad Spem
veterem) bis Porta Esquilina, ist teils bei Anlage
der Eisenbahn 1861 , teils der neuen Quartiere
1872—75 besonders genau bekannt geworden
{beschrieben von Lanciani Bull. com. II 206ff.;

Acque 50—52). Der A. v. gab zwei Zweig-
leitungen ab: eine oberhalb von Tivoli (in der

nahe verwandte, aber nirgends kultivierte kleinere
Art Pimpinella cretica Poir. gilt. Denn fur die
altesten Zeiten Agyptens und des Orients fehlt
es an sicheren Nachweisen seines Vorkommens.
Daher es dahingestellt bleiben muss, ob Sopho-
kles (Greek Lex. of the rom. and byz. periods
1888),.mit Recht das arabische yansun der heuti-
gen Agyptier fiir das Prototyp von awtjoov er-

klart, wahrend er die Etymologie des Wortes
Contrada Acquaregna) Tiburtium in usum. ; die 40 nicht angiebt. Vielmehr wird uns zuerst uber
zweite, wahrscheinlich von Augustus angelegte
(specus Octavianus) ging vom 2. Meilenstein der
Via Latina durch den Caelius bis in die Gegend
der spateren Caracallathermen (ad horfos Asi-
nianos in regione viae novae). Das Wasser des
A. v. wurde, weil direct aus dem hauflg durch
Regengusse getrubten Bergstrom genommen, weni-
ger zum Trinken als zur Bewasserung der Garten
und anderen technischen Zwecken verwendet. Die

Pythagoras berichtet, dass er den A. als eine der
wenigen zu empfehlenden Speisen(?) angesehen
(Plin. n. h. XX 185) und seinen Anbau, wohl
hauptsachlich in Unteritalien, sich habe angelegen
sein lassen (ebtl. 192). Seine botanischen Eigen-
schaften sind nur kurz von Theophrast dadurch
charakterisiert, dass er nacktsamig sei, d. h. seine
Frucht nicht wie beim Mohn von einer Kapsel
eingeschlossen sei (h. pi. T 11, 2), und ihr

von der Leitung taglich gelieferte Wassermenge 50 Saft einen lieblichen Geruch habe (ebd. 12, 1).t „ t ..ono _...- ..__
Als die beste Sorte wurde die kretische, nachst-
dem die agyptisehe von Dioskorides (a. O.) und'
Plinius (XX 187) bezeichnet, die agyptisehe von
Columella (XII 51, 2), die pontische von Vegetius
(a. 0.) angewandt. Dass er von den EOmern in
Garten zu medicinischem Gebrauche gehalten
wurde, berichtet Celsus (II 31). dass es zugleich
auch fur die Kiiche geschah. Plinius (XLX 167 1.

Man sate ihn im Februar oder Mara in gut ge-

berechnet Lanciani auf 4398 quinariae
277 865 Kbm. Uber den A. v. vgl. Frontin de
aqu. 6. 7. 9. 18. 21. 90. 92. Jordan Topogr.
I 1, 463—465. Lanciani Acque 43—58. Gil-
bert Topogr. Ill 267f. Terminationscippen CIL
VI 1243 und p. 847; ein aquarius aquae An-
il ionis (so) veteris castelli viae Latinae contra
dracones CIL VI 2345. [Hftlsen.]

Aniritai s. Aneiritai.
Anis, Pimpinella anisum L., wurde von den 60 lockerten und gedungten (Pall. Ill 24, 14), even

Griechen zuerst nur awrjoov, von Dioskorides,
Galenos, Suidas, Simeon Seth (ed. Langk. p. 2.

23) u. a. avioov genannt, wahrend awiaov in einem
Fragment des Komikers Alexis bei Poll. VI 66.
in dem mehrere Gewurzpflanzen angefuhrt sind,
nicht ganz sicher ist, da bei Athen. IV 170b
sich dafflr das allerdings gegen den Vers ver-
stossende oxogodov in den Hss. flndet, so dass

tuell bewasserten Boden (ebd. IV 9, 17). Sein
Gebrauch fur die Ktiche kann jedoch nur spar-
lich gewesen sein, da Apicius ihn nur einmal
beirn Fullen der Schweinemagen neben anderen
Ingredienzien anwandte (c. 289), wahrend er z.

B. vom Dill einen sehr ausgedehnten Gebrauch
machte. Dagegen wurde er auf die untere Rinde
des Brotes gestreut (Plin. XX 185), bei der Be-
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reitung von Mostkuchen (Cato 121) und mit anderen

Gewlirzen zum Einmachen der Oliven (Col. XII

50, 4) oder des Olivenbreies (ebd. 51, 2) ver-

wandt. Ferner diente er zur Verbesserung des

Veins (Plin. ebd. Geop. VII 37, 2) und bewahrte

die Kleider vor Motten (Plin. n. h. XX 195V

Besonders aber diente der Samen allerlei Heil-

zwecken. Pythagoras (bei Plin. n. h. XX 192)

war der Ansicht, dass, wer ihn in der Hand halte,

nicht von der Epilepsie befallen werde (vgl. 191

und Ps.-Plin. Ill 21), sein Geruch die Geburt

befordere und man ihn gleich naeh der Geburt

der Mutter mit Gerstengraupe geben solle. Die

Skythen ffllten zur Einbalsamierung der Leichen

ihrerKonige denLeib derselben ausser mit anderen

Spezereien auch mit A. (Herod. IV 71). Hippo-

krates (II 38 K.) wollte Schmerzen unter dem
Zwerchfelle dadurch vertreiben, dass der Leib

mit schwarzer Nieswurz und A. erweicht werde.

Die Hippokratiker empfahlen ihn im Gemisch

mit anderen Mcdicamenten, ausserlich oder inner-

lich angewandt, besonders als Zusatz zum Wein

gegen Gebarmutterkrankheiten (II 560. 656. 803.

824. 825. 844. Ill 471 K. ; vgl. Scrib. L. 126.

Diosc. Ill 58. Plin. n. h. XX 191. 194) und

andere Frauenkrankheiten (II 592. 655 K. Plin.

n. h. XX 194). Allein (Diosc. a. O. Plin. n. h.

XX 189. 195. Galen. XI 833. Oribas. V 603;

vgl. VI 436) oder in Wein mit anderen Medica-

menten (Heraclid. Tarent. bei Plin. n. h. XX 193.

Scrib. L. 120. Marc. Emp. 20, 16. 29) trieb er

Blahungen. Als Antidotum oder Theriaka, d. h.

Mittel zuniichst gegen Vcrgiftungen und den Biss

giftiger Tiere, wurde er im Gemenge mit anderen

Medicamenten angewandt von Antiochus d. Gr.

(Plin. n. h. XX 264. Gargil. Mart. 39. Ps.-Plin.

Ill 37), Nikandros (Ther. 650. 911, nur gegen den

Biss giftiger Tiere) und Mithridates (nach Damo-

krates bei Galen. XIV 97), des letzteren Mittel

aber spater auch gegen andere, innere Krank-

heiten (Cels. V 23, 1. Scrib. L. 170), so auch

als Bestandteil anderer Antidota oder Theriacae

(des Celsus bei Scrib. L. 173, des Marcianus ebd.

177, des Androinachos bei Galen. XIV 41 und

anderer bei Galen. XIV 112. 151. 161. 164. 167.

206. 260. 308). Dioskorides (III 58) sagt von

ihm , dass er den Korper erwarme und trockne

(so auch Galen. XI 833. Oribas. n 615. V 603.

VI 436), dem Munde einen angenehmen Geruch

verleihe (Plin. n. h. XX 186, vgl. Ps.-Hipp. II

852 K.), Schmerzen lindere, Schweiss (Plin. n. h.

XX 195. Galen. XI 833. Oribas. ebd.) und Urin

treibe (Cels. II 31. Plin. ebd. Oribas. V 603. VI

436); in Wein (Geop. VIII 4; vgl. Oribas. I 434)

den Durst der Wassersiichtigen stille (vgl. Plin.

l). h. XX 191. 195), gegen den Biss giftiger Tiere

wirke und Blahungen treibe (vgl. oben und Plin.

n. h. XX 195), den Leib stopfe (Plin. n. h. XX
190 1. die Leukorrhoe stille, die Milch hervorrufe,

zum Beischlaf reize (Plin. n. h. XX 195). Kopf-

schmerzen lindere, wenn die Nase damit gerauehert

werde (Plin. n. h. XX 187, vgl. 190), gegen Ohren-

reissen wirke. zenieben mit Rosenol in die Ohren

getraufelt I
Plin. n. h. XX 187). Mehr uber seine

Wirkung fmdet man noch bei Plinius (XX 185

—195), der bemerkt, dass er auch anieetum, der

Unbesiegbare, genannt werde, wahrend Dioskori-

des (III 60) diesen Namen dem Dill giebt und

den A. auch alov nennt. In Verbindung mit anderen

Medicamenten wurde der A. von Celsus gegen

Gelbsucht (III 24) und Geschwure in den Nieren

(IV 17)' angewandt, von Scribonius und Marcellus

gegen die mannigfaltigsten Leiden. [Olck.]

Anisades, Name eines parthischen oder arme-

nischen Fiirsten auf einer Bronzemiinze, Ztschr. f.

Num. IV 266. Vielleicht Sohn des Zariadres im

2. Jhdt. v. Chr. [Baunigartner.]

10 Anisus, auch Anisa, Anasus und ahnlich,

heisst auf spateren Urkunden der Nebenfluss der

Donau, die Enns in Osterreich (z. B. Acta Sanct.

Boll. 4. Mai I p. 463; vgl. FOrstemann Alt-

deutsches Namenbuch II 89). In dem Ani der Tab.

Peut. (Station ostlich von Salzburg zwischen uo-

cario und in alpe) wird wohl derselbe Name
(Anisus oder Anisa) zu suchen sein; vgl. Momm-
sen CIL IH p. 666. [Bim.l

Anitha ("Avi&a), Stadt in Arabia Petraea bei

20Ptol. V 17, 6. [D. H. Miiller.]

Anitorgis s. Amtorgis.
Ankaion ('Ayxatov), Berg in Arkadien, Schol. II.

IV 319, wohl vielmehr Avxatov. [Hirschfeld.]

Ankaios ('Ayxaiog). 1) Sohn des Lykurgos

und der Kleophile oder Eurynome oder Antinoe,

aus Tegea gebiirtig, einer der besten und stark-

sten Helden Arkadiens, Bruder des Iasos, Epochos,

Amphidamas und Kepheus, Vater des Agapenor,

eines Freiers der Helena, Teilnehmer an der Ar-

30 gonautenfahrt und an der kalydonischen Jagd,

bei der er durch den Eber seinen Tod findet.

Horn. II. II 609. Apd. I 8, 2. 9, 16. Ill 9, 2.

10, 8. Hyg. fab. 14. 173. Apoll. Rhod. I 164ff.

398 531. II 118 m. d. Schol. Paus. VIII 4, 7.

Ovid. met. VIII 314. 390ff. Tzetzes zu Lykophron

488 giebt eine abweichende Genealogie des A.:

seine Eltern sind nach dieser Version Aktor und

Eurythemis , die Tochter des Akastos. Dem A.

zu Ehren wurden von den Arkadern noch in spaten

40 Zeiten Feste gefeiert. A. war von Skopas im

Giebel des Tempels der Athena Alea in Tegea

dargestellt, mit klaffender Wunde und ausgeriistet

mit der Doppelaxt (Paus. VIII 45j, 7 : y.aza Sk

rov ids rd szega 'AyxaXov l/ovra rjdrj rgavfiara

xai atphia rov jieUxvv aveywv koxlv "Eitoyos ;
Vgl.

Overbeck Schriftquellen " 1 1 50). Ferner war A.

auf einem Gemalde des Aristophon von Thasos

dargestellt (Plin. n. h. XXXV 138. O. Jahn Be-

richte d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1848, 127). Die

50 Verwundung durch den Eber und die Ausriistung

mit dem Doppelbeil ist fiir die bildlichen Dar-

stellungen des A. charaktefistisch. Preller-

Plew Gr. M. II 306ff. Besonders kommen Vasen-

bilder in Betracht: Gerhard Auserles. Vasenb.

235. 236. 237. 327. Stephani Compte rendu

1867, 58ff. 80ff. Schlie Annali dell' Inst. 1868,

320. Vgl. Kort e Personificationen der Affecte 56ff.

2) Sohn des Poseidon oder Zeus und der Asty-

palaia oder Alta, Herrscher der Leleger auf Samos,

60 Gemahl der Samia, der Tochter des Maiandros,

Stammvater der samischen Helden Perilaos, Enu-

dos, Samos, Alitherses, sowie der Parthenope(Paus.

VII 4, 2), Teilnehmer an der Aigonautenfahrt

und ein der Schiffahrt wohlkundiger Mann, der

nach dem Tode des Tiphys, des Steuermanns der

Argonauten, dessen Stelle einnahm, Apoll. Rhod.

I 188. II 865ff. IV 210. 1260. Apd. I 9, 23. Hyg.

fab. 14. Pherekydes bei Strab. XLTI 632. Kallim.
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Del. 50. Iambi. Vita Pythag. II 3ff. A. war
ein grosser Freund des Landbaus und der Reben-
zucht. Wahrend er einst Keben pfianzte, weis-
sagte ihm ein Seher, dass er sterben werde, ehe
er von deni "Wein der Keben getrunken. Als die
Keben zeitig waren, presste er den Saft in einen
Becber und verspottete den Seber, indem er eben
trinken wollte. Da sprach der Seher die Worte

:

noUa fisragv Jisket xvhxog xal xetXeos axgov.
Sowie A. den Becber an die Lippen setzen wollte,
kam die Botschaft, dass ein Wildschwein seine
Landereien verwiiste ; er eilt hinaus, urn den Eber
zu erjagen, wird aber von demselben getotet,
Aristoteles bei Sehol. Apoll. Rhod. I 188. Tzetz.
zu Lykophr. 488ff. Lykophron selbst wendet den
Sprnch auf den Arkader A. und seine Totung
durch den kalydonischen Eber an, wahrend nach
Pherekydes bei Schol. Apoll. Khod. I 188 der
Samier A. durch den kalydonischen Eber um-
kommt. Die Verwechslungen des Arkaders mit
dem Samier A. beruhen auf den gleichartigen
Zugen der an beiden Helden haftenden Sagen.
Diese Verwechslungen sind vielleicht nicht ganz
ungerechtfertigt, denn die Ubereinstimmung des
Namens und der Geschicke der Helden, ihre Teil-
nahme am Argonautenzuge und der Tod durch
Eberbiss, weisen darauf hin, dass die arkadische
und samische Sage wohl nicht unabhangig von
einander entstanden und beide Gestalten urspriing-
lich identisch sind.

3) Aitolischer Held aus Pleuron, Ringkampfer,
von Nestor bei der Leichenfeier des Amarynkeus
besiegt, Horn. II. XXIII 635. Quint. Sm. IV 812.

[Toepffer.]

Ankale ('Ayxalrj), Stadt im nordwestlichsten
Teile von Arabia Felix, Ptol. VI 7, 27 (Lesart
fur 'Axdkr), w. s.).

^

[D. H. Miiller.]

Ankara, jzokis 'ItaXias to ifhixov 'Ayxagdzrjs,
to? TTokvptog dydotj, Steph. Byz., sonst ganzlich
unbekannt. Strabon V 216 nennt, nach Parma
Mutina Bononia, jiixgd jzoUo/taza dva fieaov zovxcov
<V <5f rj els 'Pd)fj.ijv odos "Axaga 'Pi'jywv Alicdov
Maxgoi Kafijioi . . . Kldzegva <P6gov KogvtjXiov etc.,

man hat den ersten Namen mit dem bei Steph.
Byz. genannten in Verbindung bringen wollen,
doch vermutet Bormann (CIL XI p. 170) nicht
unwahrscheinlich, dass zu lesen sei : fj eis 'Paifitjv

686s Al/idia. Dass auf der Tabula alimentaria
Veleias (CIL XI 1147) mehrere fundi Ancha-
riani vorkamen (1, 72. 4, 13. 41), ist zufallige
Namensgleichheit, da diese Benennung eher von
dem rOmischen Gentilicium Andmrius abzuleiten
ist.

^
[Hulsen.]

Anker (ayxvga, ancora). Als A. gebrauchte
man in den altesten Zeiten schwere Steine («W:
Od. IX 137. XV 498 ; II. I 436), bei den Deut-
schen Senchilsteine (d. h. Senksteine) genannt, an
deren Stelle sich die Romer, wie Arrian an. V 7, 2
bei der Schilderung eines Schiffbriickenbaues nach
romischer Art berichtet, pyramidenffirniig gestal-
teter, mit Feldsteinen gefullter Korbgeflechte be-
dienten. Der eigentliche A. in unserem Sinne,
welcher anfangs, da man dickere Eisenmassen
noch nicht zu Schmieden verstand, aus Holz, teil-

weise ausgehohlt und mit Blei ausgegossen war
(vgl. Apoll. Rhod. I 955. Arr. peripl. 5. Athen.

J 208 E), bestand aus einem starken Schafte, an
dessen unterem Ende zwei in dreieckige Schau-
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feln auslaufende Arme angeschmiedet waren, wah-
rend sich am oberen ein Ring fur das Ankerkabel
befand. Wahrend die Erfindung eiserner A., die
anfanglich einarmig waren (ezegoazofioi, Poll. I 9),
von Plin. n. h. VII 57 dem Tyrrhener Eupalamos,
von Pans. I 4, 5 dem phrygischen Konige Midas
zugeschrieben wird, soil die Vervollkommnung des
A. durch Hinzufiigung des zweiten Amies (Sioxo-
poi, apyiflokoi) nach Strab. VII 303 (vgl. Schol.

10 Apoll. Rh. I 1277) ein Verdienst des Skythen
Anacharsis gewesen sein. Um den A. dazu zu
zwingen, Grund zu fassen, muss er mit einem
quer, senkrecht zur Ebene der Arme stehenden
Stocke (Ankerstock) versehen sein. Sobald nam-
lich das Kabel angeholt wird, legt sich der Stock
flach auf den Grund, wahrend der untere der in-
folgedessen aufrecht stehenden Arme sich unter
der Wirkung der Zugkraft mit seinem schaufel-
artigen Ende in den Grund eingrabt. Scheffers

20 (De milit. nav. n 5) selbst von Boeckh (Urkund.
166) gebilligte Meinung, dass der A. des Alter-
tums keirien Stock besessen habe, ist schon von
Smith (Ub. d. Schiffb. d. Griech. u. Romer, fibers.

Thiersch 28) widerlegt worden. Die ,Ale-
xandreia' des Hieron hatte nach Athen. V 208 E
vier holzerne und acht eiserne A., wahrend die
attischen Trieren gewohnlich zwei, in der alteren
Zeit auch vier erhielten (Boeckh Urk. 166).
Ein solcher hatte nach Boeckh nur ein Gewicht

30 von etwas fiber 20 Kg. Der schwerste Notanker
hiess nach Luk. Iupp. trag. 51 legd ayxvga. In
der Regel liess man den A. vom Vorschiffe fallen,
wo er, um von der Schiffswand freigehalten zu
werden, an einem der seitlich herausragenden
Krahnbalken (ixwrides) aufgehangt war. Mit-
unter wurde jedoch vom Hinterschiff aus geankert,
wie ausser Polyaen. Ill 9, 63 und Appian. Pun.
123 auch Apostelgesch. 27, 29 (Schiffbruch des
Paulus) darthut (vgl. Smith a. a. O. 27). Vgl.

40besonders B reusing Naut. d. Alt. 107ff. Ass-
mann bei Baumeister Denkm. Ill 1614.

[Luebeck.]
Ankistron CAyxtazgov), anderer Name des ge

wOhnlich Poseidion genannten Vorgebirges im Mi-
lesischen bei Branchidai, Stad. M. M. 287. Ein
modernes Cap Angistro liegt an der lvkischen
Seite des Glaukos Kolpos. [Hirschfeld.]

Ankitheides (Ayxt&eiSrjs Dittenberger,
'Ayxiodbrjs Homolle). Delischer Archon Anfang

50 des 2. Jhdts., Bull. hell. VI 33, 44 = Ditten-
berger Syll. 367, 44. [Kirchner.]

"AytcXtfia (= dvdx/.ifia), die auf dem Hinter-
deck des Schiffes befindliche, fur den Steuermann
bestimmte Bank, Poll. I 89. [Luebeck.]

Ankobaritis {'AyxajiagTzis), die sudlichste an
Babylonien grenzende Landschaft Mesopotamiens,
Ptol. V 18, 4 (wahrscheinlich nach einem Haupt-
orte 'Ukbara benannt). S. auch unter Am bar a
oben S. 1795.

^

[Fraenkel.]

"Ayxoiva, dyxoiv?] (anquina), das Rack, eine
einfache oder, wie bei den Tetreren, doppelte,
gekreuzte (a. binXfj) Tauschlinge, welche dazu
diente, die Raa in ihrer Mitte am Maste festzu-
halten, so dass diese beim Emporziehen (Heissen,
dvelxew) und Herablassen (Fieren, jaXav) ungehin-
dert auf- und niedergleiten, sich jedoch nicht von
demselben frei machen konnte. Um ein besseres
Gleiten zu bewirken, war das Rack, wie dies noch

60
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jetzt gebrauchlich , mit aufgereihten holzernen

Kugeln (Rackkloten, maleoli) versehen ; vgl. Isid.

or. XIX 4, 7. [Luebeck.]

Ankon ('Ayxwv). 1) Hafen an der Nordkiiste

Kleinasiens in Pontes an weit vortretender Stelle

(Apoll. Rh. II 367. Val. Flacc. Arg. IV 609) und

an der Miindung des Isis gelegen, 160 Stadien

(24 Millien = 192 Stad. Tab. Peut.) Ostlich von

Amisos (Arrian. Peripl. 22. Anon. Peripl. P. 28;

vgl. Ptolem. V 6, 2).

2) Vorgebirge an der westlichen, karischen

Seite des Glaukos Kolpos (Anon. Stad. M. M. 261),

gewohnlich dem am meisten vortretenden Cap

Suvla gleich gesetzt. welches Bent Journ. Hell.

Stud. X 1889, 54 freilich als Artemision bezeiehnet.

[Hirschfeld.]

Ankore ('AyxoQfj), friiherer Name von Nikaia,

Steph. Byz. [Hirschfeld.]

Ankrina (Ptol. Ill 4, 15), Ort im siidlichen

ausgeschlossen ist, dass sie zur Zeit Alexanders

d. Gr., der sie beruhrte, bereits bestand (Arrian.

Anab. 114,1. Curt. Ill 1); iibrigens brachte

auch Apollonios den Namen mit Ankern in Be-

ziehung, die die Galater von agyptischen Schiffen

erbeutet haben sollten. Strabon (XII 567) nennt

sie nur ein (pgovgiov , und in der That scheint

ihre Bliite ganz in die Kaiserzeit zu fallen, in

welcher sie zu einem bedeutenden Strassenpunkte

10 wurde (Itin. Ant. 143. 200ff. Hierokl. 575. Tze-

tzes Chil. I 131). Auf Inschriften und Miinzen,

die von Tiberius bis Salonina reichen (Head HN
629), wird A. fjbrjTQonohis rfjs rakarias (vgl. auchLi-

banios or. XXVI), iibrigens auch Sebaste Tektosa-

gum genannt und zahlreiche Spiele erwahnt. Doch
bezeugt der Tempel der Roma und des Augustus, in

dessen Wande das Monumentum Ancyranum ein-

gegraben ist, schon im Beginn unserer Zeitrech-

nung die Bedeutung von A., welche auch in byzan-

Sicilien, ungewisser Lage, nach C. Miiller (z. d. 20 tinischer Zeit sich behauptete. Jetzt Angora, auf

St.) 12 mp. Ostlich von Gela. Miiller vermutet,
^

' ^-—
'
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dass die bei Cicero genannten Aeherini mit dieser

Stadt zu thun haben, weist dagegen Wilbergs
Versuch ab, den nur bei Diodor XIV 48, 4 vor-

kommenden Namen 'AyxvQtu darauf zu beziehen,

und verbessert dort mit Gronov u. a. 'AMxvai.

[Hiilsen.]

Ankyle. 1) 'Ayxvlr\, mittelgrosser attischer

Demos der Phvle Aigeis, spater (zum Teil? vgl.

Dittenberger Hermes IX 409) in die Attalis30H. Barth Reise von Trapez. 78. Perrot 225.

+„+ A r,„~JP.r.~\ i« /iivia ^"K^i-a* nrifl mi+^ra' VH.T1 T , ft Tl Tl f. n Tra.Vfils 1T1 Asia Mhl. II 174.

und an einem Kegel, der zwischen zwei Wasser-

laufen aufsteigt, die bald, mit einem dritten ver-

einigt, als Engiiresu zum Sangarios laufen. Plan

von v. Vincke im Planatlas von Kleinasien von

v. Vincke, Fischer und v. Moltke 1854.

Ansichten Perrot Expe'd. Taf. 69. Humann
und Puchstein Reisen in Kleinasien Taf. HI—
V. Sonst vgl. Ritter Erdk. XVIII 472. Texier
Descr. de l'Asie min. I 171—202 pi. 64—70.

versetzt. A. zerflel in eine ,obere' und ,untere

Gemeinde (CIA II 991 xaftvjteQ&ev und imsvegdev)

und gehOrte noch zum weiteren Stadtbczirk Athens

(Alkiphr. Ill 43 xqoo.otsiov). Bei Alkiphron a. a. O.

ist von einem Wege aus dem Bade Serangeion

im Peiraieus nach A. die Rede, wahrend der obere

Demos andererseits mit Agryle zusammen bis an

die Vorberge des Hymettos gereicht haben muss

(CIA III 61 A II 21 \(og[lov] 'Ayxvlfjai xai 'Aygv

van Lennep Travels in Asia

Humann 38. Inschriften CIL IH 242—81 u. p.

975. 1059. Ephem. Epigr. n p. 293. 471. V 28.

CIG 4010-40 u. add. Le Bas HI 1784 a—1805.

Bull. hell. VTI 15. Ausserdem Mommsen Res

gestae divi Augusti, ed. 2, Berolini 1883.

•2) Stadt in der Landschaft Abbaitis in Phry-

gicn (Phrygia Pacatiana), an den Grenzen Mysiens

und Lydiens, am Makestos, einem Nebenflusse des

kijai Jigos t<j5 'YfirjTTo-i). Darnach nahm A. den 40 Rhyndakos, wo dieser aus einem kleinen See^ dem

Raum'im Siidosten 'der Stadt zwischen Agryle ' ' "' "' x":ii 1_ " 1^" 1 1""" ~""v 'a "

und Melite, oder mehr Ostlich zwischen Agryle

und Alopeke ein. Nach Isaios und Philochoros

(bei Harpocr. u. Suid. s. Tgixeyakos) stand da-

selbst eine bekannte dreikopflge Herme xaga rijv

Eorcav (is 'Eaziaiav oder 'Eaziaiavbe^ Ross De-

men 5 nr. 5) odov.
^

[Milchhoefer.]

2) 'AyxvXtj s. 'Axovnov Nr. 2.

Ankyor {'Ayxvmg), einer der Sohne des Ar

jetzigen Simavgol, tritt; bei Kilissakioi nach Ha-
milton Research. II 126; eher bei Assarlar,

Waddington-Le Bas HI p. 260. Miinzen von

Nero bis Gallien, wo auch 'IavXieiov 'Ayxvgavtbv,

Head HN 557. Inschriften Le Bas HI 1009.

Strab. XH 567. 576. Ptolem. V 2. Plin. n. h. V
145. Hierokl. 668. Notit. [Hirschfeld.]

3) Eine Ortschaft oder Gegend von Macedonia

und Illyria , verwiistet von Perseus , Liv. XLIII

kaderkonigs Lykaon, die Zeus wegen ihrer Ruch- 50 20, 4 ; vgl. «.-r' "Ayxvgav bei Polyb. XXVIII 5.

losigkeit mit dem Blitz erschlug, Apd. Ill 8, 1, 2.

[Hoefer.]

Ankyra ('Ayxvga). 1) Eine Stadt, urspriing-

lich zu Phrygien, dann zu dem spateren Galatien

gehCrig, gait als eine Griindung des Midas , der

dort einen Anker gefunden habe , den man , wie

Pausanias behauptet, noch zu seiner Zeit im Hei-

ligtum des Zeus aufbewahrte; auch zeigte man
eine Quelle des Midas , die dieser mit Wein ge

[Tomaschek.]

Ankyrai s. Ankrina.
Ankyraion (AyxvgaTov), Vorgebirge am Aus-

gang des thrakischen Bosporos in den Pontes Eu-

xeinos , und zwar das erste an der asiatischen

Seite fur den, der von den Kyaneai kam; benannt

angeblich nach dem steinernen Anker , den die

Argonauten auf den Rat eines Sellers von dort

mit sich nahrnen. Dion. Byz. Anapl. Bosp. Thr.

mischt , um den Silen zu fangen (Paus. I 4, 5 ; 60 frg. 54 (Geogr. gr. min. H 69j. Vgl. Plin. n. h.

vgl. Tzetz. Chil. I 110f.). A. wurde von den

Tektosagen. einem der gallischen Stamme, welche

^ich in Kleinasien niederliessen. zu ihrem Haupt-

sitze erkoren (Polvb. XXH 22. Liv. XXXVIH 24.

Strab. IV 187. XII 567. Plin. n. h. V 146. Paus.

a. O. Ptolem. V 4). Apollonios aus Aphrodisias

(bei Steph. Byz.) schreibt den Tektosagen sogar

die Griindung der Stadt zu, was schon dadurch

XXXVI 23. Arrian. Peripl. 11 ; mGglicherweise das

jetzige Jaum burnu. [Hirschfeld.]

Ankyron ('Ayxvgwv), Villa Constantins d. Gr.

bei Nikomedien, wo er starb. Cassiod. Chron.

Const. PhUost. H 484. [Hirschfeld.]

'Ayxve&v niXis (Ptol. IV 5. 57. Steph. Byz.

;

vielleicht gemeint mit Angiopolis Geogr. Rav.

128, 15), Stadt im Nomos Aphroditopolites in
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Mittelagypten. Die Einwohner verfertigten an- Gottin mit der puniachen A. (Nr. 1), die nach man-
gebhch Ankerstcme. D'Anville Memoires sur nigfachen Irrfahrten nach Latium gekoramen sein
l'Egypte 175f. [Pietschmann.] und im Plusse Numicus ihr Ende gefunden haben

Anna. 1) Schwester der Dido
, welche bei sollte, worauf sie unter dem Namen Anna Perenna

Vergil deren Liebe zu Aineias begunstigt und gOttliche Verehrung erhalten habe (Ovid a a
bei lhrem Tod zugegen ist; vgl. Aen. IV 9 u. 0. 0. 545ff., danaeh Sil. Ital. VIII 50ff.): es ist hier
Ovid. her. 7, 189f. Wegen der zufalligen Uber- nooh deutlich , wie die Namensubereinstimmung
emstimmung lhres Namens mit dem der italischen und eine thOrichte Etymologic (Ovid. v. 654 amme
Gottin Anna Perenna (Nr. 3) liess man sie durch perenne latens Anna Perenna vocor) die An-
Hiarbas aus Karthago vertrieben werden und lOhaltspunkte fur die Erzahlung geboten haben.
zuerst nach Melite, nachher nach Latium ge- Eine andere Version, wonach bei der Auswande-
langen, wo sie von Aineias freundlich aufgenommen rung auf den heiligen Berg eine alte Frau aus
wurde

,
sich aber aus Angst in den Fluss Nu- Bovillae die hungernde Plebs taglich mit frischem

micus stiirzte, als dessen Nymphe man sie spater selbstgebackenem Brote versorgt und dafiir ein
verehrte (Ovid. fast. Ill 545ff. Silius It. VIII Standbild {signum perenne) erhalten haben sollte
50f.; vgl. Preller-Jordan Rom. Mythol. I 344. (Ovid. v. 661ff.), kniipft wohl nicht, wie Usener
II 142. 313, lund O.Eossbach DLZ XI 1871). (Eh. Mus. XXX 208) meinte, an eine Wesens-
Varro bei Serv. Aen. IV 682. V 4 hatte erzahlt, verwandtschaft mit Annona, sondern an die grie-
A., nicht Dido habe Aineias geliebt und sich auf chische Uberlieferung von der agyptischen Brot-
einem Scheiterhaufen getetet. A. scheint also ur- 20 backerin 'Awa (s. Nr. 2) an. Wenn man femer
spriinglich nur ein anderer Name fur die kar- die Gottin als MondgOttin deutete oder mit grie-
thagische Gottin Dido-Elissa gewesen zu sein. chischen Gottheiten wie Themis, Io oder Hagno
Der Name ist semitischen Ursprungs, war aber (Ovid.v.657ff.unddazuMerkelProleg.p.CCXIVf.)
in alexandrmischer Zeit ins Griechische iiberge- identiflcierte, so lassen sich dabei die Wege, die
gangen (s. unten Nr. 2). A. neben der trauernden die gelehrte Combination eingeschlagen hat, noch
Dido wird mit Wahrscheinlichkeit erkannt auf teilweise erkennen. Der Deutung als Luna, quia
einem campanischen Wandgemalde (Helbig mensibus impleat annum (Ovid, v 657) lie^t
Wandgemalde nr. 1381b). [0. Eossbach.] die richtige Auffassung der A. P. als JahresgOt-

2) 'Awa, 'Awa, nach Plutarch de prov. Alex. tin und die allein mflgliche Ableitung ihres Namens
28 Cr. eine Agyptierin, die eig rijv r&v aozoiv 30 von annus zu Grunde: die Lage ihres Pestes im
ompoiv den y.gifiavos (die Backform) erfand. In ersten Monate der altesten Jahresordnung und
andern Excerpten (Schol. Arist. Ach. 86. Suid.) die Festgebrauche lassen eine Jahresgottin mit
wird daraus ein "Awog, ein Agypter, gemaciit, s. voller Sicherheit erkennen. Der Doppelname ist
Crusius Jahrb. f. Philol. CXXXV 1887, 253. nicht mit Usener so aufzufassen, als seien Anna
Der Name 'Awa (fur erne Sklavin) ist jetzt bei und Perenna urspriinglich getrennte Kultbegriffe
dem Hellenisten Herondas nachgewiesen VIII 14 gewesen , sondern es sind zwei Bezeichnungen,
p. 57 Cr.

;
weitere Combination bei Crusius welche das Wcsen der Gottin von den entge^en-

Untersuchungen zu Herondas 153f. Uber Agy- gesetzten Polen her umfassen, sie ist Anna ac
pten als Heimat der feineren Backtechnik s. 0. Peranna (so Varro sat. Menipp. frg. 506 Buech

)

Benndorf Altgriechisches Brot, Eranos Vindo- 40 Gottin des Jahresanfanges und des Jahresschlusses
bonensis 1893, 375. [Crusius.] (perannare in der Bedeutung ,das Jahr bis zu

_
3) Anna Perenna, Name einer rOmischen Got- Ende durchleben' bei Suet. Vesp. 5), ebenso wie

tin, deren aller Wahrscheinlichkeit nach zum Imms Patulcius Clusivius, Carmenta. Prorsa Post-
altesten Festcyklus gehorige (vgl. Wissowa De verta heisst (vgl. auch Panda Gela Varro a. a.
terns anm Rom. p. XI) feriae am 15. Marz be- 0.. condus promus Plaut. Pseud. 608). Die von
gangen wurden (Mommsen CIL P 1, 3H). Die Klausen (Aeneas u. d. Penaten 717ff. vgl. auch
iestfeier fand in einem Haine {Annae pomiferum Mommsen Unterital. Dial. 248f.) verfochtene
nemus Perennae Martial. IV 64, 17) am ersten Deutung der A. P. als einer QuellgOttin bedarf
Meilensteme der A ia Flaminia (Fast, Vatic, feriae. nach H. Useners gliinzenden Ausfiihrungen (Rh.
Annas Perennae via Flam(inia) ad lapidem 50 Mus. XXX 206ff. ; vgl. auch 0. Meltzer in
pnmum) statt und gait in erster Linie der Bitte Roschers Lexik. I 355ff.; ganz verfelilt E. Telt-
tit annare perennareque commode liceat (Macrob. scher Uber das Wesen der Anna Perenna und
sat I 12, 6, vgl. Lyd. de mens. IV 36). Es war der Dido, Mitterburg 1877), durch welche die
nach der Beschreibung Ovids (fast. Ill 523ff.) ein Auffassung der Gottin als einer Jahres^ottheit
\olksfest von ausgelassenem Charakter, an dem endgiiltig gesichert worden ist, keiner ausfuhr-
man auf kiinftige gluckliche Jahre zahllose Becher lichen Widerlegung raehr; auch letzterem wird
leerte und namentlich Liebesparehen mit Tanz man allerdings im einzelnen nicht immer folgen
und ausgelassenen Liedern den Tag ausfullten kOnnen . besonders wenn er (a. a. 0. 224ff.) ein
(hierauf bezieht sich sowohl der wahrscheinlich von Ovid (fast. Ill 675ff.) vorgetragenes und allem
corrupte Acrs Martial. IV 64, 16 als der Mimus 60 Anscheine nach erfundenes iascives Geschichtchen,
des Labenus Anna Perenna

,
von dessen erhal- in dem Mars , Minerva und A. die Figuranten

tenen zwei Fragmenten eines einer erotischen abgeben,fururalteVolkssagehaltundentsprechend
fecene angehort. vgl. Ribbeck Comic, frg. 2 p. verwertet,
279). Die Bedeutung des Festes und der Gottin Die Erwahnung eines Annae (so der Bamberg.,
war nicht nur der grossen Masse, sondern auch Antoniae die ubrigen Hss., Dianae Preller)
den Gelehrten nicht mehr sicher bekannt , denn templum bei Plin. n. h. XXXV 94 und eines
Uvid zahlt nicht weniger als sechs verschiedene Annae sacrum in dem Kalender des Philocalus
lirkianingsversuche auf: die einen identificierten die zum 18. Jutii beruhen auf so triiber und unsicherer

.
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Uberlieferung, dass sie von der Untersuchung aus- De L. Annaeo Cornuto, Lugd. Bat. 1825. T euffel-

geschlossen bleiben miissen. [Wissowa.] Schwabe R. L.-G. 299, 2. Zeller Philos. d.

Annaens. Annaeus und Anneus sind nur Gr. Ill 13, 689. [v. Arnim.]

graphisch verschiedene Formen, die im Folgenden 6) L. Anneius L. f. Domitizis Proculus, c(la-

zusammengenommen werden; iiltere Bildungen des- rissimus) p(uer), pronepos Antonii Felieis, CIL

selben Namens sind Anavis, Anneios, andere spater V 34 (Pola).

differenzierte Anios, Annius ; vgl. Ritschl Opusc. 7) Annaeus Fidus, wohl Freigelassener des Se-

IV 262. neca, Senec. nat. quaest. IV praef. 8.

1) C. Anneus, Erbe des Q. Turius, von Cicero 8) Annaeus (Anneius) Floras s.unter Florus.

dem Cornificius (Procos. Africae 710= 44) empfoh- 10 [P. v. Rohden.]

len. Cic. ad fam. XII 26,1. 9) M. Annaeus Lucanus, nach Vergil der nam-

2) M. Anneus, Legat des M. Cicero in Cili- hafteste und einfiussreichste Epiker Roms. Die

cien im J. 703/704=51/50. Er erhielt von Cicero wichtigste Quelle fur sein Leben sind zwei in

den Auftrag, fiinf aufruhrerische Cohorten, die bei Lucan-Hss. uberlieferte Vitae verschiedener Ten-

Philomelium lagerten, zum ubrigen Heere nach denz: die eine, liickenhaft und verstummelt iiber-

Iconium zu fuhren (Cic. ad fam. XV 4, 2). Bei liefert, stimmt mit den Excerpten in Hieronymus

Ciceros Zuge zum Amanus (October 51) befehligte Chronik, geht auf Sueton de poetis zuruck und

er einen Teil der Truppen (ebd. § 8). In einer ist dem Dichter feindlich gesinnt (Sueton. p. 50 R.

Streitsache, welche ercum populo Sardiano hatte. Usener Comm. Bern. 3), die andere vollstandig

ging er Ende 51 nach Ephesus mit einem Em- 20 erhaltene Vita (Sueton. p. 76 E.), welche neben

pfehlungschreiben Ciceros versehen an Minucius ausfuhrlicheren Quellen den Sueton beniitzt und

Thermus Proconsul Asiae, Cic. ad fam. XIII 55. den Dichter gegen dessen Angriffe in Schutz

Bei den Kriegsgeruchten verlangte Cicero seine nimmt, ist einem alten Commentar zu L. ent-

baldige Riickkehr, nam eius opera, consilio, sci- nommen: wie C. F. Weber Vitae M. Annaei

entia ret militaris vel mazime intellego me et Lucani collectae Pars I, Marb. 1856, 15 und in

rem publtcam adiuvari posse ebd. 57, 1. Erwahnt seiner Ausgabe der Scholien p. IV wahrschem-

wird er ausserdem ad Att. V 4, 2. lich macht, ging dieser Commentar unter dem

3) C Annaeus Broeohus senator populi Bo- Namen eines sonst unbekannten Grammatikers

mani war unter Verres in Sicilien. Cic. Verr. Vacca, der als expositor Ijueam in den Weber-

jjj 93 30 schen Scholien zu II 322 und III 56 citiert wird

4) M Anneius Carseolanus, splendidissimus (H. Genthe De M. Annaei Lucani vita et scriptis,

eques Romanus, sein Sohn a Sufenate avunculo Diss. Berl. 1856, 6) und etwa der Zeit des Pns-

suo adoptatus testamentum natural-is patris, quo cian angehflren mag. Die alteste Quelle iur L.s

praeteritus erat, apud centumviros reseidit, ob- Leben und Schriften ist das genetkhaeon Lucani

wohl ein Freund des Pompeius Magnus Pompeio in Stat. silv. II 7 , der Witwe des L. etwa 25

siqnante zum Erben eingesetzt war. Val. Max. VII Jahre nach des Dichters Tod gewidmet.

7 2 (M Annei hat die crste Hand des Berncns., L. stammt aus einer wohlhabenden und ange-

M. Anni die zweite und Paris.). [Klebs.] sehenen Familie aus Corduba in Spamen, yroschon

5) L Annaeus Cornutus (Vorname bei Charts. um die Zeit von Ciceros Consulat von einheimischen

GL I 127) aus Leptis (Suidas s. Koqvovtos ; vgl. 40 Dichtern die lateinische Poesie gepflegt wurde

Steph Byz. s Tioyis; aus dem nahen Thestis Pinguequiddamsonantesatqueperegrmum nennt

nach Steph. Byz. s. Qiaxis), stoischer Philosoph Cicero p. Arch. 26 Aie poetae Cordubenses.em ta-

und Lehrer der Dichter Persius und Lucanus (vgl. delndes Urteil, das in der Familie des L bekannt

Vita Persii in Persii et luvenalis saturae ed. war (Senec. suas. 6, 27) und der Dichter wohl

Jahn-Buecheler p. 54 und Epit. Diog. Laert. Herm. versucht hat, fur semen Teil zu vermeiden. L.s

I) Er wurde von Nero im Jahre 66 oder 68 ver- Vater M. Annaeus Mela ,
des jiingeren Seneca

bannt. Dio Cass. LXII 29. Hieron. Chron. z. jiingerer Bruder, eques R. digmtate senators, war

J 68 Persius vermachte ihm seine Bibliothek. ein Mann von grosser Begabung (Genthe 11)

Uber seine Schriftstellerei Suid. a. a. 0. eyoare und grossem Reichtum, der eingedenk der Lehre

notta ydSoomd re xai orjrooixa. Uber Bruch- 50 seines Vaters durch Zuriickgezogenheit vom Oflent-

stucke der rhetorischen Schriften s. Graeven lichen Leben originell zu erschemen wusste, in-

Cornuti Rhetor. Epit. (Berlin 1891) p. XXVLIL dem er gerade hierdurch die Aufmerksamkeit aui

In lateinischer Sprache verfasste er eine Schrift sich zog und ausserdem in seiner Stellung als

de figuris sententiarum (Gell. IX 10, 5) und kaiserlicher Procurator es verstand, sein Ver-

einenVergilcommentar(RibbeckProleg.inVerg. mOgen zu vergrossern (Tac. ann. XVI17. Vacca

123ff) auch eine Abhandlung de enuntiatione p. 76 = Senec. controv. n praef. 3. L.s Mutter Aci-

vel orthoqraphia (Cassiod. GL VII 147). Die er- lia, die Tochter eines Redners und Sachwalters Aci-

h"'iltene 'Extdoouh rd,v y.aza xi,v 'E&n™*hv d">- lius Lucanus, stammte gleichfalls aus Corduba.

}.o-lav xaoadedouevov , welche fruher nach der ihre Ehe scheint keine gluckliche gewesen zu

verderbten Lesart der Vulgarhandschriften denNa- 60 sein (Sueton p. 50, 10). Geboren ist L. Ill Zon.

men Phurnutus fuhrte , ist eine trockene, schul- Xovembris O. Caesare Oermamco II L. Apronw

massiee Darstellung derstoischen Mythendeutung, Gaesiano coss. = 3. November 39, Cognomen er-

welche die Gottersagen als allegorische Einklei- hielt er von dem Grossvater miitterlicherseits,

dune der stoischen Physik betrachtet. Dass sich die ubrigen Namen vom Vater. Die Inschnften

Cornutus in seiner Darstellung an altere ausfuhr- Spaniens zeigen die weite yerbreitung der Ge-

lichere Bearbeitungen des Gegenstandes anschloss, schlechter der Annaei und Aciln und die Behebt-

sagt er selbst p. 76 ed. Lang. Ausgaben: Osann heit der in der Familie des L. ge auftgen Cog

Gott. 1844. LangBibl. Teubn. 1881. Martini nomina: em Sex. Annius Lucanus OIL 11 1761.



2227 Annaeus Annaeus 2228
Im Juli 40 zogen die Eltern mit dem acht Mo-
nate alten Knablein nach Eom, wo der Oheim
Seneca als Sachwalter und Senatsmitglied bereits
eine einflussreicbe Stellung einnahm. Dort wuchs
der Knabe auf, zur Freude der Seinen, die sich
in den Schriften des Seneca wiederspiegelt (PLM
IV 77; consol. ad Helv. 18, 4): wahrschein-
lich ist die Erzahlung des Vacca p. 76, 16 von
den Bienen, die sich auf den Lippen des Knab-
leins einst niedergelassen batten, auf eine alte
Familientradition zuruckzufiihren. Unterrichtet
wurde L. von praeceptores eminentissimim Gram-
matik und Rhetorik (declamavit et Graeee et La-
tine cu?n magna admiratione audientium Vacca
p. 77, 6), in der Philosophic von dem Stoiker
L. Annaeus Cornutus, der, wie man aus seinem
Namen schliessen mochte, ein Freigelassener seines
Oheims gewesen ist, dem Lehrer des mit L. be-
freundeten Persius (Vita Persii Sueton. p. 73, 11 R.).
Urn 55 legte L. die Toga praetexta ab und trug
von da ab als Sobn einer Familie senatorischen
Ranges den latus claws (Vacca p. 77, 8). In
dieselbe Zeit fallen seine ersten dichterischen Ver-
suche: ein Epos Iliaeon (Vacca p. 78, 15. Baeh-
rens FPR 366), enthaltend die Geschichte von
Hektors Tod und LOsung nach Ilias XXIV (Stat,
a. 0. 55), ein zweites Epos cataehthonion be-
titelt (Vacca und Stat. a. 0.), eine Beschreibung
der Unterwelt: auch die von Vacca erwahnte
imperfecta tragoedia Medea war wohl eine un-
vollendete Jugendarbeitjener Zeit. Angeregt durch
die Processverhandlungen des J. 58 fiber Octavius
Sagitta (Tac. ann. XIII 44) schrieb gewiss bald
nach denselben der Dichter zur Ubung eine De-
clamation in Oetavium Sagittam etpro eo (Vacca).
59 grtindete Nero, an Lebensalter nur zwei Jahre
alter wie L., einen Verein von Dichtern zu gegen-
seitiger Anregung und FOrderung in der Dicht-
kunst (Tac. ann. XIV 16): L , der damals gerade
sich auf einer Studienreise in Athen befand,
wurde nach Rom zuriickberufen und in die cohors
amicorum, in der auch Philosophen, wie Cornutus,
damals gem gesehen waren (Tac. a. 0. Dio LXII
29) aufgenommen (Suet. 51, 1). Sein erstes offent-
liches Auftreten als Dichter lallt in das J. 60,
als das Fest der Neronea mit allerlei poetischen
und andern musischen Wettkampfen gefeiert
wurde; H. Schiller Gesch. d. rom. Kaiserreichs
u. d. Regierung d. Nero, Berl. 1872, 137. L.
trug im Theater des Pompeius ein Lobgedicht
auf den Kaiser vor und erhielt den Siegeskranz
(Suet. 50, 4. Vacca 77, 17. Stat. a. 0. 58). In
einem der nachstfolgenden Jahre (62 ?) bekleidete
L.. obwohl er das gesetzmassige Alter kaum nach-
weisen konnte, auf Empfehlung des Kaisers die
Quaestur, wahrend der der wohlhabende Jimgling
sich durch Gladiatorenspiele dem Volke enipfahl,
bald darauf wurde er Augur (Vacca). Im Kreise
der Freunde des Nero lernte L. wohl jenen Cotta
kennen, dessen er in einem Epigramm Erwahnung
thut (FPR 367. Tac. ann. XIH 34), den Fabius
Romanus, der spater den Annaeus Mela dennn-
cierte (Tac. ann. XVI 17), und gewiss auch den
Petronius Arbiter. Bald nach 60 fallt die Ab-
fassung eines Orpheus betitelten Epos, das die
Hollenfahrt des mythischen Sangers behandelte
und noch im spatesten Altertum viel gelesen
wurde (Stat. a. 0. FPR 365. v. Wilamowitz

Horn. Unters. 221); urn dieselbe Zeit die Ver-
mahlung L.s mit Polla Argentaria, vielleicht einer
Verwandten des Rhetors Argentarius, den Seneca
contr. IX 3, 12 und sonst erwahnt, einer hochge-
bildeten und nach des Dichters Tod hochange-
sehenen Frau, Beschiitzerin der Dichter Statius
und des Spaniers Martial, wie die ihr zum Ge-
burtstag des Gatten gewidmeten Gedichte Stat
silv. II 7. Martial VII 21ff. und X 64 (aus dem

10 J. 96) erweisen. Auch L. selbst hatte seiner Neu-
vermahlten ein Bach gewidmet, in dem ihre-
Tugend und der Ruhm ihres Hauses verherrlicht
war (Stat. a. 0. 62. Gen the 59). In spaterer
Zeit wusste man viel von der Beihulfe der Polla
bei der Abfassung der Dichtungen ihres Gemahls
zu erzahlen, so Apollinaris Sidonius epist. n 10, 6,
der allein von einer zweiten Vermahlung der Witwe
mit einem Dichter berichtet (carm. XXIII 165),
Nachrichten, die wohl erst in den Grammatiker-

20schulen spaterer Zeit entstanden sind. Ferner
werden von don Dichtwerken, die Vacca aufzahlt,
in jene Zeit zu setzen sein die Saturnalia und
Silvarum libri X, erstere an des Macrob gleich-
namiges "Werk, an Lukians Kgoviaxd und Iulians
Kgovia (Caesares) erinnernd, letztere gewiss mit
dem Werk des Statius dem Inhalt nach nahe
verwandt, die Sammlung der epigrammata und
die besonders bemerkenswerten salticae fabulae
XIV, Textbiicher zu Pantomimen, enthaltend die

30Lieder des zur Flote singenden Chors und des
zur fistula recitierenden histrio, welche mit dem
Tanz der Pantomimen abwechselten (Apul. met. VI
24. Suet. p. 22 R.) ; da die im. J. 56 aus Italien aus-
gewiesenen Pantomimen seit 60 wieder zum Biih-
nenspiel zugelassen wurden (Tac. ann. XIII 25.
XIV 21), und Nero selbst sich fur die Kunst des
Paris interessierte (Dio LXIII 18. Suet. Nero
54), so wird auch die Abfassung dieser Schriften
in die letzten vier Lebensjahre des Dichters fallen.

40 Nach Vacca 77, 23 war L. auch als Sachwalter
damals in Rom thatig : zu seiner Erholung diente
der Aufenthalt in Campanien, wo L. wie Seneca
Petron, Piso u. a. wahrscheinlich Landguter be-
sass und seine Musse durch einen litterarischen
Briefwechsel mit seinen Freunden in der Haupt-
stadt ausfullte, wovon der Titel epistolae ex
Campania im Index seiner prosaischen Schriften
bei Vacca Zeugnis ablegt. In die Zeit von 59—62
fallen die Satiren des Persius, voll gliihender

50 jugendlicher Begeisterung fur die Lehre der Stoa:
sie machten nach der Vita Persii Suet. p. 73,
15 E. tiefen Eindruck aufL., der nach einer Re-
citation derselben ausgerufen haben soil, dies sei
erst die wahre Poesie, seine eigenen Gedichte nur
eiteler Tand. Um jene Zeit, etwa 62—63, ent-
schloss sich L. zu einem neuen Werk im Geiste
der stoischen Lehre, zur Bearbeitung der bella
c.ivilia des Caesar und Pompeius in Form eines
Epos

, dessen Mittelpunkt die Schlacht bei Phar-
60 salus bilden sollte. Zuerst veroffeiitlichte er Buch

1—3 nach Vacca 77, 20. Das Prooemium des
Werks feiert den Nero mit uberschwenglichen
Worten als veo; "H'uos, wie auch die griechische
Inschrift Berl. Phil. Wochenschr. 1889, 107 den
besonders der Kunstiibung des Wagenlenkens er-
gebenen Kaiser benennt und das Dio LXIII 6
erwahnte velum im Theater ihn inmitten goldner
Sterne darstellte: in den folgenden 9 Biichern
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ist von Nero nicht mehr die Rede : IX 980ff. be-

ziehen sich auf Iulius Caesar. Schon bald nach

dem Erscheinen der drei ersten Biicher, die durch

die Neuheit der Form des Epos und die Kiihn-

heit des Inhalts grosses Aufsehen in Rom er-

regten, muss die Freundschaft mit Nero erkaltet

sein. Nach den tjberlieferungen des Altertums

war Eifersucht des Kaisers auf die dichterischen

Frfolge des ehrgeizigen'Jiinglings der Grund des

Zerwurfnisses (Tac. ann. XV 49. Dio LXII 29.

Vacca 77, 20): jedenfalls trug aber das meiste

zu der immer mehr sich steigernden Entfrem-

dung der Umstand bei, dass sich L. in der

Zeit von 60—63 immer ausgesprochener zu dem
Kreise und zur Lehre der stoischen Opposition,

jener rigidi und tristes bekannte, die, wie Taci-

tus ann. XVI 22ff. sie schildert, durch ^strenge

Zuriickhaltung gegeniiber alien Verhaltnissen und

Massregeln des Hofes ihre Missbilligung der ge

wilrdevoll benahm und um sich zu retten oder zu

entschuldigen selbst seine Mutter, die mit L.s

Vater in keiner glucklichen Ehe lebte, sich nicht

scheute zu denuncieren, liess sich pridie Kal.

Mat. Attieo Vestino Nerva Siliano eoss. = 30.

April 65 von seinem Arzt die Pulsadern Sffnen,

im 26. Lebensjahr, als er das zehnte Buch seines

Epos noch nicht vollendet hatte. In seinem letzten

Willen trug er dem Vater die Emendation einiger

10 Stellen seines Gedichtes auf (Suet. a. 0.) und
sprach beim Verbluten einige Verse seiner Phar-

salia, in denen er die Standhaftigkeit eines Sol-

daten, der an der totlichen Wunde hinstirbt, ge-

priesen hat (III 638ff. Genthe 29. Nipperdey
zu Tac. ann. XV 70): von dem Reichtum der

Familie zeugte ein prachtiges Grabmal (Iuv. VII

79). Gleichzeitig mit L.
_
endete Seneca , sein

Vater Annaeus Mela, Petron und andere Teil-

nehmer der VerschwOrung flelen im folgenden Jabr

;

•wwartigen Zustande zu erkennen gaben , von 20 L.s Gemahlin Polla lebte in treuer Witwenschaft

denen immer aufs neue Cato Uticensis, Brutus

und Pompeius als sittlicbe Vorbilder und He-

roen der verlorenen altromischen Freiheit in Wort
und Schrift verherrlicht wurden. Dem Geist und

dem Einfiuss dieses Kreises ist die Pharsalia,

das Parteigedicht der Opposition, entsprungen,

als dessen ausgesprochener Zweck es erscheint,

den Caesar als Scheusal fiir alle Zeiten zu brand-

marken (IX 980ff.). dem Pompeius, der in der

noch lange Jahre dem Gedachtnis des Dichters

(Stat. a. 0. 126ff.). Uber eine gefalschte Inschrift

aus Rom M. Annaeo Lueano Cordubensi poetae

beneficio Neronis fama eonservata s. 0. Jahn
Proleg. in Pers. XXXIII. F. Leo Senecae trag.

I p. 7. CIL VI pars V nr. 6*.

Der gesamte Nachlass des L. erhielt sich bis

lange nach dem Ende des Altertums : als Hauptwerk

gait indeasen schon den Zeitgenossen die Pharsalia,

Glorie des Martyrers erscheint, die Liebe zeit- 30 die allein auf uns^gekommen ist. ^Uberraschend

genOssischer und kommender Geschlechter zu er- '
' ' ' " * n 1",J "1 "" T A "~ "*t""

werben (VII 213). Nero war nach Sueton (Nero 39)

gegen freie Worte tiber seine eigene Person in

Versen und in ungebundener Rede auffallend nach-

sichtig : wir durfen uns aber weder wundern, wenn

der Kaiser zum grossen Verdruss und Arger des

eitlen Dichters bei Gelegenheit der Recitation

der ersten Biicher der Pharsalia L. im Stiche

liess (Suet. p. 51, 4), noch demselben Nero einen

wirkte das Epos auf die gebildeten Leser der fltero-

nischen Zeit nicht minder durch die gefahrliche

Kiihnheit der Wahl des Stoffs wie durch die auf-

fallende Neuerung in der epischen Technik: nach

Inhalt und Form, in politischer wie in klinst-

lerischer Hinsicht eine revolutionare Erscheinung

in der Litteratur der Kaiserzeit. L. hat, was die

Form betrifft, mit einer seit Homer und Ennius in

der epischen Poesie bestehenden Tradition kiihn

Vorwurf dariiber 'machen, wenn er den bffentlichen 40 gebrochen , welche die Handlungen der Helden

Vortrag eines so unglaublich dreisten Gedichtes,

dessen offenkundige Absicht es war, den Stifter

der iulischen Dynastie und damit die Stiftung

selbst schmahlich zu verunglimpfen , iiberhaupt

als staatsgefahrlich verboten haben sollte: Tac.

ann. XV 49. Dio LXII 29. Vacca 77. Im J. 64

ist L. bereits ein erbitterter Feind des Kaisers

und Genosse der pisonianischen VerschwOrung

(Tac. a. 0.), nach Sueton 51, 12 zuletzt geradezu

vom Eingreifen der Getter abhiingig macht und

parallel mit den Ereignissen auf Erden die Hand-

lung im Himmel sich abspielen lasst. Die Re-

ligion der alten Getter, die von den Gebildeten

seiner Zeit, seinen Standesgenossen und dem
Kaiser selbst (Suet. Nero 56) verachtet wurde,

wollte der jugendliche Dichter consequenterweise

auch aus der Kunst entfemen, als Surrogat sollte

wie im Leben so auch in der Poesie die stoische

der Bannertrager der Revolution, masslos in seinen 50 Philosophie eingesetzt werden. Dieselbe Inbrunst

Angriffen gegen Nero in Wort und Schrift. Die

furchtbare Feuersbrunst des J. 64 hat L. in einer

prosaischen Schrift, de incendio urbis betitelt

(Stat. a. 0. 60. Vacca 79), gewiss in feindseliger

Gesinnung gegen den Kaiser behandelt, in die-

selbe Zeit gehflrt auch das carmen famosum gegen

Nero und seine Gunstlinge, das Sueton 51, 11

erwahnt. Wahrend der Dichter mit grossem Eifer

an seinem Epos arbeitete und seinem Hass gegen

und derselbe Feuereifer, mit dem Musonius den

Soldaten stoische Kapuzinerpredigten Melt (Tac.

hist. Ill 81) und mit dem Persius die rOmische

Satire durch Einfuhrung der erhabenen Lehren

der Stoa zu veredeln suchte, beseelte auch den

L. bei dieser Neuerung. Sunt nobis nulla pro-

fecto numina : cum caeco rapiantur saeoula easu,

mentimur regnare Iovem lehrt der Dichter VII

445, und der Satz mortaiia nulli sunt eurata

Nero der ihm jedes Offentliche Auftreten als 60 dm VH 455 ist fur ihn der fuhrende Gedanke

Dichter wie als Sachwalter untersagt hatte (Vacca

77, 23), in leidenschaftlichen Schmahungen gegen

den Begriinder des Principats und in uberschwang-

licher Verherrlichung der Gegner des Caesar Luft

machte, kam die Katastrophe : die VerschwOrung

wurde entdeckt und die Verschworenen in den

Tod getrieben. L., der sich bei seiner Verhaf-

tung nach Suet. 51. Tac. ann. XV 56 wenig

durch die ganze Dichtung hindurch. An die Stelle

der olympischen Gotter tritt der unbestimmtere

Begriff der numina oder superi, des fatum oder

der fata, der sors ultima rerum, der stoischen

eiuagfihtj oder der fortuna, wobei der Dichter

entsprechend der rOmischen Volksanschauung eine

fortuna locorum IV 661, fortuna viae IX 551,

fortuna minor V 506 u. drgl. mehr unterscheidet.
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Ausserdem spielen Hexerei und TotenbeschwS-
rungen eine grosse Rolle in L.s Dichtung, wic
dementsprechend neben der stoischen Philosophic
Zauberei und Magie dem gottlosen Zeitalter die
verlorene Religion ersetzen musste ; M. Souriau
De deorum ministeriis in Pharsalia, Paris 1885.
Was die Wahl des Stoffes betrifft, so steht L.
ganz innerhalb der Traditionen seiner Familie
und der Anschauungen der oben geschilderten
stoischen Opposition. Die Abhangigkeit der Phar- 10 eaneae, Gotha 1892

Asien, Africa, Thessalien u. a. ffir unsere Kenut-
nis dor geographischen Studien und des geogra-
phischen Interesses der neronischen Zeit (S chiller
Nero 632), ebenso die philosophischen

,
physika-

lischen, meteorologischen und theologischen Ein-
lagen, bei deren Besprechung schon der Berner
Scholiast zu IX S78 an Posidonius erinnerte:
charakteristisch die wohl aus Macer entnommenen
theriaea IX 700ff. R. Fritzsche Quaestiones Lu-

salia von den Schriften des Oheims Seneca ist an
vielen Stellen klar ersichtlich. L. hat oft wOrt-
lich die 63 oder 64 herausgegebenen Saturates
Quaestiones im 10. Buch der Pharsalia beniitzt
(H. Diels Seneca und Lucan, Abh. Akad. Berl.
1885, Iff.), ebenso flnden sich viele Anklange an
die Tragoedien (P. Leo Senec. trag. I p. 56, 6.

Troad. 397 = L. Ill 39) und besonders an die
in der Anthologia latina erhaltenen Epigramme

;

Nach all dem ist L. fur uns eine interessante,

aber keineswegs erfreuliche Lecture. Die Rhe-
torik, deren Studium in seiner Familie Gene-
rationen hindurch in hohem Ansehen stand, die

der von dem Oheim Seneca wie dem Neffen L.

hocbbewunderte Ovid in die Poesie eingefiihrt

hatte, sollte dazu dienen, den nuchternen Stoff

und die niichterne Behandlung dem Leser an-
enehmer zu machen, bewirkt aber fur unsern

Hosius^ Jahrb. f. PhiloL 1892, 337. Auch den 20 Geschmack das Gegenteil. L.s Sprache wirkt erm. i._ n n
, mtidend durch Wiederholungen

,
pointierte Anti-

thesen und zierlich gedrechselte sentcntiae, die
allerdings nach dem Geschmack der Zeit waren
(Pronto 157 N. PLM V 386) ; er ist oft dunkel
infolge zu kiihner Ellipsen und Verschrankungen
in der Wortstellung, geschraubt und gesucht durch
Katachresen, herausfordernde Metonymien und
sonstige Umanderungen im Gebrauch der WOrter.
Erfreulich wirken die vielen Gleichnisse (G. Hu n dt

Helden der Pharsalia, Pompeius, fand L. sehr
•oft in den Schriften seines Oheims mit riihmen-
der Auszeichnung erwahnt (0. Eossbach Dis-
quis. de Sen. scriptis, Bresl. 1882, 21), mehr
noch sicherlich in den seiner Zeit confiscierten
Annalen des freimutigen, dem Hause des Seneca
nahestehenden Cremutius Cordus und in den histo-
rian ah initio bellorum- eivilium seines Gross-
vaters Seneca (H. Peter Hist. Eom. frgm. 292.
O. Rossbach Bresl. Phil. Abh. II 170). Auch 30 De Lucani comparatiombus, Halle 1886), mit denen
L.s Vaterstadt Corduba hatte in den Biirgerkriegen '""' • - -« •• -• -
nicht auf der Seite des Caesar gestanden (E.
Huebner CIL II p. 306): bemerkenswert ist,

dass der alteste bekannte poeta Cordubensis Sex-
tilius Ena nach Senec. suas. 6, 27 ein histo-
risches Epos iiber die Burgerkriege geschrieben
hat, das auf Cornelius Severus, der als der zweite
Epiker Eoms gelten konnte (Quint. X 1, 89), an-
regend gewirkt hat. Nero selbst, dessen Dich
tung Troicon an des L. Macon erinnert, beabsich- 40 De Lucani arte metrica, Diss. Berl. 1884. W

fifters, wie bei Vergil, die Darstellung geschmiickt
ist, erfreulich die ideal strebende jugendliche Be-
gcisterung und Warme, mit der er seine Helden und
Vorbilder verherrlicht. Dazu kommt eine hohe
Vollendung in der Form, welche die metrischen
Licenzen seiner Vorganger bedeutend einschrankt,
und bei der nur die iibergrosse. den Ovid noch
iibertreffende Sorgfalt und einformige Genauig-
keit den jugendlichen Dichter verrat : E. Trampe

tigte nach Dio LXII 29 tag z&v 'Pcofialcov tzq&
£etg anaoag h exsoir darzustellen

, gewiss ange-
regt durch L.s historisches Epos und das rerum
Romanarum betitelte Dichtwerk des Cornelius
Severus. Die erhaltene Pharsalia behandelt den
Burgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius von
der tlberschreitung des Eubico Anfang 49 bis zu
den Kampfen in Alexandria Ende 48. Gefolgt
ist der Dichter der Darstellung des Livius, dessen

Meyer S.-Ber. Akad. Munch. 1884, 1077. Es-
kuche Eh. Mus. XLV 253. Im sprachlichen
Ausdruck ist L. originell, oft ein gliicklicher

Neuerer. Er wendet zur Erleichterung des Vers-
baus dann und wann griechische Wortform und
Declination an, wie Aegypton, noton, Macedon
u. a. m. WOrter wie arenivagus, irredux, con-
fragus, impetere in der Bedeutung von aggredi
u. a. hat L., wie es scheint, in die epische

freimutige Parteinahme fur Pompeius bekannt 50 Sprache eingefiihrt. und seine Nachfolger, die etwa
war (Tac. ann. TV 34) : die erhaltenen Scholiasten " "" ' ~
machen schon auf die Entlehnungen aus des Li-
vius eivilis belli libri aufmerksam, die dem Dichter
in einer gesonderten Ausgabe von acht Buchern
vorlagen (G. Baier De Livio Lucani in carmine
de bello civili auctore, Schweidnitz 1876. W.
Judeich Caesar im Orient, Leipz. 1885, 111.

Durch L. ist uns der Inhalt der vier ersten Bucher
des Livius = a. u. e. 109—112 erhalten. und seine

gleichzeitigen Valerius Flaccus, Silius und Statius,
haben vielfach des L. Redeweise sich angeeignet:
auch der Verfasser der epistula Sapphus, einer
jener von Persius I 34 gekennzeichneten Bewun-
derer und Nachahmer der ovidischen Heroiden.
hat die furialis Eriehtho 139 aus L. VI 508ff.

entlehnt.

L. wurde in seiner Arbeit durch den Tod
jahlings unterbrochen. Wahrend das umfang-

Darstellung kann, abgesehen von den vielfachen 60 reichste 9. Buch, dem Lieblingshelden der Stoa
philosophischen u. a. Einlagen , poetischen Aus
schmuckungen und der oft kindlich albernen Miss-
darstellung von Caesars Charakter als treue Wie-
dergabe der Geschichtschreibung seines Gewahrs-
manns gelten (J. Ziehen Ber. d. freien deutschen
Hochstifts 1890, 50ff.). Besonders wichtig sind
die sehr langen geographischen und ethnogra-
phischen Beschreibungen von Gallien. Italien,

Cato von Utica, gewidmet, iiber 1100 Verse zahlt,

enthalt das letzte kleinste von alien nur etwa
550 und bricht mitten in der Darstellung ohne
Epilog ab. Der Schluss von Buch VIII und
alles Folgende werden schon in das Todesjahr
des Dichters fallen , da die Erwahnung der eu-
mulato ture sepulcra VIII 729 und der Vers IX
10 non illuc (zu den Seligen) auro positi nee ture
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sepulti pervemiunt eine Anspielung, wie es scheint,

enthalten auf das uberprachtige funus der ver-

gOtterten Poppaea (Schiller Nero 198), deren Leib

regum externorum consuetudine differtum odori-

bus (Tac. ann. XVI 6) beigesetzt wurde und bei

deren Bestattung (Anfang 65) nach Plin. n. h.

XII 83 unermessliche Mengen Weihrauchs ver-

braucht worden sind. Die Verbesserungen, welche

L. in seinem letzten Willen angeordnet hatte, sind

gewiss ausgefiihrt worden : inwieweit die mannig-

fachen, in doppelter Fassung, aber nicht in alien

Hss. gleichmassig, uberlieferten Verse auf die That-

sache der Unvollendung des Werkes oder auf die

Interpolation spaterer Abschreiber zuriickzui'uhren

sind, wird erst, wenn eine kritische Ausgabe

des Dichters vorliegt, zu beurteilen moglich sein

(eine solche liegt jetzt vor, siehe unten). Wie-

weit L. sein Werk noch fortzufiihren gedachte,

lasst sich mit Sicherheit nicht ermitteln. X 525

scheint er anzudeuten, dass dasselbe entsprechend

dem Werk des Livius erst mit Caesars Ermor-

dung, die der Dichter als Suhne fur die Ermor-

dung des Pompeius betrachtet, abgeschlossen wer-

den konne, und soweit fiihrte Thomas Mai us

sein inOudendorps Ausgabe 814ff. abgedrucktes

Supplementum Lucani: andere, so schon der von

Weber edierte Scholiast zu I 1, vermuten, dass

L. auch noch die Kriege von Octavian mit Brutus,

Cassius und Antonius habe behandeln wollen.

Dass jedenfalls der Mittelpunkt und Angelpunkt

des Ganzen die Schlacht bei Pharsalus sein sollte,

beweist der Umstand, dass L. selbst IX 985 sein

Werk Pharsalia nennt, wahrend der wirkliche

Titel seines Epos nach der besten Uberlieferung

und nach Petron 118 entsprechend dem Werk

des Livius lautete belli eivilis libri X. Dass den

Prolog I 1—7 Seneca zugesetzt habe, wie u. a.

der Berner Scholiast p. 8 Usen. berichtet, ist

eine thOrichte Fabel combinierender Grammatiker,

die sich mit Vorliebe mit ErOrterungen iiber

Schluss und Anfang der Dichtwerke beschaftigten,

wie die Interpolationen am Anfang der Aeneis

und der Satire des Horaz I 10, der sog. Prolog

des Persius und die Nachricht in der Vita Persu

Sueton. p. 74 R, iiber die Kiirzung der letzten

Satire des Persius durch einen Herausgeber er-

weisen: die Nachricht ist wahrscheinlich nach

Fronto und durch ein Missverstandnis von Fronto

157 N. entstanden (Gen the 77).

Schon die drei ersten Bucher des Werkes erreg-

ten das grOsstc Aufsehen in Rom : man stritt sich,

ob diese neue Art des Epos wirklich als Poesie zu

betrachten, ob der Verfasser unter die Dichter oder

unter die Historiker zu rechnen sei, eine Art von

Problem, das, wie das Bruchstuck des Floras Ver-

gilius orator an poeta = Macrob V 1 (vgl. die

Bemerkung im Gran. Licin. p. 43 Bonn. SaHit-

stium non ut historieum sed ut oratorem legen-

dwn) beweist, dem Altertum gelauflger war als

der Neuzeit: Pierre de Nolhac Pe'trarque 161ff.

\ls Aufgabe des Dichters bezeichnet nach alten

guten Quellen Isidor orig. VIII 7, 10 eine an-

ziehende, gleichsam verklarte Darstellung wirk-

licher Begebenheiten ohne Riicksichtnahme auf

deren thatsachlichen Verlauf, und die kanomsche

Definition des Epos, die Theophrast (Suet. p. 17 R.)

gegeben hatte , verlangte eine ntoioxi) foioiv re

xai f/e<oix<bv xal av&o(oiiiva>v jigayndroiv : dar-

nach konnte das Urteil iiber L.s Werk nur so

lauten, dass dasselbe weder als Epos noch als

Poesie, sondern als Prosa und Geschichtschreibung

zu bezeichnen sei, und so urteilen L.s Zeitgenossen

nach Martial XIV 194, so Sueton , auf den die

Urteile bei Isidor a. O. Serv. Aen. I 382. Schol.

Bern, ad L. Phars. I 1 u. a. zuriickzufuhren sind,

und ahnlich Quintil. X 1, 90. Die Anschauungen

der zeitgenOssischen romischen Dichterzunft sind

10 uns erhalteu in Petrons Roman 118, wo deT Sa-

tiriker noch zu Lebzeiten L.s um 64 den Poeten

Eumolpus zuerst in abfalliger Kritik gegen die

Profanierung der althergebrachten epischen Form

Einspruch erheben, dann eine Antipharsalia voll

deutlicher Anspielungen auf die drei ersten Bucher

des L. recitieren lasst (E. Westerburg Eh.

Mus. XXXVIII 92) : durchaus unrichtig ware es

jedoch, den Setron selbst fur das von einer durch-

aus lacherlichen Figur seines Epos vorgetragene

20 Kunsturteil verantwortlich erscheinen zu lassen.

Auch Silius Italicus, dem Cornutus wie L. nahe

befrenndet, der gleichfalls ein historisches Epos

im Anschluss an Livius Annalen verfasst hat,

folgte in der Technik des Epos dem von ihm

hochbewunderten Vergil und dem Ennius, nicht

dem L. , dessen Schlachtenscenen er oft bis in

geringfugige Einzelheiten nachbildet. Aber wie

mit des Persius Satiren, so machte bis in die

Zeit Domitians mit L.s Werk der Buchhandler

30gute Geschafte (Martial a. O. Sueton p. 52 E.

Vita Persii p. 75 E.), trotz der Kritik. Das Publi-

cum der neronischen Zeit war begierig auf Sen-

sationslitteratur und das Verbot des Kaisers da-

mals wie heutzutage die beste Unterstiitzung des

buchhandlerischen Vertriebs (Tac. ann. XIV 50).

Gewiss lasen die Zeitgenossen begierig L.s kiihne

Apostrophen an die libertas VII 433, gefahrhche

Verse wie VII 642 quid meruere nepotes in re-

gimm nasei?, mit demselben Behagen die Klagen

40 iiber die immer noch unbesiegten Parther X 47.

VII 431 , wie die bei Suet. Nero 39 erwiihnten

Pasquille , deuteten die Beschreibungen des In-

cestes bei den Parthern VIII 404 auf ahnliche

Vorkommnisse im kaiserlichen Hause u. drgl. m.,

sowie nach Tac. dial. 2ff. die Leser im Cato des

Curiatius Maternus allerlei hochverraterische An-

griffe auf den Kaiser hineininterpretierten. In

der Zeit Hadrians hatte L.s Werk nur noch dich-

terisches Interesse : wahrend der Provinciate Flo-

50 rus die Pharsalia noch eifrig gelesen hat (Floras

ed. O. Jahn p. XLVII. E. Westerburg Rh.

Mus. XXXVII 35), missachtet der EOmer Sueton

das einst so vielgelesene Werk, und vollends in

der die alteste Litteratur bewundernden Zeit der

Antonine ist fur L. kein Raum mehr vorhanden

(Fronto 157 N.). Die Grammatiker bis ins 4.

Jhdt. citieren L. selten oder gar nicht: nirgends

erscheint sein Name bei Gellius und Nonius,

nirgends in des Festus und Charisius erhaltenen

60 Schriften, den Veroneser Scholien und dem Com-

mentar des Probus zu Vergil, einmal bei Macrob

und in Donats Schriften und zweimal bei Por-

phyrio. Erst als die Residenz des Reichs_ nach

Bvzanz verlegt war und dort die lateinischen

Studien inmitten des Griechentums emsig gepflegt

wurden, fing man an, den L. unter die klas-

sischen Autoren zu rechnen und gegen die An-

griffe des in byzantinischer Zeit vielgelesenen
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Sueton, wie die Vita des Vacca zeigt, zu vertei- vollstandigeren Recension , die am besten durch
digen: besonders den Christen musste der Dichter, den Vossianus q. 51 = Voss. primus, mit (A oder)
der die romischen Gotter verleugnete, eine will- V bezeichnet interpoliert sind. C. Hosius Jahrb.
kommene Lecture sein; fiber Prudentius Lucan- f. Philol. 1893, 337. Uber die in der letzteren
studien Sixt Philol. LI 1892, 505. Manitius Recension allein enthaltenen Verse St einh art De
cbd. 704. Hieronymus adv. Ruf. 1 16 erwahnt um emend. 5. 7ff. A. Kindler De Lucani versibus
400 einen Commentar zu L. und citiert die Phar- qui in codd. M et Voss. II desunt, Miinster 1882.
saha einigemal: sehr oft belegt hundert Jahre Prancken Mnem. 1890, 5. Hierzu kommen zwei
spater Priscian seine Regeln mit Beispielen aus Bernenses 45 und 370, welche das u. a. durch viele
der Pharsalia. Ins 6. Jhdt. setzt man den Com- lOBruchstiickeausLivius wichtige ,Commentum' ent-
mentar des Vacca, geho'rt wohl auch die in den halten (M. Annaei Lucani Commenta Bernensia ed.
Weberschen Scholien zu I 570 citierte glossa und H. Usener Lips. 1869. H. Genthe Herm. VI
der Commentar eines Polemon, aus dem joh. Lydus 214): die iibrige Masse der Scholien (Usener a. 0.
de mag. Ill 46 em Scholion zu Buch II und zu V 9 p. VIII) ist zum Teil enthalten in Oudendorps
anfuhrt. L. war mittlerweile der gelesenste und Ausgabe und in Webers Ausgabe vol. Ill, wo p.
beliebteste Epiker neben Vergil geworden. Ein VHIff. fiber die Hss. gehandelt ist. Scholia vetera
formgewandter Grammatiker hatte ihm eine Grab- e codice Montepessulano ed. H. Genthe. Berl. 1868.
schrift nach dem Muster der vergilschen gedichtet Auch in den Weberschen Scholien flnden sich da
<PLM V 386), und wie oft die Verse Vergils, so und dort wertvollere Notizen , Bruchstucke aus
erscheint jetzt der Anfang wohl des beriihmtesten 20 Livius verlorenen Buchern : die grosse Masse der-
7. Buchs der Pharsalia auf einer Inschrift in selben ist jedoch jung — Dante wird bereits in
Trier. P. BuechelerRh. Jahrb. LVIII 1876, 175. denselben citiert — und unnfitzer Wust. Eine
Hosius Rh. Mus. XLVII 462. Nach Constanti- kritische Ausgabe des L. erschien wahrend der
nopel gehort auch die eine Recension unserer Hss., Drucklegung dieses Artikels : M. Annaei Lucani
-welche die Subscription aufweisen Paulus Con- de bello civili libri decern G. Steinharti aliorum
stantinopolitanus emendavi manu mea solus copiis usus edidit C.Hosius, Lipsiae 1892. Proben
<H. Usener Rh. Mus. XXIII 497). L. zahlte gab H. Usener Lucani pugnae Pharsalicae nar-
durch das ganze Mittelalter zu den klassischen ratio, Gryph. 1863. H.Dielsa. 0.34ff. Ausgaben:
Autoren (Th. Creizenach Die Aeneis, die 4. ex emend. H. Grotii, Antwerp. 1614. Lugd.
Ecloge und die Pharsalia im Mittelalter, Frankf. 30 1626. curante P. Oudendorp, Leid. 1728, mit
1864): im 12. Jhdt. schmuckt Thiofried von Ep- Index verborum, wichtig durch die Bentitzung der
ternach seine Lebensbeschreibung des heil. Willi- Vossiani. C. F. Weber Lips. 1821—1831, 3 voll.,
brord mit Lesefruchten aus L. (K. Rossberg deren letztes Scholien enthalt, und 1828. 1829 in
Rh. Mus. XXXVIII 152) und bewundert Joannes 2 voll. Uber Bentleys Bemerkungen zu Buch
Saresberiensis, der gleichfalls Bedenken tragt, ob I—III SteinhartDe emend. 2. Ausgabe von C.
man L. nicht richtiger zu den Historikern zahlen E. Haskins, with an introduction by W. E. Heit-
soll (de nug. cur. II IS), das divinum ingenium land, Cambridge 1887. O. Ribbeck Gesch d r
lies Vergilius und L. (ebd. II 2). Bei Dante Dichtung III 91ff. [F. Marx.]
flnden wir L.s Frauengestalten Mia, Marcia, Cor- 10) M. Annaeus Maximus Aquila Fulvia-
nelia wieder (inf. IV 127

;
purg. I 78), den pau- 40 raws c(larissimm) pfuer) CIL VIII Suppl. 12065.

per Amydas (parad. XI 67), Curio (inf. XXVIH [P. v. Rohden.]
100), selbst den Nasidius und Sabellus (inf. XXV 11) L. Annaeus Mela oder Melas

,
jfingster

94) u. a.: besonders hat die Heldengestalt des Sohn von Nr. 16, vermahlt mit einer Acilia (oben
Cato Uticensis, den er zum Httter des Fegfeuers S. 259 Nr. 59) und von ihr Vater des Dichters M.
macht, und die Beschreibung seines Marsches durch Annaeus Lucanus (Nr. 9). Mela hatte kein In-
die Wiiste tiefen Eindruck auf den Dichter ge- teresse fur die politische Laufbahn, trotzdem ihn
macht (inf. XIV 13). Auch Goethe hat den L. sein Vater als den talentvollsten der drei Briider
gelesen

:
die Hexe Erichtho der klassischen Wal- bezeichnete, sondern widmete sich ausschliesslich

purgisnacht ist wie in der epistula Sapphus aus der Beredsamkeit (Sen. contr. II praef. 3f. ; vgl.
L. entnommen. In neuester Zeit wird L. nicht 50 X praef. 9. Sen. ad Helv. 18, 2f. Tacit, ann.
mehr gelesen und wenige wissen, dass das Wort XVI 17) und dem Gelderwerb als kaiserlicher
Tom furor Teutonieus in einer berfihmten Rede Procurator (Tac. a. a. O.). Sein Reichtum wurde
•des grOssten lebenden Staatsmannes aus L. (I aber sein Ungliick ; als er nach dem Tode seines
255) entnommen ist. Die vier wichtigsten Hss. Sohnes rem familiarem eius acriter requirit,
•des L. stammen aus dem 9. oder 10. Jhdt., C. benutzte dies Nero als Gelegenheit, ihn selbst
M. Francken Berl. Phil. Wochenschr. 1890, 331; in dessen Fall hineinzuziehen, so dass Mela sich
-dazu kommen sehr alte Palimpsestblatter aus die Adern effnete (Tac. a. 0.), 66 n. Chr. = 819
Bobbio in Wien (D. Detlefsen Phil. XIII 313) d. St., nach Sueton. p. 97 R. 68 n. Chr. = 821
und Neapel (ders. a. 0. XV 526) und andere in d. St. Polyaen VIII 62 erzahlt von einer Ge-
Rom (ders. a. 0. XXVI 173). Die Recension des 60 liebten des Mela, Epicharis, die nach Entdeckung
Paulus giebt am treusten wieder der M(onte- der pisonischen Verschworung, um auf der Folter
pessulanus) H 113 (G. Steinhart Symb. phil. nichts zu verraten, sich selbst entleibte. Tacitus
Bonn. 289), zu derselben Klasse gehort ein A(sh- ann. XV 51, 57 und Dio Cassius LXH 27 be-
lurnhamensis) in Paris (C. M. Francken Mnem. richten ahnliches von ihr, wissen aber nichts von
1891, 19) und ein Vossianus f. 63 = Voss. secun- ihrem Verhaltnis zu Mela.
dus in Leiden, mit U (oder B) bezeichnet (G. 12) L. Annaeus Novatus, altester Sohn von
bt ein hart De emendatione Lucani, Bonn 1854, Nr. 16, von einem Freunde seines Vaters, dem
4), welche alle mehr oder weniger aus der andern Rhetor L. Iunius Gallio , adoptiert und daher
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spiiter in Iunins Gallio umgenannt. Er ist der neca (Nr. 17) und L. Annaeus Mela (Nr. 11).

Annaeus Gallio, von welchem Plinius n. h. XXXI Er erzog sie in dem ihm eigenen antiquus ngor

62 (vgl. VII 55) erzahlt , er babe nach seinem (contr. I praef. 6. 8f.) und wttnschte daher audi

Consulat (etwa 58 n. Chr.; vgl. Zumpt Com- nicht, dass seine Gattin und sein Sohn Seneca em-

inent, epigraph. II 263. Asbach Analecta hist. gehende philosophische Studien trieben (Seneca

•et ep'igr. 22) zur Heilung eines Blutsturzes eine ad Helv. 17, 3f.; epist. XVIII 5, 22). Uber

Seereise nach Agypten gemacht. Vgl. Seneca seine sonstigen Schicksale sind wir auf Vermu-

ep. XVHI 1,1. Dagegen heisst er Iunius Gallio tungen angewiesen. Da er contr. II praef. 1 seine

bei Tacitus' ann. XV 73. Dio Cass. LX 35 Lehrzeit als Reiner optimamvitae —partem nennt

iAovmos 'lovnog raklicov); Gallio bei Seneca n. 10 (vgl. I praef. 1), so kann man an ein vielbeschaf-

q IV praef. 10 und Statius silv. II 7, 32. Er tigtes Leben etwa als Sachwalter oder wie sein

verwaltete unter Claudius Achaia als Proconsul Sohn Mela als kaiserlicher Procurator denken.

{Seneca a. a. 0. und act. apost. 18, 12 ra)Mcovos Contr. II praef. 4 scheint er auf die Anfange

tvdvnarevovros xr\i 'AXatag; vgl. ebd. 17). Sein einer ehemaligen Beamtenlaufbahn hinzudeuten.

Bruder Seneca nennt ihn a. a. 0. dominus meus Rhetor kann er kaum gewesen sein
,
da er kein

-und hat seine Bficher de ira (dial. Ill—V) an einziges Beispiel aus einer von ihm selbst ver-

ihn (noch als Novatus) gerichtet, sowie (ad Gal- fassten Schulrede erwahnt, die declamatto als

lionem) de vita beata = dial. VII und de rente- rem post me natam bezeichnet (contr. I praef. 12)

diis fortuitorum. Nach dem Tode des Claudius und die seholastieorum studia ziemlich gering

liess Gallio seinen Spott an ihm aus (Dio Cass. 20 achtet (contr. X praef. 1). Wahrend der Burger-

a a ) und diente Nero als Herold bei seinem kriege befand er sich, wohl zur Wahrung seines

Auftreten als Kitharoede (Dio Cass. LXI 20). Besitzes, in Corduba (contr. I praef. 11). Auch

Er uberlebte den Fall des Seneca (Tac. a. 0.), scheint er der Partei des Pompems angehort zu

sah sich aber bald selbst genotigt, den Tod zu haben, da Corduba meist auf dessen Seite stand

wahlen (Dio Cass. LXH 25. Sueton. 96 R. Iunius (Caes. bell. civ. II 19. 57 ;
bell. Hisp. 21 331

Gallio, frater Senecae, egregius declamator, pro- Anth. Lat. 409 R. = PLM IV 19) und noch

pria se manu interficit). Statius silv. II 7, 32 der jungere Seneca und Lucan lhre Vorhebe fur

nennt ihn duleis. [0. Rossbach.] jenen und ihre Abneigung gegen Caesar offen

13) T. Annaeus Placidus, Freund des M. An- zur Schau tragen. Auch ist der jungere Seneca

tonius Antius Lupus, zur Zeit des Commodus, 30 in zweiter Ehe mit einer Pompeia vermahlt. Den

CIL VI 1343 = Kaibel IGI 1398. Freimut des Seneca, zugleich aher auch seme

14) Anneius Ba(v)us, patronus sacerdotum Massigung zeigt seine Ausserung fiber die Ver-

domus Augwtae um 180—184 n. Chr.. CIL VI brennung der Schriften des Lahienus (contr. X
2010, 1, 23; wohl identisch mit L. Annius L. praef. 51). Da er die Verbannung semes Sohnes

/. Arn(ensi) Barms (s. d.). durch Claudius (43 n. Chr.) nicht mehr erlebte (Se-

15) M. Annaeus Saturninm Clodianus Aelia- neca ad Helv. 2, 4f.) und die spatesten histonschen

nus v(ir) e(larissimus) , leg(atus) leq(ionis) XI Angaben in seinen rhetorischen Schriften (suas.

Claudiae,cur(ator)viaeLatinae,pr(aetor)kandi- II 22. m 7) auf die Zeit nach dem Tode des

datus, trib. pleb. hand., [ah ajetis senatus, quae- Tiberius hinweisen , so wird er um 39 n. Chr.

stor [urbalnus etc. CIL VI 1337. [P. v. Rohden.] 40 gestorben sein.

16) L. Annaeus Seneca (H. J. Mueller Ausg. Die schriftstellensche Thatigkeit des

Vllf., der Vorname M. ist erst von Raphael S. fallt, ahnlich wie die seines Sohnes, in sein

von Volt err a erfunden), zum Unterschied von Greisenalter. Selbst, wie es scheint (contr. I

seinem gleichnamigen Sohne (Nr. 17) der Rhetor praef. 10), veroffentlichte er noch seine o ra to-

oder der altere (pater) genannt, stammte aus einer rum et rhetorum sententtae divisiones

in Corduba ansassigen (Anth. Lat. 409 R. = colores mit dem Nebentitel fur die ersten zehn

PLM IV 19 B. Martial I 61, 7) wohlhabenden Bficher controversiarum libri X, eine Sammlung

{Seneca ad Helv. 14, 3) Ritterfamilie (Tac. ann. von Behandlungen verschiedener Schulthemen

XIV 53). Da er selbst contr. I praef. 11 erzahlt, durch die beriihmtesten Redner und Rhetoren

dass der Bfirgerkrieg ihn verhindert habe, Cicero 50 seiner Zeit, wie sie nur einem Manne mit emem

su horen , so muss er spatestens 54 v. Chr. ge- so hervorragenden Gedachtnis wie S. — contr.

boren sein. Er hielt sich zweimal langere Zeit I praef. 2 erzahlt er nicht ohne Selbstbewusst-

in Rom auf (contr. IV praef. 3) und hOrte dort, sein, dass er 2000 ihm genannte Namen in der-

offenbar um Sachwalter zu werden und sich der selben Reihenfolge wiederholen konnte — moglich

Beamtenlaufbahn zu widmen, mit grossem Eifer war. Zugleich giebt er eine kHrze und verstan-

die berfihmtesten Redner und Rhetoren wie Aiellius dige, meist recht strenge Kritik und flicht Anek-

Fuscus (contr. IX 29, 16 ; suas. II 10 u. 0.), den doten und Witze ein. Jedes Buch ist durch eine

alteren Passienus (contr. II 13, 17. Ill praef. 10 interessant geschriebene, an seine drei Sohne ge-

u 6 ) Alhucius Silus (contr. VII praef. If. u. 6.), richtete Vorrede eingeleitet, fur deren Gebraucn

L Ce'stius (suas. VH 13; contr. TH praef. 151 60 er das Werk verfasst hatte. Fur uns ist es die

u 8) Papirius Fabianus (contr. I praef. 1). Gleich- wichtigste, reichhaltig3te Quelle der Geschichte

strebende Freunde von ihm waren der altere Gallio der romischen Beredsamkeit gegen Ausgang der

{suas III 6 • contr. II 1, 33) und Porcius Latro Republik und in der ersten Kaiserzeit. Stilistisch

(contr I praef 131 201). Mit seiner Gemahlin stent S., im Gegensatz zu seinem Sohne, auf dem

Helvia aus einer alten, an streng romischer Sitte Standpunkt des Cicero ,
den er sehr bewundert,

festhaltenden Familie, welche er wahrscheinlich wahrend er sich gegenfiber der Richtung, welche

erst in spateren Jahren geheiratet hatte, erzeugte die Beredsamkeit in seinem Alter eingeschlagen

er drei Sohne Novatus (Nr. 12), L. Annaeus Se- hatte , ablehnend verhalt (contr. I praef. 61).
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Doch zeigt seme eigene Sprache — am wenigsten als dritter Band zugleich mit den Schriften des
in den Einleitungen — bisweilen schon den Ein- Sohnes) zu erwahnen. Eine kritische Behandlung
fluss der silbernen Latinitat. Seinen contr. II auf Grandlage der Hss. begann durch C. Bur-
12, 8 ausgesprochenen Plan, an die Controversien sians Ausgabe (Leipzig 1857) und wurde weiter
noch Suasorien anzuschliessen, flihrte er aus, trotz- gefllhrt durch A. Kiessling (Leipzig 1872) und
dem er in der Vorrede zurn zehnten Buch der H. J. Miiller (Prag 1887), doch ist der Text
Controversien (§ 1) gestanden hatte, dass die der letzteren durch die Aufnahme vieler unnO-
Ausarbeitung ihm zuletzt Widerwillen bereite. tigen Vermutungen entstellt. Uber das Leben
Es sind nur sieben Stticke in einem Buch ; auch des S. und seine Schriften s. ausser der bereits er-
machen sie durch ihre etwas durre Behandlung 10 wahntenLitteratur Teuffel-SchwabeR L-Q5
und das Fehlen der Vorrede den Eindruck, als 644f. M. Schanz R. L.-G. II 198f. und Bur-
ob der Verfasser sie nicht selbst hatte heraus- si an a. a. 0. Vf.
geben kOnnen. Das Gesamtwerk ist uns nicht 17) L. Annaeus Seneca (er nennt diese Namen
vollstandig crhalten, sondern von den Contro- selbst de benef. IV 8,

'3), zweiter Sohn von Nr
versien unverkurst nur Buch I. II. VI. IX. X 16, neben Cicero der bedeutendste und einfluss-
durch die lin 10. Jhdt. geschriebenen besten Hss., reichste rOmische Stilist, Lehrer und Minister des-
B(ruxellensis 9581), A(ntverpiensis 411), V(ati- Nero. Uber sein Leben wissen wir aus seinen
canus 3872). Aus alien Biichern wurde im 4. Schriften und durch die Historiker seiner Zeit
—5. Jhdt. n. Chr. ein ziemlich ungeschickter ziemlich viel. Geboren ist er etwa 4 v. Chr. (de
Auszug gemacht, welcher am besten im M(onte- 20 tranqu. an. 17, 1; epist. XVIII 5, 17. 22; nat
pessulanus 126, 9.—10. Jhdt.) iiberliefert ist. quaest. I 1, 4) zu Corduba (Anth. Lat. 409 E.

Umfangreicher und bedeutender war ein ver- = PLM IV 62. frg. 88 Haase. Martial I 62).
lorenes geschichtliches Werk, welches S. gleich- So flel sein Knabenalter noch unter Augustus,
tails in seinem Alter verfasste , das ihm selbst (epist. V 9, 2), seine Jugend unter Tiberius (epist.
aber nicht mehr^ vergonnt war herauszugeben. XVIII 5, 22). Auf seine Erziehung scheint neben
Etwas IS aheres wissen wir von ihm seit der Auf- dem streng rOmisch gesinnten Vater , der ilm
findung des Anfanges der Schrift des jiingeren auf die Beredsamkeit und das offentliche Leben
h. de vita patns durch B. G. Niebuhr im hinwies (Seneca contr. II praef. 4), fast noch
codex Vaticanus Palatinus 24 (s. Studemund mehr seine vornehme, sittenstrenge und hoch-
bei 0. Rossbach De Senecae recensione et emen- 30 gebildete Mutter Helvia eingewirkt zu haben,
datione XXXIf.), woraus sich ergiebt, dass das welche den Vater iiberlebte (ad Helv. 16 3f)
Werk die rOmische Geschichte vom Anfang der Da sie mit ihm die von ihrem Gemahl miss-
Burgerkriege beinahe bis zurn Tode des S. be- billigte Liebe zur Philosophie gemeinsam hatte
handelte und dass sein Sohn beabsichtigte es (ebd. 15, 1. 17, 3f.), so wird sie zuerst den Knaben
herauszugeben. Dass dies wirklich geschehen ist, auf diese hingewiesen haben. Nach Rom brachte
konnte man schon wegen der Schreibfertigkeit ihn eine Stiefschwester der Helvia und sorgte fur
des jungeren S. annehmen, es wird aber durch seine zarte Gesundheit (ebd. 19, 2). Er trieb
zwei bei Suet. Tib. 73 und bei Lact. inst. div. dort grammatische (epist. VI 6, 5) und redne-
Vll 15, 14 unter dem Namen des S. iiberlieferte rische Studien (Seneca contr. I 1, 1). Zugleich
Bruchstucke geschichtlichen Inhaltes bestatigt. 40 wandte er sich mit dem grOssten Eifer dem Stu-
Sie kOnnen mcht von dem Philosophen herriihren, dium der Philosophie zu (epist. XVIII 5 17)
da Quintilian inst. orat. X 1, 158 in seinem Ver- Schon als Knabe hOrte er die Pythagoree'r So-
zeichnis der Schriften desselben nichts von einem tion (epist. V 9, 2) und Sextius (epist XVIII
geschichtlichen Werke sagt. Einem so gelehrten 5, 17f. ; de ira III 36, If.), ferner als Jiingling den
Kirchenvater wie Lactanz darf man ferner eine Attalus (epist. XVIII 5, 14f. 23), den beredten
Verwechslung des S. mit Floras, wie sie Sau- und schon von seinem Vater hochgeschatzten Pa-
in aise anmmmt, nicht zutrauen; auch zeigt das pirius Fabianus (de brevit. vit. 10, 1; epist IV
Bruchstuck bei Lactanz nicht unbedeutende Ab- 11, 12 u. «.) und den Kyniker Demetrius, welcher
weichungen von Floras. Als Titel ergiebt sich spater als Greis sein Hausgenosse wurde (de provid.
aus den Worten des Sohnes in de vita patris: 50 3, 3. 5. 5; epist. VI 10, 3). Ihre Lehren wirkten
kistoriae ab initio bellorum civilium. Der Aus- auch auf seine Lebensweise, indem er nach py-
gangspunkt des von Floras excerpierten und von thagoreischer Sitte jeden Abend seine Worte und
Lucan und dem jungeren S. (vgl. auch nat. quaest, Werke priifte (de ira III 36, 3f.), sich an ein
I 16, If.; epist. VIII 1, 10) benutzten Werkes ganz einfaches Leben gewohnte (epist. XVLH
waren die gracchischen Unruhen (0. Rossbach 5, 14f. 23) und sich ein Jahr lang des Genusses
De benecae rec. et emend. 161f.; vgl. Lact. div. aller Fleischspeisen enthielt. Erst auf Drangen
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Kraffert ^'eue philol. Rund- weil man dadurch unter Tiberius leicht in den
schau 1888, 360). Verdacht des Anschlusses an einen verbotenen

Das ganze Mittelalter hindurch schrieb man 60 Aberglauben geraten konnte (s. ebd.; vgl. Tac.
die Werke des alteren S. dessen Sohne zu und ann. II 85. Suet. Tib. 36; 19 n. Chr.). Viel-
noch in den ersten gedruckten Ausgaben, wie leicht hing jene strenge Diat aber auch mit den
den zu Venedig 1490 und 1492 erschienenen, sind vielfachen korperlichen Leiden des S. zusammen,
sie nicht von dessen Schriften getrennt. Erst die ihn in seiner Jugend fast zum Selbstmord
Raphael v. Volterra nahm die Scheidung vor. trieben (epist. X 2, 1) und im Alter trotz der
\ on alteren Ausgaben sind die von N. Faber dagegen angewandten Mittel, wie kaltes Baden
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1 3 3 1 VII 5 1 XII 1, 3. 5. K. F. H. Marx mit Messalina und ihren Anhangern um den

Abb.', d. Gott. Ges. d. Wiss. XVH 3f.). Einfluss auf Claudius und damit um die Herr-

Eine Zeit lang miissen jedoch die philosophi- schaft kampfenden Partei der Schwestern des

schen Studien stark in den Hintergrund getreten Gaius war , wie aus seiner Freundschaft mit

sein, als S. wie sein alterer Bruder Novatus sich Agrippina und ihrem Gemahl Crispus Passienus

auf die politische Laufbahn vorbereitete und zu- (Anth. Lat. 405. 445 R. = PLM IV 15. 55

;

nachst als Sachwalter auftrat (epist. V 49, 2). vgl. nat. quaest. IV praef. 6; de benef. I 15, 5),

Bald erlangte er auch die Quaestur (s. F. Jonas ferner mit dem spater von Messalina getoteteu

De ordine librorum Sen. phil., Berlin 1870, 12), Polybius und seiner Feindschafl mit Pallas und

wobei ihm der Einfluss der Schwester seiner 10 Narcissus hervorgeht. Auch scheint er selbst

Mutter, der Gattin eines Mannes , der 16 Jahre anzudeuten, dass Valerius Messala Barbatus, der

Praefectus Aegypti gewesen war (wahrscheinlich Vater der Messalina , als Anklager gegen ihn

des Vitrasius Pollio, s. Lipsius zu ad Helv. 17. auftrat und Narcissus ihn im Stich liess (nat.

Jonas 11, 1) zu Statten kam. Auf ihrer Ruck- quaest. IV praef. 15. Anth. Lat. 408 R. = PLM
fahrt von Agypten war S. der Zeuge des Todes IV 18; vgl. O. Rossbach Jahrb. f. Philol.

ihres Gemahles (ad Helv. 19, 4), er muss also CXLIII 101, 44). In der Verbannung auf der

vorher eine Zeit lang selbst in Agypten gewesen rauhen, barbarischen Insel lebte er stiU nut

sein Auch in Pompeii hatte er sich als junger wissenschaftlichen und poetischen Studien , De-

Mann aufgehalten (epist. VIH 1, 1). Bald nach schaftigt (ad Helv. 4, 2. 8, 6. 20 If. Octavia

der Quaestur wird er in den Senat eingetreten 20 381f.) , aber zugleich in steter Sehnsucnt nach

sein da er dort den jungeren Zeitgenossen seines einer Ruckberufung, die er durch Schmeicheleien

Vaters, Papirius Fabianus, als Zeugen sah (epist. an Claudius, Polybius u. a. zu erreichen suchte

I 11, 4). In dieselbe Zeit muss auch die Schlies- (ad Polyb. 13,, 2f. 16, 6. 12, 5 u 0. Anth Lat.

sung seiner ersten Ehe fallen. Den Namen der 419f. R. = PLM IV 29f. Dio Cass. LXI 10).

Gemahlin erwahnt er nicht, und aus dem Ton, Auch griff ihn damals ein gewisser Maximus

in dem er epist. V 10, 2 von ihr spricht, und mit Spottgedichten an (Anth. Lat. 396. 410.

den offers bei ihm sich findenden Klagen fiber 412. 416 R. = PLM IV 6. 20 22. 26). Erst

die Fehler der vornehmen Romerinnen (de benef. nach acht Jahren , nach der Hmrichtung Mes-

I 9 3f de const, sap. 14. 1 ; de remed. fort. salinas und der Vermahlung des Claudius mit

16-' frg 47f. Haase) scheint hervorzugehen, dass 30 Agrippina, durfte er zuruckkehren, allerdings noch

die'se Ehe keine gluckliche war. Als S. de ira schwankend, ob er sich nicht ins Privatleben

III 36 3 schrieb, lebte sie noch, auch hatte er zuriickziehen sollte (Anth. Lat. 407. 408. 433.

zwei Sohne von ihr, deren einer wenige Tage 440 E. = PLM IV 5. 17. 18. 43. 54) und zunachst

vor seiner Verbannung starb und von Helvia be- noch mit der Absicht, erne Reise nach Atnen

erdigt wurde (ad Helv. 2,5), wahrend der an- zu unternehmen (Schol. Iuvenal. 5, 109; dass er

dere, Marcus, ad Helv. 18, 4f. als lebend er- spater das aegaeische Meer gesehen habe, lasst

wahnt und blandissimus ptter genannt wird (vgl. sich aus nat. quaest. VI 21
, 1 nicht iolg<*n)-

Anth Lat 441 R. = PLM IV 51). Schon da- Aber Agrippina brauchte emen so gewandten und

mals besass S. grossen rednerischen und littera- erprobten Heifer zur Durchfuhrung ihrer ehrgei-

rischen Ruhm. Nach Dio Cassius LIX 19 fuhrte 40 zigen Absichten und uberwand seine Bedenken,

er 39 n Chr. im Senat in Gegenwart des Gaius indem sie ihm die Praetur verschaffte und inn

einen Process so glanzend, dass der Kaiser vor zum Erzieher ihres elfjahngen von Claudius adop-

Neid daran dachte, ihn zu toten. Gaius makelte tierten Sohnes Nero machte (49 n. Chr
,
lac.

auch an den besonderen Beifall findenden Reden ann. XTI8. Suet. Nero 7. Dio Cass. LX 32).

des S herum und nannte sie commissioms meras Seitdem sehen wir S. limner steigen in JVLacnt

und arenam sine calce (Suet. Gai. 53). Wenige und Ansehen, zuerst noch als unterwurfigen

Jahre darauf konnte er sich daher selbst ohne Diener der Agrippina, nach ihrer Lrmordung

Uberhebung in einem Gedicht auf seine Vater- aber als selbstandigen Berater Neros. Nach dem

stadt Corduba ille tutis quondam magmts. tiia Tode des Claudius (54 n. Chr.) schrieb er dessen

gloria eivis nennen (Anth. Lat. 409 R. = PLM 50 laudatio funebris fur seinen Nachfolger, zugleich

TV 19) und in derselben Zeit sagte er, das Gluck aber die uns erhaltene Spottschrift, ausserdem

habe ihn mit Gaben aller Art, mit Geld, Ehren eine grosse Anzahl Reden fur Nero (frg. 101 f.

und Gunst uberhauft (ad Helv. 5, 4). Haase; vgl. Suet. Nero 7). Deshalb wurde er

Aber das alles fand ein plotzliches Ende, als mit Gunstbezeugungen , Ehren (Consul sun. mit

S 41 n Chr im Senat angeklagt , dem Tode Trebellius Maximus um 56 n. Chr.; vgL Bor-

nur durch die Fflrbitte des inzwischen zur Re- ghesi Oeuvres IV 391. Th. Mommsen Herm.

irierune gelangten Claudius entrissen und nach XH 127) und Reichtumern uberhauft (Tac. ann.

Sa verbannt wurde (ad Polvb. 2, 1. 13, 2. XIII 42. Dio Cass. LXI 10. Iuven 10 16. Sen.

18 9 ^nth Lat. 236. 237. 405. 409 R. = PLM nat. quaest. Ill praef. 2; epist, X 1, 3). Ausserdem

IV 2 3 15 19) Ahnlich wie Ovid hat er 60 hatte er nach der Rtickkehr aus der Verbannung

den Grand seiner Bestrafung selbst nicht ange- die sehr wohlhabende Pompeia Paulina geheiratet

geben. aber nach Dio Cassius LX 8 (vgl. Tac. (Tac^ann. XV 60. Dio Cass LXI 10 Sen epist.

Inn Xm 42 Schol Iuvenal. 5, 109) wurde XVHI 1, 2f.). In den ersten Jahren Neros leitete

er de* Ehebraches mit der Schwester des Gaius, S. im Vereine mit Sex. Afranius Bnrrus (s. CIL

ralia Livilla beschuldigt. Ob der Vorwnrf be- XII add. 5842 und dazu Th. Mommsen Arch,

griindet war,' lasst sich nicht entscheiden, sicher Jahrb. IV Anz 40) den Steat in einer alle zu-

Iber ist, dass S. ein eifriger Anhanger der fneden stelknden We^e (Tac ann XHI 2 11.

^chon unter Gaius einfiussreichen und spater Dio Cass. LXI 4. Pint. Galba 20). Er trat Neros
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Grausamkeit und Prunkliebe mit Preimut ent-

gegen (Tac. a. a. 0. Plut. de cohib. ira 13. Dio
Cass. LXI 18), wenngleich er seine Vergniigungs-
sucht gelegentlich auch, schon um ihn dem uber-
machtigen Einfluss seiner Mutter zu entziehen,

unterstiitzte (Tac. ann. XIII 13. Dio Cass. LXI
7). Aber als Burrus gestorben war (62 n. Chr.)

und Menschen wie Tigellinas Einflass auf Nero
gewannen, S. auch heftig von seinen Feinden an-

gegriffen wurde, zog er es vor, selbst zurtickzu-

treten (Tac. ann. XIV 52f.). Er lebte noch einige

Jahre in Zuriickgezogenheit und auf Reisen, ganz
dem Verkehr mit seinen Preunden (u. a. Luci-
lius Iunior, vgl. 0. Rossbach Jahrb. f. Philol.

CXLIII 100f., Caesonius Maximus, vgl. Fried-
lander zu Martial VII 44f. , Annaeus Serenus,

Claranus, Placcus, Cornelius Senecio) gewidmet,
bis er in die pisonische VerscbwOrung verwickelt

und Ende April des J. 65 n. Chr., etwa 70 Jahre
alt, Ton Nero gezwungen wurde, sich die Adern
zu offnen. Die Verschworenen sollen die Ab-
sicht gehabt haben, ihn zum Princeps zu erheben
(Tac. ann. XV 65).

Das Leben des S. zeigt, dass er nicht in erster

Linie das ist, wofiir man ihn sich nach seinem
Beinamen zu halten gewOhnt hat, ein Philosoph.

In der besten und langsten Zeit seines Lebens
war er Redner und am Hofe lebender Staats-

mann, und weitaus der grOsste Teil seiner philo-

sophischen Schriften stammt aus seinem Alter.

S. ist namentlich Redekilnstler und Stilist und
wendet seine Thiitigkeit fast auf alle Gattungen
der Litteratur an. Erworben hatte er seinen

Ruhm als Offentlicher Redner und schon unter

Gains (s. o.) sich in ausgesprochenem Gegensatz
zu den langen Perioden des Cicero (s. frg. llOf.

Haase) einen Stil mit kurzen, aber inhaltsvollen

Satzen, reich an geistreichen Wendungen, Sen-

tenzen und rhetorischen Figuren und mit der

virtuosesten Beherrschung des Wortschatzes ge-

bildet. Er war daher unbestritten die erste lit-

terarische Grfisse seiner Zeit (Plin. n. h. XIV 51.

Dio Cass. LIX 19. Colum. Ill 3. Tac. ann. XII
8. XIII 2), wirkte auf die gleichzeitigen Schrift-

steller ein und wurde trotz der Angriffe sowohl
der Ciceronianer unter den Flaviern als auch der

Archaisten unter Hadrian und den Antoninen bis

in die Zeit der Kirchenvater und ins Mittelalter

sehr viel gelesen und benutzt (s. 0. Rossbach
Herm. XVII 373f. ; De Senecae recens. et emend.
If. 170, 16). Seine litterarische Fruchtbarkeit
ist erstaunlich und erklart sich zum Teil dadurch,
dass er sich der Hulfe von untergeordneten Mit-
arbeitern bediente (Quint, inst. orat. X 1, 128).

In der Philosophie nimmt S. , obgleich er sich

selbst als Stoiker bezeichnet, einen eklektischen

Standpunkt ein (E. F. Werner De Senecae phi-

losophia, Breslau 1825. C. Martha Les mora-
listes sous I'empire romain 20f. C. A. Brolen
in den Universitatsschriften von Opsala 1880. 0.

Weissenfels De Seneca Epicureo, Berlin 1886.

W. Ribbeck Seneca der Philosoph und sein Ver-

haltn. zu Epikur, Hannover 1887). Er hat na-

mentlich manche epikureische und pythagoreische
Lebren aufgenommen. Die Darstellung ist oft

im Predigerton gehalten (ahnlich wie Musonius),
immer aber popular mit Vermeidung alles streng
wissenschaftlichen.

Was seine ausseje Erscheinung betrifft, so er-

zahlt S. selbst , dass er klein , nicht schon und
mager von Jugend auf war (epist. V 4, 3. 5, 1.

X 2, 1. Tac. ann. XV 63. Dio Cass. LIX 19);
auch scheint er, nachdem er sich im Alter ganz
der Philosophie gewidmet hatte, einen Bart ge-
tragen zu haben (epist. V 8, 7; vgl. XII 2, 1.

XVIII 5, 16). Nach diesen Angaben und nach
einem verschollenen Contorniaten — der jedoch

10 wie alle diese spaten Miinzen kaum individuelle

Ziige getragen haben wird — bestimmte P. Ur-
sinus einen in vielen Exemplaren vorhandenen,
sehr mageren, greisenhaften Kopf mit interes-

santen, durchgeistigten Ziigen als S. (E. Q. Vis-
conti Iconographie rom. Taf. XIV 2. Compa-
retti e de Petra Villa dei Pisoni Taf. Illf.

Baumeister Denkm. Ill 1647f.). Doch scheint

derselbe eher einen hellenistischen Dichter dar-

zustellen. Inschriftlich beglaubigt ist S. in einer

20 ihn mit Sokrates vereinigenden, wenig sorgfaltig

gearbeiteten Doppelbiiste des Berliner Museums
(Beschreibung der antiken Sculpturen nr. 391. E.
Hiibner Arch. Zeit. XXXVILT 20f. Taf. V. Ber-
noulli Rom. Ikonographie I 278f). Da sich je-

doch die Wohlbeleibtheit dieses Bildnisses in

keinem Falle mit den oben erwahnten Angaben
vereinigen lasst, so liegt hier wohl ein schon im
Altertum begangener Irrtum vor.

Eine Betrachtung der Schriften des S., von
30 denen viele verloren sind, schliesst sich am besten

an die von Quintilian (X 1, 129) gegebene Ein-
teilung in orationes, poemata, epistulae, dia-
logs an. Von den einst hochberuhmten Reden
sind nur Bruchstucke erhalten (frg. lOOff. Haase),
und zwar durchweg von den fur Nero geschrie-
benen, wahrend von den von ihm selbst gehal-
tenen nichts mehr iibrig ist. Von poetischen
Schriften besitzen wir zunachst aus seinen friiheren

Jahren eine Anzahl in der lateinischen Antholo-
40 gie uberlieferte kleinere Gedichte, die sogenannten

Epigramme, welche mindestens vier Bilcher um-
fassten. Obgleich nur einige derselben den Namen
des S. tragen, so zeigen sie doch so sehr seine

Schreibweise underwahnen sonstunbekannteThat-
sachen aus seinem Leben und seiner Zeit, dass
man sie alle ihm zuschreiben muss (s. 0. Ross-
bach Disquisitiones de Senecae filii scriptis cri-

ticae, Breslau 1882, If. ; vgl. 0. Ribbeck im Rh.
Mus. XLIV 315 ; Gesch. der rflm. Dichtg. HI 35f. C.

50 W. Krohn Quaestiones ad anthologiam Latinam
I Halle 1887, 12). Ihre Form ist leicht und ge-

fallig; in der Verstechnik schliesst sich S. an
den von ihm hochgeschatzten Ovid an. Ferner
haben wir von S. neun Tragoedien : Hereules fu-
rens, Troades oder Hecuba, Phoenissae oder The-
bais, Medea, Phaedra oder Hippolytus, Oedipus,
Agamemnon, Thyestes, Hercules Oetaeus. Die
Form ist streng metrisch und die Darstellung
lebhaft und phantasievoll, leider artet nur in den

60 Tragoedien die rhetorische Richtung des S. oft

in Schwulst und Ubertreibung aus, so dass sie

am wenigsten von seinen Schriften ansprechen.
Man hat sie deshalb , aber sicher mit Unrecht,
entweder einem andern S. zugeschrieben (so schon
Sidonius Apollinaris carm. IX 229) oder zum
Teil fur unecht erklart. Zeitlich lassen sich mit
einiger Sicherheit nur die Medea (nach Lipsius
wegen v. 373f. 595f. kurz nach dem Triumph
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des Claudius fiber Britannien) und die Troades

(nach D. Heinsius wegen der Anspielungen in

v. 778f. auf den von Nero geleiteten Troiae lu-

sus nach 47 n. Chr.) bestimmen. Vermutungen
uber die Abfassungszeit anderer Stiicke haben R.

Peiper (Praefationis in Senecae trag. supplem.,

Breslau 1870, 17f.) und F. Leo (in seiner Aus-

gabe I 133) aufgestellt. Seine Vorbilder, So

phokles, Euripides und Ovid (Medea) hat S. ziem-

an., Leiden 1825, um 49 n. Chr.) ; 10) ad Pau-
linum de brevitate vitae (um 49 n. Chr.); 11) ad
Polybium (den Preigelassenen des Claudius) de

oonsolatione (fehlt grOsstenteils in A, ist aber

sicher echt, s. Spalding Abh. Berl. Ak. 1803,

43/44 n. Chr.) ; 12) ad Helviam matrem de oon-

solatione (H. C. Michaelis Dissert, continens

cons, ad Helv., Harlem 1841, 43/44 n. Chr.). Ge-
trennt von dieser Sammlung der Dialoge wird

lich frei nachgeahmt (L e o 1 147f.). Sicher nicht 1 iiberliefert 13) ad Neronem^ Caesarem de ele-

dem S., sondern wohl einem Dichter aus der Zeit

der Flavier gehOrt die in der besten Hs. der Tra-

goedien , dem E(truscus , Laurentianus 37 , 12,

11.—12. Jhdt., iiber die jungeren von Leo nicht

geniigend berficksichtigten Hss. s. die Vorrede

der Ausgabe von Peiper u. Richter XXXIIIf.,

M. Manitius Rh. Mus. XLVII Suppl. 46 und

Peiper in der Festschrift des Magdalenaeum in

Breslau 1893), fehlende Octavia, welche den Tod

memtia libri III, erhalten ist nur Buch I und
der Anfang von II, s. 0. Rossbach Disquisi-

tiones de S. filii libris criticae 33f.; De S. recens.

et emendat. 13f. 112f. , beste Hs. auch von de

benef. der N(azarianus Palatinus 1547) aus dem
8. Jhdt., im Anfang der Regierung des Nero;
\i) ad Aebutium Liberalem de benefieiis libri

VH (im Anfang der Regierung des Nero) ; 15)

ad Lueilium naturalium quaestionum libri VII

der Gattin des Nero schildert (Biicheler Rh. 20 (so nach den Ausgaben, nach Parisinus 8624 waren

Mus. XXVn 474f. Fr. Ladek in den Dissert,

Vindobonenses III Iff. G. Nordmeyer Jahrb

f. Philol. Suppl. XVni 225ff.). Den Ubergang

zu den erhaltenen prosaischen Schriften bildet die

Apocoloeyntosis divi Glaudii, eine bittere, aber

witzige menippeische Satire auf den eben gestor-

benen Kaiser (s. Dio Cass. LX 35. Biicheler
Symbola philol. Bonn. 31ff. Birt Ind. lect. Mar-

burg 1888/89. 0. Ribbeck Gesch. d. rOm. Dichtg.

Ill 38ff.).

Die grbsseren philosophischen Schriften des

S. werden von Quintilian (a. a. 0.) unter dem
Namen Dialoge zusammengefasst und tragen ihn

mit Recht, weil haufig Einwande gegen die aus-

gefuhrten Anschauungen vorgebracht werden, die

meist durch Beifugung von inquit, inquis, dieet

aliquis gekennzeichnet sind. In unserer IJber-

lieferung ffihren jedoch nur zwOlf Bucher in der

besten Hs., dem A(mbrosianus C 90 inf., 10.—11.

es 10 Bucher, nach anderen Hss. und Walter
Burlty De vita philosophorum f. 42 a ed. Argent,

dagegen 8 , die Frage nach der Zahl und An-

ordnung ist noch nicht sicher entschieden, s. F.

Schultess Annaeana studia, Hamburg 1888,

§f. G. Gundermann Jahrb. f. Philol. CXLI
351f. W. Allers Jahrb. f. Philol. CXLV 621ff..

fiber die Hss. s. G. G. Mueller De S. quae-

stionibus nat. , Bonn 1886 , am 62 n. Chr.).

30 Philosophischen Inhalt, aber noch leichtere und
ungezwungenere Form haben die epistulae mo-
rales ad iMeilium (etwa 57 n. Chr. begonnen).

Es sind 124 Briefe in 20 BQchern, welche meist

von einem Anlass des taglichen Lebens aus-

gehend die verscbiedensten moralphilosophischen

Fragen, bisweilen aber auch litterarische behan-

deln. Uns fehlen die letzten Bucher, da Gellius

XII 2, 3 ein 22. Buch erwahnt. Uber ihre Ab-

fassungszeit, Einteilung in zwei Abschnitte (Buch

Jhdt., fiber andere Hss. s. 0. Rossbach De 40 1—XHIundXIV—XX),diehandschriftlicheUber-
Senecae recensione et emendatione 6f.), diesen

Namen, wenngleich er ebenso gut auf alle uns er-

haltenen philosophischen Schriften ausser den

Briefen ihrer Schreibweise nach angewandt wer-

den kann und das verlorene Buch de superstitione

von dem Grammatiker Charisius GL I 316 als

Dialog bezeichnet wird (0. Rossbach Herm.
XVDI 365f.). Der codex A enthalt folgende

Schriften : 1) ad Lueilium quare aliqua incom-

lieferung u. s. w. s. Madvig Advers. crit. II

458ff. F. Schultess De S. quaest. nat. et. epist.,

Bonn 1872. 0. Rossbach De Sen. recens. et

emendat. 31f. H. Hilgenfeld Jahrb. f. Philol.

Suppl. XVII 601 ff. Nur im Auszug erhalten ist

die Schrift ad Gallionem. fratrem de remediis

fortuitorum (s. 0. Rossbach De Sen. recens. et

emend. 95ff. J. Loth Rev. philol. XII 118ff., ver-

fasst unter der Regierung des Nero ; der Versuch

moda bonis viris aceidant, cum providentia sit 50 von H. 1 1 g e n s Aniinadvers. ad S. philosophi

(de providentia, verfasst 62 n. Chr., Ausgabe mit

Einleitung von B. A. Nauta, Leiden 1825, s.

0. Rossbach Herm. XVII 371, 3); 2) ad Se-

renum nee iniuriam nee contumeliam accipere

sapientem (de constantia sapientis, im Anfang

der Regierung Neros); 3—5) ad Novatum de

ira libri HI (s. W. Allers De Senecae librorum

de ira fontibns, GOttingen 1881. K. Buresch
Leipziger Studien IX 128, um 49 n. Chr.); 6)

scripta, Homburg 1889, 3ff. nachzuweisen, dass

diese Schrift aus den erhaltenen Werken des S.

excerpiert sei, ist verfehlt, da er nicht leachtet

hat, wie haufig sich S. auch sonst wiederholt),

ferner die formula honestae vitae oder de nil
virtutibus (s. Weidner im Magdeburger Pro-

gramm von 1872. 0. Rossbach De Sen. recens.

et emendat. 87f., von Martinus Dumiensis im 6.

nachchristlichen Jhdt., vielleicht aus den exhor-

ad Marciam (die Tochter des Historikers Cre- 60 tationes excerpiert) und die monita (zuerst heraus

mutius Cordus) de oonsolatione (s. das Bielefel-

der Programm von F. Heidbreede 1839, vor 41

n. Chr.) ; 7) ad Gallionem de vita beata (s. Chr.

F. Schulze Prolegomena in S. librum de v. b.

Leipzig 1797, im Anfang der Regierung des Nero)

;

8) ad Serenum de otto (der Anfang ist verloren,

um 62 n. Chr.) ; 9) ad Serenum de tranquHlitate

animi (s. A. Hirschig Dissert, de S. libro de tr.

gegeben von E. WOlfflin, Erlangen 1878; vgl.

0. Rossbach De Sen. recens. et emendat. 85,

1). Verloren sind bis auf wenige Fragmente (bei

Haase DJ 419ff.) die Bucher: de motu terrarum
(Jugendschrift) , de lapidum natura (?), de pi-

scium natura (?), de situ Indiae, de situ et sa-

eris Aegyptiorum, de forma mundi; exhorta-

tiones, de offieiis, moralis phUosophiae libri, de
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immatura morte, de superstitions dialogus, quo-
modo amieitia continenda sit (scheint in Canter-
bury noch im IS. Jhdt. vorhanden gewesen zu
sein, s. Eh. Mus. XLVII Suppl. 47), de matrimo-
nio, de vita patris. Endlich gab ea von S. Briefe
an Novatus (in mindestens zehn Buchern), an
Caesonius Maximus und an Marullus (die letzteren
von Haase nicht erwahnt, s. aber epist. XVI
4, 1). Von einem Christen gefalscht sind Briefe
des S. und Paulus, welche schon Hieronymus de
viris inl. 12 und Augustinus ep. 103 kannten
{P. X. Kraus Tubinger Quartalschrift XLIX
609ff.). An sie hat sich die noch heute von einigen
Theologen festgehaltene Sage von dem geneimen
Christenttim des S. angeschlossen (s. P. C. Baur
Abh. z. Gesch. n. alten Philos. 877ff. P. Wester-
burg Der Ursprung der Sage, dass S. Christ ge-
wesen sei, Berlin 1881).

IJber das Leben und die schriftstellerische
Thatigkeit des S. s. ausser der bereits erwahnten
Litteratur: J. Lipsius in seinen Ausgaben. A.
Delrio Prolegom. ad syntagma tragicoruA Lat.
II 30ff. D. Diderot Essai sur les regnes de
Claude et de Ne"ron et sur les moeurs et les Merits

de Se'neque, Paris 1779 u. 0. H. Lehmann
Claudius und seine Zeit, Gotha 1858, 8ff. u. 0.

H. Schiller Gesch. des rOm. Kaiserreichs unter
Nero, Berlin 1872, 68ff. 93ff. u. 0. Zeller Philos.
der Griechen Ills 1, 693ff. Teuffel-Schwabe
E. L.-G.5 692ff. 0. Ribbeck Gesch. der rOm.
Dichtg. Ill 34ff. M. Schanz E. L.-G. II 255ff.
400ff. (voll von Irrtumern). E. F. Gelpke De S.
vita et moribus, Bern 1848. A. Martens De S.

vita et de tempore, quo eius scripta philos. com-
posita sint, Altona 1871. A. J. M. Diepenbrock
S. philosophi vita, Amsterdam 1888. P. Hochart
Etudes sur la vie de S., Paris 1885. J. A. Heikel
in den Act. soc. scient. Fenn. XVI, Helsingfors
1886. 0. Weissenfels Zeitschr. f. Gymnw.
XLVII 422ff. Die Tragoedien erschienen zuerst
Ferrara urn 1480, weitere Ausgaben von H. Avan-
tius, Venedig 1517. M. A. Delrio, Antwerpen
1576 und im Syntagma tragicorum Lat. Bd. II, Ant-
werpen 1594 und Paris 1620. J. Lipsius, Lei-
den 1588. J. Gruterus, Heidelberg 1604. J.
F. Gronovius, welcher zuerst den Etruscus be-
niitzte, Leiden 1661. Amsterdam 1682. Cum
notis variorum und mit Wortindex J. C. Schro-
der, Delft 1728. P. H. Bothe, Leipzig 1819.
Halberstadt 1822. R. Peiper und G. Rich ter,
Leipzig 1867 (2. Aufl. in Aussicht gestellt). P.
Leo, Berlin 1878/79. Ausgaben der philosophi-
schen Schriften : Princeps, Neapel 1475. D. Eras -

mus, Basel 1515. 1529. A. Muretus, Rom 1585.
J. Gruterus, Heidelberg 1593. J. Lipsius,
Antwerpen 1605. Cum notis J. F. Gronovii et

aliorum, Amsterdam 1672. F. E. Ruhkopf
Leipzig 1797—1811. C. R. Fickert. Leipzig
1842—1845. F. Haase, Leipzig 1852 u. 0. Son-
derausgaben der Apokolokyntosis hinter den Text-
ausgaben vonBiichelers Petronius (Berlin 1862.
1873. 1882), der dialogi Mediolanenses von H.
A. Koch, Jena 1879. Ulm 1884. M. C. Gertz,
Kopenhagen 1886; de beneficiis und de. demen-
tia von M. C. Gertz, Berlin 1876; der natu-
rales quaestiones von G. D. Ksler, Gflttingen
1819, der epistulae von J. Schweighauser,
Strassburg 1809, Buch XIV. XV. XX 3 von Bfi-

cheler, Bonn 1872 und in Auswahl von G. Hess,
Gotha 1890. [0. Rossbach.l

18) Annaeus Sercnus, vertrauter Freund(Ver-
waadter oder Freigelassener ?) des Philosophen
Seneca (Senec. epist. 63, 14f. Tac. ann. XIII 13.
Martial. VII 45, 2), der ihm die Schriften de con-
stantia sapientis (dial. II 1, 1), de tranquillitate
animi (dial. IX 2, 1, 17, 12) und wahrscheinlich
auch de otto (dial. VHI) gewidmet hat. Im J.

10 55 deckte er mit seinem Namen die Liebschaft
Neros mit Acte (Tac. ann. XIII 13 ; vgl. Martial.
VIII 81, 11). Bald darauf wurde er Praefectus
vigilum (Plin. n. h. XXn 96). Als solcher starb
er infolge des Genusses giftiger Schwamme (Plin.
n. h. XXDI 96) urn das J. 62/63, jedcnfaUs ge-
raume Zeit vor Seneca (f 65), der seinen Tod bitter
beweinte (Senec. epist. 63, 14f.). Er war bedeu-
tend jfinger als Seneca (a. 0.). 0. Hirschfeld
Verw.-Gesch. 146,5.

20 19) Annaeus Statius, richtiger wohl Statius
Annaeus (so Tacitus, vgl. Nipperdey-Andresen
z. d. St.), Leibarzt des Philosophen" Seneca, Tac.
ann. XV 64. [P. v . Ehoden.]

20) Annaeanuper de multorumpropinquorum
sententia pecuniosa mulier, quod censa non erat,
testamento fecit hmedvm fxliam Cic. Verr. 1111.

[Klebs.)

21) (Annaea) Novatilla, Tochter des M. Annaeus
Novatus (Nr. 12), Seneca consol. ad Helviam 18, 7.

30 [P. v . Rhoden.]
Annaia s. Anaia.
Annales. Jahrliche Aufzeichnungen , dann

nach Jahren geordnete Gcschichtswerkc , Jahr-
biicher.

I. Annales maximi, die alteste Form solcher
Aufzeichnungen. Die Hauptstellen dartiber sind
Serv. Aen. I 373 (auf gute, alte Quelle zurfick-
gehend, wie Seeck Kalendertafel d. Pontif. 86
vermutet auf Verrius Placcus): ita autem an-

40 notes conficiebantur : tabulam dealbatam quo-
tannis pontifex maximus kabuit, in qua prae-
seriptis eonsulum nominibus et aliorum magi-
stratuum digna memoratu notare consueverat
domi militiaeque terra marique gesta per sin-
gulos dies, cuius diligentiae annuos commen-
tarios in octoginta libros veteres retulerunt eos-
que a pontificibus maximis , a quibus fiebant,
annales maximos appellarunt, wobei nur die ety-
mologische Erklarung des Namens, die iibrigens

50 ebenso bei Fest. ep. p. 126 und bei Macrob. sat.
Ill 2, 17 sich findet, verkehrt ist. Ferner Cic.
de orat. II 52: ah initio rerum Romanarum
usque ad P. Mucium pontificem maximum res
omnes singidorum annorum mandabat litteris

pontifex maximus referebatque in album et pro-
potiebat tabulam domi, potestas ut esset populo
cognoscendi; i qui etiam nunc annales maximi
nominantur. Also alljahrlich, und zwar, wie
Hiibner, Peter und Seeck richtig hervorheben,

60 zu Beginn des Jahres, wurde von dem Pontifex
maximus in seinem Amtshause, der Regia, eine
weisse. d. h. mit Gips uberzogene Tafel aufge-
stellt und mit den Namen der jeweiligen Magi-
strate uberschrieben ; auf ihr wurden dann die
wichtigeren Vorkommnisse des betreffenden Jahres
per singulos dies verzeicb.net. Der urspriingliche
Name dieser Urkunden wird tabula pontiftcis
maximi oder tabula annalis gewesen sein, we-
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nigstens sagt Cato bei Gell. II 28, 6 in tabula

apud pontificem maximum und Polybios bei

Dionyi ant. I 74 6 naga xois dg^iegsCos xeifievog

jilvag. Die Vorstellung, die man sich von der

Anlage dieser Aufzeichnungen zu machen hat,

hangt im wesentlichen von der Auffassung der

Worte per singulos dies ab. Meist ubersetzt man
dieselben ,mit Angabe des Datums' und sieht

dann darin eine Anzahl in chronologischer Folge

legungen s. bei Marquardt-Wissowa Staats-

verw. Ill 256f. — , so lagen in der Hand der

Pontifices die Stthnungen von Prodigien, von Ver-

gehen und bei Todesurteilen, die Procuration des

Blitzes, Processionen bei Dflrre, Geltibde in Zeiten

der Not, bei Pest, Kriegen u. s. w., die Conse-

cration von Heiligtflmern, die Uberwachung der

Offentlichen Peste und vieles andere mehr. Jedes

solche Ereignis hatte also, abgesehen von seiner

aneinander gereihter datierter Notizen fiber die be- 10 allgemeinen Bedeutung, noch eine specielle fur

deutsamsten Ereignisse des Jahres. Anders urteilt

Seeck, dessen Ausffihrungen, wenn auch nicht in

jedem einzelnen Punkte ganz ilberzeugend, un-

streitig das Beste sind, was fiber die Annales maximi

geschrieben ist. Er geht von der bedeutsamen ka-

lendarischen Thatigkeit des Pontificalcollegs aus

und bringt mit dieser die tabula pontiftcis in

Verbindung, wie sie fur die Magistratslisten, die

fasti, ja feststeht. In der Jahr aus Jahr ein auf-

das Colleg durch dessen dabei vollzogene Amts-

handlungen. In spaterer Zeit hatte es in den

acta Protocolle fur all diese Falle, fur die fruhere

Zeit dagegen liegt — da bei sehr vielen jener

Ereignisse , zumal bei Gelflbden , Tempelweihen,

Pesten, die an historische Facten anknfipfen, die

Peststellung des Datums unerlasslich war — die

Annabme nahe, dass die Pontifices ihre Amts-
handlungen in dem von ihnen geffihrten Kalender

gestellten nur ein en Tabula erkennt er richtig 20 anmerkten. Die oben geltend gemachten Schwie-

die alljahrlich von den Pontifices offentlich aus- ri<*iM.tm sind dann hinfSllic. denn wenn der Pon-

zuhangende Kalendertafel, in die per singulos

dies ,Tag fur Tag' unter dem betreffenden Datum
die wichtigen Ereignisse eingetragen wurden. Da-

bei stand natiirlich nicht unter jedem Tage et-

was verzeichnet, vielmehr muasten begreifficher-

weise oft lange Zeitraume ohne jede Bemerkung
bleiben.

Als Gegenstand der Eintragungen in die Tafel

rigkeiten sind dann hinfallig, denn wenn der Pon-

tifex maximus auch eine Dilrre nicht in dem Ka-

lender unter einem bestimmten Datum verzeichnen

konnte, so doch eine zur Abwendung dieser Dflrre

vom Colleg abgehaltene Procession, zwar eine

Epidemie nicht, wohl aber ein zur Pestzeit an

bestimmtem Terrain erfolgtes Geltibde. Somit

wiirde die Entstehung der Vermerke auf der ta-

bula lediglich auf das praktische Bedurfnis der

sind fur uns aus der alteren Zeit sicher nach- 30 Priesterschaft zuruckzufuhren sein. Die Aufzeich-

weisbar nur die folgenden: Sonnen- und Mond
finsternisse (Cato a. a. 0. Cic. de rep. I 25), Teue-

rung, und also wohl auch Pest u. dgl. (Cato),

Prodigien (wie Blitzschlag) und deren Silhnung

(Gell. IV 5).

Wichtig ist die Frage, zu welchem Zwecke

diese' Eintragungen urspriinglich gemacht wur-

den ; dass sic. von Anfang an, wie es in der spa-

teren Zeit der Pall ist, historiographischen Cha-

nungen waren damals also noch keine Geschichte

oder Geschichtschreibung, aber sie enthielten fur

eine solche Stoff und Material, wie etwa die Ar-

valacten fur uns.

Nachdem sich dann so im Laufe der Zeit die

Gewohnheit herangebildet hatte, alles historisch

Bedeutsame, jeden Triumph, jeden Kriegsauszug,

jede Wahl auf der Tafel zu verzeichnen, musste

der urspriingliche Hauptzweck der Eintragungen

rakter tragen sollten , erscheint ausgeschlossen. 40 zurucktreten und sie sich allmahlich zu einer be-

Als Depeschen oder Bulletins ii» modernem Sinn
i_~ "_J l~"~ 1 v- 4-~J-™ r' 1 "'*„ ™«^ on+.

zur schnellen Bekanntmachung wichtiger Nach-

richten sehen sie Peter (Hist. rel. p. LX; Jahres-

bericht LXXVI 102) und S ol t a u (Rom. Chron. 445)

an, doch brauchten gerade Dinge wie die oben an-

gefiihrten, Teuerung, Mondflnsternis u. s. w. nicht

erst dem Volke bekannt gemacht zu werden. Eben-

sowenig erscheint Seecks Ansicht haltbar, der

die Eintragungen als Marksteine innerhalb des

wussten und beabsichtigten Chronikfuhrung ent-

wickeln, so dass schliesslich alles digna memo-
ratu domi militiaeque terra marique gesta (Serv.

a. a. 0., vgl. Cic. de orat. II 52) vermerkt war.

Dabei wurden aber alle fur das Collegium spe-

ciell wichtigen Dinge wie Prodigien, Priester-

wahlen u. dgl. noch immer besonders sorgfaltig

verzeichnet. Aber auch noch auf dieser Stufe

der Entwickelung werden die Aufzeichnungen als

Kalenders zur leichteren Orientierung und als 50 in dem Kalender verstreute Notizen , nicht als

bequeme Anhaltspunkte fur das Gedachtnis der

Menge ansieht. Ganz abgesehen davon, dass da-

mit ffir die fruhen Zeiten die Kenntnis des Lesens

als allgemein verbreitet vorausgesetzt wird, eignen

sich langere Zeit andauernde Zustande wie Teue-

rung, Pest u. dgl. nicht zur Eintragung unter

einem besonderen Datum und als Merktage. Um
die Entstehung solcher Einzeichnungen in den

Jahreskalender zu erklaren, muss einmal der rein

zusammenhangende Berichte fiber die Geschichte

des jeweiligen Jahres zu betrachten sein. Die

alten tabulae blieben im Pontificalarchiv verwahrt,

waren aber schwerlich ausserhalb des Collegs be-

kannt oder benutzt , bis auf die Zeit hinab , da

in Rom eine eigene Geschichtschreibung begann.

Da freilich bildeten fur die ersten Annalisten die

Tafeln, wenigstens fur die alteren Perioden, fast

die einzige Quelle, und auf dem darin entbaltenen

priesterliche Charakter derselben wie fiberhaupt 60 historischen Material baute sich ihre Darstellung

der altesten rOmischen Litteratur, dann aber die --* ^ : " A~^ A ~" H+"ff ;" A"' qn>,,f -^
eminent wichtige Stellung des Pontificalcollegs

im Staate und znm Staate im Auge behalten

werden. An fast alien bedeutsamen Vorgangen

im Staate, Tagesereignissen , historischen Vor-

kommnissen war das Colleg durch Opfer, Weih-

ungen, Sfihnungen, Feste amtlich beteiligt. Um
nur einiges hervorzuheben — ausfuhrliche Dar-

auf. Dass sie dabei den Stoff in der That erst

aus den Kalendertafeln herausschalen mussten und
ihnen nicht schon wirkliche zusammenhangende
Priesterchroniken vorlagen, darf wohl aus der

Stelle des Dionys I 73 geschlossen werden, der

die Nachricht wohl ebenso wie die andere fiber

die Pontificaltafel (I 74) aus Polybios hat. Er
sagt xakaios uev ovv ovts avyyQayevs Ovze Xoyo-
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aedium numquam illustraret. Quod cum ita fieri

persuasissent, delati ad populum proditique sunt

et, cum de perfidia eonfessi essent, necati sunt,

constititque, earn statuam, proinde ut verae ratio-

nes post compertae monebant, in locum editum

subducendam atque ita in area Voleani subli-

miore loco statuendam; ex quo res bene ae pro-

maximi dagegen immer nur ca. 3—4 Jahre. Selbst

wenn man mit Holzapfel die Annales maximi

bis auf den Anfang der republicanischen Zeit zu-

ruckfuhren wollte, ware das Verhaltnis noch immer

6—7 Jahre auf ein Buch des Livius und 4—5
auf eines der Annales maximi. Auf jeden Fall

also miisste, wenn die Publication der Annales

spere populo Romano cessit. Turn igitur, qmd maximi eine fortlaufende Darstellung bot ,
diese

in Etruscos aruspices male eonsulentis animad- sehr viel breiter und ausfuhrlicher gewesen sein

versum vindieatumque fuerat, versus hie seite 10 als die schon sehr breite und eingehende des Li-

faetus eantatusque esse a pueris urbe tota fer- vius. Dabei miisste diese Ausfiihrlichkeit auch

tur : ,malum consilium comultori pessimum est.' schon fur die altesten Partien angenommen wer-

Ea historia de aruspicibus ac de versu isto sena- den, da das elfte Buch zwar mcht naher bestimm-

rio seripta est in annalibus maximis, libro bare aber noch sehr fruhe Zeiten behandelte. Aber

undeeimo, et in VerriFlacei libro prima mag man auch Ausschmuckungen und Erweite-

rerum memoria dignarum. Wenn diese rungen - fur die jedoch nach dem Wegfall der

Anekdote die ihre iunge Entstehung allein schon Gelliusstelle gar kein Anhaltspunkt mehr vorhegt

durch den einem Hesiodvers nachgebildeten Senar — in noch so grossem Umfange annehmen, so

verrat wirklich wie Gellius behauptet, so in der wurden diese immer noch mcht die enorme Aus-

Bucha'usgabe der Annales maximi gestanden hatte, 20 dehnung erklaren konnen, zu dev die ursprung-

so ware die erwahnte Beurteilung dieser Ausgabe lichen diirren Notizen angewachsen sein mussten

freilich nicht abzuweisen, allein das Geschichtchen Diese sehr ins Gewicht fallende Schwiengkeit ist

hat gar nicht darin gestanden. Durch die wich- von Hullemann De annal. max. 51 und Peter

tigen Untersuchungen von Mercklin (Jahrb. f. a. a. O. p. XIX wohl erkannt, aber nicht be-

Philol. Suppl.m 635f.) und Kretzschmer (De friedigend gelost worden. Die im folgenden ver-

A Gellii fontibus, Posen 1860) ist die Art der mutungsweise vorgetragene Erklarung, fur die

Quellenbeniitzung und die Citierweise des Gellius sich freilich wie bei diesen Fragen iiberhaupt ein

vollig klargelegt worden und es hat sich ergeben, sicherer Beweis nicht fuhren lasst, wurde jene

dass bei solchen Doppelcitaten Gellius immer nur Hauptschwierigkeit beseitigen. Wie durch die

den an zweiter Stelle genannten Autor wirklich 30 Stellen des Cato, Polybios, Dionys bewiesen, waren

beniitzt und bei ihm den anderen citiert gefunden die alten, jedesmal den Kalender eines ganzen

hat (vgl vor allem Mercklin a. a. O. 650f.). Jahres umfassenden Pontiflcaltafeln
,

sei es im

In dem vorliegenden FaU hatte also Gellius — Original, sei es in Abschriften aufbewahrt worden.

wie bereits Hullemann, Mercklin und Kretz- Daraus die historischen Angaben herauszuziehen

schmer gesehen haben — die ganze Geschichte und zu publicieren — was ja eigentlich schon

dem Anekdotenbuche des Verrius Flaccus ent- durch die ersten Annalisten geschehen war —
nommen und dort die Stelle der Annales maximi konnte fur Scaevola in einer Zeit, wo es bereits

nur als Beleg angefiihrt gefunden. Fur wieviel eine reiche historische Litteratur gab, keine Ver-

diese aber als Quelle gedient hatte , hat Gellius anlassung vorliegen, auch wurde der grosse Um-

selbst gar nicht mehr controllieren k6nnen; es 40 fang der Publication dann unverstandlich bleiben.

braucht an der von Verrius citierten Stelle der Eine wirkliche litterarische Ausarbeitung bis zu

Annales gar nichts weiter gestanden zu haben, als jenem Umfange, deren Unwahrscheinlichkeit schon

wasdieEingangswortedesGelliusstatoairacoOTiYio oben ausgefiihrt ist, ware erne gewaltige lhat

posita Horati Coelitis de eaelo taeta est. ob id gewesen, deren Urheber mcht hatte m Vergessen-

fulgur piaculis luendum aruspices ex Etruria heit geraten konnen und die vor allem ihre Spuren

acciti besagen und was ganz in den Rahmen der sowohl bei den Histonkern hatte zurflcklassen

priesterlichcn Vermerke hineinpasst. Die Anek- miissen wie in der Anekdotenlitteratur (Valerius

dote mit dem Vers kann uberhaupt gar nicht in Maximus, Plinius u. s. w.), fur die sie ja die

der Ausgabe des Scaevola gestanden haben. weil reichste Fundgrube gewesen ware
;
endlich hatte

durch Bflcheler Rh. Mus. XLI 2 gezeigt ist, 50 auf eine solche wieder Ciceros Urteil uber die

dass das Wort consultor — darauf beruht ja die ieiunitas nicht gepasst. Ganz anders liegen da-

ganze Erzahlung— zumal in der Bedeutung .Rat- gegen die Sachen, wenn die Redaction des Scae-

geber* fflr Scaevolas Zeit ganz unerhOrt und erst vola nicht die historischen Notizen allem, sondern

bei Sallust nachweisbar ist. die vollstandigen, ja noch vorhandenen Kalender-

Der zweite Grand, der in Verbindung mit tafeln jedes Jahres, auch mit all den Tagen ent-

dem eben besprochenen die Annahme einer weit- hielt, unter denen nichts eingetragen war. Zu

gehenden Erweiterung und Verfalschung der alten dieser Annahme stimmt die Schilderung bei dem

Jahrestafeln bei der Redaction begunstigte , ist Gewahrsmann des Servius, der sicher nur die Buch-

der allerdings hOchst auffallige ausserordentlich ausgabe der Annales maximi kannte: cuius dili-

grosse Umfang der Buchausgabe von 80 Biichern. 60 gentiac anmtos commentaries in LXXX libros

Da wie oben ausgefuhrt ist, die Annales maximi veteres retulerunt. Vor allem wiirde dann der

nur wenig uber das J. 350 d. St. zurtckgereicht Umfang der Publication sich einfach erklaren

;

haben konnen. so wurde ein Zeitraum von unge- von dem vollstandigen Kalender mit alien Ein-

fahr 280 Jahren in den 80 Buchern behaDdelt tragungen mussten unter Berucksichtigung der

gewesen sein wahrend der gleiche Zeitraum bei Schaltjahre thatsachlich 3—4 Jahrestafeln em

Livius nur etwa 53 Bucher umfasste; d. h. bei Buch von dem durchschnittlichen mittleren Um-

Livius waren durchschnittlich ca. 5—6 Jahre in fang, wie ihn Birt berechnet, etwa ausfullen.

einem Buch berichtet gewesen , in den Annales Das Urteil Ciceros ferner quibus nihil potest esse
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ieiuniua wurde fur eine derartige Publication
allerdings vollstiindig zutreffend sein, und that-
sachlich musste ihr gegeniiber selbst die kunst-
loseste Darstellung eines Annalisten einen Fort-
schritt bezeichnen. Endlich versteht man dann
auch, warum die Buchausgabe der Annales maximi
so wenig benutzt worden ist, und warum vor
allem nachweisbar kein einziger der erhaltenen
Historiker, weder Livius noch Dionys, dieselbe ver-
wertet hat. Es war eben iiberaus muhselig, aus
dem Wust einer jeden Jahrestafel die wenigen
bemerkenswerten historischen Facten herauszu-
schalen, wahrend man diese schon bei den Anna-
listen sehr bequem bei einander flnden konnte.

Dass ausser dem einen officiellen Exemplar
in 80 Biichern noch weitere vollstandige Ab-
schriften der Annales maximi existierten, ist wenig
wahrscheinlich , auch ist es nicht bekannt, wie
lange jenes Exemplar selbst erhalten blieb. Auf
jeden Fall ist der Kreis derer, die das Werk
kannten und benutzten, ein ganz kleiner gewesen.
Seeck a. a. 0. 88 zeigt, dass von uns bekannten
Schriftstellern einzig Cicero (aus ihm ist, wie
Hubner Jahrb. f. Phil. LXXIX 412 nachweist,
die Stelle Quintil. X 2, 7 entnommen), Atticus
und Verrius eine selbstandige Kenntnis der Pu-
blication hatten, und auch Ciceros Bekanntschaft
damit erscheint als eine nur ziemlich oberflach-
liche. So ist uns denn auch nur sehr wenig aus
den Annales maximi erhalten, als unbedingt sicher
beglaubigt nur die beiden besprochenen Stellen,
die aus dem XI. Buch bei Gellius IV 5 und die
Notiz fiber die Sonnenfinsternis bei Cicero de rep.
I 25. Ein vermehitliches Fragment in der Hist.
Aug. Tac. 1, 1 ist schwerlich aufrecht zu erhalten.
Ausserdem lassen sich verschiedene Stiicke unserer
Uberlieferung mit grosser Wahrscheinlichkeit in
letzter Linie auf die Annales maximi zuriickfiihren,
so vor allem, wie schon Seeck annimmt, die
capitolinische Triumphliste mit den Tagdaten, die
wohl Atticus aus den Tafeln fur sein Tabellen-
werk ausgezogen hatte, dann die Prodigienliste,
die uns vom J. 505 = 249 an bei Obsequens vor-
liegt (die Bernayssche, von Nitzsch erweiterte
Hypothese, dass mit diesem Jahre uberhaupt erst
die Eintragung der Prodigien in die Pontifical-
tafeln oder gar die Fiihrung dieser selbst begonnen
habe, hat Seeck a. a. 0. 68 widerlegt). Ferner
gehen auf die Jahrestafeln der Pontifices auch die
Fasten der Magistrate zuruck, da ursprunglich
Fasten, Kalender und Chronik identisch waren ; und
endlich eine ganze Reihe verstreuter guter Nach-
richten meist mit Angabe des Datums fiber Tempel-
weihen, Vorgange in den Priestercollegien u. dgl. m.

Litteratur: Hullemann De annalibus maxi-
mis, Amsterdam 1855. Hubner Jahrb. fur Phil
LXXIX 401ff. Seeck Die Kalendertafel der Pon-
tifices, Berl. 1885. Schwegler R. G. I 7ff.

MommsenK. 6.71461. Peter Hist, Rom. reliqu.
Vinff. Nitzsch Rom. Annalistik. Berl. 1873,
237. Soltau Rom. Chronol. 442f. Teuffel R.
L.-G. § 76. Schanz Gesch. d. rom. Litt. I 18.
De la Berge bei Daremberg et Saglio Dic-
tionn. I 272f.

II. Annales als selbstandige Litteraturgattung.
Den Namen annales fuhren auch die alteren r6mi-
schen Geschichtswerke, die, aus den tabulaepontifi-
eum geschOpft, von vornherein auf die Darstellung
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im Rahmen des Jahres hingefuhrt wurden und zu-
nachst, ahnlich wie ihr Vorbild, in knappem,
niichternem Chronikstil verfasst waren (die Haupt-
stelle zu ihrer Charakteristik Asellio bei Gell. V
18 , 8). Da eine Geschichte der rOmischen An-
nalistik fur die Artikel fiber die einzelnen An-
nalisten vorbehalten ist, seien hier nur die Namen
dieser Annalenschreiber in chronologischer Folge
zusammengestellt. Die altesten Annalisten, wie

10 die Mehrzahl auch der spateren den Senatskreisen
angehorend und selbst am Staatsleben beteiligt,

gehoren der auf den zweiten punischen Krieg fol-

genden Zeit an ; sie bedienen sich noch der grie-
chischen Sprache, zum Teil wohl auch mit des-
halb, weil sie auf griechische Leser rechnen, und
behandeln die Sagenzeit und ihre eigene Zeit aus-
fuhrlicher, die altere historische Zeit dagegen nur
ganz kurz (xstpaXaioydais Dionys. I 6). Zu diesen
altesten Annalisten gehoren Q. Fabius Pictor (ein

20jiingerer lateinisch schreibender Mann dieses Na-
mens ist wenigstens als Annalist zu streichen),
L. Cincius Alimentus, C. Acilius, A. Postumius
Albinus. Als dann durch Cato eine eigene rO-
mische Prosa geschaffen war, begannen annali-
stische Darstellungeh auch in lateinischer Sprache
und nun bereits von grOsserer AusfQhrliehkeit.
Verfasser dieser friihesten lateinischen Annalen
sind L. Cassius Hemina, Q. Fabius Maximus Ser-
vilianus (Consul 612 = 142), L. Calpurnius Piso

30 (Consul 621 = 133, Censor 634 = 120), C. Sem-
pronius Tuditanus (Consul 625 = 129) , C. Fan-
nius (Consul 632 = 122), Cn. Gellius, Vennonius.
Sie alle sind Zeitgenossen, und es ist sehr auf-
fallend, dass gleichzeitig so viele Manner dieselbe
grosse Arbeit unternommen haben. Da aber ge-
rade zu jener Zeit Scaevola als Pontifex maxi-
mus die Fiihrung der Jahrestafeln einstellte und
die Redaction der Annales maximi veranstaltete,
so liegt es nahe , eben mit diesem Vorgang den

40grossen Aufschwung einer annalistischen Litte-
ratur und zwar einer gleichzeitigen in Verbindung
zu bringen. Nachdem dann eine Reaction gegen
die streng annalistische Form der historischen Lit-
teratur vor allem durch Sempronius Asellio (Gell.
V 18, 7) erfolgt war, ruhte sie langere Zeit ganz,
um erst nach der sullanischen Periode in der
jungeren Annalistik wieder aufzuleben. Deren
Vertreter sind Q. Claudius Quadrigarius, Valerius
Antias, C. Licinius Macer, Aelius Tubero, die

50 eine bereits sehr erweiterte, gefalschte und ten-
denziOs gefarbte Darstellung mit eingelegten fin-

gierten Reden u. s. w. boten, auf denen aber lei-

der unsere Tradition vorwiegend beruht. Mit
ihnen schliesst die Reihe der eigentlichen Anna-
listen ab; der Titel annales findet sich auch
spater noch haufig, aber oft in anderer Bedeu-
tung; so war der liber annalis des Atticus eine
wohl aus der Buchausgabe der Annales maximi
ausgezogene chronologisch-historische Tabelle (Ci-

60chorius De fastis consularibus antiquissimis,
Leipz. 1886). Annales sind ferner historische
Werke folgender Schriftsteller betitelt : des Scri-
bonius Libo, Q. Hortensius, Varro, Tanusius Ge-
minus, Fenestella, Cremutius Cordus, wahrend die
Annalen des Tacitus zwar annalistische Form
haben, nicht aber den Titel annales fuhren. Von
Dichtern benannte Ennius sein Epos seines hi-
storischen Inhalts wegen annales. [Cichorius.]
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Annales leges s. Leges.
Annales Ravennates s. Chronicon Ra-

vennas.
Annalis, Beiname der Villii.

L. Annalius, Senator, der von Crassus mit

Faustschlagen tractiert und aus der Curie hinaus-

geworfen wurde, Plut. comp. Nic. et Crassi 2.

[Klebs.]

Annamatia (Tab. Peut. It. Ant. p. 245 ; Not.

Annlanus. 1) Dichter zur Zeit des Hadrian
und Freund des Gellius, Gell. XX 8, 1, vgl. VI
7, 1. IX 10, 1. Praeter imgenii amoenitates litte-

rarum quoqtie veterum et rationum in litteris

oppido quam peritus fuit et sermocinabatur mira
quadam et seita suavitate, Gell. VI 7, 1. Ins-

besondere verfasste er Fescenninen, worin sich

sein ebenso gelehrter wie heiterer Charakter kund-
giebt (Ausonius cento nupt. p. 218, 15 Peiper;

dign. or. p. 95 Adnamantia), ein romisches und, 10 Fragmente bei Baehrens FPR 374). Er besass

wie der Name zeigt (vgl. die Eigennamen Ad
namus, Adnamatus, Annamatius) , von Kelten

angelegtes Donaucastell in Pannonia inferior auf

der Strasse von Aquincum nach Mursa und Tauru-

num, mitten zwischen Intercisa (Duna-Pentele)

und Lussonium (KOmlCd bei Paks), in der Lage

der heutigen Ortschaft Duna-FOldvar oder viel-

mehr bei Als6-Szent-Ivan , wo antike Reste vor-

handen, CIL III p. 429. Bis dahin reichte das

Gebiet der Aravisci. [Tomaschek.]

Annaneptae, Beiname der Matres (vielleicht

nicht richtig uberliefert), auf einer aus der Gegend
von Xanten stammenden Inschrift vom J. 233

(CIRh219). Man kann die Matres paternae Ean-
iianef. (oder Hiannanef.1) einer verschollenen

Kolner Inschrift (CIRh 321) zum Vergleich heran-

ziehen; ein zwingender Grand, mit Bergk die

beiden Namen zu identiflcieren , liegt nicht vor.

Vgl. Rh. Jahrb. LXXXIII 19. Eine Deutung des

ein Landgut in agro Falisco (Gell. XX 8, 1),

stammte also wohl aus Etrurien, wohin auch sein

Name weist, vgl. Bormann CIL XI p. 465 und
zu XI 3121. Vgl. Teuffel-SchwabeR. L.-G.5

§ 353, 4.

2) An einen Annianus oder Annius schrieb

Plinius ep. II 16.

3) Rescript an einen Annianus vom J. 227,

Cod. lust. IX 6, 4.

20 4) Rescript an einen Annianus vom J. 242,

Cod. lust. VII 55, 2; vielleicht identisch mit Q.

Annius Annianus Postumianus. [P. v. Rohden.]

5) Consul im J. 314. Dei Name findet sich

auch bei einem angeblichen Praefectus praetorio

derselben Zeit in einer gefalschten Urkunde bei

Hanel Corp. leg. 193. Ztschr. f. Kirchengesch.

X 551.

6) Ein A. scheint Thracien zweimal nach-

einander verwaltet zu haben, wahrscheinlich zu-

Namens versucht Th. v. Grienberger Korr.-Bl. 30 erst als Consularis der Provinz , dann (um 387)

d. Westd. Ztschr. XI 200 (von *ananiftjan ,ver

schwistern' oder ,mit TOchtern beschenken', nift

ahd. = Schwester). [Ihm.]

Anneiannm. 1) Ort in Venetia, an der Strasse

von Aquileia nach Bononia (Itin. Ant. p. 281),

XXX m. p. von Ateste, das heutige Porto Le-

gnago an der Etsch.

2) Ort im etrurischen Apennin, an der Strasse

von Faventia nach Florentia (Itin. Ant. p. 284),

als Vicarius der Dioecese. Liban. ep. 81 6.

7) MOnch und chronologischer Schriftsteller,

erwahnt von Georg. Syncell. p. 34 A. 35 A und
sonst. [Seeck.]

Annia Tia. 1) Strasse in Venetien (reg. X),

genannt auf den Inschriften CIL V 7992 (aus

Terzo bei Aquileia) und V 1008 a (unbekannten

Fundorts, jetzt in Venedig). Dass sie von dem
Consul T. Annius Luscus, 153 v. Chr. , oder T.

20 mp. vom letzteren, 50 mp. vom ersteren; die 40 Annius Rufus, 128 v. Chr., angelegt sei, ver

Lage nicht naher zu bestimmen. [Hiilsen.]

Anneius s. Annaeus.
Annesel, nach dem Itin. Ant. 64, 5 Ort an

der grossen Syrte 73 Millien westlich von Maco-

mades. [Joh. Schmidt.]

Annia aqua, in Rom, nur genannt in der

constantinischen Regionsbeschreibung (Curiosum

und Notitia) und im Laterculus des Polemius Sil-

vias. Der Name ist jedenfalls corrupt (wie auch

mutet Mommsen CIL V p. 935: dass sie von

Aquileia nach Virunum gegangen sei, derselbe a.

a. O. und CIL in p. 592. 693. V p. 167.

2) Vicinalstrasse in Etrurien im Territorium

von Falerii (Civita Castellana); genannt in den

dort gefundenen Inschriften CIL XI 3083. 3126.

Ihre Verwaltung pfiegt mit derjenigen der Clodia

Cassia Cimina verbunden zu sein, ausdrttcklich

genannt wird sie in den Inschriften von Cura-

der in beiden Listen folgende Atiea oder Attica), 50 toren dieser Strassen , CIL II 1532. Ill 1458.

vermutlich stecken in beiden Anio vetus und
nova. S. Jordan Topogr. II 224. [Hulsen.]

Anniaca (?), Ort im Pontos Polemoniakos

oder in Armenia minor an der von Nikopolis nach

Polemonion fuhrenden Strasse , 34 Millien von

letzterem, Tab. Peut. [Hirschfeld.]

Annianensis (Anneanensis) , Beiname der

Bona Dea in ihrer Eigenschaft als SchutzgOttin des

Hauses der Annii : Bonae Deae Annianensi Sanc-

tissim(ae) Eph. epigr. IV 722. CIL VI 69 ; vgl. 60
Weihungen an die Gsttin von einer Annia, CIL VI
54 und einem Iunius Annianus ebd. 76. [Aust.]

Anniani horti, vermutlich in oder bei Rom,
genannt auf der Inschrift CIL VI 8666 : D. m.

Niciae Gaesaris n. servo diae[t]arfe]hae ex hor-

tis Annianis. Der Text steht nur auf einer

mittelmassigen Abschrift des 15. Jhdts., ob auf

dem Stein Asinianis stand? [Hulsen]

III Suppl. 6813. VI 1356. IX 5833 (s. Cantarelli
Bull. com. 1891, lOOff. Mommsen St.-R. 113

1030. 1073). Sie scheint die Cassia mit der

Flaminia verbunden zu haben. Dass sie noch

kleinere Seitenstrassen hatte, ergiebt sich aus einer

Inschrift vom J. 214 n. Chr. (Bull. com. 1884, 8),

welche dem Caracalla gesetzt ist von den man-
cipes et ianctores viarum Appiae Traianae, item

Anniae cum ramulis. [Hulsen.]

Annibalianns. 1) Hervorragender Feldherr

aus der Schule des Kaisers Probus, Hist. Aug.

Prob. 22, 3. [P. v. Rohden.]

2) s. Hannibalianus.
Anniboi, nach PtoL VI 16, 4 ein Volk im

Norden von Serike, das den nach Sera ziehenden

Kaufleuten zur Linken blieb; der Ostliche Teil

des ThiSn-san oberhalb Qara-sar und Turfan hiess

nach diesem Volke to Awifia ogn (ebenda § 2,
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Anniva Amm. Marc. XXIII 6). Gemeint ist

irgend eine Tribus der Hunnen oder Tfirken, welche
ob ihres nachpersischen Begriffen unschimen (mon-
golo'idischen) Aussern a-naiba, annev d.i. ,unschon,
missgestaltet' benannt wurde. fTomaschek.]

Annichoroi ('Awixcogoi oAer'AwixcoQss) nannte
nach Steph. Byz. der Dichter Alkman ein den
Persem benachbartes Volk, das wahrscheinlich
der Sage angehort hat; in dem Worte ist per-
sisch ni-khwdr ,verschlingen' enthalten (vgl. uagn-
X<ogas ,Menschenfresser'). [Tomaschek.]

Annicia, auf der Tab. Peut. verzeichnet zwi-
schen Aquae Angae und Vibo Valentia in Luca-
nien

, nicht sicher zu localisieren , wohl iden-
tisch mit der im Itin. Ant. 106 genannten Station
ad ft. Angitulam, s. Angitula. [Hfilsen.]

Annicnlns, das einjahrige Kind, Dig. XXV
4, 1, 10. Es war von besonderer Bedeutung fur
die Latini Iuniani, d. i. Personen, welche durch
eine unznlangliche Freilassung kein Burgerrecht,
sondern nur einen unvollkommenen Rechtsfahig-
keitsgrad (Latinitiit nach der Lex Iunia Norbana)
erlangt hatten oder von Freigelassenen dieser Art
abstammten. Wenn ein solcher Latinus Iunianus
einen A.vorweisen konnte (sog. causae probatio
per anniculum), so erlangte er auf seinen Antrag
das rOmische Biirgerrecht unter der Bedingung,
dass seine Ehe vor mindestens sieben romischen
Bilrgern geschlosscn worden war. Gai. I 29. 31.
32. Ulp. Ill 3. 4. Litteratur: Bethmann-Holl-
weg De causae probatione diss. Berol. 1820, 46ff.

Gans Scholien zum Gajus, Berlin 1821, 74ff.

Zimmern Geschichte d. rom. Privatrechts, Hei-
delberg 1826 I 779ff. § 214. Huschke Studien
des rom. R. 176. v. Vangerow Uber die Latini
Iuniani, Marburg 1832, 164—174. Lemonnier
Etude historique sur la condition prive'e des affran-
chis aux trois premiers siecles de l'empire romain
Paris 1887, 216—219. [Leonhard.]

Annikeris, von Kyrene, Philosoph der kyre-
naischen Sehule, soil nach Suidas unter Alexan-
dres von Makedonien gelebt haben. doch setzt
man ihn mit mehr Wahrscheinlichkeit in die Zeit
Ptolemaios I. Denn einmal war er (nach Diog.
Laert. II 86 und Suid.) gleich Hegesias, der unter
Ptolemaios lebte, Schiiler des Paraibates; dieser
war wiederum Schiiler des Epitimides, dessen
Lehrer Antipatros von Kyrene den Stifter der
Sehule, den Sokratiker Aristippos, gebort hatte
(so Diog. a. 0. ; Suidas dagegen bezeichnet Parai-
bates als yrwgi/iog des Aristippos , sei es nun.
dass der gleichnamige Enkel des Stifters gemeint
ist oder nur die Zugehorigkeit zu der von Ari-
stippos begrtndeten Sehule ausgedriickt werden
soil). Sodann wird zwar Theodoros 6 Sdeos, von
dem gleichfalls feststeht, dass er in das Zeit-
alter des ersten Ptolemaios fallt, Horer des A.
genannt (Diog. Laert. II 98); er kann aber, da
er zugleich Schiiler des jungeren Aristippos war
(ebd. 86), nicht viel jiinger als A. gewesen sein.
Es scheint demnach, dass sich aus der alten ky-
renaischen Sehule etwa gleichzeitig oder doch In
geringem Zeitabstand die drei neuen Riehtungen
abzweigten, die sich nach Hegesias, A. und Theo-
doros nannten (Diog. Laert. II 85; vgl. 93. 96.
97. Suid. Clem.

^
Strom. II 417 b oi Si 'Avvtxe-

(>eioi xa/,ovfievoc ex zijs KvQtjraixijs Stado^e- Cic.
de off. ILT 116 ab Aristippo Cyrenaiei atque

Annieerei philosophi nominati. Strab. XVII 837
'A. 6 Soxmv ijiavoQ&aioru rijv Kvgnval'xtjv ai'geaiv
xai naQayayuv dvx avxijg xtjv 'Avvixsgelav). Suidas
nennt von ihm einen Bruder Nikoteles und einen
angesehenen Schiiler Poseidonios (beide sonst un-
bekannt). Weiteres iiber die Portdauer der Sehule
ist nicht iiberliefert. Was die Lehre des A. be-
trifft, so enthalten die Angaben des Cicero und
der (sehr verstummelte) Bericht des Clemens nichts,.

10 was nicht der urspriinglich kyrenaischen Lehre-
entsprache (vgl. Diog. Laert. 87—91). Aber auch
nach der etwas ausgiebigeren Darstellung beL
Diog. Laert. 96. 97 wichen seine Ansichten nur un-
wesentlich von denen der alteren Sehule ab. Liess
er Hegesias und Theodoros gegenuber (93. 98)
nicht gelten, dass Liebe, Dankbarkeit, Pietat
gegen die Eltern, selbstaufopfernde Thatigkeit
fiirs Vaterland nichtige Dinge seien, so entsprach
das nur der Anschauung, an der auch die An-

20 hanger der altern Lehre Epikur gegenuber fest-
hielten: dass nicht alle seelische Lust lediglicb,
kOrperliche Griinde habe; man empflnde z. B.
fiber das Wohlergehen des Vaterlands Freude „wie
uber das eigene", was auch nicht bios auf der
Erinnerung und Erwartung eigener, idiopathischer
Lust beruhe (89). A. scheint also nur diese,
sonst von den Kyrenaikern bios nebenher zuge-
standene Thatsache entschiedener betont und die
Consequenzen daraus gezogen zu haben; er be-

30merkte richtig, dass diese Art Lust (die sym-
pathische), wo sie Eraftig genug ist, selbst starken
Abbruch an idiopathischer Lust aufwiegt. Er
gab demgemass auch (gegen die allgemeine Lehre,
91) nicht zu, dass Freundschaft nur des eignen
Nutzens halber gesucht werde, mithin (wie He-
gesias und Theodoros behaupteten, 93. 98) not-
wendig aufhOre, sobald man daraus fur sich keinen
Vorteil mehr ziehe. Doch ging er wiederum nicht
so weit, zu behaupten, dass man das Gliick des

40Freundes rein seiner selbst wegen erstrebe; der
andere empflndet es ja nicht (die klare Consequenz
der kyrenaischen Grundlehre, dass man iiberhaupt
nur das eigne xd&os empfindet). In dieser An-
sicht vom Werte der sympathischen Lust scheint
die ganze Eigentumlichkeit der Lehre des A.
bestanden zu haben; denn was Diogenes noch
weiter berichtet: dass die Vernunft nicht aus-
reiche, urn fiber Furcht und eitle Meinungen der
Menge hinauszukommen , dass vielmehr Gewbh-

50nung dazu gehore, weicht von der allgemeinen
Lehre nicht ab (91 tijv awuaxixijv aaxtjaiv avfi-
jia).keadm xgog dgExtjg drdXrjifiiv). Jene starkere
Betonung der sympathischen Lust aber und des
dadurch bedingten Verhaltens in einer mensch-
lichen Gemeinschaft versteht sich leicht als Re-
action gegen die umstfirzenden und keineswegs
logisch notwendigen Folgerungen, die in ver-
schiedenem Sinne Hegesias und Theodoros aus der
gemeinsamen Voraussetzung des Hedonismus ge-

60zogen hatten (Am. Wendt De philosophia Cy-
renaica, Comment, soc. reg. Getting. VIII 1841,
172; vgl. Gott. Gel. Anz. 1835, 799. Chr. A.
Br an (lis Gesch. d. gr.-rom. Philos. II a 109;
Gesch. d. Entwicklungen d. griech. Philos. I 257.
E. Zeller Philos. d. Griechen Ha* 341. 381.
Th. Ziegler Gesch. d. Ethik I 148. K. Kost-
lin Gesch. d. Eth. I 338. E. Diihring Krit.
Gesch. d. Philos. 294).
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Jedenfalls verschieden von diesem A. ist de»

auch aus Kyrene stammende, der den Platon, als

er im Zusammenhang mit seinen Schicksalen am
Hofe des alteren Dionysios von Syrakus in die

Gewalt der mit Athen in heftiger Feindschaft

lebenden Aigineten geraten war und als Sclave

verkauft werden sollte, loskaufte und in die Hei-

mat entliess (Diog. Laert. LII 20 u. a. ; vgl. Lu

7) Appius [Annijus, Vater der Appia Annia

Regilla, CIA III 1333b. 'Ecpnu. &ex<"oL 1885
'

151 nr. 28. Vgl. Appius Annius Trebonius Gal-

lus (Nr. 88). [P. v. Rohden.]

8) C. Annius, in der Inschrift aus der Zeit

vor dem hannibalischen Kriege CIL I 188 [M.

Aimjilio M. f. C. Anfio C. f.] [prai?]_toris pro

po[plod] . Die Erganzung [praijtoris ist nicht

cian Dem. enc. 23. Aelian. var. hist. II 27). An sicher, da [quaesjtoris nicht ausgeschlossen ist.----• •

zweifeln, als 10 ») C. Annius T. f. T. n. (vielleicht Nr. 78,
der Thatsache ist urn so weniger zu

,

Aristoteles phys. II 8, 199b 20 (wie H. Diels

Abh. Akad. Berl. 1882, 23, 1 bemerkt) offenbar

darauf hindeutet (vgl. den Wortlaut bei Diogenes

und Philoponos z. d. St.). Zeller Philos. d. Gr.

Ha* 414, 3. 419, 3. [Natorp.]

Annius. Die Annii sind ein verbreitetes la-

tinisches, in Rom plebejisches Geschlecht. In der

alteren Zeit ist die Form Ani-, so in der sehr

alten praenestiniscben Grabschrift [MJinofsJ Ania

Sohn des T. Annius Rufus cos. 128). Spanische

Denare von ihm mit der Aufschrift: C. Annius

T. f. T. n. pro cos. ft a) L. Fabi(w) L. f. Hi-

sp(aniensis) q(uaestor) b) C. Tarquitius P. f. q.

Mommsen R.M.-W. 600 nr. 228. CIL I 427. Er

diente unter Metellus im jugurthinischen Kriege,

wo er als praefectus quattwr cohortium Ligu-

rum genannt wird, Sail. lug. 77,4. Von Sulla

wurde er nach dem Biirgerkriege 673/674=81/80
alten praenestiniscnen urausenmi ^jnjmuta/^.jnu, »«»> ^ "«^> "-»" ~~b~~

—

a - -._,-.- --,-

CIL I 78 = XIV 3058 und C. Anio(s) Nr. 8, 20 als Proconsul nach Spanien gegen Sertorms ge-

vgl. Nr. 19. Aus Aristides Milesius und Alexan-

der Polyhistor berichtet Plut. Parall. 40 von einem

Etruskerkonig Annius, der sich aus Schmerz fiber

den Raub seiner Tochter Salia in den Fluss Pa-

reusius sturzte, der von ihm Anio genannt wurde

;

keine Sage, sondern gelehrte Namenfabelei.

1) Annius heisst bei Macrob. Sat. I 11, 3

der Mann, welchem im Traum Iuppiter die instau-

ratio der ludi magni befahl; vgl. den Artikel T.

Latinius.
2) On. Flavius Anni filius heisst bei Piso

Gell. VH 9. Cic. ad Att. VI 1, 8. Plin. n. h.

XXXIII 17 der bekannte Aedil des J. 450=804;

bei Livius IX 46, 1 ist die handschriftliche Uber-

lieferung unsicher. Angeblich war Cn. Flavius

der Sohn eines Freigelassenen; es miisste dann

Annius oder wahrscheinlicher Annus als eines

der unregelmassigen Praenomina betrachtet werden,

wie sie in alterer Zeit bisweilen bei Freigelasse

sandt, erzwang den Ubergang fiber die Pyrenaeen

nach der Ermordung des Iulius Salinator nndver-

trieb Sertorius aus Spanien. Plut. Sert. 7. Aus

der Zeit des Proconsulats stammen die angefuhr-

ten Miinzen; die Erwahnung zweier Quaestoren

hat vielleicht darin ihren Grund, dass A. das

Commando fiber beide spanische Provinzen erhielt.

10) L. Annius. Praetores turn duos Latium,

habebat, L. Annium Setinum et L. Numisium

30 Circeiensem Liv. VIII 3, 9, das heisst , diese

beiden bekleideten damals (im J. 414=340) das

standige Amt der Vorsteher des latinischen Bun-

des. Er trug dem romischen Senat die Forde-

rungen der Latiner nach politischer Gleichstellung

vor, besonders der Wahl des einen Consuls und

der Erganzung des Senates aus den Latinern. Als

der Consul T. Manlius sich dagegen ereiferte unter

leidenschaftlicher Anrufung der Gotter, soil A.

eine veriichtliche Ausserung fiber Iuppiter ge-
wie sie in alterer ben Disweueu uex rreigeiiissc- cine vciaiu™^^ ^^^^.^ ~~~. —rr- -- o-

nen vorkommen. Die auffallige wiederholte Setzung 40 macht haben. Sein Zorn habe inn sogleich ge-

j„ a v f „,;n a»„»v mio TTnlpnilert-nfpl rlpr trnffen : denn als A. das Capitol, wo der benat
des Anni f.

will Seeck (Die Kalendertafel der

Pontifices 19) auf ein Citat aus Ennius zurttck-

fuhren ; Onaeus Flavius Anni filius sei der An-

fang eines Hexameters. Vgl. Cn. Flavius.

8) Annius, ein Campaner, habe, als nach der

Schlacht bei Cannae vorgeschlagen sei, den Senat

aus den Latinern zu erganzen, gefordert eonsulem

alterum Capua creari ; darauf sei ihm Manlius

Torquatus filius (!) eius qui Latinos apud Ve-

troffen; denn als A. das Capitol, wo der Senat

versammelt gewesen war, verliess, glitt er auf den

Stufen aus und sank bewusstlos — manche berich-

teten sogar, entseelt— nieder. Liv. VDH 3, 4—6, 7.

11) L. Annius et P. Lucullus tribuni plebis

resistentibus conlegis continuare magistratum

nitcbantur, quae dissensio totius anni (644=
110) comitia impediebat Sail. lug. 37,2.

12) L. Annius, Verwandter des C. Annius

serim inclita pugna fuderat, entgegengetreten. 50 Asellus Nr. 31, Cic. Verr. I 105

Val. Max. VI 4, 1. Dies ist nichts als eine durch

Valerius Maximus angerichtete thOrichte Confusion

der Geschichte von L. Annius Nr. 10 und dessen,

was Livius XXIH 22 berichtet.

4) Annius. Cato contra Annium : ,nemo an-

tea fecit super tali re cum hoe magistratu

utique rem' Fest. 305; vielleicht einer der T.

Annii Lusci Nr. 63 oder 64. [Klebs.]

5) Annius, Triumvir monetalis unter Augustus

18) L. Annius, verderbte, aber nicht sicher

herzustellende Uberlieferung bei Cic. Phil. IH 26.

[Klebs.]

14) L. Annius, Unterbefehlshaber Vespasians

im jfidischen Kriege, Joseph, bell. Iud. IV 9,1.

Vgl. L. Annius Bassus (Nr. S3). [P. v. Rohden.]

15) M. Annius, einer der Dreimanner, welchen

die Einrichtung der Colonien Placentia und Cre-

mona im J. 536= 218 ttbertragen war, Liv. XXI
51 AnniUS, ITlumvir moireiaus iuiki Auguoius iiiuuo liu u. wuv— ii" «.««™- — —-, — -- —

-

vor 750 = 4 Eckhel V 135. Cohen P 338 60 25,3. Doch nannten, wie Livius bemerkt, statt

—340. 526—528, vgl. Borghesi Oeuvres IV

477ff. Vgl. C. Annius Pollio (Nr. 73).

[P. v. Rohden.]

6) Stoischer Philosoph und Schriftsteller aus

der ersten Halfte des 3. Jhdts. n. Chr., genannt

von Longinus bei Porphyrins de vita Plot. c. 20

als fieze 1 neaitjv axuaaas. Zeller Philos. d. Gr.

IH 13, 692. [v- Arnim.]

Annius andere Berichte andere Namen.

16) M. Annius, romischer Ritter, trat ab) Be-

lastungszeuge gegen Verres auf. Cic. Verr. I 14.

V 73. 74. 156.

17) P. Annius,' Kriegstribun, Morder des Red-

ners M. Antonius, dessen Kopf er Marius fiber-

brachte. Val. Max. VLU 9, 2. LX_ 2, 2 (ohne

Namensnennung). Appian. b. c. I 72.
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18) Q. Annius Senator, Teilnekmer an der 30) M. Annifus ... 7 On. Arrius CILVerschworung Catilmas. Sail. Cat. 17,3. 50,4. Ill Suppl. 9759, vielleicht Name einer ' ei'nzigen
Bin memt Q. Cicero de pet. cons. 10 (Gatilina) Person, etwa zu Hadrians Zeit. rP. v. Rohden 1qui ex curia Curios et Annios sibi ami- 31) C. Annius Asellus, senator (Cic. Verr II
cissimoscomparavit

21), mortuus est G. Saeerdote praetore (679=
19) feextus Anms (Ssgxov Aviov) tnbunus mi- 75), setzte seine einzige Tochter Annia zur Erbin^^™^Mto™po^ate01ymp. 99, 3 = 372/373 ein, Cic. Verr. I 104. 107. 113. TKlebs 1= 882/381 v Chr. bei Diodor XV 20 unter den 32) Appius Annius Atilius Bradua, Consulmm eigentumlichen 5CoUegwm ordinarius 160 n. Chr. mit T. Clodius Vibius
20) 1. Annius Velina (tribu), Rechtsgelehr- 10 Varus, CIL VI 2896. Orelli 2322 = Wilmanns

v* ^
nd &enohtsredner der sullanischen Zeit, Cic. 119 (in diesen beiden Inschriften der vollstandige

•^t* u , ,- •

Name
)- CIL VI 162 (Appi™ Annius Bradua).

21) 1. Annius, homo fwnestissimus , amicus 768 (Bradua). HI p. 959 (Bradua) vel CIG
^fmarT mem

'
Cic

- p -
Clllent

-
78

-
182 - m 4661 P- 1183 ( • • ovAv . . ) 6411 p" 1267

t, ' «:, ,

US
' ™4ttt

;

rlicher Grossvater des (Bea

.

.). Als Consular klagte Bradua den So-Papms Milo, den er adoptierte, und der nach der phisten (Ti. Claudius Atticus) Herodes wegen an-
Adoption T. Annius Milo hiess, Ascon. p. 47. geblichen Mordes seiner (des Bradua) Schwester

M. ,, , . ... ^ „ [Klebs.] und des Herodes Gattin, (Appia Annia) Eegilla
23) M. Annius Afrinus Der Name lautet (Nr. 125), an, Philostr. vit. soph. II 1, 8. VielleichtM^xosAwwfs] Aweivos CIA III 618, M. An- 20 war er auch einBruder des Appius (Annius) Gal-mus jfrMnus CIL HI SuppL 6799 (= 288 lus Cos. desig. ca. 150 und Vater des M. A]ti-

Zt ??"• f
] ' %T

mUS A
{
TJlnus) CIL in lius [A]tti[cus] in der Inschrift von Olvmpia,Am Afrinm (so Mommsen Afrenus im Text) Archaeol. Ztg. 1878, 96 nr. 156; s. den Stainm-C1L IV 1544; em Ayeuvov (nur je einmal bil baum unter Nr. 49. Vgl. auch Appius Bradua

A<petvov und M. A[<p]giv[ov]) Miinzen von Pessi- CIL XV 826
nus (vgl. Borghesi VIII 150) und Iconium (vgl. 33) L. Annius Bassus, Proconsul (von Cypern)Waddington Revue numism. 1888, 46, fit), aus- im J. 52, CIG II 2632 (Aovxio; "AwJbJ-
fuhrhch zusammengesteUt von Babelon Revue [aoc]); Unterbefehlshaber Vespasians imjudischen
numism. 1887, 109-118. Dieser bezieht auf ihn Kriege im J. 68, Joseph, bell. IV 9, 1 (L An-
auch erne Munze

:

von Iconium (zwischen Claudius 30 nius); Legat der 11. Legion im J. 69 Taeund Hadrian) mit der Aufschrift 'Awios ... und hist, ni 50 (Anmus Bassus); Consul su'ffectusdem Bride ernes Mannes und schhesst daraus.Afri- XV k. Dec. 70 mit C. Caecina Paetus, CIL VI
nus habe das uberaus seltene Recht (vgl. Momm- 200 (L. Annius Bassus). vgl. Borghesi IV 351.sen bt.-K. lis 2611.) besessen, seinBild auf Miinzen Sein Leben beschrieb Claudius Pollio zur Zeit des
zu pragen; schwerlich nut Recht. Afrinus war jiingeren Plinius ep. VII 31. 5 (de vita AnniLegat von Galatien unter Claudius (CIL III 6799 Bassi). rp \ Rohdenlund Munzen), Consul suffectus pridie nonas Iu- 34) Annius Bassus s. Bassus '

^miteinemAfricanus (CIL IV 1544. CIA ni 35) C. Annius Bellienus, Legat des M. Fon-
618) wohl unter Nero, aber nicht im J. 59, wie teius (im J. 682= 72), Cic. p. Font. 18. [Klebs.l
Borghesi(VIII4ff)annahm(vgl.Dittenberger40 36) A. Annius Gamars trfib. pleb.l im J.
Eph. ep I p. 241f.) Legat von Pannonia superior 83, CIL VI 449. Wohl derselbe ist [A. Anlni-
unter Vespasian (CIL III 4109). Us [ . . f. Te]r(etina) Gamars [Xvirstlit.] iud.,

24) Q. Annius M. f. Pa[l(atina)] Anmanus trib. mil. [leg . . ., sevilr eq. Rom. turm. [.Postummnus, quaestor urb(anus), praetor, pro- q ., trib. pjleb., praet, proeos. fprwine ...lea
cos. prov^aeSicilias praefectm aerarii mili- pr.J pr. prov. Africae [. . . . statuajs sibi et T.tans UL VI 1338, vielleicht zur Zeit des Severus Amnio [Gamarti ?] etc. CIL XH 670 (Arelate)
Alexander; moglicherweise der Annianus (s. d. TP v Rohden 1

^lLan
v, wP^

0r
T
ia
1 ^tAH ei"

,

R
?l

CriPt 37> T
-
Annius Chuber

'
Lyiidiei filius (also

fwwJtLo-V/ ; T^ioT
11 5^2>- V*L Klein eines Freigelassenen), Anhanger des Antonius.

\erwaltungsbeamten I 124 nr. 117. 50 Pra«tor (wahrscheinlich im J. 711=43 durch An-

a ,, . . , ,. , .P- v
-
Rohden.] tonius), als Praetorius in dessen Lager vor Mu-

25) Anmus Antiochus s. Antiochos. tina; er wurde beschuldigt, einen Bruder vergiftet

oJVtLTT
8

- 1
S

- Aluinllinus ' zu halt)en, darum spottet Cicero (Phil. Ill 14)

«WfaL M-- w
1US PP1

v
S

'. ^TT ~ ~ fy"- flber ihn Lysidieum ipsum, quoniam omnia iu-
vinatemJM Hss. aequdate) M. Annmm Appi- ra dissohit. nisi forte iure Germanum Gimber
urn, forhssimum virum cwitate donavit Cic. p. occidit (die letzten Worte werden von Quintil
Cor

S^ i * , r, r
F-lehs^

'

mst VIH 3
-
28 angefuhrt) und nennt ihn iro-

28) Anmus Armmius Dofnatus, clarisjsi- nisch PhilaMphus (PhQ. XHI 26). Ein anderermm puer, bohn des C. Anmus Flavianus (Nr. 44), Bruder Extitiusi?) befand sich als Quaestor mit™^des Armmius Donatus. numidische Inschrift 60 ihm im Lager. Vergil verspottete ihn in einem

\IY t

"PP-
'

1
/
8"- ^ Epigramm Cat, 2, dls auch von Quintilian a. a.

-»J L. Annius Arnanus, Consul ordinarius mit O. (mit Weglassung des zweiten Verses in unse-

» roTTT ^Vtt L2f n
;

Chr" CIL m ren Hss
>

an?efiihrt wird und von Ausonius

wT a
V 5

n 7-
CJL 51 SUPPL p -

2000 diPL XXYI1 13ff- ^er es nicht mehr verstanden hat.
»» (h.er der vollstendige Name; sonst nur Arria- Nach Biichelers (Rh. Mus. XXXVni 507ff)
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^7,

r I662 " HersteU™S la»te^S
:
Corinthiorum amatorZl

LrJwi l qX 1M7
'

HlSt ' ™Th°™™-I*tei*te rhetor, iamque quatenus totusug. uoru. <;y, i. Thucydides tyrannus Afticae febris. Tau gatti-

cum, min (fiiv) et sphin (oyiv) et male illi sit Zosim. II 4, 3. 7, 2. Vielleicht Sohn des M.

— Ita omnia ista verba miseuit fratri. Cimber Annius M. f. Gal. LiboNr. 61, vgl. den Stamm-

wird also verspottet als Altertumler, als fana- baum zu Nr. 94.

tischer Verehrer und Lehrer altattischer Rede (vgl. 46) M. Annius Florianus, Kaiser im J. 276

Biicheler a. a. O.); der letzte Vers geht auf n. Chr. Leiblicher Bruder des Kaisers (M. Clau-

die Beschuldigung des Brudermordes (das von dius) Tacitus (275—276), Hist. Aug. Tac. 14, 1.

Biicbeler als unverstandlich bezeichnete Tau 9,6. Unter ihm Praefectus praetorio (vxagxog),

gallicwm giebt Ribbeck ROm. Dicht. LT 14 so Zonar. XH 28. Zosim. I 63. Nach demTode
wieder : .verrosteten Kram ausgegrabener Worter seines Bruders wird er nach der einen Uberhe-

und das Galgenzeichen Tau statt Sigma habe 10 ferung (Zonar. XII 29. Zosim. I 64) in Rom vom

dieser zweite Thukydides dem Bruder einge- Senat zum Kaiser gewahlt, nach der andern (Vict,

geben, und so mOge derselbe auch ihm selbst Caes. 36, 2. Hist. Aug. Tac. 14, 1) wird er weder

schlecbt bekommen' ; doch bleibt auch hierbei vom Senat noch von dem Heere zum Kaiser er-

Gallicum unerklart). Auf die gesuchte Alter- hoben, sondern besteigt aus eigenem Antneb den

tumelei Cimbers spielt auch Augustus in einem Thron. In der That erscheint auf semen zahl-

Brief an M. Antonius an: tuque dubitas, Cim- reicben Munzen (Eckh el VII499. Cohen VI2 239

heme Annius an Veranius Flaeeus imitandi —252 nr. 1—108) weder SO noch p. m. noch

sint tibi, ita tit verbis, quae Crispus Sallwtius tr. p. ; dagegen findet sich sem vollstandiger

excerpsit ex Originibus Catonis utaris ? Suet. Titel pont. max., trib. potest, p(dter) pfatriae),

Aug 86 [Klebs.] 20 proeos. auf Inschriften aus Spanien (CIL II 1115),

38) Annius Cornicula, Schmeichler des Gal- Gallien (Orelli 1036) und Germanien (CIRh

lienus, Hist. Aug. Gallien. 17, 2. 1964), auf der spanischen Inschrift sogar cos.,

39) L. Annius Fabianus, triumvir capitalis, was wahrscheinlich ein Irrtum ist ,
vgl. Hist.

trib. leg. II. Aug., quatst. urban., trib. pi., prae- Aug. Tac. 9, 6. Da ihm ausserdem auch m
tor, curator viae Latinae, legat. leg. X Freten- Britannien (CIL VII 1156) und Dalmatien (CIL

sis leg Aug. pr. pr. provinc. Doc. (vor Marc III Suppl. 10061) Inschriften gesetzt sind, anderer-

Aurel), CIL 'III Suppl. 7972 (=1455), vgl. Bor- seits aber alexandrinische Miinzen'von ihm fehlen,

ghesi VIII 473. s0 wir(l damit die Angabe des Zonaras XII 29

40) L. Annius Fabianus, Consul ordinarius bestatigt, dass Florianus von Cilicien an im

201 n. Chr. mit M. Nonius Arrius Mucianus, 30 ganzen Westen anerkannt wurde, sein Gegen-

CIL VI 1603. 2109. Vielleicht war er salius kaiser (M. Aurelius) Probus dagegen in Syrien

Palatinus im J. 191, CIL VI 1980, wenn nicht und Agypten herrschte. Der Name des von den

anstatt IL. Anjnius Fabianus zu erganzen ist Schriftstellern nur Florianus genannten Kaisers

/"/,. Semprojnius Fabianus (vgl. CIL VI 1513). lautet auf den Inschriften und Munzen (nier menr

Ein Municipalbeamter L. Annius C. f. Quir. oder weniger abgekiirzt) : Imp. Caes. M. Anmus

Fabianus CIL VIII 9374. Florianus pius feliw invictus Augustus Ji-r

41) Annius Faustus, equestris ordinis, Dela- regierte nur 2 Monate 20 Tage (etwa April-

tor unter Nero im J. 69 verurteilt, Tac. hist. Juli 276), Eutrop. IX 16 (nach anderen Angaben:

II 10. 84 TaSe > Cassiod. chron. J. 276; 88 Tage.Hieron.

42) Annius Felix, falsch gelesen fur Annius 40 chron. J. 276 ; nicht ganz drei Monate, Zonar.

Italicus CIL III 6224 = Suppl. 7591. XII 29; 60 Tage, Vict. epit. 36, 2; kaum 2Mo-

43) Annius Fetialis, Schriftsteller, wahrschein- nate, Hist. Aug. Tac. 14, 2. 5 ; 1 oder 2 Monate,

lich aus der ersten Kaiserzeit, Quelle des alteren Vict. Caes. 37, 1). Er wurde in Tarsus von

Plinius fiir Buch XVI. XXXIII. XXXVI, wird seinen Soldaten getOtet, Hist. Aug. Tac. 14, l\

n h XXXIV 29 citiert fiir die Angabe, dass das Prob. 10, 8. 13, 4. Vict. Caes. 37, 1. Cassiod

Cloeliastandbild vielmehr eine Valeria dargestellt chron. 276. Hieron. chron. 276. Zonar. All

habe, vgl. dariiber Pint. Popl. 19; mulierum vir- 29. Zosim. I 64 (nach vereinzelter Angabe Vict,

tut p. 250 E. Vielleicht L. Annius Fetialis epit. 36, 2 soil er sich selbst die Adern geOffnet

CIL XV 796. Vgl. Teuffel-Schwabe R. L.- haben). [P. v. Rohden]

G. § 259, 8. 50 47) P. Annius Florus, Verfasser eines Dialog*
'

44) C. Annius Flavianus equo public/oj, pro- uber die Frage Vergilius orator an poeta (das-

ear, tractus Karthaginiensis CIL VIII Suppl. selbe Thema Macrob. Sat. VI; s. auch oben S.

\7%m,procur.AlpiumAtrectinarum,subpraefec. 2233), dessen lebendige und charaktenstasche

classis praet. Misenens., praef. aloe donis Einleitung von Th. Oehler in einer Brflsseler

mititarib. donatus bello Ger[ma]nico II (urn Hs. gefunden und von F. Bits chl im Rh. Mus.

178—180?) CIL VIII Suppl. 17900; Sohn oder I 1842, 302-314 = Op. HI 729 erstmals heraus-

Schwiegersohn eines Arminius Donatus flamen gegeben und commentiert worden ist; dann in

v v und Vater eines Annius Arminius Dofna- den Ausgaben der Epitome de T. IAvio des Iubus

tus darislsimus puer (s. o. Nr. 28). " Florus von O. Jahn Lips. 1852 p. XXIff. und

45) M Annius Flavins Libo, Salius Palatinus 60 von C. Halm Lips. 1854, 106—109. Nach den per-

178 n Chr CIL VI 1979 (Her der vofUtandige sOnlichen Andeutungen, welche dieses anziehende

Name)- Consul ordinarius im J. 204 mit L. Bruchstnck enthalt, war der Verfasser aus Africa

Fabius M f Cilo Septiminus Catinius Acilianus geburtig (der Name CIL VTII 3143; uber sem

Lepidus Fulcinianus H, de Rossi Inscr. christ. Latein E. Wolfflin Archiv f. Lex. VI Iff.), wo

I 8 4 ( M Ann Lib ) CIL VI 2003 (Flabius sein Vater in guten Verhaltnissen damals noch

Libo; sonst nur Libo). CIL HI (5943). 5578. lebte; noch Jung (puer) war ei-inidem^poetischen

Suppl 7657=854 Eph. ep. IV 134. CIRh 1025. Concurs, welchen Domitian (t J. 96) seit dem

1038>) 1406 1918 Censorin. d. nat. 17, 11. J. 86 n. Chr. mit den Ludi capitolini verband,
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aufgetreten
,

hatte aber infolge des Vorarteils, nem quam treeentos Socrates. Mit dieser volks-
welches Domitian gegen den africanischen Pro- tilmlichen Anschauung und der Wahl aus dem
vincialen hegte, den allgemein ihm zuerkannten Volksleben entnommener Stoffe hiingt eng zu-
Preis nicht erhalten, aus Verdruss darliber Bom sammen die Wahl des volkstumlichen Metrums,
verlassen und sich auf Reisen begeben, dann end- das, seit zwei Jahrhunderten in der Litteratur
hch in Tarracosichniedergelassen und eine Rhetor- ausser Gebrauch, wie es scheint durch P. in die
schule begriindet. Dort trifft ihn kurz nach dem Poesie wieder eingefuhrt wurde. Der trochaeische
dakischen Triumphe Traians 103 oder 106 der Septenar war zuletzt um die Zeit des numanti-
Interlocutor, der ihm unter anderem auch dringend nischen Krieges von Lucilius , etwas spater von
zuredet, wieder nach Rom zu gehen. Dies that 10 dem Aristokratenfeind Porcius Licinus und dem
F. auch, da derselbe ohne Zweifel identisch ist jungen Cicero im Glaucus angewandt worden, zu
mit dem Florus poeta, mit welchem Hadrian einer Zeit, als derselbe im Volkslied den abge-
einige scherzhafte Verse wechselte (Hist. Aug. schafften Saturnier zu ersetzen begann und des-
Hadr. 16) und welcher sonst poetische Schriften halb von den docti poetae der caesarianischen und
an diesen richtete (Charis. 53 und 106: Anwiw augusteischen Zeit gemieden wurde. Seit der Zeit
Florus ad D. Hadrianum ,poematis detector' des F. erscheint der Vers Offers aufGfabinschriften
und 123 Florus ad I). Hadrianum ,quasi de und in der Litteratur, bei Appuleius u. s., in der
Arabe aut Sarmata manubias'. PPR 373). Auch christlichen Poesie spielte derselbe eine grosse
ist ganz glaublich, dass die ansprechenden 26 Rolle, H. Usener Jahrb. f. Philol. CVII 175
trochaeischen Tetrameter, welche im Codex des Sal- 20 0. Rib beck Gesch. d. r. Dichtung Til 317ff.
masius die Uberschrift haben Flori de qualitate TJber die sehr wahrscheinliche Identification des
vitae, von demselben Verfasser sind (O. Muller Dicbters und Rhetors P. mit dem Rhetor und
9f., vgl. 34—36. PLM IV 346), sowie die fuiif Historiker, die besonders C. Halm Jahrb. f Philol
Hexameter Flori de rosis , welche in derselben LXIX 192 (Nachtrage bei Wolfflin a. ) durch
Hs. stehen (0. Miil ler 12, vgl. 36. PLM IV 279). das Vorkommen derselben Redewendungen bei bei-
Zweifelhaft aber ist die Vermutung von 0. Muller den Autoren zu erweisen sucht (E. Westerburg
18ff.,_ dass dieser P. auch der Verfasser des Per- Rh. Mus. XXXVII 47), s. den Art. Florus.
vigilium Veneris sei (wegen der Ahnlichkeit des rp, Marx.1
Geistes, der metrischen Form und der Sprache), 48) Annius Fuscus, aus dem Ritterstande (vgl
wiewohl die ungefahre Zeit der Abfassung damit 30 Dio LXXIV 6, 1), Sohn eines curator Aquini
gewiss richtig getroffen ist, s. F. Biicheler Per- Gemahl einer Lampridia, Vater des Pescennius
Tigil. Ven. Lips. 1859 p. 51. E. H. 0. .Muller Niger, Hist, Aug. Pesc. Nig. 1, 3.
De P. Annio Floro poeta et carmine quod Per- 49) Appius Annius Gallus (der vollstandige
Tigihum \eneris inscriptum est, Berl. 1855 (34 Name in der Inschrift von Olympia Archaeol—44 die TJberreste des F. einschliesslich des Per- Ztg. 1878. 96 nr. 155; Appio Annio Gafllo],
Tig. Ven.). Der Dichter F. ist in mehrfacher Inschrift bei Borghesi V 324; Annius Gallus
Hmsicht eine hochwichtige Erscheinung in der oder Gallus, Tacitus und Plutarch), Consul suf-
romischen Litteratur. Er ist der alteste in der fectus mit L. Verulanus Severus X k. Septem-
langen Reihe bedeutender Schriftsteller des 2. bres (Inschrift Borghesi V 324), wahrschein-
Jhdts.

,
welche aus Africa entstammt sind und401ich unter Nero zwischen 64 und 68 (Borghesi

die fuhrende Rolle in der Geschichte der lateini- a. a. 0.) , Befehlshaber unter Otho bei dessen
schen Litteratur und Sprache gespielt haben, mit Zug gegen die Truppen des Vitellius 69 n. Chr
der Aelteste der in der Zeit Hadrians bluhenden (Tac. hist. I 87. Plut. Otho 5), vorausgesandt^
poetae neoteriei (Diomed. 517, 3. G. Schultz um die Ufer des Po zu besetzen (Tac. II 11),'

Herm. XXII 275), zu denen sein Zeitgenosse An- sucht Placentia zu entsetzen (Tac. II 23. Plut. 7)'

nianus Faliscus, Septimius Serenus u. a. gehOren. rat dem Otho die Schlacht zu verschieben (Tac!
Zu den beliebtesten Metra dieser Dichter gehflrten U 23. Plut. 8), beruhigt nach der Schlacht bei
die Anakreonteen, katalektischen und akatalek- Bedriacum die Othonianer (Tac. II 44. Plut. 13).
tischen iambischen Dimeter, das erstere Mass, auch Legat von Germania superior im J 70 (Tac
auf africanischen Inschriften beliebt (CIL VHI 50 hist. IV 68. V 19). Wahrscheinlich Vater des App!
2632), ist in dem Gedicht auf Hadrian angewandt. Annius Trebonius Gallus cos. 108 (Nr. 88) und
Die Stoffe entnahmen diese Dichter meist dem Grossvater der Appia Annia Regilla (Nr. 125), der
Landleben

,
dem Leben der Kinder und kleinen Gemahlin des Sophisten Ti. Claudius Atticus Hero-

Leute, und der Naturbetrachtung
; so gehOren die des, vgl. Dittenberger Herm. XIII 1878, 89. *)

Hexameter des F. fiber die Rosen zu dem an- 50) Appius (Annius?) Gallus, Consul desi-
ziehendsten aus der Poesie jener Zeit; wichtiger gnatus, CIL III Suppl. 7060. Wohl derselbe Gal-
smd fur unsere Kenntnis der Geschichte romischer lus , welcher a. d. VH k. Ian. (zwischen 149
Poesie und Metrik die erhaltenen trochaeischen —153 n. Chr., vgl. Mommsen CIL III Suppl
Septenare (PLM IV 347) mannigfachen Inhalts. p. 1988) mit einem Marcellus Consul war, CLL
Der Dichter betet zu_Bacchus fur seine Wein- 60m p. 883 dipl. 41 = III SuppL p. 1988 dipl
fasser, pfianzt junge Apfel- und Birnbaume, in 63 = V 4092. Wahrscheinlich Sohn des App.
deren Rinde er den Namen der Geliebten ein- Annius Trebonius Gallus cos. 108 (Nr. 88), vgl.
schneidet; besonders interessant ist der Hass Mommsen CLL III SuppL 7060 not 8.
gegen die Graeculi, der sich ahnlich wie in der . 61) [L. Anjnio ([Nojniol) L.

f. Stei(latina)
gleichzeitigen 3. Satire Iuvenals (60ff.) in den GalhVecilioCrispinoManauanioMarcellinoNu-
Versen ausspricht: Sperne mores transmarinos, misio [SJabinoleg.Aug.pr.pr.provineiar. Gala-
mille kabent offucias, Give Romano per orbem
nemo vivit rectius. Quippe malim unum Goto- *) Stammbaum s. auf S. 2269f. nnten.
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tiaePisid. [PJapMaaoniae, sodali Flaviali, pro- auch CDL XI 3730 {L. Annius Largus) und XI

.cos. prov. Sard., leg. legionum I Italicae et [I]I 3743 {iter privat. Anni Largi). Ein T. Annius

Traianae fortis, praef. frumfenti) dandi, eura- L. f. Largus CIL XI 1920. Vielleicht Bruder des

tori viar. Clodiae Cassias Anniae (Jiminiae Vorigen.

Traianae Nome, praetori,. trib. pi., quaestori 59) C. Annius C. f. Lepidus Marcellus, tn-

provinc. Ponti et [B]ithyniae, leg. Asiae, III umvir kapitalis, Sohn einer Quintia P. f. Galla,

vir capital., [trib.] mil. leg. XXI Rapacis, CIL CIL II Suppl. 5522 (Corduba).

LTI Suppl. 6813 (Galatia). 60) M. Annius Libo, Consul ordinanus 128

52) L. Annius L. f. Quir(ina) Italicus Ho- n. Chr. mit Torquatus Asprenas II, Wilmanns
noratus, IIII vir viar. eurandarum, sevir tur- 10 2601 {Annius Libo). CIL VI 2376. XV 830.

mar. equ(itum), qfuaestor) prov. Achaiae, trib. 1433. 1434. Not. d. scavi 1889, 19 (ttberall £»6o).

p(teb.), praetor quiius dixit inte[r] eiv[is] eteivis Vorname Marcus beim Namen des Sohnes CIL

et peregfrinos), cur(ator) viae Labic(anae) et Im- III Suppl. 7060. Annius Libo consul, patruus

t(inae) veterfis), iuridfieus) per Fl(aminiam) et des Kaisers Marcus, Hist. Aug. Marc. 1, 3, vgl.

Umbriam (CIL in 6154), leg(atus) Aug. leg. den Stammbaum bei Nr. 94. Dem Annius Libo

XIII gemdnae) Antoninianae (III 1071f. , um gehort das opus Salarese im J. 134, CIL XV
211—222 n. Chr.), praeffectus) aerarii militaris, 512—514. _

sodalis Hadrianalis (CIL LTI 10711. 6154), con- 61) M. Annius M. f. Gal(ena) Libo Sohn

sul (suffectus vor 224 n. Chr.), cur(ator) Neap. des Vorigen, Senator um das J. 150, CIL 111

et Atell., cur(ator) operfum) pub(lieorum) (CIL 20 Suppl. 7060. Libo patruelis des Kaisers Marcus

III 6154), legatus Aug. pr. pr. prov. MoesfiaeJ von ihm als Legat nach Syrien gesandt und

inf. (im J. 224, CIL III Suppl. 7591=6224, wo plotzlich gestorben, um 165, Hist. Aug. Verus

falschlich Annius Felix fur Annius Italieus ge- 9,2. Seine Witwe wurde von Verus dem
|

Frei-

lesen war), CIL III 6154, wo die Amter in um- gelassenen Agaclytus gegeben, ebd. 9, 3. Vielleicht

gekehrter Folge aufgezahlt werden. Gemahl der Vater des M. Annius Flavius Libo cos. 204 (Nr.

Gavidia Torquata, Vater der Annii Italicus (^ Nr. 45) und des M. Annius Sabinus Libo c. v. (Nr.

53?), Honoratus (Nr. 54) und Italica (Nr. 122), 81), vgl. den Stammbaum bei Nr. 94.

CLL III 1071f 62) L. [Annius] Longus c(lar%ssvm.us) v(vr)

53) L. Annius L. f. Quir(ina) Italicus ... CIL XII 5804 s. u. Nr. 89.
_
[P. v Rohden.]

atus, c(larissimus) v(ir)
,
[XVvir sacris fa]- 30 63) T. Annius Luscus, im J. 582=172 mit

<iiund(is), cos , quaest. k(andidatus), . . . [se- zwei anderen (Senatoren) als Gesandter an Per-

vvr t]urm(arum) [equ.] cend ..., [decern]- seus geschickt, Liv. XLII 25, 1 ;
im J. 585= 169

vir stlitibus iudieandis. . . . [G]rispin[a uxor?], einer der Dreimanner, welchen die VergrSsserung

Bull. com. XIII 1885, 166 nr. 1098. Von dem der Colonie Aquileia ubertragen wurde. Liv.

Vorhergehenden zu unterscheiden , namentlich XLUI 17, 1.

weil dieser Xvir stl. iud., jener IIIMr viar. 64) T. Annius Luscus ,
wahrscheinlich em

<w. war. "Wahrscheinlich Vater und Sohn. Sohn des Vorhergehenden, Consul im J. 601=153

54) Annius Honoratus, Sohn von Nr. 52. mit Q. Fulvius Nobihor {T. Annius T. [f] . . .

CLL LTI 1071f. f- Cap., Fuso Chronogr., Lauseo [lauseo, laustoj

55) O. Annius Laevonicus Maturus cflarissi- 40 f. Idat., Aavaov [lovoxov] Chron. Pasch., T. An-

mus) v(ir), Lancia ni Silloge aquaria 487. nius Cassiod.). T. Annium Luscum hums (vor-

56) L. Annius Largus, Consul suffectus 109 her Q. Nobilior Q. f.) G. Fulv%% eonlegarn non

n Chr mit P. Calvisius Tullus, CIL VI 2016= indisertum dicunt fuisse Cic. Brut. 79. Er ist

XIV 2242 II 11 (fasti fer. Lai). der T. Annius eonsularis, der gegen Ti. Grac-

57) L. Annius Largus, Consul ordinarius 147 chus auftrat, Liv. per. LVIII. Plut. Ti. Gracch. 14.

n. Chr. mit C. Prastina Pacatus Messallinus, CIL T. Annius Luscus in ea quam f quam dixit ad-

IX 1573. 4957. XIV 280. XV 960. Wahrschein- versus Ti. Gracchum ,imperium quod plebes

lich Sohn des Vorigen und Vater des Folgenden. per saturam dederat, id abrogatum est'. Fest. 314.

58) L. Annius Largus, Salius Palatinus, wird ^}fas -\

Plamen im J. 170 n. Chr., CIL VI 1978,3. Vgl. 50 65) Annius Marcus, Statthalter von Thracien

*) (Zu S. 2268, 54.) Der Stammbaum ist etwa folgender:

49. Appius Annius Gallus cos. 64—68 M. Appius Bradua

88. App. Annius Trebonius Gallus cos. 108 csj (Appia Atilia) M. Atilius

Metilius Bradua

; s
cos. 108

SO Armius (Annius) Gallus 32. Ap. Annius Atilius 125. Appia Annia Regilla
'

cos desie ca. 150 Bradua cos. 160 Atilia Caucidia TertuUa
cos. uesig. .*

(

Gem T
.

Claudiua Atticus

M. [A]tilius [A]tti[cus] Herodes cos. 143

Arch. Ztg. 1878 p. 96 nr. 156.

Ti Claudius Appius L. Claudius Vibullius Marcia Claudia 107. Appia Annia Atilia

Atilius Bradua Regillus Regillus Herodes Alcia Aihenais RegiUa Elpinice

Atticus cos. 185 Gavidia Latians Agnpprna Atna Polla

I

[Ti.] Claudius Atticus
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unter Elagabal, Mionnet Suppl. II 520 nr. 1865,
vgl.KalopothakesDeThraciaprovinciaEomana,
Diss. Lips. 1893, 58.

66^) L. Annius Maximus, c( larissimusj v(ir),

Lanciani Silloge aq. 273; salius Palatinus um
191 n. Chr„ CJJL VI 1980. Vgl. L. Anfnjius Maxi-
mus Modesti fil. Quirina eq. P., Eph. ep. VII
481; T. Annius T. f. Quir. Maximus Pompo-
nianus CIL V 5266. [P. v. Eohden.]

tia de vi. Nach dem Gesetz lag die Auslosung
des Geschworenencollegiums den Quaestoren ob,
deren Amtsjahr in jener Zeit am 4. December
ablief. Es waren aber in jenem Jahr die Wah-
len uberhaupt verzogert und es waren noch keine
neuen Quaestoren gewahlt worden, als die alten
abtraten. Infolge dessen wies der Consul Me-
tellus Nepos den Praetor, bei dem die Klage an-
gebracht war, an, die Klage ruhen zu lassen, bis

67) T. Annius Milo aus Lanuvium (Ascon. p. 10 neue Quaestoren gewahlt waren. Die Wahlen
1 R 1 /Js-iv 1 mill* Akn O -.X^_ n~_ rt ~ T"l« «». ^ Hu J J-.A_.1*1_ P 1 1 i •* nA27, 15), der leibliche Sohn eines Papius und

einer Annia, wurde von T. Annius (die Hss. falsch

C. Annius), seinem mutterlichen Grossvater, adop-
tiert, Ascon. p. 47. Er war Volkstribun im J.

697= 57 (Cic. ad Q. fr. I 4, 3; p. red. in sen.

19. 30; p. red. ad Q. 15. Appian b. c. II 16.

Dio XXXIX 6). In Rom tobte damals der Streit
liber Ciceros Zuriickberufung: Pompeius, der sich

selbst von P. Clodius missachtet und bedrangt

der Aedilen fanden aber vorher und zwar am 22.
Januar 698=56 statt, und Clodius wurde zum
eurulischen Aedilen gewahlt. Damit war far die
Dauer der Amtszeit Clodius gerichtliche Verfol-
gung abgeschnitten. Dies ist der Sachverhalt
nach Dio XXXIX 7; Cicero p. Sest. 89 stellt da-
gegen das Einschreiten des Consuls und Praetors
als unerhOrt dar: ecce tibi consul, praetor, tri-

bunus pi. nova novi generis edicta proponwnt:
Bah, hatte bereits im vorhergehenden Jahre seine 20 ,ne rem adsit '. Thatsachlich erfahren wir
Zustimmung zu Ciceros Bfickkehr gegeben ; doch —v — 'v -* n ^ Tx •

waren die von seinen Freunden unternommenen
Versuche, die Aufhebung des Achtbeschlusses zu
erwirken, damals noch erfolglos geblieben. Von
den Magistraten des J. 57 waren die meisten,
an ihrer Spitze der eine Consul P. Cornelius
Lentulus Spinther, der Eiickberufung Ciceros gun-
stig gesonnen (Cic. p. Mil. 39); der andere, Q.
Caecilius Metellus Nepos, war zwar mit Cicero . , _ _,. „„_
personlich verfeindet, trat aber seinen Anhangern 30 cia impedi'sset, eum contra rem p. esse facturum

noch aus Cicero ad Q. fr. II 1 , (lass in einer
Senatssitzung in der zweiten Halite des Decem-
ber (sub dies festos § 1 = Saturnalia), als die
neuen Tribunen ihr Amt bereits angetreten hatten,
einer von ihnen, Racilius, de iudiciis referre coe-
pit. Is, cum graviter de Clodianis incendiis—
— questus esset, sententiam dixit, ut ipse iudi-
ces per praetorcm urbanum sortiretur, iudicum
sortitione facta comitia haberentur; qui iudi-

nicht offen entgegen. Unter den Tribunen des
Jahres gehorten zu diesen neben anderen vor-

nehmlich P. Sestius und Milo (Cic. ad Q. fr. I

4, 3). Die ersten Verhandlungen fiber die Sache
im Senat, welche sogleich am 1. Januar began-
nen, verliefen in Polge tribunicischer Einsprache
ergebnislos (Cic. p. Sest. 72—74). Ebenso wurde
ein Versuch des Tribunen Q. Fabricius, die Sache
am 25. Januar vor das Volk zu bringen, gewalt-

Doch ging der Senat auseinander, ohne uberhaupt
einen Beschluss gefasst zu haben (ebd. § 3). So-
gleich nach dem Amtsantritt klagte P. Clodius als

curulischer Aedil Milo de vi vor dem Volke an (also

im magistratischen , nicht im Quaestionen-Pro-
cess), Cic. p. Sest. 95; p. Mil. 40; in Vat. 40.
Ascon. p. 43, 9. Dio XXXIX 18. Der erste Ter-
min am 2. Februar 698=56 verlief ruhig. Am
zweiten, am 7. Februar (denn a. d. VII Id. Febr.

sam von Clodius vereitelt (ebd. 76—77). Clo-40hat der Med. Cic. ad Q. fr. II 3,2, vgl. Baiter
dius gebrauchte dazu eine Gladiatorenbande,
welche sein Bruder Appius Claudius, damals Prae-
tor, zu Leichenspielen gedungen hatte ; sie bildete
fortan die Truppe, mit der er in den Strassen
der Hauptstadt seine Schlachten schlug, Dio
XXXIX 7 (vgl. apparatum patricium et prae-
torium Cic. p. Sest. 77). Bald darauf wurde der
Tribun Sestius, als er dem Consul Nepos entge-
gentrat , .

: von den Clodianern fast totgeschlagen

zu der Stelle), erschienen Clodius und Milo mit
ihren Banden; Pompeius sprach fur Milo und
wurde darauf von Clodius auf das heftigste an-
gegriffen; der Tag endete mit einer allgemeinen
Priigelei, durch welche Clodius zur Flucht ge-
zwungen wurde. Er setzte den dritten Termin
auf den 17. Februar an (Cic. ad Q. fr. II 3),
der Schlusstermin zur Verhandlung vor dem Volk
war auf den 7. Mai angesetzt (Cic. ad Q. fr. II

(Cic. p. Sest. 79ff.). So sahen sich Clodius Geg-50 5, 4; es ist unmoglich, diese Angabe, wie seit
ner zu ihrer Verteidigung gezwungen, sich der
gleichen Waffen zu bedienen ; Milo warb gleich-

falls Gladiatorenbanden , mit denen er Clodius
weitere Versuche, die Eiickberufung Ciceros zu
verhindern, siegreich zurtickschlug. Dio XXXIX
7. Appian. b. c. II 16. Cic. p. red. in sen. 19.

30; p. red. ad Q. 15; p. Sest. 86ff. Ascon. p. 26.

Die Strassenkampfe zwischen Milo und Clo-
dius und beider Banden dauerten auch nach

Drumann II 326, 33 oft geschehen ist, auf einen
anderen unbekannten Process zu beziehen ; es ist

vielmehr dieser vierte Terrain der ganz regelmas-
sige Abschluss des magistratischen Processes), doch
scheint thatsachlich jene Schlussverhandlung nicht
stattgefunden zu haben. Vielleicht liess Clodius
die Sache fallen, weil es ihm uberhaupt nicht
auf eine ernsthafte Anklage angekommen war
(Dio a. a. O.). Milo rachte sich an Clodius An-

Ciceros Euckkehr (September 57) unverandert 60 hangern. so an dem Volkstribunen L. Cato. Dieser
fort (Cic. ad Att. IV 3; p. Sest. 88). Milo ^~ -''-- ----- ™ ' " "
versuchte seinen Feind, der sich fur das folgende
Jahr am die Aedilitat bewarb , durch einen Pro-
cess zu vcrnichten (wie er nach Cic. p. MiL 40,
vgl. ad Att. IV 3, 2, schon fruher eine Anklage,
fiber die Naheres nicht bekannt ist, gegen Clo-
dius erhoben hatte) und erhob anfangs December
gegen Clodius die Anklage nach der Lex Plau-

hatte eine Gladiatorenbande gekauft. Als er sie-

nicht mehr unterhalten konnte, kaufte Milo sie

heimlich, und der mit ihm verbiindete Tribun
Eacilius tabulam proseripsit se familiam Cato-
nianam tenditurum ; in earn tabulam magni
risus consequebantur Cic. ad Q. fr. II 4, 5. In
derselben Zeit (Marz 56) klagte Milo den Sex.
Clodius wegen Gewaltthatigkeiten an ; doch wurde
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dieser freigesprochen, weil die Geschworenen durch

die Freisprechung ihrer Misstimmung gegen Pom-
peius, den Beschiitzer Milos, Ausdruck geben

wollten (Cic. ad Q. fr. LT 4, 6; p. Cael. 78). Dass

Milo im J. 699 = 55 wiederum angeklagt gewesen

und von Cicero verteidigt worden sei, lasst sich

aus Cic. ad Att. IV 12 inde domum cenatus, ut

sim mane praesto Miloni nicht mit Sicherheit

folgern. Diese Worte konnen auf jeden beliebi-

gen Freundschaftsdienst bezogen werden.

Im November des J. 700=54 bereitete Milo

glanzende Spiele vor; ludos adparat magnificen-

tissimos stulte bis terque, non postulatus,

vel quia munus magnificum dederat, vel quia

facultates non erant [vel quia magister] vel

quia potuerat magistrum se non aedilem pu-

tare, Cic, ad Q. fr. Ill 8, 6, vgl. 9, 2. Die letzten

Worte sind undeutlich, aber in keinem Falle darf

daraus gefolgert werden, dass Milo die Aedilitat

bekleidet hat. Denn er hatte dies friihestens

im J. 55 konnen; dann hatte er friihestens im
J. 53 Praetor sein und sich friihestens um das

Consalat des J. 50 bewerben konnen. Denn in

jener Epoche musste gesetzlich zwischen Aedilitat

und Praetur ein amtsfreies Jahr, zwischen Prae-

tur und Consulat zwei amtsfreie Jahre liegen. Da
er sich aber um das Consulat des J. 52 bewor-

ben hat , so muss er im J. 55 Praetor gewesen

sein. Jene Spiele, deren Cicero gedenkt, gab

Milo also als Privatmann, nicht als Magistrat,

vielleicht als Leichenspiele. Er soil bei seinen

Spielen tria patrimonia verschwendet haben (Cic.

p. Mil. 95. Ascon. p. 27,7. 47, 11; vgl. Cic ad

fam. II 6, 3). Im Sommer des J. 54 bat er

im Process des M. Aemilius Scaurus (Aemilius Nr.

141) fiir den Angeklagten (Ascon. p. 25, 11).

Er bewarb sich im J. 701 =53 um das Con-

sulat mit P. Plautius Hypsaeus und Q. Metellus

Scipio, wahrend gleichzeitig Clodius sich um die

Praetur bewarb. Ascon. p. 26. Clodius arbeitete

nach Kraften gegen seine Wahl. Auch Pompeius,

der ihn anfangs begiinstigt hatte (Appian b. c.

II 16), trat fur seine Mitbewerber (Ascon. p. 31, 6)

ein. Cicero wagte aus Furcht vor Pompeius zwar

nicht Offentlich fiir Milo zu wirken, suchte aber

im Geheimen seine Wahl zu befordern (vgl. ad

fam. II 6). Als die Consuln Domitius Calvinus

und Valerius Messalla die Wahlcomitien abhalten

wollten, wurden sie durch Clodius Banden ge-

waltsam daran verhindert. Als der Senat infolge

dessen zusammentrat, richtete Clodius heftige An-

griffe gegen Milo de acre alieno, de vi, de am-
bitu (SchoL Bob. p. 343. 345); auf diese ant-

wortete Cicero mit der interrogatio de aere ali-

eno Milonis (vgl. Baiter-Kayser XI p. 31).

Unter der Begunstigung des Pompeius gelang es

Milos Gegnem, die Abhaltung der Wahlen der-

art zu hintertreiben, dass im Januar des J. 52

weder Consuln noch Praetoren vorhanden waren

(Ascon. p. 27, 2). Am 20. Januar machte sich

Milo mit zahlreichem Gefolge auf den Weg nach

seiner Heimatstadt Lanuvium, wo er damals Dic-

tator war, ad flaminem prodendum (Ascon. p.

27, 16. Cic. p. MiL 27. 46). Nahe bei Bovillae

auf der appischen Strasse traf Milo mit Clodius

zusammen, welcher von Aricia nach Rom zurttck-

kehrte. Beide waren von Bewaffneten begleitet.

Milo und Clodius waren ruhig an einander vor-

Pauly-Wissowa

ubergezogen, als die Sklaven Milos, welche seinen

Zug schlossen, mit den Clodianern Handel be-

gannen. Clodius sah sich drohend um und wurde
von Birria, einem Gladiator Milos, an der Schul-

ter verwundet; die Seinigen trugen ihn in eine

nahe gelegene Schenke. Milo ut cognovit vulne-

ratum Olodium, cum sibi perieulosius Mud eti-

am vivo eo futurum intellegeret , occiso autem
magnum solacium esset habiturus, etiamsi sub-

Id eunda esset poena, exturbari taberna iussit,

Ascon. p. 28. Clodius wurde also herausgeschleppt

und getbtet. Dies war der Hergang nach Asconius

glaubwurdiger Darstellung (vgl. Plut. Cic. 35.

Appian. b. c. II 21. Dio XL 48. Liv. per. 107),

wahrend Cicero p. Mil. 27ff. Milo als den An-
gegriffenen hinzustellen sucht. Clodius Leich-

nam wurde am Abend nach Eom gebracht und
am folgenden Tage auf dem Forum ausgestellt,

wo die Tribunen Plancus und Q. Pompeius, Mi-

20 los Gegner, aufreizende Reden an das Volk hiel-

ten. Unter Anfiihrung des Schreibers Sex. Clo-

dius trug die Menge die Leiche in die Curie und
steckte diese als Scheiterhaufen fiir den gefalle-

nen Volkshelden in Brand; auch andere Gebaude
in der Nahe wurden dabei ein Raub der Flam-
men. Diese Brandlegung erregte in Eom allge-

meine Entrlistung gegen die Clodianer. Im Ver-

trauen auf sie kehrte Milo noch in derselben

Nacht nach Eom zuruck. Er setzte seine Be-

30 werbung um das Consulat fort, auch durch Geld-

verteilungen an die Tribus. Einige Tage spater

gab ihm der Tribun M. Caelius eine Contio, in

welcher Milo seine That als Notwehr entschul-

digte (Ascon. p. 29). Die iibrigen Tribunen aber

erschienen mit bewaffneten Haufen auf dem Markt-

platz, Caelius und Milo mussten in Sklavenklei-

dung sich fliichten, und die Banden der Clodia-

ner feierten das Andenken ihres heimgegangenen
Helden wurdig dadurch, dass sie Raub und Mord-

40 thaten ohne Ansehen der Person veriibten (Appian.

b. c. II 22. Dio XL 49).

Der Senat hatte sogleich nach Clodius Er-

mordung M. Lepidus zum Interrex bestellt (Dio

a. a. O. ; vgl. Ascon. p. 29, 6. 37, 25). Ihm folgten

andere Interreges, da bei der allgemeinen Ver-

wirrung die Abhaltung der Consularcomitien

nicht mOglich erschien. Um der vollkommenen
Anarchie zu steuern, beschloss der Senat ut vn-

terrex et tribuni plebis et Cn. Pompeius, qui

50 pro cos. ad urbem erat, viderent ne quid de-

trimenti res publico, caperet, dileetus autem
Pompeius tota Italia haberet (Ascon. p. 29. 46).

Pompeius warb schnell eine Truppenmacht und
stellte die Euhe in der Stadt wieder her. Bei

ihm brachten Verwandte und Freunde des Clo-

dius die ersten Antrage ein, welche die gericht-

liche Verfolgung Milos einleiten sollten; Milos

Anhanger durchkreuzten sie mit Gegenantragen.

Milo soil ausserdem sich Pompeius Gunst dadurch

60 zu gewinnen gesucht haben , dass er erklarte,

wenn Pompeius es wunsche, die Bewerbung um
das Consulat aufgeben zu wollen. Pompeius aber

habe kuhl jede Einwirkung abgewiesen (Ascon.

p. 29, 27-31, 12).

Die heillose Verwirrung der politischen Ver-

haltnisse fuhrte Pompeius zum lange erstrebten

Ziel: er wurde VKal. Mart, mense intercalario

zum alleinigen Consul erwahlt, Er brachte da-

72
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rauf nach Senatsbeschluss zwei Gesetze ein : al- Obwohl Caesar Milos Verurteilung gemiss-
teram de vi, qua nominatim caedem in Appia billigt hatte (Cic. ad Att. IX 14, 2), gewahrte
via factum, et incendium curiae compre- er ihm doch nicht, wie anderen Verbannten, schon
kendit, alteram de ambitu, poena graviore et im J. 705 = 49, die Erlaubnis zur Riickkehr
forma iudiciorum breviore, Ascon. p. 31. Die (Veil. 1168,2. Appian. b. c. II 48. Dio XLI 36.
Gesetze enthielten eine Reihe von scharfen Aus- XLII 24). Als im J. 706 = 48 M. Caelius, da-
nahmebestimmungen iiber das Processverfahren mals Praetor, gegen Caesar aufgetreten und vom
zu Dngunsten der Angeklagten (Ascon. a. a. 0. Senat seines Arates entsetzt war, rief er Milo
Dio XL 52). Die Milo feindlichen Tribunen als Verbiindeten nach ItaKen atque eum in Thu-
reizten das Volk durch mannigfache Beschuldi- 10 rinum ad sollicitandos pastores praemisit, Caes.
gungen gegen Milo auf; Pompeius gab vor.Milo b. c. ni 21. Milo gab vor, in Pompeius Auf-
bedrohe sein Leben und sprach diese (sicher er- trag zu handeln. und wandte sich ohne Erfolg
fundene) Besorgnis im Senat Offentlich aus. an die uraliegenden Municipien. Bei der Belage-
So wurden Pompeius Antrage zum Gesetz erho- rung von Cosa in agro Tkurino wurde er durch
ben (Ascon. p. 32. 45. Dio a. a. 0.). Gleich einen Steinwurf getotet; Caelius fiel in Thurii
darauf wurde gegen Milo nach dem neuen Gesetz (ebd. Ill 22). Von diesem Bericht Caesars weicht
die Anklage erhoben von den beiden Appii der Dios (XLII 24—25) in den Einzelheiten er-
Claudii, den Sohnen des C. Claudius, des Bru- heblich ab, als Todesort Milos giebt er Apulien
ders des Clodius (Ascon. p. 30, 1) : itemque de an ; nach Veil. It 68, 3 fiel Milo Compsam in
ambitu ab isdem, Appiis et praeterea a C. Ce- 20 Hirpinis oppugnans, nach Plinius n. h. II 147
tkego (Ceteio die Hss.) et L. Cornifieio, de so- beim castellum Compsanum (eapsanum und ca-
dalieiis a P. Fulvio Nerato, Ascon. p. 34 (nach risanum die Hss.) ; ungenau Hieronymus a. Abr.
der richtigen Lesung Halms vor seiner Ausgabe 1969 M. Caelius praetor et T. Annius Milo
der Miloniana S. 8 , falsch die Herausgeber des exul oppressi res novas in Thyriano Bruttioque
Asconius, welche nach praeterea einschieben de agro simul molientes, falsch Orosius VI 15 eum
vi und G. Ceteio gewaltsam in Q. Patuleio an- ambo — — Capuam oppugnare molirentur,
dern). Zuerst kam die Verhandlung nach dem oeeisi sunt, ohne nahere Angaben Liv. per. 111.
pompeischen Gesetz de vi; sie leitete L. Domi- Dass Milo bei Compsa gefallen ist, kann nicht
tius Ahenobarbus als quaestor, wozu er aus der bezweifelt werden; die allgemeine Angabe Dios
Zahl der Consulares, wie das Gesetz vorschrieb, 30 „in Apulien" ist bei der geographischen Lage
durch das Volk gewahlt war (Ascon. p. 33. Cic. Compsas sehr erklarlich , und bei Caesar 22, 2
p. Mil. 22). Die Verhandlung dauerte flinf Tage vermuten die Erklarer mit Becht eine Textver-
vom 4.-8. April (vgl. Halm a. a. 0. S. 11 zu derbnis fiir das ursprungliche Compsam in agro
Ascon. p. 35, 27); am letzten Tage fanden die Hirpino, zu welcher in Thurinum c. 21,4 den
Plaidoyers statt. Die Anklage vertraten ausser Anlass gab (auch Veil. II 16, 3 wird von der
dem alteren Appius Claudius M. Antonius und Uberlieferung Cosam statt des richtigen Com-
P. Valerius Nepos ; als einziger Verteidiger fun- psam gegeben).
gierte Cicero, durch das Gesetz auf drei Stunden Milo vermahlte sich Ende November des J.
beschrankt. Die Rede, welche Cicero hielt, war 699 = 55 (Cic. ad Att. IV 13, 1) mit Fausta, der
aufgezeichnet und zu Asconius Zeit vorhanden

;

40 Tochter des Dictators L. Sulla; sie war vorher
die uns erhaltene wurde spater von Cicero aus- mit C. Memmius verheiratet gewesen, der sich von
gearbeitet (Ascon. p. 36. Dio XL 54), wie auch ihr getrennt hatte (Ascon. p. 25,11. 27,25; vgl
M. Brutus eine nicht gehaltene Rede fiir Milo Cic. ad Att. V 8, 2). Varro hatte nach Gell. XVII
vereffentlichte (Ascon. p. 36,11). Nach den Plai- 18 berichtet, Milo habe C. Sallustius, den Ge-
doyers erfolgte die reiectio iudieum, es waren 81 schichtschreiber, beim Ehebruch ertappt und mit
(=3x27) iudices vorhanden, jede Partei verwarf Biemen gezuchtigt. Ahnliches melden die Scholien
je 5 aus jeder der 3 Abteilungen der Senatoren, zu Horat. sat. I 2, 48 in falscher Auslegung des
Bitter, tribuni aerarii. Von den verbleibenden Dichters unter Berufung auf Asconius. Da Sal-
51 Geschworenen, die zur Abstimmung schritten, lust von den Pompeianern viel geschmaht wurde,
verurteilten 38, wahrend 13 freisprachen. Am 50 ist die Nachricht trotz Faustas zahlreichen Lieb-
nachsten Tage wurde Milo abwesend wegen am- schaften zweifelhaft. [Klebs.]
bitus, bald darauf de sodalieiis, endlich noch de 68) Ci(audius) Anfhius) N[at?]alianus', le-
vi verurteilt und begab sich nach Massilia ins gatus Augg. (des Marcus und Verus 161—169 n.
Exil. Ascon. p. 48. Liv. per. 107. Veil. II 47. 4. Chr.) pro pr. (von Moesien) . Arch.-epier. Mitt.
Plut. Cic. 35. Appian. b. c. LT 24. Dio XL 54. XV 1892, 211 nr. 86.

Milo hatte zur Bestreitung der Kosten seiner 69) C. Annius Percennianus , Frater Arvalis
Spiele, der Unterhaltung seiner Gladiatoren, der 231 n. Chr., CIL VI 2108, 6. 10.
Bestechungen sehr grosse Schulden gemacht (Plin. 70) Annius Plocamus maris rubri vectigal
n. h. XXXVI 104. Cic. ad Q. fr. Ill 9, 2. Schol. a fiseo redemerat Claudii prineipatu Plin. n. h
Bob. p. 341). Seine Guter wurden daher nach 60 VI 84 (= Solin. 53. 8). Wohl derselbe auf einer
der Verurteilung zu einem sehr geringen Preise tegula des 1. Jhdts. CIL XV 798: [An]ni Plo-
losgeschlagen (Ascon. p. 48, 15). Cicero kaufte eami, und auf einer WasserrOhre Lanciani Sil-
emen Teil durch seinen Freigelassenen Philoti- loge aquaria 573: [M.?] Anni Plocami.
mus, fiber dessen betriigerisches Verfahren sich 71) Annius Pollio, wahrscheinlich Enkel des
Milo bei Cicero beschwerte ; dieser befurchtete davon Folgenden, in die pisonianische VerschwOrung ver-
Gefahren fiir seinen Buf und befriedigte Milo (Cic. wickelt (Tac. ann. XV 56) und in die Verbannung
ad Att. V 8. VI 4, 3. 5, 1—2. Caelius ad fam. geschickt (Tac. ann. XV 71); Gemahl der Servilia,
VIII 3,2). einer Tochter des BareaSoranus (Tac. ann. XVI 30).
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72) (C. ?) Annius Pollio, wahrscheinlich Sohn eurasti probe Cic. ad Att. V 1, 2, auch aus dem

des Folgenden, Consul suffectus Anfang Septem- Zusammenhang ergiebt sich nichts Naheres.

ber (eines unbestimmten Jahres unter Tiberius) [Klebs.]

mit (C. Rubellius C. f.) Blandus, CIL VI 14221 83) P. Annius P. f. Senieio, Xvir e[x s. c.

(Pollio). Als Consular im J. 32 maiestatis an- pro IUIviro?], CIL XI 3121 (Falerii). Mit seiner

geklagt (Tac. ann. VI 9). Wohl mit einer Schwester Familie kann Annianus poeta Faliseus (s. An-

des M. Vinicius cos. 30 vermahlt ; denn sein Sohn nianus Nr. 1) verwandt sein; vgl. Bormann
hiess (L. Annius) Vinicianus (Tac. a. 0. ; vgl. z. d. St.

auch CIL VI 7401)*). 84) Annius Severus, Landsmann und Freund

73) C. Annius C. f. Pollio CIL VI 2, 7395; 10 des jtingeren Plinius (ep. Ill 6. V 1).

vielleicht identisch mit Annius Illvir monetalis 85) Annius Severus , Gordians I. Schwieger-

unter Augustus (oben Nr. 5). vater, Hist. Aug. Gord. 6, 4.

74) Ann(ius) [Pu]blicius Honoratus, cflaris- 86) Annius Subatianus Aquila
,

praefeetus

simus) v(ir). Inschrift einer WasserrOhre, Lan- Aegypti urn 201—203 n. Chr., Papyrus in CIL

ciani Sill, aquaria 506. 507. in Suppl. 6630 {"Avv[i]o(s) Sovfiamavog 'Axilas).

75) L. Annius Bavus, salius Palatinus ex- CIL III 75 (Subatianus Aquila). Euseb. hist.

auguratus im J. 170 n. Chr., CIL VI 1978. eccl. VI 3 (Aquila).

Wohl identisch mit . . . L. f. Arnfmsi) Bavus 87) Annius Tiberianus s. Tibenanus.

[cos. prjaet, quaestor [candijdatus imp. Caes. 88) Appius Annius Trebonius Gallus, Consul

[M. Aujreli Cfommodi Ant]oniniAug. pii [fel]i- 20 ordinarius 108 n. Chr. mit M. Atilius Metilius

eis, pontifex, [sal]ius Palatinus , tri[um]vir Bradua, CIL VI 680 (hier die vollstandigenNamen)

monetalis [a. a. a.] f. f., CIL VI 1339. Viel- Henzen 7165 (Appius Annius Oallus). CIL II

leicht auch identisch mit Anneius Raus, patro- 179 (Ann. Gall.). Wahrscheinlich Sohn des App.

nus saeerd. dom. Aug. urn 180—184 , CIL VI Annius Gallus Cos. urn 64—68 (Nr. 49) und Vater

2010, 1, 23 (s. Annaeus Nr. 14). Verwandt des App. (Annius) Gallus Cos. desig. ran 150

mit C. Oaerellius Fufidius Annius Bavus C. fii. (Nr. 50) , sowie des App. Annius Atilius Bradua

OufCentina) Pollittianus , c. v. unter Elagabal, Cos. 160 (Nr. 32). Wenn letzteres der Fall, so

CIL VI 1365. war er auch Vater der Appia Annia Begilla (Nr.

76) Annius Bufinus, v(ir) efyregius) ,
pro- 125), der Gemahlin des Sophisten Ti. Claudius

curator et praefeetus Alpium maritimarum, CIL 30 Atticus Herodes, und wird dann in drei Inschriften

XII 78 (unter Diocletian?). genannt: a) CIA III 1333b ('Amtiov fAwiJov..),

77) [Anjnius Bu[fin]us, e(larissimus) v(ir), §) 'E<p. a8X . 1885, 151 nr. 28 (Eleusis: 'Aiailov),

CIL VIII 51 (Thysdri). Ein L. Annius Bufinus y) Archaeol. Ztg. 1878, 96 nr. 153 (Olympia,

in der Tab. alim. Veleiat., CIL XI 1147, 17. 25. Name fehlt); er war Quaestor, Praetor (y), Con-

[P. v. Eohden.] sul (vgl. o.) und Pontifex
(fi

und y). Wahrschein-

78) T. Annius Bufus, Consul des J. 626 = 128 lich Schwager seines Collegen im Consulat ,
vgl.

mit Cn. Octavius; T. Annius Cassiod. ; Bufus den Stammbaum unter Nr. 49.

Chronogr. f. Idat. chron. Pasch. [Klebs.] 89) L. Annius Tullus c(larissimus) p(uerj,

79) Annius Rufus, Procurator von Iudaea um Sohn des L. [Annius] Tereftina] Longus c(la-

das J. 14 n. Chr., Joseph, ant. Iud. XVIII 32. 40 rissimus) v(ir) und der Vibia Se[rena?] cfla-

Ein Annius Bufus, praepositus ab imp. Traiano rissima) f(emina) , ein Jahr alt gestorben, CIL

operi ma[r]morum monti Claudiano (105—117 XII 5804 (Arelate).

n. Chr.), CIL III 25 (Theben in Agypten). 90) Annius Verus, proavus paternus des

80) L. Annius L. fil. Ouf(entina) Bufus, Kaisers Marcus, ex Suecubitano municipio ex

efgregius) v(ir), patronus von Canusium, CIL IX Spania foetus senator, vir praetorius, Hist. Aug.

339. 340. L. Annius Bufus unter den praetex- Marc. 1, 4.

tati im Album von Canusium 223 n. Chr., CIL 91) Annius Verus, Vater des Kaisers Marcus,

IX 338. Hist. Aug. Marc. 1,1. Marcus els lavxov I 2. 17.

81) M. Annius Sabinus lAbo, eflarissimus) Gemahl der Domitia P. f. Lucilla (Domitia Cal-

t>(ir), curator Lavinatium, setzt dem divus An- 50 villa Hist. Aug. Marc. 1, 3), Ziegelstempel CLL

toninus Aug. eine Inschrift, CIL XIV 2070 (La- XV 131. 617—619. 1025f. 1068ff.; vgl. Marcus

vinium). Vielleicht ein Sohn des M. Annius M. dg eavzov Vm 25. Hist. Aug. Marc. 6, 9 ;
Did.

f. GaL Libo (Nr. 61) und Bruder des M. Annius Iul. 1,3. In praetura decessit (Hist. Aug. Marc.

Flavins Libo cos. 204 (Nr. 45); vgl. den Stamm- 1, 1), nach dem J. 128/129, wo Marcus zum

baum bei Nr. 94. [P. v. Rohden.] Salier erhoben wurde (Hist. Aug. Marc. 4, 2; vgl.

82) Annius Saturninus. De Annio Saturnine Dionys. II 71 und Marquardt St.-V. HI* 428),

Stammbaum

:

73. C. Annius C. f. Pollio P. Vinicius cos. 2 n. Chr.

72. (C?) Annius Pollio <*> (Vinicia) M. Vinicius cos. 30

Barea Soranus

cos. 52 f 66

Servilia

t 66

99. L. Annius Vinicianus

t 42

Cn. Domitius Corbulo

cos. 39

«ss 71. Annius Pollio 98. Annius Vinicianus cv (Domitia)

cos. um 66 n. Chr.
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und vor dem J. 135/136 , wo Marcus die toga in echte und unechte : a) Echt sind : 1) Die Briefe
vtrths erhielt (ffist. Aug. Marc. 4, 5; vgl. 1, 10). an seinen Lehrer M. Cornelius Fronto, zuletzt

92) L. Annius Verus wird bei "Vict. epit. 16, 5 herausgegeben von S. A. Naber, Leipzig 1867
falschhch der Kaiser L. Aurelius Verus (161—169 (im folgenden nach der Seitenzahl dieser Ausgabe
n. Chr.) genannt; s. L. Ceionius Commodus. citdert), vgl. Mommsen Chronologie der Briefe

93) M. Annius Verus, Grossvater des Kaisers Prontos, Herm. VIII 1874, 198—216. Von den
Marcus (vgl. Marc, tie iavxw I 1. 17), adscitus fiinf Buchern epistularum ad M. Caesarem et
in patrtetos a Vespasiano et Tito censoribus invicem (p. 3—37. 40—93) ist das erste Buch
(J. 72—74), Hist. Aug. Marc. 1, 2. Consul suf- (I 1—7) vor dem 1. Juli 143 geschrieben (vgl
fectus nut L. Neratius Priscus unter Domitian, 10 p. 23); das zweite (I 8. II 1—15) unter Prontos
Digest. XLVIII 8, 6, nach Borghesi V 350ff. Consulat, Juli-August 143 (II 16. 17 sind an den
im J. 83. Prater Arvalis im J. 105 und spater, Kaiser, nicht an den Caesar gerichtet) ; das dritte
Acta Arval. CIL VI 2075 n 44 (bier der Vor- zwischen 143 und 145; das vierte 145—146 da
name) VI 2082 = Eph. ep. VIII p. 330 nr. 14. Marcus (p. 72) eine Tochter hat und sich 25iah-
Consuin ordinanus im J. 121 mit Augur, Hist. rig nennt (p. 75); das funfte in der spateren
Aug. Marc. 1,5. CIL XV 344. Praefectus urbi (um Caesarzeit des Marcus (146—161). Von den ur-
121—126), Hist. Aug. Marc. 1, 2. Dio LXIX 21, 1 sprfinglich fiinf Biichern (Charisius, citiert von
(wo statt xdiaszvaavzog zu lesen nofoaexvoarxog). Naber 262) epistularum ad Antoninum impe-
CLL IX 1617. VI 1340 (hier der Name zu ergan- ratorem et invicem sind uns erhalten: das erste
zen). Consuim ordinarius im J. 126 mit C Eggius 20 Buch (p. 94—104), geschrieben 161—162- der
Ambibulus, CIL III 41. VI 970. 2082. 2405. 4228. Schluss des zweiten Buches (p. 37—39) und Eeste
8747. XV 39. 105. 108f. 234. 277. 506. 554. 936. aus dem zweiten und spateren Buchern (p. 104
1228 1256. 1343. Hist. Aug. Pert. 15, 6 ; consul —112), geschrieben um 162—166. EinzeMe Briefe
ter oder tertium CIL VI 1340. 9797. Dio LXIX des Marcus finden sich ausserdem in den Special-
21, 1. Hist. Aug. Marc. 1, 2 (wo statt iterum correspondenzen iiber den igcoxixog (p. 252—254,
consul zu schreiben ter consul). Gemahl der aus dem J. 143?), de feriis Alsiensibus (p. 223
Eupiha Faustina (Hist. Aug. Marc. 1, 4); Vater —231) und de nepote amisso (p. 231f ) 2) Em
des Annius Verus (Nr. 91), des M. Annius Libo inschriftlich erhaltener Brief an Smyrna vom 28
(Nr. 60) und der Annia Galeria Faustina (Nr. 120), Marz 147, CIG II 3176. 3) Bruchstucke von
der Gemahlm des Kaisers Pius (Hist. Aug. Pius 30 Briefen an den Sen at (Dio LXXI 30 1—2 und
1,6). Nach dem Tode seines Sohnes Annius Verus Bd. V p. 206f. Dind.) und an Ti. Claudius At-
(um 130) adoptierte und erzog er in seinem Hause ticus Herodes (Philostr. vit. soph. H 1, 12 p 70
neben dem Lateran seinen Enkel , den spateren Kayser), beide vom J. 176. Im allgemeinen vgl
Kaiser Marcus, Hist. Aug. Marc. 1, 7. 10. Es Dio LXXI 36, 2 und Philostrat. Sidhfa I p. 258
^°ren ihm j™ figliwe Salaremes im J. 123 Kayser. /?) Unecht sind : 1) Die in den Scriptores

«j ml ''
dl8 fyhnae Quintianae J. 123 historiae Augustae sich findenden Briefe an Verus

—134 (CILXV453ff.), die figlinae Germ(anicae?) (Avid. Cass. 2), an Faustina (Avid. Cass. 9, 7—12™ ;,J,i
5 I „ ?V 245f-)' Ausserdem vgl. CIL 11, 3—8), an den Senat (Avid. Cass. 12, 2—10),XV 799ff. X 8043, 26. VI 16906, wo zum Teil an Cornelius Balbus (Pesc. Nig. 4 1-3) an

auch ein anderer M. Annius Verus gemeint sein 40 praefecti (Avid. Cass. 5, 5—12; Clod Alb' 10
kann. Er scheint nicht vor dem J. 138 gestorben 6—8. 10, 10—12). Vgl. hieriiber C. Czwalina
zu sein, Hist. Aug. Pius 4, 2. Ein anderer, De epistularum actorumque, quae a scriptoribus
uns unbekannter [Anniu ?]s M. f. Gal. Verus hist. Aug. proferuntur, fide atque auctoritate, Bonn,
muss der um das J. 150 genannte Senator sein, 1870. Riibel De fontibus quattuor priorum hist,

H J° .' TgL not
'
2 - Au£- scriptorum, 1872. E. KlebsEh.Mus. XLIII

94) M. Annius Verus, als Kind (M. Annius?) 1888, 328—346. 2) Der Brief iiber die Schonung
Catilius Severus, als Caesar M. Aelius Aurelius der Christen, angeblich vom J. 161, Iustin. apol
Verus Caesar, als Augustus Imp. Caes. M. I a. E. Euseb. hist. eccl. IV 13; vgl. chron. a.
Aurelius Antoninus Aug., rSmischer Kaiser Abr. 2189 u. a. 3) Der Brief an den Senat fiber
vom 7 Marz 161 bis 17. Marz 180 n. Chr. 50 die angebliche Errettung seines Heeres durch das

I. Quellen. a) Die angebliche eigene Lebens- Gebet der Christen im J. 174, Iustin. apol. II a.
beschreibung des Marcus (xov l&iov filov aywyi) E. Hanel Corpus legum p. 121; vgl. Tertullian.
iv Pifoiots if, Suid. s. M&qxos) ist nichts anderes apologet. 5. Euseb. hist. eccl. V 5. Xiphilin. bei
als die erhaltene Schrift tig eavxor in 12.Buchern Dio LXXI 9, 6 u. a.

(s u.). Das erste Buch gieht einen Uberblick c) Von den Eeden des Marcus sind nur wenige
uber seine Jugendentwicklung und fiber das, was Bruchstucke erhalten : Pragm. Vatic. 195 (vom
er seinen Verwandten und Lehrem zu verdanken 6. Jan. 168). CIL II Suppl. 6278, 28ff. Fronto
habe. Die ubrigen Bficher enthalten Aphorismen, p. 98f. (fiber Cvzicus, um 161—162)'; denn die ihm
die uns sein inneres Leben und seine stoische von Dio (LXXI 24—26; vgl. Hist. Aug. Marc
Weltanschauung offenbaren. Das Wcrk ist grie- 60 25, 10) und Herodian (I 4, 2—6) in den Mund
chisch geschrieben, das erste Buch im Gebiet der gelegten Eeden vom J. 175 und 180 sind wohl
Quaden am Granflusse (I a. E.) , also nach dem freie Erfindungen der Schriftsteller. Ausserdem
J. 166 (wahrschemhch auch nach dem J. 169) werden noch Eeden von ihm erwahnt bei Frontc-
und vor dem Tode seiner Gemahlin (I 17), also p. 46. 55f. 96f. p. 77f. p. 121ff. p. 153 Hist
vor dem J. 176; das zweite Buch in Carnuntum Aug. Pertinax 2, 7—9. Dio LXXI 32 1 = Bd
(II a. E.) um 170—174; das achte Buch nach V p. 207 Dind
dem Tode des Verus im J. 169 (VIII 25. 37). d) Die Erlasse und Verordnungen aus der Zeit

b) Die erhaltenen Briefe des Marcus zerfallen des Marcus sind ausfuhrlich zusammengestellt.
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von Hanel Corpus legum, Leipzig 1857, 114 1, 1. 3, wo fiilschlich Calvilla steht. 6, 9; Did.

—132. - lol. 1, 3. CIL XV 1025f.). Er fuhrte zuerst den

e) Die wichtigsten Inschriften aus der Zeit Namen seines mutterlichen Urgrossvaters Catilius

des Marcus bei H. Dessau Inscriptiones Latinae Severus (Marc. 1, 9; Kaxdiog auch Dio LXIX

selectae I Brl. 1892, nr. 353—388. 1084—1119. 21, 1 ; Ztfijeog auch Galen. VII 478 Kiihn, wo

Im ubrigen vgl. besonders die Indices des CIL. freilich der Name Verus gemeint sein wird, da

f) Die Munzen des Marcus bei Eckhel VII auch Lucius nach seiner Thronbesteigung den

43 7g_ Cohen II2 409—412 nr. 1—44. Ill 2 Namen Severus erhalten haben soil), so dass sein

1—126 nr. 1—1220 (diese im folgenden nur nach ganzer Name ursprunglich M. Annius Catilius

denNummern citiert); die alexandrinischen Mun- 10 Severus gelautet haben mag. Zuerst wuchs er

zen bei Mionnet VI 288—309 nr. 1976—2130; in seinem Vaterhause auf (Marc. 1,-?). Im Alter

Suppl. IX 88—95 nr. 364—406; vgl. v. Sallet von sechs Jahren (126—127 n. Chr.) wurde er

Daten der alexandr. Kaisermunzen 1870, 38f. von Hadrian in den Eitterstand (Marc. 4, 1), im

g) Alte Litteratur : Xiphilins Epitome und Alter von acht Jahren (128—129) zum Salier er-

verschiedeneExcerpte aus Cassius Dio BuchLXXI, hoben (Marc. 4, 2—4). Damals muss sein Vater

vgl auch Bd. V p. 206f. Dind. Zonar. XII 1—3. noch gelebt haben (Dionys. H 71; vgl. Mar-

Suid. s. Mioxiog und sonst. Herodianus xfjg psxi quardt St.-V. m 2 428). Plotzlich aber starb

Mdgxov Baodtiag loxooiwv I 2—4. Vita Marci der Vater wahrend seiner Praetur (Marc. 1, 1)

AntomnipMlosophi, angeblich verfasst von Iulius um 130 n. Chr., und nun nahm lhn sein vater-

Capitolinus, in den Scriptores historiae Augustae ; 20 licher Grossvater M. Annius Verus (Nr. 93) zu

vgl auch die Lebensbeschreibungen des Hadrianus, sich in sein Haus, das neben dem Laterangebaude

Antoninus Pius, L. Verus, Avidius Cassius, Com- lag (Marc. 1, 7), und adoptierte ihn (Marc. 1, 10),

modus u. a. (im folgenden citiert als Marc, so dass der Knabe nunmehr (um 130 n. Chr.) die

Hadr., Pius u. s. w.). Eutropius VIII 9— 14, vgl. Namen seines Grossvaters M. Annius Ferns er-

Victor epitome 16. Eusebius-Hieronymus chroni- hielt (Dio LXIX 21, 1; vgl. LXX 2, 2. Marc,

coram II a. Abr. 2177—2195 p. 170—173Schoene. 1, 10; Pius 6, 10).

Orosius VII 15. Cassiodori chronicon. Chrono- Nach dem Willen seines mutterlichen Urgross-

graphus anni 354, herausgegeben von Mommsen vaters (Catilius Severus) wurde er nicht in Offent-

Chronica minora I 1, 147. Victor de Caesaribus liche Schulen geschickt, sondern genoss zu Hause

16. Iulianus Apostata, Caesares p. 312. 317. 328. 30 den Unterricht tuchtiger Lehrer (tig L I 4). In

333ff Ob sich die Eede des Aelius Aristides slg den Elementen unterwiesen ihn Euphonon, Gemi-

fiaodm (or. LX, Bd. I 98ff. Dind.) auf Antoninus nus und Andron (Marc. 2, 2), in der griechischen

Pius (so Jebb. Sievers. Waddington, Her- Grammatik Alexander aus Cotiaeum (slg i. I 10.

zog St-V. II 1, 379, 4) oder auf Marcus (so Marc. 2, 3). in der lateinischen Trosius Aper,

Canter, Pabricius, Schmid Eh. Mus. XLVIII Polio (vgl. Pronto p. 17.34) und Eutychius Pro-

1893, 83) bezieht, ist zweifelhaft. cuius (vgl. Fronto p. 198), Marc. 2, 3. 5. Der

h) Neue Litteratur: De Suckau Etude sur Philosophie fuhrte ihn zuerst Diognetus zu (eig s.

Marc-Aurele , sa vie et sa doctrine, Paris 1857. I 6) , bei dem er auch Unterricht im Malen ge-

M Noel des Vergers Essai sur Marc Aurele habt haben soil (Marc. 4, 9). Dieser befreite ihn

d'apres les monuments epigraphiques, Paris 1860. 40 vom Aberglauben, lehrte ihn als Knabe Dialoge

M. Konigsbeck De Stoicismo Marci Antonini, schreiben und bewirkte, dass er kein anderes

KOnigsberg. Diss. 1861. E. Zeller Vortrage und Nachtlager haben wollte als Bretter und Tierfell

Abhandlungen geschichtlichen Inhalts, Leipzig und Philosophenart annahm (ties. 16); dies ge-

1865 82—107: M. Aurelius Antoninus. E. Miil- schah zu Beginn seines zwolften Lebensjahres,

ler Marc Aurel in seinen Briefen an Fronto, Rati- 132 n. Chr. (Marc. 2, 6). Jedoch scheint er dann

bor. Progr. 1869. E. Napp De rebus imperatore die philosophischen Studien vorlaufig beiseite ge-

M. Aurelio Antonino in oriente gestis, Bonn. Diss. setzt zu haben, da er mit 25 Jahren darin noch

1879. E. v. Wietersheim Geschichte der Vol- keine erheblichen Fortschritte gemacht zu haben

kerwanderung I 2
, Leipzig 1880, 118—140. H. bekennt (Fronto p. 75).

Schiller Geschichte der rOmischen Kaiserzeit 150 Schon als Knabe zeigte Marcus so gewinnende

2 Gotha 1883, 635—660. E. Eenan Marc Aurele Eigenschaften , dass er von alien Altersgenossen

et la fin du monde antique 5, Paris 1883 (Histoire geliebt wurde (Dio LXXI 35 , 2f.). Besonders

des origines du christianisme VLT). P. B. Wat- aber fand der Kaiser Hadrian Gefallen an dem

son Marcus Aurelius Antoninus, New-York 1884 ernsten (Marc. 2, 1. Eutrop. VHI 11 = Epitome

(ausfuhrlichstesWerk, wo Seite 318—323 die Lit- 16, 7), wahrheitsliebenden (Fronto p. 29. 34. 49)

teratur flber Marcus zusammengestellt ist). E. Knaben und nannte ihn scherzweise Vensstmus

Her

z

or Geschichte und System der rOmischen (Dio LXLX 21, 2. Marc. 1, 10. 4, 1; Diadum.

Staatsverfassung H 1 , Leipzig 1887, 379—407. 6, 5), ein Name, den er auch noch Sweden als

Conrad Mark Aurels Markomanenkrieg , Neu- Caesar ffihrt (griech. Munzen Eckhel Vll 69.

Euppin Progr. 1889. 60 Iustin. apol. I 1).

II Leben vor der Thronbesteigung. Im 15. Lebensjahre (26. Apnl 135—136) er-

a) Marcus bis zu seiner Erhebung zum Caesar: hielt Marcus die Toga virilis und wurde stahm
' 121 139. nach Hadrians Wunsch mit einer Tochter des L.

Am 26 \pril 121 n. Chr. (Mare. 1, 5. Orelli Ceionius Commodus (wahrecheinlich der Fabia,

1104 vgl CIL XH 5905. Dio LXXI 34, 5) wurde vgL Marc. 29, 10; Verus 10, 3—4) verlobt (Marc.

Marcus in Eom auf dem Mons Caelius (vgl. Fronto 4, 5. 2, 7), ohne Zweifel nach der Adoption des-

p 31) geboren (Marc 1, 5), als Sohn des Annius selhen durch Hadrian, die zwischen dem 19. Juni

Verus (Nr 91) und der Donritia Lucilla (Marc. (CIL VI 10242) und 29. August 136 (alexandr.
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Mtinze, vgl. unter L. Ceionius Commodus) statt-
fand, also in der 2. Halite des J. 136. Damit
gab Hadrian schon damals zu erkennen, dass er
ihn zum Nachfolger wiinschte ; nur seiner Jugend
wegen bestimmte er ihn nicht zum ersten, son-
dern zum zweiten Nachfolger. Nee multo post,
also wohl im J. 137 , wurde Marcus praefeetus
feriarum Latinarum (Marc. 4, 6). Post hoe
(137—138) trat er sein ganzes v&terliches Ver-
mOgen an seine SchwesterAnnia Cornificia Faustina 10
(Nr. 109) ab (Marc. 4, 7, vgl. sis s. I 17).

Am 1. Januar 138 starb L. Aelius Caesar (Hel.

4, 7; Hadr. 23, 16), und am 25. Februar (Pius
4, 6) adoptierte Hadrian den Oheim des Marcus,
T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus,
unter der Bedingung, dass dieser seinerseits seinen
Neffen Marcus und den Sohn des L. Aelius , L.
Ceionius Commodus, adoptierte (Dio LXIX 21
1. LXXI 1, 1. Pius 4, 5; Hel. 5, 12. 6, 9. 7, 2;
Verus 2, 2; Severus 20, 1; Marc. 5, Iff., wo 20
falschlich Commodus als Adoptivsohn des Marcus
hingestellt wird; Hadr. 24, 1, wo die Namen ver-
wirrt sind). Infolge dieser Adoptionen erhielten
Antoninus den Namen T. Aelius Caesar Antoninus
(Cohen Hz 407, 1—3), Marcus den Namen M.
Aelius Aurelius Verus (s. u. ; vgl. Marc. 5, 5;
dass Marcus auch den Namen M. Boionius gefiihrt,
sagt nur Victor Caes. 16, 1) und Commodus den
Namen L. Aelius Aurelius Commodus (z. B. CIL
VIH 50. in Suppl. 8394). Bald nach der Adop- 30
tion, die Marcus sich nur ungern gefallen liess
(Marc. 5, 4), wurde er auf Antrag Hadrians trotz
seines jugendlichen Alters zum Quaestor designiert
(Marc. 5, 6; Pius 6, 9f. 10, 3). Hadrian starb
am 10. Juli 138 in Baiae. Da Antoninus Pius
sich dorthin begeben hatte, so war Marcus die
hOchste Person in Rom und ordnete als solche
die Trauerfeierlichkeiten an (Marc. 6, 1). Bald
nach der Riickkehr des Pius wurde die Verlobung
des Marcus mit (Fabia), der Tochter des L. Aelius, 40
und ebenso die Verlobung des Commodus mit
Annia Galeria Faustina, der Tochter des Pius,
aufgehoben und nunmehr Marcus mit Faustina
verlobt (Marc. 6,2; Verus 2, 3). Auch diese
neue Verlobung des Marcus scheint noch von
Hadrian, der dadurch seinen Liebling nach dem
Tode des L. Aelius wiederum in das nachste ver-
wandtschaftliche Verhaltnis mit seincm Thron-
folger bringen wollte, bestimmt worden zu sein
(so lassen sich die zum Teil widersprechenden 50
Angaben Hel. 6, 9; Marc. 2, 7. 4, 5. 6, 2. 16,
7; Verus 2, 3 vereinigen).

Am 5. December (vgl. Mommsen St.-K. 13
606) des J. 138 trat Marcus die Quaestur an und
gab sofort (in demselben December) ein Gladia-
torenspiel (Marc. 6, 1). Als Quaestor (5. Dec.
138—4. Dec. 139), vix dum pueritiam egressus,
hielt er nach Mommsens Ansicht (Henn. VIII
1874, 210f.) die Rede im Senat, die Fronto (p.
96f.) erwahnt. 1st dies der Fall, so war damals 60
M. Cornelius Fronto schon einige Zeit hindurch
der Lehrer des Prinzen. Es ist aber moglich,
dass die erwahnte Rede erst spater (etwa Anfang
145) gehalten ist (vgl. Fronto p. 97 mit p. 46
und 55) und Fronto seinen Unterricht in der
Rhetorik nicht allzulange vor dem J. 143 begonnen
hat (da aus der Zeit vor dem 1. Juli 143 nur
sieben Briefe des Marcus und Fronto erhalten
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sind, vgl. o. I b a 1). Dass Fronto der Lehrer
des Marcus und seines Adoptivbruders L. Verus
gewesen, ergiebt sich nicht nur aus dem erhal-
tenen Briefwechsel, sondern auch aus der Inschrift
von Pisaurum Orelli 1176, sowie aus den Stellen
els I I 11. Dio LXXI 35, 1. Marc. 2, 4—5.
Eutrop. VIII 12. Buseb. Hieron. chron. a. Abr.
2180. Noch als Quaestor, also vor dem 5. Decem-
ber 139, wurde Marcus von seinem Adoptivvater
Antoninus Pius zum Consul fur das nachste Jahr
(140) designiert (Pius 6, 9 ; Marc. 6, 3) und zum
Caesar erhoben (vgl. die Munzen mit Aurelius
Caes. Aug. Pii f. cos. des., Cohen H2 409, 1—12).

b) Marcus als Caesar ohne tribunicia
potestas: 139—146.

Als Caesar heisst Marcus vollstandig : M. Aelius
Aurelius Verus Caesar imp(eratoris) T. Aelii
Caesaris Hadriani Antonini Augusti Pii patris
patriae filius, divi Hadriani nepos, divi Traiani
Parthiei pronepos, divi Nervae abnepos (CIL III
3007 vom J. 145—146). Einmal wird uns auch
der Name der Tribus, in die er mit seiner Adop-
tion (ibergetreten war, Papiria, genannt (in dem
Senatsbeschluss iiber Cyzicus, CIL III Suppl. 7060,
vgl. Mommsen St.-R. lis 766, 5). Die ver-
schiedenen Kurzungen des Namens sind, wenn
wir den meist hinzugefiigten Vatersnamen fort-

lassen,folgende: M. Aelius Aurelius Verus Caesar
(CIL HI Suppl. 9995. VIII 10 592; Suppl. 11320
= 229 = Dessau 354. vgl. VIII Suppl. 11319c
= 228. 14 555. VI 1984. CIG 1318. wo statt A.
zu lesen M.), M. Aelius Aurelius Caesar (CIL
IX 5354 = Dessau 353. VI 159. VIII 800. X
1562. XIV 100. 246. 2795. Eph. ep. VIII p. 331
nr. 15. Kaibel IGI 1054a. '1056), M. Aurelius
Verus Caesar (GIL II 1169=De ssau 355. H 1643.
3392. Ill 6162. X 7473. LeBas III 494. Arch.
Ztg. 1878, 103; griech. Munzen Eckhel VH 69),
M. Aurelius Caesar (CIL VI 1008. 1009. 1010
= Dessau 356. HI 860. VIII 1016. 2363. 4586.
10 558. IX 234. 4957. XIV 2461. CIG n 3176.
IGI 1052. IGS I 75. Munzen vom J. 149, Cohen
15. 16. 68. 633. 827. Fronto p. 30. 33), Aurelius
Caesar (CIL XIV 4089, 5. Kaibel IGI 1050;
die Munzen, ausser einigen vom J. 149. Fronto
p. 20), M. Caesar (Fronto meistens) oder endlich
nur Marcus (Fronto p. 152. 161 und sonst). Da-
gegen ist Verus allein fur ihn nicht iiblich (doch
vgl. CIL V 6573. Fronto p. 30. Euseb. hist. eccl.

IV 13 und sonst). Da die Namen Aelius und
Verus nach dem J. 146 nur noch vereinzelt nach-
weisbar sind (so im dritten Consulat 161 n. Chr.,
CIL VI 1984), so scheint es fast, als habe Mar-
cus mit der Annahme der tribunicia potestas
sich auf den kiirzeren Namen M. Aurelius Caesar
beschrankt (vgl. auch Dessau zu nr. 353).

Gleich nach der Erhebung zum Caesar, noch
un J. 139, wurde Marcus zum sevir turmis equi-
tum Rmnanorum ernannt (Marc. 6,3; vgl. Momm-
sen St.-R. Ill 1, 523f.j. Gleichzeitig wird auch
wohl die Ernennung zum prineeps iuventutis an-
zusetzen sein (denn so ist der Ansdruck jiqoxqi-
tos zijs inxados Dio LXXI 35, 5 zu ubersetzen,
vgl. Mommsen St.-R. lis 826, 10); auf dieses
Amt kfinnen sich auch die Munzen mit Iuven-
tas (Cohen 386—397) oder luventus (Cohen
398f.) beziehen. Um dieselbe Zeit wurde Marcus
auf Antrag des Senates auch in die Priestercol-
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legien aufgenommen (Marc. 6, 3); so gehOrte er

den fratres Arvales im J. 145 als magister an

(Eph. ep. VIH p. 331 nr. 15). Sodann trat er am
1. Januar 140 sein erstes Consulat an, zugleich

mit seinem Adoptivvater, dem Kaiser Pius (Marc.

6, 3; Pius 6, 9. 10, 3. Cohen 112 409f. nr. 13.

41 III 2 nr. 230—232. 235—238. 386—396. 450

-461. 580. 1042f. 1045. CIL VI 159. 1009. XIV
2795).

Auf Veranlassung des Kaisers war Marcus,

wenn auch ungern, schon im J. 139 in die domus

Tiberiana auf dem palatinischen Hiigel, wo Pius

residierte, ubergesiedelt (Marc. 6, 3 ; Pius 10, 4.

Dio LXXI 35, 4). Seitdem lebte er 23 Jahre

hindurch (139—161) in so inniger Eintracht und

Gemeinschaft mit ihm, dass er in dieser ganzen

Zeit nur zwei Nachte von ihm getrennt zubrachte

(Marc. 7, 2—3). Der Hof hielt sich meist an

denselben Orten auf (xai roxois xai noayuamv

rots avxols svdiarotimxor, els « I 16), und zwar

stets in Italien (Pius 7, 11—12) ; wenn nicht in

Rom selbst, dann in Lorium, einem Lustschlosse

westlich von Rom (vgl. Pius 1, 8. Fronto p. 37.

56f. 79. 94. 101. 223. 225. sis I. I 16. CIG II

3176), in Lanuvium (vgl. Pius 1, 8. elg s. I 16),

Tusculum (els i. I 16), Centumcellae (Fronto p.

56f. 92) und besonders bei Neapel (z. B. im J.

143, Fronto p. 31—34; vgl. Pius 7, 11). Marcus

diente seinem Adoptivvater mit hochster Verehrung

und Zuneigung (vgl. Fronto p. 103f.), so dass

selbst Verleumdung das innige Verhaltnis zwischen

beiden nicht zu triiben vermochte (Marc. 6, 8—10.

Dio LXXI 35, 3). Wie yiel der Jiingere auch

als Staatsmann von dem Alteren gelernt, deutet

er selbst an {sis I. I 16. VI 30). Auch den Amts-

handlungen des Kaisers wohnte er haufig bei, um
sich auf seinen kiinftigen Beruf vorzubereiten

(Marc. 6, 5. 7), und hOrte Processe ganze Tage

hindurch an (Fronto p. 37, um 143 n. Chr.) Be-

sonders aber setzte er in diesen Jahren seine

Studien mit grOsstem Eifer fort (Marc. 6, 5), und

zwar hauptsachlich die rhetorischen; er las eifrig

den alten Cato (Fronto p. 36) und erledigte ge-

wissenhaft die schematischen Schulaufgaben, die

ihm von Fronto gestellt wurden. Zuweilen machte

er auch Verse (Hexameter), die er aber zu ver-

brennen,jedenfallskeinem anderen zu zeigen pflegte

(Fronto p. 24. 34, um 143). Wie Fronto im

Lateinischen , so unterrichtete ihn der gefeierte

Sophist Ti. Claudius Atticus Herodes im Griechi-

schen (Marc. 2, 4. Dio LXXI 35, 1. Fronto p.

17. 42f. 61. 111. 138). Ob der stoische Philo-

soph Apollonius schon damals von Pius nach Rom
berufen wurde (Pius 10, 4; Marc. 2, 7. 3, 1. sis

I. I 8. 17. Dio LXXI 35, 1. Fronto p. 86) oder

erst nach dem J. 146, ist zweifelhaft. Wohl aber

wird der Unterricht des Platonikers Alexander

(tit i. I 12), des Peripatetikers Claudius Severus

{els s. I 14. Marc. 3, 3) und des Juristen L. Volu-

sius Maecianus (Marc. 3, 6. Fronto p. 61. sis s.

I 6, wo er Mwcianus heisst) in diese Zeit fallen.

Im J. 145 bekleidete Marcus zum zweitenmal

das ordentliche Consulat, wiederum zugleich mit

seinem Adoptivvater Pius (Marc. 6, 4. Eph. ep.

VIII p 331 nr. 15. CIL LTI 282. 3007. LX 5354

= Dessau 353. VIH Suppl. 11320 = Dessau

354. II 1169 = Dessau 355. VIH Suppl. 14 555.

Ill Suppl. 9995. VI 1008. 1010 = Dessau 356.

Cohen 63. 65. 100-112. 233f. 398f. 572-578.

581f. 1006ff. 1021ff. 1040).

Post haec (d. h. nach dem zweiten Consulat),

heisst es in der Vita weiter (Marc. 6, 6), Fau-

stinam duxit uxorem et suseepta filia tribunicia

potestate donatus est. Da nun am 28. Marz 147

Marcus die tribunicia potestas bereits besass und

ihm kurz vor diesem Termin nicht eine Tochter,

sondern ein Sohn geboren war (CIG H 3176), so

10 kann die ihm zuerst geborene Tochter nicht nach

dem Juni 146 geboren sein und die Vermahlung

des Marcus und der Faustina nicht nach dem

August 145 stattgefunden haben. Fur das J. 145

als Jahr der Vermahlung entscheiden sich auch

Mommsen Herm. Vni 1874,205 und Herzog
St.-V. II 1, 379, 1, wahrend Waddington das

J. 146 annimnit und in der Vita filio statt filia

lesen will. Die Hochzeit wurde mit grosser Pracht

gefeiert (Pius 10, 2; Marc. 6, 6, vgl. 1, 8) und

20 zum Andenken daran Munzen geschlagen (Cohen

HI z 127 nr. 1—4). Die alteste Tochter, die den

Neuvermahlten im J. 146 geboren wurde, war

wohl nicht Domitia Faustina, wie Mommsen
annahm (Herm. VIII 1874, 205), sondern Annia

Galeria Aurelia Faustina (unten Nr. 119); jeden-

falls Mess sie Faustina (Fronto p. 72).

Um dieselbe Zeit, im Alter von 25 Jahren

(Fronto p. 75), also im J. 146 n. Chr., wandte

sich Marcus mit Entschiedenheit von den geist-

30 losen rhetorischen Studien ab , zu denen Fronto

ihn weiter anleiten wollte, und widmete sich

fortan ausschliesslich der Philosophie (eloquentiae

studium reliquit, ad philosophiamdevertit, Fronto

p. 150, vgl. p. 154). Er ztirnte sich selbst, dass

er im Alter von 25 Jahren nihildum bonarum

opinionum et puriorum rationum animo hause-

rit (Fronto p. 75). Derjenige Lehrer, der diesen

Umschwung bei ihm berbeifuhrte, war der stoische

Philosoph Q. Iunius Rusticus. Denn diesertehrte

40 ihn to ojioatfjvai QrjtoQixfjs xai noirjTixijs xat

aarstoXoylas xat ui) agxsio&ai jcsgivoovvta oko-

oxse&s und gab ihm die vxoftvr/uaza des Epiktet

(Marc, sis s. I 7). Darum schatzte er diesen

Lehrer ganz besonders hoch und betrachtete ihn

als vertrauten Freund (Marc. 3, 2—5. Dio LXXI
35, 1. Fronto p. 96), wenn er auch Ofters Anlass

hatte, ihm zu zurnen {els L I 17). Seit dieser

Zeit wird Marcus auch die ubrigen stoischen

Philosophen in seine Nahe berufen haben, deren

50 er als seiner Lehrer gedenkt, den Cinna Catulus

{els i I 13- Marc. 3, 2), den Claudius Maximus

{els I. I 15. 17. Marc. 3, 2) und den beruhmten

Sextus aus Chaeronea, den Marcus noch als Kaiser

in seiner Wohnung aufzusuchen pflegte {els « I

9. Marc. 3, 2. Dio LXXI 1, 2. Philostr. vit. soph.

U 9. Suid. s. Mdgxos). Allen seinen Lehrern

bewahrte Marcus eine aufrichtige Zuneigung und

Verehrung (Pius 10, 5; Marc. 2, 5. 3, 1. 3, 5.

sis e. I 6—15. Briefwechsel mit Fronto), wie er

60 auch gegen seine Verwandten und Bekannten sich

ausserordentlich rflcksichtsvoll benahm (Marc. 5,

7 Dio LXXI 35, 2—6) und uberaus einfach und

massig lebte (Marc. 5, 8. Dio LXXI 35, 4—5).

c) Marcus als Caesar mit tribunieia potestas :

146—161.

Die Geburt der altesten Tochter des Marcus

und der Faustina im J. 146 gab dem Kaiser

Antoninus Pius Anlass, seinen Adoptiv- und
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Schwiegersohn bei dem nachsten Wechsel des
tribunicischen Jahres, also am 10. December 146,
mit der tribunieia potestas und dem imperium
extra urbem proconsular zu beschenken (Marc
6, 6; vgL Herzog St.-V. II 1, 379, 1; dass
Marcus die tribunicische Gewalt bereits am 28.
Mara 147 besitzt, ergiebt sich aus CIG II 3176;
dass die erste tribunicische Gewalt vom 10. Decem-
ber 146—9. December 147 zu rechnen ist, ergiebt

2288

•
Ai „„ u :T f i .,, ' s ° " gcucu auei amu Keme weiteren Auiscniusse , alssich aus zahlreichen Inschnften, z. B. CIL VI 10 dass er etwa urn das J. 148 sich einen Vollbart

(vgl. Philostr. vit. soph. II 1 p. 67f. Kayser),
gest. nicht vor 211 (CDL VIII 5328).

Von dem Leben des Marcus in dieser Zeit
(146—161) wissen wir so gut wie nichts. Denn
das fiinfte Buch der Briefe Frontos ad M. Caesa-
rem, welches dieser Zeit angehCrt, enthalt nichts
von Bedeutung. Miinzen sind zwar zahlreich aus
jedem dieser Jahre (ausser dem J. 151) erhalten,
geben aber auch keine weiteren Aufschliisse, als

1010 = Dessau 356 ; Mflnzen mit der ersten trib.
pot. Cohen 594—604. 1044). Mit dieser Er-
hebung zum Mitregenten war aber Marcus dem
Kaiser keineswegs gleichgestellt; derm es fehlte
ihm der Name imperator Augustus (vgl. Momm-
sen St.-R.LT3 1146. 1154). tJber das ius quintae
reUttionis, das Eecht, fiinfAntrage in einer Sitzung
an den Senat zu stellen, welches Marcus gleich-
zeitig erhalten haben soil (Marc. 6,,6), vgl. Momm-

oj. n Ti.T«rr .v3 '• '
, 6'- i«»u"»- aayj. i, ioof , zoyn.i natte zwar aurcn erne
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stehen liess (vgl. die Abbildungen Cohen 593
1039 mit 1024. 1040. 616). Auch die Inschriften
aus dieser Zeit sind ohne Bedeutung (z. B. Kaibel
IGI 1050. CIL VI 1010. Vni 1016. 800); wir
lernen nur daraus, dass er urn das J. 150 als
erster Zenge einen Senatsbeschluss iiber Cyzi-
cus unterschrieb (CIL III Suppl. 7060). Wad-
dington (Memoires de l'academie des inscr
XXVI 1, 1867, 259ff.) hatte zwar durch eine

II 2, 691. Mit der Kede des Marcus, die Pronto
p. 77f. erwahnt, ist vielleicht die Dankesrede
fur die Verleihung der tribunieia potestas ge-
meint.

Etwa Anfang Marz des J. 147 wurde dem
Marcus ein zweites Kind, und zwar ein Sohn, ge-
boren, der aber bald nach der Geburt wieder
starb (CIG II 8176 : yevvtjftevtos vlov , el xai
heows rovro axe^t)). Wie dieser Sohn geheissen

i

s* unSewiss - Dittenberger Arch. Ztg. 1878, 30 in das J. 166.

p. 453f. Dind. und Malalas p. 280f. Bonn, den
Schluss gezogen, dass Pius und Marcus im J. 154
und 155 im Orient gewesen seien (zustimmend
v. Gutschmid Gesch. Irans 147 u. a.). Aber
dieser Berechnung hat W. Schmid Eh MusXLVm 1893, 53ff. die Grundlage entzogen; er
setzt des Aristides Vision vom Friedensschluss
zwischen dem Kaiser und Volagases an das Ende
des Partherkrieges des Marcus und Verus, also

103 erkennt ihn als den T. Aelius Antoninus,
dem der Sophist (Ti. Claudius Atticus) Herodes
in Olympia eine Inschrift setzte. Bei dieser Ge-
legenheit zahlen wir die uns bekannten Kinder
des Marcus und der Faustina auf (vgl. besonders
Mommsen Herm. VIII 1874, 205. Ditten-
berger Arch. Ztg. 1878, 103 und siehe den
Stammbaum auf S. 2289f.):

1) Annia Galeria Aurelia Faustina, geb. 146,
s. u. Nr. 119.

2) T. Aelius Antoninus, geb. und gest. kurz
vor dem 28. Marz 147, CIG II 3176. Arch. Ztg.
1878, 103.

S

3) Annia Lucilla, geb. um 148, vermahlt 164
und 169, gest. um 182, s. u. Nr. 123.

4) Arria Fadilla, geb. um 150, die alteste
Schwester des Commodus nach dem Tode der
Lucilla (Herod. I 13, 1).

5) Cornificia, von Fronto p. 94 erwahnt; von

Am 1. Januar 161 trat Marcus sein drittes
Consulat an, zugleieh mit seinem Adoptivbruder
L. Commodus (CIL V 6573. VI 1984. Cohen
773—783. 788f.). Am 7. Miirz desselben Jahres
wurde er durch den Tod des Kaisers auf den
Thron berufen. Das Datum ergiebt sich aus der
Angabe seiner Regierungszeit (19 Jahre 11 Tage,
Dio LXXI 34, 5) und dem Datum seines Todes
(17. Miirz 180, Dio LXXI 33, 4. Tertullian. apo-

40loget. 25). Der 6. Miirz wird dadurch ausge-
schlossen, dass Dio bei der Berechnung der Lebens-
zeit des Marcus (26. April 121—17. Marz 180,
58 Jahre 10 Monate 22 Tage, Dio LXXI 34, 5)
sowohl Geburts- als Todestag mitziihlt, also auch
bei der Berechnung der Eegierungszeit beide ter-
mini mitgezahlt haben wird. Der 8. Marz, den
Mommsen (St.-E. II 23 1168) als Tag des Ee-
gierungsantritts annimmt, widerspricht den An-
gaben Dios. Der kaiserliche Hof befand sich da-ri„.„» n e nl -"" v" r- "i w .» mini,, ,uu gaucH uim. uei Kaiserucne jioi Detand sich da

V. 214 Dind?
Selbstmord Sez™"S™ P» Bd. V 50 mals in Lorium, und der sterbende Kaiser uber

p. 214 Dind.)

6) T. Aurelius Antoninus, CIL VI 993 = Des-
sau 383;

7) T. Aelius Aurelius. CIL VI 994 = Des-
sau 384;

8) Domitia Faustina, CIL VT 995 = Dessau
385; alle drei vor dem J. 161 gestorben und im
Mausoleum Hadriani bestattet.

9) L. Aurelius Commodus, geb. 31. August
161, gest. 31. December 192.

10) Antoninus, Zwillingsbruder des Commodus,
gest. 165 (Comm. 1, 4).

11) M. Annius Verus, geb. 162—163, gest.
169—170, s. u. Nr. 95.

12) Hadrianus, CIG II 2968.
13) Vibia Aurelia Sabina (CIL VI 1020 = Des-

sau 387. Vni 5327. 5328 = Dessau 388) oder
Aurelia Vibia Sabina (CIL II 1S3), geb. 167—172

trug in Gegenwart seiner hOchsten Beamten aus-
drucklich dem Marcus die Herrschaft (Pius 12
5—6).

III. Eegierungszeit: 161—180 n. Chr.
a) Samtherrschaft des Marcus und L. Verus:

7. Miirz 161—Januar 169.
161: p. m. trib. pot. Xr(10. Dec. 160—9. Dec.

161) cos. Ill
a) Gleich bei seinem Regierungsantritt erhob

60 Marcus seinen Adoptivbruder L. Aelius Aurelius
Commodus, dem von Pius sogar der Caesarname
yersagt worden war, zum Augustus und ubertrug
ihm alle Rechte und Titel eines Kaisers mit ein-
ziger Ausnahme des Oberpontiflcats (Marc. 7, 5

;

Verus 3, 8. Dio LXXI 1, 1. Euseb. Hieron. chron'
a. Abr. 2177. Eutrop. VIE 9. Victor Caes. 16,
3; epit. 16, 5. Ammian. XXVII 6, 16 und uuten
y 1). So wurde Marcus der Begrunder der Samt-
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herrschaft (vgl. Herzog St.-V. II 1, 405ff. Momm-
sen St.-E. lis 1167ff.). Gemeinsam vollziehen
fortan beide Kaiser die Regierungsakte (z. B. die
Diplome, CIL III p. 888; Suppl. p. 199 If. CIL
II 1180. 4514. Hanel Corpus legum 114ff.),
lassen beide Miinzen pragen, erhalten gemeinsam
Inschriften (z. B. CIL II 2552ff. IH 117. 199ff.
778. 3432. 3744. 3748. 4620. 5711. 6169. V 4089.
VI 360. IX 15f.) und Bucher gewidmet (z. B.
Polyaens Strategemata prooem. 1—8) u. s. f. Die
Eintracht beider Herrscher wird gewiinscht (z. B.
CIL III 778 pro concordia) tind gepriesen (z. B
Aristides XVI, Bd. 1 394ff. Dind. ; zahlreiche Miin-
zen mit Concordia Ategustorum, Cohen 30ff.).
Noch enger suchte Marcus seinen Mitkaiser an
sich zu fesseln, indem er ihn zum Schwiegersohn
erkor. Da die alteste lebende Tochter, Annia
Lucilla (vgl. Herodian. I 8, 3), zur Vermahlung
noeh zu jung war, so fand vorerst die Verlobung
statt (Marc. 7, 7. Dio LXX 2, 2. LXXI 1, 3)

ft) Name : Beide Kaiser liessen von ihren bis-
herigen Namen M. Aelius Aurelius Verm und
L. Aelius Aurelius Commodus den einen Ge-
schlechtsnamen Aelius fort (nur noch vereinzelt
flndet er sich bei Marcus, z. B. CIL VI 1012
vom J. 163) und anderten ihren Beinamen in
der Weise, dass Marcus den Beinamen seines
Adoptiwaters Antoninus annahm und seinen
eigenen Beinamen Verm seinem Mitkaiser uber-
trug. Es fand also gleichsam eine Rangerhohung
des Verus zum Antoninus uud des Commodus
zum Verus statt. Demnach heisst Marcus fortan
Imperator Caesar divi Antonini filius , divi
Eadriani nepos, divi Traiani Parthici pronepos,
divi Nervae abnepos M. Aurelius Antoninus
Augustus oder kurzer Imp. Caes. M. Aurelius
Antoninus Aug.

; sein Mitkaiser Imp. Caes. (die-
selben Vorfahren) L. Aurelius Verus Aug. (s.

denselben unter L. Ceionius Commodus). Was
die Beinamen des Marcus betrifft, so nennt er
sich Armeniacus seit dem J. 164, Medicus und
Parthicus Maximus seit 166, Germanicus seit
172, Sarmaticus seit 175 (s. zu diesen Jahren).
Vereinzelt heisst er auch schon bei Lebzeiten
Pius, z. B. um 163—165. Dessau 362; im J
167, CIL H 2553 ; im J. 174, CIL XI 371. Nach
dem Tode des L. Verus im J. 169 legte er officiell
die Beinamen Armeniacus Medicus und Parthi-
cus Maximus ab (Marc. 12, 9; vgl. die Miinzen).
Doch linden sich diese Namen auf Inschriften
hanfig auch spater.

y) Titel: \)p(ontifex) m(aximus). Die Ober-
priesterwflrde behielt sich Marcus allein Tor (vgl.
z. B. die officiellen Urkunden: CIL IDT p 888-
Suppl. p. 1991f.). Mit Unrecht heisst also L. Verus
auf provincialen Inschriften ebenfalls p. m., z B
CIL H 158. 3399. in 129. 495. 2845. X 17. 7475;
vielmehr gebuhrt ihm nur der einfache Titel pon-
tifex (so in seiner Grabschrift CIL VI 991], vgl.
Mommsen St.-R. 113 1108, 1. Zuweilen scheint
Marcus sich des Titels p. m. enthalten zu haben,
um seinem Collegen eine Aufmerksamkeit zu er-
weisen, vgl. CIL IX 15f.

2) Die trib(unicia) pot(estas) des Marcus da-
tiert schon vom 10. December 146. Bei seinem
Regierungsantritt lauft also schon seine 15. trib.
pot. Dass er sie am 10. December erneuerte,
ergiebt sich namentlich aus den Miinzen dieser
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15. trib. pot., welche teils cos. II des. IZZzeigen
(Cohen 771. 772; vgl. 1018), teils eos.III(Cohen
773—783. 788. 789 und die nach dem Regierungs-
antritt geschlagenen Miinzen); jene also sind ge-
pragt 10.—31. December 160, diese 1. Januar
—9. December 161, vgl. Mommsen St.-R. lis
801, 2.

3) Den Imperatorentitel hat Marcus bei den
zahlreich unter ihm geschlagenen Schlachten hiiuflg

lOerneuert: er wurde imp. II im J. 163, imp. Ill
165

,
imp. IV 166, imp. V 167 , imp. VI 170

oder 171, imp. VH 174, imp. VIII 175, imp.
IX 177, imp. X 179 (s. zu diesen Jahren).

4) Das Consulat hat Marcus als Kaiser nicht
wieder iibernommen; als Caesar hatte er es in
den J. 140, 145 und 161 erhalten.

5) Der Titel p(ater) p(atriae) wurde Marcus
schon zur Zeit der Abwesenheit seines Bruders
(162—166) iibertragen; er schob aber die An-

20 nahme desselben bis zur Ruckkehr des Verus auf
(Marc. 9, 3). So nahmen denn beide Kaiser bei
Gelegenheit des Triumphes in der Mitte des J.
166 den Titel p. p. an (Marc. 12, 7. CIL in p.
888 Dipl. vom 5. Mai 167. CIL V 2040. VIII
4208. 4593. IX 1111 u. s. w.). Mit Unrecht also
wird L. Verus der Titel schon fruher gegeben
(CIL H 158. Ill 129. X 7475). Dagegen erscheint
bei Marcus merkwiirdigerweise auf den Miinzen
p. p. erst seit dem Ende des J. 176, Eckhel

30 VII 70ff. (nur vereinzelt schon im J. 171, Cohen
983).

6) Den Titel proconsul fuhren Marcus und
Lucius, wenn und solange sie ausserhalb Italiens
verweilen, z. B. Marcus im J. 172, CIL III 1450
VIII 4209; im J. 174, CIL XI 371; im J. 175,
CIL VIII 2276 ; vgl. Mommsen St.-R, IP 778, 1.

7) Ausnahmsweise wird auch einmal frater
Arvalis dem Titel des Marcus hinzngefuet. CIL
VI 1012.

6 s

40 <5) Bald nach ihrem Regierungsantritt erschie-
nen beide Kaiser gemeinsam im Senat und im
Praetorianerlager

,
gaben den Soldaten und dem

Volk unverhaltnismassig grosse Geschenke (Marc
7, 9. Dio LXXLTI 8, 4; Munzen mit lib. Aug.
Cohen 401ff.) und hielten gemeinsam die Trauer-
feierlichkeiten zu Ehren des Pius ab (Marc. 7,
9—11- 8, 2). Die Freude aber, welche zuerst
nach dem Thronwechsel herrschte (Fel. temp.
Cohen 196ff.), sollte bald getrubt werden, zu-

50«achst durch eine furchtbare Tiberiiberschwem-
mung, die auch eine schwere Hungersnot herbei-
ffihrte (Marc. 8, 4; vgl. 12, 14), sodann durch
den Ausbruch des schon unter Pius drohenden
armenischen und parthischen Krieges (Marc. 8,
6. 22. 1), der funf Jahre dauerte (161—166).
Vgl. iiber das bellum Armeniaeum et Parthicum
(so z. B. CIL VI 1497 = Dessau 1094. CIL
III 1457 = Dessau 1097. CLL VI 1377 = Des-
sau 1098] Napp De rebus imp. M. Aurelio

60 Antonino in oriente gestis, 1879. Schiller Gesch.
d. rem. Kaiserzeit I 2. 638—642. Mommsen
R. G. V 405—409. v. Gutschmid Geschichte
Irans 1888, 147—151; vgl. unter L. Ceionius
Commodus (= L. Aurelius Verus).

162: p. m. trib. pot. XVI (10. Dec. 161
—9. Dec. 162) cos. IB.

Ende des J. 161 oder Anfang 162, namlich
als der am 31. August 161 geborene Zwillings-
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bruder des Commodus, der pullus Antoninus,

noch ein Saugling war (Fronto p. 94. 99; vgl.

Comm. 1, 2), und vor dem Aufbruch des L. Verus

nach dem Osten (Fronto p. lOlf.) wurde Cyzikus

von einem furchtbaren Erdbeben heimgesucht

(Dio LXX 4), und Marcus hielt hierttber. eine

langere Rede im Senat (Fronto p. 98f.). Uber-

haupt wandte Marcus sich jetzt aus praktischen

Grunden wieder der lange vernachlassigten Rheto-

rik zu (Fronto p. 95f. 104f.) und horte unter

anderem die qtitoqixoi loyoi des Hermogenes (Dio

LXXI 1, 2).

In diesem Jahre erhoben die Britannier einen

Aufstand (Marc. 8, 7. 21, 1). Statthalter Britan-

niens war damals (161—162) M. Statius Priscus

(CLL VI 1523 = Dessau 1092); da dieser schon

im nachsten Jahre in Armenien Krieg fiihrt (s.

zum J. 168) , so muss er in diesem Jahr (162)

von Britannien abberufen und nach dem Osten

feschickt sein. Da nun nicht ihm die Fiihrung

es britannischen Krieges iibertragen, sondern Sex.

Calpurnius Agricola, der auch spater am Marko-

manenkriege sich beteiligte (CIL III Suppl. 7505),

nach Britannien gesandt wurde (Marc. 8, 8), so

scheint (nach der Vermutung Borghesis III

249) Statius Priscus mit demjenigen Priscus iden-

tiscn zu sein, dem in Britannien gegen seinen

Willen von den Soldaten die Herrschaft iibertragen

wurde (Cass. Dio Bd. V p. 208 Dind.). Mit dem bri-

tannischen Krieg ware dann der Aufstand der Sol-

daten gemeint, der zur Erhebung des Priscus

fuhrte, und Priscus dann ebendeswegen von Bri-

tannien abberufen und nach Kappadokien gesandt

worden. Doch passt dazu nicht die Angabe (Comm.
8, 4), dass unter Commodus die Britannier einen

Gegenkaiser hatten wahlen wollen.

Um dieselbe Zeit (162 n. Chr.) brachen die

Chatten (vgl. Did. Iul. 1, 8) in Germanien und
Raetien ein (vgl. Dio LXXI 3, 2. Pertin. 2, 6),

und der Statthalter Obergermaniens (vgl. Dio

LXXH 11, 3) C. Aufldius Victorinus musste gegen

sie gesandt werden (Marc. 8, 7—8).

Zur Leitung des armenisch-parthischen Krieges

ging L. Verus etwa im Fruhjahr (nach dem 28.

Marz? vgl. Fronto p. 118) 162 nach dem Osten

ab (Dio LXXI 1, 2. LXX 2, 2. Mare. 8, 9; Verus

6, 7 ; Munzen des Verus mit profectio Aug. und
fort. red. vom J. 162 und 163, Cohen HI 2 183f.

nr. 132—141. 180 nr. 86—102). Marcus be-

gleitete ihn bis Capua und besuchte ihn, als er

auf dem weiteren Wege erkrankt war, von Rom
aus in Canusium, um dann zum zweitenmal nach

der Hauptstadt zuruckzukehren (Marc. 8, 10—11;

Verus 6, 7). Hier leitete er in den nachsten

Jahren in angestrengter Thatigkeit (Fronto p.

106f.) und mit grOsster Sorgfalt alles fur den

Krieg Notige (Marc. 8, 13—14).

163: p. m. trib. pot. XVII (10. Dec. 162
—9. Dec. 163) imp. II. cos. III.

In diesem Jahr nahm Marcus ebenso wie sein

Mitkaiser (Cohen 172 nr. 4—6. 203 nr. 330f.)

zum zweitenmal den Imperatortitel an (Munzen

ohne imp. II: Cohen 37--i3. 559—569; mit

imp. II: Cohen 522-526. 828-830), infolge

eines grfisseren Sieges {victoria Augustorum,

Cohen 203 nr. 330f. 344), namlich der Ein-

nahme von Artaxata, der Hauptstadt Anneniens,

durch Statius Priscus (Marc. 9, 1 ; Verus 7, 1.

Suid. s. Maoxios. Fronto p. 120f.). Gleichzeitig

nannte sich Verus auch Armeniacus (Cohen
172 nr. 4—6. 203 nr. 330f.)

164: Armeniacus, p. m. trib. pot. XVIII (10.

Dec. 163—9. Dec. 164) imp. II. cos. IB.

Erst in diesem Jahre nahm auch Marcus, dem
Drangen seines Bruders nachgebend (Fronto p.

121. Marc. 9, 1), den Beinamen Armeniacus an
(Verus 7, 2. CIL HI 1372. VHI Suppl. 15576.

10 Cohen 5—8. 11. 466ff. 795. 833. 838ff. 868ff.

984ff.). Es wurde dem unterworfenen Armenien
an Stelle des von den Parthern eingesetzten Pa-

corus (CIG 6559 = IGI 1472. Asin. Quadr. frg. 6,

FHG in 660) ein neuer KOnig gegeben {rex

Armeniis datus , Cohen 185f. nr. 157—165.

Verus 7, 8), namens Soaemus (Fronto p. 127.

Suid. s. MaQtiog. Iamblich. bei Photius cod. 94

p. 75 b Bekk.). In demselben J. 164 {medio belli

tempore, Marc. 9, 4) geleitete Marcus seine Toch-

20 ter Annia Lucilla, deren Vermahlung mit L. Verus

nunmehr stattfinden sollte, bis nach Brundisium

und kehrte von da sofort nach Rom zuriick (Marc.

9, 4—5). Urspriinglich hatte er beabsichtigt, sie

selbst bis nach Syrien zu bringen (Verus 7, 7).

So wurde Verus der Schwiegersohn seines Adop-

tivbruders (Verus 2, 4. Dio LXX 2, 2. LXXI 1,

3. Herodian. I 8, 3. Eutrop. VIII 10).

165: Armen., p. m. trib. pot. XIX (10. Dec.

164—9. Dec. 165) imp. Ilxnai III. cos. III.

30 In diesem Jahr erneuerten wiederum beide

Kaiser den Imperatortitel (Munzen des Marcus

mit imp. II: Cohen 9. 10. 410. 472—476. 796

—804. 870f. 1048f. ; mit imp. Ill: Cohen 477

—485 ; ebenso imp. Ill auf Inschriften : CIL III

3118. VIII Suppl. 14435). Es wird also in diesem

Jahr der entscheidende Sieg iiber die Partner ge-

wonnen, Seleucia und Ktesiphon erobert worden

sein (Dio LXXI 2, 3). Wiederum ging L. Verus

seinem Mitkaiser in der Annahme des Beinamens

40 Parthicus Maximus voran (Cohen p. 188f. nr.

190—196).
166 : Armeniacus, Medicus, Parthicus Maxi-

mus, p. m. trib. pot.XX (10. Dec. 165—9. Dec.

166) imp. Ill und IV. cos. III. p. p.

Nicht vor dem Marz 166 kehrte L. Verus

nach Italien zuruck, da er noch unter den Con-

suln vom Marz und April dieses Jahres pro-

consul genannt wird (CIL ELI Suppl. p. 1991,

vgl. Mommsen p. 462, 7). Er hatte sich per

50 quadriennium in Syrien aufgehalten (Verus 7,

1. 3) und kehrte post quinquennium (162—166)

zuruck (Marc. 12, 14). Da ausserdem erst im

J. 166 Pax oder Pax Aug. auf den Munzen er-

scheint (Cohen 434f. 437. 811. 814. p. 183 nr.

126—130), so wird der Friede erst in diesem

Jahr geschlossen worden sein. An den parthi-

schen Feldzug schloss sich auch noch ein medi-

scher an (vgl. CIL VLU 965 = Dessau 365:

Vietoriae Armeniacae Parthicae Medieae Augu-

60 storum) , so dass der ganze Krieg in drei Teile

zerfallt, den armenischen (161—163), den parthi-

schen (163—165) und den medischen (165—166)

;

die ursprungliche Stellung des Beinamens Medi-

cus ist also hinter Parthicus Maximus (z. B.

CLL VI 360 = Dessau 366. II 3399 = Dessau
367. VIII 4208. IX 1111). Da die Herrscher

schon am 28. August 166 die Siegernamen fuhren

(CIL VI 360=D e s sau 366), die sie beim Triumphe
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annahmen, so feierten sie diesen vor dem ge-
nannten Datum (Marc. 12, 9f.; Verus 7, 9. 8, 5.

Eutrop. Vni 10). Am Triumphe nahmen auch
die Kinder des Marcus beiderlei Geschlechtes teil
(Marc. 12, 10), namlich Commodus und Verus,
Arria Fadilla und Corniflcia. Jetzt endlich nahm
auch Marcus den Namen Parthicus Maximus an,
den sein Bruder schon seit dem J. 165 ffihrte,
und beide Herrscher ffigten den Namen Medicus
hinzu (Marc. 9, 2; Verus 7, 2. 9. 8, 5. OIL V
3328). Bald darauf wurde der Imperatortitel er-
neuert und der Ehrenname p(ater) p(atriae.) zu-
gelassen (iiber p. p. s. oben J. 161 y 5; Munzen
des J. 166 mit Parth. Max. und imp. HI: Cohen
434. 811. 814; mit Parth. Max. und imp. IV-
Cohen 435. 807—810. 812. 877—880; der Name
Medicus erscheint nicht auf Munzen, ebensowenig
wie p.p. vor dem J. 176; auch Maximus hinter
Parthieus scheint sich Marcus nur ungern ge-
fallen gelassen zu haben, da er es in dem Diplom
vom 5. Mai 167, CIL III p. 888, weglasst und
sogar dem Verus in seiner Grabschrift vorenthalt
CIL VI 991 = Dessau 369).

Kaum war der Partherkrieg glficklich beendet,
so brach ein doppeltes neues Unglfick fiber das
Reich herein, namlich die Pest und der Marko-
manenkrieg. Die Pest hatte, wie es schien, L.
Verus bei seiner Ruckkehr aus dem Osten mit-
gebracht (Verus 8, 1—2). Sie nahm nach Ort
und Zeit eine ungeheure Ausdehnung an, so dass
taglich Tausende urns Leben kamen (Marc. 13
3. 5. 17, 2. 21, 6. Ammian. Marc. XXIII 6,
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Galen. V 12. X 360. XIX 15; vgl. Priedlander
S.-G. 1 6 40). Der Markomanenkrieg drohte schon
vor Beendigung des Partherkrieges auszubrechen,
war aber von den Befehlshabern kunstlich hin-
gezogen worden (Marc. 12, 13), so dass der eigent-
liche Anfang in das J. 166 zu setzen ist (vgl
Galen. XIV 649). Vgl. fiber das bellum Ger-
manieum (so CIL VT 1549 = Dessau 1100)
WietersheimGesch.d.V0lkerwanderungI2ll8
—140. Schiller Gesch. d. rOm. Kaiserzeit I 2,
642—652. Mommsen R. G. V 209—215. Con-
rad Mark Aurels Markomanenkrieg, Neu-Ruppin.
Progr. 1889.

VV

Der Krieg begann mit einem gewaltigen Ein-
bruch der Markomanen und Quaden in das rOmische
Reich. Sie drangen fiber die Alpen bis Italien
vor (Dio LXXI 3, 2), zerstorten Opitergium und
belagerten Aquileia (Ammian. Marc. XXIX 6, 1).

DerGardecommandantFurius Victorinus, der ihnen
mit einem grflsseren Heere entgegentrat, war der
erste von den hoheren Officieren, die in dem
Kriege vor dem Peinde fielen (Marc. 14, 5). So
entschloss sich Marcus, persOnlich die Leitung
des gefahrlichen Krieges zu ubernehmen. Bald
nach dem 12. October 166, an dem fur alle Falle
schon den beiden Sohnen des Marcus, dem ffinf-

jahrigen L. Aurelius Commodus und dem vier-
jahrigen M. Annius Verus, die Caesarwurde ver-
liehen wurde (Comm. 11, 13. 1. 10; Marc. 12, 8
Eutrop. Vin 13. Eckhel VH 82—87. Cohen
III 2 132. 169f.), brachen beide Kaiser nach dem
Kriegsschauplatze auf (Marc. 14. 1). Die Nach-
richt von ihrer Ankunft ubte auf die Peinde die
gewunschte Wirkung. Uberall zogen sie sich zu-
riick, toteten die Urheber der Bewegung und ver-
sprachen zum Teil Gehorsam (Marc. 14, 2—3).
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So blieben denn die Kaiser den Winter fiber in
Aquileia, obwohl L. Verus, mit den geringen Er-
folgen zufrieden, schon umkehren wollte (Marc
14, 2—5 ; Verus 9, 7. Galen. XIV 650, wo viel-
leicht nicht der Winter 168/9, sondern 166/7 ge-
meint ist; dass Verus der Niederlage des Purius
Victorinus wegen habe umkehren wollen, Marc.
14, 5, ist nicht recht glaublich).

167: Arm. Med. Parth. Max., p. m. trib
10 pot. XXI (10. Dec. 166—9. Dec. 167) imp.

IV und V. oos. Ill p. p.
Wahrscheinlich zu Anfang des J. 167 fiber-

schritten Marcus und Verus, von Aquileia auf-
brechend, die Alpen und rfickten weiter vor (Marc.
14, 6 ; Verus 9, 7). So begann denn nun der
Angriffskrieg seitens der Romer. Ti. Claudius
Pompeianus, der spatere Schwiegersohn des Mar-
cus (s. zum J. 169), damals Statthalter von Pan-
nonia inferior (Diplom vom 5. Mai 167), fuhrte

20 den Krieg in Pannonien, und sein frtiherer Unter-
befehlshaber, der spatere Kaiser P. Helvius Per-
tinax, in Raetien und Noricum. wo er die Feinde
ganzlich vertrieb (Dio LXXI 3, 2. Pertinax 2,
4—6). Noch vor dem 5. Mai 167 hatte man so
bedeutende Erfolge gewonnen, dass beide Kaiser
den Imperatortitel erneuerten und in Pannonia
inferior eine gewohnte Veteranenentlassung ohne
Gefahr stattflnden konnte {imp. V im Diplom
vom 5. Mai 167, CIL III p. 888, und auf anderen

30 Inschriften des J. 167, CIL VIII 4208. 4593.
IX 1111; dagegen haben die Munzen des J. 167
alle noch imp. IV: Cohen 77. 794. 815—817
881—885. 1019, und erst die des J. 168 imp. V).
168: Arm. Med. Parth. Max., p. m. trib.
pot. XXII (10. Dec. 167—9. Dec. 168) imp.

V. eos. III. p. p.
Am 6. Januar 168 hielt Marcus im Praeto-

rianerlager (in Rom?) eine Rede (Pragm. Vatic.
195). Da ausserdem einige Munzen des J. 168

40 die Aufschrift tragen Fort(unae) redfuei) (Cohen
207f. 211f. p. 181 nr. 103f. 110f.), so hat man
angenommen, die Kaiser seien fur den Winter
167/8 nach Rom zurfickgekehrt. Wahrschein-
licher ist aber, dass Marcus seine Rede im Feld-
lager der ihn begleitenden Praetorianer gehalten
hat und durch die Munzen nur der Wunsch gluck-
licher Ruckkehr ausgedrfickt ist.

169: Arm. Med. Parth. Max., p. m. trib.

pot. XXIII (10. Dec. 168-9. Dec. 169) imp
50 V. cos. HI. p. p.

Zu Anfang des J. 169 gestattete Marcus dem
L. Verus endlich auf sein dringendes Bitten, nach
Rom zuruckzukehren (Marc. 14, 7). Er selbst
begleitete seinen Bruder fiber Aquileia und Con-
cordia bis Altinum. Aber kurz vor Altinum wurde
L. Verus, der neben Marcus im Wagen sass, von
einem Schlaganfall getroffen, an dem er nach
drei Tagen in Altinum starb (Verus 9, 10—11;
Marc. 14, 8. Eutrop. Vm 10 = Vict. epit. 16, 5.

60 Chronograph vom J. 354). Man fabelte in Rom,
Verus habe seinem Bruder nach. dem Leben ge-
trachtet und sei daher von diesem vergiftet wor-
den (Dio LXXI- 3, 1). Die Zeit des Todes lasst
sich nicht genau feststellen ; dass Verus in seiner
9. tribunicia potestas (10. Dec. 168—9. Dec. 169)
gestorben, zeigen seine Mfinzen und seine Grab-
schrift (CIL VI 991); dass er ttata piaov rov
Xein&vog gestorben, sagt Galen (XIV 650. XTX
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18); da also nur an den Winter 168/9 gedacht

werden kann, so wird der Tod des Verus etwa

Ende Januar 169 erfolgt sein.

b) Alleinherrschaft des Marcus: 169—177.

Marcus leitete persOnlich die Uberfuhrung der

Leiche des Mitkaisers nach Rom und hielt dort

die iiblichen Trauerfeierlichkeiten ab (Galen. XIV
650. Marc. 15, 3—4. 20, 1—3). Sodann rustete

er eifrig ffir den neuen Feldzug gegen die Ger

Cohen 1. 123. 130ff. 180ff. 546ff. 9101). Wenn
auf einzelnen Munzen steht Fort red. (Cohen
205f.) und profectio Aug. (Cohen 501ff.), so darf

man daraus nicht ohne weiteres schliessen, Mar-

cus sei in diesem Jahr nach Rom zurfickgekehrt

(vgl. z. B. Conrad a. a. O. 14). Vielmehr be-

zieht sich wahrscheinlich profectio Aug. noch

auf den Aufbruch des Kaisers im vorhergehenden

Jahr, und Fort. red. bezeichnet vielleicht nur den

manen (der erste scheint im Anfang des J. 169 10 Wunsch glficklicher Heimkehr. Auch wird die

ohne Friedensschluss abgebrochen zu sein) und

errichtete zwei neue Legionen (Marc. 21, 8), die

er, anscheinend zur Erinnerung an den verewig-

ten Bruder, zunachst legio II Pia und III Con-

cordia nannte (CIL III 1980 vom J. 170), die

aber spater den Namen legio II und III Italica

ffihren (Dio LV 24, 4). Die erstere wurde nach

Noricum, die letztere nach Raetien verlegt (Dio

Feier der Decennalien im Marz 171 ffir Marcus

schwerlich ein Grand zur Ruckkehr gewesen sein.

Dagegen wird ausdritcklich versichert, Marcus sei

nicht eher zurfickgekehrt, als bis er die Kriege

beendigt hatte (Marc. 22, 8); er sei acht Jahre

von Rom abwesend gewesen (Dio LXXI 32, 1.

24, 4). Im J. 170 (vgl. CIL VI 1978. VIJI 9365

= Dessau 1099. Ill Suppl. 7505) fiel der Legat

von Dacia und Moesia superior, M. Claudius Fronto,LV 24, 4, vgl. CIL in 51851T. 5793 u. s. w.) und .,-„,,. n
infolge dessen diese beiden Provinzen von procu- 20 nach eimgen siegreichen Gelechten gegen lier-

ratorischen zu senatorischen erhoben (Mommsen manen und lazygen (CIL VI 1377=Dessau 1098).

CIL III p. 588. 707. XII p. 20. V 2 p. 757.

Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1889, 430f.).

Etwa urn dieselbe Zeit wurde Pannonia inferior

voriibergehend einem Consular unterstellt (v. Do-
maszewskiRh.Mus.XLV 1890, 207) und Dacien,

das seit Hadrian in zwei Provinzen zerflel, wieder

in der Hand eines Consulars vereinigt, gleich-

zeitig aber in drei Verwaltungsbezirke zerlegt

171: (Arm. Med. Parth. Max.), p. m. trib.

pot. XXF(10. Dec. 170—9. Dec. 171) imp.

V und VI. eos. III. p. p.

In diesem Jahr scheint ein grOsserer Erfolg

errungen zu sein, da nicht nur Vict(oria) Aug(usti).

(Cohen 983) oder Victoria) Ger(manieaJ (Cohen

267) auf den Mfinzen erscheint, sondern auch eine

neue Imperatorenacclamation hinzukommt (Munzen

(s u IV a). Da es ganzlich an Geld fehlte, so 30 des J. 171 mit imp. VI Cohen 260. 267ff. 276.
v ' .-•!— • " ,

i • . ....... j...
279). Vielleicht war also jetzt schon der Kaiser

im stande, sein Hauptquartier nach Carnuntum

zu verlegen, wo er nach Eutrops Zeugnis (VIII

13) drei Jahre nach einander aushielt (also wobl

171—173; vgl. auch elg i. II a. E.).

172: (Arm. Med. Parth. Max.) Germanicus,

p. m. trib. pot. XXVI (10. Dec. 171—9. Dec.

172) imp. VI. cos. III. p. p.

Noch einmal erlitten die RCmer von den Mar^

veranstaltete Marcus zwei Monate hintereinander

auf dem Forum Traianum eine Auction der Kron-

juwelen, Schmucksachen und sonstigen Kostbar-

keiten des kaiserlichen Haushalts (Marc. 17,4—5.

21, 9. Eutrop. VIII 13. Zonar. XII 1).

Kurz bevor Marcus dann von neuem zu dem
germanischen Kriege aufbrach, vermahlte er seine

Tochter Annia Lucilla, die Witwe des L. Verus,

rum deeurso luetus tempore, mit dem betagten

Consular Ti. Claudius Pompeianus (Marc. 20, 6—7). 40 komanen eine schwere Niederlage, wobei der Garde-

Sub ipsis profectionis diebus in secessu Praene

stino agens (wohl im Hochsommer 169) filium

Verum Caesarem (Nr. 95) amisit, quern non

plus quinque diebus luxit; et quia ludi Iovis

Optimi Maximi erant, inierpellari eos publico

luetu noluit (Marc. 21, 3—5). Wenn unter diesen

Spielen die capitolinischen zu verstehen sind, so

wird Marcus etwa Ende October 169 von Rom
aufgebrochen sein. Dass dies sicher noch im J.

praefect M. Macrinius Vindex den Soldatentod

starb (Dio LXXI 3, 5). Dann aber trat endlich

eine entschiedene Wendung zum Besseren ein, denn

auf den Mfinzen heisst es in diesem Jahr nicht

nur Vic. Germ. (Cohen 270—275) und Marti

Victori (Cohen 431), sondern auch Germania
subacta (Cohen 215f.), und auf den Inschriften

dieses Jahres (noch nicht auf den Mfinzen) wird

dem Kaiser der Siegername Germanicus beige-

169 geschah, zeigt die Munze dieses Jahres mit50legt (CIL III 1450. 6121. VIII 4209); ebenso.
- - ----- — <•— - -

Sagt Dio (LXXI 3, 5). dass Marcus die Germanen be-

siegt habe und infolge dessen Germanicus genannt

worden sei. Da nun Commodus am 15. October

profectio Aug. (Cohen 500), Galen. XIV 650 (zijs

hit zovs rsQ/J.avovs odouiogia; e"zexo) und Dio

LXXI 32, 1, wonach er acht Jahre (169—176)

von Rom fern blieb.

170: (Arm. Med. Parth. Max.). p. m. trib.

pot. XXIV (10. Dec. 169—9. Dec. 170)

(imp. V). cos. HI. p. p.

Auf den Munzen dieses Jahres findet sich zu-

weilen Vict(oria) Aug(usti) (Cohen 979—982),

172 diesen Beinamen empflng (Comm. 11, 13, vgl..

Cohen III a p. 133 nr. 2 vom J. 173), so hat

Marcus ihn spatestens an demselben Datum an-

genommen.
Um diese Zeit (172—173) musste auch an zwei

entlegenen Stellen gekampft werden, namlich in

ohne dass sich daraus mit Sicherheit folgern liesse, 60 Agypten. wo der gefahriiche Aufstand der Buco
• -i rm . a * CM JI i;„; n-Awi A milinn fnociino t»i anav(rAo/>nla rron wornPr

Marcus habe in der That einen Sieg dayonge-

tragen; denn er emeuerte den Imperatortitel in

diesem Jahre nicht (noch im nachsten Jahr heisst

er zum Teil imp. V, z. B. CIL VITI 1630). Frei-

lich findet sich weder auf den Inschriften noch

auf den Munzen dieses Jahres irgend ein Sieger-

name des Kaisers oder der Imperatortitel (vgl.

CIL III 1979. 1980 add. 6374. VLU SuppL 14378.

lici von Avidius Cassius niedergeschlagen werden

musste (Dio LXXI 4. Marc. 21, 2), und in Spanien,.

das durch rauberische Einfalle der Manren heim-

gesucht wurde (Marc. 21, 1. 22, 11 ; Sever. 2, 4).

Der Biograph (Marc. 21, 1—2) setzt zwar diese-

beiden Kampfe in das J. 169, aber Dio berichtet

wenigstens den Aufstand in Agypten nach der

Annahme des Namens Germanicus- (also fur das
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J. 172—173), und die Zeit der Maureneinfalle lager aufhielt, den Titel mater castrorum (Dio
ergiebt sich aus der Laufbahn des Septimius Se- LXXI 10. 5. Marc. 26, 8). Nach diesem Erfolge
verus (gel). 11. April 146) ,

der damals gerade blieb Marcus noch langere Zeit in Pannonien (Sir-
nach derQuaestur (etwa 171—172) nach Baetica mium), urn die Gesandtschaften der Feinde zu
abgehen sollte (Sev. 2, 3). Aber um die Mauren empfangen und liber die Priedensbedingungen zu
abzuwehren wurde, wie es scheint, die bisherige verhandeln (Dio LXXI 11, 1. 13, 1. 15. 16 1)
Senatsprovinz Baetica von Marcus einem kaiser- Wahrend dieser Zeit wurde Tarrutenius Paternus
lichen Legaten iiberwiesen

, und zum Ersatz fur von den Peinden hinterlistig iiberfallen (Dio LXXI
Baetica erhielt der Senat die Provinz Sardinien, 12, 3).
dessen Verwaltung also (172—173) Severus als 10 175: {Arm. Med. Parth. Max.) Germanicus
Proquaestor erhielt (Sev. 2, 3; vgl. Marquardt Sarmaticus

, p. m. trib. pot. XXIX (10
St.-V. 12 249, 4). Dec. 174—9. Dec. 175) imp. VII und VIII.

173 : (Arm. Med. Parth. Max.) Germ., p. m. cos. III. p. p.
trib. pot. XXVII (10. Dec. 172—9. Dec. 173) In diesem Jahr wurde auch iiber die Sarmaten

imp. VI. oos. III. p. p. (Iazygen?) ein so entscheidender Sieg erfochten,
In diesem Jahr bieten audi die Miinzen den dass Marcus zum achtenmal als Imperator be-

Namen Germanicus (Cohen 227—229); ausser- griisst wurde (Cohen 353—355. CIL VIII 2276)
dem wiederholen sie die Aufschriften Viet. Germ. und bald darauf den Namen des Sarmatensiegers
(Cohen 993. 995—998) und Germania subaeta annahm (Cohen 916—925. CDL VIII 2276). ebenso
(Cohen 214. 217—225). Nachdem so die Mar- 20 wie sein Sohn Commodus (Cohen 228 nr. 1—2)
komanen endhch vollig iiberwunden und die Donau- Jetzt war Marcus endlich am Ziel, und schon
grenze nach Bohmen zu geniigend gesichert war, wollte er sein schweres Werk mit der Einrichtung
konnte Marcus sem Hauptquartier von Carnuntum zweier neuer Provinzen Marcomania und Sarmatia
nach Sirmium (vgl. Philostr. vit. soph. II 1 p. 67 kronen (Marc. 24, 5), als der Aufstand des Avidius
Kayser) verlegen, um nunmehr seine ganze Kraft Cassius ihn zu einem vorzeitigen Prieden (Dio
gegen die Iazygen zu wenden. Anscheitiend gegen LXXI 17) und zum Aufbruch nach dem Osten
Ende des J. 173 wurden diese besiegt und zur zwang (Marc. 24, 6). Sobald Marcus die Nach-
Flucht genfltigt (Dio LXXI 7, 1). richt vom Aufstande des Cassius empfangen hatte,

174: [Arm. Med. Parth. Max.) Germ., p. m. liess er seinen Sohn Commodus an die Grenze
trib. pot. XXVIII (10. Dec. 173—9. Dec. 30kommen. um ihm die Toga virilis zu geben (Dio

174) imp. VI und VII. cos. III. p. p. LXXI 22, 2). Da nun Commodus am 19. Mai 175
Die niehenden Iazygen wurden von den Romem in Germaniam aufbrach (Comm. 12, 2) und am

auf der gefrorenen Donau (also doch wohl im 7. Juli 175 (Comm. 2, 2. 12, 3) an der Reichs-
Januar oder Februar) eingeholt und nach einem grenze die Toga virilis erhielt (Marc. 22. 12) so
heftigen Kampfe ganzlich besiegt (Dio LXXI 7, muss die Erhebung des Cassius Ende April oder
1—5). Doch schien dieser Sieg dem Marcus noch Anfang Mai 175 (Marc. 24, 6ff.; Avid. Cass 7ff

;mcht bedeutend genug, um den Imperatortitel zu Comm. 2, 2), der Aufbruch des Marcus etwa Mitte
erneuern. Vielmehr wiederholen die Munzen in Juli 175 stattgefunden haben (Marc. 25, 1). Schon
der 1. Halfte des J. 174 in Verbindung mit imp. bevor der Kaiser nach dem Osten kam (vgl Am-
VI die Aufschriften Viet. Germ. (Cohen 994),40mian. Marc. XXI 16, 11), wurde der Usurpator
Marti Vietori (Cohen 432f.) und Germania sub- getotet und sein Haupt dem Kaiser uberbracht
acta (Cohen 226). Ob man aus der Aufschrift (Dio LXXI 27, 2—28, 1. Marc. 25, 2—3). Der
adventus Aug. (Cohen 3) schliessen darf, dass kurze Herrschaftstraum des Cassius hatte drei
Marcus in diesem Jahr fur einige Zeit (vor An- Monate sechs Tage gewahrt (Dio LXXI 27, 3),
nahme des 7. Imperatortitels) nach Rom zuriick- also etwa Ende April bis Anfang August. Gegen
gekehrt sei, scheint mir zweifelhaft; wahrschein- die Familie und die Anhanger des Cassius ver-
hch hatte man die Ankunft vergeblich erhofft fuhr Marcus seinen stoischen Grundsatzen gemass
(vgl. o. zum J. 170). ausserst milde (Dio LXXI 27, 4. 28, 1—4 30 1

Nach Besiegung der Markomanen und Iazygen Marc. 24, 8. 25, 5. 8. 26, 11—13; Avid. Cass' 9
brach ein neuer Krieg mit den Quaden aus (Dio 501—4; Miinzen mit Clementia Aug. vom J. 176'
LXXI 8. 1). Im Sommer 174 wurden die R5mer Cohen 28. 358). Doch wurde die Bestinimung'
von diesen in ungunstigem Terrain eingeschlossen getroffen, dass niemand Statthalter seiner Heimat-
und litten namentheb durch die furchtbare Hitze provinz werden diirfe , da Cassius als geborener
und schrecklichen Durst. Da brachte ihnen ein Syrer Svrien langere Zeit verwaltet hatte (Dio
plotzliches Gewitter Erleichterung und neuen Mut. LXXI 30. 4. 31, 1).
so dass sie die Feinde vollig besiegten (Dio LXXI Trotz der schnellen Niederwerfung des cassia-
8. 10). Diese gliickliche Wendung soil nach heid- nischen Aufstandes setzte Marcus in Begleitung
nischer TJberlieferung einem agyptischen Magier seiner Gemahlin Faustina (Marc. 26, 4) und seines
(Dio LXXI 8. 4) oder den Bitten des Kaisers Sohnes Commodus (Comm. 2. 3) die einmal be-
selbst (Marc. 24, 4), nach christlicher Legende den 60 gonnene Reise nach dem Osten fort , zog durch
Gebeten der chnstlichen 12. Legion zu verdanken Syrien. ohne Antiochia zu beruhren, und kam nach
gewesen sein, die deshalb von Marcus den Bei- Agypten (Marc. 25, 11. 26, 1 ; Comm. 2. 3). Viel-
namen fulminala erhalten habe (Xiphilin bei Dio leicht hat er in Alexandreia den Winter 175—176

t^A Z°nar
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-
a-)- zugebracht (vgl. Marc. 26, 1—3)

; wenn er aber
Jedenfalls nahm Marcus mfolge dieses Sieges zum wirklich schon im Friihjahr 176 in Smyrna war
siebentenmal die imperatorische Begriissung an (vgl. zum J. 176), so musste er doch wohl schon
^

i!i- r? *?' 4
" Conen 311ff und seinc Ge" Ende 175 wieder aufgebrochen sein. Er liess in

mahlin Faustina, die sich bei ihm im Sommer- Alexandreia eine seiner TOchter zuriick (Marc. 26,3),
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vielleicht Corniflcia, deren (vermutlicher) Schwie- Als Marcus etwa Anfang November 176 von

gervater Petronius Mamertinus fruher praefectus Athen nach Italien zuriickfuhr, hatte er durch

Aegypti gewesen war (CIL III 44. 77). einen starken Sturm beinahe Schiffbruch gelitten;

176: [Arm. Med. Parth. Max) Germ. Sarm., doch landete er gliicklich in Brundisium und zog

D. m trib. pot. XXX (10. Dec. 175—9. Dec. dann im Friedenskleide in seine Hauptstadt em

176) tmp. VIII. eos. Ill p. p. (Marc. 27, 2—3; vgl. fort. red. Cohen 210. 939.

Dass Marcus schon im Friihjahr (etwa im 203), die er acht Jahre hindurch mcht betreten

Marz) 176 in Smyrna gewesen, schloss man (vgl. hatte (Dio LXXI 32, 1). Zur Feier seiner An-

C lint on fasti Romani zum J. 176) aus einer kunft liess er jedem Burger 200 Denare geben

Stelle des Aristides (or. XXLT Bd. I 440 Dind.), 10 (Dio LXXI 32, 1). Gleich nach seiner Riickkehr

wonach Commodus (und also Marcus mit ihm) die hielt Marcus (am 27. November 176) einen glan-

Dionysien dort gefeiert hatte. Die gemeinten Dio- zenden Triumph (Marc. 27, 3) de Germams(C o h e n

nysien aber fanden in Smyrna sicher im Monat 154. 161) und de Sarmatis (Cohen 164f.). quod

Anthesterion im Fruhling statt (Aristid. or. XV omnes omnium ante se maximorum tmperato-

Bd. I 373 Dind. Philostr. vit. soph. I 25, 1 p. 42 rum glorias supergressus bellieostss%rms gentibus

Kayser). Doch scheint mir jene Folgerung nach deletis aut subaetis . . ., wie die leider unvoll-

dem Wortlaut (xai r^grjg ns ^ deixwuSnj uiv standig erhaltene Inschnft auf seinem Irmmph-

Atovvoiotg) nicht zweifellos zu sein, zumal sie mit bogen in Rom lautet (CIL VI 1014 = JJessau

dem sonst iiber Marcus Reise Bekannten wenig 374). Der Triumph erfolgte sicher vor dem 10

zusammenstimmt. Marcus musste dann den ganzen 20 December 176 (wegen trib. pot. AAA, OIL VI

Sommer 176 in Kleinasien oder Sommer und Herbst 1014. Cohen 154. 161. 164f.). Da nun Marcus am

in Athen zugebracht haben. Wahrscheinlicher ist 27. November 176 seinen Sohn zum Mitregenten

es, dass Marcus erst im Spatsommer 176 nach erhob, indem er ihm den Titel imperatorverlien

Smyrna kam und im Friihjahr 176 von Alexandreia (Comm. 2, 4. 12, 4; vgl. Marc. 16, 1. Momm-
aufbrach (eine ihm hier gesetzte Inschrift CIL sen St.-R. 113 1154, 4), so wird dies bei Ge-

III 13 = III Suppl. 6578 = Dessau 373 ist legenheit des Triumphes geschehen sein, Marcus

vom J 176) als0 am 27 - November triumphiert haben. beit-

Ma'rcus zog durch Syrien , wo er jetzt auch dem heisst er nun auch auf den Munzen p. p.

Antiochia besuchte (Marc. 25, 12), und Kappa- (Cohen 154. 161. 164f. 858ff. 938f vgl o. zum

dokien wo er am Fusse des Taurus in einem Dorfe 30 J. 161 y 5). Beinahe emen Monat spater, am

Halala(=Faustinopolis?) seine Gemahlin Faustina 23. December 176, triumpmerte auch der zum

durch einen plotzlichen Tod verlor (Marc. 26, 4. Imperator erhobene Commodus (Comm. U, 5 ;
vgl.

Dio LXXI 29, 1). Er betrauerte sie sehr (Dio Cohen 237 nr. 76—78. 239 nr. 93f.), wobei

LXXI 30 1. Mian. Caes. 312 B; vgl. den Brief der Vater neben dem Tnumphwagen des Sohnes

des Marcus an Herodes Atticus, Philostr. vit. soph. herging (Marc. 16, 2). Es ist also unrichtig, wenn

II 1, 12 p. 70 Kayser) und erwies ihr in iiber- wiederholt angegeben wird, Commodus habe mit

schw'englichem Masse die letzten Ehren (Marc. 26, seinem Vater zusammen triumphiert (Comm. 2, 4;

4_9; vgl. unterAnni a Galeria Faustina Nr. 121). Marc. 16, 1. 17, 3. Eutrop. VIII 13. Euseb.-

Obwohl Fabia. die Schwester des L. Verus (Verus Hieron. chron. a. Abr. 2193 ;
vgl. Herzog bt.-\ .

10 4) und wahrscheinlich fruhere Braut des Mar- 40 II 1, 383, 1); auch die im J. 177 geschlagenen

cus (vgl. o. LTa), sich bemfihte, an Faustinas Stelle Munzen (Cohen 367. p. 327 nr. 738), auf denen

Kaiserin zu werden , wollte Marcus doch keine Vater und Sohn zusammen auf dem Triumpnwagen

zweite Ehe schliessen, um nicht seinen zahlreichen erscheinen. beweisen dies nicht. Der doppelte

Kindern eine Stiefmutter zu geben, sondern nahm Triumph konnte wohl zu einer Darstellung yer-

die Tochter eines Procurators seiner Gemahlin bunden werden; doch bleibt auch die MCglich-

(vielleicht des Pudens. Dio LXXI 29, 1?) zur keit, dass Commodus am 27 November zugleich

Concubine (Marc. 29, 10). mit seinem Vater noch als Caesar und dann am

Auf seiner weiteren Reise verweilte der Kaiser 23. December fur sich noch einmal als Imperator

einige Tage in Smyrna, wo er den Rhetor Ari- triumphiert hat. Nach den langen Kriegsjahren

stides horte (Philostr. vit. soph. II 9. 2 p. 87 50 freute man sich in diesem Jahr um so mehr des

Kayser, vgL Arstid. I 439ff. Dind.). sodann langere Friedens und der allgememen Sicherheit {pax

*Zeit in Athen. zur Zeit der grossen Eleusinien Aug. Cohen 438f., pax aeterna Aug. Cohen 360

(September bis October), um sich in die eleusini- —362, securitas pub. Cohen 588—591).

sctaen Mysterien einweihen zu lassen (Philostr. 177 :( Arm. Med. Parth. Max.) Germ. Sarm.,

vit soph. H 10. 4 p. 92. II 1. 12 p. 70 Kayser. p. m. trib. pot. XXXI (10. Dec. 176—9. Dec.

Dio LXXI 31, 3. Marc. 27. 1). Auch bestellte 177) imp. VIII und IX. cos. III. p. p.

damals Marcus in Athen offentliche Professoren Nach den Anstrengungen der Reise, der I'numphe

der vier bedeutendsten Philosophenschulen. nam- und der sich anschliessenden Festlichkeiten scnemt

lich der Platoniker, Stoiker. Peripatetiker und Marcus erholungsbediirftig gewesen zu sem. Er

Epikureer deren erste Auswahl er« seinem fruhe- 60 zog sich etwa Anfang dieses Jahres (177) fur einige

ren Lehrer Herodes Atticus uberliess (Philostr. vit. Zeit nach Lavinium zuriick (Marc. 27, 4). Dann

soph LT 2 p 73 Kayser). Diese erhielten fortan aber kehrte er nach Rom zuriick, um seinem Sohn

ein iahrliches Gehalt von 10 000 Drachmen (Luc. Commodus, der in diesem Jahr auch das ordent-

Emiuch 31 und ausserdem zahlreiche Vergiin- liche Consulat bekleidete (Comm. 2, 4 ;
Marc. 16,

stigungen '(Philostr. vit. soph. II 10, 4 p. 93 2. CIL VI 631 XIV 328), feieriich die tribumtj*

Kavser) Vielleicht hielt damals in Athen Ari- potestas zu verleihen (Marc. 27, 5. Cohen 326f.

stides die Rede ek flamMa (IX 98ff., vgl. Ill Dind. nr. 733-738 ; vgl iiber die fiwierige Berech-

Schmid Rh Mus. XLVTII 1893, 83). nung derselben Mommsen St.-R. 113 801, 2.
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Herzog St.-V. II 1, 384 Anm. und unter L.
Aurelius Commodus). Nicht viel spater erhielt

Commodus auch den Augustusnamen , sowie den
Titel p(ater) pfatriaej und wurde damit zum
gleichberechtigten Mitkaiser erhoben (Cohen
237 nr. 79—92. 239 nr. 95—103. 327 nr. 743
—750).
c) Samtherrschaft des Marcus und Commodus:

177—180.

Tertullian. apologet. 25) zu Sirmium (Tertullian.

a. a. O.), wo auch friiher sein Hauptquartier ge-
wesen war (Philostr. vit. soph. II 1 p. 67 Kayser),
Oder zu Wien (Vict. Caes. 16, 12; epit. 16, 12).

Man fahelte , dass er von den Arzten dem Com-
modus zu Gefallen vergiftet sei (Dio LXXI 33,
4). Vielleicht war die Krankheit, der er erlag
(vgl. auch Herodian. I 3, 1. 4, 7), die Pest (vgl.

Marc. 28, 4. 8). Zwei Tage vor seinem Tode hatte
Beide Kaiser nahmen im J. 177 eine impera- 10 er seinen Sohn Commodus als seinen Nachfolger

torische Begrfissung an (Miinzen des Marcus mit
imp. IX Cohen 369f. 374. 378f. 442. 505. 951f.

1026, und des Commodus mit imp. II Cohen
328 nr. 751—759. 355 nr. 981). Es wird also
schon in diesem Jahr der Markomanenkrieg von
neuem ausgebrochen und von den Rornern ein
Sieg erfochten sein (vielleicht von den Quinctilii,

Dio LXXI 33, 1).

178: (Arm. Med. Parth. Max) Germ. Sarm.,
p. m. trib. pot. XXXII (10. Dec. 177—9. Dec.

178) imp. IX. eos. III. p. p.
Gemass der Anordnung Hadrians vom J. 118,

alle fiinfzehn Jahre eine Revision der Restforde-
rungen vorzunehmen (vgl. unter A el i us Nr. 64
IV c), erliess Marcus im J. 178 (Cassiodor. chron.)

alle riickstandigen Steuern fiirAerar und Piscus (Dio
LXXI 32, 2. Marc. 23, 2. Euseb.-Hieron. chron. a.

Abr. 2194. Chronograph vom J. 354; vgl. Momm-
sen St.-E. II 3 1015, 4). In demselben Jahr wurde

den Freunden und dem Heere empfohlen (Dio
LXXI 34. 1. Herodian. I 4. Marc. 27, 11—28, 10).
Marcus wurde einstimmig consecriert und nicht
nur divus, sondern auch Pius genannt (Marc. 18,
3. 5. Eutrop. VIII 14. Cohen 78—98. 176. 1056
—1059. CIL II 1340. VHI 305 = Dessau 378.
Eph. ep. V 1180 = Dessau 377). Es wurde
ihm ein Tempel errichtet, saeerdotes, sodaks und
flamines eingesetzt (Marc. 18, 8. Vict. Caes. 16,

20 13; epit. 16, 14) und seine goldene Bildsaule im
Senate aufgestellt (Dio LXXI 34, 1); in vielen
Hausern fand sein Standbild unter den Penaten
Platz (Marc. 18, 5—6). Noch heute erinnern an
ihn die Antoninssaule auf der Piazza Colonna und
seine Reiterstatue auf dem Capitol.

Der Eindruck, welchen die Regierung und die
PersCnlichkeit Marc Aurels gemacht hat, ist ein
sehr nachhaltiger gewesen. Die Zeit seiner Herr-
schaft gait als die goldene im Vergleich zur eiser-

Smyrna durch ein Erdbeben zerstort, und Marcus 30nen Polgezeit (Dio LXXI 36, 4). Septimius Seve-
beauftragte auf die Fiirsprache des Rhetors Ari
stides einen Praetorier mit dem Wiederaufbau der
Stadt (Dio LXXI 32, 3. Aristid. I 762ff. , vgl.

424ff. Dind. Philostr. vit. soph, n 9, 2 p. 87 Kayser.
Euseb.-Hieron. chron. a. Abr. 2195). Infolge des
neu entstandenen Germanenkrieges vermahlte Mar-
cus seinen Sohn und Mitherrscher schneller, als

er urspriinglich beabsichtigte , mit Crispina, der
Tochter des L. Fulvius . . . Bruttius Praesens (Dio

rus wunschte fiir seinen Sohn zu gelten (vgl. Dio
LXXV 7, 4 und die Inschriften) und nannte seinen
erstgeborenen Sohn und Thronfolger mit seinem
Namen. Seitdem fiihren zahlreiche Kaiser den
Namen M. Aurelius, so Elagabal, Alexander, Clau-
dius, Probus, Cams und seine Sonne, Marimianus
und Maxentius. Diocletian ehrte ihn ganz be-
sonders (Marc. 19, 12) und Mian nahm ihn sich
zum Vorbilde (Amm. Marc. XVI 1, 4. Mian. ep.

LXXI 33, 1. Marc. 27, 8. CLL X 408 = Dessau 40 ad Themist. p. 253; Caesares p. 312. 317. 328.
1117), und brach dann, da die beiden Briider Sex. 833ff.).

Quinctilius Cordianus und Sex. Quinctilius Vale-
rius Maximus den Krieg nicht beendigen konnten
(Dio LXXI 33, 1), mit Commodus am 3. August
178 (Comm. 12, 6, vgl. 2, 5) von Rom zur ex-
peditio Germanica seeunda (CIL II 4114) oder
Sarmatica (CIL X 408 == Dessau 1117) auf
(Dio LXXI 33, 1. Marc. 27, 9).

179: {Arm. Med. Parth. Max.) Germ. Sarm.,
p. m. trib. pot. XXXIII (10. Dec. 178—9. Dec.

179) imp. IX und X eos. IK p. p.
Tarrutenius Paternus erfocht in diesem Jahr

einen so bedeutenden Sieg, dass beide Kaiser den
Imperatortitel erneuerten, Marcus zum zehnten
una letzten, Commodus zum drittenmale (Dio LXXI
33, 3—4. Cohen 186f. 380. 385. 967—971. p.

259 nr. 234—237. p. 330 nr. 768—776).
180: (Arm. Med. Parth. Max.) Germ, Sarm.,
p. m. trib. pot. XXXIV (10. Dec. 179—17.

Marz 180) imp. X. cos. III. p. p.
Schon war Marcus nach einem neuen dreijah-

rigen Kriege (178—180) wieder nahe daran, durch
Einrichtung neuer Provinzen die Unterwerfung der
Feinde zu vollenden, als er wiederum von seiner
Lebensarbeit plfltzlich abberufen wurde. diesmal
durch den Tod (Marc. 27, 10. Dio LXXI 33, 4).

Nach einer siebentiigigen (Marc. 28. 8) Krankheit
starb Marcus am 17. Marz 180 (Dio LXXI 33, 4.

IV. Verwaltungsmassregeln (Ubersicht).
a) Provinzen : Provincial ex procomtdaribus

consulares aid ex eonsularibus proeonstdares out
(ex procuratoriis'i Hirschfeld) praetorias (ex
praetoriis consulares?v.Domaszewski)pro belli

necessitate fecit (Marc, 22, 9). So machte er vor-
iibergehend Baetica urn das J. 172—173 aus einer
proconsularischen zu einer kaiserlichen und um-

50 gekchrt Sardinien aus einer kaiserlichen zu einer
senatorischen Provinz (Sev. 2, 3; vgl. Marquardt
St.-V. 12 249, 4 und oben zum J. 172); ebenso
Pannonia inferior aus einer praetorischen zu einer
consularischen Provinz (vgl. v. Domaszewski Rh.
Mus. XLV 1890, 207 und oben zum J. 169); Dacien
dauernd aus zwei praetorischen Provinzen zu einer

consularischen Provinz, endlich Raetien mnd Nori-
cum aus procuratorischen zu praetorischen Pro-
vinzen. Die Umgestaltung der Provinz Dacien

60geschah zwisehen 161 (CLL ILT 1171) und 170
(CIL III SuppL 7505; vgl. VHI 9365 = Dessau
1099), also wahrscheinlich im J. 167 oder 169
aus Anlass der Markomanenkriege (vgl. oben zum
J. 169), und zwar in der Weise, dass sie in drei

Verwaltungsbezirke, Dacia Porolissensis, Apulen-
sis und Maluensis, zerlegt und einem consulari-
schen legatus Aug. pr.pr. (oder spater eonstdaris)
trium Daciarum unterstellt wurde (vgL MaT-

quardt St.-V. 12 309f.). Raetien erhielt, nach summe der Congiarien beim Chronographen vom
Hirschfelds Ansicht (S.-Ber. Akad. Berl. 1889, J. 354; vgl. die Berechnung bei Marquardt
430f.), von Marcus zuerst einen procurator Augu- St.-V. lis 139. 141). Auch gab er prachtige

storum pro legato (CIL V 3936), dann einen prae- Spiele (Marc. 12, 11. 17, 7. 27, 5) und dehnte

torischen Legaten als Commandant der legio III die Getreideverteilung aus (Marc. 7, 8. 26, 6). Er

Italiea und als Statthalter (vgl. oben znm J. 169). erliess im J. 178 die riickstandigen Steuern fiir

Die bis dahin mit Raetien vereinigte vallis Poenina Aerar und Fiscus (s. o. zum J. 178) und unter-

wurde losgetrennt und zusammen mit den grai- stiitzte mehrfach die durch Hunger oder Erdbeben

schen Alpen einem eigenen Procurator unterstellt heimgesuchten Gemeinden, namentlich in Italien

(Mommsen CLL III p. 588. 707. V 2 p. 757. 10 und Asien (Marc. 11, 3. 23, 3. Fronto p. 98f.

XH p. 20). Zuweilen vereinigte auch Marcus Dio LXXI 32, 3; vgl. o. zum J. 178). Urn der

mehrere Provinzen unter einem Commando, z. B. Finanznot wahrend des Markomanenkrieges ab-

die ostlichen Provinzen unter Avidius Cassius (s. zuhelfen, veranstaltete er im J. 169 eine grosse

denselben), Dacia und Moesia superior unter M. AuctionkaiserlicherKostbarkeiten(s.o.zumJ.169).

Claudius Fronto (CIL III 1457 = Dessau 1097). d) Rechtswesen : Mit pedantischer Genauigkeit

Im J. 175—176 traf er die Bestimmung, dass und Pflichttreue tibte der Kaiser selbst die Rechts-

niemand Statthalter seiner Heimatprovinz werden pflege aus, auch wahrend des Krieges (vgl. Philostr.

diirfe (Dio LXXI 30, 4). Im allgemeinen pro- vit. soph. II 1, 11 p. 68f. Kayser), so dass er oft

vincias ingenti benignitate et moderations trac- elf bis zwolf Tage auf einen einzigen Process

tavit (Marc. 17, 1 = Eutrop. VIII 12). Die Be- 20 verwandte und sogar die Nachte zu Hfllfe nahm
schuldigung, dass er die Statthalter nicht strenge (Dio LXXI 6, 1). Auch bestimmte er genau die

genug beaufsichtigt habe. stent in einem gefalsch- Zahl (230) der jahrlichen Gerichtstage (Marc. 10,

ten Briefe (Avid. Cass. 14, 7). 10). Die Capitalverbrechen urteilte er selbst ab,

b)Beamte: Hadrians Beamtenorganisationwurde und zwar mit hOchster Billigkeit (Marc. 24, 2).

von Marcus weiter gefiihrt (Hirschfeld V.-G. I Die Entscheidung fallte er nach dem Rat und

293), indem neben dem procurator a rationibus Entwurf seiner praefecti (praetorio), die sich da-

(oder rationalis, wie er seit dieser Zeit auch heisst) her regelmassig in seiner Umgebung befanden

ein Unterdirigent der Fiscalverwaltung unter dem (Marc. 11, 10. Philostr. vit. soph. II 1, 11. Dio

Titel procurator summarum rationum (CIL VI Bd. V p. 206 Dind. Mommsen St.-R. 113 1121,

1564. X 1785. VI 1598. Hirschfeld V.-G. 1301. 1120, 5). Auch bediente er sich gem des

35), neben dem praefectus annonae emsubprae- Rechtsgelehrten Scaevola (Marc. 11, 10), der zu

feetus annonae (CIL V 8659. X 7583f. VI 1646. den consiliarii Augusti gehort haben wird. Den

in 1464. 6575. Hirschfeld V.-G. I 138) ein- curatores regionum etmarum verlieh er eine ge-

gesetzt wurde. Ferner erneuerte Marcus das Anit wisse Strafgewalt (Marc. 11, 9). In Rom und in

der von Hadrian eingesetzten, aber von Pius wieder den Provinzen richtete er Standesamter ein, bei

aufgegebenenGerichtsdirectorenltaliens unter dem denen die Geburts- und Sterbefalle zu melden

Namen iuridici Italiae. allerdings nicht wie unter waren (Marc. 9, 7—9). Im allgemeinen ius magis

Hadrian mit consularischem, sondern mit praeto- vetus restituit, quam novum fecit (Marc. 11, 10).

rischem Range (Dio LXXVIII 22, 1. Marc. 11, Zahlreich sind seine Verordnungen und Gesetze

6. Mommsen St.-R. LIS 1085, 3), und zwar 40 (vgl. z. B. Marc. 9, 7—11,10. 13,4. 23,4—24,

zwisehen 161—169 (CIL V 1874 = Dessau 1118). 3; besonders Hanel Corpus legum 114—132).

Im Zusammenhang damit scheint die Emennung e) Heerwesen : Um das durch die zahlreichen

eines eigenen praefectus alimentorum mit con- Niederlagen und durch die Pest (Marc. 17, 2)

sularischem Range und dem Sitze in Rom (H i r s c h- ausserordentlich geschwachte Heer zu verstiirken,

feld V.-G. I 117—120), sowie der procurato- hob Marcus nicht nur zwei neue Legionen aus,

res alimentorum in einzelnen Distrikten Italiens die legio II Italiea, die er nach Noricum, und

(Hirschfeld V.-G. I 120f.) zu stehen (CIL X die legio III Italiea, die er nach Raetien verlegte

3865. Ill 249. XIV 2922. Pertinax 2,2; vgl. (Dio LV 24, 4; vgl. Marc. 21, 8 und oben zum

Marc. 11, 2). Neu eingesetzt wurde zwisehen J. 169), sondern er reihte auch Sklaven unter

161 und 169 (CIL V 1874) der praetor fwfetera 50 dem Namen voluntarii, Gladiatoren unter dem

(Marc. 10, 11. Mommsen St.-R. lis 226, 1); Namen obseqtientes und Rauber aus Dalmatien

vennehrt die Zahl der curatores civitatium (Marc. und Dardanien in das Heer ein (Marc. 21, 6—7).

11, 2. Herzog St.-V. II 1, 394, 1); mit festem Ausserdem errichtete er eine neue Gattung von

Rang und Gehalt ausgestattet die consiliarii Leichtbewaffneten , die Diogmiten (Marc. 21, 7;

Augusti (vgl. CIL VI 1634. X 6662. CIG 1167. vgl. Ammian. Marc. XXVII 9, 6) und erkaufte

5895. Hirschfeld V.-G. I 215, 4i. deutsche Hulfsvolker zum Kampf gegenihreLands-

cj Finanzwesen: In flnanziellen Dingen ubte leute (Marc. 21, 7). Trotzdem er den Soldaten

der Kaiser eine zu grosse Nachsicht (vgl. Marc. gegenfiber zuriickhaltend war (Dio LXXI 3, 3)

11 2. 12, 5. 23, 3. Schiller Gesch. d. rflm. und ooxpoovcog xai eyy.oaxais avxwv fjgxt (Dio

Kaiserzeit'l 2, 652f.). So sparsam er auf der 60 LXXI 3, 4), so wurde er doch von ihnen einzig

einen Seite sein konnte (Dio LXXI 3, 3; oixo- geliebt (Marc. 28, 7).

rotiiy.oixo.xoi Dio LXXI 32, 4; in largitionibus f) Verhaltnis zum Senat: Auf jedeWeise ehrte

pecuniae publicae parcissimus Marc. 23, 2), so Marcus den Senat, emannte ihn oft zum Richter

iibertrieben freigebig gab er auf der andern Seite und bestimmte , dass an ihn von den Consuln

bei verschiedenen Anlassen grosse Geldgeschenke appelliert werden durfe, nahm an seinen Sitzungen

an Heer und Volk (Dio LXXI 32, 1. LXXIH 8, fleissig teil, kam zu ihnen selbst aus Campanien

4. Marc. 7 9. 22, 12. 27, 5—8. Zahlreiche Mun- in die Hauptstadt und verliess sie erst auf das

zen mit' lib. Aug. und eong. Aug. ; die Gesamt- Entlassungswort des Consuls ,
gewahrte armen

Pauly-Wtssowa
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Senatoren tribunicische und aedilicische Wilrden erst 1558 von Xylander nach einem jetzt leider
(Marc. 10, 1—9) und holte unnOtiger Weise die verlorenen Codex Palatums ediert. Dieser Pala-
Erlaubnis des Senates ein, wenn er Geld aus dem tinus und nach seinem Verschwinden die Editio
Aerar nehmen wollte (Dio LXXI 33 , 2). Er princeps bildet die bei weitera wertvollste Grund-
wiinschte sehr, dass unter seiner Regierung kein lage der Uberlieferung. Den vollstandigen Text
Senator getotet werden mCchte (Marc. 10, 6. 25, der ,Selbstgesprache' enthalt von noch vorhan-
6. 26, 13. 29, 4. Dio LXXI 30, 2), liess sich aber denen Hss. nur der Vaticanus 1950 (A) , aber
doch mcht zu der Versicherung bestimmen, dass in bei weitem verderbterer Gestalt. Ausserdem
er fiber keinen Senator ein Todesurteil fallen wolle giebt es zahlreiche Hss. , welche umfangreiche
(Mommsen St.-R. IIS 961, 3). Cum populo 10 Excerpte enthalten. Unter diesen ist von Be-
autem non aliter egit, quam est actum sub civi- deutung die auf gemeinsamen Ursprung zuruck-
tate libera (Marc. 12, 1, vgl. Dio LXXI 33, 2). gehende Gruppe, welche die Excerpte aus den

V. Charakter. ,Selbstgesprachen' mit solchen aus Aelians Tier-
a)Ausseres: Marcus besass eine kleine,schmach- geschichte untermischt fiberliefert. Stich in der

tige Gestalt, weisse Hautfarbe, kurze mit Grau Praefatio seiner Ausgabe p. XI weist nach, dass
gemischte Haare, einen schonen Vollbart (vgl. dieser Zweig der Uberlieferung auf eine Senten-
Iulian. Caes. 317 C), eine grosse Nase und schone zen- und Epigrammensammlung des Maximus
Augen (Malalas XI 281 Bonn. ; vgl. sein Bildnis Planudes zurtickgeht Von den nicht zu dieser
auf den Munzen und die erhaltenen Bildsaulen). Gruppe gehOrigen Excerptenhandschriften verdient
Wahrend er urspriinglich kraftig gewesen war, 20 noch Erwahnung der Monacensis gr. 323. Der
so dass er fechten und wilde Eber auf der Jagd Titel lautet in der Editio princeps und im Monacen-
vom Pferde aus bezwingen konnte (Dio LXXI sis 323 id els iavxov, in der planudeischen Gruppe
36, 1—2, vgl. Fronto p. 68ff. Marc. 4, 8), so rot xa&' kavzdv. Da beide Formen sprachlich und
wurde sein Korper ex xfjg TtoXXfjg aoxo/Jas ze xai sachlich mflglich sind, muss die grossere Autori-
doxrjoews (Dio), sowie vjio rrjg evdeiag rd>v zgo- tat der Editio princeps den Ausschlag geben.
(p&v (Iulian.) ausserordentlich schwach und krank- Die Einteilung in 12 Bficher beruht auf der Editio
lich (Dio LXXI 36, 1. Iulian. Caes. 317 C; da&e- princeps, der Vaticanus A bezeichnet die Buch-
vijg rip ad>/ian Dio LXXI 1, 2. 6, 3, vgl. 24. 4. anfange nur zum Teil. Die Kapiteleinteilung
34, 2. 36, 3). Namentlich Brust und Magen be- fehlt in der Editio princeps ; sie wurde zuerst in
fanden sich fibel

. und er brauchte regelmassig 30 der Editio Lugdunensis von 1626 ohne hsl Au-
den Theriak als Heilmittel (Dio LXXI 6, 4)

;

toritat eingefuhrt und in derselben Weise von
trotzdem erkrankte er im J. 175 so, dass man Casaubonus (Lond. 1643) und von Gataker
semen Tod erwartete (Dio LXXI 22, 3). Nur (Cantabr. 1652) im einzelnen verbessert. Mehr-
geringe Nahrung konnte er zu sich nehmen, meist fach ist endlich diese Kapiteleinteilung auf Grund
des Nachts (Dio LXXI 6, 3. 24, 4; vgl. Iulian. der Uberlieferung von Stich in seiner Ausgabe
a. a. 0.), und an die nordische Kalte musste er berichtigt worden. Verfehlt war der Versuch von
sich erst sehr allmahlich gewohnen (Dio LXXI P. de Joly, eine sachlich-systematische Anord-
6, 3). Dann aber brachte er es durch standige nung des Ganzen in willkurlicher Abweichung
Abhartung und seine gewaltige Willenskraft da- von der Uberlieferung durchzufuhren (Paris 1774).
hin

,
dass ex die Strapazen ertragen konnte (to 40 Von Ausgaben nennen wir ausser derjenigen des

oaifta ex dodeveazdzov xagzegixtbzazov anedei&'e, Xylander die von J. M. Schultz, Schleswig
Dio LXXI 34, 2). 1802 (von welcher diejenigeF. Dtibners bei Didot

b) Tugenden: Im allgemeinen wird von Mar- Paris 1840 ein blosser Abdruck ist), von Cora es
cus to fieye&os avzov zfjg dgezfjg (Iulian. Caes. in Ildgegya 'EUrivixrjg Bi0lto&rjxt)g Vol. IV, Paris
312 B) und seine sanctitas (Marc. 15, 3) gerfihmt; 1816, ausgezeichnet durch zahlreiche gelungene
dgezfjg jiaorjg^ euehv aizy (Herodian. I 2, 3) ; elye Textverbesserungen , endlich die allein noch in
zdg dgexdg cbtdoag , djidvzwr zoiv dfiagnj/idrwv Betracht kommende kritische Ausgabe von Johan-
aneiyezo xai ovze exiov ovz axior ixlt/uueht (Dio nes Stich Bibl. Teubn. 1882, in deren Praefatio
LXXI 34, 2—3); er war xa&agog did jtdvzmv xai das Nahere fiber Hss. und Ausgaben.
Xgrjazog xai evoe^g (Dio LXXI 30. 2), <og di.^&wg 50 Ihrem Inhalte nach gehOren die ,Selbstge-
dyaddg dvrig (Dio LXXI 34, 5). Sein Lebensziel sprache' des Kaisers M. Aurelius jcner ethischen
war nach Iulian (Caes. 333 C) to fiifieTo&ai zoirg Popularphilosophie stoischer Farbung an, welche
deoiig, d. h. deTo&cu^ fiev cog iXa/Jazcov, ev xoieTv in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit einen be-
Sk cog ozi udlioza jzietorovg (334 A). Im einzelnen deutenden Kulturfactor bildete und vor ihm in Mu-
werden hervorgehoben seine gewissenhafte Arbeit- sonius, Dio von Prusa, Epiktet ihre bedeutendsten
samkeit und Pflichttreue (Dio LXXI 6, 1—2), Vertreter gehabt hatte. Namentlich mit Epiktet,
seine Wahrheitsliebe (Fronto p. 29. 34. 49), seine den er warm bewunderte , stimmt Kaiser Mar-
Freigebigkeit (Eutrop. VIII 12. vgl. o. IV c), seine cus in den Grundgedanken seiner Lebensanschau-
Milde und Nachsicht (Marc. 13, 6. 12. vgl. o. zum ung iiberein. In Form zwangloser Aphorismen
J. 175) selbst gegen seine Feinde (Dio LXXI 14, 60 zeichnet der Kaiser, wie ihn das Bedurfnis seines
1. 26. 2—4. 27. 4. 30, 1—4). mit einem Worte Gemiites treibt, in immer neuen Wendungen die
seine Humanitiit (vgl. Herzog St.-V. II 1,386, aus wenigen Grundwahrheiten fliessenden Refiexio-
4

;
fiber seinen Charakter uberhaupt besonders nen auf, in denen er die Leitmotive seines Han-

seine eigene Schrift ; Dio LXXI 30. 34—36. Marc. delns findet und den Frieden des Herzens sucht.
4, 8—10. 6, 10. 8. 1. 12. 2. Iulian. Caes. 317. Um die wissenschaftliche Begrundung dieser Wahr-
333. Herzog St.-V. II 1, 394—396. heiten bekfimmert er sich weniger; er hat sie als

[P. v. Rohden.] Glaubenssatze mit einer fast religiosen Innigkeit
Die .Selbstgesprache' des Kaisers wurden zu- ergriffen. Aus dem stoischen System, dessen lo-
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gische und physikalische Untersuchungen ihn nicht des Folgenden; Schwiegersohn des Cn. Domitius

interessieren, sind diejenigen Satze ausgewiihlt, Corbulo, Tac. ann. XV 28 (wo die Hs. Vimanus

welche geeignet scheinen, der Gemiitsruhe als un- Annius). Dio LXH 23, 6 {"Avviog). Im J. 63,

«rschtitterliche Grundlage zu dienen und zu auf- nondum senatoria aetate (also geboren nicht vor

opfernder Pflichterfullung und Menschenliebe an- 37 n. Chr.), pro legato quintae legioni impositus

zuspornen. In ihrer Verbindung bilden diese Satze (Tac. a. O.), spater als Geisel von seinem Schwieger-

mehr eine religios gefarbte Weltanschauung als vater nach Rom geschickt (Dio a. O.). Ohne

eine Philosophie. Die Grundvoraussetzung , von Praetor gewesen zu sein, wird er Consul (suffectus)

der alles getragen wird, ist ein optimistischer um 66 n. Chr. (Dio a. O., vgl. BorghesiIV 488.

Pantheismus. Die Welt und alles einzelne Ge- 10 Nipperdey zu Tac. ann. XV 28). Vielleicnt

schehen in ihr wird von der Gottheit durchwohnt Anstifter der vimcianischen VerschwOrung in Be-

und in der denkbar vollkommensten Weise zu nevent um 67 n. Chr. (Suet. Nero 36). Vgl. den

einem verniinftigen Gesamtzweck hingeleitet, dem Stammbaum unter Nr. 72.

auch das scheiubare Ubel dienen muss. Derselbe 99) L. (?) Annius \inicianus (der Vorname L.

gottliche Geist ist es , der in der ursachlichen nur einmal in den Acta Arv. am ^9. Mai 38, OIL

Verknupfung alles Geschehens als Gesetz und Na- VI 2028 d 12 ;
dagegen viermal M. Enmus [so]

turnotwendigkeit zum Ausdruck kommt und der Vinieianm in den unsicher uberlieferten Acta

als Vorsehung und Vernunft alles zum Besten Arv. vom J. 40, CIL VI 2030; Marcus Minu-

leitet. In diesen notwendig-verniinftigen Process cianus Joseph, ant. XIX 102. 252 m teilweiser

sich freiwillig zu schicken und selbstthatig seine 20 Verwechslung mit dem Schwager des Gains, M.

Zwecke fordern zu helfen, ist die Aufgabe des Vinicius; Annius Vmunanm Dio LX 15, 1;

Menschen deren Erfullung ganz in seine Macht Yinieianus Tac. ann. VI 9), Sohn des Annius

gestellt ist und ihm voile Gliickseligkeit verleiht. Pollio, anscheinend Consular, matestatis ange-

Quelle aller Unseligkeit ist es, das Gluck von klagt im J. 32 n. Chr., Tac. ann. VI 9. Frater

ausseren Dingen zu erwarten, die nicht }<p' ruttv Arvalis seit dem 24. Mai 38 n Chr., OIL VI

sind, nicht von unserm Willen abhangen. Nur in 2028 , erwahnt im J. 40, CIL VI 2060 = h,pn.

dem richtigen Verhalten dem Weltlauf gegenuber, ep. VIII p. 324 nr. 6. Nach dem Tode des Kaisers

an dem uns keine Macht Himmels und der Erde Gaius 41 n. Chr. Thronpraetendent, Joseph, ant.

hindern kann, liegt das Gllick beschlossen. Dieses XIX 252. Dio LX 15, 1. Er veranlasst den Furius

xichtige Verhalten hat eine mehr passive Seite 30 Camillus Scribonianus in Dalmatien zum Aut-

in der unbedingten Ergebung in den gOttlichen stand und totet nach Misslingen desselben sich

Willen und eine mehr active in der liebevollen selbst, 42 n. Chr., Dio LX 15, 2. 5. Vgl. den

Forderung des Wohles unserer Mitmenschen. durch Stammbaum unter Nr. 72.

welche wir zu selbstandigen Mitarbeitera der gOtt- 100) Cn. Domitius Annius Ulmanus (CIL XI

lichen Weltvernunft werden, von welcher unsere 3587), vielleicht identisch mit dem benlhmten

Seele ein Teil und Absenker ist. Juristen Domitius Ulpianus. [P. v Rohden.J

Die sehr umfangreiche Litteratur giebt am 101) Annia, zuerst vermahlt mit (L. Cornelius)

vollstiindigsten Uberweg-Heinze I 245f. Vgl. Cinna (gestorben als cos. IV im J. 84), dann

w allem Zeller Philos. der Gr. IV3 754ff.; mit M. (Calpurnius) Piso der sich m grattam

Vortrage u. Abhdlgn. I 89ff. [v. Arnim.] 40 Sullae von ihr schied. Veil II 41, 2.

95) M. Annius Verus, Sohn des Kaisers Mar- 102) Annia, einzige fochter des
:

C.Annius

cus und der Faustina (CIL VIII Suppl. 11323 Asellus (Nr. 31). Cic. Verr I 153. II 21

= Dessau 386), geboren 162/W3, da er bei 103) Annia, Witwe (nach dem Zusammenhang,

seinem Tode im J. 169 (etwa im Herbst) sieben eines bedeutenden Mamies aus repubhcanischer

Jahre alt war (Hist. Aug. Marc. 21, 3). Bei dem Zeit), die eine zweite \ erheiratung ablehnte Seneca

parthischen Triumph des Marcus und Verus, in frg. 75 H. [Klebs.]

der Mitte des J. 166, fuhr auch Verus mit seinen 104) Annia: edwtum divt Augush ad Anmam
Geschwistern im Triumphzuge mit (Marc. 12, 10). pertinens, Plin. ad Trai.^65,3.

Bald darauf, am 12. Octobter 166 (Coram. 11, 105) Annia Alexandria [e.f.],eoniunxLucn

13), wurde er mit seinem alteren Bruder L. Aure- 50 Steii Aemiliani v(iri) c(larissimi), CIL ^ 1 134L

lius Commodus, dem spateren Kaiser, zum Caesar 106) Annia Arescusa. CIL XV 2226 (= XIV

ernannt (Coram. 1, 10, wo er falschlich Severus 4090, 23). 2541, vgl. 1141. Eine Cennm Are-

heisst; Marc. 12, 8. 21, 3). So erscheint er nun scusa, Bull. com. 1890, 107, 5; Aresc[usa] Lan-

als Annius Verus Caes. teils allein, toils mit ciani Sill. aq. 489.
. .

Commodus zusammen auf Munzen (Eckhel VII 107) Appia Annia Atiha Regilla Elpmice

82—87 Cohen III 2 132. 169f). Aber schon Agrippina Atria Polla, Tochter des Rhetors li.

im J 169 starb Verus exsecto sub aure tubere Claudius Atticus Herodes und der Appia Anma

in Praeneste. Er wurde nur funf Tage betrauert

;

Regilla (unten Nr. 125), Inschriften von Olympia

doch wurden ihm Bildsaulen errichtet, eine imago (Arch. Ztg. 1878, 95 nr. 152 ;
hier der vollstandige

aurea von ihm angefertigt und sein Name in das 60 Name) und von Athen (UA 111 1333 b
:

edia

carmen saliare eingefugt (Hist- Aug. Marc. 21, .... vatMa Ehzcjvnx^] Azgia Ilvlia). Philostr.

%—5- v?l Herodian I 2, 1, der ihn Yerissimus vit. soph. II 1, 10 (Elpmice). Sie uberlebte die

*T
nt

\
g

Mutter (vgl. CIG 6280 = Kaibel epigr. 1046.

96) Sex. Annius Verus, C. [f.], CIL XII 506 15; also gestorben nach 160) aber nicht den

{Aquae Sextiae). Vater £ndostr. a O. ;
also gestorben vor 176—

97) Annius Victorinus (CIL X 519) s. Vic- 177). Vgl. den Stammbaum oben Nr. 49

t o r inu s
108) Annia Aureha Faustina s. A nn l a Galena

98) Annius Vinicianus, wahrscheinlich Sohn Aurelia Faustina unten Nr. 119.
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109) Annia Cornificia Faustina, jungereSchwe- schrift von Olympia, Arch. Ztg. 1878, 103). Ihrer
ster des Kaisers M. Aurelius (Annia Cornificia Namen wegen wird sie von Dittenberger (a.
Hist. Aug. Marc. 1,8; Annia Faustina CIL a. 0.) fur die alteste Tochter des Marcus ange-
XV 731 a. b), also geboren nach dem J. 121 (vgl. sehen , die im J. 146 geboren wurde (vgl. Hist.
Marc. 1, 5). Marcus iiberliess ihr um 137—138 Aug. Marc. 6. 6 und oben Nr. 94 II). Dann
sein ganzes viiterliches Vermogen aus Anlass ihrer ware sie (und nicht Domitia Faustina) gemeint
Verlobung oder Vermahlung (Marc. 4, 7). Sie mit der parvola Faustina, fiber deren schlech-
vermahlte sich mit M. Ummidius Quadratus (CIL tes Befinden Marcus klagt (Fronto p. 72 Naber}
XV 731), starb aber schon vor der Thronbesteigung und die audi noch spater genannt wird (p. 86).
ihres Bruders (7. Marz 161), und Marcus fibergab. 10 Wenn sich die ephesische Inschrift : . . . Qavotuvar
nun ihrem Sohne Ummidius (so ist statt Mum-_ -thyarega M. AvgnUov 'Avtcovewov (Wood Disco-
mius zu lesen) Quadratus einen Teil seiner mutter- veries at Ephesus, temple of Diana nr. 16) auf
lichen Gfiter (Marc. 7, 4). Erwahnt wird sie noch sie bezieht (was notwendig ist, wenn wir nicht
Fronto p. 79 Naber. Marc. elg. I. I 17. Erne eine dritte Tochter Faustina arinehmen wollen), sc-

Freigelassene einer Cornificia Faustilla CIL VI ist sie erst nach der Thronbesteigung ihres Vaters
16 481 -

.
(7. Marz 161) gestorben. Spater wird Lucilla

_ 110) Annia Faustina, Gemahlin des Antoninus als alteste Schwester des Commodus bezeichnet
Pius, s. Annia Galeria Faustina (maior), unten (Herodian. I 8, 3).
^r - 120. 120) Annia Galeria Faustina (maior), Gemahlin

111) Annia Faustina, Gemahlin des M. Aure- 20 des Kaisers Antoninus Pius (Annia Faustina
bus, s. Annia Galeria Faustina (minor) unten Hist. Aug. Pius 1,6; Galeria Faustina Hist.
Nr- 121-

. Aug. Marc. 1, 3; spater zum Unterschied von
112) Annia Faustina, Schwester des M. Aure- ihrer gleichnamigen Tochter auch wohl genannt

bus, s. Annia Cornificia Faustina oben Nr. 109. Faustina maior, CIL V 7617, oder laustina
113) Annia Faustina, Cousine des M. Aure.- mater, Rom. Mitt. II 1887, 205f.; oft aber sind

bus, s. Annia Fundania Faustina unten Nr. 118. beide nicht zu unterscheiden) , Tochter des M.
114) Annia Faustina, Tochter des M. Aurelius, Annius Verus (Nr. 93) und der Eupilia Faustina

s. A n n i a Galeria Aurelia Faustina unten Nr. 1 19. (Hist. Aug. Marc. 1 , 4), Tante des spateren Kaisers
115) Annia Faustina, Gemahlin des Elagabal M. Aurelius (Marc. 1, 3. 5, 1 ; vgl. den Stamm-

lm J. 221 (Eckhel VII 261—263. Cohen IV2 30baum oben zu Nr. 94), Mutter zweier Sehne und
384—386

; alexandrinische Munzen, von denen eine zweier Tochter (Pius 1, 7). namlich des M. Aure-
das vierte Jahr, d. h. 29. August 220—221, die lius Fulvus Antoninus (CIL VI 988 - Dessau
anderen das fiinfte Jahr, d. h. 29. August 221 350), des M. Galerius Aurelius Antoninus (CIL
—222, des Elagabal angeben, im Catalogue of VI 989 = Dessau 351. Eckhel VII 42. Cohen
the greek coins in the British Museum, Alexan- 112 443), der Aurelia Fadilla (CIL VI 990 = Des-
dria, 1892, 198—200, vgl. Mionnet VI 865f. nr. sau 352; vgl. Hist. Aug. Pius 1, 7. 3, 6) und
2555—2562 und v. Sallet Daten der alexandr. der Annia Galeria Faustina (minor, s. Nr. 121).
Kaisermunzen 52f.). Claudii Severi und M. An- Multa (fiber sie) dicta sunt ob nimiam liberta-
tonini anoyovog (dmtpegovoa xoyhog eg Kdfifiodov

,

tern et vivendi facilitatem, was ihr Gemahl cum
Herodian. V 6, 2), Gemahlin zuerst des Pompo- 40 animi dolore compressit (Pius 3, 7) ; auch scheint
nius Bassus, nach dessen Ermordung des Elagabal sie zu sparsam gewesen zu sein (Pius 4, 8). Als
(Dio LXXIX 5, 4). Der Name findet sich nur ihr Gemahl den Thron bestieg (10. Juli 138),
auf den Munzen. erhielt sie den Titel Augusta (Pius 5, 2; Munzen

116) Annia Faustina, ungewiss welche, setzte der Faustina Augusta bei Eckhel VII 37—42.
ihrer Tochter eine griechische Inschrift in Rom, Cohen 112 413-442; von Inschriften vgl. z B
Kaibel IGI 1394. CIL X 1643. 8043, 6. XIV 3580. VIII 798; wahr-

117) [Anjma Faushnilla, c(larissima) f(e- scheinlich beziehen sich auch auf sie CIL V 5028.
mina) Lanciani Silloge aquaria 196. 8110,173—174. XV 714 u. a.). Sie starb zwischen

IIS) Annia Fundania Faustina, Cousine des dem 10. December 140 und 9. Juli 141, namlich
Kaisers M. Aurelius (Annia Faustina Galen. XIV 50 im dritten Jahre der Regierung des Pius (10.
662 Kfihn. Hist. Aug. Comm. 7, 7; Fundania Juli 140—9. Juli 141, Pius 6, 7) und in seiner
Faustina CR, XV 520), Tochter des M. Annius vierten tribunicischen Potestas (10. Dec. 140—9.
Libo (oben Nr. 60, vgl. den Stammbaum unter Dec. 141, Grabschrift am Mausoleum CIL VI 987
M. Annius Verus Nr. 94), Gemahlin des T. Pom- = Dessau 349). Sie wurde vom Senate con-
pomus Proculus Vitrasius Pollio (CIL VI 1540. secriert (Pius 6, 7; consecratio Eckhel VH 39.
XV 520. II Suppl. 5679. XII 361 = Dessau 1112 Cohen 112 425ff. nr. 162—188 ; diva Faustina
mitAnm. 4.1113.1114), Mutter der von Commodus die meisten Munzen a. a. O., auch alexandr. vom
um 183 getcteten Vitrasia Faustina (Hist. Aug. 29. August 141—142 mit Qavoielva dsa Mionnet
Comm. 4, 10

;
vgl. CIL X 4635) und des T. Fun- VI 287, 1970—1974. Catalogue of the greek coins

damns Vitrasius Pollio (CIL VI 1978; vielleicht 60 in the British Museum, Alexandria p. 145, vgl.
auch gemeint in der oben genannten Inschrift v. Sallet Daten der alexandr. Kaisermunzen
XV 520). Sie stand dem kaiserlichen Hofe zwi- 36f. Mommsen Herm. VIII 1874, 204, 1; von
scben 161 und 166 sehr nahe (Galen. XIV 662f.), Inschriften vgl. z. B. CIL VI 987 = Dessau
wurde von Commodus misshandelt (Comm. 5, 8) 349. VI 1005 = Dessau 348. VI 1006, vielleicht
undum das J. 190 in Achaia getotet (Comm. 7,7). auch II 4096 u. a.). Auch ein Tempel wurde

119) Annia Galeria Aurelia Faustina, Tochter ihr errichtet (Hist. Aug. Pius 6. 7—8; vgl Gal-
des M. Aurelius Caesar Verus (des spateren Kaisers lien. 19, 4. Eckhel VII 39. Cohen 112 414, 1
Marcus) und der Annia Faustina Augusta (In- 428, 191—194), Priesterinnen eingesetzt (CIL V

7617. LX 5428. R8m. Mitt. II 1887, 205f.), Bild- erum et liberos vestros saluta). Die zweite Ver-

saulen aufgestellt (Pius 6, 7—8) und zu ihrem mahlung der Lucilla mit Ti. Claudius Pompeia-

Andenken Institute fur junge Madchen (puellae nus im J. 169 sah sie sehr ungeru (Marc. 20, 7).

Faustinianae) gegriindet (Pius 8, 1 ; Alex. Sev. Sie begleitete ihren Gemahl mit ihrem jungsten

57, 7. Eckhel VTI 40. Cohen 112 433, 261 Tochterchen in das Feldlager nach Pannonien (Phi-

—263). Vgl. Sie vers Studien z. Gesch. d. rOm. lostr. v. soph. II 1, 11 p. 67f. Kayser. Hist. Aug.

Kaiser 1870. 181—186. Lacour-Gayet Antonin Marc. 26, 8). Nach dem unerwarteten Siege fiber

ie Pieux 1888, 457ff. die Quaden im Sommer 174 erhielt sie zuerst den

121) Annia Galeria Faustina (minor), Gemahlin Titel mater castrorum (Dio LXXI 10, 5. Hist,

des Kaisers M. Aurelius (Annia Faustina Hist. 10 Aug. Marc. 26, 8. Eckhel VH 79. 81. Cohen
Aug. Marc. 1, 8. Inschrift von Olympia, Arch. Ill 2 149 nr. 159—167. CIL XIV 40). . Im Fruh-

Ztg. 1878, 103. Munzen Eckhel VII 81f; Galeria jahr 175 schickte sie, wie erzahlt wird, bei einer

Faustina iunior Eutrop. VIII 10; zum Unter- schweren Krankheit ihfes Gemahls heimlich die

schied von ihrer gleichnamigen Mutter zuweilen Aufforderung an Avidius Cassius in Syrien, ffir

Faustina iunior, CIL VI 10222, Qavoruva Ma, den Fall des Todes ihres kaiserlichen Eheherrn

Eckhel VII 81f. oder Faustina Fia, Rom. Mitt. mit ihrer Hand zugleich die Herrschaft in Besitz

II 1887, 205f.), Tochter des Kaisers Antoninus zu nehmen (Dio LXXI 22, 3. Hist. Aug. Marc.

Pius und der Annia Galeria Faustina (maior), 24, 6; Avid. Cass. 7, 1). Der Briefwechsel des

vgl. z. B. Hist. Aug. Pius 1, 6—7. 10, 2 ; Marc. Marcus und der Faustina aus diesem Jahre, der

1, 8. Dio LXXI 22, 3. Die Munzen bei Eckhel 20 sich in der Vita des Avidius Cassius findet, ist

VII 76ff. Cohen 112 412f. 442. III2 135ff.; von wohl gefalscht (vgl. oben S. 2280). Nach der Er-

Inschriften z. B. Dessau 380. CIL HI 1449 u. hebung und Ermordung des Avidius Cassius be-

s. w. Sie war zuerst mit dem jungen L. Ceio- gleitete Faustina im Sommer 175 ihren Gemahl

nius Commodus , dem spateren Kaiser L. Verus, nach Syrien und Agypten , starb aber auf dem

verlobt; aber unmittelbar nach Hadrians Tode Rfickwege im J. 176 (vgl. die Mfinzen dieses Jahres:

{10. Juli 138) wurde diese Verlobung aufgehoben Eckhel VII 79. Cohen III2 127; dagegen wird

und die junge Prinzessin mit dem zum Thron- die Munze vom J. 177 bei Cohen III2 128 ver-

folger bestimmten M. Aurelius Caesar verlobt lesen sein) in dem Dorfe Halala am Fusse des

{Hist. Aug. Marc. 6, 2. 16, 7 ; Verus 2, 3 ; Hel. Taurus in Kappadokien (Marc. 26, 4) an einer

6, 9). Von ihrem Vater wurde sie sehr geliebt ; 30 plotzlichen Erkrankung oder, wie man sich zu-

-denn von ihr (nicht der schon im J. 141 gestor- fliisterte, durch Selbstmord (Dio LXXI 29, 1).

benen Gemahlin, vgl. Mommsen Herm. VIII Sie wurde von Marcus heftig betrauert (Dio LXXI
1874, 204) schreibt Pius im J. 143: mallem msher- 30, 1. Philostr. vit. soph. II 1, 12 p. 70 Kayser.

cule &yaris cum ilia quam sine ilia in Palatio Lilian. Caes. 312 B). Auf seinen Antrag be-

vivere (Fronto p. 164 Naber). Im J. 145 fand willigte ihr der Senat gOttliche Ehren (Hist. Aug.

die feierliche Vermahlung des kronprinzlicben Marc. 26, 5. 7. Iulian. Caes. 334 B; eonse-

Paares statt (Hist. Aug. Pius 10, 2; Marc. 6, 6. cratio Eckhel VII 81. Cohen LTI2 141f. nr.

1, 8; vgl. oben S. 2286); im nachsten Jahre wurde 65—83); sie wurde nicht nur dim, sondern auch

die Ehe mit einer Tochter gesegnet (wahrscbein- Pia genannt (Eckhel VII 81. Cohen HI 2 141

lich Annia Galeria Aurelia Faustina Nr. 119). 40 nr. 65ff. 149 nr. 159ff. 153 nr. 212ff. CIL IX

Dieses frohe Ereignis gab dem Kaiser Pius An- 1113. VI 1019 = Dessau 382. Rom. Mitt,

lass, am 10. December 146 seinem Schwiegersohn II 1887, 205f.). Das Dorf, in dem sie gestorben

die tribunicia potestas und wahrscheinlich gleich- war , wurde von Marcus zur Colonie (Faustino-

zeitig seiner Tochter den Titel Augusta zu ver- polis?) erhoben (Marc. 26, 9) und ihr daselbst

leihen (vgl. Marc. 6, 6) ;
jedenfalls fuhrt sie ihn ein Tempel errichtet (Hist. Aug. Marc. 26, 5. 9

;

schon in einer Inschrift vom 10. tribunicischen Carac. 11, 7). Es wurden ihr Priesterinnen ein-

Jahre des Pius, 10. December 146—147 (Dessau gesetzt (CIL V 7617. ROm. Mitt. H 1887, 205f.)

380) und in Mfinzen vom 12. tribunicischen Jahre, und zu ihrem Andenken neue puellaeFaustinianae

10. December 148—149 (Eckhel VII 77. Cohen gestiftet (Hist. Aug. Marc. 26, 6. CIL VI 10222).

112 412); ausserdem vgl. von Inschriften z. B. 5) Ihr goldenes Bild sollte zu den Vorstellungen ins

CIL VI 360 = Dessau 366. IX 234 = Dessau Theater gebracht werden (Dio LXXI 31, 2). Im
379. X 5824 = Dessau 381. Vni Suppl. 12289. Tempel der Venus in Rom wurde von dem Senate

IX 1163. VUI 5525. XV 133f. 161. 186. 211. ihr und Marcus eine silberne Bildsaule und ein

398ff. 620f. 719—730. Kaibel IGI 1050 u. s. w.; Altar aufgestellt, wo alle Brautleute vor der Hoch-

von Mfinzen Cohen III 2 I27ff. 135—169; ale- zeit opfern sollten (Dio LXXI 31. Eckhel VH
xandrinische bei Mionnet VI 309—319 nr. 2131 81). Sie soil ihrem Gemahl nicht treu gewesen

—2212; Suppl. LX 95—98 nr. 407—430. Cata- sein (vgl. die Klatschgeschichten : Hist. Aug. Ver.

logue of greek coins in the British Museum, 10, 1.5; Marc 19, 1—11. 23,7.29,1—3. Vict.

Alexandria p. 160—166; vgl. v. Sallet Daten Caes. 16,2), Marcus aber ihre Untreue mit stoi-

d. alexandr. Kaisermunzen 39f. Auch in den 60 schem Gleichmut ertragen haben (Dio LXXI 34,

Briefen des Fronto wird sie Ofters erwahnt: p. 3. Hist. Aug. Marc. 23, 7. 29, 3. Iulian. Caes.

37_39. 79f, 83. 86. 89ff. 94. 99 Naber. Sie hatte 312). Als man ihm die Scheidung von ihr nahe

mindestens 13 Kinder (vgl. fecunditas Augustae, legte, soil er gesagt haben: si uxorem dimit-

Eckhel VII 78. Cohen III 2 143f. nr. 93—105), tirnus, reddamus et dotem, worunter er die

die oben S. 2287 aufgezahlt sind. Bare Tochter Herrschaft verstand (Marc. 19, 8—9). Vgl. L a-

Annia Lucilla (Nr. 123) scheint sie nach ihrer cour-Gayet Antonin le Pieux 1888, 4G0f.

Vermahlung (164 n. Chr.) im Osten besucht zu 122) Annia Italica, Tochter des L. Annius

haben (vgl. Fronto an Verus p. 132 Naber: So- Italicus Honoratus (Nr. 52), CIL HI 1071f.
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123) Annia Lucilla, Tochter des Kaisers Mar- [Trebonius Gallus? (Nr. 88)] Cos. (108 n. Chr.)
F

cus Aurelius (Annia Lucilla auf einer Miinze von 'Ecp.aox- 1885, 152. CIAIII 1333k Arch.Ztg. 1878,
Byzanz, MionnetI379, 107 ; sonst meist Lucilla 96 nr. 153; ihr Bruder (Appius Annius Atilius)
Augusta, Eckhel VII 98—102. Cohen III2 214 Bradua (Nr. 32) Cos. (160 n. Chr.), Philostr. vit.

—225; alexandr. Miinzen Mi on net VI 333 nr. soph. II 1, 8. Herodes scheint sie wahrend seiner
2310—2316, vgl. v. Sallet Daten der alexandr. Anwesenheit in Eom (etwa 140—145 n. Chr.) ge-
Kaisermiinzen 40f.) , geboren um 148 ; denn im heiratet zu haben. Sie gebar ihm vier Kinder, von
J. 147 wurde Marcus ein Sohn geboren (CIG II denen zwei bei ihrem Tode noch lebten (triopeische
3176) und im J. 164 wurde sie vermahlt, Nach Inschrift Z. 15), namlich 1) (Ti. Claudius Ap-
der Thronbesteigung des Marcus und Verus am 10 pius Atilius) Bradua Kegillus (Atticus), Arch. Ztg.
7. Marz 161 wurde sie mit L. Verus verlobt (Hist. 1878, 95 nr. 151 , der von Pius els rovg Evna-
Aug. Marc. 7, 7) und im J. 164 von Marcus, der rgidag aufgenommen (CIG 6185 = IGI 1392) und
sie selbst bis Brundisium begleitete, in Beglei- im J. 185 Cos. ord. wurde; 2) L. Claudius Vi-
tung der Schwester des Verus (Fabia, vgl. Verus bullius Regillus Herodes, Arch. Ztg. 1877, 103
10, 3) zur Vermahlung nach Asien gesandt (Marc. nr. 75. Bull. hell. I 1877, 409, der vor der Mutter
9, 4). Verus kam ihr bis Ephesus entgegen (Verus gestorben sein muss (triopeische Inschrift Z. 15);
7, 7). Angeblich war sie auf ihre Schwagerin 3) Marcia Claudia Alcia Athenais Gavidia La-
Fabia eifersiichtig (Verus 10, 3). Sie hatte aus tiaris, Arch. Ztg. 1877, 103 nr. 74, ebenfalls vor
der Ehe mit Verus (Verus 2, 4. Dio LXX 2, 2. der Mutter gestorben (triopeische Inschrift Z. 15)

;

LXXI 1, 3. Herodian. I 8, 3. Miinzen) eine Toch- 20 4) Appia Annia Atilia Regilla Elpinice Agrippina
ter (Dio LXXII 4,4. Marc. 20, 7. Fronto p. 132 Atria Polla, CIA III 1333 b. Arch. Ztg. 1878,
Naber), die im J. 166 geboren wurde (CIL VI 95 nr. 152 (oben Nr. 107). Vgl. den Stamm-
360 = Dessau 366. Eckhel VII 99). Nachdem baum unter Nr. 49. Sie selbst starb um 160
ihr Gemahl im Januar 169 gestorben war, wurde n. Chr., da ihr Bruder als Consul (160) oder Con-
sie noch in demselben Jahr, non decurso luctus sular ihren Gatten anklagte, sie getotet zu haben
tempore, mit dem grandaevus Ti. Claudius Pom- (Philostr. a. O.) und andererseits nach ihrem Tode
peianus vermahlt, und zwar gegen ihren eigenen Pius (f 7. Marz 161) ihrem Sohne den Senatoren-
und ihrer Mutter Willen (Marc. 20, 6—7; Carac. stand verlieh (CIG 6185 = IGI 1392). Dir Ge-
3, 8). Sie hasste ihren zweiten Gemahl, und die mahl betrauerte sie allzu sehr (Philostr. Lucian.
Ehe war eine ungliickliche (Dio LXXII 4, 4—5. 30 a. O.), erbaute ihr zu Ehren das triopeische Grab-
Herodian. I 8, 3—4), obwohl ihr ein Sohn, Pom- mahl (s. o.) und ein Theater in Athen (Philostr.
peianus, entspross (Carac. 3, 8). Nach dem a. O. und II 1, 5) und setzte ihr eine Bildsiiule
Tode des Vaters M. Aurelius bewies ihr Commo- in Eleusis ('E<p. ag%. 1885. 152). Bestattet wurde
dus die grOsste Hochachtung, aber schon die Zu- sie in Griechenland" (CIG 6185 = IGI 1392).
riicksetzung hinter die Gemahlin des Commodus 126) Annia Rufllla, wegen Betruges verurteilt
erbitterte die leidenschaftliche Lucilla derartig, im J. 21 n. Chr., Tac. ann. Ill 36.
dass sie ihren Buhlen Claudius Pompeianus Quin- 127) Annia Rufina , Q. f., Gemahlin des P.
tianus (wohl ihren eigenen Stiefsohn aus der ersten Cassius Dexter, CIL IX 330. [P. v. Rohden.]
Ehe ihres Gemahls mit einer Quintia) , der mit Annine ('Awive , Inschrift von Adule CIG
ihrer eigenen Tochter aus ihrer ersten Ehe ver- 40 5127) , africanische Volkerschaft , vermutlich im
lobt war, zu einem Mordansehlage auf den Kaiser Osten des abessinischen Berglandes (A. Dillmann
Commodus bestimmte (Dio LXXII 4, 4—5. Hero- Abh. Akad. Berl. 1878, 198). [Pietschmann.]
dian. I 8, 3—8. Commod. 4, 1. 8, 3). Als dieser Annona (von annus, im eigentlichen Sinne
misslungen, wurde Lucilla zuerst nach Capri ver- der jahrliche Ertrag, z. B. vini, musti, lactis
bannt (Dio LXXII 4, 6. Commod. 4, 4. 5, 7) und [Colum.], dann Vorrat an Lebensmitteln , beson-
dann getotet, um 182 n. Chr. (Dio LXXII 4, 5. ders Getreide), im technischen Sinne der Getreide-
Herodian. I 8, 8. Commod. 5, 7). bedarf, die Zufuhr sowohl in Rom als in den Mu-

124) Annia Marsi fil. Quartilla
, (Gemahlin) nicipien. In diesem Sinne war die annona (ev-

des Gal. Tettienus Severus. CIL XI 1940 (Perusia). dyvia , awciva in den griechischen Inschriften)

125) Appia Annia Regilla Atilia Caucidia Ter- 50 Gegenstand der staatlichen Ftirsorge (eura anno-
tulla, Gemahlin des Sophisten Ti. Claudius Atti- note) und findet vielfach Erwahnung in Inschriften
cus Herodes. Der vollstiindige Name in der In- und bei den Schriftstellern. Darauf beziehen
schrift von Eleusis 'E<pnu. doxatoL 1885, 152; sich die Ausdrflcke res annonaria CIL HI 4180;
Appia Annia Regilla CIA III 1417: 'Av[v]ia annona frumentaria CIL II 4468; annonae seeu-
['Asima] 'Prrfttta CIA ILT 1333 b; Annia Regilla ritas Tac. ann. XV 18; annona sufficients CIL
in der bilinguen Inschrift CIL VI 1342 = CIG XI 5178: annonae vilitas Liv. XXX 26. 38. XXXI
6184 = KaibellGI 1391; sonst Regilla. Ausser 50; a. urgens CIL V 1874. 7881; a. cara CLL
den genannten Inschriften vgl. namentlich die aus- II 2782 ; earitas annonae Liv. X 11. CIL III
fuhrliche metrischc Inschrift des Triopeion. eines 3170; annonae sterilitas CIL XI 377; a. artior
Denkmals

, das ihr am 3. Meilensteine der Via 60 Liv. XXVI 20. Suet. Tib. 8 : Claud. 18 ; a. cotn-
Appia (vgl. CIG 26 = IGI 1390) von ihrem Ge- pressa Liv. XXXVIII 35; dispensatio annonae
mahl gesetzt wurde : CIG 6280= KaibelEpigr. Liv. X 11; annonae comparatio CLL LX 4686;
1046 = IGI 1389 ; ferner CIA III 1333a. 3638. annonam adiuvare CIL II'53. 4468; annonae
CIG 6185 = IGI 1392 (ohnc Namen). Arch. Ztg. subr.enire CIL XI 379.
1878, 94 nr. 149 (Olympia). Ihr mutterlicher Weiterhin bedeutet A. den Marktpreis uber-
Grossvater hiess M. Appius Bradua nach einer haupt, abhangig vom Ertrag und Bedarf (daher
Inschrift von Olympia, Korrespondenzbl. d. westd. modus annonae Tac. ann. XV 72, 1 ; a. solaria
Ztschr. 1892, 102; ihr Vater Appius [Annijus Liv. XXIX 37 ; a. macelli Suet. Claud. 34), dann im

besonderen den Getreidepreis ; auch in dieser Be- An der frumentatio hatten nur die in den Listen

deutung ist die A. Sache der staatlichen Fur- verzeichneten, an der annona alle Burger Anteil.

sorge. Hieher gehOren die Ausdriicke vetus Endlich flnden sich die frumentationes nur in

annona Liv II 34; annonam levare Liv. IV 12. Rom, die eura annonae dagegen auch in
^
den

CLL VLU 1648; annonam adlevare CIL XIV Municipien. Politische Griinde hatten C. Grac-

3608 • annona crescit Caes. b. c. I 52 ; a. in- chus zu seinem Gesetzantrage bewogen, und diese

crescit CIL VIII 9250 ; annona exigit Dig. XLVIII haben auch einen Einfluss geiibt auf die Dar-

12 3 L 1, 8; annona oneratur Dig. XLVII 116. stellung der Mheren Zeit, indem vielfach die

'

Ferner bezeichnet A. die Naturallieferung der Parteikampfe dargestellt werden als Kiimpfe um

Provinzen bestimmt zum Unterhalte der Soldaten 10 das Getreide ; in diesem Sinne sind auch die Be-

und Beamten in der Provinz (s. annona mili- richte des Livius fiber die eura annonae in der

tar is), in einigen Provinzen auch fur den Unter- altesten Zeit zu fassen. So fiber die Einsetzung

halt der Hauptstadt (s. annona eiviea), seit eines praefeetus annonae im J. 440
>

v.Chr. (Liv.

Maximinian in Oberitalien die Lieferungen fur den IV 12). In der Zeit der Republik fiel die Sorge

kaiserlichen Hofstaat, davon regio annonaria fur die annona den Aedilen (s;.
Aedilis) zu

(Hist Aug trig. tyr. 24), s. annonariae spe- (Cic. de leg. HI 7), die die Auisicht uber den

cies Getreidemarkt hatten, den Verkauf leiteten und

A ist auch die Portion fur den Soldaten, dadurch den Marktpreis regelten. Doch konnten

spater auch das zur Verteilung bestimmte Brot sie nicht immer ihren Verpfhchtungen nachkom-

(Cod lust XI 23, 1. 24), daher annonae publicae 20 men, so dass ausserordentliche Beamte eingesetzt

eoctio CLL VIII 8480. wurden: so wurde Pompeius im J. 57 v. Chr.

Die eura annonae zeigt sich darin, dass der auf fiinf Jahre mit der eura annonae betraut

Staat fiir das Vorhandensein des Getreides , be- (Cic. ad Att. IV 1, 7), ausserdem werden mratores

sonders Weizens, in geniigender Menge und zu annonae erwahnt (Cic. Tusc. HI 48). Caesar

billigem Preise Sorge tragt. Daher wird in der setzte im J. 44 v. Chr. zwei neue Aedilen em

Zeit einer Hungersnot im Auftrage des Staates fiir die eura annonae, die Aediles cenales (Cass.

Getreide in der Umgebung Roms, dann auch in Dio XLHI 51. Dig. I 2, 2, 32) Augustus iiber-

entfernteren Landschaften eingekauft und an die nahm im J. 22 v. Chr. selbst die eura annonae

Burger zu massigen Preisen verkauft (Liv. II 9. (Mommsen St.-R. IP 1037; Res gestae d. Aug.2

34 X 11). Die Erhaltung eines massigen Markt- 30 25) und setzte zwischen 8—14 n. Ohr. den prae-

preises wird auch bezweckt durch das Verbot des feetus annonae (s. d.) em, der mit semem Per-

Getreidewuchers, gegen den die Aedilen einzu- sonale [officium annonae) fiir die Verproviantie-

schreiten hatten (Liv. XXXVIII 35; s.Dardana- rung Roms zu sorgen hatte. Seme Obliegen-

rius und Dig. XLVII 11, 6). Seit dem zweiten heiten giebt Seneca de brev. vit. 18—19 an; Jir

punischen Kriege finden wir ein Anwachsen der hatte dafiir zu sorgen, dass die Zufuhr fur den

Bevolkerung Roms, daneben aber eine Abnahme des Bedarf Roms reichlich und unverdorben ankomme

Getreidebaues; es tritt daher die Zufuhr aus den und, nachdem sie nach Mass mid Gewicht geprult

Provinzen ein um die Bevolkerung Roms mit Ge- war, in den staatlichen Magazmen aufgespeicnert

treide zu versorgen, so dass Sicilien und Sardi- wurde. Als seit Traian ein Collegium der Backer

nien als frumentaria subsidia reipublicae ange- 40 eingesetzt war, stand auch dieses unter der Aut-

sehen wurden (Cic. de imp. Pomp. 34 ; in Verr. sicht des praefeetus annonae. Bis in die /.eit

II 5 u ) Es wurden die sicilischen Zehnten Constantins war das Amt des praefeetus annonae

nach Rom gebracht und zu einem massigen Preise eines der hochsten kaiserlichen Amter und wurde

fiir Rechnung des Staates verkauft, den Siculern immer von Rittern bekleidet: die Amtsdauer war

iede Ausfuhr von Getreide nach anderen Landern unbestimmt. Sein Wirkungskreis war nicht aut

verboten (Polyb. XXVIH 2), auf diese Weise das Rom beschrankt, sondern erstreckte sich uber das

sicilische Getreide fur Rom monopolisiert. So ganze Reich, und sein Personal, bestehend aus

beschrankte sich bis auf die Zeit der Gracchen Rittern, kaiserlichen Freigelassenen und Sclaven,

die Sorge des Staates auf die Erhaltung eines findet sich teils m Rom, teils in den Hafen Ita-

massigenMarktpreises: der Staat normierte durch 50 liens, teils in den Provinzen.

seine Preise auch den Preis fiir den Privathandel, a) Personal in Rom ausser dem praefeetus

der mit dem Staate nicht concurrieren konnte. annonae : Subpraefcetus annonae (annotuie urtns,

Verkaufe unter dem Marktpreise fanden nur selten annonae sacrae urbis) :
CLL V 8659. HI 6575.

statt; dagegen ermassigten die Aedilen den Ver- VI 1646. X 7583. IH 1464 u. 0. Adiutor prae-

kaufspreis nicht selten auf ihre eigenen Kosten feeti annonae: CIL VI 8470. Dispensator an-

(Cic. de off. II 58). nonae: CLL VI 8472. (XIV 2833). Tabellartus

Eine andere Bedeutung erhielt die eura an- ex officio annonae : CIL VI 8473. Cornicularius

nonae durch die leges frumentariae: diese be- praefecti annonae (militarischer Adjutant): CIL

zweckten, dem Volke das Getreide auf Kosten des XI 20. Subcenturio praefecti annonae: CIL VI

Staates unter dem Marktpreise, spater umsonstab- 60 8471.

zusreben (s leges frumentariae, frumen- b) Personal in den Hafen Ostia, Portus, Pu-

tum frumentatio). Es bildet sich der Unter- teoli. Schon in der republicamschen Zeit war in

schie'd zwischen eura annonae und frumentatio : Ostia der quaestor Oshensts mit der Verwaltung

die eura annonae hatte fiir den Gesamtbedarf an des Getoeidegeschaftes betraut (Cic. pro Mur 18.

Getreide zu sorgen umfasst sowohl das unent- Suet. Tib. 8 u. s. w. Mommsen St.-R, W 571.

geltlich abzugebende, als auch dasjenige, welches 1043), den Claudius durch einen procurator an-

alle Burger um den bestimmten Preis in den staat- nonae ersetzte. Derselbe fiihrt in den Inschriften

lichen Magazinen (s. horrea) kaufen konnten. den Titel: procurator partus Ostiesis CIL XTV
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163; procurator partus utriusque XIV 125; pro-
curator annonae Ostimsis XIV 2045. In Ostia
war eine Filialkasse des fiseus frumentarius unter
einem praepositus mensae nummulariae fisci fru-
mentarii Ostimsis XIV 2045. Ausserdem werden
genannt

: Tabularius Ostis ad annonam und sein
adiutor CIL VI 8450. Dispensator OIL XTV 202.
204. Cornieularius procuratoris annonae Ostis
CIL XIV 160. Beneficiarius proeuratoris Au-
gusti (annonae'?) CLL XIV 409. Genturio anno-
nae partus utriusque CIL XIV 125. Auch in
Ostia und Portus waren staatliche Magazine, bei
denen erwahnt wird ein procurator ad oleum in
Galbae (horreis) Ostiae portus utriusque CIL XIV
20. In Puteoli wird genannt ein Proximus eom-
mentariorum annonae CIL X 1729. Dispensator
a frumento Puteolis et Ostis CIL X 1562. Die
militarischen Chargen erklaren sich daher, dass
in Puteoli und Ostia Cohorten zur Verfiigung des
Procurators standen, besonders fur den Pall eines
Brandes

, Suet. Claud. 25 ; vgl. Tac. hist. I 80.
c) In den Provinzen. In den kaiserlicben Pro-

vinzen besorgton die Statthalter auch die Geschafte
der annona: es unterstanden ihnen die horrea,
die in alien Teilen des romischen Reiches vor-
handen waren (vgl. Myra CIL III 232) und in
denen das Getreide aufgespeichert wurde. Beson-
dere Hiilfsbeamte des praefeetus annonae werden
selten erwahnt

, so ein procurator ad annonam
provinciae Narbonensis et Liguriae CIL XII
672. Adiutor praefecti annonae ad oleum Afrum
et Hispanum recensendum CIL II 1180. Als
ausserordentlicher Commissar der Curator fru-
menti comparandi in annonam Urbis CIL VIII
5351.

Kosten der Annona. Zur Bestreitung der Kosten
unterstand dem praefeetus annonae der fiseus
frumentarius (s. Piscus), welcher die Kasse fur
die A. uberhaupt bildete und identiach ist mit dem
fiseus stationis annonae. Diese Kasse hat ein
Personal, von dem CIL VI 8474-8477 genannt
werden

:
ein tabularius fisci frumentarii, tabula-

rius rationis fisci frumentarii, a libellis fisci
frumentarii, ferner CIL VI 544. 634 ein dispen-
sator fisci frumentarii. Diese unterstanden dem
praefeetus annonae. Die Ausgaben fur die A.
hatte zuerst das aerarium Saturni getragen,
spater fielen sie zum grOssten Teile dem kaiser-
lichen fiseus zu; aber auch das aerarium Sa-
turni wurde noch herangezogen, wie schon daraus
hervorgeht, dass auch aus den senatorischen Pro-
vinzen Getreide als Naturalgabe fur die annona
verwendet wurde. Uber die Getreidespeicher s.

horrea.
Bei der antwna waren zahlreiche Collegien

beschaftigt in Rom, Ostia, Portus und den Pro-
vinzen : alle diese unterstanden dem praefeetus
annonae. Diese Collegien sind : das corpus navi-
culariorum (Dig. L 66, 3). die caudicarii, die
mensores frumentarii, saccarii , Hirschfeld
Philol. XXIX 60. Marquardt St.-V. W 132.
Liebenam Vereinswesen 67f.

Oura annonae in den Municipien. Die Sor<*e
fur die Zufulir sowie for den Markt uberhaupt
hatten die Aedilen, Dig. XVI 2, 17. Petron. 44.
Apul. metam. I 24. Daneben erscheinen auch
beaondere Beamte, z. B. Curator annonae CIL
IX 2663. 3922. 3437. X 5419. XIV 2972 Cu-
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rator pecuniae annonariae CIL X 5928. Cu-
rator annonae frumentariae populique CIL IX
4071. Praefeetus annonae Rev. phil. 1847, 356.
Curator frumenti comparandi CIL X 1491. In
griechischen Inschriften linden sich nvdrividpyai
zu Amastris vom J. 69 n. Chr., S.-Ber. Akad. Berl.
1888, 876 nr. 27. Stratonicea in Karien, Bull,
hell. XII 84, 9. 10 ; ein evfiooiaQxng zu Anabura
Sterrett The Wolfe exped. nr. 317; ein imps-

10/|?wr ev&tjviag, CIG 1186; enagzos ev&nviag,
CIG 5895. 5973. Nach dem Vorbilde Roms flndet
sich in den Municipien eine area frumentaria
(Dig. L 4, 1,2) zum Ankauf von Getreide; in
den griechischen Inschriften hauflg aixwvixa XQn-
uara

,
in Athen ein otrcovixov vaftieioy (CIA III

645). Die Kaiser selbst griffen nicht selten hiilf-
reich ein, Hist. Aug. Ant. phil. 11: Italicis
eivitatibus famis tempore frumentum ex urbe
donavit omnique frumentariae rei eonsuluit. CIL

20 V 1874 heisst es : Missus providentia maximo-
rum imperatorum urgentis annonae diffieultates
mvit. Hadrian schenkte der Stadt Tralles Ge-
treide aus Agypten, CIG 2927; s. alrog, airoyvia.

Litteratur: Die altere Litteratur bei Hirsch-
feld Philol. XXLX 1 und Marquardt Staats-
Verw. II 110 Anm. Hirschfeld Die Getreide-
verwaltung der romischen Kaiserzeit, Philoloeus
XXLX(1870) Iff. ; Verw.-Gesch. 1 128ff. Mommse n
St.-R. 113 502ff. 1037. Marquardt St.-V. H2

30 110-135. Madvig Verf. u. Verw. II423f. Hum-
bert m Daremberget Saglio Diet. I 273f
Ruggiero Diz. epigr. I 474—480. De Rossi
Ann. d. Inst. 1885, 223—234.

Annona als Got tin ist die Personification des
jahrlichen Ertrages. In den altesten Darstel-
lungen erscheint sie als Abgesandte der Ceres,
nut dieser gruppiert, hat das Fiillhorn am Arme,
lm Hmtergrunde ist ein Schiffsvorderteil als Hinweis
auf die iiberseeische Zufuhr sichtbar. Seit Nero er-

40 scheint sie hauflg auf Miinzen ; seit Hadrian lassen
sich zwei Darstellungen unterscheiden : in der
einen steht sie zwischen einem Modius und einem
Schiffsvorderteil, in der einen Hand Ahren, in der
anderen vielfach ein Fullhorn haltend. Die an-
dere Darstellung zeigt sie mit dem Steuerruder
oder Anker. Inschriftlich erwahnt CIL II 4976 1

VI 22. 8470. VIH 7960. XIV 51. Litteratur:
Preller R. M. IP 258f. Wissowa in Roschers
Lex. I 359. Ruggiero Diz. 487. Marquardt

50 St.-V. W 128, 4. S. auch Evpooia midEv&n-
"'«• [Oehler.]

Annona civica, der Teil der Naturalliefe-
rungen in Agypten und Africa, welcher fur die
Verpflegung der Stadt Rom und spater der Stadt
Constantinopel bestimmt war; dann im engercn
Sinne bezeichnet es die unentgeltlichen Vertei-
lungen von Lebensmitteln an die Armen der beiden
Hauptstadte, Cod. Theod. XIV 16: de annonis
civicis et pane gradili mit der Erklarung von

60Gothofredus.
Litteratur: Humbert in Daremberg et

Saglio Diet. I 278. Marquardt St.-V. 112 233
[Oehler.]

Annona militaris, die Naturallieferung als
Teil der Steuer

, bestimmt zur. Verpflegunc der
Officiere, Soldaten und Beamten der Provinz (daher
annonam praestare, Verpflegung den Soldaten und
Beamten gewahren, Gromat. I 165). Entstanden

war die A. als Naturallieferung aus dem fru-

mentum in cellam (Ps.-Ascon. ad Divin. p. 113

Or.). Sie war nach der Stellung und dem Range

verschieden : annonae eongruae suae dignitati

heisst es Cod. Theod. VII 4, 1. Beispiele Hist.

Aug. Claud. 14. 15; Aurel. 9; Prob. 4. Sie um-

fasst ausser den cellaria,__A. h. alien Nahrungs-

mitteln, wie Brot, Wein, 01, Essig, Fleisch, auch

Futter fur das Vieh, Holz und Kleidung (Cod.

Theod. I 22, 4). Abgeliefert wurde sie in die

horrea der Provinz. Diese Lieferungen wurden

spater durch eine bestimmte Summe in Geld ab-

gelOst im Verhaltnisse zum caput : annona adae-

rata (Hist. Aug. Claud. 44. Cod. lust. Xn
38 de erogatione militaris annonae), s. Adae-

ratio. Die Inschrift von Thamugadi in Numidien

(Ephem. ep. V 697) enthalt das Verzeichnis der

verschiedenen Mengen Getreide und ihren entspre-

chenden Wert im Gelde, die fur die verschiedenen

Beamten bestimmt waren. Als Beamte erscheinen

mit der Verwaltung der a. m. betraut nicht bestan-

dige, sondern bestimmte fur eine Expedition. Er-

wahnt wird ein praefeetus annonae Stat. silv. IV

9, 18f.
;
praefeetus annonae Orientis Hist. Aug.

Aurel. 13. Procurator ad solamina et horrea CIL

VIII 619. Exactor reliquorum annonae sacrae

expeditionis Henzen5530. Praepositus annonae

expeditionis Germanicae CIL XI 3104. Missus

ob comparationem frumenti Ephem. ep. V 1210.

Ein oenturio ex officio annonae wird erwahnt

Dig. Xni 7, 43, 1. Der adlectus annonae leg.

Ill Italic., CIL V 5036, wird von Mommsen
nicht als Soldat genommen. Im allgemeinen un-

terstand die a. m. dem praefeetus praetorio,

Cod. lust. Xn 38.

Litteratur: Humbert in Daremberg et

Saglio Diet. I 279. Marquardt St.-V. 112 232.

Ruggiero Diz. epigr. I 486f. Madvig Verf.

-u. Verw. n 418. [Oehler.]

Annonariae species (auch annonariae func-

tiones und annonae), Bezeichnung der Natural-

lieferungen an die kaiserlicben Magazine, fur die

in der Provinz befmdlichen Truppen und Beamten,

sowie auch fur die Verpflegung der Hauptstadte

Rom und Constantinopel bestimmt; dann uber-

haupt ohne Riicksicht auf die Bestimmung die

Abgaben in natura, Veget. HI 3. Cod. Theod. XI

1, 3. 15. 29. Cod. lust. X 16 de annonis et tri-

butis. Zur Entrichtung waren pro modo capi-

tationis et sortium (Cod. Theod. XI 1, 15) ver-

pflichtet die possessores (Cod. lust. X 16, 2), und

die Ablieferung fand jahrlkh in drei Raten statt

(Cod. Theod. XI 1, 15). Uber den Umfang der-

selben s. annona militaris. Gothofredus Par-
tition zu Cod. Theod. XI 1.

Litteratur: Gothofredus zu Cod. Theod.

a. a. O. Humbert in Daremberg et Saglio

Diet I 279f. Mommsen ROm. Feldmesser II

198f. Marquardt St.-V. 12 15. 230f. n2 231f.

[Oehler.]

Annubades (in der Genetivform 'Aw[o]v&6.-

Swv), erwahnt als ein Volksstamm in der Nahe

von Syene 391/92 n. Chr. (C. Leemans Pap.

Graec. mus. Lugd. Bat. II 265. 267. 275). S.

auch Nubai. [Pietschmann.]

Annnbion schrieb in elegischem Mass em

Lehrgedicht der Astrologie, von dem Hephaistion

aus Theben Distkhen crhalten hat. Er lebte

wahrscheinlich zur Zeit Neros (Clem. Alex. horn.

IV 6 p. 161 B Migne), jedenfalls aber vor Firmi-

cus Maternus, der ihn citiert, d. h. vor der ersten

Halfte des 4. christlichen Jhdts. Auch Tzetzes

hat ihn noch gekannt (Exeg. Iliad. 54, 1 Herm.).

Herausgegeben von Koechly Poet, didact. Gr. II

(Didot 1851) und hinter dessen Manethon (Leipzig

1858). Vgl. Engelbrecht Heph. v. Theb. 36.

[Riess.]

10 Annnkas (Procop. de aedif. II 6), altes Ca-

stell. Der Name ist aramaeisch ; eine Stadt Ha-

mifca in der Nahe von Rabija (Nicephorium) nennt

Ialjut Geogr. Worterb. II 394. [Fraenkel.]

Annum, Ort der Frentaner im Norden ihres

Gebiets zwischen Anxanum (Lanciano) und Pal-

lanum (Paglieta), 3 mp. vom ersteren, 4 mp. vom
letzteren (Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 31 p. 260.

V 1 p. 327 P.). [Hiilsen.]

Annus litium s. Actus rerum Nr. 4.

20 Annus utilis s. Tempus utile.

Anochos ("Avoxog), Sohn des Adamatas aus

Tarent, siegt zu Olympia im Lauf und Doppel-

lauf, Paus. VI 14, 11. Den ersteren Sieg errang

er nach African, b. Euseb. chron. I 201 01. 65

= 520. Sein Standbild in Olympia von Agela-

das aus Argos. [Kirchner.]

Anociticus s. Antenociticus.

"AvoSos- 1) Ein Tag der attischen Thesmo-

phorien, an welchem die Frauen (von Halimus

30 konrmend) in das hoch (auf den PnyxhOhen) ge-

legene Thesmophorion hinaufzogen, am 11. Pya-

nopsion. Schol. Ar. Thesm. 585. Hesych. A.

Mommsen Heortol. 298f. und dagegen Preller

Gr. Myth.3 I 640, 1. K. F. Hermann Gott.

Alt. 2 § 56, 17.

2) "Avodog und y.d&odog im eleusinischen De-

meterkult bedeuten das Heraufkommen der Kore

aus der Unterwelt und ihre Ruckkehr dahin. Die

letztere wird auch mit xaxaycoyr) bezeichnet: so

40hiess in Sicilien ein Fest, welches zur Reifezeit

des Getreides gefeiert wurde, Diod. V4, 5. Prel-

ler3 I 645, 1. 629, 1. 2 (tiber angebliche bild-

liche Darstellungen der A. , wozu vor allem R o-

bert Archaol. Marchen 179 kommt). R. Forster

Der Raub und die Ruckkehr der Persephone 23.

Naheres s. u. De meter. [Hiller v. Gaertringen.]

Anogon ('Avwyow) s. Anaxis Nr. 1.

Anoigath s. Anygath.
Auolos ("AvoAog) , Stadt in Lydien, nach A.

50 des Asios Sohn benannt. Lage unbekannt, Steph.

ByZ ,

[Hirschfeld.]

AvofiaXcoaig xo>v ovaiatv, die Gleichmachung

der VermOgen der Staatsbilrger, war das Eigen-

tfimliche in der Staatslehre des Phaleas von Kal-

chedon (Arist. pol. II 9 p. 1274 b), doch verlangte

er nur Gleichheit des Grundbesitzes und der Er-

ziehung, nicht auch Gleichheit der beweglichen

Habe. Eine Beurteilung dieser Theorie giebt

Aristoteles a. a. O. II 4 p. 1266 b f. [Thalheim.]

60 Anonos ('Arovog), Quelle am Ostlichen Ab-

hange des mittleren Taygetos in Lakonien bei

dem Heiligtume der Artemis Dereatis in der Ort-

schaft Dereion, Paus. Ill 20, 7; vgl. Curtius

Pelop. II 251. [Hirschfeld.]

Anonymi. Anonyme Tractate werden im all-

gemeinen in den betreffenden Sammelartikeln (z.

B. Kriegsschriftsteller, Geographen u. s. w.) be-

handelt werden ; hier seien nur einige zusammen
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gestellt ftr die sich anderswo nicht leicht eine zungen und gelegentliche VerwechsWen an WpH-

ras?2££S' oder dieman voraussicht
-

eiTbfl

t-
IV Anon

- -X iZgiS^.^SLu auctoris christian, dia- ^eSS££^1^ wTlogusHermippus s. de aatrologia librill graece. lamowitz Herakles I 1S4 V A'r,nnEx apographo cod. Vaticani (einer Abscinft von Unterschiede dS£i unLa wesenttich3
Hat i

a
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;
°- ?' B1 ° ch

'
stili«™ Gesichtepunkten Vgl Kaibel HeJliavn. I«d0. Jim Versuch, die Astrolorie vom mes XXTV 69 VT i-m i . ^
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0n

?
em

,
Zeigen
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Ur das KfaftiSe dere ™ d« Paiabase/ ulTwelche e"n s£k des

steht auch der sogenannten he^etill p£ J^ Xl^Sf^eSt toHfeben
bar Vgl. E. Meyer Geschichte der Botanik H rebates Krates Platon TeleklLes H^cGbI

2) Anonvmi /7, n ; )T a- tS
1"**) Scher der Ecst einer vollstiindigen Liste. Die

^mTiMsriCb^fr^t"^ U"
1

t
-

er dle" D
f
amCT ?ahlen stimmen nicht immer mit der son-

sehr wertvolle Angaben liber Geschichte, Entwick- PhtofxLVl" 5 Aus aunlX Qu" UeTafJo?tog und Wesen der Komodie, sowie iiber einzelne Tzetzes in seinen Cegom n zum Aristophanes'
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hre ln Arist°teleS Poetik *W *<°w6.'aS verfertigt^igenthun.Uchke.t) hat leider durch starke Kur- wie Bern ays (Zwei Abhandlungen iiber die

i

i
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aristotelische Theorie des Drama, Berlin 1880, 135) die Bedeutung von xavs Hauptquellen der He-

nachweist Der Text zuerst bei Cramer anecd. phaestio-Commentar des Longm (und Uros) una ein

Par 1403 besser bei Bernays 137. Vahlen ,metrisches Schulbuch fruhbyzantmischer Zeit vgl.

Arist Poet's p. 78. Von lateinischen Tractaten Hoerschelmann Ein griechisches Lehrbuch der

de, comoedia, die von der griechischen Komodie Metrik Dorpat 1888. ^
ausgehend griechische Quellen beniitzten, sei hier, n. Lateimsche: ed. H Keil Gramm. lat. VI

abgesehen von Sueton, Donat und Euanthius, auf Ps.-Censormus de metns Excerpte die sich m den

den merkwiirdigen Artikel aus dem St. Galler Hss. hmter Censonnus de die natah finden ln-

Glossarhingewiesen, denUsenerRh.Mus.XXVin halt: mmieae summa, die 2- und 3silbigen Vers-

418 herausgegeben hat. Uber die Wertschiitzung lOfiisse, numeri legtUrm, numen stnvphces. Ad-

aller dieser Tractate wird unter dem Worte Ko- leitung von plures numen aus dem heroimm

modie gehandelt werden. [Kaibel.] Es ist erne wertvolle Quelle fur die namenthch

3) Anonymi de rebus bellieis, ein mit von Varro vertretene, sog. Theorie der metra dsri-

vielen Illustrationen geschmucktes Schriftchen, vata, der der Antepast noch unbekannt ist Nach

das durch dieselben Hss., wie die Notitia Digni- Leo (Herm. XXIV 282, 1) stammt der Iractat

tatum, fiberliefert ist (Seeck Herm. IX 217) ganz aus Varro, aus dem er etwa zur Zeit des

und wahrscheinlich, gleich dieser, aus den kaiser- Censorinus excerpiert sein kann

lichen Archiven herltammt. Es ist die Denk- Die anderen anonymen Iractate smd toze Ex-

schrift eines verriickten Projectemnachers, in wel- cerpte iiber eimge_ Hauptmetra, das hereon
^
seme

cher den Kaisern mannigfache Reformen auf fast 20 species und seanstones, auf dieselben QueUen ra-

allen Gebieten des staatlichen Lebens, nament- riickgehend wie Manus \ ictormus und Atilius * or-

lich aber zahlreiche Erfindungen neuer Kriegs- tunatianus, namentlich auf Iuba. [Consbruch j

maschinen zur Einfiihrung vorgeschlagen werden. 5) Anonymi musikalischen Inhalts

Der Verfasser scheint ein Orientale gewesen zu {Avwvv/^ov) Teyvr, ^ovmxris, so lautet m aev

sein; denn die einzigen barbarischen Nationen, neapolitamschen Hs der Titd ]ener Sammlung

deren er erwahnt, sind Araber (6. 17) und Perser von Excerpten welche Fnedrich Bell"mann

(13 20), und sein geographischer Gesichtskreis herausgegeben hat, Berlm 1841 Scbon der tran-

endet in der Donaf (19). Sein Latein ist da- zosische Akademiker A. J. H. Vincent, welcher

her auch sehr unbehiilflich ; er hat die ihm fremde gleichzeitig erne Ausgabe vorbereitete nachhei

Sprache wohl nur deshalb angewandt, weil sie30nur Ubcrsetzung und Comnientar gab (Notices

di
P
e offlcieile war, vielleicht auch weil er bei seinem et extraits XVI 2, Paris 1847), hat nachgewiesen,

Kaiser keine geniigende Kenntnis des Griechi- dass § 29 ein zweiter Abriss der Harmomk be-

schen erwarten konnte. Das Schriftchen ist ginnt ; den Aniang der dritten Abhandlung, wel-

langere Zeit nach Constants geschrieben, da der cher in § 66 fillt hat C
.

v. J a n nachgeyesen

Verfasser meinen kann, vor dessen Regierung Philologus XXX (1871) 408ff Der bekannte>An-

habe es noch gar keine Goldmiinzen gegeben (3). stoxenos-Codex der Maicusbibl^k enttalt aK

Andererseits setzt es iiberaU voraus, dass die jungsten Bestandted nur erne UeinePartie dieser

Barbaren noch nicht in das Reich eingedrungen Sammlung, die §§29-57, wahrend der :.hm zien-

sind, sondern nur an den Grenzen drohen (7. 19. lich ebenbiirtige Codex der .Hymnen (VI 10) be-

21), muss also vor der Schlacht bei Adrianopel 40 reits die drei Stucke yereimgt hat

(378) abgefasst sein. Es ist an eine Vielheit Auf zwei Abschnitte ,
welche bine Ausztge

von Kaisern gerichtet, welche mehr als einen der anstoxemschen Lehre (§ 12-28 und£-<*)
Sohn besassen (1) ; danach kann es nur unter mit genngen Zusatzen enthalten, folgt der inte-

Valentinian und Valens geschrieben sein, und ressante, mehr der Praxis gewidmete dntfc
i

Teil,

zwar in der Zeit, nachdem auch dem letzteren 66-104. Derselbe zeigt einige Verwandtschaft

ein Sohn geboren war, d. h. zwischen 366 und mit Alypios (in § 66-68) und Martianus Capella

378. Abgedruckt hinter den Ausgaben der Notitia (vgl. § 71-73,- auch die Ausdrucke in § 691.).

Dignitatum von Gelenius (Basel 1552) und Auf mathematischer - also durchaus nicht aristo^

Pancirolus (Venedig 1593) und in deren Nach- xenischer — Anschauung fussen § 75fl. Kimge &^

drucken [Seeck.] 50 (77. 80f.) beschaftigen sich mit Stimmbildungs-

4) Anonymi metrischen Inhalts. I. Grie- iibungen fur Sanger. Dann folgt unterbrochen

„hiscV.e
J

durch einzelne abgerissene, die Rhythmik behan-

a) Anonymus Ambrosianus de re metrica, delnde Satze (§ 83. 85. 95. 102), die Lehre
;

von

herausgeg. v. Studemund in Schoell-Stude- der Melopoeie. Die m § 84f. angekundigten

mund Anecd. var. I 211-37. /"&>„? 6v6fiaza xal avfula (Eklepsis Protons s,

b) Tractatus Harleianus ed. Studemund Kompismos u. s. w.) werden in 86—95 benanueit,

Ind lect Vratisl. 1887/8. leider nicht immer in ganz verstandlicher Weise;

c) Anecdota Chisiana ed. Mangelsdorf, Karls- auch die Wiederholung der §§ 83-9d in 1— 11

^hp 1R7fi Ptoct vermag nicht alle dunklen Punkte aufzuklaren;

Andere kurze' anonyme Tractate in Schoell- 60mehi Licht fallt auf dieselben durch ein Upitel

Studemund Anecd. I. Hoerschelmann Gfltt. aus der Harmonik des Byzantiners Manuel Bryen-

~1 Anz 1887 602ff. Studemund Jahrb. f. nios IE 3, welches ein vollstandigeres Verzeichnis

Swinl rxxVT *74qff der zwiilf Vortragsarten mit eingehender Erkla-

Haurtbestandteile dieser Tractate : die 4 Metra rung enthalt. Die letzten §§ des sog. A. (96-104)

der KtSdMiainbische, heroische, elegische, enthalten kurze Beispiele verschiedener Rhjthmen

anaVreontischeV die etirt , StawogaC, n&An, xofiai in Instrumentalnoten.

des Hexameters • Liste der 2-4silbigen Fusse

;

Uber das Alter dieser Sammlung von Auszugen

rinige Bemertangen^ uber die eveeo^ov und lasst sich nicht viel Bestimmtes sagen. Der Aus-
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druck novaixtj statt dgjiovixrj, sowie die Erwah-
nung der Wasserorgel deutet auf romische Zeit.
Die Angaben iiber Arsis und Thesis (§ 3 = 85),
welche diese Ausdrucke bercits ganz in modernem
Sinne nehmen, legen den Gedanken an sehr spate
Abfassung recht nahe. [v. Jan.]

6) Anonymi carmen graecum de herbis, ein
am Anfang und Schluss verstiimmeltes Lehrge-
dicht in 215 Hexametern im ionischen Dialekt,
aus dem 3. Jhdt., aus metrischen Griinden sicher
vor Nonnos. Vgl. G. Hermann Orphica 717.
Erhalten ist es in der Wiener Hs. des Diosko-
rides. Herausgegeben cum God. Hermanni suisque
emendationibus mit den Scholien von J. Sillig,
Lips. 1832, darnach in den Poetae bucol. et di-
dact. ed. Lehrs und Dflbner 169f. Neu bear-
beitet von M. Haupt Opusc II 475f. Vgl. Kaibel
Herm. XXV 103f.

7) Anonymi naturwissenschaftlichen,
paradoxographischen und verwandten In-
haltes.

a) Anonymi tractatus de mulieribus, yvvaixeg
iv noltfuxolq avvsral xal dvSgstat, aus 14 Capi-
teln bestehend nach Hellanikos (c. 7), Herodot
(c. 3. 4. 5. 12. 13), Ktesias (c. L 2), Aischines
(c. 8), Timaios (c. 6), Xenophilos 6 zdg AvSixdg
iaxogiag ygdipag (c. 9) und Menekles 6 rag Aifivxdg
loxogtag ygdytag (c. 10), herausgegeben von A.
Westermann Paradox. 213—218.

Zwei aus byzantinischer Zeit stammende fur
Schulzwecke zusammengestellte anonyme Tractate
sind

b) die d).h)yogiai ovofxdxoiv &e&v , herausge-
geben von Fr. Creuzer Meletem. crit, fasc. I
42—47 und von A. Westermann Mythogr
327—328. '

c) der Anonymus de Ulixis erroribus, imxoftog
Sipytjaig elg rds xa&' "Ofttjgov xkdvag toy 'Odva-
oscog /xnxd xivog ihcogiag tf&txroxepag (pdonovtj-
tfewa xal to fivfov oa&gdv d>g olov re dtsgaxevovoa
xfjg xcbv dvayiyycoaxdvxcov evtsxev dxpeislas, heraus-
gegeben zuerst von Jo. Secerius nebst Xeno-
phons Gastmahl. Hagenoae 1531, zuletzt von i
Westermann Mythogr. 329—344. Beide sind
verfasst in der Art der Allegorien des Tzetzes zur
Ilias und Odyssee. Der erste enthalt eine kurze
Anleitung zur allegorischen Umdeutung der grie-
chischen Gotternamen nach den drei Gesichts-
punkten : jrgayfiaxixcog, yvxixtbg und aioi^iaxoig.
Der zweite giebt im Anschluss an die Er'zahlung
von den Irrfahrten des Odysseus die allegorisie-
rende Umdeutung im Geschmack der byzantini-
schen Zeit.

d) Anonymus .rsgl <L-zioxmv. hat aus verschie-
denen Schriften

. Plutarch de virtute mulierum
(c. 8), Polyaens oxoaxr/yixd (c. 11), Charax '£/./>;-

vixd (c. 15. 16), dem Platoniker Proklos (c. 19)
und anderen verlorenen 22 kleine Abschnitte ex-
cerpiert, die

^

gewohnlich hinter dem verwandten
Heraklit negl cmiaton; zuerst von Leo Allatius
Excerpt, var. graec. sophist ac rhet., Rom 1641,
zuletzt von Ant. Westermann Mythogr. 321f. aus
einem codex Vaticanus 305 ediert sind. Dieser
Anonymus ist jiinger als Proklos (f 485), anderer-
seits kann man aus der nahen Verwandtschaft rait
Johannes von Antiochien, der in gleicher Weise
den von ihm mehrfach ausgeschriebenen Charax
benfltzt, auf ungefahre Gleichzeitigkeit desselben
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mit diesem schliessen (7. Jhdt.). Die Tendenz
der Schrift ist eine platt rationalistische, vermut-
lich ist sie zu Schulzwecken zusammengestellt.
Uber die Quellen vgl. E. HercherHerm. XH 149f.

e) Ebenfalls zu Schulzwecken bestimmt waren
die uns nur im Auszuge erhaltenen excerpta Plo-
rentina des codex Laurentianus 50, 1, die irrtlim-
hch dem Phlegon beigelegt sind. H. S t e p h a nu s
hat sie zuerst herausgegeben, darnach Heeren

10 Bibl. d. alt. Litt. und Kunst Bd. VI, Gettingen
1789, nach ihm A. Westermann Paradoxogr.
218—223 und nochmals Mythogr. 345—348. Es
sind Zusammenstellungen mythograpMscher Art,
die sich zum Teil mit den Indices der Fabeln
des Hygin (c. 221f.) beriihren: xlvtg olxoi dvd-
axaxot Sid yvvaixag iyivovxo , tpdddsXtpoi , <pde-
xaigot, (pdofirjxogsg, dosfoig, xsQavvm&evxsg, /teza-
Hogymdevzeg. Interessant ist in diesem Tractat
das Fragment aus dem Satyrspiele Adyvig des

20 Alexandriners Sositheos, ferner die vermutlich
aus Istros 'Agyohxd entlehnte Sage von Pro-
symnos. Vgl. Robert Erat. catast. 230. v. Wila-
mowitz Commentariolum grammaticum II 15.
Zwei Sagen, die von der Blendung des Valerius
Vestinus und von dem Geschick der Leukone, der
Gemahlin des Kyanippos, beriihren sich mit den
Parallelen des Ps.-Plutarch (c. 24. 21). Die Zu-
sammenstellung endlich dor Metamorphosen ist
aus Ovid excerpiert, wenigstens ist die Reihen-

30 folge dieselbe, wie in den ersten vier Buchern der
Metamorphosen des Ovid. Vgl. v. Wilamowitz
Analecta Euripidea 182 A. [M. Wellmann.]

8) Anonymi rhetorischen Inhaltes.
I. Griechen.

a) Geschichte der Rhetorik. Ein nicht un-
interessantes, nur acht Zeilen langes Fragment
zur Geschichte der Rhetorik in ihren Anfangen,
aufgefunden im Cod. Ambros. 222 s. XIII von B,
Sc hoe 11, hat veroffentlicht und besprochen Rein-

40hardt Qua vice Nestoris et Ulixis personae in
arte rhetorica functi sint, in Comment, in hon.
Buecheleri et Useneri, Bonn 1873, 15f. Anm.

b) Progymnasmata. Die Jigoyvpvdo/Mxxa xijg

Qtjxooixij? bei Walz 1597—648 enthalten keine
theoretischen Vorschriften , sondern nur Beispiele
fur die ublichsten (13) Progymnasmen. Thr Ver-
fasser ist ein Christ und lebte jedenfalls nach
Basileios und Gregorios von Nazianz (c. X), ver-
mutlich erheblich spater.

50 c) Rhetorik im ganzen. 1) fiber die falsch-
lich dem Aristoteles bcigelegte xiyyti gyxogix)]
-too? 'AW-avboov s. Anaximenes Nr. 3.

2) Die wichtigste und wertvollste anonyme
Schrift ist die xeyprj xov xo/urtxov /.oyov, gemeinhin
bekannt unter dem Namen des Anonvmus Segueri-
anus, so genannt nach Seguier de St.-Brisson, der
sie zuerst aus der PariserHs. 1874 s. XIII bekannt
gemacht hat (Notices et extraits XIV 2, 1843.
183—212; Sep.-Abdr. bereits 1840). Der iiber-

601ieferte Titel ist gewiss nicht der urspriingliche.
Finckh verniutet xiyyrj xsgi xwv xeaadomv xov
m/.iuxov ?.dyov fiegwv; darauf scheint Anfang und
Schluss hinzudeuten (andere mQgliche Titel bei
Graeven XXXIV 2). Der Tractat handelt von
den (4) Teilen der Rede : hqooi/iiov, Su'jytjats, m-
axti;

, InD.oyoQ. Von anderen ahnlich betitelten
Tractaten (z. B. des Apsines, vgl. Schol. Hermog.
IV 302. 712) unterscheidet er sich dadurch, dass

2329 Anonymi Anonymi 2330
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er nicht bios die evosoig, sondern auch die rdfjs

und die /lefts und im Anschlusse daran auch kurz

die vnoxQiois behandelt. Weil der Verfasser auf

Hermogenes keine Riicksicht nimmt, dagegen

Schriftsteller, die kurz vorher bliihten, benfltzt,

setzte man ihn noch vor Hermogenes (so Christ

Gesch. d. griech. Litt. 2 627). Da der Verfasser,

wie er selbst angiebt I 449, 24 Sp., auch oxohxd

nsQi evQsoecog geschrieben hat, dachte Finckh

rhetoricae epitome, Berlin 1891, worin auch zahl-

reiche wertvolle Emendationen vonv.Wilamowitz.
mitgeteilt werden (Nachtrage von dem Recensen-

ten in DLZ 1891, 1242f.), und durch desselben

scharfsinnige Untersuchungen in den Prolegomena

a. O. I—LXXII. Ausserdem sind zu vergleichen

SchneidewinNeue Jen. allg. Litt. Zeit. II 1843,,

218ff. v. Morawski Quaest. Quintil., Berlin. Diss.

1874, 34ff.; Rh. Mus. XXXIV 1879, 370ff. Schanz

an Markellinos oder einen Zeitgenossen desselben 10 Herm. XXV 1890, 36ff. Volkmann Rhet.2,Leip

Schlages, Kayser anfanglich an den anonymen zig 1885.

Scholiasten zu" Hermogenes VII 697ff. W. Letz

terer vermutete bald darauf in dem Schriftchen

eine Epitome des vollstandigen Werkes, das man

einst von Alexandres Numeniu besass. Den Be-

weis dafiir, dass wir es mit einem Auszuge zu

thun haben, hat Graeven iiberzeugend gefuhrt.

Nur bei der Annahme einer Epitome kann man

die vielfachen Kiirzungen, Zusatze, Streichungen,

3) Der Anonymus jieqi Qr/xoQixfjg, zuerst naclt

einer Moskauer Hs. s. XV veroffentlicht von Bake
Apsinis et Longini rhetorica, Oxford 1849, 147

— 150, dann von S pen gel aufgenommen in di&

Rhet. Gr. I 321—324, enthalt Excerpte zumeist

aus der vollstandigen xe^vrj ^rjzoQixrj des Longinos.

(Bake Proleg. XLVff.).

d) Einzelne Abschnitte der Rhetorik. 1) Zur
die vielfachen Jturzungen, z-usaxze, oweicuuugen, hi ^^~_ ^u™... ~~- - /

Wiederholungen, Versetzungen, Missverstandnisse 20 Statuslehre liefert em Anonymus unter dem Iitel

verstehen und erklaren. Die Capiteluberschriften

rtthren nicht einmal von dem Epitomator her,

sondern sind noch spater in das (anscheinend viel

beniitzte) Werk hineingesetzt worden. Als die

dem Epitomator zu Grunde liegende Schrift be-

zeichnet Graeven eine aus vier Buchern negl

nvQ&oemg und einem Buche sicgl U^ewg bestehende,

von ihm reconstruierte xexvrj (proleg. XXXVII
—LXVHI) eines urn 200 n. Chr. bliihenden Rhetors

jieofiAr/tiata QtjxoQixd elg oxdosig VLTI 402—413W.
69 grossenteils auch sonst bekannte und beliebte-

Schulthemen (controversiae) ohne weitere An-

deutung und Ausfuhrung. Sie wurden sehr iiber-

schatzt von dem ersten Herausgeber Huswedel
Hamburg 1612, der auch eine lateinische Uber-

setzung dazu lieferte. Fabricius Bibl. Gr. VI

103. 128 Harl. vermutete ohne Grund den Sophi-

sten Kyros (Anfang des 11. Jhdts.) als Verfasser;.—i,A V ill ernes uinauun.Linr. uiuiieuuenxmcuuio ™u ^.v,
(.™.„ ^-™ --. ,

—

-

Kornutos, der unter Ignorierung des Hermogenes 30 Walz lasst mit Recht die Frage nach dem Ver-

besonders die Lehrbucher des Alexandres Numeniu, fasser offen

Neokles und Harpokration zu Rate gezogen hat

Dadurch , dass Alexandros und Neokles auf den

Streit der Apollodoreer und Theodoreer eingingen,

erh&lt die Schrift eine ausserordentliche Bedeutung

fur die Geschichte der Rhetorik ; mit ihrer Hiilfe

ist es Schanz nach dem Vorgange Schneide-

wins gelungen, die wesentlichcn Differenzpunkte

zwischen den beiden Schulen aufzudecken und

2) In das Capitel der Beweismittel (V o lk-

man n Ehet.2 189f.) gehort der Tractat nsgi

igon^astog xal djioxgiosaig. Spengel sieht in

ihm ein interessantes Bruchstiick eines vortreff-

lichen Commentars zu der aristotelischen Rhe-

torik, dem er vermutungsweise auch die ahnliche

Bearbeitung von Arist. rhet. II 23 in Rhet. Gr.

V404. VII 762 W. zuweiscn mochte. Der sach-
zwischen den Deiaen scnuien auizuuecjtcn uuu < w. .u ,„..„. u-„™-- -.—----

Harzulegen. Wie weit altere Quellen, wie Kai- 40 kundige Rhetor hat den Staff in Arist rhet. Ill

.
6 „

. ....,_. ,.i.m i. -to „—, .i„f„mw>,oti ridKraiiche nmcearbeitet. er-
kilios, auf den v. Morawski vieles zuriickfiihrt,

in Frage kommen, ist noch nicht genugend auf-

gchellt. Trotz des epitomatorischen Charakters

der Schrift erscheint es bemerkenswert, dass die

Belege nur Schriftstellern der klassischen Periodc

entnommen sind, weitaus am meisten den Reden

des Demosthenes (s. Graeven 51f.). Die vor-

liegende Epitome scheint mehrere Jahrhunderte

vor 1000 verfasst zu sein ; aus ihr haben geschopft

MUILligC l*"&^' "« u «v-" ^—-

18 zum Thetorischen Gebrauche umgearbeitet, er-

ganzt und erlautert. Schon eine solche Beschaf-

tigung mit Aristoteles, der von den Spateren sa

wenig zu Rate gezogen worden, spricht fur eine

ziemlich fruhe Abfassungszeit der Schrift; darauf

weisen auch die Sprache und die Wahl der Bei-

spiele. Schneidewin dachte an einen dem Ano-

nymus Seguerianus geistesverwandten Verfasser,.

Spengel an Manner wie Alexandros Numeniu
vor 1000 vertasst zu sein ; aus inr naDen gescuupii, uF » Bt i au ™™ „.~ „„._.

—

der Verfasser der Proleg. Hermog. VII 1-34, der 50 und Neokles. Daraus dass das Fragment in der

SchoUast zu ITieon I 257-262, die Interpreten Pariser Hs. 1874 s. XIII an das^ letzte CapiteL

des Aphthonios bei Doxop. II 219f. 228f. 234 W., —'
™^- ™" Ansmes xervr, onxopixv ange-

wahrend Excerpte aus der vorausgesetzten x^xvtj

(des Komutos) sich vielfach linden bei verschiede

nen Hermogenes- Scholiasten (VLT 52—54. 697

—860. VI 507—543. V 363-436), zuweilen bei

Markellinos, Nikolaos, Geometra, unsichere Spuren

bei Plethon und Rufos (Graeven V—XXV). Der

heillosen Textverderbnis haben mehr oder minder

.T£0( nd&ovg von Apsines xiy\tj oqxogixr) ange-

schlossen ist, lasst sich auf Apsines als Verfasser

(so Seguier) kein Schluss ziehen. Zuerst voa

Seguier im J. 1838 herausgegeben, wurde es

neu bearbeitet von Schneidewin Rh. Mus. V

1847, 261—265. Vielfach verbessert von Spengel

ebenda 588 -595, von C ob e t und B ak e Apsinis et

Longini rhetorica L—LII, wurde es von Spengel

aWeholfen Seguier a. O. Spengel Ausg. des 60 nach erneuter Textrevision (praef. Xf.) auch m die
abgeholten feeguie

1
«« p .o|_4a0: Uf. Rhet. Gr. I 165-168 aufgenommen; Nachtrage

A., Rhet. Gr. I, Leipzig 1853, 427—460; praef.

XXIXf. Finckh Jahrb. f. PhiloL LXIX 1854,

645f. und besonders Progr. Heilbronn 1854. Kayser

Jalirb. f. PhiloL LXX 1854, 295f.; Munch, gel.

Anz. XLI 1855, 2—13. Am meisten ist die Ge-

staltung des Textes und das Verstandnis unserer

Epitome geferdert worden durch Graevens neue

\usgabe des A. unter dem Titel Cornuti artis

Rhet Gr. I 165—168 aufgenommen; Nachtrage

von Finckh Jahrb. f. Philol. LXIX 1854, 634.

3) Zur Lehre vom Ausdrutk oder von der Dar-

stellung gehoren zunachst zwei Tractate uber Tro-

pen: a) 3i«e» noirjxix&r xgonaiv VIII 714—725 W.
= LTI 207—214 Sp. Der Verfasser ist ein Christ.

In der Anordnung der Tropen herrscht im Ver-

gleich zu Tryphon grosse Willkur und Verwirrung..
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Von den Tropen des Tryphon lasst der A., etwa
•die H&lfte weg, dagegen fiigt er drei neuehinzu
(efo^>5) itQooaxiojioita, dvxcuioSoatg). Mit Tryphon
berfihrt er sich besonders im ersten Teile. Wah-
rend seine Capitel gewehnlich gekiirzt erscheinen,
ist das Capitel fiber die Synekdoche bedeutend
erweitert; da nnterscheidet der A. 13 Unterarten
der Synekdoche. Dieses Capitel stimmt fast wCrt-
lich uberein mit dem A. jxegi ovvexdoxijg bei Walz
VII 691—693 (= 718—719 W. 209, 25—210,25
Sp.). yS) xegi xgoawv beiB o i s s o n a d e Anecd. Gr. Ill
285—287 = Vni779—781 W.= III 227—229 Sp.
Das Bruchstiick handelt nach einer Einleitung
iiber die (6) verschiedenen Anwendungen des Wor-
tes xgojiog (vgl. Kokondr. DII 230 Sp.) und einer

Aufz&hlung der wichtigsten xgonoi aoujxucol nur
von der Metapher und ihren Arten. y) Anhangs-
weise sei hingewiesen auf die Sammlung anonymer
Tractate fiber Soloikismos und Barbarismos bei

Schepss De soloecismo, Strassburg Diss. 1875,
56ff. Den A. iiber die Tropen reihen wir die

iiber die Piguren an: a) jtegl xwv xov Xoyov
cxwmav VIII 617—670 W. = in 110—160 Sp.
Die umfangreiche Schrift ist wohl kein einheit-

liches Werk. Sie enthalt oytjfiaxo. Xe^swg und
dtavolag. Sie lehnt sich in der Lehre fast durch-
gehends genau an Hermogenes an ; dazu kommen
neu Erganzungen aus Sopatros (112. 115. 119)
und einzelne Beispiele aus Kirchenvatern wie
Oregorios und Chrysostomos (113. 134f.). Weit-
aus iiberwiegend sind Belege aus Homers Ilias

nnd Demosthenes (hier wieder besonders aus pro
cor. und de fals. leg.). Unter seinen Quellen nennt
•der A. ausser Hermogenes mit Namen nur Ulpia-
nos 139. Einen weiteren Anhalt fur die Bestim-
mung der Entstehungszeit unserer Schrift bietet
der Commentar zu Hermogenes negi cvgeoecog d'

VII 803ff. W., dessen Verfasser mit dem unserer
Schrift anscheinend identisch ist (vgl. z. B. 804f.
mit III 11 Of. Sp., 842 mit III 116). Einem Homer-
•commentar ist der ungeschickt angehangte Ab-
schnitt iiber xaivongemfj a%tffiaxa bei Homer 149ff.

entnommen. Ein anonymer Auszug aus unserer
Schrift 111—142, tiberliefert in einer Munchener
Hs. s. XIII, ist in den Rhet. Gr. Ill 704—711 W.
abgedruckt; er enthalt die ox>waxa Xi&wg in

derselben Eeihenfolge vollstiindig ; nur der oxvf'a-
xtofiog 118f. Sp. und das oyrjfia x/itjxtxov 139 sind
706, 18 und 711, 10 ausgefallen; die pxtj/iaxa
Siavoiag 143ff. fehlen dort siimtlich. Uber die-

sen Anonymus vgl. Spengel Munch, gel. Anz.
1837, 121 f.; Rhet. Gr. Ill praef. IXf. /?) nsoi
oXtlfidx(ov VIII 694—697 W. = III 171—173 Sp".,

unbedeutender Tractat aus spater Zeit iiber (8)

ozrifiaxa ovvxdsewg, mehr grammatischen Inhaltes.

•/) xEQi xwv oxiftdxwv xov Xoyov VIII 698—713 W.
= III 174—188 Sp. Der Tractat enthalt oXrjfiaxa
xai swoiav 174—181 und xaxb. Xe$iv 182—188.
Der Verfasser ist ein Christ; er giebt Belegen
aus den Reden des Gregorios von Nazianz ent-
schieden den Vorzug. Er ist aufs engste ver-
wandt mit dem unter des Zonaios Namen be-
kannten Anonymus jteoi a/r/fiaxow VIII 673-690 W.
= III 161— 170 Sp. Bei beiden finden wir die-

selben Figuren in derselben Ordnung, mit wenig
veranderter Definition, oft mit denselben Belegen.
Vermutlich gehen beide auf eine gemeinsame,
durch Beispiele aus Kirchenschriftstellern, beson-

ders Gregorios, vermehrte altere Schrift (wohl
des Alexandros Numeniu) fiber die Piguren zu-
rfick, die in der Regel der sog. Zonaios noch
mehr gekiirzt hat als der Anonymus. Dem
Capitel von der rednerischen Darstellung sind
auch zuzuweisen die anonymen Excerpte einer
Schrift iiber rhetorische Metra (nach Lachares
5. Jhdt.), herausgegeben von Cramer Anecd.
Gr. Oxon. IV 1837, 149—154.

10 4) Aus der Lehre fiber das Gedachtnis wurde
anzuffihren sein der A. jtegi (tvr/pitjg bei Bake a.

O. 159—168 (praef. XLVIIf.). Indes wird dieser
Tractat sonst allgemein fur einen Abschnitt der
Techne des Longinos, bei der er in den Hss. steht,

angesehen und dort von Walz und Spengel he-
rausgegeben (I 312—319 Sp. = IX 570—578 W.).
Dagegen wird das in den Hss. unmittelbar fol-

gende Capitel nsgl xoov xcXixwv 319f. Sp. = 578
W. mit Bake XLVIIIf. auch von Spengel als

20 nicht dem Longinos zugehorig ausgeschieden.
e) Anonyme rhetorisch-atticistische Lexica fin-

den wir bei Bekker Anecd. Gr. I, Berlin 1814.
Die avvaywyr) Xs&wv 319—476, von der Bekker
nur den Buchstaben A, den bei weitem besten
und reichhaltigsten, herausgegeben hat, ist voll-

standig verotfentlicht worden von Bachmann
Anecd. Gr. I, Leipzig 1828, 1—422. Zu den
anonymen 'Axxixtofiol xwv Xoyiwv, die Villoison
Anecd. Gr. II, Venedig 1781, 79—85 herausge-

30 geben hat, finden sich Verbesserungen und Nach-
trage aus einer besseren Mailander Hs. in Mais
Class, script, e Vat. cod. edit. IV, Rom 1831, 523.

f ) Sehr spater Zeit, frfihestens dem 12. Jhdt.,

gehfiren ohne Frage folgende anonyme rhetorische
Schriften bei Walz an, die ich nur kurz aufzahle:
eiuxoprj grjxogixijg III 610—612 (nach Joseph
Rhakendytas 13. Jhdt.), ejitxo/irj grjxogixfjg III
614—669 in Versen (nach und aus Joa. Tzetzes
12. Jhdt.), ex&eotg grjxogixijg in 724—748 (eine

40 von einem orthodoxen Christen nach IoannesDoxop.
Sikel. [vgl. 747] 11. Jhdt. verfasste Einfiihrung
in die Progymnasmata des Aphthonios), ngoteyo-
ficva xfjg QrjxoQixfjg V 605—610 (zumeist aus Doxo-
patros compiliert, Walz 605), jxegl xwv xeoodgow
/xegcHv xov xeXetov Xoyov LTI 570—587 mit einem
umfangreichen Abschnitte fiber Atticismen 579ff.

(nicht vor dem 13. Jhdt., s. Bursian Der Rhetor
Menandros 15, 1), der eng damit zusammen-
hangende Tractat .-ieoi xwv oxxw pegwv xov gijxo-

50 qixov Xoyov III 588—609 , dessen Hauptinhalt
59011'. Vorschriften fiber die wichtigeren Progym-
nasmen bilden. Die beiden von Bake a. 0. 150ff.

154ff. aus einer Moskauer Hs. als anonym heraus-
gegebenen Tractate xeot ovv&rjxtjg xwv xov Xoyov
fiegwv und oivoipig xwv grjrogixwv I8swv (nach
Hermogenes) sind identisch mit den schon vorher
von Walz unter Psellos Namen V 598ff. 601ff.

aus einer Pariser Hs. verOffentlichten Briefen.
was Bake entgangen ist.

60 g) Ausserdem finden wir in den Sammlungen
bei Walz und Spengel oder besonders herausge-
geben anonyme Auszfige aus bedeutenden Lehr-
bfichern z. B. des Dionysios von Halikamassos, Her-
mogenes, Aphthonios, Longinos, anonyme Scholien
oder Prolegomena zu Hermogenes, Aphthonios,
Theon u. a. , falschlich bestimmten Autoren zu-

geschriebene anonyme Tractate , wie z. B. neoi
vyjovg; letztere finden eine Besprechung unter
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dem Pseudonym (Ps.-Longinos), erstere unter den

ISamen der Autoren, die excerpiert oder commen-
tiert worden sind.

II. Lateiner.

a) Uber die unter Ciceros Namen uberlieferte

Schrift ad G. Herennium Klyri quattuor de arte

rhetorica s. Cornificius.
b) tiber die zwei anonymen Tractate de at-

tribtdis personae (-is) et negotio (-is) bei Halm
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mannianus 794, jetzt Berolinensis Phillippsianus

1885 aus dem 9. Jhdt. Aus diesem scheint der

Vatic. Palat 927 im 12. Jhdt. abgeschrieben zu

sein. Kritische Ausgaben: V. Gardthausen
Ammianus Marcellinus II 280, Leipzig 1875. Th.

Mommsen Chronica minora I (Mon. Germ. hist,

auct. ant. IX 1) 259. 314, Berlin 1891. VgL C.

Frick Commentationes Woelfflinianae 339.

1) Der eiste Teil tragt in der Hs. die Uber-

EhLM 305—310 und 593—595 (letzterer = A. 10 schrift Origo Gonstantini imperatoris , enthalt

de loeis rhetorieis beiCapperonnier 298—302),

welche Cicero de inventione commentieren bezw.

«xcerpieren, s. unter Cicero. Hier seien erwahnt

:

c) de schematis dianoeas quae ad rhetores

pertinent, zuerst herausgegeben aus cod. Paris.

7530 s. VIII von Eckstein Anecd. Paris, rhet.,

Halle 1852, 1—23, dann von Halm RhLM 71—77
(praef. VHI), doch nur bis § 46 xavxoXoyia = p.

11 Eckst. , weil das fibrige wOrtlich aus Quint.

aber kurze Biographien aller Augusti, welche von
305—337 regierten. Es ist ein nachlassiges und
sehr luckenhaftes Excerpt, durch einige Inter-

polationen aus Orosius bereichert (A. 20 = Or.

VII 28, 18. A. 29 = Or. VII 28, 20-21. A.

32—35 = Or. VII 28, 1—2. 28—31). Die aus-

gezogene Quelle geht zum Teil auf eine Samm-
lung von Kaiserbiographien zuruck, welche bald

nach dem Tode Constantins abgefasst war und

inst. or. VIII. IX und Isid. orig. II 21, 4ff. ab- 20 auch dem Victor (Caes. und Epit.), Eutrop und

geschrieben ist. Der Tractat ist weniger wegen

seines Inhaltes, der nichts Neues bietet, denn als

Beitrag zur Geschichte der rhetorischen Studien

im Mittelalter interessant.

d) Exeerpta rhetorica e cod. Paris. 7530 edita,

wohl von verschiedenen Verfassern, bei Halm
RhLM 585—589 (praef. XIV). Davon ist das

zweite Excerpt de laudibus quarumque rerum
schon vorher von Eckstein a. O. 22—25 ver-

Zosimus vorgelegen hat (A. 1 = Eutr. IX 22,

1

= Caes. 39, 24—25 = epit. 39, 3. A. 11 = epit.

40, 19. A. 4 = Caes. 40, 2 = epit. 41, 2 = Zos.

II 8, 3 mittelbar aus Lact. de mort. pers. 24).

Das Meiste aber ist einem zeitgenOssischen Be-

richt entnommen, welcher mit keinem der sonst

erhaltenen Geschichtschreiber Beriihrungspunkte

zeigt und alle an Genauigkeit und Zuverlassig-

keit weit (ibertraf. W. Ohnesorge der A. V.

oft'entlicht worden. Das erste entwickelt einige 30 de Constantino, Kiel 1885. C. Wagener Philol,

rhetorische Termini aus der Lehre von der Er-

findung, das dritte handelt de historia, das vierte

de epistolis.

e) Fragmentum de barbarismo bei Eckstein
26—29, eine Compilation aus der ars Consentii,

Quintihanus u. a. [Brzoska.]

Anonymus Bobiensis. Mit diesem Namen
wird jetzt gewOhnlich ein grammatischer Tractat

tezeichnet, den Keil GL 1 533ff. unter dem Titel

XLV546. E.Klebs Philol. N.P.I 53. [Seeck.]

2) Der andere A. V. ist in der Berliner Hs.

fiberschrieben : item ex Ubris chronicorum inter

cetera ; der Palatinus setzt den folgenden, sicher-

lich nicht ursprfinglichen Titel vor: de adventu

Oduachar regis Cyrorum et Endorum in Balia

et quomodo rex Tlieoderieus eum fuerit perseou-

his. Thatsachlich beginnt die Erzahlung mit der

Erhebung des Kaisers Nepos (474 n. Chr.) und

Ex Charisii arte grammatica exeerpta aus einem 40 schliesst mit Theoderichs Tod (526) ; die Ereig-

gegenwartig in Wien befindlichen codex Bobien

sis saec. VIII nach Eichenfeld und End-
licher (Anal, gramm. 75ff.) neu herausgegeben

hat. Der wohlgeordnete Inhalt bezieht sich auf die

Lehre vom Nomen, Pronomen und Verbum; doch

stammen diese Excerpte nicht aus Charisius (vgl.

dagegen Christ Philol. XVTII 136f., dem Keil
GL VII 369 beistimmt; ferner Jeep Rh. Mus.

XLIV 40ff.) ; sie sind vielmehr derselben Ars ent-

nisse in Italien werden in chronologischer Reihen-

folge mitgeteilt und dazwischen eingeschoben,

was aus dem Oriente berichtet wird. Dass der

schlecht schreibende und ungeschickt wertvolles

Material compilierende Autor die sogenannten

ravennatischen Fasten benutzt hat, ist sicher;

ausserdem benutzte er die im J. 511 geschriebene

Vita des h. Severinus von Eugippius, die er auch

citiert (c. 45), sowie wahrscheinlich fur das, was

nommen, von der — gleichviel ob aus der nam- 50 er fiber Theoderich berichtet , mundliche Nach-

lichen oder einer zweiten Recension: vgl. Bolte "Li J *~~ J: •~*-t---i-- rc--.i.:-i.i.» .:

De art. script, lat. 51 — Diomedes und Donatus

«inerseits, Charisius und Dositheus andrerseits ab-

hangen (Bolte 17). Uber die mit Dositheus uber-

einstimmenden Abschnitte vgl. Jeep a. a. O. 25ff.

;

Zur Gesch. der Lehre von den Redeteilen 16ff.

[Goetz.]

Anonymus Silanti s. Phaedrus.
Anonymus Norisianus s. Chronograph

von 354.

Anonymus Valesianus. Unter diesem Na-

men fasst man zwei kleine Schriften zusammen,

welche nichts mit einander gemein haben, als dass

sie beide von Heinrich Valois am Schlusse seiner

Ausgabe des Ammianus Marcellinus (Paris 1636)

zuerst veroffentlicht und durch dieselbe Hs., aber

auch hier nicht mit einander zusammenhangend,

fiberliefert sind. Es ist dies der Where Meer-

richten und ffir die orientalische Geschichte einen

anderen, unbekannten Autor. Der Verfasser der

Compilation war Katholik und kann nicht sehr

lange nach den von ihm berichteten Ereignissen

geschrieben haben, vielleicht aber doch nach dem
Sturze des Gotenreiches. Dass Maximianus, der

Bischof von Ravenna, der Verfasser sei, ist un-

wahrscheinlich. Vgl. namentlich Mommsen
Chron. min. I 259ff. Waitz Nachr. d. Gott. Ges. d.

60 Wiss. 1 865, 88ff. Holder-Egger Neues Archiv I

316ff., woselbst altere Litteratur. Cipolla Bul-

lettino dell' Istit. stor. Ital. 1891. jllartmann.]

Anopaia (>j 'Avoncua), ein Teil des Oeta- (oder

Kallidromon-) Gebirges oberhalb der Thermopylen.

fiber welchen von einer Schlucht am rechten

Ufer des Flusses Asopos aus ein steiler Bergpfad,

ebenfalls 'Avojiaia genannt , hinfuhrte , auf dem
eine Abteilung des Heeres des Xerxes unter der
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Fuhrung des Maliers Ephialtes , spater (278 v.

Chr.) das Heer der Gallier unter Anfiihrung des
Brennus, den Engpass der Thermopylen umging
und den zur Verteidigung desselben aufgestellten
Hellenen in den Riicken flel, Herod. VII 216.
Paus. X 22, 8; vgl. Leake Northern Greece II
43ff. und Karte am Schluss. Gordon Account
of two visits to the Anopaea or the highlands
above Thermopylae, with a map, Athens 1838.
Baedeker Griechenlands 202. [Hirschfeld.]

Anosia (Avoota), Epiklesis der Aphrodite in
einem Heiligtum in Thessalien, angeblich weil
daselbst die Hetaere Lais, die den Thessaler Pausa-
nias liebte, von eifersiichtigen Weibern ermordet
worden ist, Polemon bei Athen. XIII 589 b. Schol.
Ar. Plut. 179. [Wentzel.]

Anquina s. "Ayxoiva.
Anquisitio, von den Alten (Pest. ep. p. 22, 7)

als Zusammensetzung von amb = circum und quae-
rere, also als Cmfrage erklart, wilhrend man jetzt
in der Vorsilbe (= dvd) nur eine Verstarkung sehen
will. Die A. folgt auf die Quaestio des Magi-
strates in Criminalsachen , die der Provocation
unterliegen. Der Magistrat beschuldigte in diesen
Fallen den Angeklagten vor der Gemeinde eines
bestimmten Verbrechens und drohte ihm eine be-
stimmte Strafe an; in drei Terminen, zwischen
denen je ein Zwischentag liegen muss, wird die
Verhandlung vor einer Contio durchgefiihrt , in-

dem der Magistrat zur Begriindung, der Ange-
klagte zu seiner Verteidigung sprechen und Zeugen
fuhren kann. Am letzten Termine erst fallt der
Magistrat sein Urteil, das auf eine andere Strafe,

als die urspriinglich in Aussicht genommene lauten
kann. Erst nach diesem Urteile kann der Ver-
urteilte an die Comitien als Gnadeninstanz pro-
vocieren. Dies ist die von Mommsen St.-E.
Ill 354ff. entwickelte Ansicht, wahrend fruher
andere Ansichten herrschend waren: vgl. Geib
Rom. Crim.-Proc. 116f. Bei Varro de 1. 1. VI 90
ist uns ein eommentarium vetus anquisitionis
M. Sergi if. f. quaestoris, qui capitis accusa-
vit Rocum, erhalten. Vgl. ferner Liv. II 52, 5
VI 20, 12. VIII 33. XXV 4. XXVI 3. XXXVIII
50—53. Cic. de dom. 45; ad Q. fr. II 3. 5.

Appian. b. c. I 74. Lex tab. Bant. Osc. c. 3.

[Hartmann.]
ad Ansam (Itin. Ant. 480, 2), Station der

Strasse von Venta Icenorum nach Londinium unweit
Camalodunum (Colchester) im fistlichen Britannien

;

noch nicht sicher ermittelt. Ansa scheint Name
eines Flusses oder des Aestuariums. [Hiibner.]

Angarinm (sc. veetigal), eine Verzehrungs-
steuer (Accise, Octroi), welche die Kaufleute fur
die nach Kom eingeffihrten , zum Verkaufe be-
stimmten Waren zu entrichten hatten. Die Grenze
des verzehrungssteuerpflichtigen Gebietes wurde
unter den Kaisern Marcus Aurelius und Commodus
zwischen 177—180 n. Chr. durch Grenzsteine be-
zeichnet . von denen vier gefunden wurden , CIL
VI 1016a-c. Ephem. ep. IV 787 (= 1016d):
iiti ftnem demonstrarent vectigali foriculiarii et

onsarii promerealium secundum ve/erem legem.
Frei von dieser Abgabe waren die zum Gebrauche
der Kaufleute selbst oder der Reisenden einge-
fuhrten Waren , CIL VI 8594 : quidquid usua-
rium invehitur, ansarium non debet (fiber den
Unterschied von promercalia und usuaria ist zu
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vergleichen Gell. IV 1, 23). Eingehoben wurde
das A. von den Zollpachtern (mancipes) und wird
in das Aerarium gefiossen sein, das ja spater
wieder zur stadtischen Kasse geworden ist. Uber
die Zeit, wann das A. eingefuhrt wurde und wann
es aufhorte, sind wir nicht unterrichtet ; zur Zeit
des Severus Alexander bestand es noch, denn auf
dem Steine 1016c ist der Name dieses Kaisers
in die Lficke eingesetzt, welche durch Tilgung

10 des Namens des Commodus entstanden war. Wohl
verschieden von diesem ansarium als Verzehrungs-
steuer ist die im Cod. Hermog. HI 1 (de iure
fisci, 293—304 n. Chr.) erwahnte ansaria sc.

pecunia, welche eine Abgabe von einer possessio
seitens des Eigentfimers bezeichnet.

Litteratur: Mommsen Ber. d. sachs. Ges.
d. Wiss. 1850, 309f. Humbert in Daremberg
et Saglio Diet., I 280. Marquardt St.-V. 11^
279f. Cagnat Etude historique sur les impots

20indirects chez les Remains 147f. RuggieroDi-
zion. epigr. I 489f. [Oehler.]

Ansemnnd. An einen virillustrissimus dieses
Namens richtete Avitus die Briefe 55 (49). 80
(71). 81 (72). Man pflegt ihn mit dem comes
Aunemundus in der Einleitung zur lex Burgun-
dionum zu identiflcieren , sowie mit dem Vater
der Remilla Eugenia, die ein Kloster des h. An-
dreas in Vienne grundete. Seine Prau hiess Ans-
leubana. Vgl. Pardessus Diplom. I 2107 nr.

30 140 a. 543. Ado Chron. a. 575 (wo A. dux ge-
nannt wird). Vita S. Desiderii, Acta SS. Mai 23.
Peiper im Index zur Ausg. des Avitus (Mon.
Germ. hist. auct. ant. VI 2). [Hartmann.]

Anser ist das wie otters heiligen Vtigeln ent-
lehnte Cognomen eines Dichters aus der Zeit des
Untergangs der Republik, dessen iibrige Namen
unbekannt sind ; nach dem unzweideutigen Zeug-
nis des Ovid trist. II 435 Cinnaque procacior
Anser war derselbe Verfasser erotischer Gedichte-.

40 Die alten Erklarer des Vergil waren der Ansicht,
dass eclog. IX 35 nam neque adhuc Vario videor
nee dicere Cinna digna sed argutos inter strepere
anser olores eine Anspielung beabsichtigt sei auf
jenen von Ovid erwahnten A., einen schlechten
Poeten im Dionst des Antonius, qui eius laudes
scribebat : quern ob hoc per transitum carpsit.
De hoc etiam Cicero in Philippicis (XIII 11):
de Falerno Anseres depellantur (Serv. a. O.);
Serv. eclog. VII 21 nennt demgemass A. unter

50 den obtrectatores Vergilii. Diese Nachrichten
des Servius, atisgeschrieben GL VII 543, 21, in
einem vaticanischeh Glossar des 15. Jhdts. (Th.
Mommsen Herm. VIII 70. 73) und sonst, be-
ruhen gewiss auf alter, guter Uberlieferung, dass
jedoch Vergil in jenen dem Theokrit VII 40.
41 nachgebildeten Versen eine Anspielung auf
den Dichter A. beabsichtigt habe, ist mehr wie
zweifelhaft. Die auf die besprochene Stelle in
den Eclogen bezuglichen Verse des Properz III

60 34, 84 sind dunkel und strittig: die letzte Er-
klarung bei M. Rothstein Herm. XXIV 10.
R. Unger De Ansere poeta, Priedland 1858. E.
Heydenreich Comment, semin. phil. Lips. 1874,
14. [P. Marx.]

Ansila. 1) Einer der Peldherrn, welche 441
die orientalische Flotte gegen die Vandalen be-
fehligten. Mommsen Chron. min. I 478. Theo-
phan. 5941. [Seeck.]

2) Ein Amaler, Sohn des Achiulf, Jordan.

Get. XIV 79. [Hartmann.]

Ansium, sonst unbekannter Stadtname in der

dalmatiner Inschrift CIL III 2887 : A. Saufeius

P.
f. Ca[m. E]max Ansio miles co[h.] Villi

pr. (aus Ende des 1. oder 2. Jhdts.). Dass der

Ort in Italien gelegen habe, vermutet Momm-
sen (der die Inschrift selbst abgeschrieben hat)

CIL a. a. O. [Hiilsen.]

Perser Pharandates (s. d.) als Kebsweib aus Kos
mitgenommen war, nach der Schlacht bei Pla-

taiai unter Berufung auf die Abstammung von

A. bei Pausanias Schutz suchte und auf ihren

Wunsch nach Aigina (Paus. HI 4, 9 nach Kos)

gebracht wurde. Herod. IX 76.

8) Ein Chier, der zuerst nach 479 bei Byzanz

sein Plottencontingent aus der Hegemonie der

Spartaner in die der Athener uberfuhrte und dem

Antacati, ein sakischer Stamm im Zweistrom- 10 Aristeides die Ehrlichkeit seiner Absicht dadurch

land des Oxus-Iaxartes, Plin. VI 50.

[Tomaschek.]

Antachara, nach Ptol. VII 1, 64 eine Ort-

schaft (Sstlich vom Indus und der Wilste Sind,

im GeMete des Chatriaioi (Ksatriya) oder im

heutigen Marwar am Plusse Lavanl.

[Tomaschek.]

Antae {naQaatdSsg) , werden von Vitruv III

2 die frei endigenden und vorn etwas verstarkten

beweisen wollte, dass er mit dem Samier Uliades

die Triere des Pausanias angriff. Plut. Arist. 23.

[Tumpel.]

4) Aus Rhodos, der Epiker, ein Zeitgenosse

der Akademiker Krantor, Polemon und Krates, mit

denen er befreundet war, lebte zuerst in Athen

und wurde 276 zusammen mit Aratos von Anti-

gonos Gonatas an seinen Hof berufen (Antigon.

h rotg jzeqi 'hgdivvfiov Vita Arat. Ill p. 58 West.,

(IV 4 14) Wande genannt, die den Pronaos 20 vgl. Suid. s. "Aearog. Paus. 12, 3). Auf ver-

eines Tempels oder die Prostas (Pastas) eines
i-~i~ ^»-^- ™" ^- ™-<« i««»" ^>« <"-

Hauses (VI 10, 1; vgl. CIL X 1781 =1 577)

einschlicssen. Templum in antis (vaoe iv naga-

Gtdm) hiess ein Tempel, der vor der Cella einen

offenen Pronaos und zwischen den Anten desselben

zwei Saulen hatte. Festus (ep. p. 8, 10. 16, 15)

gebraucht a. auch fur die Thlirlaibung
,
yor die

die Antepagmente gesetzt wurden. Uber die Zier-

formen der Anten im Tempelbau vgl. C. Boet

trauten Verkehr mit dem Konige lassen die er-

haltenen Anekdoten schliessen (Hegesandros bei

Ath. VHI 340f. = Plut. quaest. sympos. IV 4, 2

[apophthegm. Antig. 17], der ihn als oyjoydyog

darstellt). Spater kehrte er nach Athen zuriick,

erlebte noch den Tod des Polemon und Krates

(in einem schOnen Epigramm von ihm verherr-

licht: Diog. L. IV 21 [aus Antigonos v. Karystos]

= Anth. Pal. VII 103) und soil sich mit Arkesi-

ticher Tekt. d. Hell. 2 194ff. 307. 348, uber die 30 laos iiberworfen haben (Anekdote bei Aelian v. h

Entstehung der vorderen Verstarkung aus ehe^

maliger Holzverkleidung von Ziegelmauern Dor
pf eld bei Schliemann Troia 87. [Puchstein.J

'Avraycoviorrjs , der Gegner im Kampf, ins-

besondere der Mitbewerber, der Nebenbuhler im

Wettkampf, der einem den Siegespreis streitig

macht. Man spricht auch von avxinaloi (eig.

Gegner in der ndXrf) , (W/vo^ot, dvxixexvoi (von

Schauspielern, Alkiphr. Epist. Ill 48), Wfirter,

XIV 26). Er schrieb eine Thebais (Vita Arat.

a. a. O.), von der nichts erhalten ist (die Anek-

dote bei Maxim. Confess, serm. 15 . vol. II 580

Combef. [= Apost. V 13] ist Dublette zu der

Anekdote uber Antimachos bei Cic. Brut. 191 ; s.

Welcker Kl. Schr. I 396; Ep. Cycl. I« 100), und

Epigramme (Meleag. Anth. Pal. IV 1, 52). Erhalten

sind ausscr zwei Epigrammen (Anth. Pal. VII 103

Qiier ddeonorov s. o.]. LX 147; vgl. Hiller von

bei denen die specielle Bedeutung des ,Gegners40 Gaertringen Herm. XXVHI 469) sieben schone
• — „ .. . , „

.
.= Hexameter auf die Abstammung des Eros (Diog. L.

IV 26), von denen den ersten Kallimachos (Hymn.

Zeus 5) ,in geistvoller Weise ubertrumpft' (v. Wi-
lamowitz Antig. v. Kar. 69 mit weiteren Nach-

weisen). A. muss kein unbedeutender Dichter

gewesen sein, da der Philosoph Menedemos (Diog.

L. n 133) ihn schatzte und zusammen mit Arat

und Lykophron zu seinen Symposien zog. v. Wi-

lamowitz Antig. v. Karyst. 215. Susemihl

in einer bestimmten Kampfart' sich zur allgemei

nen Bedeutung von d. entwickelt hat. Der d.

eines Choregen heisst dvTix°QT/°s- Bei Herodot

V 22 werden die Rivalen eines Laufers im Sta-

dion als ot dvzidsvao^evoc bezeichnet. [Reisch.]

Antagoras ('AvrayoQag). 1) Riesenstarker

koischer Schafhirt, der mit den Meropern zu-

sammen dem auf der Ruckkehr von Ilion schiff-

brtchig landenden Herakles erfolgreich entgegen-

trat unter Herausforderung zum Ringkampf um 50 Gesch. d. ales. Litt. I 380. 897. Die Reste bei

den Preis eines Widders aus seiner Herde, den

er ihm auf sein Verlangen verweigert hatte: vom
dvzayogtvetv bei dieser Gelegenheit offenbar ge-

nannt. Plut. quaest. gr. 58. Nach Schol. Theokr.

VH 5 ist dieser Meroper Bruder des Chalkon,

des Reprasentanten eingewanderter Chalkidier (s.

zuletzt darflber und fiber seine Wesensgleich-

heit mit Polybotes Rh. Mus. XLVI 1891 , 546,

1. 540f.). Beide stammen aus der Ehe des (chal- = ,

kidischen) Poseidonsohnes Eurypylos, des Koer-60l. Jhdt. v. Chr, IGS 2444, [Kirchner

ksnigs mit der Meropstochter Klytia, und sind Antai wurden im 6. Jhdt, jene wendischen

Hartung Griech. Eleg. II 240 und Meineke
Delect. 61. 149. [Knaack.]

Antagoridai {'Arrayooidaij , attisches Adels-

geschlecht , Hesych. s. 'AvrayoQidai ysvog 'A&r)-

rnoiv. Toepffer Att. Geneal. 312. Das Ge-

sch'lecht war mOgUcherweise aus Kos eingewan-

dert, wo der Name Antagoras (s. d.) in der localen

Uberlieferung eine Rolle spielt. [Toepffer.]

Antagoros, ThebanLscher Archon im 2. oder

Ahnherrn der koischen Adelsgeschlechter (d. h. A.

wohl nur der meropischen autochthonen Halfte

dfiss6ll)6n (.

2) Ein Koer des 6. Jhdts. (wohl aus diesem

Adelsgeschlechte), Vater des Hegetorides, des Gast-

freundes des SpartanerkOnigs Pausanias, Gross-

vater der ungenannten Koerin, welche von dem

Pauly-Wlasowa

Stamme genanut, welche sich nach dem Abzuge

der germanischen Volker und nach dem Sturze

der Hunnenmacht an der Ostseite der Donau-

Slowenen fiber dem Karpat und zwischen Dnester

und Dn§pr ausbreiteten ; hier alsbald von den

turkischen Awaren und Bulgaren bedrangt, zogen

zwei derselben (Serben una Chorwaten) ca. 600
74
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scheff, dessen weitere Folgerungen aber wohl auch die Darstellung des A.-Kampfes innerhalb

nnhaltbar sind). des Dodekathlos am.Herakleion zu Theben (Paus.

Dramatisch behandelt war die Sage von Phry- IX 11, 6) zu datieren sein, wenn.es sicher ware,

nichos (PTG2 720) und Aristias (PTG2 726). dass der Kiinstler Praxiteles d. A. war (s. Art.

Rationalistische Auftassung bei Diod. 1 17, 3. 20, 4. Praxite les).

Tzetz. Chil. V218ff. Eustath. 1 700, Iff. (Od. XI375). In den spateren Darstellungen herrscht durch-

Darstellungen. Reichhaltige Zusammen- aus das Motiv des Emporhebens; dass dies Motiv

stellung von Stephani C.R. 1867, 14ff. Liste der nicht (wie Stephani a. a. O. 15 behauptet) erst

Vasen in Kleins Euphronios2 122ff. BesteUber- in rOmischer Zeit aufkam, hat Purtwangler a.

sichtgiebtPurtwangler Roschers Lex. I 2206ff. 10 a. O. 2230 nachgewiesen. Das Original einer

2230f. 2245. auf Tarentiner Silbermiinzen (Carelli Num. Ital.

Der Ringkampf des A. mit Herakles begegnet Vet. 116, 282) wiedergegebenen Gruppe gehort

zuerst auf sf. Vasen spateren Stils. Amphoren

:

noch dem 4. Jhdt. an ; man konnte an das Bild

a) Munchen 3 (Gerhard Auserl. Vasenb. 114), des Apelles denken (Plin. n. h. XXXV 93) oder

b) Brit Mus. 542 , c) Brit. Mus. 603 , d) Sar- an die Gruppe des Lysippos in Alyzia, spater in

teano, Samml. Lunghini (Bull, d Inst. 1859, 30); Rom, vgl. Overbeck Plastik3 II I09f. Es ist

Hydrien: e) Munchen 114 (Arch. Ztg. 1878 Taf. mOglich, dass das Motiv dieser Gruppe, ursprfing-

10), f) Brit. Mus. 471, g) Boulogne-sur-Mer (Du- lich nur als Kunstgriff des Ringers gedacht,

rand 305. Panckoucke 410, vgl. M. Mayer Arch. der den Gegner hochhebt, um ihn zu Boden zu

Anz. 1889, 185, abg. Gerhard Auserl. Vasenb. 20 schmettern (litterarisch so nur bei Liban. Ekphr.

113), h) Durand 12; Oinochoe: i) Munchen 1107 IV 1082 Reiske iiberliefert), den Anlass zur Uber-

(Gerharda.a.0.69—70, 3. 4) ; Kelebe : k) Neapel tragung der Alkyoneussage (a. 0.) gab; ebenso

2519 (Jahn Ber. Sachs. Ges. 1853 Taf. 9); Leky- moglich aber auch, dass die Gruppe bereits von

thos: 1) Raife" 1310; Bruchstiick: m) Samml. der fjbertragung abhangig ist. Ob Herakles den

Northampton (Arch. Ztg. 1846, 341 ; ob der von A. in der Luft erdriicken oder zu Boden schmettern

W. Miiller Theseusmetopen 48 auf A. bezogene will, lasst sich schwerlich mit Sicherheit ent-

Gefassdeckel Cat. etr. 114 = Beugnot 44 hier- scheiden. Jedenfalls ist es unrichtig, wenn Furt-

her gehort, ist zweifelhaft). Unter den rf. Vasen wangler iiberall nur jenen Ringerkniff erkennt

strengen Stils ist die bedeutendste Darstellung und das Erdriicken des A. in der Luft der antiken

A) Krater im Louvre, ein Meisterwerk des Euphro- 30 Kunst iiberhaupt abspricht. Bei der ausschliess-

nios (Wiener Vorlegebl. V 4. D 2). Ferner B) ein lichen Verbreitung , die diese Sagenversion in

Stamnos aus Caere (Bull. d. Inst. 1866, 183) und rflmischer Zeit hatte, ware es Voreingenommen-

eine Reihe von Schalen: C) Munchen 605 (Jahn heit, auf Kunstwerken dieser Zeit, die jene Deu-

Ber. Sachs. Ges. 1853 Taf. 8, 1). D) Einst tung zulassen, anders zu deuten. Statuengrup-

Samml. Joly de Bammeville (Arch. Ztg. 1861 pen: Marmor: Florenz,Uffizien(Clarac 802, 2016.

Taf. 149). E) Osterr. Mus. 322 (Ann. d. Inst. Dutschke II 18, 37, ohne die Erganzungen abg.

1878 D). F) Athen, Samml. Trikupis (Journ. Hell. nach einer Zeichnung van Heemskercks Arch.

Stud. X pi. 1). G) Florenz, Mus. Etrusco (Mus. Jahrb. V 14) , Fragment aus Aquileia (Wiener

Ital. Ill 263). Der Gegensatz des riesigen Bar- Jahrb. XLVIII Anz. p. 101 Taf. 1,3), Rom
baren und des durch schulmassige "timing ge-40 Samml. Baracco (Matz-Duhn 129), Marbury

schmeidigen Griechen wird von Anfang an her- Hall (Clarac 804, 2015 A. Michaelis Anc.

vorgehoben; A. wird durch langen Bart oder Marbl. in Gr.-Brit. 507, 14), WiltonHouse ([Creed]

riesenhafte Grosse ausgezeichnet ; am feinsten hat Wilton Marbles pi. 42. Michaelis a. a. O. 714,

Euphronios den Gegensatz ausgearbeitet. Ein 223); Bronze: Florenz (Zannoni Gal. di Fir. Ill

fester Typus hat sich nicht gebildet, doch ist die 105), Samml. Beugnot 379; Knochen: Dresden,

Version, dass A. in der Luft erdruckt werden Albertinum (Arch. Anz. 1889, 175 — antik?);

muss, den Vasenmalern unbekannt (ob auf m Beschreibungen : Epigramm Anth. Pal. XVI 97.

einHochheben stattfand, ist zweifelhaft). Es ist Liban. Ekphr. IV 1082. Reliefs: Neapel Mus.

ein gewohnlicher Ringkampf, bisweilen mit regel- Naz. und Replik in Rom , Mus. Kirch. (Bull. d.

rechten Kunstgriffen (A. packt den Gegner am 50 Inst. 1865, 36) , in einem Fries mit Herakles-

Fusse: begG; Herakles hat A. auf den Rucken thaten aus Ostia (Ann. d. Inst. 1857, 308), aus

geworfen und wiirgt ihn so : e D E F ; er halt A. Rom (C ay lus Rec. IV 92), Altar aus Duren, zu-

bei den Haaren und holt zum Schlage aus : d

;

erst in Durlach (Rhein. Jahrb. IX 153), jetzt in

A. kniet besiegt und fleht um Gnade : kB). Bald Karlsruhe (FrOhner D. grossh. Samml. vaterl.

ist das ringende Paar allein (hiCDEF), bald Altert. zu Karlsruhe I nr. 32), Rel. in Avignon

sind Nebenflguren dabei (meist die Gattin, die (Arch. Anz. 1853, 397). Wandgemalde -. aus dem

auf a 'ArdQovorj zu heissen scheint, sonst wohl Nasonengrab (Bellori Pict. ant. sepulcr. Naso-

Iphinoe zu benennen ist: cdefglABG; ver- num tab. Xni. Montfaucon I 130), aus Pom-

einzelt noch ausserdem eine [1] oder mehrere [A] peii (Sogliano 495), fingierte bei Philostr. im.

weibliche Figuren, wohl als Tcchter zu fassen; 60 II 21. 22. Gemmen (die meisten modern) zusam-

von Gottern Athena: beef gk, Hermes: beef k, mengestellt von Stephani 15,6, vgl. Furt-

Poseidon: cef; ein Hoplit, wohl Iolaos: fkm); wangler 2245. Munzen der rOmischen Kaiser-

das Haus des A. ist angedeutet auf B D. Seit zeit Stephani 16, 1. Mosaik Smith Coll. ant.

dem Beginn des schOnen Stils kommt die Sage II 22.

auf Vasen nicht mehr vor. Dem 5. Jhdt. scheint Falschlich auf A. bezogen: 1) die Kerkyon-

noch das Relieffragment vom Sudabhang der Akro- metope des sog. Theseion. 2) Br.-Gruppe Florenz

polis (Arch. Ztg. 1877, 165 nr. 83, vgl. MilchhOfer (Mon. d. Inst. 1856 tav. 25: etwa ein hinsinken-

Arch. Ztg. 1883, 179) anzugehOren ; ebenso wurde der Gigant im Stil der pergamenischen Kunst).
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2) Em der Hekate verwandter Daimon, er-

wahnt in der Iphigeneia des Sophokles (frg. 31 1,
FTGs 204), vgl. Welcker Gr. Trag. 1 108. I1I216.

8) Der Verwundete in der kalydonischen Jagd
der Francoisvase (Wiener Vorl. 1888 Taf. II);
sonst Ankaios (s. d. Nr. 1) genannt.

4) Heerfiihrer des Turnus, Verg. Aen. X 561.

[Wernicke.]
5) Antaeus, friiher Antheus geschrieben, von

Tiber Set erfochten hatten (Diod. I21;vgl.Brugsch
Dictionn. geogr. 1008). Die Gaumiinzen, welche
unter Traian und Hadrian auf den Namen des
'AvrawTtoXeiTtjs vofioe geschlagen wurden, zeigen
bald den agyptischen Antaios, bald eine stehende
Figur, die auf eine Lanze sich stiitzt und in der
Linken ein Krokodil halt, bald auch ein Krokodil
allein (Feuardent Numismatique do l'Eg. II 301.
J. de Rouge' Monnaies des nomes 19 Taf. 1 nr.

Plinius XXXIV 52 unter den Erzgiessern der 10 10. 11 = Rev. numismat. N.S. XV 19. Beitrage
01. 156 genannt; nach dem Zusammenhang jener
Stelle vermutlich in Rom thatig. [C. Robert.]

6) Antaeus, ein nur einmal und zwar bei Pau-
lus (Dig. XXXIX 3, 14 pr.) genannter rOmischer
Jurist unbestimmter Zeit. Es ist aber zweifel-
haft, ob man der Lesart des Cod. Flor. trauen
darf und nicht vielmehr mit den geringeren Hand-
schriften Ateius lesen muss (vgl. den Artikel C.
Ateius). Kriiger Qu. u. Litt. d. R. R. 66, 64.

Lenel Palingen. I 55. [JOrs.]

7) Sextilius Antaeus, Arzt (Plin. XXVIII 7
und im Quellenverzeichnis zu B. XII. XIII), lebte
vor Scribonius Largus, aus dem Galen XII 764
ein Mittel von ihm erhalten hat.

[M. Wellmann.]
Antaiupolis {'Avtaiov nohs Plut. do sollert.

anim. 23, 9; 'AvzatovTiohg Steph. Byz.; 'Avzaiov
xw/ir) Diod. I 21, 4; 'Avreov Hierocl. 731, 4;
Anteu Itin.Ant, 166, 5; koptisch avrtjv Cham-

zur alteren Miinzkunde I 158). Nach Plut. de
sollert. anim. 23, 9 war in A. ein Krokodil zu sehen,

das auf einem Prachtlager zur Seite eines alten

Weibes lag. In spateren Zeiten war dieser Gau
ein Bistum. Vgl. auch n vXig (CIG 4712 b).

[Pietschmann.]

Antalas, um das J. 500 als Sohn des Guenfan
(Coripp. Iohann. ni 66ff.) geboren, Fiirst der
Mauren in Byzacene, ftihrte schon in seinem 17.

20 Jahre ein Rauberleben (ebd. Ill 156ft".), kampfte,
30jahrig, mit Gliick gegen den VandalenkOnig
Hilderich (ebd. Ill 198ff. Procop. Vand. I 9 p.

,349 B.), schloss sich dann Belisar und denRflmern
an (Coripp. a. a. O. Ill 287ff. Procop. a. a. O.
I 12 p. 462 B.), mit denen er zehn Jahre in Frie-

den und Bundnis lebte (Coripp. a. a. O. II 35.
in 290) und von denen er als alleiniger Herr-
scher iiber die Mauren von Byzacene anerkannt
wurde. Als aber der Magister militum Salomon

pollion L'Egypte sous les pharaons 1272), Stadt 30 ihm die Subsidien entzog und seinen Bruder
in Oberagypten, deren altagyptischer Name Duk&(p,
danach koptisch zxoov , rxmov, in dem heutigen
Kau, auch Kau el-Kebir genannt, 34 Km. siid-

lich von Abutig, auf der Ostseite des Nils, sich
erhalten hat (Brugsch Geograph. Inschr. I 133f.
216f.; Diet, ge"ogr. 816f. 1007. T. J. Newbold
Transactions R. Society of Literature Ser. 2 I

93ff. Parthey Wanderungen n 512. Prqkesch-
Osten Nilfalirt 314. Baedeker Ober-Agypten

Guarizila toten Hess, empOrte sich A. gegen die
Romer im J. 544 (Procop. a. a. O. II 21. 22 p.
503ff.B. Coripp. a. a. 0. II 28. Ill 384ff. IV
366). Er errang Erfolge und unterstiitzte den
Aufstand des Tyrannen Guntarith (Procop. a. a.

0. II 22 p. 500f. II 24 p. 515 B.), trennte sich
aber dann von ihm, unterhandelte mit den reichs-

treuen Romern und wurde von Artabanus geschla-
gen (ebd. II 27 p. 523ff.). Auch mit dem Magister

53. DumichenGesch.Ag.l63fl\),derengriechische40 militum Iohannes fuhrte A. Krieg, wurde aber
Bencnnung aber von einem hier verehrten Gotte ab
geleitet ist, in welchem die Hellenen Antaios (s. d.

Nr. 1) wiederzuerkennen geglaubt haben, wahrend
die noch vorhandenen agyptischen Abbildungen
(vgl. W. Goleni s cheff Ztschr. f. agypt. Sprache
XX 135ff. Taf. 3. 4) dem Gotte einerseits , ent-

sprechend der bei Diodor (1 17, 3) erhaltenen Uber-
lieferung, den aus zwei seitlich von einander ab-
gewandten Federn bestehenden Kopfschmuck der

wiederholt geschlagen und vflllig unterworfen
(Procop. a. a. 0. II 28 p. 533ff.; Goth. IV 17 p.

549. Coripp. a. a. 0. IV—V. VIII). Vgl. J.

Partsch im Prooemium und im Index zu seiner
Ausgabe des Corippus (Mon. Germ. hist. auct.

ant. Ill 2). [Hartmann.]
Antalkidas, Spartaner, Sohn des Leon (Plut.

Artax. 21, 5), wurde Ende des J. 393 v. Chr.
von seiner Regierung zu Tiribazos (s. d.) , dem

Libyer , andererseits die zur Kennzeichnung des 50 persischen Statthalter der sardischen Satrapie ge
aus Syrien herubergenommenen Gottes BSup (rB}"i)

dienenden Abzeichen(Wattepanzer, Streitbeil, Speer,
erlegte Antilope; vgl. auch die von Diimichen
Gesch. Ag. 168 iibersetzte Inschrift) verleihen. 'Av-

Tairn xal zoig avwaoig deoig (CIG 4712. Letronne
Rechcrches p. s. a l'histoire de l'Egypte 42ff.

;

Oeuvres choisies Se'r. 1 LT 400) war e'in Tempel
gewciht, dessen Trummer seit 1821 bis auf den
letzten Rest in den Fluten des Nils versunken

sandt, um das damals zwischen Persien und Athen
bestehende freundscbaftliche Verhaltnis zu spren-

gen. Es gelang auch A. in der That, mit dem alten

lakedaimonischen Angebot der Anerkennung der
Anspruche des Grosskflnigs auf das gesamte Klein-

asien Tiribazos fur sich zu gewinnen : dieser gab
ihm die Geldmittel fur eine neue spartanische

Flottenriistung (Xen. hell. IV 8, 12. 14—16. Plut.

Ages. 23, 2: apophth. Lac. Ages. 60; vgl. Ju-
liegen; der Porticus war unter Ptolemaios Philo- 60 d e i c h Kleinasiat. Studien 1892, 81ff.). Aber
metor und seiner Gemahlin Kleopatra aufgefuhrt
und 164 n. Chr. unter Marcus Aurelius Antoninus
und Lucius Verus erneuert worden.

A. war Hauptstadt des Nomos Antaiopolites
(Plin. V 49. Ptol. IV 5. 71), der in den Nomos-
listen der agyptischen Denkmaler nicht als ein
besonderer Gau mit aufgefuhrt wird. Er gait als

Schauplatz eines der Siege, die Isis und Horos

der Grosskonig Artaxerxes II. Mnemon (s. d.) bil-

ligte damals noch nicht die Politik seines Sa-
trapen und rief ihn ab. Wenige Jahre danach
(388) setzte Artaxerxes freilich Tiribazos wieder
in die alte Stellung ein und zeigte darait sein

Wohlwollen fur Sparta. Darauf wurde A. von
neuem abgesandt, diesmal als Nauarch der lake-

daimonischen Flotte (Xen. hell. V 1, 6. Diod.
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XIV 110, 2). Mit Tiribazos gemeinsam reiste

dann A. zum Perserhofe, wo er mit den hochsten

Ehren empfangen wurde und ohne Schwierigkeit

mit dem Grosskonig ein wirkliches Bundnis auf

die friiher gebotenen Bedingungen vereinbarte

(Xen. hell. V 1, 25. 81. Plut. Artax. 21, 4. 5.

•22, 1; Pelop. 30, 4; symp. VII 8,4. 14. Ael. v.

h. XIV 39. Athen. H 48 e). Durch eine kiihne

und geschickte Kriegsfuhrung machte sich A. bald

vollends zum Herrn der Lage. Nachdem er Ende 10

387 an die Kiiste zuriickgekehrt war, schlich er

sich nach Abydos durch, wo seine Flotte von der

athenischen belagert wurde, brach die Blokade
und schnitt seinerseits durch Sperrung des Helle-

sponts die athenischen Schiffe vom aegaeischen

Meere ab (Xen. a. 0. 25—29. Polyaen. II 24;
vgl. Judeich a. 0. 103ff.). So konnte er, da
die Hauptgegnerin Spartas, Athen, machtlos war,

den Frieden erzwingen, der mit Recht nach ihm
als der ,Friede des Antalkidas' (Dem. XX 54. 20
Polyb. I 6, 2 u. a.) benannt wird.

Im Winter 387/6 wurden die Gesandten der

beteiligten griechischen Staaten von Tiribazos

nach Sardes beschieden, um dort die vom Gross-

konig vorgeschriebenen Friedensbedingungen zu

hflren. Der formelle Abschluss fand in Sparta

vor Mitte 386 statt (Xen. a. 0. 30. 32—36.
Swoboda Athen. Mitt. VII 181ff.). Die Be-

dingungen des Friedens lauteten : 1) Das gesamte

kleinasiatische Festland mit den Inseln Klazo- 30
menai und Kypros wird als dem Grosskonig unter-

worfenes Gebiet anerkannt. 2) Alle Griechen-

stadte, sowait sie nicht unter persischer Herr-

schaft stehen, sind frei und selbstandig mit Aus-

nahme des alten athenischen Besitzes Lemnos,
Imbros , Skyros , der Athen verbleibt. 3) Voll-

strecker und Bflrgen des Friedens sind der Gross-

konig und die Unterzeichner der Friedensurkunde

(Xen. V 1, 81; vgl. Diod. XIV 110, 3. 4. Plut.

Artax. 21, 5; Ages. 23, 3. Iustin. VI 6, 1. Isokr. 40
IV 141. 179f. IX 60£. Theop. XII bei Phot. cod.

176. Koehler Athen. Mitt. II 141,1. Judeich
a. 0. 1051).

A. erntete fur die grossartigen diplomatischen
und kriegerischen Erfolge von seiner Regierung
verdienten Dank und verdiente Anerkennung, so

sehr der antalkidische Friede, der den Verzicht

der Festlandsgriechen auf den Schutz ihrer klein-

asiatischen Stammesgenossen , den Verzicht auf

jede grossgriechische Politik dauerad besiegelte, 50
vom allgemein griechischen Standpunkte aus zu
beklagen ist. Im Winter 370/69 finden wir A.

als Ephoren (Plut. Ages. 32, 1). Auch hat man
noch mehrfach seine Beliebtheit beim Grosskonig

fur die spartanischen Interessen auszuniitzen ge-

sucht. Im J. 372 scheint A. seine dritte Reise

nach Persien unternommen zu haben, um fur die

Aufrechterhaltung des KCnigsfriedens zu wirken;

er hat auch seinen Zweck erreicht (Xen. hell. VI

3, 12; vgl. Diod. XV 50, 4. Plut. Artax. 22, 3.60
Grote Gesch. Gr. V2 392f.). Ganzlich erfolglos

ist dagegen die letzte Gesandtschaft des A. im
J. 367 (?) geblieben. Die Thebaner hatten unter-

dessen durch die Schlacht bei Leuktra (371) die

spartanische Vorherrschaft vernichtet, ihnen neigte

der Grosskonig jetzt seine Gunst zu. Auch A.

vermochte sie nicht zuruckzugewinnen ; er fiel

persOnlich vollstandig in Dngnade. Aus Furcht

vor einer ihm deshalb drohenden Anklage seiner

Gegner soil er sich selbst den Tod durch Hunger
gegeben haben (Plut. Artax. 22, 3; vgl. Judeich
a. 0. 197f.). Ein tiefer begrundetes Gesamtur-
teil iiber A.s PersOnlichkeit lasst sich leider bei

den wenigen erhaltenen Nachrichten nicht fallen

;

im ganzen erscheint er als der Typus des echten,

stolzen Spartiaten in seinen Ausspriichen (Plut.

Ages. 31, 5; apophth. reg. et imp. 192 b. c;

apophth. Lac. 217 d. e) wie in seiner Politik. Er
vertritt Agesilaos Abenteurerideen gegenflber die

engherzige, einseitige, aber consequente Fest-

landspolitik der altconservativen Adelspartei (Plut.

Ages. 23, 2. 3. 26, 2; vgl. Artax. 22, 2; Lyk.

13, 6; Pelop. 15, 2; apophth. Lac. Antalk. 6).

Fur sie hat er als Diplomat, wie als Feldherr in

hervorragendster Weise gewirkt. [Judeich.]

Antallos, Sohn des Antallos, mit dem Bei-

namen Ornichas CArralXog AvrdXXov xov 'Avtdi.-

lav 'Ogvixag), Gymnasiarch in einer Weihinschrift

von Soluntum, Kaibel IGI 311; vgl. Ritschl
Rh. Mus. XXI 139. [Kirchner.]

Antandre(^4i'ra»'5e)?),Amazonenfuhrerin(Qumt.

Smyrn. I 43. 521). [Toepffer.]

Antandros ("Avrav&Qog). 1) Uralte Stadt in

Mysien am Fusse des Ida, am Nordrande des

adramyttischen Meerbusens : lelegisch nach Alkaios

(Strab. XIII 606) , kilikisch nach Demetrios von

Skepsis (Strab. a. 0.) ,
pelasgisch nach Herodot

(VII 42 ; vgl. Mela 118), aiolisch nach Thuky-
dides (Vin 108; vgl. Steph. Byz. Skyl. 96). Die

Beinamen Edonis und Kimmeris (auch bei Plin.

n. h. V 123) erklart Aristoteles (bei Steph. Byz.)

aus der einstigen Occupation durch betreffende

Stamme; eine Spielerei ist jenes avr "Av&qov,

also von vertriebenen Andriern gestiftet (Mela

a. 0. Sen^. Aen. Ill 6). Im Gebiete von A. (17

'AvravSgia Arist. h. an. Ill 12. Aelian. h. an. VTII

21. Strab. X 470. XIII 612), welches Asponeus

(Strab. XIII 606) und nach Miinzen Ostlich Astyra

mit umfasste, concentrierte sich der Holzhandel

aus denWaldern des Ida (Strab.XHI 606), vornehm-

lich von Schiffsbauholz (Xen. hell. II, 25. Verg.

Aen. Ill 6). Unter Dareios von den Persern ge-

nommen (Herod. V 26), vom peloponnesischen

Kriege mehrfach beruhrt und nach 01. 88, 2 den

Athenern tributpflichtig (Thukyd. IV 52. 75. CIA
I 37 p. 23. Xen. hell. I 1, 25. Diod. XLU 42),

kam es nach der sicilischen Unternehmung wieder

an die Perser, die es aber vertrieb (Thukj'd. VLn
108). In der zweiten Halfte des 4. Jhdts. war
es jedenfalls frei und miinzte; spatere PTagung von

Titus bis Elagabal (Head HN 447). In christ-

licher Zeit ein Bischofsitz fNotitt.). Zuerst sicher

nachgewiesen von H! Kiepert auf einer Berg-

hohe von 215 m. liber einer Enge an dei Kiiste,

nahe der heutigen Skala von Awdjilar, Ztschr. Ges.

Erdk. 1889 Taf. 5. Eine Inschrift CIG U 3568f.

S. 1128. [Hirschfeld.]

2) Name eines der kalydonischen Jager auf

der Francoisvase, abg. Wiener VorlegebL 1888

Taf. 2.

3) Vater des Lykaon auf einer rf. Pelike des

Brit. Mus. E 363, abg. Gerhard Auserl. Vasenb.

n 150.

4) Feldherr der Aioler, angeblicher Eponj'mos

der Stadt A. (Steph. Byz.). Vgl. aber Serv. Aen.

Ill 6. 15. [Wernicke.]
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5) Anfiihrer der Messenier im ersten messeni-

schen Kriege, Paus. IV, 7, 4. 8. 10, 5. [Cauer.]

6) Syrakusaner, Bruder und zwar wahrschein-

lich alterer Bruder des Agathokles; denn beim
Kriege gegen die Brettier, wo dieser Chiliarch

war, war er Strateg (urn 320 v. Chr.). Als Aga-

thokles 310 v. Chr. nach Africa ging, vertrat ihn

A. in Syrakus und war bei der falschen Nach-

richt , Agathokles sei verloren, bereit, Syrakus zu

iibergeben, drang aber nicht durch. Er schrieh

spater die Geachichte des Agathokles (Diod. XIX
3, 3. XX 4, 1. 16, 1. 72, 1. XXI 16, 5). [Niese.]

Antarados (Ptolem. V 15, 16. Itin. Ant. 148.

Itin. Hierosol. 582. Tab. Peut. Hierokl. Synekd.

716), Stadt an der Nordgrenze von Phoinikien,

Festlandskolonie und Hafenplatz von Arados, der

Inselstadt gegeniiberliegend ; zuerst bei Ptolemaios

erwahnt , von Konstantin 346 wieder aufgebaut

und Konstantina genannt (Theophan. Chronogr. ed.

de Boor 38, 8). Im Mittelalter spielte dio Stadt,

Tortosa genannt, eine bedeutende Kolle in den

Kreuzziigen. Heute Tartiis; zahlreiche Euinen,

meist aus dem Mittelalter ; siidlich von der Stadt

ausgedehnte Nekropole (Bitter Erdkunde XVII
52ff. 861ff. Baedeker Palast, und SyrienS 383f.).

[Benzinger.]

Antarcticns circulus s. Himmelskreise.
Antares, Hauptstern im Skorpion, s. Stern-

bilder.

Antarii funes sind bei Vitr. X 3, 3 die Stricke,

welche von der Spitze eines Windegeriistes seit-

warts zum Boden gespannt ein seitliches Schwan-

ken desselben hindern , wiihrend die retinacula

der notwendigen Neigung des Geriistes entgegen-

wirken. Die a. heissen (nach Forcellini-De
Vit) in Italien noch jetzt antarie oder prontoni

d. i. sigorovoi, von welchem Worte a. wohl die

Ubersetzung ist. Die Ableitung von arraign

(Weise Griech. WOrter im Latein; Saalfeld
Tensaurus) ist mit richtigem Verstandnis der Vi-

truvstelle nicht vereinbar. [Mau.]

Antariste ('Avxagiorij) , Amazonenname auf

einer Vase in England. Brondsted Description

of 32 ancient greek painted vases by Carapanari

(London 1832) nr. 28. [Toepffer.]

'Avxavyqs, der Leuchtende, anderer Name des

orphischen Urwesens Phanes-Protogonos , Orph.

Hymn. VI 9; frg. 167, 4 Abel. [Jessen.]

Anteae (?). Auf der Tab. Peuting. die Station

Anteis in Gallia Narbonensis zwisehen reis-apol-

linaris (Riez) und foro uoeoni. Weder Name noch

Lage stehen geniigend fest (CIL XII p. 636) ; man
sucht sie in der Gegend von Ampuits (vgl. Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s. Anteae). [Ihm.]

Anteambulones, die Clienten der Kaiserzeit,

welche vor dem Patron hergingcn und sich hier-

dorch {opera togata Mart. Ill 46) sowie durch

die morgendliche Salutatio ihre sportula verdien-

ten. Mart, H 18, 5. Ill 7. 2. X 74, 3. Suet.

Vesp. 2. Fur Sclaven, die diesen Dienst leisteten

(Plin. ep. HI 14, 7. Lucian Nigrin. 34. Acron

zu Hor. ep. I 18, 74) kommt der Name a. nicht

vor : sie waren wohl von den pedisequi nicht ver-

schieden. [Mau.]

Antecessor, im Spatlatein = Lehrer (vgl.

Tertull. adv. Marc. I 20. V 3 ; de virg. vel. 1),

ist unter Iustinian der Titel der an den Schulen

von Constantinopel und Beryt offentlich ange-

stellten Eechtslehrer. Vgl. Iustinians Const. Deo
auetore 3. Imperatoriam 3. Tarda (/tiSatxsv),

9. 11. Const. Omnem Adresse und § 2 bei Theoph.

Inst. Paraphr. prooem. 3 und Hesych. I p. 213
Schmidt (avxtxsvamg 6 xovg vo/iovg fis/.ia^hjxd>g).

Zimmern Gesch. d. r. Pr.-E. I 255. Rudorff
B. R.-G. I 310. Karlowa B. B.-G. I 10231
Kriiger Qu. u. Litt. d. r. B. 348, 11. Vor
Iustinian ist die Bezeichnung nicht ublich, denn

10 dass Patricius im Text der Const. AeSaixev 9
und in der Wiederholung der Const. Tarda im
Codex lust. I 17, 2, 9 von Iustinian so bezeichnet

wird, beweist nichts und die Stelle bei Hesychios

ist ein Nachtrag. Im J. 533 gab es acht solcher

Antecessoren, sie werden in der Adresse der neuen

Studienordnung Iustinians (Const. Omnem) vom
Kaiser namentlich aufgefiihrt: Theophilos (s. d.)

und Kratinos wirkten in Constantinopel, Doro-

theos (s. d.) und Anatolios in Beryt, den Lehr-

20 ort der iibrigen (Theodoros , Isidores, Thalelaios

[s. d.] und Salaminios) konnen wir nicht bestimmen,

(loch scheinen auf jede der beiden Schulen vier

Antecessoren gekommen zu sein. Die sieben Ersten

der Genannten fuhren das Praedicat iUustres.

Uber den Ursprung des Titels ist nichts be-

kannt. Griechisch lautet er dvuxyvoatg (Const.

Acdoyxsv 9. Theoph. Hesych.), der Ausdruck eJj?-

ytjtrjs an ersterer Stelle ftir Kratinos ist nur

praedicativ (= Ausleger der Gesetze), nicht appel-

30 lativ gebraucht (and. Meinung Zimmern, Bu-
dorff). Ein Zusammenhang mit den bei Lydus
de mag. Ill 27 erwahnten avxexrjvooigeg = avxi-

ygacpEis (so Budorff-Kriigcr) ist-nicht erfind-

lich. [Jors.]

Anteflxa. Nach Festus (ep. p. 8): quae ex

opere figulino teetis affigurdur sub stillicidio,

d. h. mit Figuren oder Ornamenten verzierte Plat-

ten aus gebranntem Thon, die bei einer in Italien

und Sicilien ublichen Bauweise unter der Travrfe

40 angebracht, dazu bestimmt waren, den holzernen

Dachrand zu schutzen (vgl. z. B. Notizie degli

scavi 1888, 418ff.); sie wurden in Sicilien und
Grossgriechenland in alterer Zeit auch bei einem

aus Stein hergestellten Dachrand beibehalten (vgl.

Dorpfeld u. a. Uber die Verwendung von Terra-

cotten am Geison und Dache griechischer Bauten,

Berlin 1881). Ferner heissen bei Liv. XXVI 23

auch die mit Figuren verzierten Stirnziegel so

und XXXIV 4 scheint unter a. der gesamte tho-

50 nerne Schmuck italischer Tempel verstanden zu

werden. Antefixum ist auch ein Teil des Cata-

pults, Vitruv. X 15, 5. [Puchstein.]

Anteia {"Avxua). 1) Tochter des lvkischen

Konigs (II. VI 170) Iobates (Schol. II. "VI 155.

ApolM. II 2, 1, 3. Hyg. Astr. II 18) oder Am-
phianax (Apollod. II 2, 1, 3. Schol. Od. XI 326),

Gemahlin des Proitos (II. VI 160ff.), Mutter der

Maira (Schol. Od. XI 326. Eustath. p. 1688, 62ff.i.

Die Ilias und die von ihr abhangige Litteratur

60 nennt A. als Verleumderin des Bellerophontes,

wahrend diese seit den Tragikern ziemlich all-

gemein Stheneboia heisst; s. Art. Bellerophon-
tes. [Wernicke.]

2) Namhafte athenische Hetaere des 4. Jhdts.,

erwahnt von Ps.-Demosth. LIX 19 (vgl. Athen.

XIII 593 f) und von Anaxandrides in der regov-

rofiavia (Athen. XHI 570 e = Kock II 138),

Freundin der Lais (Anaxandr. a. a. O.) ; nach ihr

2349 Anteias Antenna 2350

waren Komoedien von Antiphanes (Athen. ILT

127b = Kock H 24f., vgl. Kaibel unter Anti-

phanes Nr. 15) und Eunikos (Evvixov ij <PtXvX-

Xiov Athen. XIII 567c = Kock I 781) betitelt.

Eine Hetaere Namens "Avftua hatte Lysias (iv

t<$ agog Aatda, si yvrjowg 6 Xoyog, Athen. XIII

586 e == 592 e) erwahnt, wo manche "Avxua schrei-

ben wollten (Athen. XIH 586 e. Harpocr. s. "Av-

#«(«. Bekk. anecd. 403). [Wissowa.]

oxixwg bezeichnet und avxijXwg lieber mit loos xal

o/ioioe fjUco yaivouevcp erklaren will (entsprechend

etwa Eurip. Ion 1550, wo das Antlitz einer so-

ehen ,iiber dem Tempel erscheinenden' Gottheit,

Athena, als avxyXiov, also = avrifteov, bezeichnet

wird). Fiir die Bichtigkeit der ersteren Erkla-

rung des aw- = dvxixgv sprechen die dvxr)ha =
Haooima xa negl rag otpeig raw XnnoiV (Aelius

Dionys. bei Eustath. Homer, p. 1562, 40f.). Dass

Anteias (Avtsiag, 'Avriag). 1) Sohn des Odys- 10 man ferner avrtxQv fj\l<m sc. avarsXXovrog zu ver-

seus und der Kirke (neben Bhomos und Ardeas),

,griindete Antium in Italien (Xenagoras bei Dion.

Hal. Ant. I 72. Euseb. Chron. p. 205 Sch. Steph.

Byz. s. "Avreia).

2) 'Avriag, einer der Begleiter des Theseus

auf der die Totung des Minotauros darstellenden

sthwarzfigurigen Vase des Glaukytes und Archi-

kles (Miinchen nr. 333. Gerhard A. V. Ill 235).

[Wagner''

stehen hat, zeigt der Gegensatz eonsooi ayxwveg

zu avxrjhoi ayxwvsg bei Sophokles Aias 805. Gen
Osten aber lagen die i'oodoi 4>oifiov, welche zu

Delphoi mit xroodoi ddrpvijg geschmtickt wurden
(Eurip. Ion 103f.; vgl. 76 : dayvtoSt] yvaXa), und
umgekehrt nennt das Etym. M. p. 112, 15 diese

datpvqg oonrjxag rovg jrgd xwv {h)Q(in> iata/isvovg,

gerade als Erklarung von avtrjXiovs (s. o.). Soil-

ten diese avrr\Xioi ,xdm6XXa>vog baipvivot OQnrjxsg',

Anteias. 1) Anteius, mit Silius und Caecina 20 die, frei sich hewegend, fisXa&Qa und -Moeroa als

von Germanicus im J. 16 n. Chr. mit der Her
stellung einer Flotte beauftragt, Tac. ann. II 6,

wo Nipperdey Anteius entweder streichen oder

in Apronius andern will. Vielleicht identisch mit

dem Folgenden.

2) Anteius, von Gaius verbannt und dann ge-

tetet, Vater des Folgenden, Joseph, ant. XIX 125.

Vielleicht identisch mit dem Vorigen.

S) Anteius, Sohn des Vorigen, Senator, nach

heilige ,Maien' beim Einzug des Apollon schmuck-

ten (Kallimach. Hymn. Apoll. Iff.), zu einer Ver-

korperung in den AvrrjXioi dai/tovsg gefuhrt haben,

die Tertullian zusammen mit dem ,Thur-Apollon'

nennt? [Tumpel.]

Antemnae ("Avre/iva oder "Avzefivai, des Verses

wegen Ardemna bei Sil. It. VIII 367 ; Einwohner

Antemnas , 'Avxe/xvdrtjg Steph. Byz.) , Stadt in

Latium, an der Mundung des Anio in den Tiber

der Ermordung des Gaius von dessen Lcibwache 30 (daher der Name von Varro 1. 1. V 28 mit ante

amnem, d. h. Anienem erklart, vgl. Fest. ep.

p. 17. Serv. Aen. VII 631). Sie erscheint als

selbstandig nur in der mythischen Periode Boms
(Verg. Aen. VII 631. Dion. Hal. I 16. II 35.

Liv. I 9—11. Plut. Bomul. 17), zuletzt in den

ersten Jahren der Bepublik, wo sie der Legende

nach fur den vertriebenen Tarquinius Superbus

die Waffen ergreift. Jedenfalls wurde sie von

Bom sehr friih ihrer Selbstandigkeit beraubt

erschlagen, 41 n. Chr., Joseph, ant. XIX 125. 126.

Vielleicht Bruder des Folgenden.

4) P. Anteius, vielleicht ein Bruder des Vo-

rigen; legatus pro pr. von Dalmatien im J. 51/52

n. Chr. , CIL III 1977. Im J. 55 war ihm die

Provinz Syrien bestimmt; er wurde aber durch

allerhand Kiinste in Bom zuriickgehalten , Tac.

ann. XIII 22. Im J. 66 n. Chr. wurde er zum
Selbstmord genotigt, Tac. ann. XVI 14.

6) Anteia, Gattin des jungeren Helvidius Pri- 40 und existierte zu Strabons Zeiten (V 230)_nur

sens (Plin. ep. IX 13. 4), dann eines anderen (a.

a. O. IX 13, 16). Vielleicht Tochter des Vorigen.

Also etwa folgender Stammbaum:

1. 2. Anteius f 38—41

8. Anteius f 41 4. P. Anteius f 66

5. Anteia oj Helvidius Priscus.

6) Neratia Anteia Rufina Naevia Deciana s.

unter Neratia (CIL IX 2458). [P. v. Bohden.]

Antelioi dalfiovsg ('AvzyXioi, Antelii Tertul-

lian. IdoloL 15 p. 48, 14 Vind., fruher falsch-

lich auch 'Av&qXiot , obgleich die richtige Ab-

leitung von fjXiog sich mit der ionischen Psilose

vertragt: Eustath. Homer, p. 1562, 38. 83, 3;

vgl. p. 515, 39), wahTscheinllch apollinische Dai-

monen, deren Idole oder Altare vor den (Tempel-?)

Pforten, nach Osten gerichtet, aufgestellt waren

;

bei Aisch. Agam. 519 nehen ocjxvoi daxoi ge-

nannt, im Meleagrosfragment 542 N. des Euri-60sen St.-R, I 3 336. 1

als dOrfliche Niederlassung. Den Namen erwahnt

Plutarch (Sulla 30) gelegentlich der Kampfe
zwisehen den Sullanern und Samniten vor der

Porta Collina im J. 82 v. Chr. Plinius n. h. Ill

68 zahlt A. unter die verschwundenen Stadte von

Latium. Ausgrabungen , welche bei Anlegung
eines neuen Forts auf dem Stadthtigel von A.

1886—87 gemacht wurden , haben wenige Reste

uralter Quadermauern, eines Wasserreservoirs und

50 allerlei Gerate aus Terracotta u. s. w., den alteren

esquilinischen Schichten entsprechend, sowie zahl-

reichere Ruinen einer prachtigen Villa aus der

Kaiserzeit zu Tage gefordert (Borsari Notizie

degli scavi 1886, 24. 1887, 64—68. Pigorini
Bull, di paletnologia 1887, 70f.). Vgl. Gell Topo-

graphy of Rome 65. Nibby Dintomi di Roma
I 161—164. Dennis Etruria I 64. [Hulsen.]

Antemns Ti. Caesaris Aug. I. a raiionib.

accensm dekti. ah Aug. CIL VI 8409. vgl. Momm-

pides aus Hesych mit einer Erklarung des Namens
aus der feierlichen Aufstellung (Tdgvoig) xgd .ti>-

Xah>, bei Tertullian a. O. (vgl. de coron. 13 extr.)

neben Apollon evgatog, und mit der Erklarung

:

ostiorum praesidia. Charakteristisch ist nach

einer anderen Glosse Hesychs (s. avxrjXtog jSwuog

fj $E6g) das Idgvo-frai avrixgv ijXlov, wenn Hesych

selbst auch diesen Wortgehrauch als xaxaxet]-

[P. v. Bohden.]

Antenna (emxgiov Homer, xegaia, xegag), die

Baa , ein zur Anbringung des Segels dienendes

Bundholz, welches in der Mitte am starksten, nach

den Enden (Nocken) zu verjtingt war. Aufgezogen

(aufgeheisst) hing die Raa wagerecht am Maste

und bildete mit diesem ein rechtwinkliges Kreuz

oder, wie Ausonius (de litt. monosyll. 18 p. 166

Peip.) sagt, die Figur eines T. Obwohl nach Plin.
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n. h. XIX 5 die Baa gewOhnlich aus einem Stilck

(meist Tannenholz) bestand, so kannten die Alten
doch bereits die Anwendung aus zwei Stiicken (in

der Mitte) zusammengesetzter (gelaschter) Raaen,
wie dies das Relief vom Grabmal der Naevoleia
Tyche (Baumeister Denkm. Ill 1619) deutlich
zeigt. Die Enden der Raa (Nocken) heissen dxgo-
xegaia; den mittleren Teil, da wo die beiden Half-
ten einer zusammengesetzten Raa iibereinander-

choskopie gegenwartig II. Ill 148 (ebenso bei der
Gefangennahme des Troilos auf der Francoisvase
Mon. d. Inst. IV 54f.). Er begleitet darauf den
Konig aufs Schlachtfeld zum Abschluss des Ver-
trags vor dem Zweikampf zwischen Menelaos und
Paris (III 262). Weil der Bruch dieses Vertrags
den Zorn der Gotter auf Troia herabziehen muss,
rat er spater in der Volksversammlung offen zur
Riickgabe der Helena und ihrer Schatze (VII

greifen und durch Wuhlinge (dyxvXai) aneinander 10 347ff.). Diese wiederholte Bethatigung unpar-
geschniirt sind, bezeicb.net Poll. I 91 als apPoXa '-----<--" i-^-i-^

. *
..,,„..

und avfipoXa. [Luebeck.]

Antenociticus, Gottername auf einer in Ben-
well (Condercum) gefundenen Inschrift : Deo An-
tmocitico et Numinib(us) Augustor(um) Aelfius)
Vibius centurio legionis XX Vfaleriae) vfictri-

eis), CIL VII 503. Auf denselben Gott bezieht
sich, da der Fundort derselbe ist, die Inschrift VII
504 : Deo Anocitieo iudieiis optimorum maxima
rumque %mp(eratorum) nfbstrorum) sub TJlp(io) 20 Auf dieselbe epische Quelle diirfte sonach auch die
Mareello co(n)sfulari) Tineius Longus in pre-
fectures equitufinj lato clavo exornatus et q(uae-
storj d(esignatus.) , etwa aus dem Ende des 2.

Jhdts. (vgl. die Anmerkung Hiibners). Die Les-
art auf einem kleinen Altar aus Housesteads, CIL
VII 656 mit D. Antoeidi . . . kann als zu un-
sicher nicht beriicksichtigt werden. [Ihm.]

Antenor ('Avzr'jvwg). 1) Troiancr, Sohn des
Hiketaon oder des Aisyetes und der Kleomestra
(Schol. Horn. II. ni 201. Eustath. zu Horn. p. 30
349; ausfuhrliche Genealogie Diet. IV 22), oder
des Laomedon (Mythogr. Vatic. I 204), Gemahl
der Athenapriesterin Theano, einer Tochter des
Kisses (11. VI 298. XI 223). Elf tapfere Sonne,
die zum grfisseren Teile vor Troia fallen, nennt
Homer: Koon, den Erstgeborenen (XI 248), Arche-
lochos und Akamas, die Fuhrer der Dardaner neben
Aineias (n 822 mit Schol. min. z. d. St. XII 100.
XIV 464ff. ; vgl. Mythogr. Vat. a. a. O., wo Ar

andere polygnotische Scene vor dem durch ein Par-
delfell (auch in Sophokles Antenoriden nach Strab.
XLTt 608) kenntlich gemachten Hau'se des A. zu-
ruckgehen, wo sich A. mit seiner Gattin und vier
Kindern zum Abzuge rustet (Paus. X 27, 3.

Welcker Ep. Cykl. II 246). Nach der ZerstO-
rung Troias bestattete er die ihm iiberlassene
Leiche der Polyxena und die gefallenen Troianer
(Quint. Smyrn. XIV 320ff. 399ff.).

Erst die spatere Sage hat den A. auf Grund
seiner urspriinglich durchaus unbedenklichen Be-
ziehungen zu den Griechen zum Verrater seiner

Vaterstadt gestempelt. Diese Wendung, fur welche
sich in den Kyklikern und bei Sophokles noch
kein Anhalt ergiebt, tritt uns zuerst ausgebildet
bei Lykophron (340) cntgegen, wo der /&vde°s
aj/i6$Qi£, welcher den Griechen die Sigiialfackel

anzundet und das holzerne Pferd Offnet, als A.
gedeutet wird (Schol. und Tzetz. z. d. St.; vgl.

elieloehum et Acamanta fiir Artiloehum ex Aea- 40 Dion. Hal. Ant. I 46. Sisenna bei Serv. Aen. I
manta zu lesen ist), Polybos und Agenor (XI 59.
XXI 579), Helikaon (III 123), Iphidamas (XI
221), Demoleon (XX 395), Laodokos (IV 87),
Laodamas (XV 516), endlich als vo&og Pedaios
(V 69). Spatere Quellen fiigen andere Namen
hinzu: Hippolochos (Lysimach. Nost. bei Schol.
Pind. Pyth. 5, 108. Tzetz. zu Lykophr. 874), An-
theus (Schol. und Tzetz. zu Lykophr. 134), Polyda-
mas (neben Helikaon genannt Serv. Aen. I 242),

242. Aurel. Vict. Orig. 9). Auf diesem Stand-
punkt steht vor allem Dictys, bei dem A. der
Vertreter der von Anfang an gegen Priamos und
seine Sohne gerichteten Volksmeinung ist. Mit
Aineias gegen Ende des Krieges zweimal als Ge-
sandter zu den Griechen geschickt, lasst er sich
durch grosse Versprechungen zum Verrat bewegen
(IV 22. V 1), den er nach Serv. Aen. I 647 mit He-
lena ausfiihrt. Mit Hulfe seiner Gattin Theano ver-

Medon, Thersilochos und Glaukos (Verg. Aen. VI 50 schafft er dem Odysseus und Diomedes das Palla
483). Glaukos erscheint auch bei Apollod. ep. 5, 21
ed. Wagn. Lysimach. a. a. O. Diet. IH 26. IV 7. V
2, sowie neben Eurymachos (Quint. Smyrn. XIV
323) und einer Tochter Krino auf dem Gemalde
Polygnots (Paus. X 27, 4). Ihn hatte A. als

Teiinehmcr an der Fahrt des Paris nach Griechen-
land verstossen (Diet. a. a. O.). Bei Homer ist

A. der weise Berater der Troianer. an Alter und
Erfahrung, Gerechtigkeit und Milde dem Nestor
vergleichbar (vgl. Eurip. frg. 899. Plat. Symp. 60
221 c). Er hat Menelaos und Odysseus, als sie,

um Helena zuriickzufordern . nach Troia kamen,
gastlich auf'genommen (II. Ill 207) und vor Nach-
stelhingen geschiitzt (Schol. z. d. St. Sophokles
'EXevr/s axaizrioiet vgl. Welcker Griech. Trag.
I 117ff. Serv. Aen. I 242; vgl. auch Diet. I 11).
Neben Priamos erscheint er mit andern Demogeron-
ten auf dem Turm am skaeischen Thor bei der Tei-

dium (Diet. V 5. 8, daraus Schol. Ven. B Horn. II. VI
311. Tzetz. zuLykophr. 658; Posthom. 515. Suid. s.

jta/la&wv). Bei Dares, nach welchem er bereits

vor dem Kriege als Gesandter in Griechenland
gewesen war, um Hesione zuruckzufordern (5),

fuhrt er den Verrat ' mit Aineias aus , indem er

dem Neoptolemos das skaeische Thor Offnet (37—41. Serv. Aen. II 15; ubrigens war nach Da-
res 4 eines der Thore Troias nach ihm benannt).

fiber sein und seiner Sohne spatere Schick-
sale gehen die Berichte auseinander. Nach Pindar
(Pyth. 5, 83ff.) kommen die Antenoriden mit He-
lena nach Kyrene und lassen sich dort nieder,

wo nach Lysimachos a. a. O. der 'Avzyroptdcor

Xocpog von ihnen seinen Namen erhielt. Nach
der besonders von den Romern aufgenommenen
Version rettete sich A. mit seinen Sohnen und
den seit Pylaimenes Tode (H. II 851. V 576) fuhrer-

/

teiischer Gerechtigkeit auch gegeniiber dem Feinde /

veranlasste die Griechen, ihn und seine Familie/
bei der Eroberung Troias zu verschonen. Nach/
der kleinen Tlias stellte Polygnot dar, wie Odys-
seus im Nachtkampfe den verwundeten Anteno1

riden Helikaon erkennt und rettet (Paus. X 26, 7f.l,

wahrend Apollodor (ep. 5, 21) das gleiche von der
Begegnungdes Odysseus und Menelaos mit Glaukos
berichtet (vgl. Wagner Apollod. ep. Vat. 237).

losen Enetern nach Thrakien oder niyrien und- in 76f. Michaelis Journ. of hell. stud. V 146

kam von da auf seinen Irrfahrten endlich nach
,

pi. 48. Studniczka Arch. Jahrb. H 135ff. Graef

Venetien. In Italien wird ihm vor allem die Athen. Mitt. XV 111. Von einem Jugendwerk

Griindung von Patavium zugeschrieben. Diese des A., einer von dem Vasenmaler Nearchos der

Sagenwendung lasst sich nach Strabon XUT 608 Athene als Zehnten geweihten Statue , ist der

und Eustath. p. 405 auf des Sophokles Anteno- als Postament dienende Pfeiler mit Kunstler- und

riden zuruckfiihren, aus denen das gleichnamige Weihinschrift im Perserschutt gefunden worden,

Stuck des Accius geschOpft war (Welcker Griech. CIA IV 373, 91. Robert Herm. XXH 129; die

Trag. 1 166ff. Ribbeck Rom. Trag. 406ff. Strab. zugehOrige Statue hat Studniczka in einer

V 212. XH 543f. I 48. IH 150. Tryphiod. 656. 10 gleichfalls aus dem Perserschutt stammendenweib-

Verg. Aen. I 242ff. Serv. z. d. St. u. 1 1. Cato lichen Figur erkannt, Arch. Jahrb. II 141 ; Ant.

bei Plin. n. h. Ill 130. Liv. I 1. Solin. 13). Denkm. I 53, dazu Wolters Athen. Mitt. XHI
Einige seiner Gefahrten sollen sogar auf der ibe- 1888. Heberdey ebd. XV 1890, 126, doch wird

rischen Halbinsel eine Stadt Okela gegriindet die Zusammengehorigkeit von anderer Seite an-

haben (Strab. IE 157). Dagegen soil nach Dictys gezweifelt. E. Gardner Journ. of hell. stud. X
(V 17 ; vgl. IV 22 und Dar. 43f.) A. auf dem 278. [C. Robert.]

Boden von Troia ein neues Reich errichtet haben. Antenorldai , seit Homer gelaufige Bezeich-

Von dort aber vertrieb ihn Aineias, nachdem er nung fiir die Sohne des Antenor. AvzrjvoQidm

selbst vorubergehend den Astyanax aus seiner Herr- Dramentitol des Sophokles und Accius. *Avzr\vo-

schaft in Arisba verjagt hatte (Abas Troica bei20e«5<5i' locpos bei Kyrene; s. Antenor Nr. 1.

Serv. Aen. IX 264), und er griindete Korkyra Me- [Wagner.]

laina. Vgl. uber A. Stiehle Philol. XV 593 Antenu s. Antinoupolis.

g00. Anteos ("Arzeos) wird im Menologium Floren-

2) Freier der Penelope aus Zakynthos (Apollod. tinum der 30tagige, dem Zeitraume vom 25. Juli

ep. 7, 29 ed. Wagn.). [Wagner.] bis zum 24. August (iulianisch) entsprechende Mo-

3} Morder des Tyrannen von Kephallenia, wo nat des .asianischen' Solarkalenders genannt.

A. selbst zum Herrscher gemacht wird, Hera- [Kubitschek.]

Meides Pont. FHG n 222, 32. Antepagmenta, a) die meist aus Stein ge-

4) Athener oder Milesier, siegt 01. 118 = 308 hauenen und nach den verschiedenen Baustilen

v. Chr. zu Olympia im Pankration axovirl (fur 30 verschieden ornamentierten Thiirpfosten, vgl. Vi-

das iiberlieferte Axdvuov. G. H. Forster Sieger truv. IV 6 und Fest. ep. p. 8, 10; b) die im ita-

in den olymp. Spielen nr. 409), xeQiodovlxrig lischen Holzbau vor die Deckbalken und Dach-

aiemzog Afric. b. Euseb. I 206. Derselbe bei sparren gehefteten Bretter, Vitruv. IV 7, 5. CIL

Athen. XIII 578 f. X 1781 = I 577. [Puchstehi.]

5) Sohn des Diophantos aus Iasos. 'Aymvo&s- Antepilani, bei Liv. VIII 8, 7 Bezeichnung

t«s zwischen 188—146 v. Chr; Le Bas III 268. der beiden ersten Treffen der acies, d. h. der

[Kirchner.] hastati und principes, weil vor den pilani d. h.

6) Ein Gesandter des makedonischen Konigs Triariern (Varro de 1. 1. V 89) stehend ;
Ammianus

Perseus, Polyb. XXVII 4, 3. 14, Iff. [Wilcken.] Marcellinus (XVI 12, 20) kennt den Ausdruck

7) Antenor (FHG IV 305. Susemihl Alex.40nur aus Livius und verwendet ihn ungehorig.

Litt.-Gesch. II 399), ein spatestens ins 2. Jhdt. [v. Domaszewski.]

v Chr zu setzender Localantiquar von Kreta (sv Anteportauns , Bemame des Hercules auf

;.oyo<s KgtiTixoTs Aelian. nat. an. XVII 35 ; S Kev - einer Inschrift aus Gallia Cisalpina : Hereuli. Mer.

zix6e iovyypawevg) Plut. de mal. Herod. 22). t. ronrn. Ante. por. ta. no etc., CLL \ 5534.

[Schwartz.] Wie sich aus dem Worte A. schliessen lasst, wurde

8) Athenischer Bildhauer und Erzgiesser aus der Gott als ein vor den Thoren uber den Besitz-

der zweiten Halfte des 6. Jhdts., Sohn des Ma- stand des Hauses bezw. der Gemeinde wachender

lers Eumares, Verfertiger der Ehrenbilder des Huter verehrt, eine Bedeutung, die mit den be-

Harmodios und Aristogeiton, die bald nach dem kannten Functionen des Hercules Silvanus im

Sturz der Peisistratiden (01. 67, 3 = 510) auf 50 Einklang steht. Der andere Beiname Mertronnus

dem athenischen Markt an einem als Orchestra scheint auf keltischen Ursprung zuruckzugehen.

bezeichneten Platz aufgestellt, aber von Xerxes [Aust]

(01 75, 1 = 480) entffihrt und spater von Ale- Antequia (Geogr. Eav. 318 , 9 ;
'Arzexovia

xander d. Gr. oder einem seiner Nachfolger den Ptolem. II 6, 52), Stadt der Autrigonen im Nor-

Athenem zuruckgegeben wurden. Ob die aus Pal. den von Hispania Tarraconensis. Die Lage ist

FarnesenachNeapelgelangten Statuen, in welchen nicht ermittelt. rHiibner.]

C Friederichs eine Copie dieser Gruppe er- Anteros {Avziea*;). 1) Personification der

kannt hat, nach dem Original des A. oder nach Gegenliebe, und zwar vorzugsweise mit Beziehung

der Nachbildung des Kritios und Nesiotes , die auf die Knabenliebe, eine Vorstellung, deren Wur-

01 75 4 = 477 zum Ersatz der entfuhrten Ori- 60 ^l wahrscheinlich in den Gymnasien zu suchen

dnalgruppe aufgestellt wurde, gearbeitet sind, ist. So hatten Eros und A. im alten Gymnasion

ist noch nicht mit Sicherheit entschieden, Paus. zu Elis Altare (Paus. VI 23, 3); in diesem Sinne

18 5 Plin XXXIV 70. Mann. Par. 54. 70. ist auch das Marchen bei Themist. or. XXIV

Arrian anab TII 16, 7. VTI 19, 2. Valer. Max. 304Dff.aufzufassen. NichterwiderungtreuerLiebe

LT 10- vgl Friederichs Arch. Ztg. 1859, 65ff. racht A. als Alastor (s. d. Nr. 1); als solcher hatte

Friederichs-Wolters Gipsabg. nr. 121—124. er in Athen einen Altar (Paus. I 30, 1, vgl. Suid.

Benndorf Ann. d. Inst. XXXIX 1867, 304 (Mon. s. MeXnxos), und man dichtete wohl, er sei von

d. Inst. VIH 46). Petersen Arch.-epigr. Mitt. Nemesis erschaffen (Anth. Plan. 251). Sohn des
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Mars und der Venus nennt ihn Cic. nat. deor.

Ill 23. Bros und A. als Name zweier -warmer
Quellen in Gadara (Eunap. vit. Iambi. 26).

Dargestellt war A. im Streite mit Bros um
einen Palmenzweig auf einem Belief in einer
Palaistra za Elis (Paus. VI 28, 5); ferner im
Relief eines metallenen Bechers im Amphiaraion,
als Gegenstiick eines Bechers mit Eros (Di tt en-
terger IG& I 3498, 16). Mit der Benennung

Marius allein von den fiinf alten Legionssigna.
beibehalten wurde, noch immer seinen Platz hinter
dem ersten Treffen der normalen acies triplex (Ta-
cit, hist. II 43). Mommsen Arch.-epigr. Mitt.
X 6 hat sich firr Marquardts Ansicht erklart,
gestiitzt auf Livius XXX 33, 1 (vgl. uber diese
Stelle Die Fahnen 10, 3). Vielumstritten ist die
Frage nach der Bedeutung der A. in Caesars
Heer (die verschiedenen Ansichten, sowie die

zweier Eroten als Eros und A. wird bei erhal- 10 Litteratur bei Franz Froehlich Das Kriegs
tenen Darstellnngen haufig Missbrauch getrieben,
sicher ist sie nur da, wo beide ausdiiicklich unter-
schieden sind, indem man z. B. dem A. aufge-
bogene Fliigel gab; so auf zwei Marmorreliefs
in Neapel (Mus. Borb. XIV 34. Braun Ant.
Marmorw. II 5 b : Nachbildung des Reliefs in Elis)
und in Rom, Pal. Colonna (Braun a. a. 0. 5 a,

Matz-Duhn 3586: Eros und A. im Fackelwett-
lauf); ferner in einigen Terracottagruppen, z. B.

wesen Caesars, Zurich 1891, 29—32). Jede Le-
gion hatte eine Abteilung antesignani (Caes. b.

c. I 43, 3. 44, 5) und zwar sind sie eine aus-
erlesene Truppe (Caes. b. c. I 57, 5), die wie-
derholt zusammen mit der Reiterei kampft (b. c.

Ill 75, 5. 84, 3) und zwar, wie einmal hervor-
gehoben wird, mit leichteren Waffen (III 84, 3).

Da sie Cicero ausdrucklich den in den Manipeln
dienenden Legionaren entgegenstellt (Philipp. V 12

Pottier-Reinach La NCcrop. de Myrina pi. 20 antesignanos et manipulares), so kann der Name
XVII 4. Unsicher ist die Deutung schon in dem
Wandgemalde Helbig 827 (Ann. d. Inst. 1866
EF 1), vgl. die von Hinck Ann. d. Inst. 1866,
91f. dazu angefiihrten Gemmen. Ob bei der haufi-

gen Darstellung eines Erotenringerpaares ohne
Unterscheidungszeichen an A. zu denken ist, er-

scheint zweifelhaft. [Wernicke.]

2) Sohn des Anteros, eponymer Archon in
einer Inschrift von Ambryssos aus der Zeit nach
dem Tode des Commodus, CIG 1736. [Kirchner.]

3) Anteros (var. Anthero) Tiberii libertus
supra hereditates, Scribon. Larg. 162.

[P. v. Rohden.]

4) Grammatiker, s. Apollonios von Alexan-
dria.

5) Name eines Steinschneiders auf einem Aqua-
marin der Sammlung Devonshire mit dem Bilde
des einen_ Stier tragenden Herakles. Dem Stil

nach scheint die Gemme aus der ersten Kaiser

nur davon kommen, dass sie regelmassig, wie
dies in alien Fallen bei Caesar geschieht, ausser-
halb der acies verwendet wurden. Ein Legionar
mit der leichten Bewaffnung der Velites ist dar-
gestellt auf dem Grabstein. aus Tiberius Zeit,

Brambach CIRh 923 = Lindenschmit Alter-
tiimer I 9 Taf. IV. Er ist mit der parma und
der hasta ammentata bewaffnet. Demnach wird
Caesar diese leichterbewaifneten Legionare entwe-

30 der neu eingeftihrt oder im Biirgerkrieg zu einer be-
spnderen Elitetruppe ausgebildet haben, um der
Ubermacht seiner Gegner an Reiterei und leichtem
Fussvolk das Gleichgewicht zu halten. Aus dem
oben genannten Grabsteine konnen wir schliessen,

dass diese Einrichtung auch in der ersten Kaiser-
zeit noch bestand. [v. Domaszewski.]

Antestatio, der Zeugenaufruf bei der in ius
vocatio. Bis zu der Einfuhrung der Litisdenun-
tiatio als Processeinleitungsform wurde der ordent-

zeit zu stammen. Ganz dasselbe Bild, aber mit dem 40 liche Civilprocess durch die von dem Klager selbst,
abgekiirzten Namen des Besitzers MCLODCIS
zeigt ein Onyx der Sammlung Zanetti (Bracci
Memorie I tav. d'agg. XI 2). B r u n n Kstlg. II
545ff. Furtw angler Arch. Jahrb. Ill 323fF.

Taf. X 15. [0. Rossbach.]
Antesignani. In der Zeit der Manipular-

taktik bezeichnen die A. das erste Treffen des
zur Schlacht geordneten Heeres, die hastati (Liv.
IV 37, 11. VIII 11, 7. 39, 4. IX 39, 7,

ohne Zuziehung eines Beamten und ohne obrig-
keitliche Ermachtigung vorgenommene in ius vo-

eatio eingeleitet. Der in ius vocatus hat dem
Gegner auf dessen Aufforderung sofort vor den
Magistrat zu folgen, wenn er nicht einen vindex
stellt oder mit dem Klager ein vadimonium ver-

einbart. Versucht der vocatus sich dieser Ver-
pflichtung zu entziehen, so ist der Klager berech-
tigt, den Beklagten mit Gewalt vor den Magistrat

XXH 5, 7. XXHI 29, 3. XXIV 16, 2. XXVII 50 zu bringen (oder die im praetorischen Edict ad-
48, 10. XXX 33, 8, auch Varro sat. bei Nonius

....
p. 553). Die anderen Erwahnungen bei Livius II
20, 10. IV 47, 2. VI 8, 3. VII 33, 9. X 27,
9. XXXIII 36, 9 ffigen sich dieser Bedeutung
bis auf XXVn 18, 2 und XXXVIII 22 , 9 , wo
vielmehr der hinter den velites marschierende
Teil der Marschcolonne, aber auch dann die ha-
stati gemeint sein mtissen (vgl. Polyb. VI 40).
Nach Marquardts Ansicht (St.-Verw. 112 355f.)

ersus eum qui m ius vocatus neque venerit
neque vindicem dederit proponierte Poenalklage zu
gebrauchen). Damit diese Gewaltanwendung nicht
mit einer unberechtigten und durch actio iniuri-
arum verfolgbaren vis verwechselt werden k6nne,
hat Klager Zeugen zuzuziehen (antestari, 12 Ta-
feln nach Porphyr. ad Hor. sat. I 9, 76: si in
ius vocal, ni it, antcstamino : igitur em. capita.

Plaut. Pers. IV 9, 8—10; Poen. V 4, 59f.; Cure.
fuhren die hastati diesen Namen. weil die Signa 60 V 2. 25. Auct. ad Herenn. II 13). Dies pflegt
ihrer Manipeln hinter dem ersten Treffen stan
den. Die Schwierigkeit, auf welche die Durch-
fuhrung dieser Ansicht stosst, habe ich in Die
Fahnen (Wien 1885) 10—12 erOrtert und vorge-
schlagen , in den signa hinter der ersten acies
die ffinf Legionssigna der vormarianischen Legion
(Plin. n. h. X 16) zu sehen. Auch in der Zeit
der Cohortentaktik hatte der Adler, welcher seit

in der Weise zu geschehen. dass der Klager an-
wesende Personen mit den Worten : licet antestari ?

zu Zeugen aufruft und auf die bejahende Antwort
dieselben am Ohr fasst (Plin. n. h. XI 103: est

in aure ima memoriae locus, quern tangentes
antestamur. Hor. sat. I 9, 76: lieet antestari?
ego vera oppono auriculam), Litteratur: Zim-
mern Gesch. d. rom. Privatr. LTI 326. v. Keller-
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Wach ROm. Civilpr. 46. v. Bethmann-Holl-
weg Rom. Civilpr. I 106. II 196. Vgl. auch

Kipp Litisden. 59ff. [Leist.]

Antestatus, als eine neben den 5 Zeugen und

dem Libripens bei einer Mancipation beteiligte

Person aufgefiihrt in den Schenkungsinschriften

CIL VI 10239. 10241. 10247, in dem Diptychon

aus Pompeii Herm. XXIII 1888, 157, in der Lex

Rom. Visigoth. 1. Gaii I 6, 3; dagegen nicht er-

wahnt von Gaius und Ulpian bei Besprechung der

Mancipationsformalitaten. Vermutungen uber die

Function des A. zusammengestellt bei Rein Rom.

Privatr. (1858) 235f. Danz Rom. Rechtsgesch.

I (1871) 219f. Vgl. Schulin Rem. Rechtsgesch.

363. t
Leist

-l

Antestius s. Antistius.

Anten s. Antaiupolis.

Antevorta, eine der Porrima und Prorsa nahe

verwandte oder mit ihnen identische Gottheit, wie

der Name und der Gegensatz aller drei zu Post-

vorta wahrscheinlich machen. Nach Macrobius

Sat. I 7, 20 (vgl. Aug. c. d. IV 11), der im An-

schluss an die Erklarung des doppelkopfigen Ia-

nus von der Verehrung der Gottin zu Rom be-

richtet, war A. eine in die Zukunft schauende

SchicksalsgOttin , eine Angabe, die durch Ovid.

f. I 633 und den Interp. Serv. Aen. VIII 336

dahin erweitert wird, dass sie Schwester oder Be-

gleiterin der Carmenta gewesen sei. Anders lautet

das Urteil Varros, das sich bei Gellius XVI 16,

4 und weiter gektirzt in einer von Gothofredus

erganzten Stelle des Tertull. ad nat. II 11 er-

halten hat: um bei sebweren Geburten die Ge-

fahr durch Gebete abzuwenden, habe man zu Rom
Altare fur .die bei den Carmentes errichtet ,

von

denen die eine Postvorta, die andere Prorsa mit

Beinamen genannt sei a recti perversique partus

et polestate et nomine. A. war demnach eine bei

der nach vorn gewandten Lage des Kindes an-

gerufene GeburtsgOttin und teilte sich mit der

Postvorta in die in der Carmenta vereinigten Func-

tionen. Geopfert wurde ihnen beiden gemeiDsam

mit der Carmenta am 15. Januar (Ovid. f. 1 617ff.).

R. Peter (Roscher Myth. WOrterbuch II 192)

rechnet sie unter die dii indigetes. [Aust.]

Anthana s. Anthene.
Anthas {"Av&ag), Sohn des Poseidon und der

Alkvone, der Tochter des Atlas, Bruder des Hy-

peres, Vater de3 Aetios und Dios, KOnig von

Troizen. A. griindete die Stadt Antheia, sein

Bruder Hyperes Hypereia. Wahrend der R*gie-

rung des Aetios kamen die Pelopiden Troizen und

Pittheus ins Land und bemachtigten sich der

Herrschaft. Pittheus, der Sohn des Pelops, ver-

einte nach dem Tode seines Bruders Troizen die

beiden Stadte Antheia und Hypereia und nannte

die Stadt Troizen (Steph. Byz. s. 'Avdnb&v. Paus.

II 30, 7). Nach Strabon (VLTI 374) verliess A.

bei der Einwanderung des Troizen und Pittheus

das Land und wanderte aus nach Kleinasien, wo

er die Stadt Halikarnass griindete (vgl. Strab.

XIV 656. Steph. Byz. s. 'Ahxagvaaaog. O. Mttller

Dorier I 107. Toepffer Att. Geneal. 254). Da-

gegen lasst Pausanias (H 30, 8f.) erst die Nach-

kommen des Aetios die Stadte Halikarnass und

Myndos in Kleinasien grunden. Die Halikarnas-

sier werden daher poetisch Antheaden genannt

(Steph. Byz. s. 'A&ijvai). Auch Anthedon in Boio-

• tien soil nach A., dem Sohne des Poseidon
,
be-

nannt worden sein (Paus. IX 22, 5, eine andere

Version bei Steph. Byz. s. 'Avd^dmv). Ferner

leitete man den Namen der peloponnesischen Stadt

Anthana von ihm ab (Philostephanos bei Steph.

Byz. s. 'Av&ava). Nach Aristoteles bei Pint, quaest.

graec. 19 soil die bei Troizen gelegene Insel Ka-

lauria ehemals Eirene geheissen haben, nach

einer gleichnamigen Tochter des Poseidon, da-

lOgegen soil die Insel spater, als A. und Hyperes

sich daselbst niederliessen, Anthedonia und Hype-

reia benannt worden sein {ztjv KaXavQiav EtQ^vrjr

to nahuov &v6fia£ov and yvvatxos Elfrqvns, ijv ex

IloaeiSmroe xai MeXav&elag rfjg 'Al<peiov ysvio&ai

uv&oXoyovoiv. votegov de xwv Jiegi ~Av&r)V^ xai

'Y3ikQr\v avto&t xaxoixovvzcov 'Avfajdoviav xai 'Yni-

geiav ixakow rffv vfjoov; vgl. Harpokrat. S. Ka-

kavgia. Rose Aristot. Ps. 533). Plutarch fuhrt

(a. a. O.) ferner das Zeugnis des Mnasigeiton an t

20 nach welchem A. , der Bruder des Hyperes
,

als

unmiindiges Kind verloren gegangen und von sei-

nem Bruder zu Pherai bei Akastos wiedergefunden

sein soil, wo A. Sclave und Mundschenk des Ko-

nigs geworden war. Die Erzahlung ist an den

Spruch: ZfiV' ohov xgvyiav , inei ovx 'Av&rjSova

valeig gekniipft, dessen auch Aristoteles in der

Politik der Troizenier Erwahnung gethan hat.

Vgl. Athen. I 31 C. Nach Athenaeus soil Ari-

stoteles erzahlt haben, dass der Weinstock bei

30 den Troizeniern den Namen Anthedonias^ gefuhrt

hiitte (wrofiafrTo de JiaQa Tgoifyviois, &g <pr\ot\>

'AQioxoxeXr\g tv xfj avx&v Tiokixeiq, afutelog Av&tj-

Sovlas xai 'Yjceglag aizo'Av&ov tivog xai 'Ystegoy).

Die namliche doppelte Bezeichnung findet sich

auch fur die Insel Kalauria. Die Namen Anthas,

Anthes, Anthos, Antheus verschwimmen in der

Uberlieferung ebenso in einander, wie in den an

diese Namen gekniipften Sagen, die meist localen

Charakter und locale Bedeutung haben. A., der

40 Blumenjungling, ist eine dem Dionysos nahe ver-

wandte Sagengestalt , welche die schnell auf-

bluhende und ebenso rasch dahinwelkende Vege-

tation durch inren Namen versinnbildlicht ,
sein

Vater ist der ionische Poseidon ^vxaXuiog, ein in

Troizen neben der Demeter verehrter Gott, der

sich in seinem Wesen mit Dionysos eng beruhrt,

vielfach deckt. In der Tochterstadt Troizens, Ha-

likarnass, leitete sich das ahnenreiche Priesterge-

schlecht der Antheaden von A., dem Sohne des

50 Poseidon, ab, dessen Priestertum im Geschlechte

erblich war. [Toepffer.]

Anthe fAr&r;). 1) Eine der Tochter des Al-

kyoneus, Paus. Lex. b. Eustath. p. 776 (1L IX

553ff.). Suid. s. 'Alxvovideg fiuiqai. Apostol. LI 20.

2) Der Mainadenname Antheia auf dem atti-

schen Aryballos Berlin 2471, abg. FurtwaJig-

ler Samml. Sabouroff Taf. 55, ist rrfiher fakeh-

lich A. gelesen, vgl. H eydem ann Satyr- und Bak-

chenn. S. 12A. Furtwangler Vasenkatalog II

60 691. [Wernicke.]

Antheadai CAvdeMai). 1) Poetische Bezeich-

nung fur die Halikarnassier (Steph. Byz. s. A&fjvai).

Vgl. den Artikel Anthas.

2) Priestergeschlecht zu Halikarnass, die Nach-

kommen des Troizeniers Anthas, der bei der An-

kunft der Pelopiden Troizen und Pittheus nach

Kleinasien gegangen sein soil, wo er die Stadt

Halikarnass griindete (Strab. VLU 374). Das
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Geschlecht war im erblichen Besitze der Priester- thas die dorische Phyle der Dymanen aus Troizen
schaft des Poseidon , dessen Kultus Anthas aus nach Halikarnass mit sich gefiihrt haben, was 0.
Troizen mitgebracht hatte. Er selbst gait fur Miiller (Dorier I 107) ohne Grund bezweifelt
den Sohn des Gottes (vgl. den Artikel Anthas). bat. Das Gescblecht freilich war, wie der Kult,
Der zu Troizen verehrte Poseidon ist der &vrdX- den es besorgte, ionischen Ursprunges. Der Kult
ftioe, ein von den Ioniern verehrter Gott der Vege- des troizenischen Poseidon hat auch in Attika
tation, als solcher dem Dionysos und der Demeter Eingang gefunden, wo die $vzaXJdai seine spe-
nahestehend, deren Bildsaule sich in Troizen neben ciellen Ausfiber waren. [Toepffer.]
dem Heiligtum dieses Poseidon befand (Paus. II Antlieas von Lindos, ovyyevijg efoai tpdoxwv
32, 8 eon Ss e^co rei%ovg xal Iloaeidoivog legov 10 KX.eojiovXov rov aotpov , &g qprjoi (Pdofivrjctrog ev
4>vxaXfiiov • {meg de rov IloaeiSdjvog rov raov ion rco Tlegl xwv ev 'Po&cp Sfiiv&eifov, ngeoflvzegog xal
ArjfiriTtjQ &eo/io<p6gog , 'AXftrjnov, xa&a Xeyovoiv, evdatfuov av&gwnog evqwqg re jzegl noirjOiv wv
tSgvoa/ievov). Die Troizenier opferten diesem Jtdvra rov (Siov iSiowmatsv, eo&fjrd re Atovvoiaxijv
Poseidon Feldfriichte (Plut. Thes. 6). Auch hangt (pogoiv xal xoXdovg rgeqxuv av/tfldxxovg, eS-ijyev re
mit dem Wesen des Gottes die Sitte zusammen, xw/tov aiel fisti' fjfiegav xal vvxrwg. xal xg&rog
dass semen Priestern der Fischgenuss durch ein evge rjjv 8id rcov ow&hcov ovofidxcov jioItjoiv, y
Sacralgesetz verboten war (Plut. sympos. VIII 'Aaomodcogog 6 <PX.etdoiog varegov e/

v
Qijoaro ev roTg

8, 4). Wir sind iiber das Priestergeschlecht, xaraXoyddrjv 'Idpftoig. ovzog 8e xal xm/A.aj8iag
das in Anthas seinen mythischen Ahnherrn ver- enoiei xal aXXa noXXa ev rovrcp rep rgono) rah'
ehrte

, durch eine in Halikarnass zum Vorschein 20 aoirjfidrcov, a Iffjgxe ™?s /"«#' avrob cpaXXoipdgoig
gekommene Marmorinschrift unterrichtet, in wel- Athen. X 445 a. b. Der Verfasser der hier ge-
cher die Poseidonpriester in chronologischer Eei- nannten xco/updiai ist offenbar A. und nicht Aso-
henfolge aufgezahlt werden (Dittenberger podor, wie oi per avrov <paXlo<pogoi (vorher avfi-
Syll. 372). Die erhaltene Inschrift stammt aus (iaxxoi) zeigt. Beide sind uns sonst gleich unbe-
dem 2. oder 1. Jhdt. v. Chr. und bildet die Ab- kannt, nur dass Athen. XIV 639 a (aus Klearch'?)
schrift einer alteren, gleichartigen Urkunde, die noch ia 'AowxoSmgov id negl rov "Egmra er-
im Heiligtum des Poseidon aufgestellt war. Sie wahnt. Eine zeitliche Bestimmung des A. liegt
enthalt, dem Wortlaut der Inschrift entsprechend, auch in den Worten ovyyevr/g KXeofiovXov nicht.
rovg yey[svrj/A.evovg] duo rijg xrioecog xard yivog Wirkliche KomOdien zu verstehen hat Meineke
legelg rov Ilofoeidoijrog rov xan8gvdevrog vtzo tcov 30 hist. crit. 528 mit Recht abgelehnt. Die Eigen-
rijv anoixi[av ixj Tgot(£)ijvog ayayovzwv Ilooeidcovi tiimlichkeit der Poesie <5<d avvMxcov dvoftdrcov mag
xal 'Aa&XX(m)[vi]. Hierauf folgen die Namen der man vergleichen mit Aristoteles Poet. 1457 a 32,
einzelnen Poseidonpriester, mit Hinzufugung ihres wo jedoch der durch die arabische Ubersetzung
Vaternamens und Angabe der Dauer ihres Prie- gewonnene Vers 'Eg/ioxaixofavdog enevxofievog Ad
steramtes. Nach Aussage der Urkunde muss das Ge- naxgi (Diels S.-Ber. Ak. Berl. 1888, 52) vollig
schlecht 504 Jahre im erblichen Besitze des Posei- unsicher ist. Ubrigens vgl. Rohde Gr. Rom. 247,
donpriestertumsgewesensein.Vgl.Dittenberger 1. Susemihl Alex. Litt. II 577. [KaibelJ
a. a. O. A. 2. Interessant ist der Modus der Erbfolge Anthedius aus Vesunnici (Pengueux) in Gal-
des innerhalb des Geschlechtes forterbenden Prie- lien (Apoll. Sid. ep. VIII 11, 2), Dichter des 5.
stertums. Die Vererbung des Amtes geschah nach 40 Jhdts. Apoll. Sid. carm. 9, 312. 22 praef. 2;
Generationen

, so dass auf den Ahnherrn zuerst vgl. Anthidius. [Seeck.]
seine Sohne ihrem Alter entsprechend der Reihe Anthedon ("Av&idcbv). 1) Stadt in Iudaea
nach succedierten, hierauf die Enkel u. s. w. Die (Plin. n. h. V 68. Ptolem. V 16, 2. Sozom. hist.

Nachkommen der alteren Bruder gingen in der eccl. V 9. Hierokl. Synekd. 719. Steph. Byz.
Erbordnung denen der jungeren voraus. Vgl. Joseph. Ant. XHI 357. 395. XIV 88. XV 217;
Boeckh zu CIG 2655. Dittenberger Hermes Bell. Iud. I 4, 2. 8, 4. 20, 3. 21, 8. II 18, 1),XX (1885) 24ff. Toepffer Att. Geneal. 89. Auf wie der Name zeigt, eine griechische Griindung,
Telamon

, den Sohn des Poseidon, der an erster am Meer gelegen (falsch Plin. a. a. O. intus A.),
Stelle steht, folgen seine drei Sohne Antidios, 20 Stadien von Gaza entfernt gegen Askalon
Hyperes, Alkyoneus, sodann seine samtlichen Enkel 50 hin (Theodos. de situ terrae sanctae ed. Gilde-
dem Alter nach und hierauf samtliche Urenkel. meister § 18). also nordlich. Zuerst erwalmt zur
Auch in einigen athenischen Geschlechtern scheint Zeit des Alexander Iannaeus , der es eroberte.
diese Successivordnung iiblich gewesen zu sein. Der Von Gabinius neu aufgebaut, von Augustus dem
Grander der troizenischen Colonie war Anthas, der Herodes geschenkt , von diesem restauriert und
Sohn des Alkyoneus, nach der Urkunde der siebente Agrippias (oder Agrippeia, Joseph. Bell. Iud.'I 21,
Inhaber des Poseidoupriestertums. Denn die An- 8) genannt, ein Name, der sich nicht einburgerte.
gabe des^ Pausanias (H 30, 9) xoXloTg 8k freotv Spatere Schicksale unbekannt. Heute el-Blachije,
voregov eg cbioixlav ex Tgot^vog OTaXJvieg 'AXi- 1 Stunde nordwestlich von Gaza. Milnzen s. bei
xagvaaoov iv rij Kagla xal Mvvdov a.-tqjxioav oi Eckhel ni 443f. Mionnet V 522f.; Suppl. VJJI
yeyovoreg o.t' 'Aeriov rov "Avda verdient offenbar 60 364. De Saulcy Numisinatique dela Terre Saintc
den Vorzug vor der des Strabon (VIH 374), nach 234ff. Im allgemeinen vgl. Raumer Palastina
welchem Anthas (der Sohn des Poseidon) bei der 171f. Gu^rin Judee II 215ff. Schurer Gesch.
Ankunft der Pelopiden Troizen verliess und nach d. jiid. Volkes II 63—65. Gatt ZDPV VII 1884,
Kleinasien auswanderte. Hieraus folgt aber kei- 5ff. Noldeke und Gildemeister ebd. 140f.
neswegs, dass die Namen der dem Anthas vor- [Benzinger.]
hergehenden Priester fingiert sind, um das Alter 2) Stadt an der Nordkiiste von Boiotien, nahe
der Kolonie weiter hinaufzurficken. Nach Kalli- der lokrischen Grenze (daher 'Av&7]8dva r Jo^a-
machos bei Steph. Byz. s. 'AXuxagvaooAg soil An- zocooav, II. II 508), am nordlichen Abhange eines
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vom Nordfusse des Messapiongebirges hart an die fiihrte; anders Pape-Benseler, der mit Hinweis

Kiiste vortretenden Hiigels , auf dessen Spitze auf Ael. n. an. XV 1 ,Bieneburg' iibersetzt.

sich noch Reste der alten Akropolis erhalten [Wagler.]

haben. Die Stadt, von geringem Umfange, war Anthedonla ('Ar&ridovta) , mythischer Name

halbkreisfOrmig angelegt, die Agora mit Bau- fur Kalauria, Plut. qu. gr. 19. [Hirschfeld.]

men bepflanzt und von einer doppelten Reihe von Antheia. 1) II. IX 151. 293 wird ,die zwi-

Hallen umgeben , der Hafen durch zwei starke schen hohen Wiesen gelegene A.' zwischen Pherai

Steindamme, von denen man noch bedeutende und Aipeia als eine der (spateT messenischen)

Uberreste erkennt, geschiitzt ; in der Stadt selbst Stadte aufgefilhrt, welche Agamemnon dem Achil-

lagen Tempel der Kabeiren, Demeter und Perse- 10 leus als Siihne geben will; da es spater keine

phone, ausserhalb ein Tempel des Dionysos und Stadt dieses Namens in Messenien gab, so waren

Graber der Aloiden. Um 300 und spater gehofte die alten Geographen im Zweifel, ob darunter

A. zum boiotischen Bunde (Larfeld Syll. inscr. Thuria oder Asine zu verstehen sei, Strab. VIII

Boeot. 15. 181. 274). Durch Sulla wurde sie 360. Paus. IV 31, 1. Steph. Byz. s. Sovgiot.

nach seinem Siege iiber Archelaos, den Feldherrn 2) Eine der beiden altionischen Ortschaften,

des Mithradates, zerstort (Plut. Sulla 26), aber aus denen KSnig Pittheus durch einen Synoi-

bald wiederhergestellt. Die Einwohner, von thra- kismos die Stadt Troizen gebildet haben soil,

kischer Abstammung (Lykophron bei Steph. Byz.), fiihrte den Namen A. nach einem alten Konig

beruchtigt wegen ihrer Habsucht, lebten vom Anthas (s. d.) , Paus. II 30, 8; vgl. Curtius

Fischfang, dem Einsammeln der Purpuramscheln 20 Pelop. II 438.

und Meerschwamme und vom Schiffbau; als ihren 3) Eine der altionischen Ortschaften, aus denen

Stammvater und den Schiitzer ihrer Erwerbs- nach Erobernng der Landschaft Achaia durch die

zweige verehrten sie den mythischen Glaukos Achaeer die Stadt Patrai hervorging; jene sollte

(s. d.) und zeigten noch am Ufer die Stelle, wo von Triptolemos und Eumelos zur Erinnerung an

derselbe ins Meer gesprungen und in einen See- einen Sohn des Letzteren Namens Antheias ge-

daemon verwandelt worden sein sollte. Das Ge- griindet worden sein, Paus. VII 18, 3; vgl. Cur-

biet der Stadt ist meist bergig und brachte daher tius a. a. O. I 436. Hier wurde Demeter unter

wenig Getreide, aber guten Wein hervor, Hera- dem Beinamen der Bechertragenden (norriQioyo-

kleides descr. Gr. I 23ff. Paus. IX 22, 5ff. Strab. gog) verehrt, Athen. XI 460 d. Auf diese Ort-

IX 400. 404. Skyl. 59. Ps.-Skymn. 500. Plin. n. h. 30 schaft ist jedenfalls auch. Hesiod. scut. 381 zu

IV 25. Mela II 45. Athen. VII 316a. Plut. qu. beziehen, obwohl manche nach einer interpo-

gr. 19. Bei dem jetzigen Lukisi; vgl. Leake lierten Stelle desselben Gedichts (474) auch eine

Northern Greece II 272. U 1 r i c h s Ann. d. thessalische Stadt "Av&eia oder "Avfo] annehmen.

Inst. 1836, 19f. Bursiau Geogr. von Griechenl. 4) Nach der freilich schr zweifelhaften An-

I 214f. Grabungen der Amerikaner im J. 1889 gabe des Philon bei Steph. Byz. ,eine Stadt des

haben allerlei Fundamente am Hafen, vielleicht Peloponnes in der Nahe von Argos', was weder

auch einen kleinen Tempel , Handwerkszeug in auf den Gauort von Troizen noch auf den von

Bronze und Inschriften aufgedeckt. Americ. Journ. Patrai passt.

of Art andArchaeol. VI 1890, 96. [Hirschfeld.] 5) Stadt an der Kiiste Thrakiens am Pontos

3) Vater des Glaukos Pontios, den er mit Al- 40 Euxeinos , von den Milesiern und Phokaiern ge-

kyone zeugte (Mnaseas bei Athen. VII 296 B). griindet, Phileas bei Steph. Byz. Eustath. Horn.

Jedenfalls lag es nahe, den aus der boeotischen p. 743, 22; nach Plin. n. h. IV 45 (wo Antktum)

Stadt A. stammenden Meergott zum Sohne ihres das spatere Apollonia (s. d.) an der Westkiiste.

Heros Eponymos zu machen. Dagegen wird [Hirschfeld.]

4) A., Sohn des Dios, Enkel des Anthas (vgl. 6) "Av&eia (Steph. Byz.), Ortschaft Libyens.

Paus. IX 22, 5) von Steph. Byz. als Grander [Pietschmann.]

dieser Stadt angegeben. 7) s. Antium Nr. 1.

5) Eine Nymphe, welcher ebenfalls die Stadt 8) Epiklesis a) der Hera, Anon. Laur. IX I

ihren Namen verdanken soil (Paus. a. a. O.). (Schoell-Studemund Anecd. 1269; vgl. 278.

[Wagner.] 50 283). Suid. Etym. Gud. Etym. M. Hera A. be-

Wort
6) 'AvdrjSoiv kommt als botanischer Begriff (das sass einen Tempel in Argos, Paus. II 22, 1. Etym.

rt konnte namlich auch ,Biene' bedeuten = M. s. Zevgtdia (die richtige Lesart von Wentzel

ar&oridcbv, dv&gT)vrj) verhaltnismassig selten vor. 'Emx).rjoeig #ea>»>, Getting. Dissert. 1889, 117, 6);

Aus Theophrast (h. pi. Ill 12, 5 vgl. mit Plin. dort dienten ihr die Poll. IV 78 erwahnten dv-

n. h. XV 84) ersehen wir soviel, dass ein yevog dea<pogoi, dort ward sie im Blumenschmuck als

lleoniXris so genannt wurde, also entweder eine im die Braut des Zeus gefeiert; vgl. Welckerzu
Siiden wachsende Mispel-, oder eine Weiss- oder Schwenck Etym. myth. Andeutungen 267ff.;

Hagedornart (Mespilus L., insbes. M. tanacetifolia Griech. Gctterl. 1 374. Gerhard Gr. Myth. § 220,

Moir vgl Billerbeck Fl. cl. 130. und Crataegus Preller Griech. Myth.4 I 165.

L.. bes. Cr. azarolus L., Azarol-Weissdorn, welsche 60 b) der Aphrodite in Knosos, Hesych. ;
fiber die

u. m\-th. Namen d. altgr. Welt in ihrer Verw. f. Paralip. 164.

ant. Pflanzengeogr. I 17) vermutet, dass unter d. 9) Eine Tochter des Thespios
,

Apollod. II

Crataegus tanacetifolia Pers. zu verstehen sei, der 7, 8, 5.

griechische Hagedorn von dem vielleicht auch die 10) Erne Hespende auf der Assteasvase in

Stadt Anthedon in Boiotien (Nr. 2) ihren Namen Neapel. Heydemann Vasensamml. 2873. Klein
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Vasen mit Meistersign. 209 ; abgeb. M i 11 i n Peint.

d. vas. I 3; Gall. myth. CXIV 444 u. 6.; die

Inschrift auch CIG 8480. [Jessen.]

11) Athenische Hetaere bei Lysias frg. 59
Scheibe, s. Anteia Nr. 2.

Antheias (Av&eiag), Eponymos der Stadt An-
theia in Achaia (s. d. Nr. 3; spater Patrai), nach
der Griindungssage Sohn des Eumelos, bei dem
Triptolemos einkehrt. Als dieser schlaft, spannt
der Knabe die Drachen ein und besteigt den
Wagen, um zu saen. Er stflrzt herab und stirbt,

Eumelos und Triptolemos griinden eine Stadt, die

sie nach ihm nennen. Paus. VII 18, 3.

!Wernicke.]

, , _,, iter des Hya-
kinthos (s. d.), die in Athen als Suhnopfer fur

die Stadt geopfert wurden, Apollod. Ill 15, 8, 3.

[Wernicke.]

Anthele (Av&r)Xrj) , Flecken innerhalb der

Thermopylen im weiteren Sinne, etwas westlich

von dem eigentlichen Engpass, nahe der (alten)

Mundung des Asopos, in einer kleinen Ebene
gerade unter den steilen Pelsen des Oetagebirges,

in welcher auch das Heiligtum der Demcter Am-
phiktyonis, der Mittelpunkt der Amphiktyonen-
versammlung, nebst einem Heiligtum des Heros
Amphiktyon und Sitze fur die amphiktyonischen
Abgeordneten sich befanden, Herod. VII 176.

200. Steph. Byz. (nach welchem der Ort auch
lAv&rjvt] genannt wurde); vgl. Leake Northern
Greece II 33 und Karte am Schluss. Bursian
Geogr. von Griecbenl. I 92. [Hirschfeld.]

Antheleia (Av&tfXsia) , Tochter des Danaos
und der Piereia, vermahlt mit Kisseus, dem Sohn
des Aigyptos und der Naiade Kaliadne (Apollod.

II 1, 5, 7). [Wernicke.]

"Av&e/ia, ein volksmiissiger Tanz (von av&og,

die Blume, abgeleitet). Die einzige Nachricht

dariiber giebt Athenaeus XIV 629 e: fjv 6k xal

xagd xocg ISicoxaig f\ xaXov/ievtj av&tfia xavrr/r

hi o>g%ovvxo jxtxa X&Sgetog xoiavxrjg [ufiovjievoi xal

Xiyovxt.g • siov fioi xd goSa ; nov fioi xd i'a ; nov fioi

xd xaXd oiXiva; xaSl xa gdda, xadi xa i'a, xaSi xa

xaka oiXiva (Bergk PLG* III 662. canu. popul.

19). Das Wort Ifiubxais ist wohl , wie schon

Schweighauser vermutet hat, eine Corruptel

aus einem Volks- oder Stadtnamen, vielleicht aus

2ixtXuoxaig, deren Tanze in jenem Abschnitt des

Athenaeus (bezw. seines Autors) auch sonst beriick-

sichtigt sind, vgl. Poll. IV 103. Unmittelbar vor-

her werden bei Athenaeus /iaviaStig ogyrjoeig auf-

gezahlt, doch ist das d. schwerlich diesen zuzu-

rechnen. [Reisch.]

Anthemiolus, Sohn des Kaisers Anthemius,
wurde von ihm im J. 471 mit Heeresmacht nach
Arelate gegen den WestgothenkOnig Eurich ge-

schickt. Dieser zog ihm diesseits der Rhone ent-

gegen, schlug und totete ihn. Mom m sen Chron.
min. I 664. [Seeck.]

Anthemioii (Avdcfiiaiv). 1) Sohn des Diphi-

los, Athener. 'Avaxuxai e.v dxgondXec slxcbv, icp'

f)
exiyiygcuzxai rddt •

AupiXov 'Av&e/Ji'oiv xtjvd' dreihjxe &eotg,

&t]xixov dvxl xeXovg ijixdd' dufiiyrd/ievog

Aristot. A&xjv. xoXix. 7, vgl. Pollux VIII 131.

2) Athener ijlsoi&oihrjg). Nemoimv Ijii/ieXtjxtfg

im J. 369/8, CIA II 799 c 12. 803 d 52.

[Kirchner.]

Anthemis ('Av&sftig). 1) Friiherer Name von
Samos, Strab. X 457. Eustath. Dionys. Per. 534,
s. auch Anthemus Nr. 3. [Hirschfeld.]

2) Av&efiig (z. B. Nicand. frg. 74, 37 Schn. Poll.

1 106, lautlich wohl mit av&og zusammenhangend),
ein ziemlich delmbarer und keineswegs allent-

halben gesicherter Begriff, war einerseits der Name
fur mehrere Arten von Anthemis L., Hundskamille
(vgl. L e n z Bot. d. a. Gr. u. R. 471) , anderer-

10 seits wurden ausser Matricaria Chamomilla L.,

der gemeinen oder echten Kamille , einige Arten

von Anacyclus und Chrysanthemum L. damit be-

zeichnet, insbesondere die aus dem Oriente stam-

mende, beim Zerreiben kamillenahnlich, aber un-

angenehm riechende, zu den Wucherblumen ge-

horige Mutterkraut-Kamille, die auch bei uns in

Garten, an Hecken und auf Schutt anzutreffen

ist, Matricaria parthenium L. = Pyrethrum parth.

Sm. = Tanacetum parth. Schultz. = Chrysanthe-
20 mum parth. Bernh., jetzt doxgoxxi, haufig in

Griechenland, besonders in gebirgigen Gegenden,
an Zaunen und Wohnungen; vgl. Leunis Synops.
II. Teiis II § 694, 42. 43. 45. 47. Dioskorides, der

III 144 als gleichbedeutende Bezeichnungen noch
Xevxdv&sfiov (wegen der weissen Strahlenbliiten

;

doch wurden leider verschiedene Pflanzen so ge-

nannt, vgl. Diosc. Ill 145; hier, IH 144, ist Xev-

xdv&Efiov wohl echte Kamille), rjgdv&e/iov, %afiai-

jirjXov (jetzt %afiofir)Xta, vgl. Murr Die Pflanzenw.
30 i. d. gr. Myth. 206, daraus Chamomilla, daraus

Kamille, vgl. Macer Florid, de vir. herb. 550,
cigentl. Erdapfel, wegen der kleinen runden Blii-

tenkopfe, welche wie Apfel oder Quitten riechen,

8ia xijv Jigog xa /xfjXa dfiotorrjxa xfj 6o/if]), fisXav-

&t[iov, xQvaoxo/nrj, xaXXia, medium anfiihrt, unter-

scheidet nach der Farbe der Bliiten (av&rj Xevxd,

prjXiva und jiogipvga) drei Arten (desgl. Plin. n. h.

XXII 53) ; als zugehorig zur ersten Art kfinnen drei

Pflanzen in Frage kommen: A. Chia, die griechische

40 Hundskamille, ein massenhaft auftretendes Unkraut
(vgl. v. Heldreich Pflanzen d. att. Ebene 543),

A. nobilis L., die edle oder rOmische Kamille, vor

allem aber die in Griechenland und Italien haufige

gemeine oder echte Kamille, Matricaria Chamo-
milla L. (evdv&s/iog des Hippokrates). Der zweiten

Art durfte A. tinctoria L. — das gern mit zu
Kranzen verwandte Kraut giebt eine citrongelbe

Farbe, vgl. Billerbeck Fl. cl. 220 — oder aber

Anacyclus aureus zuzuweisen sein, wiihrend der

50dritten Art die besonders auf Cypern haufige A.

rosea Sibth. zufallt. Theophrast, der das Wort
dv&e/iig iiberhaupt nicht, dafiir aber arfre/iov ge-

braueht, unterscheidet (h. pi. VII 8, 3) a. <pvX-

Xwdcg und a. dq/vXXar&eg ; dieses (zu den ejiiyeio-

rpvXXa gehorig) bezieht Sprengel auf Anacyclus
aureus, jenes (zu den kmy.avX6tpv)la, vgl. Plin.

XXI 99, gehorig) auf Matricaria Chamomilla; doch
passt die Beschreibung h. pi. VII 14, 2 ebenso

gut zu Matricaria parth. L. Jenes andere a. des

60 Theophrast zieht aber Fraas (Synops. pi. fl. cl.

215) auf A. Chia L., jetzt att. dg/teyxa, auf Cy-
pern xax.xovvi, ausserst haufig in feuchteren Nie-

derungen. auch auf trockenen Steilen ; bliiht sehr

zeitig, bis 2000' ansteigend. Dass ubrigens A.

pyrethrum L., der romische Bertram, dessen Wur-
zeln friiher viel als Kaumittel gegen Zahnschmerzen
gebraucht wurden, von Dioskorides (z. B. HI 78)
mit jivgs&gov gemeint sei, darf aus sachlichen
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Griinden (wegen des axidSwv u. s. w.) noch keines-

wegs fur so sicher gelten, wie man fast allgemein

annimmt. Die Mutterkraut-Kamille oder eine an-

dere ihr verwandte Pflanze war nach Diotimos

(Anth. Pal. VI 267. Murr a. a. O. 191) der Ar-

temis heilig, stand aber, wie es scheint, auch in

Beziehung zur Athene JJag&svog in ihrer Wirk-

samkeit als 'Yytsta (Heilgottin), vgl. Plut. Pericl.

13; Sulla 13. Plin. n. h. XXH 53. Murr a. a. O.

min. II 34, wo fUius statt frater Proeopii zu

lesen ist). Als geborener Senator von Constan-

tinopel (Apoll. Sid. c. II 67), wo er spater die

Thomaskirche erbauen liess (Chron. Pasch. 468),

genoss er eine reiche Bildung und beschaftigte

sich namentlich viel mit Philosophie (Apoll. Sid.

c. II 156ff.). Noch als Kaiser machte er sich

dadurch der Hinneigung zum Gotzendienst ver-

dachtig, dass er den heidnischen Philosophen

233; doch bleibt zu bedenken, dass auch andere 10 Severus an seinen Hof zog und 470 gar zum
Pflanzen (z. B. Parietaria Diosc. IV 86) den uber

haunt ofter (z. B. Diosc. m 145. Theophr. VII 7,

2. Gal. XI 874) vorkommenden Namen nag&sviov

fuhrten, besonders natiirlich solche, welche auf

die Gebarmutter (vgl. Apul. de herb. 65) und die

Krankheiten des weiblichen Geschlechts von Ein-

fluss waren, weshalb im einzelnen Falle Vorsicht

in der Bestimmung geboten ist. IJber die Ver-

wendung in der Heilkunde vgl. ausser Dioskorides

Consul machte (Phot. c. 242 p. 340 a 4. 343 b 4.

De Rossi Inscr. christ. urb. Rom. I 826). Er
war fast noch ein Knabe (Apoll. Sid. c. II 208),

als ihn der Kaiser Marcian (450—457) mit seiner

einzigen Tochter Aelia Marcia Euphemia ver-

heiratete (Apoll. Sid. c. II 195. 216. 482. Eckhel
VIII 197. Cohen VIII 2 234. Theoph. 5957. Jord.

Rom. 336. Euagr. h. e. II 16 = Migne Gr. 86,

2544). Ihre Kinder waren Flavius Marcianus,

Plin. XXII 54. XXVI 87. Macer Florid. 549— 20 den sein Vater fiir 469 zum Consul ernannte

591. Hippocr. II (XXII) 552. 726. Galen. XI 833.

562. 588. 750. [Wagler.]

Anthemius. 1) Nachkomme des Philippus,

Consuls im J. 348 (Socr. VII 1), vielleicht Sohn
des Simplicius, der 359 verbannt wurde, weil er

angeblich Weissagungen uber seine Bestimmung
zum Kaisertum eingeholt hatte (Amm. XIX 12,

9), Schwiegervater des Procopius (Sid. Apoll. carm.

II 94). Er wurde als Gesandter zu den Persern

(Theoph. 5971. Candid, frg. 1, FHG IV 137.

De Rossi 825), Anthemiolus (s. d.), Romulus,
Procopius (Theoph. 5971. Candid, a. O.) und
Alypia (Jon. Ant. frg. 209). Gleich nach seiner

Vennahlung tlbertrug ihm sein Schwiegervater

das Commando an der Donau mit dem Comes-
titel, wenig spater die Wurden eines Magister
utriusque militiae und eines Patricius und das Con-
sulat fur 455 (Apoll. Sid. c. II 199—209. Jord.

geschickt (Theodor. rel. hist. 8 = Migne Gr. 82, 30 Rom._ 336; Get. 236). Auch nach dem Tode

1369). Im J. 400 war er Comes sacrarum lar-

gitiomim (Cod. Theod. I 10, 5), im J. 404 Magister

officiorum (Cod. Theod. VI 27, 14. X 22, 5. XVI
4, 4). Als solcher unterstiitzte er, wenn auch

aogernd und widerwillig, die Gegner des Johannes

Chrysostomos (Pallad. dial. 9 = Migne Gr. 47,

33), blieb aber mit diesem in einem freundlichen

Verhaltnis (Joh. Chrys. ep. 147 = Migne Gr. 52,

699). Ende 404 wurde er zum Praefectus prae

Marcians behauptete er bei Leo seine Stellung,

kampfte erst mit Gliick gegen Gothen und Hunnen
(Apoll. Sid. c. II 223—306) und befehligte dann
die Flotte im Hellespont (a. O. 505). Als Ricimer
das Westreich an den Rand des Abgrundes ge-

bracht hatte und gegen die Pliinderungen Geise-

richs keine andere Hulfe mehr fand, als ein

Waffenbundnis mit dem Orient, entschloss er sich

nach langem Zaudern , fiir diesen Preis (a. O.

torio Orientis und zugleich zum Consul fiir das 40 315. 348ff. 483) sich einen von Leo ernannten

J. 405 ernannt (Joh. Chrys. a. O. Chron. pasch

a. 406), spatestens 406 auch zum Patricius (Cod.

Theod. IX 34, 10. XII 12, 14). Die Praefectur be-

kleidete er ununterbrochen bis zum J. 41 5 (die zahl-

reichen, an ihn gerichteten Gesetze siehe im Index

zu Hanels Corpus legum). Nach dem Tode des

Arcadius (408) fuhrte er fur dessen minderjahrigen

Sohn Theodosius H. die Regierung des Ostreiches,

wobei sein einflussreichster Berater der Sophist

Kaiser (a. O. 20. 27. 223. Jord. Rom. 336; Get. 236.

Mommsen Chron. min. II 34. 89. 158) gefallen zu

lassen, der ihm mit selbstandiger Macht gegeniiber-

stand (Apoll. Sid. c. II 382). Durch Senat und Heer
liess er den A. erwahlen und eine Gesandtschaft
nach Constantinopel entsenden , welche ihn von
der Gnade Leos zum Herrscher erbitten sollte (a.

O. 13ff. 221. 479. Theoph. 5957. Enagr. h. e. II

16 = Migne Gr. 86, 2544). Doch erhielt Ricimer

Troilus war (Socr. VII 1. Synes. ep. 47. 73. 75. 50 als Garantie seiner Gewalt die Hand der Alypia

79. 118; catast. 299 b). Im J. 413 nmzog er

Constantinopel mit einer neuen Mauer von weite-

rem Umfange, als die constantinische gewesen

war (Cod. Theod. XV 1, 51. Socr. VII 1. CIL
III 739). Theotimus hatte auf ihn Lobgedichte

verfasst (Syn. ep. 49) ; an ihn gerichtet Joh. Chrys.

ep. 147 = Migne Gr. 52, 699. Sievers Studien

zur Geschichte der rOm. Kaiser 425. Guldenpen-
nig Gesch. d. ostrSmischen Reiches unter Ar-

cadius und Theodosius LL 197.

2) Flavius Anthemius Isidorus s. Isidorus.

3) Procopius Anthemius (Eckhel VIII 197),

westromischer Kaiser 467—472. Er war der Sohn

des Magister militum Procopius, eines Galaters

(Ennod. vit. S. Epiph. 53), der sich kaiserlicher

Abstammung, wohl vom Usurpator Procopius (365

- 366), riihmte. und der Tochter des Praefecten

A. (Apoll. Sid. c. II 68—95. Mommsen Chron.

(Apoll. Sid. c. II 483ff. 543; ep. I 5, 10. 9, 1.

Joh. Ant. frg. 209. Theoph. 5964. Jord. Get. 239.

Mommsen II 35. 90. Proc. b. V. I 7. Ennod.
vit. S. Epiph. 67). Gleichwohl schuf Leo ihm
ein Gegengewicht , indem eT seinen Feind Mar-
cellinus, der in Dalmatien eine selbstandige Herr-

schaft gegrrindet hatte, bewog, den A. nach Rom
zu begleiten (Mommsen LT 34) und in dem bevor-

stehenden Kriege gegen Geiserich den Oberbefehl
60 uber die occidentalische Flotte (Mommsen I

247. H 35. Proc. b. V. I 6) mit der Wurde eines

Patricius (Mommsen II 90. 91) zu ubernehmen.
Mit einem grossen Heere (Mommsen II 34) lan-

dete A. in Italien und liess sich in Brontotae
bei Rom (Mommsen LI 34. 158) am 12. April

467 (Mommsen I 305. Joh. Ant. frg. 209; im
August gelangte die Nachricht nach Spanien,

Mommsen II 34) nach 20monatlichem Inter-
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regnum zum Augustus ausrufen. Als er ankam,
wtltete eben eine Pestilenz in Italien (Gelas. tract.

VI 5 = Thiel Bpist. Rom. pont. I 601 = Migne
L. 59, 113). Bei der Geistlichkeit erregte es Miss-

trauen, dass sich in seiner Umgebung der Makedo-
nianer Philotheus befand und in der Stadt Con-

ventikel seiner Sekte abzuhalten versuchte. Papst
Hilarus interpellierte deshalb den Kaiser Offent-

lich in der Peterskirche und erhielt dessen eid-

liches Gelobnis, es nicht zu dulden (Gelas. pap.

ep. 26, 11 = Thiel I 408 = Migne L. 59, 73).

Wahrend eine Plotte gegen die Vandalen recognos-

cierte und durch ihr Erscbeinen die Gesandten,

welche der Westgothenkonig Eurich an Geiserich

geschickt hatte, dazu bewog, unverrichteter Sache
heimzukehren (Mommsen II 34), suchte A. auch
im Westen festen Fuss zu fassen. Er zog die

Haupter des gallischen Adels, Ecdicius (Apoll.

Sid. ep. V 16, 2) und Apollinaris Sidonius (Apoll.

Sid. ep. I 9, 6. IX 16, 3 v. 30), den Sohn und
den Schwiegersohn des durch Ricimer entsetzten

Kaisers Avitus, in seine Dienste und empflng eine

Gesandtschaft der Sueben aus Spanien (Momm-
sen II 34. 35). Dass hier seine Herrschaft we-

nigstens in den (Sstlichen Provinzen Anerkennung
fand, zeigt OIL II 4109. Beim Antritt seines

zweiten Consulats am 1. Januar 468 hielt ihm
Sidonius den Panegyricus (carm. I. II; vgl. ep.

I 9, 6). Im Sommer nahm Marcellinus den Van-
dalen Sardinien ; doch erlitt gleichzeitig die orien-

talische Flotte, zu deren Ausriistung A. eine grosse

Summe beigetragen hatte (Candid, frg. 2), in Africa

eine Niederlage, und als Marcellinus ihr zu Hiilfe

kommen wollte, wurde er im August 468 wahr-
scheinlich auf Anstiften Ricimers in Sicilien er-

mordet (s. Marcellinus). Seitdem begannen die

Misshelligkeiten zwischen dem Kaiser und seinem
Schwiegersohn. Zwar wurde diesem der Krieg
gegen Geiserich iibertragen (Job. Ant. frg. 207),

doch ging A. immer kiihner gegen Ricimers iiber-

miitige Werkzeuge vor. 469 wurde der Praefectus

praetorio Galliarum Arvandus ins Exil geschickt

(ApoU. Sid. ep. 1 7. Paul. Diac, h. R. XV 2. Mom m-

sen II 158). Darauf beflel den Kaiser eine Krank-
heit, die er auf Zauberei zuruckfiihrte. Unter dieser

Anklage liess er 470 viele hinrichten, namentlich

den Magister officiorum und Patricius Romanus,
welcher zu Ricimer in den engsten Beziehungen
stand. Da verliess dieser Rom, zog 6000 Mann,
welche ihm zum Kriege gegen die Vandalen an-

vertraut waren , an sich (Joh. Ant. frg. 207.

Paul. Diac. a. O. Mommsen a. O.) und bedrohte

von Mailand aus den Kaiser mit Krieg. Doch
wurde diesmal noch durch Epiphanins , Bischof

von Ticinum, der Friede hergestellt (Ennod. vit.

S. Epiph. 51 ff.). Vielleicht schon vorher hatte

der Krieg gegen die Westgothen begonnen, in

welchem der Kaisersohn Anthemiolus 471 flel (s.

Euricus). Wahrend die Streitmacht des A. in

Gallien beschaftigt war , trat Ricimer mit Leo
und wahrscheinlich auch mit den Vandalen in

Unterhandlung und liess sich Anicius Olybrius,

der schon lange der Candidat des Geiserich fiir

den westromischen Thron war, aus Constanti-

nopel zusenden. Dann zog er vor Rom und schlug

an der Aniobriicke sein Lager. Hier kam Olybrius

zu ihm und wurde zum Augustus ausgerufen.

Nach langen Kampfen um und in Rom kam Bili-

mer mit dem gallischen Heere dem Kaiser zu
Hiilfe, wurde aber vor der Briicke des Hadrian
von Ricimer geschlagen. Damit war das Schick-
sal des A. nach funfmonatlichem Biirgerkriege

entschieden. Seine Anhanger verliessen ihn; er

selbst fiuchtete in eine Kirche, wurde aber durch
Gundobad, den Bruder des Ricimer, am 30. Juni
472 erschlagen (Paul. Diac. h. R. XV 3. 4. Joh.

Ant. frg. 209. Mommsen I 306, wo nach der

10 Tagzahl des Joh. Ant. prid. k. lulias fur V id.

Iulias zu schreiben ist. 664. II 90. 158. 188.

Theoph. 5964. Proc. b. V. I 7. Chron.Pasch. 464.
Jord. Get. 45, 239. Euagr. H 16 = Migne Gr.

86, 2545. Gelas. tract. VI 6 = Thiel I 603 =
Migne L. 59, 115).- [Seeck.]

4) Aus Tralleis, Sohn eines dortigen Arztes
Stephanos (Alex. Trail. IV 1 p. 139 Puschm.), von
dessen andern Sohnen Metrodoros als Grammatiker,
Olympios als Jurist, Dioskoros und Alexander als

20 Arzte sich ebenso auszeichneten , wie A. als Me-
chaniker und Architekt (Agath. V 6). Er war
neben Isidoros von Milet beim Wiederaufbau der

Sophienkirche in Constantinopel im J. 532 (unter

Iustinian) am meisten thatig (Procop. de aedif.

I 1 p. 174 ed. Bonn. Paul. Silent. Descriptio S.

Sophiae v. 267ff. 552ff. ed. Bonn. Agath. V 9.

Ducange Descriptio ecclesiae S. Sophiae zuPaul.
Silent, p. 67 ed. Bonn.). Nach seinem Tode (um
534) fiinrte Isidoros allein den Bau weiter (Agath.

30 V 9). Eutokios widmete seinen Commentar zu
den Konika des Apollonios diesem A. (Apollonii

Perg. quae graece exstant ed. Heiberg H 168. 290.

314. 354). Ein Zwist mit seinem Nachbar Zenon
gab dem A. Anlass, eine Erderschiitterung, die kurz
vorher in Constantinopel beobachtet worden war,

unter Zenons Hause durch eingeschlossene und ge-

waltsam hervorbrechende Wasserdampfe im kleinen

darzustellen (Agath. V 5—8. Giinther Gesch. der

antiken Naturw. 50f.). Auch Blitz und Donner
40 ahmte er, um seinem Nachbar die Wohnung zu ver-

leiden, durch parabolische Blendspiegel und durch
kunstliche Schallerzeugung nach (Agath. V 8). Diese
Erzahlung erhalt, abgesehen von der anekdotenhaf-

ten und wenig zuverlassigen Ausschmiickung, ihre

Bestatigung dadurch , dass A. in der That iiber

Brennspiegel geschrieben hat. Ein Bruchstiick aus
diesem Werke gab zuerst L. Dupuy unter dem
Titel jtegt jiagaddt-wr firixavrjfiarcov heraus : Frag-
ment d'un ouvrage grec d'Anthemius sur des Para-

50 doxes de me'canique , Paris 1777 (wiederholt in

Hist, de l'Acad. des Inscr. XLn 1786, 392—427,
und vgl. ebenda 72ff. 428ff.). Einen Teil dieses

Textes behandelte J. G. Schneider in Eclogae
physicae, Jena und Leipzig 1800f. I 402ff. (§ 40—53). LT 259ff. Eine Revision des ganzen von

Dupuy veroffentlichten Sttickes mit kritischen

Anmerkungen bietet A. Westermann in den 77a-

gado^oygdtpot (script, rer. mirab. Graeci), Brunsv.

1839 , 149—158. Dem Inhalte nach sind mit

00 diesem Fragment des A. nahe verwandt die in

einem aus dem Kloster Bobbio in die Ambrosiana
zu Mailand ubergefuhrten Palimpsest erhaltenen

Bruchstucke, die nach der Farbung der Sprache
ebenfalls der byzantinischen Epoche anzugehoren
scheinen. Da auch die hier gebrauchte Termi-
nologie genau mit der des A. iibereinstimmt , so
lasst sich vielleicht das Fragment iiber Brenn-
spiegel, das unter des A. Namen uns uberliefert
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ist, durch die bobiensischen Bruchstucke erganzen.

Vgl. Belger Herm. XVI 261—284. Wachs-
muth und Cantor ebenda 637—642. Heiberg
Zeitschr. f. Math., hist.-litt. Abteil. XXVIH 121

—129 ; Philol. XLni 502f. Tannery Bulletin des

sciences math., 2. ser., VHI 1, 111. Zeuthen
Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum

375_378. 380. [Hultsch.]

'Avftefioeiais Ufj.vrj , See unweit des Flusses

Strab. XVI 747. Plin. n. h. V 21. VI 30. Tac.

ann. VI 41. Steph. Byz. Munzen aus der Regie-

rung des Domitianus, Caracalla und Maximinus.

Nach der Stadt erhielt auch die Umgegend den

Namcn A., Ptol. V 18, 4. Dio Cass. LXVLTI 21.

Eutrop. VIII 3. Sext. Ruf. brev. 20. Ammian.
Marcell. XIV 3, 3. [Fraenkel.]

Anthemnssa ('Avde/iovaoa) , Name der Sire-

neninsel, Hesiod. im Schol. Apoll. Rhod. IV 892

Lykos in Bithynien im Gebiete der Mariandynen, 10 (frg. 197 Gottl.); s. auch Anthemus Nr. 3.

Apoll. Rhod. II 726. Steph. Byz. s. "Avfopovs.

[Hirschfeld.]

Anthemofcritos (Av&s/noxgixog). 1) Pankra-

-tiast, Parasit bei dem Tyrannen Aristomachos

von Argos, Agatharchides b. Athen. VI 246 e.

2) Athener. Er wird im J. 431 als attischer

Herold nach Megara gesandt, flndet dort seinen

Tod. Sein Standbild in Athen vor dem thriasi-

schen Thor, Plut. Perikl. 30. Demosth. XII 4.

[Hirschfeld.]

Anthene ('Avd^vrj, Thukyd. V 41. Lysias bei

Harpokr. Steph. Byz.; Anthane Plin. n. h. TV
16, wo aber Sillig Anthea liest; 'Aifyvri Pans.

II 38, 6. Charax bei Steph. Byz.). 1) Ortschaft

in der urspriinglich zu Argolis geherigen, aber

von den Lakedaemoniern eroberten Landschaft

Kynuria, welche die Lakedaemonier den von den

Athenern vertriebenen Aigineten zum Wohnsitze

Paus. I 36, 3. Harpokr. Suid. Bekker Anecd. 1 20 anwiesen. Wie uberhaupt die Topographie dieser

403, 29.

3) Athener (Axagvevg), xQir/gagxos in einer

Seeurkunde etwa aus dem J. 323/2 v. Chr., CIA
II 812 a 60. 102. b 16. [Kirchner.]

Anthemone (Avdefio-yrj), eine Arkaderin, mit

welcher Aineias nach dem arkadischen Dichter

Agathyllos bei Dionys von Halikarnass I 49 , 2

in Nesos eine Tochter gezeugt haben sollte.

[O. Rossbach.]

Anthemos ("Av#e/j.os), Fluss am kalaurischen 30

Gebirge, Schol. II. XX 307. [Hirschfeld.]

Anthemus (Avftsfiovs). 1) Fluss bei Dios-

kurias in Kolchis (Plin. VI 15), also nahe an

Ts'chumi oder Suchum-kale , entweder der Bach
Kelasuri (KXciaovga) ostlich, oder die Gumista

westlich von diesem Orte. [Tomaschek.]

2) Eine altmakedonische Stadt auf Chalki-

dike, schon von den Temeniden in Besitz ge

nommen (Thukyd. II 99f.), von Thrakern ver

Landschaft sehr unsicher ist, so lasst sich auch

die Lage dieses Ortes nicht mit Sicherheit be-

stimmen. Ross (Reisen etc. durch Griechenl. I

163f.) vermutet, dass einige alte Reste in der

Kiistenebene stidlich von dem jetzigen Stadtchen

Astros ihm gehoren; Curtius (Peloponnesos I

382) weist ihm die weiter siidwestlich gelegenen,

jetzt 'EXXtjvixo genannten Ruinen bei dem Dorfe

Meligii zu.

2) S. Anthele.
3) Stadt in Indien, Nonn. Dionys. XXVI 87.

[Hirschfeld.]

Antheon (Avtiewv), Bischof von Arsinoe (wohl

auf Cypem) um 480, Verfasser cincs der scharfen

Strafbriefe an Petrus Fullo, Patriarchen von An-

tiochien, "wegen seiner Interpolation im Trisha-

gion, bei Man si coll. concil. VH 1125—8. Die

Echtheit aller dieser Briefe ist bestritten worden

von H. Valesius in 1. I 4 der Observat. eccles.

wvistet (Thukyd. II 100), von Amyntas dem Pi- 40 adEnagriump. 176ff., ebenso vonLeQuieninden
sistratiden Hippias angeboten (Herod. V 94), nach

369 vorubergehend vom makedonischen Usurpator

Pausanias genommen, den Iphikrates wieder ver-

trieb (Aischin. II 27f.), endlich von Philippos den

Olynthiern iiberlassen, die lange darnach trach-

teten (Demosth. VI 20. Diod. XV 8); doch ist

bei Alexander d. Gr. wieder eine anthemusische

lie (Arrian. anab. II 9, 3 ; vgl. Hesych. s. 'Arfcfiov-

oia). Erwahnt noch von Plinius n. h. IV 36. Steph,

Byz. Harpokration (das Gebiet), bei Hesychios als 50 853ff. VH 248ff.

Anmerkungen zu Joh. Damasc. Opp. I 478. Der

letztere hat a. a. O. 564 die feine Hypothese auf-

gestellt, jene Briefe gegen Petrus Fullo seien samt-

lich in nestorianischem Interesse von Basilius

Cilix (vgl. Phot. bibl. 107) erdichtet worden. Pagi
und Cave sind fur die Echtheit eingetreten. Das

Material zur Beurteilung dieseT immer noch nicht

entschiedenen Frage ist zu finden nach Ch. W.
F. Walch Historie der Kezereien, 1773, VI 766ff.

Stadt, Gebiet und Fluss,mit dem aber dermythische

A- bei Apollodor II 5, 10, 7 nichts zu thun hat.

Lage ungewiss
;
jedenfalls ist sie im nOrdlichsten

Striche Chalkidikes , wenn nicht schon in Myg-
donia, etwa bei dem heutigen Galatista, zu suchen,

wahrend sie Leake Northern Greece LU 450

noch nCrdlicher, oberhalb Thessalonike, ansetzt.

3) Frfiherer Name von Samos (Strab. XIV
637), wofur Aristoteles (bei Plin. n. h. V 135)

[Julicher.]

'Av&t}<p6goi s. Anthesphoria.
Anthermos, falsche Lesart fur Archermos

(s. a.).

Anthes ("Av&ys, vgl. "Av#ag Avdias 'Avdevs

"Av&og). 1) Mythischer Sanger. Herakleides Pont,

bei Pint, de mus. 3 p. 5 Volkm. : xaxa Si rijv avtrjy

fjhxiav (wie Amphion nach der berflchtigten si-

kyonischen Anagraphe) xal Aivov %av If Evfloiag

^grjvovg XE.TOirjxirai Xeya xal "Avihjv xov if 'Av&rj-

und Steph. Byz. s. 2dfioe Anthemnssa oder An- 60 Sovog zfjs Boicorlag Sfivovs xai Jliegov to ex IIieQiag

themusa" geben. [Hirschfeld.]

4) s. Anthemusia.
Anthemnsia (Anthemus, 'Av&cfiovs, Anthemu-

sias), Stadt in Mesopotamien, vier Schoeni von

Edessa, Isid. Charac. Geogr. Graec. min. I 245

(ihr fruherer Name Xaqa£ Zi&ov \Xagaxaoi8ov

XagaxoaiSov] enthalt in seinem ersten Teile das

aramaeische Kerdch, Karcha, d.i. befestigter Platz).

Pauly-Wiasowa

xa ikqi xag Movoag noitjfiaxa ; es folgen Philam-

mon Thamyris Demodokos Phemios. Volkmann
S. 61 lasst im Stiche. A. ist, wie Anthos (Plut.

quaest. Graec. 19), Eponymos der Stadt Anthe-

don ; er wird in einer von Herakleides benutzten

epischen xxiate von Anthedon eine ahnliche Rolle

gespielt haben, wie Amphion for Theben; derartige

Sagendoubletten finden sich mehrfach in boeoti-

75
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schen Stadtlegenden, s. Crusius in Eoschers Av#eoxrjgia8ag. Bekk. An. 215, 16)- auf A in
Lexikonl 862f. St oil (bei Eoscher I 370) hat Phokeia kann man vielleicht aus den Floralia
vermutet, dass er eine Parallelfigur zu Linos in Messalia schliessen (Instin. XLIU 4 6 K F
sei (s. d,); als ,Blumenkind' soil er ,die schnell Hermann Gott. Alt. 2 § 68 40) Die X6sg in
vergehende Vegetation' personificieren. Der Name Magnesia am Maeander hatte nach den Mayvn-
allem bietet aber fur diese Vermutung keine aus- xixd des Possis frg. 1 (FHG IV 483) erst Themi-
reichende Grundlage. [Crusius.] stokles eingefiihrt, also eine spatere Copie Athens.

2) Archon eponymos in Skiathos, CIG 2154. Ausserhalb des ionischen Bereiehs scheint es Xoes,
[Kirchner.J also wohl auch A., in Syrakus zur Zeit des einen

Anthesphoria (Av&eoyogia)
, ein Blumerifest 10 Dionysios (Timaeus frg. 28, FHG I 225) und im

namentlich im Kulte der Demeter und Kore, pontischen Herakleia (? Antig. Caryst p 126 Wi-
welche beim Blumenpfliicken von Hades geraubt lamow. bei Ath. X 437 e) gegeben zu haben. Der
worden war, wie deT homerische Demeterhymnos Gott, dem nach Thukydides a. a.O. das altionische
un Eingange ausfuhrt. Man wird danach fur Fest gait, ist Dionysos; dass es jemals A. ohne
Eleusis, wo der Hymnos entstanden ist, ahnliche Dionysos gegeben hat, wie A. Mommsen Heor-
Brauche anzunehmen haben (vgl. Clem. Al. protr. tologie 19f. meint , mag man sich schwer vor-
17 xa dv&oXoyia xal xov xdka&ov), wie sie fur Si- stellen, obgleich die Feier in Athen sehr verschie-
cihen (PolL I 37) und die unteritalische Colonie dene Bestandteile enthielt. tjber die athenische
des sicilischen Lokroi, Hipponion, bezeugt werden, Festfeier haben wir fiir das 5.-2. Jhdt, eine reich-
wo die Weiber zu den Festen — hauptsachlich 20 haltige , wenn auch keineswegs liickenlose Uber-
wohl der Kore, die selbst dort Blumen gesucht lieferung; Aristophanes Acharner, die Atthido-
haben sollte, — die Blumen fiir ihre Kranze pfliick- graphen, der Eedner Apollodor (Ps.-Demosth or
ten, Strab. VI 393f. Wie mit dem Eaube auf LX, im folgenden nur ,in Neaer(am)') und der
blumiger Wiese die Hochzeit des Pluton und der gleichnamige alexandrinische Gelehrte nehmen den
Kore so werden auch mit den A. die Beoydnta ersten Eang ein. Der Gesamtname 'AvVeovnoia
und AvaxalvTtrrjQta eng zusammenhangen, s. diese flndet sich u. a. bei Apd. frg. 28 (FHG I 433) und
Artikel und E. Forster Der Eaub und die Eiick- im Sprichwort &i>ga£e Kagsg (s. u) ovxh' Av-
kehr der Persephone 20. 23. Sicilische Sage liess teoxfeia bei Zenob. IV 33 und den dazu von
unter den Gespielinnen der Kore die Gottinnen Leutsch Parosm. Gr. I 93 gesammelten Parallel-
Athena und Artemis aein (Timaeus bei Diod. V 30 stellen. Ihrem Wesen nach konnte sie Thukydides
3, 4); dieselben Gottinnen hatte Damophon im a. a. O. auch als xa dgXaioxega Aiovvoia bezeichnen
Tempel der Demeter und Kore zu Megalopolis, und ebenso konnte man sie im nichtofflciellen
mit Blumenkorben auf dem Haupt , dargesteUt. Sprachgebrauch nach dem oder den Hauptfesttagen
Exegetenweisheit sah darin die Toohter des Bild- (z. B. Aristoph. Ach. 1076 fad xov? Xoa; . .xal
hauers, Paus. VIII 81, 1. Beides weist auf Xvxgovg) benennen. Mommsen a. a O 347ff
einen Ursprung: Eleusis. Auch in anderen Kul- Die Zeit ist sicher: am 11. Anthesterion die
ten findet sich dergleichen: bei der Ge (Horn. IlSoiyta (Plut. qu. conv. ni 7 1) am 12 die
hymn. XXX 14ff.), im Heraion bei Argos, wo die Xoes (Harp. ; bei Thuc. H 15 betrachten viele das
Kranze aus emem bestimmten, am Flusse Asterion Datum fiir interpoliert), am 13. die Xvxgoi (Phi-
wachsenden Kraut geflochten wurden (Paus II 40 loch. frg. 163, FHG 1 411). Der Tag ist von Abend
17, 2. Eoscher Lex. d. Myth. I 2075), auch, zu Abend zu rechnen (vgl. Unger Handb d kl
wie der Name vennuten last, bei der Hera Av&eia Alt. I 552) ; wie die Modernen rechnet Didymos
in Argos (Et. Gud. s. Av&sia. Paus. n 22, 1), in wenn er Choen und Chytren auf einen Tag ver-
deren Tempel wahrscheinlich die av&eatpdgoi beim legt (Schol. Ar. Ach. 1076). Das Fest wurde zu
Schalle der Flotenweise hgdxiov aufzogen. Auch der Jahreszeit gefeiert, in welcher der junge Wein
Aphrodite wurde in Knossos als 'Av&ei'a verehrt des vergangenen Herbstes nach vollendeter Giih-
(Hesych.) und hatte im karischen Aphrodisias in rung zuerst trinkbar war, Plut. qu conv VHI
spaterer Zeit (2., 3. Jhdt. n. Chr.) auch eine (oder 10, 3 , d. h. urn Ende Februar. Mehr als die
mehrere) dv&rjyogog in ihrem Tempelpersonal, CIG Grammatikererklarungen des Namens A (Et M s
2S21f. Preller-Robert Gr. Myth. 4 I 358, 3. 50 Aiorima. Av&eoxtiguhv) besagt die Feier des ersten
Nichts Naheres wissen wir von den 'Hgoodv&eia Tages lli&oiyia, die Fassflffnung, vermutlich ein
oder 'Hgodv&ia, einem Fruhjahrsfest der Frauen Abend der Vorbereitung im Familienkreise. Es
im Peloponnes.

^
[Hiller y. Gaertringen.] wurde geopfert und der neue Wein angestochen,

Anthesteria CArdeoxrjgia) sind, wie der Name auch sicherlich in die Xdeg gefiillt und probiert;
zeigt, ein Fest, wenn nicht das Hauptfest des die Sklaven durften daran teilnehmen (Schol. Hes'
Monats Anthesterion. Wir kennen die A. am besten op. 370). Dies letztere gilt aber schwerlich fur
aus Athen, jedoch waren sie nach Thuc. H 15 das ganze Fest und in dem Umfange, wie Mom m-
allen Iomern gemeinsam; da nach der Vorstellung sen 350 und K. F. Hermann Gott Alt 2 § 43
des 5. und, wie Solon bei Aristot. resp. Ath. c. 10 auf Grand der falschen Erklarung des Sprich-
5, 2 zeigt, auch schon des 6. Jhdts. Athen die 60 worts dvga£e Kaoeg u. s. w. annahmen; s. u.
Metropolis der ionischen Zwolfstadt war , dachte Der auf diesen Vorabend folgende Tag gehorte
sich Thukydides natiirlich das Fest ebenda hei- bis zum Sonnenuntergang noch zur Hidoiyia erst
misch. Wir kennen A. unter anderem in Teos dann fing das Hauptfest, die Xdeg, an. Doch
(CIG 3044), Branchidai d. h. Milet (CIG add. wird man praktisch nicht so streng geschieden
2883 c erg. Av[&soxrjgi]oig), in Kyzikos, der Co- haben. Uber die Vorbereitungen ausfiihrlichst
lome Milets (CIG 3655, ebenda Awvvoia und Mo- Mommsen 351ff. Den Namen des Festes er-
nat AvdtoxrjQiwv), auch in Ehodos (nach Ditten- Mart der Mythos von Orestes Aufnahme in Athen
berger De sacris Rhodiorum I p. LXf. Hesych. s. Eur. Iph. T. 947—60.- Phanod. frg. 13 (FHG I
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368). Apd. {tisqI &ea>v) frg. 28. Plut. qu. conv.

H 10, 1; das Bild einer wirklichen Feier, natiirlich

mit der Freiheit der KomGdie, giebt Aristoph. Ach.

lOOOff. Es ist die volkstumliche Seite, der Cffent-

liche Schmaus und das Gelage, zu dem der /tatrt-

Xevg einladet : im 5. Jhdt. der agxcov, in der Sage

der wirkliche Konig Demophon (Phanod.) oder

dessen SShne (Plut.) oder Pandion (Apd.), wie er

tiberhaupt der Leiter ist (in der Kaiserzeit mflgen

(to vvv xai.ov/isvov) BovxokeTov stattfand, dieses

aber nahe dem Prytaneion lag. Wenn das Pry-

taneion von der Zeit des Aristoteles bis auf Pau-

sanias I 18, 3 dieselbe Stelle einnahm, so muss
man das Bukoleion und damit, wie wir sehen,

hochst wahrscheinlich auch Limnai in den Norden
der Burg verlegen. Dies hat nach W. D Orpfelds
Vorgang E. Ma ass De Lenaeo et Delphinio, Ind.

schol. hib. Greifsw. 1891/2 consequent durchge-

Verschiebungen eingetreten sein; so veranstaltet 10 fuhrt. Freilich kann er sich nur gezwungen mit

in der Inschrift CIA m 1160 der fiaodeig den Thuc. II 15 abflnden, der Olympieion, Pythion,

(Epheben-) Agon an den Lenaeen, die dyoQavdnoi Heiligtum der Ge und des Dionysos in Limnai

leiten die Kv&gove; Zeit: 192/3 n. Chr.). Seine als vorstadtische legd der vortheseischen Stadt,

Speisen und einen xovs brachte jeder selbst mit

;

die der Hauptsache nach im Siiden lagen, bezeich-

derBasileus sorgte (nach Aristophanes) fiir Kuhe- net. Ebenso consequent verlegt E. Curtius Bu-

lager, Kranze und Salben, Siissigkeiten und xoqvcu koleion Prytaneion Limnai in den Sflden, an die

(?Ar. Ach. 1084ff.) und arrangierte einen Zecherwett- bestrittene dgxaia dyogd; erst in hellenistischer

kampf ; der Sieger bekam von den Kampfrichtern Zeit seien jene Staatsgebaude nach dem Norden

als Preis einen Schlauch Wein (und einen Epheu- verlegt, wo sie Pausanias sah (Stadtgesch. v. Athen

kranz, Schol. Ar. Ach. 1002; einen Kuchen, Pha-20 51. 244). Dagegen halt Judeich Rh. Mus,

nod. a. a. O., ein ausnahmsweise kostbarer Preis XLVH 53 zwar am Bukoleion im Norden fest.

Timaeus frg. 28). Dies schloss jedoch keineswegs behalt aber andererseits auch die von v. Wila>

private Zusammenkiinfte aus: die Lehrer luden mowitz Herm. XXI 617 friiher verteidigte An-

ihre Schiiler ein, von denen sie soeben Honorar setzung von Limnai im SO. beim Olympieion bei,

bekommen hatten (Ath. X 437; vgl. das Mahl Ohne diese Frage zu entscheiden ist es unmog-

der Knaben in Didymoi iv xoig Av[fteoxr)Qi]oig lich, ein klares Bild von den athenischen Dio

CIG add. 2883), und auf den Strassen sass man nysosfesten zu entwerfen ; und doch ist eine sichere

zusammen beim Wein (svqvxoqovs xax' dyvidg Ldsung kaum anders als vom Spaten zu erwarten.

iaxdvai wgaiar Bgofilov %aQiv afifiiyandvxag'hds(M, Mit dem yd/iog wird die jiofin^ zusammenhangen,

das Orakelbei Demosth. XXI52; vgl. E. Maass 30 von deren Ausgelassenheit die Spottreden ex x&v

De Lenaeo et Delphinio V und im allgemeinen dfia^&v (Phot. s. v. Harp. Phot. Suid. s. jio/j,-

Mommsen360. Stengel Kultus-Alt. 164, 14). nelag xal jtoftixsvsiv) und das Herumschwarmen

Alle Kinder fiber 3 Jahre waren mit Blumen be- in Verkleidungen als Horen, Nymphen und Bak-

kranzt; dass auch Knaben und Epheben eifrig an chen (Philostr. Ap. Tyan. IV 21) zeugen. Zeit-

den Festfreuden teilnahmen, zeigen, nach der An- einteilung fiir die Xdsg nach Mommsen: am
sicht von einigen Gelehrten, die Bilder zweier Ge- Abend no/wr) und yafiog, am nachsten Tage das

fasse, welche letzteren zugleich die Form des %ovg Gelage; indessen war wohl nur der yapog zeit-

zur Anschauung bringen (das eine in Berlin: Arch. lich bestimmt; der Carneval lasst sich nicht so

Ztg. X 1852 Taf. XXXVTI, dazu Gerhard p. strenge Gesetze auferlegen. Das heitere Gelage

404ff. =*PurtwanglerBerl. Vas.Kat.IInr.2658; 40 schloss am Abend, es begannen die Xvxgoi, dem
das andere Gaz. arch. IV 1878 pi. 7, und dazu Dionysos und dem chthonischen Hermes sowie

Fivel ebenda p. 155f. V 1879, 6—18; nament- den abgeschiedenen Seelen geweiht. Jeder wickelte

lich 16ff. fiber den Anteil der Knaben. Darem- seinen Kranz um den x°vg und zog damit (hinaus

berg et Saglio Diet, des ant. 1 1128; fiber den aus der Stadt?) sigog xo h Ai/ivatg xepsvog zur

Xovg Krates bei Ath. XI 495 a). Ein Staatszu- Priesterin des Gottes; im Heiligtum opferte er

schuss fur die Kosten des Festes an die einzelnen den Best seines Weines (Phanod. frg. 13, vgl. die

ist erst Erfindung des 4. Jhdts. Demades ver- 14 Altare, Alciphr. II 3, 11, und das Opfer des

achafft jedem 1/2 Mine (Pint, praec. reip. ger. 25. Themistokles in Magnesia a./M. an Dionysos Xoo-

S chafer Demosth. 2 HI 211). noxtjg). Der Tag (oder alle Tage der A.) gait als

Den ernsteren religiOsen Teil der Choenfeier 50 ein unreiner (Phot. s. ftiaga f^iga. Hesych. s.

bildet die symbolische Vermahlung des Dionysos fttagai rj/iegai; vgl. Eustath. IL XXIV 526, wel-

mit der fiaoikiwa, der zukfinftigen Gattin des Ar- cher die m&ocyia als dxotpgdg = dies nefastus

chen jiaoiAnvg (in Neaer. 72—78). Ihr sind 14 bezeichnet), an dem die Seelen der Verstorbenen

Ehrenjungfrauen, ysga(i)gai, entsprechend den 14 umgingen; um Befleckung zu vermeiden, schloss

Altaren, die am Chytrenfest dem Dionysos errichtet man die Tempel (Phanod. frg. 13 fur die Xoes, an-

werden (Et. M. 227, 36. Poll. Vm 108), und ein geblich zum erstenmal wegen Orestes) und wandte

ieoog xrjQv£ (Euneide nach Toepffer Att. Gteneal. im Hause allerlei abwehrende Mittel (Pech und

183f.) ffir die Opferhandlungen beigegeben. Das Wegedom) an; vor allem opferte man dem Her-

Gesetz, welches die darauf bezugliche Instruction mes /floetoj, um ihn gegen die Toten gnadig zu

fur den pamXevg enthalt, steht neben dem Altar 60 stimnien, Theop. frg. 342 (FHG I 332). Uber die

auf einer Saule, im altesten Heiligtum des Dio- ganze Feier Preller-Robert Griech. Myth.* I

nysos, zu Limnai, das nur einmal im Jahre, am 406 und besonders Rohde Psyche I 216ff. In

Choentage, wahrend alle anderen Tempel geschlos- jedem Hause kochte man die xaroxeg/tia in einem

sen waren' (s. u.), ge5ffnet wurde. Dieser Tempel Topfe, xv*&a (Theop. a. a. O.), am Schmause mag
und das Gcmach, welches nur die fiaoihwa am man sich die Seelen teilnehmend gedacht haben,

Tage des ydfiog betreten darf, scheinen von einan- so dass man sie zum Schlusse mit dem Eufe &v-

der unzertrennlich zu sein. Nun hat uns Aristo- ga£e xijgeg, ovxh' 'Av&eoxrjgia verjagte (so nach

teles resp. Ath. 3, 5 gelehrt, dass der ydpog im Phot. s. v. Crusius- bei Ersch und Gruber s.
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Keren. Rohde a. a. 0. 219). So hat man auch
die Xdsg mit den %oai fur die Toten in Verbin-

dung gebracht, Schol. Ar. Ach. 961 nach einem
Orakel. Das Totenopfer knupft mythisch an die

an, welche in der deukalionischen Flut umgekom-
men sind (vgl. Maass a. a. 0. VIII, und dagegen
Judeich a. a. 0. 57); man hat deshalb auch an-

dere Brauche, die sich auf die Flut beziehen, mit
den Chytren in Verbindung gebracht: die vdgo-

(poQia (Et. M. Hesych.) und das Opfer von Mehl 10
und Honig im Erdspalt des xepcvog der Ge (inner-

halb des Olympieionbezirks) , durch den die Flut
abgelaufen sein soil (Paus. I 18, 7), Rohde 218,

3. Endlich gehoren hierher die ayoiveg xvxgivot,

iiber die freifich fur das Nahere auf die Artikel

Drama und KomSdie verwiesen werden muss. Der
Eedner Lykurgos gab ein Gesetz, dass, wie friiher,

wieder an den Chytren ein KomOdienagon im
Theater stattfinden sollte xal xov vixtfoarxa eig

aoxv xaxakeyeo&ca, ,unter die an den stadtischen 20
Dionysien concurrieTenden Dichter aufzunehmen
sei' (Mommsen 368. Vit. X orat. 841 e. f nach PM-
lochoros, vgl. dessen frg. 137, FHG 407 und dazu
Muller p. 405). Die FrOsche des Aristophanes

stimmen (215ff.) ein Lied an, das sie schon ein-

mal am Chytrenfest in Limnai dem Gotte ge-

sungen haben, als der schwarmende Komos ihrem

rifievos genaht ist, d. h. sie quaken jetzt auf der

Biihne, wie Hire Vorbilder, die wirklichen FrOsche,

damals iv rats tifivaig gequakt haben ; der xoifiog 80
ist das Ende des Choengelages, Phanod. frg. 13,

s. o. (anders Mommsen 369.)

Litteratur meist schon genannt; am ausfuhr-

lichsten A. Mommsen Heortologie 345—373. Vgl.

Stengel Griech. Kultusaltertiimer 163—65. F.

A. Voigt in Eoschers Lex. d. Myth. I 1071ff.

[Hiller v. Gaertringen.]

Anthesterion (Ar&saxr/Qicbv), der ,Blutenmond',

Monat des ionischen Kalenderkreises. Im atti-

schen Jahre nahm er die achte Stelle ein (also 40
etwa = Februar—Marz) ; in ihn fallt das Fest

der 'Av&eaztfgca (s. d.). Sonst vgl. fur Olbia La-
tischew Inscr. orae sept. Ponti Euxini nr. 18;

fur Paros CIG 2374b; fur Tenos 2338 = New-
ton 377, 48; Amorgos Athen. Mitt. I (1876)

343 nr. 11. 345 nr. 12. Bull. hell. VIII (1884)

26; Samos M.-Ber. Akad. Berl. 1859, 731. 1861,

71; Erythrai Dittenberger Syll. 370; Smyrna
Philostrat. vitae soph. I 25 (ed. Kavser II p. 42,

24) ; Priene Le Bas 200f. ; Kius CKJ3723 ; Apol- 50
Ionia ad Ehyndacum Le Bas 1076; Kyzikos CIG
3664; Ephesus Newton nr. 481, 321. Aber auch
in der dorischen Ansiedlung Halikarnassos, Joseph,

antiq. XTV 256. Bull. hell. IV (1880) 395. Dass
der A. auch dem Kalender von Apollonia auf der

Chalkidike geherte, ist sehr wohl moglich, findet

aber keine genugende Stutze an dem Citat aus

Hegesanderbei Athen. VLTI 334 E. [Kubitschek.]

Anthesterios (Av&eoTtpwg). 1) Athenischer

Archon 01. 154, 2 = 163/2 v. Chr. (CIA n 445. 60
975. CIG 2270. Homolle Bull. hell. X 6).

[Wilhelm.]

2) Sohn des Asklepiades, Athener. 'Gttxo/mj/os

l<f>riP<ov etwa 100 n. Chr., CIA III 1093.

[Kirchner.]

Anthestion ('Av&eaxicov), aus Argos, siegt zu
Olympia im Lauf 01. 182 = 52 v. Chr., African.

b. Euseb. chron. I 211. • [Kirchner.]

Anthens. 1) Epiklesis des Dionysos in Pa-
trai, wo der Gott in dem Temenos einer Heroine
zugleich als Mesateus, A. und Aroeus verehrt
wurde; an den Dionysien fuhrte man die drei

Kultbilder in das Heiligtum des Dionysos Aisym-
netes. Die Namen sollen von den alten Orten
Mesatis, Antheia und Aroe herstammen, Paus.
VII 21, 6; vgl. 18, 2—4. 19, 1. Gerhard Griech.

Myth. § 443, 8c. 457, 3f. Thraemer in Ro-
schers Myth. Lex. I 1093. Andere leiten A.
wie die Epikleseis Anthios und Euanthes von den
Beziehungen des Dionysos zur Vegetation ab.

Lobeck Paralip. 164. Pott in Kuhns Ztschr.

VI 329. SchirmerinBoschersMyth.Lex.I368.
2) Gefahrte des Dionysos auf dem Inderzuge,

Sohn des Agelaos aus Lyktos auf Kreta, von dem
Inderfursten Deriades im Kampfe getotet, Nonn.
Dionys. XXXII 187. XXXV 382f.

8) Ein Sohn des Antenor, den Deiphobos und
Paris liebten. Paris ward unfreiwillig sein MOrder
und fhichtete sodann unter dem Schutze des zu-

fallig in Troia weilenden Menelaos nach Sparta,
Lykophr. 134 m. Schol. u. Tzetz.

4) Begleiter des Aeneas, der nach dem hef-

tigen Sturm in Karthago wieder zu ihm stiess

und noch beim Kampfe mit Turnus erwahnt wird,
Verg. Aen. I 181. 510. XII 443.

5) Ein Argiver, der vor Theben fiel, Stat.

Theb. X_444ff.

6) Ein schOner Jungling aus dem Kfinigs-

hause von Halikarnass, nach Alexander Aitolos

Sohn des Assesos und der Hellamene. Wahrend
er sich als Geisel bei dem Neliden Phobios von
Milet aufhielt, suchte dessen Gemahlin Kleoboia
oder Philaichme seine Liebe zu gewinnen. Da
sie ihr Ziel nicht erreichen konnte, bewog sie

ihn voll Hinterlist, in einen Brunnen zu steigen,

walzte einen Stein auf die Miindung und totete

ihn: Aristoteles, milesische Historiker und Ale-
xander Aitolos bei Parthen. 14.

7) Sohn des Nomion, vermahlt mit Bulis, Vater
des Aigypios in Thessalien, Anton. Lib. 5 nach
Boios Ornithogonia. [Jessen.]

Anthia ('Avftia), Name der Laomedonstochter,
welche ihre Mitgefangenen veraulasste, die Schiffe

ihrer griechischen Herren in der Gegend von
Skione zu verbrennen, nach Polyaen. Strateg. VII
47, wo jedoch Both Al&ia und Rutgers AtdvXXa
(nach Con. 13) vorschlagen. [Wagner.]

Authiandae, ein Volk am Nordabhang des
Kaukasus, Plin. VI 21. [Tomaschek.]

Anthianns s. Furius Anthianus.

Anthias (av&iag, auch av&evg Opp. hal. DH
270, anthias] , ein nicht naher zu bestimmender
grosser Seefisch, im allgemeinen vgl. Arist. hist,

an. VI 101, 570b 19. LX 26, 610b 5. Opp. hal.

I 248ff. (scheidet vier Arten). Schwammsucher
hatten beobachtet, dass es, wo ein A. sich zeige,

kein Eaubtier gebe, sie nannten ihn daher teoog

lydvg (Arist. h. a. LX 135, 620b 33). Diese Mit-

teilung mag Anlass geworden sein, dass manche
im A. den legog l%dvg Homers (II. XVI 407 mit
Schol.) sehen wollten (Plut. de soil. an. 32. Athen.

VII 282 e). Die Gleichsetzungen mit xai.hx<hie

(Opp. hal. V 627ff.), xoj.lt<ovv\.iog, ti.oxp (vgl. Ael.

nat. an. VHI 28), Xvxog werden von Dorion bei

Athen. VH 282 zuriickgewiesen, dagegen scheinen

die mit avlwmag (s. d.), avXcoitog, evwxos berech-
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tigt. Arist. hist. an. VI 101, 570 b 19. Opp. hal.

I 257. Hervorgehoben werden seine Gefrassigkeit,

Starke und GescMcklichkeit , die den Fang sehr

erschweren. Der gefangene Fisch ist noch im
Stande, mit seiner Ruckenflosse die Angelschnur

zu durchschneiden , oder die andern thun es fiir

ihn. Ov.hal.46. Opp. hal. HI 280ff. (Schilderung

des Fanges). Plin. n. h. IX 182. Aelian. n. a.

XTTT 17 schildert den Fang des Aulopias mit Hiilfe

ernes dureh tagliches Kodern gewonnenen Lock- 10

fisches ebenso, wie Plinius n. h. LX 180 den des A.

bei den chelidonischen Inseln. Uber sein Fleisch,

das im Winter am besten sei, vgl. Athen VH 282.

[A. Marx.]

Anthidius. Valerius Anthidius, Vicarius ur-

bis Romae im J. 381. Cod. Theod. IX 38, 6. OIL
VI 1774; vgl. Anthedius. [Seeck.]

Anthimos. 1) Genannt in einem Pariser Pa-

pyrus, vielleicht Prafect von Agypten um 115 n.

schrift fur die Hetaeren bezieht, ist nicht auszu-

machen. Sicher sind solche Gesetze Mh in Ver-

gessenheit geraten. Dass aber fur gewOhnlich die

Frauen einfarbige Gew3nder, etwa mit einem an-

dersfarbigen Rande, trugen, beweisen die tanagra-

ischen Terracotten und die pompeianischen Wand-
bilder. [MauJ

Anthlnai, Inseln ,um Ephesos' , die des Pei-

sistratos genannt, Plin. n. h. V 137.

[Hirschfeld.]

'Av&iv6v (iiberliefert "Avfriov) <pgeag war ein

Brunnen ausserhalb Eleusis, an der Strasse nach

Megara ; an ihm fanden nach Pamphos die TOchter

des Keleos die trauernde Demeter sitzend (Paus.

I 39, 1), wie im Horn. hymn. Cer. 99 am TIoq-

deviov (pQeqjs- Beide bedeuten dasselbe nach E.

Curtius Uber griech. Quellen- und Brunnenin-

schriften, Abh. Gott. Ges. d. Wiss. Vm 1859.

Verschiedendavon ist das KaXXixoQov qpQsag (hymn.

Chr., nach einer Vermutung von Wilcken Herm. 20 Cer. 272), obwohl z. B. bei Apd. I 5, 3 mit dem

XXVII 1892, 467; vgl. 476. [P. v. Rohden.]

2) Bischof von Trapezunt, 535 durch den Ein-

fluss der Kaiserin Theodora zum Patriarchen von

Constantinopel ernannt , aber bereits 536 durch

den personlich dort erschienenen romischen Bischof

Agapetus wegen Monophysitismus abgesetzt oder

zur Abdankung gezwungen, da Iustinian dem
Papste nicht zu widersprechen wagte, vielmehr

schon am 13. Marz in Mennas einen neuen Pa-

IIae#£vior verwechselt. [Hiller v. Gaertringen.]

Anthios. 1) Fluss bei Antiocheia in Pisi-

dien, nur aus Munzen bekannt, HeadHN 589;

vgl. Ramsay Asia Min. 396. [Hirschfeld.]

2) Epiklesis des Dionysos als Fruhlingsgott

im attischen Demos Phlya, Paus. I 31, 4; vgl.

Toepffer Att. Geneal. 39. 208.

3) Sohn des Poseidon, Eponymos von Anthedon,

sonst Anthas oder Anthedon genannt, Schol. Horn.

triarchenvonjeneraweihenliess. Obwohl Agapetus 30 II. II 508. Eustath. p. 271, 14. [Jessen.]

plotzlich gestorben war, bestatigte eine grOssere

Synode in der Hauptstadt (Sommer 536) sein Ur-

teil iiber A., und fortan figuriert er in alien morgen-

und abendlandischen Ketzerkatalogen inmitten der

schlimmsten Monophysiten. S. Liberatus Breviar.

XXI. Langen Gesch. d. rOm. Kirche von Leo I.

bis Nicol. I. 1885, 330ff. [Jiilicher.]

8) Arzt unter Kaiser Zenon (Malch. Hist. gr.

min. I 400 Dind.) , vielleicht derselbe , welcher

Anthipon (AN6IIIQN), Personenname auf

einer Kupfermtinze vonKyrene; unsichere Lesung

(L. Muller Numismatique de l'ancienne Afrique

I 36. 112). [Pietschmann.]

'Av&wtjtaoia, ein Manoeuvre der athenischen

Reiterei, das Xenophon hipparch. IH llf. ein-

gehend beschreibt, vgl. I 20. V 4. Die zehn

Schwadronen stellten sich in zwei Abteilungen (yon

je 5 Phylen), die unter dem Befehl der beiden

von Theophanes (1 114 ed. de Boor ; um 457 n. Chr.) 40 Hipparchen standen, auf und ritten im Schein-

neben Timokles als Verfertiger von Kirchenliedem

(rcov xQOTtaQiaiv noirjxai) genannt wird. Er ist

Verfasser einer diatetischen Schrift (epistula A.

viri irdustris comitis et legatarii ad gloriosissi-

mum Theuderieum regem Francorum de obser-

vations ciborum), die von V. Rose Anecd. gr.

LI 65 herausgegeben ist; vgl. Teuffel-Schwabe
R.L.-G. § 487, 1—3. [M. WeUmann.]

'Av&ivd, mit eingewebten Ornamenten (av&tj)

angriffgegen einander los; sobald sie sich gekreuzt

hatten, formierten sie sich auf der anderen Seite

zu einem neuen Angriff mit veranderter Front-

stellung; hierauf wurde dieses Manoeuvre noch ein

drittesmal in rascherem Tempo wiederholt. Xeno-

phon, der einige Ratschlage daruber giebt, wie

man die a. effectvoller gestalten konnte, fuhrt die

d. unter den Paradeiibungen des Rittercorps auf,

die im Hippodrom vor der Bule stattfanden. Von

versehene Kleider. Die gewohnliche Annahme, als 50 einem agonistischen Berrieb der a. weiss er noch
-- ' - "- '•- "-•-•>- !.i — nichts. Vgl. Martin Les cavaliers atheniens 263.

Doch wird von den Grammatikern (Hesych. Suid.

Bekker Anecd. I 404, 2) die d. ausdrticklich als

inmxog ayebv, Xnnmv apiha bezeichnet, und dieses

Zeugnis ist neuerdings durch zwei Inschriften be-

statigt worden. Auf der rechten Kurzseite der

Dreiiussbasis des Agonotheten Glaukon, Sohnes des

Eteokles, aus dem Archontenjahr des Nikias (des

Otryneers, wahrscheinlich 01. 124, 3 = 282/1 v.

~ ' steht innerhalb dreier Kranze die Inschrift

'ms[Ta] odfijfios] <pv[).aexvj-

a[avm] a.v&mncu>[!a] IIavadqv[aia] to /leycda, CIA
II 1291, vgl. U. Koehler Athen. Mitt. LX 50.

Deutlicher noch bezeugt den Agon eine 1891 in

Athen gefundene Votivbasis (32l/
2 cm hoch; 76 X

74 Flache), deren Vorderseite ausser der Kunstler-

signatur des Bryaxis (s. d.) die Aufschrift tragt:

&vXaQx°vrtsS hixmv ar&vuzaoiq
\
Atjfiaivsxos At]-

seien d. uberhaupt buntfarbige Kleider, ist un>

haltbar, weil weder solche noch ein buntfarbiger

Fussboden (Athen. XII 542 d) ein besonderer Lu-

xusgegenstand sein konnten, wahrend sie stets als

solcner erscheinen (Athen. XU 523 a. d. 528 e. U
48f. Lncian. As. 4 ; Demon. 16. Dio Cass. LXLTI

13. Artemid. II 3). Vermutlich hat man an solche

reich ornamentierte Gewander zu denken, wie sie

auf italischen und spatattischen Vasen haufig dar-

gestellt sind (z. B. Mon. d. Inst. IX 32. 33. X 60 Chr.), steht innerhall

27 51) Nach einigen Gesetzgebungen (Sparta av[&t]jmaotq'0).[vfi];

Clem. AL Paed. H 10, 105; Syrakus Athen. XH '

521 b ; Lokri Diod. XII 22) waren d. und purpur-

verbramte Kleider nur den Hetaeren gestattet.

Ob die Notiz des Suid. ro/iog A&rjvfloi xag ixai-

Qas av&iva cpoQEiv glaubwurdig ist, und ob sie

sich auf ein ahnliches Luxusgesetz oder, dem
Wortlaut entsprechend , auf eine wirkliche Vor-
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fiio Ilaianevs
\
Aijfiiag Arffiaivho Ilaiavievg

\
At]- 78 ovvxovog Avdiati, rpi "Av&umog Igevgev. Plut

ftoo&svr/s Atjfiaivexo Ilaiavievg ; auf jeder der drei de mus. 15 MvdaQog S'iv naiaoiv (frg. 64 p.
anderen Seiten ist in Belief ein bartiger Keiter 389 Bgk.*) em rote Nwfag ydfioig <ptjai Avdtor
in Chlamys dargestellt, der auf einen grossen Drei- ao/ioviav jiqwxov Maxftfjvai im' 'Av&bmov (richtig
fuss (Symbol des Sieges oder Bezeichnung des aus Pollux hergestellt, vgl. Volkmann p. 101),
Schauplatzes des Wettkampfes) zureitet. Bull. hell. akkoi dts Toggrrflov hqwxov xfj agftovia xQrjoao&ai,
XVI 550f. u. T. 8. 7. Die Basis, die etwa der xa&duxee Atovvaioe 6 "IapjiogioroQei. Volkmann
Mitte des 4. Jhdts. angehcrt, trug offenbar ein p. 102 sucht die einzig ungezwungene Erklarung
privates Weihgeschenk (ein Gefass oder eine Saule der Pindarstelle zu umgehen, um A. als historische
mit einem Votivgegenstand , etwa einer Beiter- 10 Person zu retten. Nach Pindar gebrauchte der
statuette darauf), welches dem Andenken der drei Sanger A. die lydische Scala beim Epithalamion
von den drei genannten Mannern (d. h. wohl von dem der Niobe : er ist also ein mythischer Sanger, wie
Vater und seinen beiden Sohnen) einzeln errungenen Demodokos Phemios Linos ebd. c. 3, oder wie der
Siege dienen sollte und von dem letzten der drei als Concurrent genannte Torrebos. Niobe gehflrt
Sieger (wohl dem jiingeren Sonne) errichtet wor- ursprunglich nach Boeotien und wurde mit einem
den war; vgl. Bull. hell. XV 1891, 369f. AeXx. boeotischen Autochthonen in Zusammenhang ge-

&qx- 1891, 34f. 55f. (Lolling). Die Inschrift bracht, der bei Pindar (Lyr. adesp. 84, 3) erwahnt
nennt das Fest nicht, an dem jene Agone der d. wurde (s. Thramer Pergamos 13ff., wo falsch
stattgefunden hatten ; man wird wohl an die Pan- Pindar frg. 83, 3 citiert wird). MOglicherweise
athenaeen zu denken haben, an deren glanzende 20 haben wir einen Doppelganger des Sangers An-
Beiteragone und Pompe sich ein solcher Wett- thes (s. d. Nr. 1) vor uns. E. Westphal (Gesch.
kampf zuerst (aber erst nach der Zeit Xenophons, d. Musik 1 147) und H. Flach (Gr. Lyrik 1 151f.)
s. o.) angeschlossen haben wird. Anfang des 3. verkennen, dass wir bier durchaus auf dem Boden
Jhdts. wurde er auf die Olympieen (s. d.) ttber- alter Dichtungen stehen, die von den alten Musik-
tragen, vgl. CIA II 1291 (s. o.). Der Charakter historikern arglos als Urkunden benutzt wurden.
der beiden Inschriftbasen lasst erschliessen , dass [Crusius.]
dem Phylarchen, dessen Abteilung die tibung am 5) KomOdiendichter bei Athen. IX 403 e, wohl
besten vollfiihrt zu haben schien, nicht irgend- aus 'Aval-mnog verdorben. S. Anaxippos Nr. 3.
welche bestimmte Preise von besonders hiefiir ein- [Kaibel.]
gesetzten Bichtern oder Agonotheten, sondern nur 30 Anthisterius wird in dem Leydener Meno-
durch die Volksversammlung ein Kranz zuerkannt logion der dem April des iulianischen Kalenders
zn werden pflegte , wobei es dem also Geehrten entsprechende 30tagige Monat des Solarkalenders
liberlassen blieb, diesen ,Sieg' durch ein privates von Seleukia genannt. [Kubitschek.]
Weihgeschenk zu verewigen. Daher wird auch Antho {'Avftm), Tochter des Amulius, welche
weder CIA II 965 noch in den spateren Listen ihren Vater hindert, die Ehea Silvia zu toten,
panathenaeischer Sieger CIA II 966—69 die d. Plut. Eomul. 3 (nach Diokles von Peparethos und
unter den aywveg bimxoi aufgefiihrt, vgl. Mar- Pabius Pictor). [Wissowa.l
tin Les cavaliers atheniens 196f. 263. Wie lange Anthologia. 1) Griechisch. Von den
die d. sich in Athen forterhalten hat, ist nicht Gedichten, welche das spatere griechische Altertum
bekannt; ob der Agon an den Theseen, von dessen 40 ihres geringen Umfangs wegen vollstandig in
Agonotheten CIA II 444 Z. 12 (um die Mitte des Blumenlesen (Anthologien) vereinigte, sind uns
2. Jhdts. v. Chr.) berichtet wird: naoeaxevaoev ausser den Anakreonteen nur Sammlungen von
rars tpvXaTg xaig vixoioaig aMa xwv btjiewv .... Epigrammen erhalten. Zuerst zusammengestellt
xai xavxa dve&tjxev ein Agon der d. war (Lolling unter der Einwirkung des im 1. Jhdt. v. Chr.
Aekx. oqi- 1891, 57), lasst sich nicht entscheiden. neu erwachten Interesses an den alteren alexan-
Gewiss aber bezieht sich auf einen ahnlichen Wett- drinischen Dichtungen danken sie dem Wieder-
kampf der boiotischen Eeitercorps die Inschrift aufleben dieses Interesses unter den byzantinischen
von Lebadeia aus dem Ende des 3. Jhdts. v. Chr. Nachfolgern des Nonnos ihre weitere Erhaltung.
(Collitz Dialectiiischriften I 414. IGS I 308f.): Wie das Epigramm schon als echte Aufschrift fur
Tot uutorr] Aefiadeirjcov dve&iav Tgeywi'tot vixd- 50 ein Grabmal oder Weihegeschenk durch seine
aavxeg bzxaoirj IIafifioid)Tia (s. d.), iTinaQxiomog Leichtigkeit und Verwendbarkeit weitere Kreise
At^hiaa) SavxQazcia> fikaQxtdvxwv Mvxoivog &Qa- von Dilettanten interessieren musste , so war es
acovim, 'Emxium SavxQaxelw. [Beisch.] seit dem 4. Jhdt. v. Chr. als epideiktische Spielerei

Anthippe CAv&ixxr/). 1) Tochter des Thespios, zu allgemeinster Verbreitung gelangt, und hatte
von Herakles Mutter des Hippodromos, Apd. II im Anfang des 3. Jhdts. in den sich entgegen-
?i 8, 3. stehenden Schulen der koisch-alexandrinischen

2) Chaonerin, Parthen. narr. 32; s. u. Ki- Dichter und des Leonidas von Tarent seine hOchste
chyros.

^
[Hoefer.] Ausbildnng gefunden. Sammlungen der angeb-

Anthippog {"Av&ur.-iog). 1) Vater der Hippe lich grossen Dichtern der Vorzeit (Simonides) ge-
(Hippeia?), der Gemahlin des Elatos, Hyg. fab. 60 horigen , zum grOssten Teil auf Stein erhaltenen
14 p. 44 Schm. [Hoefer.] Inschriften waren schon fruher (sicher vor Ari-

2) Argeier , siegt in der Eennbahn und im stoteles) entstanden und wurden auch in der Polge-
Waffenlauf bei den Amphiaraen zu Oropos im 4. zeit neu gefertigt oder durch Falschungen erwei-
Jhdt. v. Chr., IGS 414. tert. Historische und antiquarische Interessen

3) Athener, TQirjQaQxog in einer Weihinschrift fuhrten zu Sammlungen der echten Aufschriften
Mitte des 4. Jhdts. v. Chr., CIA H 1212. von Weihgeschenken und Grabmalern nach geo-

[Kirchner.] graphischen Gesichtspunkten, wie z. B. Polemon
4) Ein alter Dichter und Musiker. Poll. IV die lakonischen, Philochoros die attischen, Ari-
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stodemos die thebanischen Inschriften sammelte. der ersten Verse ordnete. Die Zeit derselben hat

Aus stilistischem Interesse scheint Neoptolemos Hillscher Jahrb. f. Phil. Suppl. XVHI 699fl.

in seinemBuch xeoi imyoafi/idrwr Musterbeispiele richtiger als Jacobs (Anthol. gr. t. XHI p. 866)

angefuhrt zu haben (Athen. X 454F, wohl als bestimmt: sie erschien unter Caligula. Auch er

Muster der Kiirze). Es lag bei dem allgemeinen schickte ein Gedicht voraus, in welchem er seine

Interesse nahe , auch die unter dem Namen be- Sammlung ausdrucklich als eine Nachlese zu der

stimmter Dichter oder Dichterkreise buchmassig des Meleager bezeichnete und die Namen der Her-

verOffentlichten Epigramme, welche in den ver- vorragenderen unter den Aufgenommenen aufzahlte

schiedensten Sammlungen oft geringen Umfangs (Anthol. Pal. TV 2) : es sind Antipater von Thes-

(vgl. z. B. die Theokritsammlung) zerstreut waren, 10 salonike, Krinagoras, Antiphilos, Tullius Laureas,

und deren Verfasser sichdoch bestandig benutzten Philodemos, Parmenion, Antiphanes, Automedon,

oder auf einander verwiesen, in einem Werke zu Diodoros Zonas, Bianor, Antigonos, Diodoros Sar-

vereinigen, um so mehr, als im Lauf des 2. Jhdts. dianos , Euenos (liber die nicht Genannten s.

v Chr die Neigung, altere Epigramme geradezu Passow Opusc. acad. 188—191. G. Weigand
zu paraphrasieren und alles Gewicht auf die sti- N. Eh. Mus. ni 545—552. Weisshaupl Die

listische Gewandtheit zu verlegen, immer weiter Grabgedichte der griech. Anth., Wien 1889, 18

um sich gegriffen hatte. Die erste Sammlung —20). Die Sammlung des Philippos triigt einen

der Art ist verfasst von Meleager von Gadara. Er einheitlicheren oder besser einfOrmigeren Charak-

lebte nach der Angabe des Scholiasten des cod. ter, als die seines Vorgangers. Die Mehrzahl der

Palat. zu IV 1, 1 unter dem letzten SeleuMden, 20 Dichter steht ganz unter dem Einfluss der Ehe-

womit es in vollem Einklange steht, dass er eine torik; Leonidas von Tarent ist fur Sprache und

Grabschrift auf Antipater von Sidon (um 01. 160) Stoffe das Hauptvorbild. Nur einzelne Gestalten,

verfasst hat (Anth. Pal. VII 428), die Gedichte wie der geniale Landsmann Meleagers, Philodem,

desselben aber an einer andern Stelle (IV 1, 42) tragen individuelle Ziige und nahern sich wie jener

als noch neue bezeichnet (vgl. Jacobs Anthol. gr. den Alexandrinern. Als nachsten Sammler be-

t. VI p. XXXLX). Er stellte alle bedeutenderen zeichnet man meist Straton Sardianos, welcher

Epigramme und epigrammahnlichen Dichtungen, bestimmt in die Eegierungszeit Hadrians zu setzen

welche er vorfand, nebst vielen eigenen — denn sein wurde, wenn Anth. Pal. XI 117, worm der

er war selbst ein fruchtbarer und geschatzter Ver- unter diesem Kaiser lebende Augenarzt Artemi-

fasser von Liebespoesien — unter der Benennung 30 dorus Capito verspottet wird, mit Sicherheit von

eines Kranzes (areipavog) zusammen und ordnete sie ihm herruhrte (vgl. Schneider Peric. crit. in

vielleicht nach den Anfangsbuchstaben der ersten Anthol. Const. Ceph. 130); allein da dasselbe von

Verse. Die Namen der berfthmteren Vorganger, den im zwOlften Kapitel enthaltenen dem Stoffe

deren Werke er aufnahm, siebenund\-ierzig an Zahl, nach ganzlich verschieden ist, so ist dies sehr zwei-

von deren einigen wir indessen nichts iibrig haben, felhaft (vgl. Jacobs Anthol. gr. t. XIII p. 955). Je-

fuhrt er in seinem ersten Gedichte (Anthol. Pal. denfalls gehort er in das 2. Jhdt. n. Chr.
,
denn

IV 1) auf: es sind Anyte. Myro oder Moiro von er wird bei Diogenes Laertios, der unter Septimius

Byzantion, Sappho. Melanippides, Simonides, Nos- Severus schrieb, V 61 erwahnt. Der Scholiast zu

sis, Ehianos, Erinna, Alkaios von Messene, Samios, XH 1 bezeichnet zwar das ganze Kapitel als die

Leonidas von Tarent. Mnasalkas, Pamphilos, Pan- 40 Moijaa jim&ixri des Straton , allein dieser selbst

krates, Tymnes, Nikias von Milet, Euphemos, Dama- spricht im Vorwort und Schluss (XH 1. 2. 258)

getos, Kallimachos, Euphorion, Dioskorides, Hege- nur von eigenen Gedichten. Ein Uberarbeiter

sippos, Perses, Diotimos, Menekrates, Nikainetos, hat aus den Kranzen des Meleager und Phihp-

Phaennos, Simmias, Parthenios, Bakchylides, Ana- pos sowie aus spateren Dichtern ahnliche Lieder

kreon, Archilochos, Alexander der Aetolier, Poly- zugefugt (vor Kephalas) , in welche er zum Teil

kleitos, Polystratos, Antipater von Sidon, Hermo- die Beziehung auf Knabenliebe erst gewaltsam

doros, Poseidippos, Hedylos, Asklepiades, Platon, hineincorrigiert hat. Da der Schluss des Meleager-

Aratos, Chairemon, Phaidimos, Antagoras, Theo- kranzes Lieder auf Knaben enthielt (XII 256 ana-

doridas, Phanias (liber andere, welche noch ihren log IV 1 war das vorletzte Gedicht), nahm er

Plate in seiner Sammlung gehabt zu haben schei- 50 irrtumlich auch dessen Schlusswort (XII 257) mit

nen, s. Passow Opusc. acad. 181—186 und G. auf. Ungefahr gleichzeitig gab der beruhmte unter

Weigand N. Eh. Mus.m 175—178). Wie Me- Hadrian geborene GrammatikerDiogeneianosHera-

leager in seinen eigenen Poesien sich keiner der kleota ein ar&oloyiov imyean/idxoyv heraus (Suid.

streitenden Schulen anschloss, sondern die Stoffe s. Awyevuavog), wobei uns zum ersten Male die

der grossen koisch-alexandrinischen und neben spater iiblich gewordene Benennung begegnet; denn

ihnen der peloponnesischen Dichter aufnahm, sich dass die neutrale Endung statt der sonstigen femi-

in Sprache und Ehetorik aber zum Teil an Le- ninischen die Bedeutung modiflcieren und die Mit-

onidas von Tarent anschloss, so suchte er auch in aufnahme prosaischer Stiicke bczeichnen soil war

der Auswabl der alteren Gedichte alien Bichtungen eine unrichtige Behauptung Passows (Notitia de

gerecht zu werden. Was auf dem Gebiet des 60 Anthologio Ononis Thebani 4; vgl. Opusc. acad.

Epigramms bisher irgend namhaftes geleistet war, 201; s. dagegen Eitschl De Oro et Onone 7

•ollte in der Blumenlese Aufnahme finden. Gegen und G. Weigand N. Eh. Mus. m 553). Dass

pseudepigraphe Sammltingen zeigte er freilich ge- er ebenfalls die alphabetische Ordnung befolgte,

ringe Kritik. Etwa 100 Jahre nach Meleager ver- ist sehr wahrscheinlich, teils weil er dieselbe noch

anstaltete Philippos von Thessalonike aus den mehreren seiner Schriften zu Grunde legte, teils

Werken von mehreren wahrend dieses Zeitraumes weil in deT Anthologie des Kephalas einige so

thatigen Dichtern und seinen eigenen eine neue geordnete Partien vorkommen, die unter dem chro-

Sammlung, welche er nach den Anfangsbuchstaben nologischen Gesichtspunkte am naturlichsten aus
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ihtn hergeleitet werden konnen (s. Passow Ver-

mischte Schriften 196 und Weigand a. a. 0.

552—557). Da sie vorzugsweise dem elften Buche
der Anthologia Palatina angehOren, so scheint es,

dass Spottgedichte , dem Geiste jener Zeit ent-

sprechend, den wichtigsten Bestandteil ausmachten.
Unter ihren Verfassern sind Ammianus, Lukian
von Samosata (?), Lucillius (unter Nero), Nikarchos
die bekanntesten (die Namen der iibrigen s. bei

Weigand a. a. 0. 554. 555; Widerspruch gegen
das Ergebnis bei Heeker Comm. crit. de anthol.

gr. I 25f., der statt der Sammlung des Diogenianos

eine des Palladas anniinmt). Auch Diogenes Laer-

tios vereinigte, wenn eine Stelle in seiner Ge-
schichte der Philosophen (1 39) richtig erklart wird
(s. Jacobs Del. epigr. gr. praef. p. HE. G. Wei-
gand N. Eh. Mus. m 558), die auf beruhmte
Philosophen beziiglichen Poesien Friiherer nebst

vielen eigenen zu einem Sammelwerke unter dem
Titel jtdnfietQog ({ttfSXos) ;

jedoch liegt den Worten
nach die Deutung am nachsten, dass mit dem an-

gefuhrten Namen nur das erste Buch der Samm-
lung bezeichnet wurde und dass dieses aus von
ihm selbst verfassten Gedichten in verschiedenen

Versgattungen bestand (vgl. VII 31. VIII 74. IX
43 und O.Benndorf De anthol. gr. epigr. q. ad art.

sp. 35). Jede weitere Notiz welche dariiber Auf-

klarung gabe, fehlt. Dass in unserer Anthologie

nicht die ndfi/nsTgog, sondern die /J/oj benutzt sind,

hatWeisshaupla. a. 0. 34ff. erwiesen. Nach Dio-

genianos Herakleota trat eine langere Ebbe ein, bis

im 6. Jhdt. in Byzanz die epigrammatische Dichtung
einen neuen Aufschwung nahm. freilich vorwiegend
in dem tandelnden Geiste jener Zeit : die Namen des

Iulianos, des "Christodoros, des Leontios, des Paulos

Silentiarios, des Makedonios, der neben dem etwas

alteren Kyros den ersten Bang unter ihnen ein-

nimmt, gehfiren hierher (iiber andere s. Weigand
a. a. 0. 562f.). Dies gab zu einer neuen Samm-
lung Anlass , welche Agathias von Myrine , der

bekannte Geschichtschreiber unter Iustinian (oben

S. 744), veranstaltete." Er nannte sie Kyklos und
war der erste, der seine Einteilung nach den Ge-
genstanden der Gedichte machte. Wir kennen
dieselbe aus der zur Halfte in Trimetern, zur an-

dem Halfte in Hexametern verfassten Einleitung,

welche in der Anthologia Palatina (IV 3) ent-

halten ist. Das erste Buch bildeten fingierte

Widmungsinschriften in poetischer Form, das zweite

Beschreibungen von Kunstwerken, das dritte Grab-
gedichte, das vierte Gedichte auf verschiedene Le-

bensereignisse , das fiinfte Schmahgedichte , das

seehste Liebesgedichte, das siebente Gedichte auf

die Freuden der Tafel und des Weines ; innerhalb

jedes Buches scheint er die Gedichte eines Dich-

ters nie zusammengestellt, sondern immer durch eine

Beihe fremder unterbrochen zu haben, so dass der

Leser allemal einen Kreis von Dichtern zu durch -

laufen hatte, bis er zu demselben wieder zuriick-

kehrte (daher der Name xvxlog). Von da an hat sich,

soweit dies fur uns noch erkennbar ist, das Zu-
sammenstellen von Epigrammensammlungen unter
Beniitzung der vorhandenen alteren wahrend der

Jahrhunderte des Mittelalters unaufhOrlich fort-

gesetzt. Allem Anschein nach flossen die Kranze
des Meleager und des Philippos verhaltnismassig
frtth zu einem Ganzen zusammen und blieb da-
neben der Kyklos des Agathias selbstandig; indem

man aus diesen und ihnen anverwandten Werken
mit teilweise veranderter Anordnung und unter
Hinzunahme anderswoher entlehnter Partien Aus-
ziige machte, entstanden neue Sammlungen von
grOsserem oder geringerem Umfange. So schopfte
aus einer Quelle, die offenbar nach den Gegen-
standen geordnet war, ein zu Byzanz im Dienste
Leos des Philosophen stehender, aus seiner Hei-
mat verbannter Thessalier zu Ende des 9. oder

lOAnfang des 10. Jhdts. eine kleine, in einer Pa-
riser (nr. 2720) und einer Florentiner (Plut. 57
cod. 29) Hs. ernaltene Epigrammensammlung, die

einem gewissen Euphemios gewidmet ist und des-

halb als Sylloge Euphemiana bezeichnet zu werden
pflegt. Ihr ahnlich war die gleichfalls nach den
Gegenstanden geordnete sog. Sylloge Parisina,

welche zwei Pariser Hss. (cod. 1630 und cod.

suppl. nr. 352) zu Grunde liegt und von Cramer
fur den vierten Band der Anecdota Parisina (p. 266

20—388) verwertet worden ist (vgl. Schneidewin
Progymnasm. in Anthol. gr., Gott. 1855. Wol-
ters De epigrammatum gr. anthologiis, Halis
1882,28—31. Dilthey De epigrammatum syllogis

quibusdam minoribus, Gott. 1887). Bekannter und
vollstandiger als die eben genannten ist die Samm-
lung, welche Konstantinos Kephalas in der ersten

Halfte des 10. Jhdts. — denn diese Zeit wird
durch die Erwahnung des Mannes in Verbindung
mit einer Begebenheit des J. 917 in den Fort-

30 setzungen des Theophanes und Georgios Monachos
(p. 389 und 881 ed. Bonn.) sicher gestellt — veran-
staltete. Er teilte dieselbe nach den Gegenstanden
in Kapitel ; da ihr jedoch in der einzigen erhal-

tenen Hs., der palatinischen, augenscheinhch fremd-
artige Abschnitte sowohl vorangehen als nach-
folgen, so steht nicht vOllig fest, wie viele der in

dieser enthaltenen Kapitel von ihm herruhren. Ge-
wiss ist, dass das nach Jacobs Zahlung vierte Ka-
pitel der Hs. mit den ProOmien des Meleager,

40 Philippos und Agathias, an denen er seinem Werke
gleichsam eine Gesamtvorrede hat geben wollen,

das erste auf ihn zuruckzufiihrende ist, aber wah-
rend ein Scholion auf S. 81 anzudeuten scheint,

dass von den sich daran anschliessenden nur die

Zusammenstellungen der erotischen , der anathe-
matischen, der sepulcralen und der epideiktischen

Epigramme (Kap. V. VI. VII. IX der Jacobsschen
Zahlung) ihn zum Urheber haben, macht anderer-

seits die Gleichartigkeit der emleitenden Satze,

50 mit welchen ebenso wie diese Kapitel auch die die

protreptischen , die skoptischen und die Knaben-
epigramme des Straton umfassenden (Kap. X—XII
der Jacobsschen Zahlung) versehen sind, einen
gemeinschaftlichen Verfasser sehr wahrscheinlich,

und dazu kommen noch einige Momente der Uber-
einstimmung in der Art der Zusammenstellung
(s. Jacobs Anthol. gr. t. VI p. LXVIH—LXXIH
und Wolters Eh. Mus. XXXVIH 99—119, der die

entgegenstehende Ansicht von Henrichsen in den
60Schr. d. k. dan. Ges. d. Wiss. 1869 und Graux

Kevue crit. 1877 H 245—249 bekampft ; vgl. auch
Weigand N. Eh. Mus. V 276. Sternbach
Meletemata graeca 21ff.). Daran kann nach dem
von Wolters Rh. Mus. XXXVIH 110—119
gelieferten Nachweise nicht gezweifelt werden,
dass in der Hs. das von Kephalas Herruhrende
nicht iiber die Knabenepigramme des Straton
hinausreicht, wie dies auch Jacobs urspriinglich

(a. a. 0. p. LXXIII; anders freilich in Ersch
und Grubers Encycl. I 4, 260) angenommen
hatte. Die in den Proomien des Meleager und

des Philippos enthaltenen Dichterregister geben

fur das, was Kephalas aus den Anthologien dieser

Manner geschopft hat, Kriterien ab ; zuweilen kann

man wahrnehmen, dass er innerhalb der einzelnen

Abschnitte einer Eeihe von Stiicken die alpha-

betische Folge gelassen hat, welche sie in ihren

Werken hatten. So sind Anthol. Pal. V 104—133.

VI 87—108. 227—261. 348—350. VH 174—176.

183—187. 233—237. 364^05. 622—645. 691

—694. 699—702. IX 81—86. 215—312. 403—423.
541—562. 705—709. X 18—25. 100—103. XI
'23—46. 318—322. 324—327. 346—348 aus dem
des Philippos geflossen (s. Passow De vestigiis

coronarum Meleagri et Philippi in Anthol. Const.

Ceph., in Opusc. acad. 176—197. Weigand a. a.

0. 167. 168. 541. 542 und Weisshaupl; vgl.

auch Birt D. ant. Buchwesen 389). Ahnlich

stammen die gleichfalls alphabetisch geordneten

Partien V 17—22. 38-41. 43—45. XI 80—83.

174—177. 214—218. 310—312. 313—316. 329

—332. 388—398. 399—413. 417—436 vermut-

lich mittelbar aus dem Anthologion des Dioge-

nianos Herakleota (vgl. Passow Verm. Schr. 196

und Weigand a. a. 0. 552—557). Diejenigen

Bestandteile des Sammelwerkes, welche Constan-

tinus dem Agathias verdankt, der in der Eintei-

lung nach den Gegenstanden sein altestes Vorbild

war und ihm allem Anschein nach noch selbst vor-

lag, lassen sich nur nach den Verfassern der Epi-

gramme mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit

bestimmen(s.Weigand a. a. 0. 560—564. Weiss-

haupl 21—25); im ganzen ergiebt sich, dass er in-

nerhalb der Hauptabschnitte gern beisammen liess,

was er in der ihm vorliegenden Quelle beisammen

fand. Ausser diesen fruheren Sammlungen beniitzte

er Copien poetischer Aufschriften von Grabsteinen

und Bildwerken, die der mehrmals erwahnte Ma-

gister Gregorios fur ihn angefertigt hatte. Als

Dichter, deren Originalwerke ihm noch vorlagen,

lassen sich nur Palladas, Leonidas von Alexandria

und Nikodemos von Heraklea nachweisen; unter

diesen nimmt der von den Neueren sehr verschieden

beurteilte Palladas aus der Eegierungszeit des

Arkadios den grflssten Baum ein, von dem sich

an vielen Stellen der palatinischen Anthologie fort-

laufende Keihen von Epigrammen flnden, namlich

YII 681 -688. IX 165—176. 180—183. 377—379.

393—395. 399-401. X 44—63. 77—99. XI 283

—298.299—307.883—387; ubrigens halt Heeker
(a. a. 0. 26) auch ihn fur den Verfasser einer

Anthologie, in der er eigene und fremde Gedichte

vereinigt habe (vgl. Weigand a. a. 0. 561. 562

und uber die Quellen und die Anordnung des gan-

zen Werkes im N. Kh. Mus. V 276-288).

Im 14. Jhdt. veranstaltete der Monch Maximus

Planudes in Constantinopel unter dem Titel einer

av&okoyia dicupogmv hayQafifidrary eine neue Samm-

lung in 7 Buchern, welche er, die Anordnung

nach den Gegenstanden weiter durchfuhrend, wieder

in Kapitel teilte. Davon umfasst das erste Buch

in 91 Kapiteln die epideiktischen Epigramme, das

zweite in 53 Kapiteln die Spottgedichte, das dritte

in 32 Kapiteln die Grabgedichte , das vierte in

33 Kapiteln die Aufschriften von Bildwerken und

Beschreibungen von Landern und Tieren, das

fiinfte des Christodoros Beschreibung der Statuen

des Gymnasiums des Zeuxippos und einige damit

verwandte Epigramme, das seehste in 27 Kapiteln

die Widmungsgedichte, das siebente, nicht weiter

eingeteilte, die Liebesgedichte; allerdings ist seine

Anordnung fur uns dadurch etwas verdunkelt, dass

sie nur in der mareianischen Hs. nr. 481 in ihrer

urspriinglichen Gestalt erhalten, dagegen in den

iibrigen und mit ihnen in den gedruckten Aus-

10 gaben durch Aufnahme seiner am Schlusse der

Sammlung angefugten Nachtrage zu den 4 ersten

Buchern in diese Biicher selbst abgeandert ist (s.

Sternbach Anthol. Planudeae app. Barb.-Vat.

p. VD3). Das vierte seiner Biicher ist zum grfiss-

ten Teile aus Epigrammen zusarnmengesetzt, welche

in der Anthologie des Kephalas fehlen, wahrend

in den iibrigen Buchern solche nur in geringer

Zahl vorkommen; dies wird am wahrscheinlichsten

so erklart, dass Planudes das meiste aus der An-

20 thologie seines Vorgangers entlehnt, aber daneben

auch die grossere Sammlung, welche diesem als

Quelle gedient hatte, benutzt hat (s. Wolters
De epigramm. gr. anthol. 35 und im Eh. Mas.

XXXVIH 109). Ubrigens nahm er mit einer ge-

wissen Vorliebe Epigramme aus den ersten Jahr-

hunderten des byzantinischen Kaiserreichs auf und

liess dafiir die besseren Producte alterer Zeiten

vielfach unberucksichtigt. Tiber die Geschichte der

griechischen Anthologie vgl. Jacobs Anthol. gr.

30 1. VI p. XXXI—XC ; Delectus epigr. gr. p. XI

-—XVn und in der Allgem. Encycl. von Ersch u.

Gruber I 4, 259—262.
Im Abendlande wurde die griechische Antho-

logie zuerst in der von Planudes herruhrenden Re-

daction verOffentlicht und blieb lange Zeit nur in

dieser bekannt. Die erste Ausgabe war die nach

einer Hs. mit vieler Treue besorgte des Janus
Lascaris, Florenz 1494, von welcher die erste,

zweite und dritte Aldina (Venedigl503. 1521. 1551),

40 die Juntina (Florenz 1519) und die Ausgabe des

Badius Ascensius (Paris 1531) wesentlich nur

Wiederholungen sind. Ein ausfiihrlichesNamen-und

Sachregister brachte die seltene Ausgabe des Petrus

und Jo. Maria Nicolinus Sabiensis, Venedig

1550. Ein ziemlich ungeniigender Commentar er-

schien von Vincentius Opsopoeus, Basel 1540,

ein viel besserer, besonders in betreff der Sach-

erklarungen, in Verbindung mit einer Ausgabe

des Textes von Johannes Brodaeus, Basel 1549.

50 Eine von den fruheren vielfach abweichende Aus-

gabe veranstaltete Henr. Stephanus, Paris 1566,

indem er die Anordnung des Planudes in manchen

Stiicken abanderte, aus alten Schriftstellem eine

Anzahl von diesem nicht aufgenommener Epi-

gramme hinzufugte und den Text teils nach Hss.,

teils und namentlich durch Conjecturen berichtigte.

Der Wert derselben und seiner erklarenden Anmer-

kungen ist geringer als bei anderen von ihm behan-

delten Schriftstellern. Lange Zeit hindurch las man
60 den Text nur in der von ihm begriindeten Gestalt,

besonders in dem Wechelschen Abdruck seiner

Ausgabe, Frankfurt 1600 , machte darans Chresto-

mathien, commentierte ihn und ubersetzte ihn

lateinisch; noch Hieronymus de Bosch in der

Ausgabe Utrecht 1795—1822, 5 voll., welche die

gelnngene, haufig besseren Lesarten folgende Uber-

setzung des Hugo Grotiusin lateinischen Versen

enthalt, schloss sich in den griechischen Worten
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enge ihm an. Aber allmahlich wurde die Auf-
merksamkeit auf eine Heidelberger, spater rOmische
Hs. gelenkt, welche, und zwar allein unter den
bis jetzt bekannt gewordenen, die alte Anthologie
des Konstantinos Kephalas enthalt, weshalb diese
auch die palatinische Anthologie genannt worden
ist. Die Schicksale dieser Hs. sind (iberaus wechsel-
yolle gewesen. Schon die Art ihrer Entstehung
ist ratselhaft, denn wahrend ibr erster und, ab-
gesehen von zwei am Schlusse angeklebten Blat-
tern, ihr letzter Teil (p. 1—452. 645—707) auf
gleichem Pergament von der gleichen Hand ge-
schrieben sind, zeigt der mittlere (p. 453—644)
bei gleicher Zahl der Zeilen (31) auf jeder Seite
ein von diesfm versehiedenes Pergament und eine
andere Schrift (s. die Erklarungsversuche bei
Finsler Krit. Untersuch. z. Gesch. d. gr. Anth.
121 und bei Wolters De epigr. gr. anthol. 14;
fiber die Frage, ob die Schrift des mittleren Teiles
fur jfinger oder fur alter zu halten ist als die des
ersten und letzten s. Jacobs Anthol. gr t VI
p. LXIV. Finsler a. a. 0. 12. 13. Watten-
bach Anl. z. gr. Palaogr.2 54. Wattenbach
und v. Velsen Exempla cod. gr. p. 11; Zweifel
an der Verschiedenheit der beiden Hande bei
Graux Bevue crit. 1877 II 249; facsimilierte
Nachbildungen von p. 343 bei Wattenbach
ZwOlf Schrifttafeln zu W.s Anleitung T. 5 , und
von p. 452. 453 bei Wattenbach und v. Vel-
sen Exempl. cod. gr. T. XXXVI). Die Hs. hat
wahrend des 16. Jhdts. mehrmals ihren Besitzer
gewechselt und kam dann gegen Ende desselben
nach Heidelberg in die palatinische Bibliothek,
wo Salmasius, der zuerst auf sie aufmerksam
wurde, 1607 ihre unedierten Bestandteile abschrieb
und ihre in der planudeischen Anthologie schon
edierten collationierte. Nach der Einnahme Heidel-
bergs durch Tilly 1622 schenkte sie Herzog Maxi-
milian I. von Baiern mit den iibrigen reichen
Schatzen der pfalzischen Bibliothek an Papst Gre-
gor XV., der das ihm gemachte Geschenk 1623
durch den Scriptor der Vaticana Leo Allatius
nach Rom bringen liess ; dieser liess entsprechend
seiner Instruction zur Erleichterung des Trans-
portes die Einbanddecke abnehraen, was zur Folge
hatte, dass die Hs. in Rom in zwei Teile von
ungleichem Umfange getrennt wurde, von denen
der erste p. 1—614, der zweite p. 615—711 um-
fasst. Nach dem Frieden von Tolentino 1797 ent-
fuhrten die Franzosen beide Teile nach Paris,
aber bei der Riickgabe der Heidelberger Hss. an
die Deutschen 1816 kam nur der erste wieder
nach Heidelberg und wird dort als nr. 23 auf-
bewahrt, wogegen der zweite in Paris als cod.
suppl. nr. 384 zurfickblieb und lange Zeit keine
Beachtung fand, bis ihn 1839 Dfibner entdeckte
und 1873 eine photographische Nachbildung von
ihm an die Heidelberger Bibliothek geliefert wurde;
vgl. F. Wilken Gesch. der Bildung. Beraubung
und Vermchtung der alten Heidelberger Biicher-
sammlungen. Heidelb. 1817. A. Theiner Schen-
kung der Heidelb. Bibl. durch Maximilian I. an
Papst GregorXV., Munchen 1844. Zimmermann
m Ztschr. f. Alterthwss. 1839. 464. Augsb AD>
Ztg. 1876, Beil. nr. 30. 81. Val. Rose Anacr. Teii
q. f. ovfviootaxa f)[iianpia. p. HI—VHI. In dieser
Hs. ist zwischen die Grabgedichte und die epi-
deiktischen der kephalanischen Anthologie (s. o)
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ein Abschnitt mit Epigrammen des heiligen Gre-
gor von Nazianz (Kap. VIII der Jacobsschen
Zahlung) eingeschaltet; ausserdem enthalt sie so-
wohl vor den zu der genannten Anthologie ge-
horigen Abschnitten als nach denselben eine Reihe
von anderen; eine auf ihrer ersten Seite gegebene
Kapitelubersicht stimmt mit ihrem thatsitchlichen
Inhalt nicht in alien Puhkten iiberein, woraus
Rfickschlfisse auf ihre nachste Quelle gezogen

10 werden konnen. Die in ihr der kephalanischen
Anthologie vorangehenden Partien sind des Paulos
Silentiarios Gedicht fiber die Sophienkirche , ein
paar Gedichte biblisch-theologischen Inhalts des
Gregor von Nazianz, christliche Epigramme, eine
Statuenbeschreibung des Christodoros und eine
Sammlung kyzikenischer Aufschriften, die auf die-
selbe folgenden eine Sammlung von Epigrammen
in verschiedenen Versmassen, eine Sammlung von
arithmetischen Problemen, Ratseln und Orakeln,

20 eine Gemaldebeschreibung des Ioannes Gaza, die sog.
Technopaignien (Syrinx des Theokritos), die sog.
Anakreontea, einige Gedichte verschiedener Ver-
fasser, besonders des heil. Gregor, zum Teil wieder-
holt, und, den Inhalt der beiden am Schlusse an-
geklebten Blatter (p. 708—710) bildend, einige
Statuenaufschriften aus der Rennbahn zu Constan-
tinopel. Der urspriingliche Text dieser Hs. ist viel-
faltig verderbt ; in den nachtraglich angebrachten
Verbesserungen lassen sich die Hande verschiedener

30 Correctoren erkennen, fiber welche G. Finsler eine
sehr eingehende Untersuchung gefuhrt hat (Krit.
Untersuch. z. Gesch. d. gr. Anthol., Zurich 1876);
sehr bestritten ist auch der Grad der Glaub-
wurdigkeit, den die in ihr den Epigrammen bei-
geffigten Dichternamen haben (vgl. Finsler a.
a. O. 123—141 und andererseits Bergk PLG I*
"VH—X). Obwohl die palatinische Hs. seit ihrem
Bekanntwerden mehrmals unmittelbar und mittel-
bar copiert worden ist (s. Jacobs Anthol. gr. t

40 VIp. CXLI—CLE. Sternbach Anthol. Planudeae
app. Barb.-Vat. p. XVII), so liess man es doch
lange Zeit bei Veroffentlichungen einzelner ihrer
Abschnitte durch den Druck, unter denen die von
Reiske (Anthologiae a Const. Cephala conditae
libri III, Lpzg. 1754) hervorzuheben ist, bewen-
den. ohne zu einer Gesamtpublication zu schreiten.
Endlich stellte sich Philipp Brunck die Aufgabe,
alle aus dem Altertume erhaltenen Epigramme,
auch die nur bei anderen Schriftstellern angefuhr-

50 ten oder aus Inschriften bekannten, zu einer gros-
sen Sammlung zu vereinigen , und gab sie unter
dem Titel Analecta veterum poetarum graecorum
editore R. F. Ph. Brunck, Argentor. 1776, 3 voll.
heraus, Hess indessen darin viele namentlich christ-
liche Gedichte der beiden Anthologien des Kepha-
las und des Planudes aus. Die von ihm gewahlte
Anordnung nach den Dichtern hatte wegen der
haufigen Identitat mehrerer Namen und der Un-
sicherheit der Herkunft vieler Gedichte manche

60 Nachteile, und sein Verfahren in der Herstellung
des Textes war sehr willkurlich, wozu der Umstand
beitrug, dass er keine genaue Collation der damals
vaticanischen Hs. besass; allein der Sinn fur das
Studium der Epigramme wurde durch ihn in hohem
Grade geweckt. Als seine Analecta vergriffen
waren, unternahm Friedrich Jacobs eine neu«
Ausgabe, in welcher er einiges von Brunck auf-
genommene Fremdartige wegliess, fibrigens aber

die von diesem gewahlte Anordnung im wesent-

lichen beibehielt. Sie erschien unter dem Titel

Anthologia graeca sive poetarum graecorum lusus

ex recensione Brunckii, indie, et comm. adiecit

Frid. Jacobs, Lipsiae 1794—1814, 13 voll. Mit

dem Texte sind in ihr nur die von Brunck selbst

nachtraglich in den Anmerkungen vorgeschlagenen

Anderungen vorgenommen, aber der sehr wertvolle

und reichhaltige, Tom. VI—XH umfassende Com-

und der Dfibner schen Ausgabe immer allgemeiner

Bahn gebrochen, und aus dem Streben, diese Lucke

auszufullen, sind zahlreiche Arbeiten entsprungen,

unter welchen hervorzuheben sind: Sylloge epi-

grammatum gr. ex marmoribus et libris coll. et

ill. F. Th. Welcker, Bonnae 1828. Supplement

a l'anthologie grecque par N. Piccolos, Par.

1853. F. G. Schneidewini Progymnasmata in

Anthol. graecam, Gott. 1855. Epigrammata graeca

mentar (wozu in Tom. XIII ausser Nachtragen 10 ex lapidibus conlecta ed. G. Kaibel, Berol. 1878,

und Registern eine litterargeschichtliche Behand
lung der einzelnen in der Anthologie vorkommen-

den Dichter tritt) bahnte in seinen auf die Kritik

bezfiglichen Bestandteilen bereits eine neue Ge-

staltung desselben an, wobei eine sehr sorgfaltige

Copie der damals vaticanischen Hs. , die Joseph

Spaletti, Secretair der vaticanischen Bibliothek,

im J. 1776 gemacht hatte und die dann von dem
Herzoge Ernst von Gotha angekauft worden war,

E. Hoffmann Sylloge epigr. gr. quae ante me-

dium saec. a. Chr. n. Ill incisa ad nos pervene-

runt, Halle 1893 (nur durch die Nachtrage zu

dem Vorigen wichtig). Th. Preger Inscriptiones

metricae e scriptoribus praeter anthologiam col-

lectae, Leipzig 1891, sowie mehrere Zfiricher und

Gottinger Universitatsprogramme K. Diltheys.

Die von Dfibner gehegte Absicht , das gesamte

auf diese Weise zu gewinnende Material der pala-

die wesentlichsten Dienste leistete. Den wirklich 20 tinischen Anthologie als Erganzung anzufugen, hat

erneuerten Text lieferte Jacobs dann in der Aus
gabe: Anthologia graeca ad fidem codicis olim

Palatini nunc Parisini edita, curavit Frid. Jacobs,

Lipsiae 1813—1817, 3 voll., ffir deren dritten,

die kritischen Anmerkungen enthaltenden Band
er noch die inzwischen nach Heidelberg zurfick-

gekehrte Hs. selbst durch Vermittlung A. J. Paul-
sens benutzen konnte. Hier gab er den wesent-

lichen, sowohl kephalanischen als nichtkephalani-

erst lange nach seinem Tode ein anderer Heraus-

geber in einem dritten Bande der von ihm be-

gonnenen Pariser Ausgabe (Epigrammatum Anthol.

Pal. etc. instruxit Ed. Cougny vol. IH, Par. 1890

;

vgl. dariiber G. Kaibel DLZ XII 582) zur Aus-

fiihrung zu bringen versucht. Uber die Ausgaben

im allgemeinen vgl. Jacobs Anthol. gr. t. VI p.

XC—CLXXXIV; Delectus epigr. gr. p. XVII
—XXXIV. Scholl Gesch. d. gr. Lit., fibers, v.

schen Inhalt dieser Hs., von deren Bestandteilen 30 Pinder III 38—50. Chrestomathien aus der grie

er nur die beschreibenden Gedichte des Paulos

Silentiarios und des Ioannes Gaza, die theologi-

schen des Gregor von Nazianz und die Anakreontea

wegliess (s. das von ihm t. I p. LII Bemerkte),

unter Beibehaltung ihrer Anordnung wieder und

machte daraus fttnfzehn Kapitel, denen er am
Schlusse noch 388 nur in der Sammlung des

Planudes befindliche und 394 aus Schriftstellern

und Inschriften geschopfte Epigramme hinzufugte.

chischen Anthologie sind von jeher nach verschie-

denen Gesichtspunkten und Bedfirfnissen ange-

legt worden, die erste von Oecolampadius in

seinen Dragmata graecae literaturae, Basil. 1521

;

aus unserem Jahrhundert sind die wichtigsten der

Delectus epigrammatum graecorum, concinnavit

Frid. Jacobs, Gothae et Erfordiae 1826, und der

Delectus poetarum Anthologiae graecae cum an-

notatione critica Aug." Meinekii, Berol. 1842.

Die so zu einem Ganzen gestaltete Sammlung, 40 Von diesen ffihrt der erstere, der zunachst fur

die man als Anthologia Palatina zu bezeichnen

sich gewOhnte, gab ein halbes Jahrhundert spater

Fr. Dfibner unter dem Titel: Epigrammatum
Anthologia Palatina cum Planudeis et appendice

nova epigrammatum veterum ex libris et marmo-

ribus ductorum, annotatione inedita Boissonadii
etc. et apparatu critico instruxit Fr. D. , 2 voll.,

Par. 1864. 1872, neu heraus und konnte dafttr

die Resultate der weiteren Studien von Jacobs,

jfingere Leser bestimmt ist, die Anordnung nach

den Stoffen streng durch, so dass z. B. die auf

die Gotter bezfiglichen Epigramme in der Folge

des mythologischen Systems, die auf Dichter und
Philosophen bezfiglichen in litterargeschichtlicher

Folge aneinander gereiht sind, und gewahrt so

einen Gesamtttberblick fiber mehrere Gebiete des

griechischen Lebens und der griechischen An-

schauung ; der zweite teilt die erlesenen Werke der

die ihm dieser bereitwillig zur Verfugung gestellt 50 vorziiglichsten Epigrammendichter der alexandrrni-

hatte, vieles aus dem Nachlasse vonBoissonade,
sowie zahlreiche inzwischenimDruck erschieneneBe-

merkungen von G. Hermann, Meineke, Hecker
und andern Kritikern verwerten (gegen manche

seiner textkritischen Entscheidungen Widerspruch

bei L. Sternbach Meletemata graeca p. L Vindob.

1886): leider hat der verdienstvolle Herausgeber,

der 1869 starb, das Erscheinen des zweiten Bandes

nicht mehr erlebt und konnte um so weniger seine

schen Epoche samtlich mit und hat durch die am
Schlusse hinzugefugten kritischen Bemerkungen,

in denen viele Stellen mit glucklicher Leichtig-

keit verbessert werden , einen besonderen wissen-

schaftlichen Wert (gegen manche Ergebnisse dieser

letzteren Widerspruch von G. Hermann Wiener

Jahrb. CIV 225—260 und von N. Piccolos

Suppl. a l'Anthol. gr. 1—86). Ubersichten fiber

die zwischen 1873 und 1887 erschienenen Beitrage

auf dem Titel angekundigte Absicht einer Ergan- 60 zur Kritik ^und Erklarung
T
geben die^Berichte TOn

zung der Jacobsschen Anthologie durch weitere ~* * " "

Nachtrage noch zur Ausfuhrung bringen. Allein die

Uberzeugung, dass eine weitere Vervollstandigung

des von Jacobs Gegebenen durch inschriftlich

erhaltene, aus anderen hsl. Sammlungen bekannt

gewordene und von Schriftstellern angeffihrte Epi-

gramme erforderlich sei, hatte sich in den Jahr-

zehnten zwischen dem Erscheinen der J a cob s schen

Blass und Hiller im Jahresber. V 100—103.

Xm 202—207. XXVI 135—138. XXXIV 292.

293. XLVI 84. LIV 203; von frfiheren ist be-

sonders die Schrift von Alphons Hecker Com-

mentationis crit. de Anthol. gr. pars prior, Lugd.

Bat. 1852, eine Umarbeitung der alteren comment,

crit. de AnthoL gr., L. B. 1843, von neueren die

Anthologiae Planudeae appendix Barberino-Vati-
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cana rec. Leo Sternbach, Lips. 1890 (Publi-
cation einer in der vaticanischen Hs. nr. 240 und
Barber, gr. I 123 beflndlichen, hauptsachlich Epi-
gramme des 5. und 12. Kapitels der palatinischen
Anthologie enthaltenden Sammlung mit zahlreichen
textkritischen ErOrterungen) namhaft zu machen.
Eine den Inhalt der Brunckschen Analecta in un-
gefahrem Anschluss an deren Anordnung wieder-
gebende deutsche Gesamtiibersetzung der griechi-

praef. I und die Artikel Epigramm undPriapea.
Uber die sog. Anthologia Latina des 6. Jhdts.,

das umfangreichste Denkmal dieser Litteratur,

im cod. Salmasianus s. unter Luxorius. Auch
in neuerer Zeit hat man die zerstreuten Reste
lateinischer Poesie aus hsl. und inschriftlicher

Uberlieferung zu Sammlungen zusammengestellt:
Anthologia vet. lat. epigrammatum et poematum
sive catalecta poet. lat. ex marmor. et monum.

schen Anthologie haben Weber und Thudichum 10 inscr. et codd. mscr. eruta cura P. B
verfasst und mit Anmerkungen versehen, die dem
nichtphilologischen Leser das Verstandnis erleich-

tern (Griech. Anthol., metrisch iibersetzt von W.
E. W. und G. Th., neun Bdchen.

,
. Stuttg. 1838

—1870); unter den zahlreichen Ubersetzungen
einzelner Teile ver<Jienen die bahnbrechende von
Herder Blumen aus der griechischen Anthologie
gesammelt, in den Zerstreuten Blattern, Samml.
I u. n, Gotha 1785. 1786 (vgl. Herders samtl. _ „, ,

Werke, z. schon. Lit. u. Kunst, Tubingen 1808,20 2 voll. I. C. Wernsdorf, Altenburg 1780^98,'

urmanni
(Secundi) Amsterd. 1759—1773, 2 voll. Anthol.
lat. ed. H. Meyer Lips. 1835, 2 voll. rec. A.
Riese 2 voll., Lips. 1869. 1870, P. I: carmina in

codd. scripta ; P. II wird die Sammlung inschrift-

lich erhaltener Gedichte von P. Bflcheler ent-

halten; Proben im Ind. schol. Gryphisw. 1870.
Bonn 1876. Eh. Mus. XXVII 127ff. Hierher ge-

horen auch die Sammlungen der sog. Poetae Latrni
minores von P. Burmann dem iilteren, Leid. 1731,

1—40), die den Ton des Originals gliicklich wieder-
gebende von Pr. Jacobs Uebersetzung der schon-
sten Epigramme der griech. Anthologie, in dessen
Leben und Kunst der Alten I, Gotha 1824 (Um-
gestaltung von .Tempe von F. J.', 2 Bde., Leip-
zig 1803), und die dem Principe stronger Wort-
lichkeit folgende von J. G. Regis Epigramme
der griechischen Anthologie, ausgewahlt und in
den Versmassen der Ursprache verdeutscht, Stutt-
gart 1856, hervorgehoben zu werden.

[L. Schmidt. *)]

2) Lateinisch. Auch auf dem Gebiet der
lateinischen Litteratur begann man fruhzeitig be-

sonders lesenswert erscheinende Stellen aus Dich-
tern wie Prosaikern anzustreichen (oi)(teiovo&ai,

notare, Auct. ad Her. IV 3) und zu sammeln—
so wie in der spateren Zeit Marc Aurel seinen
Lehrer Fronto 105 N. bittet Mitte mihi . . . etiam
si Lucretii ant E?mi exeerpta habes evipcova . .

.

8 voll. E. Baehrens Lips. 1879—1883, 5 voll.,

wo vol. I p. Illff. liber die friiheren Sammlungen
gehandelt ist, und dessen Fragmenta poetarum
Romanorum, Lips. 1886. [F. Marx.]

'Av&ocp6goi s. Anthesphoria.
Anthos CAv&og). 1) Sohn des Autonoos und

der Hippodameia. Er hatte das tragische Ge-
schick, von seines Vaters Pferden zerrissen und
in einen Vogel verwandelt zu werden, der das

30 Geschrei der Pferde nachahmend bestandig vor
ihnen floh (s. Nr. 3), Antonin. Liber. 7. Plin.

n. h. X 42. Arist. hist. an. V 6. Ael. nat. an.

V 41. VI 19. [Toepffer.l

2) Sohn des Kallisthenes, oxqatrjyoq in Olbia
im 3. Jhdt. n. Chr. , Latyschew Inscr. orae
septentr. Ponti E. I 61. [Kirchner.]

3) Ein nicht naher zu bestimmender kleiner

Vogel (Motacilla flava?, vgl. Aubert-Wimmer
Aristot. Tierkunde I 87). Er lebt an Fliissen und

et sicubi rj&ovs ifitpaous — eine Thatigkeit, die 40 Siimpfen, hat eine schone Farbe , lebt von Wiir-
sich bis zu den Verfassern der zahlreichen mittel-
alterlichen Excerpten-Hss. und bis in die Neuzeit
fortsetzt. Besonders waren Sammlungen von sen-
tentiae wie bei den Griechen so auch in Rom
beliebt wegen ihrer Anwendung beim Schulunter-
richt. Beim Auct. ad Her. IV 7 wird eine Samm-
lung von sententiae aus den Tragoedien des Ennius
und von Botenreden aus den Dramen des Pacuvius
erwahnt : erhalten sind uns von Sammlungen dieser

mem, Gras u. s. w. Arist. hist. an. VIII 41, 592 b
25. IX 18, 609 b 14. 77, 615 a 27. Hervorgehoben
wird seine Feindschaft mit dem Pferde, dessen
Wiehern er nachahmt. Arist. hist. an. IX 18,
609b 14ff. , ebenso Aelian. n. a. V 48. VI 19.

Plin. n. h. X 116. Was Antoninus Liberalis 7 er-

zahlt, wie A., der Sohn des Autonoos (oben Nr. 1), von
Pferden gefressen, dann in den nach ihm genann-
ten Vogel verwandelt worden sei, mag aus solchen

Art die sententiae des Publilius Syrus. Ausser- 50 Nachrichten uber die Feindschaft des A. und des
dem stellte man auch fruhzeitig ausgewahlte Ge-
dichte verschiedener Verfasser zu einer Sammlung
zusammen : die alteste Erwahnung einer derartigen
A. finden wir Catull. 14, in der augusteischen
Zeit gab Iulius Floras nach Porphyr. zu Hor.
epist. I 3 eine Sammlung heraus von auserlesenen
Satiren aus Ennius, Lucilius und Varro. Gewiss
haben speculierende Buchhandler fruhzeitig nicht
gerade nach den reinlichsten Gesichtspunkten

Pferdes herausgewachsen sein. Auch mit dem
Hanfling und dem Aigithos lebt er in Feindschaft,

sein Hass gegen letzteren ist so gross, dass das
Blut beider sich nicht mischt. Arist. hist an. IX
22, 610 a 6. Plinius n. h. X 205 fugt hinzu, dass
das Blut des A. deshalb als Zaubennittel beriich-

tigt sei. [A. Marx.]

Anthrakia (Ardgaxia) , arkadische Nymphe,
in Relief dargestellt (als Pflegerin des Zeuskindes ?)

solche Anthologien zusammengestellt, fur die der 60 an einem Schautisch im Tempel der Grossen Got
Natur der Sache nach kleinere Gedichte, insbe
sondere Epigramme, zur Aufhahme am geeignet-
sten erschienen: Anspielungen auf derartige An-
thologien erotischer Gedichte vermutet man bei
Gellius XIX 9, 7 (Apul. de mag. 9) und Ovid,
trist. II 433ff. ; vgl. Plin. ep. V 3, 5. Martial

*) Revidiert von R. Reitzenstein.

tinnen zu Megalopolis (Paus. VTII 31, 4: mit
einer Fackel in der Hand) und am Altar der
Athena zu Tegea (Paus. VILT 47, 3).

[Wernicke.]

'Av&grjvii s. Bieiie.

Anthropophagoi s. Androphagoi.
Anthroporraistes ('Av&QconoQQaioTtis), Epi-

klesis des Dionysos in Tenedos. Ihm wird ein
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trachtiges Rind geweiht; nach der Geburt des

Kalbes wird das Rind wie eine Wochnerin gehal-

ten, das Kalb, mit Kothurnen an den Fiissen ver-

sehen, geschlachtet, der aber, der es geschlachtet,

durch Steinwurfe bis an das Meeresgestade ge-

trieben, Ael. h. a. XII 34; vgl. Porphyr. de

abstin. II 55. [Wentzel.]

Anthusa, Beiname der via. 'Pcb/j,tj d. h. Kon-

stantinopolis (Eustath. Dion. Perieg. 803. Steph.

Byz. s. 2vxal p. 590, 18 mit Meinekes An-
merkung. Iul. Honor, cosmogr. 32 in der Recens.

B), Ubersetzung von Flora, welchen Namen Rom
als Syofia IsQanxov gefiihrt haben soil (Lyd. de

mens. IV 25 p. 66, 7. IV 50. 51 p. 85, 13. 86,

12Bekk., dazu Nissen Templum 201). Vgl.

J. Bernays Hermes XI 129ff. = Ges. Abhandl.

II 331ff. A. Riese Herm. XII 143f.

[Wissowa.]

Anthusiani , ein sakischer Volksstamm im
Zweistromland des Oxus und Iaxartes, Plin. VI 50.

[Tomaschek.]

Anthylla ("Av&vMa). 1) Stadt Unteragyptens

unweit Alexandria (Her. II 97. 98, vgl. Steph.

Byz. ; "AvrvUa Athen. I 33), zwischen Kanopos und
Naukratis. In ihrer Umgegend wuchs ein guter

Wein. Die Einkiinfte, welche aus A. kamen, erhielt

wahrend der Perserherrsehaft die Konigin zur An-

schaffung von Pantoffeln (Her. a. a. O.) oder von

Giirteln (Athen. a. a. O.). Dass ein anderer Name
fur dieselbe Stadt Gynaikopolis gewesen sei, hat

vermutungsweise Cellarius (Notit. orb. ant. II 2

774; vgl. J. F. Hennicke Geograph. AfricaeHero-

dotea 50. Griffith in A. Gardner Naukratis

II 83) gemeint, aber Mannert (X 1, 596) wider-

legt. [Pietschmann.]

2) Schwester des Memnon, Eponymos der agy-

ptischen Stadt, Eustath. p. 117, 46 (II. I 359).

3) Eines der von Theseus befreiten attischen

Madchen auf der sf. Schale des Archikles und
Glaukytes (Munchen 333, abg. Wiener Vorlegebl.

1889 II 2).

4) Lieblingsname auf sf. Vasen, vgl. Wer-
nicke Lieblingsn. 12f. Klein Lieblingsinschr.

23. [Wernicke.]

Anthyllis, eine botanische Bezeichnung. Dios-

korides (III 143) unterscheidet zwei Arten, eine

linsenartige und eine stark riechende, ebenso Galen

(XI 833); die erstere halt Sprengel (ebenso

Fraas Synops. pi. fl. cl. 171) wohl mit Recht

fur Cressa Cretica L., die kretische Kresse (Biller-

beck FL cl. 198 zieht minder glucklich die Co-

ronilla varia L. hierher, die Giftwicke oder bunt-

blumige Kronwicke), die andere, von der Dios-

korides hervorhebt, dass sie xajiaahm eotxt (vgl.

Diosc.ni 165. Fraas 172. Murr Die Pflanzenw.

i. d. gr. Myth. 233), fur Ajuga Iva Schreb., den

schmalblattrigen Gunsel oder Bisam-Gflnsel (vgL

Leunis Synops. II. Teil3 n § 655, 38), wahrend

Fraas (a. O. 114) an Frankenia hirsuta L. und

Koch (Baume und Straucher 219) an Mutterkraut

oder Kamille denkt. Bei Theophrast konrmt A.

nicht vor. Plinius nennt sowohl eine anthyllis

(XXVI 84. 160) als ein anthyllion (XXI 175.

XXVI 84) ; letzteres wird meist als kretische Kresse

gedeutet, attisch jetzt dXfivQiSga, nicht haufig in

der Nahe des Meeres, sondern mehr auf trockenem,

sandigem oder steinigem Boden, ersteres als Bi-

sam-Giinsel oder aber als A. cretica W. Die Vater

der Botanik haben sich das Wort A. beim Ge-

schafte der Namengebung nicht entgehen lassen,

sondern mehrfach angewandt: so nannte Linn 6

die Wollblume oder den Wundklee, von dem es

mehrere Arten giebt, A.; eine A. Hermaniae er-

wahnt v. Heldreich Pflanzen der att. Ebene
534. Koch a. a. O. 220; ferner ist A. cretica Lam.
gleichbedeutend mit Ebenus cretica L., Ebenholz-
strauch, vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. R. 716; uber

10 A. barba Iovis L. vgl. Lenz a. a. O. 717. Murr
a. a. 0. 269. Doch ist es mehr als fraglich, ob
und inwieweit die antiken Begriffe bier mit den

durch die neueren Verwendungen des Wortes be-

zeichneten Pflanzen zusammenfallen. [Wagler.l

'Av&vitwfiooia Mess im attischen Process der

eidliche Widerspruch gegen ein eidlich erhartetes

Fristgesuch der Gegenpartei (vxcoftoota, s. d.), da
sie an dem festgesetzten Tage zu erscheinen ver-

hindert sei. Uber die Berechtigung des Gesuches

20 hatte der Gerichtshof zu entscheiden. Wurde
dasselbe zuriickgewiesen, so wurde gegen die aus-

bleibende Partei in contumaciam erkannt. [De-

mosth.] XLVELI 25. LVni 43. Harpokr. Suid.

Meier-Lipsius Att. Proc. 908f. [Thalheim.]

Antiades ('AvudSris), Sohn des Herakles und
der Thespiade Aglaia, Apd. II 7, 8, 2. [Hoefer.]

_

Antialkidas Nikephoros, ein baktrischer Kohig
in Indien (Mitte des 2. Jhdts. v. Chr.). Er pragte

auch zusammen mit Lysias Aniketos. v. Gut-
30 schmid Gesch. Irans 47 halt ihn fur den Nach-

folger des Antimachos I. Gardner Catal. of

Ind. coins in the Brit. Mus. XXXIV 25ff. Head
HN 706v [Wilcken.]

Antiana, Castell in Pannonia inferior auf der

Strasse von Aquineum nach Mursa und Tauru-

num, XXV m. p. sudlich von Lugio (Duna-SzekcsO)

und XII m. p. von Altinum (bei Mohacs), sowie

XXIV m. p. nordlich von Mursa (Eszeg); von

hier ging ein Seitenweg von XXX m. p. nord-

40westlich nach Sopianae (Funfkirchen, B6cs), It.

Ant. p. 232. 243. 267. Tab. Peut. Geogr. Rav.-.

in der Not. dign. p. 95 tritt dafur Ad Miliare

ein. Dei Ort lag an dem Bache Krasica, bei

Baan, Ostlich von der Veste B4ranya-var, ober-

halb Aureus mons (s. d.) ; vgl. CIL III p. 425f.

[Tomaschek.]

Antianeira (Avnavstga). 1) Amazonenfftrstin,

die im Kampfe mit den Griechen fallt (Tzetz.

Posthom. 176). Der Name derselben ist eine

50 Personification des homerischen Beiwortes fur die

Amazonen. Das Sprichwort uQiaxa xco/.6; olipet

wird von den Paroimiographen auf sie zurvick-

gefuhrt (Eustath. zu II. Ill 189). Auf einer

Neapler Vase aus Cumae erscheint die mit Bei-

schrift versehene Amazone A. unter den Gegne-
rinnen des Theseus (Heydemann Neapler Vasen
Race. Cum. 239, Abbildung bei Fiorelli Race.

Cum. t. 8. A. Kltigmann Die Amazonen 29. 51).

2) Tochter des Pheres, Geliebte des Apollon.

60 dem sie in Thessalien den Argonauten Idmon
gebar (Orph. Argon. 187ff.), wahrend nach einer

anderen Uberlieferung Asteria, die Tochter des Ko-
ronos, als Mutter dieses Argonauten genannt wird

(Pherekydes bei Schol. Apoll. Rhod. 1 139). Vgl.

0. Jessen Prolegomena in catalogum Argonau-

tarum, Berlin 1889.

3) Tochter des Menetos, Geliebte des Hermes,
Mutter der Argonauten Eurytos und Echion (Hyg.
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fab. 14. 160. Apoll. Rhod. I 50ff. 0. Jessen a. nannte Militartribus den Beinamen der Heimat-

a. 0.). [Toepffer.] stadt bezeichnet. Zahlreiche Inschriften, in denen

Antianor {'Avziavmg) , eponymer Prytane in das munieipium Antik(ariense) wiederholt ge-

Mytilene aus der vorrOmischen Epoche, Athen. nannt ist, bezeugen seine tjbereinstinimung mit

Mitt. IX 89. XI 264. [Kirchner.] dem heutigen Anteqnera (CIL II p. 276. 879), an

Antianus. . . . us Antianus, [leg(atus)] pr. der Strasse von Corduba nach Gades, Itin. 412, 2

pr. prov. PannfbniaeJ inffprioris) unter Conimo- (beim Geogr. Rav. Antigaria 316, 1. 18). Die

dus oder Elagabal, CIL HI 3637. [P. v. Rohden.] Sehreibung Antiquaria beruht vielleicht auf volks-

Antias, Archon in Akraiphia in einer Sieger- etymologischer Anlehnung des urspriinglich ibe-

liste aus dem 1. Jhdt. v. Chr., CIG 1587. 10 riscben Namens (vgl. Antequia) an das lateinische

[Kirchner.] Wort. Miinzen der Stadt giebt es nicht.

Antiates (Antiatinae) , Beiname der beiden [Hiibner.]

Fortunae, die als Schwesternpaar (Martial. V 1, Antichresis ist das Ergebnis einer Abrede,

3 veridieae sorores, vgl. u. die Miinzen) in dem nach welcher ein Faustpfandglaubiger das Eecht

durch seine Orakel weithin beruhmten Tempel zu erhalt, die Frfichte des Pfandstlickes als Entgelt

Antium verehrt wurden (Suet. Calig. 57. Macrob. fur den gewahrten Aufschub der Schuldeintreibung

Sat. I 23, 13. Horat. c. I 35 nebst Scholien da- zu erwerben. Dig. XX 1, 11, 1. XLU 7, 33.

zu. Preller Bom. Myth. H3 192; aeditufuls Cod. IV 32, 12 (11) und 17. Sie unterlag den

Fortunarum zu Antium genannt CIL X 6638 allgemeinen gesetzlichen Zinsbeschrankungen nicht,

C 2. 28, Fortunis Antiatibus auf einer Weihin- 20 Cod. IV 32, 17. Nach Dig. XX 1, 11, 1 erscheint

schrift von Velitrae, CIL X 6555). Anlasslich der es zweifelhaft , ob die dem antichretischen Glau-

gliicklichen Entbindung der Poppaea wurde im biger gegen Dritte gewahrte Klage die gewOhn-

J. 63 n. Chr. die Aufstellung von Fortunarum (sc. liche Klage des Pfandglaubigers war, oder eine

Antiatinarum) effigies aureae in solio Capitolini besondere actio in factum. Da jene Klage aber

Iovis vom Senate beschlossen (Tac. ann. XV 23). gleichfalls zu den actiones in factum gehOrte, so

Darstellungen der Fortunae finden sich auf drei liegt es naher, das erstere anzunehmen. Bei Ver-

Mlinzen des Q. Bustius, erstere mit der Umschrift pfandung einer fruchttragenden Sache fur eine

Q. Rustius Fortunae Antiat(es), letztere mit der unentgeltlich entliehene Summe (peeunia gratuita)

Dnterschrift Fortunae (a. Baumeister Denkm. ist das Fruchtbezugsrecht bis zum Betrage gesetz-

Inr. 606, b. Cohen Med. cons. t. 36 Bustia 2, 30 licher Zinsen dem Faustpfandglaubiger auch ohne

c. Cohen a. a. 0. Rustia 3). Von a, wo die besondere Abrede gewahrt. Dig. XX 2, 8. Lit-

beiden Gcttinnen im Diadem, die vordere mit ent- teratur: Gluck Pandektencommentar XIV 104ff.

blOsster rechter Brust, den OberkOrper auf eine G Op pert Die organischen Erzeugnisse, Halle

an ihren Enden mit Delphinen (vgl. Horat. c. I 1869, 296ff. Kohler Pfandrechtl. Forschungen,

35, 6—8) verzierte Basis stfltzen, ist b darin Jena 1882, 63ff. WindscheidPandektenI §234
unterschieden, dass die Basis in zwei WidderkOpfe Not. 4—6 a. Dernburg Pandekten I § 278
auslauft und dass die vordere Fortuna behelmt N. 6. 7. Boedenbeck Die Antichresis, Halle

erscheint; letztere Eigentiimlichkeit tritt noch 1874. [Leonhard.]

deutlicher bei c hervor, wo der Dntersatz ver- AntiChthon s. Pythagoras und Anti-
schwindet und die beiden Brustbilder einander zu- 40 ch t h o n e s.

gewendet sind. Deutungsversuche der beiden For- Antichthones (arzix&oveg) unterscheidet Achil-

tunen aus der verschiedenartigen Kopftracht s. les isag. 3' (Petav. Uranol. 155 C) von den ae-

bei B. Peter in Boschers Myth. Lexikon I giotxoi, avzotxoi, avzinodeg (s. d.) als ol xaza dtd-

1547f. [Aust.] fiezQov iv raTg dfiolaig £wvaig olxovvzeg, d. h. als

'Aruflaxxov vyoog s. Bax%ov vfjaog. die um 180° von einander entfernten Bewohner

Antibia (Avziftta), Tochter des Amphidamas, derselben Zone, also = negioixoi im engeren Sinne.

Mutter des Eurystheus, Didymos bei Schol. Ven. Dazu stimmt seine Angabe p. 156 B, dass sie in

A II. XIX 116 (nach Hesiod, vgl. aber Schol. den Jahres-, aber nicht in den Tages- und Nacht-

Vict. z. d. St.). [Wagner.] zeiten iibereinstimmen. Dagegen sind die auf

Antibios. 1) Athener. Er siegt in der Eenn- 50 obige Stelle folgenden Worte verdorben. Im Ge-

bahn bei den Amphiaraen zu Oropos im 4. Jhdt. gensatz zu dieser, wie scheint alleinstehenden Er-

v. Chr., IGS 414. [Kirchner.] klarung werden bei Achilles 29 p. 155 A (= 266E)

2) Von Askalon, Stoiker unbekannter Lebens- jedenfalls nach anderer Quelle (vgl. 154D ztvsg di

zeit bei Steph. Byz. s. Aoxa).orv. [v. Arnim.] xai zavza zzsgl z&v ^oyvcjv eigrjxaoi) A. nur den An-

Antibolc {'Avzifiolri) , nach Ptol. VII 1, 18 tipoden gegeniibergestellt und bestimmt als ol «ri

und Marcian griechische Bezeichnung der funften zov avzov fjfttoqiatgiov (der ,oberen' oder ,unteren'}

und Cstlichsten Gangesmundung , welche jetzt fiogeiol zs xai vozwt xazoixovvzeg, d. h. = avzoixoi.

Megna genannt wird. [Tomaschek.] Vgl. Ampel. 6. Censorin. frg. 2 p. 56, 23 Hultsch

Antibrote {'Avxifioozrf) ,,
Amazone, eine der (= Schol. German, p. lOti, 11 Breysig). Hier

Begleiterinnen der Penthesileia (Quint. Smyrn. I 60 bekommen sie auch in einer Glosse die sonst nicht

45. 532). [Toepffer.] belegten Namen avziozoiyoi. und avxioxoTtoi (s.

Anticaria, Munieipium von einiger Bedeu- Hultsch praef. p. VIII). Gewohnlich aber be-

tung (obgleich es bei Plinius ausgelassen ist) in zeichnet das Wort, wie vielleicht auch im frg.

Hispania Baetica. Vielleicht fuhrte es den von Censorin. , die Bewobner der ganzen siidlichen

Galba entlehnten Beinamen Sulpicia ; denn in Halbkugel (oder gemassigten Zone) im Gegensatz

einer Inschrift aus Apulum in Dacien CIL IH 1196 zur nftrdlichen, nicht bios die ihrer ,oberen' Halfte.

wird ein Legionar C. Sentius G. f. Sulp(icia) So bei Mela I 4. 54. Apul. met. I 8. Ptolem. m.
Flaccus Antiqfuariensis) genannt, wo die soge- constr. VI 6 Ende (p. 408 Halma). Die Ansicht,
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dass Taprobane schon zu den A. gehOre, erwahnt ten musste sich naturlich der Beschwerdefiihrer

Mela IH 70 (als prima pars orbis alterius) und der Leistung aus dem eingetauschten VermOgen

Plin. n. h. VI 81 (Antiehthonum appellatione). unterziehen (Lex. Cantabr. p. 663). Sollte end-

Cicero Tusc. I 69 bezeichnet die Erdhalfte der lich das Gericht entscheiden, so besichtigten und

A., den alter orbis, geradezu als avrlx&mv. End- beschlagnahmten die Gegner gegenseitig ihr Ver-

lich Mart. Cap. VI 604n\ verweist A. und anti- mOgen , leisteten sich darauf vor der BehOrde

podes auf die ,untere', abgewandte Erdhalfte, und einen Eid , dass sie einander ein richtiges Ver-

zwar die A. auf deren siidlichen Teil, sie sind ihm zeichnis ibres VermOgens (cbz6<paaig) iiberreichen

also gleich den eigentlich so zu nennenden anti- wurden , was binnen drei Tagen zu geschehen

podes. Danach scheint A. allgemein die Bewohner 10 hatte (Demosth. XLI 11. 17f. 25f.). Bergweiks-

der anderen Halbkugel, im Gegensatz zu der, auf anteile waren gesetzlich ausgeschlossen, dagegen

der die olxm>fdvr\ lag, bezeichnet zu haben, ge- waren Schulden und Forderungen genau zu ver-

wOhnUch (wie auch antipodes) die der siidlichen. zeichnen. Naturlich konnte auch wahrend dieses

Und es ist wohl anzunehmen, dass das Wort auf Verfahrens noch eine giitliche Einigung, sei es

die pythagoreische avzlx&cov zuriickgeht ; vgl. Cic. auf Tausch (Demosth. XLH 19), sei es auf Uber-

a. a. 0. undH. Berger Gesch. d. wiss. Erdkunde nahme der Leistung (Demosth. XXI 80) statt-

d. Gr. JJ 10, 3. Denn bei den Umwandlungen, finden. Der Spruch des Gerichts aber entscbied

die diese Vorstellung erlitten hat, konnte man in nur dariiber , wer zu der Leistung verpflichtet

der Gegenerde schliesslich den der olxov/jerrj ent- sei. Verzeichnisse solcher Entscheidungen glaubt

gegengesetzten Teil der Erde, die avzoixovjxivr\, 20Koehler Athen. Mitt. VTI 96 in den Inschriften

sehen und ibre Bewohner A. nennen statt antoeci CIA II 94 5f. gefunden zu baben. Von wirklicb

oder antipodes. Durch diese Bedeutung des Wortes vollzogenem VermOgenstausch, der mit den ent-

erklart sich auch, dass nach Achilles 157 C, wie wickelteren Kulturverhaltnissen immer seltener

uber die olxrjoeig und ihre Namen iiberhaupt, so werden musste, finden sich nur noch Spuren (Lys.

gerade uber A. und Antipodes grosse Uneinigkeit III 20). Vgl.BoeckhStaatshaushaltI2 749. Dit-

(noXkri zagaxv) geherrscht hat. Vgl. noch Petav. tenberger Progr. Budolstadt 1872. Blaschke
169 und s. Antipodes. [Kauflmann.] De antidosi, Diss. Berol. 1876. Thalheim Jahrb.

Antidalaei, Volk in Arabien neben den Cha- f. Philol. 1877, 613; Herm. XIX 80. Frankel
tromitai bei Plinius VI 154. Nacb Sprenger Herm. XVIII 442. Illing De antidosi, Diss.

Geogr. Arab. 439 mit den Einwohnern von "Andal 30 Berol. 1884. Meier-Lipsius Att. Proc. 737.

in Hadramaut identisch. [D. H. Muller.J [Thalheim.]

Antidoros {'AvzlSwQog). 1) Sohn des Areios, Antidotes ('Arzidozog). 1) Athenischer Ar-

Athener. Er siegt als zaSiagx&v mit der kekro- chon 01. 82, 2 = 451/0 v. Chr. Arist. !4#. uoh

pischen Phyle bei den Theseien in Athen Mitte 26. Diod. XI 91. [Wilhelm.]

des 2. Jhdts., CIA H 444, 52. 2) Athener ('AyyArjdev), yga/iftazevg irprtfimv

2) Sohn des Antinus, Athener (Jlaiavievs). Ende des 2. Jhdts. v. Chr., CIA II 465.

reapftazsvg zijg povlfjg im J. 330/29 v. Chr., [Kirchner.]

CIA II 176. 177. 3) Komodiendichter , nur durch drei sichere

3) Athener ($aXrjQsvg), zQiYjQaoxo? in Inschrif- Citate bei Athenaeus bekannt. Seine Zeit be-

ten vom J. 356/5 und ca. 342/1^ CIA II 794 d 91. 40 stimmt sich einigermassen durch die Notiz bei

803b 31. 34. 40. Athen. XIV 642d, dass Alexis 'Ofioia auch fur

4) Sohn des Euxenos, Boiotier. Teilnehmer ein Werk des A. gait: beide Dichter werden etwa

an den Soterien in Delphoi Anfang des 2. Jhdts. derselben Zeit angehoren. Auf den Siegerlisten

v. Chr., Wescher-Foucart Inscr. de Delphes (CIA II 977) kommt er nicht vor. Nur zwei Titel

5j 26. [Kirchner.l sind nns bekannt : Mepyifiotoog und Ilgwzoxoqog

'Avridoaig, sc. zcov x8Vfi^z<>n' (Inschrift Dei (letzteres auch Titel eines Stiickes des Alexis).

Buck Amer. Journ. of Arch. 1889, 308), Ver- Die paar erhaltenen Verse lehren nichts. Vgl.

mOgenstausch , hiess eine attische Einrichtnng, Meineke hist. crit. 415. Fragmente bei Mei-

welche verhindern sollte, dass die Bflrger unge- neke HI 528. Kock II 410. [Kaibel.]

recht zu den Leiturgien herangezogen wurden. 50 4) Ein nur aus dem Ind. Here. coL 79 be-

Die Behorden , und zwar bei der Choregie der kannter Stoiker, mit Stratokles Lehrer des Anti-

Archon, bei der Trierarchie und der VermOgens- patros v. Tyros, also vermutlicb auch Schuler des

steuer (ngoeiaqmga) die Strategen (Arist. resp. Panaitios. [v. Arnim.]

Athen. 56. 62. [Demosth.] XLII 4f.), setzten da- 5) Maler, Schuler des Euphranor und Lehrer

fur jahrlich einen Termin an (inolow zolg zgia- des Nikias, gegen 01. 110, dUigentior qttam nu-

xooioig to? arudooetg). Der Besteuerte durfte merosior et in coloribus severus ; bekannt durch

hierbei einen anderen anfrafen , welcher zu der einen Kampfer mit dem Schilde zu Athen, einen

Leistung mehr verpflichtet sei (xaXelv Demosth. Ringer und namentlich durch einen Trompeter.

a. a. 0., xgoxaleio&ai eig avziSoaiv Lys. XXIV 9, Plin. n. h. XXXV 130. Brunn Kstlg. n 164.

auch dvzididovat ztvl Demosth. XX 40, ja selbst 60 167. 193. [0. Eossbach.]

drzididovai zgirjgaex^v Demosth. XXI 78, vgl. Antidrepanon s. Drepanon.

Xen. oec. 7 , 3). Der Aufgerufene hatte nun Anties {'Arruie), Name eines Silens auf einer

die Wahl, entweder die Leistung zu ubernehmen, sf. chalkidischen Amphora im Museum zu Leiden,

oder auf den Vermogenstausch einzugehen ([De- abg. Boulez Choix de vas. peints pi. 5.

mosth.] XLI 27. Lys. a. a. 0. Demosth. XX 40), [Wernicke.]

oder endlich die Entscheidung iiber die Verpflich- Antigenes ('Avziysrtig). 1) Athenischer Ar-

tung zur Leistung dem Gericht zu ftberlassen. chon 01. 93, 2 = 407/6 v. Chr. Xen. hell. I 3, 1.

Im ersten Falle war die Sache erledigt, im zwei- Diod. XHI 76. Dion. Hal. A. R. VII 1. Arg. Arist.
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ran. I. Schol. Aiist. ran. 33. 694. 720. 1422. CIA 3) Aus Theben, bertihmter Aulet, auch Com-

I 63. Marm. Par. 63. [Wilhelm.] ponist, blilht um 400—370. Sein Leben und

2) Sohn des Amphidamos, Ambryssier. Sxoa- Wirken ist gut behandelt von Dinse De A. The-

rmo'? der Phoker, Wescher-Foucart Inscr.de bano musico, Berlin 1856. Er war Sohn des

Delphes 122. Dionysios (Harpokr. Bekker Anecd. I 410), nicht

3) Sohn des Kritolaos, Boiotier. Teilnehmer des Satyros (Dinse 22—28). Nach Suidas soil

an den Soterien in Delphoi als itaTg zogevrrje An- er Aulod, das soil wohl heissen Aulet, des Di-

fang des 2. Jhdts. v. Chr., "Wescher-Foucart thyrambendichters Philoxenos gewesen sein; da

Inscr. de Delphes 5, 22. nun dieser etwa von 410 an in Athen thatig war,

4) Sohn des Buleutes, Chalkidier. Teilnehmer 10 im J. 380 aber gestorben ist , mag unser A. zu

an den Soterien in Delphoi als natg xogevxr/g An- Ende des 5. Jhdts. nach Athen ausgewandert sein

fang des 2. Jhdts. v. Chr., Wesciier-Foucart (Dinse 6—11). Bestinunt erwahnt wird seine

Inscr. de Delphes 3, 20. 4, 20. 5, 30. 6, 23; Thatigkeit bei der Hochzeit des Iphikrates mit

vgl. Dittenberger Syll. 404, 23. einer thrakischen Ffirstentochter 382/1 (Anaxan-

5) Archon in Delphoi, CIG 1701. drides bei Athen. IV 131 B); auch zur Zeit des

6) Sohn des Iason, Eleier. Siegt zu Olympia Epameinondaswarernoch amLeben (Plut. apophth.

mit dem Fohlenzweigespann nach 264 v. Chr., Epam. 20 p. 193 F). Die Nachricht des Gellius

Arch. Ztg. 1879, 141; vgl. Belistiche. XV 17 dagegen, welche A. zum Lehrer des Alki-

7) Sohn des Menekles , aywvo&ezijs in Iasos biades macht , scheint auf Verwechslung zu be-

zwischen 188—146 v. Chr., Le Bas III 276. 20 ruhen, und nicht besser steht es mit Erzahlungen,

8) Sohn des Hermagoras, Hipparches (eponym) welche die Lebenszeit unseres Auleten bis in die

in Kyzikos, CIG 2157. [Kirchner.] Zeit des Alexander und Pyrrhos ausdehnen mflchten

9) Anffihrer einer Abteilung der makedonischen (Dinse 17—22). Zur Annahme eines zweiten A.

Phalanx unter Alexander d. Gr, (Arrian. anab. V liegt demnach kein zwingender Grand vor. Von
16, 3. VI 17, 3 ; vgl. auch Pint. Al. 70). Bei dem welcher Bedeutung fur die Technik seines Instra-

Feldzuge des Perdikkas gegen Agypten trug er als mentes die Wirksamkeit dieses Kiinstlers war,

Befehlshaber der Argyraspiden wesentlich zum Ab- geht am deutlichsten aus jener Stelle des Theo-

fall der Makedonier von diesem bei ; er erhielt in phrast von dem Bohr im See Kopais hervor.

der Teilung von Triparadeisos 321 die Provinz Dieser Naturforscher unterscheidet (h. pi. IV 11, 3)

Susiane (Arrian. succ. Al. 35. Diod. XVIII 39, 6) 30 bestimmt den Gebrauch der Instrumentenmacher

und befehligte dann unter Eumenes weiter die vor und nach A.s Zeit, die Worte ovp/ifoiv einer-

Argyraspiden. Nach dem Ubertritt derselben zu seits und xazaoziao/iaza andererseits scheinen zu

Antigonos (s. d.) , wurde er von diesem getotet bedeuten. dass die Rohrzunge friiher festlag, spater

(316). Diod. XTX 44, 1. [Kaerst.] vibrierte. Der Aulet soil vor diesem Wendepunkt

10) Geschichtschreiber (FHA 157. Susemihl ajxldoxiag, nach demselben /iexa jiMo/tazog geblasen

Alex. Litt.-Gesch. JJ 399), muss nach Plutarch Al. haben, ein Unterschied, der angesichts der Stelle

46 eine Alexandergeschichte geschrieben haben. des Quintilian (inst. I 11, 7) kaum anders, denn als

Da er in der Citatensammlung bei Plutarch er- eine Vertiefung des Tones gefasst werden kann.

scheint und von Herodian [si. /iov. /e|. p. 947, Dass aber A. eine grosse Zahl von Schtilern hatte,

10) angefiihrt wird
,

gehorte er zu den alteren 40 welche die Kunstrichtung ihres Meisters gegen-

Alexanderhistorikern. Sein Werk ist ganz ver- fiber der des Dorion eifrig und hartnackig ver-

schollen, und so lasst sich nicht ausmachen, ob teidigten, wissen wir aus Plutarch de mus. 21.

er identisch mit A. dem Einaugigen (Plut. Alex. Wahrscheinlich huldigte eben A. der fortschritt-

70), dem Commandanten der Silberschildner (Nr. 9), lichen Richtung eines Philoxenos und Timotheos,

ist. Freilich ist ein schriftstellernder Makedone welche, wie bekannt, auf scharfen Widerspruch

dieser Zeit etwas auffallendes. Was fur einen stiess und sogar in der Komoedie verspottet wurde.

A. Plinius im 5. Buch benfitzte, weiss ich nicht. Dorion scheint dagegen der alten und einfachen

[Schwartz.] Kichtung angehOrt zu haben; jedenfalls hat Ti-

ll) Aus Chios, Arzt in einem der angeblichen motheos von Milet spOttische Bemerkungen von

Briefe des Euripides (Ep. 2). 50 ihm zu horen bekommen, Athen. VTII 338 A.

12) Arzt, gehOrte mit Mnemon zu den Schulern Wenn die Erzahlung des Apuleius Flor. I 4 auf

des Kleophantos , lebte also gegen Ende des 3. Wahrheit beruht und nicht auch dort der Name
Jhdts. v. Chr. Er war besonders Anatom (Gal. eines beriihmten Mannes am unrechten Ort ein-

XV 135f.) und schrieb fiber Fieber und Ge- gesetzt ist
,
gab A. viel auf seinen Stand als

schwulste (Cael. Aur. M. A. II 10, 96). Kunstler und litt nicht, dass man Auleten auch

13) Arzt in Rom zur Zeit des Galen (2. Jhdt. jene Handwerker nannte , welche bei Leichenbe-

n. Chr.), Schuler des Quintus und Marinus (Gal. gangnissen Musik machten (monumentarii cerau-

XIV 613). pi. Wellmann.] lae — ob damals in Athen bekannt?). Die An-

14) Chormeister der Phyle Akamantis bei der gabe des Suidas , A. sei der erste , welcher sich

Aufffihrung eines Dithyrambos Anfang 5. Jhdts. 60 milesischer Schuhe bedient habe, brachte Dinse
v. Chr., Anthol. Pal. XIII 28 = Simon, frg. 148, 6; auf die Vermutung, derselbe sei vielleicht iden-

vgL v. Wilamowitz Hermes XX 62. [v. Jan.] tisch mit dem Auleten Batalos, von welchem Li-

Antigenidas {'Avziyevldas). 1) Sohn des banios ganz etwas ahnliches erziihlt. Ein verffih-

Eukratidas, xoksfiagyog in Orchomenos Mitte des rerischer Gedanke; Batalon hiess ja die Takt-

3. Jhdts. v. Chr., IGS 3173. 3174. maschine (xgovxe£iov o&er scabillum), somitkflnnte

2) 'Avw/eveiSae, Delier (?). Avlrjxrjg in einer man versucht sein, deren Einfuhrung dem A. zu-

delischen Inschrift vom J. 265 , Bull. hell. VII zuschreiben. Aber Suidas fahrt fort : ,und er zog

112. [Kirchner.] im Komastes ein safrangelbes Gewand an'. Es
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wird also wohl in der ganzen Stelle von der den. Wir kennen zwei Versionen fiber ihren Tod

:

weichlichen Tracht die Rede sein, welche A. an- a) In einem Dithyrambos des Ion von Chios, des

zulegen sich erlaubte , die milesischen Schuhe Freundes des Sophokles , wurden A. und Ismene

werden eine weiche und becjueme Bekleidung der von Laodamas, dem Sohne ihres Bruders Eteokles,

Ffisse gewesen sein. Unter dem Komastes, dem im Heiligtume der Hera verbrannt: Hypothesis

Nachtschwarmer, wird man sich gern einen Dithy- des Sallustius zu Sophokles Antigone ; /?) A. geht

rambos des Philoxenos denken (anders allerdings zu Grande, weil sie wider das Verbot ihren Bruder

Dinse 71), in welchem ein Anzug wie gelber Polyneikes bestattet, dessen Leiche als die eines

Schlafrock und weiche Pantoffeln wahrscheinlich Vaterlandsverraters den Tieren zum Frasse hin-

gut am Platze war. [v. Jan.] 10 geworfen ist. Diese Sage ist durch die Tragoedie

Antignotos (Avziyvmzog), Bildhauer, zur Zeit des Sophokles (440) , in der A. auf Befehl des

des Augustus in Athen thatig , wo er die vom Kreon in einem Grabe eingeschlossen sich erhangt

Demos auf der Burg geweihten Ehrenbilder der (vgl. Apollod. bibl. Ill 7, 1). zu der herrschenden

Thrakerkonige Kotys und Rhaskuporis sowie das geworden ; zugleich ist diese das alteste Zeugnis

eines Rdmers , dessen Namen bis auf das Prae- ffir sie. Derselbe Conflict freilich zwischen lhrer

nomen Marcus in der Inschrift weggebrochen ist, Schwestertreue und den Gesetzen des Staates ist

arbeitet Loewy Inschr. gr. Bildh. 314—316. Von schon im Schlusse der Sieben des Aischylos von

Plinius 'wird er im dritten alphabetischen Ver- 467 (v. 990ff.) verwertet. doch ohne Andeutung.

zeichnis (XXXIV 86) als Verfeitiger von Philo- dass er sie in den Tod ffihren werde. Aber gegen

sophen- und Athletenstatuen (Ringer und ein Peri- 20 die Echtheit dieser Scene sind gewichtige Bedenken

xyomenos) sowie von solchen des Harmodios und geltend gemaeht: vgl. Oberdick De exitu f.

Aristogeiton (doch wohl Copie nach Antenor oder Aesch. quae Septem adv. Theb. inscribitur, Arns

Kritios und Nesiotes) genannt. Bedenken gegen berg 1877. W. Richter Quaestion. Aeschyleae,

die Identitat bei Loewy Unters. z. griech. Kunst- Berlin 1878. v. Wilamowitz Herm. XVII 354.

lergesch. (Abh. d. Wiener arch, epigr. Sem. IV) 22. XXI 606, 3. B ergk Griech. Litt.-Gesch. Ill 302ff.

[C. Robert.] Ganz ahnlich lasst Euripides in der Schluss-

Antigon {'Avziycov), Archon in Chaironeia im scene seiner Phoinissen (von ca. 410) diesen Con-

2. Jhdt. v. Chr., IGS 3328. 3333. [Kirchner.] flict entbrennen (v. 1625ff.), ohne ihn auszutragen,

Antigone ('Avnyovt)) , eine in verschiedenen ja A. geht sogar, obgleich sie v. 1657 erklart, sie

Sagenkreisen erscheinende Figur, die in den beiden 30 werde den Bruder bestatten ,
und obgleich lhr

einzigen genauer kenntlichen Mythen einen tragi- Kreon v. 1658 den Tod als Strafe gedroht hat,

schen Tod findet. Von einem Kulte der A. flndet mit Oidipus nach Attika ;.
die Bestattungsfrage

sich keine Spur. lasst der Dichter ganz fallen. Uber die A. des

1) Tochtcr des Thessalers $*(&?, Mutter des Euripides s. unter c. Von des Astydamas Tra-

thessalischen Argonauten 'Aaxegiow, Hyg. fab. 14. goedie A. ist nur der Titel erhalten auf CIA II 973

2) Tochter des Evyvrlwv , KOnigs im thessa- = Dittenberger Syll. 407. Kallimachos hat ge-

lischen Phthia, vermahlt mit nytevs. Dieser legentlich von A. erzahlt, s. v. Wilamowitz bei

tOtet bei der Jagd auf den kalydonischen Eber Spiro De Euripidis Phoenissis 31. Mit Berufung

ohne Absicht seinen Schwiegervater Evovriwr. auf ihn erwahnt namlich Ovid Trist. V 5, 33—38.

Deshalb nach Iolkos zum "Axaaroe entflohen und 40 dass bei dem Polyneikes und Eteokles gememsam

von diesem gesuhnt wird er von 'Aoxvbafxua, der dargebrachten Opfer sich Flamme und Asche

Gattin des "Axaozog, mit Liebesantragen verfolgt. spalten. Da dies ein gemeinsames Grab der feind-

Da er sie nicht erhort , racht sie sich an ihm lichen Bruder voraussetzt und erklart worden sein

durch Verleumdung bei ihrem Gemahl und treibt muss, wie sie bei der Bestattung vereint worden

sein Weib A. durch die erlogene Botschaft, Peleus sind, so gehOrt zu jenem bei Kallimachos bezeug-

heirate ihres Mannes Tochter Sxegontj , in den ten Wunder auch die von Statius Theb. XII 315

Tod; A. erhangt sich. Apollod. bibl. in 13, 1—3, —450 und Philostratos Imag. II 29 mit ihm ver-

vgl. Tzetzes zu Lykophr. 175 (stark gekurzt, das bundene Geschichte , A. habe den Leichnam des

Pherekvdescitat sehr bedenklich). A. hatte dem Polyneikes. um ihm die Totenehren zu verschaffen.

Peleus "die Ilo/.vdwoa geboren , Pherekvdes (frg. 50 heimlich auf den Scheiterhaufen des Eteokles ge-

17) im Schol. ATwl.D II. XVI 175. Apollod. a. legt, Vgl. Pans. IX 25, 2. Hyg. fab. 68. 71

:

a O. fab. 72 nennt Hvgin Argeia. des Polyneikes Gat-

3) Tochter des Oidipus. a) Nach alterer Sage ist tin. als Helferin'der A. bei dieser That, vgl. den

A. wie Ismene. Eteokles und Polyneikes nicht von Sarkophag bei Robert Die antiken Sarkophag-

Iokaste. sondem von Eiqvyaraa geboren: Phere- reliefs II 60 = Wiener Vorlegebl. 1889 XI 13.

kvdes (frg. 48) im Schol. "Eurip. Phoin. 53. Pisan- 16 und Spiro De Euripidis Phoenissis 63.

der ebd. 1760: vgl. Odvssee XI 271—280. Dies c) Fiir die A. des Euripides ist uns ein Zeug-

ist als Version des Epos OlbwoSla nachgewiesen nis des Aristophanes von Byzanz in doppelter

von Bethe Theban. Heldenl. Iff. Vgl. Schnei- Fassung erhalten: die Hypothesis zu Sophokle-

dewin Abh. Ges. d. Wiss. Gottingen V1853. 165ff. 60 A. giebt : xfTxat tj uvdoxoda xai xaoii Evoi.-ijSi,

b) Spater. wohl schon in einem Epos, nicht h 'Avxiyort) x/.i/r ixet qwoadsioa fteza xov Aifio-

erst in der Tragoedie, ist der A. und ihren Ge- vos SiSozai agog yd/tov xoirwviav xai zexvor

sehwistern Iokaste als Mutter gegeben worden. rixzei zbv Malma; Schol. Soph. Ant. 1350 sagt

:

und so lastet auch auf ihr der Geschlechtsfrach, ozi Siaqpigei xijg EvginiSov Arziyovtjg avztj
,

oxi

Aischylos Septem 1039. 725. Pind. 01. II 38ff. yoiga&ctoa IxsT fikv Sta xov Auiovog egona f*f-

Eurip". Phoin. 18ff. Soph. Oid. Tyr. 710; Ant. 856ff. ddfaj jigbg ydfiov . .
.

Daraus folgt,. dass Euri-

866 Wie A. in dem vorausgesetzten Epos diesem pides ebenso wie Sophokles die Bestattung de-

Fluche erlegen ist, kann nicht entschieden wer- PoljTieikes durch A. gegen Kreons Verbot darge-

Pauly-Wissowa
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stellt hat, aber mit versOhnendem Abschluss. Dazu 12. 14, deren Deutung durch die Inschriften der
stimmt, dass in den Fragmenten sowoM viel von einen gegeben ist ; ferner die Scene rechts auf dem
Liebe (161. 162. 164) die Bede ist, als auch iiber Saikophag bei Robert Die antiken Sarkophag-
den Zweck derLeichenschandung(176) gesprochen reliefs II 60 = Wiener Vorlegebl. 1889 IX 13. 16.
wird. Die Erwahnung des Kapaneus lasst auf Rhusopulos {jisqI elxovog Avziyovqg, sv'A&r/vcug
eine Erinnerung an den eben erlebten Sturm der 1885) Deutung einer weissgrundirten Seherbe mit
Sieben in einem Chorliede, wie bei Sophokles, der Zeichnung einer Frau und den Buchstaben
sehliessen. Dass Dionysos als deus ex maohina (E)IKHZ auf des (IloXwe)ixng Begrabnis durch
aufgetreten sei, ist aus frg. 177 nicht mit Sicher- A. hat Conze durch richtige Stellung des Frag-
heit zu sehliessen, s. Vogel Scenen Euripide- 10 ments widerlegt, Arch. Jahrb. IV Anz. 7f.

ischer Tragoedien in griech. Vasenb. 52. Dagegen [Bethe.l
hat Welcker Griech. Tragoed. II 563 .Hygins 4) Tochter des Laomedon, von Iuno, mit der
fab. 72 als Hypothesis dieses Dramas nachzu- sie sich in einen Schonheitsstreit eingelassen, zur
weisen versucht und ihr gemass die Entdeckung Strafe in einen Storch verwandelt, Ovid. met. VI
des Maion als Sohnes des Haimon und der A., 93—97 (danach Serv. Aen'. I 27 = Mythogr. Vat.
die dieser, statt zu teten, rerborgen und ge- II 69). Die Erzahlung des Mythogr. Vat. I 179
heiratet hatte, als sein Thema angenommen. Hey- {Antigone, Laomedontis filia decora, formam
demann aber (Uber eine nacheuripideische A., suam Iunoni praetulit. quare irata Iuno crines
Berlin 1868) hat diese Hyginfabel als Inhaltsan- eius in ungues mutavit. quae dum lavaretur [?],
gabe einer spateren Tragoedie erklart und auf 20 deorum miseratio-ne in eieoniam versa est ; quam
diese zwei apulische Vasenbilder (vgl. Arch. Ztg. ob causatn ut avis infesta colubris narratur)
1871, 108) bezogen. An Welcker haben sich an- stammt, wie die Schlussworte zeigen, aus einem
geschlossen Kliigmann Ann. d. Inst. 1876, 178 verlorenen Scholion zu Verg. Georg. II 320.
und Max. Mayer De Euripidis mythopoeia 73, [Wissowa.]
der aus frg. 168 folgcrt, Maion mflsse aufgetreten 5) Tochter des Kassandros , des Bruders des
sein. Vogel a. a. O. weist Welckers Hypo- Antipatros (Schol. Theokr. XVII 61), Gcmahlin
these ab, erklart aber die beiden Vasenbilder als des Lagos , Mutter der Berenike , der Schwester
Darstellungen nach Euripides in der Annahme, und Gemahlin des Ptolemaios I. Soter (vgl. Schol.
Dionysos dfirfe nicht als deus ex niachina ange- Theokr. XVII 34). Vgl. Droysen Hell. Ill 1,

nommen werden. Hygins Fabcl 72 hat sicher vorn 30 266, 1.

(Argia) und hinten (Megara) Zusatze, die dem 6) Tochter des Philippos und der Berenike,
Kern fremd sind. der spateren Gemahlin des Ptolemaios I. Soter,

d) A.s Verhaltnis zu Haimon, dem Sonne Kreons. also Enkelin der A. Nr. 5 (Plut. Pyrrh. 4; vgl.
ist so slehend, dass es aus alter Sage zu stanimen Paus, 17, 1). Ihr Stiefvater Ptolemaios ver-
scheint. In der A. des Sophokles totet sich Hai- mahlte sie, namentlich auf Wunsch der Berenike,
mon aus Schmerz iiber das gegen seine Braut A. aus politischen Griinden mit Pyrrhos. der damals
ausgesprochene Todesurteil. In den Phoinissen am alexandrinischen Hofe lebte (Plut. a. O.). A.
des Euripides will Kreon die A. nach ihres Bru- folate dem Pyrrhos nach Epeiros (295) und ward
ders Eteokles letztem Willen mit seinem Sohne ihm eine gute Ehefrau (Plut. Pyrrh. 5). Sie
Haimon verloben (v. 1588), steht jedoch auf ihre40gebar ihm einen Sohn, der nach dem Grossvater
Drohung, sie werde ihn in der Brautnacht toten, Ptolemaios genannt wurde (ebd. 6. 9). Nach
davon ab (v. 1682). Nach der euripideisehen A. ihrem Tode schloss Pyrrhos noch mehrere Ehen
heiratet sie ihn und gebiert ihm den Maion (vgl. (ebd. 9).

II. IV 394) : Aristophanes von Byzanz in der 7) Eine Makedonierin aus Pydna (Plut. Alex.
Hypothesis zu Soph. Ant. Schol. Soph. Ant. 1351. 48) oder Pella (Plut. de Alex. fort. 7). Von
Nach Hygin fab. 72 verbirgt Haimon die A., als Autophradates gefangen , befand sie sich beirn
er sie auf Kreons Befehl hinrichten soil, bei Hir- persischen Tross, der bei Damaskos im J. 333 in
ten und zeugt mit ihr einen Sohn. Dieser wird. die Hande des Parmenio fiel. Sie ward die He-
herangewachsen . bei fhelmnischen Spielen von taere des Philotas. Durch Verrat der unvorsich-
Kreon am Muttermale des Drachengeschlechtes er- 50 tigen Ausserungen. die dieser iiber Alexander zu
kannt, seine Elternfestgestellt und herbeigeschleppt. ihr gemacht, trug sie zur Katastrophe des Phi-
Trotz des Herakles Bitten miissen Haimon und lotas bei. Alexander soil sie geradezu als Spionin
A. in den Tod gehen. benutzt haben (Plut. Alex. 48. 49; de Alex. fort.

e) Die Sage. A. babe ihren blinden Vater a. O.). [Wilcken.]
Oidipus nach Attika geleitet, wo er in den Hades 8) Arztyovt] 'I'cupagd s. Antigoneia Nr. 3.

eingeht. wird zuerst bei Euripides in den Phoinis- Antigoneia (Arziyovsia). 1) In Svrien (Strab.
sen v. 1679ff. kurz erwahnt. Sie wird damals XVI 750. Diod. XX 47. Synkell. "Chron. 519
wohl sehon ausgestaltet gewesen sein. dem Epos Bonn. Dio Cass. XL 29. Steph. Byz.), Stadt am
war sie jedoch fremd. Schneidewin Abhandlg. Orontes , von Antigonus 307 v. Chr. gegriindet.
der Ges. d._ Wiss. Gottingen V 1*53, 165ff. Sopho- 60 Bald nachher siedelte Seleukos Nikator ihre Ein-
kles hat sie in seiner posthunien Tragoedie Oibi- wohner nach der von ihm ganz in der Niihe er-

xovg im Ko/.ovw behandelt : vgl. Apollod. bibl. bauten Hauptstadt Antiocheia iiber. Doch wird
III 5. 9. Hvg. fab. 67. A. von Dio Cassius noch nach der Niederlage des

f) Von bildlichen Darstellungen der A.-Sage Crassus bei Karrai erwahnt (K. O. Miiller An-
sind sicher nur die beiden unt^r c erwiihnten tiquitates Antiochenae. Gott. 1839. Ritter Erd-
apulischen Vasen, Mon. d. Inst. X 27 und Ger- kunde XV11 1158ff'.). [Benzinger.]
hard Apulische Vasenb. XI (Furt wangler Berl. 2) Stadt im Norden von Epeiros, nach Ptolem
Vasens. nr. 3240) = Wiener Vorlegebl. 188;) IX m 13, 5 und Steph. Byz. zur Chaonia gerechnet

nach Plin. n. h. IV 2 anscheinend nicht ; in der 2) Eine Art goldener Trinkgefasse, die ihren

Nahe von Engpassen, die militarisch sehr wichtig Namen vom Konige Antigonos erhalten batten

waren (Polyb. II 5, 5. 6, 6. Liv. XXXII 5 ; vgl. (Plut. Aem. Paul. 33. Polemon bei Athen. XI

XLIII 23), und darnach von Leake Northern 497 P).

Greece I 72 dem jetzigen Tepeleni gleichgesetzt, 3) Name einer der heiligen Trieren der Athener,

das auf einer beherrschenden Hohe im Winkel zu Ehren des Konigs Antigonos so benannt. Schol.

zwischen dem Aoos und einem Nebenflusse liegt, Dem. XXI 171 (II 637 Dind.). Bekk. an. I 267,

wo die in Engen fuhrenden Strassen nach Norden 21. Boeckh-Frankel Staatsh. der Ath. 1306;

und Osten sich teilen. Bei der so bedeutsamen Seeurkunden 79. [Toepffer.]

Lage ist anzunehmen, dass der diadochische Name 10 Antigonos {'Avztyovog). 1) Sohn des Epigonos,

A. nur einen alteren einheimischen abgelost hat. alsHerosverehrtimHeiligtumzuKnidos:Inschrift

der auch spater wieder eingetreten sein mag, da aus der makedonischen Epoche, Newton Discov.

der Name A. wieder zu verschwinden scheint. of Halicarnass., Cnidus etc. 7471 472ff. Getting.

3) Stadt Makedoniens in Krossaia an der Gel. Nachr. 1862,376—379; nach Usener(Rh.

Westkiiste von Chalkidike, sudlich oder sildost- Mus. XXLX 35—47) Antigonos Gonatas, dessen

lien von Aineia, mit einem Hafen oder Landungs- Vater Demetrios Poliorketes (unterm Verszwang?)

platze (Liv. XLIV 10; vgl. Skymn. 630 und als Diadochensohn nach der bei Nymphis von

Ptolem. Ill 12, 35, wo als iilterer Name Vacpaoa Herakleia (Suid.s. v.), Hieronymos v. Kardia (bei

angefuhrt wird und iibrigens vor C. Miiller Ar- Dion. Hal. I 6) und Strab. XV 736 zu beob-

tiywrj gelesen wurde ; wohl die gleiche Hierokl. 20 achtenden Sitte als emyorog bezeichnet ist.

639 'Avzayvta, s. C. Miiller zu Ptolem. a. O.). 2) Aus Dulichion, Freier der Penelope, Apol-

Vgl. Leake Northern Greece III 460. lod. frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI 179.

4) Stadt im Innern Makedoniens (Plin. n. h. [Tilmpel.]

IV 34) in Mygdonia (Ptolem. Ill 12, 33), zwolf 3) Antigonos mit dem Beinamen novoy&cdfiog

Millien von Stobi an der Strasse nach Thessa- oder Kvxixmp (Polyb. V 67, 6. [Luc] Macrob. 11.

lonike (Tab. Peut.) ; die fruhere Gleichsetzung mit Plut. Sertor. 1; Quaest. conv. H 1, 9. Ael. v. h.

Tikvech am Vardar (Axios) halt Heuzey Maced. Xn 43), Sohn des Philippos

,

(

der gewiss nicht

329 fur unmoglich. mit dem indischen Satrapen Philippos, dem Sohne

5) Name, welchen Mantineia in Arkadien vom des Machatas, Bruder des Harpalos ,
zu identifi-

J. 222 bis zur Zeit Hadrians fiihrte, Plut. Arat. 30 cieren ist, war geboren kurz vor 380 (Appian. Syr.

45, 5. Paus. VIII 8, 11. Ptolem. Ill 14, 40. 55. [Luc] a. O. Porphyr. b. Euseb. 1 247 Schoene).

Mtinzen Head HN 352. Plinius n. h. IV 20 Er war nicht von niederem Stande, wie Ael. v. h.

macht irrtumlich zwei verschiedene Stadte daraus. XII 43 berichtet, sondern gehorte wahrscheinlich

6) Erster voriibergehender Name von Alexan- einem vornehmen makedonischen Gcschlechtean,

dreia Troas, Strab. XIII 593. 597. wenngleich sich seine Zugehorigkeit zum elimi-

7) Erster vorubergehender Name von Nikaia otischen Fiirstenhause nicht erweisen lasst (vgl.

in Bithynien, Strab. XII 565. Droysen Hellen. I 1, 87, 2. II 1, 27, 1; anders

8) Castell im Gebiete von Kyzikos, 50 Sta- v. Gutschmid Symb. phil. Bonn. 109, 15). Er

dien landeinwarts gelegen. Steph. Byz. fiihrte zuerst unter Alexander das Commando iiber

[Hirschfeld.] 40 die Bundesgenossen und erhielt dann die Satrapie

9) Ein von Aratos in Achaia seinem Verbiin- von Phrygien (Arrian. anab. 1 29, 3; vgl. auch Curt,

deten Antigonos Doson von Makedonien zu Ehren IV 5, 13). Bei der nach Alexanders Tode durch

eingesetztes Fest (Polyb. XXVIH 16. XXX 20. Perdikkas ausgefuhrten Teilung der Provinzen im

Plut. Cleom. 16; Arat. 45). Aber auch an an- J. 323 wnrden ihm ausser Phrygien noch Lykien

dern Orten Griechenlands wurden A. gefeiert. So und Pamphylien zugewiesen (Arrian. succ. Alex.

inDelos: Inschrift im Bull. hell. X 104 avayogev- 6. Dexipp. frg. 1. Diod. XVIH 3, 1. Curt. X
<ra< 6k rov ozsyavov iv riji no/jutrji za>v Avziyo- 10, 2; etwas abweichend lust. XIII 4, 14).

vsiwv. VgL Bull. hell. VI 143. '[Stengel.] A. hatte von dem Reichsverweser Perdikkas

Antigonis (Avziyovig). 1) Name der attischen den Auftrag erhalten , Eumenes bei der Unter-

Phyle , die nach der Befreiung Athens dem De- 50 werfung von Kappadokien zu unterstiitzen, den-

metrios Poliorketes zu Ehren neben der Deme- selben aber nicht ausgefulirt (Plut. Eum. 3). Als

trias errichtet wurde (Plut. Demetr. 10. Diod. nun Perdikkas selbst Ariarathes, den Dynasten

XX 45. Pollux VIII 110. Steph. Byz.). Sie er- von Kappadokien, besiegt und den pisidischen

hielt ihren Namen nach Antigonos', dem Vater Feldzug beendet hatte, zog er A. zur Verantwor-

des Demetrios. Die neue Phyle erscheint zuerst tung. Dieser aber floh nach Europa zu Anti-

im J. 306/5 v. Chr. (CIA n 246) und scbeint patros und Krateros, die damals mit dem Krieg

gleichwie die Demetrias bis zum J. 200 v. Chr. gegen die Aitoler beschaftigt waren, und teilte

bestanden zu haben, in welchem durch die Ein- diesen die auf die Erwerbung der Alleinherrschaft

fuhrung der Attalis die zeitweise unterbrochene gerichteten Plane des Perdikkas mit. Es kam so

Zwolfzahl der attischen Phylen wiederhergestellt 60 namentlich auf des A. Betreibcn der Bund gegen

wurde. In der officiellen Phylenordnung nahmen den Reichsverweser zustande, dem sich vor alien

die A und Demetrias die beiden ersten Stellen noch Ptolemaios anschloss (Arrian. succ. Alex. 24.

ein. V^l. U. Kohler Herm. V 349; Athen. Mitt. 26. Diod. XVHI 23, 3f. 25, 3f. lust. Xm 6, 4ff.).

in 238^ W. Dittenberger Herm. IX 399; Syll. A. ging, wie es scheint, soglekh nach Asien zu-

149. Spangenberg De Atheniensium publlcis riick, wahrscheinlich durch eine athenische Flotte

institutis aetate Macedonum commutatis (Halle unterstiitzt. Von den Stadten an der ionischen

1884) 29. Busolt Handb. der Altertumsw. IV Kiiste gut aufgenommen, sammelte er in Verbin-

132. Philios 'E<p. aoy_. 1887, 184. dung mit den Satrapen von Lydien und Karien,
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Menandros und Asandros, gegen Eumenes Streit- des hellespontischen Phrygien, sandte er ein Heer,
krafte nnd nOtigte denselben, sich weiter nach gegen Lydien, dessen Satrap Kleitos nach Make-
dem Innern zuriickzuziehen (Arrian. succ. Alex. donien zu Polysperchon floli, zog er selbst und ge-
frg. Vatic. § 7ff. CIA II 331. Eeitzenstein wann Ephesos und eine Reihe von andern Stadten
Bresl. phil. Abh. Ill 3, 34ff.). Dann wandte er im Westen Kleinasiens (Diod. XVIII 52). Im Biind-
sich nach Kypros, um dort die mit Ptolemaios nis mit Kassandros, der zu ihm nach Asien ge-
verbiindeten kyprischen Fiirsten gegen die Feld- kommen war, um seine Unterstiitzung gegen den
herrn des Perdikkas zu unterstiitzen (vgl. Arrian. Beichsverweser Polysperchon zu erlangen, und mit
i'rg. Vatic. 3. 6; succ. Alex. 30. CIA JH 331. Ptolemaios suchte er nun vor allcm Eumenes, der
Droysenll 1, 135, 2. Koehler Monatsber. Akad. 10 wieder offen fur die Sache des Konigshauses auf-
Berl. 1890, 579). Von Kypros aus wurde er nach getreten und von Polysperchon zum Strategen fiir

dem Tode des Perdikkas vom makedonischen Heere ganz Asien ernannt und somit Nebenbuhler des
zurtickgerufen ; bei der Teilung von Triparadeisos A. in seiner eigentlicben Stellung geworden war,
im J. 321 erhielt er seine fruheren Provinzen zu- zu bekampfen (Diod. XVIII 58ff.). Durch cinen
nick, wurde aber zugleich mit der Strategie tlber glanzenden Seesieg, den er in der Nahe von By-
das Reichsheer in Asien betraut und ihm die Fun- zantion iiber Kleitos , der von Polysperchon zum
rang des Krieges gegen Eumenes und die iibrigen Befehlshaber der kOniglichen Flotte ernannt wor-
Haupter der perdikkanischen Partei iibertragen den war, davontrug (Diod. XVIII 72. Polyaen.
(Arrian. succ, Alex. 37f. Diod. XVHI 39. lust. IV 6, 8), gewann er das tlbergewicht zur See und
Xm 8, 10). Mit Beginn des J. 320 (Diod. XVIII 20 sicherte sich zugleich den Biicken , um in ent-

40, 1 ) zog er gegen Eumenes nach Kappadokien. scheidender Weise Eumenes angreifen zu kOnnen.
Er gewann, hauptsachlich durch Verrat des Beiter- Er brach nach Kilikien auf und setzte von da
fiihrers des Eumenes, iiber seinen Gegner bei einem den Marsch gegen Eumenes fort , der auf diese
Orte Namens Orkynia_ (Plut, Eum. 9. Droysen Kunde die Weiterfiihrung der von ihm in Phoini-
II 1, 158, 2) einen Sieg, der zur Folge hatte, kien begonnenen Unternehmungen aufgab und, in
dass der grosste Teil des Heeres des Eumenes zu der Absicht, sich mit den Satrapen der ostlichen
A. iiberging. Eumenes selbst fliichtete sich nach Provinzen zu verbinden , nach Babylonien mar-
einer Bergfeste Nora, die an der Grenze von Ly- schierte und hier iiberwinterte. A. nahm die Winter-
kaonien in Kappadokien gelegen war (Plut. Eum. quartiere in Mesopotamien, 318/7, verstarkte seine

10.; vgl. Strab. XII 537. Ramsay Asia Min. 308). 30 Rtistungen und zog dann gegen Eumenes, der unter-
Nachdem A. diese Festung durch eine vollige dessen in Susiana seine Vereinigung mit den Statt-
Blokade eingeschlossen hatte, wandte er sich gegen haltern der oberen Landschaften bewerkstelligt
die andern Fiihrer der perdikkanischen Partei. hatte (Diod. XVIII 73. XIX 12ff. 15. 6. 17, Iff.),

vor alien Alketas und Attalos (s. d.), die sich nicht Nachdem A. sich mit Seleukos und Peithon, den
dazu hatten bewegen lassen , mit Eumenes ge- Satrapen von Babylonien und Medien, verbunden
meinsame Sache zu machen. In Eilmarschen zog hatte, marschierte er im Hochsommer 317 (Diod.
er, im Fruhling 319 (vgl. Polyaen. IV 6, 6. XIX 18, 2) gegen die Feinde, vermochte aber
Unger S.-Ber. Akad. Munch. 1878 I 408), aus seine Absicht, den tjbergang iiber den reissenden
Kappadokien nach Pisidien, iiberraschte die feind- Fluss Kopratas (den heutigen Dizful) zu erzwingen,
lichen Streitkrafte bei Kretopolis, welches den 40 nicht durehzufuhren , sondern wandte sich nord-
.Klimax' genannten, von Pamphylien nach derHoch- warts nach Medien, auf dem kiirzesten Wege durch
ebene von Milyas fiihrenden Pass (Polyb. V 72, 4) das Gebiet der rauberischen Kossaier, welche sei-

beherrschte, das heutige Padam-aghatsch (iiber die nem Heere bei dem Durchmarsche betrachtliche
Lage vgl. Schoenborn Beitr. z. Geogr. Klein- Verluste zufiigten (Diod. XIX 18ff. Plut. Eum.
asiens, Posen 1849, 16ff.) und schlug sie vOllig; 14: iiber die Wege von Susiana nach Medien vgl.

Attalos und andere Fiihrer kamen in seine Ge- Spiegel Eran. Altertumsk. I 117. Ill 16f.). Von
wait ; der grosste Teil des Heeres wurde von A. da zog er dem Eumenes, der sein Heer von Susiana
gewonnen. Alketas fand in Termessos (am heu- nach Persis gefiihrt hatte, entgegen, wahrscheinlich
tigen Gulikpasse gelegen , vgl. oben S. 1419) auf der Strasse, die von Ekbatana iiber Aspadana
sein Ende (Diod. XVHI 44ff. , etwas anders 50 (Ispahan) nach Persepolis fuhrt, In der Land-
Polyaen. IV 6, 7). Die Kunde von dem Ende des schaft Paraitakene kam es zu einer unentschiede-
Antipatros, welche A. jetzt erhielt, ermutigte ihn, nen Schlacht (Diod. XIX 27ff. 34, 7. Nep. Eum. 8,
die auf die Erwerbung der Herrschaft iiber ganz 1). A. bezog darauf in Gadamarta in Medien Winter-
Asien gerichteten Plane , die er seit Antritt der quartiere (317/6), Eumenes in Gabiene. Die Lag*-
Strategie gehegt. hatte. entschiedener zu verfolgen. von Gadamarta und Gabiene. das trotz lingers
Er strebte danach , die einzelnen Provinzen mit Widerspruch (Philolog. XXXVH 538, 7) doch wohl
ihm ergebenen Marmern zu besetzen und suchte mit der von Strabon XV 744f. erwiihnten Land-
auch mit seinem Hauptgegner Eumenes zu einer schaft identisch ist, lasst sich nicht genau fixieren

Vcrstiindigung zu gelangen (Diod. XVIH 41, 4f. (vgl. Spiegel III 18, 1 und 2. Drovsen II 1.

50, Iff. Plut. Eum. 12. Xep. Eum. 5, 7). Es 60 278, 1. 285, 2). A. griff nun, durch die Wiiste
gelang Eumenes , durch List die Befreiung von marschierend. Eumenes um die Wintersonnenwende
der Belagerung zu erreichen

,
ohne damit doch 317 (Diod. XIX 37, 3) an: durch einen glucklichen

fur die Mitwirkung bei den ehrgeizigen Planen Reiterkampf und einen erfolgreichen Uberfall des
des A. sich zu verpflichten (Plut. Eum. 12. Diod. feindlichen Lagers wurde in dem Heere des Eu-
XVIII 53, 5. l\ep. Eum. 5). A. suchte nun zu- menes eine solche Wirkung hervorgebracht , dass
nachst vor allem die Satrapien des westlichen Klein- die an sich siegreichen Argyraspiden ihren Ober-
asiens, die nicht zu seiner Verfiigung standen, sich feldherra an A. auslieferten , Anfang 316 (Diod.
zu unterwerfen. Gegen Arridaios, den Statthalter XIX 37ff. Polyaen. IV 6, 11. 13. Plut. Eum.
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15. Nep. Eum. 8f.). Die Chronologie dieser Er- verbiindeten sich namentlich die Aitoler und Boioter,

eignisse, welche TJnger Philol. XXXVII 524ff. die fiber die Neugriindung Thebens durch Kassan-

aufgestellt hat (vgl. auch S.-Ber. Akad. Munch. dros erbittert waren, mit A. (Diod. XLX 75, 6), sein

1878 I 381f.), ist unhaltbar; vgl. auch Volquard- Feldherr Ptolemaios gewann vor allem in Hellas

sen Jahresber. XIX 117f. A. liess, dem Drangen bedeutende Erfolge und setzte die Befreiung grie-

seines Heeres nachgebend, den Eumenes toten; chischer Stadte von den makedonischenBesatzungen

die Argyraspiden, deren Unbotmassigkeit er fiirch- fort, 313 und vielleicht noch 312 (Diod. XIX 77)

:

tete suchte er durch ihre Verteilung auf einzelne Rhodos schloss zu diesein Zwecke ein formliches

geiahrdete Posten unschadlich zu machen. Das Biindnis mit A.; personliche Verhandlungen mit

gleiche Schicksal, wie Eumenes, hatte Peithon, der 10 Kassandros , denen friiher solche mit Ptolemaios

Satrap von Medien, der dem A. wertvolle Dienste vorangegangen waren, scheiterten an den Forde-

geleistet hatte, den dieser aber wegen seiner ehr- rungen des A., der nicht diese Feldherrn Alexan-

geizigen Plane fiirchtete (Diod. XIX 46. Polyaen. ders als selbstandige Machte neben sich anerken-

IV 6, 14). Nach Beendigung des Winterlagers nen wollte (Diod. XIX 75, 6 ; vgl. 64, 8). Die Ver-

in Medien zog A. nach Persis, nahm hier, um die suche dagegen, die A. gemacht hatte , auch die

Landschaften des Ostens sich zu sichern, eine neue griechischen Stadte an der Westkiiste des Pontos

Verteilung der Satrapien vor , wobei er dem Sa- im Kampfe um die Unabhangigkeit gegen Lysima-

trapen von Persis, Peukestes, der bei den Per- chos zu unterstiitzen, waren misslungen (Diod. XIX
sern in besonderer Gunst stand , seine Satrapie 73). Die Absicht , selbst nach dem europaischen

nahm; mehrere der Statthaltersehaften vergab er 20 Kriegsschauplatz iiberzusetzen, gab er auf, beson-

an Eingeborene (Diod. XLX 46, 5. 55, 1). tlber ders weil die Byzantier in dem Kampfe zwischen

Susiana marschierte er dann nach Babylon ; hier ihm und Kassandros und Lysimachos ihre Neutra-

kam es zu einem Zerwiirfnis mit Seleukos, infolge litat aufrecht erhielten, und bezog, wohl, wie im

dessen dieser zu Ptolemaios nach Agypten floh. Jahre zuvor (Diod. XIX 69, 2), in Kelainai in

seine Hande flel (bald nach dem Friihuntergang Miinch. 1878 I 383ff. aufzustellen versucht hat,

des Orion, Anfang December 316. Diod. XIX 56, ist nicht begriindet; der Versuch dieses Gelehrten,

5). Er konnte sich jetzt als unumschrankten Ge- 30 eine zweimalige Absicht des A., nach Europa iiber-

bieter von Asien betrachten , wie er denn auch zusetzen, Fruhling 312 und Anfang Winters d. J.

schon verschiedentlich konigliche Ehren empfangen nachzuwcisen, ist meines Erachtens nicht gelungen.

hatte. Gegen diese drobende. Ubermacht des A. Im J. 312 erlitt die Sache des A. einen schweren

bildete sich nun aber ein Biindnis zwischen Pto- Schlag durch den Sieg, welchen Ptolemaios und

lemaios , auf den besonders Seleukos eingewirkt Seleukos iiber seinen in Syrien zuriickgebliebenen

hatte, Kassandros und Lysimachos, dem sich auch Sohn Demetrios bei Gaza gewannen (Friihjahr 312

;

Asandros anschloss. Die Forderungen der Ver- vgl. Diod. XLX 80, 5: /xsTaxE/tyja/tevos rovg in

Mndeten, die auf eine gemeinsame Verteilung der tj]s xufiaoLaq oxoaxiibxai). Die Folge dieser Nieder-

Provinzen und des Konigsschatzes lauteten, wies lage war der Verlust fast der gesamten syrisch-

A. ab und traf umfassende Vorbereitungen zum 40 phoinikischen Kiiste und, was noch wichtiger war,

Kriege gegen seine Gegner, Anfang 315 (Diod. die Begriindung der Herrschaft in Babylonien durch

XIX 56f. ; vgl. auch 85, 3. Appian. Syr. 53. lust. Seleukos. Doch trug Demetrios in demselben Jahre

XV 1, Iff.). Er machte fast die ganze phoinikische einen Sieg iiber ein Heer des Ptolemaios bei Myus

Kiiste sich unterthanig, liess in verschiedenen Hafen in Syrien davon ; er vereinigte sich dann mit seinem

grosse Flottenbauten ausfuhren und gewann in Vater, und das Kiistenland fiel wieder in die Ge-

Griechenland Polysperchon und dessen SohnAlexan- wait des A. zuriick ; eine Expedition, die in seinem

dros fur sich. Im Besitze des phoinikisch-syrischen Auftrage noch in diesem Jahre Demetrios gegen

Landes und in Verbindung mit der machtig auf- die Nabataeer in Arabien unternahm ,
blieb hin-

strebenden Insel Rhodos konnte er hoffen , auch gegen resultatlos (Diod. XIX 93ff. Plut. Demetr. 6f.

zur See, wo Seleukos an der Spitze einer bedeu- 50 Appian. Syr. 54), und ebenso hatte ein in der Ab-

tenden feindlichen Flotte erschienen war, Herr zu wesenheit des Seleukos nach Babylonien unternom-

werden. Die einzige Stadt, die ihm an der Kiiste mener Zug des Demetrios nicht den gewiinschten

noch Widerstand leistete, Tjtos, musste sich nach Erfolg (Diod. XIX 100 , 4ff. Plut. Demetr. 7).

einer Belagerung von 1 Jahr und 3 Monaten er- Im J. 311 kam es zwischen Ptolemaios, Kassan-

geben (gegen Herbst 314). Indem er die grie- dros, Lysimachos und A. zu einem Frieden, in

chischen Staaten fur frei erklarte, suchte er einen dem dem Kassandros die Strategie von Europa

allgemeinen Abfall von Kassandros zu bewirken bis zur Miindigkeit Alexanders, des Sohnes der

und zugleich das moralische Gewicht, welches die Roxane, dem Lysimachos die Herrschaft iiber Thra-

Parteinahme und Sympathien der Hellenen immer kien, dem Ptolemaios Agypten und die angrenzen-

noch den Machthabern gewiihrten, fur seine Sache 60 den Gebiete. dem A. die Strategie fiir ganz Asien

in die Wagschale zu werfen (Diod, XLX 58ff. 74, zuerkannt wurde (Diod. XIX 105, 1). Die kurze

Iff. ; vgl. auch Plut. Demetr. 8). Die nachste Zeit, Dauer dieses Friedens , der vielmehr ein Waffen-

vornehmlich das J. 313, brachte dem A. bedeutende stillstand war, war abgesehen vom Ehrgeize des

Fortschritte seiner Herrschaft. Karien , die Sa- A., der ohne Zweifel die herrschende Stellung in

trapie des Asandros, wurde unterworfen ; auch die der gesamten Alexandermonarchie beanspruchte,

hellenischen Stadte in Kleinasien wurden zum Teil vor allem in der Nichtberucksichtigung des Seleu-

fiir frei erklart (Diod. XLX 75, Iff. ; vgl. auch kos und der Bestimmung, den griechischen Staaten

Dittenberger Syll. 166, 23); in Griechenland vollige Autonomie zu gewahren, begriindet. Die
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bald darauf durch Kassandros erfolgte Beseitigung
deT Boxane and ihres Sohnes Alexander, der spater
noch die Brmordung des Heraldes, des Sohnes der
Barsine, folgte, befreite die Machthaber von der
Eiicksicht auf das KOnigshaus, doch brachte der
Untergang des Geschlechtes Alexanders mehr den
Gegnern des A. als diesem selbst Vorteil, da auf
dem KOnigshause docb immer noch in gewissem
Sinne die Binheit des ganzen Eeiches, auf dessen
Beherrschung der Ehrgeiz des A. gerichtet war,
beruht hatte. Im J. 310 begann der Krieg
von neuem; die Eroflhung der Peindseligkeiten
ging, wie es scheint, von Ptolemaios aus (Diod.
XX 19, 3). Die scharfsinnige Vermutung von
Droysen II 2, 74ff., dass im J. 311 ein ftrm-
licher Krieg des A. mit Seleukos in Babylonien
gefilhrt worden sei, hat doch zu wenig positiven
Anhalt. Die Erwerbungen des Ptolemaios in Ki-
likien waren nicht von Dauer (Diod. XX 19, 4f.).

Dagegen erlitt die Macht des A. eine grosse Scha-
digung durch den Abfall seines Strategen Ptole-
maios zu den Gegnem, und in Griechenland ge-
wann der agvptische Herrscher grosse Erfolge
(Diod. XX 19, 2. 27. 37, If. Plut. Demetr. 15).
Im J. 307 sandte A. seinen Sohn Demetrios mit
bedeutender Macht nach Griechenland, am die Be-
freiung der griechischen Staaten durchzufiihren
(vgl. auch Plut. apophth. Antig. 16). Damals
scheint dieser zu diesem Zwecke einen Vertrag
mit Ptolemaios geschlossen zu haben, der aber
nicht von langer Dauer war (Suid. a. ArifirjrQiog.

Koehler S.-Ber. Akad. Berl. 1891, 207ff.). Deme-
trios stflrzte in Athen das Regiment des Phalereers
Demetrios und stellte die alte Verfassung wieder
her, wofiir die Athener ihm wie seinem Vater A.
die uberschwenglichsten Ehren zugestanden (Diod.
XX 46. Polyaen. IV 7, 6. Plut. Demetr. 10ff.;
gegen die Ubertreibungen Plutarchs vgl. Kcihler
CIA II p. 126. Kirchhoff Herm. n 161ff.). Der
Befreiung Athens folgte die von Megara (ungefahr
August 307; vgl. Philoch. frg. 144). A. gab
seinem Sohne den Auftrag, ein Synedrion der ver-
biindeten hellenischen Staaten zu berufen (Diod.
XX 46, 5), nachdem, wie es scheint, schon Ptole-
maios mit dem Versuch einer Wiederbelebung der
panhellenischen Institutional in Ankniipfung an
den korinthischen Bund vorangegangen war (vgl.
Suid. a. 0. Koehler Monatsber. Akad. Berl.
1891, 209). Dann aber berief A. Demetrios plotz-
lich aus Griechenland ab. urn die Insel Kvpros.
die vollig unter die Herrschaft des Ptolemaios ge-
raten war, von diesem loszureissen. Demetrios
schlug zunaehst den Strategen des Ptolemaios,
belagerte dann Salamis und gewann fiber den aus
Agvpten selbst herbeigeeilten Ptolemaios bei dieser
Stadt einen entscheidenden Seesieg. der die Unter-
werfung der ganzen Insel zur Folge hatte (wohl
noch im J. 307). A., der unterdessen am Orontes
an der Stelle des spateren Antiocheia das zur
Hauptstadt seines Reiehes bestimmte Antigoneia
gegriindet hatte. nahm nun f'iir sich und seinen
Sohn Demetrios den Konigstitel an i seine Gegner
folgten seinem Beispiele (Diod. XX 47—53 Plut
Demetr. 3 off. Appian. Syr. 54).

Nach der Unterwerfnng von Kvpros unternahm
A. im J. 306 einen Feldzug gegen Agypten, das
unter der Herrschaft des Ptolemaios se'it Alexan-
ders Tode der Mittelpunkt und die Hauptstutze

aller auf die Griindung von Sonderherrschaften ge-
richteten Bestrebungen gewesen war. Die Besul-
tatlosigkeit des Unternehmens (Diod. XX 73ff.

Paus. I 6, 6) bedeutete einen grossen Erfolg ebon
dieser Tendenzen. Ich schliesse mich hier im
wesentlichen der von Unger S.-Ber. Akad. Munch.
1878 I 392ff. gegen Droysen aufgestellten Chro-
nologie an. Diodor XX 76, 5 scheint doch ent-
schieden darauf hinzuweisen. dass der agyptische

10 Feldzug noch in die Zeit der Anschwellung des
Nils flel, und es ist somit 73, 3 vom Spiitunter-
gang der Plejaden Anfang April zu verstchen, die
"Worte 74, 3 : xaxa rag xm/teQiovs JceQiazdosie et-

was weiter zu fassen und das gesamte Unterneh-
men in das Friihjahr und den Sommer 306 zu
setzen; vgl. auch Volquardsen Jahresber.XIX73.

In den J. 305 und 304 iibertrug A. seinem
Sohne Demetrios die Fiihrung des Krieges gegen
Bhodos

, welches , bisher im Bunde mit A. , sich
20geweigert hatte, ihn bei der Unterwerfung von

Kypros gegen Ptolemaios zu unterstiitzen, und in
ahnlicher Weise wie Byzanz seine Neutralitat zu
behaupten suchte. Nach einjahriger Belagerung
schloss Demetrios unter Vermittlung der Aitoler
mit den Rhodiern, die namentlich von Ptolemaios
Htilfe empfangen hatten, einen Frieden, der ihnen
ihre voile Autonomie gewahrleistete und die Auf-
rechterhaltung ihres freundschaftlichen Verhalt-
nisses zu Ptolemaios zusicherte (Diod. XX 81—88.

30 91—99. Plut. Demetr. 21f. Paus. 1 6, 6). Die Ent-
wickelung der Angelegenheiten in Griechenland, die
Fortschritte, die hier Kassandros in Verbindnng
mit Polysperchon gemacht hatte, liessen dem A. die
Anwesenheit des Demetrios dort als notwendig er-

scheinen
; vor allem riefen die von Kassandros arg

bedrangten Athener, die wohl schon durch Geld-
mittel von A. untersttttzt worden waren (Koehler
Athen. Mitt. V 273. Dittenberger Syll. 130, 7),
seine Hulfe an. Demetrios fiihrte von 304—302

40 in einem grossen Teile Griechenlands die Befreiung
der Staaten durch, vertrieb die Besatzungen des
Kassandros (Diod. XX 100, 5ff. 102f. Plut. Demetr.
23. 25), und es wurde ihm sogar, Ende 303 oder
Anfang 302, die Hegemonie von Hellas und die
Fiihrung des Krieges gegen Makedonien iibertragen
(Plut. a. 0. 25. Diod.XX 106, 1 ; die genauere Chrono-
logic ergiebt sich aus Plut. Demetr. 26). Kassan-
dros geriet in solche Bedrangnis, dass er mit A.
Unterhandlungen einleitete, die aber an dessen

50 Starrsinn scheiterten ; er verband sich nun mit
Lvsimachos, und beide gewannen die Zusicherung
des Seleukos und Ptolemaios. an dem Kriege gegen
A. teilzunehmen. Lvsimachos begann. von einem
Hulfsheer des Kassandros unterstutzt. im J. 302
die Unternehnmngen in Kleinasien mit einer Reihe
von Erfolgen im nordwestlichen und westlichen
Kleinasien, wobei der Abfall mehrerer Feldherrn
des A. selbst nicht unwesentlich mitwirkte. A.
veiiiess auf diese Xachrichten seine Hauptstadt

60 am Orontes, iiberschritt den Tauros und zog den
Feinden entgegen. die aber dem von A. gewimsch-
ten offencn Kampfe auswichen und erst die An-
kunft ihrer Verbiindeten abwarten wollten. Auf
die Kunde von der bevorstehenden Verstarkung
der gegnerischen Streitkrafte , namentlich durch
Seleukos, sandte A. seinem Sohne Demetrios, wel-
cher in Thessalien in der Nahe von Pherai dem
Kassandros gegenuberstand, den Befehl, sich mit

ihm in Kleinasien zu vereinigen. Demetrios schloss

einen Vertrag mit Kassandros und setzte mit an-

sehnlicher Macht nach Kleinasien uber, wo er im

Winter 302/1 ankam (Diod. XX 111, 3). Seleukos

vereinigte sich in Kleinasien mit Lvsimachos, wiih-

rend Ptolemaios auf falsche Nachrichten von einer

Niederlage seiner Verbiindeten aus Koilesyrien

nach Igypten zuriickkehrte (Diod. XX 106—113).

Im J. 301 kam es in Phrygien bei Ipsos zur Ent

recht zu erhalten, und hierfiir konnte lust. XXIV
1, 3 angefuhrt werden; gegen ihn vgl. Unger S.-

Ber. Akad. Munch. 1887 I 155f. Nachdem Lvsi-

machos bei Korupedion im J. 281 Herrschaft und

Leben gegen Seleukos verloren hatte und dieser

bald darauf von Ptolemaios Keraunos aus dem Wege
geraumt worden war, suchte A. in Makedonien

wieder festen Fuss zu fassen; er wurde aber von

Ptolemaios geschlagen und musste nach Boiotien

scheiduugsschlacht, in welcher A. Herrschaft. und 10 zuriickweichen (Memnon 13). Es kamen jetzt die

Leben verlor (Plut. Demetr. 28ff. Diod. XXI frg.

2ff. Appian. Syr. 55. Plut. Pyrr. 4 ; die Zeit der

Schlacht lasst sich nicht genau angeben, da hier

Diodors zusammenhangender Bericht abbricht, son-

dernnur ungefahr aus Diod. XX 113, 5 erschliessen).

Uber die Lage von Ipsos vgl. Hierokl. synekd. 26.

Mannert Geogr. d. Gr. u. ROm. VI 3, 108;

Ramsay Asia Min. 140. 434 setzt es gleich Iulia.

Litteratur: Droysen Hellenismus ILT 1. 2.

Wirren der keltischen Invasion uber Makedonien.

Ptolemaios flel im Kampfe gegen die Kelten (279).

Unger a. O. 125ff. meint, dass A. damals Konig

im nordostlichen Makedonien geworden sei; doch

vermOgen die allgemeinen, chronologisch nicht ge-

nau fixierten Notizen bei Memnon 14. Paus. I 16, 2.

Vit. Arat. bei Westermann Biogr. 60, vgl. auch

54, der ausfiihrlicheren und genaueren Darstellung

bei Eusebios 1 235ff. gegeniiber keinen Beweis abzu-

Spiegel Eran. Altertumsk. III. Eeuss Hiero- 20 geben ; ebenso wenig lasst es sich mit Bestimmt-

nymos"von Kardia 1876. Schubert Jahrb. f.

Philol. Suppl. IX 647ff. Unger S.-Ber. Akad.

Munch. 1878 I 368ff.

4) Enkel des vorhergehenden A., Sohn des De-

metrios Poliorketes und der Phila, der Tochter

des Antipatros (Plut. Demetr. 53). nach seinem

Geburtsorte Gonnos oder Gonnoi (Gonoi) in Thes-

salien Gonatas genannt (vgl. auch Steph. Byz.

rdvvoi), war wahrscheinlich um das J. 319

heit aus Pausanias X 20, 5 schliessen. Sicher ist,

dass A. in dieser, Zeit mit dem Konige von Syrien,

Antiochos, dem Sohne des Seleukos, einen Krieg

fiihrte, der hauptsachlich in Kleinasien spielte, und

in dem A. namentlich die Unterstiitzung des Ni-

komedes von Bithynien fand. Die Eucksicht auf

die von den Kelten drohende Gefahr scheint sie

zum Friedensschlusse bestimmt zu haben, in dem

wahrscheinlich die Vermiihlung des A. mit Phila,

e-eboren (er erreichte ein Alter von 80 Jahren. 30 der Schwester des Antiochos, festgesetzt wurde
* , „ v , , r , ,, ,i i . ^ run/on. /m 1 (11 HT„„,„„„ 1Q Tncf YYV 1 1

nach [Luc] Macrob. 11, starb aber im J. 240/39;

Porphyr. bei Euseb. I 237f. Schoene. Polyb. II

44, If.). Wahrend im J. 287 bei der grossen

Coalition der Konige gegen seinen Vater Deme-

trios dieser zum Schutze Makedoniens gegen Ly-

simachos und Pyrrhos herbeieilte, wurde er in Hel-

las zuriickgelassen (Plut. Demetr. 44. 51), nach-

dem er schon vorher in den Kampfen des Deme-

trios gegen Theben sich hervorgethan hatte (Plut. a

Demetr. 39f.). Als sein Vater in die Gefangen- 40 den Gebiete von der Gefahr befreite (Irog. prol.

(Trog. prol. 24. Memnon 18. lust. XXV 1. 1.

Usener Eh. Mus. XXIX 41ff.; vgl. Wilamowitz
a. O. 214; eine etwas andere Verbindung und

Anordnung der Ercignisse als die von uns hier

gegebene hat Droysen III 1, 191ff.). Gerade

jener furchtbare Einbruch der Kelten bahnte dem

A. auch den Weg zum makedonischen Thron. Bei

Lysimacheia brachte er ihnen eine entscheidende

Niederlage bei, die Makedonien und die angrenzen-

schaft des Seleukos geraten war, erbot er sich,

fur ilm als Geisel einzutreten (Plut. Demetr. 51;

apophth. Antig. 1). Nach des Demetrios Tode im

J. 283 nahm er den Konigstitel an (Euseb. I 237.

238 mit v. Gutschmids Emendation. [Luc] Ma-

crob. 11; vgl. auch Unger S.-Ber. Akad. Munch.

1887 I 140 ; anders v. Wilamowitz Phil. Unters.

IV 261). A. suchte in den J. 287 bis 281 die

Hegemonie uber Hellas zunaehst Ptolemaios, dann

25. lust. XXV 2. Diog. Laert. II 141. Imhoof-

Blumer Monn. Gr. 128, 21). Dem Siege uber

die Kelten folgte bald ein anderer Erfolg, der

Sturz der Tyrannenherrschaft des Apollodoros von

Kassandreia (Trog. prol. 25. Polyaen. IV 6, 18,

s. d.). A. wurde nun als Konig im ganzen Make-

donien anerkannt, nachdem hier verschiedene Pra-

tendenten aufgetreten und zuletzt vollige Anarchic

entstanden war. im J. 276/5 (Euseb. I 237 ; hier-

vor allem Pyrrhos gegeniiber moglichst zu be- 50 mit stimmt im wesentlichen die series regum [ap

haupten und namentlich Athen, das seit seinem pend. 14. 27 ed. Schoene]; vgl. auch den Kanon
- - "• ' ' II 120. 121; anders Droysen HI 1, 194, 2). Die

Zeit der Schlacht bei Lysimacheia lasst sich nicht

genau feststellen : doch kann sie nicht sehr lange

vor dem deflnitiven Erwerb der makedonischen

Konigsherrschaft durch A. stattgefanden haben

;

Unger a. 0. 126 setzt sie demzufolge wohl zu friih.

Als Pyrrhos von seiner italischen Expedition

zuruckgekehrt war. iiberzog er unter dem Vorwande,

Abfall von Demetrios mit Ptolemaios und. wie es

scheint, auch mit Lvsimachos in Verbindung ge-

treten und von Pyrrhos unterstutzt worden war.

wieder zu gewinnen (Plut. Demetr. 44: Pvrrh.

12. Paus. I 26, 3. CIA U 316—318. 319f. mit

Koehlers Noten. Dittenberger Syll. 143ff.

162, 12). Als Pyrrhos mit Lysimachos in Zer-

wiirfnis geraten und von diesem aus Makedonien

vertrieben worden war, scheint A. mit ihm nicht 60 von ihm keine Unterstiitzung erhalten zu haben.

nur Frieden. sondern sogar ein Biindnis geschlossen

zu haben (Paus. 1 10, 2. Unger Philol. XXXVII
470. Wilamowitz a. O. 258). Eine auffallende

Nachricht bringt Hieronymus (Euseb. ed. Schoene

II 119 zum J. 284/3 oder 283/2) : Antigonns eogno-

rnento Gonatas Lacedaemonios obtinuit (in der

armenischen Version etwas friiher, vgl. zum J.

285/4). Wilamowitz a. O. 258f. sucht sie auf-

A. mit Krieg und brachte fast das gesamte Ma-

kedonien in seine Gewalt. Noch ehe sich aber

seine Herrschaft hier befestigt , zog er auf einen

Euf des Spartiaten Kleonymos nach Siiden, um
Sparta zu bekriegen. A. gewann nach seinem Ab-

zuge das makedonische Land vollig wieder und

folgte dem Pyrrhos nach dem Peloponnes, um hier

den Kampf um das makedonische Konigtum mit
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ihm zur Entscheidung zu bringen. Pyrrhos flcl IV 39; die bier erwahntc Seeschlacht wird von
nach einem Feldzug gegen Sparta, welches von Droysen III 1, 191, 3 unriclitig auf einen See-
A. Hfilfe erhielt, im Strassenkampf in Argos ; sein sieg des A. fiber Antiochos Soter gedeutet.
Lager und sein Heer kamen in die Gewalt des A., In die Zeit des chremonideischen Krieges ge-
im J. 272 (Hut. Pyrrh. 26—34. Diod. XXII llf. hOrt auch ein Angriff des Alexandros von Epeiros
Pans. I 13, 2ff. Trog. prol. 25. lust. XXV 3ff. (s. d. Nr. 7), des Sohnes des Pyrrhos, auf Makedo-
Polyaen. VI 6, If.). A. suchte nun in den folgenden nien, der zur Folge hatte, dass A. eine Zeit lang
Jahren mit Erfolg vor allem seine Herrschaft in Griechenland verlassen musste. Durch den Ab-
Griechenland zu befestigen und weiter auszudehnen fall seiner Truppen verlor er wieder die Herr-
(Trog. prol. 26. lust. XXVI 1, Iff.; allgemeiner 10 scbaft fiber Makedonien an seinen Gegner; doch
Euseb. I 237. 238). Dies war namentlich fur ibn gewann sein Bruder Demetrios (der bei Iustin
von Bedeutung wegen des moralischen Gewichtes, wie bei Eusebius mit dem Sohne des A. verwechselt
das die Hegemonie fiber die Hellenen dem make- wird, vgl. Niebuhr KL Schr. I 228ff. Gut-
donischen Konigtum brachte; ohne diese konnte schniid zu Euseb. I 237. Droysen III 238, 1)
es kaum seine Stellung in der Reihe der Gross- nicht nur das makedonisohe Land wieder, sondern
machte behaupten. Hierbei traf A. aber auf die eroberte sogar Epeiros (lust. XXVI 2, 9ff.). Hierauf
Gegenbestrebungen des agyptischen KOnigtums

;

bezieht sich wahrscheinlich auch, was Eusebius I
unter den Auspicien des Ptolemaios Philadelphos 243 Z. 7ff. berichtet, wie Niebuhr a. 0. mit
kam es zwischen Athen und Sparta unter seinem Reclit angenommen , vgl. auch Euseb. I 237
Konig Areus zu einem Bunde, dem sich mehrere20Z. 19f. Die Hypothese von Unger a. 0. 159ff.,
andere, namentlich peloponnesische , Staaten an- dass die Stelle bei Eusebius auf eine in den
schlossen. Das Biindnis war gegen A. ,ffir die letzten Regierungsjahren des A. durch Pyrrhos II.,

gememsani£ Freiheit der Hellenen' geschlossen; den Sohn des vorher erwahnten Alexandros, ge-
den Mittelpunkt dieses Krieges (des chremonide- schehene Losreissung des makedonischen KOnig-
ischen) bildete Athen (CIA II 332 ; vgl. auch 333. reiches zu deuten sei, ist unhaltbar. Einen empflnd-
334. Dittcnberger Syll. 163f. Paus. Ill 6, 4ff. lichen Verlust erlitt die Herrschaft des A. im Pe-
Iust. XXVI 2, 1). Den von A. belagerten Athenern loponnes durch den Abfall seines Strategen Ale-
suchte der Konig der Lakedaemonier und eine xandros, des Sohnes seines Bruders Krateros. Dieser
agyptische Flotte Entsatz zu bringen, aber ver- gewann Korinth fur sich und scheint auch erne
geblich. A. besiegte, nachdem er gallische Soldner, 30 Zeit lang fiber Euboia geherrscht zu haben (Suid.
die von ihm abgefallen waren, bei Megara vernich- s. Eixpoyimr. Niebuhr Kl. Schr. I 226). A.
tet hatte

, das peloponnesische Heer bei Korinth, ffihrte gegen ilm Krieg (Trog. prol. 26 ; vgl. Bull,
in einer Schlacht, in der Areus selbst fiel (Paus. hell. VI 525ff. v. Wilamowitz Ind. Lect. Gntt.
a. 0. Trog. prol. 26. lust, XXVI 2. Plut, Agis 1885/6, 8. Wilhelm 'E<p. dgx- 1892, 126ff.; s.

3; das Ende des Areus fallt in das J. 265; auch Alexandros Nr. 15), doch vermpchte er
vgl. Diod. XX 29, 1. Droysen III 1, 243, 1). ihm seine Herrschaft nicht zu entreissen (die An -

Athen musste nach hartnackiger Gegenwehr sich sicht Droysens HI 327, dass es zu einer Aus-
ergeben und eine Besatzung auf das Museion auf- sOhnung des A. mit Alexandros und dann zu einem
nehmen (Paus. Ill 6, 6. Polyaen. IV 6, 20). Die erneuten Abfall gekommen sei, ist doch nicht ge-
Einnahme Athens kann nicht vor 263 stattgefun- 40 nttgend begrfindet). Der unter Ffihnmg des Aratos
den haben, wie sich aus der Notiz bei Diodor damals aufstrebeude achaeische Bund, mit dem
XXIH 6, vgl. mit Suid. s.

.
<Pu.i)jiwv, ergiebt, vgl. sich auch Alexandros verband, bildete ein bedeut-

Niebuhr Kl. Schr. I 458f. Wachsmuth Stadt sames Gegengewicht gegen den Einfluss des A.
Athen I 628, 2 (Unger Philol. Suppl. V 712 im Peloponnes, vergeblich suchte der makedonische
setzt das Ende des Krieges erst in den Sommer Konig Aratos von der Verbindung mit Agypten
257). Die Besatzung wurde einige Jahre spiiter, loszureissen und fur sich zu gewinuen (Plut. Arat.
256/5, als seine Herrschaft gesichert schien , von 15f.). Nach dem Tode des Alexandros brachte A.
A. aus dem Museion herausgezogen (vgl. Paus. a. Korinth wieder in seine Gewalt (Plut. Arat. 17,
0. Euseb. II 120. 121), doch Melt er in den fibortreibender Bericht, woM nach Phvlarch; ebenso
Hafen und an andern Orten Attikas Besatzungen 50 Polyaen. IV 6, 1; vgl. Droysen" III 412, 1).

und liess wahrscheinlich die langen Mauern zer- In 'dieser Zeit scheint er auch noch einen 'Er-
storen (vgl. Paus. II 8, 6. Plut. Arat. 34. Nie- folg gegen Agypten errungen zu haben; er ge-
buhr Kl. Schr. 1458. 10. Wachsmuth Stadt wann einen Seesieg bei Andros fiber den agyp-
Athen I 629). In diese Zeit fiel nun audi pine tischen Feldherrn Sophrou (Trog. prol. 27 ed.
wichtige Entscheidung in dem Kriege gegen Agy- Gntschmid nach der gliinzenden Verbesserung
pten; A. gewann einen gliinzenden Seesieg bei von C. Miiller FHG III 710; vgl. auch Plut'.

dem Vorgebirge Leukolla auf Kos fiber die agy- Pelop. 2), und es ist nicht unwahrscheinlich, dass
ptische Flotte (Athen. V 209 e. Plut. de se ips. er im Kampfe gegen Agvpten an den Rhodiern
laud. 16; apophth. Antigon. 2). Darauf gehen eriolgreiche Bundesgenossen hatte (Polvaen. V 18j.
woM auch die Embleme eines Seesiegt-s auf Mfinzen 60 Den Besitz von Akrokorinth behauptete er aber
des A. Gonatas; vgl. Imhoof-Blumer Monn. gr. nicht lange; im J. 243 wurde ilim dies wichtigste
125ff. Benndorf Sainothrake II 84, 1. Diesem Bollwerk seiner Macht im Peloponnes durch Ara-
Siege bei Kos verdankt wahrscheinlich auch das tos entrissen; es folgte bald durch denselben die
zuerst von Usener a. 0. auf A. Gonatas bezogene Losreissung llegaras von der Herrschaft des A.
Epigramm von Knidos ibei Kaibel Epigr. 781) (Polyb. n 43, 4. Plut. Arat. 18ff. Polyaen. VI 5.
seine Entstehung (vgl. Wilamowitz a. 0. 229, Paus. n 8,4). Dem immer entscMedeneren Vor-
58). Dass dieser Erfolg des A. der Unterwerfung gehen des achaeis'chen Bundes und der weiteren
von Athen nachfolgte, ergiebt sich aus Diog. Laert. Ausdehnung seiner Macht suchte A. durch ein

2417 Antigonos Antigonos 2418

Bttndnis mit den Aitolem entgegenzuwirken (Polyb. 5) A. Doson oder Epitropos (Athen. VI 251 d.

II 43, 10. 45, 1). Er starb 240/39 und hinter- Plut. Aemil. 8. Liv. XL 54), auch $ovo>tos ge-

liess seine Herrschaft seinem Sohne Demetrios. nannt (Euseb. I 238), Neffe des A. Gonatas, Sohn

A. hat unter sehr schwierigen Verhaltnissen Demetrios des SchOnen (Euseb. I 243), wurde nach

das makedonische Konigtum neu geschaffen und dem Tode des KOnigs Demetrios II. von den

ihm durch die Hegemonie fiber Griechenland eine Makedoniern mit der Vormundschaft fiber dessen

umfassende Grundlage gegeben. Diese Hegemonie unmundigen Sohn Philippos betraut , vermahlte

ttbte er nicht aus durch Neubelebung panhelle- sich mit der Witwe des Demetrios, der Epiro-

nischer Institutionen, die dem Philippos als Mittel tin Phthia , und wurde nachher selbst KOmg
seiner Herrschaft gedient hatten, sondern nur durch 10 (Plut. a. 0. Euseb. I 238. Paus. VII 7, 4. lust.

Beherrschung der einzelnen Staaten, die er sich XXVIII 1,2. 3, 10). Er trat die Regierung

teils durch Besatzungen, teils durch Begfinstigung unter sehr schwierigen Verhaltmssen an; er De-

von Einzelherrschaften (vgl. vor allem Polyb. II 41, seitigte die von den Dardanern, die Demetrios be-

10) zu sichern suchte. Letzteres war wohl zum siegt hatten, den makedonischen Grenzen drohen-

Teil in seinen pMlosophischen Anschauungen be- den Gefahren und unterwarf die Thessaler,

grfindet, noch meM aber entsprach es einer ge- die sich erhoben hatten (Trog. prol. 28. lust,

wissen politischen Notwendigkeit, so dass der per- XXVIII 3 , 14). Dann unternahm er einen er-

sonlich edelgesinnte Konig auch Mittel der Ge- folgreichen Zng nach Karien, wahrscheinlich, urn

waltherrschaft nicht verschmahte. Seine Auffassung der agyptischen Macht und ihrem Einfluss auf

vom Konigtum, welches er selbst als eine ruhm- 20 die griecMschen Angelegenheiten entgegenzutreten

voile Knechtschaft (eydogos dovkela) bezeichnete (Trog. prol. 28. Polyb. XX 5, 11; vgl. auch

(Ael. v. h. II 20), stand im Zusammenhang mit den Usener N. Rh. Mus. XXIX 40 ; hierauf bezieht

Grundsatzen der stoischen Philosophie, denen zu- Head HN 203f. Mfinzen mit Emblemen eines

folge die Herrschaft nur von den Weisen ausge- Seesieges, die aber mit Imhoof-Blumer Mon-

fibt werden kOnne (Diog. Laert. VII 122; vgl. naies grecques 125ff. besser auf A. Gonatas zu

auch Suid. s. paodete. Koehler S.-Ber. Akad. beziehcn sind). Den entscheidenden Moment in

Berl. 1891, 213f.); und, was einzelne Stoiker, vor der Regierung des A. bildet aber sein Ein-

allem der dem A. persOnlich nahe stehende Per- greifen in die peloponnesischen Verhiiltnisse. Der

saios, in Schriftcn niQi faodeiag (Diog. Laert. VII achaeische Bund war durch das Vordringen des

36) begrfindeten, suchte er wohl praktisch zu30Konigs Kleomenes von Sparta so bedroht, dass

verwirklichen. Auch seine Mfinzen zeigen durch Aratos, der die Bedingungen des Kleomenes nicht

das Fehlen seines Bildnisses eine besonnene und annehmen wollte, sich in Unterhandlungen mit

massvolle Anschauung vom Konigtum. Dem Be- A. einliess. Es wurde ihm Akrokorinth versprochen

;

grander der stoischen Schule, Zenon, war cr mit er kam im J. 224 zur See von Euboia her, urn

aufrichtiger Verehrung zugethan (der von Diog. nicht von den Aitolcrn am Durchmarsch durch

Laert. VII 7ff. mitgeteilte Briefwechsel zwischen die Thermopyleu gehindert zu werden ,
und be-

Zenon und A. ist "aber wahrscheinlich unecht; setzte Korinth. Dann schloss er mit den Achaeern

vgl. Rohde Rh. Mus. XXXIII 623. Unger a. einen Vertrag, dcmzufolge sie in ihren inneren

0. llOf. ; anders Br inker Progr, Realgymn. Angelegenheiten autonom blieben, aber die Selbst-

Schwerin 1888, 9) ; der vertraute Schfiler des Zenon, 40 stiindigkeit der auswartigen Politik verloren und

Persaios, war erst am makedonischen Konigshofe dem A. die Hegemonie fibertrugen (Polyb. II 52, 5ff.

und wurde dann von A. als Befchlshaber in Korinth 53f. Plut. Arat. 44f. ; Cleom. 20f.). Es war dieser

eingesetzt. Auch andere Philosophen, wie Mene- Schritt des Aratos, durch den er allerdings seine

demos von Eretria, Arkesilaos, Timon, standen ganze Vergangenheit blosstellte, nicht bios aus

im Verkehr mit A. (Diog. Laert. II 141f. IV 39. persOnlicher Rivalitat gegen Kleomenes hervorge-

LX 110). Seinen Hof suchte er fiberhaupt zu einem gangen, sondern in der Lage, in der er sich be-

MittelpunktlitterarischerBestrebungenzumachen; fand, in gewissem Sinne eine politische Notwen-

Aratos von Soloi und andere Dichter weilten bei digkeit ; eine Verbindung mit Kleomenes hatte die

ihm (v. Arat. 54. 58. 60. Paus. I 2, 3). Der be- AuflOsung des achaeischen Bundes, wenigstens so-

deutendste Gescnichtschreiber der Epoche, Hiero- 50 weit er fiber die Grenzen des eigentlichen Achaia

nymos von Kardia, stand in nahem Verhaltnisse zu hinausging, bedeutet. Im folgenden J. 223 unter-

ihm (v. Arat. 58) und schatzte ihn hoch (vgl. nahm A. einen Zug nach Arkadien. der vor allem

Pans. I 13, 9); seine Berichte fiber A. sind uns die Stadte Tegea, Orchomenos und Mantineia in

durch den fragmentarischen Charakter der diodo- seine Gewalt brachte. Orchomenos blieb in seinem

rischen Uberlieferung zum grossen Teil verloren Besitze, zur Sicherung seiner Herrschaft im cen-

cegangen ; wir sind demgemass vielfach auf Nach- tralen Peloponnes (Polyb. H 54, 5ff. IV 6, 5ff.

richten von gegnerischer Seite angewiesen. A. selbst Plut. Cleom. 23; Arat, 45). Im Sommer 222 (nach

scheint in einer Schrift fiber Hieronymos seinem der gewohnlichen. durch Schoemann Ausg. von

Freunde und zugleich den litterarischen Bestre- Plut. Agis u. Cleom. XXXVLTIff. begrfindeten An-

bungen an seinem Hofe ein Denkmal gesetzt zu60nahme 221) kam es bei Sellasia, nOrdlich von

haben (v Arat. 58. 0. Schneider Nicandr. 14, Sparta, zur entscheidenden ScMacht, in der A.

1 Susemihl Gr. Litt. I 3). einen vollstandigen Sieg davon trug (Polyb. II 65ff.

Litteratur- Droysen Hellenisrous II 2. in Plut. Cleom. 27f. Paus. II 9, 2. Trog. prol. 28.

1. Niebuhr Kl. Schr. I 221ff. 451ff. ; Vortr. fib. lust. XXVHI 4: die Zeit der ScMacht ergiebt

a Gesch HI 303ff. v. Wilamowitz Phil. Unter- sich mit Wahrscheinlichkeit aus Polyb. TV 35, 8

such IV Usener N. Rh. Mus. XXIX 25ff. Unger — vgl. IV 37 — wie N i e s e Histor. Ztschr. XLV
S.-Ber. Akad. Munch. 1887 I lOlff. Head HN 489 bemerkt). Kleomenes floh nach Alexandrien,

203f. Imhoof-Blumer Monn. grecques 125ff. Sparta geriet in die Gewalt des A., der Mer die
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fruhere Verfassung wiederherstellte, wofur er von lemaios von Chalkis zu sich rief (Jos. ant. XIV
den Spartanern als Wohlthater und Retter aus- 126). Sein Versuch (im J. 47), den Hyrkanos
gerufen wurde, wie er auch sonst von den Helle- und Antipatros bei Caesar anzus'chw&rzen, miss-
nen, namentlich den Achaeern, die grSssten Ehren lang vollstandig : wahrend jene reich belohnt wur-
empfing (Polyb. II 70. IX 36, 4f. V 9, 8. Pint. den, ging er selbst leer aus (Jos. ant. XIV 140
Cleom. 30. Euseb. I 243). Durch einen Einfall —143; bell. I 10, 1—3; vgl. Caes. b. Alex. 65)
der niyrier m Makedonien wurde er bald nach Nach dem Tode des machtigen Antipatros machte
diesem Lande ztiriickgerufen

; er schlug die Feinde A. einen Versuch, den Thron seines Vaters zu
zuruck und starb meht lange darauf, 221/20 (Euseb. gewinnen. Von Ptolemaios von Chalkis, der in-
I 239f. mit Gutschmids Note), indcm er seinem 10 zwischen seine Schwester Alexandra geheiratet
Miindel Philippos die Herrschaft Mnterlicss. Er hatte, Marion von Tyros u. a. unterstiitzt, fiel
hatte dem makedonischen Konigtum wieder eine er in Iudaea ein, wurde aber von Phasael'und
feste und bedeutende Stellung gegeben; unter Herodes, den Sohnen des Antipatros, geschlagen
seiner Hegemonie waren ausser den Athenern und und hinausgetrieben (Jos. ant. XIV 297—299;
Aitolern die wichtigsten hellenischen Staaten, der bell. I 12 , 2—3). Da A.s Bestrebungen nur
achaeische Bund , Epeiros , Phokien , Boeotien, durch den Umsturz der von Rom getroffenen Ord-
Akarnamen, Thessalien, zuletzt auch Sparta, ver- nung zu verwirklichen waren , so warf er sich
einigt (Polyb. IV 9, 4. 6). Litteratur ausser dem den Parthern in die Anne , als diese im J 40
schon angefiihrten: Droysen Hellenismus III 2. unter dem Kronprinzen Pakoros den grossen Ein-
Freeman History of federal government I. Nie-20fall in die syrische Provinz machten und be-
buhr Vortr. lib. a. Gesch. Ill 400ff. Klatt stach sie, ihn auf den vaterlichen Thron zu
Forsch. z. Gesch. d. achaeisch. Bundes 1877. bringen (Jos. ant. XIV 331). So wurde A. noch

6) Neffe des vorhergehenden. Sohn des Eche- in demselben Jahre KOnig der Juden, nachdem
krates, enthullte im J. 179 v. Chr. dem Konige Hyrkanos abgesetzt und gefangen und Herodes
Philippos von Makedonien die Verleumdungen. zur Plucht gezwungen war (Jos ant XIV 332
denen der Sohn des Philippos (Demetrios) zum Opfer —369; bell. I 13; Dio Cass. XLVIII 26 erzahlt
gefallen war. Er soil deshalb von Philippos zu es falschlich vom Vater Aristobulos). Wie die
seinem Nachfolger bestimmt worden sein , naeh meisten Makkabaeer vor ihm vereinigte er wieder
dessen baldigem Tode wurde er von Perseus ge- das weltliche Kiinigtum mit dem Hohenpriester-
totet (Liv. XL 54—58). 30 arnt. Auf semen bilinguen Mtinzen nennt er sich

7) Sohn des Alexandres, Gesandter des Kiinigs griechisch ,K0nig Antigonos' und hebraisch Ma-
Perseus nachBoiotien (Polyb. XXVII 5, 1, wahr- thathia der Hohepriester' (vgl. Madden Coins
scheinlicheinAkarnane;vgl. Dittenberger Syll. of the Jews 99ff.). Seine Herrschaft (40—37)

'

198,4. Oberhummer Akarnanien 178, 2). Ein war ein fortwahrender Kampf gegen den Prae-
anderer ist wohl der von Livius XLIV 26 erwahnte. tendenten Herodes , der im J. 40 auf Antonius

[Kaerst.] Wunsch vom Senat zum KOnig der Juden pro-
8) Zweitaltester Sohn des Makkabaeers Johan- clamiert war (Jos. ant. XIV 370ff.). Durch par-

nes Hyrkanos (Jos. ant. XIII 302). Im Kampfe thische Waffen begriindet fand sie ihr Ende bald
gegen Samaria wurde er von seinem Vater als nachdem die parthische Herrschaft in Syrien durch
Peldherr neben dem iilteren Bruder Aristobulos 40 Ventidius beseitigt war, wiewohl A die iiidischen
verwendet (Jos. ant. XIII 276; bell. 12, 7). Patrioten, die den Idumaeer hassten, auf seiner
Als Aristobulos im J. 105 dem Vater folgte und Seite hatte. Nachdem A. den Josephos , den— als erster Makkabaeer — den Konigtitel an- Bruder des Herodes, besiegt hatte (Jos. ant. XIV
nahin, gab er dem von ihm sehr geliebten Bruder 448—450; bell. 117, 1—2), schlug Herodes im
A. Anteil am Regiment, wahrend er die anderen J. 38 den Pappos , den Peldherrn des A., beim
Bruder in Ketten warf. Durch eine ihm feindliche Dorfe Isana (Jos. ant. XIV 457ff.; bell. I 17,
Clique wurde A. aber bald dem Aristobulos ver- 5ff.), wodurch der grosste Teil von Palaestina in
dachtigt und fand durch eine schandliche Intrigue seine Hand fiel: Im folgenden Jahre 37 erlag
den Tod (Jos. ant. XIII 301-310; bell. 13, 1—4). auch Jerusalem dem gemeinsamen Angriff des

9) Ein Makkabaeer, mit seinem jiidischen Na- 50 Herodes und des von Antonius geschickten Sos-
men Mathathias genannt (vgl. die Munzen), Sohn sius (Jos. ant. XIV 465ff.; bell. I 18). Der Gnade

_ -- , ..„„„.. „„„„j grossen Anhanges
Pompeius gefangen nach Rom gefuhrt I Jos. ant. Volke gefahrlich erschien . mit dem Beil hinge-
XIV 79; bell. Jud. I 7, 7). Von hier entsprang richtet wurde — der erste Konig, an dem die
er im J. 57 mit dem Vater. beteiligte sich an Romer diese Strafe zu vollziehen wagten, der
dem ungltickhehen Aufstand desselben und wurde letzte Konig aus dem Hause der Hasmonaeer
im J. 56. nachdem er in Gabinius Hande ee- (Strab. FHG III 494, 15. Jos. ant XIV 488ff
fallen war, wiederum nach Eom transportiert. wo 60 XV 8ff. : bell. I 18, 3. Plut. Ant. 36. Dio Cass.
ihn der Senat jedoch frei nach Iudaea entliess XLIX 22, 6 1. Neben Josephos vgl. durchgehends
(Jos. ant, XIV 96—97; belL I 8, 6. Plut. Ant. Zonaras V 7—11. Vgl. Schiirer Gesch. d. jud.
3 1. Die niichsten Jahre verhielt er sich ruhig, Volk.'I 288ff. (hier die Litteratur). Momm sen
wohl im Stillen die Erhebung gegen seinen Oheim E. G. V 501—503. [Wikken.]
Hyrkanos II. und dessen Vertrauten, den Idu- 10) Makedonier. Er wird mit 1500 Mann
inaeer Antipatros

, vorbereitend (Jos. ant. XIV von Ptolemaios den belagerten Ehodiern zu Hfilfe
141). Nach dem Tode des Vaters (49) lebte er gesandt im J. 304, Diod. XX 98; vgl Droysen
bei seiner Mutter in Askalon, von wo ihn Pto- Hellenismus II 2 170.
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11) Makedonier. Siegt zu Olympia im Lauf Avnyovov gewendet zu haben scheint (Plin. XXXV
01. 122 = .292 und 01. 123 = 288 v. Chr., African. 68 ; ind. auct. zu XXXIII. XXXIV. Diog. Laert.

b. Euseb. chron. I 207. VII 187); iiber Charakter und Tendenz dieses

12) Delischer Archon Anfang des 2. Jhdts., Werkes und die Art und den Umfang seiner Be-

Bull. hell. VI 31 = Dittenberger Syll. 367, 21. niitzung durch Plinius u. a. s. Eobert Arch.

13) Sohn des A., oxeq>avfj<poQog in Iasos zwi- Marchen (Philol. Unters. X) 17ff. 53ff. 71ff. Be-

schen 188—146 v. Chr., Le Bas 293—95. denken gegen die Identitat des Erzgiessers und

14) Tayog in einer Preilassungsurkunde aus Kunstschriftstellers mit dem Biographen bei Loe-

Gonnos in Thessalien aus der Kaiserzeit, S.-Ber. wy a. a. O. 120f. Ob die Schrift jisqi Xifycog, die

Akad. Berl. 1887, 567 Z. 43. [Kirchner.] 10 Athen. Ill 88a, VII 297a citiert, demselben A.

15) Gesandter des Kfinigs Deiotarus bei Cic. gehOrt, ist zweifelhaft, s. v. Wilamowitz a. a.

pro r. Deiot. 41. O. 174ff.
, ^. , ,

16) Sohn eines Philippus aus Makedonien, In- 20) Von Karystos, Dichter aus dem Aniang

schrift von Suessa: CIG 5822 = Kaibel IGI 888 der Kaiserzeit, Verfasser von Epigrammen, die

= Kaibel Epigr 553. Dio LXXVLT 8; vgl. Philippos seinem Stephanos einfugte (Anth. Pal.

Dessau Herm. XXVin 1893, 156f. XMoQZog, IV 213. IX 406), eines Eidyllions ^vrUatQog

von Caracalla adlectus inter praetorios 212 n. (Athen. Ill 82) und einer mythographischen Sennit

Chr Dio a a O.; "Yxaxog (aber schwerlich Con- 'AXXouoasig (Anton. Lib. 23. Schol. Bern. Lucan.

sul),' Inschrift a. a. 0. I 529), vielleicht auch der unter Nr. 19 erwahnten

17) Eescripte an Antigoni : Cod. lust, IX 41, 20 Schrift Ttegl Ae&ra?. [C. Robert.]

1 = Digest XLVIII 18, 1, 16 (J. 196 an Spicius 21) Aus Kyme in Kleinasien, griechischer

Antigonus) Cod lust. IV 32, 6 (J. 212 an einen Schriftsteller fiber Ackerbau bei Varro r. r. I 1.

Soldaten A.). Cod. lust. VI 23, 3 (J. 232). Cod. Columella I 1. Plinius Ind. zu VIII. XIV. XV.

lust. VIII 22, 3 (J. 239). [P. v. Eohden.] XVII.

18) Historiker (PHG IV 305. Susemihl 22) Griechischer Mihtararzt, von dem Galen

Alex. Litt.-Gesch. I 640. Wilamowitz Phil. Recepte erhalten hat (XII 557. 580. 773), viel-

Unters. IV 176f.), schrieb nach Timaios und vor leicht identisch mit dem bei Marc. Emp. de medic.

Polybios (Dionys. ant. I 6) eine Geschichte Unter- 8. Vgl. auch Lukian Philops. 21. 25f.

italiens iltalicae historiae scriptor Fest. p. 266). [M Wellmann.]

Aus der Aufzahlung bei Dionys. de comp. verb. 4 30 23) Grammatiker aus Alexandnen, wird von

p 30 — wo fur 'Avxiloxog AvxCyovog einzusetzen Erotian Praef. p. 32, 11 Klein (vgl. p. Ill, 3 mj-

iat _ folgt weiter nichts, als dass er nicht attisch qXva) als Erklarer des Hippokrates erwahnt. Er

schrieb. was fur sein Zeitalter sich von selbst ver- ist ohne Zweifel identisch mit dem Commentator

steht Mit dem sonst unbekannten Verfasser einer des Nikander (Schol. Nic. Ther. 94. 215. Zu. 574.

Manedovtxij xsgrfyrioig (Steph. s. A^avr(g) ist er 585. 748. 781. 849) und lebte etwa zu Anfang

schwerlich zu identificieren. Vgl. Antilochos des 1. Jhdts. v. Chr.: M. Schmidt Didym 27.

Nr. 4. [Schwartz.] 364. Klein Erot. Proleg. p. XXXIX. v. Wila-

19) Von Karvstos, Erzgiesser und Schrift- mowitz Antig. v. Kar. 177; Eur. Herakl. 1189.

steller aus dem 3. Jhdt. v. Chr. In seiner Ju- Die Identitat mit dem Arzt 'Avxiyovog S Nixaevg

gend 9tark von Menedemos von Eretria heein- 40 (die E. Eohde Eh. Mus. XXVHI 270. 282 be-

flusst, scheint er eine Zeit lang in Athen gelebt hauptet) ist zweifelhaft (vgl. Nr. 24). Auch der

und viele Reisen durch Griechenland gemacht zu von Herodian zu II. XXIII 319 genannte A. ist

haben. Spater lebte er in gleicher Weise schrift- wohl ein anderer. [Conn.]

stellerisch und kunstlerisch thatig am Hofe von 24) Einen Astrologen dieses Namens nennen

Pergamon (sicher unter Attalos I. 241—197, viel- Laur. Lyd. de ost. 2 (p. 4, 11 Wachsm.) und die

leicht schon unter dessen Vorganger Eumenes), wo Scholia ex Demophilo excerpta (hmter des Por-

er in Gemeinschaft mit Isigonos, Pyromachos, phyrios eioayeoyrj ed. Walder, Basel 1559, 201).

Stratonikos u. a. an der Herstellung der ehernen Nach jenem hatte er durch zu subtile Dnterschei-

Statuengrappen beteiligt war, die die Siege der dungen viele Unklarheiten verschuldet, wie denn

pergameniachen Kenige iiber die Gallier zu ver- 50 auch der Scholiast ihm und einem Agypter Phnaes

herrlichen bestimmt waren. Plin. XXXIV 84, s. (s. d.) — wohl der angebliche Gewiihrsmann fur

auch Loewy Inschr. gr. Bildh. 154. Priinkel A. — eine eigene Ansicht iiber Scheidungen beim

Inschr. v. Pergam. 20ff. Hauptwerk fiber ihn trigonischen Aspect zuschreibt. Er ist wohl lden-

U v Wilamowitz -Moellendorff Antigonos tisch mit 'Avriymv 6 Nixaevg (Avrlywvog der Scho-

von Karystos (Philol. Unters. IV). Von seinen liast) einer Wiener Hs. (cod. phil. Gr. CVHI; vgl.

Schriften kennen wir Lebensbeschreibungen von Engelbrecht Hephacstion von Theben 33), der

Philosophen, aus denen grosse Stiicke bei Athe- die Agypter Petosiris und Nechepso benfitzte, wozu

naeus und Laertius Diogenes erhalten sind (Frag- die Angabe des Lydus, A. sei der Nachfolger des

mentsammlungen von R. KSpke De Antigono Petosiris gewesen. aufs beste stimmt (Laur. Lyd.

Carvtio Diss. Berol. 1862 und v. Wilamo-60a. a. O.; vgl. Wachsmuths Vorrede XVII 9.

witz a a 27), die im Palatinus 398 erhal- Engelbrecht a, a. 0. 36f.|. [Riess.]

tene iorooitiv TiaoaSdfav cvvaywyr, (ed. pr. v. 'AvTiyea<pTJ, Gegenschrift (mmyeaja^at;
eine

Xvlande"r Basefl568, jetzt bei Westermann solche vorbringen), bezeichnet zunaehst die schntt-

Paradoxogr' 61ff und Keller Eer. nat, scr. I 8ff.; liche Klagebeantwortung des Beklagten (s. 'A v-

vgl v Wilamowitz a. a. 0. 16), endlich kunst- rcopoola), vgl. Poll. VIII 58. Demosth. XLV 46.

historische Schriften fiber Malerei und Plastik, die 87, dann auch die Klageschnft des Klagers, Har-

von Plinius bentttzt sind und gegen die sich zum pokr. Hyper. Eux. C. 20, 12. 40, 25 also, und

Teil die Schrift des Polemon nqog 'AdaZov xal dies besonders in Erbschaftsstreitigkeiten
,

die
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Schriften der Parteien ohne Unterschied, Harpokr
Demosth. XLIV 39. XLVIII 31. Isai. VI 52. XI
17; vgl. Schoemann-Lipsius Att.Proc.830f.
Nun konnte aber der Verklagte auch die Ein-
rede entgegensetzen fitj eioaymyifiov eivcu xr/r dixr/v,
und auch fur diese findet sich in alterer Zeit die
Bezeichnung d. bei Lys. XXIII 5. 10, vgl. Schol.
Plat. ap. 27c (s. ITaQaygag?^). Und noch fur
andere Einreden bezw. Gegenbeschwerden begegnet
das Wort dvxiyedyao&ai (Demosth. XLII 17).

Endlich aber bezeichnet das "Wort auch in
engerem Sinne die Gegen- oder Widerklage, bei
der der Verklagte auch seinerseits gegen den
Klager wegen desselben oder irgend eines anderen
Gegenstandes eine Klage erhob. Dieselbe war
in gewohnlicher Weise durch izQooxXyoig und Xijiig
anzubringen — nur setzte man hier dvzutgooxa-
XeTo&at und dvxiXay%dvuv, Demosth. XL 3. [XLII]
45 — und wurde dann ganz unabhangig von der
ersten Klage gefiihrt und entschieden. Doch musste
bei Privatklagen der unterliegende Teil stets die
Epobelie zahlen (Poll. VIII 58. [Demosth.] XLVII
45), und Prytaneien mussten auch da erlegt wer-
den, wo sie bei gewohnlichen Klagen nicht statt
hatten. [Demosth.] LXVII 64. Beispiele dieser
Widerklage bieten ausser den angefiihrten Stellen
Demosth. XLI 12. XXXIII 14 und Aisch. I 119.
154; vgl. Schoemann-Lipsius Att. Proc. 857f

[Thalheim.]
'AvTiygcupevg, Gegenschreiber. a) InAthen:

ein Beamter dieses Namens steht bei Aisch. Ill 25

:

xqoxcqov ftev xolvvv dvztygaqievg fp- x^tgozovijzog
zfj noXei, of xa&' ixdaxtjv jrgvxaveiav OMeXoyiQexo
rag jiyoodSovg zq> 8r'jftq> , dann seien seine Be-
fugnisse auf ol im to demgixov tibergegangen.
Also ein Finanzbeamter, vollstandig a. xijg dioi-
xtjoecog (nach Philochoros bei Harpokr.), der im
J. 330 nicht mehr existierte. Daher wird er
auch von Aristoteles in der Hesp. Ath. nicht er-
wiihnt. Dieser sollte nach Harpokr. a. 0. viel-
mehr von einem a. rijg fiovkfjg gesprochen haben.
An der betreffenden Stelle aber heisst es nur
von dem ygafifiazevg xazd ixovzaveiav : xai xakXa
Jidvxa dvxiygacpezai xai mxoaxafojzat zi] fiovXf]

;

vgl. Poll. VIII 98. Es ist demnach das Wort
d. nur eine von einem wesentlichen Teile seiner
Beschiiftigung hergenommene Nebenbezeichnung
fiir den Ratsschreiber. Die Erklarung des Ari-
stoteles stimmt vellig zu der Inschrift CIA II
61, 15 avxiygdrpemlai de xoy ygauuaxea zoy xaza
ngvzavslav. Und dies drziygdcfeaOai kommt gar
nicht einmal diesem Schreiber allein zu, sondern
wird in der angefuhrten Inschrift auch auf zovg
aXXovg ygafifiazeag zovg em zolg drjfioowig yoa,u-
fiaoiv angewandt , und bei Aristot. a. a. 0." ge-
hort es auch zu den Geschaften des zweiten Rats-
schreibers, ja bei Demosth. XXII 70 versieht so-
gar ein Staatssklave dieses Geschaft; vgl. Bekk.
anecd. 197fin. Es ist deshalb durchaus unwahr-
scheinlich, dass die Nebenbezeichnung d. fur den
Ratsschreiber officiell war , sie scheint vielmehr
nichts als eine Erfindung der Grammatiker.
Andernfalls durften wir erwarten, diesem d. zijg

fiovtfg auch auf den Inschriften der klassischen
Zeit zu begegnen, vgl. v. Wilamowitz Herm.
XIV 150.

Nun wird zwar Demosth. XXII 38 im J. 355
ein d. erwahnt, von dem es heisst, er habe mit

anderen den Rat geleitet. Und dies muss eine
amtliche Bezeichnung sein, so gut wie bei Aisch.
Ill 25, aber daraus folgt eben nur, dass auch
hier der obengenannte Finanzbeamte gemeint ist,

welcher, da alle Zahlungen vor dem Rate erfolg-
ten, sicher genug in und mit dem Rate zu thun
hatte, urn eine so allgemeine Phrase wie omeg
exist 8t' iavz&v dxov fieza xovzov xo fiovXevxyQiov
zu rechtfertigen. Derselbe hatte demnach 355

10 noch bestanden, und in der That beginnt erst 354
die Finanzverwaltung des Eubulos, der nach des
Aischines Worten dieser Beamte weichen musste.

Im 2. Jhdt. (CIA II 408) erscheint wieder ein
d. in dem Praescript eines Volksbeschlusses, und
in der Kaiserzeit steht ein Ratsbeamter dieses
Namens unter den deimzoi (s. d.). Auch ein d. des
Demos der Myrrhinusier kommt vor, CIA II 575,
und ist gleichfalls Finanzbeamter. Vgl. Boeckh
Staatsh. d. Ath. 2 I 261f. Droege De Lycurgo

20 Ath. pecuniarum publ. administratore, Diss. Bonn
1880. Panske De magistratibus att. qui saec.
IV. pecunias publ. curabant, Diss. Lips. 1890.

b) Dass es auch anderwarts d. gab, ist selbst-
verstandlich, erwahnt wird ein solcher aus Myti-
lene im 2. Jhdt. bei Cauer2 431, aus Ephesos
im 1. Jhdt. bei Dittenberger Syll. 344, 22 und
im dlgemeinen Polyb. VI 56. [Thalheim.]

'AvxiyQa<pov (im Attischen meist im Plural;
vgl. Moeris ed. Pierson-Koch p. 6 u. Anm.), die

30 nach dem Original (ihm gegeniiber oder zu seinem
Ersatz) gefertigte gleichlautende Abschrift eines
Schriftstiickes, dann aber jede beliebige Abschrift

.

(synon. mit cbxoygaqaov). Fiir erstere Bedeutung ist

auf die Analogie von avnpdtteiv (vergleiehen), dvxi-
ygatpevg ( Controlleur) u. a. zu verweisen. Sie findet
sich zuerst in einer inschriftlichen Baurechnung
fur die Akropolis von Athen aus 407 v. Chr. (CIA
I p. 324), wo die auf Charta geschriebene Copie
ohne Zweifel fiir das Archiv bestimmt war; otters

40 bei Demosthenes von Abschriften irgend welcher
Urkunden (XXXVII 42. XLI 21. XLVI 25. 28;
vgl. auch oxtjXag dvxiygcupovg [yr/fpio/tdzow]). Von
litterarischen Werken bezeichnet 'A. die Abschrift,
das .Exemplar' ohne besondere Nebenbedeutung
(z. B. Hipparch. efyy. r. yarn. He. 17 = Migne
Patr. gr. 19, 1092 B. Strab. XII 555. ApolL
Dysk. in Bekk. Anecd. gr. 566, 25f. Heph. n. not.

5, 3 [Gaisf. I 1201.' hen. bei Migne Patr. gr. 7,

1203 Col. 1 A. Diog. L. IX 113. Georg. Sync.
50 1 382 B.

^
Georg. Cedr. I 444) , mochte es colla-

tioniert \i)xgi^(0(ih'ov) sein oder nicht. Ahnlich
schwacht sich im Lateinischen die Bedeutung von
exemplar ab (s. d.). [Dziatzko.]

Antikasios (Strab. XVI 751), Berg in Nord-
syrien. sudlich von Seleukeia, ein Teil des heutigen
Dsohebel el-Akrad l,Kurdengebirge'), eines Aus-
laufers des Nosairiergebirges. Dem A. ist der
Kasios (Dschebelel-Akra

c

) nordwestlich vorgelagert
(Hitter Erdkunde XVII 1132f.). [Benzinger.]

60
^

Antikeites (Avxixeixzjt Strab. XI 494) oder
Azxixixrjg (Ptol. V 9, 4), die nOrdliche Ausmun-
dung des Flusses Hypanis oder Kuban in das
azowsehe Meer, wie Psathis die mittlere und Var-
danes die sudliche oder pontische Mtinde ; hier
wurde die Sto'rart dvzaxatog gefangen. In der
cerkessischen Sprache bedeatet addikeh jenseitig*
und Addike nannte sich die nordliche Abteilung
der Cerkessen (s. Kerketai) selbst, wie schon

des Polygnot in Delphoi (Paus. X 29, 8) und auf 40 Olympia Ol. 110 = 340 v. Chr., Diod. XVI 77

der Genuese Georgio Interiano wusste (vgl.

Ramnsio II fol. 196 , 6 : Zyohi e Oiareassi in

loro proprio linguaggio appellati Adiga); damit

hangt wohl der Fluss- und Fischname zusammen.
[Tomaschek.]

Antikinolis (Avrixlvmfog), Ort etwa inmitten

der Kiiste von Paphlagonien, Strab. XII 545,

der es falschlich westlich vor Abonuteichos auf-

zahlt, richtig zwischen diesem und dem Vorgebirge

gestellt, ohne inneren Zusammenhang, aber, _ wie

es scheint, in chronologischer Folge, und so einen

bunten, abwechselnden Stoff, bei dem es nur auf

das Einzelne und die geschickte Verkniipfung an-

kam, in ahnlicher Weise zusammengeordnet, wie

in den alexandrmischen Atxta "Egcazes 'Etsqoiov-

fieva u. s. w. Vor romanhaften, kecken Erfin-

dungen und rationalistischen Deutungen scheute

er so wenig zuriick (vgl. das durch Epaphroditos

Sepias Mark. Herakl. Ep. Per. Men. 9, wo es auf- 10 Commentar zur Odyssee Schol. Od. IV 355 =
fallenderweise als Hafen von Kinolis bezeichnet

wird. Erwahnt Mel. I 19. [Hirschfeld.]

Antikleia. 1) Tochter des Autolykos, Gattin

des Laertes, Mutter des Odysseus und der Kti-

mene. Od. XI 84ff. XV 347ff. Sie liebte die Jagd

und war eine Genossin der Artemis, Call. h. in

Dian. 21 Of. Als Sisyphos bei Autolykos zu Gaste

war, wohnte er A. heimlich. nach anderer Version

(Schol. Soph. Ai. 190. Suid. s. 2(av<poS)jait

Etym. M. 788, 15ff. erhaltene frg. 12, ferner frg.

18. 19. Schol. Eur. Androm. 277 und Wilamo-
witz Herakl. I 385), dass der Leser an Euhe-

meros gemahnt wird. Doch hat Apollodor im
Schiffscatalog es gewagt, ihn zu citieren (Strab.

V 211). Hiernach und da Plutarch im Catalog

der Alexanderhistoriker nur altere Autoren zu

nennen scheint
,

gehOrt er ins 3. Jhdt. Nach
Athen. XI 473b und vielleicht Hesych. s. dXev-

Willen des Vaters, bei. Aesch. frg. 169 N. Plut. 20 qodovvxeg hatte er auch ein 'Efnyrjzixov ge-

quaest. gr. 43. Schol. Lyk. 344. Hyg. fab. 201.

Serv. Aen. VI 529 ; oder A. ergab sich ihm auf

dem Wege nach Ithaka, Schol. Soph. a. O. Von
Autolykos wird sie an Laertes verheiratet und ge-

biert dort den Odysseus, der in Wahrheit Sisyphos

zum Vater hat, cf. Soph. Philoct. 417 u. Schol.;

frg. 143 N. Eur. Iph. Aul. 524f.; Cycl. 103f. A.

bringt das Knablein von einem Regenschauer am
Berge Neriton auf Ithaka iiberrascht zur Welt

schrieben ; da aber an vier anderen Stellen, Plut.

Nik. 23. Harpokr. s. 'Og~vi)vfua IlaXa/ivaTog IIqo-

xmna, AvxoxMbi)g iiberliefert ist, muss dieser

Name auch bei Athenaeus und Hesych hergestellt

werden. S. Autokleides. [Schwartz.]

Antikles ('AvxixXfjg). 1) Athenischer Archon

Ol. 113, 4 = 325/4 v. Chr. Diod. XVH 110. Dion.

Hal. Din. 9; de Dem. et Arist. 12. CIA II 179.

Athen. Mitt. VIII 211. CIA II 580. 808. 809-

daher der Name Odysseus (Schol. Od. I 75. Et. 30 811. 943. [Wilhelm.]

M. s. 'OSvaaevg. Tzetz. Lyk. 786 ; oder beim Alal-

komeneion in Boiotien, Istros b. Plut. a. O. Schol.

Lyk. 786). Die Sehnsucht und die Sorge um den

lange abwesenden Sohn gaben A. den Tod. Od.

XI 202. XV 358. Nach Hyg. fab. 243 nimmt sie

sich infolge einer falschen Nachricht selbst das

Leben. Odysseus spricht mit ihrem Schatten in

der Unterwelt (Od. XI 84ff., danach Hyg. fab. 125

u. a.). Die Scene war dargestellt auf dem Gemalde

2) Messenier. Siegt zu Olympia im Lauf Ol.

8 = 748, African, b. Euseb. chron. I 195.

3) Athener. Feldherr im J. 440, Thuk. I 117.

4) Schiiler des Isokrates , von den Athenern

durch einen goldenen Kranz geehrt, Isokr. XV 93,

vgl. Blass Att. Bereds. 112 19.

5) Sohn des Aristokrates , Athener (KvSa&rj-

vaievg). Taiuag zfjg fiovXijg im J. 343/2, CIA II 114.

6) Athener. Er siegt in der Rennbahn zu

einem Wandgemiilde in Kyzikos (Anth. Pal. Ill 8).

Den Sisyphos bei A. ('AvxwxXeta) zeigt ein ,ho-

merischer Becher', Robert 50. Berl. Winckelrn.-

Progr. 1890, 90—96.

2) Mutter des Periphetes von Hephaistos, Apd.

III 16, 1; nach Heyne z. d. St. mitNr. 1 identisch.

3) Tochter des Diokles, des KOnigs von Pherai,

Schwester des Krethon und Ortilochos, von Ma-
chaon Mutter des Nikomachos und Gorgasos. Paus.

IV 30, 2f.

4) Tochter des Iobates. Gattin des Bellero-

phon, Schol. Pind. Ol. XIH 61. [Escher.]

Antikleideg ('AvrixXeldtjg). J) Athener (Ktj(pt-

otsvs), xQiriQOQxog in einer Inschrift vom J. 356/5,

CIA H 794 d 99. [Kirchner.]

2) Historiker (FHA 147—152. Susemihl
Alex. Litt-Gesch. I 585) von Athen (Athen. XI
466c. Lukill. Tarrh. in Bekker Anecd. 783. 12 1.

verfasste eine Geschichte Alexanders (Diog. Laert.

Nach Afric. b. Euseb. I 205 heisst er Anikles.

7) Sohn des Eubulos. Koafiog in Olus auf

Kreta Ende des 2. Jhdts., in einer delischen In-

schrift, Bull. hell. HI 294. [Kirchner.]

Antiklos ("ArztxXoe) , einer der Griechen im

holzernen Pferd. Als Helena um das schon auf

der Burg von Troia stehende Ross herumschlich

und die Griechenhelden neckend anrief, wobei sic

die Stimmen ihrer Gattinnen nachahmte, wollte

50 A. allein ihr antworten , aber Odysseus scbloss

ihm mit kraftiger Hand den Mund", bis Athene

die Helena wegfuhrte, und rettete so die Helden

von dem drohenden Verderben. da Deiphobos

seiner Gattin heimlich gefolgt war (Horn. Od. IV

271ff. Quint. Smvrn. XII 317. Apollod. ep. 5, 19

ed. Wagn. Ovid. lb. 567). Aristarch schied die

Erwahnung des A. (285—289) aus (Schol. zu v.

284: vgl. Welcker Ep. Cvkl. II 255ff. Ameis-
Hentze Anhang z. Od. I 107). Nach dem Scho-

VIII 11 Jlegi 'AXeg-dvdgov, das Citat bezieht sich 60 lion stammte die Geschichte aus dem epischen

nur auf Moeris), fiber deren Wert und Tendenz

ein Urteil nicht mOglich ist, A>j/uaxd (iv rrj5 /J xiuv

At]Xtaxwv Schol. Apoll. Arg. I 1289) und Nooxoi

(ev r&5 § zCov Noozmv Athen. IV 157f, h> rra [(] J

XI 466c, ev fj Noaxmv IX 384d. XIII 609c, wo

Kaibel richtig KXeidr)/iog in 'A. corrigiert). ein

offenbar viel gelesenes Buch. Er hatte darin my-

thische und historische ,Heimfahrten' zusammen-

Cyklus. und zwar wahrscheinlich nicht, wie man
bisher annahm, aus der kleinen Bias (Welcker

a. a. O. 244f.), sondern aus der Hiupersis des

Arktinos (Wagner Apollod. ep. Vat. 235). Dafc

A. unter den Handen des Odysseus erstickt sei.

ist wohl ein geschmackloser Zusatz des Tryphiodor

(454ff. mit Wernickes Anm. zu v. 485. Tzetz.

Posthom. 647). [Wagner.]
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Antikoloi ('AvzixoXoi Ptol. IV 6, 19), Name
des libyschen Volksstammes der Phraurasier.

[Pietschmann.]
Antlkondyleis (AvxtxovdvXeig) scheinen nach

einer ziemlich unklaren Stelle des Steph. Byz.
die Bewohner einer kleinen Ortschaft Boiotiens,
vielleicht in der Nahe von Tanagra, geheissen
zu haben; vgl. Meineke zu d. St. u. g. unter
Koloiphryx. [Hirschfeld.]

Antikragos, der Teil des lykischen Kustenge- 10
birges

, welchen Strabon (XIV 665) unmittelbar
nach Telmessos, also im Nordwesten des Landes,
nennt

; trotz der Bezeichnung als ogfttov 6'gog ist
wohl die gesamte Gruppe, die heute Mendes- und
Bubadagh heisst, darunter begriifen; tiber diese
Petersen Reisen in Lyk. II 3. Vgl. C. Bitter
Erdk. XIX 980. Benndorf Reisen in Lyk. I
57, 1. Bei Appian Mithr. 96 ist wohl kaum ein
einzelnes Castell, sondern der ganze A. als Schlupf-
winkel der Seerauber zu verstehen. S. auch K ar- 20
mylessos. [Hirschfeld.]

Antikrates ('Awixodztjg). 1) Spartaner, ver-
setzte angeblich Epameinondas in der Schlacht
bei Mantineia (362 v. Chr.) den totlichen Stoss
(Dioskorides bei Plutarch Ages. 35, 1). Vgl. Gryl-
los, Machairion. [Judeich.j

2) Aus Epidauros. Siegt zu Olvmpia im Lauf
01. 45 = 600 v. Chr. African. b/Euseb. chron.
I 199.

3) Sohn des Kratinos, Athener. rpauuaxevg 30
im J. 296/5, CIA II 299.

4) Athener ('Emy.t]<pi'oios). 'Aoywv TxoXeuaoyog
im J. 95/4, CIA n 985 E n 36."

'

5) Sohn des Lysanias, Athener (IlQojiaXJauK).
Oeofio&hyg im J. 329/28, CIA II 1186.

6) Sohn des Amonias. IToXJuagyog in Hyet-
tos Ende des 3. Jhdts. v. Chr., IGS"2827.

7) Thebaner. Er siegt im Pankration bei den
Amphiaraen zu Oropos im 4. Jhdt., IGS 414.

[Kirchner.] 40
8) Wird als Astrolog verspottct in einem Ge-

dicht der Anthologie (Anth. Pal. XI 318) mit dem
falschen Lemma QiXodtj/wv (Kaibel Philodemi
epigrammata, Ind. lect. Gryph. 1885). Nach
freundlicher Mitteilung H. Stadtmiillers wahr-
scheinlich von Antiphilos. [Riess.j

Antikyra ('AvrUvoa, ionisch'A'nxt-p^, Herod.
VII 198. 213). 1) Ktistenstadt im siidlichen Phokis
am Golf von Korinth, an der Westseite und im
innersten Wirikel des tief eingezogenen Meer- 50
busens, der cistlich neben dem krissaeischen liegt
und dessen antiker Name nicht iiberliefert ist.

r) ngog 'Avxiy.vgav ddXaooa, Plut, Ant. 68; ein
sehr sicherer Hafen und fur die Verbindungen
nach alien Seiten hin sehr giinstig gelegen (Liv
XXXII 18; vgl. Polyb. XVIII 28. XXVII 14.
Plut. a. O.). Lage beiin jetzigen Aspra Spitia,
wo auch Fundamente der Mauern. durch Inschriften
gesichert (Leake Northern Greece II nr. 96. Le
Bas II lOOlf.i. Die Stadt, welche nach einigen60
das homerische Kyparissos (II. II 519) sein sollte,
wurde, wie fast alle phokischen Stadte, am Ende
des phokischen Krieges zerstort (Paus. X 36, 5f.)
und auch nach ihrer Wiederherstellung in den
Kampfen zwischen den Makedoniern, Aitolern und
ROmern zweimal, zuerst durch T. Quinctius Fla-
mminus, dann durch A. Ilostilius Mancinus, er-
obert (Liv. XXXII 18. Paus. VII 7, 9. X 36, 6,
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wo 'OrlXtoe, vgl. Polyb. XXVII 14). Pausanias
(X 36, 8f.) erwahnt in derselben eine mit ehernen
Statuen geschmiickte Agora, oberhalb derselben
einen Brunnen mit einem von Saulen getragenen
Dache und ein Grabmal der Sohne des Iphitos,
ferner zwei Gymnasien, deren eines auch Bader
enthielt; am Hafen ein kleines aus Feldsteinen
erbautes Heiligtum des Poseidon mit einem Erz-
bilde des Gottes, zwei Stadien von der Stadt nach
Sfiden an einem hohen Felsen ein Heiligtum der
Artemis, welches Lolling bei ,Palatia' wieder-
gefunden hat, Athen. Mitt. XIV 229 Taf. VII; das
Bild auf einer Miinze s. Imhoof-Blumer und
P. Gardner Numism. Comment, on Pausan. Taf.
T, XVII. Auf den steilen Felsbergen siidlich und
westlich oberhalb der Stadt wuchs viel Helleboros
(Niesswurz), daher die Stadt ein von Kranken viel
besuchter Kurort war, Paus. a. a. 0. Strab. IX
418. Plin. n. h. XXV 52 (wo die Stadt irrig als
insula bezeichnet ist, was Gellius XVLT 15, 6 wie-
derholt), vgl. Bur si an Geogr. v : Griechenl. I
182f. Inschriften Le Bas II 1001—3. Athen.
Mitt. a. 0. 232. Bull. hell. V 445. Miinzen Head
HN 288.

2) Stadt an der Sudkuste des westlichonLokris,
von den Romern im J. 210 v. Chr. erobert und
den Aitolern iibergeben, Strab. IX 434. Liv.
XXVI 25 ; von den neueren Geographen 6fter irrig
mit der vorher besprochenen verwechselt; vgl.
Bursian a. a. 0. 148.

3) Stadt der Malier am rechten Ufer des
Spercheios, nahe der (alten) Miindung desselben,
ebenfalls durch den in der Nahe auf dem Oite-
gebirge wachsenden Helleboros beriilimt (Herod.
VII 198. 213. Strab. IX 418. 428. Steph. Byz.),
zum oitaeischen Bunde gehorig, Bull. hell. V 139.

[Hirschfeld.]

4) Athemsche Hetaere, die eigentlich Hoia
Mess, Plut. Demetr. 24. Athen. XIII 586 f. 587 d. e.

Lysias u. Antiphanes b. Harpokr. [Kirchner.]
Antikyreus {'Avrixvgsvg), Eponymos der pho-

kischen Stadt Antikyra, lebend zur Jugendzeit
des Herakles (Paus. IX 36, 5) ; fand daselbst das
dort (noch jetzt) haufig wachsende Kraut iXXS-
poQog, mit dem er des Herakles fiarCa heilt,
Ptolem. Heph. 2 p. 184, 12ff. West. = Steph. Byz.
s. AvttxvQai (ohne die deutliche Angabe der Lage
in Phokis). Der Elleborostr'ank ist im phokischen
Antikyra erfunden (Schol. Nikandr. Al. 483) und
lockte noch spiiter Kranke an, welche durch IX-
XePooiZeiv y.d&agoig y.al deoou-rda sucht-n, Strab.
Ix 418. [Tttmpel.]

'AvnXayxdveiv, Gegenklage erheben, wird ge-
braucht von dem Anbringen a) der eigentlichen
Widerklage <dvxiyga<ptj

, s. d.) Demosth. XL 3;
bj der Einrede /i>/ uoayotyiuov eivai xijv dixtjv

i.-ragayuafi'i, s. d.) Demosth. XXXVII 33 ; c) einer
Nullitatsklage wegen ungerechtfertigten Contu-
macialurteils (ri/r eotjttov drxilayuv, Demosth.
XXXII 27. oder schlechthin xijv diy.ijr ivxi/.aysTr,
Poll. VIII 61). Die letztere musste hinnen zwei
Monaten nach der Verurteilung erhoben und eid-
lich begrundet werden. Tiber ihre Berechtigung
musste gerichtlich entschieden werden , wodurch
dann das erste Urteil entweder bestatigt oder auf-
gehoben wurde, vgl. Schoemann-Lipsius Att.
Proc. 974f. Das entsprechende Verfahren gegen
ein Schiedsrichterurteil heisst tijv fiij ovoav dvxi-

Xayuv (Demosth. XXI 90. XXXIX 38), auch xy
jut) ovoav dicby.eiv (Lys. XXXII 2) oder kurz xijv

Siatxav dvxiXaxeiv (Demosth. XXI 86) und musste

binnen zehn Tagen erhoben werden, vgl. Poll.

VIII 60. Hudtwalckor Diateten 99f. Hubert
De arbitris atticis 48f. [Thalheim.]

Antileon {'AvxiXewv). 1) Einer der beiden

Sohne, die Herakles mit des Thespios Tochter

Prokris erzeugte, Apd. II 7, 8, 1. [Hoefer."

ist er ein wackerer Kampfer (II. XV 570) und
der eigentliche Anfuhrer der Pylier in der Schlacht

(XVII 704). Wird auch durch sein Eingreifen

nirgends eine wichtige Entscheidung herbeige-

fiihrt, so verrichtet er doch eine grosse Reihe
tapferer Thaten (IV 457ff. V 580ff. VI 32. XIH
396ff. XIV 513. XVI 317ff.). Dem verwundeten
Hypsenor springt er hulfreich bei, tiefgekrankt

durch Deiphobos hohnende Worte (XIH 418). Da-

2) Ermordet den Archelaos, Tyrann von Hera- 10 gegen wird er selbst, nachdem er den Thoon ge

kleia, findet dabei selbst seinen Tod, erhalt ein

Standbild. Phanias Eres. FHG LT 298, 16.

3) Tyrann in Chalkis , Aristot. Pol. V 12 p.

1316 a 32.

4) Thurier. Er schlagt auf dem Riickzug der

10000 vor, auf dem Seeweg nach Griechenland

zuriickzukehren, Xen. anab. V 1, 2. [Kirclmer.]

5) Schrieb IIse i yjmvmv (FHG IV 306. Suse-

mihl Alex. Litt.-Gesch. II 384), wovon das zweite

totet, durch seinen Ahnherm Poseidon vor den
feindlichen Speeren geschtitzt- (XJTI 545ff.). Als

er, von Menelaos angespornt, den Melanippos erlegt

hat, stiirzt er, um sich seiner Riistung zu bemach-
tigen, heran, wie ein Hund auf ein verwundetes

Reh; nur wie ihm Hektor entgegentritt , weicht

er scheu zuriick (XV 568ff.). Da er von alien

Griechen nach Patroklos dem Achilleus am nachsten

steht (XXIII 556 ; Od. XXIV 78) , so erhalt er

Buch bei Diog. Laert. Ill 3 citiert wird. Nach 20 den Auftrag, ihm den Tod des Patroklos zu ver-

dem Citat bei Poll. II 151 zu urteilen, darf er

nicht zu spat angesetzt werden. [Schwartz.]

Antilibanos (Strab. XVI 754f. Plin. n. h. V
77. 80. Euseb. Onom. ed. Lagarde 216, 14. Polyb.

V 45. 59. Arrian. anab. II. 20. Cic. ad Att. II

16), Gebirge in Syrien, welches demLibanon ziem-

lich parallel von Nordost nach Sudwest lauft, und
zwar ostlich vomLibanon, von ihm getrennt durch

die grosse hohe Thalebene Koilesyrien im engeren

kiinden. Sprachlos vor Schmerz eilt er zu ihm
und beweint mit ihm den toten Gefahrten (XVII
652ff. 682ff. XVIII 2ff.). So erblickt auch spater

Odysseus in der Unterwelt die drei Freunde wieder

vereint (Od. XI 468; vgl. Paus. X 30, 3), wah-
rend sie nach Pausanias HI 19, 13 auf der Insel

Leuke zusammen weilen. Bei den Leichenspielen

des Patroklos kommt A. im Wagenrennen durch

tollkiihne List dem Menelaos zuvor; da er aber

Sinne (s. d.). Strabon a. a. O. lasst merkwiirdiger- 30 sem Unrecht freimutig eingesteht, uberliisst ihm
weise den A. am Meer bei Sidon beginnen. Heu-

tiger Name Dschebel esch-Scher^i, ,der ostliche

Berg'; hochste Spitze im Dahr Abu '1-Hin (2339 m).

Zum A. im weiteren Sinn kann man als siidliche

Fortsetzung den Gebirgsstock des Hennon rechnen

(s. d.) , wie dies die alten Geographen offenbar

immer thun. Vielfach win! auch der A. mit unter

dem Namen Libanon einbegriffen . z. B. Appian.

Syr. 57 (Ritter Erdkunde XV 156ff.).

[Benzinger.]

Antilochos I
Arxiloyog). 1) Sohn des Nestor,

Konigs von P}los. und'der Eurydike (Od. IH 451)

oder Anaxibia (Apollod. I 9, 9, 3. Diet. I 13),

und zwar neben Thrasymedes der alteste (Paus.

IV 31, 11), Vater des Paion (Paus. II 18, 8).

Nach Hygin (fab. 252) wurde er am Ida ausge-

setzt und von einer Hirudin gesiiugt; Xenophon
(Venat. 1, 2) nennt ihn unter den Schulem des

Cheiron. Als Freier der Helena (Apollod. Ill

dieser den zweiten Preis (11. XXIII 418ff. 566ff.)

Dagegen weiss er sich mit gutem Humor dariiber

zu trosten, dass er im Wettlauf dem Odysseus

und dem lokrischen Aias unterlegen ist ; doch fiigt

ihm Achilleus zum letzten Preis noch ein halbes

Goldtalent hinzu (XXin 755ff. 785ff. ; vgl. auch

Diet. Ill 19).

Seinen Tod durch Memnon, den Sohn der Eos,

kennt bereits die Odyssee (III 111. IV 188), aus-

40 fiihrlich dargestellt war er in der Aithiopis (Procl.

Chrest. Tab. Iliaca. Apollod. ep. 5, 3 ed. Wagn.).

Auf dieser Quelle beruht jedenfalls die ergrei-

fende ScMlderung Pindars (Pyth. VI 28ff.), wie

A., von dem schwerbedrangten Nestor zu Hiilfe

gerufen, sich dem Memnon entgegenwirft und mit
seinem Leben die Rettung des Vaters erkauft

(Welcker Ep. Cykl. n 174). Abweichend Quint.

Sm^-rn. II 244ff. : vgl. ausserdem Tzetz. Posthom.

260ff. Philostr. Im. II 7. Hvg. fab. 112. Diet.

10, 8, 1. Hvg. fab. 81. Dio Chrys. XI 327 R.) zog 50 IV 6. Dio Chrys. XI 352 R. , nach welchem er

er mit Nestor und seinem Bruder Thrasymedes

in den troianischen Krieg (nach Hvg. 97 mit 20

Schiffen). Philostratos (Her. 3, 2) hingegen lasst

ihn erst im funften Jahre der Belageruug gegen

den Willen seines Vaters nach Troia kommen, wo
ihm dieser, durch ein Orakel vor einem Aithiopen

gewarnt, den Chalkon als bestandigen Begleiter

beigab (Asklepiades von Mvrleia bei Eustath.

Od.' p. 1697, 54. Ptolem. Nov. Hist. I p. 184 W.

den Memnon totlich verwundet. Der Schmerz
tiber seinen Tod und Nestors Bitten treiben den

Achilleus in den auch filr ihn verhangmsvollen

Kampf mit Memnon, dem er sich bis dahin fern

gehalten hatte (Aithiopis bei Procl. Quint. Smvrn.

II 388ff. Ill 10). Tiefbetrauert von Nestor und

dem ganzen Heere (Soph. Phil. 424f. Tryphiod.

18. Tzetz. Posthom. 280f. Quint, II 261. "ill 2ff.

V 605. Philostr. Im. II 7. Hor. Od. II 9, 13f.i

Der jugendlieh schiine Held iKoluth. Rapt. Hel. 60blieb A. ftir das ganze Altertum ein beriihmtes

270. Tzetz. Antehom. 226; Posthom. 264. Phi

lustr. Her. 3, 2; Im. II 7) wird von Homer als

ein Liehling der GOtter und Menschen geschildert.

Zeus und Poseidon selbst haben ihn in der Kunst,

die Rosse zu lenken, unterwiesen (II. XXIII 306j;

vor allem aber zeichnet er sich durch Schncllig-

keit aus (XV 570. XXffl 756; Od. IV 202). Ob-

wohl der jiingste unter den griechischen Fiirsten,

Beispiel aufopfernder Kindesliebe (Pind. a. a. O.

Xenoph. Ven. 1, 14 cpiXo7idxo>Q. Aristot. Pepl. 11.

Auson. Epitaph. 7). Nach Hygin fab. 113 hat ihn

Hektor gettitet ; Dares (34) lasst ihn durch Paris

im Heiligtum des thymbraeischen Apollo zugleich

mit Achilleus fallen , der durch Hekabes hinter-

listige Veranstaltung dahin gelockt worden war.

Mit Achilleus und Patroklos zusammen ruht er
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in dem berfihmten Grabhtigel am Vorgebirge Si-
geion (Od. XXIV 72ff. Tzetz. Posthom. 464; zu
Lykophr. 273), wo die Einwohner von Hion auch
ihm Totenopfer darbrachten (Strab. XIII 596).

Die Darstellungen des A. in der Kunst i>e-

ziehen sich, abgesehen von dem Pausanias IV 31,
11 erwahnten Gemalde des Omphalion, welches
lhn neben Nestor und Thrasymedes als Herrseher
von Messene darstellte, ausnahmslos auf sein
Freundschaftsverhaltnis zu Achilleus. Wir finden 10
ibn gegenwartig beim Auszug des Achilleus auf
der Vase des Epigenes (Ann. d. Inst, 1850 tav.
H. J). Ein ahnliches, rotfiguriges Bild des Oltos
(Berlin nr. 2264 Furtw., Overbeck Gall. Taf.
18, 2), auf dem A. neben Phoinix den Wagen be-
steigt, vor welchem stehend Achilleus dem Nestor
die Hand reicht, stellte vielleicht des A. Auszug
zum Kampfe mit Memnon dar (bisher als freiere
Darstellung der Meldung vom Tode des Patroklos
an Achilleus oder als Auszug dieses Helden ge- 20
deutet, Overbeck S. 428f. Furtwangler Kat.
539). Ferner ist A. gegenwartig bei der Auslie-
ferung der Leiche Hektors auf dem rotfigurigen
Bilde bei Overbeck Taf. 20, 2 (wo der Maler aus
Versehen Amphilochos statt A. beigeschrieben hat).
Der entscheidende Kampf zwischen Achilleus unci
Memnon findet auf mehreren Vasenbildem fiber
der Leiche des A. statt (Overbeck 515ff. Berlin
nr. 1797 Purtw.). Als Fortschaffung seiner Leiche
wird die Darstellung einer etraskischen Aschen- 30
kiste gedeutet (Overbeck Taf. 22, 12 S. 530),
ebenso von Gerhard eine tyrrhemsche Amphora
(A. V. Ill Taf. 208). Die Totenklage des Achil-
leus um A. hatte ein von Philostratos (Im. II 7)
geschildertes Gemalde zum Gegenstand, und auf
Polygnots Unterweltsbilde finden wir, wie erwahnt,
the beiden Prennde mit Agamemnon, Protesilaos und
Patroklos vereinigt (auf einer schwarzfigurigen Dar-
stellung des Prevels des Aias an Kassandra steht
neben Aias ein als Avftiloxog bezeichneter nackter 40
Knabe, Berlin nr. 1698, Overbeck Taf. 26, 16).

2) Gefahrte des Odysseus, einer der von ihm
ausgesandten Kundschafter, auf dem ersten esqui-
hnischen Laistrygonenbild (Wormann Ant. Odys-
seelandsch. Taf. 1). [Wagner.]

3) Ein sonst unbekannter Dichter zur Zeit
des Lysander nach Duris bei Plutarch Lys 18 =
frg. 65

;

FHG II 484f. : zmv 8e noir,zmv Xotgaov
tier del Tregi apzov el/ev cog xootitjoovTU zag .-zgd-

£«? . . ., 'Avrdoycp de xoirjoavzt iterators zivr'ts^eig 50
<wzov otjzov; (also wohl ein Enkomion) i)o»eig
eSmxe a'/.rjoag dgyvgiov zor mXov. Einen Historiker
A. erwahnt Dion. Halic. de compos, verb. 4 (s

Antigonos Nr. 18); fur attische Dinge wird
. derselbe Name citiert, s. PHG IV 300f. Doch
wird auch hier die Lesung beanstandet, s. v.
Wilamowitz Antigonos von Karvstos 177 Suse-
mihl Alex. Litt.-Gesch. I 562, 225. Mit unserem
Material ist nicht weiterzukommen. [Crusiu.s.]

4) 6 zovg "Imogag .-rgayuazevoduevog (Clem. 60
strom. I 80 p. 366 P. PHG IV 306 1. Ist der
Titel richtig, so kann er keinem Geschichtswerk,
sondern nur einem philosophischen Dialog ange-
uoren, in welchem Falle maneher so kfihn sein
wird. Arzioyog zu schreiben und an Antiochos von
Askalon zu denken. Oder es ist zu lesen zdg
Iazogiag

; dann mcichte Avziyovog (s. d Nr 18)
herzustellen sein. [Schwartz.]
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5) Verfasser einer Geschichte der griechischen
Philosophen von Pythagoras bis zum Tode Epi-
kurs, Clem. Al. Strom. I 309 B. vgl. Dion. Hal
de comp. v. 4.

[
v. Arnim.]

6) Aus Lemnos, Gegner des Sokrates, nach
Aristot, Ileal xoitjt&v, frg. 75 Teubn. = Dios
Laert. II 46. VIII 49. [Natorp.]

7) Bildhauer hellenistischer Zeit, Verfertiger
einer Statue des Hermes Tychon ffir das Theater
in Magnesia am Maeander, nach einer dort ge-
fundenen Kiinstlerinschrift, deren Veroffentlichung
in den Athen. Mitt, vorbereitet wird. [C. Robert.]

8) Variante fur Amphilochos Nr. 7.

Antilope s. Gazelle.
Antiinache (Avzifidyij), Tochter des Amphi-

damas, ernes Sohnes des Lykurgos, Gemahlin des
Eurystheus, Mutter der Admete (Apollod. Til 9.

2,_ 1. II 5, 9, 2). Auf dem Heraklesrelief der
Villa Albani heisst sie gleich ihrer Tochter, der
Herapriesterin, AS/idra (Jahn Griech. Bilderchr.
75 Taf. V. Heyne Obs. ad Apollod. 154f.).

[Wagner.]
Antimacheia, Ort auf der Insel Kos und seit

dem Synoikismos von 366 v. Chr. ein Demos,
dessen Namen noch heutzutage ein ungefahr in
der Mitte der Insel gelegenes grosses Dorf tragt.
Die Bewohner der alten Ortschaft, welche ein
Heiligtum des Herakles besass (Plut. quaest. gr.

58), bildeten mit denen zweier anderer Ortschaften.
den Aigelicrn und Archiaden, zusammen eine Ge-
meinde 6 del/tog 6 AvrtfiaxiSar nal AiytjXtwv xal
Agyjaddv. Hicks-Paton nr. 393. Ross Reisen
auf den griech. Inseln III 137. O. Rayet Me"-
moire sur l'ile de Kos 1876, 46. 77. Zahlreiche
Inschriften. Hicks and Paton Inscriptions of
Cos 269. [Hirschfeld.]

Antimnchides. 1) Athener ('Pa/nvovaiog).
Tottjgagxog in einer Inschrift etwa vom J. 342
v. Chr., CIA II 803 e 112. [Kirchncr.]

2) Architekt. legte zur Zeit des Peisistratos
mit Antistates, Kallaischros und Pormos oder Po-
rinos (der letzte Name ist entstellt, s. d.) den
Grand zum Tempel des olympischen Zeus in Athen
Vitruv Vn praef. 15 p. 160, 14. [Fabricius.l

Antimachos (Avzi/mxog). 1) Troianer, der.
als Menelaos und Odysseus wegen der Helena als
Gesandte nach Troia geschickt waren, den Rat
gab, den Menelaos zu toten, und sich besonders
gegen die Auslieferung der Helena aussprach,
weswegen auch Menelaos seine beiden Sflhne, Pei-
sandros und Hippolochos, die ihm in der Schlacht
in die Hiinde fielen, nicht verschonte, wahrend
ein dritter Sohn von Leonteus getotet wurde.
Horn. II. XII 122-147. XIII 188. Ael. h. a. XIV
18. Fortbildungen dieser Sage in spiiterer Zeit
bei Diet. IV 21. V 4. Quint. Smvrn. I 405.Xm 433.

2) Sohn des Herakles. nach Pherekydes (Schol.
Pind. Isthm. IV 104) von der Megara, von dem
Vater im Wahnsinn mitsamt seinen Briidern ins
Feuer geworfen , nach Apollod. bibl. n 7, 8, 6
von der Thespiade Nikippe.

3) Sohn des Pyles, Bruder des Kyathos, von
Herakles getotet. Nikander bei Athen. IX 411 a.

4) Auf der Francoisvase fMon. d. Inst. IV
54—58) Teilnehmer an der kalydonischen Jagd;
ebenda und bei Ovid. met. XII 468 Teilnehmer
an dem Kampfe der Lapithen und Kentauren.
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5) Aus Dulichion, Freier der Penelope. Apollod.

frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI 179.

6) Sohn des Aigyptos, von seiner Braut Idaia

getotet, Hyg. fab. 170.

7) Sohn des Herakliden Thrasyanor, Gatte

der Deiphonte, Vater des Amphianax und Dei-

phontes, Grossvater des Oitylos. Paus. II 19, 1.

m 25, 10. Nikol. Dam. frg. 32 Dind.

8) Ein Kreter, von Aineias vor Troia getotet,

Quint. Smyrn. VI 122

9) Ein Grieche , bei Quint. Smyrn. XH 323

unter den Helden im holzernen Pferde aufgezahlt.

[Wentzel.]

10) Athenischer Archon (CIA n 303. 304.

1349), nach Stschukareff Untersuchungen fiber

den athenischen Archontenkatalog, 1889 (russisch),

182 entgegen den Ansetzungen Kohlers, lingers

(Philol. XXXVIII 490; Philol. Suppl. V 273),

v. Wilamowitz Antigonos von Karystos 247 in

das dritte Viertel des 3. Jhdts

poet. 146. Schol. Aristoph. Pac. 1270. Clem. Al.

Strom. VI 622. Plut. Romul. 12. Bergk Griech.

Litt.-G. n 42. v. Wilamowitz Horn. Unters.

346, 26. Kiessling zu Horaz a. a. O. Bethe
Theb. Heldenlieder 36f.

24) Antimachos aus Kolophon
,

griechischer

Dichter. Seine Zeit wird annahernd bestimmt

durch die Notiz , Herakleides Pontikos habe im
Auftrage Platons seine Gedichte in Ionien ge-

10 sammelt (Prokl. zu Plat. Tim. I 28 c). Da diese

11) Athener. Schatzmeister des Timotheos,

angeklagt und verurteilt im J. 373 v. Chr., Dem.

XLIX 6ff., vgl. S chafer Demosth. I 56.

12) Athener, mit dem Beinamen Vaxdg, wel-

cher den Antrag gestellt haben soil /j.tj Setv xw-

ucodeTv If ovo/uarog, Aristoph. Ach. 1150 mit Schol.

Apostol. XVIII 51. Gregor. Kypr. Ill 41. Dio-

genian. VIII 71; vgl. Zielinski De lege Anti-

Notiz auf Herakleides selbst zurfickgeht, ist sie

zuverlassig. Dieselbe Zeit und dasselbe Verhalt-

nis des Platon zu der Poesie des A. wird voraus-

gesetzt in zwei an sich legendarischen Anekdoten

bei Cic. Brut. 51. Plut. Lysand. 18. Bestatigend

tritt hinzu die Ansetzung der Bliite des A. auf

den Regierungsantritt des Artaxerxes durch Apol-

lodor von Athen, Diod. XIH 108. Unkontrollier-

bar sind die Uberlieferungen fiber den Namen
Chr. gehOrig. 20 seines Vaters, der Hyparchos geheissen haben soil,

[Wilhelm.] und fiber seine persOnlichen Beziehungen zu Pany-
~' " assis und zu Stesimbrotos (Hesychios Illustrios

bei Suid., zum Teil aus Hermippos von Berytos);

Wahrscheinlichkeit hat keine von ihnen fur sich.

Am berfihmtesten unter den Gedichten des A.

war die Elegie Lyde, die Verherrlichung einer

verstorbenen Geliebten dieses Namens, in der

Weise angelegt, dass A., um sich fiber den Ver-

lust zu trOsten, ahnliche Falle aus der Mythologie

machea im Journal d. kais. russ. Ministeriums d. 30 und Sage erzahlte: das ergiebt sich aus der Nach

Volksaufklarung 1884 Marzheft. Andere gleichen

Namens Schol. Ar. Nub. 1022.

13) Sohn des Antinus, Athener (Axagvevg).

TgtrioaQxog in einer Inschrift vom J. 334/3, CIA

II 804Bb 5.

14) Athener (Vaevg). Tafias ziov allwv &ea>v

im J. 421/20, CIA I 318.

15) Athener ('Ixno&wvridos cpvXfjg) in einer

Siegerliste des 2. Jhdts. v. Chr., CIA II 968, 19.

ahmung in dem Gedichte Aeovrtov des Herme-

sianax von Kolophon (Athen. XHI 596 f), wird

direct ausgesprochen bei Plutarch (consol. ad Apoll.

9) und bestatigt durch die Fragmente. Eine Epi-

tome (?) der Lyde verfasste Agatharchides von

Knidos (Phot. bibl. 171 a 24 Bk.). Fragment-

sammlung bei Bergk PLG* 287—294. Nachst

der Lyde war am bekanntesten sein Epos Orj-

fiatg. tjber seinen Inhalt ist nichts bekannt als

161 Aus Dvspontion in Elis.' Siegt zu Olym- 40 die geringen Einzelheiten, die sich aus den dfirf-

pia in der Rennbahn. Phlegon v. Tralles b. Steph.

Byz. s. AvondvTiov = FHG III 605, 4.

17) Archon in Erineos in einer delphischen In-

schrift, Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 54.

18) Sohn des Thrasymachos. Srgazayog in Tau-

romenion nach 263 v. Chr., Kaibel IGI 421 1 a 7.

19) Sohn des Nikostratos. Szgatayog in Tau-

romenion nach 263 v. Chr., Kaibel 421 I a 56.

20) Sohn des Iason. Xogrjyog in Teos , CIG

3090. [Kirchner.]

21) Antimachos I. Theds, ein baktrischer KOnig

im 2. Jhdt. v. Chr. Sein Reich umfasste, nach

den Fundorten seiner Mfinzen zu schliessen. das

obere Kophenthal. Die Darstellung des Poseidon

auf der Rfickseite seiner Munzen wird auf einen

Seesieg gedeutet, den er auf dem Indos erfochten

habe. Er piagte auch Erinnerungsmfinzen zu

Ehren des Stifters der baktrischen Dynastie (Aio-

Sozov Zojzrjoog). Gardner Catal. of Ind. coins

tigen Bruchstucken gewinnen lassen. Die frfiher

verbreitete Annabme, Statius habe in seiner The-

bais den A. nachgebildet , darf als aufgegeben

betrachtet werden. Die Zahl der Bucher reicht

in den Citaten bis V. Welcker Ep. Cycl. I 103ff.

Spiro De Eurip. Phoenissis (Diss. Berl. 1884)

26ff. Ausser diesen beiden Hauptwerken wird

von A. ein Gedicht AiXtog erwahnt, Athen. VII

300 d. Drei andere Titel (Etym. M. 4, 6. Hist.

50 Aug. Hadr. 15. Steph. Byz. s. Kozi).aiov) sind

teils corrupt, teils unsicher. Das unter dem Namen
A. uberlieferte Epigramm Anth. Pal. LX 321 ist

sicher nicht von ihm. Ferner wird neben den

Poesien des A. eine von ihm besorgte Homer-

ausgabe erwahnt, ihre Lesarten zu mehreren Stellen

der Hias und Odyssee sind in den Homerscholien

erhalten. Stoll Antim. reliq. 112. A. Ludwich
Aristarchs hom. Textkrit. I 18. II 432, 383.

Dass A. in der Geschichte der griechischen

in the^Brit Mus. XXVIff. 12. Head HN 704. 60 Poesie von hervorragender Bedeutung gewesen

Gutschmid Gesch. Irans 47.

22) Antimachos II. Nikephoros, em spater

baktrischer Konig. Seine Zeit ist unbestimmt,

Er nraete bilingue (griechisch-indisch) Mfinzen.

Gardner a. O. 55. Head HN 708. [Wilcken.]

23) A. aus Teos, griechischer Epiker. Unter

seinem Namen gingen die Thebais und die Epi-

gonen des epischen Kyklos. Porphyrio zu Hor. a.

Pauly-Wissowa

ist, sehen wir an der lebhaften und nachhaltigen

Nachwirkung, die seine Dichtungen im Drteile der

Nachwelt hervorgerufen haben. Um so mehr ist

es zu beklagen, dass die wenigen Bruchstucke

nur eine schattenhafte Vorstellung von seiner

dichterischen Eigenart ermOglichen. Immerhin

lasst sich so viel erkennen, dass A. an das alte

Epos und die altionische Elegie (Mimnermos) an-

77
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kntipfte. Seine Dichtung war gelehrt, iiberladen
mit weit hergeholten Glossen, durchsetzt mit Re-
miniscenzen an Homer und die kyklischen Dichter,
aber, wie es scheint, weder leichtfliissig noch klar,
sondern schwerfallig und schwiilstig. Entsprechend
den verschiedenen Richtungen, die in der helle-
nischen Poesie der Folgezeit auftreten, wird A.
sehr verschieden beurteilt. Aus den nachsten
Generationen nach ihm ist neben Platon unter

Grainmatikern und Scholiasten viel ausgenutzt
war, wurde der Gegenstand gelehrter Studien:
Dionysios von Phaselis schrieb jregi xijg 'Avriftd-
xov ixoirjoetng, Zotikos, der Freund des Plotinos,
verfasste Avxt/tdxov dtog&coxtxd (Porph. v. Plot. 7),
Longinos Mg~sig Avxi^dyov (Suid. s. Aoyytvog).
Fragmentsammlungen von Schellenberg (Halle
1786), Giles (London 1838), Dubner in den
Epikern hinter dem Hesiod der Didotschen Samm-

seinen Bewunderern vor allem Asklepiades von 10 lung (Paris 1840), von H. W. Stoll (Dillenbursr
Samos zu nennen, der in einem schonen Epi-
grarame die Lyde als ro gvvov Movacov ygdmia
xai 'Avnfidxov feiert (Anth. Pal. IX 63). Aber
bald erhob Kallimachos gegen die Bewunderung
des Gedicbtes Einspruch , indem er es ein nayi
ygafifia xai ov zooov schalt (frg. 441. Dil-
they De Callimachi Cydippa 18. 19): von seinem
Standpunkte aus vOllig begreiflich. Sein ab-
schatziges Urteil hat einen Nachklang bei Catull

(95) gefunden. Aber bald trat A. in die Reihe 20
der ersten Dichter: Poseidippos (Anth. Pal. XII
168) stellt ihn zusammen mit Mimnermos auf
der einen, mit Homer und Hesiod auf der andern
Seite, Krates von Mallos (Anth. Pal. XI 218, da-
zu Wachsmuth De Crat. Mall. 30. Meineke
Analecta Alexandr. 30—32) setzt als selbstver-
standlich voraus, dass A. weit vor Choirilos ran-
giert. Als dann der Kanon der Epiker gebildet
wurde, erhielt A. in ihm einen Platz : die zweite
Stelle bezeugen iibereinstimmend Quintilian X 1, 30
53 und Antipater von Thessalonich , der Gegner
des Kallimachos, in einem scharf gegen dessen
Urteil zugespitzten Epigramme (Anth. Pal. VII
409. Dilthey a. a. O.), wie denn iiberhaupt die
Mehrzahl der Bewunderer des A. in den der Rich-
tung des Kallimachos abholden Kreisen sich flndet

;

die dritte Stelle nach Homer und Hesiod hat A.
in der Movoixij tazoQia des Rufus (Phot. bibl.

103 b 32); die funfte Stelle in der Chrestomathie

1845), in Kinkels Fragmenta epicorum graeco-
rum I 273—308.

25) A. aus Heliopolis in Agypten, Verfasser
einer Kosmogonie in 3700 Hexametern. Suid.

[Wentzel.]

26) Nach der Homonymenliste Schol. Aristoph.
nub. 1022 = Suid. ein Geschichtschreiber (FHG
IV 306); doch ist dies nichts als ein Missver-
standnis von xor h~vyyQarpij Aristoph. Ach. 1150.

[Schwartz.]
27) Von Plinius XXXIV 86 im dritten alpha-

betischen Verzeichnis als Bildner von Frauensta-
tuen erwahnt. [C. Robert.]

Antimedon {'Arxifiidoiv) , Athener. Als An-
tragsteller eines Volksbeschlusses fur die Tenedier
genannt Demosth. LVHI 35, vgl. Schafer De-
mosth. B. 273. [Kirchner.]

Antimenes i^Avxijih^g). 1) Sohn des Neleus.
Schol. Ap. Rhod. I 152.

2) Sohn des De'iphontes, Enkel des Temenos,
Paus. II 28, 6.

j
[Wernicke.]

3) Athener (Akcojxexfj&ev). r@anna.tevs aus
den ersten makedonischen Zeiten, 'Ecptjfi. aov.
1886, 11. [Kirchner.]"

"

4) Antimenes von Rhodos wird [Ariat.] Oec.
II 34 p. 1352 b als Finanzbeamter Alexanders
d. Gr. erwahnt, der sowohl durch eine Eingangs-
steuer in Babylon wie durch eine Art Sklaven-
versicherung Geld aufgebracht habe. Da er sonst

des Proklos (13), nach Suid. s. Ilavvaaaig steht 40 unbekannt ist, hat Niebuhr den Namen in An
er vor Panyassis. Den Verfasser des Kanons der
Epiker kennen wir nicht, ebenso wenig den Ur-
heber der stark ubereinstimmenden Urteile fiber

den Stil des A. bei verschiedenen spateren Au-
toren: bei Dion. Hal. de comp. verb. 22 ist A.
ein Hauptvertreter der sogenannten avaxrjQa dg-
ftovia, de vet. script, cens. II 3 wird seine evzo-

via xal dyatriozixij toa^vxr/g hervorgehoben , bei
Plutarch. Timol. 36 heisst es von seinen Werken,
dass sie layhv eyovxa xal xovov ixflefliaofth'oig 50
xai xaxandvoig eoixe , und Quintilian ruhmt an
ihm die vis et gravitas et. minime vulgare di-
cendi genus (X 1, 53), so wie Antipater a. a. O.
von dem ofigiiiov dxaudxoio oxi/og 'Arxifid/ow
spricht ; auch der Tadel des Quintilian , dass" A.
et affeclibus et iucunditate et dispositione et om-
nino arte defi.citur, kchrt zum Teil nur bei Plutarch
wieder, wo die Weitschweifigkeit des A. getadelt
wird ide garrul. 21); vgl. Gregor v. Naz. epist

tigenes andern wollen, doch vgl. Boeckh Staatsh.
12 102. Susemihl Praef. ed. XI. [Thalheim.]

Antimenidas, Bruder des Dichters Alkaios
s. oben S. 1500f.

Antimoiros (Avxijuoigog), aus Mende auf Pal-
lene, Sophist, Schiiler des Protagoras. Plat. Pro-
tag. 315A (Themist. or. XXIX 347D). Zeller
lb* 1070. [E. Wellmann.]

Antimolns s. Anthemiolus.
Antimonium ist jetzt der Name eines Metalls.

dessen Entdeckung man seither, aber wohl mit
Unrecht, in das spatere Mittelalter setzte. Es
flndet sich zuerst bei Basilius Valentinus (um das
J. 1460) angewandt fiir ein Mineral, aus dem
dieser ein Metall abzuscheiden lehrte, den ,K(5nig
des Antimons' {regulus antimonii), und wird erst
spater fiir dieses selbst gebraucht, ebenso wie
der bei Plinius vorkommende Name stibium. Die
Beschreibung , welche Dioskorides (mat. med. V

III ad Nicob. Wie die Lyde des A. an die Nanno 60 99) und Plinius (n. h. XXXIII lOlff.j von eiiiei
des Mimnermos anknupft, so die Bittis des Phi-
letas und die Leontion des Hermesianax von Ko-
lophon an die Lyde des A. Naehahmer des A.
war auch sein Landsmunn Nikander (Schol. Nic.
Ther. 4). Ira 2. Jhdt. n. Chr. wurde A. viel ge-
lesen

: der Kaiser Hadrian stellte ihn fiber Homer
(Dio Cass. LXIX 4 1 und ahmte ihn nach (Hist.
Aug. Hadr. 15) , und A. , der ohnehin von den

Mineral geben, das aripi/ii oder axi/iuig, mifii,
yai.xrjhorior /.dgfiaoor und alabastron genannt
wird

, bezieht sich offenbar auf das jetzt Anti-
monit oder Grauspiessglanzerz genannte Schwefel-
antimon. Plinius (a. a. O.) unterscheidet davon
zwei Arten, mas und femirta, von denen die erstere
das weniger reine, quarzhaltige und deshalb hartere
und leichtere, die letztere das reinere, glanzendere
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und zerreiblichere Erz bezeichnet. Das fein zu Pul- scheint es geradezu mit Zinn verarbeitet worden
ver verriebene Erz wurde als schwarze Schminke zu sein, denn Zinnbarren von Estarayer am Neuen-
von den Frauen um die Rander der Augen ge- burger See ergaben 90% Zinn und 100/ Anti-
strichen, um diese grosser und den Gesichtsaus- mon (Wibel Cultur d. Bronzezeit Tab. V 3),

druck lebhafter erscheinen zu lassen, woher auch ein Urnenring aus Zaborowo aus grauer Bronze
die Namen xXazvoy&aJ.fiov und ywaixstov. Ausser- enthielt 15% Antimon (Verh. d. Berl. Ges. f.

dem wurde es wegen seiner adstringierenden und Anthrop. 1884 , 543) und altreniiscb.es Spiegel-
kuhlenden Eigenschaften zu Augensalben und als metall 4,48 o/ dieses Metalls (ebd. 546). Fund-
ausserliches Mittel gegen Flusse, Geschwllre, Blut- orte ffir Stibium sind nicht angegeben, jedenfalls
ausfliisse, bei frischen Wunden und alten Hunde- 10 kam es aus Indien, wo es in Massen vorkommt,
bissen und Brandschaden gebraucht. Es wurde oder aus Kleinasien. [Nies.]
zu diesem Zweck teils als Pulver angewandt, teils Antinoe ('Avtirdtj). 1) Tochter des Pelias,
mit Schmalz und anderen Zuthaten zu Pastillen Schwester der Asteropeia , nach der von Mikon
geformt, die zu Hippokrates Zeit Wurfelform ge- im Argonautenbild des athenischen Anakeion be-
habt zu haben scheinen, da es oxtfit xnxgdywrov folgten Version, Paus. VIII 11, 3 (fiber die Sage
genannt wird, Hippokr. CCIX 14. CCXI 2. Als und die verschiedenen Namen der Peliaden sowie
Bestandteil von Salben wird es hauflg erwahnt Kunstdarstellungen, s. Medeia).
Celsus VI 6 u. a. Scrib. Comp. 27. Die Ver- 2) Tochter des Kepheus, Enkelin des Aleos,

wendung des Stimmi geht, wie H. Brugsch fiihrt, von einer Schlange geleitet, auf Befehl
(Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. 1888, 213ff.) 20 eines Orakels die Mantineier aus ihrer alten Stadt
auf Grand des altagyptischen sog. medicinischen an den historischen Ort der Stadt am Flusse
Papyrus und anderer Zeugnisse nachweist, auf Ophis, Paus. VHI 8, 4; ihr Grab unter der 'Eoxia
die altesten Zeiten zurack. Auch das Wort ari/t/tt xoivr) im Theater zu Mantineia, Paus. VIDI 9, 5.

ist agyptischen Ursprungs (in der Sprache der 3) Gemahlin des ArkaderkOnigs Lykurgos,
Kopten stem) ; auch jetzt wird es noch in Agyp- Mutter des Ankaios und Epochos, Schol. Ap. Rhod.
ten als Schminke gebraucht (ebd. 1889, 45) und I 164 ; bei Apollod. HI 9, 2, 1 Kleophile oder
ebenso im Orient (ebd. 536) , wie zu Zeiten der Eurynome genannt. [Wernicke.]
alten Hebraer, Ezech. XXIII 40 und Reg. IV Antinoeia. 1) s. Antinoupolis Nr. 2.

9. 31, wo ozifA.fii£a> und axiftit,a> iibersetzt wurde 2) Fest zu Ehren des Antinoos, in verschie-

fur mit Stibium bestreichen. Fur den Gebrauch 30 denen Stadten Griechenlands gefeiert. So zu Athen
des Metalls A. finden wir zwar bei den alten (CIA HI 121. 1121. 1168 etc.) sowohl iv aaxst

Schriftstellern keine Belege, doch ist es nicht (CIA HI 1110. 1119. 1122 etc.) wie iv 'Ekevotvi

zweifelhaft, dass es bekannt war. Daffir sprechen (CIA in 1110. 1114. 1119 etc.), und zwar vor-

nicht nur die Funde zahlreicher Schmucksachen zugsweise von den Epheben (vgl. Dittenberger
und Gerate aus A. aus dem Graberfeld von Red- De epheb. att., Gottingen 1863, 73). Einen legsvg

kin-Lager im Kreise Kasach und von anderen Avxivdov i<pr/fiov erwahnen CIA IH 1120 und
Orten in Transkaukasien, woruber Virchow (in 1131. Auch in Mantineia genoss Antinoos g»tt-

den Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. 1884, 126ff. liche Ehren und hatte ein jahrliches Fest. Alle
und 1887, 334ff. 539ff.) berichtet, sondern auch vier Jahre wurden ihm hier rd peyaXa 'A. mit
die Angaben des Dioskorides und Plinius (a. a. 40Agonen gefeiert (Paus. VHI 9, 4; vgl. die olym-
O.). Nach diesen musste namlich bei dem Aus- pische Inschrift nr. 98 Archaol. Ztg. XXXV 192).

schmelzen des Stibiums mit besonderer Vorsicht A. in Hadrianeia in Bithynien (dem Vaterlande des

verfahren werden, dam it nicht ein dem Blei oder Antinoos) erwahnt die Inschrift im Bull. hell. LX
Zinn ahnliches Metall entstehe (ne plumbum fiat 68 und 70, in Argos CIG 1124. Dass die Feste
Plin.), edv ydg emnUov xafj, fioXvftSovxai (Diosk.). noch lange nach Hadrians Tod fortbestanden, geht
WiTd namlich Schwefelantimon an der Luft stark aus CIA IE 1202 hervor, einer Inschrift, die

erhitzt und gerOstet, so lasst sich das Product wahrscheinlich aus dem Jahr 262 n. Chr. ist.

durch Schmelzen mit Kohle und Soda zu metal- [Stengel.]

lischem A. reducieren. Nach Dioskorides wurde, Antinoeis CAvxivoeTg) , attischer Demos der
offenbar nm die Oxydation zu verhindern, das Erz 50 Phyle Hadrianis , nach dem bekannten Liebling
mit Brotteig (arsag) umwickelt und dann nur so des Kaisers benannt. Aus den inschriftlichen Ka-
lange erhitzt, bis dieser verkohlt war. Dass Pli- talogen (z. B. CIA m 1039) scheint sich zu er-

nius dieses Verfahren nicht genau kannte, folgt geben, dass die A. (nachst Besa, welches gleichfalls

schon daraus, dass er axiaxi mit adipe (Schmalz) einen auffallenden Aufschwung nahm) einer der
ubersetzt, was ganz sinnlos ist. Er giebt iibri- stiirksten Demen dieser Phyle gewesen ist; er

gens auch an, dass man (um die Luft beim Er- konnte also durch Umnennung oder Absorption
hitzen abzuschliessen) das Erz in Kuhmist ein- iilterer Gemeinden entstanden sein. So verschwin-

geschlossen habe. Beachtenswert ist, dass Plinius det z. B. der Name des nicht unbedeutenden,
an der betreffenden Stelle auch die Verwendung westlich von Besa gelegenen Demos Aigilia um
von Soda (nitrum) erwahnt , allerdings nur als 60 diese Zeit vollig. [Milchhoefer.]

Eeinigungsmittel fur die bei dem Process notigen Antinoitae, Name fur die Mitglieder eines

Gefasse , was jedoch sehr wohl auf einem Miss- collegium funeratieium, dessen Schutzgott Anti-

verstandnis berahen kann. Dass ubrigens das nous ein saceUum zu Neapel hatte, CDL VI 1851

;

metallische A. sonst nicht besonders erwahnt wird, vgl. das collegium salutare euUorum Dianae et

kann nicht wundern, da es offenbar ebenso wie J.n<t'«o«'zuLanuvium(CILXIV2112)undMomm-
das Zinn als eine Art Blei (plumbum) angesehen sen De colleg. 93ff. [Aust.]

wurde, wie das auch noch Basilius Valentinus Antinoos ('Avxivoog). 1) Sohn des Eupeithes,
thut(Kopp Geschichte d. Chemie IV 105). Auch aus edlem ithakesischem Geschlecht, erscheint in
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der Odyssee als Fiihrer {dexos fivyorriQcov IV 629) polis (Dio LXIX 11, 3. Pans. VIII 9, 7. Amm.
der Freier urn Penelopes Hand. Br dringt in Marc. XXII 16, 2. Vict. Caes. 14, 6. Hegesip-
Telemachos, seine Mutter zu einer zweiten Heirat pus bei Euseb. hist. eccl. IV 8. Chron. Pasch. z.

zu zwingen (II 84ff.), und als dieser nach Pylos J. 122. Hieron. z. J. 129), liess ihm fast in der
segelt, um nach seinem Vater zu forschen, giebt ganzen "Welt Bildsaulen setzen (Dio LXIX 11, 4;
A. den Plan an, ihn zur See zu iiberfallen und vgl. Paus. Vm 9, 7f.; fiber den Antinoustypus
aus dem Wege zu riiumen (IV 663ff.); der An- vgl. z. B. Gregorovius Der Kaiser Hadrian 2

schlag wird auch unter seiner Leitung ausgefiihrt 468—467), benannte nach ihm einen Stern , der
(772ff.), misslingt aber. Nun schlagt A. vor, den aus seiner Seele entstanden sein sollte (Dio LXIX
Jirngling am Lande zu fangen undzutoten (XVI 10 11, 4), erbaute ihm in Mantineia einen Tempel
382ff.), flndet aber keine Zustimmung. Der Charak- (Paus. VIII 9, 7) und liess ihn iiberhaupt gott-
ter des A. wird als trotzig und hochfahrend ge- lich verehren (vgl. Hist. Aug. Hadr. 14, 7). So
schildert; den Eumaios schilt er, dass er den wurde denn A.-formlich unter die Gotter erhoben
Bettler eingefuhrt habe (XVII 375ff.) ; diesen, in (Euseb. chron. z. J. 127. Hieron. z. J. 129. Ter-
dem keiner der Freier den Odysseus erkennt, wirft tullian. apolog. 13 ; ad nationes II 10 ; adv. Mar-
er mit dem Schemel (XVII 462ff.), und endlich cion. I 18; de corona 13; 6eo; auf Munzen von
wird er als erster der Freier von Odysseus ge- Nikopolis in Epirus, Eckhel VI 534), als avv-
totet, als er eben den Becher zum Munde ftihren dgovos twv iv Aiyimrm tii&v (Kaibel IGI 960.
will (XXII 8ff.). Aus dieser Situation erklart 961 = CIG 6007) oder als veos fobs 'Eg/idaiv (Kai-
Zenobios V 71 das Sprichwort aoXka /uraSi xttei20bel IGI add. 978 a) verehrt, Tempel ihm errichtet
xUixog xat xsihos axoov. Spater erzahlte man (so in Lanuvium im J. 136, CLL XIV 2112, vgl.
von einem Liebesverhaltnis zwischen A. und Pene- 3535. Hegesipp. bei Euseb. hist. eccl. IV 8) und
lope, die deswegen von Odysseus zu ihrem Vater zahlreiche (aber nur griechische , vgl. Cohen II
Ikarios zuriickgeschickt worden sei, Apollod. frg. 267f.) Munzen ihm zu Ehren gepriigt (zusammen-
Sabb. Rh. Mus. XLVI 181. gestellt bei Eckhel VI 528—539; iiber die ale-

Darstellungen : Mit den drei anderen Od. XVIII xandrinischen mit den Jahren IH bis KA Ha-
290ff. genannten Freiern der Penelope Geschenke drians = 134—137 n. Chr. Mionnet VI 2051
bringend, streng rf. Kelebe im Museum zu Syra- nr. 1362—1373, vgl. v. Sallet Die Daten der
kus, vgl. Petersen Rom. Mitt. VII (1892) 181; alexandr. Kaisermiinzen 1870, 34). Gedichte auf
auf dem polygnotischen Gemiilde des Freiermordes 30 A. verfassten Pankrates (Athen. XV 677 d) , Me-
im Tempel der Athena Areia zu Plataiai (Paus. somedes (exaivov , Suidas) und Numenios (xaga-
IX 4, 2) vorauszusetzen nach dem von Polygnotos fiv&yuxov, Suidas). [P. v. Rohden.]
abhangigen Relief am Heroon von Gjolbaschi In der Kunst .bezeichnet die Bildung des A.
(Benndorf-NiemannDasHeroon v. Gjolbaschi- den letzten und nicht erfolglosen Versuch, die
Trysa 96ff. Taf. VII. VHI A3. Wiener Vorl. Bl. D Formen eines Portrats nicht bios typisch zu fbrie-

12, 1). Auf den iibrigen , Teile derselben Com- ren, sondern zu eigentlich idealer Bildung zu ver
position wiedergebenden Darstellungen des Freier- klaren' (Brunn). Die Vergfitterung des A. legte
mordes (s. Art. Odysseus) fehlt die Figur des es nahe, ihn mit den Attributen verschiedener,
A. Bereits getotet zeigt A. die etruskische Aschen- jugendlich schdner Gotter darzustellen und deren
kiste Brunn Urne Etr. I 97, 6. 40allgemein giiltigem Idealtypus anzunahern; doch

2) Einer der Sohne des Priamos, Hyg. fab. wurden die portrathaften"Zuge stets mehr oder
90 (ed. princ.)

; gewfihnlich in Antiphus oder Anti- weniger hervorgehoben und fehlen niemals ganz.
phtmus geiindert.

^

[Wernicke.] Einer Zeit, die dem Portrat so lebhaftes Interesse
3) Solm des Klathiatos ('Avrlvoog KXa&idroii). entgegenbrachte und in der Portratkunst solche

Szoarayos 'AjimqwtSv ca. 170 v. Chr., Carapanos Erfolge errang, wie die altere rOmische Kaiserzeit,
Dodone p. 53 nr. 7. p. 114 nr. 2; derselbe Polyb. musste die Erscheinung des A. eines der interes-
XXVLT 13, 7. XXX 7, 2. [Kirchner.] santesten Probleme darbieten. Der Gegensatz der

4) Molosser
,

Bundesgenosse des Perseus in diisteren. von dichten Brauen beschatteten Schwar-
dessen Krieg gegen die Romer (Polyb. XXVII 15, meraugen zu dem vollen Untergesicht und dem
7. 30, 2f.

;
vgl. auch Collitz Dialektinschr. II 50 sinnlichen Mund, die niedrige, von dichtem lockigem

1388f.). [Kaerst,] Haar umgebene Stirn. die voll und doch nicht
5) Liebling Hadrians

. geboren in der Stadt kraftvoU gewolbte Brust. die Vereinigung bliihen-
Bithynium (= Claudiopolis Dio LXIX 11, 2) in der Schonheit mit traumerisch weichlichem Ge-
Bithynien (Paus. VHI 9, 7. Eckhel VI 532), am miitsleben und einem Mangel an geistiger Reife
27. November (CIL XIV 2112 I 5. ii 11); ge- musste den Kiinstler zur Darstellung reizen. Die
storben im Nil eines ratselhaften Todes (Dio LXIX Darstellungen sind gesammelt von Levezow Dber
11, 2—3. Hist. Aug. Hadr. 14, 5) im J. 130 den A., Berlin 1808. Dietrichson Antinoos,
(Eckhel VI 537ff.), vielleieht am 30. October Christiania 1884 (vgl. dazu Michaelis DLZ 1884,
(auf welchen Tag von dem Chron. Pasch. z. J. 1337). Die verschiedenartige Beurteilung des A.-
122, S. 223 Mommsen, die Griindung der Stadt 60 Ideals macht zur Grundlage einer asthetischen
Antinoupolis verlegt wird, vgl. Diirr Die Reisen Erorterung F. Lab an Der Gemutsausdruck des
des Kaisers Hadrian 1881, 64). Hadrian selbst A.. Berlin 1891. Vgl. auch Overbeck Plastiks
schreibt, er sei in den Nil gefallen ; Dio dagegen II 444f.
betrachtet es als Wahrheit, dass er sich freiwillig Sichersten Anhalt fur das Portrat bieten die
ftr das Wohl seines Herrn geopfert habe (LXIX Munzen, besonders von Alexandreia (Catal. of Coins
ll' 2—3; vgl. Hist. Aug. Hadr. 14, 6. Vict. Caes. Brit, Mus., Alexandria, p. 107 nr. 925f.) und
14

, 7). Hadrian grundete an der Stelle , wo er vielen kleinasiatischen Orten, z. B. Bithynion, der
gestorben, die nach ihm benannte Stadt Antinou- Vaterstadt des A. , Tarsos (Rev. numism. 1892
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pi. V 1) u. s. w.; im griechischen Mutterlande 2) 'Avnvoov nohg (Ptol. IV 5, 61. Steph. Byz.;

auf Munzen von Mantineia (Imhoof-Blumer u. 'Avrir6ov Chron. Pasch. 1475; Antinou Ammian.

Percy Gardner Num. Comm. on Paus., Journ. Marc. XXII 16, 2; Antenou Itin. Ant. 167, 4;

Hell. Stud. VII 1886, 99) und Delphi (Arch. Ztg. 'Avxivov Paus. VIII 9, 7; 'Avzivw Hierocl. 730, 8;

1869 Taf. 23, 30. Ztschr. f. Num. XIII Taf. IV Antino Tab. Peut. ; Antinoy Geogr. Rav. 123,

3); A. ist hier ohne gottliche Verkleidung als 8; 'Avzivosta Steph. Byz.
;
_koptisch avzivcoov, av-

'Avrivooe "Hqo>s dargestellt. Von Bildwerken, die tivoov Champollion L'Eg. sous les pharaons I

das einfache Portrat bieten, sind zu neunen: 286), Stadt am ostlichen Nilufer, an der Stid-

Biisten : zwei im Vatican (Mus. Pio- Clem. VI 47. grenze von Mittelagypten , auch zur Theba'is ge-

Dietrichson Taf. 117), zwei in Florenz (Diet- lOrechnet, 122 n. Chr. von Hadrian zu Ehren

richson Taf. VI 18. DutschkeIII509), Louvre seines Lieblings Antinous (Dio LXIX 11, 21 Hist.

(Clarac 1072, 3294C), Munchen (Friederichs- Aug. Hadr. 14, 5; Saturn. 8, 8. MalaL Chronogr.

Woltersnr. 1664), Beyrut Samml. PereMie (Bull. 280. Euseb. Chron. Cap. 167 m) gegriindet (s.

hell. Ill 1879, 259); Statuette Berlin 362. auch Besa), deshalb auch als Hadrianupolis be-

Sonstige Haupttypen ; als vsog Atovvaos (so zeichnet. Ruinen bei dem jetztigen Seheeh Abdde,

am haufigsten) : Statuen : A. Braschi im Vatican auch Ansina (Description de l'Egypte IV 197f.

(Clarac 947, 2428. Levezow Taf. 7. 8. Friede- T. J. Newbold Transactions R. Society of Lite-

richs-Wolters nr. 1668), Rom Vigna Casali rature, Sec. Ser. I 96f. Prokesch Erinnerungen

(Matz-Duhn 383. Dietrichson Taf. V 14); I 121f. Part hey Wanderungen H 513f. Pro-

Biisten: A. Mondragone im Louvre (Clarac 1072, 20kesch-Os tenNilfahrt298f. LepsiusBnefelOO.

3294 B. Friederichs-Wolters 1661; schOner Brugsch Geogr. Inschr. I 222; Dictionn. geogr.

Typus, sehr kiinstliche Haartracht), Berlin 365 945f. G. Ebers Durch Gosen2 606; Zeitschr. f.

(ahnlich im Typus) , Brit. Mus. (Anc. Marbl. XI agypt. Sprache VIII 24). A. wird als Neuhellenen-

25), Petersburg (Dietrichson Taf. XVII 52); stadt bezeichnet (CIG 4679. 4705 ; vgl. auch 5909).

Munzen, z. B. von Adramyteion (Eckhel VI 530). TvXij fisza jigooxecpaZaiov Amvorjaia wird erwahnt

Als Hermes: Biiste in Petersburg (Dietrichson im Edict. Dioclet. 28, 46. Nach der Stadt hatte

Taf. XVII 50) ; haufig auf Munzen, z. B. zu Ross der Nomos 'Amvotzijg (Ptol. IV 5, 61) semen Na-

mit Caduceus auf dem Revers alexandrinischer men, der vom hermopolitischen abgetrennt wurde

Bronzemttnzen (s. o.). Als Apollon: Statue aus (Brugsch Geogr. Inschr. 1221. Sharpe Gesch.

Eleusis mit Omphalos (Bull. d. Inst. 1860, 179. 30 Egypt. II 142f.). [Pietschmann 1

Dietrichson Taf. XVIII 53, der den Omphalos Antinnm (vollstandig Marsi Anhnum, OIL

verkannt hat); Biiste Berlin 363; den Greifen 1X3839), Stadt der Marser im oberen Liristhale,

reitend auf Munzen von Kalchedon (Head HN j etzt Civita d'Antino ; Einwohner Antifwtes Marsi

439). Als Aristaios: Statue im Louvre (Clarac CIL IX 3845. Eph. epigr. VIII 170, vielleieht

266 , 2431) ; als Vertumnus : Statuen : Lateran der Name zu emendieren auch bei Phmus n. h.

(Benndorf-Schone nr. 79. Helbig Fiihrer 295. Ill 106 (wo Marsorum Anxatini, Atinates Fu-

Clarac 947, 2430), Marbury Hall (Clarac 946, centes, Lucernes, Marrucini iiberliefert ist; nach

2430 A); Relief in Villa Albani (Helbig Fiihrer Mommsen CIL IX p. 362 hat Plinms seine Vor-

769. Friederichs-Wolters 1663. Levezow lage, welche die Antinates durch den Beisatz

Taf. 5). Als Agathodaimon: Statue Berlin 361. 40 Fucentes von den Einwohhern des latinischen

In agyptischer Tracht als Osiris : Colossalstatue Atina unterschied, falsch ausgeschrieben) und im

im Vatican (Mus. Cap. Ill 75. Levezow Taf. Liber coloniarum p. 259: Antianus ager ttem

11. 12); Biiste im Louvre (Clarac 1072,3294); est adsignaius ut ager Alfidenatis. Die Nach-

Mfinze von Alexandreia (Eckhel VI 51). Bild- richt bei Livius IV 57 (zum J. 408 v. Chr.):

werke und Gemiilde im Tempel des A. zu Mantineia eaesi ad Antium hastes : victor exercitus depo-

erwahnt ohne nahere Beschreibung Paus. VIII 9, 7. pulatus Volscum agrum: castellum ad laeum

Angebliche Darstellungen als Ganymedes(Speci- Fueinum vi expugnatum u. s. w. wird wohl mit

mens II 52) und Herakles (Clarac 267, 2432) Recht auf A. bezogen, welches demnach zeitweise

sind erst durch Zusammensetzung eines A.-Kopfes in der Gewalt der Volsker gewesen sein miisste.

mit einem nicht zugehorigen Torso entstanden. 50 In der That zeigt eine hier gefundene Bronze-

Falschlich auf A. gedeutet ist der sog. A. vom inschrift in der Nomenclatur Beriihrung mit der

Belvedere (Friederichs-Wolters 1218), die Veliterner (Mommsen Unterital. Dialekte 321).

Gruppe von Hdefonso (Friederichs-Wolters In der Kaiserzeit war A. Municipium und der

1665), der Adonis des Capitols (Mus. Cap. Ill 56, Tribus Sergia zugeschrieben. Reste der alten

vgl. aber Welcker Alte Denkm. V 90f.) und Ringmauer in Polygonalbau und ein antikes Thor

dieTelamonendesVaticans(HelbigFuhrer312f.). (Porta Campanile) sind noch erhalten. S. D. de

[Wernicke.] Sanctis Antino citta ne' Marsi (hinter dessen

6) Sternbild beim Adler s. Sternbilder. diss, sopra la villa di Orazio Flacco, Ravenna

Antinoupolis. 1) 'AvxivAov note nennt H. 1784). Ho are Classical tour I 339ff. Craven

Kiepert den Ort, welchen die Tab. Peut. als 60 Excursions in the Abruzzi I 117—122. Kramer

Antoniopolis 164 Millien von Nikomedia, 136 von Der Fuciner See 54. Inschriften CIL IX 3833

Amasia verzeichnet; gegenuber diesen Entfer- —3846. Eph. epigr. VTH 170. [Hulsen.]

nunesangaben istRamsays (Asia Min. 65) Gleich- Antiocheia ('Arzioxjia). 1) Am Orontes (StepL

setzung mit Bithynion-Claudiopolis (s. d.), dem Byz. nr. 1. Strab. XVI 719. Plin. n. h. V 66

Geburtsort des Antinoos, kaum annehmbar; noch n. a. Ptolem. V 15, 16. Hieron, Onom. ed. La-

abgesehen davon, dass ein jedenfalls nur ganz kurz garde 147, 23. Itin. Ant, 124. 139 u. a. Itin.

vorubergehenderNamedes2.Jhdts.n.Chr.aufder HierosoL 581. 584. Tab. Peut. Not. Dignit. Or.

Tab nicht erwartet werden kann. [Hirschfeld.] XI 21. 22. Hierokl. Synekd. 711. Tac. hist. II
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78; .Anna! H 73. 83. Joseph. Antiq. XVII 24
u. a; bell. Iud n 18, 5 u. a.; oontr. Apion. II4 Polyb. V59 u. a. Appian. Syr. 57. Dion
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Perieg. 920. Plut. Lucull. 21. Mart. Cap VI 68o'
Auson. ed. Peiper 145, 15fF. 362, 223. Mian!
Procop de bell. Pers. Theophan. Chronogr. Ma-Mas Chronogr. Euagr. Libanius oft), mit dem
Bernamen n «ri Adtpvrj (Strab. XVI 719. Plin n
h. V 79 Epidaphne) nach einem nahe gelegenen
l)orte und Haine dieses Namens (s. Daphne)
die Hauptstadt von Syrien (Strab. a. a. 0.). A. war
die wichtigste der von Seleukos Nikator gegriin-
deten Stadte. Schon vorher waren dort griechische
Xolonien angesiedelt (Iopolis und Pagus Bottia,
s. d.). Seleukos erbaute die Stadt im J. 300 v
Chr. zur Verherrlichung des Sieges bei Ipsus und
benannte sie nach seinem Vater (Appian. a a •

schwerlich nach seinem Sohne, Mian. Misop 347*
Synkell. Chron. 520. Chron. Pasch. 75 Dind.)'

nJ^, der Gr1indung verbundenen Sagen s. bei
O. Miiller Antiq. Antioch. 24f. Die Bewohner
yon Antigoneia (s. d. Nr. 1) wurden sogleich nach
A. ubergesiedelt (Strab. a. a. 0. Diodor. XX 47 irr-
tiimlich nach Seleukeia), spater wurden die alteren
Jtolonien und einheimischen Niederlassungen da-
zugezogen und ein zweites Quartier gegriindet
(Malaks Chronogr. 199ff. Dind.). Ein dritter Stadt-
teil, die Neustadt, auf einer Insel im Pluss, wurde
von Seleukos Kallinikos, ein vierter, am Bersjab-
hang des Mons Silpius im Siiden, von Antiochos
Epiphanes hinzugeftigt. Jedes einzelne dieser
yuartiere war besonders ummauert, Antiochos um-
scMoss alle vier mit einer gemeinsamen Mauer:
daher nennt Strabon die Stadt eine ,Tetrapolis<.
Die Tyche von A. hatte Eutychides, ein Schiller
des Lysipp, m einer beriihmten Statue dargestellt
von der wir auf Munzen mehrfache Nachbildunsren^ZeU?aUS;JL2 ' 4 -

Mi0 "»et V 108. 156f.
17511. 205f. Abbildung s. Baumeister Denk-
maler I 519) Die Burger der Stadt zerflelen in
18 Demen, die sich selbst regierten. Zu Iulians
Zeit werden 200 Decurionen, spater Duumvirn als
verwaltende Behorde genannt (Iulian. Misop. 367)
Unter den Bewohnem erscheinen von Anfang an
zanbreiche Juden, die von Seleukos Nikator gleiche
Rechte mit den Griechen dort erhielten. nire
Gerechtsame waren auf ehernen Tafeln aufee-
zeichnet und blieben ihnen erhalten auch nach

??oJ
erS
^,7

n
f

Jerusalems (Joseph. Antiq. XII

A
! n ;

IU<i
-
VI1 3

*
3

-
VI1 5

> 2; contr.
Apion. II 4).

Rasch und grossartig bliihte A. auf als Resi-
denz der kunstliebenden Seleukiden, ein Centrum
des Handels. Sie hiess ,die grosse', f, m&ln ,nachst Rom und Alexandrien gait sie als die grOsste
btadt des ganzen Eeiches (Joseph, bell. Iud. Ill

P i. Sfff- if-JeTS
-
I 17

" 87
-

12ff- Chron.
Pasch. 355 Dind.). Nicht mit Unrecht nannte man
A. auch ,die Scheme'

(f, y.ait) Athen. I 75: orien-
tal apex ptdcher Ammian. Marcell XXIJ 9 14) •

prachtige Bauten schmiickten sie. eine vierfache
baulenstrasse durchzog 36 Stadien lang (Dio Chry-
sost. II 134 Dind. Malalas Chronogr! 232f.) die
ganze Stadt. Aber es fehlte der Hauch echten
tmechentums

;
das Zusammentreffen von griechi-

scheii und synschen Elementen ergab eine uppige
r. ifchtsmnige Bevolkerung, die in politischer
Beziehung durch charakterlosen Wankelmut in

rehgifiser Hinsicht durch Fanatismus und Aber-
glauben sich auszeichnete (Procop. bell. Pers. II
8, 186ff. Mian. Misop. a. a. 0. u. a.).

Als Syrien im J. 64 romische Provinz wurde
hess Pompeius den Antiochenern ihre selbstandige'
stadtische Verfassung {A. libera Plin. n h V
79. Chron. Pasch. 354f. Dind.). A. wurde Sitz
der Statthalter von Syrien und Centrum der mi-
Marpolitischen Verwaltung. Caesar und Octavian

lOAgnppa und Herodes, Tiberius und Antoninus
Pius und die andern Kaiser wetteiferten in der
Verschonerung der Stadt durch grosse Pracht-
bauten trotz mannigfacher Emporung der Be-
wohner, da die Kaiser sich gerne dort aufhielten.
Nicht weniger als 10 Erdbeben verheerten in den
sechs ersten christlichen Jahrhunderten die Stadt,
aber sie wurde stets herrlicher wieder aufgebaut
(Malalas Chronogr. 207. 243. 246. 275 u. a.). Auch
geistige Interessen fanden rege Pflege in A., Ci-

20 cero riihmt die gelehrten und schonwissenschaft-
lichen Studien, die hier betrieben wurden (Cic.
pro Archia 4).

Eine grosse Eolle spielte A. im Beginn des
Chnstentums. Hier wurden zuerst die Glieder
der neuen Gemeinschaft mit dem Namen Xqi-
oiiavoi bezeichnet (Apostelgesch. XI 26). Auch
yiele Miirtyrer hatte die Stadt aufzuweisen (z. B.
Bischof Ignatius). Die Tradition nahm nach Gal.
11 llff. an, dass Petrus sieben Jahre hier Bischof

30 gewesen sei. Deshalb beanspruchte und behaup-
tete der Patriarch von A., der Metropole des
Orients, den Rang neben den Patriarchen von Rom
und Konstantinopel. Das Patriarchat hat sich bei
den orthodoxen und unierten Griechen und den
Maroniten bis heute erhalten. Von 252—380 n.
Chr. wurden hier 10 Kirchenversammlungen abge-
halten. Auch die christlichen Kaiser, voran Kon-
stantm, waren der Stadt gewogen und schmiickten
sie mit prachtvollen Bauten (beruhmte Kirche des

40Konstantin). Am Anfang des 5. Jhdts. ziihlte die
Stadt nach Johannes Chrysostomus 200000 Ein-
wohner (mit Ausschluss der Kinder und Sclaven
und der Vororte), davon die Halfte Christen (Joh.
Chrysost. in S. Ignatium 3 T. H 597 ed. Montf.).

Aber von da an ging es abwarts. Zu ver-
heerenden Erdbeben kam die Eroberung und Pliin-
derung durch Chosrew Anuschirwan im J. 538
n. Chr. (Procop. bell. Pers. II 8f. Theoph. Chron.
147 c. Malalas Chron. 479f.). Die weggeschleppten

50Emwohner wurden eine Tagreise von Ekbatanam emer neuen Stadt angesiedelt, die den Namen
Antiocheia des Chosrogs erhielt (Procop. bell. Pers.
II 14). Iustinian stellte die zerstOrte Stadt unter
dem Namen Theupolis wieder her, aber in klei-
nerem Umfang (Procop. de aediflc. II 10 u. a.).
Von 637—969 war A. im Besitz der Araber, die
es 1084 wieder eroberten. In der Kreuzfahrerzeit
wurde heftig urn die Stadt gekampft. A. war die
Vaterstadt des Ammianus Marcellinus, des Liba-

60mus, des Joh. Chrysostomus und des Euagriu*.
A. lag 120 Stadien vom Meer entfernt in der

iiusserst fruchtbaren und reizenden Ebene des un-
teren Orontesthales. Der jetzige See von A. wird
im Altertum nicht genannt. Das heutige Anta-
Ifije (6000 Einwohner), nimmt sich in der grossen
Ruinenstatte hochst armlich aus (Eckhel De-
scriptio numorum Antiochiae Syriae, Wien 1786.
K. 0. Muller Antiquitates Antiochenae, Gotting.
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1839.RitterErdkundeXVnil47—1210.Baede-
ker Palast. und Syrien s 416—420).

2) Am Tauros (Steph. Byz. nr. 9. Ptolem. V
15, 10), Stadt in Kommagene am Pusse des zum
Tauros gehorigen Amanos, wohl das heutige Aintab.

Miinzen mit dem Kopf der jiingeren Faustina s.

bei Head HN 653.

3) In Pieria (Steph. Byz. nr. 7), von den Sy-

riern Arados genannt; s. d.

der Kdixia TQaxsia zwischen Selinus und Ane-

murion (Ptol. V 8, 2. Stad. mar. m. 200. Theoph.

Chron. 119. Geogr. Rav. H 17. V 8. Steph. Byz.).

Die Euinen, bei dem heutigen Giinei, auf steilem

Bergabhang iiber dem Meere gelegen (betracht-

liche Reste einer Hallenstrasse , die von einem

Stadtthore zu der auf steilem Pels gegen das Meer
vorgeschobenen Akropolis fiihrte, eines machtigen

Tempels und anderer Bauten), zeugen von der ein-

41 Bei Kallirrog (Steph. Byz. nr. [8. Plin. lOstigen Bedeutung der Stadt. Dnten am Meere

n. h.' V 86) = Edessa ; s. d.

5) In Mygdonia (Steph. Byz. nr. 3. Plin. n. h.

VI 42. Strab. XVI 747), auch Asibe und Nisibis

genannt, s. Nisibis.

6) Am Chrysoroas, = Gerasa. Auf einer in Ge-

rasa gefundenen Inschrift aus der romischen Zeit

heisst die Stadt Gerasa Antiocheia, s. Gerasa
(American Journal of Philology III [18S2] 206.

Schiirer Gesch. d. jiid. Volks II 104) ; vgl. auch

den Artikel Antiocheis.

7) Im Ostjordanland, fista^v noiXtjg 2vgiag xai

'Agaptas (Steph. Byz. nr. 5), von Semiramis ge-

griindet (ebd.), wohl identisch mit Gadara, von

welchem Steph. Byz. (s. rddaga) auch den Namen
A. iiberliefert, s. Gadara.

8) Am Euphrat (Plin. n. h. V 86; auch auf

einer Miinze aus der Zeit des M. Aurelius und L.

Verus genannt, s. Head HN 653), in der Nahe

von Zeugma gelegen. [Benzinger.]

ein wohlerhaltenes Castell. Vgl. Beaufort Ka-

ramania 193. Ritter Erdk. XIX 387. Heber-
dey und Wilhelm Anz. Akad. Wien 1891 nr.

XXI. [Wilhelm.]

15) Antiocheia Pisidiae oder ad Pisidiam,

Stadt an der Grenze von Phrygien (Phrygia pa-

roreia) und Pisidien gelegen und daher bald zu

dem ersteren (Strab. XII 569. 577. Ptolem. V 5),

bald zu dem letzteren gerechnet (Apostelgesch.

20 XIII 14. Plin. n. h. V 94. Ptolem. V 4. Aelian.

hist. anim. XVI 10; vgl. auch Ramsay Asia

Min. 396), erbaut von Einwohnern der Stadt Ma-

gnesia am Maeander, nach dem Frieden mit An-

tiochos d. Gr. von den ROmern fur frei erklart

(Strab. XII 577) und unter Augustus zu einer

Colonie mit italischem Rechte (Paulus Digest.

L 15, 8, 10) und dem Namen Caesarea erhoben

(Plin. n. h. V 94), den sie auf alien ihren

Miinzen fuhrt, die erst mit Augustus beginnen.

91 Antiochia (Arabis), Stadt in Mesopotamien, 30 Sie hatte ein Heiligtum des Mi)v 'Aaxrjvos (so

J— " " '
•- nach Miinzen, bei Strab. XII 557. 577 'Aa-

xatos und AqxoXos) mit vielen Tempeldienern

und Landereien, welches die ROmer nach dem

Tode des Amyntas, zu dessen Herrschaft die

Stadt, trotz der fruheren Unabhangigkeitserkla-

rung durch die Romer, gehOrt zu haben scheint,

sacularisierten (Strab. a. O.). Auf einigen Miinzen

der Stadt findet man den Namen eines sonst un-

bekannten Flusses Anthios, der wahrscheinlich

von Nikanor, einem Statthaltei Mesopotamiens

gegriindet. Plin. n. h. VI 117.

10) Antiocheia in Charakene s. Spasinu
Charas und vgl. Alexandreia Nr. 13.

11) Antiochia in Sittacene zwischen Tigris

und Tornadotus. Plin. n. h. VI 132. [Praenkel.]

12) 'Avxioiua Maoyiavn (Ptol. VI 10, 4), die

seleukidische Hauptstadt der persischen Satrapie

Margiana, einheimisch benannt (zd.) Mouru, (alt-

pers ) Marqu ietzt Merw ; nach der Tab. Peut. 40 in der Nahe der Stadt floss. Spater war A. die

war A. LX (Parasangen) von Alexandria (Hfrat) *t-—*.*„^ -»- -«-^«-i.-" Vi«a,m m,»rM i,.

entfernt; bei Isid. Char. 14 erscheint sie unter

dem Namen Avnoxeia fj evvdgos, was einige viel-

mehr auf das weit sudlicher gelegene Merw-rud

oder Merucaq beziehen wollen. Nach Plin. VI

47 (vgl. Strab. XI 516. Steph. Byz.) soil Ale-

xander die Stadt unter dem Namen Alexandria

gegrflndet haben; als die Barbaren sie zerstOrt

hatten, baute sie Antiochos I. Soter wieder auf und

Hauptstadt des nordlichen Pisidien (Hierokl. p.

6_72) und der Sitz des Metropoliten (Notitt.).

tjTber die sehr bedeutenden Reste bei Yalowadj

nOrdlich von der Karalitis s. C. Ritter Erdk.

XIX 468. Ein Plan bei Arundell Discoveries

in Asia Minor I ; Ansichten ebenda und bei Le"on

de Laborde Voyage en Asie Mineure. Miinzen

Head HN 589. Besonders zahlreich und noch

nicht hinlanglich ausgeniitzt die Inschriften : CIG

gab ihr zuerst den Namen Syriana (nach Solin. 50 3979—81. Le Basin 1189ff. 1815—25. CDL HI

48 3 und Mart. Cap. VI 691 vielmehr Seleucia), 289ff. Sterrett Papers Americ. School II nr.

dann A.; der Partherfttrst Orodes liess nach 92ff. HI nr. 352ff. Ephem. ep v S7S A+.hPi,.

der Niederlage des Crassus die gefangenen Romer

dahin abfuhren. In der arabischen Zeit hiess sie

Marw Sah-i-gan ^Konigsseele' ; auch die arabi-

schen Geographen fuhren den Ursprung der Stadt

auf Alexander zuruck. Vgl. den Flussnamen

Margos.

13) Antiochia Tharmata (Tarmata Geogr.

V 575. Athen.

Mitt. XIV 114.

16) Antiocheia am Maeander in Karien (Strab.

XHI 630. XIV 647. Ptolem. V 2, 19), von An-

tiochos I. Soter' zu Ehren seiner Mutter (Steph.

Byz.) an einer Stelle gegriindet, wo Plinius n. h.

V 108 als friihere Stadte Symmaithos und Kranaos

anfuhrt, Steph. Byz. als Nebennamen Pythopoli?

Rav II 1) verzeichnet die Tab. Peut. als Hafen- 60 nennt. A. lag an der grossen Karawanenstrasse

platz der Caling&e, sudwestlich vom Gangesdelta;

hieher gehOrt wohl °AQ(uaa, aoXis xrjs 'Iv&ixijs,

Steph. Byz. Die Lage passt auf Pippali oder

auf BaWcvara ; viellekht landeten hier zur Zeit

des Seleukiden Antiochos (II. oder III.?) die

Yavana, welche mit den GangesvOlkern Handel

trieben. [Tomaschek.]

14) 'Amoxeia km Kgdy^, Stadt an der Mste

von Ephesos nach dem Euphrat (Strab. XIV 663

;

vgl. auch Liv. XXXVUI 13). und nach den Munzen

fuhrte spater wenigstens hier eine aufwandige

Brucke uber den Maeander. Lage insofern be-

stimmbar, als Plinius einen zweiten Fluss Orsinus

nennt, der auf Munzen Morsynos heisst, Head
HN 520, und ebenfalls nach Munzen derselbe ist,

der an Aphrodisias voriibergeht. Vgl. noch Hie-



2447 Antiocheiane Antiochinus

rokl. 688. Bischofsitz (Notitt.). A. H. Smith Journ.
Hell. Stud. VIII Karte zu 267: bei Ali Aga
Tschiftlik; bei Jenischehr Pococke Eeise III
101. Richter Wallfahrten 530; bei Kuyudja
Hamilton Eesearches I 529ff. Arundell Seven
churches 71.

17) Antiocheia am Pyramos, Stadt in Kilikien,
70 Stadien von Malloa (Stad. M. M. 163 und Steph.
Byz.), als voriibergehender Name von Megarsos
vermutet. Imhoof-Blumer Annuaire de numis- 10
mat. 1883. Ruinen und Inschriften auf Cap Ka-
ratasch, Ritter Erdk. XIX 116. 124. Le Bas
HI 1486—88.

18) Antiocheia am Saros, vielleicht gleich
Adana in Kilikien. Wahrscheinlich nach An-
tiochos IV. Epiphanes benannt. Head HN 599.

19) Antiocheia am Kydnos, voriibergehender
Name von Tarsos in Kilikien, von Antiochos Epi-
phanes benannt, Steph. Byz. s. 'Avxioyeia und
T&Qoog. Head HN 599. 20

20) Voriibergehender Name von Tralles in
Karien, Steph. Byz. Head HN 555.

21) Voriibergehender Name von Alabanda in
Karien, Steph. Byz. Head HN 519.

22) Insel^ der Propontis bei Plin. n. h. V 151.
23) 'Avxioxeux 'Ioavoiag, fj Aaftoixig Xeyo/uivrj,

Steph. Byz. nr. 14. [Hirschfeld.]

24) 'Arcwxeia, Fest zu Ehren des Antiochos
I. Soter, das die ionischen Stadte (vgl. Ditten-
berger Syll. 137. Strab. XIV 644) alljahrlich 30
an seinem Geburtstag zu feiern beschlossen (In-
schrift aus Klazomenai Bull. hell. IX 387ff.).

[Stengel.]

Antiocheiane {'Avnoxeua^), Gebiet oder Stra-
tegic von Kappadokien, Ptolem. V 6, 17.

[Hirschfeld.]
Antiochels (Avzioxetg), eine Art Titel, der

als eine Gunstbezeugung an die Bewohner mancher
anderer Stadte verliehen wurde. Wahrscheinlich
waren damit gewisse Rechte verbunden ; welche, 40
ist jedoch schwerlich zu ermitteln. Es werden
erwahnt: A. ol jtoog "Ijijiov (auf Miinzen, s. Hip-
pos); A. ol ev nroXeftaidi (auf Miinzen, s. Pto-
lem a i s)

; A. oi iiQog xqi Xqvooqoq (auf Inschriften,
s. Gerasa). Auch die hellenistische Partei in
Jerusalem erstrebte von Antiochos Epiphanes die
Verleihung von Titel und Rechten von Antioche-
nern tovg er 'Iegooo/.vfiotg Avxio%ug avayoayicu, d.
h. ,als Antiochener aufschreiben' (II Makk. IV 9).

[Benzinger.] 50
Antiochenische Schule. So nennt man, im

Gegensatz zur alexandrinischen Schule (s. d.), einen
Kreis von Theologen des 4. und 5. Jhdts., die in
Antiochien ihre Bildung erhalten oder doch den
von dort ausgehenden Einfliissen sich unterworfen
haben. Allen gemeinsam ist die Vorliebe fur Ari-
stoteles, in Behandlung der biblischen Schriften
ein nuchterner Sinn, philologische Schulung und
Verstandnis far das Historische, im Dogma das
Interesse an klaren Deflnitionen. speciell in der 60
Christologie scharfe Unterscheidung des Gottlichen
von dem Menschlichen , so dass weder der Gott-
heit unpassende Pradikate, vie geboren werden
und sterben, beigelegt werden, noch die voile
menschliche Entwicklung beeintriichtigt wird. Man
kann zwei Reihen von Antiochenern unterscheiden,
eine altere (ca. 280-350)— noch stark von Origenes
beeinflusst, den Martyrer Lucian (f 311) als ihr
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Haupt verehrend , selbst dem Ketzer Paulua von
Samosata nicht ganz fernstehend; Eusebius von
Emesa ist der bedeutendste Exeget dieser Klasse,
zu der auch fast alle orientalischen Arianer ge-
horen — und eine jungere von ca. 360 an, in ent-
schiedenerem Gegensatz zu den Alesandrinern,
aber mehr urn kirchliche Correctheit besorgt und
besser discipliniert , beginnend mit Diodor von
Tarsus (f 378) ; ihr gehoren so unsterbliche Namen
an wie Theodor von Mopsuestia, Theodoret von
Cyrus und vor allem der glanzendste und bered-
teste Schriftausleger der griechischen Kirche, Jo-
hannes Chrysostomus (f 407). Die Theologie der
nestorianischen Nebenkirche (Schule zu Edessa,
spiiter zu Nisibis), seit 431, ruht wesentlich auf
antiochenischen Gedanken; in der orientalischen
Reichskirche hat der Kampf mit dem Monophysi-
tismus die ruhige Weiterentwicklung individu-
eller theologischer Richtungen, wie die antioche-
nische Schule es ist, unmfiglich gemacht; ihre
Hauptfiihrer stehen schon vor der Synode von
553 bei der Majoritat im Geruche der Ketzerei.
Die meisten Arbeiten der alteren Antiochener
sind verloren; die jiingeren haben ausgezeichnete
Commentare zu biblischen Biichern hinterlassen,
namentlich beim Alten Testament der kirchlichen
Ausdeutungssucht erfolgreich widersprochen und
teilweis iiberraschend gesunde und scharfsinnige
Kritik geubt ; streng methodisch wollte man aus-
legen^ (Diodor ^schreibt ein Buch fiber dicupooa
decootag xal aUrjyoQiag); und wenn man auch
noch nicht die Alleingiiltigkeit des einfachen
Schriftsinnes zu proclamieren wagte, so war es
inuner ein grosser Fortschritt, dass fur geschicht-
liche Abschnitte der Bibel die buchstabliche, zeit-
geschichtHche Erklarung als das erste gefordert
und nur neben derselben resp. auf ihrem Grande
eine nicht allegorische , aber typologische zuge-
lassen wurde, wonach das geschichtliche Ereignis
zugleich eine Vorausdarstellung eines grosseren
gleichartigen Ereignisses der Zukunft sein kann.
Die Mangel der antiochenischen Exegese treten
am scharfsten in Theodors Commentaren zu den
Paulusbriefen hervor; er bleibt am Einzelnen
haften, verliert sich in grammatischen Beobach-
tungen; zu einer congenialen, warmen Reproduc-
tion der Vorlage bringt er es nicht, auch abge-
sehen von der selbstverstiindlichen Unfahigkeit,
die Differenz zwischen paulinischen Ideen oder
Interessen und der eigenen Dogmatik zu begreifen.
Vgl. die einzelnen Artikel. [Julicher.]

Antiochianus. 1) Einer der von Lucian (de
hist, conscr. 30) verspotteten Geschichtschreiber
des Partherkrieges unter Kaiser Marcus.

[Schwartz.]
2) Einer der Praefecti praetorio Elagabals im

J. 221 n. Chr., Hist. Aug. Elag. 14, 8. An ihn
vielleicht das Rescript vom J. 222, Cod. lust. VI
35. 3. Ein Aelius Antiochianus decurio im J.
199 CIL in 14; vgl. Hirschfeld Verw.-Gesch.
234, 69.

3) Consul ordinarius II mit Virius Orfitus 270
n. Chr., s. Fl a vi us Antiochianus. [P.v.Rohden.]

Antiochides
( AvuoxiSr/g). Athenischer Ar-

chon Ol. 86, 2 = 435/4, Diod. Xn 34. CIG 229
= IGI 1097. v. Schoeffer De Deli insulae re-
bus 28. [Wilhelm.]

Antiochinus, index spectabilis im Orient im
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J. 386 (Const. Sirm. 8), vielleicht identisch mit

dem Antiochianus, an den Liban. epist. 788 ge-

schrieben ist. [Seeck.]

Antiochis. 1) 'Arno/Jg (Strab. XVI 751 und

sonst); auch Antioohia (Plin. n. h. V 66. Mela

I 11. 12. Mart. Cap. VI 690), Name der an Ki-

likien grenzenden Landschaft von Syrien mit der

Hauptstadt Antiocheia am Orontes. [Benzinger.]

2) Letzte der zehn attischen Phylen nach der

offlciellen, von Kleisthenes angeordneten Reihen-

folge. Busolt Griech. Gesch. I 614. Sie hatte

ihren Namen von Antiochos, dem Sohne des Hera-

kles und der Meda, der Tochter des von Herakles

besiegten Dryoperkonigs Phylas, Paus. I 5, 2. X
10, 1. Diod. IV 37. Die meisten Demen der A.

lagen im Osten der Landschaft. v. Wilamowitz
Kydathen 134; Hermes XXI 110. In diesem

Zusammenhang sind die Sagenbeziehungen zu

Herakles und den Dryopern beachtenswert. Vgl.

Toepffer Archaeol. Beitrage fur C. Robert (Berlin

1890) 44.

3) Mutter des Antiochos, des Sohnes des Se-

leukos, Steph. Byz. s. Avxtoxeia.

4) Schwester Antiochos d. Gr. , Polyb. Vni
25, 5.

5) Tochter Antiochos d. Gr., Gattin des Aria-

rathes, Diod. XXXI 28. Appian. Syr. 5.

6) Tochter des Achaios, Mutter des Attalos I.

Strab. XIII 624. Droysen Gesch. d. Hellen. Ill

1, 409, 3. [Toepffer.]

Antiochos (Avxloxog). 1) Sohn des Herakles,

mit Meda, der Tochter des Phylas, des Kiinigs

der Dryoper, welchen Herakles besiegt hatte, er-

zeugt, Diod. IV 37. Paus. I 5, 2. II 4, 3 (vgl.

Apd. II 8, 3). X 10, 1. Eponymos der Phyle

Antiochis und Vater des Phylas.

2) Sohn des Pterelaos (bei Tzetz. Lyk. 932

Ampelos), der mit seinen Brildern den Elektryon

aus Mykene vertreiben wollte, wobei sie bis auf

Eueres umkamen, Apd. II 4, 5. 6.

3) Sohn des Melas, der sich mit seinen Brfi-

dern gegen Oineus auflehnte und deswegen mit

ihnen von Tydeus getotet wurde, Apd. I 8, 5

{'Avrloxov Faber fur amoxrjv)-

4) Sohn des Aigyptos, von der Danaide Itea

ermordet, Hyg. fab. 170 p. 34 Schm. [HoeferJ

5) Athenischer Archon rOmischer Zeit, CIA

m 1014. [Wilhelm.]

6) Pankratiast und im J. 367 v. Chr. Gesandter

der Arkader zu Artaxerxes , Xen. hell. VII 1, 33.

38. Nach Rutgers Sexti Iulii Africani 'OIvimhio.-

darr drayoa<prj 57 identisch mit Nr. 12.

7) Athener. FlottenfUhrer des Alkibiades, bei

Notion von Lysandros geschlagen im J. 407, Xen.

hell I 5, llff. Diod. Xm 71. Plut. Alkib. 10.

35; Lysand. 5. Paus. EH 17, 4. IX 32, 6, vgl.

Curtius Gr. Gesch. 116 764.

8) Athener. Befehlshaber der Ruderboote, ab-

gesandt, urn Chares aufzusuchen im J. 353, Aesch.

II 73, vgl. Schafer Dem. I 401.

9) Sohn des Aischines (?). ZxetpavriipoQog in

Didyma, CIG 2879.

10) Sohn des Herakleides, Larissaier. Nixr/oag

xazaXoyrj in einem Siegercatalog aus dem 1. Jhdt.

v. Chr.,' Boll. hell. X 437.

11) Koopog in Lappa (Kreta), Bull. hell. IX 6.

12) Aus Lepreon. Er siegt im Pankration zu

Olympia. Sein Standbild daselbst von Nikoda-

mos. Auch siegt er je zweimal bei den Isthmien

und Nemeen im Pentathlon, Paus. VI 3, 9 ; vgl.

Nr. 6.

13) Makedonier. Anfuhrer der Bogenschiitzen

im Heere Alexanders d. Gr. bei Issos im J. 333,

Arr. anab. n 9, 2, vgl. Droysen Hellenismus I

1, 261. Sein Tod in Agypten im J. 332, Arr.

anab. IH 5, 6. Ein anderer A. ist der Cbiliarch

Arr. anab. IV 30, 6.

10 14) Messeniscner KOnig, Paus. IV 4, 4. 5, 8.

15) Fiirst der Oresten, Thuk. H 80, vgl.

Droysen Hellenismus I 1, 86, 3.

16) 2-iQa.Triyog der Phoker bei Thermopylai

im J. 278, Paus. X 20, 3, vgl. Droysen Helle-

nismus H 2, 347.

17) Sohn des Phanateus. SxQaxrfyog der Phoker

in den J. 173/2 und 172/1 v. Chr. unter dem
Archontat des Aiakidas und Kleophanesin Delphoi,

Wescher-Foucart Inscr. de Delphes 105. 90;

20 vgl. Dittenberger Syll. 198, 271. 276.

18) Rhodier. ArjiuovQyog in Naxos Mitte des

1. Jhdts. v. Chr., CIG Add, 2416 b, vgl. Gilbert

Gr. Alterth. H 202, 2.

19) Spartanischer Ephoros. °Qg rjxovasv^ on

Meaoijvloig $ilmnog (o Maxedoiv) trjv x<i>Qav ed<*>-

xev, iJQWTtjoev, el xal xb xgaxeiv avxoig fiaxoftevoig

xeoi xijg *ft>eaj eSojxev, Plut. apophthcg. lacon. p.

192b, vgl. Schafer Demosth. HI 44.

20) Sohn des A. Nixrjoag eve^la in einer

30 Siegerliste aus Tralles , Athen. Mitt. XIII 410.

[Kirchner.]

21) Antiochos I. Soter. A. wurde als Sohn

des Seleukos I. Nikator und der Sogdianerin Apa-

ma (s. Apama Nr. 1) Ende des J. 324 v. Chr.

geboren (nach Euseb. Chron. I 249 starb er 261

im Alter von 64 Jahren). Im Alter von 23 Jahren

nahm er an der Schlacht bei Ipsos (301) teil:

indem er den Demetrios Poliorketes zu einer un-

zeitgemassen Verfolgung fortriss, trug er unver-

40 sehens zum Siege der Alliierten bei (Plut. Demetr.

29). Etwa im J. 293 (vgl. E. Rohde Gr. Ro-

man 52, 4) tiberliess ihm der Vater Seleukos die

Herrschaft fiber die oberen Satrapien und machte

ihn zum Mitregenten in denselben (Plut. Demetr.

38. Appian. Syr. 59—61). Staatsrechtlich be-

trachtet war dies keine Teilung des Reiches, viel-

mehr nur eine Teilung der Verwaltungslasten,

durch die ungeheure Ausdehnung der seleukidi-

schen Gebiete veranlasst. Und doch war dies

50 der erste Riss in dem machtigen Ban des Seleu-

kidenrek-hes — ein Zugestandnis , dass dieses

Reich schwer in einer Hand zusammenzuhalten

war. Auch A. selbst und spatere Seleukiden sind

diesem Beispiel des Begrunders der Dynastie ge-

folgt. Der enge Zusammenhang, in dem diese

Begriindung der Mitregentschaft in der Tradition

mit der Heirat des A. mit der Stratonike stent,

ist wohl ein zufalliger und von der Sage ge-

machter. Die Grenze der beiden Verwaltungs-

60kreise bildete der Euphrat (Appian. Syr. 62;

Droysens Zweifel hieran, Hell. II 2, 293, scheinen

mir unbegrundet). So regierte A. als Mitregent

mit dem Titel eines ,Konigs' von 293—281 im

oberen Asien. Seine Residenz wird Seleukeia am
Tigris gewesen sein. Babylonische Keilschrift-

tafeln datieren die Jahre seleuk. 23. 27. 28 =
289. 285. 284 v. Chr. nach .Seleukos und An-

tiochos den KOnigen' (Zeitschr. f. Assyr. VHI
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108). Tiber die Miinzen, die A. in dieser Zeit
pragte, vgl. Bab el on Eois de Syrie XL. Von
der Thatigkeit des A. im oberen Asien sind
nur einzelne Spuren bekannt. In die Zeit der
Mitregentschaft mag die Entsendung des Patro-
kles zur Erforschung des Kaspischen Meeres ge-
hOren, der nach Plinius (n. h. VI 58) unter Se-
leukos und A. dort thatig war. Wenn A. darauf-
hin dieses Meer Antiochis (statt Seleukis) nannte
(Plin. n. h. II 167), so konnte er dies freilich 10
erst in der Zeit der Alleinherrschaft thun (nach
281). Deodamas, Seleuci et Antioehi regum dux
(Plin. n. h. VI 49), wurde iiber den Iaxartes
hiniibergeschickt, um die Eeichsgrenze zu scMtzen.
Ob die Ummauerung der Landschaft Margiane
(Strab. XI 516) und die Griindung von Antio-
cheia daselbst (Strab. a. 0. Plin. n. h. VI 47)
auch in diese Zeit fallt, ist zweifelhaft. Die
besondere Fiirsorge des A. fur den Osten, die sich
namentlich in den zahlreichen Stadtgrandungen 20
zeigte (vgl. v. Gutschmid Iran 27), mag auch
mit seiner Abstammung vom Spitamenes zusam-
menhiingen. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt
auch die Hypothese Babelons (Rois de Syrie
XLII), dass die Umschrift der spiiteren baktrischen
Erinnerungsmiinzen Mvud/ou NmdroQoe auf ihn zu
beziehen sei, an Wahrscheinlichkeit. Neben dem
Vater erscheint A. in der milesischen Inschrift D i t-

tenberger Syll. 170, die ich abweichend von
BoeckhundDittenberger, diesie auf Seleukos 30
II. und Antiochos Hierax beziehen, in die Zeit der
gemeinsamen Herrschaft des Seleukos I. und A.
setze

: die Inschrift zahlt die Weihgeschenke der
,Konige' Seleukos und A. an den didymaeischen
Apollon auf, nennt in dem Begleitschreiben aber
nur den Seleukos (vgl. auch Pans. 1 16, 3. VIII 46,
3 Zuruckfuhrung des bronzenen Apollon nach Mi-
let durch Seleukos). Dass der Vater den Rat
des Sohnes in wichtigen Staatsfragen einholte,
zeigt die Erzahlung bei Diod. XXI 20 ; vgl. Plut. 40
Demetr. 50. 51. AIs dann im J. 281 Seleukos
nach Besiegung des Lysimachos bei Korupedion
sich anschickte, nach Europa hiniiberzugehen,
um den Rest seiner Tage im Heimatlande zu ver-
leben, iiberliess er dem A. die Herrschaft iiber
die gesamten asiatischen Besitzungen (Memnon
PHG III 533, 12, 1. Paus. I 16, 2), zu denen
nach Besiegung des Lysimachos auch der grflsste
Teil Kleinasiens gehOrte. A. blieb auch jetzt
Mitregent, nur seine Competenzen waren erwei- 50
tert. Einen Einblick in die gemeinsame organi-
satorische Thatigkeit von Vater und Sohn giebt
die Ordnung der pitanaeischen Angelegenheit
durch Seleukos und A. (Frankel Inschr. v. Per-
gamon nr. 245 C 40ff.), die ich in diese Zeit setze
(das Siade^duevog zijv fiaadelav Z. 41 wird auf
die Abtretung Kleinasiens an A. zu beziehen sein.
vgl. Z. 50). Schon nach sieben Monaten, Ende
281, gewann A. nach der Ermordung des Seleu-
kos durch Ptolemaios Keraunos die Alleinherr- 60
schaft iiber das seleukidische Reich (281—261).
A. war seit etwa 293 mit Stratonike, der Tochter
des Demetrios Poliorketes, die bis dahin (seit etwa
300) sein Vater Seleukos zur Frau gehabt hatte,
vermahlt. Die Geschichte dieser Heirat ist in
vollig romanhafter Weise uberliefert (Plut. De-
metr. 38. Appian. Syr. 59—61. Lucian. de dea
Syr. 17. 18. Synkell. p. 520 Bonn.; vgl. Bohde
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Gr. Rom. 52ff.). Vielleicht ist auf die Ausbil-
dung der Sage der Name Stratonike, in dem nach
semitischer Auffassung der der Astarte steckt,
nicht ohne Einfluss gewesen. A. hatte aus dieser
Ehe zwei Sonne, Seleukos und A. Nach baby-
lonischen Keilschrifttafeln war in den Jahren se-
leuk. [32]. 37. 38. 39. 43 = [280]. 275. 274. 273.
269 v. Chr. Seleukos Mitregent des A., dagegen
in den Jahren seleuk. 46. 47 und wohl auch 49
= 266. 265. 263 v. Chr. der jiingere Sohn A.,
der spatere ,Theos' (Zeitschr. f. Assyr. VII 234.
226. VIII 108. Keilschr. Biblioth. Ill 2, 136).
Ob auch diesen Mitregenten ein bestimmter Teil
des Reiches zur Verwaltung iibergeben war, ist
unbekannt. War dies der Pall, so werden auch
sie wie einst A. die oberen Satrapien erhalten
haben. In Babylon werden sie als .Konige' t>e-

zeichnet. Vgl. auch das Ehrendecret der ionischen
Stadte fur die Konige Antiochos und Antiochos
(Lenschau Leipz. Stud. XII 193ff.), das nach
obigen Daten in den zweiten Teil der Regierung
des A. gehort. Der Wechsel der beiden Briider
erklart sich aus Johan. Ant. PHG IV 558, 55
(vgl. Malalas p. 205 Bonn., wo fiixgos ungenau.
Trog. Prol. 26), wonach der altere, Seleukos, hin-
genchtet wurdc, weil er im Verdacht des Com-
plotts gegen den Vater stand. Stratonike hat nach
emer babylonischen Keilschrifttafel (Keilschr. Bi-
blioth. Ill 2, 136ff.) mindestens bis zum Marz
268, nach obiger Datierung des ionischen Ehren-
decretes noch langer gelebt. Ausserdem war A.
mit einer Schwester vermahlt (vgl. Polyaen. VIII
50). Da die sog. Sigeische Inschrift (Ditten-
berger Syll. 156), die diese adeZyj erwahnt, in
die letzten Jahre des A. (etwa nach dem Tode
der Stratonike) unmOglich gesetzt werden kann,
so muss A. diese Schwester nach damaliger Fiir-
stensitte (vgl. Ptolemaios I.) neben Stratonike zur
Prau gehabt haben. Die Anfange der Regierung
des A. (281) waren ungemein schwierige. Nur
gezwungen verzichtete er gegeniiber dem MOrder
Ptolemaios Keraunos auf Geltendmachung seiner
Rechte auf Thrakien und Makedonien, auf die
Seleukos nach Besiegung des Lysimachos An-
spriiche erhoben hatte. Der Rachekrieg, den
Keraunos erwartete (Iustin. XVII 2, 10; vgl.
Trog. Prol. 17) blieb ungefuhrt, da A. durch
ausserordentlich gefahrliche Aufstande und Em-
porungen im oberen Svrien jenseits des Tauros
(anders Be loch Hist. Zeitschr. LX 502, 1) be-
sehaftigt wurde (Dittenberger Syll. 156 An-
fang). Droysens Hypothese, Philadelphos von
Agypten habe damals, 280, einen Eroberungs-
krieg gegen A. gefiihrt, ist von KOpp (Rh. Mus.
XXXIX 213) mit Recht zuriickgewiesen. Von
wem diese inneren Unruhen ausgingen, ist vollig
unbekannt. Erst nachdem A. durch viele Kriege
und nur mit Miihe sich behauptet und das Reich
wieder zusammengefugt hatte (Memnon PHG III
534, 15), mischte er sich in die kleinasiatischen
und europaischen Angelegenheiten, doch nicht
mit Gluck. Bithynien unter Zipoites, Herakleia
am Pontos und manche andere Stadt (vgl. Per-
gamon) hatten sich selbstandig gemacht. Ilion
bewahrte dem A. die Treue (Dittenberger
Syll. 156). Ein Heer, das A. iiber den Tauros
entsandte, erlitt durch Zipoites von Bithynien
eine Niederlage (Memnon a. O. u. 20). Noch ehe

A. Rache dafiir nehmen konnte, verband sich der

Nachfolger jenes, Nikomedes von Bithynien, mit

Herakleia und andererseits mit Antigonos Gona-

tas, der nach dem 279 erfolgten Tode des Pto-

lemaios Keraunos das herrenlose Makedonien in

Besitz zu nehmen suchte. Jetzt erhob A. seine

Anspriiche auf dieses Land und nahm den Kampf
mit Antigonos auf (Memnon 18). Dass er auch

auf die europaischen Vorgange sein Augenmerk

phil. Wochenschr. 1892, 1465). Nach Pausanias I

7, 3 wollte namlich A. auf Zureden seines Schwie-

gersohnes Magas von Kyrene den Ptolemaios II.

von Agypten angreifen, nattirlich um Koilesyrien

und Phoinikien wiederzugewinnen. Ptolemaios

kam ihm aber zuvor, entwickelte seine ganze ma-

ritime Kraft, plilnderte die Kiisten des seleuki-

dischen Reiches und drang in die wichtigsten

Gebiete, also namentlich wohl in das obere Sy-

richtete, zeigt seine Hiilfssendung zu den Ther- 10 rien ein , so dass A. in die Defensive gedrangt

mopylen gegen die Kelten (Paus. X 20, 5). Be-

sondere Beziehungen scheint auch er schon, wie

spater Antiochos der Grosse, zu den Aitolern ge-

habt zu haben; vgl. Babelon Rois de Syrie

XLVIII f. Der Krieg mit Antigonos war nach

Memnon langwierig und scheint namentlich zur

See gefiihrt zu sein. Von einem erfolglosen Ma-
nOvrieren des A. gegen die Plotte des Nikome-

des berichtet Memnon 18. Doch auch auf dem

wurde (Paus.). Jener Zug des A. vom Lande Sa-

pardu nach Westen, bei dem ihm diesseits des

Euphrat durch die Truppen des Philadelphos ein

Halt geboten wurde, bezeichnet den Anfang des

ersten syrischen Krieges. Die Schlacht, zu der

es hier kam, fiel fur A. offenbar nicht giinstig

aus, denn er liess hinterher grossartige Aushe-

bungen in Babylonien veranstalten, auch Elephan-

ten aus Baktrien kommen, die mit jenen im Marz

kleinasiatischen Pestlande, wo Antigonos also ge- 20 273 zum KOnig stiessen (Zeitschr. f. Assyr. VII

landet war, kam es zum Kampfe (Trog. Prol.

24; vgl. Droysen Hell. Ill 1, 189ff.). Die Ein-

zelheiten sind dunkel. Sicher ist nur der Aus-

gang , dass A. , wie er Bithynien und Herakleia

unabhangig lassen musste und manchen Stadten

die Preiheit schenkte, so auch Makedonien dem An-

tigonos iiberliess. Der Priede zwischen den beiden

Konigen (Iustin. XXV 1, 1) wurde durch die Ver-

io-hung des Antigonos mit Phila, der Schwester

233). tjber den weiteren Portgang des Krieges

ist eben so wenig wie iiber die Dauer desselben

Genaueres bekannt. Polyaen. IV 15 berichtet die

Eroberung von Damaskos durch A. gegen Dion,

den Strategen des Ptolemaios, die jedenfalls in

diesen Krieg gehort. Im Allgemeinen scheint der

Krieg nach Paus. a. O. fur A. ohne Erfolg gewesen

zu sein. Dass er sich iiber 272 hinaus erstreckte,

kann man vielleicht aus Iustin. XXVI 1, 1 schlies-

des A., bekraftigt (Droysen Hell. Ill 1, 197. 30 sen (post mortem Pyrrhi ... et in Asia .

Dittenberger Syll. 151). Auf diesen Abbruch
der Feindseligkeiten hatte wohl namentlich der

Einbruch der von Nikomedes nach Asien hiniiber-

gerufenen Kelten (277) grossen Einfluss. Nach
Appian. Syr. 65 errang A. einen Sieg iiber die-

selben, wofur er den Beinamen ,Soter' erhielt

(l&Xaoag flbertrieben). Wieder waren es wie bei

Ipsos die Elephanten, die die Entscheidung her-

beigefiihrt hatten (Lucian. Zeux. 8—11. Droy-

magni bellorum motus fuere). Danach hatte sich

der Kampf nach Asien hiniibergespielt. Droysen
Hell. Ill 1, 271ff. hat den Krieg auf 266—63 ange-

setzt. Dem obigen, aus der keilschriftlichen Litte-

ratur gewonnenen Ansatz (vgl. Lehmann a. O.)

kommtamnachstenKSppRh. Mus. a. 0. Im Jahre

seleuk. 43 = 269/8 v. Chr. hielt sich A. in Baby-

lonien auf: am 21. Marz 268 legte er das Funda-

ment zu dem Neubau des Nebotempels in Borsippa

sen Hell. Ill 1, 257ff.). tjber die Miinzen mit 40 (Keilschr. Biblioth. Ill 2 , 136ff.). Die Ceremonie

SmxrjQos 'Avtiojov vgl. Babelon Rois de Syrie

LILTf. , welcher meint, der Beiname sei ihm erst

nach dem Tode gegeben worden (?). In der Liste

der im Kult verehrten consecrierten Seleukiden

heisst A. 'Avito%os 'AxolXmv S<ozr)Q (CIG 4458).

Wo dieser Galatersieg errungen ward, ist unbe-

kannt. Nach Trog. Prol. 25, zusammengehalten

mit einer keilschriftlichen Nachricht (Zeitschr.

f. Assyr. VII 232), durfte er etwa zwischen 278

des Ziegelstreichens hatte er vorher dagegen im

Hattilande, d. h. in Syrien, vornehmen miissen. Ob

sich A. in den chremonideischen Krieg (266ff.) ein-

gemischt hat, lasst sich aus der Tradition nicht

ersehen. In den letzten Jahren seiner Regierung

geriet er mit Pergamon, das sich unter Philetai-

ros von der Seleukidenherrschaft freigemacht hatte,

in Streit. Die Niederlage, die ihm Eumenes
zwischen 263 und 261 bei Sardes beibrachte (Strab.

und 276/5 anzusetzen sein. Die Keltenfrage war 50 XHI 624), war entscheidend fur die Selbstandig

daunt freilich nur fur den Augenblick zuriick-

geschoben. Das Fortbestehen der raXatixa (d.

h. einer den Stadten Kleinasiens auferlegten aus-

serordentlichen Abgabe fur die Niederwerfung

der Kelten) bis in die Zeiten seines Nachfolgers

(Dittenberger Syll. 166, 28) zeigt, dass auch

die Gefahr fortbestand. Im Jahre seleuk. 36 und

37 = 276/5 und 275/4 hielt sich A. im Lande

Sapardu auf, dessen genaue Lage unbekannt ist,

keit Pergamons. Im J. 261 fand A. in einer

Feldschlacht durch einen Kelten seinen Tod (Ael.

n. a. VI 44. Plin. n. h. VIH 158, anders Solin.

45, 13), im Alter von 64 Jahren (Euseb. Chron.

I 249). Dass diese Schlacht gegen die Kelten

als solche geschlagen wurde, folgt daraus noch

nicht. Soweit man aus den bekannten Einzel-

heiten schliessen kann, scheint er ein rastlos tha-

tiger, energischer Furst gewesen zu sein. Die

das aber jedenfalls ostwarts vom Euphrat lag. 60 Nachwelt weiss nichts Scblechtes von ihm zu
T% T7- t-_-_ __!._:_A nnli Anw*r./*U i« dlinnn* 7A;i nnnon l?fil. Hainan Y\OTCrtTllil»Jl ATI "Mtlt. STIrlflnt. ftTlRSftr
Der Konig scheint sich danach in dieser Zeit

den oberen Satrapien gewidmet zu haben. Im
J. seleuk. 38 = 274/3 brach ei von Sapardu

auf und zog westwarts fiber den Euphrat ,wider

das Heer Agyptens , welches lag jenseits des

Stromes' (Zeitschr. f. Assyr. VII 232). Diese Ac-

tion hangt mit dem Beginn des sog. ersten syrischen

Krieges zusammen (vgl. C. F. Lehmann Berl.

sagen. Fur seinen persOnlichen Mut spricht ausser

seinem Ende in der Feldschlacht auch seine Ver-

wundung in einer andern Schlacht, fiber die die

Inschrift Dittenberger Syll. 157 berichtet (der

mitgenannte Seleukos ist aber nicht, wie Ditten-
berger meint, der Vater, sondern offenbar der

mitregierende altere Sohn; danach fallt die In-

schrift in die fruhere Periode A.s). Ruhmenswert
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ist sein Bestreben, im Sinne des Vaters die Hel-
lenisierung des Ostens durch Stadtgrfindungen zu
fordern (s. o.). Den freundschaftlichen Verkehr,
in dem A. mit Amitrochates von Indien stand,
bezeugt Hegesander FHG IV 421.

Litteratur: Droysen Hell. HI. Kopp Eh
Mus. XXXIX 209ff. Holm Gr. Gesch. IV. Niese
Gesch. d. gr. u. mak. Staat. I. Ausser den ci-
tierten Inschriften vgl. Dittenberger Syll. 165.
Milnzen bei Babelon Rois de Syrie. 10

22) Antiochos II. Theos. A. war im J. 286
als Sohn des Antiochos I. und der Stratonike ge-
boren (nach Euseb. Chron. I 251 starb er im J. 246
im Alter von 40 Jahren). Nach der Hinrichtung
seines alteren Bruders Seleukos war er vom Vater
zum Mitregenten erhoben worden, mindestens seit
266 (s. oben S. 2452). Er selbst hat keinen seiner
Sohne zum Mitregenten gemacht. Babylonische
Keilschrifttafeln vom J. seleuk. 51. 52. 59 60 64
65 = 261. 260. 253. 252. 248. 247 v. Chr. nennen20
den Antiuksu als ,Konig- allein (Ztschr. f. Assyr.Vm 108flf., vgl. ebd. VII 330ff.). Wenn erne
Keilschnfttafel fur das J. seleuk. 59 = 253 einen
Seleukos nennt (Ztschr. f. Assyr. VHI 109), so
wird dies ein Schreiberversehen sein. A. war ver-
miihlt mit Laodike, die nicht, wie Euseb. Chron.
I 251 (dem Droysen u. a. folgen) sagt, Tochter
des Achaios war, vielmehr, wie Polyaen VIII 50
richtig angiebt, die Tochter A.s I., aber nicht der
Stratonike, also eine Stiefschwester des A. war (so 30
zuerst Reinach Trois Royaumes de l'Asic mineure
1888) ; vgl. die Inschrift Bull. hell. XIII 523, in der
sie als f) adekqprj paoiXiooa bezeichnet wird. Phylar-
chos PHG I 336 schildert den A. als einen Trun-
kenbold, der die Regierung elenden Gfinstlingen,
den Kypriern Aristos und Themison, (iberliess
(Aelian. v. h. II 41. Pythermos FHG IV 488).
Das Wenige, was von A. bekannt ist, ermoglicht
nicht, die Berechtigung dieser Charakteristik zu
prfifen. Im Anfang seiner Regierung war A. in 40
einen Kampf mit den Byzantiern verwickelt. bei
dem die Herakleoten diese unterstutzten (Memnon
FHG III 538, 23). Zeitlich mag hiervon nicht
weit abstehen sein Zug nach Thrakien, der ihn
zur Gewinnung der thrakischen Stadt Kypsela
(unweit des Hebros) ffihrte (Polyaen. IV 16)1 Wie
es zu diesen Kampfen gekommen, was sie be-
zweckten, wie sie endeten, ist unbekannt. Ver-
mutungen bei Droysen Hell. HI 1, SllfF. Ebenso
unklar sind seine Beziehungen zum bithynischen 50
Erbfolgestreit. Vgl. Holm Gr. Gesch. IV 255.
Seine Regierung scheint im wesentlichen mit
Kampfen gegen Ag_ypten ausgefilllt gewesen zu
sein. Nach Hieronymus in Dan. XI 6 hat A.
unter Aufwendung der gesamten Streitkrafte Ba-
byloniens und des Orients ,sehr viele Kriege' mit
Philadelphos gefuhrt, die ,viele Jahre' gewahrt
haben. Thrige u. a. haben dies Zeugnis ohne
hinreichenden Grand verworfen. Der Ausdruck
bella quam plurima (wenn man ihn pressen darf) 60
lasst darauf schliessen, dass dieser sog. ,2. syrische
Krieg' mit Unterbrechungen gefuhrt wurde. Von
diesem bedeutenden Vorgangist so gut wie nichts
bekannt. Wenn A., wie es scheint, in der Offen-
sive war, so mag ihn die Schwachung Agvptens
durch den chremonideischen Krieg dazu verlockt
haben. Die Verleihung der Autonomie an Arados
durch A. im J. 259 wird mit seiner agyptischen
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Politik zusammenhangen (Droysen Hell. HI 1,
32 Iff.). Durch dasselbe Mittel gewann er sich auch
anderwarts Freunde. Ephesos war (wann?) in die
Hande des Philadelphos gefallen und hatte in
Ptolemaios, einem Sohne des Philadelphos, seinen
Commandanten erhalten (Athen. XIII 593 a). Dieser
Ptolemaios fiel dann, gestutzt auf Timarchos, der
sich zum Tyrannen von Milet gemacht hatte, von
seinem Vater ab (Trog. Prol. 26), vermutlich um
nach dem Beispiel seines Genossen sich in Ephe-
sos zum Tyrannen zu machen. Ptolemaios wurde
in Ephesos von Soldnern erschlagen (Athen. a.
O.) und Ephesos scheint damals in A.s Hande
gefallen zu sein (Frontin. Strat. IH 9, 10), Timar-
chos aber wurde von A., der hier als Retter der
Freiheit auftrat, beseitigt, wofiir die Milesier ihm
den Beinamen 6s6g gaben (App. Syr. 65). "Wie
er Milet befreite , so hat er nach Jos. ant. XH
125 alien ionischen Stadten die Freiheit gegeben— ein entsagungsvolles aber wirksames Mittel
gegen die agyptischen Umtriebe in Kleinasien.
Die Verleihung der Autonomie an Erythrai' (Dit-
tenberger Syll. 166, zu dieser Datierung vgl.
Dittenberger Herm. XVI 197) zeigt, dass er
diese Dinge wohl nach und nach, durch Special-
erlasse an die einzelnen Gemeinden geordnet hat
Von der Verehrung, die A. hierfur bei den klein-
asiatischen Griechen genoss, legt die Inschrift
Dittenberger Syll. 171, 8ff. (aus Smyrna) Zeug-
nis_ ab. Uber den Ausgang des zweiten syrischen
Krieges ist Bestimmtes ebensowenig wie fiber den
ersten fiberliefert. Aus Vergleichung von Theokrits
Idyll XVII 86ff. mit der Inschrift von Adule (CIG
5127) ergiebt sich mit Wahrscheinlichkeit , dass
Philadelphos an der Sfidkuste Kleinasiens, im be-
sonderen in Pamphylien und Kilikien, im Nach-
teil war, dagegen in Syrien seine Position be-
hauptete; vgl. Holm Gr. Gesch. IV 239ff. Eine
verhangnisvolle Wirkung hatte diese fortwahrende
Beschaftigung A.s mit den westlichen Vorgangen,
insofern sich in dem vernachlassigten Osten weite
Gebiete vom Seleukidenreich loslesten. In den
fruheren Jahren hatte A. freundschaftliche Be-
ziehungen zum indischen Reiche gepnegt. Eine In-
schrift des zumBuddhismus fibergetretenen KOnigs
Acoka (regiert von ca. 263 an) berichtet, dass der
,Konig der I6na Antijaka' buddhistischen Lehren
Eingang in sein Reich gewahrt habe (vgl. Droy-
sen Hell. Ill 1, 352ff.). Gegen Ende von A.s
Regierung (etwa um 250) erfolgte die EmpOrung
des Diodotos, des Statthalters von Baktrien, der
ein selbstandiges baktrisches Konigreich begrun-
dete, dem auch Sogdiane und Margiane beitraten
(s. Diodotos). Im Anschluss hieran vollzogen sich
die Vorgange, die zur Begrfindung des parthischen
Reiches der Arsakiden fuhrten (vgl. v. Gutschmid
Gesch. Irans 29ff.). Das Epochenjahr der Arsa-
kiden ist nach babyloniscben Tafeln das J. 247 v.

Chr.. fallt also in den Schluss der Regierung des A.
Wahrend dieser Vorgange im Osten war auch der
Kampf mit Agypten zu Ende gekommen: Hiero-
nymus ad Dan." a. O. sagt, Ptolemaios habe, um
nach vielen Jahren den Streit beizulegen, dem
A. seine Tochter Berenike vermahlt und habe sie

ihm mit verschwenderischer Ausstattung bis Pe-
lusium entgegengeffihrt. Das wird 248/7 gewesen
sein. Die Verstossung der Laodike und die da-
mit verbundene Enterbung des Seleukos und A.,

die nun erfolgte, war gewiss die Bedingung dieser

Verbindung gewesen. So ward durch diesen Frieden

Unfriede im Seleukidenhause gestiftet. Nach einem
Jahre (246) flnden wir A. in Ephesos wieder mit

Laodike zusammen. Hier starb er 246 (Euseb.

Chron. I 251), nachdem er trotz der Niederkunft

der Berenike mit einem Sohne den Seleukos, den

altesten Sohn der Laodike, zum Nachfolger be-

stimmt hatte (Polyaen. VLTI 50). Wenn erzahlt

er sie schon vorher im Auftrage des Bruders ge-

worben (eondueto Gallorum mercennario eccereitu

pro aitxttio bellum lust. a. O.), nunmehr aber

fur sich persGnlich verpflichtet hatte. Um die

aufiodernde EmpOrung zu ersticken, eilte Seleu-

kos nach Kleinasien. Die erste Schkfcht, in Ly-

dien geschlagen, war fur A. unglucklich. Doch
blieb Sardes in der Hand seines Oheims Alexan-

dres (Euseb. a. O.). A. scheint sich von dort

wird, Laodike habe ihn vergiftet, um ihrem Sohne 10 ostwarts gewendet zu haben, denn die nachste

Seleukos die Nachfolge zu sichern (App. Syr. 65.

Plin. n. h. Vn 53. Val. Max. IX 14 Ext. 1), so

ist dies vielleicht nur eine Erfindung der agyp-

tischen Partei (vermutet von Droysen Hell. LTI 1,

378, 1, behauptet von Beloch Hist. Zeit. LX
499), eine Erfindung, die freilich nur einen Zweck

hatte, so lange der junge SprOssling der Berenike

am Leben war.

Litteratur: Droysen Hell. Ill 1, 310ff. Kopp

Schlacht erfolgte bei Ankyra in Phrygien (Trog.

Prol. 27). Hier errang er einen entscheidenden

Sieg fiber den Bruder dank der Tiichtigkeit seiner

galatischen Soldner. Auch sein Schwager Mithra-

dates von Pontos hatte ihn unterstfitzt (Euseb.

a. O.). Als sein Bruder nach dieser Schlacht tot

gesagt wurde, soil A. grosse Trauer gezeigt haben,

die sich in ebenso grosse Freude verwandelte, als

sich jene Nachricht als falsch herausstellte (Plut.

Rh. Mus. XXXIX 218ff. Holm Gr. Gesch. IV 20 a. a. O.). War auch der Bruder zunachst aus

285ff. Miinzen bei Babelon Rois de Syrie LVf.

23) Antiochos Hierax. Er war der Sohn des

Antiochos Theos und der Laodike, der jflngere

Bruder des KOnigs Seleukos II. Kallinikos. Sein

Geburtsjahr steht nicht fest. Das Leben dieses

Mannes ist noch immer zum grossen Teil in

Dunkel gehfillt. Namentlich die chronologische

Ansetzung der von ihm bekannten Einzelheiten

unterliegt vielen Zweifeln, zumal die beiden Haupt

dem Felde geschlagen, so erhoben sich jetzt die

siegreichen galatischen Soldner gegen A., um ihm

wie es scheint, seine Herrschaft in Kleinasien zu

entreissen (lust. XXVII 2, 11). Er entkam nach

Magnesia, wo er, von agyptischen Truppen unter-

stfitzt, deren Garnisonen wohl gleichfalls von den

plfindernden Horden bedroht waren, den Kelten

eine Niederlage beibrachte (Euseb. a. 0.). Trotz

seines Sieges musste sich A. bequemen, durch

ruellen, Iustin. XXVII 2fF. und Eusebios chron. 30 grosse Geldgeschenke ihre Gunst wiederzugewin-

I 251, stark zu divergieren scheinen, was zu

den verschiedensten Viten geffihrt hat (vgl. u.

Litteratur). Schon mit 14 Jahren wurde A. zu

einer wichtigen politischen Rolle berufen: sein

Bruder Seleukos, der damals in Syrien durch

Euergetes I. in schwere Bedrangnis versetzt war,

bat ihn um Hfilfe und versprach ihm daffir die

Herrschaft fiber Kleinasien bis zum Tauros (lust.

XXVH 2, 6). Daraus folgt nicht, wie Niebuhr

nen und ein Bfindnis mit ihnen zu schliessen

(lust. XXVH 2, 12). Durch die Heirat mit der

Tochter des Ziaelas von Bithynien hoffte er seine

erschiitterte Stellung zu sichern. Da erstand ihm

ein neuer Feind in Attalos von Pergamon (Iustin

nennt aus Versehen Eumenes von Bithynien), der

den Bruderzwist benfitzte, sich selbst Kleinasien

zu erkampfen. Nach Eusebios a. 0. 253 siegte

Attalos im J. 229 zweimal in Lydien und darauf

u. a. meinten, dass A. .fiber Land und Leute ge-40bei Kolofi (in der Niihe von Pergamon) fiber A.,

herrscht hatte' (namlich Cilicien, vgl. Nr. 24),

sondern es heisst nichts anderes, als dass A. an

der Spitze der Streitkrafte Kleinasiens, soweit es

den Seleukiden gehorchte, dem Seleukos zu Hfilfe

Ziehen solle, wofttr er als Mitregent in Kleinasien

anerkannt werden wurde. A. folgte dieser Auf-

forderung und nahte mit dem kleinasiatischen

Aufgebot, wodurch Euergetes so eingeschuchtert

wurde, dass er mit Seleukos Frieden schloss (lust,

worauf er ihn 228 nochmals in Karien schlug.

Nach Iustin XXVII 3, 1 gelten diese Kampfe des

Attalos dem A. und den mit ihm verbfindeten

Galatern. Die pergamenischen Siegesinschriften

des Attalos (Frankel Inschr. v. Pergam. I 1890|

erwahnen u. a. einen Sieg fiber A. im hellespon-

tischen Phrygien (nr. 22), einen anderen beim

Aphrodision (bei Pergamon) fiber ,die galatischen

Tolistoagier und Tektosagen und A.' (nr. 23),

XXVH 2, 9). Sei es, dass A., mit Kleinasien 50 ferner den Sieg bei Koloe (?) fiber A. (nr. 27) und

nicht zufrieden, das gesamte Seleukidenreich zu

besitzen wunschte [fratri totum eripere cupiens

lust. XXVH 2, 7), sei es, dass Seleukos, von dem
agyptischen Bedranger befreit, sein Versprechen,

den A. als Mitregenten in Kleinasien anzuerkennen,

nicht halten zu wollen Miene machte (lust. XXVII

3, 4 bellum propter Asiam gerebani), A. eroffihete

gegen den Bruder Feindseligkeiten und lud da-

mit die Verantwortung fur den unheilvollenBruder-

den in Karien fiber denselben (nr. 28), endlich

einen anderen Sieg fiber ,Lysias und die anderen

Strategen des A.' (nr. 26). Nach nr. 25 scheinen

auch die pisidischen Zuyug zu den Verbundeten

des A. gehCrt zu haben (zu den vom Herausgeber

citierten Stellen ist vor allem Polyb. V 74, 4

nachzutragen , wo von besonderen Beziehungen

zwischen A. und den Selgensern die Rede ist). So

wurde A. in zahlreichen (vgl. auch nr. 29) hart-

krieg auf sich (lust. XXVH 2, 10 pax interpel- 60 nackigen K&mpfen aus Kleinasien hinausgeschla-

lotur a fratre , scil. Antioeho). A. hatte einen

Ruckhalt an seiner Mutter Laodike (Plut. de frat.

am. 18) und Alexandros, dem Bruder derselben,

der Commandant von Sardes war (Euseb. a. 0.).

Vielleicht hatten diese ihn zu seinem Vorgehen

aufgereizt. Seine militarische Stellung stutzte sich

vor allem auf die Galater, die er als Soldner ge-

worben hatte (lust. Euseb. a. 0.). Moglich, dass

gen. Er wandte sich nach dem Osten, stiess hier

mit den Truppen des Bruders zusammen und

wurde in Mesopotamien (Trog. Prol. 27) von dessen

Feldherren Andromachos und Achaios geschlagen

(vgl. Polyaen. IV 17). Nun schien sein Mut ge-

brochen, er floh nach Kappadokien zum Schwager

Ariarathes (lust. XXVH 3, 7 nennt ihn Ariame-

nes und Schwiegervater) und entwich von dort,
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da er Verrat fiirchtete, zum Ptolemaios. Von
diesem in Haft genommen, entkam er (lust. XXVII
3, 8ff.) nach Thrakien, wo er bald darauf (227)
von keltischen Raubern erschlagen wurde (lust.
XXVII 3, 11. Trog. Prol. 27. Euseb. a. 0., vgl.
Plin. n. h. -VHI 42. Aelian. h. a. VI 44. Solin.

46). Uberdie Miinzen, die eventuell diesem
A. als Konig von Kleinasien zuerkannt werden
ktmnen, vgl. Babelon Rois de Syrie LXVIIIff.

meias, unter dessen Einfluss er vollig stand, einen
Peldzug gegen Agypten, um Koilesyrien und
Phoinikien wiederzugewinnen (vgl. Polyb. V 42,
5—6). An diesem Plan hielt Hermeias auch fest,

als die Nachricht kam, dass Molon und Alexan-
dros einen Aufstand in den oberen Satrapien er-
regt hatten. Er wusste im Synhedrion, nanient-
lich gegen den Peldherrn Epigenes, durchzusetzen,
dass gegen die Empcrer die Strategen Xenon und

Litteratur: Droysen Hell. HI 1, 386ff. U. 10 Theodotos entsendet wurden, wahrend der Kamahlnr TTiot. 7+q«V.» Trim iooo Ate ir«— j_ • _.!..„ n , ., .

»-io™ ^ iivu^.
Kohler Hist. Ztschr. XLVII 1882, 4ff. Kopp
Eh. Mus. XXXIX 1884, 220ff. Bel o ch Hist. Ztschr.
LX 1888, 499ff. Holm Griech. Gesch. IV 270ff.

24) Antiochos, einer der ,Freunde' des Konigs
Ptolemaios HI. Euergetes von Agypten, dem dieser
bei seiner Buckkehr aus Asien die Landschaft
Kilikien zur Verwaltung iibergab (Hieron. ad
Daniel. XI 7). Niebuhr (Klein. Schrift. 277)
hat die Vermutung ausgesprochen, dieser A. sei

der inzwischen Hochzeit mit Laodike, der Toch-
ter des Mithridates II. von Pontos gemacht hatte,
in den Riistungen zum agyptischen Peldznge fort-
fuhr (Polyb. V 41—43, 4). Auf die Kunde, dass
die Strategen zuriickgedrangt seien, Molon die
Apolloniatis besetzt habe, wurde Xenoitas als
arQatrjyog avzoxQ&rwQ gegen ihn entsendet. Der
Konig, dem Zwange des Hermeias folgend, riickte
(Friihling 221) iiber Apamea am Libanon nach. — -~o ~-- -"i-.«™~.., ^v.o^ „. ODi ^iiuiiuug iii^ uoer Apamea am ijiDanon nacn

kern anderer als Antiochos Hierax (Nr. 23). Ihm 20 Siiden vor, wurde aber bei Gerrha, das vom agyp-
folgen Droysen Hell. Ill 1, 387ff., der die weite-
sten Combinationen daran anschliesst, ebenso K pp
Rh. Mus. XXXIX 222. Babelon Rois de Syrie
LXXI. Mit Recht hat sich gegen diese grand-
iose Hypothese gewendet Beloch Hist. Ztschr.
LX 1888, 501. Vielleicht ist dieser ,Freund' des
Euergetes identisch mit dem A., der nach CIG
n 2705 = Anc. Greek Inscr. in the Brit. M. LTI

1, CCCCIH 153 in dem Streit zwischen Samos

tischen Befehlshaber Theodotos gehalten wurde,
am Weitermarsch verhindert (Polyb. V 45, 5—46,
4). Da Xenoitas inzwischen von Molon iiber-

wunden war (Polyb. V 46, 6—48, 16), musste
Hermeias endlich, im Kriegsrat uberstimmt, ein-
willigen, dass A. nunmehr selbst die Fiihrung
des Kampfes gegen die EmpOrer ubernahm (Polyb.
V 49). Um die Wintersonnenwende des J. 221
stand A. bereits mit seinem Heere in Antiocheia> ---. -~

- --- ~-~ —*"" «"*»«">'" "»»" ouauu a., umciu mil, semem neere in iuraocneia
unarnene auttntt: Avjxioxov xov vxo fiaodiwg 30 in Mygdonia. Jenseits des Tigris, in der Apol-
IlTohfialov TSTaypevov. Vgl. hierzu Lenschau
De rebus Prienensium (Leipz. Stud XH) 204, Trifft
diese Vermutung zu, so kann an Antiochos Hierax
naturlich um so weniger gedacht werden.

25) Antiochos HI. der Grosse. A. wurde als
jungerer Sohn des Seleukos II. Kallinikos (Polyb.
V 40, 5) und der Laodike, der Tochter des
Aehaios I. (vgl. Aehaios Nr. 3), etwa im J. 242
v. Ohr. geboren (vgl. Polyb. XX 8, 1, wonach er.. _
—

.
__„.„„

v
. b .. _-«v« . -^ ^, j., »«uov,i, ci vuii ^.uiuj/aueiie, uer es mn moion genaiten natte,

bei seiner Hochzeit in Chalkis Anfang 191 50 40schloss mit A. einen fur diesen giinstteen Ver-
.Tflhrp nit. war- o on/.!, n.V.1 TVIT O A :„_ x ..l.u i • x j. . . S 6

loniatis, kam es im J. 220 zur Entscheidungs-
schlacht, in der A. einen vollstandigen Sieg er-
rang, Molon sich selbst den Tod gab. Der Leich-
nam des Emporers wurde in Medien ans Kreuz
geschlagen. Der Aufstand war beendet. Durch
die weise Massigung des Konigs in der Verfol-
gung seines Sieges beruhigten sich bald die Ge-
mtiter (Polyb. V 51 -54). Artabazanes, der Ftlrst
von Atropatene, der es mit Molon gehalten hatte,

Jahre alt war; s. auch Diod. XXIX 2. Appian.
Syr. 16). Wahrend sein alterer Bruder Seleukos HI.
Soter nach dem Tode des Vaters die Herrschaft
fiihrte (226—223), hielt sich A. in den Ostlichen
Provinzen, namentlich in Babylon, auf (Polyb.
V 40, 5). Auf eine Mitregentschaft , etwa nach
dem Beispiel A.s I. und II., darf hieraus nicht
geschlossen werden, denn babylonische Keilschrift-
daten aus den seleuk. J. 86. 87. 89 = 226. 225

trag, sobald A. in sein Land eingefallen war (Polyb.
V 55). Mit der Ermordung des allmachtigen
Hermeias, die von Freunden A.s herbeigefuhrt
war, endete die Periode der Unselbstandigkeit des
Konigs (Polyb. V 56). Nach Syrien (Ende 220)
zuriickgekehrt, gab sich A. ganz den Eiistungen
zum agyptischen Feldzug hin, der ihm um so
notwendiger erschien, als Aehaios, der sich in
seiner Abwesenheit zum Konig von Kleinasienooo /-u. — i V- ,• , V „

'.

ociiici .nuncsBimeiu zuiu jionig von jueinasieii
116 \. Ohr. nennen lediglich den Seleukos als 50 aufgeworfen hatte (vgl. Aehaios Nr. 4), mit AjrvD-
Konig (Ztschr. f. Assyriol. VIII 109). Dass er
uberhaupt irgend eine amtliche Stellung (Satrap
oder dgl.) eingenommen habe (Droysen Hell.
IH 2, 122. v. Gutschmid Iran 34), ist nicht
flberliefert, aber auch nicht unwahrscheinlich. Als
Seleukos III. durch Mflrderhand gefallen war, iiber-

nahm A. im Alter von noch nicht 20 Jahren die
Regierung (223—187), vom syrischen Heere aus
Babylon herbeigemfen (Euseb." chron. I 253. Hie

ten im Bunde zu stehen schien (Polyb. V 57).
Der Krieg wurde im J. 219 mit einem Angriff
auf Seleukeia in Pieria, das seit Euergetes I.

Zeiten den Agyptern gehorte, erOffnet. Durch
Verrat fiel die wichtige Seefestung in seine Hand
(Polyb. V 58-61, 2). Auf die Meldung, dass
der agyptische Stratege Koilesyriens Theodotos
der Aitolier zu ihm ubergehen' und ihm Ptole-
mais und Tyros ausliefern wolle, brach er nach

ron. ad Daniel. XI). Der junge Konig iibertrug 60 Suden auf, erzwang siegreicli den von den Aevp-
seinem Vctter Aehaios (vgl. Aehaios "Nr. 4) die
Ordnung Kleinasiens (vor allem den Kampf gegen
Attalos)

, dem medischen Satrapen Molon und
dessen Bruder Alexandres, dem Satrapen der Persis,
die Verwaltung der oberen Satrapien (Polyb. V
40, 7). Er selbst plante, aufgereizt von seinem
Reichsverweser (jiqosotco; zmv o).a>r jigayfiarojv
Polyb. V 41 , 1) , dem rankevollen Karier Her-

tern gesperrten Durchzug durch den Pass bei
Berytos und empfing Tyros und Ptolemais mit
alien..Vorraten (auch 40* Schiffen) aus der Hand
des Uberlaufers. Auch zahlreiche andere Stadte
ergaben sich ihm. Trotzdem wurde von einem
Angriff auf Agypten selbst Abstand genommen
(Polyb. V 6i,_3—62). Dies war ein strategischer
Fehler, da Agypten damals zum Krieg absolut

unvorbereitet war (Polyb. V 62, 8). A. scheint

namentlich mit Riicksicht auf Aehaios, den er

hatte im Ettcken lassen miissen, den Weitermarsch

gescheut zu haben (Polyb. V 66, 3). Die schlauen

Ratgeber des Ptolemaios, Agathokles und Sosibios,

nutzten die Unerfahrenheit des Dreiundzwanzig-

jahrigen aus, hielten ihn, wahrend sie gewaltige

Rilstungen machten, mit Gesandtschaften hin (auch

Rhodos, Byzanz, Kyzikos und Aitolien liessen sie

fur einen Frieden intervenieren) und erreichten

zu Winters Anfang 219 sogar den Abschluss eines

viermonatlichen Waffenstillstandes, der ihnen er-

wiinschte Musse fur weitere Rustungen gab. A.

zog nach Seleukeia zuruck, entliess das Heer in

die Winterquartiere , ohne fur seine militarische

Weiterbildung zu sorgen, und schien zunachst

mit dem teilweisen Besitz von Koilesyrien und

Phoinikien befriedigt. Der Winter verging mit

erfolglosen diploraatischen Verhandlungen. Der

Versuch des Ptolemaios, fur Aehaios ein gutes

Wort einzulegen, wurde schroff abgewiesen (Polyb.

V 63—67). Im Friihling 218 riickte A. iiber

Arados, mit dem er Symmachie schloss, bis nach

Berytos ungestort vor, stiess sudwarts hiervon

auf die Agypter, schlug sie zu Wasser und zu

Lande und warf sie auf Sidon zuruck. Wahrend

die Flotte nach Tyros fuhr, schlug A. sich ins

Binnenland, riickte vom See Genezareth nach

Siiden vor, den Jordan abwarts und besetzte zahl-

reiche Stadte (Polyb. V 68—70). Seine Aussich-

tea miissen damals glanzende gewesen sein, denn

mehrere Feldherren der Agypter gingen mit ihren

Truppen zu ihm iiber. Zu den von Polybios ge-

nannten Uberlaufern Ksoaiag und'ijnroAozojkommt

noch Ptolemaios, des Thraseas Sohn, hinzu, der

Tiach Polyb. V 65, 3 im J. 219 noch Officier des

Agypters war, nach der Inscbrift Bull. hell. XIV

587 aber vom ,Grosskonig (fteyag paoiisvg) A.'

3Um argarayog xaX agyjEQevg SvQiag Koilag xai

$oivixag gemacht wurde. Dies kann nur im J.

218 geschehen sein. Nach einem Winterquartier

in Ptolemais (Polyb. V 71, 12) riickte A. im Friih-

ling 217 gegen Ptolemaios, der persOnlich sein

Heer uber Pelusion ihm entgegenfiihrte. Bei

Raphia, der sudlichsten syrischen Stadt, kam es

zur Entscheidungsschlacht. Trotz der Uberlegen-

heit seiner indischen Elephanten uber die africa-

nischen des Agypters erlitt A. eine schwere Nieder-

lage, die er zum Teil seiner eigenen Unerfahren-

Tieit (Polyb. V 85, 11: me av axeigog xal viog)

zuzuschreiben hatte. Die Folge war, dass Koile-

syrien, Palaestina und Phoinikien wieder Agypten

znfielen. EinWaffenstillstand auf einJahrbeschloss

diesen Feldzug (lust. XXX 1, 7 spricht von Frie-

den). A. verdankte es nur der Schlaffheit des Phi-

lopator, dass dieser seinen Sieg nicht weiter aus-

niitate und auch im Folgenden den Aehaios nicht

weiter unterstutzte (Polyb. V 79—87. lust. XXX
1). Nach Antiocheia zuriickgekehrt, rustete A.

sofort gegen diesen Rebellen, dessen Macht in-

zwischen sich immer mehr befestigt hatte (vgl.

Aehaios Nr. 4). Im Sommer 216 zog A. uber

den Tauros und schloss mit Attalos von Perga-

mon ein Biindnis zum gemeinsamen Kampf gegen

Aehaios (Polyb. V 87, 8. 107, 4), der nun nach

seiner Residenz Sardes zuriickgedrangt wurde.

Nach zweijahriger Belagerung (also friihestens

214) gelang es A., durch List Herr der Stadt zu

werden, wahrend Aehaios sich noch auf der Burg

hielt (Polyb. VII 15—18). Bald darauf bemach-

tigte er sich, gleichfalls durch die List eines

Kreters , der Person des Aehaios und liess ihn

mit orientalischer Grausamkeit hinrichten, worauf

auch die Burg sich ergab (Polyb. VIII 17—23).

Damit war Kleinasien, soweit A. uberhaupt An-

spruch erhebenkonnte, demSeleukidenreichwieder-

gewonnen. tjber die nachsten Jahre liegen nur

10 vereinzelte Angaben vor. Im J. 212 (Nissen

Eh. Mus. XXVI 1871, 255, 2) stand A. im nOrd-

lichen Mesopotamien, bereit, die Stadt Armosata

des armenischen Fursten Xerxes zu belagern. Es

kam aber zu einem friedlichen Ausgleich, der

in der Vermahlung des Fursten mit Antiochis,

der Schwester des A., seinen Abschluss fand (Polyb.

VIII 25). Spater liess A. den Xerxes durch eben

diese Antiochis ermorden (Joh. Antioch. FHG IV

557, 53). Aus dem J. 209 liegen die ersten Nach-

20 richten iiber den grossen Feldzug nach dem Osten

vor. Babylonische Keilschrifttafeln lehren, dass

wahrend dieses Zuges der alteste Sohn des Konigs,

mit Namen Antiochos (vgl. Nr. 26) als Mitregent

mit dem KOnigstitel fungierte und nun auch weiter

bis zu seinem Tode (193) diese Stellung behielt.

Wahrend sie fur seleuk. 100 = 212 v. Chr. noch A.

allein als Konig nennen, datieren sie seleuk. 104.

110, 112. 114. 115 = 208. 202. 200. 198. 197

v. Chr. nach ,A. und A., seinem Sohne, den KOni-

30 gen' (Ztschr. f. Assyr. VIII 109). Im J. 209 stand

A. in Medien und liess in Ekbatana aus dem

Goldschatz des Ainetempels 4000 Talente pragen

(Polyb. X 27). Mit 100000 Mann zu Fuss und

20 000 Reitern (lust. XLI 5, 7) riickte er darauf

ins parthische Gebiet ein, zwang die Parther

(unter Arsakes II.), sich zuriickzuziehen und be-

setzte Hekatompylos. Nachdem er den Pass iiber

den Labos erzwungen hatte, stieg er nach Hyr-

kanien hinab und eroberte nach kurzer Gegen-

40 wehr die Festung Sirynka (Polyb. X 28—31).

Der weitere Gang des Kampfes ist unbekannt.

Nach Iustin a. O. kampfte Arsakes II. mit be-

wunderungswiirdiger Tapferkeit gegen A. und

machte schliesslich ein Bundnis mit ihm. Wahr-

scheinlich musste er aber doch die syrische Ober-

hoheit anerkennen. Im J. 208 wendete sich A.

gegen das baktrische Reich, das damals unter

dem Usurpator Euthydemos stand (vgl. Polyb. XI

34, 2). Vergeblich suchte dieser die Arioslinie

50 zu halten. Durch eine hitzige Schlacht daselbst,

in der A. hervorragende persOnliche Tapferkeit

bewies, wurde Euthydemos nach Zariaspa zuruck-

geworfen (Polyb. X 48—49). Nach einer, wie es

scheint, langwierigen Belagerung von Baktra (vgl.

Polyb. XXIX 12, 8) leitete A. selbst Unterhand-

lungen ein. Die Drohung des Euthydemos, er

werde die Nomaden ins Land rufen, wodurch die

hellenistische Kultur daselbst preisgegeben ware,

verfehlte ihren Eindruck auf den Makedonier nicht.

60 Im J. 206 kam es zum Friedensschluss. Euthy-

demos wurde die KOnigswiirde gesichert, sein Sohn

Demetrios mit einer Tochter des A. verlobt. Eine

beschworene Symmachie vereinigte die beiden K6-

nige.' Nach Auslieferung der Kriegselephanten

des Euthydemos zog A. mit dem wohlverpflegten

Heere iiber den Hindukusch ins Kabulthal, er-

neuerte die alte Freundschaft mit dem indischen

KOnig Sophagasenos (Subhagasena), und mit Pro-
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viant und Kriegselephanten (im ganzen jetzt 150)
reich beschenkt, trat er unter Zuriicklassung des

Androsthenes den Biickweg liber Arachosien, Dran-
giana nach Karmanien an, wo er Winterquartiere
bezog (Polyb. XI 34). Von dort maohte er, offen-

bar aus handelspolitiscben Biicksichten (vgl. Stark
Gaza 391ff.), im J. 205 einen Abstecher nach der

gegeniiberliegenden arabischen Kiiste, bestatigte

den reichen Gerrhaeern ihre Freiheit und erhielt

schen Senates, das Gebiet seines Verblindeten At-

talos zu yerlassen (Liv. XXXII 8, 16. 27, 1) als

durch die Nachricht vom Binfall des Skopas be-

wogen, zog A. im Friihling 198 seine Truppen
aus dem pergameniscben Eeicbe zuriick, eilte nach
Syrien und brachte dem Skopas beim Panion
an den Jordanquellen eine vollstandige Nieder-

lage bei (Polyb. XVI 18ff. 39, 3. XXVIII 1, 4.

Jos. ant. Xn 132. Hieron. ad Daniel. XI 14).

dafiir 500 Talente Silber und andere Kostbar- 10 Skopas floh nach Sidon, wurde bier belagert und
keiten. Uber Tylis kehrte er in demselben Jahre
nach Seleukeia am Tigris heim (Polyb. XIII 9).

Dieser Feldzug nach dem Osten , der den seleu-

kidischen Namen daselbst wieder zuEhren brachte,

muss zu den energischesten Leistungen der spate-

ren Seleukiden gerechnet werden (vgl. Polyb. XI
34, 14ff. Trog. Prol. 30) und hat auch auf die

Zeitgenossen einen derartigen Eindruck gemacht,
dass er ihm den Beinamen des Grossen einbrachte

musste sich trotz des von Epiphanes geschickten

Entsatzes ergeben (Hieron. ad Daniel. XI 15).

A. eroberte nun auch die anderen von Skopas
vorher genommenen Stadte Syriens wieder, ge-

wann die Batanaia, Samaria, Abila und Gadara
und empfing darauf die Unterwerfung der Juden,

die fiir die Auslieferung der auf der Burg befind-

lichen agyptischen Besatzung reich belohnt wur-
den (Polyb. XVI 39, 8ff. Liv. XXXIII 19, 8. Jos.

(Appian. Syr. 1). Vgl. A. v. Gutschmid Gesch. 20 ant. XII 133ff. Hieron. a. O.). So waren die

Irans 34ff. Nach Syrien zuriickgekehrt, mischte
sich A. sofort in die westlichen Angelegenheiten.

Der Tod des Philopator von Agypten und die

Thronbesteigung des unmiindigen Ptolemaios V.

Epiphanes (205) veranlassten ihn, mit Philipp V.

von Makedonien ein Bundnis zu schliessen, das
aufgemeinsame Vernichtung des Ptolemaeerreiches

abzielte; und zwar sollte Philipp die agyptischen
Besitzungen im aegaeischen Meere, Karien und

syrischen Lander wieder seleukidisch geworden.
Statt Agypten selbst anzugreifen, fuhrte A. sein

Heer ins Winterquartier nach Antiocheia (Liv. a.

O.) und schloss sogar mit Epiphanes ein Freund-
schaftsbiindnis , das bald darauf (wann?) durch
die Verlobung desselben mit seiner Tochter Kleo-

patra besiegelt wurde (Jos. ant. XII 154; nach
Hieron. a. O. schon 199 ; vgl. Polyb. XVIII 51, 10.

Liv. XXXIII 40, 3, wonach der Friede 196 jeden-

Samos , A. aber Koilesyrien und Phoinikien er- 30 falls schon bestand). Wenn A. in so auffallender

halten (Polyb. HI 2, 8. XV 20, Iff. Liv. XXXI
14, 5. lust. XXX 2, 8. Trog. Prol. 30). Man
sprach sogar davon, A. wolle Agypten selbst und
Kypros, Philipp aber Kyrene, die Kykladen und
die ionischen Stadte haben (Appian. Mak. 4, 1).

Nur diirftige Zeugnisse liegen firr die nachsten
Jahre vor. Wahrend Philipp im Norden gegen
die agyptischen Besitzungen vorging und sich all-

mahlich mit den EOmern verwickelte, riickte A.

Weise dem besiegten Agypten entgegenkam, so

wird er dabei den Zweck verfolgt haben, mo'glichst

freie Hand in Kleinasien, eventuell in Europa zu

gewinnen. Der Einfall des Skopas vom J. 199 mag
ihm in dieser Hinsicht lehrreich gewesen sein.

Holm (Griech. Gesch. IV 471ff.) glaubt, gestiitzt

auf Livius XXXIII 43, 3 u. a., Ptolemaios habe
damals in einem geheimen Vertrage auf die klein-

asiatischen und thrakischen Besitzungen zu A.s
nach Siiden in Koilesyrien , Phoinikien und Pa- 40 Gunsten verzichtet. Jedenfalls konnen diese Be-
laestina ein (vgl. lust. XXXI 1, 1). Sowcit be-

kannt, hat nur Gaza ihm energischen Widerstand
geleistet. Die Stadt wurde erst nach langwieriger

Belagerung, die die Bewunderung des Polybios

hervorrief, im J. 201 (Heyden Beitrage 22ff.)

genommen (Polyb. XVI 18, 2. 22 a, 5; vgl. XXIX
12, 8). Diesen Kriegszug meint wohl Josephos
(Ant. XII 131), wenn er Iudaea von A. erobert

werden lasst (freilich falschlich unter Philopator).

sitzungen in dem Freundschaftsbiindnis nicht ge-

schiitzt gewesen sein, sonst hatte A. bei ihrer

Besetzung nicht an die Preundschaft erinnern

kOnnen. ' Nach gewaltigen Bilstungen entsandte

A. im Friihling 197 seine Sonne Ardys und Mi-

thridates mit dem Landheer nach Kleinasien, mit
dem Auftrage, ihn in Sardes zu erwarten. Er
selbst brach mit der Flotte (100 Kriegsschiffen,

200 leichten Schiffen) auf, um zuniichst die bis-

Inzwischen hatten die Bomer auf Bitten der agyp- 50 her agyptischen Stadte in Kilikien, Lykien, Karien
tischen Eegierung die Vormundschaft fur den
unmiindigen Konig ubernommen und hatten bei

Philipp und A. zu seinen Gunsten interveniert

(Polyb. XVI 27, 5. lust. XXX 3, 3—4. XXXI 1,

2), ohne jedoch an ein ernstliches Einschreiten zu

denken. Die agyptische Eegierung erkannte denn
auch, dass eigene Kraft not sei, und Hess eifrig

riisten (Polyb. XV 25, 16. Liv. XXXI 43. 5ff.).

Im Winter 199 ruckte Skopas, der agyptische

zu gewinnen. Zugleich wollte er dem mit Bom
kampfenden Philipp Hiilfe bringen (Liv. XXXIII
19, 9ff.; vgl. Polyb. XVIII 39, 3). Als A. vor

Korakesion (an der kilikischen Kiiste) lagerte,

kamen Gesandte von Ehodos , die ihm im Inte-

resse der von Philipp bedrauten griechischen Prei-

heit den Krieg erklarten fiir den Fall, dass er

uber die chelidonischen Inseln hinausfahre. A.

nahm die schroffe Forderung mit Massigung ent-

Peldherr, in Syrien ein, unterwarf Iudaea und er- 60 gegen und suchte sie durch den Hinweis auf seine

oberte zahlreiche Stadte Syriens (Polyb. XVI 39,

1. Jos. Ant. XII 131). Dieser Erfolg war da-

durch erleichtert, dass A. damals in das von Trup-
pen entblOsste Beich des Attalos, der in Klein-

asien sein natiirlicher Gegner war, eingefallen war
(Liv. XXXn 8, 10). So hatte Skopas nur mit
den von A. zuriickgelassenen Besatzungen zu thun.
Wohl weniger durch die hofliche Bitte des rCmi-

officielle Freundschaft mit Eom (noch im J. 198
hatte ihn der rSmische Senat amicum et soeium
populi Romani genannt , Liv. XXXII 8, 13) zu

beruhigen. Starker wirkte die Nachricht von der

Niederlage Philipps bei Kynoskephalai. Die Ehodier

gaben nun ihre Kriegsgedanken auf, unterstiitzten

aber viele dem Agypter befreundete Stadte Klein-

asiens und retteten so den Kauniern, Myndiern,
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Halikarnassiern und Samiern die Preiheit (Liv.

XXXIII 20). Trotzdem gelang es A., viele der

ionischen und aeolischen Stadte zu gewinnen
(Appian. Syr. 1). In Ephesos hielt er Winter-

quartier (Liv. XXXHI 38, 1). Nach der Schlacht

von Kynoskephalai anderte sich der Ton der BOmer
gegeniiber dem Konig. Seiner nach Korinth zum
Plamininus geschickten Gesandtschaft wurde ge-

antwortet, er solle alle autonomen Gemeinden
Kleinasiens freilassen, desgleichen alle Stadte, die

Philipp oder Ptolemaios gehOrt hatten, vor allem

solle er nicht daran denken, nach Europa iiber-

zusetzen (Polyb. XVTJ1 47 , 1—2. Liv. XXXIII
34, 2—4). Nichtsdestoweniger begann A. im
Friihling 196 die Unterwerfung aller kleinasia-

tischen Griechenstadte in Angriff zu nehmen.

Smyrna und Lampsakos , die sich widersetzten,

wurden belagert. Er selbst setzte iiber den Hel-

lespont, gewann ohne Miihe den Chersonnes und
begann den Wiederaufbau und die Befestigung

von Lysimacheia. Gegen die thrakischen Barbaren

wurde ein Streifzugunternommen. Nunmehr glaub-

ten die EOmer ihn nicht langer ungehindert vor-

gehen lassen zu diirfen. Eine rOmische Gesandt-

schaft, an ihrer Spitze L. Cornelius Scipio, for-

derte in Lysimacheia von A. , er solle alle Er-

oberungen, soweit sie Philipp gehort hatten, heraus-

geben, sowie dem Agypter seine Besitzungen zu-

riickerstatten. A. lehnte jede Einmischung der

BOmer ab , indem er den Sieg des Seleukos I.

iiber Lysimachos (281) als Eechtstitel fiir die

seleukidische Herrschaft liber Thrakien geltend

machte, andererseits auf seine Preundschaft, ja

bevorstehende Verschwagerungmit Ptolemaios hin-

wies (Polyb. XVIII 49—51. Liv. XXXIII 38—40.
Appian. Syr. 2—3. lust. XXXI 1, 3. Plut. Fla-

min. 12). Man trennte sich ohne Verstandigung.

Auf das Gerucht vom Tode des Epiphanes stach A.

sofort in See, um Agypten zu besetzen. Als er

in Patara (Lykien) erfuhr, dass das Geriicht

falsch sei, wollte er nach Kypros fahren , wurde

aber durch eine Meuterei unter den Euderern in

Pamphylien festgehalten und fuhr, nachdem er

an der kilikischen Kiiste Schiffbruch gelitten hatte,

mit dem Eest der Flotte nach Seleukeia in Pie-

ria. Den Winter verbrachte er in Antiocheia.

Hier vermahlte er seine beiden Kinder A. und
Laodike mit einander (Liv. XXXni 41. Appian.

Syr. 4). Im Friihling- 195 brach A., nachdem die

Flotte repariert war, wieder nach dem Chersonnes

auf. In Ephesos stiess der fiiichtige Hannibal

zu ihm, den er so demonstrativ ehrte, dass kein

Zweifel mehr war, dass das Schwert gegen Eom
gezogen werden solle und miisse (Liv. XXXIII
49, 5ff. XXXIV 60, Iff. lust. XXXI 2, 5. Plut.

Flamin. 9. Eutrop. IV 3. Oros. IV 20, 13; nach

Appian. Syr. 4. Nepos Hannib. 7, 6 traf er ihn

schon 196; vgL Zonar. LX 18, auch Liv. XXX
37, 13). Auf dem Chersonnes mit noch grosseren

Truppenmassen als im Vorjahr angelangt (Liv.

XXXIV 33, 12), unternahm er erfolgreiche Streif-

ziige ins thrakische Gebiet, befreite die unter

thrakischer Herrschaft stehenden Hellenen
, ge-

wahrte den Byzantiern Privilegien und warb Ga-

later fiir sein Heer (Appian. Syr. 6). Nach Ephe-

sos zuriickgekehrt, schickte er eine Gesandtschaft

an die Bomer, die aber zu keiner Verstandigung

fiihrte (Liv. XXXIV 57, 4ff. Appian. Syr. 6).

Pauly-WiSBOWa

Inzwischen traf A. weitere Vorbereitungen zu

dem unvermeidlichen Kampfe mit Eom. Im Ver-

folg des genialen VorschlagesHannibals, die EOmer
in Italien anzugreifen, wurde der Tyrier Ariston

nach Karthago entsandt, um auch hier zum Kampf
gegen Eom zu schiiren. Seine Mission war ohne
Erfolg (Liv. XXXIV 60ff. Appian. Syr. 7. 8.

lust. XXXI 3. 4. Zonar. IX 18). Leichter war
die Freundschaft des Ariarathes von Kappado-

10 kien zu gewinnen, dem er seine Tochter Antiochis

zur Ehe gab (Diod. XXXI 19, 7. Appian. Syr.

5. Zonar. a. O.). Eine andere Tochter bot er ver-

geblich Eumenes von Pergamon an, der aus Biick-

sicht gegen Eom die Verbindung ausschlug (Ap-

pian. a. O.). Im Winter 194/3 vermahlte er in

Baphia dem friiheren Versprechen gemass seine

Tochter Kleopatra dem agyptischen KSnige Epi-

phanes (Liv. XXXV 13, 4). Als Mitgift erhielt

sie die Gefalle mehrerer Stadte in Koilesyrien,

20 Samaria , Iudaea und Phoinikien (Jos. ant. XII
154—155). Alexandrinische Schlauberger (Pol.

XXVIH 20, 9 ; vgl. Appian. Syr. 4. Hieron. ad

Daniel. XI 16), denen sich moderne Gelehrte an-

schlossen (DroysenDe regno Lagid. 8ff. P 1 a th e

II 405. 580. Holm Griech. Gesch. IV 434 u. a.),

haben falschlich hieraus abgeleitet, dass A. da-

mals die syrischen Lander selbst dem Agypter als

Mitgift iibermittelt habe (vgl. Nr. 27). Nach der

Hochzeit begab sich A. noch im Winter 194/3 iiber

30 Antiocheia nach Ephesos. Im Friihling 193 zog er

zum Kampf gegen die pisidischen Selgenser. Auf
die Nachricht von der Ankunft einer romischen Ge-

sandtschaft in Ephesos kam er ihr bis Apamea
(Kibotos) entgegen. Die Verhandlungen mit P.

Villius wurden durch den unerwarteten Tod des

Mitregenten A., der damals ein Commando in

Syrien hatte, gestort. A. gab den Kampf mit den

Selgensern auf und ging nach Ephesos zuriick.

Die Verhandlungen, die er hier durch den Ersten

40 seiner .Freunde', Minnion, fiihren liess, blieben eben

so erfolglos wie die in Eom von seinen Gesandten

gefiihrten (Liv. XXXV 13, 4—17. Appian. Syr.

12). In demselben Jahre schickte der aitolische

Bund den Dikaiarchos zum Konig, der ihn durch

die liignerische Vorspiegelung , dass er im Falle

der Landung in Hellas ausser ihnen in Philipp

und Nabis von Sparta Verbiindete finden werde,

zum Kampf mit Eom aufreizen sollte (Liv. XXXV
12, 6ff.l. Mit denselben Griinden trieb auch Jie

50 starke Kriegspartei in seiner Umgebung mit Er-

folg zum Kriege (Liv. XXXV 17, 3—19). Als

im folgenden Jahr (192) der Aitoler Thoas die

Bitte des aitolischen Bundes unter denselben Vor-

spiegelungen wiederholte, entliess ihn A. mit der

Botschaft, er werde als Befreier Griechenlands

kommen (Liv. XXXV 32). Dies wurde zum festen

Beschluss, als Thoas ihm bald darauf die Gewin-

nung von Demetrias melden konnte (Liv. XXXV
43, 2). Von dem urspriinglichen Plan, die Flotte

60 unterHannibals Leitung gegen Italien zu schicken.

wurde zum Teil durch Thoas Einfluss Abstand

genommen (Liv. XXXV 42, 3ff.). So fuhr der

Konig noch im Winter 192 in der Erwartung,

den grOssten Teil Griechenlands auf seiner Seite

zu finden, mit einem vollig unzureichenden Heere.

das nur die Starke etwa eines halben consulari-

schen Heeres hatte (10000 Mann zu Fuss, 500

Eeitem, 6 Elephanten auf 40 gedeekten, 60 offenen
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Kriegsschiffen, gefolgt von 200 Transportschiffen),

hiniiber nach Griechenland und segelte in den
Hafen von Demetrias (Liv. XXXV 43, 3—6; vgl.

Polyb. Ill 7, 2—3. Appian. Syr. 12). Die aito-

lische Bundesversammlung zu Lamia ernannte inn
zum atQartjyos avzoxgazfOQ (Appian. Syr. 12. Liv.

XXXV 45, 9: imperator) und gab ihm einen Bei-
rat von 30 Apokleten (Pol. XX 1. Liv. a. 0.

;

vgl. oben S. 1119ff.). Zuniichst versuchte A.
die Zahl der Bundesgenossen zu mehren. Wohl
gelang es ihm, Chalkis auf Euboea und damit die

ganze Insel trotz der ihr gewahrten Unterstutzung
der Achaier und des Eumenes von Pergamon zu
gewinnen (Liv. XXXV 46ff.), wohl schlossen die
Eleer sich ihm an (Pol. XX 3. Liv. XXXVI 5),

und meldeten die Epeiroten bedingungsweise ihren
Beitritt (Pol. Liv. a. 0.), auch die Boiotier schlossen
sich nach einigem Zogern (Pol. XX 2. Liv. XXXV
50, 5) ihm an (Pol. XX 7, 3ff. Liv. XXXVI 6.

Appian. Syr. 13; nach Liv. XXXVI 20, 3 wurde eine

Statue des A. aufgestellt im Tempel der Minerva
Itonia bei Koroneia; iiber die von griechischen Gc-
meinden damals gepragten Miinzen mit dem Kopf
des A. vgl. Babelon Roisde Syrie LXXXII). Doch
war es ein schwerer Schlag fur ihn, dass er Phi-
lipp von Makedonion nicht auf seine Seite zu
Ziehen vermochte. Durch das Bfindnis A.s mit
Amynandros von Athamanien gereizt, wies Philipp,
der schon vorher mit den Romern unterhandelt
hatte (Liv. XXXVI 4, Iff.), das Anerbieten A.s

(3000 Tal., 50 Kriegsschiffe und alle griechischen
Stadte, die er vorher gehabt) zuriick (Liv. XXXIX
28, 6). Auch die Spartaner. deren Unterstutzung
ihm verheissen war, hatten sich inzwischen dem
achaeischen Bunde und damit somen Feinden ange-
schlossen. Zu spat wies Hannibal, dessen Bat
vorher nicht gehOrt worden war, in der Versamm-
lung zu Demetrias, wo der Konig mit den Aito-
lern und Amynandros beriet, darauf hin, dass
Philipps Bundesgenossenschaft die Hauptsorge des
Konigs sein miisse (Liv. XXXVI 6, 6ff. Appian.
Syr. 13, 14). A. Mess sich sogar, als er bald
darauf nach Thessalien einflel, auf dem Schlacht-
1'elde von Kynoskephalai zu einer unklugen De-
monstration fortreissen , die Philipp so emporte,
dass er sich ganz den Romern zusagte und den
Propraetor M. Baebius aufforderte, mit ihm zu-

sammen A. aus Thessalien hinauszuschlagen (Liv.

XXXVI 8). Als nach Vereinigung der Beiden
Appius Claudius zum Entsatz von Larissa ausge-
schickt wurde, zog sich A., der inzwischen eine
Reihe thessalischer Stadte erobert hatte , nach
Demetrias und von hier nach Chalkis zuriick, wo
er, ohne an die verheissene ,Befreiung Griechen-
lands' und an den romischen Krieg viel zu denken,
sich trotz seiner 50 Jahre mit einer jungen Chal-
kidierin vermahlte und den Rest des Winters
(Anfang 191) mit seinen Officieren zusammen ver-

prasste (Polyb. XX 8. Liv. XXXVI 9—11. Diod.
XXIX 2. lust. XXXI 6, 3. Appian. Syr. 16. Plut.
Flamin. 16; Philop. 17). Mit Friihlings Anfang
unternahm A. einen Streifzug westwarts bis nach
Akarnanien (Liv. XXXVI 11, 5ff.), kehrtejedoch
auf die Nachricht, dass der Consul M'. Acilius

Glabrio bereits gelandet sei, unverrichteter Sache
nach Chalkis zuriick, wahrend inzwischen Baebius
und Philipp grosse Fortschritte in Thessalien ge-
macht hatten, die sich nun nach Vereinigung mit

Acilius noch vergrosserten. Athamanien wurde
von Philipp besetzt (Liv. XXXVI 13—14. lust.

XXXI 6, 4. Appian. Syr. 16—17). A., der von
Asien her nur massigen Zuzug bekam und auch
von den Aitolern ganz ungeniigende Unterstiitzung

fand, verschanzte sich im Thermopylenpass. wo
es im Sommer 191 zum Entscheidungskampf kam.
M. Porcius Cato, der die Aitoler von der Kalli-

dromoshohe vertrieb und so dem A. in den Riicken

10 fiel , entschied die Schlacht. Das syrische Heer
wurde vollig aufgerieben, der Konig selbst ent-

kam mit etwa 500 Mann iiber Elatea nach Chal-

kis und fuhr von hier sofort nach Ephesos. So
fand die hellenische Episode ein schnelles Ende
(Liv. XXXVI 15—21. Appian. Syr. 17—20. lust.

XXXI 6, 5). Wahrend die Rflmer zunachst durch
den Widerstand der Aitoler in Europa festgehalten

wurden, verbrachte A., der an den Ubergang der

ROmer nach Asien nicht glauben wollte, die kost-

20 bare Zeit nutzlos zu Ephesos, bis er, durch Han-
nibals Ermahnungen beunruhigt, zur Befestigung

des Chersonnes aufbrach, die Fiihrung der iibrigen

Flotte dem Polyxenidas anvertrauend (Liv. XXXVI
41; vgl. lust. "XXXI 6, 6). Nachdem er Sestos

und Abydos gewonnen und Lysimacheia zum Haupt-
waffenplatz gemacht hatte (Appian. Syr. 21),

kehrte er auf die Nachricht von der Ankunft der

rOmischen Flotte bei Delos nach Ephesos zuriick.

Hier wurde beschlossen, eine Seeschlacht zu wagen.
30 A. selbst zog sich nach Magnesia am Sipylos

zuriick. Seine Flotte aber unter Polyxenidas er-

litt (Herbst 191) bei Korykos (an der kleinasia-

tischen Kiiste'i durch C. Livius Salinator eine

Niederlage (Liv. XXXVI 42-45. Appian. Syr.

22; vgl. lust. XXXI 6, 7ff.). A. benutzte die

nachste Zeit namentlich zur Wiederherstellung
der Flotte. Hannibal sollte aus Phoinikien neue
Schiffe heranfiihren sowie die alten ausbessern

lassen. Seinen Sohn Seleukos schickte er in die

40Aeolis, um die Seestadte gegen Eumenes und
die Rcimer (die im Winterquartier in Canae
lagen) zu halten. Er selbst iibenvinterte in Phry-
gien, mit dem Heranziehen der Truppen beschaf-

tigt (Liv. XXXVII 8). Im Friihling 190 fiel A.

plundernd in das pergamenische Gebiet ein, wo-
hin auch Seleukos gezogen war. Als er abcr hSrte,

dass der Consul L. Cornelius Scipio, von Philipp
gefiihrt, schon in Makedonien stehe und den Vor-
marsch zum Hellespont varbereite , bot er dem

50 Praetor L. Aemilius Regillus einen Frieden an,

den dieser aber ablehnte. A. kehrte, nachdem er

das pergamenische Gebiet gepliindert und mehrere
aeolische Stadte genommen hatte, nach Sardes
zuriick. Seleukos Angriff auf Pergamon war na-

mentlich durch die achaeischen Bundestruppen
zuriickgeschlagen worden (Liv. XXXVII 18, 6

—

21 , 6). Die Niederlagen . die seine Flotten im
Sommer 190 unter Hannibal beim Eurymedon,
unter Polyxenidas bei Myonnesos erlitten, bewogen

60 den KSnig, der auch seinen Bundesgenossen Pru-
sias von Bithynien an die RCmer verloren hatte

(Po)yb. XXI 11), zu dem verhangnisvollen Ent
schluss, den Chersonnes ohne Schwertstreich zu
raumen (Liv. XXXVII 22—31, 4. Diod. XXIX
5. Appian. Syr. 27. 28; vgl. lust. XXXI 6, 8ff.).

Sobald die Scipionen, von Eumenes unterstiitzt,

das rOmische Heer iiber den Hellespont gefiihrt

hatten (Herbst 190), machte A., an allem ver-

zweifelnd, Friedensvorsehlage. Da die Gegenvor-

schlage der ROmer ihm zu hart erschienen (Polyb.

XXI 13—15. lust. XXXI 7, 4—9), wagte er noch

einmal die Entscheidung mit den Waffen. Er

zog sich iiber den Fluss Phrygios auf Magnesia

am Sipylos zuriick und verschanzte sich. Hier kam
es Ende 190 zu der grossen Entscheidungsschlacht,

in der A. trotz numerischer Uberlegenheit, zum

Teil durch eigene Fehler, eine vollige Nieder

laff De Ant. Ill Magni reb. gestis., Diss. Minister

1874. A. v. Gutschmid Geschichte Irans 34ff.

Die Miinzen bei Babelon Rois de Syrie LXXVTI
45, PI. IX. X. Anc. Gr. Inscr. in the British Mus.

in nr. 485. Homolle Bull. hell. Ill 360 nr. 1

= Dittenberger Syll. 205.

26) Antiochos, altester Sohn Antiochos HI. und

der Laodike, der Tochter Mithridates II. von Pon-

tos ,
geboren wahrscheinlich im J. 220 (vgl. Po-

leii Qurcn eigene renier, erne vuiiigc xiicuoi- -™, b""""" ..-—-™—~.~ .„. .. __- V
. D -.

lage erlitt (Liv. XXXVII 34-44. Appian. Syr. lOlyb. V 55, 4). Babylomsche Keilschnfttexte aus

29~-36. lust. XXXI 8. Flor. II 8. Eutrop. IV

4; vgl. Fraenkel Inschr. v. Pergam. nr. 64 =
Dittenberger Syll. 208). Von Apamea aus (in

Phrygien), wohin A. mit seiner Familie geflohen

war, schickte er Unterhandler an die Romer. Sci-

pio Africanus stellte folgende Bedingungen: A.

solle auf alle Anspriiche in Europa sowie in Asien

diesseits des Tauros verzichten, 15 000 euboeische

Talente als Kriegsentschadigung an die ROmer

den seleuk. J. 104. "110. 112. 114. 115 = 208.

202. 200. 198. 197 v. Chr. nennen ihn als Mit-

regenten seines Vaters. Er fuhrte als solcher den

Konigstitel (Ztschr. f. Assyriol. VLH 109). Nach
Zenon von Rhodos (FHG III 181) nahm er neben

seinem jiingeren gleichnamigen Bruder (dem spa-

teren Epiphanes) Teil an der Schlacht beim Pa-

nion, 198 v. Chr. (vgl. die Polemik von Polybios

XVI 19, 9). Im Winter 196/5 heiratete er seine
xaiente ais jMiegsem,si;iiauigimg an mo i^u .oi ^,^.^,~,. —-- •--—- ---/- --

T uuhj.,
zahlen (500 sogleich, 2500 nach Bestatigung des 20 Schwester Laodike (Appian. Syr. 4). Im Frunling

Friedens, je 1000 in den nachsten zwOlf Jahren),

ferner die alten Verpfiichtungen Eumenes gegeniiber

losen (400 Talente und Getreide), endlich Hannibal

und andere Feinde der Romer ausliefern und 20

Geiseln stellen (Polvb. XXI 17. Liv. XXXVII
45. Diod. XXIX 10. Appian. Syr. 38. lust.

XXXI 8, 8; vgl. 6, 8). Anfang 189 wurde der

Friede vom Senat und Volk in Rom ange-

nommen (Polyb. XXI 24. Liv. XXXVLT 55). Die

193 schickte ihn sein Vater" von Ephesos nach

Syrien, damit er von hier aus eventuell die Reichs-

grenzen schiitze (Liv. XXXV 13, 5). Noch in dem-

selben Jahre raffte den etwa 27jahrigen, der nach

seinen Leistungen ein ,grosser und gerechter KOnig'

zu werden versprach, ein plotzlicher Tod dahin.

Dass Geriichtc umgingen, er sei vergiftet worden,

war nach den orientalischen Gepfiogenheiten so gut

wie selbstverstandlich (Liv. XXXV 15, 2ff.). Aus

dennitiven Bestimmungen wurden dem Konig im 30 emer noch unpublicierten Inschrift aus Magnesia

Speciellen erst im Sommer 188 durch die Zehn

mannercommission in Apamea eroffnet (Polyb.

XXI 45. Liv. XXXVIII 38. Appian. Syr. 39).

Die kleinasiatischen Besitzungen der Seleukiden

wurden an Rorus Bundesgenossen verteilt: Eu-

menes erhielt den Chersonnes mit Lysimacheia,

die beiden Phrygien, Mysien, Lykaonien, Milyas,

Lydien, Tralleis, Ephesos, Tetmissos. Rhodos er-

hielt Lykien und Karien bis zum Maiandros ausser

am Maiandros (nach einer Mitteilung O. Kerns)

ergiebt sich, dass dieser A., der schon bei Leb-

zeiten wie sein Vater gOttliche Ehren genossen

hatte, identisch ist mit dem A., der in dem Priester-

verzeichnis von Seleukeia in Pieria (CIG III 4458)

zwischen Seleukos III. Soter und A. d. Grossen

aufgefiihrt wird, wie das schon von A. v. Gut-

schmid (Geschichte Irans 34, 3) vermutet wor-

den ist. Danach hat der von Droysen (Hell.
melt JjyKien una ivarien uis zum maiauuiua au^oci ''^'"" ,:;"„„%,, , _: j T,„u a

Telmissos. Viele Griechenstadte in Kleinasien 40 III 2 121ff. 133ff.) construierte und^ von Babe

wurden fur frei erkliirt (Polyb. XXI 48. Liv

XXXVIII 39, 13ff. Appian. Syr. 44. lust. XXXI
8, 9). Eine Folge dieser Niederlage A.s war,

dass Grossarmenien und Sophene sich vom Reiche

losrissen und unter den friiheren Strategen des

Konigs Artaxias und Zadriades sich als selb-

standige KOnigreiche constituierten (Strab. XI

528). A. hat seine Niederlage, durch die das Se-

leukidenreich zu einer Macht zweiten Ranges herab

Ion (Rois de Syrie LXXIVff.) behandelte jugend-

liche KOnig A., der, ein Sohn Seleukos III., vor

seinem Oheim A. d. Grossen eine ephemere Re-

gierung gefiihrt haben sollte, niemala existiert.

27) Antiochos IV. Epiphanes, Sohn des A. IH.

und der Laodike. Nach Zenon von Rhodos (FHG
III 181) hatte er schon an der Schlacht am Panion

(198) teilgenommen (vgl. die Polemik des Polyb.

XVI 19, 9). Nach der Schlacht bei Magnesia
leuKiaenreicn zuemermaciinvvciuciiivoiigcauo.^u- ^..^ ~~, ~ r -.----— ~- -- - °,

. , .

gedriickt war, nicht lange Hberlebt. Im J. 187 50 (190) wurde A. als Geisel nach Rom geschickt

wurde er bei einem Versuch, in der Elymais einen

Beltempel zu plundern, von den Eingehorenen

erschlagen (Diod. XXVLTI 3. XXIX 15. lust,

XXXn 2, 1—2. Strab. XVI 744. Euseb. chron.

I 253). Kurz vorher (187) hatte er seinen Sohn

Seleukos zum Mitregenten gemacht, nachdem er

«eit dem Tode des alteren A. (193) allein regiert

hatte (Ztschr. f. Assyr. Vm 109).

Litteratur: F lathe Gesch. Makedomens H.

(189). Er allein von den 20 Geiseln durfte nach

dreijahrigem Aufenthalt nicht ausgelOst werden

(Appian. Syr. 39). Mit Dankbarkeit erinnerte er

sich spater der ihm in Rom zu teil gewordenen

Behandlung (Liv. XLLT 6, 9; vgl. lust. XXXIV
3, 2). Nach fast Hjahrigem Aufenthalt daselbst

(175) wurde er von seinem Bruder, dem KOnig

Seleukos IV.. gegen dessen Sohn Demetrios aus-

getauscht (Appian. Syr. 45). Auf der Heimreise
Litteratur: *iai;ne wescn. niajtcuoureiio ±j.. s»«"»»" ^'ri'^- "J':,.' "r^ — 7

Stark GazaunddiephiUstaeischeKuste. Droysen 60 hielt er S1ch eimge Zeit in Athen auf, wo er

„./^J 7, t V- \.:.-k^ I ^m*™. MAnfc/>n a;rh ii a. durch die reiche Unterstutzung des
Hell III. Sharpe Geschichte Agyptens (deutsch

vonJolowiczl862). Hertzherg Gesch. Griechen-

lands unter der Herrschaft der R6mer 1866, I.

Mommsen ROm. Gesch. I. Wutz dor f Antiochos

d Grosse. Progr. Gorlitz 1868. Aander Heyden

Beitrage zur Gesch. Antiochos d. Grossen, Em-

merich 1873; Res ah Antiocho IH Magno gest. ad

regnum Syr. reficiend., Diss. Gott. 1877. Tetz-

sich u. a. durch die reiche Unterstutzung des

Olympieions (Polyb. XXVI 1, 10. Liv. XLI 20, 8.

Vellei. Pat. 1 10, 1), durch die Stiftung der golde-

nen Aigis fur das Theater (Pans. V 12, 4), end-

lich durch Ubernahme des Amtes eines argaxtiyo;

sm ra oxla (nach Munzen, vgl. Babelon Rois

de Syrie XCI ff.) als begeisterten Verehrer de3

Hellenentums documentierte. Darin offenbarte
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sich schon dieselbe Gesinnung , die ihn spater geben habe, wahrend er thatsachlich ihr nur einen
dazu tricb, die Juden zu hellenisieren. In Athen Teil der Gefalle der Stadte Koilesyriens als Mit-
traf ihn die Kunde, dass Seleukos von Heliodoros gift zugewiesen hatte (Polvb. XXVIII 20, 6ff.; vgl.
ennordet sei, und dieser selbst die Herrschaft an S. 2466). Rechtlich konnte es sich eigentlich nur
sich zu reissen suche. Wiewohl das Diadem recht- urn die Frage handeln, ob diese Mitgift nach
massig dem Demetrios, der nun als Geisel nach dem Tode der Witwe auf die Kinder iibergehen,
Eom gegangen war , zustand

, gelang es A. mit oder aber an Syrien zuriickfallen solle. Die folgen-
Unterstiitzung des Eumenes von Pergamon und den Kampfe haben die Frage in letzterem Sinne
seines Bruders Attalos

, nach Vertreibung des entschieden. A., der bald durch seinen Gesandten
Heliodoros den Thron noch in demselben Jahre 10 Apollonios von dem Umschwung der Stimmung in
175 zu gewinnen (Appian. Syr. 45; vgl. Fraenkel Agypten Kunde erhalten hatte, riistete sich zur
Inschr. v. Perg. I nr. 160, wodurch Appian vortreff- Gegenwehr (II Makk. 4, 21) und war bereit, aus
lich bestatigt wird). Nach Porphyrios bei Euseb. diesem Streit urn Koilesyrien einen casus belli
Chron. I 253 wgierte er 11 Jahre, von 01. 151, zu machen, zumal die Romer damals (171) den
3 (also factisch 151 , 2 = 175 v. Chr.) bis 01. Kampf gegen Perseus aufnahmen, die Jugend des
154, 1 = 164 v. Chr.; vgl. Hieronym. ad Dan. Philometor aber und die Qualitat seiner VoiTniinder
XI. Nach Appian. Syr. 66 regierte er nicht voile seine Hoffnungen heben niussten (Liv. XLII 29, 5ff.).

12 Jahre; s. dagegen I Makk. 1, 10. Eom konnte Er verschmahte es aber nicht. zumal er schon friiher

mit dieser Wendung, durch die ein ihm dankbar er- mit Eom diplomatisch verhandelt hatte (Liv. XLII
gebener Prinz zur Eegierung kam, nur zufrieden 20 6 , 6 fur 173) und auch 172 gegeniiber den
sein (vgl. Flathe II 579ff.). Nach Hieronym. ad Lockungen des Perseus den Romern seine Ergeben-
Dan. XI 21 soil anfangseine agyptische Partei, die heit hatte ausdrucken lassen (Liv. XLII 26, 7—8),
es mit Philometor von Agypten, dem Sohne seiner dem romischen Senat ausdrucklich mitzuteilen,
Schwester Kleopatra, hielt, ihm in Syrien die An- dass er widerrechtlich von Ptolemaios angegrifFen
erkennung versagt haben, bis er durch grosse, werde. Gleichzeitig antichambrierten in Eom
wenn auch nicht ehrlich gemeinte Milde auch auch die Gesandten des Philometor, die beweisen
diese fur sich gewonnen habe. Wohl bald nach sollten, dass A. unrechtmassig Koilesyrien besitze
seinem Regierungsantritt liess er einen jungen (Polyb. XXVII 19. XXVIII 1. Diod. XXX 2;
Sohn des Seleukos IV., der ihm verdiichtig war, vgl. "Liv. XLII 29, 6). Noch ehe die Gesandten
durch Andronikos (vgl. Andronikos Nr. 12) um-30Eom erreichten, brachen die Feindseligkeiten aus
bringen (Diod. XXX 7, 2. Joh. Antioch. FHG (Ende 171). Mit einem starken Heere zog A.,
IV 558, 58; vgl. II Makk. 4, 30ff.). A. scheint dem geplanten Angriff zuvorkommend. gegen
bald nach seinem Eegierungsantritt geheiratet zu Agypten (I Makk. 1, 17). Zwischen Pelusion und
haben, donn 173 wurde ihm der Thronnachfolger dem kasisclien Berge solilug er die Feldherru Philo-
(A. V.) geboren (so nach Appian. Syr. 46. 66; metors (Hieronvm. ad Dan. XI) und gewann bald
Porphyrios Angabe bei Euseb. Chron. I 253, wo- darauf (zayy Diod. XXX 14) durch eine List, die
nach er 176 geboren ware, wird zu verwerfen Polybios Missfallen erregt (Polyb. XXVIII 18.
sein, weil dann A. in Eom als Geisel geheiratet Diod. XXX 18), die wichtige Grenzfestung Pelu-
haben musste). Nach einer Inschrift aus Dymai sion (Diod. XXX 14; vgl. Jos. ant. XII 242. 243).
(Dittenberger Syll. 229) hiess seine Frau Lao- 40 Durch diesen Erfolg ermutigt, ging A. von der
dike (vielleicht die Witwe seines alteren Bruders blossen Verteidigung Koilesyriens zur Eroberung
A.?). Im J. 171 begegnet eine Nebenfrau Antio- Agyptens selbst iiber, was'keiner der friiheren
chis, der er die Einkiinfte von Tarsos und Hallos Seleukiden gewagt hatte. Mit Recht nennt Po-
schenkte (II Makk. 4, 30; Babelon a. 0. C'CXX lybios (XXVIII 18) ihn xai xgaxnxos xai jxeya-
identificiert mit ihr irrtiimlich die gleichnamige /.e.-rifioZo; xai rov zi'jg (taau.eiae ((tandems'?) ovo-
Schwester des A. HI.; er hat iibersehen Joh. An- amps afjoj. Durch die Sympathie weiter Kreise
tioch. FHGIV 557, 53). Seinen Sohn A. machte er in Agvpten, die er durch seine Milde gegeniiber
schon als dreijahrigen (170/69) zum Mitregenten den agyptisehen Gefamrenen vor Pelusion ge-
(nach einem Keilsehrifttext, Ztschr. f. Assyr. VIII wonnen' hatte (Diod. XXX 14), vor allem durch
10). A. stutzte seine Herrschaft durch ein Freund- 50 die Unfahigkeit und Hulflosigkeit der agyptisehen
schafts- und Waffenbiindnis mit Eumenes von Eegierung unterstiitzt (Diod. XXX ISff.j, eroberte
Pergamon und begann eine kraftvolle Eegierung er Agypten . wie es scheint , ohne wesentlichen
(Appian. Syr. 45). Eine hervorragende Rolle Widerstand zufinden (Diod. XXX 14 tijv xaraxrtj-
spielten unter ihm zwei Bruder, Timarchos und on- if,; AiyvxTov. Porphvr. bei Euseb. chron. I 162.
Herakleides, jener als Satrap von Babylon, dieser Hieronym. ad Dan. XI i.

' A. schonte seinen Neffen
als Chef der Finanzverwaltung (Appian. a. O.J. Philometor. der inzwischen (bei dem Versuch,
Der Tod seiner Schwester Kleopatra, der Witwe nach Samothrakezu entfliehen? vgl. Polvb. XX'VIII
des Konigs Ptolemaios V. Epiphanes (173), gab 21. Diod. XXX 15) in seine Hande gefallen war.
den Anstoss zu schwierigen Verwickelungen mit nahm ihm aber das Diadem und liess sich selbst

Agypten.
_

Die Chronologie seiner agyptisehen 60 in Memphis nach agyptischem Eitus zum Konig
Feldziige ist eine der umstrittensten Fragen (vgl. Agyptens kronen (Porphvr. bei Hieronym. a. 0.
Litteratur). Die Vormunder des jungen Konigs et Hi ex more Aegypti regnum accipiens). Nach-
Philometor, der Eunuch Eulaios und der Frei- dem Agypten von seinen Truppen zum Teil ge-
gelassene Lenaios, trieben zum Kriege, indem sie plundert war (Porphvr. a. O.j, zog er nach Syrien
agyptische _ Anspruche auf Koilesyrien erhoben zuriick (I Makk. 1, 20, seleuk. 143 = 170 v. Chr.).
(Polyb. XXVII 19. Diod. XXX 2). Man ging Unterwegs machte er einen Abstecher nach Jeru-
von der unrichtigen Behauptung aus, dass A. d. salem, wozu ihm die inneren Wirren den Anlass
Gr. der Kleopatra Koilesyrien als Mitgift ge- boten. Die von ihm gestfltzte hellenistische Partei

;

.
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die damals gegeniiber der orthodoxen National- Flotte schickte er sofort nach Kypros, er selbst

partei die Oberhand hatte, an ihrer Spitze der zog mit Friiblingsanbruch 168 durch Koilesyrien

Oberpriester Menelaos , Offnete dem Konig die nach Agypten. Als ihm bei Bhlnokolura (an der

Thore. Nachdem er von den Gegnern seiner agyptisehen Grenze) Gesandte des Philometor be-

Hellenisierungsbestrebungen , die zugleich An- gegneten, stellte er ganz neue Forderungen auf:

hanger der Ptolemaeer gewesen zu sein scheinen Kypros, das ihm durch den Verrat des Ptolemaios

(Jos. bell. Iud. I 1), viele hatte toten lassen und Makron schon halb und halb ilbergeben war (II

den reichen Tempelsehatz gepliindert hatte (vgl. Makk. 10, 13), sowie die pelusische Nilmiindung

Polyb. XXXI 4, 9: legoovXrjxu 6s xai ra nleloza mitsamt Pelusion selbst solle ihm ausgeliefert

xa>v legwv), zog er weiter nach Antiocheia (I Makk. 10 werden. Als am bestimmten Terrain eine Ant-

1, 20ff. II Makk. 5. Jos. ant. XII 246. 247; c. wort nicht erfolgte, riickte er in Agypten ein,

Apion. II 80ff. Diod. XXXIV 1, 3—4). Als von der Bevolkerung teils aus Wohlwollen, teils

darauf die Alexandriner den jungeren Bruder des aus Furcht gat aufgenommen, und zog iiber Mem-
Philometor, Euergetes II., zum Konig Agyptens phis in langsamen Marschen nach Alexandrien.

erhoben hatten (J. 1 Euergetes = J. 12 Philo- Vom Aufbruch aus Syrien bis zur Ankunft vor

metors = 5. Oct. 170—4. Oct. 169 nach Por- Alexandrien war fast ein halbes Jahr vergangen

phyr. bei Euseb. chron. I 162) , zog A. , wohl (s. u.). Als er endlich in Eleusis, 4 Millien vor der

Anfang 169, voll Zornes ..(Polyb. XXVIII 20, 5) Stadt, anlangte, trat ihm der riimische Gesandte

zum zweiten Mai gegen Agypten, diesmal gegen Popilius Laenas mit der kategorischen Forderung

den Konig Euergetes, unter dem Vorgeben , fiir 20 des Senats entgegen , unverziiglich nach Syrien

Philometor die Krone erkampfen zu wollen (Diod. zuriickzukehren. Die briiske Form , in der sich

XXXI 1. Hieronym. a. 0.). Dass dies ein neuer Popilius seines Auftrages entledigte; war durch

Feldzug ist, zeigt Liv. XLV 11, 8: si redueendi den eben (Juni 168) bei Pydna errungenen Sieg

eius causa exereitum Aegyptum induxisset; vgl. fiber Perseus hervorgerufen. A. musste dem

Liv. XLIV 19, 8. Durch die Aussicht auf die Machtspruche Roms gehorchen. Am festgesetz-

Doppelkrone Agyptens wollte er den Philometor ten Tage verlicss er Agypten mit seinem Heere,

offenbar nur als Sturmbock gegen Euergetes ge- den beiden Briidern das Reich iiberlassend. Auf

winnen, um ihn dann, wenn er jenen besiegt rOmischen Befehl wurde auch seine Flotte von

hatte, laufen zu lassen (vgl. Liv. XLV 11). Nach- Kypros heimgeschickt (Pol. XXIX 27. Liv. XLV
dem er die Flotte des Euergetes auf der Hohe 30 11, 8—12, 8. Diod. XXXI 2. Vellei. Paterc. I 10,

von Pelusion geschlagen hatte, zog er nach Mem- 1—2. Appian. Syr. 66. lust. XXXIV 3, 1—4.

phis und von hier aus in der Richtung des kano- Valer. Max. VI 3). Gleich darauf liess A. durch

bisehen Armes abwarts gegen Alexandrien. Unter- eine Gesandtschaft dem romischen Senat seine

wegs, sudlich von Naukratis, begegneten ihm Ergebenheit ausdrucken (Liv. XLV 13, 2ff.). Auf

GesandtschaftenderAchaeer,AthenerundMilesier, dem Riickwege nach Syrien machte A. wiederum

die auf Bitten des Komanos und Kineas, der Rat- einen Abstecher nach Jerusalem. Mit Gewalt

geber des Euergetes, eine Versohnung herbei- sollte jetzt die Hellcnisierung, die der Konig schon

zufuhren versuchten. In Naukratis, dieser altesten seit Jahren befordert hatte, radical durchgefiihrt

griechischen Ansiedelung Agyptens, schenkte er, werden. Die Orthodoxen, die es immer mit Agyp-

wohl in einer philhellenischen Aufwalking, jedem40ten hielten, wurden getotet oder vertrieben, an

Griechen ein Goldstiick und ruckte dann nach ihre Stelle kamen griechische' Colonisten, eine

tJberbruckung des kanobischen Annes vor Ale- Zwingburg mit makedonischer Besatzung wurde

xandrien (Polyb. XXVIII 19. 20. Liv. XLIV 19, in Jerusalem errichtet. Ein Edict des Konigs

9). Die Belagerung dieser Stadt muss eine be- bedrohte die Befolgung der jiidischen Satzungen

trachtliche Zeit gewahrt haben, da sie eineHungers- mit Todesstrafe, und der Tempel Jahves wurde

not innerhalb der Mauern zur Folge hatte (Liv. dem Zeus Olympios geweiht. Am 25. Kislev des

XLV 11, 7). Einer rhodischen Gesandtschaft J. seleuk. 145 = December 168 wurde zum ersten

gegeniiber, die im Lager vor Alexandrien ihn zur Mai dem Gotte der Hellenen auf dem neuen Altar

Versohnung mit Euergetes ermahnte, betonte er geopfert (I Makk. 1. II Makk. 5. Jos. ant. XII

als seine Forderung, dass die Alexandriner den 50 248ff.). Wenn A. es unternahm, auch dieses

Philometor, mit dein er ja langst (.To/.ai, d. h. ,barbarische' Volk zu hellenisieren, so ist er in

171) ausgesohnt sei, als Konig anerkennten (Pol. dieser Tendenz nur dem mit Recht vielbewunder-

XXVIII 23). Schliesslich musste A. aber doch ten Beispiel der ersten Seleukiden gefolgt. Dass

von der Belagerung ablassen. Er scheint noch- er aber die Geduld verlor und glaubte, die helle-

mals nach Suden gezogen zu sein, um seine Herr- nische Kultur durch einen Schwerthieb einfuhren

schaft -zu sichern , liess in Memphis den Philo- zu konnen, war allerdings thoricht, und so musste

metor unter seinem Schutze als ScheinkOnig (als sein Untcrnehmen scheitern. Im Gegensatz zu

Mitreo-ent?) zur weiteren Bekiimpfung des Euer- den tendenziosen DarsteEungen der Makkabaeer-

getesluriick und kehrte unter Zurucklassung einer bucher, Buch Daniel, Josephos ist beachtenswert

starken Garnison in Pelusion nach Syrien heim 60 das Urteil des Tacitus hist. V 8: rex Antioehus

(Liv. XLV 11, 1). Philometor, dem durch die demere superst itionem et mores Crraecorum dare

Besetzung von Pelusion die Augen geofmet waren, adnisus ,
quominus taeterrimam gentem in

durchkreuzte aber die schlauen Plane seines Oheims, melius mutaret, Parthorum hello prohibitum est;

indem er sich mit seinem Bruder Euergetes aus- vgl. auch Diod. XXXIV 1. Die weitere Durch-

sohnte und mit ihm zusammen die Herrschaft fuhrung dieser Massregeln iiberliess A. seinen

iiber Agvpten iibernahm (Liv. a. O. Porphyr. a. TJnterbeamten. Er selbst fuhrte in Antiocheia, so

O.). Nun warf A. die Maske ab und rustete in lange die Kassen vom jiidischen Gelde und dem

crOsstem Zorn gegen die beiden Bruder. Die agyptisehen Kriegsgewinn voll waren, ein schwel-
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eerisches Leben. Polybios XXXI 3ff. beschreibt bung aus diesem Titel abzuleiten (wie haufig ge-

ausfiihrlich die prunkenden Festspiele, die A. in schehen), ist voTlig deplaciert. Bine interessante

Daphne bei Antiocheia veranstaltete , um den Charakteristik dieses originellen Mannes giebt

Aemilius Paulus zu iibertrumpfen (also friihestens Polyb. XXVI Iff. (vgl. Liv. XLI 20), womitXXVIII

167, vgl. Liv. XLV 32, 8ff.). Mit Kom suchte 18 zu vergleichen ist (auch Appian. Syr. 46 die

er auf moglichst gutem Fusse zu leben. Eine Erklaruug des Namens Eupator mid die sich an-

romische Gesandtschaft wurde mit demonstratiTer schliessenden Bemerkungen). Die vom Hass ver-

Liebenswiirdigkeit empfangen (Polyb. XXXI 5, 6). zerrte Caricatur des A. in der jiidischen Littera-

Im Geheimen freilich soil er, wie ihm spater tur (Makkabaeerbiicher, Buch Daniel u. s. w.) ist

Schuld gegeben wurde, mit seinem alten Preunde 10 fiir die Beurteilung A.s natiirlich vollig wertlos.

Eumenes gegen Bom conspiriert haben (Pol. XXXI Litteratur. Plathe Geschichte Macedomens

6, 4. Liv. per. 46). Der Aufstand des Matthatias II. Droysen De Lagidarum regno 1831, 51ff.

von Mode'in wurde von A. kaum bemerkt. Erst (vgl. den Neudruck in Droysens Kl. Schriften

als sein Sobn Judas Makkabi die Fiihrung der zur alten Geschichte II). Joh. Chr. Hofmann
Nationalpartei tibernommen (sel. 146 = 167/6 v. De bellis ab Antiocho Epiphane adversus Ptole-

Chr.) und mehrere makedonische Abteilungen maeos gestis, Erlangen 1835. Stark Gaza 430ff.

geschlagen hatte, dachte er an energischere Mass- Joh. Pried. Hoffmann Antiochus IV. Epiphanes,

regeln. Abcr auch jetzt erschien es ihm geniigend, Diss. Lpzg. 1873. Sharp e Gesch. Agyptens2

dem Reichsverweser Lysias diese Dinge zu iiber- 1862, deutsch 256ff. A. v. Gutschmid Gesch.

lassen, wahrend er selbst einen Zug nach dem Osten 20 Irans 40ff. S chiir er Gesch. d. jud. Volkes 1890,

unternahm, zum Teil um die geleerten Kassen 1 129. 138ff. Mommsen R. G. 16 773ff.

durch Tribute und Tcmpelgelder zu fiillen. Dass Holm Griech. Gesch. IV 489. 504ff. Bab el on

er lediglich deshalb nach dem Osten gezogen sei, Bois de Syrie XCI ff. 97ff.

um dann mit gefiillten Taschen gegen Iudaea 28) Antiochos V. Eupator, Sohn A.s IV. Epi-

ziehen zu kfinnen, ist eine unwahrscheinliche, phanes und der Laodike (Dittenberger Syll.

specielljiidischeAuffassung. Hauptsachlich gait es 229). Nach Appian. Syr. 46. 66 zahlte er beim

wohl die oberen Satrapien gegen die sich immer Tode seines Vaters (164) neun Jahre, war also

weiter ausdehnenden Parther zu schiitzen bezw. zu ca. 173 geboren. Porphyrios Angabe (Euseb.

festigen (Tacit, a. 0.). Der von Lysias ins Werk chron. I 253), er sei damals 12 Jahre alt ge-

gesetzte Angriff fiihrte zum Siege des Judas Mak- 30 wesen, ist irrig (vgl. S. 2471). Nicht minder lrrt

kabi bei Emmaus (166/5) und Beth-zur (165), Porphyr. a. 0., wenn er sagt, A. habe 1 Jahr

worauf Judas im December 165 den jerusalemi- 6 Monate bei Lebzeiten des Vaters regiert. Denn

schen Tempel wieder dem Jahve weihte (I Makk. eine babylonische Keilschrifttafel nennt lhn be-

2ff. Jos. ant. XII 265ff.). Wahrend hier durch reits furbab. sel. 142—-170 v. Chr. als Mitregenten

unkluge Unterschatzung der Situation die ge- des Vaters (Strassmaier Ztschr. f. Assyr. VIH
wonnenen Vorteile wieder verloren gingen (einem 110). Es liegt daher nahe, bei Eusebios a. 0.

kraftvollen Angriff hatten die Makkabaeer unter- eine Verwechslung von annum unum et menses

liegen miissen), war A. im J. 166 von Antiocheia sex statt annos sex et mensem unum zu vermu-

aufgebrochen und iiber den Euphrat gezogen (I ten (auch A. v. Gutschmid hat a. 0. eine Con-

Makk. 3, 37. Jos. ant, XII 297). Die chrono- 40 fusion des Epitomators angenommen). Als Epi-

logische Folge seiner uns bekannten Thaten im phanes im J. 166 in den Osten zog, iibertrug er

Orient steht nicht fest. Gemeldet wird ein Zug dem Reichsverweser Lysias die Fiirsorge fur den

gegen Artaxias, den friiheren Strategen A.s d. Gr„ Knaben. Als A. dann nach dem Tode des Vaters

der sich nach der Schlacht bei Magnesia losge- (164) Alleinherrscher wurde, war Bom mit diesem

rissen und ein eigenes Beich begriindet hatte (vgl. Wechsel natiirlich sehr zufrieden und wies daher

Strab. XI 528). Nach Hieronym. ad Dan. XI die Wiinsche seines Vetters Demetrios, der als Geisel

49 hatte Artaxias den Hauptanlass zu dem Zuge in Bom lebend den Thron fiir sich beanspruchte,

gegeben. A. drang siegreich in Armenien ein zuriick (Polyb. XXXI 12. Appian. Syr. 46). Das

und nahm den Artaxias gefangen (Appian. Syr. Recht war zweifellos auf Seiten des Demetrios,

45. 66). A. scheint auch in Medien gewesen zu 50 da er der Sohn des alteren Bruders (Seleukos I\ .)

sein, da Ekbatana in Epiphaneia umgenannt wurde, war (vgl. auch Polyb. XXXI 19, 11). Die niak-

womit die Stadt gleichzeitig wohl in eine griechi- kabaeisehe Bewegung rief den Konig zunachst

sche Stadt umgewandelt werden sollte (Steph. s. nach dem Siiden. Judas war im J. sel. 150 =
'AvSarava; vgl. II Makk. 9, 3). Bemerkenswert ist, 163/2 v. Chr. zur Belagerung der makedomschen"

dass A. nach Plin. n. h. VI 147 die nordostliche Besatzung der jerusalemischen Burg iibergegangen.

Kuste Arabiens von der Eupbratmiindung an hat Der Hiilferuf derselben bewog Lysias und den Konig,

erforschen lassen. Nach dem Versuch, einen Ar- mit einem grossen Heere nach Iudaea zu Ziehen,

temistempel in der Elymais zu plundern, starb Wie zu erwarten, hatten sie emen glanzenden

A im J. 164 auf dem Riickzuge in Tabai in der Erfolg. Judas wurde gezwungen, die Belagerung

Persis an einer Krankheit (Polyb. XXXI 11. Ap- 60 aufzuheben , und bei Beth-sacharja geschlagen;

pian. Syr. 66 ; vgl. dagegen die" tendenziOsen Ent- A. konnte zur Belagerung der Tempelburg uber-

stellungen I Makk. 6 und namentlich II Makk. gehen. Schon schien er am Ziele zu sein. da kam

9). A war wie seine Vorgiinger (vgl. CIG HI die Nachricht. dass Phihppos, den Epiphanes kurz

4458) schon bei Lebzeiten consecriert worden, vor seinem Tode statt des Lysias zum Keicns-

und zwar (wie schon vor ihm sein Schwager Pto- verweser eingesetzt hatte, gegen Antiocheia beran-

lemaios V.) als fads 'E^tpav^ (d. h. als der Gott, riicke, um selbst die Herrschaft zu gewinnen. Inter

der sich offenbart, in die Erscheinung tritt), auch diesen Umstanden hielten es Lysias und A.
,
die

als NixV <pdeog. Irgend eine besondere Uberhe- iiberdies den Hellenisierungseifer des Epiphanes
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nicht teilten und wohl so wie so einen Ausgleich Beitrag z. Seleukidengesch., Hermes XXIX). Sonst

wiinschten, fiir geraten, vor allem die Reichs- aber hatte A. in Syrien offenbar die Obernarid.

hauptstadt zu schiitzen, gegen die Juden aber Im Siiden bediente er sich der Waffen des ihm

durch Zuiiickziehung des Religionsedictes des befreundeten Jonathan, um den Demetrios zu ver-

Epiphanes und durch Freigebung der jiidischen drangen (I Makk. 11, 57ff. Jos. ant. XIII 145ft.).

Satzungen sich den Riicken zu decken. Unter So war es zum ersten Mai zu einer Reichsteilung

dieser Bedingung zogen die Aufstandischen aus gekommen (vgl. Synkell. 554). A.sRegierung iand

Jerusalem ab, Iudaea war wieder unterworfen und bald ein Ende, indem Tryphon ihn ennordete, ran

der fiinfiahrigeReligionskrieg hatte ein Ende (162). selbst die Krone zu gewinnen. Tiber dieZeit

tber die Bedeutung dieses Momentes fiir die Mak- 10 dieser Ermordung liegen sehr divergierende Nach-

kabaeergeschichte vgl. Schiirer Gesch. d. jud. richten vor. Nach Jos ant. XIII 218 hat A. 4

VolksI166ff. A. zog nun gegen Antiocheia, das Jahre regiert. Hiemitubereinstimmend ist er nach

inzwischen von Philippos besetzt worden war, I Makk. 13, 31, vgL 41, im J. seleuk 170 = 143/2

schlug ihn und eroberte die Stadt (162; I Makk. ermordet worden. Danach hat er also von 146/5

6 18ff II Makk. llff. Jos. ant. Xn 362ff). In —143/2 regiert. Diese Angaben werden durch

dieser Zeit traf die romische Gesandtschaft, die die Miinzen durchaus bestatigt Die Munzen As

eleich nach seiner Thronbesteigung nach dem tragen die Daten se. 167—170 = 146/5—14d/A

Orient seschickt war, in Antiocheia bei ihm ein Andererseits zeigen die Munzen des Tryphon dass

und melt ihm die Paragraphen von Apamea dieser 4 Jahre regiert hat (er rechnet nicht nach

vor Seinen Kriegselephanten wurden die Sehnen 20 Seleukidenjahren, sondern nach den Jahren der

durchschnitten, die Schiffe, die er entgegen jenem eigenen Regierung, wohl 143,2-139/8; vgl. Ba-

Vertragehielt, wurden verbrannt (Polyb. XXXI 12. belon Rois de Syne CXXXIVff.). Hwn.it ist

Appian Syr. 46; die Zeitbestinmmng ergiebt sich unvereinbar die Darstelmng bei Liv. per. 5J und

to, dass A. in den Kampf gegen Iudaea noch 55. Diod. XXXIII 28 Jos ant. XIII 218 (Appian.

mit 32 Elephanten gezogen war, I Makk. 6, 30). Syr. 68 und lust. XXXVI 1, 7 and nicht ent-

Die Ermordung des Fiihrers dieser Gesandtschaft, scheidend), wonach A. erst nach der Gefangen-

Cn Octavius durch einen gewissen Leptines gab nahme des Demetrios durch die Parther (139/8) er-

A Veranlassung, den Senat um Entschuldigung zu mordet ware (nach Liv per 52 kam er zweijahrig

bitten (Polyb XXXI 19, 1—3). Noch in dem- auf den Thron und starb zehmahrig). Die Munzen

selben Jahre landete Demetrios, der romischen 30 mussen hier entscheiden doch ist das Problem

Haft entscblupft (Polyb. XXXI 20-23), in Tri- damit nicht erschOpft Die Litteratur uber diese

polls an der syrischen Kiiste und fand iiber- Frage bei Schiirer Gesch. d. jud Volkes I 132

ra^chond schneil Anhang im Lande. A. und Auch dieser Konig war bei Lebzeiten consecriert

Lysias wurden ihm lebendig ausgeliefcrt und auf worden und zwar als 'Em^arV e Awrvace (so aul

seinen Befehl hingerichtet (I Makk. 7, Iff. II Munzen, 'EmV<xrVg bei Diod XXXIII 4a; Jos.

Makk. 14, Iff. Jos. ant. XII 389. Liv. per. 46. ant, XIII 218 nennt ihn elliptisch Vsos
,

scil.

Euseb. chron. I 253). '£Vn ¥ cm/<r). .„.,,
Litteratur Flathe Gesch. Macedoniens II. 80) Antiochos VII. Euergetes, geiiaimt SideUa

Schiirer Gesch. d. jud. Volkes I 165ff. Babe- (Jos., ant. XIII 271 nennt ihn ^co^e), Sohn des

Ion Bois de Svrie CXlIIff. 40 Demetrios I. Soter, jtogerer Bmder des Deme-

29) Antiochos VI. Epiphanes Dionysos, Sohn trios II. Mkator. Er war geboren im J. 164

des Usurpators Alexandros 1. Balas und der agyp- (denn 129 starb er im Alter von 35 Jahren Eu-

tischen Prinzcssin Kleopatra Thea (Appian. Syr. seb. chron. I 255). In der pamphylischen Stadt

68 der ihn irrtumlich Alexandros nennt). Sein Side war er aufgewachsen (daher sein Remame

Vater hatte ihn bei einem arabi.chen Hauptling Sidetes). Als im J. 138 sein Binder Demetrios

versteckt Als nach dem Tode Alexanders (146) in die Gefangenschaft der Parther geraten war,

der" neue Konig Demetrios II. Nikator, sich brach er (16 Jahre alt) von Side aul und gmg

sorieich unbeliebt machte, uberredete Diodotos, nach Syrien, um an Stelle des Binders die Herr-

eenannt Tryphon. ein fruhererStratege des Ale- schaft zu gewinnen. Zunachst gait es den Uur-

xandros, diesen Hauptling, ihm das Kind (nach 50 pator Tryphon zu beseitigen (vgl. Nr. 29). ^ach-
xanaros, uiesen xiaupuuig, mm ««» j^u^

k
„^„ ov ^"— "Jf ,

— ~ ,. °. .
y c

.. tri„„„„^vQ

Liv per 52 zweijahrig) anzuvertrauen, damit er dem er durch die ^ ereimgung mit Kleopatia

ihm k Herrschaft des Vaters gewinne (IMakk —" '-- u-"" "'"» B™^""« *- «"« F,fCT-
Thea, der Frau seines Bruders, die aus Eifer-

ll" 39ff "jos"ant.XIII 13L 13°2. Died. XXXIII sucht auf die Ehe des Demetrios mit der Partherin

4ai Tryphon zog darauf gegen Demetrios zu Rhodogune (Appian. Syr. 68) ihm von Seleukeia

Felde eewann nach einer gliieklichen Schlacht, in Pieria aus Hand und Thron angeboten hatte,

die die Flucht des Demetrios zur Folge hatte. an Ansehen und Macht gewachsen war, drangte

Antiocheia und setzte dem A. das Diadem auf (I er den Tryphon nach Dora an der phoinikischen

Mikk 11 54 Jos. ant. XIII 144). tber einen Kuste zuriick und belagerte ihn. Tryphon ent-

Teil Svrie'ns hinaus hat die Herrschaft A.s sich kam aber nach Apameia, wurde hier «iederum

nicht er^treckt. Kilikien gehorte Demetrios (Jos. 60 belagert und verlor dabeisem Leben (lAlakk.

ant XIII 145) ebenso Babylon (eine Keilschrift- 15. Jos. ant. XIII 218ff Strab XIV 668. Ap-

tSel vom J sel. 168 = 144 v. Chr. nennt De- pian. Syr. 68. lust. XXXVI 1, 8). Aus den

rnMrin* als Koniff Ztschr. f. Assyr. VIII 110). nachsten Jahren liegen keire genaueren Nach-

Auch dieSS&»g Seleukeia in Pieria. richten vor. Nach lust. XXXVI 1, 9 hat A. sie

dirht bei \ntiocheia gelegen, gehorte dem Deme- daTauf verwendet. die Lander und Stadte, die von

tnWLiv per 52- vgl. Diod. XXXIII 28. Synkell. seinem Bmder Demetrios abgefallen und zum

554 vor "allem die paphische Inschrift Journ. of Tryphon iibergegangen waren wieder mit dem

Heli. Stud. IX 1888, 230, dazu Wilcken Ein Eeiche zu veremen. Aus lust. XXXVIII 10, 1
istzu
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schliessen, dass seine Regierung voll von Kampf
und Streit gewesen ist (exereitum quern multis
finitimorum bellis induraverat). Im 4. Jahre
seines Konigtums, dem 1. Jahre des Hohenpriesters
Iohannes Hyrkanos (= 135 v. Chr.), zog A. gegen
Iudaea zu Felde, das in letzter Zeit manche Er-
oberungen auf Kosten der Seleukiden geraaoht
hatte. Schon friiher, als er noch mit Tryphon
in Streit lag (138), hatte er seinen Feldherrn
Kendebaios gegen den Makkabaeer Simon ausge-
sandt. Simon hatte ihm aber eine Niederlage bei-
gebracht (I Makk. 15, 38. 16, Iff. Jos. ant. XIII
225ff.). Jetzt hatte der KOnig besseren Erfolg. Er
schloss Hyrkanos in Jerusalem ein und begann die
Stadt zu bolagern. Diese Belagerung muss minde-
stens ein Jahr gewahrt haben, da in ihrem Anfang
der Untergang der Pleiaden (November), in ihrem
Ende das Laubhttttenfest (October) erwahnt wird.
Da der Einfall sicher 135 geschah (s. o,), kann
die Belagerung friihestens Ausgang 134 ihr Ende
gefunden haben (wenn damals, so ware bei Euseb
a. 0. Z. 37 01. 161, 3 statt 162, 3 zn schreiben,
ebenso Jos. ant. XIII 236 161 statt 162). Doch
fehlt es fur das absolute Datum an einem festen
Anhaltspunkt. Die Juden mussten die Waffen aus-
liefern, fur Ioppe und die anderen auswartigen Er-
oberungen Tribut zahlen, Geiseln stellen und 500
Talente bezahlen. Die Mauern Jerusalems wurden
geschleift (Diod. XXXIV 1. Jos. ant. XIII 236—
248. lust. XXXVI 1, 10. Euseb. a. 0.). Wenn
die Juden fur die auswartigen Eroberungen Tribut
zahlen sollten, so werden diese selbst in ihren
Handen belassen sein, aber die Oberhoheit der
Seleukiden iiber diese Gebiete war damit ausge-
driickt. In Ioppe wurde eine makedonische Gar-
nison stationiert (vgl. Jos. ant. XIV 250 ; anders
Viereck Sermo graecus 106). Die Bitte des
Hyrkanos an den romischen Senat, dafur zu sorgen,
dass diese Besitzungen den Juden zuriickerstattet
wurden, fand zunachst keine Beriicksichtigung
(Jos. ant. XITI 259—266; vgl. v. Gutschrnid
Litt. Centralbl. 1874, 1259ff.). Da A. den jiidi-

schen Glauben unangetastet liess, nannten ihn
die Juden naturlich Evoeprjg (Jos. ant. XIII 244

;

c. Apion. II 82: Pius). Im J. 130 (Orosius V 10,
8. Obseq. 28; vgl. v. Gutsehmid Gesch. Irans
77, 1) unternahm A. einen gewaltigen Kriegszug
gegen die Parther, aus deren Gefangenschaft sein
B ruder Demetrios schon zweimal durch die Flucht
zu entrinnen vergeblich versucht hatte. Es war
dies der letzte Versuch der Seleukiden, die Par-
ther zuriickzuwerfen. Als er mit 80000 Kriegern,
ausserdem 200 000 Mann Tross (nach Diod. XXXIV
17 im ganzen 300 000) nach demOsten zog, schlossen
sich ihm viele orientalische Kleinkflnige an, die
das driickende Partherjoch abzuschutteln suchten.
Durch drei gluckliche Schlachten iiber die Peld-
herrn des Phraates II. (eine am Lykos, dem obe-
ren Zab, iiber Indates, Jos. ant/Xin 251) ge-
wann er Babylonien. Der Eindruck dieser Er-
folge war so gross, dass alle von den Parthern
unterworfenen Volker sich ihm anschlossen, und
die Parther auf ihr Stammland zuruckgeworfen
wurden. A. hat damals den Titel eines Gross-
konigs angenommen (Dittenberger Syll. 244.
245: ftaaiUoi; fisydXou 'Avitoxov; ungenau lust.
XXXVIII 10, 6: Magnus haberi coepit). Das
VVinterquartier

j wurde in Medien bezogen (vgl.

Athen. X 439 e). Anfang 129 liess ihm Phraates
Friedensanerbietungen machen. A. forderte die
Auslieferung des Bruders, die Abtretung der er-
oberten Reiche und Tribut fur Parthien selbst
(Diod. XXXIV 15). Phraates antwortete, indem
er ihm mit 120000 Mann entgegenzog (hier setzt
Euseb. a. O. ein, sein Datum ist also richtig;
anders v. Gutsehmid a. O.). Zugleich entliess
er den Demetrios aus der Haft, damit er in Syrien

10 als Praetendent gegen A. auftrete. Inzwischen
hatten sich die syrischen Truppen in ihren weit
zerstreuten Quartieren durch ihre Zuchtlosigkeit

. griindlich verhasst gemacht, so dass mehrere orien-
talische Bundesgenossen wieder zum Parther iiber-
gingen und schliesslich an einem verabredeten
Termin gleichzeitig iiber die syrischen Detache-
ments herfielen. Als A. dem ihm nachsten Truppen-
teil zu Hiilfe kommen wollte, begegnete er dem
Phraates (lust. XXXVIII 10, 8—9). Gegen den

20Einspruch seiner Freunde nahm A. tollkiihn auf
ungiinstigem Terrain die Schlacht gegen die er-
driickende Ubermacht an (Diod. XXXIV 16. Euseb.
a. O.). A. kampfte mit hervorragender Tapferkeit,
verlor aber Schlacht und Leben (Anfang 129 ; Diod.
XXXIV 17. Jos. ant. XIII 253. lust. XXXVIII
10, 9—10. Appian. Syr. 68. Euseb. a. O.). Er
endete nach neunjahriger Regierung (138—129,
Euseb. a. O.). Sein gesamtes Heer, auch das
in den Winterquartieren , wurde niedergemacht.

30 Phraates erwies der Leiche kSnigliche Ehren
(lust. a. O. Poseidon. PHG III 259) und schickte
sie in einem silbernen Sarge nach Syrien. Die
demonstrative Trauer, die Alexandros Zabinas bei
ihrer Ankunft daselbst zeigte, diente zur Be-
statigung der Legende, dass dieser ein Adoptiv-
sohn des A. sei (lust. XXXIX 1, 6). A. war
ein echter Seleukide gewesen, indem er persfin-
liche Tapferkeit und kriegerischen Sinn mit dem
Hang zu Wohlleben und Dppigkeit verband (Po-

40 seidon. FHG III 257. 259). A. hatte von der
Kleopatra fiinf Kinder. Die beiden ersten, zwei
Laodiken, und der alteste Sohn, A., starben an
einer Krankheit. Der vierte, Seleukos, geriet in
Gefangenschaft der Parther. Der funfte war
A. IX. Kyzikenos (Euseb. chron. I 257).

Litteratur: Flat he Gesch. Macedoniens II
660ff. Stark Gaza 339ff. v. Gutsehmid Iran
75ff. Babelon Rois de Syrie CXLff.

31) Antiochos VIII. Epiphanes Philometor
50 Kallinikos, genannt Grypos (nach seiner Habichts-

nase). Er war als jfingerer Sohn des Demetrios II.

Nikator und der agyptischen Prinzessin Kleopatra
Thea im J. 141 geboren (denn nach Jos. ant. XIII
365 starb er im J. 96 im Alter von 45 Jahren).
Seine Jugenderziehung genoss er auf Wunsch der
Mutter in Athen (Appian. Syr. 68). Nachdem
Kleopatra nach dem Tode des Vaters (125), agyp-
tischem Rechte folgend, den Thron bestiegen und
darauf den Seleukos V., den alteren Bruder A.s,

60 der ohne ihren Willen das Diadem genommen,
ermordet hatte, nahm sie noch in demselben Jahr
125 den A. als Mitregenten an und herrschte
mit ihm zusamrnsn von 125 bis 121 (daher sein
Beiname Philometor. nach v. Gutsehmid Kl.
Schriften IV. lust, XXXIX 1, 9). Munzen aus
der Zeit der gemeinsamen Regierung mit der Um-
schrift Ba.oO.ioor]; Ki-eomrgag xai flaat?Ja>; 'Av-

noyov und den Daten sel. 187—192 = 126/5
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—121/0 bei Babelon 172ff. A. hatte zunachst

die Aufgabe, im Kampfe gegen den von Agypten
schon gegen seinen Vater Demetrios aufgestellten

Praetendenten Alexandros Zabinas (s. S. 1438),

Syrien, das zum grossen Teil jenem anhing, zu ge-

winnen. Als Ptolemaios Euergetes II. von Agyp-

ten bald darauf diesem seine Gunst entzog und
dem A. gewaltige Streitkrafte zur Hiilfe sendete,

auch seine Tochter Kleopatra Tryphaina ihm zur

der Kyzikener. Tryphaina wurde ermordet und
A. ging in die Verbannung nach Aspendos (Euseb.

I 257, 38: 01. 166, 4 = 113/2; vgl. lust. XXXIX
2, 9: oeto annis, d. h. 121—113). Im J. Ill

(Euseb. 259, 2: 01. 167, 2 = 111/0) kehrte er

aus Aspendos heim und gewann den nOrdlichen

Teil Syriens zuriick. Wieder einmal kam es zu

einer Reichsteilung (wie unter Demetrios II.), in-

dem A. das eigentliche Syrien, der Kyzikener

Gemahlin schickte, da schlossen sich die syrischen 10 Koilesyrien erhielt (Euseb. 260). Eine paphische

Stadte nach und nach dem A. an. Im J. 123

kam es zur Entscheidungsschlacht zwisehen A.

und Alexandros, die den Untergang des letzteren

zur Folge hatte (Jos. ant. Xni 269. lust. XXXIX
2, 2—6. Trog. Prol. 39. Euseb. chron. I 257).

Nach Eckhel HI 239ff. hatte A. schon im J.

sel. 190 = 123/2 allein ohne die Mutter gepragt

(flaodioos 'Avzi6%ov 'Emtpavovs). Dies wiirde auf

den Sieg iiber Alexandros zuriickzufuhren sein

Inschrift (Journ. of Hell. Stud. IX 230), die u. a.

einen Brief des A. an Ptolemaios Alexandros,

Kfinig von Kypros, enthalt, lehrt, dass A. im J.

Ill seine Regiorungsjahre (soil, iiber , Syrien') von
neuem zu zahlen begann : der Brief, im Gorpiaios

des 3. Jahres datiert, ist im August 108 v. Chr.

geschrieben. Dieselbe Inschrift lehrt, dass A. im
J. 108 der Stadt Seleukeia in Pieria zur Beloh-

nung dafur, dass sie seinem Vater Demetrios und

und wiirde Iustins Worte XXXIX 2, 7 illustrieren : 20 ihm selbst , namentlich auch in Zeiten der Not,

(Cleopatra cum) kuius (soil. Antiochi) quoque
victoria inferiorem dignitatem suam faetam do-

leret. Doch bezweifelt Babelon (CLV) die Voll-

standigkeit der Lesung. Im J. 121 versuchte

Kleopatra, die sich durch A. immer mehr in den
Schatten gestellt glaubtc , diesen zu vergiften,

wurde aber von ihm gezwungen , das Gift selbst

zu trinken (lust. XXXIX 2, 7—8. Appian. Syr.

69). Nun regierte A. allein. Bald erstand ihm

Treue bewiesen, die ,Freiheit' verliehen habe, was
andererseits durch Munzen und das Chron. pa-

schal. ZU 01. 167, 4 = 109/8 (ZeXevxetg ol Jigog

Avrio^Eiav trig Svglag (br
1

evrev&ei' xovg eavrcov

XQovovg agi&uovoi) bestatigt wird (vgl. Wilcken
a. O.). Ahnlich sind damals noch mehrere Stadte,

deren Gunst die rivalisierenden Bruder sich ge-

winnen oder erhalten wollten, zur Autonomie ge-

langt (vgl. Kuhn a. 0. 25). Genaueres iiber die

in seinem Stiefbruder und Vetter A. IX. Kyzi- 30 langwierigen Kampfe, die nach 111 nur wenige

kenos (vgl. Nr. 32) ein Rival. Mit einem Heer,

das er in Kyzikos geworben hatte , war er nach

Syrien gezogen, um den Thron zu gewinnen (Jos.

ant. XIII 270ff.). Durch den missgluckten Ver-

such A.s, sich durch Gift seines Nebenbuhlers zu

entledigen, wurde der Ausbruch des Kampfes be-

schleunigt (lust. XXXIX 2, 10 ; ungenau Appian.

Syr. 69). Dennoch trifft den Kyzikener allein die

Schuld, durch Entfachung dieses unseligen Bruder

Jahre geruht zu haben scheinen, ist nicht be-

kannt. Spatestens im J. 104 ist der Bruderkampf

wieder im Gange (Jos. ant. XIII 325; vgl. Nr. 32).

Fur 102/1 vgl. Liv. per. 68. In diesen syri-

schen Erbfolgekrieg haben auch die Wirren im
Ptolemaeerhause hineingespielt. Auch dort waren

zwei rivalisierende Bruder. A. hielt es mit Ptole-

maios Alexandros (vgl. die paphische Inschrift),

ler Kyzikener dagegen mit dem alteren Bruder,

krieges dem syrischen Reiche den Todesstoss ge- 40 Ptolemaios Soter II. (vgl. Nr. 32). Als die agyp-

geben zu haben. Denn nach syrischem Erbrecht

steht das Anrecht des A. auf den Thron ausser

Zweifel, da er der Sohn des alteren Bruders war.

Schon 117/6 spatestens begannen die Feindselig-

keiten (nach Liv. per. 62 Streitigkeiten der syri-

schen Konige zwisehen 119—114; Munzen des

Kyzikeners mit sel. 196. 197 = 117/6, 116/5;

Lesung freilich verdachtigt von Babelon CLXII).

Nach Jos. ant. XIII 272 kampften sie viele Jahre

tische KSniginmutter Kleopatra fiirchtete, dass

der von ihr vertriebene Soter II. vom Kyzikener

nachAgypten zuriickgefuhrtwerden kOnnte, schickte

sie dem A. ein starkes Hulfscorps und dazu ihre

Tochter Selene als Gemahlin (lust. XXXIX 4, 4).

Iustin nennt bei dieser Gelegenheit den A. aus-

driicklich den hostis prioris mariti, d. h. den

Feind des Soter II. Wahrend Syrien durch den

Bruderkrieg geschwacht wurde , beniitzten die

mit einander, und zwar (nach Trog. Prol: 39) in 50 RSmer die Gelegenheit , im J. 103 durch den

Syrien und Kilikien. Der Kyzikener erhielt da

durch grosse Verstarkung, dass Kleopatra, die von

der Mutter gezwungen ihren Mann Ptolemaios

Soter LT. hatte verlassen miissen und nach Syrien

kam, um A. zu heiraten, ihm als Mitgift Truppen

mitbrachte, die sie dem A. abspenstig gemacht

hatte (etwa 116, lust. XXXIX 3, 3; nach der

herrschenden Lesung Cypri nicht Grypi wurde

sie sie auf Kypros dem Ptolemaios Alexandros ab

Praetor M. Antonius behufs der Bekampfung der

kilikischen Seerauber in Kilikien (also einem Teile

des Seleukidenreiches !) festen Fuss zu fassen und
den Grund zur provincia Cilicia zu legen (vgl.

Mommsen R. G. II s 113). Andererseits wurde

Syrien damals durch die Einfalle des Nabataeers

Herotimos verwustet (lust. XXXIX 5, 6). Be-

deutungsvoll ist die Verbindung geworden, die

A. seine Tochter Laodike Thea Philadelphos mit

spenstig gemacht haben; vgl. Wilcken Hermes 60 Mithridates I. Kallinikos eingehen liess, insofem

XXIX). Nun kam es zur Schlacht, in der A
einen Sieg errang. Er rflckte vor Antiocheia,

wo Kleopatra, die Frau des Kyzikeners, sich auf-

hielt, und eroberte nach einer Belagerung die

Stadt. Kleopatra wurde auf Befehl der Schwester

Tryphaina, der Gemahlin A.s, im Terapel umge-

bracht (lust. XXXIX 3, 4—11). Bald kam es

zu einer neuen Schlacht (113/2). Diesmal siegte

sie zur Abtrennung Kommagenes fiihrte. Laodike

erhielt (nach Mommsen s Vermutung Athen. Mitt.

I 1876, 27ff.) Kommagene als Mitgift und wurde
die Stammmutter der kommagenischen Dynastie.

Im J. 96 ist A. gestorben (Euseb. 259), nach Jos.

ant. XILT 365 durch die Nachstellungen des Hera-

kleon (vgl. Poseidon. FHG in 265). Uber seinen

Luxus vgl. Poseidon. FHG in 263.
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Litteratur. Flathe Gesch. Macedoniens II 105) erwirkte in Rom ein Senatusconsultum, wo-
672. Ad. Kuhn_Beitrage_zur Geschichte der Se- nach .Antiochos, der Sohn_des Antiochos', d. h.-- — --

a]je festen

. .
.ie er ihnen

Beitrag z. Seleu- abgenommen habe ,' und auch die syrische Be-
kidengeschichte, Hermes XXIX. [Wileken.] satzung aus Ioppe zurtickziehen solle (Jos. ant.

Antiochos Philometor gehOrte zu den Ffirsten, XIV 247ff.; dazu Mendelssohn De senati
die sich mit der Bereitung von Giften und Gegen- consultis Eom. ab Josepho ant. XIII 9, 2 ; XIV
giften beschaftigten. Von ihm riihrte ein Theriak 10, 22 relatis commentatio. A. v. Gutschmid
her, das in Versen an der Thiir des Asklepios- 10 Litt. Centralbl. 1874, 1259ff. Viereck Sermo
tempels in Kos gestanden hat (Gal. XIV 183. Graecus 106; vgl. Nr. 30). So gingen durch
Plin. n. h. XX 264; vgl. Gal. XIV 184). Boms Machtspruch die errungenen Vorteile ver-

[M. Wellmann.] loren. Spiitestens 104 begann wieder der Bruder-
82) Antiochos IX. Philopator, genannt Kj'zi- krieg. Denn als Alexandres Iannaios 104, gleich-

kenos, jiingster Sohn des A. VII. Sidetes und der falls als ,Konig', dem Aristohulos gefolgt war und
agyptischen Prinzessin Kleopatra Thea. Die An- die Stadt Ptolemais angriff, konnte A. ihm keine
gabe des Porphyrios (bei Euseb. chron. I 259. Hiilfe bringen, weil er in den Kampf mit Grypos
260), dass er bei seinem Tode (95) 50 Jahre alt verwickelt war (Jos. ant. XVI 325—327). Pto-
gewesen sei, ist falsch, da 145 seine Mutter noch lemais rief daher den Soter II. aus Kypros her-
mit Demetrios vermahlt war. Clinton (Fast. 20 bei, was dann das Einriicken der Konigin Kleo-
hell. Ill 340) und v. Gutschmid (zu Euseb. a. patra und des Ptolemaios Alexandres zur Folge
O.) schlagen daher fi (= 40) statt v vor. Danach hatte (das Weitere s. o. S. 1439ff.). Als Grypos
ware er 136/5 geboren. Da er aber vier altere im J. 96 gestorben war, nahm sein Sohn Seleukos
Geschwister hatte (Euseb. a. O. 257, 4), die Ehe VI. den Kampf gegen den Oheim A. auf. Seleu-
der Eltern aber friihestens 138 geschlossen war, so kos durchzog siegreich das Land und gewann viele
ist ein spateres Datum seiner Geburt wahrschein- Stadte. A. ruckte nach Norden vor, nahm An-
licher. Das J. 133 wurde andererseits auch zu tiocheia ein und fiihrte von dort seine Truppen
seinem Auftreten i. J. 117/6 passen (also etwa h) zur Entscheidungsschlacht. A. erlitt eine Nieder-
oder i.£ zu corrigieren). Als Demetrios IT. im J. lage und gab sich, von seinem Rosse mitten unter
129 aus der parthischen Gefangenschaft zuriick- 30 die Feinde gerissen , selbst den Tod (Jos. ant.
gekebrt war, schickte Kleopatra, aus Furcht vor XIII 366. Appian. Syr. 69. Trog. Prol. 40. Eu-
ihm, den A. mit seinem Erzieher, derri Eunuchen seb. chron. I 259). Er starb nach einer 18jah-
Kratcros, und andcrcn Dionern seines Vaters nach rigen Regierung (118—95, Euseb. a. O.). Zur
Kyzikos, wo er seine Jugend veiiebte (daher sein Charakteristik dieses Manncs vgl. Diod. XXXIV
Beiname Kyzikenos, Jos. ant. XIII 271. Appian. 34. Nach Appian. Syr. 69 hat A. noch die Se-
Syr. 68. Euseb. chron. 257). Uber den vollig lene, die vorher die Frau des Grypos gewesen
unberechtigter Weise von ihm angefangenen Erb- war, geheiratet. Es bleibt ungcwiss, ob dies erst
folgekrieg mit seinem alteren Stiefbruder A. VIII. nach dem Tode des Grypos geschehen ist.

Grypos, der fast die ganze Regierungszeit aus- Litteratur: Flathe Gesch. Macedoniens II 673.
finite, vgl. Nr. 31. Nachdem er 113 den Grypos 40 Schurer Gescb. d. jud. Volk. I 210ff. Kuhn
vertrieben und selbst die Regierung ubemommen Beitrage z. Gesch. d. Seleukiden ISff. Babelon
hatte, war ihm durch die Ereignisse d. J. Ill die Eois de Syrie CLXIff.
Herrschaft uber Koilesyrien zugefallen. So war er 33) Antiochos X. Eusebes Philopator , Sohn
Nachbar Iudaeas geworden, das seit dem Tode des des A. IX. Kyzikenos. Bald nach dem Tode seines
A. VII. (129) sich vollig vom Seleukidenreich los- Vaters (95, vgl. Jos. ant. XIII 367) trat er als
gerissen hatte und unter Fuhrung. des energischen Eaeher gegen Seleukos VI. , den Sohn des A.
Iohannes Hyrkanos und unter dem Schutz des Biu- VIII. Grypos, auf. Nachdem er sich in Arados
derkrieges sich machtig ausdchnte (Jos. ant. XIII das Diadem aufgesetzt (iibrigens mit ebenso wenig
273). In den ersten Jahren nach 111 selieint A. in Itecht wie vorher sein Vater), zog er gegen Se-
Frieden mit dem Bruder gelebt zu haben. Demi als 50 leukos zu Felde und trielj ilm aus Syrien hinaus
(zwisehen 111 und 108) Samaria, das von Iohannes nach Kilikien. Bei Mopsuhestia kam es zur
belagert wurde, ihn um Hiilfe bat, folgte er dem Schlaeht, in der A. Sieger blieb. Seleukos fand
Rufe gern. Er wurde jedoch vom judischen Heere in der Stadt seinen Ted (Jos. ant. XIII 867—
geschlagen und floh bis nach Skythopolis. Als 368. Appian. Syr. 69. Porphyr. bei Euseb. chron.
die Samaritaner den Hiilferuf erneuerten. erbat I 259, 33ff.|. "Sogleieh erstanden dem A. ,neue
sich A. yon dem ihm befrcundeten Konige Soter Feinde in den beiden Biiidern des Seleukos, A.
II. von Agypten eine Hiilfstruppe von 6000 Mann XL und Philippos (Zwillinge von der Tryphaina,
ikurz vor der Vertreitung dessellen. Jos. ant. XIII Euseb. a. O. 262. 33). die Mopsuhestia eroberten

278, also kurz vor 108/7). Mit diesen verwiistete und von Gi und aus zerstoiten. Dann kam es ztr
er das jiidische Gebiet, zog sic]) aber, olme da- 60 Schlacht am Orontes (95,4), in der A. wiederum
durch die Aufhc-bung der Belagerung erreicht zu Sieger blieb. A. XL fand auf der Flucht seinen
haben, nach grossen Verlusten nach Tripolis zuriick, Tod in den Wassern des Orontes (Jos. ant. XIII
dieKriegsfiiBriung demKallimandrosundEpikrates 369. Euseb. 261. Trog. Prol. 40). A. hatte nun
uberlassend. Diese kampften ohne Eri'olg weiter, weiter gegen Philippos zu streiten und hat in

und Samaria wurde von Iohannes erobert (Jos. heft
j
gem Kampf mit ihm einen Teil Syriens be-

ant. XLLT 275—281). Zeitweise muss A. aber herrscht (Euseb. a. O.). Ein neuer Gegner er-

auch mit grossem Glucke gegen Iudaea vorge- stand ihm in Demetrios III. Eukairos, dem vierten
gangen sein. Denn Iohannes (also spatestens Sohne des Grypos, der von Ptolemaios Soter II.
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in Damaskos zum Konig erhoben war und nun tikos (Appian. Syr. 70). Etwa im J. 75 war er,

auch Te Herrschaft fiber Syrien beanspruchte noch ein Knabe, mit semem Bruder•nach Rom

(Jos ant XIII 370). Im Kampf mit den beiden gekommen, um seme und seiner Mutter angeblicne

MdernmussteAschliesslichunterliegen. Uber Erbanspruche auf Agypten geltend zu^rnachen

sein Ende gehen die Nachrichten sehr auseinander. war aber hiemit abgewiesen worden Fast zwei

NachXpS bei Euseb. I 261 floh er zu den Jahre war er m Rom gebheben und dann etwa

fSernTwenn ihn Porphyrios weiter mit Pom- 73 uber Sicilier,.nach dem Os"im?eketo

wans zusammenbringt, so verwechselt er ihn mit (Cic. Verr. IV 27. 28. 30) Nachdem ligranes
perns zusammenoi

^ g
Herrschaft in Syrien im J. 69 ein Ende gefunden

Mithr i'06) Na h J^ ant XIII 371 M A. 10 und auch seinFeldherr Magadates Syrien ver-B ' nachdem er den beid'enBriidem gegen- lassen hatte, trat A., dem Knabenalter eben ent-

Sgetreten 7ar im ritterlichen KampfVgen wachsen, als Pr^tendent auf und gewann von

die farther indem er fiir eine Ffirstin Laodike den Syrern willig aufgenommen, die Herrschaft

eintrat Diese^ beklen Versionen geben im besten (Appian. Syr. 49). Lucullus, der mzwischen am

Fall wenn nicht auch hier zum^eil Verwecbse- 6. October 69 den glanzenden Sieg hex Tigrano-

funS'n vZeget "nzelne Episoden aus seinem kerta gewonnen hatt

c

>.™f%^ **«%
weiteren Leben Auf alle Falle geheren diese Appian. a. O. lust. XL 2, 3 der ihn mit dem

Er Ssse ni e"ne spatere Zeit, dAppian (Syr. Vater, A. XEusebes--™e«f^"J^
48 69- Mithr. 105) in durchaus glaubwurdiger chron. I 261 und Appian. Mithr. 106). bolange

Weise berichtet er sei noch am Ruder gewesen, 20 Lucullus am Ruder war blieb A. unbehelligt.

iTigranes siV des Reiches bemacbfgte (im Nachdem aber Pompeius das Commando ube

J. 83)? und Tigranes erst habe ihn aus der Herr- nommen hatte, d. h. 66 v. Chr. hat seme Ke^

schaft verdrangt Nach Kuhn 36 hatte er sich gierung nur noch em Jahr gewahrt. Sein Sturz

damals nach Kilikien zuriickgezogen (vgl. auch wird daher ins J. 65 gehoren (so ist Appian Syr.

?uT XL 2 3) S ZslLJstoss mit den 70 zu deuten; Kuh » "• to^£*erhaup

Parthern muss demnach also nach 83 fallen. Im nur em Jahr giebt, 68-67, hat
;

Appiam Worte

J 75 war er iedenfalls schon tot (Clinton Fast. h rate daXoilaK racsllom™ ™™ berucksich-

hd ITJ 344ff.. Nach Appian Syr. 69 war A. tigt). Sein Sturz wird folgendermassen erzaMt

^tftS H- ».>.,.. k1, .« £«-/--;»«s«sMs;
"^Antiochos XI Epiphanes Philadelphos, (vgl. auch Dio Cass. XXXVI 19, 3 wonacll im

Sohn defA VIII Grypos und der Tryphaina; J. 67 die Antioehener mit den Arabem in Streit

SfKr. 33 S in Mimzen bei Babelon Rois lagen)?
_
Der nicht unbedeutende Aufetand m

& =!vvVp fT XVTT Antiocheia wurde von A. unterdruckt. Die Radels-

3
J

5) ^itiochos'xil. Dionysos Epiphanes Philo- iuhrer flohen nach Kilikien und bewogen hier den

raitor Kallinikos iflnifster Sohn des A. VIII. Philippos (II.) , den Sohn des Philippos I.
,

den

Cpos il na 1) dCGefangennahme des alteren Enkel des A. VIII. Grypos, mit Anspruchen auf

Brude« Demetrios III., durch die Farther der 40 den Thron hervorzutreten. So wurde der rite

andere BruderPhilippos L, Antiocheia genommen Erbfolgestreit, der von den Stiefbrudern A. \ IH

hatte erhob sfch A. als Praetendent gegen ihn und IX. entfacht, von ihren Kmdern fortgefuhrt

Sekens sef 227 = 86/5 ; aus dieslm Jahre war, nun in der dritten Generation von den Enkeln

Cen zog nach Damaskos und machte sich wieder aufgenommen. Das bessere Recht war au

zum KOnig Vataend er in einen Kampf mit Seiten des Philippos Dicser hess sich darauf

den £b" faeern verwickelt war, ruckte Philippos von dem Araberhauptlmg Azizos fcD.atoml

vor Damaskos und gewann die Stadt voriiber- setzen und wurde von diesem m Synen als Ktoig

gehend durch den Verrat des Commandanten Mi- eingefuhrt (Diod. XL 1 a). A bat nun !sampsi-

fesios wurde aber bald darauf wieder von dem- keramos, den Ilauptlmg von Emesa fetrab. X\ J

eben lusgeschlossen. Die Kunde von diesen 50753), um Hiilfe. Dieser ging schembar auf das

Wangen rief A. sofort aus dem Nabataeerkampf Anerbieten em im Geheimen verabredete
,

er aber

zurack
g

Als er in Damaskos alles in Ordnung mit Azizos, beide Kon.ge. A und Philrppo,,11

traf zog er wiederum gegen die Nabataeer. Unter- zu beseitigen und unter sich den Be altz Syrien.

legs fersJhte der jiidische Konig Alexandres zu teilen. A. ging sorglos m die Falle und wurde

Iannaios vergeblich, ihm den Weg zu sperren. von Sampsikeramos gefangen genommen (Diod.

Nachdem Sabataeer anfangs vor ihm zuriick- XL lb,. Als im J 64 Pompeius nach
)

Svrien

^vichen waren, Men sie plotzlich mit 10 000 kam. bat ihn A., ihn m sein vaterhches Reich

EraTuberX her. Tapfer kampfend fiel auch einzusetzen. Irrtumlich erzahlen dies Iustm XL

to SeleukX (vgl. hiezu Schurer Gesch. d. 2, Eusebios I 261f und auch Appian Mithr 106

ud Volk^
I 614) Die Zeit seines Todes steht 60 (wiewohl er Syr. 49 70; b. c. V 10 den Her-

iScnt fest JedenfaUs fiel er vor dem Einbruch gang richtig darstellt) von seinem Vater A. X.

ds Tisanes Vgl. Kuhn Beitrage z. Gesch. d. Nach den vorliegenden Ber.ehter, ist es sehr un-

Seeuk33ff Babelon Rois de Syrie CLXXII. wahrscheinlich , dass A. dieses Gesuch als &e-

*» Antiochos XIII. (Eusebes ?), genannt Asia- fangener des Sampsikeramos an Pompeius gencht t

tikos Soto des° A X. Eusebes und der agypti- habe (so Kuhn 45). \ lelmehr
.
muss er damals

schen Prinzessto Kleopatra Selene. Seine Jugend frei gewesen oder geworden sein. Es ist nicht

S e erm KMnasien
P
verlebt (nach lust. XL 2, undenkbar, dass Sampsikeramos sdbs die Em

3 in angulo Cilieiae), daher sein Beiname Asia- setzung des A. wun^chte, da er besser bei der
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Eegierung des schwachen Seleukiden als bei einer a. 0. 334) , dessen Vorziiglichkeit fast stutzig
straffenro_mischenProvmcialordnungfahrenmusste, machen kOnnte, nicht als ein Idealhoroskop
und ihn deshalb zu den Verhandlungen mit Pom- eines Konigs flngiert haben. Die Schriftsteller
perns frei gelassen hat. Als Pompeius es aber die einzelnes aus der Eegierung eines Konigs
vorzog, Syrien als Provinz einzuziehen (er konnte A. von Kommagene aus den J. 69—38 bericbten
darauf hinweisen

,
dass die syrische BevOlkerung ihn aber immer nur als A. ,den Kommagener'

selbst den A. nicht haben wollte, lust. XL 2, 3 bezeichnen, bieten keine MOglichkeit zu entschei-
nedum reeusanh, vgl. Euseb. I 261, 24ff.), da be- den, ob alle Notizen auf ein und denselben A.
machtigte sich Sampsikeramos wieder der Person gehen ., oder ob zwei oder mehrere anzunehmen
des A. und totete ihn (vor 63, Diod. XL lb). lOsind. Mommsen (Athen. Mitt. I 32 Anm) sagt
Als letzten Seleukiden bezeichnet ihn Appian b. c. mit Becht: ,Wir haben keine Veranlassung, diese
V 10 -^ Syr. 70. Die Munzen mit der Umschrift Ereignisse nicht alle auf denselben A. zu be-
BamUoK 'Avuoxov 'Enuparovg $iXom1toqos KaX- Ziehen'. Da aber der A. vom Nemrud-dagh ein
Mvixov, die bisher dem A. zugeschrieben wurden sehr hohes Alter erreicht hat (la 22 : Siov no-

(?-?^™h Kuhn 44*' geh0ren nach Babelon XvteIov? ftaxagtaroig ixkrie6fc)v ; vgl. auch den
CLXXUff vielmehr dem A. XII. Von A. sind greisenhaften Tenor der Inschrift), so ist es jetzt
bisher zufalhg kerne Munzen bekannt. Da auch allerdings doch mehr als bios wahrscheinlich
sonst Urkunden iiber ihn fehlen , so kennen wir dass der A. von 38 derselbe ist wie der von 69
seinen officiellen Beinamen nicht (Asiatikos gehfirt Nur Einzelheiten sind aus seiner Eegierung be-
ln die Eeihe der vulgaren Spitznamen wie Hierax, 20 kannt. Zuerst begegnet er im J 69 Vorher
Grypos, Kyzikenos u. s. w.). Jedenfalls wird aber hatte er' natiirlich auf seiten des Tigranes von
auch dieser Seleukide einen officiellen , sacralen, Armenien gestanden. Nachdem Lucullus diesem
seine Gottlichkeit lllustrierenden Beinamen gehabt bei Tigranokerta den eritscheidenden Schlag ver-
haben. Bedenkt man, dass Iustin, Porphvrios setzt hatte, zog er gegen Kommagene und be-
und auch Appian (Mithr. 106) den A. mit seinem stiirmte die Hauptstadt Samosata am Euphrat,
Vater A. X. Eusebes verwechseln, so liegt die Ob er die Stadt genommen, wird nicht iiberliefert
\ ermutung nahe, dass die Gleichheit des sacralen (Plin. n. h. II 235). Doch hatte das Auftreten
Bemamens der beiden schuld an dieser Confusion des Lucullus zur Folge , dass A. mit ihm Ver-
der gemeinsamen Quelle gewesen ist, dass also handlungen ankniipfte, auf Grund deren Lucullus
auch A wie sein Vater , Eusebes' geheissen habe. 30 seine Unterwerfung entgegennahm. Lucullus be-
Diese Vermutung wird namentlich durch die von liess ihn im Besitz seines Eeiches (Dio Cass.Kuhn a. 0. iibersehene Stelle Appian. Mithr. 106 XXXVI 4, 5). Als im J. 64 der siegreiche Pom-
nahegelegt, wo dieser letzte Seleukide ausdriick- peius fiber den Tauros zog, widersetzte sich ihm
lien Eusebes genannt wird (denn tov'Avzi6Xov ist A. anfangs, vielleicht auf ein Bundnis mit Da-
nach dem Zusammenhang notwendig derselbe wie reios von Medien gestiitzt. Er scheint es aber
der drei Zeilen vorher genannte Avno/og 6 Evae- bald vorgezogen zu haben, die Freundschaft des
prig). Eine Bestatigung dieser Hypothese bleibt Pompeius zu gewinnen (Appian. Mithr 106) der
abzuwarten. Vgl. Clinton Fasti hell. Ill 344ff. ihn nun in Kommagene von neuem bestatigte
Kuhn Beitrage z. Gesch. d. Seleukiden 44ff. und ihm ausserdem noch die wichtige Festung

T5T.-1
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Antiocnos !• Theos Dikaios Epiphanes 40 Seleukeia am Euphrat und den angrenzenden Teil
Philoromaios Philhellen, Konig von Kommagene. Mesopotamiens dazugab (Strab. XVI 749. Appian
Er war der Sohn des Konigs Mithradates I. Kalli- Mithr. 114). Beim Triumphzug des Pompeius
mkos von Kommagene und der Laodike Thea Phila- prangte auch A.s Name unter den besiegten Konigen
delphos, durch seme Mutter ein Enkel des syrischen (Appian. Mithr. 117). Mommsen E. G. life 151
KOmgs A. VIII. Grypos (Nr. 31, vgl. Momm- Anm. vermutet, dass lediglich hieraus der Kampf
sen Athen. Mitt. 1 1876, 27ff.). Aus dem Lowen- des A. gegen Pompeius herausgesponnen sei, da
horoskop vom Nemrud-dagh ist astronomiseh be- er nach den Abmachungen mit Lucullus unwahr-
rechnet worden, dass die auf demselben darge- scheinlich sei. Doch verliert diese Vermutung
stellte Constellation die des 17. Juli 98 v. Chr. ist, durch die wenn auch nur als mOdich gedachte
Puchstem bezieht dies Datum, da es auf den 50 Verkniipfung dieses Kampfes mit dem gegen Da-
(jeburtstag (16. Audnaios = Dec. Jan. nach der reios von Medien (Appian. Mithr. 106 nte 'Av-
grossen Inschrift auf dem Nemrud-dagh II b 14) ti4xv ovfinaytiv sirs Tiyoav,] xooieoov, scil. Da-
mcht passt, auf die Conception und setzt danach reios). Auch wissen wir a'ndererseits zu wenig
die Geburt in den Januar 97 v. Chr. , wobei er von diesen Vorgangen, urn die Tradition andern
emeIruhgeburtannehmenmuss(Humann-Pnch- zu durfen. Als im J. 51 v. Chr. die Partner
stem a. 0. 334). Diese Hypothese bediirfte noch unter Pakoros, dem Sohn des Konigs Orodes, an
weiterer Stutzen. Sollte das Horoskop, was an den Euphrat zogen und Syrien mit einem Ein-
sich nicht ausgeschlossen ist, sich auf den in der fall bedrohten, bewies sich A. als Freund der
Inschrift viel gefeierten Tag des Eegierungsan- Efimer. indem er sofort dem romischen Senat (Cic.
tntts beziehen, der nach der Inschrift lib 15 60 ad fam. XV 3, 2) und dem Statthalter Kilikiens,
aui den 10. Loos (= .Tuli) fallt, also wohl mit Cicero, Mitteikmg von diesen Bewegungen inachte
jenem 17. Juli*98 zusammenfallen kOnnte, so (Cic. ad fam. XV 1,2. 3, 1. 4, 3). Als daDn
rausste A. (nach dem Alter seiner Mutter zu sein Wohlthater Pompeius in den Biirgerkrieg
.senhessen) als unmiindiger Knabe den Thron be- gegen Caesar zog, unterstutzte ihn A. durch die
stiegen haben. In beiden Fallen ist vorausgesetzt, Hulfssendung von 200 Mann, meistens berittenen
aass das dargestellte Horoskop der Wirklichkeit Bogenschiitzen (Caes. bell. civ. Ill 4, 5. Appian.
entspncht, und dass die diensteifrigen Priester bell. civ. II 49). Im J. 38 v. Chr. kam er mit
dieses ,geradezukonigliche'Horoskop(Puchstein Ventidius, dem Legaten des Antonius, in Streit,
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da er, dem schon im J. 51 mehrere in der Urn- ' er einen Gesandten nach Eom, der von seinem

gebung Ciceros nicht recht getraut hatten (Cic. jiingeren Bruder A., mit dem Mithridates ver-

ad fam. XV 1, 2), sich den Parthern angeschlossen feindet war, ermordet ward. Im J. 20 oder kurz

hatte (Plut. Anton. 34). Nachdem Ventidius die vorher ermordete Mithridates II. den Vater des

Parther in der Kyrrhestike geschlagen hatte, ret- Mithridates III., der wohl (diese Vermutung liegt

tete sich ein Teil derselben zum A. nach Kom- am nachsten) ein jiingerer, sonst unbekannter Bru-

magene. Des Ventidius Forderung, er solle diese der, der ihm als Praetendent gefahrlich scheinen

Schiitzlinge ausliefern, blieb unerfullt. Dies gab mochte, gewesen sein mag. Darauf setzte Au-
dem Ventidius Veranlassung, gegen ihn zu Ziehen, gustus den Mithridates HI. auf den Thron. Da-
zumal ihn seine Schatze lockten (Dio Cass. XLLX 10 nach ware dieser ein Neffe , nicht ein Sohn des

20). Ventidius begann schon die Belagerung von Konigs Mithridates II. gewesen, wozu die Fassung
Samosata und stand bereits in Verhandlungen bei Dio (Mi$Qidaxri xivi) nicht iibel stimmt. So
mit A. (Plut. a. 0.), da traf ihn die Abberufung auch Th. Eeinach Eev. d. Etud. gr. ni 1890,

durch den eifersiichtigen Antonius, der nun selbst 376, 4. Die Vermutung Babelons, dass man
die Belagerung von Samosata fortfiihrte (Dio Cass. dem Mithridates II. den Tod des A., der doch in

XLIX 21. 22. Plut. a. 0. Jos. ant. XIV 439). Eom hingerichtet war, zugeschoben habe, und
A. wehrte sich mit solchem Erfolge, dass Anto- dass hiemit Dio LIV 9 erklart sei, ist undenkbar.

nius unter sehr glimpflichen Bedingungen die 39) Antiochos IH. von Kommagene, vermut-

Belagerung aufhob (Plut. a. 0. Dio Cass. a. 0. lich ein Sohn des Mithridates III. Von ihm ist

Zonaras X 26, 519). Die Version des Josephos 20 nur bekannt, dass sein Tod im J. 17 n. Chr. die

(ant. XIV 447; bell. Iud. I 16, 7), wonach es Veranlassung gab, dass Kommagene zur Provinz

doch zu einer Capitulation A.s gekommen ware, gemacht wurde (Tac. ami. II 42). Eine Ehren-

ist nicht unbedenklich. Weiter erzahlen die Schrift- inschrift fiir ihn in Athen, vgl. CIA TH 554. Da-
steller nichts iiber A. Er muss vor dem J. 31 zu K Shier Athen. Mitt. I 38, 1.

gestorben sein , da in diesem ein Konig Mithri- 40) Antiochos IV. Epiphanes von Kommagene
dates von Kommagene begegnet (Plut. Ant. 61). (auf den Munzen Baodsvg fisyag 'AvTio%og 'Eth-

Er hat sich verewigt durch sein erst kurzlich (pavr)g), Sohn des A. III. von Kommagene. Nach-

wiedergefundenes imposantes Grabdenkmal auf der dem seit 17 n. Chr. Kommagene rflmische Pro-

Spitze des Nemrud-dagh (vgl. Humann-Puch- vinz gewesen war, setzte Kaiser Gaius im J. 38
stein Eeisen in Kleinasien und Nordsyrien, 1890, 30 n. Chr. diesen A. wieder auf den Thron, erweiterte

nebst Atlas). Ihn feiert eine Inschrift in Ephe- sein Eeich durch Hinzuiiigung der kilikischen Kiiste

sos (Le Bas-Waddington III 2 nr. 136d). (Dio Cass. LLX 8, 2) und gab ihm den confis-

Litteratur: Mommsen Athen. Mitt. I 27ff. cierten Schatz wieder heraus (Suet. Calig. 16).

(die Dynastie von Kommagene). Puchstein a. Nach Ausweis der Munzen war A. mit seiner

0. 278ff. Babelon Eois de Syrie CCXIIff. Th. Schwester Iotape Philadelphos vermahlt (Babe-
Eeinach Eev. d. Etud. gr. ill 1890, 375ff. Ion Eois de Syr. CCXIV 221). A. war anfangs

38) Antiochos II. von Kommagene, vermut- mit dem Kaiser Gaius gut befreundet und gait

lich ein Sohn des A. I. und jiingerer Bruder des neben Agrippa als sein xvpavvodidaoxaiog (Dio

Mithridates II. Von diesem A. ist nur bekannt, LIX 24, 1 zum J. 39). Spater hat ihm Gaius

dass er im J. 29 v. Chr., da er den von seinem 40 sein Eeich abgenommen , und erst Claudius hat

ihm feindlichen Bruder nach Eom gesehickten im J. 41 ihn wieder eingesetzt (Dio LX 8, 1. Jos.

Gesandten ermordet hatte , von Octavian nach ant. XIX 276). Noch vor dem J. 44 verlobte er

Eom citiert und hier verurteilt und hingerichtet seinen Sohn Epiphanes mit Drusilla, der Tochter

worden ist (Dio Cass. LH 43). Nach Mommsen des jiidischen Konigs Agrippa (Jos. ant. XIX 355).

(Athen. Mitt. I 34) hatte dieser A. die Herrschaft Im J. 52 hatte A. die ihm gehOrige kilikische

ubernommen, nachdem sein Bruder Mithridates Kiiste gegen die Pliinderungen der rauberischen

II., der bei Actium auf seiten des Antonius ge- Kliten zu schiitzen. Teils durch List, teils durch

fochten, von Octavian abgesetzt worden sei (also Milde stellte er die Ruhe wieder her (Tac. ann.

seit 31). Diese Absetzung des alteren Bruders XII 55). Als im J. 54 die Parther in Armenien

ist aber nur eine Vermutung, die durch kein Zeug- 50 einfielen , wurde A. von Kaiser Nero der Befehl

nis gestiitzt wird. Denn der A. bei Dio braucht, gegeben , mit seinen Truppen ins parthischt-

wenn er ihn auch zov Ko,ufiay>]v6v nennt, nicht Gebiet einzuriicken (Tac. ann. XIII 7). Ebenso

der KOnig des Landes gewesen zu sein. Momm- wurde seine Hulfe im J. 58 von Corbulo in

sen freilich (a. 0.) identificiert ihn mit dem ,K6- Anspruch genommen (Tac. ann. XITI 37). Im J.

nig', der nach Dio Cass. LIV 9 den Vater des 60 erhielt A. zur Belohnung einen Teil Armeniens

Mithridates III., d. h. nach Mommsen den Mi- (Tac. ann. XHI 26). Nach den Munzen hat A.

thridates II., getOtet hat, und macht so den Ge- auch Lykaonien besessen (vgl. Babelon CCXVj.
sandtenmorder auch zum BrudermOrder. Doch Als im J. 69 Vespasian im Orient zum Kaiser

das steht nicht bei Dio. Auf die mageren Worte ausgerufen wurde , trat A. , der bei dieser Ge-

dieses Autors angewiesen, wird man freilich iiber 60 legenheit als der reichste der ClientelkOnige be-

Vermutungen fiber diese elfjahrige Periode der zeichnet wird (vgl. auch Jos. bell. Iud. V 11,

kommagenischen Geschichte (31r—20) einstweilen 3), auf seine Seite (Tac. hist. U 81). Im J. 70

nicht hinauskommen. Folgende Deutung schliesst schickte er dem Titus zu seinem Zuge gegen Iudaea

sich aber enger an die uberlieferten "Worte an: ein Hfilfscorps (Tac. hist. VI) unter Ffihrung

Mithridates II. war nach seiner Parteinahme fur seines Sohnes Antiochos Epiphanes (Jos. bell. Iud.

Antonius von Octavian begnadigt worden und re- V 1 1, 3). Trotz dieser zahlreichen Beweise von

gierte weiter bis 20 v. Chr. (ahnlich auch Ba- Treue wurde seiner Herrschaft durch die wie es

belon Rois de Syrie CCXIV). Im J. 29 schickte scheint auf personlicher Eancune beruhenden Ver-
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dachtigungen des syrischen Statthalters Caesen-

nius Paetus hin im J. 72 ein jahes Ende bereitet.

Mit Vespasians Zustimmung rilokto der Statt-

lialter in Kommagene ein. A. entfloh mit Fran
und TOchtern nach Kilikien, wahrend seine SoTme
Antiochos Epiphanes und Kallinikos die Heimat
gegen die Bonier zu verteidigen versuchten. In

Tarsos festgenommen, wurde er zunachst in Sparta,

dann in Rom interniert, wo er auch gestorben ist

(Jos. bell. Iud. VII 1—3). Kommagene aber wurde,

nacbdem der Widerstand der SOhne gebrochen war,

zur romischen Provinz gemacht und mit Syrien

vereinigt (Marquardt St.-V. I 2 399). Tiber seinen

Sohn Antiochos Epiphanes, genauer C. Iulius An-
tiochos Epiphanes Philopappos, s. unter Iulius.
Vgl. Babelon Eois de Syrie CCXIV. Th. Rei-
nach Rev. d. Etud. gr. Ill 1890, 377ff.

[Wilcken.]

41) Tonsor bei Martial XI 84, 2.

42) Co>noedus bei Iuvenal III 98.

43) Eescripte an einen A. : Cod. lust. X 8. 1

<J. 216). VI 37, 9 (J. 223). VII 11 , 1. II 36,

2 (J. 226). VIII 42, 7 (J. 244). II 11, 18 (J.

260). X 16, 2.

44) Nach Aurelians Abzug von Palmyra zum
Herrscher gewahlt. von Aurelian vcrschont, Zosi-

mus I 60f. ; vgl. Polemius Silvius 243. Derselbe

scheint auch in der bei Palmyra gefundenen In-

schrift OIL III 6049 = Lc Bas 2629 gemeint zu

sein. Hist. Aug. Aurol. 31, 2 wird er (oder Ap-
saeus, s. d.) falschlich Achilleus genannt.

45) C. Iulius C. f. Fab. Antiochus Philopap-

pus s. unter Iulius. [P. v. Rohden.]

46) Aurelius Antiochus, Proconsul Africae

zwischen 286 und 310, CIL VIII 1488.

47) Iulius Antiochus, Praefectus vigilum 313
—319. Cod. Theod. I 2, 1. II 10, 1. 2. XV 14, 3.

Uber die Datierung s. Ztschr. f. Rechtsgesch.

X 207. Vielleicht ist er identisch mit dem fol-

genden, in welchem Falle Cod. Theod. 12,1,
wo allein sein Gentilicium iiberliefert ist, Iallius

statt Iulius zu schreiben ware.

48) Iallius Antiochus, Praeses Numidiae zwi-

schen 313 und 337, CIL VIII 7005; vgl. 2241.

49) Annius Antiochus , Corrector Apuliae et

Calabriae zwischen 355 und 360, CIL IX 318. 1117.

50) In Antiochia war der Name A. sehr ge-

mein. Es finden sich daher im Kreise des Liba-

nius mehrere Antiochi , welche sich meist nicht

sicher von einander scheiden lassen (Sievers
Libanius 263). Einer davon war wahrscheinlich

51) der Sohn des Musonius, Bruder des Mu-
sonius und Axiochus (Zos. V 5, 2). Er war aus

den griechischen Provinzen desReiches nach Rom
eingewandert nnd bekleidete dort wahrscheinlich

391 die praefectura annonae (Symm. ep. VIII
41; vgl. Seeck Symmachus p. CXCVUI). 395
machte ihn Rufinus zum Proconsul Achaiae und
angeblich durch seine Schuld wurde dem Alarich

das Eindringen in die Provinz mSglich gemacht
(Zos. V 5, 3). An ihn'gerichtet Symm. ep. VITI
41. 74. Erwahnt Ambros. ep. 89 = Migne L. 16,

1284.

52) Im J. 405 redet Synesios (ep. 110) von
zwei Antiochi am Hofe des Arcadius, der eine ein

Greis und schon seit Gratian im Dienste, der

andere ein dickbauchiger Jiingling, der alles fiber

den Kaiser vermOge. Dieser letztere habe seine Ge-

walt anfangs mit dem Perser Narses geteilt, dann
aber allein behalten. Es ist dies wohl der Hof-

eunuch, welcher auch unter Theodosius II. miich-

tig war (Isid. Pelus. ep. I 36 = Migne Gr. 78,

204) und an dessen Person spiiter eine wunder-
liche Sage gekniipft wurde. Kaiser Arcadius habe
durch sein Testament zum Vormund seines Sohnes

den Perserkonig eingesetzt und dieser habe als

Stellvertreter den Eunuchen A. nach Constanti-

10 nopel geschickt. Derselbe habe im Amte eines

Praepositus sacri cubiculi die romische Politik

geleitet, sei aber nach der Vermahlung des Theo-

dosius mit Eudokia entsetzt und zu Chalkedon

in ein Kloster gesteckt worden, wo er bald da-

rauf gestorben sei (Zon. XIII 22. 23. Theoph.

5900. 5905. 5936. Suid. s. 'Avtio%os 6 naaiTtoaixoq

und Bsodoatog. Cedren. 334 C. 342 C. Procop. b.

Pers. 12). Sievers Studien z. Gesch. d. rSm.

Kaiser 423.

20 53) Quaestor sacri palatii im Orient, Praefec-

tus praetorio im J. 427 (Cod. lust. I 50, 2),

wurde im J. 429 in die Commission gewahlt,

welche den Codex Theodosianus zusammenstellen

sollte (Cod. Theod. I 1, 5). Doch scheint er bald

darauf gestorben zu sein; denn spater wird er

nicht unter denjenigen genannt, welche bei der

Arbeit am Codex mitgewirkt hatten (Cod. Theod.

I 1, 6. Nov. Theod. 17).

54) Quaestor sacri palatii im Orient im J.

30 429 , wurde in die Commission fur den Codex
Theodosianus gewahlt (Cod. Theod. I 1, 5). 430
—431 war er Praefectus praetorio Orientis (Cod.

Theod. IX 45, 4. XI 20, 6), 431 Consul. Im
J. 438 war er noch am Leben (Cod. Theod. I 1,

6. Nov. Theod. I 7), 444 bereits verstorben (Nov.

Theod. XXVI 1. 3).

55) Praefectus praetorio Orientis im J. 448,

erneuerte in Constantinopel durch einen grossen

Brand zerstorte Gebaude (Momm sen Chron. mill.

40 II 83). An ihn gerichtet Theodor. epist. 95 =
Migne Gr. 83, 1289. [Seeck.]

56) Praepositus sacri cubiculi im J. 499. Cod.

lust. V 62, 25.

57) Zur Zeit von Narses italienischen Feld-

ziigen Praefect von Italien. Agath. I 18 p. 52 B.

(J. 552). Sanct. pragm. pro pet. Vig. c. 27 subscr.

(J. 554). Agnell. c. 79. [Hartmann.]

58) Bischof zu Ptolemais in Palaestina um 400.

Ein gliinzender Redner, liess er sich eine Zeit

50 lang in Constantinopel feiern und war dort einer

der grimmigsten Feinde des Chrysostomos (Socr.

h. eccl. VT 11). Ausser Homilien (z. B. slg tov

'ASd/i) hat er ein grande volumen .wider die Hab-
sucht' verfasst (Gennad. vir. ill. 20) ; erhalten ist

Weniges: ein Satz bei Theodoret dial. 2, eine

geistreichelnde Ausfuhrung fiber den Lanzenstich

in Cramer Catenae graec. patr. in Nov. Test. IT

395f. und einzelnes in den 'hoa ^aoa).lr\).a.

[Jfilicher.]

60 59) Verfasser von zwei skoptischen Epigram-

men. Anth. Pal. XI 412. 422. [Reitzenstein.]

60) Xenophanes Sohn aus Syrakus (Pans. X 11,

3), Historiker (FHG I 181—184), schrieb, die

ionische Annalistik nachahmend, in ionischem Dia-

lekt eine Chronik Siciliens, welche die Zeit vom
Konig Kokalos bis 124 v. Chr. umfasste (Diod.

XII 71 ; sv rij ZtxshcbnSi avyygacpfj Pans. a. a.

O.), die nur' einmal, bei Pausanias (a. a. O.;
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Dionys. ant. I 22 = Strab. VI 257 gehort in das

Buch fiber Unteritalien) citiert wird, und Italiens,

d. h. des Landes, das sudlich von einer zwischen

Tarent und Paestum laufenden Linie liegt; die

tlberschrift dieses Buches ist bei Dionys. ant. I

12 erhalten.

61) Historiker (FHG 1 184. 95. IV 306. 639),

verfasste nach Clem, protr. 45 p. 39 (sv r<j> ivazip

%S>v 'latoQiwv) 'Iaxogiag , die offenbar mit dem

'gels an Scharfe und Folgerichtigkeit des Denkens

hat A. einen weitreichenden Einfiuss auf die phi-

losophische Bildung der Folgezeit gehabt. Cicero

bentttzt ihn viclfach, namentlich de fin. V; To-

pica 6—78; Acad. II 17—60. Entschieden zu

weit geht in der Zurttckffihrung ciceronischer

Schriften auf A. Hoyer in der oben genannten

Dissertation.

63) Von Laodikeia am Lykos , Skeptiker,

Buch identisch sind, das Schol. Aristid. p. 313, 10 Schiller des Zeuxis. Diog. Laert IX 106. 116.

20. 320, 7 Dind. zusammen mit den apokryphen

Avroxdoves des uralten Atheners Pherekydes (vgl.

Suid.) ffir thorichte Etymologien citiert wird und

ebenso wie diese Avt6x$ovss eine Falschung ha-

drianischer Zeit ist. Der Steph. Byz. s. 2au&Qsia

citierte A. ist ein Grammatiker. [Schwartz.]

62) Von Askalon, Akademiker, Begrfinder der

sog. funften Akademie. Geboren in den zwan-

ziger Jahren des 2. Jhdts. v. Chr. (s. Chappui"

64) Aus Kilikien, Kyniker aus der Zeit des

Kaisers Septimius Severus. Dio Cassius LXXVII
19 und aus ihm Suidas. [v. Arnim.]

65) Sophist des 2. Jhdts. n. Chr., aus Aigai

in Kilikien, von vornehmem Geschlecht, als Knabe

Schfiler des Assyrers Dardanos, spater des Diony-

sios von Milet, reich und ein Wohlthater seiner

Vaterstadt, aber viel leidend und offentlichem Auf-

treten abgeneigt. Neben sophisfachen fiskerai

2) verliess er seine Heimat schon friih auf 20 schrieb er auch Gcschichte. Ein Buch von ihm

Nimmerwiedersehen (Cic. 'fuse. V 107), um in

Athen Schiller des Philon von Larisa zu werden.

Viele Jahre hindurch hdrte er die Vorlesungen

Philons und bekannte sich in seinen frfiheren

Schriften durchaus zu de7n Standpunkt seines

Lehrers (Cic. Acad. II 69). Dass er auch den

Stoiker Mnesarchos gehSrt habe, sagen Numenins

(Euseb. praep. evang. XIV 9, 3) und Augustinus

c. Academ. Ill 41) , und wird durch Cic. Acad. 66) An
_

II 69 nicht widerle<*t. Als Philon im J. 88 aus 30 sich durch seine rationelle Lebensweise (dal. \ 1

mit dem Titel ayoqa citiert Phrynichos p. 196

Lobeck. Beweise seines scharfen Witzes sind die

Ausserungen fiber seine Zeitgenossen Hermogenes

(Philostr. Vit. Soph. E 7 p. 83, 14 Kayser) und

Alexander Peloplaton (ibid, n 5 p. 81, 7). Im
allgemeinen s. Philostr. Vit. Soph. 114. Kayser
zur Specialausg. der Vit. Soph. (1838) p. 320.

[W. Schmid.]

66) Arzt zu Rom aus der Zeit vor Galen, der

Athen nach Rom fiuchtete, folgte ihm A. viel-

leicht und machte dort die Bekanntschaft des L.

lucullus, als dessen Begleiter wir ihn im J. 8o'

in Alexandria fmden. Schon vor diesem Zcit-

punkte muss sich ein Gegensatz zwischen den An-

schauungen des Lehrers und des Schfilers heraus-

gebildet haben, der nunmehr auch zum Offentlichen

Austrag kam, indem A. auf eine Sclirift Philons,

die er in Alexandria erhielt, in einer ,Sosos' be-

332) fiber das 80. Lebensjahr hinaus seine kor-

perliche und geistige Frische erhalten hatte. Frag-

Hch ist, ob er mit Paccius Antiochus, einem

Schiller des Philonides (Scrib. Larg. 97), der

kurz vor oder unter der Regierung des Tiberius

starb, ein und dieselbe Person ist. Von diesem

erfahren wir, dass er eine Arzneimittellehre ver-

fa««t hat (Scrib. Larg. 156. 220. Gal. XIII 284.

XII 751. 760. 782 u. 0. Aet. Ill 114. VII 109.

titelten Schrift erwiderte und sich endgultig so- 40 Paul. Aeg. VII 8) [M. Wellmann.]

wohl von dem verraittelnden Standpunkt seines

Lehrers als von dem Skepticismus der
_
mittleren

und neueren Akademie lossagte, angeblich um zu

der Lehre der alten Akademie zuruekzukehren

(Cic. Acad. II llf.). Spater finden wir ihn als

Haupt der akademischen Schule in Athen, wo ihn

€icero im Winter 79/78 ein Halbjahr horte (Cic.

Brut. 315 ; de fin. V 1). Er verliess Athen, um sich

nochmals scinem GSnner Lucullus anzuschliessen,

67) Grammatiker aus Alexandreia, Verfasser

einer Schrift xegi rwv sv rfj fisarj xm/icoSia y.m-

fj.o>dov/xsva>v xotrjzwv (Athen. Xi 482 c). Vgl.

Me in eke Hist. crit. 285. Kaibel Herm. XXIV
57. [Cohn.]

68) Aus Athen (Hephaistion Theb. II 1 bei

Engelbrecht Hephaest. von Theb. 36), Astrolog,

von dessen Buchern manches handschriftlich erhal-

ten ist (vgl. Engelbrecht a. a. O. Fabricius

als" derselbe im J. 73 zum zweiten mithridatischen 50 Bibl. Gr. 1. Ill c. 20). f
Ries

l-,,
69) Sohn des Demetrios, aus Antiocheia, Bild-

hauer, bekannt durch eine in Eleusis gefundene

Kunstlerinschrift. die nach den Schriftformen dem

Kriege aufbrach. Die Schlacht von Tigranocerta

erwahnte er nach Plut. Lucull. 28 in seiner Schrift

xsgi &sa>v, muss aber bald darauf (68 oder 67)

gestorben sein (Cic. Acad. II 61 in Syria cum
esset meeum paulo ante quam est mortuus). Die

erwahnte Ruckkehr des A. zur alten Akademie

ist in Wahrheit der Ubergang zu einem dogma-

tischen Eklekticismus , in welchem A. die ihm

zusao-enden Lehren der altakademischen, peripa

Ende der Republik oder der ersten Kaiserzeit an-

zugehoren scheint, CIA LIT 417. Loewy Inschr.

gr. Bildh. 259. Den Namen des A. hat Urlichs

statt des iiberlieferten enioehi auch bei Plinius

XXXVI 33 hergestellt, wo zwei von diesem

Kunstler gefertigte Marmorbildwerke, ein Okeanos

tetischen und stoischen Philosophie zu einem neuen 60 und ein Zens , als im Besitz des Asinius Pollio

System zu verbinden suchte. Er behauptete, dass

diese drei Systeme in der Sache ubereinstimmten

und nur im Ausdruck sich unterschieden. Na-

heres bei Zeller Philos. der Griech. IV3 598—

610. Hirzel Unters. zu Cic. philos. Schr. siehe

Inhaltsverz. Chap puis De Antiochi vita et doc-

i;rina, Paris 1854. Hoyer De Antiocho Ascalo-

nita, Inaug.-Diss. Bonn 1883. Trotz seines Man-

befindlich aufgeffihrt werden. Die Identitat dieser

beiden Kunstler ist mSglich, abeT nicht beweisbar.

70) Zu ['Av\tiox<k hat man auch die Kunstler-

signatur an der im Museo Boncompagni befind-

lichen Nachbildung der Parthenos des Pheidias

erganzt; Schreiber Abh. d. sachs. Ges. VDH
1883,556. LoewyInschr.gr. Bildh. 342. Puch-
stein Arch. Jahrb. V 101. Helbig Fiihrer 864.
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Kaibel IGI 1233. Doch lasscn die erhaltenen
Buchstaben T10X02 auch die zuletz t von S ch r e i-

ber befiirwortete Erganzung Metiochos zu. Das
am Anfang verstiimmelte Ethnikon INAIOS hat
Kaibel vermutungsweise zu Aivdioe erganzt, da
fur die fruher recipierte Erganzung A^r/vatoe der
Raum nicht ausreicht. [C. Robert.]

71) Antiochus Gabinius, Maler zu Ciceros
Zeit, ad Att. IV 18, 4, wo jedoch die Hss. zwi

Geliebte des Zeus Mutter des Amphion (s. d.)
und Zethos (Od. XI 260ff.). Dass Zeus ihr in
Satyrgestalt nahte, erscheint fur uns zuerst bei
Euripides frg. 210; die Art der Erwahnung je-
doch zeigt, dass der Zug alter ist: der Odyssee
ist er unbekannt, vielleicht gehort er (trotz Graf
Die Antiopesage, Diss. Zurich 1884, 11) der Sage
von Hyria an. In Sekyon tritt Epopeus an Stelle
des Zeus, urspriinglich wohl ein Beiname des Zeus

2497 Antiope Antiope 2498

schen den Lesarten solidis peetoribus und eSo-lObezw. seine Hypostase (vgl. Preller-Robert I
polidis pietoribus schwacken.

72) Name eines Steinschneiders auf einem zu-
letzt in der Sammlnng Andreini in Florenz be-
flndlichen Carneol. Bracci (Memorie degli inc.
I 115) hat seine Echtheit angezweifelt, Winckel-
mann (Descript. des pierres grav. II 188) jedoch
nicht. Brunn Kstlg. II 601.

73) Verfertiger einer in Tralles gefundenen
Thonfigur im Stile der Terracotten von Myrina,

117, 2. Maass De Aeschyl. Suppl. Ind. Gryph.
1890—91 p. X), daher nach sekyonischer Sage,
wie es scheint , auch Vater des Amphion und
Zethos (Paus. II 10, 4, der auch von einer Statue
der A. im Aphroditetempel zu Sekyon erzahlt),
als deren Vater sonst allgemein Zeus gait. So-
bald man Epopeus von Zeus unterschied, konnte
der Versuch nicht fehlen, beide Angaben zu ver-
einigen: Epopeus wird Vater des einen, Zeus

™ •
° ,ii

T
,„

Keinacl1 La necropole de 20 Vater des anderen Zwillings (Asios frg. 1 Kink.)

;

Myrina 1/8 nr. 12 [O. Rossbach.] Korinth endlich annectierte A. wie manche andere
Avzioxov ocoXtjv (Ptol. IV 7, 8), Handels- "" " - - -

station zwischen dein adulitischen und dem aua-
litischen Busen an der Nordostkiiste Africas. Man-
nert X 1, 58. [Pietschmann.]

Antiokleia s. Antikleia Nr. 1.

Antion. 1) Avriow, Sohn desLapithen Periphas
und der Astyagyia, Gemahl der Perimela, einer
Tochter des Amythaon, gait nach der attischen.

Figur der sekyonischen Sage und setzte an Stelle
des Zeus-Epopeus den Helios (s. u. Nr. 2). Den
Conflict der sekyonischen und boiotischen Tradition
versucht die Sage in verschiedener Weise zu losen.
In Proklos Kyprienexcerpt lesen wir nur kurz als
Nestors Erziihlung, Epopeus habe die Tochter des
Lykurgos entehrt, und dafilr sei seine Stadt zer-
itort worden. Eine verwandte Version, in der

meinsames Grab der A. und des Landeseponymen
Phokos , der als Sohn des Ornytion und Enkel

des Sisyphos gait (Paus. X 32, 10; sowohl Sisy-

phos als Konig von Ephyra wie Ornytion als

Eponymos von Orneai weisen noch auf die alte

Heimat der A.-Sage am Asopos, vgl. Bethe Theb.

Heldenl. 180); die Localsage motiviert dies, in-

dem sie berichtet, Dionysos habe der A. geziirnt

wegen der grausamen Rache an Dirke, die seiner

Hippolytos ; altester Gewahrsmann dieser Angabe
ist fur uns (an welchen Namen Euripides gedacht

hat, der den Hippolytos wiederholt als Sohn ,der

Amazone' bezeichnet, ohne einen Namen zu nennen,

wissen wir nicht, vgl. v. Wilamowitz Eurip.

Hippolytos 34) Asklepiades frg. 24 (PHG III 305),

vgl. Diod. IV 28. Plut. Thes. 28, 2. Hyg. fab.

250. Schol. Eur. Hipp. 10. 307. 1082. Tzetz. Lyk.

1329 und die Albanische Relieftafel (s. o.). Pin-

Verehrung ergeben gewesen sei ; zur Strafe habe 10 dar nennt A. dagegen Mutter des Demophon (frg.

er A. wahnsinnig gemacht, so dass sie ganz Hellas

durchirrte, bis Phokos sie fand, heilte und heiratete

(Paus. IX 17 , 4ff. , der noch von einem Aber-

glauben erzahlt, durch den das Grab der A. mit

dem des Amphion und Zethos zu Theben in Ver-

bindung gesetzt wird).

Rationalistische Umbildungen der Sage bei

Nik. Damask, frg. 14. Cedren p. 24 Off. Kepha-

lion frg. 7 (FHG III 128 = Job. Malalas p. 45),

176Bgk.). Nach anderer Version ist Hippolyte,

Melanippe oder Glauke Gattin des Theseus und
Mutter des Hippolytos, vgl. Kliigmann Die Ama-
zonen in der attischen Litteratur und Kunst,

Stuttgart 1875, 6 und den Artikel Hippolyte.
fiber die Art, wie Theseus die A. gewinnt,

lauten die Angaben sehr verschieden. Die Ge-

winnung flndet statt 1) bei Gelegenheit von Hera-

kles Zug gegen die Amazonen: A. wird dem

Darstellungen. Die Statue in Sekyon (Paus. 20 Theseus von Herakles als aqioisXov geschenkt nach

von AischylM (frg 89) vertretenen Version als 30 ebenfalls von' Zeus nicht die Rede ist, flnden wir

II 10, 4) ist bereits oben erwahnt. Zeus als Satyr

die A. umarmend hat man mehrfach zu erkennen

geglaubt (vgl. Overbeck Kunstmythologie, Zeus

405) , doch ist wohl nur der etruskische Spiegel

Gerhard Taf. 81, 2 und eine Scene des grossen

Mosaiks in Palermo (Ber. d. Sachs. Ges. 1873

Taf. II) so zu deuten. Die Erkennung durch die

Sfihne auf zwei etruskischen Spiegeln, Arch. Anz.

1864, 254 und Gerhard Taf. 219. Bei Bestrafung

Philochoros frg. 49 (FHG I 392), dem Hyg. fab.

30. Diod. IV 16, 4 folgen ; sie wird von Theseus

geraubt nach Apollod. frg. Sabbait. 123 a (Rh.

Mus. XLVI 184); unklar ist die Angabe beim

Schol. Eur. Hipp. 10; eigenartig die Version des

Hegias bei Pausanias I 2, 1, wonach A. die von

Herakles und Theseus belagerte Stadt Themiskyra

aus Liebe zu Theseus iibergiebt, vgl. v. Wila-
mowitz Homer. Unters. 342. Corey De Ama-

Vater des Ixion. Diod. IV 69, 3. Schol. Pind.
Pyth. II 39. Pherekydes nannte wohl dafur den
Peision, und Schol. Ap. Rhod. Ill 62 ist nach
Schol. Pind. zu verbessern. Vgl. Bethe Quaest.
Diod.mythogr. (Diss. Gotting. 1887) 54ff. Tiipf fer
Aus der Anomia 34. [Wernicke 1

2) s. Antium Nr. 2.

Antiope ('Avrifatj; zur Deutung des Namens
vgl. Pott Kuhns Ztschr. VI 1857, 268).

der Dirke s. Amphion Nr. 1. Rettung durch 30 zonum antiquiss. flguris (Diss. Berol. 1891) 48.

in der sekyonischen Archaeologie bei Pausanias
II 6, Iff. : A. ist Tochter des Nykteus und wird
von Epopeus geraubt; Nykteus eilt dem Rauber
nach, es kommt zur Schlaeht, in der Nykteus
fallt; sterbend iibergiebt er die Rache seinem
Bruder Lykos ; als dieser aber gegen Sekyon heran-
zieht, ist Epopeus ebenfalls seinen Wunden er-

legen^und sein_ Nacbfolger Lamedon liefert A.'
aus (Variante: rig t&v nohxwv entehrt A., Nyk-

Phokos , rf. Skyphos in Wien , abg. Arch. Ztg.

1853 Taf. 57. Fingicrtes Gemalde bei Philostr.

I 10 (nach Euripides).. Die Pariser Replik des

Orpheusreliefs ist durch moderne Inschrift falsch-

lich auf A. gedoutet. Unbegriindet ist auch

Panofkas (Berl. Winckelmannsprogr. 1855) Deu-

tung des pompeianischen Wandgemaldes Helbig
541 (Mus. Borb. IX 491) auf A. und Phokos.

2) Gemahlin des Helios , Mutter des Aietes

2) Theseus nimmt am Zuge des Herakles nicht

teil, sondern raubt A. : a) auf einem selbstandigen

Zuge ins Amazonenland (dies die altere , im 6.

Jhdt. in Athen allein bekannte Version, wie aus

den Vasenbildern hervorgeht), und zwar im Kampf
mit Hiilfe des Peirithoos (Pindar frg. 175 Bgk.)

oder seines Wagenlenkers Phorbas (Pherekydes

frg. 108, FHG I 97, vgl. Hellanikos frg. 76, FHG
I 55 und Herodoros frg. 16, FHG II 32); oder er

• ^ "^ """"» /-.woui. vi mi, ioo). aus (Variante: rig t&v uio/.itwv entehrt A Nvk- & *> vieummm ura neuus
,
muuci uc» a.ci«,o l uo u™ "«»u™ lig; lu

,
+~~ ^ ~~n "-—--

1) Erne in der Gegend des Kithairon und 40 teus iibergiebt sie dem Lykos zur Bestrafune'Suid ) I und Aloeus (Eumelos frg. 2 Kink. Diophantos 40 lockt sie mit List, wie sie als Abgesandte der

eniiber in SieVvnn Tipimi=Mio S.™Jmir ^,;i+ nr 1 i **_. r, , -^
, ,

s ' ,, ,
''' • </il>nl innH "Rlm/1 TTT 0A9\ olon ftrnaamnt.ter AniaiOTien 711 ibm kommt. auf sein Schlft (Bion V.gegeniiber in Sekyon heimische Sagenflgur, gilt

als Geliebte des Zeus und ist hier die Mutter
des gottlichen Zwillingspaares, das in verschiedenen
Landschaften Griechenlands unter verschiedenen
Namen verehrt wurde. In der Nekyia der Odys-
see (XI 260ff.) ersclieint sie als Tochter des Aso-
pos, des Flussgottes der Gegend (sowohl am
Kithairon wie bei Sekyon fliesst ein Asopos),
was Apoll. Rhod. I 735" wieder aufnimmt; sonst

_

Massgebend fur Sage und Kunst der Folge
zeit ist im allgemeinen die von Euripides ge-
schaffene Version geworden (vgl. FTG 2 410ff.

;

seltsame Varianten bei Hyg. fab. 7, wo A. als
verstosscne Gemahlin des Lykos ersclieint , vgl.
Nr. 3): Die von Zeus schwangere A. flieht vor
den Drohungen ihres Vaters Nykteus zum Kithai-
ron, wo Epopeus von Sekyon sie flndet, durch
ihre Schonheit und Hiilflosigkeit geriihrt zu sicli

wird sie allgemein m Verbmdung gebracht mit 50 nimmt und zu seinem Weibe macht. Nvkteus

Schol. Apoll. Rhod. Ill 242), also Grossmutter

des Epopeus, vgl. Paus. II 1, 1. 3, 8. Urspriing-

lich identisch mit Nr. 1 (s. d.).

3) Gemahlin des Lykurgos, Mutter des Ankaios

und Epochos, Schol. Apoll. Rhod. I 164. Ur-

sprunglich wohl ebenfalls mit Nr. 1 (s. d.) iden-

tisch.

4) Amazone (fiber die Amazonensage im all-

gemeinen s. den Art. Amazone s, hier sind nur

Amazonen zu ihm kommt, auf sein Schiff (Bion v.

Prokonnesos frg. 1, FHG II 19). An diesen Zug
des Theseus kniipft Menekrates frg. 8 (FHG II

345) die Grundungssage von Pythopolis : auf der

Ruckfahrt verliebt sich Soloeis, ein Gefahrte des

Theseus, in A. ; als diese seine Liebe zurilckweist,

sturzt er sich in den Fluss, den Theseus nach

ihm benennt, und an dem derselbe nach Weisung
eines Orakels die Stadt Pythopolis griindet. b|Nacli

dem contrastierendcn Briiderpaar, das in Athen die
Namen Aigeus und Lykos, in dieser Gegend die
Namen Nykteus und Lykos oder Lykurgos (vgl.

Maass Herm. XXIII 614. Bethe Theb. Heldenl.
3, 9) fiihrt. Vereinzelt ist sie dann Tochter des
Lykurgos (in den Kyprien, Proklos p. 18 Kink.);
meist jedoch Tochter des Nvkteus und der Polyxo
(Apollod. Ill 10, 1, 3; die Tochter des Asopos
von der des Nykteus unterschieden beim Schol.

totet sich selbst, nachdem er die Rache seinem
Bruder Lykos ubertragen. Dieser erobeit Sekyon,
totet den Epopeus und fiihrt A. als Gefangene
mit sich fort. Auf dem Wege gebiert sie die
Zwillinge Amphion und Zethos, die ausgesetzt
werden (s. Art. Amphion Nr. 1). A. wird zur
Strafe von Lykos seiner Gemahlin Dirke als Magd

die speciell auf A. beziiglichen Angaben zusam- 50 Attika verlegt den Raub der A. Tzetzes Lyk. 1332.

iibergeben. Dirke misshandelt sie grausam; da;.

1 11 -pi a ,™ r , ,* besonders von Propertius (IV 15, llff.) ausge-
Apoll l.Jiod 1 735); als solcffe stammt sie aus 60 fuhrte Motiv der Eifersueht spielte iedenfalls schon
dem boiotischen Hyria (Hesiod. frg. 153 Rz.|. Ob bei Euripides eine Eolle (vgl Graf a. a. O. 63f.).

mengestellt). Als Vater der A. wird Ares, der

allgemeine Stammvater der Amazonen, genannt,

Hyg. fab. 30. 241 ; als Mutter nennt Hygin fab.

30 Otrere, Serv. Aen. XI 661 und das Albanische

Relief (Jahn-Michaelis Griech. Bilderchron. 73

Taf. 5) Hippolyte. Dagegen tritt Hippolyte bei

Pausanias I 41,7 undlustinLT 4, 19 als Schwester

der A. auf; Iustin nennt noch als weitere Schwestern

Melamppe undOrithyia(= Otrere'i). A. istKonigin

angeblich auch aus Herodor, obgleich diese An-

gabe dem oben angefuhrten bei Plutarch Thes.

26, 2 iiberlieferten Fragment widerspricht (vgl.

darfiber Prigge De Thesei rebus gestis, Diss. Mar-

burg 1891, 28ff., dessen Chronologie der Versionen

aber ganz verfehlt ist); ebenso das Relief Albani.

Nach der Sage war A. in Athen gestorben

;

vor dem itonischen Thore zeigte man ihr Grab-

mal (Paus. I 2, 1, vgl. Plat. Axioch. 364 d. Hel-

ler Amazonen (Hegias von Trozen bei Pausanias 60 lanikos bei Plut. Thes. 27 , 4). Uber die Art

erne von Euripides (frg. 180 N.2) benutzte Local
sage dafur Hysiai am Kithairon nannte, oder ob
Euripides eigenmiiehtig diese Anderung vornahm,
um den Kithairon noch mehr als Mittelpunkt der
Sage crscheinen zu lassen, ist unbestimmbar ; in
spiiterer Zeit wird Nykteus zum Konig von Theben
gemacht (Paus. H 6, 1. Hvg. fab. 8). A. ist als

Endlich gelingt es der A.
,"

ihre Fesseln zu zer-

reissen (diese fallen von selbst ab, also auf Zeus
Gehoiss, bei Apollod. Ill 5, 5, 8); sie flieht auf
den Kithairon, wo sie ihre Sonne findet, die sie

an Dirke riichen (das Genauere s. unter Amphion
Nr. 1).

In Tithorea am Parnass zeigte man ein ge-

I 2, 1. Iustin II 4, 19) und erbaut mit ihrer Mit

konigin Otrere dem Ares auf einer Insel im

Schwarzen Meer einen Tempel (Apoll. Rhod. LT

384fl
-

.). Nach anderer Version ist nicht sie, son-

dern Hippolvte Konigin (Schol. Eur. Hipp. 10),

sie ist die Schwester (Hyg. fab. 30. Paus. I 41,

7) oder Tochter (Serv. Aen. XI 661) der KOnigin.

Als Gattin des Theseus ist sie Mutter des

Pauly-Wissowa

ihres Todes wiederum verschiedene Versionen:

1) Die Amazonen Ziehen gegen Athen , um die

Entfuhrung der A. zu rachen. Dabei wird A.

getotet, und zwar a) im Kampfe, in dem sie an

Theseus Seite mitgefochten (Diod. TV 28. Plut.

Thes. 27, 11); als die Amazone, die sie totet,

wird bei den Athenern Molpadia genannt (Paus.

I 2, 1). b) Nach Orakelspruch wird sie von The-

79



2499 Antiope Antipatria 2500 2501 Antipatrides Antipatros 2502

seus selbst getotet und zwar dem Phobos geopfert

(diese Version lasst sich durch Combination yon
Hygin fab. 241 und Hellanikos bei Plut. Thes.

27, 5 erschliessen). 2) Da Theseus Phaidra als

Gattin heimfiihren will, erhebt A. mit ihren Ama-
zonen (die also in Athen ansassig gedacht werden)
einen Aufstand gegen ihn, in dem sie selbst er-

schlagen wird, und zwar a) im Kampfe von The-
seus (Apollod. frg. Sabbait. , vgl. Ovid. Heroid.
IV 117ff. Seneca Phaedr. 231f.); von dem zum 10

Beistand herbeieilenden Herakles (in einer Theseis,

Plut. Thes. 28); aus Versehen von Penthesileia

(Apollod. Epit. Vatic. XIX 3). b) Im Hause bei

feschlossenen Thiiren getotet von den Genossen
es Theseus (Apollod. frg. Sabbait. ; die Epitome

Vaticana XIX 3 fuhrt dieselben Varianten an
wie die Fragments Sabbaitica, nennt aber Hippo-
lyte statt A. ; vgl. iiber diese Abweichung R.
Wagner Eh. Mus. XLVI 396).

Diejenigen, welche die Amazone bei dem Auf- 20
stand umkommen lassen wollten , ohne doch die

Sage vom Einfall der Amazonen in Attika auf-

zugeben, mussten die theseische Amazone diesen

Einfall iiberleben lassen; sie lassen daher ent-

weder den Theseus einfach iiber die Amazonen
siegen (Apollod. frg. Sabb.) oder lassen eine Ver-
sohnung zu stande kommen (Kleidemos frg. 6,

FHG I 360). Der vermittelnde Charakter dieser

Version zcigt sich auch darin , dass sie zuglcich
die zahlreichen Amazonensagen der Umgegend 30
(Megara Paus. I 41, 7; Chalkis Plut. Thes. 27,

12; Chaironeia Plut, Thes. 27,14) mit der atti-

schen Sage zu verbinden weiss.

Darstellungen: Die attischen Vasen kennen
schon im 6. Jhdt. die Sage, dass Theseus die

Amazone durch Eaub gewinnt, ohne Verbindung
mit Herakles. Diese Verbindung kommt fur unsere
Kenntnis in der Kunst iiberhaupt nur einmal ge-

sichert vor, in dem Belief der Querleisten zwischen
den Beinen des Thronsessels, auf dem der olym-40
pische Zeus des Pheidias sass (Paus. V 11, 4).

A lie iibrigen Darstellungen, die mit Sicherheit

auf die theseische Amazone zu beziehen sind,

stellen den Kampf als eine rein attische Sage
dar. So Pheidias selbst am Schilde der Parthe-

nos (Paus. I 17, 2), so Mikon in der Stoa Poikile

(Paus. I 15, 2) und im Theseion (Paus. I 17, 2);
ob und in wie weit A. in diesen Kunstwerken
eine Rolle spielte, wissen wir nicht. Die attische

Schlacht wollte auch der Kunstler der Reliefs 50
von Phigalia darstellen, wie aber dort die Geg-
nerin des Theseus zu benennen sei, ist ungewiss

;

die Westmetopen des Parthenon sind zu zerstOrt,

urn ein Urteil zu gestatten. Die iibrigen Dar-
stellungen sind Vasenbilder. Auf ihnen ist die

Gewinnung der Amazone durch Theseus in drei-

i'acher Weise dargestellt : a) Entfuhrung auf einem
Wagen. Die Amazone ist hier als 'Arrnh>] bezw.
'AvTid.ieia bezeichnet auf zwei spat-sf. Vasen

:

Amphora Miinchen 7 (dabei Poseidon und zwei 60
Krieger , wohl Peirithoos und Phorbasj , Hydria
Canino Notice 1845 nr. 16 (zwei Amazonen ver-

folgen) : femer auf zwei streng-rf. Vasen : Amphora
Louvre (sog. Kroisosvase), abg. Hon. d. Inst. I 55
(fleoiSoos folgt) . Schale des Chachrvlion, Brit.

Mu*. E 14 (Catal. 827), abg. "Wiener Vorlege-
blatter D 7 (dabei IJegidoi und $ogfia;); ver-

schrieben oder verlesen ist der Name der Ama-

zone auf dem streng-rf. Fragment Luynes Ann.
d. Inst. V 1833 tav. d'agg. A. ; unbenannt ist die

Entfiihrte auf einer rf. Hydria freien Stils aus
Ruvo , Petersburg 1143, abg. Mon. Ann. Bull. d.

Inst. 1856 Taf. 15. b) Theseus kiimpft zu Fuss
gegen die berittene Amazone: sie heisst A. auf
dem Bruchsttick eines streng-rf. Kxater aus Tarent,

Luynes Descr. pi. 43 (dabei 0dXegog); MsXoaa
auf dem rf. Krater Petersburg 1680 , abg. Mon.
d. Inst. VIH 44 ; unbenannt ist der Typus haufig,

z. B. sf. Schale Magnoncourt 56, rf. Amphora
Fould 1382, rf. Stamnos Brit. Mus. E 146 = Catal.

754 (Gerhard Auserl. Vasenb. Ill 163), rf. Oxy-
baphon Dzialynski (De Witte Antiq. de l'H6t.

Lambert pi. 21). c) Gewinnung in der Schlacht:

die Amazone heisst Andromache : rf. Deinos streng

schonen Stils Gerhard Auserl. Vasenb. IV 329;

Antiane (so !) : rf. unterital. Alabastron , Neapel

EC 239 (Fiorelli Vasi Cumani tav. 8).

Ausserdem findet sich der Name A. auf Vasen-

bildern 1) in einer Eiistungsscene von Amazonen:
streng-rf. Hydria des Hypsis , Miinchen 4 , abg.

Gerhard Auserl. Vasenb. H 103 (mit Andro-
mache und ,Hyphopj-le') ; 2) bei Theseus Eaub der
Helene (nicht als Amazone charakterisiert) : streng-

rf. Amphora (des Euthymides?), Miinchen 410, abg.

Gerhard Auserl. Vasenb. Ill 169; 3) in einer

Gruppe von Frauen bei der Toilette, rf. Schalen-

deckel, beschrieben aus dem ital. Kunsthandel
Elite ceramogr. II 280.

Die angeblichen Darstellungen von Theseus
Hochzeit mit. A. sind von Kliigmann a. a. O.

31 mit Recht zuriickgewiesen.

5) Tochter des Thespios, von Herakles Mutter

des Alopios, Apollod. II 7, 8.

6) Gemahlin des Laokoon, Serv. Aen. II 201,

wahrscheinlich nach Sophokles, vgl. Robert Bild

und Lied 200ff.

7) Gemahlin des Pieros, Mutter der noun
pierischen Musen, Cic. nat. deor. Ill 54.

8) Schwester des Meleagros, Anonym, b. We-
sterm. Mythogr. 345.

9) Tochter des Aiolos , von Poseidon Mutter
des Boiotos und Hellen, Hyg. fab. 157 (von Diod.

IV 67, 4 Arne genannt).

10) Tochter des Pylon, Gemahlin des KOnigs
Eurytos von Oichalia , Schol. Apoll. Ehod. I 87.

Hyg. fab. 14 (Schol. Laur. Soph. Trach. 266 =
Hesiod. frg. 135 Ez. nennt sie Antioche).

11) Priesterin der eleusinischen Demeter, Elegie

des Hermesianax b. Athen. Xni 597 c. d (sonst

Deiope genannt, s. d.).

12) Antiopa bei Serv. Eel. VI 48 ist in Anteia
zu verbessern. [Wernicke.]

Antios ("Avtio;), Archon in Akraiphia im 1.

Jhdt. v. Chr, IGS 2727. [Kirchner.]

Antipaphos ('AvTixayog), Sohn des Aigyptos

(s. d. Nr. 3), von seiner Braut. der Danaide Krito-

medeia, getttet (Hyg. fab. 170). [Wernicke.]

Antipas (Diminutivform von Antipatros), s.

Antipatros Nr. 17 und Herodes Antipas.

Antipatria, eine im Flussgebiet des Apsos
(jetzt DSwol) gelegene Stadt von Epirus nova,

in faucibus angustfe sita, welche 200 v. Chr.

L. Apustius, der Legat des Consuls Sulpicius, ein-

nahm, Liv. XXXI 27, 2; Polyb. V 108, 2 zahlt

'AviKiargia zu den Stadten der Landschaft Das-

saretis ; sie lag daher wohl am Oberlauf des Ap-

I

sos, wahrend sie Leake (N. Greece I 361) fur

das heutige Berat (d. i. slaw. Belgrad, byz. Ba-
Mygiza, spatrOm. IIovXxeQWTiohs'}) halt, wofur

nur die Festigkeit der Lage spricht.

[Tomaschek.]

Antipatrides ('AvnTzargidrjs), Tyrann von Tel-

messos, kampft mit Nearchos, Polyaen. V 35; vgl.

Droysen Hellenismus II 1, 26. [Kirchner.]

Antipatris (Ptol. V 16, 6._ Joseph. Ant,

men habe, mussten wir annehmen, wenn die Notiz

bei Suidas, dass er ein Geschichtswerk fiber die

,illyrischen Thaten des Perdikkas' verfasst habe,

auf Glaubwiirdigkeit Anspruch machen konnte

(vgl. auch Kaerst Philol. LI 620). Das Ver-

trauen des Philippos genoss er in hohem Grade,

wie aus einzelnen anekdotenhaften Ausserungen

(Plut. apophth. Phil. 27. Athen. X 435 d), noch

mehr aber aus der bedeutenden Stellung, welche

YTTT 390. XVI 142f. ; hell. Iud. I 4, 7. 21, 9. 10 er unter seiner Regierung, wie vor allem in der

LT 19, 1. 19, 9. IV 8, 1. Apostelgesch. XXHI
31. Euseb. Onom. ed. Lagarde 245, 32. 246, 75.

Itin. Hierosol. bei Tobler et Molinier Itin.

lat. 20. Steph. Byz. Hierocl. Synekd. 718), mit

ursprtinglichem Namen Kayagoafla oder Xcupeg-

oafld (beide Namen auch in der rabbinischen Lit-

teratur), von Herodes neu gegriindet und seinem

Vater Antipater zu Ehren A. genannt. Die Stadt

zerfiel bald, bei Hieronymus (Peregrin. Paulae bei

Zeit der Thronbesteigung Alexanders, einnahm,

hervorgeht. Im J. 346 fiihrte er zu Athen mit

Parmenion die Friedensunterhandlungen (Demosth.

XIX 69. Aesch. m 72. Deinarch. I 28); zu un-

gefahr derselben Zeit scheint er von Philippos mit

der Funning des Krieges in Thrakien betraut ge-

wesen zu sein (Theopomp. frg. 180; vgl. Schaefer
Demosth. 112 178, 2). Auf die Gegenwart des

A. bei der Belagerung von Perinthos lasst sich

Tobler Palaest. descr. 13) ist sie als semirutum 20 aus Frontin strat. 'IV 1, 13 nicht schliessen, da

oppididum bezeichnet. A. lag in einer frucht

baren Ebene Samariens an der Strasse von Cae-

sarea nach Lydda, 26 Millien sudlich von Cae-

sarea, 150 Stadien von Joppe. Wahrscheinlich das

heutige Kafr Saba an der Fahrstrasse von Jafa

nach Nabulus (Eitter Erdkunde XVI569ff. Rau-
mer Palast. 147. Robinson Palast. IH 256ff.

Guerin Samarie II 357ff. Survey of Western Pa-

laestine, Memoirs LT 134 und 258ff. Neubauer
Ge"ogr. du Talmud 86ff. Schiirer Gesch. d. jiid. 30

dieses Strategem nur eine Variante von Polyaen

IV 2, 8 ist. Nach der Schlacht bei Chaironeia

wurde er als Gesandter nach Athen geschickt

und erhielt die Proxenie und das Biirgerrecht (lust.

IX 4, 5. Hyper, frg. 80 BL). In den Gefahren,

welche den jungen Alexander nach dem Tode des

Philippos umgaben , hat wohl die Treue des A.,

sowie des Parmenion. wesentlich zur Befestigung

seiner Herrschaft beigetragen.

Das Vertrauen, welches Alexander in die Tiich-

Volkes II 115f.). [Benzinger.

Antipatros. 1) Athenischer Archon 01. 97,

4 = 389/8 v. Chr. Diod. XIV 103. Arg. Arist.

Plut. IV. Schol. Aristoph. Plut. 173. Unediertc

athenische Inschrift.' v. Schoeffer De Deli in-

sulae rebus 53.

2) Athenischer Archon des 3. Jhdts v. Chr.

'AHv. vni 231.

3) Athenischer Archon 45 n. Chr. Phlegon

mirab. 6. CIA IH 1079. 1080. 1280.

[Wilhelm.]

4) Athener (Kvda6i]vaisvs). "Ag^wv xoXiftag-

Xog im J. 100/99 v. Chr., CIAII 985 E 20, vgl. 2235.

5) Athener (IIegyaoi)&ev). &eofio#sTr)S zwischen

230—220 v. Chr., CIA II 859, 58.

6) Archon in Delphoi, CIG 1701 b.

7) Sohn des Chrysippos. rvftvaaiagj/os in Kition,

CIG 2626.

8) ZroaTtjyo; in Larissa, Bull. hell. XIII 394

nr. 14.

9) Sohn des Kleinopatros aus Milet. Siegt ums
J. 400 in Olympia im Faustkampf der Knaben,

sein Standbild daselbst, das erste von einem loner

geweihte, von Polykleitos dem Alteren, Paus. VI

2, 6; vgl. Robert Archaolog. Marchen 107. G.

H. FOrster Sieger in den olymp. Spielen nr. 309.

10) Sohn des Apollonios. Zxtyavtjcpooos in

Mylasa im 1. Jhdt. v. Chr., Athen. Mitt, XV 269.

Le Bas HI 408, vgL Athen. Mitt. XIV 393

tigkeit des bewahrten Feldherrn setzte, zeigte sich

vor allem darin, dass er ihn bei seinem Aufbruche

nach Asien zum Reichsverweser in Makedonien

ernanntc ; neben den militarischen Verdiensten des

A. moehte vor allem das diplomatische Geschick,

welches er verschiedentlich in Unterhandlungen

mit den Griechen bewiesen hatte, ihn fur diese

wichtige Stellung als geeignet erscheinen lassen.

A. hatte die bedeutungsvolle Aufgabe, fur die Er-

40 ganzung und Verstarkung des makedonischen Heeres

in Asien durch Sendung von neuen Truppen aus

der Heimat und Griechenland zu sorgen und zu-

gleich das Verhaltnis der hellenischen Staaten zu

Makedonien auf der Basis des korinthischen Bun-

desfriedens zu erhalten und das makedonische Reich

gegen etwaige Angriffe zu sichern. Besonders

schwierig war die Erfullung dieser Aufgabe, so

lange infolge der Plane des Memnon die Gefahr

der Landung einer persischen Flotte in Griechen-

50 land drohte und im Gebiete des aegaeischen Meeres

erfolgreiche Unternehmungen unter Pharnabazos

und Autophradates zur Herstellung des persischen

Uhergewichtes in der Durchfuhrung begriffen wa-

ren. Dieser Gefahr gegeniiber liess A. eine Flotte

zum Schutze der griechischen Kiiste aufstellen

(Arrian. anab. II 2, 4). In Griechenland selbst ver-

suchte der unternehmende KOnig Agis von Sparta

nicht ohne Erfolg eine Erhebung gegen Make-

donien durchzufuhren, welche die durch den korin-

11) Aus Epeiros. Siegt zu Olvmpia im Lauf 60 thischen Bund eingeffihrte Organisation der hel

01. 161 = 136 v. Chr., African, b. Euseb. chron.

I 209. [Kirchner.]

12) Sohn des Iollas, einer der hervorragendsten

makedonischen Feldherrn, war geboren kurz nach

400 v. Chr., da er nach Suidas im Alter von 78

Jahren starb (im J. 319). Dass er schon unter

dem alteren Bruder des Philippos, Perdikkas, eine

nicht unwichtige militarische Stellung eingenom-

lenischen Staaten umstiirzen und die Hegemonie

Spartas im Peloponnes wieder aufrichten sollte.

Mit persischer Hulfe sammelte er im J. 333 in den

hauptsachlichsten Werhequartieren der griechischen

Soldner, auf Tainaron und Kreta, Truppen und
Schiffe (Arrian. n 13, 4ff. Curt. IV 1, 38ff. Diod.

XVTI 48, 1) und untersttltzte zunachst die Ope-

rationen der Perser im aegaeischen Meere. Darauf
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gelang es ihm, nach dem Scheitern der persischen eingelassen , kann gewiss auf Glaubwurdigkeit
Untemehmungen, einen Teil der peloponnesischen keinen Anspruch machen ; und noch weniger ist
Staaten fur sich zu gewinnen. Nach der Nieder- auf solche Ausserungen wie Curtius X 10, 14 zu
lage des makedonischen Soldnerfuhrers Korragos geben. Seinem niichterrien Sinne, der durch die
Helen Elis, der grosste Teil von Achaia und Ar- Lehren des Aristoteles gebildet war, widerstrebte
kadien zu Agis ab (Aesch. m 165. Dein. I 34; die Forderung der gottlichen Bhren von seiten Ale-
vgl. auch Curt. VI 1, 20). Das gewiss unter dem xanders. Suidas (in dem Artikel fiber A. , der
Einfluss des A. erfolgte Aufkommen von Tyrannen- wahrscheinlich im ' wesentlichen auf Arrians Dia-
herrschaften in einzelnen peloponnesischen Staaten dochengeschichte zurtickgeht, vgl. Koehler S.-
(vgl. [Demosth.] XVII 7. 10. Paus. VII 27, 7. lOBcr. Akad. Berl. 1890, 555ff.) bezeugt ausdruck-
GornperzWien._Stud.lv 1882, 116, 14) mochte lich, dass er allein von den Diadochen Alexan-
auch beitragen, einen Umschwung zu Ungunsten der nicht habe Gott nennen wollen, weil er es
Makedoniens zu bewirken. Diese Nachrichten aus fur gottlos gehalten habe. Die Trtibung des Ver-
dem Peloponnes trafen A., als er im Begriffe war, haltnisses des Konigs zu seinem Feldherrn wurde
in Thrakien die Ruhe und Ordnung wiederher- wahrscheinlich noch gesteigert durch die Anklagen
zustellen, wo der makedonische Feldherr Memnon der herrschbegierigen und auf die Autoritat des
abgefallen war (Diod. XVII 62, 5ff.; hierauf be- A. eifersiichtigen Olympias (vgl. Pint. Al. 39;
zieht sich vielleicht auch Polyaen. IV 4. 1; vgl. apophth. Al. 14. Diod. XVTI 118, 1), obgleich
Steph. Byz. s. TergaxmeTrai). A. legte nach MOg- im einzelnen diesen Erzahlungen gegeniiber. so-

lichkeit die in Thrakien ausgebrochenen Unruhen 20 weit sie auf den angeblichen Briefwechsel Ale-
bei,sammelteeinHeervon40000Mann,marschierte xanders zurllckgehen, grosse Vorsieht angebracht
nach dem Peloponnes und traf die Feinde , die ist. So ist es denn begreiflich, dass A. von Alexan-
gerade das den Makedoniern treu gebliebene Me- der im J. 324 den Befehl erhielt, selbst aus der
galopolis belagerten. Hier kam es im J. 330 zur Heimat ihm neue Mannschaften nach Asien zuzu-
entscheidenden Schlacht, in der A. einen vollstan- fiihren, und in seiner Statthalterschaft iiber Makedo-
digen Sieg errang, Agis selbst nach tapferem nien durch Krateros ersctzt wurde (Arrian. VII 12. 4.
Kampfe flel (Plut. Agis 3. Diod. XVII 63. Curt. lust. XII 12, 9). Gerado in einer Zeit, in welcher
VI 1. lust. XII 1). Die Zeit der Schlacht er- die Veranderung in dem Verhaltnis Alexanders zu
giebt sich vor allem daraus, dass sie ungefahr in don Hellenen immer deutlicher hervortrat, in der
der Zeit des ktesiphonteischen Processes sich er- 30 er vor allem die Anerkennung seiner Gottlichkeit
eignete (Aesch. Ill 165, vgl. 133. Plut. De- von diesen verlangte. musste es ihm wichtig er-

mosth. 24; s. auch Schaefer Demosth. Ill" 202, scheinen, die Leitung der Angelegenheiten in Eu-
1. 211ff.; anders Niese obenS. 819). Die Notiz ropa einem Manne zu ilbertragen, welcher der
bei Curtius VI 1, 21, dass dieser Krieg vor der veranderten Richtung, die das Konigtum Alexan-
Schlacht bei Gaugamela beendet worden sei, wird ders eingeschlagen hatte , nicht entgegenstand.
schon durch die Nachrieht des Arrian. anab. Ill Alexander starb indessen. bevor sein Befehl zur
16, 10 unwahrscheinlich, dass Alexander noch von Ausfuhrung kam. Die Geriiehte. welche A. in
Susa aus dem A. Geld zur Fiihrung dfe Krieges Verbindung mit Aristoteles als den Urhcber der
gegen die Lakedaemonier sandte, wenn gleich angeblichen Vergiftung Alexanders bezeichnen (Arr.
andererseits die Bemerkung des Diodor XVII 62, 40 VII 27. Iff. Plut. Alex. 77. Curt. X 10. 14. Paus.
1, der Abfall der hellenischen Staaten von Make- VIII 18, 6. Plin. n. h. XXX 149. Vit. X orat.
donien sei erst auf die Kunde von jenem Siege IX 22). sind wohl zum Teil aus der in den philo-
Alexanders erfolgt, auf Wahrscheinlichkeit keinen sophischen Schulen und litterarischen Kreisen herr-
Anspruch machen kann. Dieser Sieg bewirkte die schenden Klatschsucht herzuleiten, zum Teil mOgen
vollige Wiederherstellung der makedonischen He- sie in der Umgebung der Olympias und des An-
gemonie in Grieehenland

:
die Lakedaemonier muss- tigonos (vgl. Plut. Alex. 77)"entstanden sein und

ten nach Bestimmung des Synedrion der Hellenen dem Gegensatze gegen A. und sein Hans ihren
Gesandte nach Asien senden. urn bei Alexander Ursprang verdanken. Der Tod Alexanders gab
Verzeihung zu erwirken (Aesch. Ill 133. Diod. in Hellas das Signal zum Ausbruch einer krie-
XVII 73, 5f. Curt. VI 1, 19f.|. 50 gerischen Erhebung. welche schon seit einiger

In den letzten Regierungsjahren Alexanders Zeit vorbereitet war und namentlich in Athen
trat eine Entfremdung zwischen dem Konige und und dem aitolischen Bunde ihren Mittelpunkt
A. ein. Die immer starker hervortretende Hin- hatte (Hauptquelle: Diod. XVIII 8ff. ; vgl. weiter
neigung des ersteren zum orientalischen Wesen. Hvper. IV. lust, XIII 5. Paus. I 25,4. Plut. Phok.
der immer deutlicher sich vollziehende Bruch mit 23ff.; Apophth. Phoc. llff.; Demosth. 27. Vit. X
dem volkstumlichen makedonischen Konigtum. der orat. VHI 38ff. CIA II 1841 A. hatte somit in
auch mi Lager Alexanders selbst zu so ernrten der Bekampfung dieser Bewegung unmittelbar
Conflicten fuhrte. musste auch auf A., als einen eine Aufgabe vor sich. die ihm eine Teilrjahme
der vornehmsten Vertreter der philippischen Tra- an der Regelung des Reichsrcgiments zunachst
ditionen. einwirken : die gerade im Zusammenhange 60 unmdglieh machte. Die Gefahr war fur ihn eine
mit der Katastrophe des Philotas und Parmenion urn so grossere , als das Heer der Gegner unter
erfolgte Vollstreckung des Urteils iiber seinen Leosthenes zum grOssten Teile aus kampferprobten
Schwiegersohn Alexandras von Lynkestai (s. oben Veteranen , die in Asien Soldnerdienste geleistet
S. 1435

1
mochte auch in ihm Besorgnisse erwecken, hatten . bestand , und seine eigenen Streitkrafte

wenn gleich seine Treue gegen den Konig. soweit durch die haufigen Verstarkungen. welche Alexan-
wir zu erkennen vermcigen, nicht erschtittert wor- ders Armee aus Makedonien empfangen hatte,
den ist. Die Nachrieht Plutarchs Al. 49, A. habe sehr geschwacht waren (Diod. XVIH 9, 3. 12, 2).
sich in geheime Verbindungen mit den Aitolern Er sandte sogleich mit der Bitte um schleunige
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Unterstiitzung an Krateros, der sich auf dem Ruck- ' unter Leonnatos und Krateros aus Asien nach

marsche in Kilikien befand, und an den Statt- Europa gefiihrten, lieber dem Krateros wegen seiner

halter des hellespontischen Phrygien, Leonnatos

;

heldenhaften Erscheinung und seines grossartigen

er selbst sammelte alle verfiigbaren Truppen, um und zugleich leutseligen Auftretens gehorchen woll-

mit ihnen nach Hellas zu marschieren, nachdem ten, als dem unansehnlichen und schwer zugang-

er eine Heeresabteilung in Makedonien selbst zu- lichen A. (Diod. XVIII 17, 5. Bekker Anecd. gr.

riickgelassen, wohl zum Schutze vor allem gegen I 130. Suid. s. Kearegoe. Koehler S.-Ber. Akad.

die Illyrier und die Thraker (unter Seuthes), welche Berl. 1890, 574). Bei Krannon kam es im August

sich der hellenischen Erhebung angeschlossen hat- 322 (7. Metageitnion) zur Entscheidung (Diod.

ten. Seine militarischen Untemehmungen suchte 10 XVLTI 17. Plut. Phok. 26 ; Demosth. 28 ; Camill. 19.

«r durch eine diplomatische Action in den ein- Paus. X 3, 4). Die Niederlage, welche die Hellenen

zelnen griechischen Staaten zu unterstiitzen , die von der makedonischen Ubermacht erlitten, war
aber nicht das gewunschte Resultat gehabt zu an sich nicht entscheidend , um so grosser aber

haben scheint (die Notiz bei Plut. Demosth. 27. ihr moralischer Eindruck. Die Unterhandlungen,

Vit. X orat. VIII 38. dass die Arkader durch De- welche das hellenische Bundesheer mit den make-

mosthenes zum offencn Anschluss an Athen ver- donischen Feldherrn einleitete, zerschlugen sich

leitet worden seien. wird allerdings mittelbar durch zwar, aber es gelang den letzteren, durch Ero-

Diodor, unmittelbar durch Paus. VIII 6, 2. 27, berung einzelner thessalischer Stadte, vor allem

,10 widerlegt). Zu diesem Misserfolg mochte es von Pharsalos (Vit. X orat. VIII 41) eine solche

nicht wenig beitragen , dass es dem Leosthenes 20 Wirkung auf die griechischen Staaten hervorzu-

gelang , durch Besetzung des Thermopylenpasses bringen, dass dieselben einzeln um Prieden baten.

der Hauptmacht des A. den Zugang in das eigent- A. gewahrte ihnen denselben unter verhaltnis-

liche Hellas zu sperren ; vor allem aber war von massig giinstigen Bedingungen (Diod. XVILT 17, 7f.

•der grOssten Bedeutung der Abfall der Thessaler, Arr. succ. Alex. 12). Es blieb im wesentlichen

welche durch ihre ausgezeichnete Reiterei ebenso nur noch die Bekampfung der Aitoler und Athener

•den verbiindeten Hellenen eine wirksame Verstar- iibrig. Letztere beschloss A. zunachst anzugreifen,

kung zufiihrten, wie sie dem A. ein bedeutendes und brachte durch den Anmarsch seines Heeres

Contingent entzogen. A. wurde in offener Feld- die Athener zum Abschlusse eines Friedens , wel-

schlacht besiegt und in Lamia eingeschlossen cher die Ordnung der athenischen Angelegenheiten

(Diod. XVIII 11, 5. 12, 3f. Hyper. IV 7). Nach-30ganz in seine Hande legte (Diod. XVIII 18, Iff.

dem die Versuche des Leosthenes, die Stadt durch Arrian bei Suid. s. avepaXlezo, beide nach Hiero-

Sturm zu gewinnen, misslungen waren, wurde nymos; etwas anders Plut, Phok. 26 z. E., dessen

cine umfassende Blokade erSffnet, welche zuletzt abweichende Darstellung wohl durch das Bestreben,

das eingeschlossene makedonische Heer durch den das Verdienst des Phokion besonders hervortreten

drohenden Mangel an Lebensmitteln in grosse zu lassen, bestimmt ist; die Erzahlung des Paus.

Not brachte (Diod. XVIH 13, 3f.). Friedensunter- VII 10, 4 ist wertlos, die Darstellung bei Polyb.

handlungen, welche A. einleitete. scheiterten an den IX 29, Iff. einseitig und (ibertrieben). Die Athener

weitgehendenForderungen der Gegner (Diod. XVIII nmssten eine Besatzung in Munychia aufnehmen,

18, 3. Plut. Phok. 26 z. E.). Da eroffnete der Ab- die Ausubung des Biirgerrechts wurde an einen

zug der Aitoler und anderer Contingente der Bun- 40 bestimmten Census gebunden, wodurch die Mehr-

desgenossen, sowie der plOtzliche Tod des Leosthe- zahl der Burger
,
gerade diejenigen , welche die

nes dem A. wieder giinstigere Aussichten (Diod. Kriegspolitik besonders betrieben hatten, der po-

XVIH 13, 4f. 15, 2. Suid. lust. XIII 5, 12f.), die litischen Rechte verlustig gingen. Die Haupter

noch verstarkt wurden durch das Herannahen des der Opposition gegen Makedonien, namentlich De-

Leonnatos, der zum Entsatze herbeikam. Zwar mosthenes und Hypereides, welche zum Tode ver-

wurde dieser von den Hellenen unter Antiphilos, urteilt wurden, fanden bald ihr Ende (Diod. a.

dem Nachfolger des Leosthenes, geschlagen und O. Arr. succ. Alex. 13f. Plut. Phok. 27ff.; De-

flel selbst, doch konnte die Vereinigung seines mosth. 28f. Paus. I 25. 5. Suid. s. 'Avihazijog

Heeres mit A. nicht gehindert werden. und Atjfioa&er>jg. Vit. X orat. VIII 42ff. IX llf.

A. zog sich nun, indem er auf gebirgigem 50 Corn. Nep. Phoc. 2. 2. W achsmuth Stadt Athen

Terrain mOglichst giinstige Stellungen aufsuchte, I 608f.). So verlor Athen, welches auch den Be-

die vor allem der thessalischen Reiterei den An- sitz der Insel Samos aufgeben musste, mehr noch,

griff erschwerten. nordwarts nach Thessalien, um als durch Philippos und Alexander, die Grund-

hier die Ankunft des Krateros zu erwarten. Die lage zu einer selbstandigen Politik und wurde iiu

planmassige und einheitliche Kriegfuhrung auf wesentlichen auf eine rein communale Autonomic

makedonischer Seite zeigte der hellenischen gegen- beschrankt. Nachdem so A. Athen unterworfen

iiber, die abermals durch den Abzug verschiedener hatte (September 322), kehrte er nach Makedonien

Contingente geschwacht war (Diod. XVLTI 17. 1. zuriick, suchte Krateros durch Vermahlung mit

lust. YTTT 5, 17), immer entschiedener ihre tjber- seiner Tochter Phila enger an sich zu fesseln

legenheit , wie auch zur See die Makedonier den 60 und traf Vorbereitungen zum Zuge nach Asien.

Athenern gegeniiber das Ubergewicht behaupteten Die Ruhe in Grieehenland schien durch eine all-

(Diod. XVIII 15, 8f. CIA II 270. Dittenberger genieine Regelung der Verhaltnisse der griechi-

Syll. 135. Grauert Hist.-phil. Anal. 268, 28. schen Staaten, wobei A. uberall die Einfiihrung

Schaefer Demosth. Ill 2 382, 1 gegen Droysen oligarchischer Verfassungen begunstigte, gesichert

Hellen. n 1, 70). Als Krateros im Sommer 322 zu sein (Diod. XVHI 18, 8. 55, 2. 69, 3). Die

mit A. zusammengetroffen war, uberliess er letz- durch Philippos begrundeten panhellenischen In-

terem. als dem alteren Feldherrn, willig den Ober- stitutionen . vor allem das Synedrion zu Korinth,

befehl, obgleich die Truppen, vor alien gewiss die gerieten jetzt, seitdem durch den Sieg bei Krannon
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der Bund der Hellenen aufgelost worden war, wie keit im perdikkanischen Lager erleichtert wurde

;

es scheint, vOllig in Verfall. Noch im Winter doch wurde ein Angriff von seiten des Eumenes
322/1 unternahmen A. und Krateros einen Zug nur durch die Vorstellungen der in Sardes be-
gegen die Aitoler, urn den in Griechenland herge- findlichen Kleopatra verhindert. Zwischen Anti-
stellten Frieden vor einer Stoning durch dieselben gonos und Kassandros war es unterdessen schon
sicher zu stellen. Schon befanden sich die Aito- zum Zerwiirfnis gekommen ; trotz der Warnungen
ler in grosser Bedrangnis, als die makedonischen des letzteren liess sich A. wieder durch Antigonos
Feldherrn durch Antigonos (s. o. S. 2406) auf die beschwichtigen und sogar bestimmen, ihm einen
ihnen durch die ehrgeizigen Plane des Perdikkas Teil seiner Truppen fur den Krieg gegen Eumenes
bevorstehende Gefahr hingewiesen wurden. A. sah 10 abzutreten, doch hielt er es fur ratlich, die Ko-
sich um so mehr bedroht, als Perdikkas damals nige selbst mit nach Europa zu nehmen, wo er
Anstalt machte, nach Verstossung der Tochter des wahrscheirdich im Anfange des J. 320 nach Uber-
A., Nikaia, die Schwester Alexanders, Kleopatra, schreitung des Hellespontes anlangte (Arr succ
zur Gemahlin zu nehmen (Arr. succ. Alex. 24. 26. Alex. 40ff. App. Svr. 54. Plut. Eum 8) Hier
Diod. XVILT 23, Iff. 25, 3. lust. XIII 6, 4ff.). war bald nach dem Abmarsche des A. durch die
Es kam.ein Biindnis zwischen A., Krateros und Aitoler, die im Einverstandnisse mit Perdikkas
Antigonos zu stande

, zu welchem vor allem noch waren, die Buhe von neuem gestort worden. Sie
Ptolemaios zugezogen wurde, der schon fruher ein waren in Thessalien eingefallen und hatten den
Verstandnis mit A. angekniipft hatte (Diod. XVIII grflssten Teil dieser Landschaft zum Abfalle von
14, 2) ;

A. sollte die Statthalterschaft in Europa 20 Makedonien gebracht. Doch war durch Polysper-
behalten, dem Krateros wurde der Oberbefehl in chon, der von A. als Feldherr in Makedonien zu-
Asien bestimmt. So wurde die grosse Coalition rilckgelassen worden war, Thessalien unterworfen
gegen Perdikkas geschlossen, bei der zwar A. und und der Friede wieder hergestellt worden (Diod
Krateros die Eeichseinheit in gevvissem Sinne auf- XVIII 38). Nicht lange mehr iiberlebte A. die
recht zu erhalten dachten, die aber dann doch in durch ihn durchgefuhrte Neuordnung des Eeiches

;

ihrer weiteren Ausgestaltung und ihren Folgen er verflel in eine schwere Krankheit und starb
zur Zertrummerung jener Einheit und Begriin- wahrscheinlich im J. 319 (vgl. Diod. XVIII 47,
dung der Sonderherrschaften im Sinne des Ptole- 4; s. o. S. 2407 und vgl. Unger S.-Ber. Akad'
maios gefuhrt hat. A. und Krateros schlossen zu- Munch. 1878 I 421f.), in hohem Alter, nachdem
nachst einen Frieden mit den Aitolem, wobei sie 30 er Polysperchon , als einen der altesten und an-
aber an erne Wiederaufnahme des Kampfes bei gesehensten Generate Alexanders, zu seinem Nach-
giinstiger Gelegenheit und Ergreifung entschei- folger in der Keichsverweserschaft ernannt und
dender Massregeln zur Beseitigung der von diesem seinem Sohne Kassandros die Chiliarchie uber-
Volke dem hellenischen Frieden drohenden Ge- tragen hatte (Diod. XVIII 48 4f)- er zeigte
fahren dachten (Diod. XVIII 25, 5). Darauf durch diesen Schritt, dass ihm die Rucksicht auf
wandten sie sich wider ihren Gegner in Asien, das Reich hoher stand, als die Familienpolitik.
der beschlossen hatte

, zunachst Ptolemaios an- das dvnastische Interesse. das bei den Diadnchen
zugreifen. Sie gelangten gliicklich iiber den Hel- sich bald als das ausschlaggebende erwies.
lespont; ein Versuch, Eumenes, den bedeutend- Nicht eine der glanzenden Erscheinungen, wie
sten und treuesten Feldherrn des Perdikkas, zu40sie aus der Schule Alexanders hervorgingen, hat
gewinnen, misslang. A. und Krateros trennten A. mit Klugheit und Consequenz, und nicht ganz
sich dann, der letztere ging dem Eumenes ent- ohne Erfolg. die Stellung Makedoniens im wesent-
gegen

,
A. marschierte nach Kilikien gegen Per- lichen auf der durch Philippos geschaffenen Grund-

dikkas (Arr. succ. Alex. 26f. Diod. XVIII 29. lage, wenn auch zum Teil mit anderen Mittelu,
Plut. Eum. 5f.). Nachdem Krateros im Kampfe zu erhalten gesucht, doch war die durch Alexander
gegen Eumenes unterlegen und gefallen war, zog begriindete neue Entwickelung machtiger als er.
A. das verlassene Heer desselben an sich piod. Litteratur. Vor allem Droysen Gesch. d.
XVLTI 32, 3f. 33. 1) und zog weiter. dem Ptole- Hellenismus 2

. Schaefer Demosthenes IIP ; ferner
maios zu Hulfe. Dieser war unterdessen, da Per- Grot e XII. Grauert Hist.-phil. Analekten 208ff.
dikkas von semen eigenen Truppen getotet worden 50Bernays Phokion 1881.
war, von seinem Gegner befreit, die Fursorge 13) Enkel des Vorigen, Sohn des Kassandros
fur die Komge einstweilen Peithon und Arridaios und der Thessalonike . gewann nach der kurzen
anvertraut worden. Mit diesen traf A. in Tripa- Regierung seines Bruders Philippos, der im J. 297
radeisos in Koilesyrien zusammen; nach der Be- dem Kassandros gefolgt war. die Herrschaft in
schwichtigung eines von Eurydike, der Gemahlin Makedonien. Er totete seine Mutter Thessalonike,
des Philippos Amdaios. geschiirten Aufstandes der weil diese seinen Bruder Alexandras begttnstigte.
aus Agypten zuruckgekehrten Truppen. bei dem Dieser rief gegen ihn Pyrrhos und Demetrios
er selbst in Lebensgefahr geriet , fuhrte er als Poliorketes zu Hiilfe. Als nach dem Abzuge des
Reichsverweser eine neue Teilung der Provinzen Pyrrhos eine Aussohnung zwichen beiden Briidern
des Eeiches durch (Aix succ. Alex. 30ff. Diod. XVLTI 60 bevorzustehen schien, wurde Alexandros von De-
39). Dem Antigonos ubertrug er den Oberbefehl metrios getotet, und dieser bemachtigte sich selbst
uber das Reichsheer in Asien und stellte ihm, um der KOnigsherrschaft in Makedonien (01. 121,3
sich gegen etwaige eigene Herrschaftsbestrebungen = 294/3). A. floh zu Lysimachos . mit dessen
desselben zu sichern, seinen Sohn Kassandros als Tochter Eurydike er vermahlt war, fand aber bei
Chiliarchen zur Seite; zugleich iiberliess er ihm diesem keine Unterstiitzung gegen Demetrios und
die Fursorge fur die Konige und die Fuhrung wurde einige Zeit darauf (nach Unger Philol
des Kneges. Darauf trat er den Riickweg nach XXXVin 486 erst 287/6) auf seinen Befehl ge-
Europa an, der ihm durch den Mangel an Einig- totet. Vgl. Euseb. chron.I231f. Plut. Demetr. 36f.

;
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Pyrrh. 6. lust. XVI 1, Iff. 19. 2, 4. Paus. IX .Nr. 16; Schflrers Vermutung I 234, dass er

7, 3. Diod. XXI 7. seinem Vater in dieser Stellung gefolgt sei, findet

14) Antipatros 'Extjalas, Sohn des Philippos, in der Tradition keine Stiitze), vielmehr fuhrt

Neffe des Kassandros, war 279/8 v. Chr. von den ihn Josephos ant. XIV 8 lediglich als yiloz des

Makedoniern zum KOnig gewahlt worden, wurde von Aristobul damals verdrangten Hyrkanos II.

aber bald, da er unfahig erschien, das Land ein. Er war ein schlau berecbnender Charakter,

gegen die Invasion der Gallier zu schiitzen, von der jedem treu diente, von dem er FCrderung
Sosthenes gestiirzt. Nach dem Tode des letzteren seiner Hauspolitik erhoffen konnte. Dieser Ge-

machte er erfolglose Versuche, sich wieder der sichtspunkt fuhrte ihn im Bruderzwist auf die

Herrschaft zu bemachtigen; namentlich war er, 10 Seite des schwachlichen Hyrkanos, der sich voll-

wie es scheint, vergeblich bemiiht, dem Antigonos standig von ihm beherrschen liess. Wahrend dieser

Gonatas das makedonische Konigtum streitig zu sich mit dem Genuss seiner Gtiter gewiss zu-

machen. Der Beiname Etesias soil daher stammen, frieden gegeben hatte, reizte A. ihn zum Kampf
dass seine Regierung nur 45 Tage, die Dauer gegen Aristobul. Er entfiihrte ihn zu seinem

des Wehens der Etesien, umfasste. Vgl. Porphyr. Freunde Aretas, dem Nabataeerkonig, und schloss

bei Euseb. I 235ff. mit einem arabischen und jiidischen Heere den

15) Sohn des Asklepiodoros, an der VerschwO- Aristobulos in Jerusalem ein. Erst durch die

rung des Hermolaos gegen Alexander d. Gr. be- Intervention des von Pompeius im J. 65 geschick-

teiligt nach Arr. anab. IV 13, 4. Curt. VIII 6, 9. ten Scaurus wurde Aristobulos aus dieser Situation
^

[Kaerst.j 20 befreit und brachte nun den abziehenden Feinden

16) Stammvater des herodianischen Hauses, eine Niederlage bei, bei der Phallion, der Bruder

Vater des Antipatros Nr. 17, ein vornehmer und des A., flel (ant. XIV 8—33; bell. I 6, 2—3).

reicher Idumaeer (Jos. bell. I 6, 2). Alexandros Als im J. 63 Hyrkanos dem Pompeius die Thore

Iannaios (104—78) machte ihn zum Strategen von Jerusalems Offnete, wird der schlaue Idumaeer sein

Idumaia (Jos. ant. XIV 10; Mommsen R. G. Ratgeber gewesen sein. Nach der Ernennung des

V 500, 1 bezieht dies irrig auf den Sohn Nr. 17). Hyrkanos zum Hohenpriester und Ethnarchen (63)

A. benutzte seine Reichtiimer und seine Stellung, wuchs die Macht des A. ; er war seine "rechte

um sich die Freundschaft der benachbarten Naba- Hand, wiewohl er keine officielle Stellung gehabt

taeer, Gazaeer und Askaloniten zu gewinnen (Jos. zu haben scheint. Als darauf der Statthalter

ant. a. O.). Dieser josephische Bericht ist den 30 Scaurus gegen die Nabataeer zu Felde zog, unter-

mannigfachen divergierenden Nachrichten vorzu- stiitzte ihn A. auf Hyrkanos Wunsch mit Ge-

ziehen. Nikolaos von Damaskos machte den A. treide, vermittelte dann aber als Gesandter des

zum Nachkommen eines aus Babylon zurfickge- Scaurus zwischen diesem und seinen alten Freun-

kehrten Juden, offenbar, wie schon Jos. ant. XIV den einen Frieden zu beiderseitiger Befriedigung.

9 bemerkt, aus Schmeichelei gegen Herodes (Nik. Von seinem Ansehen zeugt, dass A. hier als ,biirge'

Dam. FHG III 417, 85). Andererseits machten fur den rOmischen Statthalter auftrat (ant. XIV
die christlichen Autoren den Stammvater des ver- 80—81: bell. I 8, 1). Im J. 57 stiess A.

_

mit

hassten Herodes zum Hierodulen des Apollon in einer Abteilung schwerer Eeiter zu Gabinius

Askalon, wohl im Anschluss an obige Notiz (dieser
' zum Kampf gegen den aufstandischen Alexandros

Tradition folgen Stark Gaza 535. Gelzer Iul. 40 (ant. XIV 84 ixaioixov; bell. I 8, 3 ol negi 'A.

Afric. I 260ff.). Wenn Africanus ihn Herodes emlexzoi). Ebenso unterstiitzte er den Gabinius

nennt, so ist das wohl nur Combination daraus, auf seinem Zuge nach Agypten mit Geld, Ge-

dass der Enkel diesen Namen fuhrte, und spricht treide und Hulfstruppen (ant. XIV 99 ; bell. I

fftr die Mangelhaftigkeit dieser Tradition. Da 8, 7). Beim Ausbruch des erneuten Aufstandes

dieser A. erst zum Strategen erhoben wurde, ist des Alexandros (55) schickte Gabinius den A.

es kein Widerspruch (wie Gelzer a. O. meint), voraus , der durch seinen Einfluss einen grossen

wenn Josephos ant. XIV 491 von der olxta drj- Teil des Volkes beschwichtigte. Wenn Gabinius

fiouxt) und dem yevo? ISuuztxov xai imaxovov zolg damals die Angelegenheiten in Jerusalem ,nach

fiaoiXivrHv des Herodes spricht, zumal es im Gegen- dem Wnnsch des A.' ordnete (ant. XIV 103; bell,

satz zum koniglichen Hause der Hasmonaeer ge- 50 I 8, "7) , so mag er ihn damals vielleicht zum
sagtist. Vgl. Schiirer Gesch. d. jiid. Volk. 1 233. emfteX^zfjg zwv 'lovdaiwv respective zijs 'Iovdaias

17) Ein Idumaeer, Sohn des A. Nr. 16, Vater gemacht haben, als welcher er unter dem J. 48/7

Herodes des Grossen. Zur Unterscheidung von genannt wird. Doch ist der Zeitpunkt der Er-

seinem gleichnamigen Vater wurde er, so lange nennung nicht bekannt (ant. XIV 127. 139; so

dieser lebte, mit der Diminutivform Antipas ge- Schflrerl 278, 13). Der Inhalt dieses Amtes

nannt (so fasse ich Jos. ant. XIV 10). A. tritt ist schwer zu bestimmen. Da Hyrkanos seit 57

zuerst auf im Beginn der Regierung des Aristo- lediglich Hohepriester war, die Verwaltung aber

bulos LT. (69—63) , als ein Mann von grossem auf die funf neu begrtodeten Synhedrien uber-

Beichtum(ant.XIV8) und wertvollen Beziehungen, gegangen war, so scheint A. als Epimelet neben

die er zum Teil von seinem Vater ubemommen 60 diesen einzelnen Synhedrien die Verbindung in

(so die zu den Nabataeern). Er war ve"rheiratet der Verwaltung der funf Landesbezirke darge-

mit einer vornehmen Araberin mit Namen Kypros, stellt zu haben (zijg 'Iovdaias). Dass er die Steuer-

die ihm vier Sohne, Phasaelos, Herodes (den Gros- verwaltung unter sich hatte (Schurer a. O.), ist

sen), Iosephos und Pheroras, dazu die Salome ge- wahrscheinlich. Jedenfalls hatte er aber auch

bar (Ant. XIV 121—122; bell. I 8, 9). Eine amt- den Befehl iiber die Truppen. Als im J. 53 Cas-

liche Stellung scheint er damals nicht eingenom- sius nach Syrien kam, wusste A. auch bei diesem

men zu haben (Mommsen R. G. V 500, 1 macht sich schnell Einfluss zn verschaffen. Auf seinen

ihn irrtumlicb. zum Strategen von Idumaia; vgl. Rat totete Cassius den Peitholaos, den Partei-
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ganger des Aristobulos (ant. XIV 120—1 21 ; bell.
I 8, 9). Wahrend des Burgerkrieges zwischen
Caesar und Pompeius hielt sieh A., wie der ge-
samte Osten, zu letzterem, ging aber nach der
Niederlage desselben unverziiglich zum siegreichen
Caesar tiber (bell. I 9, 3. 10, 1). Er unterstfitzte
daher, als Caesar in Alexandrien in der Falle
sass

,
den Pergamener Mithridates , der 47 zum

Entsatz jenes heranzog, rait 3000 Juden und seinen
arabischen Bundesgenossen, brachte auch die ande-
ren syrischen Dynasten, sowie die iigyptische Juden-
schaft auf Caesars Seite, legte Proben persBn-
licher Tapferkeit beim Sturm auf Pelusion ab
und entsehied die Schlacht im Delta als Fuhrer
des linken Fliigels (ant. XIV 127—136; bell. I
9, 3—5). Caesar verlieh ibm dafiir , als er im
J. 47 nach Syrien kam, das rOmische Biirgerrecht
und die personale Immunitat und ernannte inn
zum imTQOjzog (ant. XIV 137. 143; bell. I 10,
3). Darunter ist, wie Mommsen R. G. V 500,
1 bemerkt, nicht der rOmische Procurator im Sinne
der Kaiserzeit zu verstehen (Marquardt St. V.
I 408). Er ist, wie ich meine, nicht inlxaojioq
Caesars

, sondern des gleichzeitig unter Wegfall
der funf Synhedrien zum Ethnarchen erhobenen
Hyrkanos (vgl. ant. XIV 166, wo die dem A.
feindlichen Juden ihn beim Hyrkanos verklagen

:
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ov ya.Q ejthgojiog aoi rmv jiQay/idrcov A. xai
ol Tialdeg axnov vvv riaiv xrX., scil. wie sie's eicent-
lich sein sollten, .sondern deoxozai sind sie').°Nur
wegen der Schwachlichkeit des Hyrkanos erschien
dieser Vice-Ethnarch als der eigentlicbe Leiter
des Staates und genoss schliesslich fast kOnig-
liche Ehren (ant. XIV 162; bell. I 10, 51. Nach-
dem A. den Caesar aus Syrien hinausgeleitet hatte,
begann er mit dem Aufbau der von Pompeius
zerstorten Mauern und stellte die Euhe im Lande
wieder her. Nun hielt er die Zeit fur gekommen,
auch seinen Sohnen den Weg zur Macht zu bahnen.
Den altesten, Phasaelos, machte er zum Strategen
von Jerusalem, dem Herodes iibergab er Galilaia
(ant. XIV 156-158; bell. I 10, 4). Noch ein-
mal trat A. fur Caesar ein, als sich in Syrien
ein Kanrpf zwischen den Caesarianern und Caeci-
lius Bassus entspann (im J. 46/5, ant. XIV 269

;

bell. I 10, 10). Als aber der CaesarmOrder Cas-
sius erschien, beeilte sich A., die auferlegte Con-
tribution schleunigst einzutreiben (ant. XIV 273
—276; bell. I 11, 2). Er erlebte es noch, dass
semem Sonne Herodes von den Romern das Konig-
tum in Judaea in Aussicht gestellt wurde. Da
starb er (im J. 43). von seinem Peinde Malichos
vergiftet (ant. XIV 280 -283 ; bell. 110,4) Vgl
Mommsen R. G-. V 500ff. Schurer Gesch. d.
jud. Volk. I 233ff.

18) Altester Sohn Herodes des Grossen von
seiner ersten Prau, der Judin Doris, geboren (Jos.
ant. XIV 300). Urn der Mariamme willen , der
Enkelin des Hyrkanos (im J. 37 von Herodes
geheiratet), war die Mutter verstossen, auch A.
aus Jerusalem verbannt worden (Jos. bell I 22
1). Erst im J. 13 v. Chr. wurde A. aus deni
Dunkel hervorgezogen. In dem Streit mit seinen
von der Mariamme geborenen Scihnen Alexandros
und Aristobulos stellte Herodes ihn als eventuellen
1 hronfolger auf, rief auch die Mutter wieder zu-
r
"t '^"' der nun liurcl1 Verleu«»<iang der Bruder

sich seine Stellung zu sichern suchte, wurde noch

im selben Jahre als Begleiter des aus dem Orient
heimkehrenden Agrippa mit vielen Geschenken
an Augustus nach Eom gesendet (ant. XVI 78—86; bell. I 28, 1—2), von wo aus er den Hero-
des derartig gegen seine Sonne verhetzte, dass
dieser im J. 12 sich nach Italien begab, um sie
beim Kaiser zu verklagen. Augustus brachte in
Aquileia eine Versohnung zu stande; auch A.
kehrte nach Judaea zuriick, Preude uber den Aus-

lOgleich heuchelnd (ant. XVI 87—129; bell. I 23,
3). Zu Hause begann A. die Bruder von neuem
zu verleumden, wodurch zugleich sein Einfluss
sowie der seiner Mutter immer mehr wuchs. Nach-
dem er den Herodes sogar zur Verhaftung des
Alexandros bewogen hatte, wurde durch den
Schwiegervater desselben, den Kappadokier Arche-
laos, nochmals eine Versohnung herbeigefuhrt (ant
XVI 190—191. 244-269; bell. I 24 25). Doch
bald begann wieder der hausliche Streit, der end-

20 lich zur Hinrichtung des Alexandros uud Aristo-
bulos fuhrte (etwa im J. 7 v. Chr.). Nun hatte
A. freie Hand, er wurde im Testament als Nach-
folger eingesetzt (ant. XVH 53) und regierte
schon jetzt mit dem Vater zusammen (ant. XVII
3ff.

;
bell. I 26. 27). Doch der alte Mann lebte

ihm zu lange. Mit Pheroras, dem Bruder des
Kimigs, schmiedete er geheime Plane gegen Hero-
des , die nach dem Tode jenes (im J. 5 v. Chr.)
entdeckt wurden. Als A. aus Eom, wohin er sich

30 vorher begeben hatte , bald darauf zuriickkehrte,
wurde er verhaftet und nach vergeblichem Ver-
such, sich vor dem Vater und dem Statthalter
Varus zu rechtfertigen, in Pesseln gelegt. Nach-
dem die Erlaubnis von Augustus eingeholt war
wurde A. im J. 4 v. Chr. hingerichtet — funf
Tage vor dem Tode des Herodes (ant. XVII 52
—187; bell. I 28—33; vgl. Nik. Dam. PHG III
352ff.). Vgl. Schurer Gesch. d. jud. Volk. I.

19) Ein Neffe Antiochos des Grossen (ddeXwi-
AOSovg Polyb. V 79, 12. 87, 1. XXI 16, 4). Im

J. 217 commandierte er einen Teil der syrischen
Eeiterei (Polyb. V 79, 12) und fuhrte ihn in der
Schlacht bei Eaphia (Polyb. V 82, 9). Nach der
Schlacht ging er als Gesandter zum Philopator
und vermittelte den einjahrigen Waffenstillstand
mit ihm (Polyb. V 87, Iff.). Der A., der in
der Schlacht am Panion (198) mitfocht, wird
mit diesem identisch sein (Polyb. XVI 18, 7).
Nach der Schlacht von Magnesia (190) ging er

50 zusammen mit Zeuxis als Gesandter des Antiochos
zum Scipio, der ihm seine Bedingungen bekannt
machte (Polyb. XXI 16, 4ff. 17, 9ff. Liv. XXXVII
45, 5ff.). Er ging darauf nach Bom, um die Be-
statigung von Senat und Volk zu erwirken (Polyb.
XXI 17, 11. Liv. XXXVII 45, 20). Im J. 189
sprach er als Fiihrer der Gesandtschaft vor dem
rOmischen Senat, worauf der Vertrag angeuommen
wurde (Polyb. XXI 24, Iff. Liv. XXXVII 55, Iff.).

Das vervvandtschaftliche Verhaltnis dieses A. zu
60 Antiochos ist im Genaueren nicht uberliefert. Po-

lybios rftnnt ihn immer nur a )ei.<pi8ovg. Auf Li-
vius Bezeichnung als fratris filius hatte Droy-
sen Hell. Ill 2, 122 Anm. nichts geben sollen,
denn das ist nichts als eine willkurliche tiber-
setzung von dSsX<pidov;. das er in seiner Vorla^e
Polybios, fand (vgl. Pol. XXI 16, 4 = Liv. XXXVII
45, 5). Da A. schon im Jahr 217 fahig war, die
Eeiterei anzufuhren, so muss er von eineiu Bru-
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der, bezw. einer Schwester des Antiochos abstam-
men, die alter war als Antiochos. An einen alteren

Bruder zu denken ist aber ausgeschlossen, da A.

sonst thronberechtigt an Stelle von Antiochos ge-

wesen ware. Also wird er der Sohn einer alteren

uns sonst nicht bekannten Schwester des Antiochos

sein (so schon Niebuhr). Droysens Hypothesen
a. O. sind unhaltbar. [Wilcken.]

20) Aus Derbe, Tyrann in Isaurien (2.}]OTrjg

bei Strabo), von Amyntas erschlagen. Strab. XII
535. 569. XIV 679. Cicero beklagt sich in dem
Brief an Q. (Marcius) Philippus Procos. (Asiae um
700 = 54) : cum Antipatro Derbete mihi non
solum hospitium, verum etiam summa familia-

ritas intercedit; ei te vehemznler suceensuisse

audivi et moleste tuli peto ut eitts filios,

qui in tua potestate sunt, mihi potissimum con-

dones (ad fam. XIII 73, 2). [Klebs.]

21) Gallus, Geschichtschreiber des Aureolus,

Hist. Aug. Claud. 5, 4. [P. v. Rohden.]

22) A. von Sidon, Verfasser zahlreicher Epi-

gramme des Meleagerkranzes. Der Beiname Sido-

nius, welcher ihm in den Lemmata der Anthologie,

von Cicero, Valerius Maximus (I 8 ext. 16, be-

nutzt von Plin. n. h. VII 172) u. a. gegeben wird,

mag den Ort, an welchem er hauptsachlich wirkte,

bezeichnen
; geboren war A. nach Meleager Anth.

Pal. VII 428 in Tyros; er stammte aus einem
edlen aber verarmten Gcschlecht. Ein Nach-
komme ist nach Biichelers Vermutung (Rh.

Mus. XXXVI 338, vonSusemihl-Knaack miss-

verstanden) vielleicht der Stoiker A. von Tyros

(Nr. 27). Die Lebenszeit des Dichters ist mit

Sicherheit nicht zu bestimmen. Daraus. dass

Cicero (de or. ILT 194) . welcher an ihm wie an

Archias die Kunst in den verschiedensten Vers-

massen zu improvisieren riihrnt. ihn als dem Q.

Lutatius Catulus wohl bekannt von Crassus er-

wahnen lasst, ist ein persOnliches Verhaltnis zu

Crassus gar nicht. ein solches zu Catulus (der

selbst Epigrammdichter ist) nicht mit Sicherheit

zu erschliessen ; Bekanntschaft des Dichters mit

Meleager ist durch Anth. Pal. VII 428 nicht ange-

deutet. sondern ausgeschlossen. Zeitanspielungen

enthalten nur VII 241 auf den Tod eines agyp-

tischen Prinzen, nach Reiskes wahrseheinlicher

Vermutung des Sohnes des Ptolemaios Philometor,

IX 151 und VII 493 auf die Zerst6rang Korinths

(von Weisshaupl und Stadtmiiller dem Sido-

nier abgesprochen). endlich IX 567, Sorge vor der

Kriegslust der ROmer verratend. A. mag danach

etwa seit der Mitte des 2. Jhdts. v. Chr. dichte-

risch thatig gewesen sein ; dass er ein sehr hohes

Alter erreichte, bezeugt Valerius Maximus a. a.

O. (nach Varro?). Die Epigramme geben sich in

der Regel als Aufschriften oder der Aufschrift

nahe stehende Gedichte von Grabmalern und Weih-

geschenken und zeigen nur geringe Beruhrungen

mit dem sympotischen und erotischen Epigramni

der Alexandriner (XII 97 ist trotz der Stellung

aus stilistischen Grunden ihm abzuaprechen) ; sie

sind oft Paraphrasen oder freiere Nachahmungen
von Gedichten des Leonidas von Tarent und er-

weisen sich durch die " mehrmalige Behandlung

desselben Stoffs und das Hereinziehen des yotcpog

in das Grabepigramm im wesentlichen ah? epidei-

ktisch. In der Metrik sorgfaltig, in der Sprache

kiihn und prunkvoll, Ofters an die altere Lyrik

erinnernd, vor allem stets rhetorisch (Vorliebe fiir

lange, kunstvoll geghederte Satze), steht A. hoch
iiber den spateren Nachahmern des Leonidas und
der asianischen Ehetorik; seinen grossen Einfluss

beweisen die zahlreichen Nachahmungen seit Me-
leager (vgl. auch die Inschriften bei Kaibel Epigr.
gr.). Pur die Scheidung seiner Gedichte von denen
des A. von Thessalonike geben Kriterien Weigand
de Antipatris Sidonio et Thessalonicensi, Breslau

101840. Setti Studi sulla Antologia Greca, Turin
1890 ; besonders Kaibel Comment. Momms. 333ff.

;

Hermes XVII 42 Iff.; Ind. Lection. Gryphisw.
1885 VI.

28) A. von Thessalonike, einer der fruchtbar-

sten Epigrammdichter des Philipposkranzes, Client

des L. Calpurnius Piso (Consul 15 v. Chr.), wel-

cher in den J. 12—9 v. Chr. erfolgreich gegen
die Besser kampfte. Mit Piso, welchen der Dich-

ter vielleicht schon friiher kennen gelernt hatte

20 (Anth. Pal. X 25), kam A. spater nach Eom, wo
er als Lehrer thatig war (vgl. V 3, 4 nach Kal-

limachos; Rubensohn Krinagoras 13, 2). Dass
er Ehetor war. darf aus dem Haschen nach poin-

tiertem Ausdruck (besonders im Schluss der Epi-

gramme), welches stark an die bei Seneca erhal-

tenen Satze aus jilngeren asianischen Rhetoren

erinnert, sowie aus seiner Peindschaft gegen die

Alexandriner und Liebhaber seltener Worter ge-

folgert werden. Selbst Improvisator (IX 93) ver-

30 spottet er immer wieder die in langer Arbeit

,marmorglatt' gefeilten Werke und die ,nuchterne Be-

geisterung' des ,Wassertrinkers' Kallimachos (Dil-

they De Callim. Cydippa 15. Rubensohn Her-

mes XXV 153) und preist Metrik und Sprache des

Antimachos (VII 409). In beiden meidet er da-

her selbst, wie die meisten seiner Zeitgenossen,

die Feinheit der Alexandriner mit Absicht. Die

Sprache, welche sich manchmal der des taglichen

Lebens nahert, zeigt viel PlickwOrter und breite.

40 dem Epos entlehnte Wendungen , in den zahl-

reichen Ausrufen und den meist kurzen, bisweilen

asyndetischen Satzen das Streben nach Lebhaftig-

keit, und iiberaus zahlreiche Anklange an die ver-

schiedensten alteren oder gleichzeitigen Dichter

oder eigene fruhere Gedichte. Auf die Wahl der

Stoffe wirken am meisten Leonidas von Tarent

und Antipater von Sidon; die wenigen erotischen

und sympotischen Epigramme heben sich durch
derbe Realistik und leicht parodierenden Ton scharf

50 von ihren (alexandrinischen) Vorbildern ab. Dass
A. ein massiger Vertreter derselben Kunstrichtung,

von welcher Ovid ausging, ist, betont richtig

Knaack (Wochenschr. fiir kl. Phil. 1891, 921);

Einwirkung Ovids selbst ist nicht zu erweisen.

Das letzte datierbare Gedicht ist XVI 75 auf

Konig Kotys kurz nach 12 n. Chr. (Mommsen
Ephem. epigr. II p. 254); rait Hillscher (Jahrb.

f. Phil. Suppl. XVIII 410) eine liingere Thatigkeit

unter Tiberius anzunehmen, bietet weder XI 24,

60 noch das in die Jugendzeit des A. fallende Gedicht
an Seleukos (XI 23, vgl. IX 112) einen Anhalt.

Uber die Scheidung seiner Epigramme von denen
des Sidoniers vgl. oben Nr. 22. [Reitzenstein.]

24) Historiker (PHG IV 306. S use mi hi
Alex. Litt.-Gesch. II 399), verfasste in alexan-

drinischer Zeit oder noch spater eine Localge-

schichte von Ehodos (h zghm Jlegi 'Podov Steph.

Byz. s. 'Agpevla). [Schwartz.]
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25) Von Kyrene, Philosoph der kyrenaischen
Schule, unmittelbarer Schuler und Nachfolger des
Sokratikers Aristippos, Diog. Laert. II 86. Wegen
Verlustes des Augenlichtes bemitleidet, erwidert
er

: Quid agitis ? an vobis nulla videtur voluptas
esse noeturna? Cic. Tusc. V 112.

26) Von Tarsos, Stoiker, Schuler und Nach-
folger des Diogenes von Babylon in der Schul-
vorstandschaft zu Athen, Lehrer des Panaitios und
des Blossius von Cumae, dem er mehrere Schrif-
ten widmete. Plut. Tib. Gr. 8. Cicero rechnet ihn
zu den principes diabeticorum Acad. II 143,
Epiktet zu den Hauptautoren, aus denen man zu
seiner Zeit stoische Philosophie studierte (diss. II
17, 40. in 2, 13. 21, 7). Auf Panaitios Ver-
hiiltnis zu ihm scheint sich zu beziehen Ind. Stoic.
Here. col. 60. Der Polemik seines Zeitgenossen
Karneades wagte er nicht in mundlichem Rede-
kampf entgegenzutreten, vcrteidigte sich &ber in
zahlreichen Schriften. Einwande des Karneades,
die er abzuwehren hatte, haben ohne Zweifel auf
einzelne seiner Lehren bestimmend eingewirkt.
Numenius bei Euseb. praep. ev. XIV 8, 10. Plut.
de garrul. 23. Cic. bei Non. p. 65, 11. Er er-

reichte ein hohes Alter (Plut. de Stoic, rep. 2)
und endete schliesslich sein Leben durch Selbst-
mord. Dies verspottet Karneades, Diog. Laert. IV
64, besser Stob. Ploril. 119, 19. Vor seinem Tode
hatte er sich alles genossenen Guten mit Dank
gegen die Gottheit crinnert und dabei selbst des
giinstigen Fahrwindes nicht vergessen, der ihn
einst von Kilikien nacli Athen gefuhrt.- Plut. de
tranq. 9; Mar. 46. Eine ausreichende Sammlun"
der Pragmente fehlt noch (A. Waillot, Leodii
1824). Wie bei seinem Lehrer Diogenes lassen
sich nur in einzelnen Punkten Abweichungen von
der Lehre Chrysipps nachweisen, ohne dass sich
genau bestimmen liesse, wie tief diese Abweichun-
gen sein System beeinflussten, und inwieweit schon
er die Eigentiimlichkeiten der mittleren Stoa vor-
bereitete. Aus dem Gebiet der Dialektik kennen
wir seine Definition der Definition (Diog. Laert.
VII 6(i), die ihm eigentlimliche Lehre von den
Sehliissen mit einer Praeniisse (Varro Sat. Men.
p. 165 Riese. Sextus adv. log. II 443: hypotvp.
II 167), seine an Kleanthes sich anschliessende
Behandlung des xvgievmv (Epiet. diss. II 19. 2.

9), ferner seine Bekiimpfung der Skepsis (Cic.
Acad. II 17. 28. 109), in der er auch die Lehre
von der ovyxazddeotg verwendete (Plut. Stoic, rep.

47, 12). Die Theologie behandelte er in einer
Schrift .-reg't {tewv (Plut. Stoic, rep. 38. Aet.
Doxogr. gr. p. 822 b Diek); in den zwei Btichern
jzegi pavuxijs (Cic. de div. I 6) hatte er vom
Daimonion des Sokrates 1'ebenda 123), von prophe-
tischen Traumen (ebenda 39 u. II 144). von der
Eingeweidesehau (ebenda U 35) gehandelt. Die
ubliche allegorische Mythendeutung Macrob. Sat.
117,36. 57. Bezciclmender fur seine geschicht-
liche Stellung sind seine ethisehen Lehren, vor
allem seine Definition des zikog (Stob. Eel. p. 75
11 W., vgl. p. 83. 10. Plut. de eomm. not. 27),
deren Bedeutung fur das Svstem festzustellen sucht
Hirzel Unters. zu Cic. philos. Schriften Bd. II
(s. Inhaltsverz.

; vgl. Madvig zu Cic. de fin. Ex-
curs. 4 u. 5), und sein Versuch, eine stoische Lehre
bei Platon nachzuweisen in der Schrift Szt xazd
W.dz(ova fwvov xo xa'/.ov uya&bv (Clem. Strom.
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V 14 p. 705 Pott.). Anderes Ethische Cic. de
off. Ill 50. Seneca epist. 87, 38. 92, 5. Philod.
jiegi x&v qpdooocpcov col. VII. Plut. Stoic, rep. 4;
sollert. anim. 4. Athen. VIII 346 c. V 186 c.

27) Von Tyros, stoischer Philosoph, der den
Stratokles von Bhodos, einen Schiiler des Panai-
tios, und Antidotes zu Lehrern gehabt hatte. Vgl.
Ind. Here. col. 79. Er war es, nach Plut. Cato
4, der den Cato Uticensis in die stoische Philo-

10 sophie einfuhrte. Vgl. auch Strab. XVI 757.
Epit. Diog. Laert. Herm. I. Im Jahre 44 v. Chr.,
als Cicero die Schrift ,von den Pflichten' verfasste,
war er vor kurzem zu Athen gestorben, Cic. de
off. n 86. Die an dieser Stelle angefiihrte Be-
merkung des A.: duo praeterita censet esse a
Panaetio, valetudinis eurationem et pecuniae
deutet auf Abfassung einer Schrift jzeql xa&r)-
xovxog. Nach Diog. Laert. VII 139 hatte er auch
eine Schrift Tiegt xoofiov in mindestens 8 Btichern

20 verfasst. Ausserdem citiert Diogenes dreimal Avzi-
naxgog ev zotg izegi xoo/uov ohne den Zusatz d
Tvgtog, so dass, wie bei den Schriften Tiegl ovoiag
und jnroi ywZijg (Diog. VII 150. 157) und denen
xegl ydfiov und nsgl yvvaixog ov/tfiuooemg (Stob.
floril. 65. 68), zweifelhaft bleibt, ob der Tyrier
oder A. von Tarsos gemeint ist. [v. Arnim.]

28) Rhetor, Nebenbuhler des Theodoros von
Gadara und Potamon von Mytilene (Suid. s. Qeo-
dmgog radagevg). Zwischen diesen drei Mannern

30 fand in Rom ein Redewettkampf statt, der, wenn
in dem Suidasartikel nach dem wohl sicheren Vor-
schlage von Blass (Griech. Bereds. 158, 6; vgl.
Hills eh er Jahrb. f. Philol. Suppl. XVIII 1892,
3961'.) ijreiSt'j fiir iiberliefertes ensl de gelesen wird,
die Ernennung des Theodoros zum Lehrer des
Tiberius zur Folge hatte und demnach spatestens
in das J. 33 fallt. A. hinterliess Reden, die Dion.
Chrys. XVIII 479f. R. nach Aufzahlung geeigne-
ter alter Vorbilder einem redebeflissenen Staats-

40manne als beachtenswerte moderne Redemuster
neben denen des Theodoros, Plution und Konon
empfiehlt. Da die genannten Redner von Dion als
rewTEQoi xai o/.iyov jego f/ficov (d. i. vor Mitte des
1. Jhdts. n. Chr.) bezeichnet werden, so wird man
ihre. also auch des A. , Lebenszeit wohl noch in
den Anf'aiig des 1. Jhdts. n. Chr. hinein auszu-
dehnen haben. Ob dann noch der nach Suid. s.
' Avxi'.-zaxgog durch seine Redegewalt ausgezeichnete
A. von Damaskos, der Vater des (urn 64 v. Chr.

50 geborenen) Historikers Nikolaos mit unserm A.
identisch sein kann, wie Cichorius Rom und
Mytilene, Leipzig 1888, 63 sehr bestimmt be-
hauptet, muss zum mindesten dahingestellt bleiben,
zumal der Behauptung von Cichorius noch an-
dere gewichtige Bedenken entgegenstehen (Hill-
scher a. O. 398. Susemihl Gesch. d. alex.
Litt. II 516, 235). Auf unsern A. bezieht Reiske
zu D1071 a. O. das anonvme Epigramm in der
Anthol. Steph. Ill 31 p.' 257. Verschieden von

60 ihm ist der bei Suid. s. <t>ii.6axga.xog 6 jig&zog
erwahnte A. Selbst wenn der Zusatz des Hesy-
chios yeyovwg l~zl JVVoom'o; richtig ware, standen
chronologische Bedenken im Wege. Nun aber
lebte Philostratos I. erst in der 2. Halfte des
2. Jhdts. (Bergk Fiinf Abhandlungen , herausg.
vonHinrichs, Leipzig 1883, 176); die unter seinem
Namen angefiihrte Schrift xegi xov ovdfiazog, die
er an einen Sophisten A. adressiert hat, wird dem
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Philostratos U., der unter Severus und Philippus

bliihte, zuzuweisen und der Adressat vermutlich

sein Lehrer sein, der ebenfalls unter Severus

wirkende Sophist A. Mit letzterem kOnnte iden-

tisch sein der von dem anonymen Scholiasten zu

Hermog. Vn 235. 244 bekampfte A., der, an bei-

den Stellen fur das Kapitel der /iezdXtjyjig citiert,

vielleicht Verfasser einer Schrift negi axdoscov ge-

wesen ist. [Brzoska.]

29) Sophist aus Hierapolis, Sohn des Zeuxi-lOtor. eccl. II 101.

Eusebios verfasst, welcher die Wut der Orthodoxie

auf Origenes sogar zeitweilig zu Offentlicher Vor-

lesung in den Kirchen verhalf. Auch von einem

Xoyog xaxa AnofavaQiov ist ein Fragment erhalten.

Die Reste seiner Arbeiten bei Migne Patrol, graec.

LXXXV 1755—96 und in den Opp. Iohan. Damasc.
ed. Le Quien n 747. 764ff.; iiber die Echtheit

der friiher bekannten Fragmente vgl. Cave Hist,

lit. SS. eccl. I 447. Oudin Comment, de Scrip-

damos, Schuler des Adrianos, Zenon von Athen

und besonders des Polydeukes, hochgeschatzt am
Hof des Septimius Severus (Galen. XIV 218),

welcher ihm das griechische Secretariat in seiner

Kanzlei, das Consulat, die Statthalterschaft von

Bithynien und die Erziehung seiner Sohne iiber-

trug. Als er nach der Ermordung des Geta diesen

Fall in einem Brief an Caracalla betrauerte, fiel

er in Ungnade. Mit dieser Wendung seines Ge

[Jiilicher.]

86) Sohn des Antipatros, Bildhauer helleni-

stischer Zeit, bekannt durch eine auf Delos ge-

fundene Kiinstlerinschrift mit Schriftztigen des-

3. Jhdts. v. Chr. [C. Robert.]

37) Toreut nach Plin. n. h. XXXm 156. Da
jedoch die Worte desselben : Satyrum in phials

gravatum somno conlocasseyerius quam caelasse

dictus est eine auffallige Ubereinstimmung mit

einem Epigramm des Antipatros (Anth. Plan. IV

schickes steht sein bald nach 212 erfolgter frei- 20 248) iiber ein gleiches Werk des Toreuten Dio-

williger Tod in Verbindung. Da er 68jahrig starb,

so muss er fruhestens 144 geboren sein. Er war
als Improvisator beruhmt, aber auch als Schrift-

steller thatig; neben sophistischen Reden ^Oivfi-

Mxoi und JTava&rjvcuxoi ; s. Walz Rh. Gr. VII

235, 12. 244, 20) schrieb er eine Geschiehte von

Kaiser Severus' Thaten ; am meisten Anerkennung
fanden seine fiir den Kaiser aufgesetzten Schreiben.

S. im allgemeinen Philostr. Vit. soph, n 24 p.

108f. Kayser. 25, 4 p. 111. 26, 3 p. 114, 7.

[W. Schmid.]

80) Unbekannter Grammatiker, zusammen mit

Euphronios genannt im Schol. Ar. Av. 1403 (Avzi-

jiazgog dk xai EixpQonog ev zoig vTiojivqfianl <paot

zoi'g xvxXlovg '^ogovg ozfjoai jzqcotov Aoloov zov

'Egfiiovea).

31) Aus Akanthos, von Ptolemaeus Chennus
erdichteter Schriftsteller : Ptol. bei I'hot. bibl. cod.

190 p. 147a 26 Bekk. und Eust. p. 1697, 58.

Vgl. R. Her cher Jahrb. f. Philol. Suppl. I (1855) 40

269ff. ICohn.]

32) Arzt, lebte, wenn der als Adressat seiner

Briefsammlung genannte Gallus (C. Aur. M. Chr.

II 13, 295. 304) identisch mit dem Arzt und
Statthalter Agyptens Aelius Gallus (s. d.) ist, unter

August. In seinen Briefen, die mindestens drei

Biicher umfassten, behandelte er Fragen medici-

nischen Inhaltes. Ausserdem kennt Galen von

ihm eine Reihe von Compositionen (Gal. XII 684.

doros zeigen, so erscheint Benndorfs Vermutung
(De Anthol. Graec. epigr. quae ad art. spect. 52f.) r

dass eine Verwechselung des Kilnstlers mit dem
Dichter vorliege, sehr wahrscheinlich.

[O. Rossbach.]

Antipego s. Antipyrgos.
Antiphanes (Avzupdvtjg). 1) Athener. Ta[ilag

Adi}valag xat a/.Xcov #s<3vim J. 403/2, 'E<pr)[t. olqx-

1885, 129.

30 2) Athener. *iv.ao/os, fallt im korinthischen

Kriege im J. 394/3," CIA II 1673 = Ditten-

berger Syll. 56.

3) Athener. Er siegt als Knabe im Pankration

bei den Amphiaraen zu Oropos Mitte des 4. Jhdts.

v. Chr., IGS 414.

4) Athener ('Avaip).voziog). Tgirjganxog in einer

Inschrift aus dem J. 356/5 v. Chr., CTA II 794b 59.

5) Sohn des Antisthenes, Athener (Kvdrjggiog).

TQi^Qaoyog in einer Inschrift aus dem J. 330/29

v. Chr" CIA II 807b 5.

6) Sohn des Nikadas, Athener (Meuzeig).

'Osz/.ofid)rog xwr eytjficov Mitte des 1. Jhdts. v.

Chr., CIA n 482, 57.

7) Sohn des Polykrates, Athener ('Ozgvvevg I.

IJdgeSgog aoxorxog im J. 281/80, Adrjvcuov VII

480 = Dittenberger Syll. 382.

8) Athener (Kexoonidog yv/.rjg). Tajxiag zijs

fcov im J. 350/49 v. Chr., CIA H 698.

9) Delierf?). Ki&aQioxr'ig in einer Inschrift

986. XIU 239. 292. XIV 108. 160 u. 0.). Viel- 50 vom J. 265/4 v. Chr., Bull. hell. VII 112.

leicht ist er identisch mit dem Verfasser einer

Schrift stegi yvxijg (Schol. D. XI 115. Cram. Anecd.

Paris, ni 114), der ausdrucklich als lazgog be-

zeichnet wird. Dagegen ist seine Identificierung

mit dem Naturforscher A., von dem eine Schrift

.regi JqW erwahnt wird (Schol. Apoll. Rhod. II

89), unsicher.

33) Arzt in Rom zur Zeit des Galen (im 2.

Jhdt. n. Chr.), ist vermutlich der Methodiker,

den Galen des Ofteren nennt (Gal. VIII 293. X 60
52. XIV 684). [M. Wellmann.]

84) Sonst unbekannter Astrolog, der die Na-

tivitat nach der Empfangnis anstatt nach der Ge-

burt berechnete (Vitruv. LX 7 p. 232 Rose).

[Riess.]

35) Bischof von Bostra nach 451. Ausser

Homilien hat er eine avzlggijais, A. h. Widerlegung

der Apologia pro Origene von Pamphilos und

10) Sohn des Philodemides. Koivog azgazrj-

yog z<bv Mavvzjzwv im 2. Jhdt. v. Chr. . Athen.

Mitt. VII 339, vgl. XIV 56.

11) Eponymer xgvzavig in Mytilene in vor-

rOmischer Zeit, Athen. Mitt. IX 90.

12) 'E?./.rjvodixrjg in Olympia 1. Jhdt. vor oder

1. Jhdt. n. Chr., Arch. Ztg. 1876, 140 nr. 18.

13) Gesetzgeber in Tegea, Pans. Vin 48, 1.

[Kirchner.]

14) Tragiker aus Karystos (Suid., s. Nr. 16 j.

Phm gehOren vielleicht die 2 Verse, die Stob. flor.

115, 15 citiert als 'Avziqpdvovg ex $uoxzrjzov

.

Meineke und Nauck FTG2 793 andern in Avji-

ywvxog (s. d. Nr. 12). Eine Medea eines A. wird

erwahnt bei Pollux VH 57. [Dieterich.]

15) Dichter der mittleren KomOdie. Bei dem
3. Anonymus Jlegi xw/icpdiag und ebenso bei Sui-

das ist eine etwas ausfuhrlichere biographische
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Notiz erhalten. Der crstere nennt ihn unci seinen

Sohn (was auf Verstlimmlung des Testes zuriick-

zufiihren ist) die ag~ioXoycbxaxoi der mittleren Ko-
modie, und fur A. gilt das durchaus mit Eecht.
Zweifellos richtig sagt der Anonymus 'Avxupdvrjg

2xs(pavov AdyvaTog, fiigt aber eine andere Tradi-
tion hinzu, die ihn aus Lariaa in Thessalien stam-
nien und auf Demosthenes Antrag in die Biirger-

rolle eingetragen sein lasst. Das ist chronologisch

so in den ASsXqpai Atdvftot Aidv/Mu rj AvXijxgig'Ofto-
mixQioi 'Oficbvv/toi "Ofiotoi AuxXdoioi. AIs" Gegen-
stiicke mogen Qdoxaxoig und $dofirjxcoo gedacht
sein. Sonst mtigen aus dieser Klasse noch folgende
Titel erwahnt werden : &do&r](Sat:og Olcoviar>)g (den
Menander unter demlitelAsimdai/ioyv als sein Stuck
ausgegeben haben soil, vgl. Euseb. praep. ev. X
2) IlaiSsgaaxtjg Uagdoixog Moiyoi KvfcvxaC Ava-
xgaxog (neu bearbeitet von Epikrates, vgl. frg. 89 K.)

Tinmoglich, und vermutlich hat man einen unbe- 10 Mioondvtjgog Avoegonsg 'Avxsgmoa Abxoi igior
kannten A. von Larisa falschlicherweise mit dem 'Ajxoxagxig&v Tgavjiaxiag IlXovaioi u. a. Berufs-
Dichter identiiiciert. Bei Suidas heisst es 'A. Arj-

* ~- J -*—" " -. ^ . , .

.

.. „
(to<pdvovg , ot Si 2xsq>dvov , xal Olvdtjg, Kiavdg,
<ng Ss xtvsg, Sfivgvalog, xaxd 6k Aiovvoiov (in der
Movmxrj loxogla) 'Pddiog , duo SovXcov, dig xirsg,

lauter Angaben, bei denen es hochstens von In-
teresse ware zu wissen, wie sie entstanden sind.

Dass er aus KLov sein sollte, steht wohl in Zu-
sammenhang mit dem Schreibfehler bei Suidas

typen sind ebenfalls zahlreich 'AygoTxog rj Bov-
xcdicov {BovxaXicov hiess die Neubearbeitung des
'AygoTxog Athen. VIII 358 d) 'Axeorgia 'Aleinxgia
AvXrjxrjg AvXxjxgig Zwygdcpog 'Hvio%og 'Iaxgdg Ka-
givr, (vgl. Hesych. s. v.) Krjjiovgdg Ki&agiaxyg Kt-
fiagwddg Kvatpevg KogonXd&og Kovgig Mrjxgayvg-
xrjg^ Ilgoflaxsvg Zxgaxicbxr/g rj Tv%mv Tgixaywn-
oxrjg, letzteres wohl das einzige Beispiel, dass der

vnXevxq ds h Klq>, wofiir der Anonymus sagt, er 20 Buhnenkiinstler in der Komodie geschildert und
vi.. ±„-.v j n»\.„: : *. lacherlich gemacht wurde. fiber seine eigene Kunst

hat A. sich in dem schcinen Fragment der IToirjoig
vor dem Publikum ausgesprochen (frg. 191 K.).
Uber zwanzig Stucke sind nach Personen benannt,
darunter die Hetaren 'Avxua (von Alexis neube-
arbeitet, Athen. Ill 127b; Meineke wollte die
in Bellerophon verliebte Tochter des Iobates ver-

sei iv Xico gestorben und seine Gebeine seien nach
Athen zurtlckgebracht worden. Der Anonymus
weiss auch von der Fabel bei Suidas nicht, A.
sei von einer Birne getroffen und daran gestorben.
Besser sind die chronologischen Angaben: ysyovs

xaxa xrjv qy dXv/ixidda (Suidas) und tjggaxo Si-

ddoxeiv ftexd xijv qij 6Xv/.uitdda d. h. nach seinem
zwanzigsten Jahre (halbe dx/j.r/). Wenn Meineke
richtig fiexd in xaxd andert, kann man 01. 98, 1

stehen) 'A^/jo-xgdxrj MaX&dxt] Msiixxa Neoxxig <fr

Xoixig Xgvoig, vielleicht aucli Awgodioiov, obwohvohl
(387) als didaskalisch ilberliefertes Jahr ansehen; 30 dieser Titel auch andres bedeuten kann. Gestalten
wenn nicht, muss man fur das Geburtsjahr 01.

9B (407/4) einen Anhalt gchabt haben. Suidas
liisst ihn 74 Jahre alt werden; wir wissen nicht,

worauf sich diese Angabe grmidet. Dass des Dich-
ters Hauptthatigkeit in die erste Halfte des Jhdts.
fallt, ist kein Zweifel ; die 'Avaoq>(d/ievoi sind 01.

106, 2 (355) aufgefuhrt (CIA II 972). Ein Vers
der ITagexSiSo/ievti (frg. 187 K) erwahnt den Konig
Seleukos, der 01. 118, 2 (307) den Thron besteigt

ausserattischer Herkunft haben nicht wenigen
Stiicken den Namen gegeben, Weiber Boicoxig Ar\-
Xi'a 'Ecpeoia KoQirdta, vielleicht auch A ojdcovig

(Athen. XII 526 d h dtodcbvj]); die Arjfivuu da-
gegen werden mythologischen Inhalts gewesen sein;
Manner 'Agxdg Bv(drxiog 'Emdavgiog Zaxvv&iog
{ev Zaxvv#a> Athen. XII 553 c) A~evxddtog Avddg
llovrixog, dazu als Stammestypen Alyvjixioi 2xv-
daifj Tavgoi Tvggrjvoi Kageg, lauter Nichtgriechen.

entweder ist also das Stuck unecht oder der Vers 40 Anderer Art sind Kvoi&idevg i$ rdoxg<ov°6og!xioi
bei einer spateren Bearbeitung eingefugt. Suidas
giebt die Zahl seiner Stucke auf 365 an , fiigt

aber hinzu oT d's an' . Das erstere ist gewiss falsch

(typisch aber ist fiir.den Griechen nicht die Zahl
365, sondern 360), die zweite Angabe nahert sich

der des Anonymus, der 260 angiebt. Einige Stucke
soil er durch seinen Sohn Stephanos zur Auffiih-

rung gebracht haben. Das Urteil beim Anonymus
ysvio&ai di Xsyovair avxov ev<pveoxaxov eig xo ygd-

fj Aiogvxxmv (eine Bergwerksaffaire) und <Pgedggiog.
Mythologische Themen, d. h. Travestien von Gotter-
undHeldensagen, hat auch A. oft behandelt : "Adm-
ng AaxXrjmdg Acpgodixtjg yoval 'A&dpag AioXog
(Incest des trunkenen Makareus frg. 18 K.) AvxaXog
Bax)rat Bovoigig rat'VftrjSijg V/.avxog AevxaXlmr
Qafivgag Kaivevg KvxXwip Arjjinai MeXavloiv Me-
Xeaygog Mydeia Mlrmg Olrdfiaog fj TliXoij) 'Oucpd?^
'Oorpeig $da>v <Pdoxxqx?jg. Von sonstigen Titeln

<psiv xal dga/uixoxoinv bezieht sich vielleicht eher 50 mogen genannt werden Mvnuaxa Tlaooiiiiai nod
p/.ijpa und 2a^<po>. In letzteren beiden Stucken
hat es sich vorwiegend um witzige Auflfisung an-
zuglicher Batselfragen gehandelt. Das einzige
Fragment des Ilgd^ua ( 194 K.) verspottet den
sinnlosen Gallimathias der Eatselerfinder, die Zcui-
<pm wird, der Sphinx gleich

,
, Batsel aufgebend

eingefiihrt (in Hexametern), die von einem anderen
unrichtig gelost werden. In den Ilagoiuiai war
der Held wohl ein leidenschaftlicher Sprichworts-

auf die grosse Productivitat als auf die Poesie
selbst. Gesiegt hat er (Suid.) nur 13mal, acht
dionysische Siege verzeichnet die Inschrift CIA Tt

fl77. Uns sind 119 sichere Stucke. zumeist aus
Athenaeus, bekannt und ziemlich zahlreiche Bruch-
stucke derselben. Eine unverhiiltnismassig grosse
Menge von Fragmenten ungenannter Stucke flnden
wir bei Stobaeus, aber teils Inhalt (yrdiftai) teils

Ausdruck maeheii es bei mehreren zweifelhaft, ob
sie wirklich dem A. angehoren, der zwar ebenso 60 mann. bei dem es wie bei dem Battaros des He
wenig wie andere Dichter der Zeit moralische Sen-
tenzen versclnniiht, aber es versteht. sie mit guter
Pointe in anmutige Form zu kleiden. L'nter den
Titeln wiegen die vor, welche Charaktertvpen be-
zeichneu (iiber 30) ; merkwiirdig oft kehrt das Motiv
wieder, zwei gleichartige oder verschieden geartete
<Jharaktere nebeneinanderzustellen (wohl nicht
immer zum Zwecke einer Komodie der Irrungen),

rondas mit der richtigen Anwendung haperte. A.
ist offenbar nicht nur ein sehr gewandter Sprach-
und 'S erskiinstler gewesen, er hat vor allem auch
die eehtattische y.dgi; (daher mit Eecht oft 6
/aging, 6 ijdvg bei Athenaeus), feinen Witz und
packende Ansehaulichkeit, wie z. B. in der schOnen
Scene der Kottaboslection (frg. 55 K.). Den sub-
tilen Jargon der Philosophenschulen weiss er hiibsch
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nachzuahmen und den Schein zu erwecken, als ob

der Unsinn einen tiefen Sinn verbarge (frg. 122).

Die unnatiirliche Sprache des Dithyrambos ver-

spottet er Oftcrs (frg. 62. 182), wobei er freilich

ungerechter Weise den Euripides mit Philoxenos

auf eine Stufe stellt (frg. 207); gerechter ist es,

wenn er Sophokles Sprache in ahnlicher Weise
parodiert (frg. 1). Uberhaupt scheint ihn schon die

beginnende Corruption der attischen Sprache zu

bekummern ; das gelehrte Fremdwort ayvgaiva fur

xeaxga wird frg. 97 abgewiesen. A.s Ansehen in

spaterer Zeit beweist die Schrift des Demetrios

von Phaleron Ilegi 'Avxupdvovg a (Diog. L. V 81)

sowie die speciellere Abhandlung des Dorotheos

von Askalon Ilsgl 'Avxirpavovg xal xfjg Tiagd xotg

vecorsQoig xwfitxoig naxxvr\g (Athen. XIV 662 f ).

In neuerer Zeit hat iiber den Dichter Clinton
gehandelt in The philological Museum (Cambridge

1832) I 558. Besonders vgl. Meineke hist. crit.

304, der um die Richtigstellung des sehr hauflg

verschriebenen Dichternamens {Avxirpa/v, 'Agiaxo-

(fdrrjg, 'Avxiadh-qg u. a.) sich besonders verdient

gemacht hat. Die Fragmente bei Meineke III

3. Kock n 12.

16) 'Avxicpdvrjg A&rjvatog xwjuxdq, vecoxegog

xov Ilavatxlov ' e'oxc dk xal sxsgog 'Avxufdvtjq Ka-
gvaxiog, xgayixdg {xgavde Hss. ; xajuxog Eudok.),

xaxa Oeamv {Bsoyvtv Rohde) ysyovcbg xolg /govoig

Suid. ; bei Eudokia koinmt fiir den Komiker aus

Karystos noch die Notiz hinzu eygayje xco/ncodiag

/.', ot Se ntvxrjxovxa, worauf naturlich nichts zu

geben ist. Die ersten Worte bei Suidas scheinen

sich teilweise zu erklaren aus der Verwecbslung

des Komikers (in dessen Vita Suidas die wahre

Heimatsangabe 'A&rjvalog auslasst) mit dem Ver-

fasser des Biichleins jisgl xwv 'Adrp'r/oiv exaigidcov

oder haigwr (s. Ind. zu Athen.) , der Irrthum

kOnnte z. B. aus Harpokr. s. Ndvviov . entstanden

sein : eoxi de avxfjg fivrjiiij xal iv xjj xo)/i.q>Sia.

Avxitpdvrjg de 6 veebxegog hr xqj ITsgl sxatgmv <r>i]ai

xxX. Panaitios Erwahnung ist so freilich nicht er-

ledigti, und ebensowenig der Karystier Antiphanes,

den man in wenig wahrscheinlicher Weise auf eine

Verwechslung mit dem Komiker Apollodor von

Karystos zuriickfuhrt. Vgl. E o h d e Eh. Mus.

XXXIV 620 und s. oben Nr. 14. [Kaibel.]

17) A. von Makedonien, Epigrammdichter des

Philipposkranzes (Anth. Pal. VI 88), dessen diirf-

tige Gedichte teils ungeschickte Benutzungen ale-

xandrinischer Stoffe (IX 256, 1, vgl. XII 73, 1

Kallimachos; IX 245, vgl. VTI 182 Meleager), teils

Nachahmung des Philippos von Thessalonike zeigen

(XI 322 wider Grammatiker und alexandrinische

DichteT nach Philippos XI 321. 347 : IX 245 zu-

gleich nach Philippos VTI 186). Er lebte also

in der Zeit des Tiberius und Caligula. Wahr-

scheinlich von ihm zu sondern ist

18) A. von Megalopolis (IX 258 nach Apol-

lonides TX 257) ebenfalls aus dem Philipposkranz,

geziert und moralisierend: ihm gehOren wahrschein-

lieh auch XI 348. 118. K 409. [Eeitzenstein.]

19) Aus Berga am Strymon (Scymn. 652ff.

Steph. Byz. s. Begya; letzterer scheint ihn iibri-

gens mit dem Komiker zu verwechseln: Meineke
hist. crit. 340. E. Rohde Griech. Boman 251,

2). verfasste .spatestens im 3. Jhdt. v. Chr. (Polyb.

bei Strab. II 104. Passow Vermischte Schriften

86) abenteuerliche Eeiseschilderangen, um deren

willen er bei stoischen Historikern und Geographen
(Polyb. XXXTV 6, 14, Strab. I 47. II 100. 102^

vgl. auch Marcian. epit. peripl. Men. 1 1, Geogr.

Gr. min. I 565) als Schwindler sprichwfirtlich

wurde; ob er uberhaupt Anspruch auf historische-

Glanbwiirdigkeit erhob, ist indessen fraglich, und
man braucht nicht (E. Eohde a. a. O. 222, 2.

275, 1) an seiner Identitat mit dem von Antonius
Diogenes (bei Phot. bibl. cod. 166 p. 112 a 5 Bk.)

10 angefiihrten A. zu zweifeln. [W. Schmid.]

20) Aus Delos (Clem. Paed. II 1, 140 A. B) t

Arzt aus der Zeit vor Philodemos (Scott VoL
Hercul. Coll. I t. VI) und Verfasser einer 11a-

vdxxrjg betitelten Schrift (Cael. Aur. M. Chr. IV
8, 537). Vgl. Gal. XII 877. [M. Wellmann.]

21) Argivischer Erzgiesser aus dem Kreisfr

des Polyklet, nach Pausanias V 17, 3 Schiller des

Perikleitos und Lehrer des Kleon, genauer datiert

durch seine Beteiligung an zwei grossen Statuen-

20 gruppen in Delphi, dem lakedaimonischen Weih-
geschenk fiir den Sieg bei Aigospotamoi 405, fiir

das er die' Statue der Dioskuren (Paus. X 9, 7-

Plut. Lys. 18), und dem Weihgeschenk der Te-

geaten oder richtiger der samtlichen Arkadier

fiir einen Sieg iiber die Lakedaimonier (um 369),

fiir das er die Figuren des Elatos, Apheidas und

Erasos arbeitete (Paus. X 9, 5; iiber die Weih-
inschrift dieses Werkes s. H. Pom tow Athen.

Mitt. XIV 1889, 15). In Delphi befand sich auch

30 das dritte noch bekannte Werk des A., ein ehemes
Pferd, nach Pausanias das troianische, ein Weih-

geschenk der Argiver fiir ihren Sieg iiber die La-

kedaimonier in der Thyreatis, vielleicht den von

Thukydides VI 96 unter dem J. 414 berichteten,

Paus. X 9, 12; vgl. Brunn Kiinstlergesch. I 283.

22) Einer der am Fries des Erechtheions be-

schaftigten Bildhauer, CIA I 323, 5. 324c, 6 =
Loewy Inschr. gr. Bildh. 526. 527. Eines der

von ihm gearbeiteten Stucke, die beiden Deichsel-

40 pferde eines Gespannes und ein dahinter stehender

Jiingling, ist uns vielleicht erhalten. SchOne
Griech. Eel. Taf. I—IV nr. 11; vgl. Robert
Herm. XXV 1890, 431ff.

28) Bildhauer aus Paros, Sohn des Thraso-

nides, Kunstler einer 1827 auf Melos gefundenen,

jetzt im Berliner Museum beflndlichen Hermes-

statue aus dem 1. Jhdt. n. Chr., Beschr. d. ant.

Sculpt, d. Berl. Mus. 200. Loe wv Inschr. griech.

Bildh. 354.
"

[C. Robert.]

50 Antiphailides, Athener. Taplag xtov aXXoiv

Oewv im J. 419/8 v. Chr., CIA 1 318. [Kirchner.]

Antiphas {'Avxiipag), Sohn des Laokoon , der

das ungliickliche Schicksal seines Vaters und seines

Bruders Thymbraios teilte (Hyg. fab. 135, wo man
jedoch nach Buntes Verbesserung Antiphaten

fiir Antipliantem schreibt). [Wagner.]

Antiphatas, Sohn des Telemnastos aus Gor-

tyna, wurde im J. 153 v. Chr., noch ein junger

Mann, als kretischer Gesandter an die achaeische

60 Bundesversammlung geschickt, wo er durch sein

wenig ,kretisches' Wesen Eindruck machte (Polyb.

YTmi T 16). [Wilcken.]

Antiphateia ('Avxupdxeia) , Tochter des Xau-
bolos, von Krisos Mutter des Strophios (Schol.

Eurip. Or. 33). [Wagner.]

Antiphates {'Avxitpdxrig). 1) Sohn des Sehers

Melampus, Vater des Oikles (der jedoch nach Pau-

sanias VI 17, 6 der Sohn seines Bruders Mantios
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war), Grossvater des Aniphiaraos (Horn. Od. XV
242ff.). Diodor (IV 68, 5) nennt seine Mutter
Iphianeira und seine Gattin Zeuxippe und fiigt

noch einen zweiten Sohn Amphalkes hinzu.

2) Konig der Laistrygonen, nach Diet. VI 5
Sohn des Laistrygon. Bei der Ankunft der von
Odysseus ausgesandten Kundschafter durch seine
Gattin vom Markte herbeigerufen, ergriff er sofort
einen derselben, urn ihn aufzufressen. Als die

der Kreter Entimos, der Name des ersten urn-
mauerten xmgiov war AivStoi, die Zeit 54 Jahre
nach der Grundung von Syrakus (Thuk. VI 4 =
Artemon frg. 5 aus Schol. Pind. 01. II 14,
FHG IV 341f. unter dem Tadel des Menekrates,
und mit irrttimlicher Zeitangabe, s. Boeekh
z. d. St., vgl. Schol. v. 16, wo als Siedler
ausser Rhodiern und Kretern aucb Peloponnesier

, „ , - — — genannt werden). Nach Philosteph. n. xwv s»-
anderen flohen, stiirmten auf seinen Euf die Lai- 1014c-' -'-— £-~ ' — - * il - ttt-F™,,^ „t™
strygonen zum Strande und zertriimmerten elf von
den zwolf Schiffen des Odysseus (Horn. Od. X
80—132. 199. Apollod. ep. 7, 12f. ed. Wagn.
Hyg. fab. 125. Hor. A. P. 145. Tib. IV 1, 59.
Ovid. met. XIV 234ff. ; Pont. II 9, 41 -. spriich-
wOrtlich Iuv. 14, 20). Dargestellt auf den esqui-
linischen Odysseelandschaften (W ormaim Antik.
Odysseelandsch. Taf. 2).

8) Ein Troer, von Lconteus getOtet (Horn. II.

XII 191).
V

4) Genosse des Aineias, ein natiirlicher Sohn
des Sarpedon, von einer Mutter aus dem hypo-
plakischen Theben, wurde von Turnus erlest (Verg-
Aen. IX 696ff.).

5) Einer der Griechen im holzernen Pferde
(Tryphiod. 180. Tzetz. Posthom. 648).

0) S. Antiphas.
7) 'AvzHparas, Teilnehmer einer Eberjagd auf

einem sf. Vasenbilde (CIG 7373). [Wagner.]
8) Atheniseher Archon 01. 120, 4 = 297/6 v.

Chr. Dion. Hal. Din. 9. Epicurea ed. Usener 128.
CIA II 252b. 319. A&^v. VI 386, 4. Reusch
De diebus contionum 17; Herm. XV 346. Unger
Philol. XXXVTTT 456; Philol. Suppl. Bd. V 684.

[Wilhelm.]

9) Athener. Tafiiag xfjg fteov zwischen 444—438 v. Chr., AsXziov agxaioXoy. 1889, 7. Bull,
hell. XIH 172, vgl. CIA I 298.

10) Athener {Oogcuevg}. Tgtrjgagzog in einer

am TibkEtnv frg. 1 aus Athen. VII 297 F , FHG
III 29 war A. ein Lindier, Bruder das Lakios,
Griinders von Phaselis. Nach Aristainetos tz. &a-
orjlldog frg. 1 aus Steph. Byz. s. HXa, FHG IV
319, erhielt er von der Pythia den Auftrag, ,nach
Westen zu fahren', wie Lakios ,nach Osten'. A.
lachte (yeXdoavzog) und grundete PeXa (Hs. r}v

av, corr. Bochart); die Etymologie deutlicher
Etym. M. p. 225, wo 'A. j} Auvophrjg (? wohl
Verwechslung mit dem Vater Gelons una Hierons)

20 6 'Podiog syiXaas . . . xal ojzo rov ovfifiavxog mvo-
fiaoe Ttjv Tiofov. Nach Paus. VHI 46, 2 sind
die Siedler des A. Dorier und entfiihrte er aus
der gepliinderten Sikanerstadt Omphake ein dor-
tiges Agalma von Daidalos Hand. 0. Muller
(Dorier I 115) etymologisiert den Namen fiber
den verwandten 'Avzioifrjiiog als eine ,Personifi-

cierung des klarischen Orakels', dessen Stifter
Rhakios er = Lakios , dem Bruder des A., setzt.

[Tiimpel.]
30 Anttphera (Avzt<ptga), Aitolerin, Sclavin der

Ino, auf welche ihre Herrin so eifersuchtig wird,
dass sie ,um ihren Sohn in Raserei verfiillt' (d.

h. wohl: sich mit ihm ertrankt); eine aitolische
Legende des Leukotheatempels in Chaironeia,
Plutarchs Vaterstadt (Quaest. Rom. 16), durch
welche erklart werden soil, warum ein vsoyxogog
mit einer Geissel vor den Tempel tritt, urn zu
verkiinden, dass weder ein Sclavc noch cine Scla-
vin , weder Aitoler noch Aitolerin ihn betreten

£^chrl£ e
,
twa aus dem J

-
342 v> ^r.

>
CIA H 40 durfe

- Dazu vergleicht Plutarch die Ohrfeiffen
803 c 93. 110. [Kirchner.,

Antiphellos (Avr!^cXXog\ , friiher Habessos
(Plin. V 100), Stadt an der Siidkiiste Lykiens an
einer schonen Meeresbucht, die durch eine Land-
zunge in eine schmalere (jetzt Port Vathy) und
eine weiter geoffnete , den Port Sevedo

i alt Se-
beda? s. Steph. Byz.), geteilt ist, der audi iin

Altertum als Ankerplatz diente; eine vortreff-

liche Lage, aber mit schwerem Verkehr nach dem

und Peitschenhiebe , welche (alljahrlich?) eine
Sclavin im rOmischen Leukothea- (d. i. Mater
Matuta-)tempel durch romische Matronen erhielt,

wahrend sonst keiner Sclavin der Zutritt gestattet
war (vgl. Pr ell er- J or dan Rom. Myth. I 323).
Der Name bozeichnet die Rivalin {avzupsgojihrj)
der Ino. [Tiimpel.]

Antiphilos. 1) Aus Aphidna, atheniseher Ar-
chon 01. 139. 4 = 221/0 v. Chr., CIA n 859.

Hinterlande, wo doch der dazu gehorige Hauptort 50 Stschukareff Bull. hell. XII 76. Homolle
Phellos liegt. Falschlich als' Binnenstadt* be-

'zeichnet von Strab. XIV 666, im iibrigen s. Stad.
M. M. 242. Ptolem. V 3, 3. Steph. Byz. Hierokl.
684. Notitt. Die Mfinzen erweisen die Zugeho-
rigkeit zum spateren lykischen Bunde, Head HN
575. Plan bei Spratt und Forbes Travels in
Lvcia I 70. Uber die Reste beim jetzigen An-
difilo C. Ritter Erdk. XIX 1074. TexierAsie
Min. Ill 199. Petersen Reisen in Lvkien 60
I
^-

<

;J

lri^n^I
T
G 4298-*300c add. Le'Bas LU 60 Nachricht von dem Anmarsch'einesmakedonischen

Bull. hell. XV 362. Spaterer Zeit, nach Kohler
der Mitte des 2. Jhdts. v. Chr., scheint der gleich-
namige Archon CIA II 405 anzugehoren.

[Wilhelm.]
•2) Aus Athen, wurde im lamischen Kriege

nach dem Tode des Leosthenes (s. d.) Ende 323
v. Chr. zum Oberbefehlshaber der vor Lamia ver-

sammelten griechischen Truppen erwahlt (Diod.
XVITI 13, 6. Plut. Phok. 24. 1). A. gab auf die

1273—83. CIL III 233. Petersen a. 0. 62
[Hirschfeld.]

Antiphemos {Arzirprjfiog), Rhodier aus Lindos,
der mit dem Vorfahren des spateren Tyrannen
Gelon, dem Oiketor aus der triopischen Insel Te-
los, Gela grundete (Herod. VII 153). Er benannte
sie nach dem gleichnamigen Flusse und versah
sie mit dorischer Verfassung ; sein Begleiter war

Entsatzheeres unter Leonnatos die Belagerung von
Lamia auf. Er schlug Leonnatos in einem Rei-
tergefecht unweit Meliteia in Sudthessalien (Diod.
XVm 15. Plut. Phok. 25, 3) und lieferte im
August 322 dem vereinigten makedonischen Heere
bei Krannon eine unentschiedene Schlacht (Diod.
XVIH 17. Plut. Phok. 26, 1 ; vgl. Paus. Vn 10, 5.

Plut. Cam. 19, 5), vermochte aber nicht die Auf-

I-
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losung des griechischen Bundesheeres zu hmdern
(Diod. XVIH 17, 6). [Judeich.]

8) Sohn des Smachos. Strateg der Megarer
vor 243 v. Chr.. IGS 8. 9. 10. 11. [Kirchner.]

4) A. von Byzanz, Verfasser von fast 50 Epi-

grammen des Philipposkranzes, lebte unter Augu-
stus (Anth. Pal. IX 178, vgl. LX 287 nach der

Adoption des Tiberius; VII 379 ist nicht mit

Hillscher Jahrb. f. Phil. Suppl. XVIII 414 auf

Caligula zu bcziehen). Die durch unertragliche

Haufung kilhner Bilder, durch erkiinstelte Gegen-

satze und eigenwilligen Sprachgebrauch oft schwer

verstandlichen Epigramme behandeln meist wun-
derliche Ercignisse von abenteuerlicher Erflndung

und zeigen A. nach Inhalt und Form als mani-

riertesten Vertreter der auf die meisten Dichter

des Philipposkranzes wirkenden Kunstrichtung.

[Reitzenstein.]

5) Architekt, der mit Pothaios und Megakles

den ,Thesauros der Karchedonier', das wahrschein-

lich von Gelon und den Syrakusanern nach der

Schlacht bei Himera gestiftete Schatzhaus in Olym-
pia erbaute (Paus. VI 19, 7). Von dem Bau sind

nur Fundamente erhalten. [Fabricius.]

6) Maler aus Agypten , von Plinius n. h.

XXXV 138 unter die primis proxumi gerechnet,

dessen Zeit dadurch begrenzt wird, dass er Phi-

lipp von Makedonien und Alexander noch im
Knabenalter malte, wahrend andrerseits unter

seinen Werken noch ein Bild des Ptolemaios auf

der Jagd genannt wird (natiirlich des ersten, ob-

gleich Lukian calumn. non tern. cred. 2 ihn irr-

tumlich noch mit Ptolemaios Philopator in Ver-

bindung bringen will). Damit stimmt, dass er

neben Lysipp und Protogenes und namentlich als

Nebenbuhler des Apelles genannt wird, Theon
progymn. 1. Varro de r. r. HI 2, 5. Quintil. inst.

or. XII 10, C. Als seinen Lelirer bezeichnet Pli-

nius n. h. XXXV 114 Ktesidemos. Wahrend des

Apelles Verdienst in der hfichsten kiinstlerischen

Vollendung und Durchfuhrung beruht, wird von
Quintilian als hervorstechendste Eigenschaft des

A. die facilitas hingestellt, Leichtigkeit und Ge-
wandtheit, die sich teils in der Leichtigkeit der

Ausfiihrung, teils in der Mannigfaltigkeit der

Stoffe und ihrer Behandlung offenbarte. Denn er

malte nach Plinius a. a. 0. Bilder in grossem
nnd kleinem Masstabe, mythologische (Dionysos,

Kadmos und Europe, Hippolytos, Hesione, Satyr

axooxonevwv, vgL Furtwangler Satyr aus Per-

gamon 16f.) und historische Gemalde (Philippos

nnd Alexander mit Athena, Alexander als Knabe,
Ptolemaios auf der Jagd), Scenen aus dem All-

tagsleben (Feuer anblasender Knabe mit Licht-

effect, Weberinnen) bis zur Caricatur (GryUum
deridieuli habitus pinxit, unde id genus pietu-

rae gryUi voeantur, s. Gryllos) herab. Ein
Teil seiner Werke befand sich bereits in republi-

kanischer Zeit in Rom. Vgl. Brunn Kstlg. II

247f. Helbig Untersuchungen iib. d. campan.

Wandmalerei 131. 225f. u. 0. H. v. Rohden bei

Baumeister Denkm. II 871f.

7) Steinschneider oder Besitzer einer Gemme
der Sammlung Neufville in Leiden, Brunn Kstlg.

n 601. [0. Rossbach.]

'AvTupiXov (Ptol. TV 5, 34), Ortschaft im mareo-

tischen Nomos Unteragyptens. [Pietschmann.]

'AwupiXov lifitfv, Hafen am arabischen Meer-

busen, an der Kiiste von Troglodytike, Strab. XVI
771. [D. H. Mftller.]

Antiphon ('Avu<pa>v). 1) Atheniseher Archon
01. 90, 3 = 418/7 v. Chr. Diod. XLT 80. CIA
I 318 (180). IV p. 66 nr. 53a. [Wilhelm.]

2) Athener, patriotischer Burger, von den
Dreissig hingerichtet. Xen. hell. II 3, 40. Ps.-

Plut. vit. X orat. 833 A. Fur seine Tochter schrieb
Lysias eine Rede (Ps.-Plut. a. a. 0.).

10 8) Athener, Sohn des Lysonides, von Kratinos
in der Ilvuvtj (frg. 201 Kock) verspottet ; vgl.

Aristoph. Wesp. 1270. 1301.

4) Athener. Er hatte sich gegen Philipp an-
heischig gemacht , die Schiffshauser der Athener
in Brand zu stecken. Auf Demosthenes Veran-
lassung vom Areopag einem heliastischen Gerichte

iibergeben . gefoltert und hingerichtet im J. 344
v. Chr., Demosth. XVHI 132. 133. Dinarch. I 63.

Plut. Dem. 14, vgl. S chafer Dem. H 346, 2.

20 5) Sohn des Pyrilampes, Athener, Enkel des

A., wohnhaft in Melite, Halbbruder des Philo-

sophon Platon, des Adeimantos und Glaukon, Plat.

Parmen. 1 126 b. c. Plut. de frat. amore 12; de gen.

Socr. 11; vgl. Steinhart Platos Leben 286, 63.

6) Sohn des Koroibos, Athener ('EXevalviog).

rgapi/xaTsis (iovlfjg im J. 325/4 . Athen. Mitt.

VIII 218.

7) Athener ^Eny^svg). Tafilag roir/goxoixaiv

in Insehriften vom" j. 330/29 und 325/4 v. Chr.,

30 CIA II 807 a 26. 809 b 111; vgl. 334, 34.

8) Sohn des Archinos, Athener (Kvdadtjvaievg)

'E^i/tsX.rjrtjg recogioiv im J. 360/59 v. Chr., 'E<pijfi

agX - 1885, 166.

9) Athener {2vxaXr)XTios). Tgujoag/og in einer

Inschrift vom J. 342/1 v. Chr., CIA II 803 b 42.

10) Sohn des A., Athener (AiavzlSoe <pvXfjg).

Ta/u'ag xfjg dsov im J. 407/6 7. Chr., CIA I 140,

11) Schauspieler bei. Cic. ad Attic. IV 15, 6
(vom J. 700 = 54). [Kirchner.]

40 12) Tragiker, lebte am Hofe des Dionysios

dcs Alteren, dem er bei seinen TragOdien geholfen

haben soil. Er wurde dort auf Befehl des Tyran-
nen hingerichtet, und mannigfache Veranlassungen
werden dafiir erzahlt, Plut. de stoic, repugn. 37;
de adul. et am. 27. Philostr. vit. soph. I 15,

3. Die Verwechslung mit dem Redner, die auch
in die Vita des letzteren stark eingedrungen ist,

hat zuerst Ruhnken beseitigt, De Antiphonte
1765 (Opusc. I 179ff.). Wir kennen von dem Tra-

50 giker eine 'Avdgofiayi) und einen MeXeaygog durch
Aristoteles, einen 'Iaawv durch den AntiattiMsten
bei Bekker Anekd. 90 , 5 , wo man kein Recht
hat, 'Avzuf&rrii zu corrigieren (so Meineke hist,

crit. 316). Ebensowenig kann bei Stob. nor. 115,

15 eine Anderung des 'Avzupavovg (s. Antipha-
n e s Nr. 14) ix <PtXoxzrj%ov in 'Arwpwnog ex

$doxTijzov irgendwie begrundet werden, so sehr

naturlich die MOglichkeit solcher Verwechslungen
gegeben ist (Meineke hist. crit. 314ff.|. Die

60 Fragment* bei Nauck FTG2 p. 792f. S. auch
Welckergriech. TragOd. HI 1040ff. [Dieterich.]

IS) Aus Athen, siegte als jcotrizrjg- xaivfjg xo>-

fupii'ag in den Museen von Thespiai (2. Jahrh.

n. Chr.) CIG 1585. Bei derselben Gelegenheit

wurde er als jzoirjzijg xgoooolov zusammen mit Eu-
maron von Thespiai, also wohl als zweiter, und als

vxoxgtzqg xaivfjg xco^imSiqg preisgekrSnt. Vgl. Mei-
neke hist, crit, 489. Kock m 366. [Kaibel.]
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14) Aus Rhamnus. a) Let en: A. war zur Zeit

der Perserkriege geboren. Das Jahr seiner Ge-
burt lasst sich nicht genau angeben. Nur so viel

stent fest, dass er etwas jiinger war als Gorgias.

Sein Vater war der Sophist Sophilos, bei welchem
er auch seine Vorbildurig fiir die Beredsamkeit
empfangen haben soil (Ps.-Plut. vit. X or. 8S2). Er
war ein Mann, der an Tiichtigkeit keinem Zeit-

genossen nachstand, von grosser Kraft des Geistes

und bedeutender Rednergabe. An den politischen 10
Bestrebungen seiner Zeit nahm er den lebhafte-

sten Anteil, doch so, dass er sich fur seine Per-

son zuriickhielt, andere dagegen mit seinem Rate
unterstiitzte (Thuk. VIII 68) ; daher sind die Nach-

• richten iiber ihn auf diesem Gebiete, namentlich
die des Plutarch und Philostratos, wegen hauflger

Namenverwechslungen mit der grOssten Behut-
samkeit aufzunehmen. Bestimmt tritt er 01. 92,

2 (411 v. Chr.) als einer der eifrigsten Oligarchen
hervor, ja er wird von Thukydides fiir den Ur- 20
heber des ganzen Anschlages gegen die Demo-
kratie angesehen (vgl. auch Arist. resp. Ath. 32).

Als die Vierhundert kurz nach ihrer Einsetzung
infolge des Widerstandes des samischen Heeres

in zwei Parteien zerfielen, eine gemassigtere und
cine strengere Richtung, stand er mit anderen an
der Spitze der letzteren. Aus Abneigung gcgen
die Demokratie, deren Wiedereinfiihrung er fiirch-

tete, ging er so weit, dass er mit Phrynichos jene

Gesandtschaft nach Sparta fuhrte, welche um 30
jeden Preis den Frieden vermitteln sollte, wenn
nur die Oligarchie aufrecht erhalten wurde ; da-

fur aber des Verrates angeklagt, wurde er trotz

einer ausgezeichneten Verteidigungsrede zum Tode
verurteilt und hingerichtet (Thuk. YIII 68. 90.

Anklagebeschluss und Urteil bei Ps.-Plut. 833;
vgl. im allgemeinen Blass Att. Ber. 12 93. Hoppe
Antiplionteorum spec. Hal. 1874).

b) Schriften: Das Altertum besass ausser

einer xsyvri qijzoqixtj in mindestcns 3 Biichern, die 40
freilich schon bei Poll. VIII 143 angezweifelt wird,

jigooifiia xax hmXoyoi und 60 Reden, aber schon

Caecilius verwarf von diesen 25. Auf uns sind

15 Reden gekommen, alle zu den cpovixoi gehCrig,

von denen 12 in drei Tetralogien zusammengefasst
sind. Tiber die Echtheit derselben ist seit Jon-
sius (hist. phil. IV 244 Dorn), der sie alle fiir

schiilerhafte Declamationen ansah (ebenso S ch 1 n s-

ser Univers. Ubers.1261) undRuhnkcn (Reiske
or. gr. VII 821), der sie alle fiir echt hielt, viel 50
gestritten worden

;
jetzt gelten V und VI allge-

mein als echt, bezuglich der Reden I—IVschwankt
das Urteil noch. I. Kara zfjs ,ut)Tgvias, Anklage
wegen fSovuvoig d. i. intelleetueller Urheberschaft

eines Giftmords, unbestimmbarer Zeit (wahrschein-

lich jedoch alter als V und VI). Die Rede stent

tiefer als die letztgenannten, die Erziihlung ist

zwar nicht ungeschickt, aber die anschliessende

Behandlung ist arm an Gedanken und ergeht

sich in hiiufigen Wiederholungen. Sie ist keine 60
Ubungsrede (Meier De bon. damn. 20. Maetz-
ner 125, dagegen mit Recht Ottsen De rerum
inventione et dispositione quae est in Lysia atque

A., Flensb. 1847), und sclbst die von Schmitt
De or. in noverc. quae A. fertur, Fulda 1853, und
Pahle Die Reden des A., Jever 1860, gegen die

Echtheit vorgebrachten Grilnde gcnflgen nicht zu
ihrer Verwerfung (vgl. Hoppe Antiphonteorum

spec, Hal. 1874. WiedenhOfer A. esse or. I,

Wien 1884. v. Wilamowitz Herm. XXII 194ff.

B. Keil Jahrb. f. Philol. CXXXV 89ff. Weise
Die 1. Rede des A., Stettin 1890). II—IV. Die
Tetralogien, behandeln erdichtete Falle, und zwar
II einen nachtlichen Mord, bei dem ein Sklave
den Thater erkannt haben soil, III unvorsatz-

liche TOtung beim Speerwerfen, IV Ko'rperver-

letzung mit tetlichem Erfolge anlasslich einer

Schlagerei. Bei einer jeden gehOren zwei Reden
der Anklage und zwei dem Angeklagten. Sie ver-

schmahen die Erzahlung, legen vielmehr dasHaupt-
gewicht auf spitzflndige Beweisfuhrung, die in

knapper Form und gesuchter Sprache gegeben wird,

sie sind augenscheinlich als Musterbeispiele sol-

cher Beweisfuhrung abgefasst. So erklaren sich die

Verschiedenheiten von den wirklichen Reden, die

zwar nicht unbedeutend sind, aber schwerlich ein

verwerfendes Urteil rechtfertigen kOnnen (Both
De A. Rhamnusii tetralogiis, Oldenb. 1876. Blass
Att. Ber. 12 149. Kohm Beitrag zur Frage iiber

die Echtheit der Tetralogien des Redners A. 1.

Arnau 1885, 2. 1886. Brandenburger De A.
Rhamnusii tetralogiis, Schneidemiihl 1888. v. W i-

lamowitz Ind. Schol. Gott. 1889/90, dagegen
Pahle a. a. O. GrQnwaldt De A. quae ferun-

tur tetralogiis, Dorpat 1873. Herwerden Mnem.
N.S. IX 203. Bruckner De tetral. A. Rhamnusio
adscriptis, Bautzen 1887, welcher die sprachlichen

Abweichungen am besten erOrtert). V. TIsqI tov
'HqojSov (pdvov, Verteidigung eines Mytilenaeers

(Euxitheos nach Meuss De d^aymyfjg actione,

Bresl. 1884, 27) um 416. Sie ist ein schones

Beispiel attischer Beredsamkeit und wurde schon
von den Alten besonders gepriesen. Die Ver-

teidigung ist mit Scharfe und Umsicht getuhrt,

die Darstellung einfach, der Stil zeigt tiberali

einen klaren, etwas altertiimelnden Ausdruck, der

Periodenbau stellt uns ein Muster der in jener

Zeit herrschenden M&s avzixetfievr) dar. Ahnlich
verhalt es sich mit der Rede VI xegl zov xoqcv-
zov, in welcher ein Chorege verteidigt wird , in

dessen Chor ein Knabe an den Folgen eines

Trankes gestorben ist (412 nach Schoell Comm.
in hon. Mommseni 455; vgl. Brinkmann De
A. or. de chorenta, Jen. 1888). Sie wird neuer-

dings angezweifelt nur von A. Wagener Etude
sur l'authenticite' du discours d'A. .t. t. %., Gand
1876. Vgl. im allgemeinen Blass Att. Ber. I 2

149.

c) Rednerische Eigentiimlichkeiten.
A. hat bei den spateren Rhetoren wenig Beachtung
gefunden, weil seine Reden nicht mehr als Muster
verwandt werden konnten. Doch lesen wir ein

anerkennendes Urteil bei Dionys. Hal. de Thuc.
53. Ev muss durchaus vom historischen Stand-

punkt betrachtet werden, weil er noch stark unter

dem Einfiuss der Sophistik steht. Einfach in der

Anordnung. in der Beweisfuhrung scharfsinnig bis

zur Spitzflndigkeit , liebt er eine wiirdige ernste

Sprache , die um so hiiufiger auf dichterisches

Sprachgut ubergreift
,
je weniger entwickelt die

Prosa noch war. Der Satzbau ist im ganzen ein-

fach, nur stark beeinflusst durch das Bestreben,

den Gedanken durch Anreihung ahnlich gebauter

Gegensatze in klares Licht zu stellen. Im ganzen
sind seine Reden unschatzbare Denkmiiler fiir

unsere Kenntnis der Entwicklung der Beredsam-
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keit. Vgl. O. Miiller Gesch. d. gr. L. 112 329f.

.Blass a. a. 0. 12 116.

d) IJberlieferung und Litteratur. 1.

Handschriften. Erhalten sind des A. Reden in zwei

selbstandigen Hss., dem Crippsianus A des briti-

schen Museums (s. oben S. 2128) und dem Oxo-

niensis N des 14. Jhdts., welcher ausserdem den

Deinarchos und einen Teil des Lykurgos enthalt.

Beide sind Abschriften desselben Archetypos und
etwa gleichwertig (vgl. iiber den alten Streit

die Vorreden der'Ausgaben von Blass und Jern-
stedt. Graffunder De Crippsiano et Oxoniensi

etc., Berl. 1882. Thalheim De Dinarchi codici-

bus, 1886. Bienwald De Crippsiano et Oxoniensi

etc., Gerlitz 1889). 2. Ausgaben von Aldus,
Ven. 1513. H. Stephanus 1575. J. J. Reiske
Or. graec. Vn 603. J. Bekker Or. att. Ox. 1822

I 1.. Dobson Greek or. Lond. 1829. Maetzner
Berl. 1838. Baiter und Sauppe Or. att. Tur.

1839. Miiller Or. att. Paris 1847. Blass Lips.

1871 und 1881. V. Jernstedt Petersb. 1880.

Herwerden Utr. 1883. 3. Erlauterungsschriften.

Sauppe Ind. Schol. Gott. 1861 und 1886. Kay-
ser Rh. Mus. XII 224. XVI 72. Spengel ebd.

XVII 161. Hirschig Philol. 1X728. Briegleb
Z. Kritik des A., Anklam 1861. Pahle A. or.

critica ratione perlustravit , Jever 1874. Kohm
Z. f. Ost. Gymn. XXXV 81; Wien. Stud. VIII 37.

' Hartman Studia Ant., Lugd. 1882. Ottsen
De A. verborum formarumque specie , Rendsb.

1855. Belling De periodorum A. symmetria,

Bresl. 1868. Both De Ant. et Thuc. genere di-

cendi, Marb. 1875. H. Schaefer De nonnullarum

particularum usu, Gotting. 1877. Ignatius De
A. Rhamnusii elocutione, Berl. 1882. Goelkel
Beitr. zur Syntax des Verbs bei A., Passau 1883.

Herwerden Mnem. IX 243. XI 225. Pollack
De enunt. interrogat. apud A. et Andocidem,
Hal. 1886. Kalinka De usu coniunctionum qua-

rundam etc. in Diss. phil. Vindob. II 145. Cucuel
Sur la langue et le style de l'or. A., Paris 1887.

Schierlinger D. unterordnende Satzverbind. b.

A., Schweinfurt 1889. [Thalheim.]

15) Athener, Zeitgenosse des Vorigen, vielfach

mit ihm verwechselt, Sophist und Traumdeuter,

als Gegner des Sokrates von Aristoteles (bei Diog.

Laert. n 46) und Xenophon (mem. I 6) erwahnt.

Er verfasste folgende Schriften : 1) 'Akfi&ua (iiber

das Wesen der Dinge) in 2 Biichern, 2) IJsgl

o/iovoiae, 3) Ilohzixos, 4) Ilsgi xgiaems ovugwv,

deren Stil Hermogenes (Rh. Graec. II 414 Sp.)

als schwerfallig bezeichnet. Fragmente in der Aus-

gabe des Redners A. von Blass, Leipzig 1881, aus

Iamblich vervollstandigt von demselben, Kiel (Univ.

Schr.) 1889. Genaueres bei H. Sauppe De A.

sophista, Gotting. 1867. D i e 1 s Dox. 664 a. Blass
Att. Bereds. 12 108. Zeller lb* 1070.

[E. Wellmann.]

16) Verfasser eines Buches xegi zov jiiov zti>v

lv dgetfj 3iga)TevodvT<ov, welches Diog. Laert. \1JLI

3 und Porph. v. Pyth. 7 fur die Biographic des

Pythagoras citieren. E. Rohde Griech. Roman
254f. Anm. (vgl. Rh. Mus. XXVI 575) vermutet

in diesem Buche die gemeinsame Quelle beider;

aber vgl. E. Maass De biogr. graec. 91.

[Wissowa.]

17) Schrieb kurz vor Aristoteles ein natur-

philosophisches Werk (Stob. Eel. phys. I 220,

Pauly-Wissow*

9 Wachsm. Lyd. de mens. Ill 8) und iiber die

Quadratur des Cirkels (Aristot. phys. I 2. II 1;

top. 9; soph. el. 11. Plut. plac. phil. II 28).

18) Griechischer Landwirt, schrieb negi yea>g-

yixwv (Athen. XIV 650e aus Pamphilos) und
gehfirte vermutlich dem 4. oder 3. Jhdt. v. Chr.

an. [M. Wellmann.]
Antiphonos ('Avtiyovog) , Sohn des Priamos

(n. XXIV 250. Hyg. fab. 90 p. 86 Schm. Tzetz.

10 Horn. 447 ; Posth. 51), mit mehreren Brtidern von
Neoptolemos getotet, Quint. Smyrn. XIII 215,

nach Dictys Cret. IV 7 (wo Ardiphonus Conjectur
Dederichs fiir Antipus) von Aias Telamonios.

[Hoefer.]

Antiphos ("Avxupos). 1) Sohn des Herakliden"

Thessalos (und der Chalkiope Hyg. fab. 97), fuhrte

mit seinem Bruder Pheidippos die dreissig Schiffe

der Einwohner von Nisyros (vgl. Diod. V 54, 1),

Karpathos, Kasos, Kos, wo sein Grossvater Eury-

20 pylos herrschte, und der kalydnischen Inseln nach
Troia (Horn. II. H 676ff. ApoUod. ep. 3, 13 ed.

Wagn. Hyg. 97, der ihm 15 Schiffe zuteilt. Diet.

I 14. 17. Dar. 14. Schol. Pind. Nem. 4 , 40).

Beide Bruder gingen als Enkel des Herakles mit

Tlepolemos nach der Landungsschlacht in Mysien
zu Telephos, um ihn fiir die Sache der Griechen zu

gewinnen (Diet. II 5). Hygin (fab. 1 13) lasst den
A., durch Sarpedon, Dares (23) beide durch Hektor

fallen, wahrend sie Aristoteles (Pepl. 39) zu den

30 Zerstorern Troias ziihlt. Auf der fieimfahrt ent-

kommt A. aus dem kapherischen Sturme und
gelangt zu den Pelasgern, deren Land er nach

seinem Vater Thessalien nennt (Apollod. ep. 6, 15,

daraus Tzetz. zu Lykophr. 911). Diese Besiede-

lung haben jedoch nach Strabo (IX 444) erst seine

Nachkommen aus dem thesprotischen Ephyra aus-

gefuhrt (vgl. dazu Schirmer in Roschers Myth.
Lex. I 384). In Ephyra, welches als Mutterstadt

der Koer bezeichnet wird, hatte et mit Pheidippos

40 ein gemeinsames Grabmal (Aristot. a. a. O.).

2) Sohn des Priamos und der Hekabe (Horn.

II. XI lOlff. Apollod. HI 12, 5, 7. Hyg. fab.

90). Wenn ihn Tzetzes (Horn. 40) einen Bastard

nennt, so beruht dies wohl anf Verwechselung

mit seinem Halbbruder Isos in der angefuhrten

Homerstelle. Mit diesem war er, als sie am Ida
die Herden weideten, von Achilleus gefangen,

aber spater wieder ausgelost worden. Er totet im
Kampfe den Leukos, einen Gefahrten des Odysseus,

50 fallt aber spater durch Agamemnon (II. IV 489.

XI 101—121). Nach Diet. II 43 fiel er, als der

Telamonier Aias die Troer von den Schiffen zu-

riicktrieb.

3) Sohn des Talaimenes und der Nymphe des

gygaeischen Sees (so nach Aristarch, andere lasen

ov JTvyairj zixt Mfivrj), fuhrte vom Tmolos her mit
seinem Bruder Mesthles die Maionier den Troia-

nern zu Hulfe (Horn. H. II 864ff. Apollod. ep.

3, 35 ed. Wagn. Diet. II 35. Dar. 18). Nach
60 Dares (21) fielen beide Bruder durch Diomedes.

4) Grieche vor Troia, als Fiihrer der elf Schiffe

aus Elis neben Amphimachos von Dares (14) ge-

nannt (statt des Thalpios Horn. H. II 620).

6) Ein Mykenaeer, der vor Troia von Eury-
pylos getotet wurde (Quint. Smym. VI 616).

6) Sohn des alten Helden Aigyptios von Ithaka,

Bruder des Freiers Eurynomos, Gefahrte des Odys-
seus (Horn. Od. II 17ff.). Vor Troia tOtete er

80
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den Meilanion, einen Gefahrten des Eurypylos,

dessen Verfolgung er gllicklicli entkam (Quint.

Smyrn. VIII 115ff.). Spater wurde er als letzter

von Polyphem aufgefressen (Horn, und Quint,

a. a. 0.).

7) Als vaterlicher Preund des Telemachos neben
Mentor und Halitherses Od. XVII 68 genannt.

8) Sohn des Myrmidon und der Peisidike,

einer Tochter des Aiolos, Bruder des Aktor (Apollod.

I 7, 3, 4). 10

9) Sohn des Herakles und der Thespiade
Laotnoe (Apollod. II 7, 8, 4 nach Heynes Ver-

besserung des iiberlieferten avxiSog). [Wagner.]

Antiphrai ('Arciyocu Strab. XVII 799. Stad.

m. m. 7. Ptol. IV 5, 7 ; 'Avxiqyoa Steph. Byz.

;

'AvtkpqS) Hierocl. 734, 2), Stadtchen in der Nahe
Alexandreias, an der Meereskiiste, in spateren Zeiten

zur 'EaaQzta Aijivrjg xfjg xdxio gerechnet; von dort

kam ein besonders schlechter Wein in Handel, der

itflvxdg Ciftvxog) hiess. Ein Bischof Menas Avxi- 20
<pocov bei Athanas. ad Antioch. 10.

[Pietschmann.]

Antipodes (dvxi'jiodeg, Gegenfiissler), der hau-
figste von den Ausdriicken, die die Bewohner der
iibrigen Teile der Erde im Verhaltnis zur Oiku-
mene bezeicbnen. Sobald die Erde als Kugel be-

trachtet wurde, lag es nahe, der Oikumene auf
der nOrdlichen*Halbkugel eine entsprechende siid-

liche entgegenzusetzen (liber friihere Vorstellungen
der Art s. H. Berger Gesch. d. wissensch. Erdk. 30
d. Griech. I 13). Andererseits musste auch die

Bewohnbarkeit der abgewandten Erdhalfte, der

.unteren' nach der Anschauung von der ruhenden
Erde, angenommen werden. Beide Annahmen
werden als schon pythagoreisch bezeichnet von
Alex. Polyh. bei Diog. Laert. VIII 26 (die Erde
sei rings bewohnt, neQioixov[iivr)v, und es gebe A.).

S. S chafer Astr. Geogr. d. Gr. bis Erat. (Flensbg.

1873) 16. Berger a. a. 0. H 15. 44. Die Vita
Plat. p. 393, 168 Westerm. (vgl. Favorin b. Diog. 40
L.m 24) bezeichnet Plato als ,Erfinder' des Wortes
A. (s. Tim. 63 A, wozu Aristot. cael. 308a 20;
fur des letzteren Ansicht vgl. noch meteor. 362 b
30 und Berger a. a. 0. II 146f.). Sicher flnden

wir beides, das negtoixsto&ai und die A., bei Era-
tosthenes, s. Berger D. geogr. Prgm. d. Er. 79ff.

86f. So ergeben sich vier oixrjoeig (olxov/ievai

Cleom. de motu circ. corp. cael. I 2 p. 22ff. Ziegl.),

kabitationes (maculae habitationum Cicero de rep.

VI 20), Erdviertel (xezaoxrifioQia). Die Ansichten 50
iiber ihre Begrenzung sind verschieden und hangen
mit den Zonen- und Oceanlehren des Altertums
zusammen (darliber Berger a. a. 0.). Immer
aber wird die Bewohntheit der Gebiete ausserhalb
der Oikumene nur als eine Notwendigkeit, nicht

als Thatsache hingestellt. Vgl. z. B. Gemin. isag.

52 E und Berger D. geogr. Fr. d. Eratosth. 86.

Ein Schema der oixrjoeig giebt Gemin. isag. 13
(Petav. Oranol. 50ff.). Cleomed. a. a. 0. , den
Niceph. Blemm. epit. phys. (Migne gr. t. 142,60
1276 B) ausschreibt. Cic. rep. VI 20, dazu Ma-
crob. Somn. Scip. II 5, 28—36 ; abweichend Achil-

les isag. 30 p. 155f. (s. unter Antichthones)
und Mart. Cap. VI 604ff. (Theodosios nsoi oixtj-

aecorf). Es werden untersehieden

a) Auf der nOrdlichen Halbkugel (oder nOrdlich
gemassigten Zone) : 1. Die Bewohner der Oikumene.
Die folgenden Ausdrucke werden nicht bios in Be-

ziehung auf diese, sondern auch davon losgelOst

in reciprokem Sinne gebraucht (s. z. B. Cleom. p.

24). Fur Bewohner derselben oixqotg hat nur
Geminos das Wort avvoixoi. 2. txsqioixoi Neben-
wohner, ,die in derselben Zone rings um die Erde
herumwohnen' (xvxXro aeowtxovvxsg) Gemin. Im
Gegensatz zur Oikumene, die die untere Halfte
(id ford yijg xklfia Cleom.) der nOrdlichen Zone
bewohnen, also unter gleichem Breitengrade, aber
entgegengesetztem (180° entferntem) Meridian.
Sie haben gleiche Jahres-, umgekehrte Tages- und
Nachtzeiten. Achilles c. 30 vermischt diesen Be-
griff mit dem, was Geminos avvoixoi nennt. Die
stsotoixoi im obigen strengen Sinne heissen bei

ihm avtlx&ovsg (s. d.), bei Mart. Cap. VI 606 anti-

podes. Cicero a. a. 0. iibersetzt transversi (s.

Macrob. a. a. 0. 36).

b) Auf der siidlichen Halbkugel (oder siidlich

gemassigten Zone, der dvxevxgaxog Cleom.): 3. arx-

oixoi antoeci, Gegenwohner, die uns (unserer Oiku-
mene) gegentiberwohnen (auf der drxoixovfievrj

Achill. ; vgl. antioecumene Prob. Verg. Georg. I

233ff.), also ol iv xfj [airxfj zu tilgen] voxico £(bvj]

ford to avxo fjfiio<paiQiov (der oberen Himmelshalb-
kugel) xazoixovvxes, Gemin. Sie haben umgekehrte
Jahreszeiten, aber ungefahr gleiche (Cleom. p. 26,

17ff.) Tages- und Nachtzeiten. Demnach wohnen
sie unter demselben Meridian, aber entgegenge-
setztem (nflrdlichem oder siidlichem) Breitengrade.
In demselben Sinne wird ofter avrly&oveg gebraucht
(s. d.). Nach Cleomedes nannte man sie auch
avxco/j-ot. Cicero iibersetzt adversi (s. Macr. a.

a. 0. 33—35). Sonst s. noch Proklos zu Tim.
37 c. Olympiod. z. Aristot. meteor. I 302 Ideler.

Berger Geogr. Fr. d. Erat. 88. 2. 4. dvxmodne,
qui adversis vestigiis stant contra nostra vestigia
(Cic. acad. II 123), die auf der unteren Seite der
siidlichen Halbkugel wohnen (Cleom.), ol xaxd
didfisxoov iv xaig svarrlatg £<bvaig olxovvxeg Achill.

a. a. 0. (vgl. 155 A) u. s. w. Bei ihnen ist alles

umgekehrt (Cleom.), havxia xai (taxopeva (Achill.).

sie haben entgegengesetzte Jahres-, Tages- und
Nachtzeiten. Sie wohnen also unter entgegenge-
setzten Langen- und Breitengraden. Cicero de rep.
VI 20 iibersetzt obliqui, s. Macrob. a. a. 0. 36.

Vgl. Hyg. astr. IV 1. Mart. Cap. VIII 874. Cen-
sor, frg. 2, 4 (bei Hultsch.p. 59, 1 gestrichen).

Sen. ep. 122 (in scherzhafter tjbertragung). A. be-
zeichnet aber hauflg allgemeiner (wie Antichtho-
nes) die Bewohner der ganzen siidlichen Halbkugel
(oder Zone) im Gegensatz zur nOrdlichen, oder
wenn nur der Gegensatz von Tag und Nacht vor-

schwebt, die Bewohner der Ostlichen oder west-
lichen (oberen oder unteren) Erdhalfte. So heissen

am Ende des Zonenfragments aus Eratosthenes
Hermes (bei Achill. 154 A, Erat. carm. rell. ed.

Hiller p. 56ff.) die Bewohner beider Zonen A.
Sonst s. z. B. Gemin. 18 E. 53 E. Sidon. c. 9.

19. Strab. I 7. Plin. IV 90. SchoL Lucan. VI
870. Ampel. 6, vgl. auch Mart, Cap. VI 604ff..

der A. fur usqioixoi. was bei ihm fehlt, zu ge-

brauchen scheint.

Die Vorstellung von A. hatte wenigstens fur

die Gebildeten (s. Plin. n. h. II 161. Macrob. a.

a. 0., bes. 25f.) im allgemeinen wohl nichts Auf-
fallendes. Denn nach dem Mittelpunkte der Erde,
nach dem alles Schwere strebte, nrassten auch die

Fusse aller ihrer Bewohner gerichtet sein (Gemin.
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a. a. 0. u. a. m.). Preilich fehlte Zweifel und auch
Spott nicht, vgl. z. B. Verg. Georg. I 247—251
und Schol. Lucan. VIII 160. Lucian. Demon. 22.
Pint. fac. orb. lun. 7, s. auch Antichthones.
Besonders die Epikureer scheinen widersprochen
zu haben, s. Lucr. I 1052ff. Cic. acad. a. a.

0. Serv. Georg. I 235. 243. 247. Epicur. ed.

Usener 230. Sonst aber flndet sich eine grund-
satzliche Bekampfung dieser Lehre (s. Berger D.
geogr. Fr. d. Er. 86) wohl erst in der christlichen
Litteratur, als der biblische Standpunkt allmahlich
massgebend wurde, s. Lactant. inst. ni 24. Au-
gustin. civ. d. XVI 9 u. a., besonders des Xosmas
Indikopleustes topogr. christ. (Nov. coll. patr. n
149ff. Peschel-Ruge Gesch. d. Erdk. 97). End-
lich im 8. Jhdt. wird die A.-Lehre von Papst
Zacharias verdammt (Migne lat. 89, 946). S.

Marinelli La geogr. e i padri della chiesa, Horn
1882, deutsch Leipz. 1883. [Kauflmann.]

Antipoego s. Antipyrgos.
Antipoinos ('AvxLxoivog), der edelste Thebaner

zur Zeit des von Herakles gewonnenen Krieges
zwischen Theben und Orchomenos und als solcher
ausersehen, sich einem Orakel gemass selbst zu
opfern, um den Sieg den Thebanern zu sichern.

Er that es nicht, wohl aber seme Tochter Andro-
kleia und Alkis, Paus. IX 17, 1. A. ist eine fur
eine aetiologische Kultsage (s. Androkleia) er-

dichtete Gestalt; sein Name ist gewahlt, weil
seine Feigheit durch den mutigen Tod seiner

Tochter an ihm selbst vergolten wird. [Bethe.]

Antipolis. 1) Antipolis (Anthopolis Geogr.
Eav. IV 28), Colonie der Massilier (Strab. IV 180.

184) in Gallia Narbonensis, im Gebiet der Deciates
angelegt (Mela LT 5. Plin. n. h. Ill 35. Ptol. II

10, 5 Aextaxiwv 'Avrljiokig), acht Million westlich
vom Grenzfluss Varus (Itin. Ant. 297 ; vgl. Itin.

marit. 504 und Tab. Peut.). 'Den Namen hat die
Stadt wahrscheinlich daher, dass sie Nicaea, der
anderen Griindung der Massilier, gegenuberliegt.
Wann sie gegriindet wurde, wissen wir nicht;
vielleicht hat sie schon im 5. Jhdt. v. Chr. be-
standen , eine bei Antibes — dies ist der heutige
Name der Stadt, die Provencalen nennen sie An-
tiboul— gefundene griechische Inschrift (Kaibel
IGI 2424) soil nach Ausweis der Buchstaben-
formen diesem Jahrhundert angehoren (vgl. Len-
th 6 1 i c La provence maritime ancienne et moderne,
Paris 1880, 453ff.). Im J. 154 wurde sie von den
transalpinischen Ligurern bedrangt, nnd so fanden
die von den Massiliern zu Htlfe gerufenen Bomer
Gelegenheit, ein Heer nach GaDien zu schicken
(unter Opimius, Polyb. XXXDI 7 (4), 2. Liv.
epit. XLVH

^
Q. Opimius consul transalpinos

Ligvres, qui Masstliensium oppida Antipolim
et Nieaeam mstabant, subegit). Unter Caesar,
wie es scheint, der den Massiliern den grossten

Teil ihres Territoriums nahm, erhielt sie das ius
Latii (Marqnardt St-Verw. 12 263f.); PU-
nius n. h. IU 35 nennt A. (regio Deciatium)
unter den oppida Latina, Tac. hist. II 15 Nar-
bonensis Gattiae municipium. Uber die unter
der Statthalterschaft des Lepidus in A. ge-

schlagenen Munzen vgl. Mionnet I 65; Suppl.

I 130 und de la Saussaye Nnmismatique de
la Gaule Narb. pi. XIV 1

—

i. Sie gehorte zur
Tribus Voltinia (CIL XII p. 28); als Magistrate
werden auf den Inschriften genannt duoviri (OIL

XII 175. 179). Ihre Bewohner heissen Antipo-
litani, CIL XII 178. 189; vgl. Martial. XHI

. 103, der die muria des antipolitanischen Thun-
flsches rflhmt (dazu Plin. n. h. XXXI 94). Die
Stadt wird noch erwahnt in der Inschrift CIL
XII 188 (Grabschrift eines Knaben qui Antipoli
in theatro biduo saltavit et placuif) ; spater noch
einmal von Amm. Marc. XV 11, 15 und als ei-
vitas_ Antipolitana in der Not. Gall. XVI 8 (zur

10 provincia Narbon. secunda gehorig). Vgl. auch
A. Longnon Geogr. de la Gaule au Vie siecle
455. [ihm.]

2) Als fabelhafter Name einer Rom gegen-
iiber auf dem Ianiculum gelegenen Stadt nur
bei^Plinius n. h. Ill 68. [Hulsen.]

'AvTinoooxaXeTo-frcu bezeichnet die Gegen-
voriadung des Beklagten an den Klager bei der
Widerklage, s. 'Avziyoayri , vgl. [Demosth.l
XLVn 45. [Thalheim.]

20 Antipygos s. Antipyrgos.
Antipyrgos ^Avxinvoyog Stadiasm. mar. m.

38. Ptolem. IV 5, S; 'Avxinvyog Skyl. 108; An-
tipego Tab. Peut.; Antipoego Geogr. Rav. 134,
13; noch weiter entstellt zu Antipegoni ebd. 354,
15 und Antipegonia Guido Geogr. 92), Sommer-
Ankerplatz an der Kiiste der Marmarica, leewarts
einer Insel, der am Festlande ein Turm gegen-
iiberlag, wonach der Name. Hier waT auch ein
Heiligtum des Ammon, in spaterer Zeit ein Bis-

30 turn und eine Garnison. Heutzutage Tobruh, mit
wenigen Mauerresten aus dem Altertnme (Pacho
Voyage dans la Marmarique 48. Barth Wan-
derungen I 514. 550. Borsari Tripolitana, Cire;
naica e Fezzan 180). [Pietschmann.]

Antiqna colonia fiihrt der Geogr. Rav. ni
5 p. 142, 10 zwischen Qallo gallinacio und Ad
pertusa als eine Stadt in der Nahe von Carthago
auf. Der Name ist gewiss verderbt; woraus, ist

schwer auszumachen. [Joh. Schmidt.]
40 Antiqnaria s. Anticaria.

Antiquarius s. Schreiber.
Antiqno (vgl. Fest. ep. 21. Non. 76. Placid.

432) legem (z. B. Cicero de leg. in 38; de off.

II 73. Liv. IV 58, 15) oder plebeiseitum (z. B.
Liv. XXII 30, 4) oder rogationem (z. B. VI 39, 2),
soviel als bei der Abstimmung in den gesetzgeben-
den Comitien einen Gesetzvorschlag ablehnen.
Man nimmt an, dass bei den schriftlichen Ab-
stimmungen die das ablehnende Votum anmelden-

50 den tabellae das Compendium A trugen, da die zu-

stimmenden Vota auf den Munzen des Cassius
Longinus (beiBabelon I 332f.) mit V bezeichnet
erscheinen. [Kubitschek.]

Antirrion ( to 'Avxiqqiov) , eine nache Land-
spitze an der Sudkuste des westlichen Lokris,
welche mit einer ganz ahnlichen, von der Nord-
kftste Achaias vortretenden Landspitze (to 'Plov
oder 'Piov to 'Axaixdr) den Eingang des krisaei-

schen oder inneren korinthischen Meerbusens, eine
60 Meerenge bildet, deren Breite jetzt ungefahr 3 Km.

betragt, in einigen Perioden des Altertums aber
noch geringer gewesen zu sein scheint, falls

nicht, wie hauflg, die Distanzenangaben irrtum-
lich sind : 5 Stadien Strab. VIII 335, 7 Stadien
Thukyd. II 86. Agathem. I 5, ahnlich Plin. n. h
IV 6: unter 1 Millie; richtigSkyl. 35: 10 Stadien.
Die Landspitze wurde mit der Stadt Molykreia,
zu deren Gebiet sie gehorte (daher man sie auch
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'Ptov to MohixQixov nannte), den Lokrern im J.

426 v. Chr. durch die Aitoler entrissen, Thukyd.
Ill 102. Diod. XII 60; in der rOmischen Zeit
gait sie als Grenzpunkt zwisehen Aitolien und
Lokris, Strab. VIII 336. 460. Wahrscheinlich
stand auf derselben ein Tempel des Poseidon, an
dessen Stelle spater ein Castell getreten ist (to

xdatQo trjg 'Pov/ieXng

)

, einem ahnlichen Castell
auf dem achaeischen Rhion (to xdargo rov Matgea)
entsprechend; beide, jetzt verfallen, hiessen unter 10
dertiirkischen Herrschaft die kleinen Dardanellen
(za fiixQa AagbaveXux). Vgl. Strab. "VIII 387.
IX 390. 427. Pliri. n. h. II 205. Ptolem. in
15, 3. Bursian Gfeogr. von Griech. I 146.

[HirscMeld.]

Antirrodos CAvtiggoSog). Nach Strabon XVII
794 ein im Osthafen von Alexandreia gegenuber
von Lochias gelegenes Inselchen, das einen konig-
lichen Palast und einen kleinen Hafen enthielt,

bindende Isthmus ist nur 150 m. breit, 2, 40
hoch; doch bleibt fraglich, ob das Cap noch in
geschichtlicher Zeit eine Insel war, wie freilieh

das Altertum ubereinstimmend annahm, Strab.
I 60 (wo sogar der Name avf "Ioorjs = Lesbos
davon abgeleitet wird). Plin. n. h. II 204. Ovid.
met. XV 28f. Priiher suchte man A. auf Cap
Sigri; vgl. A. Conze Lesbos (1865) 25. -

[Hirschfeld.]

Antistates s. Antimachides Nr. 2.

Antistes (antistis), technische Bezeichnung
des Oberpriesters einer Gottheit und des Vorstehers
ihres Tempels (vgl. aedituus), dann iiberhaupt =
Priester. Das Amt heisst antistitium. Vgl. Cic.

de domo 2 antistites deorum immortalium und
104 antistites caerimoniarum et sacrorum =
pontifices; de divin. 112. Liv. I 7, 14. IX 34, 18.
X 8, 2. XXIII 11, 5 a. templi Apollinis in

Delphi. Nep. Lys. 3. Iuven. 2, 113. Marquardt
Seine Lage ist von Mahmoud-Bey Mem. sur 20 Staatsverw. IK 214. Reichlichere Nachrichten bie-

l'ant. Alex. 43 an unterseeischen Klippen wieder-
erkannt worden. Vielleicht steht die von Amm.
Marc. XXII 16, 10 erzahlte Legende von den
rhodischen Zollen auf Pharos in Beziehung rait

dem Namen A. [Puchstein.]

Antis (Geogr. Eav. II 15) s. Athis.
Antisara, Hafenplatz von Daton an der

thrakischen Kiiste gleich Tisare, Steph. Byz.

;

vgl. Athen. I 31a, wo dies' gleich Biblia und

ten die Inschriften. Antistites Mithrae finden sich

CLL VI 511 Persidicique Mithrae antistes Ba-
bilonie templi = pater sacrorum invieti Mithrae
aus dem Jahre 377 n. Chr. (vgl. Wilmanns
Exempla II p. 214). CIL in 1114 haruspex eo-
loniae et antistes huiusce loei (= templi Mithri-
aci). VI 716 a. hums loei, saeerdos a. {invieti
dei). IX 2632. a. huius loei XIV 57. 58. 59. (70).
Notizie d. scavi 1882, 230. Dindumenes Atteos-

Oisyme gesetzt wird, daher von Heuzey MaceU 30 que a. VI 1779. numinis a. Sabazis VI 142e.
32 nahe bei Neapolis gelegt, was bestatigt wird
durch die attischen Tributlisten , wo . NeanoXtzai
nag 'Avziaagav CIA I 230. 242—4. 256f.

[Hirschfeld.]

Avriaxcot, Gegenschattige, sind fur einander
die Bewohner der beiden gemassigten Zonen, die

fur sich betrachtet einschattig, ezegoaxioi, sind.

Denn ihr Mittagsschatten fafit das ganze Jahr
nach entgegengesetzten Eichtungen. Vgl. dvzl-

religiosus a. sanetissimi numinis Matris deum
VIII 9401. a. triformis Liberae LH 1095, dazu
1096 und 1154. Iovis a. perpetuus VI 316. a.

saeerdos templi Martis castrorum praetoriano-
rum VI 2256. a. dei (Aeseulapiil) VIII 3304.
haruspex coloniae et a. huiusce loei (= templi
Veneris Vietricis?) HI 1115. Ein Collegium der
a. ist belegt durch die Inschriften CIL V 523
(aus Tergeste) ex responso antistitum, X 5654

axiog yfj bei Mian or. IV 147 C. Aber auch40(aus Pabrateria Vetus) etdtores antistes (= an
die Bewohner der heissen Zone sind langere oder
kiirzere Zeit, je nach ihrer Lage zum Aquator,
fiir die ausserhalb der Wendefaeise wohnenden
A. So bei Amm. Marc. XXLT 15, 31 Meroe fin-

die Oikumene. Hauptstelle Achill. isag. 31 (Pe-
tav. Uranol. 157 A). S. Askioi. [Kauflmann.]

Antissa, Stadt mit Hafen an der Nordwest-
kiiste der Insel Lesbos (Strab. XIV 618. Skyl. 97.
Ptolem. V 2, 29), angeblich benannt von A., einer

Ostites) deae Cereris, Eph. epigr. V 654 (aus Te-
bessa) per antistitis (Opis Augustae Thevestensis)
iussus. Wenn Celsinus Titianus in einem von
seinem Bruder Symmachus an ihn gerichteten Briefe
aus dem Jahre 380 utriusque saeerdotii (d. h. pon-
tifieatus Solis et Vestae) antistes genannt wird,

so soil er nicht als Vorsteher der beiden Collegien,
sondern nur als Priester, Mitglied derselben (also an-
tistes = pontifex wie in den beiden oben aus Cicero

Tochter des Makar
, _

Steph. Byz. Im pelopon- 50 angefiihrten Stellen) bezeichnet werden (Symm.
nesischen Kriege fiel sie mit den Mytilenaeern von
Athen ab und ward von den Methymnaeern ver-

gebens besturmt (Thukyd. HI 28 ; vgl. VIII 23).
Im J. 389 durch Thrasybul wieder den Athenern
zugefuhrt (Diod. XIV 94) trat sie im J. 375 zum
neuen attischen Seebunde. Zur Zeit Alexanders
d. Gr. war in A. eine Tyrannis, [Demosth.] XVH
7; vgl. Diod. XVII 29. Urn 300 beginnt die
Mifnzung, bis zum J. 168 (Head HX 485), da

epist. I 68. Habel Comment, in honor. Guil.

Studemund 102). Als Feminimim wird a. = virgo
Vestalis maxima gebraucht, vgl. CUj VI 2143 in
eerinwniis antistiti deorum, 2139. Symm. epist.

LX 147 apwl Albam Vestalis antistes; auch =
virgo Vestalis, vgl. Symm. epist. H 36. Liv. 1

20, 3 adsiduae templi antistites. XXIH24. XXXI
14. Val. Max. 11,1. Tertull. de cult. fem. 1

(templi aeditua et antistes pudicitia). Mar-
die RomerA. zerstorten und die Bewohner nach60quardt Staatsverw. EH 340. Orelli 1750 perp
Methymna verpflanzten , weil sie den Antenor,
einen Befehlshaber des Antiochos, unterstutzt hat-
ten, Liv. XLV 31. Plin. n. h. V 139. Die Lage, von
Strabon a. O. und Steph. Byz. zwisehen Sigrion
und Methymna angegeben, ist, wie schon Po-
co eke (II 2, IV) vermutet hat, jetzt auf dem Cap
Evreokastron und dem anstossenden Festlande ge-
sichert, Koldewey Lesbos 19 Taf. 6. 7. Der ver-

a. Fortunae Obsequentis ist eine Falschung =
CIL n 6*. Daneben findet sich auch antistita:

CLL XII 703 a. deae (vielleicht Bonae Deae, wie
Xn 708 = ministra Bonae Deae XII 654). XIV
3567 (Solis invieti Mithrae

1

}; vgl. auch Orelli
2200 druis antistita), und Ofters bei den Schrift-

stellern. Die antistites gehflrten, soweit darunter
nicht Mitglieder der grossen Priestercollegien zu
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verstehen sind, dem Kreise der Freigelassenen oder von Syrien (vgl. z. B. die Eede der syrischen
dem der niederen Freigeborenen an. In der christ- Gesandten auf dem achaeischen Bundestag Liv.
lichen Zeit ist a. ebenfalls ein Priestertitel = • XXXV 48) als zu dem von Pontos ; der Vers ooxia
episcopus ; vgl. die Rechtsgutachten, die Kirchen- mora ze/iet xgds xoigavov 'Hjieigcbrnv kann nur
schriftsteller u. a., z. B. Ennod. (Monum. Germ. hist, auf das gefurchtete oder gehoffte Bundnis zwisehen
auct. ant. VH Ind. 368), dazu CLL V 6728. 6729 Antiochos und Philipp bezogen werden ; ein Ein-
sacer a. VIH 8634 a. sacerdosque. X 7533. Xn 946 fall in Italien wurde in Rom vorausgesehen (Liv.
summus a. 949 a. domini, sacrosanctae legis a. XXXV 23. 41. App. Syr. 15) und war thatsach-
Vgl. Ruggiero Diz. epigr. I 496. [Habel.] lich von Hannibal geplant (Liv. XXXIV 60. XXXV

Antisthenes ('Avzia&evng). 1) Aus Same, Freier 10 18. XXXVI 7) ; die prosaische Prophezeiung ist

der Penelope , Apd. frg. Sabb. Rh. Mus. XLVI Punkt fur Punkt richtig , bis auf das Ungliick,
179. [Hoefer.] das die Expedition des Cn. Manlius Volso auf

2) Nauarch des Demetrios Poliorketes bei dem Riickzug in Thrakien betraf , das auch mit
Salamis im J. 306 v. Chr., Diod. XX 50; vgl. dem Vers av de, vrjms, noXXa fioyr/oas i&ai eig

Droysen Hellenismus LT 2, 130. x^91v TVr aVv no).vv olfiov dUooag (vgl. Liv.

3) Athener. Reicher Mann in der Zeit des XXXVIU40. 41. App. Syr. 43) vorzuglichgeschil-
Sokrates, welcher mehrere Siege mit Choren da- dert ist. Es liegt also gar kein Grand vor, daran
vongetragen hatte, Xen. mem. IH 4, 3. Vielleicht zu zweifeln, dass der Peripatetiker A., den Phlegon
zu identificieren mit 'Avna^svijg 'Avziyarov Kv&tjq- citiert, die Geschichten wirklich erzahlt hat, und
Qiog, welcher als siegender Chorege bei den Thar- 20 da sie sich auf den syrischen Krieg beziehen, zu
gelien um 400 v. Chr. erwahnt wird, CIA H 553 dessen Vorgeschichte die von Polvbios kritisierte

= Dittenberger Syll. 420. Der Enkel dieses Erzahlung gehert, muss geschlossen werden, dass
ist 'AvttaMvng Avrupatovg Kv&tjQQiog, tegevg Ilav- der Peripatetiker und der Historiker ein und die-

Movog, CIA H 1179, und totjoaoxog, CIA II 804B a selbe Person ist. Wenn femer der Peripatetiker
74. Zu derselben Familie gehoren 'Aru<pdvr}g solche Wundergeschichten hervorzubringen fiir gut
Hvna&evovs KwIMiqqios 807 b 5. 24 und 'AvtioM- hielt , war es motiviert , wenn ihm der pseudo-
vng 'Avria&svovg Kv&ij4eiog 809 c 95. aristotelische Mayixog zugeschrieben wurde (Suid.).

4) Athener (^a).ngsve). Ta/u'ag xQirjQono'ixoiv Und weil schliesslich die bei Diogenes nicht selten

in einer Inschrift vom J. 325/4, CIA II 809b 231. citierten $tZoooipa>v dmdo/al eines A. einem Peri-

5) Spartanischer Flottenfiihrer im J. 411, 30 patetiker wohl anstehen, zeitlich auch nichts im
Thuk. VIII 39. 61: vgl. Xen. heU. IH 2, 6. Wege steht, da kein jiingerer Philosoph als Kle-
Curtius Gr. Gesch. 116 711. [Kirchner.] anthes in den Citate'n vorkommt, so ist auch

6) Mit dem Beinamen 'Podog, reicher Burger diese Identification mindestens sehr wahrscheinlich
von Agrigent, von Diod. XIII 84 zum J. 406 (vgl. v. Wilamowitz Philol. Unters. IV 91)*

«rwahnt. [Schwartz.]

7) Herakliteer, erwahnt von Diog. Laert. VI 10) Sohn des Antisthenes von Athen und einer
19: yeyovaai de xai &XX01 'Avxio&evetg roeig 'Hga- thrakischen Sclavin (Diog. Laert. VI 1. n 31.

xXekewg elg , exeQog 'Eyeowg (sonst unbekannt), Sen. de const. 18, 5. Suid.; als Phrygierin wird
xai 'PoSiog tig carogixog (Nr. 9), Commentator der die Mutter, wohl nach der Anekdote Diog. Laert.
Schrift des Herakleitos (Diog. Laert. IX 15). Vgl. 40 VI 1, irrtflmlich bezeichnet von Pint, de eril. 17;
Zeller Philos. d. Griech. 15 748, 2. [Wissowa.] dagegen scheint Clem. Strom. I 15 p. 354 Pott.,

8) Anscheinend Philosoph, Freund des Gale- der ihn selbst Phrygier nennt, ihn mit Diogenes
nus (II 779. 804). [P. v. Rohden.] von Sinope zu verwechseln, so wie Eustathios zu

9) Von Rhodos (FHG H 174—183. Zeller n. VI p. 495 auf ihn flbertragt, was Diog. Laert.
S.-Ber. Akad. Berl. 1883, 1067—1073. Suse- IV 46 u. a. vielmehr von Bion von Borysthenes
mi hi Alex. Litt.-Gesch. I 500), war ein alterer erzfihlen). ZurchronologischenBestimmungdienen
Zeitgenosse des Polybios (XVT 14. 15), nahm am folgende Anhaltspunkte (vgL Chappuis Anti-
politischen Leben seiner Vaterstadt regen Anteil sthene, Paris 1854, 172. Adolf Miiller De A.
und verfasste eine Specialgeschichte von Rhodos, Cynici vita et scriptis, Marburg 1860, 20. Blass
die auch die eigene Zeit mit umfasste. Das Buch 50 Att. Bereds. II 305). Nach einer Anekdote Diog.
wurde von Zenon, der die rhodischen Chroniken Laert. VI 1 hatte A. bei Tanagra mitgefochten

;

zu einem grossen Annalenwerk zusammenstellte es kann nur das Gefecht vom J. 426 v. Chr.
<Diog. Laert. VH 35. Diod. V 56, 7), ausgezogen, (Thuk. m 91) gemeint sein. Sodann soil er den
so dass Polybios im Anfang seiner Kritik des Gorgias, der zuerst 427 nach Athen kam, gehort
Zenon A. mit einschliesst, doch so, dass deutlich und bereits vor seiner Verbindung mit Sokrates
zu sehen ist, dass er ihn nur aus Zenons Anfuh- als Sophist und Rhetor gewirkt haben (Diog.

rungen kennt. So kann es nicht verwundern, Laert. Suid. : and grjzooaiv <pd6oo<pog SmxQaxixog.
dass er die Spukgeschichten, welche bei Phleg. Hermippos bei Diog. VT 2. Hieron. c. Iovin. II

mirab. 3 aus A. erzahlt werden, in seiner Kritik 14). Auch mit andern in dieser Zeit beruhmten
iibergeht. Die dort mitgeteilten Weissagungen 60 Sophisten stand er in Beziehungen , so hatte er

sind auch keine Falschungaus der Zeit des ersten nach Xenophon symp. 4, 62f. Kallias mit Prodikos
mithridatischen Krieges, wie Zeller meint, da sie und Hippias bekairat gemacht. Uberhanpt er-

auf keines der vielen diesem Krieg eigentflmlichen scheint er im xenophontischen GesprSch, welches
Ereignisse und Sitnationen hinweisen, sondern ein OL 89, 3 = 422 spielt (K F. Hermann De temp,
sehr getreues Spiegelbild der Stimmungen, die in Conv. Xenophontei, Ind. schol. Gotting. 1844/45)
Aetolien und anderen Centren des Romerhasses bereits als gereifter Mann. Und damit stimmt
zur Zeit des syrischen Krieges herrschten : die wohl uherein, dass nicht bios Platon Soph. 251 b
nisaeischen Rosse passen viel besser zum KOnig (3. Jahrzehnt des 4. Jhdts.?) mit den Worten
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raf ytgovxarv tots oyifia&eotv (vielleicht auch
Theait. 202 d xazeytfgaoar ngiv evgdvxeg) auf ihn
deutet, sondern schon in Isokrates Helena 1. 2 (die
man sich nicht weit von Platons Euthydem, d. h.
Anfang des 2. Jahrzehnts, entfernt denken kann)
es in Bedehung auf ihn heisst : xaxayeyrigdxaoiv
ol nh> ov <pdoxovxsg oldv x slvai ipevdij teyetv . .

.

xlg ioxiv ovxms 6y>ifia&})s xxl., wonach auch die
ahnlichenAnspielungen in Platons Euthydemkaum

Doch ist es, namentlich nach der xenophontischen
Darstellung, nicht glaublioh, dass A. nicht bios,
wie schon Sokrates, die Tracht des niedern VoLks,
den Tribon (den man als einziges Kleidungsstuck,
doch zum Schutze gegen die Kalte verdoppelt,
trug, Diog. Laert. 6. 8. 13. 22. 105), angenom-
men, sondern durch Stab und Ranzen das Bettler-
costflm vervollstandigt und iiberhaupt als Bettler
gelebt habe (was ebd. 38. 46. 49 glaubhafter von

anders gedeutet werden ktanen (vgl. K. Urban 10 Diogenes berichtet wird). " Wenigstens wohnte er
Uber die Erwahnungen des A. i. d. platonischen
Schriften, Kflnigsb. 1882, 9. P. Natorp Philol.
L 616, 64). Demnach muss A. betrachtlich alter
als Platon, Isokrates und Xenophon gewesen, also
kaum spater als 450 geboren und, da Plutarch
Lyk. 30 einen auf die Schlacht bei Leuktra be-
zflglichen Ausspruch von ihm erwahnt und Dio-
doros XV 76 ihn unter den Ol. 103 , 3 (366)
lebenden Bertthmtheiten aufftthrt, fiber 80 Jahre

(nach Xen. 4, 38) noch nicht geradezu auf der
Strasse. Auch schliesst man aus Diog. Laert. 9
(was noch sicherer aus Platon und Isokrates folgt,

s. o. zu Hel. und Euthyd.), dass er nicht ver-
schmahte, fur seinen Unterricht Honorar zu nehmen.
Am scharfsten zeichnet ihn, obgleich als Gegner,
Platon, der, wie schon von Schleiermacher (in

den Einleitungen und Anmerkungen zu seiner
ITbersetzung Platons) im einzelnen richtig erkannt,

alt geworden sein (Eudokia in Villois. Anecd. gr. 20 von neuern Gelehrten uber und ttber bewi
I 56, wonach er 1/ldo/j.rjxovxosxfjg gestorben ware,
kommt als Gegenzeugnis kaum in Betracht). Schon
das Gesagte lasst erkennen, dass A. von der „So-
phistik" ausgegangen ist. In der That lassen
Einniisse des Protagoras (Diog. Laert. IX 53.
Plat. Euthyd. 286 c. Isokr. Hel. 2), Gorgias (P.
Diimmler Akademika, Giessen 1889, 193ff.
Muller a. a. O. 39, 7. Natorp Philos. Monats-
hefte XXVI 467), Prodikos (Welcker Kl. Schr

worden ist, in einer Eeihe von Schriften gegen
A., ohne ihn zu nennen, zu Felde zieht, einige
(Theait. Euthyd. Kratyl., wohl auch Hipp. I und II,

Ion, Euthyphr.) hauptsachlich seiner Bekampfung
widmet (vgl. ausser den Erklarern Platons und
den Hauptwerken zur Geschichte der alten Phi-
losophic A. W. Winckelmann A. fragmenta,
Ziir. 1842. 35, 1. K. Barlen A. und Plato,
Neuwied 1881. K. Urban a. a. O. P. Diimm-H482fP Diimmler a. a. O. 158.274. Kaibel301er Antisthenica, 1882. E. Weber Leipz. Stud

Henn. XXV 588f.), Hippias (P. Dflmmler 256ff.) " " " - -

sich wahrscheinlich machen. Doch wurde er von
der moralischen Lehre und der eigenartigen Lebens-
funrung des Sokrates ergriffen und zahlte fortan
zu seinen treusten Anhangern (Xen. mem. HI
11, 17; symp. 4, 43. 44. 8, 4f. Diog. Laert. VI
2). Platon nennt ihn (Phaidon 59 b) unter den
an seinem Sterbetage um Sokrates Versammelten
(unglaubwurdig dagegen ist, was Diog. Laert. VI ,. „„„r„ _„ Kmauum±a ml
9. 10 bencntet). Ohne Zweifel bald nach dem Tode 40 syrap.) nicht bios die Schroffheiten seiner Per

X, 1887. P. Diimmler Akademika, 1889, wozu
ausfiihrliche Recensionen von Zeller Arch. f.

Gesch. d. Philos. IV 124' und Natorp Philos.
Monatsh. XXVI 458ff. P. Meyer Quaestiones
Platonicae I, M.-Gladbach 1889. K. Joel Der echte
und der xenophontische Sokrates 1, 1893). Weniger
deutlich sind die Spuren einer litterarischen Pehde
zwischen A. und Aristippos (P. Diimmler Akad.
169ff.). Xenophon hingegen lasst (besonders im

des Meisters erOffnete A. seine Schule in dem ur.

spriinglich fur vo&oi wie er bestimmten Gymna-
sion Kynosarges (Diog. Laert. 13. Suid.), dessen
Patron Herakles auch zum Schutzheiligen der von
ihm ausgegangenen philosophischen Secte der Ky-
niker wurde (Mian or. VI 167 b c. Apulei. Florid.
IV 22; Apol. c. 22 [Hildebr. H 98. 495]. Krische
Forschungen 244. J. Bernays Lucian u. d. Ky-
niker, Berl. 1879, 91. F. Diimmler Antisthenica,

sflnlichkeit in sehr gemildertem Lichte erscheinen,
sondern stellt ihn mit unverkennbarer Absichtlich-
keit als den wahren Erben des sokratischen Geistes
dar und verrat auch sonst vielfach seinen Einfluss

;

eine weitgehende Abhangigkeit seiner Darstellung
des Sokrates in den apomn. von A. sucht Joel in
dem genannten Werke zu erweisen; nach Diimm-
ler (Akademika Kap. VI) ware namentlich die
angeblich sokratische Theologie (mem. I 4. IV 3)

Berl 1882, 23 Ern. Weber Leipz. Stud. X 237. 50 ihm entlehnt (was Natorp a. a. O. 465 annimmt,
Zeller Phil. d. Gr. Ha*, 307, 4). Zwar soil " "

•
'

" " '

A. wenig Schiller gefunden haben wegen der
rauhen Behandlung, die er ihnen zuteil werden
liess (Diog. Laert. 4, wozu Gottling Ges. Abh.
I 256 und 21) ; doch harmoniert damit nicht wohl
das Lob des Theopomp (Diog. 14) und des Xeno-
phon (15. vgl. symp. 4, 61), auch lasst die er-
bitterte Polemik Platons auf eine zeitweilig nicht
ungefahrliche Concurrenz schliessen. Selbst als

Zeller u. a. bestreiten; Joel nimmt eine vermit-
telnde Stellung ein). Feindlich zu A. stellt sich
auch Isokrates (XIII 1, nach H. Usener Quaesti-
ones Anaximeneae 12. F. Ueberweg PhiloL
XXVH 175ff. C. Reinhardt De Isocratis aemu-
lis, Bonn 1873, 25 [anders Blass Att. Bereds.
n 21ff.]; desgl. Hel. in., nach Spengel Abh.
d. Munch. Ak. 1853 VH 755. Usener, Ueber-
weg, Reinhardt a. 0. Winckelmann 21.

nichtvoUburtig vom offentlkhen Leben Athens aus- 60 Miiller 18, 2. Urban 9. Natorp Philol. L 616*
geschlossen, dabei von Haus aus armlich und be- "' ~" ~ ""

~ ~
diirfmslos (Xen. symp. 3, 8. 4, 34ff.), wandte sich
A. mit der Predigt sittenstrenger Geniigsamkeit
vorzugsweise an die ,Armen und Verkiirzten' ; mit
Recht ist der Kynismus die .Philosophic des grie-
chischen Proletariats' genannt worden (Gottling
a. a. 0. Bernays Lucian 23ff.; vgl. die an-
sprechende Schilderung bei Zeller 31 7ff. 332ff.).

64. Blass 24; ad Nicocl. 39, nach Diimmler
Ak. 64f.; Paneg. 188, was ohne Zweifel antwortet
auf A.s Schrift agog xov 'Iooxgdxovg Afidoxvgov,
Diog. Laert. VI 15; vgl. Spengel a." a. O.
Sauppe Orat. Att. II 167. 199. Muller 36.
Reinhardt 3. 27. Usener Rh.Mus. XXXV 144.
Blass Att. Bereds. n 201ff. ; ebenda iiber die
Parteinahme des A. fflr Lysias gegen Isokrates,
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worauf der Schrifttitel bei Diog. a. a. 0. xsgl

zan> 8ixoygd(poyv t] Avoiae xal 'Iooxgdxrjg [so nach

Sauppes einleuchtender Emendation] zu deuten

ist). Diese Stimmung des Isokrates gegen A. kann

um so weniger Wunder nehmen, als dieser seiner-

Seits die Rhetoren iiberhaupt, selbst den eigenen

Lehrer Gorgias (Athen. V 220 d), nicht geschont,

auch die Ideale und Heroen der athenischen De-

mokratie einer wohl nicht minder schroffen und in

ziemlich verwandtem Geiste gehaltenen Kritik wie

Platon unterzogen hatte (Athen. V 220 c). Wenig
Wahrscheinlichkeit hat die von v. Wilamowitz
(Unters. I 220) angenommene Deutung von Ari-

stoph. Eccles. 366. 806 auf unsern Philosophen;

init mehr Recht vermutet Reinhardt (26) An-

spielungen auf ihn im Plutos. Durch sorgsame

Verfolgung aller dieser Wechselbeziehungen ist

uns A., obgleich seine umfassende schriftstellerische

Thatigkeit fur uns bis auf diirftige Reste verloren

ist, in den letzten Jahrzehnten bedeutend naher

geriickt. Entsprechend seiner Mittelstellung zwi-

schen den Sophisten und Sokrates zeigten auch

seine Schriften teils mehr rhetorischen teils phi-

losophischen Charakter (Hieron. c. Iov. II 14 in-

numerabiles eius libros, quos alios philosophioo

alios rhetorieo getiere eonscripsit; Diog. Laert.

VI 1 hebt iibrigens das grjxoQixov eldos gerade an

den philosophischen Gesprachen hervor ; Beispiele

von Paronomasie stellt Muller 26, 2 zusammen,

Metaphern und Fabeleinkleidungen des A. fiihrt

Arist. rhet. Ill 4, 1407 a 9 ;
polit. Ill 13, 1284a 15

an; weitere Zeugnisse iiber seinen Stilcharakter

bei Muller 27. Mullach Fragm. philos. Gr. II

268. Zeller 282, 6; von den Neuern handelt da-

riiber am eingehendsten Blass 304ff.). Dass von

den philosophischen Schriften jedenfalls die be-

ruhmtesten, wenn nicht alle, Gesprache (aber nicht

ausschliesslich sokratische) waren, ergiebt sich aus

den Zeugnissen Diog. Laert. II 64. Ill 35. VI

1. Athen. X 507 a. V 220 d, wie den Fragmenten

Epict. diss. IV 5, 20. Athen. V 216 b. Phrynichos

bei Phot. bibl. c. 158 bezeichnet zwei Hauptwerke

(Kvgog und xegt 'OSvaaeiag, doch s. weiter u.) aus-

drftcklich als echt ;
gewiss ohne damit alle flbrigen

fur unecht erklaren zu wollen. Unbestimmter

giebt Panaitios bei Diog. Laert. II 64 ,die so-

kratischen Dialoge' des A. als echt an ; womit es

nicht streitet, wenn Persaios (ebd. 61) ,den kleinen

Kyros, den kleineren Herakles und den Alkibia-

des' als durch Pasiphon untergeschoben betrachtet

(Genaueres weiter u.). Uber die beiden erhal-

tenen Declamationen Alas und X)Svaaevg (Sauppe
Orat. Att. II 167, auch bei Winckelmann und
Mullach abgedruckt) sind die Acten wohl noch

nicht geschlossen ; uberwiegend halt man sie meist

noch (wie Foss De Gorgia Leontino, Halle 1828, 94

und danach Sauppe, neuerdings Radermacher
Rh. Mus. XLVII 569ff.) fur apokryph; doch ist

Blass 310ff. entschieden fur ihre Echtheit ein-

getreten. Sicher unecht ist der unter den Briefen

der Sokratiker (herausgegeben von J. C. Orelli,

Leipz. 1815) uberlieferte Brief des A. an Aristip-

pos (auch bei Winckelmann und Mullach).

Das jedenfalls von den alexandrinischen Biblio-

thekaren aufgestellte Verzeichnis der den Alten

bekannten Schriften des A. bei Diog. Laert. VI
15—18 fuhrt die Titel von etwa 74 Werken auf,

die nach sachlichen Rflcksichten auf 10 xo/iot —

Rollen nach Birt Ant. Buchwesen 25ff. 449,

Bande (Pergamentcodices) nach Ritschl Die

.alexandr. Bibliotheken 135 = Opusc. I 111 —
verteilt sind : I enthalt die rhetorischen Schriften

(darunter einen Alas und einen 'Odvaaevg , des-

gleichen die beiden oben erwahnten, auf Lysias

und Isokrates bezuglichen Streitschriften), II-VII
die philosophischen (in nicht streng durchgefiihrter

Untereinteilung , indem die ethischen und politi-

10 schen samtlich in II—V, die dialektischen in VI
und VII stehen, von den physischen dagegen eine

Nummer in n vor den ethischen, die ubrigen in

VH zwischen den dialektischen), Vlil und LX
eine Reihe von Tractaten zur (allegorischen) Ho-

merauslegung (VIII allgemeine, einleitende Schrif-

ten und solche zur Ilias, IX zur Odyssee), X noch

einen Nachtrag ethisch-politischer Schriften (unter

diesen die von Persaios angezweifelten , woraus
Susemihl Jahrb. f. Philol. CXXXI 1887, 207 mit

20 Unrecht schliesst, dass samtliche Schriften dieses

Tomos anerkannt unecht oder verdachtig gewesen

seien; s. F. Diimmler Akad. 14ff.). Sorgfaltig be-

spricht den ganzen Katalog Muller 34ff. , den

Mullach 270ff. ausschreibt ; vgl. K. F. Hermann
Ztschr. f. Alt.-Wiss. 1834, 103. Winckelmann
12ff. (wozuOsann Jahrb. f. wiss. Kritik 1842, 2,

609ff.). Birt 449, 2; die Homerschriften insbe-

sondere Diimmler Antisth. 16. P. Hag en Quaest.

Dioneae, Kiel 1887,46. WeberLeipz. Stud.XllOf.

30 226ff. 249. 262. Zeller 331. Die Fragmente hat

Winckelmann gesammelt, den wiederum Mul-
lach lediglich reproduciert. Zu einzelnen Schriften

:

'AXqfcia (Miiller 36. Diimmler Ant. 60. Na-
torp Forschungen zur Gesch. d. Erkenntnispro-

blems im Altertum, Berl. 1884, 12f. 59; Arch. f.

Gesch. d. Philos. HI 349). 'Agx&aos (Bernays
Phokion, Berl. 1881 , 36. 114ff. Zeller 57, 6,

anders 282, 1. Diimmler Ant. 8ff. ; Akad. Kap. I

gegen Susemihl a. O. Maass Henn. XXII 591,

40 1. P. Hagen PhUol. L 381ff.). ^oarao/ajNatorp
Philol. LI 492ff.). Jlegi ekev&egias xal SovXslag

(Zeller 323, 5. Weber Leipz. Stud. X 92). 'Egm-

xixos (Dflmmler Akad. 42). 'Hgaxkrjs (Bflche-

ler Rh. Mus. XXVH 450. Dflmmler Ant. 6,

1. 14; Ak. 153. 190. 197. 241; Philol. L 288ff.

Hagen Qu. Dion. 41. Kaibel Henn. XXV 581ff.

Weber a. a. O. 140. 200. 288ff. 252, 1. Zeller

307, 4; nach alien Zeugnissen gait nur ein He-

rakles als echt, offenbar der des 4. Tomos). Jlegl

$Q8e6yvi6os (BergkPLG 113 497 Anm. Dflmmler
Akad. 197f.; vgl. unten zum Protreptikos). Kvgos
(Barlen 2. Urban 2. DflmmlerAnt 6,1. Weber
92. 94. 131. 201. Keil Henn. XXIH 356, 2. Joel
500; nach Athen. V 220 b ev &axegcj> xwv Kv-
gcov galten zwei Dialoge dieses Titels fflr echt,

doch wohl die des 4. und 5. Tomos: waren diese

beide, nach Birt a. a. O., von grosserem Umfang,

so war der fuxgog Kvgos — nicht eXaoowv\ —

,

den Persaios beanstandete, von beiden verschieden,

60 also wohl einer von den zwei im 10. Tomos auf-

gefuhrten; auch Phrynichos a. a. O. ist danach
vielleicht zu lesen: 'A. /isxa xaiv yvr)oio>v avxov

dvo Xoyatv xtgi Kvgov [flberl. xov x. K.] xal xov

negt 'O&vooeias; das Citat Cic. ad Att. XH 38

Kvgos 8 e ist durchaus unsicher, s. Birt). Ilegt

xov fiav&aveiv (Dflmmler Akad. 197f.). Mevelgtvos

(ders. 27). Iltgi ovofidxour xg>joto>s (Weber 139).

HoXtxixog (6 nokixixos avxov didXoyos citiert Ath

.
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V 220 d, der Katalog hat dafur Ileo! v6(iov ij xsqi
nokixsias. Dttmmler Ant. 8; Akad. 10. Zeller
325, 5). IlQoxQsnxixog (so im Sing. Athen, und
zweimal Pollux ; im Katalog IlQoxoexxmds a j? y

,

IJegi BsoynSos 8' s
,
also fttnf Protreptici; so auch

Diog. Laert. VI 1 iv xoTg IlQoxQEaxixoXg. Winckel-
mann 21. Mlillerl8, 2. Dummler Akad. 65ff.

Weber 200. Joel 52. 378. 416. 506). 2a&an>
(Hauptstreitschrift gegen Platon nach Diog. Laert.
Ill 35. Ath. V 220 d. XI 507a. Birt 449, 2.

Diimmler Ant. 62; Akad. 202. 209). $vmr.6g (Phi-
lod. de piet. c. 7 iv xo} $vm?e<p, danach Cic. nat.
deor. 1 32 in eo libra qui Physicus inseribitur; im
Katalog: JIsqi (pvascog a [? , ianeben'EQcbxrj/ia jwqI
qpvasms a' (f. Krische Forsch. 234ff. Miiller 41.
Dttmmler Akad. 151. Zeller 291, 2.294,1.329,
1). ^vmoyvfofiaeos (Diimmler Akad. 209). Der
Mayixoe , den Suidas erwahnt, flndet sich nicht im
Katalog und gehOrt wohl eher dem Rhodier, die
Diog. Laert. IX 15 erwahnte Anslegung des Hera
kleitos dem VI 19 genarmten und von dem unsrigen
unterschiedenen Herakliteer an. Von den ver-
steckten Beziehungen auf A. bei Platon finden sich
die wichtigsten, zugleich gesichertsten , in den
Dialogen Theaitetos (152e u. a. Diimmler Ant.
36f. 60. Natorp Arch. f. G. d. Ph. Ill 347, 1;
155 e Winckelmann 36. Blass Att. Bereds.
II 307. Dummler Ant. 51. Natorp Forsch.
195ff. Zeller 288, 2. 297, 1; 161cff. Bonitz
Plat. Stud. 3 52, 5. Dttmmler Ant. 58ff. Natorp
Forsch. 10ff.

;
Arch. Ill 348ff. Zeller 301, 1;

169b Winckelmann a. O. Dummler Akad.
153; 174a. 175d. 176c Winckelmann. Teich-
muller Litt. Fehden II 343. Dttmmler Ant.
13. Zeller 289, 2; 187ff. Diimmler Ant. 45;
msbesondere 191 cff. Ders. 47. Natorp Forsch.
198, l[dagegen Zeller 300, 2]; 201 cff. Schleier-
macher. Brandis. Susemihl. Bonitz 88, ders.
zu Arist. metaph. VHI 3, 1043b, 23. Urban
14f. Zeller 294, 1 [dagegen Barlen 4. 14.
Meyer a. a. O., gegen den wiederum Zeller
Arch. IV 130]; weiteres bei Urban 3. Wohlrab
Prolegomena seiner Ausg. des Theaitetos 2, Lips.
1891, 50; vgl. auch 6. Grote Plato and the
other companions of Socrates. London 1865, III
520). Euthydemos (Diog. Laert. IX 53 ; vgl. Isokr.
X 2. Arist. metaph. 1024b 33. 1043b 18; top. 104b
20 und die oben zum Sathon bemerkten Stellen.
Grote 521ff. Dummler Ant. 59. 62; Akad. 189.
Urban 7. Natorp Arch. IV 350. Zeller 296,
2. 301, 3. 477, 4. 531, 2. Joel 52. 370ff.

388. 416. 442). Kratylos (Schleiermacher.
Hermann Gesch. u. Syst. d. plat. Philos. 479.
496. 657. Winckelmann 48. Usener Quaest.
Anaxim. 13. Reinhardt 27. Dummler Exerc.
gramm. spec, Bonn 1881, 51—61; Ant. 27. 37f.

60; Akad. 129ff. 148. 152. 193. Natorp Arch.I 351; dagegen Brandis. Susemihl. Bar-
len 9. Meyer und besonders Zeller 294, 1,

doeh vgl. 302, 1 ; teilweise dagegen auch Urban
21). Phaidon (Mullach 266. 79. Diimmler
Akad. 90ff. 199ff. 203. Natorp Forsch. 199; Arch.m 524ff.). Politeia (372d Zeller 325, 5. 893.
Dttmmler Ant. 3f.; Akad. 67f.; Proleg. zu Pla-
tens Staat, Basel 1891, 62. Weber Leipz. Stud.
X 137, 2; 378 d Urban 28. Dttmmler Ant.
24; 475ff. , besonders 479a Dummler Ant.
40ff. 49. Weber 193, 2 [dagegen Zeller 296, 2];

505b Dummler Ant. 12. Zeller 313, 6; 535c
Dummler Ant. 34; 568a Ders. Akad. 16; 583ff.,

vgl. Phileb. 44ff. Zeller 288, 2. 308, 1. Diimm-
ler Akad. 168. Urban 27 [anders Hirzel Unters.
zu Ciceros philos. Schriften I 141ff. ; Herni. XIV
356f. Natorp Forsch. 200ff.; Arch. HI 521;
Die Ethika des Demokritos, Marb. 1893, 157ft]

;

zum 10. Buch Usener nach Dummler Ant. 26,
2. Dttmmler ebenda 24ff. Weber 231f.). So-

lOphistes (246ff. Diimmler Ant. 51ff. Natorp
Forsch. 195ff. Zeller 297, 1 [anders Schleier-
macher. Brandis. Hermann. Hirzel Unters.
1 146ff. D. Peipers Unters. ttb. d. Syst. Platons
679; Ontologia Platonica 247. Urban 11] ; 251b.
252 c. 259 c. d Tennemann. Schleiermacher.
Grote 521. Urban 19. Dummler Ant. 49.
Zeller 288, 2. 293, 1). Philebos (14c. 15 d. 17a
Zeller 293, 1 u. a., doch scheint A. hier nicht
mehr A. selbst sondern seine Schule im Auge zu

20 haben). Fernere Beziehungen hat, im einzelnen ge-
wiss zu weitgehend, Jogl in dem obengenannten
Werke in der Apologie (S. 481ff. 503), im Protagoras
(357ff. 444; dagegen Dummler Philol. Wochen-
schr. 1893, 198), im Charmides (487ff.), Hipp. I
(44lffi, vgl. Dummler Akad. 184. 203), Hipp, n
(403f., vgl. Dummler Ant. 31ff.; Akad. 56), Alkib.
I (496f.), Politeia Buch I (393ff.; dagegen eben-
falls Dummler Philol. Wochenschr. a. a. O.) zu er-

weisen gesucht. Auch der ps.-platonische Kleitophon
30 richtet sich gegen A. nach Hagen Philol. L 38 Iff.

Joel 373. 393ff. 481ff. A.s Stellung zu Sokrates war
nach allem, was wir vermuten konnen, eine vollig
freie ; er nahm sich ohne Zweifel gleich Platon die

Erlaubnis, auch wo er Sokrates redend einfiihrte,

seine eigene Philosophie, nicht die des Sokrates
vorzutragen. Auch wenn Xenophon von dieser Phi-
losophie manches annimmt und damit seinen Sokra-
tes schmttckt, so ist das kein Beweis ihrer reinen
Ubereinstimmung mit dem Sokrates der Ge-

40 schichte ; Platon jedenfalls fand sie vom sokrati-

schen Geist unendlich weit entfernt (so urteilt

namentlich Dummler Akad. 155, im ganzen auch
Joel 503f. 511). In der That enthalt am auffallig-

sten seine Dialektik, bei naherer Priifung aber
selbst seine Ethik, seine rationalistische Theologie,
vollends seine allegorische Homerauslegung sophi-
stische Bestandteile. Aber auch dem Einfluss der
monistischen Naturphilosophie der alteren grie-

chischen Speculation, die in Diogenes von Apol-
50 Ionia machtig wiederaufgelebt war, vermochte er

sich allem Anschein nach nicht zu entziehen. So-
mit ist er nicht bios in der Ethik, sondern auch
in seiner naturalistisch-mythologischen Theologie
der Vorlaufer der Stoa, auf die durch seine Ver-
mittlung alle jene Nachwirkungen der vorsokrati-
schen Zeit ebenso wie die gewisser Elemente der
Sokratik sich fortpflanzten. Darin hauptsachlich ist,

abgesehen von ihrem allgemeinern, kulturgeschicht-
lichen Interesse , die Bedeutung der kynischen

60 Philosophie zu sehen, die im ttbrigen (da sich im
einzeben nicht feststellen lasst, wieviel dem A.,

wieviel erst seinen Nachfolgern angehort) in einem
besondern Artikel zusammenhangend dargestellt
werden soil. Der beriihmteste Schttler des A. war
Diogenes von Sinope fuber das Verhaltnis beider
Dttmmler Ant. 75f.). Erst seit ihm scheint der
Sectenname der .Kyniker' fur die Nachfolger des
A. a%emein fiblich geworden zu sein; Arist.
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— ging in Asien von Sex. Pompeius zu Antonius

ttber, Appian. b. c. V 139. Also ein angesehener

Mann, dessen Personlichkeit aber nicht naher be-

stimmbar ist. [Klebs.]

4) [Antistius?], praef. aerario (vgl. Momm-
sen St.-R. 113 1012), praes[es prov . . . adlectus

inter eojnmlares (vgl. a. a. O. 942) ab im[p.
C. Iulio Vero Mammino ? . . . iuridicus Flami-
niae] et Umbriae, praef. Minficiae . . . praet.

Antistiana, Station der rOmischen Strasse yon 10. . .]m Aug., aedilis plebi(s) (vgl. a. a. O. 522),

adl[eetus inter quaestarios (vgl. a. a. O. 941)
ab...], Vater des L. Antpstius?] Nr. 14, CDL
VIII Suppl. 11810 (Mactaris).

5) Rescript an einen A. vom J. 239, Cod.

lust. VII 43, 3.

6) Alter Lieblingssclave Aurelians, Hist. Aug.

Aurel. 50, 3. [P. v. Rohden.]

7) Verfasser von vier Epigrammen des Philip-

poskranzes, ahmt nicht ungeschickt alexandrinische

mortarium turis
;'

doch ist dieser Name fur einerT 20 Stoffe nach (Anth. Pal. VI 237, 1, vgl. VI 217,

metaph. 1043 b 24 bezeichnet sie emfach als

,Antistheneer', obwohl er den Beinamen 6 Kvcov

fur A. kennt (rhet. ITI 1411a 24). Die nahern

Angaben fiber das Lebensende des A. (Diog.

Laert. VI 18. Lilian, or. VI 181 a. Schol. zu Lu-
cian Paras. 57. Suid. Eudokia in Villois. Anecd.

56) sind wenig zuverlassig. Zeller Philos. d.

Gr. II a4, 281ff. Grote Plato III 504ff.

[Natorp.]

n. Station der rOmischer

Tarraco nach Barcrno (It. Ant. 398, 6) in Hi
spania Tarraconensis, nach den Entfemungen bei

la Rapita unweit Monj6s (Guerra Discurso a

Saavedra, Madrid 1862, 84). Vgl. Antistius
Nr. 46. [Hiibner.]

Antlstianus (die Hs. Antestianus) , an den

ein Rescript des Antoninus Pius, Cod. lust. VT
24, 1. [P. v. Rohden.]

Antistibulmn , nach Gloss, nom. p. 14 L.

MOrser unglaublich. Es kann wohl nur ein mehr
oder weniger morserfOrmiges Rauchergefass sein,

welches man z. B. vor die Thttr (ante ianuas
Liv. XXIX 14, 13) oder vor die ausgestellte Leiche

stellte: so auf einem Relief im Lateran (Benn-
dorf-Schone 348. Mon. d. Inst. V 6). [Mau.]

Antistius. Die altere Namensform ist An-
testius (vgl. zum Beispiel C. Antestius Nr. 10

und L. Antestius Oragulus Nr. 32), wie auch in

10 und VI 218 ; XVI 243, 4, vgL VII 89, 12), mit

dem von Tacitus Ann. XIV 48 erwahnten An-
tistius Sosianus Nr. 42, Verfasser boshafter Epi-

gramme auf Nero, kann er, da der Kranz des

Philippos um die Zeit des Caligula erscheint

(Hillscher Jahrb. f. Philol. Suppl. XVJJI 405ff.)

nicht identisch sein. [Reitzenstein.]

8) Verfertiger einer in Myrina gefundenen

Thonfigur, S. Reinach Rev. archeol. 1883 II 64.

der Kaiserzeit nicht selten geschrieben wird; bei 30 E. Pottier et S. Reinach La necropole de My-
den Griechen begegnet, wohl unter dem Einfluss

falscher Etymologie, 'Avdioxios (vgl. Nr. 11). Die

Antistii sind ein plebeisches Geschlecht, desse*

hervorragendster Zweig die Antistii Veteres sind.

1) Antistius : verum ego forsitan propter mul-
titudinem patronorum in grege adnumerer,

te pugna Cannensis aceusatorem sat bonum
fecit. Multos eaesos non ad Trasumennum la-

eum sed ad Servilium vidimus (wo die Haupter
der von Sulla Geachteten ausgestellt wurden). —
—- — non necesse est omnes eommemorare Cur-

tios Marios — postremo Priamum ipsum se-

nem Antistium, quern non modo aetas, sed etiam
leges prokibebant. lam quos nemo propter igno-

bilitatem nominat, seseenti sunt, qui inter si-

carios et de venefieiis aeeusabant; qui omnes
vellem viverent Cic. p. Sex. Rose. 90. Es

ist unmoglich, den hier genannten A. mit P. An-

tistius (Nr. 18) zu identiflcieren, wie Drumann

rina 173 nr. 18. [O. Rossbach.]

9) C. Antistius, publieanus, magister serip-

turae Siciliae im J. 684 = 70, Cic. Verr. 107. 108.

10) O. Antestifus) , Miinzmeister auf Silber

und Kupfer des 6. Jhdts. der Stadt, Mommsen
R. M.-W. 506 nr. 55. Wenn Mommsen dazu be-

merkt, ,kann C. Antistius Labeo sein, der im J.

587 mit anderen Senatoren nach Makedonien ge-

schickt ward (Liv. XLV 17; Drumann 1,56)', so

40beruht jene Angabe Drumanns, die auchAndere
nachgeschrieben haben, und die Existenz jenes C.

Antistius Labeo nur auf einer schlechten Ergan-

zung des Grynaeus zu Livius XLV 17, 2, wo in

der Wiener Hs. die Namen zweier der zehn Ge-

sandten ausgefallen sind. Da Livius § 3 fortfahrt

his consularibus addidere (folgen funf Na-

men) , so muss der als einer jener Legaten von

Livius (XLV 31, 14) erwahnte Labeo, dessen voller

Name in der Lttcke ausgefallen ist, ein Consular

I 55 u. A. gethan haben. Der hier genannte war 50 gewesen sein. Da aber Antistii Labeones iiber-

ein bekannter aecusator, besonders in Mordpro-

cessen, welcher als Opfer der sullanischen Pro-

scriptionen fieL obwohl er ganz ungefahrlich war,

sowohl wegen seines hohen Alters, als weil ihm
durch gerichtliche Vemrteilung die Fahigkeit ab-

erkannt war, als Anklager aufeutreten. Dagegen
war P. Antistius in den J. 87—82 der hervor-

ragendste patronus und wurde als Sullaner von

den Marianern getotet. [Klebs.]

haupt erst aus dem Ende der Republik nachweis-

bar sind, so ist dort sicher nicht ein Antistius

Labeo ausgefallen, sondern wahrscheinlich , wie

schon Harant gesehen hat, Q. Fabius Labeo Cos.

571 = 183.

11) L. Antistius (Aevxiog 'Ar&eaxios), Tribunas

militum consulari potestate im J. 375 = 379, Liv.

VI 30. Diod. XV 51.

12) L. Antistius, trat als Anklager wegen An-

2) Arzt aus dem 1. Jhdt. v. Chr., der an der 60 massung des Biirgerrechts in einer der Unter

Leiche Caesars die beiden Stiche , die er bei seiner

Ermordung in die Brust erhielt, fur totlich er-

klarte (Suet. Caes. 82). Vielleicht ist er iden-

tisch mit dem von Scribonius Larg. 209 erwahnten

Aristius ehirurgus. [M. Wellmann.]

3) Antistius, Kdaaios 6 IlaQu^atog xai— (fol-

gen mehrere Namen) xal 'Avxtatiog oaoi re SXXot

xmv aSioXoymv hi tqi IIofmniq> nagijoav (plloi —

suchungen, welche auf Grand der Lex Lieinia Mu-
cia (vom J. 659 = 95) angestellt wurden , gegen

T. Matrinius aus Spoletium auf, Cic. p. Balb. 48.

18) L. Antistius, erhob gegen Caesar nach sei-

nem Consulat als Tribunus plebis eine Anklage.

gegen die sich Caesar durch den Einspruch des

Tribunencollegmms schfttzte, cum rei p. causa
abesset, Suet. Caes. 23. [Klebs.]



2547 Antistius. Antistius 2548

14) L. Antfistius?], Sohn von Nr. 4, [Xvir]
stlitib. iudic, eq(ues) R/omanusJ, iuvefnis], CIL
VIII Suppl. 11810 (Mactaris). [P. v. Eohden.]

15) M. Antistius wurde im J. 536 = 218 mit
Q. Terentius zu C. Flaminius nach Ariminum ge-
sandt, urn ihn zu veranlassen, das Consulat in
Rom, nicht in der Provinz anzutreten, Liv. XXI
63, 12 (der ganze livianische Bericht tlber diese
Vorgange ist sehr unglaubwiirdig , vgl. Seeck

21) Ti. Antistius Ti. f. wird unter den [trib.J
mil. eonsulari potestafte] des J. 335 = 419 in
dem inschriftlichen Bruchstiick CIL I p. 465 ge-
nannt. Er war vorher Tribunus pi. im J. 332 =
422, Liv. IV 42, 1, wo die hsl. tlberlieferung et
antistium nach jener Inschrift jetzt in Ti. An-
tistium verbessert ist.

22) T. Antistius war Quaestor von Makedo-

ti - itttt , Mir -kt
- - ~

nien im J'• 704 = 50
-
Er hatte noch keinen Nach-

Herm. VIII 15211 Neumann Das Zeitalter der 10 folger erhalten, als Pompeius nach Makedonien
punischen Kriege 329).

16) M. Antistius. Bei den Verhandlungen im
Senat im J. 544 = 210 iiber das Schicksal der
Campaner erklarte M. Atilius Eegulus, es sei not-
wendig, durch einen besonderen Volksbeschluss dem
Senat das Verfiigungsrecht zu geben, idque et

apud maiores in Satriccmis factum esse, cum
defecissent, ut M. Antistius tribunus plebis prius
rogationem ferret, seiretque plebs Liv. XXVI
33,
Doch hat Livius in seiner eigenen Erzahlung IX
16 jenen Vorgang nicht erwahnt.

17) M. Antistius aus Pyrgi, dem M. Lepidus
als Censor (im J. 575 = 179) das Kitterpferd
nahm, Cic. Brat. 287.

18) P. Antistius, Zeitgenosse des C. Iulius Caesar
Strabo und P. Sulpieius, Cic. Brut. 182: rabula
sane probabilis, qui multos cum tacuisset annos
neque eontemni solum, sed irrideri etiam soli-

kam ; er leistete diesem gezwungen zwei oder drel
Monate so viel, als er ihm nicht verweigern konnte,
und floh dann in das Innere von Makedonien.
Nach der Schlacht bei Pharsalus begab er sich
nach Bithynien, wo er Caesars Verzeihung erhielt
und die Aufforderung, nach Bom zuriickzukehren.
Auf der Ruckreise erkrankte er und starb in Cor-
cyra. Als Haupterben hatte er seinen Verwandten
C. Ateius Capito eingesetzt. Von der Begulierung

10. Er war also Tribun im J. 435 =319. 20 der Erbschaft handelt Ciceros Brief ad fam. XIII
"" T " "" ' ™ 29 (vom J. 708 = 46). [Klebs.]

23) [Antistiusl Adjventus, unter Tiberius,
CIL VILT Suppl. 12510 = 10526/27.

24) Antistius Adventus, kg(atus) Aug. pr. pr.
von Britannien, CIL VII 440. Vgl. Nr. 25—27. 31.

25) (C '?) Antistius Adventus, leg(atus) Aug.
pr. pr. (von Germania inferior). CIRh 55 (bei Ut-
recht). Vgl. Nr. 24. 26. 27. 31.

2(t) .
. .us Antistius Adventus, kgfatus) Augg.

tus esset, in tribunatu (im J. 666 = 88) primum 30 (des Marcus und Verus 161—169 n. Chr.?) pr.
contra C. Iulii illam consulatus petitiontm ex- — — a— v=._. , , , ,:„ _~
traordinariam veram agens cauxam est proba-
tus et eo magis quod eandem causam cum age-
ret ejus collega ilk ipse Sulpiciu«, kie plura et

acutiora dieebat ; A. wurde daher nach dem Tribu-
nat ein gesuchter Sachwalter (patronus) und bluhte
inter profectionem reditumque L. Sullae, als es
in Rom an hervorragenden patroni mangelte, Cic.
Brut. 226—227. 308. In dieser Zeit hat er die

pr. von Arabien co(n)s(ul) desfignatus), CIL III
92 = Le Bas 1944 (Bostra). Vgl. Nr. 24. 25.
27. 31.

27) Q. Antistius Q. f. Adventus Postumus
Aquilinus, quattuorvir viarum . . . (Eph. ep. V
854), legatus Aug. kg. II Adiutricis am I. Marz,
164 n. Chr., (Gemahl) der Novia Crispina, (Bru-
der oder Vater) des L. Antistius Mundicius Bur-

(Sohn) der Antonia Prisca, Dessau Inscr.
Aedilitat bekleidet, da er als aedilieius starb, Veil. 40 1091f. Vgl. Nr. 24 26. 31.
LT 26, 2. Auf Bcfehl des jungeren Marius wurde
er im J. 672 = 82 durch den Praetor Damasip-
pus in der Curia Hostilia als Anhanger Sullas mit
Scaevola, C. Carbo und anderen ermordet, Veil,

a. a. O. Appian. b. c. I 88. Cic. Brut. 311. Seine
Gattin Calpurnia (Calpurnii) Bestiae filia totete
sich darauf selbst, Veil. a. O. Von Plutarch Pomp.
4 wird berichtet: Pompeius wurde nach dem Tode
seines Vaters (im J. 667 = 87) in eine Unter.

28) C. Antistius Auspex, procurator) Au-
g(usti), CIL HI 5173 (Noricum).

29) Antistius Burrus, Schwager des Commo-
dus (Gemahl der zwischen 167 und 172 geborenen
Vibia Aurelia Sabina?), wegen angeblicher Pra-
tendentschaft um 189 n. Chr. getotet, Hist. Aug.
Comin. 6, 11; Pertinax 3, 7. Wohl sicher iden-
tisch mit Nr. 30; vgl. auch Nr. 31 und 38.

30) L. Antistius Burrus, Consul ordinarius im
suchung wegen Unterschlagung der Beute von As- 50 J. 181 n. Chr., CIL VI 213. 725. 1979. VI 861
culum verwickelt ; der Praetor Antistius, welcher die
Untersuchung leitete, vorlobte heimlich seine Toch-
ter Antistia mit Pompeius und dieser wurde frei-

gesprochen. Es ist wahrscheinlich. dass dieser A.
mit dem Redncr P. Antistius identisch ist. und
dass die Bezeichnung als Praetor nur aus der
mangelhaften Kenntnis Plutarchs entsprungen ist.

Denn spater standen allerdings der quaestio pe-
culatus regelmassig Praetoren vor, aber es konnte
sehr wohl vor der sullanischen Umgestaltung der 60
Strafgerichte auch in jener quaestio ein nicht-
magistratischer quaesitor als Leiter fungieren.

[Klebs.]

19) Q. Antisftius], Bull. com. XLTI 1885, 96
nr- 1009. [P. v. Rohden.]

20) Sex. Antistius wurde im J. 546 = 208 mit
M. Raecius nach Gallien gesandt, um Hasdrubal
zu beobachten, Liv. XXVLT 36, 3

X 1791. V 7907. XI 4697. VIII Suppl. 14428.
CIRh 1791. Wohl sicher identisch mit Nr. 29,
viellcicht auch mit Nr. 31 oder 38.

31) L. Antistius Burrus Adventus. Salius Pa-
latums 178 n. Chr., CIL VI 1979. Vgl. Nr. 24
—27. 29. 30. 38.

32) Antistius Capella, Lehrer des Commodus in

der lateinischen Spracbe. Hist. Aug. Comrn. 1. 6.

[P. v. Rohden.]

33) L. Antes(tiu.s) Gragfulus) oder bios L.
Antesftius) , Miinzmeister um das J- 600 = 154
Mommsen R. M.-W. 522 nr. 103. AufKupfer-
miinzen findet sich eine Krahe (graculus) als Wap-
pen; vgl. Borghesi Oeuv. I 380—384.

[Klebs.]

34) M. Antistius Labeo, Sohn von Nr. 35
(Pomponius Dig. I 2, 2, 44. Appian b. c. IV
135), geboren um 704 = 50 (Per nice Labeo I 9;
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vgl. ebenda.A. 16 fiber den Vornamen), brachte

es in der Amterlaufbahn bis zur Praetur (Tac.

ann. HI 75. Porph. zu Hor. Sat. I 3, 82); das

ihm von Augustus angebotene Consulat schlug

er aus, wie es scheint aus verletztem Ehrgeiz,

weil sein jiingerer und politisch gefugigererNeben-

buhler C. Ateius Capito vor ihm (5 = 758) zu

dieser Wurde gelangt war (s. d. Art.). Pomponius
a. a. O. 47 : Ateius consul fuit ; Labeo noluit,

cum, offerretur ei ab Augusta consulatus, quo

suffectus fieret, honorem suseipere. Ein Wider-
spruch zwischen dieser Stelle und Tacitus (Mi
quod praeturam intra stetit, commendatio ex

iniuria: huic, quod consulatum adeptus est,

odium ex invidia oriebatur) braucht nicht an-

genommen zu werden : die iniuria ist durch den

Vorzug Capitos geniigend erklart. Er starb vor

22 = 775, dem Todesjahr Capitos (Tac. a. a. O.

;

vgl. Gell. XHI 12, 1 und dazu Pernice 12f.

TeuffelR.L.-G. 265, I. Kruger Gesch. d. Quell,

und Litt. d. R. R. 141), und nach 5 = 758, dem
Consulatsjahr Capitos. Dass er das papisch-pop-

paeische Gesetz (9 = 762) noch erlebt habe, weil

Stellen aus seinen Schriften auf dies Gesetz hin-

deuten (so Pernice, Kruger), ist nicht erweis-

lich (s. u. bei 7 und 9). Auch wird man kaum
aus Dig. XXIX 5, 1, 17 herauslesen kOnnen, dass

er das SC Silanianum von 10 = 763 noch ge-

kannt habe. Seiner politischen Stellung nach
gehorte er zur republikanischen Partei , fur die

sein Vater bei Philippi gefallen war, und machte
aus seiner Haltung auch dem Augustus gegeniiber

kein Hehl. Capito bei Gell. XIII 12, 1 : agitabnt

hominem libertas nimia atque vaecors tamquam
eorilm divo Augusto iam principe et rem pu-

blicam obtinente ratum tamen pensumque nihil

hdbcrct nisi quod iustum sanctumquc esse in

Romania antiquitatibus legisset ; Tac. : incor-

rupta libertate; Porph. : memor Hbertatis in qua
natus erat multa conttimaciter adversus Caesa-

rem dixisse et fecisse dicitur. Vgl. namentlich

die Erzahlung von seiner Wahl des Lepidus in

den Senat bei Suet. Aug. 54. DioLIV 15. Per-
nice 14ff. Karlowa R. R.-G. I 678.

Seinen ersten juristischen Unterricht genoss

Labeo bei C. Trebatius Testa (Pomp. 47 : insti-

tutus a Irebatio), ausserdem war er ein florer4

des A. Cascellius und Q. Aelius Tubero und wohl

auch noch einzelner Schuler des Ser. Sulpieius

Rufus (Pomp. 47 omnes hos audivit: dass man
omnes auch auf die im § 44 genannten Servii

auditores beziehen darf, ist deswegen wahrschein-

lich, weil die Wirksamkeit einzelner dieser Manner
sicher noch in Labeos Jugendjahre fallt); Sulpi-

eius (gestorben 711 = 43) selbst dagegen war
jedenfalls nicht mehr sein Lehrer (Pernice 10.

Kruger 142, 8). Von Labeos eigener juristischer

Thatigkeit erzahlt Pomponius (47): totum annum
ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum stu-

diosis esset, sex mensibus secederet et conspri-

bendis libris operam daret. Der Unterricht, von

dem hier die Rede ist, war jedenfalls ein prak-

tischer: die Schftler waren als Horer bei den

Consultationen des Meisters zugegen (vgL Dern-
burg Inst. d. Gains 5, 10. Pernice 34 gegen

Bremer Rechtslehrer und Rechtsschulen 17).

Responsen Labeos werden oft erwahnt : Gell. XHI
10, 1 eonsulentibus de iure publiee responsi-

tavit ; vgl. aus seinen Schriften frg. Lab. 354. 365.

368. 398; frg. Jav. 172 pr. 173, 4. 183 pr. 184.

185 pr. 186, 2. 4. 196, 1. 2. 4; auch hat er

wahrscheinlich eine Responsensammlung heraus-

gegeben (s. u. bei 10). Specielle Schiiler Labeos

werden nicht genannt, am ersten wird man seinen

,Nachfolger' Nerva (Pomp. 48), vielleicht auch
noch Proculus (vgl. Pernice 84) dahin rechnen

diirfen.

10 Als Schriftsteller war Labeo ausserordentlich

fruchtbar : 400 Bficher (volumina) soil er hinter-

lassen haben (Pomp. 47), von denen gegen 500

Fragmente erhalten sind. Wir kennen folgende

Werke

:

1) De iure pontifieio in mindestens 15 Biichern

(Fest. p. 351a 7. 9); Macrob. Sat. in 10, 4

citiert allerdings Labeo sexagesimo et octavo

libro, und es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit

fur sich, wegen des unmittelbar vorher genann-

20 ten Caprfo hier nicht an den sonst so haufig

von Macrobius ausgeschriebenen Cornelius Labeo,

sondern an unsern Antistius Labeo zu denken, den

er allerdings wohl nicht aus erster Hand benutzt

haben diirfte; vgl. Pernice 46f. Teuffel § 265,

2. Kruger 148, 13. Kahl Philol. Suppl. V 728;

um die hoheBuchzahl zu vermeiden, schlagt Per-

nice vor zu lesen IfibroJ XVIII. Die grossten-

teils aus Verrius Flaccus stammenden Fragmente

(so Reitzenstein Verrianische Studien, bes. 49f.

30 54 gegen M tiller in der Ausgabe des Festus

XXIX. Dirksen Hinterl. Schriften I 69) s. bei

Huschke Jurispr. anteiust. HOff., Versuche, den

Inhalt und Charaktcr des Werkes zu bestimmen

bei Pernice 40ff.

2) Eine Schrift Labeos De officio augurum
aus dem luckenhaften Text des Festus p. 290 a 13

herauslesen zu wollen (Rudorff R. R.-G 1 179, 14.

Teuffel § 265, 2), ist sehr gewagt; allerdings

ist kurz vorher (Z. 10) Antisftius Labeo] in einem

40 sicher liber Fragen des Auguralrechts handelnden

Zusammenhange citiert, doch reicht das nicht aus,

ein eigenes Werk Labeos tlber Auguralwesen an-

zunehmen : diese Stelle kann sehr wohl einer ge-

legentlichen Erwahnung in dem Pontiflcalrecht

ihren Ursprung verdanken. Vgl. Pernice 45.

3) Ein Werk fasti willW i s s ow a (De Macrobii

Saturnaliorum fontibus 28f.) dem Labeo znschrei-

ben und hierauf zuruckfuhren Macr. I 16, 29

(Antistius statt Cornelius Labeo). Fest. 348 a 2.

SOLydus de mens. IV 20. Ihm hat Kahl (Philol.

Suppl. V 728) zugestimmt.

4) (Commentarii, librij ad XII tabulqs in

mindestens zwei Bfichern (Gell. IV 15, 1) ; Uber-

reste bei Len el Pal. 1 501 frg. 1 -3. Vgl. S choll

Legis XII tab. rell. 34. Pernice 51. Kruger
143. Karlowa 683.

5) (Commentarii) ad edictum praetoris ur-

bani (das erste Buch wird von Ulpian Dig. L 1 6.

19 citiert) und praetoris peregrini (Buch 30 bei

60 Ulpian Dig. IV 3, 9, 4 a). Die hohe Buchzahl des

letzteren Werkes ist auffallend : Mommsen z. d.

St. will libro XXX posteriorum (vgl. n. bei 12)

lesen; Pernice (57) vermutet, dass Labeo zuerst

die grflsstenteils identischen Bestandteile beider

Edicte nnd am Schlusse die Besonderheiten des

Peregrinenedicts behandelt habe. Aber unsere

Kenntnis von dem Verhaltnis der beiden Edicte

zn einander (vgl. Pernice 57. Karlowa 469ff.)
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ist zu gering, urn die Unmoglichkeit eines dreissig-
sten Buches zum Peregrinenedict behaupten zu
.konnen. Vgl. auchEudorff Ztschr.f.E-G VI 442
18. Huschke Rem. Studien I 351, 285. Kruser
144 Lenel Pal. I 501, 2. Karlowa 683. Dem
Edictscommentar gehort eine sehr grosse ZaM
der Citate aus Labeo in den Digesten an (zusam-
mengestellt bei Lenel Pal. I 501—528 frg 4—
191). Da sie aber bis auf ganz wenige (frsr 4—8^
nur den INfamon i

-

V>v/>„ ir-i—v. ... «J,
° '
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nur den N^en ^K^lTZil^llml^ T'T^li ^w daMn ^estellt bleib<*-
lasst sich liber _die EinteSg di wSTnkfe"X^lT^fL**"* den *«*<«ia„=.+ • t, -Z a- ^ urueoers amunren

, so
lasst sich uber die Emteilung des Werkes nichts
bicheres sagen; die Anordnungwarnatiirlich durch
das JHidiot gegeben.

_
6) Em Commentar ad edietum aedilium euru-hum

:

scheint zweifellos, obwohl der Titel dieser
fcchnft nirgends begegnet und auch nicht (mit

*£¥-l\ l8)- ™ dem lb.

er die fivM>i handeln-
den Citat bei Ulpian (Dig. XI 4, 1, 5, frg. 6 L.)
habeohbro pnmo ad edietum erganzt zu werden

Witwe (Ulp. 14), das so sehr gegen die OffentlicheMemung verstiess und zu dessen Nichtbeachtung
hier der Ehemann offenbar seine Frau durch das
Vermachtms yeranlassen wollte. Wir sind also
nicht gezwungen, mit Per nice (39) an die Lex
Papia Poppaea von 9 = 762 zu denken. Der In-
dex Morentinus fiihrt an: Aa^&vog m#av&v 8t-
pHaoxxw. Ob diese Buchzahl auch dem Original-

yf
ki

' entsprach, muss dahin gestellt bleiben,

ta*(4£,^-^S hTEtnt
n
20ncht

2
aL20

,
9

- 'V^ *W ist der ™«
hi.lt emeBubrik de fijh., Lenel*EftS. ^^JTSS^k^r^^ lautet «**
-----

- v"-"" "«"" «<m fiaeiunscne Jiaict ent-
hielt eineEubrik de fugitivis , Lenel Ed. perp
43; vgl. Pal I 502, 4). Wir haben jedoch e2e
Anzahl von Stellen, die sich schwerlich anders
denn als eine Interpretation von Worten des aedi-

Qor
S

oo«?
dl

,

C
r
ts

,

auffassen !assen: frg. 297—300.
397-399L Vgl.Pernice68f. Huschke Jurispr
anteiust. 114, 2. Karlowa 683. Krujrer 144
26. Lenel Pal. I 544, 2.

-°^ u ger 144,

7) Vielleicht schrieb Labeo auch einen Com-

Paulus. Denn nur in dieser Gestalt war das Werk
den Compilatoren Iustinians bekannt und abge-
sehen von zwei gelegentlichen Citaten (frg. 227.
A&SL.) kennen auch wir es nur durch die Ex-
cerpte der Digesten aus dieser Epitome. Die-
selben geben den Text Labeos mit einem kriti-
scnen, bisweilen hyperkritischen Commentar des™lu

^' nur ln wenigen kurzen Fragmenten (195.
206 208. 209. 212. 215. 216) ist der Urheber
T11P.hr onrra/*nhAn Tw: _ T • i • i , ,

mentar ad legem Inliam demariZ^^mZ^ 7
11 M4K Karlowi

(von
1
736 = 18). _ Das Fragment bTufitd

3°S ?£ *?£ ^^* k™S*?*»J^{von 736 = 18). Das Fragment bei Ulpian ad
1. Jul. et Pap. (Dig. XXIV 3, 64, 9, frg 310 L

)

de mro heredeque eius lex tantum loquitur de
soeero stiecessoribusque soeeri nihil in ea leoe
servptum est: et hoe Labeo quasi omissum ad-
nata* scheint einem Commentar zu den Worten
des Gesetzes entlehnt; vgl. weiter frg 243 349-
zweifelhafter frg. 332. 344. 348. 112 Dass der-
selbe sich aber auch auf die lex Papia Poppaea

massig Labeo libra I-VLU pithanon a Paulo
epxtomatorum; das Fehlen des den Auszug be-
zeichnenden Zusatzes bei einzelnen Fragmenten
(194. 196 198 204. 205. 208. 209. 216) beruht
auf Versehen der Schreiber, denn die meisten
dieser Stellen (194-205) haben den Commentar
des Paulus (so Pernice 35f. Kriiger 143 19
Lenel Pal. I 528, 3; abweichend Voigt Abh'
d. sachs Gesellsch. d.-Wiss. VII 344ff. Karlowa

von 9 = 762 erstreckt habe so vt^icFm l^lTm^V^? ft?rit) oh»e Belege, ohne
Karlowa 683; vgl. Kriiger^S 142. S*S?^ %? lor. 1 ^^kntipft. DasKarlowa 683; vgl. Kriiger 141, 5. 142 12)
ist sehr fraglich. Keine der Stellen behandelt
emen Gegenstand, von dem feststunde, dass er
der lex Papia Poppaea angehorte.

8) In ahnlicher Weise lasst sich die Frage
aufwerfen, ob Labeo einen Commentar ad leqemIuham de adulteriis (von 736 = 18) geschrieben
habe

:
auch hier ist uns eine Bemerkung Labeos zu

den Worten des Gesetzes bei Ulpian (Dig. XLVIII

' -- «" ""»"«» js.ui/,gBiassie xtecnts-
satze aber nicht in der theoretischen Fassung
einer Regel (wie die Sententiae des Paulus), son-
dern als Entscheidung einer praktischen Rechts-
frage iormuliert. Die Fassung ist in den sicher
labeomschen Stellen iiberall die gleiche: in einem
hypothetischen Vordersatz wird die Eechtsfrage
eingefuhrt (z B. frg. 220: si epistulam tibi
mtsero), und die Entscheidung (non erit tua,
antequam ttbi reddita fuerit) ohne Belege, ohne

adulterum deprekenderif non otiosum videtur
volmt enim ita demum hane potestatem patri
competere s% in ipsa turpitudine filiam de adul-
ters deprehetidat : Labeo quoque ita probed. Aber
es ist hier wie bei den die Lex Iulia de mar.
ord. betreffenden Stellen die Moglichkeit einer
gelegentlichen Erwahnung der Gesetze in einer
andern Schnft nicht ausgeschlossen.

9) Einen wesentlich andern Charakter als die
[MPT A»TI73KT\+Qri CaIi^A. i 1. . .

Werk war, wie auch sein Titel andeutet (vgl
Pernice 36f.), bestimmt, dem Praktiker kurze
und emleuchtende Entscheidungen der gangbar-
sten Eechtsfragen an die Hand zu geben. Der
Stoff gehSrt vorzngsweise, wenn nicht ausschliess-
lich, dem Civilrecht an, doch ist teilweise eine
andere Disposition als die sonst auf diesem Ge-
biete (ibhche befolgt (vgl. Lenel Pal. 1528, 3.Voigt 3461.).

10) Bespotisa in mindestens 15 Buchern, aus

bisher emabnteTschriften Wen diP r^ .ft

re
l
chender Grund vor ^ *** ** ™«w An

t u ^ m —"."-i"""=" nageu uie mvava aes
Labeo. Das Werk ist nach dem Erlass der Lex Iulia
de mar ord (736 = 18; nicht 4 = 757, wie Le-
? el

A KL52̂
' 2 behanPtet) ^erfasst. Es heisstim frg. 209 (Dig. XL 7, 42): Si qui, eundemhommem wurrt suae legaverit et cum ea nup-

stsset hberum esse iusserit, et ea ex lege nu-

23?U^ fcl * honu)
-

Das i,llische Gesetz
enthielt das Gebot der Wiederverheiratung der

denen nur ein Bruchstiick (Lenel Pal. I 536f.-
frg. 241) erhalten ist. Vgl. Pernice 61f. Kar-
lowa 669.

11) Epistulae. Auch hier besitzen wir nur
ein Fragment (Lenel I 528, frg. 192). Fflr die
Conjectur Momm sens (zu Dig. XLI 3, 30, 1)
Labeo libris posteriorum (vgl. u. bei 12) statt
epistularum zu lesen, liegt ebenso wenig ein aus-
reichender Grund vor wie fur die fruhere An
q r r, '"• "• uci uuu»"i i'»;i oass aiese
hchnft mit den eben erwahnten Eesponsen iden-
tisch sei. Vgl. Pernice 60f. 63. Karlowa 669.

12) Libriposteriores in mindestens 40 Buchern
(Gell. XIII 10, 12). Sie fuhren ihren Namen
davon

, dass sie erst nach Labeos Tode heraua-
gegeben warden (ebd. post mortem eius editi)
Von dem Werke werden bei Ulpian und Paulus das
4. 9. 27. 38. Buch angefflhrt (Lenel PaLl534f •

frg. 229—234), auch sonst begegnen Citate (frg.

235—240). Directe Citate haben die Digesten

nicht, wohl aber grossere Stucke aus den von Iavo-

lenus Priscus gefertigten Ausziigen (Lenel Pal. I

299—315; frg. lav. 160—234; vgl. den Artikel

Octavius Iavolenus). Diese Excerpte tragen,

wenn man von kleineren Abschreiberversehen (Per-

nice 70) absieht, einesteils die Inscription Labeo

libro I— VIposteriorum a Iavoleno epitomatorum
(sog. Labeoreihe, bei Lenel durch ein vorgesetztes

[Labeo] gekennzeichnet) , andernteils Iavolenus

libro I—X ex posterioribus Labeonis (sog. Iavo-

lenusreihe). Die Fragment* beider Eeihen unter-

scheiden sich in mehreren wesentlichen Punkten

:

a) In der Labeoreihe spricht Labeo selbst, ohne

dass dies Verhaltnis durch ein inquit, ait oder

dgl. angedeutet ware. Ausnahmen kommen vor,

sind aber selten (frg. 174. 203. 209 pr. 215,5; auch

mogen die Compilatoren Anderungen vorgenom-

men haben; in frg. 171 ist jedenfalls die In-

scription verschrieben [vgl. Pernice 72]: es ge-

hCrt der anderen Klasse an). In der Iavolenus-

reihe spricht der Epitomator und berichtet fiber

Labeos Ansichten; nur selten (frg. 189, 2. 210.

225. 227, 3) werden seine Worte direct, aber

auch dann immer als Citat des Iavolenus, wieder-

gegeben (vgl. auch Pernice 71). b) Die Frag-

mente der Labeoreihe enthalten nur selten Citate

friiherer oder zeitgenOssischer Schriftsteller; wo
sie vorkommen (frg. 172. 174. 176. 178. 208. 209.

221) sind sie sparlich. Die Iavolenusreihe weist

regelmassig einen reichen Schatz anderer zustim-

mender oder abweichender Meinungen auf; nur

in wenigen SteUen (frg. 161. 190. 192. 214. 234)

fehlen sie, und diese meist sehr kurzen Fragmente

sind ohne Frage aus ihrem Zusammenhange ge-

rissen. c) In der Labeoreihe finden sich selten

kritische Zusatze des Epitomators (nur frg. 176.

205. 209, 1), in der Iavolenusreihe bilden sie die

Eegel (fehlen nur frg. 161. 162. 175. 177. 188.

190. 192. 195. 214. 230. 231. 233. 234 und in

manchen dieser kurzen Stellen m6gen sie von den

Compilatoren gestrichen sein). d) Zusatze oder

Bemerkungen von Juristen nach Labeo und vor

Iavolenus weist kein Fragment der Labeoreihe auf,

die der Iavolenusreihe dagegen mehrfach (Sabi-

nus: 211; Caecilius [Caelius?]: 225; Proculus:

165. 166. 173. 186. 225. 228; vgl. auch Aulus

und Aristo in 162). e) Die Citate aus der Labeo-

reihe reichen nur bis zum 6. Buch, die der Ia-

volenusreihe weisen 10 Bucher auf (vgl. auch In-

dex Flor. : AafSewvos posteriorum ftiji/.ia Sixa).

Diese Verschiedenheiten legen den Schluss nahe,

dass wir es mit zwei verschiedenen Ausziigen Ia-

volens zu than haben (so Pernice 80. Karlowa
681f. Krugerl63; anderer Meinung H. Pernice
Miscell. 44f. Voigt Abh. d. sachs. Gesellsch. d.

Wiss. VIE 348ff. Lenel Pal. I 299, 4). Diese An-

sicht ftndet eine gewichtige Unterstutzung darin,

dass die Fragmente der Iavolenusreihe von den iusti-

nianischen Compilatoren in der Sabinusmasse, die

der Labeoreihe in der sog. Nachtragsmasse excer-

piert sind (Bluhme Ztschr. f. gesch. E.-W. IV

318ff. Krflger 163, 135 ; zweifelnd Pernice 78f.).

Man wird aber noch einen Schritt weiter gehen

kOnnen: die Verschiedenheit der Fragmente lasst

nicht bios eine doppelte Bearbeitung durch Iavo-

lenus vermuten, sondern man darf annehmen, dass

ihm selbst schon zwei verschiedene Recensionen

vorlagen. Das Werk ist von Labeo unvollendet

hinterlassen : es ist leicht begreiflich , dass man
den ausserst wichtigen und umfangreichen Nach-
lass des beruhmten Juristen mehrfach bearbeitet

hat. So erklart es sich einerseits, dass die An-
ordnung des Stoffes innerhalb der beiden Eeihen
wenigstens im allgemeinen die gleiche ist, anderer-

seits, dass die beiden Bearbeitungen doch so ver-

10 schiedenen Charakter aufweisen. So lasst sich

auch die Notiz des Gellius (XDH 10, 2), dass das
38.—40. -Buch voll von Etymologien gewesen sei,

mit den bei Ulpian (Dig. XLVHI 13, 11, 2—6,
frg. Lab. 234 L.) aufbewahrten Citaten, wonach
das 38. Buch ein Kapitel uber die Lex Iulia de
peculatu enthielt, dessen Eeste nichts von jenen

grammatischen ErOrterungen aufweisen, vereinigen

:

beiden Autoren lagen verschiedene Recensionen vor.

Zum Gegenstande hatten die Posteriores das Ci-

20 vilrecht, sie bildeten ein Gegenstiick zum Edicts-

commentar. Ohne Frage hatte Labeo die einzelnen

Materien, soweit sie iiberhaupt von ihm ausge-

arbeitet waren, bereits in eine gewisse Ordnung
gebracht, und diese war im ganzen die der spa-

teren Civilrechtswerke ; wir kOnnen unterscheiden

:

Testament (frg. 160—168), Legate (169—193) r

testamentarische Freilassung (194—196), Kauf und
Miete(197—215), anderweite aetiones bonae fidei

(?217—220), Dotalrecht (221—227) ; in der Iavo-

30 lenusreihe folgen dann noch Vormundschaft (228),

Delictsobligationen (229—232) ; vielleicht darfman
aus frg. Lab. 234 wenigstens fur die eine Re-
daction auf einen Anhang uber fiffentliches Straf-

recht schliessen. Wichtige Materien des Civil-

rechts (Intestaterbfolge, Eigentumserwerb, Verbal-

contracte) fehlen: den Grund hierfiir wird man
aber kaum in einem absichtlichen tlbergehen suchen

durfen (so Pernice 75), sondern darin, dass La-

beo starb, ehe er diese Partien in Angrrff nehmen
40konnte. Vgl. Pernice 76. Leist Gesch. d. E.

Rechtssysteme 56. Voigt 348ff. Teuffel § 265,

2. Karlowa 682. Kruger 144. Lenel Pal. I

299, 1. Lenel Sabinussystem 18f. 100 a. E.

Allen Werken Labeos lag ausser der reichen

praktischen Erfahrung ein sehr eingehendes wis-

senschaftliches Studium zu Grunde. In erster

Linie erstreckte sich dasselbe natiirlich auf die

zeitgenOssischen Juristen : Alfenus Varus, Ofllius,

Cascellius begegnen auf Schritt und Tritt; auch

50 Aufldius Namusa beziehungsweise Servii auditores

(frg. Lab. 351, 6; frg. lav. 178, 1. 179. 186, 3),

Ateius (frg. lav. 172, 6. 185, 2. 221, 1), Cinna

(frg. lav. 186, 1), Blaesus (frg. lav. 176), Mela
(frg. Lab. 138. 294, 8?) werden erwahnt. Aber
auch die alteren Juristen waren Labeo nicht un-

bekannt: es finden sich Brutus (frg. Lab. 1. 284?),

P. Mucins Scaevola (frg. lav. 227 pr.), Q. Mucins
Scaevola (frg. Lab. 169, 8. 284? 361; frg. lav.

171. 1. 196 pr.J, Aquilius Gallus (frg. Lab. 341;

60 frg- lav. 171, 1. 196 pr.), Ser. Sulpicius (frg. Lab.

165? 190, 4. 5. 279. 295? 328? 342? 359. 362?
390. 393. 399 ; frg. lav. 196 pr. 3. 208. 221 pr.

227 pr.; aus zweiter Hand: frg. lav. 171, 2. 185,

2. 186, 3. 216, 3. 221, 1); vgL auch die veteres

in frg. Lab. 1. 240; wahrscheinlich gehOrt auch

Fabius Pictor bei Festus p. 250 b 32 hierher : da nur

dies eine Citat bei Festus begegnet, hat Verrius

Flaccus diesen Schriftsteller wohl kaum aus erster
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Hand benutzt, wahrend er fur Labeos Pontiflcal-
recht erne sehr wichtige Quelle bilden musste

Labeos Bildung war indessen nicht eine ein-
seitig fachmassige : auch auf andern Gebieten des
Wissens hatte er sich umgethan und die dort ge-
wonnenen Kenntnisse und Methoden fur seine
Jurisprudenz verwertet (Gell. XHI 10, 1. Pomp.
47) Eg bedarf kaum der Erwahnung, dass diese
btudien vor allem der griechischen Wissenschaft
galten (Verwendung griechischer Ausdrilcke zur
Erklarung in seinen Schriften s. frg. Lab 5 10

J*:
126. 364, vgL 159, 7; frg. lav. 173, 3, vgl'.

169). Vor allem beschfiftigte er sich mit Philosophie
deren Methode der Begriffsbildung und Begriffs-
zergliederung, die Dialektik, ja die Methode aller
wissenschafthchen Arbeit des Altertums geworden
war (vgl. Gell. a. a. 0. : dialecticam . . . penetra-
verat). Haufig begegnen in seinen Schriften De--
finitionen (frg. Lab. 10. 13. 21. 22. 34. 86 112
133. 141. 228. 234, 2. 291. 298. 304. 325. 386'
397. 400; frg. lav. 188, 3) und Distinctionen, d. h.
Gegenuberstellung von Begriffen (frg. Lab 5 29
78. 111. 124. 214; frg. Iav . 188, 1). Vgl. Per-
nice 23ff. Karlowa 679. Trotzdem darf man
Labeo nicht als einen hervorragenden Systema-
tiker bezeichnen (vgl. Pernice 19). Zwar be-
gegnen auch bei ihm die seit Q. Mucius Scae-
yola ubhchen Zergliederungen der Rechtsbegriffe
in lhre emzelnen genera (frg. Lab. 390. 393, vgl.
127), aber den wirklichen dogmatischen Anfbau
ernes selbstiindigen Eechtssystems sucht man in
seinen Fragmenten vergebens: die einzelnen Ma-
terien erscheinen auch bei Labeo noch als neben-
einander gesteUte Gruppen , nicht als eine orga-
msche Gliederung. Hier war erst sein jiingerer
Zeitgenosse Sabinus der grosse Neuerer. Ob Labeo
erner bestimmten philosophischen Eichtung ange-
hCrt hat, ist aus seinen Fragmenten nicht zu cr-
mitteln

;
den friiher oft gemachten Versuch, ihn

als Stoiker hinzustellen, hat man seit dem ener-
gischen Widerspruch von Borchert (Num Ant
Labeo stoicae phiL fuerit addictus, 1869) wohl
endgultig aufgegeben. Vgl. Pernice 30. Kriiger

Neben den philosophischen erwahnt Gellius
(XHI 10) die antiquarischen und grammatischen
btudien Labeos. Von beiden begegnen wichtige
Spuren in seinen Werken. Fur erstere geniigt
«in Hinweis auf seine Commentare zum Pontiflcal-
Techt und ZwOlftafelgesetz (vgl. ausserdem frg
Lab. 20; frg. lav. 227 pr.); fur letztere komnien
hauptsachlich die Etymologien in Betracht , von
denen Buch 38-^0 der Posteriores eine reiche
Samnilung enthielten (GeU. XIII 10, 2; vgl. o.
bei 12); auch in den anderen Schriften sind sie
nicht selten (frg. Lab. 6. 7. 21. 111. 113. 124
340. 364. 374; frg. lav. 188, 3; wohl auch Fest. p.'

249 b 28ff. posimerium). Pernice (27ff.) hat mit
Recht darauf hingewiesen, dass in manchen dieser
Etymologien eine juristische Tendenz zu erkennen
ist: bei den Etymologien der Alten hat ja oft der
Zweck die Mittel geheiligt. Teuffels Behaup-
tung (§ 265, 1), Labeo habe zu den Puristen ge-
hort (d. h. nur Erklarungen aus der lateinischen
Sprache gelten lassen wollen), wird durch frg Lab
124 widerlegt. In neuerer Zeit hat Schanz
(Philol. XLII 309ff.) Labeos grammatische Eich-
tung genauer zu bestimmen gesucht und ihn als
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Analogisten bezeichnet, die dafiir angefiihrten Be-
}??« ^°"nen aber diese Ansicht nicht beweisen:
treil. XIII 10, 1 {Latimarumque vooum origines
rationesque percalluerat) ist doch zu allgemein
gehalten; bei Festus p. 253 a 9ff. heisst es, Labeo
habe lur den Plural penates einen Singular pe-
nahs anerkannt, obwohl die Analogie (proportio)
von ophmas, primas, Antias auch penas zuliesse
(etwas weiteres kann meines Erachtens aus den Wor-

10 ten des Festus nicht entnommen werden). In Labeos
juratischen Schriften wird man die Analogie je-
denfalls vergebens als das treibende Element suchen.
Naturlich hat er oft Analogieschlusse gemacht
wie es jeder Jurist taglich thut (z. B. frg Lab
210. 242. 244. 246. 250. 256. 261; frg. l!v. 166
pr. 171 pr.), aber ebenso haufig weicht er von der
Analogie ab und entscheidet nach der Zweckmas-
sigkeit und den speciellen Vcrhaltnissen des ein-

„„
^lnen Falles (z. B. frg. Lab. 206. 207. 249. 254.

20 255. 262. 270, 6. 279; frg. lav. 165 pr. 171,2)
Pomponius (47) berichtet von einem wissen-

schafthchen Gegensatz des Labeo und Capito, aus
welchem die Schulen der Proculianer und Sabi-
maner hervorgegangen seien: hi duo primum ve-
luh diversas sectas feeerunt: nam Ateius Capitom Us quae tradita fuerant perseverabat ; Labeo
mgemt qualitate et fidueia doetrinae, qui et ce-
teris partibus (F opens) sapientiae operam de-
derat, plunma tnnovare instituit (vgl. auch § 52

30 a. E.). Abgesehen von dieser Nachricht erfahren
wir nur, dass die Politik beide Manner von einander
schied (Gell. Xni 12. Tac. ann. m 75), und La-
beos Starrsinn sowie Capites geschmeidige Hal-
tung gegenuber dem Kaiserregiment mOgen eine
scharf zutage tretende personliche Abneigung zwi-
schen ihnen hervorgerufen haben. Auf wissen-
schafthchem Gebiete aber konnen wir in den Frag-
menten Labeos und Capitos den von Pomponius
geschilderten Gegensatz nicht verfolgen. Man kann

40 gewiss behaupten, dass die rOmische Jurisprudenz
dem Labeo viele Anregung und viele neue Ge-
danken verdankt, aber die Worte des Pomponius
smd vorzugsweise von praktischen Neuerungen zu
verstehen. Und hierfur wird man auf Labeos Seite
hochstens die Thatsache anfiihren konnen, dass
er (und auch nicht einmal als der erste) die Rechts-
bestandigkeit der Codizille anerkannte (Inst. II 25
pr.). Noch viel vorsichtiger aber muss der er-
klarende Zusatz des Pomponius aufgenommen wer-

50 den, welcher diese Vorliebe Labeos fur Neuerungen
auf die Vielseitigkeit seiner Bildung zuruckfuhrt
Gewiss ist dieses Urteil richtig, aber auch Capitos
Schriften weisen umfassende Studien auf antiqua-
nsch-historischem Gebiete auf (s. d. Artikel). So
wird man zum mindesten behaupten miissen, dass
die >,otiz des Pomponius fur uns uncontrolierbar
ist. Die neueren Erkliirungsversuche haben auch
zum grossten Teil ihr Material nicht aus den
Fragmenten Labeos und Capitos, sondern aus dem

60 Schulgegensatz der Sabinianer und Proculianer
entnommen. Die Frage, wie weit dieser auf unsere
beiden Juristen zuruckgeht, kann jedoch erst im
Zusammenhang mit der Betrachtung der beiden
Schulen erortert werden (s. den Artikel Procu-
i'S

n
il-

V^L Pern ice 81f. 90ff. Puchta Inst.
I 253f. Kuntze Inst. II 267ff. Teuffel 6 49
5. Schanz Philol. XLII 314ff. (vgl. o) Kar-
lowa 668ff. Krflger 148.
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Labeo stand schon bei seinen Zeitgenossen in

hohem Ansehen, sogar sein Gegner Capito konnte

ihm seine Anerkennung nicht vorenthalten (Gell.

XTTT 12, 1 : In quadam epistula Atei Capitonis

scriptwm legimus Labeonem Antistium legum

atque morum populi Jiomani iurisque eivilis

doctwm adprime fuisse) ; Verrius Flaccus hat sein

Pontiflcalrecht ausgiebig benutzt (vgl. o. bei 1).

Auch die spateren Geschlechter haben ihn stets

als einen der ersten Juristen anerkannt (vgl. Tac. 10

ann. HI 75 : duo paeis decora. Gell. XIII 10, 1.

Pomp. 47: maximae auctoritatis. Appian b. c.

IV 135: Aa^smvos xov xai sfinsiQiav voftrnv hi

vvv nsQiwrvnov). Eine Eeihe von Ausziigen, Noten

nnd Commentaren entstand zu seinen Schriften.

So schrieb Proculus Noten zu den Posteriores :

vgl. Lenel Pal. II 166ff„ frg. 34—37. Pernice
84 (o. bei 12); desgleichen Aristo : frg. Lab. 231.

232 (zu den Posteriores) ; vgl. auch frg. Lab. 169

88) L. Antistius Mundicius Burrus, Bruder oder

Sohn des Q. Antistius Adventus Postumus Aqui-

linus, Dessau Inscr. 1091f. [P. v. Eohden.]
• 39) C. Antistius Reginus, Legat Caesars im

gallischen Kriege im J. 701 = 53ff., Caes. b. g.

VI 1, 1. VII 83, 3. 90, 6. [Klebs.]

40) C. Antistius Eeginus, III vir monetalis ran

738 = 16, Cohen 12 110—111. Babelon 1 149f.

Wahrscheinlich Sohn von Nr. 39.

41) Antistius Eusticus, Gemahl der Mummia
Nigrina, starb in Kappadokien, Martial. IV 75, 1.

IX 30. CIL VI 27881.

42) Antistius Sosianus, Volkstribun im J. 56

n. Chr. (Tac. ann. XIII 28), wurde als Praetor im
J. 62 ob probrosa adversus prineipem carmina
verbannt (Tac. ann. XIV 48. XVI 21), klagte nach

seiner Eiickkehr im J. 66 den P. Anteius an (Tac.

ann. XVI 14: hier der Beiname) und wurde im

J. 70 von neuem in die Verbannung geschickt

{zum Edictscommentar) ; fraglicher ist frg. Lab. 20 (Tac. hist. IV 44). Ein Sosianus auf erner Wasser-

316. Vgl. Pernice 87. Der Ausziige des Iavo-

lenus aus den Posteriores und des Paulus aus

den m&avd wurde schon (o. bei 12 und 9) gedacht.

Ausserdem werden Noten eines nicht naher zu

bestimmenden Quintus zum Edictscommentar (frg.

Lab. 35; vgl. Pernice 84ff. Kriiger 144, 23)

und eines Aulus (frg. lav. 162 und 165 [Paulus];

vgl. Mommsen und Lenel z. d. St. Pernice
$7. Kriiger 145, 33), zu den Posteriores erwahnt.

Im 2. Jhdt. waren Labeos Werke noch grossten- 30

toils bekannt (Pomp. App. a. a. O.), Citate aus

ihnen sind bei den Juristen dieser Zeit und im

Anfangc des 3. Jhdts. sehr haufig (vgl. Pernice
87f. Kriiger 145, 34). Nach Paulus dagegen

begegnet keine Spur einer directen Beniitzung

mehr. [Jors.]

35) Pacuvius Antistius Labeo gehrtrte zn nen

Verschworenen gegen Caesar (Plut. Brut. 12) und

war im philippischen Kriege Legat des Brutus

riihre, Lanciani Silloge aquaria 427.

[P. v. Rohden.]

43) Antistius Turpio, Pompeianer in Spanien

im J. 709 = 45, B. Hisp. 25. [Klebs.]

44) AntesftiuslJ Ve(im% anscheinend Con-

sul mit C. Ae.., CIL XII 2492.

45) Antistius Vetus, eprimoribus Maeedoniae,

verbannt 21 n. Chr., Tac. ann. HI 38.

[P. v. Rohden.]

46) C. Antistius Vetus (das Praenomen er-

giebt sich aus den Inschriften des Enkels C. An-

tistius Vetus Nr. 48) war 685/686 = 69/68 pro-

praetor Hispania-e ulterioris; unter ihm diente

Caesar als Quaestor, Veil. II 43, 4. Plut. Caes.

5 ; vgl. Suet. Caes. 7 : amis huius Veteris eon-

sularis atque pontificis (= Nr. 48), duorum eon-

sidarium et sacerdotum patris.

47) C. Antistius Vetus. Sohn des Antistius

Vetus Nr. 46. Caesar machte ihn aus Dankbar-

(ebd. 25. 51). Nach der Schlacht bei Philippi 40 keit gegen den Vater wahrend seiner spanischen

liess er sich von einem Sclaven teten, Appian. b. c. "' " v ^ '--^ '-— T """ — C,N ~~

IV 135; vgl. Plut. Brut. 51. Bei Plutarch Brut.

25 heisst er Antistius, an den anderen Stellen

Labeo. Ausdriicklich als Vater des beriihmten

Rechtsgelehrten und cm ooyiq yvwQifioQ wird er

"bei Appian bezeichnet, wo auch Frau und Kinder

ohne Namen erwahnt werden. Er ist also der Pa-

cuvius Labeo Antistius Labeonis Antistii pater

unter den Rechtsgelehrten, welche Pomponius Dig. I

Statthalterschaft (im J. 693 = 61) zu seinem Quae-

stor, Plut. Caes. 5. Er war Volkstribun im J.

698 = 56, Cic. ad Q. fr. H 1, 3. Im J. 709=
45 belagerte er Caecilius Bassus in Apamea, musste

aber die Belagerung aufheben, Cic. ad Att. XIV
9, 3. Cass. Dio XLVII 27. Er ist wohl der Ve-

tus bei Appian. Illyr. 17, welcher im J. 720=33
als Legat Caesars gegen die Salasser kampfte.

Er war Consul suffectus vom 1. Juli bis 13. Sep-

2, 2, 44 als Schuler des Servius Sulpicins aufzahlt. 50 tember des J. 724 = 30 (f. min. VI. f. Amit.

Sinni Capitonis ad Pacuvium Labeonem epiitula

wird erwahnt Gell. V 21,. 4. Er ist der Labeo, wel-

cher in den zum mindesten verdachtigen Briefen ad

Brut. I 18, 3. II 7, 4 gemeint ist. [Klebs.]

36) [. Egjnatius Caeei[. . . . AJntistius Lu-

ce..., signo Aerius, vfir) c(larissimus), q(uae-

stor), (ein zweites q. scheint uberflflssig zu sein),

pr(aetor), [eojnsul, eurfator) ete., Eph. ep. VIII

477 (Capua).

CIL LX 4191). Als Legat des Augustus kampfte

er im J. 729 = 25 gegen die Cantabrer, VelL II

90. Flor. n 33. Cass. Dio LITI 25. Nach den Zeit-

verhaltnissen ist er wohl der Antistius Vetus, wel-

cher nach Ciceros Tode dessen Villa Puteolana

besass (Plin. n. h. XXXI 6). Sein Sohn ist C.

Antistius Vetus Nr. 48. [Klebs.]

48) C. Antistius C. f. Vetus, Enkel des Statt-

halters von Spanien (Nr. 46), VelL II 43, 4 ; Sohn

37) Tib. Antistius Fausti fit. Quirina Mar- 60 des Consuls 724=30 (Nr. 47) *), da er im dionischen

nus, domo Circina, praef. coh. etc., seeun- Index LV C. f. heisst; III vir monetalis im J.
c%anus, . . -

dum mandata impp. dominor. rm. Augg. (wahr-

scheinlich 198—209) proeurCatorJ der drei galli-

schen Provinzen, primus umquam eqfues) B(o-

manus) a eensibus accipiendis, welchem die drei

Galliae ad aram Caesarum in Lyon statuam

eqttestrempon^ndamcenstierunt,'Wilm&T\nal269

v(Lyon) = Henzen 6944.

738=16, Cohen I« HOf. Babelon I 150ff.

Consul ordinarius 748 = 6 mit D. Laelius D. f.

D. n. Balbus, CIL VI 763 und X 5161 (C. An-
tistius Vetus). Mon. Ancyr. Ill 28 und Dio LV
9, 1 (C. Antistius). Consular und pontifex, Veil.

*) Stammbaum s. auf S. 2559f. unten.
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II 48, 4. Proconsul von Asien vor 14 n. Chr., da
Augustus divi filius, nicht divus genannt wird,
CIG II 2222 (Chios), wahrscheinlich 3/4 n. Chr.,
vgl. Waddington Pastes nr. 63. Wahrschein-
lich ihm errichteten die Athener ein Standhild mit
der Inschrift CIA III S89 : o Sfjfiog rdiov 'Avfre-
onov raiov vor Oversea. Er lebte noch im J. 30
n. Chr., VeU. II 43, 4.

49) C. Antistius C. f. Vetus, Urenkel des

Antitauros Antium 2562

c+„j.j.t,„u„ a • ,*t V„T'™ , , „ < ""ourare
>

vvuiuc er am zweirer isonn aes uon-
fet^thalte^s von Spamen (Nr 46) Solm des Con- 10 suls 23 n. Chr. (Nr. 49) sein. Man konnte ihn
suls 748= 6 (Nr. 48), VeU. II 43, 4; also C. f.,

Dio ind. 1. LVH. Praetor urbanus 20 n. Chr.,
fasti Arv. Constd ordinarius 23 n. Chr. mit C
Asinius C. f. C. n. Pollio, CIL VI 10051 (C. An-
tistius Vetus). X 895 and Henzen 7165 (C
Antistius). Fasti Arv. (. . etus). Plin. n. h. XXXIII
32 und Prontin. aq. 102 (G. Antistius Vetus).
Tac. ann. IV 1 (G. Antistius). Consular und sa-
eerdos, Bruder eines Consulars (Nr. 52), Veil. II
48, 4 (ohne Angabe des Namens)

J. 65 n. Chr. giebt er sich, seiner Verurteilung
zuvorkommend, mit seiner Sehwiegermutter Sextia
und seiner Tochter Antistia Pollitta (Nr. 61) selbst
den Tod, Tac. ann. XVI 10—12. 22. Vielleicht
identisch mit L. Vetus, der Quelle des Plinius
furBuch3—6, n. h. 1 3—6; vgl. Teuffel R. L.-G.5
§ 291, 5. Palls er identisch ist mit L. Antistius
O. f. Aemfilia) Vetus augur, CIL XTV 2849
(Praeneste), wiirde er ein zweiter Sohn des Con-
cilia 09 n Plr. i"M™ im „_ if-.. !_„.__... .i

50) C. Antistius Vetus, Consul ordinarius 50
n. Chr. mit M. Suillius P. f. Nerullinus, fasti An-
tiates CIL X 6638 C3, 17 (=1 p. 237)- vgl
X 6637 a, 15. CIL XII 2234 (wo falschlich U
hinzugefugt ist). Tac. ann. XII 25 (C. Antistius).
Vielleicht auf ihn bezieht sich die Inschrift von
Sidon CIL ELI 151: G. AntfistWiJ Veneris!)
co(n)s(ularis ?). Wahrscheinlich Sohn von Nr. 49
und Vater von Nr. 51.

61) C. Antistius Vetus, Consul ordinarius 96 30
n. Chr. mit T. Manlius Valens, Inschrift bei Bor-
ghesi VI 159. Dio LXVII 14, 5 {C. Antistius).
Eutrop. VEU 1 (Vetus). Vgl. CIL III 358 (Ve-
tsr. cos.?). Wahrscheinlich Sohn von Nr. 50.

52) L. Antistius C. f. Vetus, X vir stl. iud.,
qCuaestor) Ti. Oaesaris Augusti, pr(aetor), pon-
ftifex), CIL XIV 2802 (Gabii). Consul suffectusX k. Ian. (26 n. Chr. ?) mit Q. Iunius Blaesus,
CIL VI 10293 (L. Antistius Vet[us]). Urenkel

auch fiir einen Sohn des Consuls 26(?) n. Chr.
(Nr. 52) halten.

54) L. Antistius Vetus, angeblicher Consul des
J. 116 n. Chr., heisst vielmehr Sex. Carminius
Vetus, vgl. Mommsen Eph. ep. VITI p. 234, L

55) L. Antistius C. f. Aemfilia) Vetus augur.
CIL XIV 2849 (Praeneste). Vielleicht identisch
mit Nr. 53.

56) L. Antistius Vetus, Gemahl (?) der Flavia
20 1. fil. Nieolais Saddane, CIL III Suppl. 6680

j oi mi u x— A— .— '""'""J'' U"""lt' oi^ jiLusua rouuiii, locnrar aes jj. Antistiui
des Statthalters von Spanien (Nr. 46), Sohn des 40 Vetus (cos. 55, Nr. 53), Tac. ann XVI 10 (Po-Consuls 748 = fi fWr iftt Rrndoi- A*<, n„„„„l„ OQ !...» j:. tt_i n .... iV- . ^ , .t: „. r

(Berytus).
_ _

[P. v . Rohden.]
57) Q. Antistius Vetus (repudiavit) uxorem,

quod Mam in publieo cum quadam libertina
vulgari seoreto loquentem viderat, unter den Bei-
spielen altromischer Strenge angefuhrt, Val. Max.
VI 3, 11- [Klebs.]

58) Antistius Zoillus, patronus sacerdotum
domus Augustae zwischen 180 und 184 n. Chr
CIL VI 2010, 1, 27. [P. v. Eohden.]

59) Antistia, Gattin des Ap. Claudius (Cos.'
im J. 611 = 143), Sehwiegermutter des Ti. Grac-
chus (Trib. pi. 621 =133), Plut. Ti. Gracch. 4.

60) Antistia, erste Gattin des Pompeius Ma-
gnus, der sich im J. 668 = 86 mit ihr vermahlte
und sie auf Betrciben Sullas im J. 672 = 82 ver-
stiess und Sullas Stieftochter Aemilia heiratete,
Plut. Pomp. 4, 9; vgl. P. Antistius Nr. 18.

[Klebs.]

61) Antistia Pollitta, Tochter des L. Antistius

Consuls 748 = 6 (Nr. 48), Bruder des Consuls 23
n. Chr. (Nr. 49), Consular und saeerdos im J.

30 n. Chr., VeU. II 43, 4 (ohne Nennung des
Namens).

53) L. Antistius Vetus, Consul ordinarius 55
n. Chr. mit Nero, CIL VUI 8837 (L. Antistius
Vetus). Ill Suppl. 7380 {Antistius Vetus). Tac.
ann. XHI 11 (L. Antistius). Als Legat von Ger-
mania superior 55 (namlich 63 Jahre nach Drusus.

lutia die Hs.); Gemahlin des RubeUius Plautus,
Tac. ann. XIV 22 {Antistia). XVI 10; sie be-
gleitet ihren Gemahl in die Verbannung nach
Asien im J. 60 n. Chr. (XIV 22), lebt nach dessen
Hinrichtung im J. 62 (XIV 58f.) inpexa luetu
eontinuo nee ullis alimentis nisi quae mortem
arcerent (XVI 10), sucht vergeblich fiir ihren Vater
bei Nero in Neapel Rettung zu erwirken und giebt
sich dann selbst mit ihm und seiner Schwieger-+ a „ rA,~ \ ko

v AT nI .— ™ . '
oluu u<"m "C1USL «"'' uuu unu seiner acnwieger-

T y t. Cnr.)—58 n. Chr. woUte er einen Rhein- 50 mutter Sextia zusammen den Tod, 65 n. Chr (XVI
Rhonekanal hersteUen, Tac. ann. XIII 53 (L. Ve- 10—11)
tus). Im J. 62 n. Chr. reizte er seinen Schwie-
gersohn Rubellius Plautus vergeblich zum Wider-
stand gegen Nero. Tac. ann. XIV 58 (L. Antistius).
Proconsul von Asien im J. 64 n. Chr., Tac. ann.
XVI 10; vgl. Waddington Pastes nr. 92. Im

_ , Antistia L. f. Priscilla Abaseanti Aug,
lib. ah epistulis auf eindr falschen Inschrift VI
5. 3060*. Vgl. PriscUla (Stat. silv. V 1), Abas

-

kantos Nr. 3 und Friedlander Sittengesch. I 6

H0f. 184. [P. v . Rohden.]

*) (Zu S. 2558, 60) Stammbaum:
46. C. Antistius Vetus, Statthalter in Spanien

47. C. Antistius Vetus cos. 724 = 30

48. C. Antistius Vetus cos. 748 = 6

49. C. Antistius Vetus cos. 23 52. L. Antistius Vetus cos. 26 (?)

50. C. Antistius Vetus cos. 50
I ?

51. C. Antistius Vetus cos. 96

58. L. Antistius Vetus cos. 55

i

61. Antistia PoUitta f 65 «s RubeUius Plautus f 62.

Antitauros, der nach Nordosten streichende Hal. VIII 82. 84. 87), zum Latinerbunde ge-
Zug des kilikischen Tauros, der in Kataonien zogen haben (Dion. Hal. VIII 1, vgl. IX 56);
und Kappadokien endet (Strab. XI 521. 528. im J. 468 soil, nach einem siegreichen Kampfe,
XII 585. Ptolem. V 6, 8) ; auch das ostliche Ge- eine romische Colonie dorthin gelegt sein (Liv.
birgsland zwischen Sophene und Akilisene wird II 63. 65. Ill 1. Dion. Hal IX 56). Einen neuen
A. genannt, Strab. XI 521. 527. Ptolem. V 13, 5. Krieg verzeichnen die Annalen zum J. 293 = 461

[Hirschfeld.] (Liv.IE 1 Off.), die zehn Jahre spater erfolgte Erobe-
Antitheos {'Avti&eos). 1) Athenischer Archon rung von A. giebt Livius III 28, 7 selbst als nur

01. 160, 1 = 140/39 v. Chr. Paus. VIII 16, 11. von jiingeren Annalen bezeugt; die capitolinische
[Wilhelm.] 10 Triumphtafel fuhrt sie zum J. 294 (Cat.) an ; vgl.

2) Sohn des Archepolis
, Athener ($l.vevg). Dion. Hal. X 21. Pernere Kriege mit A. im J. 408.

Tafias rfjs &sov im J. 351/50 v. Chr. , CIA II 407 v. Chr. erwahnt Liv. IV 56ff. (aber vgl. unter
698. ^ [Kirchner.] Antinum). Sicherer scheint, was Livius (VI 6—8.

'AvTivipnois, Gegenschatzung, wird gebraucht 32) von Kriegen mit A. am Anfang des 4. Jhdts.
a) in Athen bei der Strafabmessung des verur- v. Chr. (386. 377) erzahlt, jedenfaUs werden die
teilten Angeklagten, welcher das Recht hatte, Antiaten zusammen mit den Ardeaten Laurentinern
dem vom Anklager vorgeschlagenen Strafmass und Circeiensern unter den Schutzverwandten
seinerseits einen Gegenvorschlag (d.) entgegen- Roms im karthagischen Btindnis von 348 v. Chr.
zusetzen, vorausgesetzt, dass der Process schatz- (Polyb. Ill 22) genannt. Trotzdem hat die capito-
bar {xifirjtos) und die Strafe nicht schon ander- 20 linische Triumphaltafel zum J. 408 = 346 wieder
weit festgesetzt war. Die Richter hatten dann einen Triumph de Volseis Antiatibus (vgl. Liv. VII
zwischen den beiden Vorschlagen zu entschei- 27). Im J. 341 emporten sich die Antiaten mit den
den, Plat. apol. 36b. Demosth. XXIV 138 u. ubrigen Latinern gegen Rom, wurden uberwunden
Schol. z. d. St. Poll. Vin 150. Hesych. , vgl. und mit dem Verluste ihrer Selbstandigkeit be-
Schoemann-Lipsius Att. Proc. 210f. b) In straft (Liv. VIII 1. 12—14. Dion. Hal. X 43). Mit
der Inschrift von Ephesos Dittenberger Syll. den Schnabeln der (sechs) genommenen antiati-

344, 3 von der Bestimmung des Grandwertes schen Kriegsschiffe ward die Rednerbiihne auf dem
durch die Richter, welche nicht an die Schatzung romischen Porum geschmiickt (PUn. XXXTV 20.
der Parteien gebunden ist; vgl. Hermann -Thai- Eutrop. II 3. Plorus I 5). Gleich den Einwohnern
heim Rechtsalt. 137. [Thalheim.] 30 von Ostia waren die von A. vom Kriegsdienste be-

Antivestaenm Promontorium oder Bolerium freit (Liv. XXVII 38, vgl. XXXVI 3), auf ihr
{'ivrtovimatov axgov to xal BoUqiov, Ptol. II 3", Ansuchen erhielten sie im J. 337 eine Art von
2), auch schon dem Diodor V 21, 3 (BeUotov) Stadtverfassung (Liv. LX 20). Haufig werden
wahrscheinlich durch Timaios aus Pytheas bekannt, Prodigien aus A. nach Rom gemeldet (Liv. XXII
die aussersteSiidwestspitzeBritanniensJetzt Lands- 1, 10. XXVIH 11, 2. XXX 2, 9. Obseq. 14. Plut.
end, vielleicht von den gegenuber in Gallien Fab. 2). Im Biirgerkriege wurde es von den
wohnenden 'QoxiaXoi oder 'Qazimvcg benannt (nach Marianern eingenommen (Liv. epit. 80. Appian. b.
C. Muller zu Ptolem. a. a. O.). [Hiibner.] c. I 69). Gegen Ende der Republik -wird A. eine

Antium. 1) Antium, "Avrwv (der angebliche der beliebtesten Villeggiatnren vornehmer Romer
Um&me 'Av&ma oder "Ar&tov bei Steph. Byz. Phi- 40 (Strab. V 232), so hatte Cicero hier eine Be-
lostr. vit. Apoll. VIII 8. Procop. b. G. I 26 ety- sitzung (ad Att. II 6, 1 ; ad fam. XH 1 ; vgl.
mologische Spielerei ; Einwohner meist Antias, auch ad Att. XV 12, 1 ; ad fam. XV 19). Reich
'AvxiaxTfi, doch Antianum litus PUn. n. h. HI 81, und glanzend waren anch die Tempel von A.
Antianus Hercules Cic. bei Non. 284, 1 ; For- (Appian. b. c. V 26), besonders die der Fortuna
tunae Antiatinae Suet. Cal. 57, Ceres Antiatina (Horat. od. 1 35. Tac. ann. HI 71) und des Aesculap
CIL X 6640, praetorium Antiatinum CIL X 6667; (Val. Max. I 8, 2; vgl. OvicL met. XV 718).
Antiense templum Val. Max. I 8, 2), uralte Stadt Nicht minder bevorzugten die Kaiser des iulisch-
an der Kuste von Latium, jetzt Anzio. Die Sage claudischen Hauses A. (Suet. Tiber. 38; Gains 49

;

nennt als Grflnder einen Sohn des Odysseus und der Nero 25. Tac. ann. XIV 3. 4. Plin. n. h. XXXII
Kirke (Xenagoras b. Dion. Hal. I 72. Steph. Byz.) 50 4. Dio LVHI 25. LXLT 15). Hier empfing Augu-
oder den Ascanius (Solin. 8, 2). Obwohl die Lajge stus die Gesandtschaft, die ihm den Titel pater
der Stadt (an einer nach Stlden geoffheten, in- patriae antrug (Suet. Aug. 58); Caligula, der
folge des Sciroccos leicht versandenden Bucht) fur in A. geboren war, soU (nach Suet. Gai. 8) sogar
einen Hafen nicht hervorragend gunstig ist (Strab. die Absicht gehabt haben , die Residenz hieher
V 232) , werden die Einwohner schon in fruher zu verlegen. Von der Ausdehnung der kaiser-
Zeit als Seefahrer und Seerauber genannt, welche lichen Hofhaltung legen die Fasten eines Sclaven-
zusammen mit Etruskern im 4. Jhdt. sogar die coUegiums, das wahrscheinUch jahrUche Spiele
Gewasser Griechenlands und Makedoniens beun- veranstaltete, Zeugnis ab (CLL X 6637. 6638;
ruhigten (Strab. a. a. O.; Vorfalle aus der Zeit vgl. Plin. n. h. XXXV 52 iiber die von eineni

des Alexander von Epirus, t 332, und des Deme- 60 Freigelassenen des Nero gegebenen Spiele). Nero,
trios Poliorketes, t 283, Polyb. HI 22. Dion. der in A. g«boren war, fuhrte eine Veteranen-
Hal. VII 37). Die alteren annalistischen Nach- colonie dahin und baute mit grossen Kosten,
richten fiber die Beziehnngen A.s zu Rom sind aber geringem Erfolg einen neuen Hafen (Suet!
durchausunzuverlassig(s. Z oiler Latium und Rom Nero 6. 9. Tac. ann. XIV 27. XV 23), hier
292f.) , so soU Tarquinius Superbus die Stadt. empfing er auch die Nachricht vom Brande Roms
welche den Volskern zugerechnet, ja deren Haupt- (Tac. ann. XV 39). Die Reste seiner VUla, welche
stadt genannt wird

(
Volsei Antiates Liv. H 33. die Phantasie frfiherer Antiquare sehr beschaftigt

Tab. triumph. Capit. 295 = 459 n. c. ; vgl. Dion. hat , sind jedoch nicht mit Sicherheit nachzu-
Pauly-Wi8SOT» 81
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weisen; dass der Apoll von Belvedere in A. ge-
funden sei, ist eine unbegrttndete spate Angabe
(Arch. Jahrb. V 1890 Anz. 48ff.). Unter den
spateren Kaisem scheint A. hinter Baiae und
den Orten am Golf von Neapel zuriickgetreten
zu sein, doch bestand unter Vespasian eine kaiser-
liche Residenz (praetorium CIL X 6667), Anto-
ninus Pius baute fur A. eine Wasserleitung (Hist.
Aug. Ant. Pius 8 ; vielleicht handelt es sich nur
um erne Wiederherstellung, da schon Livius XLIV
4, 6 im J. 170 v. Chr. von einem Aquaeduct
spncht), und Septimius Severus erweiterte die
kaiserliche Villa daselbst (Philostr. vita Apoll.Vm 20 ;

ein curator reip. Antiatinorum P. Aelius
Coeranus, aus der Zeit des Severus, CIL XIV
3586). Die Stadt war Colonie und gehorte zur
Tribus Quirina (CIL VI 2725. Kubitschek
Imp. Eomanum tributim discr. p. 11). Erwahnt
wird es von den Geographen Strabon V 239 Pli-
nius m 57. Ptolemaeus m 1, 5. Mela II 71.
Zuletzt erwahnt wird Stadt und Hafen von Pro-
cop b. G. I 26 zum J. 537 n. Chr. Im Mittel-
alter veredete der Ort, dessen Bewohner sich nach
dem benachbarten Nettuno zogen; erst seit Ende
des 17. Jhdts., wo Innocenz XII. und Clemens XI.
den Hafen wiederherzustellen versuchten, hebt sich
der Ort wieder. Romische Villenreste sind zahl-
reich, Punde von Antiken hauflg (neue s. Notizie d
scavi 1879, 116. 1882, 67. 1883, 133. 1884, 240~

1886, 58. 1888, 234. 394. 1889, 164. 1890 39)'-
vgl. N i b b y Dintorni di Roma 1 181—197. L o m-
bardini Anzio antico e moderno, Rom 1865.
Soffredini Storia di Anzio Satrico Astura e Net-
tuno, Rom 1879. Lateinische Inschriften CIL X
6637-6762. 8291-8305 (und sehr zahlreiche
Falschungen ebd. 953*—992*, besonders auf die
Fortuna oder Fortnnae ; echte fur die diva gratum
quae regit Antium sind nicht erhalten).

2) "Avuov bei Skylai Peripl. 4 Grenzstadt der
Ligyer und Tyrrhener, vier Tagefahrten westlich
von der Rhonemtindung. Der Name ist corrupt,
C. Mflller (Geogr. gr. min. I 17, bei dem man
die alteren Versuche flndet) will mit Bezug auf
Scymn. 216 'Avxijiohv schreiben, was mit der
Massangabe nicht stimmt, und sachlich grosse
Schwierigkeiten macht ; Ki ep ert (Atl. Ant.) iden-
tvficiert A. mit dem Dorfe Anzo an der Kuste
zwischen Porto Venere und Sestri Levante, was
zwar dem Grenzpunkte zwischen liguriseher und
etrurischer Kflstenstrecke in spaterer Zeit ziem-
lich nahe kommt, aber durch seine Lage keines-
wegs geeignet ist, selbst die Grenze zu bilden.
Keinesfalls darf der hochst wahrscheinlich cor-
rupt* Name Antiate et Veleiate pago Florein der
Tab aliment. Vel. (CIL XI 1147) III 99 damit
m Verbindung gebracht werden. [Hfilsen.]

Anting. 1) Nam Scstianvs dum volo esse
conviva, orationem in Antium petitorem plenum
veneni et pestilentiae legi. Catull. 44. 7ff.

2) Senator, von dem Cicero erwartet. er werde
sich so freimutig aussern wie Favonius. Cic ad
Att. IV 17, 4 (vom J. 700 = 54).

3) Im J. 711 = 43 von den Triumvirn ge-
achtet. durch die List seiner Gattin ungefahrdet
aus Rom geschafft. entkam nach Sicilien. Appian.
b. c. IV 39.

VV

4) C. Antius. in der Inschrift CIL I 593 L.
' our. viar. e lege Visellia de eonl.

Antius 2564

sm[t.J Mgen neun Namen, an vorletzter Stelle
C. Anh .

.
Da drei von ihnen in der Lex Antonia

de lermessibus wiederkehren, so ist es sicher, dass
jenes Collegium, dem C. Antius angehorte, das
der Volkstribunen vom J. 683 = 71 war.

r\ n i i.-
[Klebs.]'

5) 0. Antms, zugleich mit P. Vitellius missus
ad census Galliarum von Germanieus 16 n Chr

ln
Tac

- alm - lr 6. [P. v. Eohden.]
"

10 b) bp. Antms, einer der rOmischen Gesandten,
welche von den Fidenaten auf Befehl des Lar
lolumnius getotet wurden im J. 316 = 438, Liv.
IV 17, 3; ihnen waren von Staatswegen zu Romm rostris Bildsaulen errichtet, ebd. § 6; quorum
statuae steterunt usque ad meam memoriam in
rostris Cic. Phil. IX 4. 5. Bei Plinius n. h. XXXIV
23 heisst derselbe -Mann Sp. Nautius ; weil bei
Livius der cod. Veronensis Spuantium bietet, hat
man vermutet, auch Livius habe Sp. Nautium

20 gesenneben.

7) M. Antius Briso, widersetzte sich als Volks-
tnbun im J. 617 = 137 der Lex Cassia tabella-
na

'
Cic. Brut. 97. [Kiebs.]
») M. Antius Creseens Calpurnianus, vlvr)

c(lanssimus)
, pontif(ex) Volk(ani) et aedium

sacrarfitmj, Villi Kal. April. 203 und im J 194
n. Chr., CIL XIV 324. 325 (Ostia). M. Anftio]
Crescent[i] Calpurniano [cos.], procfojs. prov
Mfaced.], XVvi[ros.J

f., iurid. Brit, vice ho.,
SO leg. pr. pr. prov. ... [cur.] r. [p.] MarsForum

Marruvior.],pr[aet], ... CIL VI 1336=Dessau
1151.

9) M. Antius Gratfil]Nanus, qfiiaestor) pr
pr prfov. Siciliae], c(larissimus) v(ir) im J.
213 n. Chr., CIL X 7228 (Lilybaeum).

no
10

\
C- Antius A. Iulius A. f. Quadratus, cos.

93 und 105 n. Chr. , fast nur durch Inschriften
und Munzen bekannt, zusammengestellt von Wad-

.o^#l°^,
Fa

-

Ste
r
S M

-
114

-
a
) Inschriften: 1) CIG

40 4238d (Tlos rn Lycien), verbessert bei Wadding-
ton zu Le Bas 1722 a und Fastes nr. 114; 2) CIG
3522 (Elaea in Aeolis), verbessert beiBorghesi
II 15 und Bull. hell. I 104f. ; 3) Le Bas- Wad-
dington 1722 (Pergamon); 4) CIG 3548 (Per-
gamon); 5) Le Bas 1722a (Pergamon). verbessert
Bull. hell. I 106; 6) CIG 3549 (Pergamon); aus-
serdem genannt: 7) CLL Ul Suppl. 7086 (Per-
gamon); 8) Acta Arv. CIL VI 2075; 9) im
Consulat des J. 93: CIL III p. 859; im Con-

50sulat des J. 105: 10) Acta An". CIL VI 2075;

iqL £ V 8
7,
5„(AquUeia)

; 12) Bull. com. XIV
1886 95 nr. 1137. Schwerlich derselbe [Anltivs
Quadratus leg. Aug. pr. pr. CIL H 189 (Lus:-
tania). b) Munzen: 1) von Pergamon, Wad-
dington Fastes nr. 114; 2) von Attaea, Mion-
net Suppl. Vn 516. 178 = Borghesi LT 13
= Waddington a. a. O. Der Name lautet

:

Faiov "Avxiov AvXor Avlov viov 'Iovkov Kova-
dgaxov Inschrift 1 ; rdtov 'Avxwv ASXov 'IovXiov

WAv/.ov ylov KovaSoaxov Inschrift 4; C. Antius
A. Iulius Quadratus Inschrift 8. Zeile 25; C
Antius Iulius Quadratus Inschrift 9 ; Aulus Ju-
lius Quadratus Inschrift 2. 3; Iulius Quadratus
Inschrift 7 ; . . . litis Quadratus Inschrift 6 ; ius
Quadratus Inschrift 11; Av. KovadodTovMume
1

;
sonst Quadratus. Sohn eines Aulus (Inschrift

1. 4), vielleicht des A. Iulius Quadratus, Prater
Arvalis in den J. 72. 78. 86. 87 und 89 (CIL

2565 'Avrlia Antonia castra 2566

VI 2053. 2056. 2064—2066. 2071; vgl. Henzen
Acta Arv. p. 189), der aber von Waddington
(a. a. O.) fur denselben gehalten wird. Perga-
menus (Inschrift 6. Aristides X 116 Dind.) ; tribu
Voltima (Inschrift 1) ; clarissimus vir (Inschrift

7). Legatus pr. pr. Ponti et Bithyniae, legatus
Asiae bis (d. h. unter zwei Proconsuln), legatus
Augusti provinciae Cappadociae (Inschrift 1. 2.

4. 5) ;
proconsul Oretae et Oyrencs (nicht Oypri,

wie falschlich Inschrift 4 hat), legatus Aug. pr.
pr. Lyciae et Pamphyliae (Inschrift 2. 4. 5). Con-
sul (vgL Inschrift 2. 3) suffeclus im Juli 93 n.

Chr. mit M. Lollius Paullinus Valerius Asiaticus
Satuminus (Inschrift 9). Frater Arvalis (Inschrift
2—4) im J. 105 (Inschrift 8), septemvir epulo-
nwm (Inschrift 2—4 ; dass er diese beiden Priester-

amter vor der syrischen Legation erhielt, zeigt

Inschrift 2). Legatus pr.pr. imp. Nervae Traiani
Goes. Augusti Germanici Daciei (also nicht vor
102 n. Chr.) provinciae Syriae Phoeniees Com-
magenes (Inschrift 3—5). Consul II (vgL In-
schrift 4. 6) ordinarius 105 n. Chr. mit Ti. Iu-
lius Candidus Marius Celsus LT (Inschrift 10—12).

Proconsul Asiae um 106 n. Chr. (Inschrift 4,
vgl. Waddington a. a. O.). Er war Vater eines

Apellas, Grossvater eines Fronto, Drgrossvater eines

Apellas (Aristides X 118f. Dind.), dessen 14. Ge-
burtstag Aristides durch eine Rede (X 113ff. Dind.)
feierte. Schwerlich ist er gemeint bei Oros. VII
13 und Philostr. vit. sophist. II 6.

11) M. Antonius Antius Lupus s. unter An-
tonius Nr. 37.

12) Antius Pol(l)io, Consul suffectus im No-
vember 155 n. Chr. mit Opimianus, CIL VI 2120.

[P. v. Rohden.]

13) C. Antius C. f. Restio auf Munzen aus
dem J. 705—709 = 49—45, Mommsen R. M.-W.
651. [Klebs.]

14) [M.?] Antius Rufinus, setzt im J. 136 n.

Chr. (wahrscheinlich als Legat von Moesia inferior)

die Grenzen zwischen Moesien und Thrakien fest,

CEL in 749 add. p. 992. Arch.-epigr. Mitt. XV
1892, 209 nr. 79.

15) Antia Marcellina, Tochter des M. Antonius
Antius Lupus, CIL VI 1343 = Kaibel IGI 1398.

[P. v. Rohden.]
'AvzXia (von avxlelv, schOpfen), eine Wasser-

hebemaschine, nach Mart. LT 18, 4 benutzt, um
das zur Bewasserung nOtige Wasser auf ein hoheres
Niveau zu heben, und von runder Form (eurva) ;

nach Snet. Tib. 51 und Artemid. I 50 von Straf-

lingen getrieben. Gloss. : rota exhauritoria (L o ew e

Prodromus 373). Also ohne Zweifel ein Trommel-
oder SchOpfrad, beide von Vitruv X 9 (4) be-

schrieben, der auch angiebt, dass sie durch Tret-

rader {hominibus calcantibus) bewegt wurden.
Ebenda werden andere Wasserhebemaschinen,
namentlich die Wasserschraube (coclea) und die

Kolbenpumpe des Ktesibios beschrieben. Der ein-

fache Schwingbaum erscheint schon auf agypti-

schen Denkmalem. [Man.]

Antobroges, nach Plin. n. h. TV 109 Volk
Aquitaniens, Nachbam der Ruteni, unweit der

Grenze der narbonensischen Provinz. Antobroges
bieten die meisten Hss. , Antebroges der codex
Riccardianus. Bereits Scaliger hielt den Namen
fur verderbt und wollte Nitiobriges lesen, was
Detlefsen u. a. aufgenommen und namhafte

Porscher (z. B. Zeuss Die Deutschen 206), wie
es scheint mit Recht, gebilligt haben. Holder
(Altcelt. Sprachsch. s. Antobroges) fuhrt Auf-
schriften merovingischer Munzen an, wonach die
Hauptstadt im frankischen Latein Antuberix ge-
lautet haben kOnnte. Vgl. die Ausfuhrungen von
Maurice Prou Comptes rendus de l'Acad. d. inscr.

4. ser. XVIII 133f. [Ihm.]
Antocidi s. Antenociticus.

10 Antodike s. Autodike.
"Avzomoi s. Antipodes.
'Avrooftoaia , Gegeneid, bedeutet nach Poll.

VIII 55 bei der Voruntersuchung eines Processes
(s. 'AvaxQiois) den Eid des Beklagteu rj ur/v firj

aditcetr, wahrend der Schwur des Klagers xqow-
uoola hiess. Die meisten anderen Grammatiker
jedoch, wie Harpokration, Suidas, Hesychios, Bekker
anecd. graec. 200, 16 erklaren, dass mit dem
Worte 'A. beide Eide, sowohl der des Klagers als

20 der des Beklagten bezeichnet werden, und damit
stimmen die Rednerstellen uberein ; vgl. Isai. HI
6. V 2. 16. IX 1. 34. Isokr. XVI 2. Da aber
beide Parteien auf ihre Processschriften, der Klager
auf die Klageschrift, der Beklagte auf seine Gegen-
schrift vereidigt wurden, so ist nichts naturlicher,

als dass das Wort auch auf diese Processschriften

iibertragen wurde, vgl. die angeftthrten Stellen

und Plat. apol. 19 b. 24b. Endlich bezeichnet
das Wort auch die Handlung der Vereidigung,

30 also den Vereidigungstermin, Lys. XXHI 13 ; vgl.

Schoemann-Lipsius Att. Proc. 825f. Zie-
barth De iure iurando in iure graeco 43f. und
s. Aicouoaia. Das gleiche Verfahren bestand
auch ausserhalb Athens, z. B. in Knidos im 2./1.

Jhdt. Newton Anc. Inscr. Br. Mus. II 299, 4
[Sixaooeco jtsgi] wv rol avxiSixoi avza>/j,ooav. Har-
pokr. s. liiwvla belegt dies Wort aus xfj xqos
Th)7t6h,fj.ov dvxfo/ioatq ; hier hat das Wort wahr-
scheinlich die Bedeutung einer Exceptionsklage

;

40 vgl. Sauppe Or. att. H 242. Lipsius Att.

Proc. 831. [Thalheim.]

Anton ("Avtcov), Sohn des Herakles, angeb-
licher Stammvater der gens Antonia, Plut. Anton.
4 (s. unter Antonius). [Hoefer.]

Antona s. Avona.
Antoncia ('Avrwveia). Fest zu Ehren der

kaiserlichen Familie der Antonine von den atti-

schen Epheben begangen (die Form 'Avxcoviveia

BoeckhCIG248— ist unrichtig:Dittenberger
50 CIA HI 121; de ephebis Atticis, Gottingen 1863,

73) CIA HI 121. 1122. 1169 u. s. w.. 'A. hil

Magxtp 1202. Doch wurden auch anderswo 'A.

gefeiert: t<5v uey[d).a>]v 'Avxmvimv in einer In-

schrift aus Thyateira Bull. hell. X 415. Ob An-
toninus Pius oder M. Aurelius gemeint ist, ist

meist nicht zu entscheiden. Vgl. auch Dumont
Essai sur l'ephelne Attique. [Stengel.]

Antonia (Joseph. Bell. Iud. V 5, 8 und oft.

Tacit, hist. V 11), Burg in Jerusalem an der

60 Nordwestecke des Tempelplatzes ; schon zu Nehe-
mias Zeit vorhanden (Birah), unter dem Namen
Baris von Iohannes Hyrkanos wieder aufgebaut,

von Herodes d. Gr. zum Sehutz und zur Uber-
wachung des Tempelplatzes umgebaut und dem
Antonius zu Ehren A. genannt. Joseph. Ant.
XV 403ff.; belL Iud. I 21 , 1 (Alt en ZDPV I

1878, 60ff.). [Benzinger.]

Antonia castra s. Castra.
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Antoniani horti, in oder bei Rom, genannt
in der Inschrift CIL VI 9991 Hermeroti vieario
suo Lupereus subvillieus Iwrtorum Antoniano-
rum bene merenti fecit. [Hiilsen.]

Intoniarum basilica, scheint genannt in der
stadtrOmischen Inschrift CIL VI 5536 : G. Postu-
mius / C. I. Helenus j Calpurnia Anapauma /
nugari de basilica / Antoniarum / duarum , wo
Mommsen vermutet, dass die Antoniae Tochter
der Octavia und 'des M. Antonius seien. Freilich
ist das Gebaude sonst ganz unbekannt und die
Benennung auffallig. [Hiilsen.]

Antoninianae thermae in Rom, unterhalb
des Aventins in der Regio XII (piscina publico),
begonnen von Caracalla (dass der Bau schon im
J. 206 angefangen sei, wird Beschr. Roms HI 1,
589 mit Unrecht aus der Steinmetzeninschrift
Bruzza Ann. d. Inst. 1870 nr. 279 = Wilmanns
2778 geschlossen) , der das Gebaude im J. 216
noch unfertig einweihte (Eutrop. VIII 20. Hist.
Aug. Sever. 21 ; Carac. 9. Aur. Victor Caes. 21.
Chronogr. a. 354 p. 147 Momms., woraus Hiero-
nymus ad a. Abr. 2231. Cassiodor 208), vollendet
von Elagabal (Hist. Aug. Elagab. 17) und Ale-
xander Severus (Hist. Aug. Alex. 25), welche das
Hauptgebaude mit Portiken umgaben. Alle Zeit-
genossen preisen sie als' einen der staunenswttr-
digsten Prachtbauten Roms ; trotzdem wissen wir
von ihren spiiteren Schicksalen fast gar nichts.
Unter Aurelian wurden die Portiken durch einen
Brand beschadigt, aber wieder hergestellt (Chro-
nogr. a. 354 p. 148 Momms.). Unter Valentinian
und Valens (365) schmiickte der Stadtpraefect
CeioniusRufius Volusianus die Thermen mitKunst-
werken (CIL VI 794. 1170—1173). Dass noch
Theoderich sie in Stand halten liess, bezeugen
Ziegel mit dem Stempel Reg(nante) dfwnino)
nfostro) Tlieoderieo bo-no Bumfaje, welche in den
Mauern des Calidariums gefunden worden sind
(Notizie d. scavi 1878, 15). Olympiodor bei Pho-
tios giebt die Zahl der Badeplatze fur seine Zeit
(400—420) auf 1600 an. Die Thermen zerfallen
in den Hauptbau und die Umfassungsgebaude.
Letztere bilden annahernd ein Quadrat von 330 m.
Seitenlange. Nach der Via Appia zu, an der ost-
lichen Seite der Enceinte, liegen Zellen fiir Ein-
zelbader in zwei Geschossen iibereinander. Der
Hauptbau, 218 m. von Nord nach Sfid, 112 m.
von West nach Ost messend, enthalt in der Axe
von Osten nach Westen hintereinander die drei
machtigen Raume fur das kalte. laue und heisse
Bad {Frigidarium, lepidarium oder Cella media,
Caldarium); dazu symmetrisch rechts und links
zahlreiche Nebenraume, Apodyterien, Palaestren,
Sale und Hofe zum Teil von bedeutenden Dimen-
sioned Von einem der Hauptraume, der cella solia-
ris (gemeint ist wohl die cella media), sagt schon
der Biograph des Caracalla a. a. O., dass die Tech-
niker seiner Zeit ihre Construction fiir einzig und
unnachahmlich erklart hatten. Hinter dem Haupt-
gebaude dehnten sich Garten, Rennplatze u. dgl.
aus, ein Stufenbau in der Mitte der westlichen
Enceinte, in Form eines halben Circus, war fiir

die Zuschauer bei den Athletenspielen bestimmt;
hinter demselben lagen die grossen Reservoire und
Kliirbassins fiir das Wasser. welches den Thermen
(lurch eine eigene Leitung, die Aqua Antoniniana,
zugefuhrt wurde (vgl. fiber diese Lanciani Acque

103—106). Zum Schmuck der Anlagen dienten
zahlreiche Kunstwerke : der farnesische Stier, der
Hercules des Glykon, die ,Flora' (alle jetzt in
Neapel) sind hier gefunden. Was freilich die
Zeit des Caracalla selbst geschaffen (z. B. die
grossen Compositcapitale mit Gotterfiguren im
Mittelsaal, die Mosaiken mit Athletenfiguren,
jetzt im Lateran), charakterisiert sich deutlich
genug als eilfertige, wenn auch technisch wir-

10 kungsvolle Arbeit einer gesunkenen Kunstperiode.
Die Thermae A. sind zwar seit der Renaissance
vielfach studiert, grundlich bekannt geworden
aber erst seit den 1824 durch die franzOsische
Regierung unternommenen Ausgrabungen, deren
Resultat der Architekt A. Blouet in einem vor-
trefflichen Werke (Restauration des thermes d'An-
tonin Caracalla, Paris 1828) dargestellt hat. In
neuester Zeit sind erfolgreiche Ausgrabungen be-
sonders im westlichen Teile des Hauptgebaudes

20 (Calidarium u. s. w.) angestellt, fiber welche je-
doch bisher nur ungenfigend berichtet ist (P.
Rosa Relazione sulle scoperte archeologiche della
citta di Roma, Rom 1873, 83—85. Notizie degli
scavi 1878, 346. 1879, 15. 40. 114. 141. 314.
1881, 57. 89). Vgl. Beschreibung Roms HI 1,
589. Canina Edifizi IV tav. 207—214. Reber
Ruinen Roms 445—451. Middleton Remains of
ancient Rome II 158—177. [Hiilsen.]

Antoninianus. 1) Unter Hadrian in Dacien.
30 CIL III 953 (unsichere Lesung). [P. v. Rohden.]

2) Miinze. Diese Bezeichnung begegnet bios
in drei gefalschten Rescripten des Kaisers Vale-
rian, die in die vitae des Kaisers Aurelian 9, 7.

12, 1 und des Probus 4, 5 eingefiigt sind, und
in einem gleichwertigen Rescript Aurelians in der
Bonosusvita 15, 8 : an den drei ersten Stellen fiir

Goldmiinzen, an der letzten fiir Silberlinge. Wie
AaQsixos ein Miinzstiick des Dareios oder seiner
Nachfolger, 4>dbaieios oder Philippeus des Philipp

40 IT. oder der folgenden makedonischen Konige,
'AAe£dvdgeios Alexanders des Grossen bedeuten, kann
A. an und fiir sich recht wohl eine von Caracalla
oder von Elagabal eingefuhrte Mfinzsorte bezeich-
nen. Und thatsiichlich geht auf das Jahr 215,
also auf die Zeit von Caracallas Regierung, ein
neues Nominal in Silber zuriick, auf welchem das
Bild des Kaisers stets mit der Strahlenkrone, das
der Kaiserin fiber dem Halbmonde erscheint; in
Gold aber pragte Caracalla wohl etwas leichter

50 als seine Vorganger (50 statt etwa 45 aurei auf
ein Pfundj, ohne dass sich aber seine Miinze im
ubrigen von der alteren unterschied. Man ver-
wendet heutzutage den Namen A. gern fiir jenes
neue Silbernominal, auch wohl mitunter fur den
geringeren Goldfuss Caracallas. Es ist aber sehr
fraglich, ob man dabei ein Recht hat, sich auf
jene Stellen des Flavins Vopiscus zu berufen.
Denn die Art und Weise, in der die Geldsorten
in den drei Metallen variiert werden:

60

Gold Silber

Antoniniani Pkilippei minutuli
Antoniniani Pkilippei minutuli
Antoninian i Aureliani
Pkilippei Antoniniani

Kupfer
denarii

sestertii

Pkilippei

sestertii,

besonders, dass die Philippeer, die sonst als Gold-
stficke zu fassen sind, hier in alien Metallen er-
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scheinen, und die Vielheit der Miinznominale lasst

die Annahme ratlicher erscheinen, dass der Fal-

scher die Sorten frei erfunden und bei den Au~
relia/ni an einen der Kaiser des Endes des 2., bezw.

Anfangs des 3. Jhdts. und bei den Pkilippei an

Kaiser Philippus gedacht hat, so zwar, dass er

beispielsweise den Philippeer als Munze mit dem
Bildnisse eines der beiden Philippi sich vorstellte,

sowie in Galliens Rescript Hist. Aug. Claud. 17,

blatt der numismatischen Gesellschaft in Wien
nr. 107 (1892), 137ff. habe ich eine andere Er-

klarung versucht, indem ich die Continuitat der

Pragung des A. bis in die XXer, bezw. XXIer
Pragung Diocletians betonte. Aurelian pragte den
A. in einem Gewicht von anfangs 3,36 , spater

von 3,7 gr. und mit einem Feingehalte von 3,42,

spater 3,98% (sein Aquivalent im Kupfer be-

trug, den Silberwert rund etwa zum Hundert-

7 die aurei Valerian* (= 14, 3 Pkilippei nostri 10 fachen des Kupfers gerechnet, 15 und spater

vulttis in einem Reseripte Valerians) und die tri-

entes Saloniniani gemeint sind. Die neue Miinze

verdrangte den Denar nur langsam, ja unter Ale-

xander Severus und unter Maximinus wurde ihre

Pragung fiberhaupt sistiert. Seitdem aber ge-

langte sie als das hauptsachlichste Silbersttick

vorzugsweise zur Ausmiinzung. Ihr Feingehalt

sinkt im gleichen Verhaltnis mit dem des Denars.

Das Gewicht der altesten silbernen A. schwankt

18,5 gr. ; ich erkenne es wieder in den Kupfer-

stiicken nr. 447 und 448 bei Rohde mit dem
Habitus des silbernen A. und einem Maximal-
gewicht von 15,1 gr. : IMP AVRELIANVS
AVG Brustbild des Kaisers mit Strahlenkrone

und Kfirass R SEVEBINA AVG Brustbild der

Kaiserin mit Diadem und Stola). Diocletians

Miinzreform, etwa 295 n. Chr., ersetzte dieses

Billon durch eine schwerere Sorte, etwa 11 gr.

zwischen 5,3 und 4,7 Gramm. Da nicht festzu- 20 und mit 2—4i/
2% Feingehalt, welche den gleichen

stellen ist, ob das hohere Gewicht auf Ubermfin-

zung beniht oder vielmehr gar noch hinter dem
Normalgewicht zuruckgeblieben ist, und da aus-

reichende Untersuchungen ausstehen, so liess sich

bisher keine Einigung fiber die urspriingliche Wer-

tung des A. erzielen. Mommsen ROm. Miinzwesen

829 (franzos. Ausgabe III 144f.) fasste ihn als

Doppeldenar, wofttr sich allenfalls geltend machen

lasst, dass der bis dahin geschlagene Doppeldenar

Habitus, doch ohne Strahlenkranz , und dieselbe

Wertzahl zeigte, und devaluierte zugleich die al-

teren Zwanziger; dieser XXer war also der des

Aurelian, nur besser, wahrscheinlich der voile Aus-

druck des indicierten Wertes, den Aurelian seiner

etwas minderwertigen Miinze durch Zwang — da-

her das Aufkommen der Wertzahl — hatte sichern

wollen.

Ich fasse die XX, die auf den A. von Aure-

der Pragung des bosporanischen Clientelstaates 30 lian bis Diocletian erscheinen, als 20 Sesterzen =
durch den A. abgelOst wird ; dagegen spricht be-

sonders das gleich dem Beginn der neuen Pragung
zugemutete zn starke Minus des Effectivgewichtes

gegeniiber dem vermuteten Normale (6,822 gr.).

Hultsch (Metrologies 322,3) hat, einem Winke
Mommsens folgend, die Angabe fiber den tribuni-

«ischen Gehalt Hist. Aug. Probus 4,5 (aureos An-
toninianos centum, argenteos Auretianos mille,

aereos Philippeos decern milia), der sonst auf

5 Denare, die XX/bezw. KA oder AK, fur wel-

che auch die intcrpungierten Formen XX- 1 und

KA vorkommen (auch erscheinen mitunter XX
und I im Felde durch das Miinzbild getrennt),

als 20 (namlich : Sesterzen) = 1 Einheit noch unbe-

kannten Namens; Rohde und Seeck haben den

follis als Namen ffir diese Einheit vorgeschlagen:

man darf nicht vergessen, dass die Mttnzlegenden

dieser Zeit im allgemeinen weder Spatien zwi-

25000 Sesterze zu stehen kommt, hier zu ver-40schendenBuchstabennochInterpunctionenkennen,

wenden gesucht:

tribunicischer Gehalt:

ab

25000 Sesterze

100 Goldstucke = 10 000 Sesterze

10 000 Philippeer = 10 000 Sesterze

Rest 5000 Sesterze,

welche 1000 Aureliani gleichgesetzt werden, also

1 1 = 5 Sesterze = 20 Asse. Hultsch wollte

eine Bestatigung dieser Rechnung in dem auf 50Blfimner imCommentar S. 59 zusammengestellt

und dass also XXT durchaus nicht =21 sein

muss.

Eine wichtige Stfltzehat diese Auffassungmeines

Erachtens an der Thatsache, dass derdiocletianische

Maximaltarifvom Jahre 301, der nach Denarenrech-

net, nur Preisangaben hat, die, wie Christ (S.-

Ber. Akad. Mflnch. 1865 I 141f.) beobachtet hat,

durch 2 oder durch 5 teilbare Zahlen sind.

Die vereinzelten, entgegenstehenden Beispiele hat

den A. seit Aurelianus erscheinenden Wertzeichen

XX oder XXI (griechisch K, KA, AK) flnden.

Allein in der oben angeffihrten Rechnung sind

alle Posten fraglich, besonders die Bedeutung der

kupfernen Pkilippei, und die Gleichsetzung der

Aureliani mit Antoniniani; Caracallas Mfinze

kann letzteren, kaum aber ersteren Namen ge-

ffihrt haben. Und femer erscheint es ganz aus-

geschlossen, dass die streng einheitliche Regelung

und aus anderen Grfinden fur bedenklich erklart

;

dass er dies auch ffir den einzigen Fall der Ver-

wendung des Preisansatzes von 1 Denar (c. 17,8

6 YfanKxaPovXov=l Denar; S. 146 halt Blum-
ner diesen Ansatz ffir ,nicht gar zu billig*, kaum
mit Recht, denn c. 17,6 kosten schon 2 Pfund

Wicken 2 Denare) nicht gethan hat, kann ich

mit Rficksicht darauf nicht billigen, dass das

Edict wohlfeile Waren sonst burner bis zu solchen

derromischenMfinzpragung es gestattet habe, dass 60 Quantitaten zusammenlegt, dass sie zu 2 Denaren

die namliche Munze in einigen Emissionsstatten angesetzt werden konnen.

gleich 21 As, sonst, z. B. in Spanien (Reichsmfinz-

filiale in Tarraco), gleich 20 As gesetzt werden

konnte. Ferner hatte der As langst aufgehort,

die Einheit ffir die Silberrechnung zu bilden, und

es ist ohne Analogie, dass eine antikc Silbermfinze

sich selbst als Multiplum der Kupfereinheit be-

zeichnet (anders allerdings beim Gold). Im Monats-

Dann ist von den zwei nicht in edlem Metall

gepragten Mfinzsorten Diocletians die kleinere,

ein Kupferstfick mit dem Durchschnittegewicht

von 2,5 gr., das Zweidenarstfick, der XXer aber,

das Funfdenarstuck, der fruhere A. In die con-

stantinische Mfinzordnung, 312 n. Chr., findet der

A. keine Aufnahme. Litteratur ausser den oben
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angefiihrten Aufsatzen: Missong Wiener iram

SStr188? J
I
05
/" ,

*•»*•'» *£. Xx"v
1890, 25ff Seeck Berl. Ztschr. f. Numism 1891Milani II npostiglio di Venera, in den Atti della
r accademia del Lincei, HI ser., IV (1880) Iff&°,te/ Z

-
B

"
bei Mommseu-Blacas

IV If 36 F 2-4.
[Kubitschek.]

Antoninopolis, eine wahrscheinlich von Cara-

ST™4
,
1^ Sie hiess spater Maximiano-

Pol s Nach ihrer Zerstorung durch die Perser
erhielt sie nach ihrem Wiederhersteller den Namen
oonstantma. Ammian. Marcell. XVIII 7 9 Pro

XXXVI. Malal. Chron. XLT 312. XIII 823BonnVor der Erhebung von Dara zur Hauptfestung
Mesopotamiens hatte der Dux dieser Provinz zu
Oonstantina semen Sitz, Procop. bell. Pers. I 23
p. Ill Bonn.

[Fraenkell
Antoninus. 1) Zwillingsbruder des Kaisers

Commodus, geboren am 31. August 161 n. Chrim Alter von vier Jahren (also 165 n. Chr.) wie-
der gestorben, Hist. Aug. Comm. 1, 2—4 Er

roS*I!'^lm A
Vf
on™™ noch bei Fronto

p. 94. 99. 101 Naber. Von ihm zu unterscheiden
sind zwei andere Sohne des Marcus, namlich T
7™ ^nmT ^P^cbe Inschrift, Arch. Ztg.'

qoq?' } J- ™£ J' Aureli^ Antoninus (CIL VI

Eufletrn
beiden V°r ^ ^"-teigang des

PauJ n^tTl
Senat°r ZUr Ze" d6S Pausanias

-

3) Antoninus, Sohn des M. Petronius Sura Ma-
mertinus cos. 182 und einer Schwester des Corn-
modus undzwar wohl der Corniflcia (vgl. Bor-ghesi V433), da Vibia Aurelia Sabina woh]"erst
urn 171 geboren ist; zugleich mit seinem Vatervon Commodus getotet, Hist. Aug. Comm 7 5

tnfi
)^n

!°
n
l
nUS^ein ™>eJ<*, wn Severus'ge-'

totet, Hist. Aug. Geta 3, 5.

^
5) Antoninus, ein Opferdiener, Hist. Aug. Geta

6) Antoninus, Sohn des Kflnigs (L. Aelius Sep-
tmHus)Abgar(179-216n.Chr.)vonOsroene,setzt

CiG^Q^rff^- A>r die Grabs'chrift01G 6196 = IGI 1315 inEom. Wahrscheinlich
derselbe wie der Titularkonig Mannus IX. (216—
242 n. Chr.) vgl. o. unter Abgar Nr. 9-11 und v£utscnmid Untersuchungen tiber die Geschichte
des Kon.greich^Osroene, Mem. de l'acad. de St.
Pirtersbourg XXXV 1, 1887, 44.

sim
7

I 38
t°nmUS

'
GeS^Bisei des Gallienus, Zo-

8) Antoninus Aquila, vir doetus et facundusvon Fronto empfohlen (p. 179 Naber). WohlIS
tisch mit dem Rhetor Aquila aus Galatien (Phi-

Aquila in einem Rescript des Severn und An-
toninus (Digest. XIX 2. 19 9)

^I'^fT Bal
.

buS
'
Von SePtimius Severus

BS^X^ ^^ 13
'

2
- ™ He***

VaS^T"? GaU
.
USl an«el'licher Consul unter

Valerian, H.st. Aug. Aurel 8, 2 (in einem Briefe).

11-. ir , . ,
[P- v. Rohden.1

• } ' T
Valenus Antoninus, Praeses Numidiae

TOGS!"
805~306

-
CIL VI11 4766

-
552^7067

Antoninus 2572

a« ^ Ee
;
cn« Kaufmann, wurde numerarius im

Orficium des Dux Mesopotamiae und dann zum
Protector beftrdert. Durch die Habsucht uber-
machtiger Gegner in ungerechte Processe ver-
wickelt, die ihn mit dem Ruin bedrohten, floh
er mit serner ganzen Familie zu den Persern
(Amm. XVIII 5, 1-3. 8, 5) und wurde bei ihnen
infolge seiner genauen Kenntnis aller militari-

ly f
h^Je

„
rh^tmsse des 0rienfa (Amm. XVIH 5

t*
1X

.

9 '

J
8

)
z™ einflussreichsten Ratgeber des

fvr^
S f denJeldz«gen von 359 und 360 (Amm.

5TxX 6 1)

7
'

10
'
10

'
L XIX l" 3

"
9'

ir, lf\
Ei

,

ne
'?. K ^^ der Bart>arus ScaHgeri

(p. 63 a) als Praefectus AugustaUs von 381—384
l>och smd wahrend derselben Zeit andere Prae-
tecten uberUefert und jene verwirrte Quelle uber-
haupt ganz unzuverlassig. [Seeck 1

oatj
11l™ 1i

l
e
r
r des Ammoni'>s Sakkas (Prokl in

j »I87B) Von semen ErOrterungen tiber Wesen
des Nus, der Seele und der Ideen berichtet Pro-

±\ (
to

S -

TT
,md Sr?n (

m Artotot metaph. p.

G?
2y8

2 3

u
Ti jt

auch zeiier pJos - d-

15) Sohn des angesehenen Neuplatonikers Eu-
stathios und der gleichfalls neuplatonischer Philo-
sophy ergebenen schwarmerischen Sosipatra, lebte
in der zweiten Halfte des 4. christlichen Jhdts
zuerst m Alexandrien, dann in Kanobos, in dessen

30 Tempelhallen er, irdischen Geniissen entsagend
und ganz dem Dienst der Gotter und der Philo-
sophie hingegeben, zahlreiche wissbegierige und
heilsbedurftige Anhanger der altgriechischen Re-
ligion urn Sich sammelte. Wohl aus Furcht vor
der christlichen Obrigkeit, welche die Ausubung
heidriischer Brauche streng verpOnte, enthielt sich
A. aller theurgischen und magischenKiinste, die der
JNeuplatomsmus, seit IambUch besonders, pnejrteund beschrankte sich im Verkehr mit seinen Schii-

401ern auf Mitteilung philosophischer Lehren. Den
vOlligen Sturz der alten Gotterverehrung und die
unter Theodosios d. Gr. erfolgte Zerstlrung des
Serapistempels zu Kanobos soil er vorausglsagt
haben und diese Prophezeiung brachte ihin ?ei
den Glaubigen den Ruf eines gotterfullten Sehers
em. Jir starb kurz vor dem Eintreffen seiner
Weissagung, also vor 391. Uber ihn vgl Eu-
napios v soph 73f. Comm. Zumpt tiber den
Bestand d. philos. Schulen 60f. [Freudenthal.l

a* nZ Kos
>
lebte vor dem jiingeren Askle-

piades (100 n. Chr.) und wird von Galen ein-mal rmt emem Mittel gegen den Biss giftiger
Tiere erwahnt (Gal. XIV 168f.).

-,•,-> a j. T ,
[M- Wellmann.l

17) Antoninus Liberalis, Verfasser einer Schiift
ficTafiogytboecov ovvaycoyij, die, wie der Titel be-
sagt, Verwandlungsgeschichten in Prosa enthalt
Sie umfasst 41 Kapitel. Erhalten ist dies Buch

anTZ\^ fn
n
er Heidelberger MisceUanhandschrift

60 dem Palat. 398, der aus drei Sammlungen klei
nerer geographischer

, paradoiographischer und
epistolographischer Werke besteht. Xy lander
Ausgabe p. 4. Bast Lettre critique 2. 4 Keller
Rer. nat. script, graec. p. VIHff. C. Miiller
Geogr Gr. mm Ip.XVI. Eben diese Hs. giebt
brauchbare Handhaben zur Ermittelnn

ff der Ouellen
des A. Die Mehrzahl der Geschichten ist am
oberen und am unteren Rande der Blatter mit
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Quellenangaben versehen. Diese Scholien, die,

meist mit genauer Anfiihrung des Titels, bald
einen bald mehrere Autoren als Quellen des A.
notieren, bisweilen auch feststellen, dass die Vor-

lage des A. nicht mehr aufzutreiben war, riihren

nicht, wie man ehedem annahm, von A. selbst

her, sondern von einem Scholiasten, der noch in

vorbyzantinischer Zeit gelebt haben muss (kanm
nach dem 3. Jhdt). Derselbe Mann hat in gleicher

Weise den in derselben Hs. uberlieferten Parthe-

nios mit Quellenangaben versehen : also ist schon
in fruher Zeit A. mit Parthenios zusammen iiber-

liefert worden. Das Buch, dem der unbekannte
Scholiast Autorennamen und Titel entnahm, ist

der Aeiftwv des Pamphilos gewesen. Besonders

haufig werden als Quellen die 'Eregocov/ieva des

Nikander (O. Schneider Nicandrea 43ff.) und die

'OQvv&oyavia der Boio namhaft gemacht. Indessen

die neuerdings laut gewordene Ansicht, dass A.
im wesentlichen Nikander und Boio zu Grande
gelegt habe, ist nicht zu erweisen. Vielmehr sind

viele Erzahlungen aus mehreren Quellen conta-

ininiert.

Die Zeit des A. ist aus seiner Sprache zu
«rschliessen. Sie ist reich an poetischen Worten,
die in der spateren griechischen Prosa haufig sind,

desgleichen an Ionismen, sie kennt viele Worter,

die vor den jiidischen Schriftstellern und vor
Plutarch tiberhaupt nicht vorkommen, so dass A.
schwerlich vor dem 2. Jhdt. n. Chr. .geschrieben

haben wird. Ausgaben: von Xy lander (Bas.

1568), A. Berkel (Lugd. Bat. 1674. 1699), Th.

Gale (Hist. poet, script., Par. 1675), Th. Mun-
cker (Amst. 1676), G. Walch (Lips. 1768), H.
Verheyk (Lugd. Bat. 1774), L. H. Teucher
(Lips. 1791), G. G. Koch (Lips. 1832), A. Wester-
man n (Myth, graec, Braunschw. 1843). Haupt-
schriften: F. J. Bast Lettre critique sur Anto-

ninus Liberalis (Paris 1805; lat. Ubersetzung:

Epist. crit. super Antonino Liberali, Lips. 1809).

Hercher Herm. XH 306ff. E. Oder De An-
tonino Liberali, Diss. Bonn 1886. Eine neue Aus-

gabe ist Bedurfnis. [Wentzel.]

18) Antoninus Honoratus, Bischof von Con-

stantina (Cirta), um 437, Verfasser einer gutge-

meinten Trostschrift an einen Arcadius, der durch
Geiserichs Verfolgung der Orthodoxen schwer zu
leiden bekommen, epistida ad labores pro Christo

ferendos exhortatoria. Das Cap. 95 fiber ihn bei

Gennadius de vir. ill. ist nach Jungmann Quae-

stiones Gennadianae 1881 spaterer Einschub. Der
Brief bei Migne Patrolog. lat. t. L. 565—670.

[JfilicherJ

19) Antonina war um das J. 484 (vgL Pro-

cop, anecd. 4 p. 35 B.) als Tochter einer Dime
und eines Wagenlenkers, der seine Kunst in By-

zanz und Thessalonich ausubte (ebd. 1) geboren;

vor ihrer Ehe mit Belisar hatte sie einen Sohn
Photioe (ebd. 2 p. 19 B.; Goth. I 5 p. 26. I 18

p. 89 B. Liberat. brev. 22) und eine Tochter, die

mit Hdiger vennahlt war (Procop. Vand. II 8 p.

444 B.). Nach ihrer VermaUung mit Belisar, mit

dem sie eine Tochter Ioannina hatte (Procop.

anecd. 4f.), wusste sie die Gunst der Kaiserin

Theodora zu gewinnen, mit deren Einverstandnis

sie den Praefecten Iohannes sturzte (ebd. 1 ; Pers.

I 25 p. 131ff.). Sie begleitete ihren Mann auf

fast alien seinen Feldzugen, so nach Africa (Vand.

I 13 p. 369); dann bei der ersten italienischen

Expedition, wahrend deren sie in dem belagerten
Rom bei ihm war (Goth. I 19 p. 93) und dann
in Neapel mit Procop fur die Ausriistung der
Getreideflotte sorgte (ebd. 114 p. 160. 162); so-

wie bei dem zweiten, unglucklichen Gotenkriege
Belisars (ebd. HI 19 p. 355. Ill 28 p. 395 ; anecd.

4). Von hier aus ging sie allein nach Byzanz
zurtick, um bei der Kaiserin Verstarkungen zu er-

10 bitten ; da sie aber Theodora nicht mehr am Leben
fand, setzte sie wenigstens die Ruckberufung Be-
lisars durch (Goth. Ill 30 p. 401. 405 ; anecd. 5

p. 38. 40). In der Geheimgeschichte schildert
Procop die A. in den schwarzesten Farben und
schildert grell ihren Einfluss auf die Kaiserin und
auf den Pantoffelhelden Belisar, der sich ganz
von ihr habe leiten lassen. Ausser dem Skirze
des Praefecten Iohannes wirft er ihr Ehebruch
mit ihrem Adoptivsohne Theodosius vor und legt

20 ihr die Beseitigung des Constantinus (anecd. 1)

und ihres eigenen Sohnes Photios, der es mit
Belisar hielt (ebd. 3), zur Last. Auch soil sie

den Papst Silverius beiseite geschafft haben (ebd.

1 p. 13. 16). Die Glaubwiirdigkeit dieser Be-
richte, mSgen sie auch im einzelnen iibertrieben

und biiswillig sein, wird erhoht durch den Ver-
gleich mit unabhangigen Quellen, der Vita des

Papstes Silverius im Lib. pont. (c. 8) und dem
Breviarium des Liberatus (c. 22), in welchen eben-

30 falls der Einfluss nicht nur der Kaiserin, sondern
auch der A. auf die Vorgange bei der Absetzung
des Papstes Silverius hervortritt. [Hartmann.]

20) Antoninus als Beiname:
a) Kaiser mit dem Beinamen Antoninus:

1) T. Aelius Hadrianus Antoninus Pius, 138
—161 n. Chr., s. T. Aurelius Fulvus Boionius

Arrius Antoninus.

2) M. Aurelius Antoninus, 161—180 n. Chr.,

s. M. Annius Verus Nr. 92.

40 3) M. Aurelius Commodus Antoninus, ursprung-

lich L. Aurelius Commodus, 180—192 n. Chr. s. L.

Aurelius Commodus.
4) M. Aurelius Severus Antoninus (Caracalla),

211—217 n. Chr.

5) M. Opellius Antoninus Diadumenianus, 217
—218 n. Chr.

6) M. Aurelius Antoninus Pius (Elagabal),

218—222 n. Chr.

7) L. Iulius Aurelius Sulpicius Ura(nius) Anto-
50ninus, unter Severus Alexander.

Falschlich werden auch zu den Antonini ge-

rechnet (vgl. Hist. Aug. Macr. 3, 4) : 1) L. Aure-

lius Verus, 161—169 n. Chr. (zum Beispiel L. An-
toninus Verus, Eutrop. VIII 9, vgl. Hist. Aug.

Marc. 7, 7), s. L. Ceionius Commodus. 2) P. Sep-

timius Geta, 211—212 n. Chr. Selbst P. Helvius

Pertinax, M. Didius Severus Iulianus, L. Septimius

Severus, M. Opellius Severus Macrinus und die

M. Antonii Gordiani sollen diesen Beinamen ge-

60fuhi) haben, vgL den Index von Peter zu den
Scriptores Hist. Aug. II 237.

b) Consuln mit dem Beinamen Antoninus:

1) Q. Haterius Antoninus cos. ord. 53 n. Chr.

mit D. Iunras Silanus.

2) Arrius Antoninus cos. suf. 69 n. Chr. mit
Marius Celsus.

3) T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Anto-

ninus (der spatere Kaiser T. Aelius Hadrianus



2575 Antoniopolis

Antoninus Pius) cos. ord. 120 n. Chr. mit L Ca-
tilius Severus II.

4) Antoninus Gallus, s. o. Nr 10
c) Endlich vgl. M. Amelias Antoninus proc.

Aug., M. Aurelms Fulvus Antoninus, M. Galerius
Antoninus, Petromus Antoninus (CIL VT Q771
Sallius Antoninus (CIG II 3747f.).

; '

. . . „ [P. v. Rohden.l
AntomopoHs. 1) S. Antinoupolis Nr. 1.

1) btadt in Lydien, im oonventus iuridicus
von bardes, am Maeander, Plin. n. h V 111 wo
es aber auch als Name fttr Tripolis gemeint'sein
k(tan

A
te

; , „ [Hirschfeld.]
Antonins. Die Antonii sind ein plebejisches

GescMecht. Allerdings ersoheinen nach unserer

? ™ ™?ng ^ Decemvir T. Antonius Meren-
da (Nr 78) und der Trib. mil. consular! potestate
Q. Antonius Merenda (Nr. 77) als Patricier, aber
bereits Niebuhr hat beide mit Recht als Ple-
bejer bezeichnet. Die wesentlichen Grunde dafur
liegen in allgemeinen geschichtlichen Erwaguntren
uber die Natur jener beiden Magistraturen und
konnen darum hier nicht entwickelt werden Die
Anwendung des allgemeinen Satzes, dass beide
Magistraturen von vorneherein den Plebejern zu-
ganglich waren. auf die Antonii Merendae fln-
det ihre Rechtfertlgung darin , dass sonst kein
patncischer Antonier nachweisbar ist.

Die Antonii gehtsren zu denjenigen Geschlech-
tern, welche wahrend der Republik im allgemeinen
kern Cognomen gefuhrt haben. Abgesehen von
Jfl Antonius Gnipho, der als Freigelassener natiir-
lich nicht m Betracht kommt , ist die einzige
sichere Ausnahme Q. Antonius Balbus (Nr 41)Denn das Cognomen Merenda, das uns nur in der
spateren willkiirlichen Redaction der Magistrats-
Iiste vorhegt, hat keine sichere Gewahr Als
gegen das Ende der Republik griechische Litte-
raten die totammbaume vornehmer Hauser in die
mythischen Zeiten zurfickfuhrten

, ward den An-
tonii 'Avrwv, ein Sohn des Herakles, als Ahnherr
zu Teil, Plut. Ant. 4. 36. 60.

1) Antonius, in der Erzahlung der Kampfe
des Manus und Cinna im J. 667 = 87 erwahnt,
Granras Lie. p. 24 B. Metelli castra in propin-
quo erant, quern Catuli duo et Antonius senex
legati,ut patriae subveniret, oraverant. Es ist
wohl der Redner M. Antonius (Nr. 28) gemeint,
obwohl fur diesen (geboren im J. 143) die Be
zeichnung als senex nicht zutrifft

q aAAmn
!i

US
r,

6i™ r de/ M°rder des Sertorius,
SaU. h. Ill 4 D. Pint. Sert. 26.

_
3) Antonius

:
virum fortem mihique in pri-ms probatum, Antonium. praefectum evocato-rum mm ad te, cui si tibi videretur eohortis

traderes, ut, dum tempus anni esset idoneum,ahqmd negotn gerere possem schreibt Cicero
als er in seiner Provinz Cilicien Ende August
aes j. ,03 = 51 eingetroffen war. an seinen Vor-
ganger Ap. Claudius Pulcher, Cic. ad -fam.
ill 6, o.

4) Antonius, wie sich aus dem Zusammen-
nang ergiebt, zur cohors amicorum des Q. Cicero
procos. Asiae gehorig, Cic. ad Q. fr. I 2, 13.

5) Antonius, Ritter, als angeblicW Gift-
m^cher von Nero im J. 55 n. Chr. getotet, Dio
IjAI 7, 6. Vielleicht identisch mit dem <paefiaxo-

Antonius 2576

jwS% bei Galen. XIII 281 und dem ^ t6^oS
bei Galen. XIII 935 Ktihn.

6) Antonius, praefectus aloe, Befehlshaber
von Ascalon, Joseph, bell. Iud. Ill 2, 1—3.

7) Antonius, centurio, Joseph, bell! Ill 7*
35Em anderer Dio LXXI 27, 2.

'

^tt
8
? Antonius

- EescripteaneinenA.: Cod. lust
XII 34, 1 (198-209 n. Chr.). VII 8, 3 (J 209^V 62, 7 (J. 224). Ill 36, 4 (J. 222-235) III 32 7

10 (J. 245) VI 24, 6 (J. 246). Ill 32, 9 (J 283).
9) Antonius, Epikureer, dessen Buch nsol

rtjc em zoic; Btois xaftemv eyeSpeiag Galen V Iff
kntisiert. Ein Freund des Galen. XIX 629
K(ih

,

n
-

4
[P. v. Rohden.1

10) A. aus Argos, Verfasser eines epideikti-
schen Epigramms auf die Ruinen von Mykenai
(Anth. Pal. LX 102) innerhalb einer Philippos-
reihe; daher wohl nach Jacobs (XIJJ 852) iden-
tisch mit Antonius Thallus, von welchem ein Epi-

20gramm (Vn 188) ebenfalls in einer Philippos-
reihe erhalten ist. [Reitzenstein!]

11) Aus Rhodos, ging zusammen mit Porphyr
im Jahr 262/3 nach Rom, wahrscheinlich urn Plo-
tins Unterncht zu geniessen. So erzahlt Porphyr
(v. Plotin. 4) ; sonst ist von A. nichts bekannt.-

,,, R M [Preudenthal.]

vttZI
Dux Mesopotamiae im J. 349, Cod. Theod.

VII 22, 6. VIII 4, 4.

13) Tribunus, Commandant eines Truppen-
30k0rpers urOacia Mediterranea im J. 365, Amm
XXVI 5, 10. [Seeck.]

14) Rhetor aus anbekannter Zeit, als Commen-
tator des Aphthonios jedenfalls nach 400 n Chr
erwahnt in den Schol. Aphthon. II 301f = II
23 W.

[Brzoska.l
15) Antonius, nach Migne Patrol, lat V

262—282 und auch noch nach O. Schmid in
Wetzer und Welt es Kirchenlexikon 12 1882 ein
chnstlicher Dichter des 3. Jhdts., Verfasser eines

40 carmen adversus gentes (253 Hexameter). Allein
das Gedicht, das schon wegen des Gebrauchs von
paganus fur Heide z. B. v. 19. 202 nicht vor c
360 geschrieben sein kann, ist viel spater von
emem Anonymus (nach Muratori von Paulinus
Isolanus) verfasst und einem Antonius nur zuee-
eignet worden.

16) Antonius der Grosse, der heilig gesprochene
agyptische Einsiedler, der sehr friih als einer der
Vater des Miinchtums verehrt worden ist. Seine

50Blutezeit fallt unter Constantin und Constantius;
in den arianischen Kampfen tritt er entschieden
auf die Seite des Athanasius. Die unter den Wer-
ken des letzteren uberlieferte Vita Antonii ist
zweifellos stark idealisierend gehalten, insbesondere
smd die eingelegten Reden des Antonius freie
Conception des Verfassers, aber trotz H. Wein-
garten Der Ursprung des Monchtums, Gotha 1877,
lOff. wird das Werk weder dem Athanasius abzu-
sprechen

, noch gar Antonius als eine mythische
60 Gestalt zu behandeln sein. Hauptstelle :* Vrirbe-

ncht zu den (syrisch erhaltenen) Festbriefen des
hi. Athanas. a. X (337/8) S. 29f. der Ausgabe von
F. Larsow 1852. Sodann Hieron. Chron. ad a.

356. Rufin. h. eccles. II 7. Socr. h. e. 1 21. IV 23.
25. Sozom. h. e. I 13. 14. II 31. Ill ISf. Theo-
doret h. e. IV 27. Nach Hieronymus vir. UL 88
epstierten 392/3 von Antonius 7 Briefe in agyp-
tischer Sprache ad diversa monasteria, aber be-
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reits ins Griechische iibersetzt; was heute unter

seinem Namen umlauft, Briefe, Predigten, MOnchs-
regeln, ist aus dem Arabischen ins Lateinische

ubertragen durch Abraham Ecchellensis und von
recht zweifelhafter Herkunft. 38 Ausspriiche von

ihm linden sich an erster Stelle unter den &xo-

if&sy/iara i&v ayiwv ysoorrcov bei J. B. Cotele-
Tius eccles. graec. monumenta 1 338ff. Bequemste
Sammlung bei Gallandi Vet. Patr. biblioth. IV
63Sff. Migne Patrol, gr. 40, 953ff.

17) Syrischer Mfinch um 460, vertrauter Schiiler

des Saulenheiligen Simeon und Verfasser einer

griechischen Biographie desselben, deren lateini-

sche Ubersetzung in den Acta SS. Ianuar. I p. 261ff.

gedruckt vorliegt. Er ist wohl identisch mit dem
Tiff xdav amonxSyv yevofisvmv bei Euagr. h. eccles.

I 13. [Jiilicher.]

18) A. Antonius, einer der drei Gesandten,

welche Aemilius Paullus nach der Schlacht bei

Pydna an Perseus schickte im J. 586 = 168, Liv.

XLV 4, 7.

19) C. Antonius M. f. M. n. mit dem Spott-

namen Hybrida, Sohn des Redners M. Antonius

(woraus sich Grossvater und Urgrossvater erge-

ben), jiingerer Bruder des M. Antonius (Creticus),

Oheim des Triumvirn M. Antonius. C. Antonius
M. f.

heisst er CIL I p. 114. Cic. ad fam. V 5.

Dio ind. 1. XXXVII ; C. Antonins fasti min. Ill

und CIL XIV 2611 und gewohnlich bei den

Schriftstellern. Den Spottnamen Hybrida giebt

nur Plinius n. h. VIII 213 : in nullo genere aeque

facilis (als in dem der Schweine) mixtura eum
fero, qualitcr natos antiqui hybridal vocabant

ceu semiferos, ad homines quoque ut C. Anto-

nium Ciceronis in consulatu eollegam appella-

tions collata.

Wahrend des Biirgerkrieges befand er sich

in Griechenland, wo er naetus de exercitu Sul-

lano equitum turmas raubte und pliinderte,

Ascon. p. 75. 79. Nach Rom zuriickgekehrt, be-

reicherte er sich bei den sullanischen Proscrip-

tionen und trat gleich anderen Vornehmen beim
Triumphe Sullas im J. 671 = 83 in circensischen

Spielen als Wagenlenker auf, weshalb ihn Cicero

spater (or. in tog. cand.) als quadrigarius ver-

hflhnte, Ascon. p. 79, vgl. p. 83. Im J. 678 =
76 Graeei qui spoliati erant eduxerunt Anto-

nium in ius ad M. Lucullum praetorem, qui

ius inter peregrinos dicebat. Egit pro Oraecis

G. Caesar etiam turn adukscentulus et

quom Lueulius id quod Oraeei postulabant de-

erevisset, appellavit trtbunos iuravitque se id

forum eiurare, quod aequo iure uti non posset

Ascon. p. 75; daraufgehtCic. or. in tog. cand. 2

qui in sua eivitate cum peregrino negavit se

iudicw aequo certare posse, vgl. Q. Cic. pet.

cons. 8 vocem audivimus iurantis se Romae iu-

dicio aequo cum homine Oraeeo certare non
posse, verwirrt ist der Bericht Plutarchs darflber

Caes. 4. Er war Tribunus plebis im J. 683 =
71 ; dies ergiebt sich aus der in jenem Jahr er-

lassenen Lei de Tennessibus, CIL I p. 114, in

deren praeseriptio C. Antonius M. f. an der

ersten Stelle unter den rogierenden Tribunen ge-

nannt wird. Im J. 684 = 70 stiessen ihn die

Censoren L. Gellius und Cn. Lentulus aus dem
Senat causasque subscripserunt, quod socios di-

ripuerit, quod iudieium recusarit, quod propter

aeris alieni magnitudinem praedia manciparit

bonaque sua in potestate non habeat Ascon.

p. 74, vgl. Q. Cic. a. a. O. Die nota censo-

ria raubte bekanntlich die Wahlfahigkeit nicht,

und A. kam auf dem gewohnlichen Wege der

Wahl zu einer Magistrate wieder in den Senat.

Dass er die AediStat bekleidet habe, wie ge-

wohnlich angegeben wird, dafor feb.lt es an je-

dem Beleg. Wenn Cicero p. Mur. 40 sagt quodsi
10 ego, qui trinos ludos aedilis feeeram , tatnen

Antmiii ludis commovebar, tibi, qui casu nullos

feeeras, nihil huius (Murenae) istam ipsam quam
irrides, argenteam scaenam adversatam putas ?,

so folgt aus der Parallele zwischen A. und
Murena, dass hier von Spielen die Rede ist,

welche A. als Praetor gab; vgl. Plin. n. h.

XXXIII 53 L. Antonius ludos seaena argen-

tea fecit (= Val. Max. LT 4, 6), item L. Murena.
Er bewarb sich gemeinsam mit Cicero um die

20Praetur und kam durch Ciceros Begiinstigung

bei der Wahl aus der letzten in die dritte Stelle,

Cic. or. in t. c. frg. 5. Ascon. p. 76. 83. Q. Cic.

8. Praetor im J. 688=66; quo in magistratu

amicam, quam domi palam haberet, de maehinis
emit Q. Cic. 8. Um das Consulat fur das J.

691= 63 traten sieben Bewerber auf, von denen

vier von vorneherein keine Aussicht hatten ge-

wahlt zu werden; in Betracht kamen nur Cicero,

A. und Catilina, Ascon. p. 73. Cic. ad Att. I

30 1. Q. Cic. pet. cons, passim. Catilina autem
et Antonius, quamquam omnium maxime infa-

mis eorum vita esset, tamen multum poterant.

Coicrant enim ambo, ut Ciceronem consulatu de-

icerent, adiutoribus usi firmissimis M. Grasso

et C. Caesare Ascon. p. 74. Ei enim aeerrimi

ac potentissimi fuerunt Ciceronis refragatores,

cum petit eonsvlatu-m-
,
quod eius in dies ore-

scere dignitatem animadvertebant Ascon. p. 74,

17ff. Diese Begrtindung ist unrichtig ; nicht aus

40 persSnlichen, sondern aus rein politischen Beweg-
grunden unterstutzten Crassus und Caesar den

A. und Catilina gegen Cicero. Wir wissen nicht,

wie tief sie sich in Catilinas Umsturzplane ein-

gelassen hatten; zweifellos sahen sie in den

beiden arg verschuldeten (fiber A. vgl. Ascon.

p. 78, 21ff.) Candidaten brauchbare Werkzeuge
gegen den Senat und Pompeius. Die Wahl-
umtriebe und Bestechungen Catilinas und A.s

waren so arg , dass der Senat beschloss ut lex

50 ambitus aucta etiam cum poena ferretur Ascon.

p. 74. Als der Tribun Q. Mucins Orestinus

gegen das SC. intercedierte , hielt Cicero im
Senat wenige Tage vor den Wahlcomitien gegen

A. und Catilina die Rede in toga Candida,

deren Bruchstucke uns Asconius Commentar
bewahrt hat. Beide Gegner antworteten mit

Schmahungen quod solum poterant, inveeti in

novitatem (Ciceronis); ferebantur quoque orati-

ones nomine illorum ediiae, turn ab ipsis scrip-

60 toe., sed ab Ciceronis obtreetatoribus (Ascon. p.

84). Von den Comitien wurde Cicero einstimmig

gewahlt; Antonius pauculis eenturiis Catilinam
superavit, cum ei propter patris nomen pauh
speciosior manus suffragata esset quam Cati-

linae Ascon. p. 84; vgL Sail. C. 24, 1. Plut. Cic.

11. Als Provinzen der Consuln des J. 63 hatte

der Senat Gallia und Macedonia bestimmt (nach

dem sempronischen Gesetz musste dies vor den
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in Antonium an, welches sein Verhalten als spaten Gewahrsmannes wie Dios bei der Ent-

Statthalter Macedoniens geiaselt; in den gleichen scheidung einer juristischen Sonderfrage ins Ge-

Zusammenhang gebort das Citat IX 3, 58. wicht fallen.

V. Dio XXXVIH 10 nach einem kurzen Be- Cicero verteidigte seinen Amtsgenossen, wie

richt liber A.s Misswirtschaft in Macedonien

:

schon frtiher im Senat (ad fam. V 6, 3), so auch

ov n-bnoi xai lul xovxoig olxiav ea^sv , &XX im Process, mit grossem Eifer; seine Ausfalle

eyQ&qrri fihv enl xfj tov Kauklvov avvofioala, idXa> gegen die politischen Machthaber verstimmten

Si St' sxeiva, xai avve^rj avrcp, a>v /isv bxqIveto, den Consul Caesar derart , dass er drei Stunden

fiij efeyxdyvai, <5v S' ovx ytiaiexo, xolaod'fjvcu. nach Ciceros Rede Clodius Adoption bewirkte.

Zunachst ist zweifellos , dass gegen A. nicht 10 Cic. de dom. 41 ; vgl. Suet. Caes. 20. Dio a. a.

zwei verschiedene Anklagen erhoben wurden, O. A. wurde verurteilt (s. die Zeugnisse oben)

sondern eine einzige. Wenn drei Anklager M. und ging ins Exil nach Kephallenia , xai xtjv

Caelius, C. Caninius (Gallus), Q. (Fabius) Maxi- SXr)v vijaov imrjxoov eo/«v a>g iStov xxijfia. ovx

mus genannt werden, so war nach bekannter eqp&rj fievzoi xaxoixiaag, alia xa&oSov xv%a>r xqos

rOmischer Sitte Einer der Hauptanklager , die &XXoig /iei£omv &v xaxelvos xbv jiior Strab. X
beiden anderen Subscriptoren. Wem die erste 455. Sein Neife M. Antonius rief als Tribun

Rolle zufiel, lasst sich nicht entscheiden; dass und Stellvertreter Caesars im J. 705=49 zwar

es Caninius gewesen sei, wird aus Valerius Maximus viele andere , doch nicht den Oheim zuriick.

nur folgern, wer nicht weiss, wie dieser Scribent, Cic. Phil. II 56. Dio XLVI 15. Dass er von

gleichgiiltig gegen das Thatsachliche, lediglich 20 Caesar begnadigt wurde, beweist ausser dem all-

nach rhetorischen Antithesen strebt. Auch aus gemeinen Zeugnis Strabons die Thatsache , dass

den Erwahnungen der Punkte , die materiell er am 1. Jan. 710 = 44 an einer Senatssitzung

in der Anklage zur Sprache kamen, lasst sich teilnahm, Cic. Phil. II 99, vgl. 79. In der zwei-

ein sicheres Urteil iiber die Pormulierung des ten philippischen Rede (Ende d. J. 711 = 43)

Anklagegrundes nicht ohne weiteres gewinnen. verhohnte Cicero noch M. Antonius, dass er

Denn bei der unjuristischen und unsinnigen seinen Oheim nicht habe zuriickberufen wollen,

Weise des rOmischen Criminalprocesses jener quern etiam ad censuram petendam. impuiisti

Zeit , nach welcher die sachgemasse Darlegung eamque petitionem comparasti, quae et risus

des Thatbestandes uberwuchert wurde von der hominum et querellas moveret. Thatsachlich ist

breiten Behandlung des gesamten Lebens des30er im J. 712= 42 Censor mit P. Sulpicius ge-

Angeklagten oder Verteidigten, war es selbstver- wesen. In dem Bruchstiick der fast. Colotiani

standlich, dass in jeder capitalen Anklage gegen CIL I p. 466 ist erhalten L. Munatim L. f. M.
A. seine Beteiligung an der catilinarischen Aemilius M. f. . . [Anjtcmius P. Sulpicius Gens.

VerschwOrung und seine Schandthaten in Ma- Lustr. n. f. ; das Praenomen und damit die Be-

cedonien zur Sprache gebracht wurden. Der ziehung steht fest durch die Inschrift von Tu-

On. Lentulus Clodianus ist. wie die alteren For- sculum, CIL XIV 2611 P. Sulpicius C. Antonius

scher richtig sahen , der Praetor, bei dem die cenfs] . Er scheint bald darauf gestorben

Anklage eingebracht wurde. Wenn es dann aber zu sein ; denn er wird weiterhin nicht genannt.

(1 1) heisst quaesitore consilioque deleeto, so folgt — Seine Gattin ist unbekannt, von seinen Kin-

daraus, dass die Verhandlung unter Leitung eines 40 dern kennen wir zwei Tochter, vgl. Antonia Nr.

quaesitor stattfand. Damit ist die Annahme 108 und 110.

ausgeschlossen, dass die Anklage auf Erpressungen 20) C. Antonius M. f. M. n., der mittlere der

ging ; denn es ist kein Fall bekannt, dass in der drei Sonne des M. Antonius (Creticus) Nr. 29,

quaestio repetundarum jemals ein quaesitor fun- Bruder des Triumvirn und des L. Antonius (Nr.

giert hatte. Es bleiben zwei Annahmen: ent- 23), Cic. Phil. X 10. Munzen aus seinem Pro-

weder die Klage war gerichtet auf Teilnahme consulat mit C. Antmiut M. /". pro cos. ft pon-

an der VerschwOrung, das heisst de vi, oder tifex bei Cohen P 59. Mit seinem Bruder

wegen A.s schmahlichen Verhaltens in der Pro- Lucius war er im September des J. 700 = 54

vinz (vgl. Caelius bei Quintilian) auf laesa subscriptor der Anklage, welche C. Memmius

maiestas populi Bonumi. Eine voUkommen 50 trib. pi. gegen A. Gabinius wegen Erpressungen

sichere Entscheidnng ist nicht mOglich ; mil er- in Concurrenz mit Ti. Claudius Nero erheben

«ieint die zweite Annahme. die bisher uberhaupt wollte, Cic. ad Q. fr. LTI 2, 1 verglichen mit III

nicht erwogen ist, bei weitem wahrscheinlicher. 1, 15. In dem Briefe an Thennus vom J. 704

Denn da es den Anklagent doch nur auf das =50 spricht Cicero ad fam. II 18 die Erwar-

praktische Ergebnis einer Venuteilung uber- ' tung aus, dass die drei Bruder A. demnachst

haupt ankam, die Strafen in beiden Fallen we- das Tribunat bekleiden wurden (vgL Nr. 23).

sentlich gleich waren, so gaben die frischen Wahrend aber Marcus im J. 705 = 49, _Lu-

Frevel in Macedonien den Anklagern eine viel cius 710 = 44 thatsachlich Tribune gewesen sind,

geeignetere Operationsbasis als die zweifelhaften wird uber ein Tribunat des Gains nichts berich-

Angriffe gegen den Besieger (p. Flacc. 5) Cati- 60 tet. Im J. 705= 49 war er Legat Caesars und

Unas. Wenn Cicero p. Flacc. 95 A.s Verur- beauftragt in Gemeinschaft mit P. Dolabella,

teilung als ein Totenopfer fur Catilina bezeich- der eine kleine Flotte befebligte, Illyricum gegen

net und damit eine eventuelle Verurteilung des die Pompeianer zu verteidigen. Er stand auf

Flaccus als ein solches fur Lentulus in Parallele der kleinen Insel Curicta (heute itaL Voglia).

stellt so zeigt eben diese Parallele — Flaccus Die pompeianischen Flottenfuhrer M. Octavius

war repetundarum angeklagt — , dass aus der und L. Scribonius Libo schlugen und vernichte-

Bemerkung juristisch nichts zu folgern ist. Eben- ten Dolabellas Flotte und schlossen A. in Cu-

sowenig kann die rhetorische Antithese eines so ricta ein. Sallustius und Basilus eilten aus
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Italien, Hortensius aus dem tyrrhenischen Meer Eom noch nicMs von /Ls Ubenrabe (XL 26)
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Uch als Clcero die Seneca de brev. vit. IV 6 Plin n h VH 149)elfte Phihppische Eede hielt, wusste man in da erteilte Augustus den Befehl zu seiner Hta-'
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richtung, welcher er vielleicht durch Selbstmord beiden niichsten Jahre die Befugnis erhielt, ut,

zuvorkam (Veil. It 100. Tac. ann. I 10. Ill 18. exceptis eonsuiatm eompetitoribus, de eetero nu-

IV 44). Sogar sehi Sohn Lucius hatte des Vaters mero eandidatarum pro parte dimidia quos po-

Schuld zu btissen: er wurde nach Massilia ver- pulus vellet pronuntiarentw, pro parte altera

bannt (Tac. ann. IV 44: sepomit Augustus in quos ipse edidisset Suet. Caes. 41. Cic. Phil. VII

civitatem Massiliensem , ubi specie stvdiorum 16, vgl. Dio XLUI 51. Eutrop. VI 25 (zweifel-

nomen exilii tegeretur), wo er im J. 25 n. Chr. haft bleibt dabei erstens, ob die plebejischen Ma-

starb (Tac. ann. IV 44). Iullus A. starb im J. gistraturen, wie trotz populus wahrscheinlich ist,

752 = 2 (Mommsen Ephem. epigr. I p. 275). miteinbegriffen waren, zweitens ob die Ausnahme-

Dass Iullus A. poetisches Streben hatte, erhellt 10 bestimmung fiber das Consulat zu Gunsten Cae-

aus Hor. c. IV 2. Aero berichtet dazu: heroico sars, so dass er fur beide Stellen die Candidaten

metro Diomedias duodeeim libros seripsit egre- ernennen konnte, oder zu Gunsten der alten Ord-

qios, praeterea et prosa aliquanta. Vgl. uber nung getroffen war, vgl. Mommsen St.-K. 113

seine Schriftstellerei Bucheler Eh. Mus. XLIV 731). Bald nach Caesars Tode, im April (vgl. Cic.

317f [Groebe.] Phil. II 100), brachte Lucius unter Missachtung

23) L Antonius M. f. M. n., jiingster Sohn der gesetzlichen Eormen ein Ackergesetz ein (Phil,

des M. Antonius (Creticus) Nr. 29, Bruder des V 7), aus dem Bestimmungen uber den Ager Cam-

Triumvirn M. Antonius (Nr. 30) und des C. Anto- panus , die Leontinische Mark und die Pomptim-

nius (Nr. 20). Ein Bruchstiick einer griechischen schen Siimpfe, als waren diese schon ausgetrocknet

Ehreninschrift fiir ihn ist in Pergamon gefunden 20 gewesen, erwahnt werden; die Ausfuhrung wurde

worden, Jahrb. d. Preuss. Kunsts. I (1880) 215 einer Commission von sieben Mannern, d^miter

nr. 9 ; Miinzen aus seinem Consulat auf der Vor- Lucius und M. Antonius iibertragen, Cic. Phil. II

derseite mit L. Antonius eosUi Cohen 12 59. 43. 99—102. V 7—8. 20. VI 14. XI 13. XD.I

Nach Dio XLVIII 6, 4 8ta tijv noos rov ads).- 37. Dio XLV 9. Von dieser Commission furcn-

wov svaiSsmv xai kxwvvniav eavra Iliszav iji- tete Cicero fiir seine Besitzungen, doch beruhlgte

i&ero. In der That wird er von Dio,' Idat., Chro- ihn Lucius brieflich, Cic. ad Att. XV 12, 2 (vom

nogr. bei der Angabe der Consuln des J. 712 = Juni 44). Lucius wurde fur seme Thatigkeit voni

42 Pietas genannt. Doch zeigen die iibrigen Volk durch mannigfache Ehrenbezeugungen und

Zeugnisse (vgl. unten) , dass dieses Cognomen Bildsaulen geehrt, Phil. VI 12—15. VII 16. Als

nicht formlich anerkannt worden ist. 30 Octavian Anfang Mai nach Eom kam, tttnrte inn

Mit seinem Bruder Gaius war er im Septem- Lucius in einer Contio dem Volke vor und
^
gab

ber des J. 700 = 54 subseriptor der Anklage, ihm Gelegenheit zu einer Ansprache an das Volk,

welche C. Memmius trib. pi. gegen A. Gabinius Cic. ad Att. XIV 20, 2. 5. 21, 4. XV 2, 2. An

wegen Erpressungen in Concurrenz mit Ti. Clau- der Senatssitzung vom 19. September nanm er

dius Neroerheben wollte, Cic. ad Q. fr. Ill 2, 1 teil, Phil. V 20. Nach Ablauf des Tribunates (10.

verglichen mit III 1, 15. Er war im J. 704 = December) begab sich Lucius zu Marcus und den

50 Quaestor des Q. Minucius Thermus Proprae- Legionen in Tibur; dort soil er, wie Cicero am

tor Asiae; dies ergiebt sich, obwohl sein Name 4. Januar behauptete, Phil. \I 10, semen Bruder,

nicht genannt wird, aus Ciceros Brief an Ther- als dieser voriibergehend zu einer Verstaadigung

mus, ad fam. II 18, in dem Cicero dem Thermus 40 mit dem Senat geneigt schien, nut dem Tode De-

von seinem Vorhaben abrat, gegen das Herkom- droht haben. Von dort zog er dem vorangeeilten

men beim Abgehen einem seiner Legaten, nicht Bruder nach Oberitalien nach, cum una legume

seinem Quaestor, die interimistische Verwaltung et ea vaeillante Phil, m 31 ,
und war mit ihm

der Provinz zu ubertragen: graves te susceptu- im Lager vor Mutina, Phil. XU 14. ,iU. <H>. Alii

rum inimicitias, si adolescens potens et nobi- 4. 26. 37. Als Marcus am 15. April bei iorum

lis a te ignominia affectus esset. Et hercule Gallorum gegen Pansa und Hirtius schlug, natte

sine dubio erit ignominia; habes enim neminem er Lucius zur Deckung des Lagers zuruckgelassen -

y

honoris gradu superiorem, ilk autem, ut omit- dieser unternahm gegen Caesars Lager, urn diesen

tarn nobilitatem, hoc ipso vineit legatos zu beschaftigen , einen vergeblichen Angnfl, Dio

tuos, quod est quaestor et quaestor tuus. No- 50 XLVI 37 = Zon. X 14, vgl. Cic. Phil. XIV 28. 36.

cere tibi iratum neminem posse perspicio; sed Als die Nachricht von Marcus' Niederlage nach Kom

tamen tres fratres summo loco natos, promptos, kam, wurde er mit seinen Anhangem, also auch

non indisertos te nolo habere iratos , iure prae- Lucius, geachtet (21. April, Cic. FniL XIV 14),

, sertim; quos video demeeps tribwws piper Liv. per. 119. Dio XLVI 39, vgl. Plancus bei Cic.

trienmum fore. Dass der von Cicero gemeinte ad fam. X 21, 4. Als sich Marcus nach Gallien

Quaestor L. Antonius ist, nicht (wie noch immer wan'dte, fuhrte Lucius die Vorhut; er plunderte

haufig angegeben wird) sein Bruder Gaius, dass Parma, Cic. Phil. XIV 8—9. PoUio bei Cic ad

ferner Thermus in der That dem Rate Ciceros ge- fam. X 33. 4, und war Anfang Malta Forum lulu

folfft ist dies wird bewiesen durch das Schreiben vorgedrungen, Plancus bei Cic. ad fam. X 15, 3.

bei Joseph ant XTV 235 Asvxiog 'Avx<i,vm Moq- 60 Lepidus ebd. 34, 1. Es folgte die Vereimgung von

xov vlog avTuafdas xai avzimgaztiyos zols Sag- M. Antonius und Lepidus; bei diesen Ereigmssen

Siav&v dprovm , ebenso durch die perga- wird Lucius nicht weiter erwahnt.

menischelnschrift Aiixtov 'Arzd>[r]tov M Nach der Errichtung des Tnmnvirates wunL'

zauiav xai avTiozodztjfrov]. Er blieb also nach Lucius, ohne dass er, soweit wir erfahren die Praf-

TrVprmus Weeffan? als Quaestor pro praetore in tur bekleidet hatte, fur das J. 1\S = 41 Consul

Asienim J. 705 = 49. mit P. ServiMus Vatia ; L. Antonius fast. min. IV.

Im J 710 = 44 war er Volkstribun und be- Cassiod., Antonino {Antonio) Pietate f. Idat. Pe-

antragte das Gesetz, durch welches Caesar fur die tote Chronogr. 'ivrcorivov Chr. Pasch.
;,
A. 'irrw-
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™<* *£ ™-n«*« Dio ind. 1. XLVIII, L. Antonius
Dio XKVIII 4. Suet. Tib. 5. CIL VI 358 LAntomus cos. die Miinzen (s. oben). Am 1 Ja
nuar (das Datum ist in den Act. tr. nicht erhalten,
aber in der tab Barber. CIL I p. 478) feierte er
ernen Triumph

:
L Antonius M.

f. M. n.cos. ex Al-
pibus Act. tr. tab. Barber. Welcher Alpenvolker
Besiegung zum Vorwand genommen wurde, wissen
wir nicht. In sem Consulat fallt seine Erhebunsr
gegen Caesar, die gewohnlich nach dem Schluss-
act als oellum Perusinum bezeichnet wird Wir
haben dariiber einen eingehenden Bericht bei Ap-
pian b. c. V 14ff., einen kurzeren bei Dio XLVUI
vl ^e

i
de ^ folgenden nur mit App. und Dio

nebst der Capitelzahl citiert). Appian hat hier, wie
seit dem Biirgerkriege zwischen Caesar und Pom-
peius, als Hauptquelle eine griechische Bearbeitunsr
des Asmius Pollio benutzt; seine Darstellunff zeisrt
uberall den wohl unterrichteten und den Antoniem
rreundlich gesonnenen Zeitgenossen. Bei den (nicht
erhebhchen) Abweichungen Appians und Dios fol-
gen wir lm allgemeinen jenem.

Die Veranlassung zu den Zwistigkeiten gaben
die Landverteilungen fur die Veteranen, welche
nach den mit M. Antonius getroffenen Abmachangen
Caesar in Itahen vornehmen sollte. Lucius Pul-
via und Manius, der Geschaftsfuhrer des Trium-
virn, verlangten im Interesse des M. Antonius (vgl
oben uber Lucius Annahme des,Cognomen Pietas)
Mitwirkung bei den Anweisungen an As Ve-
teranen, und Caesar, der ohnehin teils durch die
Ganrung m Itaiien, teils durch das Auftreten des
bei. Pompeius sich in ausserst schwieriger Lage
beiand, gestand den Antonianern jene Forderuili?
zu, obschon sie den Vereinbarungen mit M An-
toniuszuwiderlief(App. 14. Dio 5-6). Bald aber
anderten Lucius und Fulvia ihre Stellung, dieseme es heisst, unter dem Einfluss des Manius, der
ihr ernsthafte Verwicklungen in Italien herbeizu-
hihren net, urn ihren Gatten aus Kleopatras
Armen zu reissen und zur Eiickkehr nach Italien
zu veranlassen (App. 19). Lucius erklfirte sich
gegen die Ackerverteilungen, welche die italische
Bevolkerung auf das schwerste trafen ; die Veteranen
soUten nicht um den verdienten Lohn kommen,
aber er sollte in anderer Weise beschafft werden
(Dio 7 Anf), zugleich begann er als Verteidiger
derRechte des Consulats und der alten Verfassunsr
gegen die triumvirate Gewalt aufzutreten (App
1
Tg

i" .)"
Glelchzeitig erwuchsen Caesar von

seiten der Antonianer noch andere Schwierio-keiten
*ufius Calenus und Ventidius. die Legaten des m'
Antonius, verweigerten den fur Spanien bestimm-
ten lruppen Caesars den Durchzug durch die Al-
pen (Dio 0). Die Veteranen sahen durch diese
Zwistigkeiten ihre materiellen Interessen bedroht
und sie bewirkten eine Zusammenkunft und Ver-
einbarung der streitenden Parteien zu Teanum
Dort wurde beschlossen: die Consuln sollten in derAusubung ihres Amtes von den Triumvirn nicht
behmdert werden, die Landanweisungen sollten be-
schrankt werden auf die Truppen. welche bei Phi-
Uppi gefochten hatten, die anderen sollten durch
Geld entschadigt werden ; weder Caesar noch Anto-mus sollten m Italien Aushebungen halten; die zwei&w+

aUS^fri
1
a

'
Welche Antoiius Caesar iiber-

lassen hatte, die aber Caesar bisher nicht erhalten
Aatte, sollten diesem iibergeben werden; endlich
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2!'™"*11 Spanien bestimmten Truppen von
den Statthaltern des M. Antonius der ungehLderte
Durchzug gewahrt werden (App. 19. Dio 10)

vertrag war den Antonianern nur durch den
augenblicklichenZwang des Heeres abgepresst und
blieb

.

m allem Wesentlichen unerfiiUt. Lucius
und Pulvia erklarten ihr Leben durch Caesar be-
droht und fliichteten nach Praeneste , wo sich

m?n -r
ei

!5 ^Jf* £
enats einfand

(APP- 21- Wo
1010 Veil. II 74). Noch einmal suchten die Sol-

daten zu vermitteln
: nach einer Beratung der Offi-

ciere auf dem Capitol wurden Caesar und Lucius
von ihnen zur Verhandlung nach Gabii geladen;
doch Lucius des ,gestiefelten Senates' (Dio 12 3
snottend erschien nicht. So kam es zum offenen
Kampfe (App. 20—23. Dio 11—12).

Lucius hatte 17 Legionen in Italien zur Ver-
rugung und rechnete ausserdem auf die Unter-
stutzung der Legaten seines Bruders in Gallien,

20 des Asmius Pollio, Ventidius, Munatius Plancus
ebenso boten ihm die gallischen Provinzen die ma-
tenellen HulfsqueUen. Dagegen hatte Caesar ausser
semen praetorischen Cohorten nur 4 Legionen und
die 6, welche Salvidienus nach Spanien hatte fiih-
ren sollen, die aber infolge des Widerstandes der
Antonianer sich noch in Oberitalien befanden. Auch
seme flnanzielle Bedrangnis war gross; er sah
sich sogar genotigt, bei den Tempelschatzen An-
leihen zu machen (App. 24. Dio 12). Dazu kamen

SO die allgememe Gahrung und Unzufriedenheit mit
dem Regiment der Triumvirn in Italien, gestei-
gert durch die mangelhafte GetreideversoFffunff,
welche die feindlichen Flotten erschwerten

, und
tur Caesar ungtinstige Ereignisse in Africa und
Spanien (App. 25). Die feindselige Stimmung der
Bevolkerung gegen Caesar, die Sympathien fur Lu-
cius ausserten sich alter Orten, zumal bei den Wer-
bungen, die beide veranstalteten. Da Caesar unter
d!esen ungunstigen Verhaltnissen einen Erie? zu

40vermeiden wiinschte, machte er durch Senatoren
und Kitter bei Lucius in Praeneste einen letzten
Versuch fnedhcher Verstandigung; aber er miss-
lang (App. 28—29).

Caesar eroffhete den Krieg mit einem versreb-
hchen Angriff auf Nursia (Dio 13) und zog dann
nach Umbnen gegen Purnius, einen von Lucius'
Legaten, den er nach Sentinum drangte und dort
einschloss (Dio 13. App. 30). Unterdessen war Lu-
cius nach Rom geeilt; Lepidus, welchem die Be-

50 wachung der Stadt mit zwei Legionen anvertrant

S?'i/
Ap

J
p-*22.

:E
5.
de

)'
ratUnte m fei?er F1»cht die

btadt. Auf die Kunde davon hob Caesar die Bela-
gcrung von Sentinum auf und ruckte eilig auf Rom,
das Lucius, als er Caesars Anmarsch crfuhr, ver-
bess /App. 80-31. Dio 13). Von Oberitalien rtckte
baIvidienus,CaesarsLegat,mitCaesarsHauptmacht
heran (so App.)

; ihm folgten langsam die beiden
Legaten des Antonius, Pollio und Ventidius Lu-
cms war von Rom nach Norden aufgebrochen, um

bO sien mit diesen zu vereinigen und Salvidienus vor
der \ ereimgung mit Caesar mit iiberlegener Macht
zu vernichten. Agrippa aber, Caesars Legat, ver-
legte mm den Weg durch Besetzung von Sutrium;
wanrend Lucius ihn hier vergeblich belagerte na-
herte sich Salvidienus' Heer, und Lucius gerietm die Getahr, von den beiden gemeinsam ange-
gnffen zu werden ; er warf sich darum in das feste
Perusia (App. 31—32, in Einzelheiten abweichend

Dio 13—14). Dort wurde er von Caesars, Agrippas

und Salvidienus' vereinten Truppen eingeschlossen,

und die Stadt durch einen Wall abgesperrt. Zwei-

mal machten Pollio, Ventidius und Plancus schlaft

untemommene und vergebliche Versuche, ihn zu

entsetzen ; offenbar hat das Ausbleiben alter In-

structionen von seiten des Triumvirn, der die Dinge

in Italien gehen liess, wie sie eben mochten, die

schwankende und unsichere Haltung seiner Legaten

Widerspruch mit der eigenen Begriindung seines

Auftretens durch pietas. Ich will damit keines-

wegs leugnen, dass Pollio die Umrisse seiner Zeich-

nung richtig gegeben hat, wenngleich er die Far-

ben zu stark auftrug: in Zeiten, in welchen die

Erinnerung an eine lfinge ruhmvolle Vergangen-

heit mit der als grausam empfundenen Notwen-

digkeit einer ZerstOrung des Alten im Streit liegt,

haben immer nur wenige mit kuhler politischer

hervorgerufen. Als in der vollig abgeschnittenen 10 Einsicht den Mut gehabt, dem Unabauderlichen

Stadt der Hunger aufs ausserste wiitete, ergab

sich Lucius (Winter 713 = 41); Caesar liess ihm

mid seinen Anhangem gegenuber Gnade walten;

nur die Caesarmorder unter ihnen und die De-

curionen von Perusia verfielen dem Henker; die

Stadt ging, sei es durch Zufall (App.), sei es auf

Befehl Caesars, in Flammen auf, App. 33—39. Dio

14. Liv. ep. 126. Flor. II 16. Eutrop. VE3. Veil.

LT 74. Bald darauf wurde Lucius von Caesar als

klar ins Gesicht zu schauen. L. Antonius hat

nicht zu ihnen gehort; im besten Fall war er po-

litisch ein unklarer Phantast. [Klebs.]

24) L. Antonius, Sohn des Iullus Antonius

(Nr. 22), Enkel von Augusts Schwester Octavia,

nach der Hinrichtung seines Vaters 752 = 2 als

admodum adwlescentidus nach Massilia verbannt,

gestorben 25 n. Chr., Tac. ann. IV 44.

25) L. Antonius ...lbu..1 (calaior) der Ar-

einer seiner Statthalter nach Spanien gesandt, App. 20 valbriider im J. 130 n. Chr., CIL VI 2083.

54. Wo und wie er geendet hat, erfahren wir

nicht; er wird hinfort nicht mehr erwahnt und

ist darum wohl nicht lange nach dem perusini-

schen Rriege gestorben.

Cicero hat ihn in den philippischen Reden (die

Stellen sind oben angefiihrt) mit Schmahungen

iiberflutet. Aber wahrend er von M. Antonius eine

Mile von wahren oder erdichteten Skandalgeschich-

ten vorzubringen weiss, bewegt er sich Lucius gegen-

[P. v. Rohden.]

26) M. Antonius, magister equitum des Dic-

tators P. Cornelius Ruflnus im J. 420 = 334, Liv.

VIII 17, 3.

27) M. Antonius (das Praenomen nur bei Li-

vius), Volkstribun im J. 587 = 167 , widersetzte

sich dem Antrag des Praetors Iuventiua Thalna,

den Rhodiern den Krieg zu erklaren, Liv. XLV
21. Polyb. XXX 4, 6 (daraus Diod. XXXI 5, 1).

fiber meist in allgemeinen Beschimpfungen, deren 30 Fur Aemilius Paullusberief er nach dessen Triumph

Unterlage seine politische Thatigkeit und Stellung eine contio. damit Paullus zum Volke sprechen

ist. Diese Ausbriiche persOnlichen Hasses, die ge-

schichtlich gegen Lucius' PersOnlichkeit nicht das

Oeringste beweisen, verdienen nicht zusammenge-

stellt zu werden. Die einzige Thatsache aus Lu-

cius' Privatleben, die Cicero gegen ihn anzufuhren

weiss, ist ein Scheingefecht, das Lucius einmal in

Asien, ate murmillo geriistet, gegen einen als

Thraker auftretenden Freund gefuhrt habe ; angeb

eine contio, damit Paullus zum
konnte, Liv. XLV 40, 9.

28) M. Antonius M. f. M. n. Der vollstan-

dige Name ist durch ein im J. 1878 gefundenes

Bruchstiick der f. Cap. uberliefert, wo von den

Namen der Consuln des J. 655 = 99 erhalten ist

M. Antonius M. f. M.[n]. A. Po[stumim] ,

von den Namen der Censoren des J. 657 = 97

[L. Valerius] Flaceus M. Anton[ius] .

lich hater diesen tuckischgetotet; aber die Narben 40 Ephem. ep. IV 253. Der Name des A. ist als

seines Gesichtes blieben, wie Cicero behauptet, ein

schimpfliches Denkmal jenes Gladiatorenkampfes,

Phil. V 20. 30. VII 17. Wieviel daran wahr ist,

vermOgen wir nicht zu entscheiden. Wichtiger

ist die Beurteilung seines Auftretens gegen Caesar.

Bei Appian, das heisst Asinius Pollio, erscheint

als der vornehmste Beweggrund sein Wunsch, die

alten, verfassungsmassigen Gewalten wieder in ihr

Becht einzusetzen (vgl. besonders 43 und 54)

des Grossvaters des Triumvirn wie bei ihm selbst

und anderen Ascendenten zuerst getilgt und dann

wiederhergestellt worden ; vgl. CIL I p. 422. IJber

den Vater und Grossvater wird sonst nichts uber-

liefert ; vielleicht ist der M. Antonius Nr. 27 eines

von beiden ; nach den Zeitverhaltnissen sind beide

Annahmen mOglich.

Er war geboren drei Jahre vor dem Redner

Crassus (geboren Q. Caepione C. Laelio cos.), also

Eanke Weltgesehichte II 869 sagt darum von50im J. 611 = 143, Cic. Brut. 161 (auadrwnnio

seiner Erhebung : ,sie bezeichnet den Widerstand

der Reste der alten Civilverfassung gegen die neue

MUitargewalt'. Indes darf man zweifeln, ob hier

' Pollio ganz objectiv verfahren ist. Seit den schweren

Xampfen, unter denen sich der Ubergang vom Frei-

staat zur Einherrschaft vollzog, mehr noch. als er

vollzogen war, haben die Romer die Geschicht-

schreibung benutzt, um politische Ideen, die sie

unverhullt ohne Gefahr nicht mehr aussern konn-

minor heisst Crassus de orat. I 364). Quaestor

im J. 641 = 113; quaestor proficiscens in Asiam
Brundusium iam pervenerat, ubi litteris certior

incesti se postulatum apud L. Cassium prae-

torem (falsch, dieser war zum ausserordentlichen

quaesiior zur Untersuchung des Incestes der Vesta-

linnen vom Volke gewahlt), cuius tribunal prop-

ter nimiam severitatem seopuhts reorum dice-

baiur, cum id vitare beneficio legis Memmiae

ten in die geschichtliche Darstellung der Ver- 60 lieeret, quae eorum, qui rei publicae causa abes-

gangenheit hineinzutragen. So ist wenigstens die --- — •"''"* "'" —'""' *"-""

Vermutung berechtigt, Pollio habe, um seine eigene

politische Ansicht zum Ausdruck zu bringen, die

Abneigung des L. Antonius gegen die verfsasungs-

widrigen Gewalten scharfer hervorgehoben, als es

der Wirklichkeit entsprach. Demi Lucius' angeb-

liche ihn allein bestinrmende Liebe zur alten Ver-

fassung (Appian. 43) steht in gar zu argem

sent, recipi nomina vetabat, in urbem tamen

reeessit; er wurde freigesprochen , VaL Max. Ill

7, 9; vgL VI 8. 1. Praetor im J. 652 = 102;

als praetor wird er bezeichnet Liv. per. 68, cum
pro consule in CUiciam (vgl. Brut. 168) profi-

eiscem Cic. de orat. 82. Er war also nicht,

wie seit Drumann I 61 bestandig wiederholt

wird, 104 Praetor, 108 Proconsul, sondem er er-
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hielt als Praetor (wie die Praetoren von Spanien
und Asien damals regelmassig) proconsularische
Gewalt und Cilicia als provincia, das heisst den
Krieg gegen die cilicischen Seerauber; er focht
gliicklich gegen sie, Liv. per. 68; vgl. Obseq. 44
(aus beiden ergiebt sich mit Sicherheit das Jahr).
Seine Eroberungen bildeten den Grundstock der
spateren Provinz Cilicia; vgl. Marquardt St.-
V. I 2 379. Er feierte auch einen Triumph; eine

Antonius 2592 2593 Antonius Antonius 2594
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nachschreibt) machte sich A. durch Anklagereden
bekannt, Cic. off. II 49. Der griechischen Bil-
dung stand er ferner oder stellte sich wenigstens
so (egomet qui sero ac leviter Graecas litteras
attigissem, de orat. I 82), doch horte er auf seiner
Reise nach Cilicien in Athen und Ehodus grie-
ehische Redner und Philosophen, de orat. I 82.
II 3. Vor dem Volke freilich hatte er den Gnmd-
satz, so zu sprechen, dass omnino nunquam di-

indem sie A.s Tochter raubten, Plut. Pomp. 24.
Wahrend des Aufstandes des Saturninus im J.
654 = 100 extra urbem cum praesidio fuit
zur Unterstiitzung des Senates, Cic. p. Rab. p. r.

26. Consul im J. 655 = 99 mit A. Postumius
Albinus, f. Cap. (s. o.), M. Antonius Obs. 46.
Cassiod., Antoninus Chronogr. Chr. Pasch., An-
tonius f. Idat. Cic. p. red. ad Q. 11. Plin n
h. VIII 19. Gell. IV 6, 2. Appian. b. c. II 32.
*i n Y -j— ,

'
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""' ms ™yem,t, ae orat. a. u. unci (lurch eifriire raak-Als Consul widersetzteer sich den demokratischen 20 tischeThatigkeit brachte er es dahin, dasfe/uniAntrasren des Volkstnhnnen SeY Titins rs„ A a a„„ ji. _ i.* , , T
c°.u^"""» "*» er """Antragen des Volkstribunen Sex. Titius, Cic. de

orat. II 48, vgl. Ill 3. Censor im J. 657 = 97
mit L. Valerius Flaccus, f. Cap. (s. o.) ; als Cen-
sor schmttckte er die Rostra imperatoriis manu-
biis, also mit Beutestiicken aus dem cilicischen
Kriege, Cic. de orat. Ill 10. Die beiden Censoren
stiessen M. Duronius aus dem Senat, quod legem
de coercendis conviviorum sumptibus latam tri-
bunus plebi abrogaverat, Val. Max. II 9, 5; offen

videretur, de orat. II 4. Darum gab er die Vor-
schrift dissimulare eloquentiam und darum nennt
ihn Quintilian dissimulator artis, Quint, inst. II
17, 6. XII 9, 5. Mangel an juristischer Bil-
dung hatte er nicht notig zu erheucheln, da sie
ihm thatsachlich abging, de orat. II 172. Aber
durch seine ungemeine natiirliche Begabung (in-
credibilis quaedam et prope singularis et divina.
vis ingenii, de orat. a. 0.) und durch eifrige prak-

bar iW sich zu rachen, erhobNonius ^e An- BOi,^^^!T^Zt^Z^Z
klaere s-e^en den Censor A womn nm hst.. n;„ l„ no,.,? „ ... ucT iuklage gegen den Censor A. wegen ambitus, Cic.
de orat. H 274. Uber den Ausgang der Klage
wird nicht ausdrucklich berichtet; doch ist zwei-
fellos, dass auch dieser Versuch eines Tribunen,
gegen einen Censor eine Anklage zu erheben, wie
alle anderen gleichartigen

, gescheitert ist. Als
beim Ausbruch des Bundesgenossenkrieges zahl-
reiche Optimaten auf Grand des Gesetzes des Q.
Varius vor die ausserordentliche Hochverratscom

der ihm eng befreundete L. Licinius Crassus die
hervorragendsten Redner der marianisch-sullani-
schen Zeit wurden. Als solche hat sie Cicero zu
den beiden Hauptpersonen in seinem Buch de ora-
tore gemacht und hat auch sonst hi seinen Schrif-
ten vielfach A. mit allgemeinen Lobspriichen als
grossen Redner gefeiert, z. B. Brut. 119. 138; orat.
18; Tusc. V 55 u. s. w. Neben zahlreichen ein-
z einen Bemerkungen in der Schrift de orat. und

. .
: ,— "uv^T^iuuawiu- gcBaiauen oeweismareriais ; mit einem ffeschicktenmission gezogen wurden, ward auch A. vor ihr an- 40 Strategen vergleicht ihn Cicero Bmf 139 ^"

eeklasrt und verteidie+,e s ch seW HiV T,i» TT ^;„„„. ;„j„ ml -...„ ; .
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sammenhangende Schilderung Brut. 139—142 ent-
worfen. Was den Inhalt seiner Reden anlangt,
so lag A.s Stiirke durchaus auf dem Gebiete des
Verstandes

; er besass ausserordentlichen Scharf-
sinn (de orat. I 172. acumen quoddam singular

e

II 125; vir aeerrimo ingenio orat. 18), ein Ge-
dachtnis, das ihn niemals im Stiche Hess (Brut.
139) und die vollendete logische Beherrschung des
gesamten Beweismaterials ; mit einem geschickten

geklagt und verteidigte sich selbst, Cic. Tusc. II
57. Dass er freigesprochen wurde, ergiebt sich
daraus, dass er in eben jenem Kriege als Legat
thatig war, Cic. Brut. 304. Wie er wahrend seines
ganzen Lebens zur Partei der Optimaten gestan-
den hatte, so gehdrte er auch zu den vomehmen
Opfern, welche Marius und Cinna bei Aufrichtung
des demokratischen Regimentes abschlachteten.
Sein Versteck, in das er sich gefliichtet hatte, wurde

dieser jede Truppengattung am rechten Ort und
zur rechten Zeit verwendet, wusste A. in plan-
voller Berechnung seineArgumente aufmarschieren
zu lassen. Diese dialektische Anlage seines Geistes
und die discursive, verstandesmassige Art der Be-
handlung bewirkten, dass er, im Gegensatz zu
Crassus, fiir die Gerichtsverhandlung weit geeig-
neter war, als fiir die Volksversammlung , Brut.
165. Mit seinem allgemeinen Charakter harmo-
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die boldaten. welche tameri i>ni 711 t»on Mill ^ „„. a -t..„ • , , , ,
™ ..die Soldaten, welche kamen, ihn zu toten. soil er

durch die Maeht semer Beredsamkeit aufgehalten
haben. bis der Tribun P. Annius ihm den Kopf
abschlug und diesen Marius iiberbrachte. der ihn
auf der Rednerbuhne ausstellen Mess. Liv. per. 80
Veil. II 22, 3. Val. Max. VIII 9,2. IX 2, 2.
Flor. II 9. Oros. V 19. Plut, Mar. 44; Anton.
1. Appian. b. c. I 72, kurze Erwahnungen seiner
Ermordung Cic. de orat. Ill 10; Brut. 307; p

war correct, aber nicht eben elegant; nicht die
SchOnheit, sondern die praktische Wirkung war
ihm die Hauptsache. Diese aber wusste er unter
dem Schein des Kunstlosen durch sorgsame Be-
rechnung in der Fugung der Rede zu erreichen
(in verbis et eligendis et conloemidis et eom-
prehensione devinoiendis nihil non ad rationem
et tamquam ad artem dirigebat. Brut. 140). Ein
wesentliches Moment seiner rednerischen Erfolge^<»a„r q o t>i,;i to. t tT. tt !,v «
»<=sCiiLi«,uca jiumcia seiner reanenscnen uriolge
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- 60 war endlich die Art seines Vortrages (actio). SeineDio Cass. XLV 47. Nach Cic. ad fam. VI 2, 2 hatte
A. das Verderben schon lange vorausgesehen. Von
seinen Kindern (der Xame seiner GatHn wird nicht
liberliefertj kennen wir 1 1 M. Antonius (Creticus)
Nr. 29, 2) C. Antonius !\Y 19, 3) Antonia Nr. 109.

Schon als Jiingling (adulescens, unmiiglich kann
dies auf die Anklage gegen Carbo gehen, wie nach
Meyer Or. R. Fr.2 284 einer immer dem andern

Gesticulation war in hohem Grade lebhaft (vgl
Cic. in Verr. V 3 ; Tusc. II 56 ; de orat. II 124.
195) ;

aber wie er in der Rede, den rein rhetori-
schen Schmuck verschmahend, die Sinnfiguren be-
vorzugte, so waren auch seine ausdrucksvollen
Bewegungen nicht darauf berechnet, diesen oder
jenen einzelnen Ausdruck zu veranschaulichen,
sondern sie schmiegten sich dem wechselndeu In-

halt seiner Ausfiihrungen an (Brut. 141), wie eine

verstandnisvolle Begleitung dem Auf- und Meder-
wogen der Melodie folgt. Seine Stimme hatte

einen etwas heiseren (subraueida) und dunklen

Klang (fusca Quint, inst. XI 3, 171); er wusste

aus dem Mangel eine Tugend zu machen und be-

niitzte die natiirliche Klangfarbe seines Organs,

wenn es ihm gait, bei leidenschaftlichen Klagen

die SeelenderHorervibrieren zu lassen (Brut. 142).

Ein Redner von solcher Art und mit so klarem,

kiihlen Kopf erkannte wohl, er wilrde durch Ver-

Offentlichung seiner Reden seinen Ruhm nicht

mehren. Und so ist es nur scherzhaft zu nehmen,
wenn er zu sagen pflegte, er miede die schrift-

liche Herausgabe seiner Reden, damit ihm nicht

Widersprflche vorgehalten werden kOnnten (Cic.

p. Cluent. 140. Val. Max. VII 3, 5). So besass

die Nachwelt schriftlich von ihm nur eine theo-

retische Schrift uber die Beredsamkeit (hoc so-

lum opus eius atque id ipsum imperfeetum,

Quint. Ill 1, 19). Ilium de ratione dicendi sane

exilem libeUum nennt es Cicero Brut. 163; es

scheint nur eine Gelegenheitsschrift gewesen zu

sein, die ursprunglich nicht zur VerOffentlichung

bestimmt war (in libello qui me imprudente et

invito exeidit et pervenit in manus hominum de

orat. I 94; vgl. I 206). Ofter wird daraus das

Wort angefuhrt disertos se vidisse multos, elo-

quentem omnino neminem, Cic. de orat. 1 94; vgl.

Ill 189; orat. 18. Quint. VIII pr. 13. Plin. ep.

V 20, 5. Ausserdem fuhrt Quintilian 111 6, 41

noch an : paucae res sunt, quibus ex rebus om-
nes orationes naseuntur, factum non factum, ius

iniuria, bonum malum.
Folgende Processe, in denen A. als Redner

auftrat, sind uns bekannt:

1) Selbstverteidigung gegen die Anklage des

Incestes im J. 641 = 113, s. o. S. 2590, 52;

2) Er klagte Cn. Papirius Carbo (cos. 641 =
113) an, Cic. ad fam. IX 21, 3. Apuleius Apol.

66 p. 77 Kr.

;

3) Im Process gegen Sex. Titius (nach 655 =
99) trat er als Zeuge auf; explieavi in eo testi-

monio dicendo omnia consilia consulatus mei,

Cic. de orat. II 48; vgl. II 265;

4) Er verteidigte im J. 656 = 98 den M'.

Aquillius, der repetundarum angeklagt war, Cic.

de orat. II 124. 197; Verr. V 3. Quintil. II 15,

7. Liv. per. 70;

5) Im J. 660 = 94 verteidigte A. seinen po-

litischen Gegner C. Norbanus, der lege Appuleia

maiestatis angeklagt war ; eine ausfuhrliche Ana-

lyse seiner Rede giebt Cicero de orat. II 197

—

204, kflrzere Erwahnungen de orat. II 124. 164.

167; de partit. or. 104;

6) Er verteidigte sich selbst lege Varia ae-

eusatus, s. o. S. 2591, 36

;

7) In unbestimmter Zeit vertrat er in einem

Privatprocess den M. Marios Gratidianus gegen

C Sergius Orata, dessen Sachwalter Crassus war,

Cic. de orat. I 178; de off. HI 67;

8) Er trat in einem Centumviralprocess als

Gegner des C. Curio auf, der pro fratribus Cos-

sis dixit, Cic. de orat. II 98. Dagegen ist nicht

bios unbezeugt, sondern aus allgemeinen politi-

schen Grunden h6chst unwahrscheinlich, dass es

in der von Duronius angestrengten Klage uber-

haupt zu einer Gerichtsverhandlung gekommen ist.

Pauly-Wissowa

Mit den hervorragenden Rednern und Staats-

mannern seiner Zeit stand A. in engen persOn-

lichen Beziehungen, wofiir Ciceros Schrift vom
Redner einen fortlaufenden Beleg bietet; ganz be-

sonders zu seinem grossen Nebenbuhler L. Cras-

sus, de orat. I 24. Von vereinzelten Notizen fiber

ihn seien noch angefuhrt: 1) eine witzige Be-
merkung gegen Caelius, Cic. de orat. II 257;

2) (Granius praeco) L. Crassi, Ule M. Antonii
10 voluntatem asperioribus faeetiis saepe perstrinxit

impune, Cic. p. Plane. 33 ; 3) audimus aliquem
numquam tabular eonfecisse, quae est opinio ho-

minum de M. Antonio falsa, nam fecit diligen-

tissime, Cic. Verr. I 60, vgl. de orat. II 97.

29) M. Antonius M. f. M. n., mit dem Spott-

namen Creticus, der (alteste) Sohn des Redners,

Plut. Ant. 1. Er war Praetor (so bezeichnen ihn

Cicero Verr. ILT 215. Livius per. 97 und Velleius)

im J. 680 = 74 ; das Jahr ergiebt sich aus Veil.

20 II 81, 3. Als Praetor (nach dem hier nicht un-

glaubwurdigen Zeugnis des Ps.-Ascon. p. 206 gra-

tia Gottae eonsulis et Gethegi factione in senatu

curationem infinitam naetus, also durch einen

Senatsbeschluss , nicht durch ein Gesetz) erhielt

er ein ausserordentliches Commando iiber samt-

liche Kiisten des Reiches; als imperium infini-

tum bezeichnet es Cicero Verr. II 8. Ill 213.

Lactant. inst. I 11, 32 (der die Verleihung

gleichfalls auf Senatsbeschluss zuruckfuhrt) ; nach

30 Velleius a. a. 0. war A.s imperium ganz gleich-

artig dem, welches Pompeius durch die Lex Ga-

binia erhielt, das heisst ein imperium aequwm
in omnibus provineiis cum proconsulibus usque

ad qumquagesimum miliarium a mart. A. hatte

die Aufgabe, die Meere von den Seeraubern zu

befreien und damit die Unternehmungen der R6mer
gegen Mithridates zu unterstiitzen, mit welchem
der Krieg gleichzeitig wieder ausgebrochen war.

Aber er war seiner Aufgabe nicht gewachsen und

40 fiel durch seine Requisitionen den Provinzen sehr

lastig, Cic. Verr. II 8. HI 213—218. Uber seine

Kampfe im westlichen Mittelmeer haben wir ganz

unzureichende Nachrichten ; von Unternehmungen
an der gallischen Kiiste berichtet eines der neu-

gefundenen Bruchstficke aus Sallusts Historian

(p. 138 Jord.). Dann wandte er sich gegen die

Kreter, welche mit den Seeraubern Biindnisse ge-

schlossen hatten. Die Gesandtschaften des A.

beachteten die Kreter nicht, Appian. Sicil. 6. Ob-

50 wohl von den Byzantinern unterstutzt (Tac. ann.

XLT 62) und sicherlich von zahlreichen anderen

griechischen Stadten, richtete A. nichts aus und
erlitt eine schimpfliche Kiederlage. Er hatte auf

seinen Schiffen mehr Ketten fur die zukiinftigen

Gefangenen mit sich gefuhrt als Waffen. Die

Kreter versenkten die Mehrzahl der rOmischen

Schiffe und kniipften die Gefangenen an den Tauen
ihrer eigenen Schiffe auf, Flor. II 42. Nach Dio-

dor (XL 1) soil er, was kaum glaublich erscheint,

60 mit den Kretern einen Vertrag abgeschlossen haben.

Er starb bald darauf, 682/683 = 72/71, auf Kreta,

Liv. per. 97. Schol. Bob. p. 234. Antonium —
•— in mediis iniuriis et eupiditatibus mors op-

pressit Cic. Verr. Ill 213. Ps.-Ascon. p. 122. 176,

vgl. Kritz zu Sail. h. HI 66. Wegen seiner Miss-

erfolge wurde er zum Spott Creticus genannt, Plut.

Ant. 1. Uber seine Unfahigkeit und Habsucht
sind alle Gewahrsmanner cinig; perdundae pecu-

82
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niae genitus vacuusque curis nisi instantibits
heisst er bei Sail. h. in 65 Kr. Nur Plutarch,
einer den Antoniern freundlichen Quelle folgend,
ruhmt ihn als tvyvwfimv xal XQrioxos und frei-

gebig, Ant. 1; vgl. comp. Dem. et Ant. 1.

A. war in erster Ehe vermahlt mit Numitoria
aus Pregellae , Cic. PM, III 17, in zweiter mit
Iulia, der Schwester Caesars, welche nach seinem
Tode Cornelius Lentulus Sura heiratete, Plut.
Ant. 2. Schol. Bob. p. 321. Er hatte (aus welcher
Ehe wird nicht gesagt) eine Tochter Antonia (s.

Nr. 111). Aus der zweiten Ehe stammten die drei
Sohne M. Antonius, der Triumvir (Nr. 30), C. An-
tonius (Nr. 20), L. Antonius (Nr. 23). [Klebs.]

30) M. Antonius M. f. M. n., der Triumvir.
I. Quellen.
1. Caesar: de bell. gall, und de bell. civ.

2. Cicero Briefe ad Atticum und ad familiares;
philippische Eeden. 3. Livius: periochae CLX—CXXXm. 4. Veil. Paterc. II 56—87. 5. Plu-
tarch: Leben des A. Vgl. auch die Lebensbe-
schreibungen des Brutus, Cicero und Caesar. 6. Ap-
pian: bell. civ. I—V; Sik. ; Illyr. ; Mithr. 7. Sue-
ton, besonders im Leben des Caesar und Augustus.
8. Dio Cassius XLI—LIII. 9. Einzelne Bemer-
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kungen und Ausziige bei Planus Jbsephus, Floras,
Eutrop, Aurelius Victor, Lucan, Ammianus Mar-
cellinus, Zonaras, Prontin strateg., Orosius und
imMon. Anc. 10. Inschriften s. unter III. 11 Mun-
zen bei Eckhel VI 35ff. Cohen 12 p. 35ft'
C aland De nummis M. Antonii III viri Lugd-
Bat. 1883. Babelon I p. 158ff. 12. Reden und
Briefe des A. Vgl. Plut. Brut. 29. Tac. ann IV
34. Plin. n. h. XXXI 11 ; Correspondenz der Trium-

lOvirn bei Suet. Aug. 7. 16. 63—69. Erne Schrift
de ebrietate sua (Plin. n. h. XIV 148) ist ver-
loren. Erhaltene Briefe bei Cicero ad Att X 8a
10,2. XIV 13 a; Phil. VIII 25ff. Xm 22ff. Vgl
S ehe lie De M. Antonii triumviri quae supersunt
epistulis, particula prior, Progr. von Prankenberg
i. S. 1883. 13. Von neueren Werken vgl. Dru-
mann Gesehichte Eoms I (1834). Lange Bom
Altertumer III (2. Aufl. 1876). Mommsen Eom
Gesch. HI (7. Aufl. 1882). V 360ff. Schiller

20 Gesch. d. rOm. Kaiserzeit I (1883). Ihne Esm
Gesch. VII. VHI (1890). Gardthausen Augustus
und seine Zeit I 1. II 1 (1891). Proehlich De
rebus inde a Caesare occiso usque ad senatum
Liberalibus habitmn gestis (1892). Groebe De
legibus et senatus consultis anni 710 (1893).

LT. C a r r i e r e.

5. Dec. 702
704

10. Dec. 704
705:

707 :

1. Jan. 710 :

710 011):

27. Nov. 711 =

715 =

Sommer 716 =

1. Jan. 717 =

718 =

1. Jan. 720 =

720 =

1. Jan. 723 =

723 =

= 52 —
= 50 —
= 50 —
= 49
= 47
= 44 -
= 44 (43)

:43
^39

4. Dec. 703
1. Aug. 724
9. Dec. 705

31. Dec. 711

716

31. Dec. 716
720

= 51
:30
:49

43

38

,
Quaestor

Augur
Trib. pleb.

pro praetore
mag. equitum

cos. I
imp. I

38 III vir r. p. e.

34 cos.dcs.IIv.nAm

38 — 718
: 37 — 81. Dec. 721

= 36 —
= 34
= 34 —
= 31
:31

723

723

= 36
:33

= 31

= 31

imp. II
III vir r. p. e. H

imp. Ill
cos. II

cos. des. Ill
cos. Ill
imp. IV

ITJ. Leben.
M. Antonius, der alteste Sohn des M. Antonius

Creticus (Nr. 29). wurde wahrscheinlich im J. 672=
82 geboren (auf dieses Jahr fiihrt App. b. c. V 8,
sowie die Bekleidung der Quaestur nach vollende-
tem 30. Lebensjahre; Plutarch Ant. 86 giebt wider-
sprechende Nachrichten ; vgl. Gardthausen LT 5
nr. 22). Von seiner Jugend weiss Cicero sehr
viel Sehlechtes zu erziihlen, namentlich sein Ver-
haltnis zu Curio (Phil. II 44ff. ; vgl. Dio XLV
26). Der Vatcr hatte ihm nichts hinterlassen als
seinen Namen und seine Schulden. und nur den
ersten Teil dieser Erbschaft hatte der Sohn an-
getreten. Sein Stiefvater Lentulus, der we«-en
seiner Ausschweifungen aus dem Senat gestossen
(Plut. Cie. 17j und spater als Catilinarier hinge-
richtet war (Plut. Ant. 2), hatte einen heilsamen
Einfluss auf den wilden Knaben nicht ausuben
konnen. der, kaum erwachsen, sich in den Strudel
der hauptstadtischen Vergnugungen sturzte und
schon damals den Grund zu seiner spiLteren Sehul-

Mommsen Bom. Staatsr.13 534, 1 u.606.
siehe unten S. 2597.
Cic. ad Att. X 8a. Mommsen a. a. O.
Cic. ad Att. X 8a; siehe unten s. LTL
CIL I p. 440.

siehe unten S. 2597.
Ztschr. f. Numism. XII (1885) 137ff. 420.

BabelonI160. Gardthausen 196.
s. unten S. 2604.
Babelon a. a. O. Imhoof-Blumer

Portratkopfe S. 5, 4.

Ztschr. f. Num. a. a. O. Babelon a. a. O.
Babelon a. a. O. Gardthausen II 83f

175ff.

Ztschr. f. Num. a. a. O. Babelon a. a. 0.
Klein fast. cons. S. 4.

Babelon a. a. 0.

Babelon a. a. 0., siehe unten S. 2609.
Ztschr. f. Num. a. a.O. Babelon a. a. 0.

denlast legte. Mit dem Volkstribunen Clodius
schloss_ er enge Freundschaft (Cic. Phil. II 48).

50 Um seinen Glaubigern zu entrinnen. ging er noch
im J. 696 = 58 nach Griechenland . von wo ihn
A. GabiniiLs, der Proconsul von Svrien, zu sich
berief und zum Anfuhrer der Beiterei ernannte.
Unter diesem kampfte A. im J. 697 = 57 in Pa-
laestina gegen Aristobul und 699 =• 55 bei der
Herstellung des Ptolemaeus Auletes in Agypten.
wobei er durch Mut und Einsicht sich auszeich-
nete (Plut. Ant. 3|. Im J. 700 = 54 begleitet.'
er Caesar nach Gallien (Cic. Phil. II 48). Durch

60 diesen suchte er in bessere Verhaltnisse zu kom-
men. und Caesar wiederum sah in ihm em taug-
liches Werkzeug. 701 = 53 kehrte er mit Empfeh-
lungen Caesars nach Eom zuruck und wurde im
folgenden Jahre Quaestor (Cic. Phil. II 49. 71).
Als soldier begab er sich abermals nach Gallien
(Cic. ad Att. VI 6, 4) und nahm in den J. 702
= 52—704 = 50 Anteil an Caesars gallischen
Peldziigen (Caes. b. g. VII 81. Hirt. b. g. VIII
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2. 24. 38. 46—48). Im J. 704= 50 schickte ihn

Caesar nach Eom, damit er Augur werde (Hirt.

b. g. VIII 50), was die Partei des Caesar unter

Anwendung von Gewalt durchsetzte (Cic. Phil. II

4 ; vgl. App. b. c. in 7. Cic. ad fam. VIII 14,

1. Bardt Die Priester der vier grossen Collegien

aus rOmisch-republikanischer Zeit 25 nr. 56). Als

Augur wurde A. auch Volkstribun (nicht umge-

kehrt, wie Plutarch sagt, Ant. 5; vgl. Cic. Phil

85. 106. Liv. ep. 116. 117. Veil. II 56. 58. Cen-
sorin. 22, 16. Obsequ. 67. Cosmogr. Iul. Caes.

bei Eiese Geogr. lat. min. p. 21. App. b. c. II

107. 109. 114. 118. HI 28. Plut. Ant. 11; Brut.

18; Caes. 61. Cic. fam. XI 2. 3; ad Att. XIV
13 a. 13 b. Eutrop. VH 1. Macrob. sat. I 12, 34).

Als solcher war A. der dienstfertige Freund des

Dictators. Er war es, der ihm am 15. Pebruar
bei Gelegenheit des Festes der Lupercalien die

II 50 ; ad Att. X 8 a). Seine Stellung beniitzte 10 Konigskrone aufs Haupt setzen wollte, die Caesar

er im Interesse Caesars und setzte sich in Ge-

meinschaft mit seinem Collegen Q. Cassius den

Pompejanern hartnacMg entgegen (Cic. ad Att.

VII 8, 5. Caes. b. c. I 2). Daher verwies ihn

der Consul C. Lentulus im Januar 705 = 49 aus

der Curie und brachte ihn dahin, dass er zu Caesar

fliichtete, fur den er nun zu einem Vorwand des

Krieges wurde (Cic. Phil. LT 53; fam. XVI 11, 2.

Plut. Ant. 5. 6). Caesar machte den A. zu seinem

wiederholt, wenn auch zogernd, mit Eiicksicht auf
den deutlich kundgegebenen Unwillen der Mehr-
zahl des Volkes zuruckwies (App. b. c. LT 109.

Plut. Ant. 12. Cic. Phil. II 84ff. HI 12. XLTI 17.

41. Quint, inst. IX 3, 61). Die Verschworenen
hatten anfanglich auch des A. und Lepidus Er-

mordung beschlossen (Dio XLIV 19), insbesondere

hatte Cassius die Beseitigung des A. als des ge-

fahrlichsten Gegners dringend gefordert (Veil. II

Legaten, schickte ihn nach Arretium (b. c. I 11)20 58). Aber der Plan scheiterte an dem Starrsinn

und gegen Sulmo (ebd. 18. Cic. ad Att. VIII 4,

3) und iibertrug ihm wahrend seines Feldzuges

in Spanien den Oberbefehl in Italien mit dem
Eange eines Propraetors (Cic. ad Att. X 8 a. 10,

5. 11, 4. 12 a, 1. 15, 3. 16, 5). Im J. 706 = 48
fiihrte er von Brundisium aus trotz der Gegen-

bemuhungen der pompejanischen Flotte und der

Sturme auf dem adriatischen Meere dem Caesar

Truppen zu nach Dyrrhachium (App. b. c. LT 59.

des M. Brutus, der erklarte, dass man nur den
Tyrannen zu toten em Eecht habe (Plut. Brut.

18; Ant. 13). So blieb, wie Cicero spater klagt,

die Tyrannis bestehen nach dem Tode des Tyran-

nen (Att. XIV 14, 2. 21, 3. XV 4, 2).

Am 15. Marz 710 = 44, etwa um die funfte

romische Stunde (Suet. Caes. 81) flel Caesar in

der Curie an der Saule des Pompeius unter den

Dolchen seiner Morder. Den A. , dessen persOn-

Caes. b. c. LTI 24. 26. 29. 30. 34. 46. 65. Momm-301iche Tapferkeit und Kraft man furchtete (Plut.

sen E. G. JJI7 41 7f.) und befehligte in der

Schlacht bei Pharsalus den linken Fliigel (Caes.

b. c. ILT 89. App. b. c. II 76. Plut. Pomp. 69).

In demselben Jahre, in welchem Caesar zum
zweitenmal Dictator wurde, ward A. von ihm zum
magister equitum ernannt (Dio XLII 21. Plut.

Ant. 8. Cic. Phil. II 62. CIL I p. 440. IV 60

und p. 191). Als solcher unterdriickte er die sociale

Eevolution des Volkstribunen P. Dolabella (Plut.

Ant. 13), hatte wahrend der That Trebonius durch

ein langeres Gesprach vor dem Eingang zum
Sitzungssaal festgehaltcn (Plut. Brut. 17. Dio
XLIV 19. App. b. c. II 117. Cic. Phil, n 34.

Xm 22; bei Plut. Caes. 66 und Zonar. X 11

ist falsclilich D. Brutus statt des Trebonius ge-

nannt). Uiunittelbar nach der That warf A. das

Consulargewand von sich und floh in Sclaventracht

nach seiner Wohnung (Dio XLIV 22. Plut. Ant.

Ant. 9). Doch fuhrte ihn bald die Unthatigkeit 40 14) , die er sogleich militarisch befestigen liess

und glanzende Stellung zu seinem lockeren Leben,

besonders mit der schonen Tanzerin Cytheris, zu-

riick, das er in Eom und in den Stadten Italiens

offen betrieb (Cic. Phil. TL 61ff. Plut. Ant. 9.

Dio XLV 28. Plin. n. h. VLH 55). Diese Aus-

schweifungen fuhrten eine Spannung mit Caesar

herbei. Daher wurde im J. 708 = 46 in Caesars

drittem Consulat nicht A. sein College, sondern

Lepidus (Plut. Ant. 10. CIL I p. 440), und dieser

(App. b. c. n 118). Bald jedoch erkannte er die

Energielosigkeit der Morder, die unthatig auf dem
Capitol sassen, und wusste durch geschickte Aus-

nutzung der verworrenen Zustande sich einen Vor-

sprung an Macht alien Mitbewerbern gegeniiber

zu sichern. Noch in der Nacht vom 15. zum 16.

Marz (Drumann I 84f. Gardthausen I 34)

liess er den Staatsschatz im Betrage von 700 Mil-

lionen Sesterzen (Cic. Phil. 1 17. II 93. V 11. 15.

auch im J. 709 = 45 Magister equitum des Die- 50 VLTI 26. XII 12; ad Att. XIV 14, 5. 18, 1. XVI
tators. An dem africanischen und spanischen Peld-

zuge Caesars nahm A. nicht teil, sondern blieb

vielmehr in Eom zuruck, wo er sich um diese

Zeit mit Fulvia, der Witwe des P. Clodius und
C. Curio, vermahlte (Plut. Ant. 9. 10. Cic, Phil,

n 11). Als Caesar aus Spanien zuruckkehrte,

reiste ihm A. in Gemeinschaft mit Trebonius bis

Narbo entgegen. Trebonius suchte ihn zur Teil-

nahme an der VerschwSrung gegen Caesar zu be-

14, 3. VeU. n 60. Mommsen E. G. LTI? 510) aus

dem Tempel der Ops in seine Wohnung bringen,

sowie den Privatschatz und die Papiere Caesars,

welche ihm dessen Witwe Calpurnia in die Hande
spielte (Plut. Ant. 15. App. b. c. H 125). Der
Gesandtschaft der Verschworenen. welche noch am
Abend des 15. Marz an den Consul gelangte (O.

E. Schmidt Jahrb. f. class. Phil. Suppl. UH
681. Froehlich 33). versprach er Antwort auf

reden (Plut. Ant. 10. 13). Allein A. wies das 60 den folgenden Tag (Sic. Dam. 27).

Ansinnen mit Entschiedenheit zurjick (Cicero Phil,

n 34 berichtet in tendenziSser Ubertreibung die

Beteiligung des A. als Thatsache, um diesen bloss-

zustellen), sohnte sich vielmehr mit Caesar aus

und folgte ihm in die Hauptstadt, wo er im nach-

sten Jahre (710 = 44) sein College im Consulat

wurde (fast. Cap. una min. IV. Dio ind. XLUI
und XLIH 49. XLV 9. 11. Cic. Phil. H 70. 78f.

Am Morgen des 16. Marz sammelten Lepidus

und A. die Veteranen aus der Stadt und Um-
gegend um sich. A. verhandelte durch Gesandte

mit den MOrdern auf dem Capitol, und als er in-

folge des wachsenden Zulaufs von Veteranen sich

stark genug fuhlte, um selbstandig auftreten zu
kOnnen, beschloss er dem Senat die Entscheidung
anheimzustellen (App. b. c. H 124; vgl. dazu
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ProehlichS7). Mit Hfilfe der bewaffneten Macht XLIV 51. App. b. c. Ill 2—3 Cic ad Att XIVwurde in der Stadt Ruhe und Ordnung hergestellt. 7. 8 ; Phil. I 5), so lag das eben so sehr in seinem
Vor der benatssitzung fand erne pnvate Bespre- personlichen Interesse, wie in dem des Staateschung der caesarianischen Partei statt, in welcher Um aber den Senat ftr seine weitblickenden
sich A. im Emverstandnis mit Hirtius gegen Le- Plane geffigig zu machen, gab er noch im Laufe

Kf™ t S«hon^ d« Morfer erklarte (Nic des Marz (Groeb e 45) seine Zustimmung zu einerDam 27) Em Machtbefehl des Consuls benef Reihe von Senatsbeschlussen tiber die Einschran-
den Senat auf den 17 Marz noch vor Tagesan- kung der Privilegverleihungen , Aufhebung der
bruch in den Tempel der Tellus (App. b. c. II Dictatur, Einsetzung einer Commission zurUnter-
l-Jo), (lessen samthche Ausgange militarisch be-lOsuchung fiber die Amtshandlungen Caesars (App
setzt wurden (Che Phil. I 31. H 89; ad Att. XIV b. c. Ill 25. Dio XLIV 51. Cic. Phil I 3ill
14, A. XVI 14, 1) A. erkannte Dolabella als n 91. 100), Beschiiisse, von welchen der fiber die
(.ollegen an. Die Verschworenen, aufgefordert an Aufhebung der Dictatur sogar zum Gesetz erhoben
der bitzung teilzunehmen, zogen es vor, nicht zu wurde (Cic. Phil. V 10). Zum Lohne daffir liess
erschemen (App. be. H 127) Durch die ge- er sich ebenfalls noch im Marz (Groebe a. a. O )scnickte Erklarung, dass bei Aufhebung der caesa- vom Senate das dem M. Brutus entrissene Make-
riscnen Bestimmungen em grosser Teil der Sena- donien fibertragen (App. b. c. Ill 8 Dio XLV 9
toren seiner Amter und Wurden verlustig gehe 20), nachdem er umnittelbar zuvor durch Volks-

FPL- ^ t)'
erwk*e £• unter dem Schein beschluss seinem Collegen Dolabella Syrien, die

des Offenthchen Literesses in Wirkkchkeit sehr zu 20 Provinz des Cassius, verschafft hatte (App. b. csemem eigenen Vorteil, die Aufrechterhaltung der III 7)
octo Caesaris (App. be. n 135. Cic ad Att. Am 1. April hatte A. seine samtlichen Schul-avi 14 l; I'M. II 100), wofur er auf Antrag den aus dem Staatsschatze getilgt (Cic. Phil II
Ciceros den MOrdern Amnestie bewffligte (Cic. 93). Er begann jetzt die andere Halfte des Caesa-
rs-

•!' v. j.
58

-
APP- a- a

- °0- Wenn rischen Nachlasses zu verwerten. Die Hand desaann weiternin die von Caesar angewiesenen Litn- Paberius, des Geheimschreibers Caesars, schuf Ge-
dereien den Veteranen ausdrficklich vom Senat setze fiber Straferlasse , Efickberufungen , Amter-
zugesichert wurden Cic Phil I 6; ad Att. XIV undBfirgerrechtsverleihungen, vondenelbei Caesars

n ',,.', PJV' m ,' em Beschluss fiber die Lebzeiten niemand gewusst hatte: es war fur A
Gultigkeit des Testaments und die Offentliche Be- 30 die bequemste Art. seine Freunde zu belohnen
srtattung Caesars zustandekam (App. b.c.ni35f.

; und sich zu bereichern (App. b. c. Ill 5 Plut
vgl Plut. Brut 20. Cic ad Att. XIV 14, 3), so Ant. 15. Veil. II 60. Cic ad Att. XIV 12 13'
grifl das wesentlich in die Plane des A. ein. Zu- 14. 18, 1 ; Phil. II 92f. Ill 10 V 12 XII 12)
nachst freilich zeigte sich A. zur VersOhnung be- Nachdem er dann durch ein Gesetz fiber Grfin-
reit indem er seinen Sohn als Geisel auf das dung von Colonien, welches wahrscheinlich am
Capitol schickte und Cassius noch an demselben 24. April gegeben wurde (Lange Rom. Alt III

^end m seinem Hause
,
emp&ig (Hut. Brut 19. 499), die Sympathien der Veteranen gewonnen

Dio XLIV 34. Cic. Phil. I 31 Liv. per. 116). hatte, unternahm er Ende April unter dem Vor-An die Senatssitzung des 17. Marz schloss sich wande der Ausfiihrung dieses Gesetzes, thatsach-eme Volksversammlung an (Cic. a. a. 0.), in der401ich, um die Stimmung in seinem Sinne zu bear-
wahrscheinb.ch die Beschlfisse bekannt gegeben beiten und sich ein schlagfertiges Heer zu bildenund die Bestatigung der \ erfttgungen Caesars zum eine Reise nach Campanien, von welcher er erst
Gesetz erhoben wurden (Groebe to), nach der Mitte des Mai zuruckkehrte (Cic PhilAm 18. Marz fand erne neue Senatssitzung II lOOff. V 10; ad Att. XIV 17, 2. 20 2 21 2
statt in welcher Ehrenbeschlusse fur A. gefasst App. b. c. Ill 57; vgl. Groebe Iff.)
und den Verschworenen die von Caesar zugewiese- In Rom war inzwischen gegen Ende April Cnen Provinzen bestatigt wurden (Plut. Brut. 19. Octavius, der jugendliche Adoptivsohn und Erbe

*1*V??a I' A??,
ROm

-
Mt m 49°)' Caesars

'
aus Apollonia angelangt (App. b. c. Ill

Sehr bald darauf "elleicht schon am 19. Marz 9-12) und hatte, wenn auch massvoll seine An-|>ardtnausen I 39), wurde Caesars Testament 50 sprfiche geltend gemacht (App. b. c HI 14 17)mi Hause des A. ertiffhet und verlesen (Suet, Caes. A., der den Schatz des Caesar dem rechtmassigen
83). Die Freigebigkeit des Dictators erweckte Erben weder zuruckzahlen konnte noch wollte
aufs neue den Hass gegen die MOrder (App. b. und der die Parteiftthrung selbst in Handen be-

A cH
10 XLI\ 35)- u1"1 A. wusste die so halten wollte. nahm ihn kfihl auf (App. b c HT

erzeugte Stimmung durch seine Rede bei dem 18-20. 28. Dio XLV 5. Plut. Ant 16) und be-
Leichenbegangms Caesars (20.-23. Marz nach reitete ihm jetzt und spater Schwierigkeiten, wo

i ,o ,

1L?0rre
1

spTde
?
z Clceros in den J

-
44 er ko™te Pio XLV 5. 6. App. b. c. m 14. 28

w iTt'J } ,
dur^ die Vorzei?™g ein <?s 31. 94. Suet. Aug. 10. Cic ad Att, XV 3. 2i"WadisMdes von dem blutIgen KOrper des Er- Da aber Octavian durch die Gnnst des Volkes

mordeten so sehr zu steigern, dass die Wut des 60 ihm bald gefahrlich wurde, versohnte sieh A. mit
Volkesoffen gegen die Mfirder ausbrach (App. b. ihm (App. b. c. LH 30. Dio XLV 8. Cic. ad Att.
t n 144-147. Plut. Ant. 14. Cic. Phil. LT 90f.). XV 12, 2) behufs geschlossenen Vorgehens gegenEs war A. darum zu thun. die Stimmung des die gemeinsamen Peinde
Volkes und seine eigene Macht der Senatspartei In der Senatssitzung am 1. Juni wurde die
an emem deuthchen Beispiel vor Augen zu fuhren, zunachst brennende Frage der Entschadigung des™d diesen Zweck hatte er vollkommen erreicht, Brutus und Cassius, jedenfalls auf VeranlassungWenn er dann trotzdem mit ausserster Strenge des A., vertagt (Cic. Phil. I 6. II 108ff • ad Att
.Kuhestorungen m der Stadt unterdrfickte (Dio XV 6, 2. 9, 1), der sich dann zusammen mit Do-

2601 Antonius Antonius 2602

labella am 2. Juni durch tribunicisches Gesetz Cic. ad Att. XVI 8, 2. 10, 1. 13 c. 14). Mittler-

die Dauer der Provincialverwaltung auf 5 Jahre weile sammelte Octavian auf eigene Faust in Cam-

festsetzen (Cic. Phil. I 6. 25. II 6. 108f. V 7. panien aus den Veteranen der 7. und 8. Legion

VIII 28; ad Att. XV 11, 4), sowie die Unter- ein Heer (Mon. Anc. c. 1. App. b. c. HI 40. Dio

suchung fiber die Amtshandlungen Caesars fiber- XLV 12. Nic. Dam. 31. Liv. per. 117. Cic. ad

tragen liess (Cic. ad Att. XVI 16, 11 ; Phil. H 100). Att. XVI 8. 9. 11. 14). Auf dem Marsche nach

Am 5. Juni entfernte A. die Praetoren Brutus Oberitalien flel dann die Legio Martia zu ihm ab,

und Cassius durch Erteilung eines commissarischen setzte sich in Alba Pucentia fest (App. b. c. LH
Auftrages aus der Hauptstadt (App. b. c. HI 6. 45. Dio XLV 13. Cic. Phil. V 23. XIH 19. XIV
Cic. ad Att. XV 5, 2. 6, 2. 9. 11. XVI 4, 4 ; 10 31) und wies einen Versuch des A., sie zurfickzu-

Phil. II 31), um dann bald nach der Mitte des gewinnen, hohnend zurfick (App. a. a. O.). Den
Monats mit dem Ackergesetze seines Bruders Lucius Rest seiner Truppen vereinigte darauf A. in einem

(Dio XLV 9. Cic. ad Att. XV 12, 2. 15, 1. 17, festen Lager bei Tibur (App. b. c. HI 45. 46.

1. 19, 2; Phil. V 7. 21. 33. VI 12f.) und dem Cic. Phil. XIII 19). Am 28. November traf er

Gesetz fiber den Tausch der Provinzen den ent- zur Senatssitzung in Rom wieder ein : es war alles

scheidenden Schlag zu fuhren. Das Ackergesetz wohl vorbereitet, um Octavian fur immer unschad-

war auf die Veteranen berechnet (Cic. fam. XI lich zu machen. Da ereilte ihn plotzlich die Nach-

2, 3), das Gesetz fiber die Provmzen verlieh dem richt, dass die 4. Legion dem Beispiele der Martia

A. statt Makedonien das diesseitige Gallien und gefolgt sei (Cic. Phil. Ill 19ff. XJJI 191). Es

funf von den parthischen Legionen mit der Be- 20 blieb nichts fibrig als unverzuglicher Abmarsch

stimmung, sie im Palle des Widerstandes gegen nach Gallien. Nachdem noch am Abend des 28.

D. Brutus zu verwenden (App. b. c. HI 27. 30. November in Eile die praetorischen Provinzen ver-

55. Dio XLV 9. Nic. Dam. 30. Liv. per. 117. teilt waren, brach A. mit den Trfimmern seines

Cic. ad Att. XIV 14, 4. XV 17; vgl. Groebe Heeres unter dem Schutze der Nacht nach Nor-

8ff.). Noch einmal gegen Ende Juli naherte sich den auf (Cic. Phil. JJI 24ff.; vgl. Ruete Die

A. vorttbergehend dem Senat: am 1. August wur- Correspondenz Ciceros 44 und 43, 39 nr. 58).

den, wie es scheint, Kreta und Kyrene an Brutus Sein Bruder Lucius fuhrte ihm die letzte von den

und Cassius vergeben (App. b. c. Ill 8. 12. 16. funf makedonischen Legionen zu (Cic. Phil. HI
Plut. Brut. 19. Dio XLVII 21. Cic. Phil. II 31) 31). So betrat er, eine Legion Veteranen einge-

und die Rfickberufung des Sex. Pompeius be- 30 rechnet, mit vier Legionen die Provinz des D.

schlossen (App. b. c. IH 4. Dio XLV 10; vgl. Brutus; dazu kamen dann die Auxiliartruppen

Groebe 19ff. 27ff.). Dann aber folgte der end- und Rekruten (App. b. c. Ill 46).

gultige Bruch mit der Senatspartei und Octavian In Eom iibeniahm jetzt Cicero die Ffihrung

(App. b. c. Ill 39) ; A. schaltet mit unbeschrank- der Senatspartei. Auf seine Veranlassung erklarte

tester Willkur und erweitert seine Macht durch eine der Senat am 20. December den durch A. vor-

Reihe wichtiger Gesetze fiber die Insel Kreta (Cic. genommenen Tausch der Provmzen fur ungfiltig

Phil. II 97. Dio XLV 32. XLVI 23) , fiber die (Cic. fam. XII 22, 3) , erkannte D. Brutus als

Zusammensetzung der Geschworenengerichte (Cic. rechtmassigen Statthalter von Gallia cisalpina an

Phil. I 19f. V 12ff. XIH 3. 37), fiber die Provo- (Cic. fam. XI 6, 2; Phil. V 28. X 23) und schloss

cation bej Processen de vi und de maiestate (Cic. 40 mit Octavian ein fOrmliches Bfindnis (Cic. Phil.

Phil. I 21f.) und fiber die Einffigung eines neuen X 23). Brutus warf sich beim Anrucken des

Pesttages in die Ludi Romani zu Ehren Caesars Feindes in die Festung Mutina, die nun von A.

(Cic. Phil. H 110). eingeschlossen wurde (App. b. c. IH 49. Dio

Gleichzeitig trat er gegen Cicero und die Ver- XLVI 35).

schworcnen energisch auf (Cic. Phil. V 19f.; fam. Mit der Fuhrung des Krieges beauftragte der

XH 3, 2. 23, 3) und errichtete auf dem Forum Senat den Octavian als Propraetor, sowie die bei-

dem ennordeten Dictator ein Standbild (Cic. fam. den neuen Consuln Hirtius und Pansa. Eine Ge-

XII 3). Um den Einfluss des Octavian zu brechen, sandtschaft befahl dem A. , die Belagerung von

scheute er sich nicht, demselben ein Attentat auf Mutina aufzuheben und die Rustungen einzustellen

seine Person anzudichten (App. b. c. HI 39. Nic. 50 (App. b. c. ni 61. Dio XLVI 29). A. antwortete

Dam. 30. Veil. H 60. Cic. fam. XH 23 ; Sueton. mit einer entschiedenen Weigerung und starken

Aug. 10 und Seneca de clem. I 9, 1 berichten Gegenforderungen (App. b. c. Ill 63. Cic. Phil,

das Attentat falschlich als Thatsache). VLH 20. 25ff.), worauf der Senat den Kriegszu-

Unmittelbar darauf, am 9. October, verliess stand erklarte (Non. p. 538). Inzwischen hatte

der Consul die Hauptstadt, um den in Brundisium Hirtius Clateraa genommen und sich dort fest-

eingetroffenenen 4 Legionen entgegenzueilen (App. gesetzt, Octavian bei Forum GaUorum (Cic. PM.
b. c. HI 40. 43. Dio XLV 12. Cic. ad Att. XV VLH 6 ; fam. XH 5, 2). Ein Versuch des A..

13, 2 ; fam. XII 23, 2). Jedermann sah ein, dass sie auf seine Seite zu Ziehen , missglfickte voll-

die Waffen die Entscheidung bringen mussten. standig (Cic. Phil. XHI 22ff.). Da erschien, als

In Brundisium stellte A. mit ausserster Strenge 60 die Not in Mutina bereits aufs hOchste gestiegen

unter den von Octavian zum Abfall aufgereizten war, der Consul Pansa mit neugeworbenen Legionen

Truppen die Disciplin wieder her (App. b. c. HI (App. b. c. HI 65. Cic. fam. XII 5, 2). Sogleich

43. Dio XLV 13. Cic. ad Att. XVI 8, 2 ; Phil, ruckte A. , dem daran gelegen sein musste , die

IH 4. 31. V 22. XH 12. XIH 18), schickte drei Vereinigung der Senatstruppen unter alien Um-
Legionen langa der Ostkuste Italiens in einzelnen standen zu verhindern, am 14. April dem heran-

Trupps nach Gallia cisalpina und zog selbst in eilenden Pansa auf der Via Aemilia bis Forum

Eihnarschen mit der legio V Alaudarum (Dru- Gallorum entgegen und nahm zu beiden Seiten

mann I 210) gegen Rom (App. b. c. HI 44f. der Strasse eine verdeckte Aufstellung. Es kam
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zur Schlacht, in der Pansa besiegt und schwer Lavinius gebildeten Halbinsel zwischen Mutt™venvundet wurde; auf dem Riickmarsche ins Lager und Bononia (Gardthausen II 49f) zum lb
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Ant. 22). Das Andenken des gefallenen Brutus Flotte des A. den Hafen sperrte, wurde blokiert.

ehrte A durch TJbersendung der Asche an die An- Doch nahm der Krieg keinen rechten Fortgang,

gehorigen (App. b. c. IV 135. Plut. Ant. 22; da es A. an Landtruppen gebrach und Octavians

Brut. 53. Val. Max. V 1, 11), wie er uberhaupt Soldaten gegen den Sieger von Philippi nicht

gegen die Besiegten mit wenigen Ausnahmen Scho- fechten mochten. Daher kam nach dem Tode der

nung ubte (App. b. c. IV 129. Plut. Ant. 22; Fulvia durch Vermittelung des Cocceius Nerva

Brut 28. Veil. II 71). eme Auss5hnung zustande. Im Vertrage von Brun-

Nach dem Siege wurden die Provinzen zwi- disium erhielt A. den griechischen Osten, Octavian

schen Octavian und A. mit Eintansetzung des den lateinischen Westen. Skodra an der illyrischen

Lepidus aufs neue verteilt (App. b. c. V 3. Dio 10 Kliste -wurde als Grenze bezeichnet. Lepidus durfte

XLVIJI 1 2) Octavian zog nach Italien, urn die Africa behalten. Italien sollte neutral und den

Landereien unter die Truppen zu verteilen; A. Werbungen beider Machthaber fur die Kriege gegen

wandte sich nach Osten, urn hier die Gelder auf- Sex. Pompeius und gegen die Parther voTbehalten

zubringen, welche man den Kriegern versprochen bleiben (App. b. c. V 56—65. Dio XLVTJl 28.

hatte (App. b. c. V 3. Plut. comp. Dem. c. Ant. Plut. Ant. 30. Liv. per. 127. Veil. II 76. Hor. sat.

1) Zurlchst erschien er in Griechenland, wo er I 5). Zur Befestigung des Bilndnisses vermahlte

sich wohlwoUend und freigebig zeigte (Plut. Ant. sich A. mit Octavians Schwester der eben ver-

23) Beim Abschied ubergab er die Balkanhalb- witweten Octavia (App. b. c. V 64. Pint. Ant.

insel seinem Freunde L. Marcius Censorinus (Plut. 31. Dio XLVIH 31. Tac. ann. I 10. Veil. LT 78).

Ant 24. CIA DI 567) und setzte selbst nach 20 Gegen Ende des J. 714 = 40 hielten beide, Octa-

Asien hinuber, wo er sich in Ephesos als Diony- vian wie A., triumphierend ihren Einzug in Rom

^s verehren liess (Plut. Ant. 24. Babelon I (Dio XLVILT 31f. CIL I p. 461. 478). Auf Ver-

179 nr 60) Den Asiaten legte er eine ungeheure anlassung des letzteren setzte der Senat den He-

Kriegssteuer auf (App. b. c. V 4. 5. Dio XLVIU rodes als rechtmassigen Konig in Judaea und Sa-

24 Plut Ant 24) und griff auch in die politi- maria ein (App. b. c. V 75. Joseph. Ant. XIV

sclienunddynastischenAngelegenheitendesOstens 13—14). In der Hauptstadt aber brach infolge

mit unerhOrter Willkiir ein (vgl. Gardthausen der fortdauemden Feindseligkeiten nut Sex. Poni-

I 183f ) Endlich trat A. auch dem Gedanken des peius eine Hungersnot aus. Bei emem Volksauf-

Partherkrieges wieder niiher. Zu den Vasallen, laufe rettete A. dem Octavian das Leben (App.

die er deshalb nach Tarsus entboten hatte, ge-30b. c. V 67-69. Dio XLVLU 31. Suet. Aug.

horte auch Kleopatra, die Konigin von Agypten 16). Auf sein Drangen kommt es schliesslich in

(Plut. Ant. 25). Sie sollte sich gleichzeitig wegen Misenum zu. emem Vergleich mit Pompeius (Dio

angeblicher Unterstiitzung des Cassius rechtfer- a. a. O.). , .

tigen- aber bald hatte sie durch ihre Reize und Im Herbst 715 = 39 gmg A. mit der Octavia

durch ihren Verstand den A. vollstandig gefesselt nach Athen, um hier den Winter zu verleben

(Plut Ant 26. FHG III 326 = Athen. IV 147. (App. b. c. V 76. Plut. Ant. 33). Die Athener

App 'b c V 9. Dio XLVIII 24. Joseph. Ant. feierten ihn auf sein Verlangen als Dionysos und

XV 4, 1). Nachdem dieser die Verhaltnisse in ehrten ihn durch Statuen und Spiele,_ die nach

Asien'geordnet und Syrien seinem Legaten De- ihm benannt wurden (CIA n 482. Dio XLVin

cidius Saxa, Asien dem Munatius Plancus uber- 40 39. Veil. II 82. Plut. Ant. 60). Als sie aber

wiesen hatte (App b. c. V 10. Dio XLVIII 24. dem neuen Gotte ihre Athene zur Gemahlm an-

CIL VI 1316. X 6087. Babelon U 239 nr. 4. trugen, forderte er 1000 Talente zur Aussteuer

Bull hell XI 15), ging er wahrscheinlich noch (Senec. suas. I 6. Athen. IV 148 b. c).

im Herbst des J. 713 = 41 nach Alexandria, wo Im folgenden Jahre (716 = 38) erwachte A. zu

er in den Armen der Kleopatra alles Ubrige ver- neuer Thatigkeit. Die Lorbeeren, welche sein Le-

sass fApp. b. c. V 11. Dio XLVIII 24. Plut. gat Ventidius ira Osten geerntet (Cohen I*

Ant 28 29) 45 m. 75. CIL I p. 461), liessen ihn nicht schla-

Erst die Nachricht, dass die Parther unauf- fen. Mit Macht rustete er nun fur den Parther-

haltsam heranriickten und ganz Vorderasien, Sy- krieg. Nur kurze Zeit wurden diese Rustungen

rien und Phoinikien unterworfen hlltten, weckte 50 unterbrochen durch die Aufforderung des Octavian,

ihn aus seinem Taumel (Dio XLVIH 24-26. Plut. der seinen Schwager um eine persOnliche Zusam-

Ant 30) Schon war er im Begriff, sich gegen menkunft in Brundisiom bat, um Massregeln gegen

diese zu wenden, als der Stand der Dinge in Ita- Sex. Pompeius zu verabreden. A. erschien mit

lien ihn abberief (App. b. c. V 52. Plut. Ant. einer Flotte in Suditalien, kehrte aber, als er Octa-

'30) Im perusinischen Kriege war Octavian Sieger vian nicht gleich traf, nach Athen zuruck un£

iiber Fulvia und L. Antonius geblieben und fur riet ihm schriftlich , an dem Vertrage nut Pom-

4. selbst gefahrlich geworden, der mit unbegreif- peius festzuhalten (App. b. c. V 78. 79. Dio XLVLTI

licher TJnthatigkeit dem Kriege zugesehen hatte 46). Von Athen begab er sich nach Asien. Allein

(Dio XLVIJI 27. Plut. Ant, 28. 30). nach einer wenig ruhmlichen Unternehmung gegen

So entschloss er sich endlich im Fruhjahr 714 60 Antiochus von Kommagene kehrte er wieder um

= 40 zum Aufbruch. Mit einer Flotte von 200 (Dio XLLX 22. Plut. Ant. 34).

Schiffen segelte er von Alexandria nach Klein- Im Fruhling des J. 717 = 37 segelte A. mit

asien hinuber und erhielt hier die Kunde von dem 300 Schiffen nach Brundisium, um Octavian im

Fall Perusias Auf der Fahrt nach Italien schloss Kampfe gegen Sex. Pompeius zu unterstutzen. Oc-

sich Domitius Ahenobarbus ihm an (App. b. c. V tavian zog sich anfanglich rnisstrauisch zuruck

;

55 59 Suet Nero 3), und auch mit Sex. Pom- aber Octavia vermittelte zwischen innen, und als

peius kam ein Abkommen zustande (App. b. c. V sie dann zwischen Metapontum und Tarent zu-

52 Dio XLYEDI 27). Brundisium, welches der sammenkamen , wetteiferten sie in Beweisen des
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derlege (Plut. Ant. 55). Doch wurde ein dem A. hindern, dass sowohl seine Eeiterei von Statilius

giinstiger Senatsbeschluss durch das Veto des Tri- Taurus und M. Titius geschlagen wurde (Oros.

bunen M. Nonius Balbus verhindert. Und als VI 19, 7), als auch, dass die Flotte mehrfach
t

bald darauf Octavian oifentlich im Senat gegen Schlappen erlitt (Plut. Ant. 63. Liv. per. 132).

A. auftrat, verliessen die Consuln mit ihrem An- Dieses Missgeschick , sowie der Unwille tiber die

hange die Stadt und gingen zu A. nach Ephesus Gegenwart der Kleopatra fuhrte abermals den Ab-

(Suet. Aug. 17). Vergebens suchten sie hier die fall verschiedener Preunde, wie des Domitius Ahe-

Kleopatra vom Heere zu entfernen (Plut. Ant. 56. nobarbus
, Q. Dellius und Iunius Silanus , herbei

58 ; vgl. auch 64) , deren Anwesenheit sie als (Plut. Ant. 59. Veil. II 84. Senec. suas. I 7 ; vgl.

schadlich erkannt hatten; vielmehr schickte A. 10 Gardthausen I 374ff.). Die Stimmung im Lager

der Octavia gerade um diese Zeit den Scheide- des A. war bereits vor der Entscheidung in hohem
brief (Dio L 3. Plut. Ant. 57. Liv. per. 131. Suet. Grade bedenklich und wurde es noch mehr, als

Aug. 69; vgl. Gardthausen I 345) und zog er mit Folter und Hinrichtungen gegen die Ver-

mit Kleopatra nach Samos und nach Athen, wo dachtigen einschritt (Dio L 13. LI 2. Plut. Ant.

er mit schwelgerischen Festen die Zeit vergeudete 63). Nach einigen weiteren Abfallen (Dio L 14.

(Plut. Ant. 56. 57). Mehrere der angesehensten Veil. II 84) entschloss sich A. auf den Eat der

Anhanger, darunter M. Titius und L. Munatius Kleopatra, die selbst an der Sache des A. ver-

Plancus, gingen daher zu Octavian iiber (Dio L zweifelte und sicher schon damals Verrat plante,

3. Plut. Ant. 58), ein sicheres Kennzeichen, dass die Entscheidung zur See herbeizufiihren (Dio L
dessen Aussichten giinstiger waren. Durch sie 20 15. Plut. Ant. 63f.).

kam Octavian das Testament des A. zu Handen, Am Morgen des 2. September (Dio LI 1) fuhrte

welches er dem Senat und Volk vorlegte und als er seine Flotte aus dem Meerbusen heraus und

ein willkommenes Mittel beniitzte, um durch den stellte sie im Halbkreis vor dem Eingang des Sun-

Inhalt desselben den Unwillen der Eomer gegen des auf. Er selbst commandierte auf dem rechten

A. zu nahren (Dio L 3. 20. Plut. Ant. 58. Suet. Flugel (Plut. Ant. 65). Der Kampf war langere

Aug. 17). Senat und Volk erklarten nun den Zeit unentschieden , wiewohl die Eeihen des A.

Krieg und zwar der Kleopatra ; dem A. entzogen sich bereits gegen dessen ausdriicklichen Befehl

sie die Gewalt, welche er einem Weibe abgetreten gelockert hatten. Da sah man plotzlich Kleopatra

habe (Plut. Ant. 60. Dio L 4. 6; s. auch unter mit ihren 60 Schiffen mitten durch die Eeihen

Abrogatio Nr. 1). Indessen kam es nicht so- 30 der Kampfenden hindurch auf die hohe See los-

gleich zum Kriege. Denn A., der im Herbst 722 steuern (Plin. n. h. XIX 22. Flor. II 21, 8 [IV

= 32 mit seiner Flotte bei Corcyra stand, be- 11]). Sofort bestieg A. ein schnelles Schiff und

ging den verhangnisvoUen Fehler und kehrte, da eilte ihr nach. Die Flotte bemerkte die Abwesen-

er Octavian bereits an der illyrischen Kiiste ver- heit des Fiihrers nicht sogleich oder glaubte nicht

mutete, wieder um und uberwinterte in Patrae daran und setzte den Kampf mit der grossten

(Dio L 9), wo er am 1. Januar 723 = 31 den Tapferkeit undAusdauer fort, bis Octavian am Nach-

Antritt seines dritten Consulates feierte (Cohen mittage Feuerbrande auf die feindlichen Scbiffe

12 35 nr. 1. 11. 80. 81). werfen liess und sie dadurch vernichtete. Die Ver-

Das Heer des A. wurde auf 100 000 Mann zu luste des A. betrugen 12 000 Tote und 6000 Ver-

Fuss und 12 000 Eeiter geschatzt. Ausser den40wundete (Oros. VI 19, 2). 300 Schiffe wurden

Legionen waren auch die Truppen der Vasallen- von Octavian genommen (Plut. Ant. 68). Uber

konige Asiens und Africas zur Stelle. Die Flotte, den Verlauf der Schlacht vgl. Dio L 31—34. Plut.

welche im Meerbusen von Ambrakia uberwinterte, Ant. 65—68. Verg. Aen. VDH 675ff. Prop, ni
bestand aus 500 Kriegsschiffen , zum Teil von 11. IV 6. Gardthausen I 377ff. Das Land-

colossalem Bau, so dass die Bemannung und Be- heer, 19 Legionen und 12000 Eeiter, wartete noch

dienung grosse Schwierigkeiten verursachte (Dio 7 Tage auf seinen Fiihrer und ergab sich dann

L 6. 11. 13. 23. LI 2. Plut. Ant. 56. 61. 69. dem Octavian (Dio LI 3. Plut, Ant. 69. Veil.

Flor. II 21, 5. Oros. VT 19, 6; vgL Gardthausen II 85).

I 354. 359ff.). Octavian hatte 80 000 Mann zu A. floh nach der Schlacht mit Kleopatra uber

Fuss und ungefahr ebensoviel Eeiter als A. Seine 50 Tainaron nach Paraetonium. um dort den Ober-

Flotte belief sich auf 250 Schlachtschiffe , die in befehl uber die 4 Legionen des L. Pinarius Scar-

ihrer Bauart allerdings beweglicher und dadurch pus zu iibernehmen (Dio LI 5. Oros. VI 19, 15.

brauchbarer waren als die feindlichen (Dio L 29. Plut. Ant. 69), wahrend Kleopatra nach Agypten

31f. Plut. Ant. 61f. VelL II 84. Oros. VI 19. vorauseilte. Aber Pmarius ubergab seine Legionen

Flor. II 21 (TV 11]). Sein Feldherr war Agrippa. und seine Provinz dem Statthalter von Africa Cor-

der bereits den Krieg mit Sex. Pompeius ruhm- nelius Gallus. Darauf ging A. nach einem ver-

voll beendet hatte. geblichen Selbstmordversuch nach Alexandreia, wo
Wahrend A. noch in Patrae lag, eroffnete er anfanglich von alien verlassen in thatenloser

Octavian im Fruhjahr 723 = 31 von Brundisium Euhe auf seinem Timonium die Zeit verbrachte

aus die Feindseligkeiten, indem er mit Heer und 60 (Plut. Ant, 69. 70. Strab. XVII 794). Bald jedoch

Flotte an der Kiiste von Epirus und auf Corcyra kehrte er in die Stadt zuruck und suchte die trii-

sich festsetzte und von dort aus sudwarts wandte ben Gedanken durch rauschende Feste zu bannen,

(Dio L llf. Pint. Ant. 62), um die Hauptflotte zu denen die Mundigkeitserklarung des Caesarion

des A. im Golf von Ambrakia zu iiberrumpeln, und die Verleihung der Toga virilis an Antyllos

wo sie eine feste Stellung in Verbindung mit dem den Anlass boten (Plut. Ant. 71).

Landheere eingenommen hatte (Dio L 12. 13. Als Octavian dann gegen Agypten heranzog,

Plut. Ant. 64). DiesenVersuch allerdings vereitelte kniipften A. und Kleopatra Verhandlungen mit

A. durch eine Kriegslist. Doch konnte er nicht ihm an und suchten durch Geschenke und Bitten
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lhn zur Milde zu bestimmen. Kleopatra erhielt in
emem geheimen Schreiben die Zusicherung seiner
Verzeihung, wenn sie den A. umbringe (Dio LI 6
vgl. 8. 9). Dieser aber, der zuletzt seinen eigenen
bohn Antyllos nebst dessen Erzieher Euphronios
als Gesandten geschickt hatte, wurde von Octavian
keiner Antwort gewlirdigt. Vielmekr suchte Oc-
tavian ziemlich offenkundig Kleopatra zurn Verrat
an A zu bestimmen (Dio a. a. 0. Plut. Ant 72
73). Da entsohloss sich A. den Kampf aufzuneh-
men. Er gmg mit der Plotte nacb Paraetonium
und versuchte die Legionen des Scarpus von Cor-
nelius Gallus zuriiekzugewinnen. Das Unterneh-
men missgluckte voEstandig (Oros. VI 19, 15. Dio
LI 9), und zugleich kam die Nachricht, dass Pe-
lusmm bereits durch Kleopatras Verrat vom Feinde
genommen sei (Plut. Ant. 74). Sofort eilte A
nach Alexandreia zurtick. Noch einmal winkte
lhm das Gliick, als er bei einem kuhnen Ausfall
die feindliche Eeiterei bis ins Lager zuriicktrieb
fPlut. Ant. 74. Dio LI 10). Aber alle Versuche,
die feindlichen Soldaten zu sich heriiberzuziehen
schlugen fehl (Dio LI 10), und eine Herausfor-
derung zurn Zweikampf lehnte Octavian ab (Plut
Ant. 75).

v

Am 1. August 724 = 30 kam es zu einer kur-
zcn Schlacht. Die Flotte des A. vereinigte sich
auf Anordnung der Kleopatra mit der feindlichen
die Reiterei ging iiber und das Pussvolk wurde
geschlagen (Dio LI 10. Plut. Ant. 76. Oros. VI
19, 16). Dem zuriickkehrenden A. meldete man
Kleopatra habe sich in ihr Grabmal gefliichtet'
und bald darauf, die Konigin habe sich den Tod
gegeben. Diese Botschaft hatte den gewiinschtfn

!£?&«£• lflrZte Sich in sein Schwert (Strab.
A. VII 795). Doch die Wunde war nicht sogleich
totlich, und als er horte, dass Kleopatra noch am
Leben sei, liess er sich zu ihr hintragen.

So starb A. am 1. August 724 = 30 in den
Armen der noch immer zartlicb geliebten Kleo-
patra, fur die er alles, sein Reich und seinen Ruhm
und zuletzt seine Ehre geopfert hatte. um zum
Dank dafiir von ihr verraten zu werden (Plut Ant

324 'sajf
10 LI 10

'

°r°s
'

VI 19
'

17 CIL 1 p -

Die damnatio memoriae erfolgte im Septem-
ber oder October 724 = 30 unter dem Consulat
des Cicero und Octavian, erst auf die Kunde von
dem Tode des A. Sein Name wurde in den Fa-
sten getilgt (Dio LI 19. Plut. Cic. 49; Ant 86
Strab. XIV 685). Doch liess Augustus, wo es an-
gmg, denNamen wiederherstellen (Tac. arm III 18-
vgl. Mommsen Herm. IX 93f. 273f.). Die end-
gultige Restitution erfolgte unter Caligula (Wil-
manns 1132. Mommsen Mon. Anc p 129 Dio^20 Suet. Calig. 23; vgl. Seneca ad Polyb.

IV. Charakter.
A. war von der Natur wohl ausgestattet. Eine

stattliche, dabei in schonem Ebemnass gehaltene
Gestalt (Plut. Ant. 2. 4. DioXLV30; vgl. Cic
Phil II 63). mannliche Zfige von freundlichem
Ausdruck (Plut. Ant. 4; die Miinzen zeigen eine
breite, mednge Stirn, starke gebogene Nase. dazu
em vorstehendes spitzes Kinn und einen auffallend
(Ucken Hals) imponierten und gewannen. Sein un-
verwustlicher Korper hatte den Ausschweifungen
einer liederlichen Jugend und den Anstrengungen
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des Lagerlebens mit wunderbarer Zahigkeit wider-
standen. Geistig reich beanlagt, fehlte es ihm nur
an der notwendigen Ausbildang, um z. B als Eed-
ner Hervorragendes zu leisten. Fur Kunst und
Wissenschaft hatte er keinen Sinn. Das Schreiben
war von jeher nicht seine Sache gewesen. Nur
wemge Briefe und Reden von ihm sind auf uns
gekommen. Im Altertum existierte auch eine
Schnft des A. de ebrietate sua (Plin. n h XXV

10 148), welche er kurz vor der Schlacht bei Actium
schneb.

Sein natiirlicher Beruf war das Soldatenleben.
Hier entfaltete er glanzende Eigenschaften als Mi-
ner Reiterfuhrer. Mit derselben Leidenschaft wieWem und Weiber liebte er seine Reiter. Bei den
Soldaten besass er eine ungewohnliche Popularitat
infolge seiner Tiichtigkeit, natiirlichen Gutmutig-
keit und Preigebigkeit. Personlich war er nicht

on -2
S *aPfer'

s°ndern dabei gewandt, in Kriegslisten
20 erflndensch und auch scnwierigeren Aufgaben ge-

wachsen. Sein Mut und seine Tiichtigkeit wuchs
mit der Gefahr. War diese voriiber, so liess er
sich gern gehen. Auch dem Feinde gegenuber ver-
leugnete er nie seine ehrenhafte ritterliche Gesin-
nung. Em wirklicher Feldherr war er trotzdem
nicht: er konnte wohl eine Schlacht gewinnen,
aber keinen wohldurehdachten Kriegsplan entwerfen
und durchfiihren. Noch weniger leistete er als
Staatsmann. Hier fehlte ihm vollstandig die ge-

30 male Nuchternheit und der klare, zielbewusste
Blick semes Meisters, der diesen stets und unter
alien Umstiinden zum Herrn der Situation machte;
es lehlte ihm die straffe Concentration der Ver-
standes- und Willcnskraftc , die das Wesen des
Herrschers bedingen. Ein festes Ziel hatte A. ei-
genthch nie, er folgte nur immer dem Druck der
von aussen auf ihn wirkenden Einflusse. Caesar
zu ersetzen ist ihm wohl nie ernstlich in den Sinn
gekommen. Er konnte sich nicht beherrschen, ge-

40 schweige denn andere, und sein grosstes Ungliick
war, dass er trotzdem durch den Zwang der Ver-
haltmsse zum Herrscher berufen wurde. Er konnte
sein eigenes Haus nicht bestellen: wie soUte er
da die Haushaltung eines grossen Reiches fuhren ?
Regentenpflichten gab es far ihn nicht. Im Orient
verfiigte er in unverantwortlicher Weise iiber das
Gut des romischen Volkes. In der Zeit der Pro-
senptwnen zeigte er Rachsucht, Rohheit und Grau-
samkeit, Der Mangel an Selbstbcherrschung and

50 erne angeborene Genusssucht machten ihn schliess-
lich unfahig, die hohe Stellung zu behaupten, die
ihm das Gliick und Huge Beniitzung der Umstande
verschafft hatte. Vgl. die Charakterzeichnungen
bei Drumann I 504ff. Gardthausen I 417ff.
Sem Bildms bei Bernoulli Rom. Bconographie I
203ff., Miinztafel IV 80—91. Imhoof-Blumer
Portratkcipfe auf romischen Miinzen der Republik
und der Kaiserzeit (2. Aufl. 1892) S. 5 und Taf.
I 6. Baumeister Denkmaler des class. Altert.

601 86f.

V. F ami lie s. Stammbaum S. 2613.
Vermahlt war A. zuerst mit Fadia. der Toch-

ter ^eines Freigelassenen . deren Kinder aber im
J. 710 = 44 bereits nicht mehr am Leben ware'n
(Cic. Phil. II 3. Xni 23; ad Att. XVI 11, 1;
vgl. Mommsen Ephem. epigr. I p. 272) ; in zweiter
Ehe mit Antonia (Nr. 110), der Tochter seines
Oheims C. Antonius (Nr. 19), die er im J. 707 = 47

2613 Antonius Antonius 2614
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oder 708 = 46 wegen Ehebruchs mit Dolabella ver-

stiess (Plut. Ant. 9. Cic. Phil. II 99; vgl. Momm-
sen a. a O. p. 273), um die Pulvia heiraten zu

kOnnen. Nach deren Tode bekam er im J. 714 =
40 die edle Octavia zur Frau (s. o.; ihr Stamm-
baum CIL VI 2 p. 909), von der er sich aber im
Jahr 722 = 32 schied, um ungestOrt der Kleopatra

leben zu kOnnen. Aus diesen verschiedenen Ehen
hatte Antonius mehrere Kinder, von denen bei

10 seinem Tode, die Nachkommen aus der illegitimen

Ehe mit Kleopatra eingerechnet (Alexander, Kleo-

patra, Ptolemaeus), noch 8 am Leben waren (Plu-

tarch. Ant. 87 zahlt die Tochter der Antonia, die

eine nichtromische Ehe eingegangen war, nicht

mit). Die fiinf Kinder aus den rechtmassigen Ehen

des A. s. Nr. 112. 32. 22. 113. 114. [Groebe.]

31) M. Antonius . . . anus (CIL VI 1984),

wohl M. Antonius Severianus (unten Nr. 99).

[P. v. Rohden.]

20 32) M. Antonius, von den griechischen Schrift-

stellern (Plut. Ant. 71. 81. Dio XLVIH 54. LI

6. 15 und sonst) "Avxvllog genannt (wohl schmei-

chelndes Deminutiv, s. Drumann I 519, 27),

alterer Sohn des Triumvirn Antonius (Nr. 30) und

der Fulvia (Plut. Ant. 28. 57. 71. 81. Suet. Aug.

17. Dio LI 6), nach Caesars Tod von seinem Vater

den Verschworenen als Geisel aufs Capitol ge-

schickt (s. o. S. 2599), wahrend des mutinensischen

Krieges zu Rom bei der Mutter, dann vom Vater

30 nach Philippi und von da'nachAsien und Agyp-

ten mitgenommen (Plut. Ant. 57), wurde noch als

Kind zu Tarent im J. 718 — 36 mit Iulia, der

Tochter des Octavian, verlobt (Dio XLVIII 54;

vgl. LI 15. Suet. Aug. 63). Im J. 724 — 30, als

A. in Alexandreia an seiner Lage verzweifelte, gab

er dem Antyllos die Toga virilis, damit dieser im

Falle eines unglilcklichen Ausganges in Gemein-

schaft mit Caesarion die Regiemngin Agyptenuber-

nahme (Dio LI 6; vgl. Plut. Ant. 71). Zu Octavian

40 wurde er kurz vor der Katastrophe als Friedens-

gesandter geschickt (s. o. S. 2611). Nach dem Tode

des A. liess ihn Octavian hinrichten. VgL Dio

LI 15. Plut. Ant. 81. 87. Suet. Aug. 17. Auf 2

Goldmunzen aus den J. 719 = 35 bis 722= 32 ist

er mit seinem Vater zusammen dargestellt (Co-

hen I 58). [Groebe.]

83) Q. Antonius, als Unterbefehlshaber des

Praetors L. Aemilius Regillus bei der Belagerang

von Phocaea im J. 564 = 190 genannt, Liv.

50XXXVTI 32, 8. [Klebs.]

34) Q. Antonius /..«.. (CIL VI 2017 =
XTV 2244), wohl Q. Antonius Isauricus (unten

Nr. 65).

35) Rufius Antonius Agrypnius Volusianus s.

Caeionius.
36) L. Antonius Albus, Arvalbruder in den

J. 117—145 n. Chr, CIL VI 2076. 2078. 2080.

2083. 2084. Eph. ep. VTII p. 332. Bull. com.

XIV 1886. 361. 364f. Vielleicht identisch mit dem

60 Proconsul Asiens, Albus, bei Aristides XXV 497

Dind., nach Waddington Fastes des provinces

Asiatiques nr. 141 um 151 n. Chr., oder vielleicht

des letzteren Vater.

37) M. Antonius Antius Lupus, praefectus

feriarum Latinarum, decemvir stlitibus iudiean-

dis, tribunus militum leg. II adiutr. piae fide!.,

sodalis Titius, quaestor, augur, patrieius, prae-

tor, cuius memoria per vim oppressi (Antius Lu-



2615 Antonius Antonius 2616

pus war namlich von Commodus um 182 n. Chr.
getotet worden, Hist. Aug. Comm. 7, 5) in inte-
grum secundum amplissimi ordinis consultum
restituta est (namlich unte.r Pertinax, 193 n. Chr.,
Hist. Aug. Pert. 6, 8), Gemahl der Claudia Re-
gilla, Vater der Antia Marcellina, verwandt mit
M. Valerius Bradua Mauricus und Antonia Vitel-
lia, Freund des Q. Fabius Honoratus und T. An-
naeus Placidus, CIL VI 1343 = IGI 1398 (Rom).

38) Antonius Arrianus , e(larissimus) i(uve- 10
nis), BulL com. XIII 1885, 104 nr. 1034.

89) Antonius Atticus, Rhetor, Seneca suas.
.II 16.

40) M. Antonius Balbus, c(larissimus) v(ir),

Patron von Canusium im J. 223 n. Chr., CIL IX
338, 1, 7 (Canusium). Vielleicht ist auch Hist.
Aug. Sev. 13, 2 statt Antoninus Balbus zu lesen
Antonius Balbus, moglicherweise der Vater des
vorher genannten. [P. v. Rhoden.]

41) Q. Antonius Balbus, cum C. Marius 0. 20
Mori filius consul creatus esset (im J. 672
= 82) > L. Pkilippus legatus Sullae Sardi-
nian), Q. Antonio praetore pulso et ooeiso oeeu-
pavit, Liv. per. 86. Denare von ihm mit S. C. ljr

Q. Anto(hius) Balb(us) pr(aetor) aus demselben
Jahr, Mommsen R. M.-W. 596 nr. 225 ; vgl. Val.
Max. VII 6, 4 C. autem Mario On. Garbone con-
sulibus civili bello eum L. Sulla dissidentibus

senatus eonsulto aurea atque argentea tem-
plorum ornamenta, we militibus stipendia de- 30
essent, eonflata sunt. [Klebs.]

42) L. Antonius M. f. Capito , dem in Myti-
lene ein Denkmal gesetzt wurde, CIG 2197 h.

43) P. Antonius Cassianus, procurator) Au-
gfusti), vir [egr(egius)] von Numidien im J. 175,
CIL VHI 2276 add. (Numidia).

44) Q. Antonius Cassius Cassianus aonsu-
laris, CIL VI 1344. [P. v. Robden.]

45) Antonius Castor, ein Freigelassener des
M. Antonius oder einer Antonia, unter dessen40
Anleitung Plinius botanische Studien getrieben
hat, war ein eifriger Botaniker des 1. christlichen
Jhdts., der sich selbst einen botanischen Garten
hielt und sein friedliches Leben unter Blumen
weit fiber die gewohnlichen Grenzen hinaus fuhrte
(Plin. XXV 9). Er schrieb auch iiber Botanik,
und Plinius nennt ihn als Quelle im Autorenver-
zeichnis zu B. XX—XXVII , citiert wird er von
ihm XX 174. 244. 261. XXIII 166. XXVI 51.
Vgl. E. Meyer Geschichte der Botanik II 132. 50

[M. Wellmann.]
46) T._ Antonius Cl(audius) Alfenus Ari-

gnotus, tribu Quirina, eques Romanus, procura-
tor Augusti areas IAvicmae (unter Caracalla),

vjianxwv ovyyevrjg, aSeXipidovg 'A).q>. 'A.TO/Jurapiov

CIG H 3484. 3497 (Thyatira).

47) M. Antonius Crispinus, cflarissimus)
v(ir), Patron von Canusium im J. 223 n. Chr.,
CIL IX 338, 1, 23 (Canusium).

48) M. Antonius Crispus, war am 5. Mai 139 60
n. Chr. im Senat zugegen. CIG II 3175 (Smyrna).

[P. v. Rohden.]
49) Antonius Diogenes, Verfasser eines

abenteuerreichen Reise- und Liebesromans rd vnig
QovXtjv amaza in 24 Buchern, welchen Photios bibL
cod. 166 excerpiert, Porphyrios in der Vita Py-
thagorae (E. Robde Griech. Roman 254ff.) be-
nfitzt hat und auch Servius (Georg. I 30) und

Joh. Lydus de mens. IV 29 p. 68, 23 Bekk. kennt.
Der Roman war der Schwester des A., Isidora,
gewidmet. Dem Widmungsbrief an sie ging ein
Vorwort an Paustinus voran und folgte ein fin-

gierter Brief des Balagros an seine Prau Phila,
worin erzahlt war, wie nach der Einnahme von
Tyros ein makedonischer Soldat den Alexander in
einen unterirdischen Raum gefuhrt habe, in wel-
chem steinerne Sarge mit teilweise ratselhaften In-
schriften standen ; die Erklarung fiir letztere habe
sich auf Tafeln von Cypressenholz gefunden, welche
an der Wand in einer Kiste aus demselben Stoff
aufbewahrt gewesen seien. In dem Inhalt dieser
Tafeln besteht nun der Roman: der in Tyros le-

bende Arkadier Deinias erzahlt seinem Landsmann
Kymbas die Schicksale, welche ihm auf einer aus
Wissbegierde unternommenen Pahrt nach Thule
widerfahren, wo er ein Liebesverhaltnis mit der
Tyrierin Derkyllis anknupfte. Diese erzahlt ihm
ihre Abenteuer, die sie mit ihrem Bruder Man-
tinias auf der Plucht aus Tyros bestanden. Nach-
dem der das Geschwisterpaar bis nach Thule ver-
folgende base agyptische Zauberer Paapes erschla-
gen ist, kehren Derkyllis und Mantinias nach Tyros
zuriick, wahrend Deinias die Reise von Thule aus
noch bis in den Mond hinein fortsetzt und von da
auf wunderbare Weise sich nach Tyros zuruckver-
setzen lasst. Photios' Annahme, der Verfasser habe
nicht lange nach Alexander d. Gr. gelebt (p. 112 a
3), verdient keinen Glauben; dagegen wird er
Recht haben mit der Aufstellung, dass Lucian in
der Vera historia sich auf A. D. beziehe (E. Rohde
Griech. Roman 258, 2). Die Geschichten des
Astraios tiber Pythagoras (Phot. p. 109b 14ff. Por-
phyr. vit. Pyth. 10. 13) weisen in die Kreise des
wiederauflebenden Pythagoreismus (Nigidius, So-
tion, Apollonios von Tyaua), in rflmische Zeit der
Name des Verfassers selbst, in die Zeit des auch die
griechische Prosa erfassenden Atticismus der bei
aller Schlichtheit (Phot. p. 109 a 7) doch auf atti-

sche Reinheit (p. Illa21ff.) Anspruch erhebende
Ausdruck. Endlich macht die Composition des
Buches, verglichen mit derjenigen der spateren
Romane, das Onverbundene der Motive, das voTrige
Fehlen individueller Charakteristik, das Vorwiegen
des roh stofflichen Interesses an den Abenteuern,
das fast ganzliche Zuriicktreten des erotischen Ele-
ments wahrscheinlich, dass Photios in diesem Ro-
man mit Recht den altesten aller griechischen und
den fiir die Behandlung dieser Gegenstande im
Wesentlichen massgebend gewordenen gesehen habe
(s. E. Rohde Griech. Roman 245. 250—287). A.
D. wird nach allem diesem in das 1. Jhdt. n. Chr.
zu setzen sein. Der Text von Photios' Excerpt
ist auch in die Sammelausgaben der Erotici Graeci
von Passow (Bd. I Leipzig 1824), Hirschig
(Paris 1856) und Hercher (Bd. I Leipzig 1858)
aufgenommen. [W. Schmid.]

60) Antonius Dracontius s. Dracontius.
51) L. Antonius Exspectatus, anscheinend ein

Sohn des L. Antonius L. f. Pirmus (Nr. 56), CILm 2075.

52) P. Antonius Faustus, Orelli 909, falsch

gelesen fiir Q. Anicius Faustus, CIL HI 1685.

53) M. Antonius Fe . . ., Sodalis Augustalis
Ctaudialis,'cooptieTt im J. 225 n. Chr., CIL VI 1984.

54) (M.) Antonius Felix, Procurator von Ju-
daea um 52—60 n. Chr., vgl. besonders E. Schfl-
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rer Gesch. d. jud. Volkes im Zeitalter Jesu Christi

12 1890, 477—485, wo auch die fruhere Littera-

tur ausfuhrlich angegeben ist.

a) Name : Antonius Felix, Tac. hist. V 9 und
Inschrift von Pola, CIL V 34 (falls hier derselbe

gemeint ist). Bei Suidas s. Klavdtos wird statt

KXavSiov irjXixa zu verbessern sein Kkavdios
9rjh>ca. Obwohl er also Suet. Claud. 28 und
Vict. epit. 4,8 ein Preigelassener des Claudius

genannt wird, so wird er doch nicht den Namen
Claudius gefuhrt haben (damit berichtige ich meine
fruhere Ansicht De Palaestina et Arabia 1885,

35) und die Inschrift CIL VI 8413 Ti. Claudius
Felix Aug. 1. a rationibus nicht auf ihn zu be-

ziehen sein (vgl. Friedlander Sittengesch. 16

1888, 172). Vielmehr wird er ebenso wie sein

Bruder Pallas (Tac. ann. XTI 54. Joseph, ant.

XX 137. 182 ; bell. II 12, 8) von Claudius' Mutter
Antonia freigelassen worden sein (vgl. Joseph, ant.

XVHI 179ff.) und, da diese eine Tochter des M.
Antonius war, den Vornamen Marcus gehabt haben
(vgl. auch M. Antonius Fejlix], CIL VI 1984
und M. Antonius Pallas Nr. 84).

b) Amt: Im J. 52 (Tac. ann. XTJ 54. Joseph,

ant. XX 137) wurde Felix nach Absetzung des

Ventidius Cumanus von Claudius zum Procurator

von Judaea emannt (Joseph, ant. XX 137; bell.

H 12, 8. 13, 3. Suet. Claud. 28), wahrschein-

lich seinem Bruder Pallas zu Gefallen, dem ge-

rade damals (am 23. Januar 52) die hochsten Ehren
zuerkannt wurden (s. Nr. 84). Nach Tacitus (ann.

XII 54) war er schon vorher eine Zeit lang neben
Ventidius Cumanus in Palaestina thatig gewesen
anscheinend zuerst als Befehlshaber von Hiilfs

truppen (Suet. Claud. 28 cohortibus et alis pro-

vinciaeque Iudaeae praeposuit, vgl. Vict. ep. 4

8), dann mit gleichem Range, wie der Procurator,

so dass sich beide in die Provinz teilten (ita, ut

Cumano Oalilaeorum natio, Felici Samaritae
parerent Tac. ann. XII 54, wahrend Josephus

bell, n 12, 8 den Pelix Galilaea, Samaria und
Peraea verwalten lasst). Da sie wetteifernd das

Land misshandelten und ein Aufruhr loszubrechen

drohte, wurde der Legat von Syrien, Ummidius
Quadratus, mit der Ordnung der Angelegenheit

betraut, bestrafte aber fiir die Schandthaten, die

beide begangen hatten, nur den Cumanus, wah-

rend Felix, der Bruder des machtigen Pallas, so-

gar an der Urteilssprechung teilnahm (Tac. ann.

YTT 54). Als Procurator der ganzen Provinz hatte

Pelix wiederholt Rauber und Aufstandische zu be-

kampfen, besonders auch einen agyptischen Magier

mit seinem Anhang (vgl. Apostelgesch. 21 , 38),

und soil sogar durch die rCmerfeindlichen sicarii

den Hohenpriester Jonathan, dem er angeblich seine

Ernennung zum Procurator zu verdanken hatte,

haben ermorden lassen (Joseph, ant. XX 161 -, in

der fruheren und zuverlassigeren Darstellung bell.

II 13, 3 steht Pelix ausser Zusammenhang mit

dem Morde), vgl. im allgemeinen fiber seine Amts-

fuhrung Joseph, bell. H 13, 2—6; ant. XX 160ff.

Tac. ann. XQ 54 und das zusammenfassende Ur-

teil Tac. hist. V 9 : per omnem saevtiiam ac li-

bidinem ius regium servili ingenio exercuit. Als

er den Apostel Paulus gefangen nehmen liess,

hatte er schon ex noXXwv h&v das Richteramt in

Judaea gefuhrt (Apostelgesch. 24, 10); nach der

Gefangennahme blieb er noch zwei Jahre im Amte

(Apostelgesch. 24, 27). Seine Abberufung ist da-

her mCglichst spat, 60 oder 61 n. Chr., anzusetzen.

Mit dem J. 60 stimmen am besten die iibrigen

Zeitandeutungen uberein, vgl. Schiirer a. a. O.

483—485. Felix wurde nun in Rom von den Ju-

den in Caesarea angeklagt, entging aber auf die

Furbitte seines Bruders Pallas der Strafe, Joseph,
ant. XX 182.

c) Familie : Sueton Claud. 28 nennt den Pelix

10 trium reginarum maritum. Eine dieser drei Ge-
mahlinnen war Drusilla Cleopatrae et Antonii
neptis, Tac. hist. V 9; eine andere : Drusilla, Toch-
ter Agrippas I., die er ihrem ersten Gemahl, dem
Konige Azizus von Emesa, abwendig machte, Jo-

seph, ant. XX 141. Apostelgesch. 24, 24; die

dritte kennen wir nicht. Von der zweiten, Dru-
silla, hatte er einen Sohn, Agrippa, der beim Aus-

bruch des Vesuvs im J. 79 umkam (Joseph, ant.

XX 144; vgl. Zonar. VI 15). Wenn sich CIL
20 V 34 auf ihn bezieht, so hatte er auch eine Tochter

Antonia Clementiana und einen Urenkel L. An-
neius L. f. Domitius Proculus.

55) Antonius Felix Magnus cflarissimus)

p(uer), Sohn des Antonius Pronto Salvianus, CIL
VI 1345.

56) L. Antonius L. f. Trofmentina) Firmus,
procurator) Augfusti) (von Dalmatien?), CIL III

2075 (Salonae).

57) Antonius Flamma, wegen Erpressung und
30 Grausamkeit im J. 70 n. Chr. auf Anklage der

Cyrenenser verurteilt, Tac. hist. IV 45 ; also war
er wahrscheinlich proconsul Cretae et Gyrenes ge-

wesen. Wohl identisch mit M. Antonius Flamma,
dem Vater des M. Antonius Cascellius und des

Antonius [A]r[is]to[me]nes, der in den J. 68 und
73 n. Chr. in einer kyrenischen Inschrift (CIG
III 5144) genannt wird.

58) Antonius Fronto Salvianus, c(larissimae)

mfemoriae) v(ir), quaestor urbanus, aedUis &•-

40 realis designatus, Vater des Antonius Pelix Mag-
nus, CIL VI 1345. [P. v. Rohden.]

59) M. Antonius Gnipho, beruhmter Lehrer

der Grammatik und Rhetorik in Rom (Sueton. de

gramm. 7), ingenuus in Gallia natus, sed ex-

positus, a nutritore suo manumissus institutus-

que, Alexandriae quidem, ut aliqui tradunt, in
eontubernio Dionysii Scytobrachionis (was trotz

der chronologischen Bedenken Suetons richtig sein

kann), . . . docuit primum in Divi Iulii domo
bOpueri adhuc, deinde in sua privata. Aus der

Verbindung dieserAngaben mit der suetonianischen

Notiz (vgl. auch Macrob. Sat. Ill 12, 8), dass

Cicero im Jahre seiner Praetur seine Schule be-

sucht habe, sowie der gleichfalls von Sueton be-

zeugten Thatsache, dass Gnipho bereits in seinem

50. Jahre gestorben ist, ergiebt sich, dass seine

Lebenszeit um 114^—64 anzusetzen ist. Zu seinen

Schfilem gehCrte auch Ateius Philologus (Sueton.

de gramm. 10). Von seinen nach Sueton sehr

60 zahlreichen Schriften wollte Ateius nur zwei vo-

lumina de sermons latino (daraus vielieicht Quint.

I 6, 23) als echt anerkennen, wahrend er alles

andere seinen Schulern zuschrieb. Aus einer ver-

einzelten Notiz in den Schol. Bern, zu Verg. Georg.

II 119 entnimmt Bttcheler (Rh. Mus. XXXVI
334) , dass Gnipho einen Commentar zu den An-
nalen des Ennius verfasst habe, auf den er auch
die Angabe bei Charts. 205, 1 (d. h. Iulius Ro-
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SuPPl folgenden nur nach den Nummern citiert) : die ale-™1
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5.™f-) beziehen mOohte. Dass Pestus 274a xandrinischen Miinzen bei Mionnet VI 408 117

21 auf inn gehe
,
wie Scaliger vermutete, 1st nr. 2898—2977; Suppl. IX 118f. nr. 540—546mmdestens zweifelhaft [Goetz.] Catalogue of the greek coins in the British Miu

b») M. Antonius Gordianus (III.), rOmischer seum, Alexandria p. 240—248 nr 1848—1916
Kaiser von 238-244 n.Chr Vgl. v. Sallet Die Daten der alexandrinischen

i. yueilen. a) Gordians Lebensbeschreibung Kaisermunzen 59; Ztschr. fur Numismatik II
in den Scnptores historiae Augustae (Gordiani tres, 1875, 250f.
cap. 22—34), angeblich verfasst von Iulius Capi- e) Neuere Litteratur: H. Schiller Geschichte
toiinus, geht nauptsachhch auf zwei Quellen zu- 10 der rOmischen Kaiserzeit I 2 (Gotha 1883) 787
ruck, Herennius Dexippus und Aelius Iunius Cor- —800, vgl. Jahresbericht fur Altertumswissen-
dus. Auf Dexippus, den auch Zosimus (I 16—19) schaft XXXVI 1883, 463—466 XLVIII 1886
benutzt hat fuhrt Joh. Miiller (De M. Antonio 288-294. Joh. Miiller De M. Antonio Gordiano
Gordiano 32—39) namenthch folgende Stellen der in, Dissert. Munster 1883 Lohrer De C Iu

I o^i :

f'irl 2
o
4

" f- 2
6

'

3~6
- 27,1- lio Vero Maximino, Dissert. Munster 1883." 0.

i i- \ 6
- 31,

, \ 34, 2—4 ''
lm ubngen See ck Der erste Barbar auf dem rOmischen Kai-Vg

L., -^
ragmente des C^PP118 FHG HI 666 serthrone, Preuss. Jahrb. LVI 1885, 267ff.- Die—687. Dem Cordus schreibt K. Dandliker (bei haloandrischen Subskriptionenund die ChronoWe

BudingerUntersuchungenzurromiscben Kaiser- des J. 238 n. Chr., Eh. Mus XLI 1886 161—
geschichte in 2.98-315) besonders folgende Stel- 20 169. E. Herzog Geschichte und System der rO-
len der Vita zu

:
24. 25. 26, 2 27, 4-10. 28. mischen Staatsverfassung H 1, Leipzig 1887, 505

n p"T l^gLo
ie
J^agmfnte df Cordus bel ~514

-
A

-
Summer Die Ereignisse des J. 238

Ft 343—350. Ausserdem kommen n. Chr. und ihre Chronologie, Gorlitz Proer 1888noch die gleichfalls Capitolinus zugeschriebenen 7ff. E. Sad<5e De imperatorum Romanorum tertii
Lebensbeschreibungen der beiden Maximine

,
der post Chr. n. saeculi temporibus constituendis, Bonn

alteren Gordiane, des Maximus und Balbinus in Diss. 1891.
Betracht (im folgenden als Max., Gord., Max.- II. Leben vor der Thronbesteigung
Balb. citiert). Der Brief Gordians an seinen M. Antonius Gordianus war der Enkel desal-
Schwiegervater Timesitheus (Gord. 25, 1^) so- teren M. Antonius Gordianus Sempronianus Eo-
witidie oratio an den Senat (Gord. 27, 5—8) sind 30 manus Africanus (Nr. 61) und der Sohn der
wahrscheinlich gefalscht Schwester des jiingeren mit dem alteren gleich-

b) Der zeitgenbssische Geschichtscbreiber He- namigen Gordianus (Nr. 62) Dies erriebt sich
rodianus bncht sein Werk gerado mit dor Thron- mit Sicherheit aus den Inschriften (CIL Vm 848
besteigung Gordians ab. Von spateren Geschicht- = Dessau 498. VIII 4218 = Dessau 500 VLTI
schreibera smd zu vergleichen: Eutropius IX 2 10079; Suppl. 11169 = 907. 11199 = 922) die
(=bexti Eufi breviarium 22. Eusebius-Hierony- ihn dwi M. Antoni Gordiani nepos , divi An-mus chromcon a. Abr. 2257-2260 = Cassiodori toni Gordiani sororis filius nennen, wain-end erchromcon p. 390. Orosms VH 19. Ioannes An- auf anderen (CIL VHI 10330f = Dessau 497
tiochenus frg. 147, FHG IV 597). Victor Caesares Vni 10365 = Dessau 496. VIII 10431 10452
27; Epitome 27. Zonaras XII 17-18. Die Ge- 40 10460) kiirzei- nepos divorum Gordianorum heisst'
setze Gordians sind gesammelt von H a n e 1 Corpus Auch die Schriftsteller nennen ihn meistens rich-legum Lps 1857, 166 und Index legum 11—14. tig einen Sohn der Tochter des alteren Gordian

c)Betreffs der zahlreichen Inschriften Gordians (Gord. 22, 4; Max.-Balb. 3, 4 Herod VH 10
vgl. besonders die Indices des CIL und die kleine 7. Vict. epit. 27, 1 ; auders Vict. Cae's. 27, 1.'

Auswahl bei H Dessau Inscriptiones Latinae Eutrop. IX 2; angeblich auch Dexippus bei Gord.
selectae 496—504. Hervorzuheben sind die rO- 23, 1). Da uns als einztee Tochter des alteren
mischen Inschriften CIL VI 1088-1096, die bei- Go'rdian Maecia Faustina^I als deren GemaM
den Fragment* der Acta Arvalium, CIL VI 2113f. Iunius Balbus genannt wird (Gord 4 2) so wer-und das Diplom vom 7. Januar 243, CIL UI p. 894f. den dies die Eltern des dritten Gordian gewesen
~ ^P

tv
Pm n a- u • t, , ,. , ,.TT

50seil1
-

Der Stammbaum wird also etwa so herzu-
d) Die Munzen Gordians bei Eckhel VII stellen sein-

309—318. Cohen V2 p. 19—87 nr. 1—566 (im

Maecius Marullus Ulpia Gordiana Annius Severus

CS9

61. M. Antonius Gordianus Sempronianus «s Fabia Orestilla
Eomanus Africanus 159—238

62. M. Antonius Gordianus Maecia Faustina cnj Iunius Balbus Timesitheus
Sempronianus Komanus
Africanus 192—238

|

60. M. Antonius Gordianus
224: 244

.. ^f^m Grossvater gleichnamige (Herod. VH 2; Max.-Balb. 3, 4) und im 19. Lebensjahre nach
10, 7 Prmz wurde geboren in Eom (Vict. epit. sechsjahriger Eegierung starb (Vict, epit 27, 2).

t ooi
am

n^ fem (° relli 1104
)> etwa m ^r Cordus lasst ihn im J. 238 16, andere 11

J. 114 n. Chr., da er bei seiner Erhebung zum Jahre alt gewesen sein (Gord. 22 2) Der Vater
Caesar Mitte 238 nach der Mehrzahl der Angaben Gordians, den die Vita einen Consular (Gord. 4,
13 Jahre alt war (Herod. Vm 8, 8. Gord. 22, 2), die Epitome (27, 1) clarissimus nennt, wird

Furia Sabinia Tranquillina
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nicht weiter erwahnt, scheint also vor dem J. 22, 1. S a dee a. a. O. 16), so wurde Gordians

238 gestorben zu sein. Aber auch die Mutter, Thronbesteigung fruhestens auf den 15. August,
bei der Gordian im J. 238 erzogen wurde (Gord. sp&testens auf den 12. September 238 anzusetzen

22, 5), scheint die Verheiratung ihres Sohnes im sein. Da an die Zeit nach dem 29. August den
J. 241 nicht mehr erlebt zu haben (vgl. Gord. alexandrinischen Munzen zufolge nicht gedacht

23, 7). werden kann, so bleibt die Zeit vom 15.—28. Au-
Als nach dem Tode der beiden alteren Gor- gust ilbrig. Dieser Zeitraum wird wiederum ein-

diane der Senat aus seiner Mitte zwei Kaiser auf- geschrankt durch die rOmische Inschrift CIL VI
stellte, den M. Clodius Pupienius Maximus und 816, wonach am 11. Mai 238 in Eom drei Au-
den D. Caelius Calvinus Balbinus, verlangte daslOgusti (genauer zwei Augusti und ein Caesar) an-

Volk stiirmisch die Erhebung des jungen Gordian erkannt waren. Da namlich die Eegierung der

zum Caesar , und der Senat musste sich fiigen Senatskaiser Pupienus und Balbinus (und des Cae-
(Herod. VTI 10, 5—9 = Max.-Balb. 8, 2—4. Gord. sar Gordianus) nach dem Chronographen von 354
22, 2—3 ; Max. 20, 2 ; Max.-Balb. 3, 2—5 ; vgl. 99 Tage dauerte, so muss nach der Inschrift Gor-

Mommsen St.-E. II 23, 1140f. , 5f.). So wird dian spatestens am 18. August den Kaiserthron

denn der nobilissimus (oder hooncnos, Papyrus bestiegen haben. Somit erhalten wir als Resul-

vom 11. Thoth 238) Caesar M. Antonius Gor- tat den 15.—18. August 238, womit die Munzen
dianus mit den beiden Augusti zusammen auf ausgezeichnet iibereinstimmen.

Inschriften genannt (CIL Vin 10365 = Dessau 3) Diesem Eesultate widersprechen aber die

496. VIII 10342f. Eph. ep. VII 660. 673. CIL 20 Gesetzesunterschriften Gordians, die schon vom
III Suppl. p. 1252) und Munzen mit seinem Na- 16. Juli an eine ununterbrochene Eeihe bilden

men gepragt (Eckhel VII 309. Mionnet VI (Cod. lust. IX 1, 8. V 51, 5. VII 43, 2. VI 3,

408. Brit. Mus. 240. Ztschr. f. Num. II 1875, 11. II 21, 2. II 19, 3 u. s. w., vgl. den Index

250f.). Nach dem Chronographen von 354 dauerte von Kriiger p. 492f.): 16., 23., 29. Juli, 3., 6.,

die Eegierung der beiden Senatskaiser, also auch 8. August u. s. w. Wollen wir also diese Unter-

die Zeit, in der Gordianus Caesar war, 99 Tage. schriften nicht verwerfen, und dazu wird man sich

Wenn wir also den Zeitpunkt der Thronbestei- nur ungern entschliessen, so kann das soeben ge-

gung Gordians feststellen konnen, so erhalten wir fundene Eesultat nicht richtig sein. Da bietet

auch die Zeit seiner Erhebung zum Caesar. sich nun ein willkommener Ausweg, wenn wir die

1) Zunachst stent nun durch die alexandri- 30 Daten der beiden Papyrusurkunden nicht nach
nischen Munzen, welche sieben Eegierungsjahre dem festen alexandrinischen Kaiserjahre, sondern

Gordians nennen (das 7. vom 29. August 243

—

nach dem agyptischen Wandeljahr berechnen (vgl.

244), fest, dass mit dem 29. August 238 schon Mommsen Eom. Chronologie 261. Unger in

das zweite Jahr des Augustus Gordianus begann, Mullers Handb. I 606f. Kubitschek oben S.

dass also seine Thronbesteigung vor dem 29. Au- 617f.). Hiernach flel namlich der 1. Thoth im
gust 238 stattgefunden hat. Andererseits aber J. 238 auf den 25. Juni (vgl. die Aerentafel bei

gicbt cs kcinc alexandrinischen Miinzen mit Gor- Ungcr a. a. O. I 661. Kubitschek oben S. 664),

dianus (III) Augustus und dem J. 1 (LA). Denn der 11. und 24. Thoth also auf den 5. und 18. Juli.

die beiden Munzen, die nach Mionnet VI 409 Bechnen wir wiederum fur den Weg von Eom bis

nr. 2903. 2905 (auf der Miinze nr. 2904 ist nach 40 Arsinoe 10—25 Tage, so ware die Thronbestei-

Mionnet selbst LH statt LA zu lesen) angeb- gung Gordians fruhestens auf den 10. Juni, -spa-

lich diesem Jahre angehbren und sich im Pa- testens auf den 9. Juli 238 anzusetzen. Somit
riser Munzcabinet befinden , bieten in Wahrheit konnten nicht bios die Gesetzesunterschriften vom
nicht LA , sondern LA , wie mir Herr Adrien 16. Juli an , sondern auch die Unterschrift vom
Blanchet auf meine Anfrage in liebenswtirdig- 22. Juni (Cod. lust. U 9, 2), deren Eichtigkeit

ster Weise mitgeteilt hat. Ebenso giebt es weder in Frage gestellt war, autenthisch sein. Diese Be-
im Britischen Museum (nach Ausweis des Kata- reebnung nach dem agyptischen Wandeljahre em-
loges) noch im Berliner Mflnzcabinet (nach gii- pfiehlt sich auch deswegen, weil auch die Ur-

tiger Mitteilung des Herrn v. Sallet) eine ale- kunde.vom 24. Pachon der Eegierung des Perti-

xandrinische Mtinze mit dem 1. Jahr des Gordia- 50 nax (Agyptische Urkunden aus den KOniglichen

Tins Augustus. Folglich scheint fur die Pragung Museen zu Berlin, Heft n nr. 46) ebenso datiert

der Munzen mit LA zu wenig Zeit gewesen zu zu sein scheint. Denn hiernach wurde der 24.

sein, die Thronbesteigung Gordians also nicht zu Pachon etwa der 27. Marz , nach der gewohn-
lange vor dem 29. August stattgefunden zu haben. lichen Berechnung der 19. Mai 193 sein, und Per-

2) Neuerdings sind nun zwei Papyrus bekannt tinax starb schon am 28. Marz 193.

geworden (Mitteilungen aus der Sammlung der 4) Fragen wir endlich, wie sich die ubrigen

Papyrus Erzherzog Bainer II und HI 1887, 23), chronologischen Zeugnisse zu unserem zweiten Ee-

von denen der eine vom 11. Thoth des 2. Jahres sultate verhalten, so stimmt dazu eine Inschrift

der Augusti Pupienus und Balbinus und des Cae- aus der Nahe von Klagenfurt im siidlichen Nori-

sar Gordianus, der andere vom 24. Thoth des 2. 60 cum (CLL ID. 4820 ; vgl. Index p. 1118), auf der

Jahres des Augustus Gordianus datiert ist. Nach am 23. Juni 238 nur ein einziger Kaiser (Aug. n.)

dem alexandrinischen festen Kaiserjahre, wonach erwahnt wird, womit nur Gordian gemeint sein

die Daten gewOhnlich berechnet werden , ent- kann. Da wir auf den Weg von Rom bis Klagen-

sprechen der 11. und der 24. Thoth dem 8. und fort mindestens funf Tage rechnen miissen (vgl.

dem 21. September. Bechnen wir nun fur die Max. 25, 2), so Lit hiernach Gordians Thronbe-

Zeit , die eine Nachricht von Eom bis Arsinoe steigung spatestens am 19. Juni erfolgt. Zur Not
(El-Payum) brauchte, mit mOglichst weiten Gren- lasst sich damit auch die freilich unzuverlassige

zen 10—25 Tage (vgl. Wessely Mitt. a. a. O. Angabe vereinigen, dass Pupienus und Balbinus
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in einer regelmassigen (nicht in einer ausseror-

dentlichen) Senatssitzung auf den Thron berufen
seien (Max.-Balb. 1, 2). Denn am 14. Marz fand
in der spateren Kaiserzeit eine solche regelmas-
aige Sitzung statt (CIL I p. 374. Mommsen
St.-R. HI 924, 3), und wenn wir von bier aiis

99 Tage rechnen, so erhalten wir zwar nicht den
19., aber doch den 20. Juni. Passen wiirde auch
die Sonnenfinsternis vom 2. April 238, auf die

hingedeutet zu werden scheint (Gord. 23, 2) ; doch 10
mOchte ich darauf keinen Wert legen (vgl. da-
gegen Eanke Weltgesch. in 409, 1. Sadee a.

a. 0. 10). Zu verwerfen sind dagegen die beiden
von Capitolin gegebenen Daten (Max. 16, 1 ; Max.-

Sommer
5. 11.

I Joh. Miiller

11. 39.

Balb. 1, 1), die nicht einmal mit einander iiber-

einstimmen. Und in dem Fragment der Acta Ar-
valium (CIL VI 2113: Vlidu...) muss anstatt
des Juni ein spaterer Monat erganzt werden.

5) Wir haben also nach der doppelten Be-
rechnung der Papyrusdaten auch ein doppeltes Re-
sultat gefunden. Das eine (15.—18. August) passt
besser zu den alexandrinischen Miinzen ; das andere
(10.—19. Juni) passt allein zu den Gesetzesunter-

schriften. Da nun die Miinzen dem letzteren nicht

geradezu widersprechen, so mfissen wir diesem den
Vorzug geben. Zur besseren Ubersicht stelle ich

schliesslich die Eesultate der neuesten chronolo-

gischen Untersuchungen mit meinem zusammen:

Seeck
Rb.Mus.XLI 168.

1. Erhebung der Gordiane .
' Anfang Febr. ' Mitte Febr.

2. Tod » „ .
|
Ende Febr.

;
Anfang Marz

3. Erhebung des Pupienus !
i

und Balbinus . . .
i
Anfang Marz

j
7. Marz

4. Tod des Maximums . .

5. Tod des Pupienus und Bal-

binus und Thronbestei-

gung Gordians III.

vor Mitte Mai I

kurz vor dem
!

8. Juni j
15.—20. Juni

von Rohden

Februar
Marz

Marz
Mai

10.—19. Juni

Sade-e 9ff.

Anfang Marz
25. Marz

1. April

Ende April

9. Juli

16. Miirz

6. April

16. April

17. Juni

23. Juli

Im Marz 238 also war Gordianus zum Caesar pontifex maximus, tribunicia potestate, pater pa-
erhoben worden, im Juni desselben Jahres wurde triae, proconsul (CIL VIII 848. 10243). Proeon-
er nach der Ermordung der beiden Senatskaiser sul fehlt regelmassig auf den Miinzen. Im J. 239
Maximus und Balbinus in Ermangelung eines ge- 30 kommt consul, im J. 241 consul II hinzu. Im-
eigneteren Throncandidaten von den Praetorianern
unter Zustimmung des Senates zum Augustus aus-

gerufen (Herod. VLTI 8 = Max.-Balb. 14. Gord.

22, 5).

IDI. Eegierungszeit.
288 : p. m. trib. pot. (Juni—9. December 238).

p. p. procos.

a) Name: Imp. Caes. M. Antonius Gordia-
nus divi M. Antoni Gordiani nepos , divi M.

peratorenacclamationen scheint Gordian nicht an-
genommen zu haben, da weder auf den Miinzen
noch in dem Diplom vom 7. Januar 243 (CIL DII

p. 894f.) solche hinzugefiigt werden. Nur ver-

einzelt findet sich imp. (CIL II 3406), imp. II
im J. 240 (CIL VI 1091), imp. Ill im J. 240
(CIL VIII 4218), imp. VI im J. 242 (CIL VIII
5701). Einmal wird auch hinzugefiigt frater Ar-
valis (zwischen 241 und 244, CIL VI 1093). End-

Antoni Gordiani sororis filius Augustus (vgl. 40 lich heisst Gordian als erster Kaiser princeps
CIL Vm 848. 10079 u. s. w.) oder kiirzer: Imp.
Goes. M. Antonius Gordianus Aug. (Eckhel
VH 309f. Cohen 187ff.). Nach den Miinzen

nimmt er im Laufe des J. 239 zuerst den Bei-

namen Pius (Eckhel VII 309f. Cohen 212f.),

sodann den Beinamen Felix an (Eckhel VII 309f.

Cohen 214ff.) , wahrend er auf den Inschriften

von Anfang an pius felix genannt wird. Dem-
nach lautet sein Name regelmassig auf Miinzen

iuventutis auf einer Mfinze (Eckhel Vll 31 5f.

VIII 379. Cohen 293).

c) Bald nach Gordians Thronbesteigung, wohl
noch im J. 238, erhielt die legio III Augusta in

Numidien, die unter Fuhrung ihres Legaten Ca-
pellianus die beiden alteren Gordiane (s. d.) ge-

sturzt hatte, fur dieses Auftreten ihre Strafe : sie

wurde cassiert, wie wir aus den Inschriften er-

sehen (vgl. hieriiber Mommsen CIL VIII p. XXf.
und Inschriften: Imp. Caes. M. Antonius Gor- 50 Cagnat L'armee romaine d'Afrique, Paris 1892,
dianus pius felix Aug. oder kiirzer : Imp. Gor-

dianus pius felix Aug. Auf Inschriften wird
meist vor oder hinter pius felix noch innictns

eingeschoben (z. B. CIL III 3331. 3520 ; Suppl.

6749. 8154. VI 1088. 1090. 1095f. VIE 4218.
5701. 10243. 10204. 10290. 10298. 10460; Suppl.

11325) oder vereinzelt auch magnus invicttts

(CIL Vin Suppl. 11169 = 907) oder invictissi-

mus (CIL VIII 10079). Ausserdem wird zuweilen

170f.). An ihre Stelle trat nicht, wie Mommsen
(a. a. O.) annahm, die ganze legio XXII Primi-
qenia, da sich der Legat dieser Legion noch am
1. Juli 242 in Mainz befand (Rh. Jahrb. 1887,

88f.). sondern nur ein Detachement derselben (vgl.

CEL VHI 9655. 9656. 9658. 9659), verstarkt durch
eine Abteilung der legio I Minervia aus Germa-
nia inferior (CIL VIII 9654. 9662) nebst Hulls-

truppen aus Germania superior (CIL VIII 9059.
angehangt: fortissimus felicissimm (CIL VIII 60 9060) und inferior (CIL VIII 9798. Bull, de la

848; Suppl. 11169 = 907), optimus fortissimusqiie

princeps (CIL VI 1090), optimus maximusque
princeps noster (CIL II 4606), restitutor orbis

(CIL VI 1092), ocorr/g Ttjg olxovuforjq (Le Bas
HI 1372). Bemerkenswert ist noch, dass der Kai-
ser einmal nicht selbst Gordianus, sondern nur
Gordiani nepos heisst (CIL III Suppl. 6749).

b) Titel: Gordians Titulatur lautet zunachst:

societe" de ge'ogr. d'Oran 1888, 300), vgl. Ca-
gnat a. a. O. 272—277. Diese Truppen wurden
aber nicht in Numidien, sondern in Mauretania
Caesariensis statiom'ert und dem Statthalter Mau-
retaniens unterstellt. Als solcher trat aber schwer-

lich, wie Mommsen vermutete, ein kgatits pr.

pr. utriusque Mauretaniae ein, sondern es lassen

sich auch in der Zeit zwischen 238 und 253 (in
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diesem Jahr wurde die legio III Augusta wieder-

hergestellt, vgl. CIL VIII 2482) Procuratoren von

Mauretanien nachweisen (CIL VIII 8809. Eph.

ep. V 1044. VII 674), vgl. Cagnat a. a. O.

282—288.
d) Unter den beiden Senatskaisern Maximus

und Balbinus hatte der gewaltige Gotenkrieg

mit der ZerstOrung der Stadt Istros in Moesia

inferior begonnen (Dexippus bei Max.-Balb. 16, 3)

XJJ18. Eutrop.IX2,2. EckhelVII319.Hirsch-
feld Verwaltungsgesch. I 236f. nr. 81). Die Zeit

der Vermahlung Gordians ergiebt sich aus den ale-

xandrinischen Miinzen, die zuerst im 4. Jahre Gor-

dians (29. August 240—28. August 241) Tran-

quillina nennen (Mionnet VI 417 nr. 2979ff.,

vgl. v. Sallet Daten 59f.), und aus der Vita

(Gord. 23, 6), die die Vermahlung unter dem J.

241 berichtet, zur Zeit des Ausbruchs des Perser-

G-leichzeitig hatten die Carper einen Angriff auf 10 krieges ,
priusquam ad bellum proficiseeretw-

Moesien gemacht (a. a. O.). Die Gotengefahr

suchte man vorlaufig durch Bewilligung von Jahr-

geldern zu beseitigen (Petrus Patricius frg. 8,

FHG IV 186f.). Und urn die Carper im Zaum
zu halten, wurde der tiichtige Officier Tullius Me-

nophilus, der sich bei der Verteidigung Aquileias

gegen Maximums ausgezeichnet hatte (Herod. VIII

2, 6. Max. 21, 6. 22, 1; Max.-Balb. 12, 2), als

Statthalter nach Moesia inferior geschickt. In ,. _..
. .

der That gelang es diesem, die Feinde drei Jahre 20 rakter derEegierung Gordians, da sem bchwieger-

Darnach hat die Vermahlung in der ersten Halfte

des J. 241 stattgefunden, vielleicht schon vor dem

17. Mai (vgl. Acta Arv. a. 241 , CIL VI 2114).

Als Gemahlin Gordians erscheint Furia Sabinia

Tranquillina hauflg auf Inschriften und Miinzen

(z. B. CIL VI 1095. 1096. IX 1458. X 209. 5965.

XI 1178. Eckhel VH 318; von den Schrift-

stellern nennt sie nur Eutrop. IX 2 Tranquil-

Mit dieser Heirat anderte sich der Cha-

hindurch (238—241) von weiteren Einfallen ab

zuhalten (Petr. Patr. frg. 8, FHG IV 186f. Miinzen

von Marcianopolis, vgl. Borghesi DI 227—332).

239: p. m. trib. pot. II (10. December 238

—9. December 239). cos. p. p. procos.

In diesem Jahr bekleidete Gordian zum ersten

Male das Consulat, und zwar als Ordinarius, zu-

sammen mit M.' Acilius Aviola (CIL VI 1159 b.

XIV 461. Ill Suppl. 7633 = 827. IH 1911. 4800.

vater Timesitheus nunmehr die Ziigel mit fester

Hand ergriff (Gord. 23, 7 ; vgl. 24—25. Zosim.

I 17—18).
242: p. m. trib. pot. F(10. December 241—

9. December 242) [imp. VI?). cos. II. p. p. procos.

Etwa im Friihling 242 offnete Gordian feier-

lich den Ianustempel und brach mit einem grossen

Heere zum Kriege gegen die Perser auf (Gord.

26, 3. Zosim. I 18. Eutrop. IX 2 = Io. Antioch.

Eph ep. V 840." "Gord. 23, 1). Da er noch zu30FHG IV 597. Vict. Caes/27, 7. Mfinze mit w-o-
...,.-'. »..,

/Bciiolwi?., Cohen 294; vgl. fiber Gordians Per-
iling war, urn selbst die Regierung zu fiihren,

so rissen Eunuchen und Giinstlinge seiner Mutter

die Leitung der Geschafte an sich, und es be-

gann am Hofe ein verachtliches Treiben (Gord.

23, 7, vgl. 24—25). Ein gewisser Felicio wurde

praefectus praetorio, ein Serapammon Legat der

4, Legion (Gord. 25, 2).

240: p. m. trib. pot. Ill (10. December 239

—9. December 240). (imp. II und III?), cos. p.-9. December 240). (imp.

p. procos.

serkrieg Mommsen E. G. V 421f.). Denn diese

hatten schon unter der Eegierung des Maximums

(235—238) Cannae und Nisibis erobert (Syncell.

p. 681. Zonar. XH 18. Gord. 26, 6. 27, 6) und

bedrangten nun unter Fuhrung ihres neuen kriegs-

lustigen Konigs Sapor (241—272) die Provinz

Syrien, so dass selbst Antiochia in Gefahr geriet

(Gord. 27, 5; es wurde aber noch nicht einge-

40nommen, wie Gord. 26, 5—6 falschlich angiebt,

vgl. Mommsen E. G. V 421, 2). Der kaiser-

liche Heereszug ging durch Moesien und Thracien,

wo feindliche Streifscharen besiegt und verjagt

werden mussten (Gord. 26, 4). Wahrscheinlich

waren es Goten und Carper (vgl. o. S. 2625, 6ff.),

die nach der Abberufung des tfichtigen Tullius

Menophilus in das rOmische Gebiet eingefallen

waren. Doch wird auch von Alanen gesprochen,

die dem Kaiser in campis Philippis (bei Phi-

In diesem Jahr machte Sabinianus, der Statt-

halter von Africa, gegen Gordian einen Aufstand.

Der Kaiser schickte den Statthalter Mauretaniens

an der Spitze der rOmischen Heeresmacht (vgl.

o. J. 238 c) gegen ihn und erzwang die Auslie-

ferung des EmpOrers in Karthago (Gord. 23, 4.

Zosim. I 17). Die Provinz Mauretanien scheint

dafur besonderen kaiserlichen Dank erhalten zu

haben ; denn sie setzte in diesem Jahr dem Kaiser — ± .

in Eom eine Inschrift (CIL VI 1090). Da die50lippi oder Philippopolis ?) eine Niederlage beige-

Stadt Viminacium in Moesia superior vom J. 240

ab eine neue Aera zahlt (Eckhel II 9), so scheint

sie in diesem Jahr zur Colonie erhoben und gegen

feindliche Angriffe besonders geschiitzt worden

zu sein.

241 : p. m. trib. pot. IV (10. December 240

—9. December 241). cos. II. p. p. proeos.

In diesem Jahr fibernahm Gordian zum zweiten

Male das Consulat als Ordinarius. zusammen mit

bracht haben sollen (Gord. 34, 4). Deshalb sei

auf seinem Grabmale unter anderem zu lesen ge-

wesen: victori Gothorum, victori Sarmatarum,

sed non victori Philipporum, was aber offenbar

erfunden ist (Gord. 34, 3). Vielleicht aber hat

der Kaiser nach diesen Kampfen wieder wie im

J. 240 nach der Niederwerfung der africanischen

Emporung eine Imperatorenacclamation angenom-

men, da er im J. 240 vereinzelt imp. II und HI.

(Claudius'') Pompeianus (Bull. com. XIV 1886, 60 im J. 242 imp. VI genannt wird (vgl o. J. 238b

j

140. XVI 1888, 141 u. s. w.). Sodann vermahlte "- r™"~~: *-*" ~~" """^ A °"m "^" " nh '"

sich der 16jahrige Kaiser mit Furia Sabinia Tran-

quillina. einer Tochter des ausgezeichneten ritter-

lichen Beamten C. Furius Sabinins Aquila Ti-

mesitheus (so lautet der Name in der Inschrift

von Lyon Henzen 5530 = Wilmanns 1293 =
Dessau 1330), den er gleichzeitig zum Praefectus

praetorio erhob (Gord. 23, 6. Zosim. I 17. Zonar.

P&uly-Wissowa

Von Thracien setzte man nach Asien fiber (Cohen

342—345. Eckhel VII 312: traiectus Aug) und

kam dann nach Syrien (Gord. 26, 5).

Die Perser wurden nun in zahlreichen Treffen

nach Mesopotamien zuruckgedrangt (Gord. 26, 5.

Eutrop. IX 2 = Sex. Run brev. 22 = Io. Antioch.

FHG IV 597), Carrhae wurde wiedergewonnen

(Gord. 27, 6. 26, 6. Zonar. XII 18. Syncell. p.

83
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683) und Abgar (XI. Phraates) als neuer Kdnig von 354 genauer: 5 Jahre, 5 Monate, 5 Tage;
von Osroene eingesetzt (Eckhel III 516. Mion- da diese Zahl sicher verdorben ist, so ist viel-
net V 623ff.; Suppl. VIII 413f. v. Gutschmid leicht bei den Monaten statt Fzuschreiben VIII,
Untersuchungen liber die Gesch. d.

, Konigreichs wodurch wir als Todestag etwa den 24. Februar
Osroene, Mem. de l'acad. de St. PfStersbourg XXXV 244 (nach unsererBerechnung, vgl. o. II) erhielten.
1, 1887, 44f.). Nach der siegreichen Schlacht bei Der neue Kaiser Philippus gab officiell die
Resaina zwischen Carrhae und Nisibis (Amm. Erklarung, sein Vorgiinger sei an einer Krank-
Marc. XXIII 5, 17) wurde auch Nisibis zuruck- heit gestorben, liess ihn vom Senate eonsecrieren
erobert (Gord. 27, 6. 26, 6. Zonar. XII 18. Syn- und brachte seine sterblichen Eeste nach Eom
cell. p. 683); doch gehort das wohl schon zum 10 (Gord. 31, 3. 7. 34, 3. Eutrop. IX 2; doch flndet
Teil ins J. 243. sich divus bei Gordian weder auf Mfinzen noch

243: p. m. trib. pot. VI (10. December 242 auf Inschriften). tjber Gordians Bauten in und
—9. December 243). cos. II. p. p. proms. bei Eom vgl. Gord. 32. Uber seinen Charakter

Nachdem ganz Mesopotamicn wieder unter- Gord. 31, 4: Fuit invents laetus. puleher, ama-
worfen war, beschloss man, von Nisibis stidlich am bilis, gratus omnibus, in vita ioeundus. in lit-
Chaboras entlang nach Circesium und von da den teris nobilis

,
prorsus ut nihil praeter aetatem

Euphrat hinunter auf die persische Hauptstadt deesset imperio. Litteratur s. o. I e.

Ktesiphon los zu marschieren (vgl. Gord. 27, 6. 61) M. Antonius Gordianus Sempronianus Eo-
Zonar. XII 18. Mommsen E. G. V 422). Da manus Africanus (I.) der Vater, romischer Kaiser
starb zum Ungluck fur Gordian sein Schwieger- 20 im J. 238 n. Chr. , zugleich mit seinem gleich-
vater Timesitheus, dem die bisherigen Erfolge namigen Sohne (Nr. 62).
hauptsachlich zu verdankon waren (Gord. 27, 2. I. Que 11 en. a) Gordians (I.) Lebensbeschrei-
7. Zos. I 18), entweder an einer Krankheit oder, bung in den Scriptores historiae Augustae (Gor-
wie man allgemein glaubte, durch die Treulosig- diani tres , cap. 1—16) , angeblich verfasst von
keit ernes hoheren Officiers, des M. Iulius Phi- Iulius Capitolinus, geht hauptsachlich auf drei
hppus, der an Stelle des Timesitheus nunmehr Quellen zuruck, Dexippus, Cordus und Herodian
zum Praefectus praetorio erhoben wurde (Gord. (vgl. besonders: K. D a n d 1 i k e r Die drei letzten
28, 1. 29, 1. Zosim. I 18. Zonar. XII 18). Bilcher Herodians, Untersuchungen zur romischen

244: p. m. trib. pot. VII (10. December 243 Kaisergesch., hrsg. von Bii dinger, III, Lpz 1870—Februar/Marz 244). cos. II. p. p. procos. 30 241ff.), von denen uns Herodian (VII 4—9) noch
Phihppus wusste durch absichtlich herbeige- erhalten ist. Ausserdem sind zu vergleichen die

fuhrten Mangel an Lebensmitteln die Unzufrieden- Lebensbeschreibungen der beiden Maximine, der
heit der Soldaten gegen Gordian zu erregen und jungeren Gordiane, des Maximus undBalbinu's (im
wurde lhm zunachst zum Collegen oder Vormund folgenden als Max. , Gord. , Max.-Balb. citiert)

;

(Gord. 29, 6) beigegeben, brachte es dann aber ferner: Eutropius IX 2. Victor Caesares 26'
auf dem weiteren Marsche von Circesium nach Epitome 26. Zosimus I 14. Zonaras XII 16.
Ktesiphon dahin, dass Gordian, der vergeblich b) Durch eine neugefundene griechische In-
durch flehentliche Bitten seine Herrschaft oder schriftaus Perge inPamphylien (Lanckoronski
wemgste-ns sein Leben zu erhalten suchte, in einem Stadte Pamphvliens und Pisidiens I, Wien 1890
Soldatenaufstande getetet und er selbst zum Au- 40 168 nr. 37), ist der Name des Kaisers endgiiltig
gustus ausgerufen wurde (Gord. 29—30. Zosim. festgestellt. Auf ihn oder seinen Sohn (Nr. 62

1

I 18—19. Zonar. XII 18. Eutrop. IX 2. Vict. bezieht sich eine in Bordeaux gefundene , aber
Caes. 27, 8 ;

Epitome 27, 2). Dies geschah zwi- wahrscheinlich in Africa gesetzte fragmentarische
schen Zaitha und Dura am Euphrat, 4 Meilen lateinische Inschrift (CIL VIII Suppl. 12521 =
von Circesium entfernt, wo noch spater das Grab- Dessau 493), sowie ein griechisches Inschriften-
mal des jungen Kaisers gezeigt wurde (Amm. fragment (CIL VIII 10895, vgl. Mommsen Ztschr
Marc. XXIII 5, 7: bei Zaitha; Zosim. Ill 14: bei f. Numism. VIII 1881, 28).
Dura; Eutrop. IX 2 = Euf. brev. 22: 4 Meilen c) Die Munzen Gordians (I.) bei Eckhel VII
von Circesium; Gord. 34, 2: bei Circesium; Por- 299—304. Cohen V2 1—4 nr. 1— 15; die ale-
phyr. vita Plotini 3: itegi zip Meaoxozaixlav

; 50 xandrinischen Miinzen bei Mionnet VI 403f nr
Chronogr. vom J. 354: finibus Partiae; Epitome 2866—2876; Suppl. IX 118 nr. 538f. Catalogue
-7, 3

:
prope fines Romani Persicique imperii). of the greek coins in the British Museum, Ale-

Als Zeit des Todes Gordians IH. hat Sade> a. xandria p. 235f. v. Sallet Daten der alexan-
a. O. 28f. etwa den 13. Februar 244 berechnet, drinischen Kaisermiinzen 57. Eine Miinze von
Jedenfalls befand sich Philippus schon am 23. Prvmnessus in Phrvgien und eine von Aegae in
Juli 244 in Rom (CIL VI 793 = Dessau 505). Cil'icien bei v. Sallet Ztschr. f. Numism. VII
Die letzten Gesetzesunterschriften Gordians da- 1880, 140. Ausserdem giebt es noch unsichere
tieren vom 6. Januar (Cod. lust. IX 2, 7), 13. Miinzen von Antiochia in Karien. Corcvra und
Januar (Cod. lust. VI 10, 1) und 25. April 244 Samos, Cohen V2 4; vsrl. H. Schiller Jahres-
iCod. lust. VI 20. 6); doch ist die letzte wahr- 60 ber. f. Altertumswissenschaft XXXVI 1883. 463
scheinlich unrichtig, da die ersten Gesetzesunter- —466. XLVIH 1886, 288—294.
schriften des Philippus schon vom 14. Miirz (Cod. d) die neuere Litteratur s. o. unter Nr. 60 Ie
lust. Ill 42, 6) und 31. Marz 244 (Cod. lust. II II. Leben vor der Thronbesteigung.
4

, 10) datieren. Als Eegierungszeit Gordians Gordian der Altere war ein Sohn des Maecius
geben die meisten Schriftsteller sechs Jahre an Manillas und der Ulpia Gordiana (vgl. den Stamm-
iGord. 31, 1. Euseb. hist. eccl. VI 34. Vict. Caes. baum o. S. 2619f.) und leitete sein Geschlecht
i], 8; Epitome 27, 1. Zonar. XII 18. Io. An- vaterlicherseits auf die Gracchen, miitterlicher-
tioch. frg. 147, FHG IV 597), der Chronograph seits auf Traian zuruck (Gord. 2, 9) Dass er
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aber auch ein Nachkomme des Triumvirn Anto- schon vor ihrer Erhebung den Tod gedroht hatte

nius war, wird dadurch wahrscheinlich, dass er (Gord. 8, 3, vgl. Dandliker a. a. O. 243f.). Je-

das von dem Triumvir erworbene (Plut. Ant. 10. denfalls stimmten die wenigen Truppen , die in

21) Haus des Pompeius besass (Gord. 2, 3. 3, 6. der Provinz Africa sich befanden, dem Aufstande

6, 5. 17, 2). Da er bei seiner Thronbesteigung zu (Eutrop. IX 2. Vict. Caes. 26, 1, vgl. Ca-
irn J. 238 etwa 80 Jahre (Herod. VII 5,2= gnat L'arme'e romaine d'Afrique, Paris 1892, 49
Gord. 9 , 1) oder genauer 79 Jahre (Zonar. XII —51). Gordian zog nun von Thysdrus siidlich von

17) alt war, so ist er um das J. 159 geboren; Karthago, wo er sich bei dem Aufstande gerade

seine Jugend fallt also in die Zeit des Marcus aufgehalten hatte, in kaiserlichem Pompe nach
Aurelius (161—180). Diesen Kaiser, sowie die 10 Karthago, wo sein Sohn, der zugleich mit ihm
iibrigen Antonine, verehrte er so, dass er als pue- zum Augustus ausgerufen war, mit der gleichen

rulus eine Antoninias in 30 Buchern zur Ver- Gewalt bekleidet wurde (vgl. Gord. 9, 6). Von
herrlichung des Marcus und Pius gedichtet (Gord. hier aus schickte der neue Kaiser sofort eine Ge-

3 , 3—4) und spater auch ein Prosawerk zum sandtschaft nach Eom mit einer Menge von Brie-

Preise aller Antonine geschrieben haben soil (Gord. fen an die vornehmsten Senatoren , sowie einem

4, 7). Auch dichtete er die veralteten Gedichte effentlichen Schreiben an Senat und Volk, worin

Ciceros um (Gord. 3, 2) , studierte mit dem So- er eine gelinde Regierung zu fuhren verhiess. Der
phisten Flavins Philostratus zusammen in An- Senat bestatigte gem die angesehenen Standes-

tiochia in Syrien (Philostr. vit. soph, praef.) und genossen als August! und sprach gegen Maximin
that sich auch als Declamator hervor (Gord. 3, 20 und dessen Sohn die Acht aus (Herod. VII 6—7.

4); mit dem jungeren Sammonicus Serenus war Gord. 9—11; Max. 14—16. Vict. Caes. 26. Zo-

er sehr befreundet (Gord. 18, 2). Er vermahlte nar. XII 16. Zosim. I 14).

sich mit Fabia Orestilla, einer Urenkelin (?) des b) Der Name und die Titel des neuen Kaisers

Antoninus (Gord. 17, 4) und Tochter des Annius lauteten nach den Inschriften und Miinzen: imp.

Severus (Gord. 6, 4), die ihm zwei Kinder gebar Caes. M. Antonius Gordianus Sempronianus
(Gord. 4, 2), Gordian (II.), der mit dem Vater zu- Romanus Africanus pius felix Augustus, pon-

gleich Kaiser wurde (Gord. 17, 4), um das J. 192 tifex maximus, tribunieia potestate, consul, pa-

(vgl. Gord. 15, 2), und Maecia Faustina, die Mut- ter patriae, proconsul; und zwar muss er M. An-
ter des dritten Gordian (Gord. 4, 2, vgl. o. Nr. tonius nach seinen Vorfahren vaterlicherseits ge-

60 EI). Als Quaestor und Aedil bewies Gordian 30 nannt sein (die Verwechselung des Namens An-
(I.) als steinreicher Mann die glanzendste Frei- tonius mit Antoninus erklart sich vielleicht aus

gebigkeit; in jedem Monat seines Aedilitatsjahres der grossen Vorliebe Gordians fur diesen Namen,
gab er dem Volke ein iiberaus kostspieliges Cir- Gord. 4, 7—8. 9, 5. 17, 5; Macrin. 3, 5. Vict,

cusspiel (Gord. 3, 5—8). Nach der Praetur er- Caes. 26, 1); Qordianus hiess er wohl nach seiner

hielt er das Consulat (als suffectus) als Amts- Mutter Ulpia Gordiana ; Sempronianus (so lautet

genosse des Caracalla (Gord. 4, 1), und zwar sero dieser viel umstrittene Name, der auf den Munzen
{Gord. 18, 5), vielleicht erst im J. 213, also im nur abgekiirzt Se/i. geschrieben ist, in der neu-

Alter von 54 Jahren. Dass er zum zweiten Male gcfundencn gricchischcn Inschrift von Perge, vgl.

mit Severus Alexander Consul geworden, wie die o. I b) nannte er sich wohl nach den Sempronii

Vita angiebt (Gord. 2, 4. 4, 2), wird durch die 40 Gracchi, von denen er angeblich abstammte (Gord.

Kaisermiinzen, die ihn noch im J. 238 cos., nicht 2,2); den Beinamen Romanus erhielt er viel-

eos. iZnennen, widerlegt (Cohen V2 2 nr. 2. leicht erst bei seiner Thronbesteigung vom Senat

3, vgl. Borghesi V 470f.). Auch ist es frag- gleichsam als Gegenstuck zu dem Beinamen Afri-

lich, ob er wirklich zahlreiche Provinzen verwaltet canus, doch ist es auffallig, dass Romanus (eben-

hat (Herod. VH 5, 2 = Gord. 9, I, vgl. Dand- so wie Sem.) gerade auf den rOmischen Munzen
liker a. a. O. 247). Unter Severus Alexander fehlt; den Beinamen Africanus endlich gaben
(222—235) wurde er Proconsul von Africa (Gord. ihm die Einwohner von Africa, als sie ihn zum
5, 1. 7, 2. 18, 6; Max. 14, 2. Herod. VH 5, 2. Kaiser ausriefen (Herod. VII 5, 8 = Gord. 9,

Eutrop. LX 2. Vict. Caes. 26, 1 ; vgl. auch Phi- 3—4).
lostr. vit. soph, praef.) , wohin ihm sein gleich- 50 c) Nicht lange sollten die neuen Augusti die

namiger Sohn, obwohl selbst schon Consular, viel- hochste Ehre geniessen. Demi Capellianus, der

leicht auf besonderen Wunsch als Legat mitge- Statthalter von Numidien, den Gordian abberufen

geben wurde (Gord. 7, 2. 9, 6. 11, 4. 15, 2. 18, 6). hatte, rilckte mit der legio III Augusta (vgl.

IH. Regierungszeit. hieriiber Cagnat a. a. O. 165— 170) eilends gegen

a) Im J. 238 n. Chr. wurde der Procurator Karthago und besiegte den jungeren Gordian, der

des Kaisers Maximums in Africa, der sich durch selbst im Kampfe fiel. Auf die Kunde hiervon

besondere Harte verhasst gemacht hatte, ermordet endigte der Vater, der inKarthago zuruckgeblieben

( Herod. VH 4 = Gord. 7, 2—3 = Max. 14, 1). Da war . mit einem Stricke sein Leben (Herod. VTI

an Verzeihung dieser That von seiten Maximins 9. Gord. 15—16; Max. 19; Max.-Balb. 4, 3. Amm.
nicht zu denken war , so riefen die MSrder den 60 Marc. XXVI 6, 20). Beide wurden in Rom con-

Proconsul Gordianus, der sich die Liebe der Pro- secriert (Gord. 16, 2; Max.-Balb. 4, 1. Inschriften

vinz in besonders reichem Masse erworben hatte Gordians HI., z. B. CIL VJil 848. 4218. 10079

( Gord. 5, 5), zum Augustus aus und drangen ihm. u. s. w.). Ihre Eegierung dauerte wahrscheinlich

obwohl er sich angeblich straubte und sein hohes nur 20 (Chronograph vom J. 354) oder 22 Tage

Alter vorschiitzte, mit Gewalt den Purpur auf (Zonar. XII 17; vgl. hieriiber Lohrer De Ma-

( Herod. Vn 5. Gord. 7—9; Max. 14, 2). Viel- ximino 38—41). Die genauere Zeitbestimmung

kicht aber hatten die Gordiane selbst den Auf- hangt ab von dem Zeitpunkt der Thronbesteigung

stand veranlasst, da anscheinend Maximin ihnen Gordians III. ; vgl. also die Berechnung o. S.2621ff.,
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wonach die 20—22 Tage in den Februar bis Marz
des J. 238 zu setzen sind.

62) M. Antonius Gordianus Sempronianus Eo-
manus Africanus (II.) der Sohn, romischer Kaiser
im J. 2S8 n. Chr. , zugleich mit seinem gleich-
namigen Vater (Nr. 61).

I. Quellen. Gordians (II.) Lebensbeschrei-
bung in den Scnptores historiae Augustae (Gor-
diani tres cap. 17—21), angeblich verfasst von
Iulius Capitolinns, geht hauptsachlich auf Iunius
Cordus zuruck. Die Inschriften und Munzen lassen
sich von denen des Vaters bei der Gleiehnamig-
keit nicht immer sicher unterscheiden. Von In-
schriften bezieht sich sicber auf ihn eine neuge-
fundene griechische Inschrift aus Perge in Pam-
phylien (Lanckoronski Stadte Pamphyliens und
Pisidiens I, Wien 1890, 168 nr. 38: AvToxgdxooa
KalaaQa M. Avxcbnov ropdiavov SefuiQcoviarov
['PJmuavov 'A<pqi[x]avov vlbv [EJvasfiij Evxvxv
Sspamov amrfijeaj xrjs otxovfisrftjgj fj ysQovaia),
die zugleich mit der Inschrift zu Bhren seines
Vaters (a. a. 0. nr. 37), sowie seines Neffen Gor-
dians III. (Le Bas 1372) im J. 242 gesetzt zu
sein scheint. Die Munzen Gordians (II.) beiE c kh e 1
VII 299-304. Cohen V2 5-7 nr. 1—15. Mion-
net VI 404f. nr. 2877—2881. v. Sallet Ztschr.
f. Numism. VII 1880, 140. Ausserdem vgl. die
Quellen unter Nr. 61 I und die neuere Littera-
tur unter Nr. 60 le.

II. Leben vor der Thronbesteigung.
Gordian der Jflngere war ein Sohn des alteren

Gordian (Nr. 61) und der Fabia Orestilla (Gord.
17, 4. 4, 2; vgl. den Stammbaum o. S. 2619f)
Bruder der Maecia Faustina, der Mutter des
dritten Gordian (Gord. 4, 2; vgl. o. Nr. 60 II).
Da er bei seinem Tode im J. 238 n. Chr. 46 Jahre alt
war (Gord. 15, 2), so ist er um das J. 192 ge-
boren. Er war ein Schuler des jiingeren Sam-
monicus Serenus (Gord. 18, 2). Unter Elagabal
(218—222) mirde er Quaestor, unter Severus Ale-
xander (222—235) Praetor urbanus und bald da-
rauf (statim) Consul (Gord. 18, 4—5). Da sein
Vater mit Alexander zusammen zum zweiten Mai
das Consulat bekleidet haben soil (Gord. 2, 4. 4,

2)_ und dieses zweite Consulat durch die Munzen
widerlegt wird, so liegt es nahe, eine Verwechse-
lung beider Gordiane anzunehmen, so dass nicht
der Vater, sondern der Sohn mit Alexander im
J. 226 oder 229 als suffectus das Consulat ver-
waltet hatte. Trotz seines consularischen Ranges
folgte er seinem zum Proconsul ernannten Vater
als Legat nach Africa (wahrscheinlich zwischen
230 und 235, vgl. Gord. 18, 6. 7, 2. 9. 6. 11.
4. 15, 2). Wie sein Vater. soil auch er einiges
in Prosa und in Versen geschrieben haben (Gord.
20, 6). Eine Gattin soil er verschmaht (Gord.
19, 9), dafiir aber sich 22 erklarte Concubinen
gehalten haben (Gord. 19, 3). Vgl. uberhaupt
iiber seinen lockeren Charakter und sein iippiges
Leben Gord. 18. 4. 19, 1—8. 20. 6. 21. 1—4.

III. Begierungszeit.
Im J. 238 n. Chr. wurde Gordian (II.) zu-

gleich mit seinem Vater (Nr. 61 1 in Africa zum
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Augustus ausgerufen (Gord. 8, 4. P. 5— 6; Max.
14, 3. Zosim. I 14 1 und vom Senate anerkannt
(Herod. VII 7, 2. Max. 14, 5; Gord. 11. 4—10.
16, 2). Sein Name lautete genau so wie der seines
Vaters (vgl. die unter I angefuhrte Inschrift und

o. Nr. 61 Hlb); selbst die Titel scheinen vollig
ubereinzustimmen, obwohl es fraglich erscheint,
obder bis zu dieser Zeit nur einem einzigen
Kaiser reservierte Titel pontifex mwcimus auch
von dem Sohne gefiihrt worden ist (Cohen V»
6 nr. 4; vgl. Eckhel VII 299—304. Mommsen
St.-E. 113 H08). Nach einer kurzen Eegierung
von 20—22 Tagen (Februar bis Marz 238 , vgl
o. Nr. 60 n und Nr. 61 IIIc) flel Gordian (H.)

10 rm Kampfe gegen Capellianus und wurde wie sein
Vater unter die divi aufgenommen (Herod. VII
9. Gord. 15—16; Max. 19, 2; Max.-Balb. 4, 1—
3. Inschriften Gordians III.). Missverstandnis des
Zosimus (I 16) ist es, wenn er Gordian (II.) iii

einem Sturm auf der Fahrt nach Eom umkommen
lasst; denn dass er ebenso wie sein Vater in Africa
umkam, steht auch durch den Chronographen von
354 fest.

63) C. oder M. Antonius Hiberus, Consul or-
20 dinarius 133 n. Chr. mit P. Mummius Sisenna.

CIL VI 10299 (C. Antonius Hiberufs]). XIV
2014 (M. Antonio); vgl. VI 209. VIII Suppl.
14564. XV 471. 508f. 1042. 1438. Bull. com. XIV
1886, 95 nr. 1137 (uberall Hiberus); zu erganzen
ist sein Name CIL XIV 2112 1 8. Wohl derselbe-
ist Antonius Hiberus gravissimus praeses von
Moesia inferior, CIL LTI 781, 15 (Tyra in Moesia
inferior).

64) Antonius Honoratus, erster Kriegstribun
30 der Praetorianer im J. 68 n. Chr., tritt fur Galba

gegen Nymphidius Sabinus auf, Plut. Galb. 14.
65) Q. Antonius Isauricus, leg(atus) Aug(usti),

vielleicht der legio VI matrix; Gemahl der So-
sia Iuncina, CIL VII 233 (Eburacum). Wohl der-
selbe ist Q. Antonius I[sa]u[ricus] consul (suf-
fectus) mit L. Aurelius Flaccus in einem unbe-
stimmten Jahre, fasti feriarum Lat. CIL VI 2017= XIV 2244.

66) Antonius Iulianus rhetor, aus Spanien
40 (Gell. XIX 9, 2), alterer Zeitgenosse, Lehrer und

Freund des Gellius (I 4. IX 1, 2. IX 15. XV 1
XVin 5. XLX 9, 2. XX 9), vgl. Teuffel R
L.-G. 5 § 356, 1.

67) C. Antonius Iulianus, procurator) pfro-
vinciae?) P(annwiiae?) [s(uperioris?)], CIL III

68) M. Antonius Iulianus, Procurator von Ju-
daea, Joseph, bell. Iud. VI 4, 3. Wohl derselbe
ist Antonius Iulianus, der de ludaeis geschrieben.

50Minucius Felix Octav. 33, 4.

69) M. Antonius Iuvenis. frater Arvalis im J
183 und 186 n. Chr.. CIL VI 2099. 2100.

70) M. Antonius Liberalis (Suet. rhet. ind.
14). Latmus rhetor, yravissimas inimicitias cum
(Remmio) Palaemotie exercet. Hieronvmus chron.
a. Abr. 2064 = 48/49 n. Chr.

71) Antonius Marcellinus s. Marcellinus.
72) T. Antonius T.

f. Martiniis Pwkntianus,
qufcKstor) p(rocinciae) Afr(icae). tr(ibimus) pl(e-

60 bis), praetfor), kgfatus) prfy)pr(aetore) pfrovhi-
ciae> Afr(ieae). CIL VI 1346.

73) Antonius Maximinus s. Maximinus.
[P. v. Eohden.]

74) .Antonius Melissa'. Antonius, griechischer
MCnch unbekannter Zeit. lebte nach Theophylak-
tos, dessen er erwahnt, und verfasste eine Samm-
lung von Spriichen, ahnlich der des Stobaios, die
er auch benutzt, in 2 Biichern und 176 Kapiteln,

unter dem Titel MiXtooa. Danach wird in mo-
dernen Ausgaben der Verfasser selbst falschlich

Antonius Melissa genaimt. Ausgaben : als Anhang
in den Ausgaben des Stobaios Frankfurt 1581,

Genf 1609f., auch in der Pariser bibl. Patr. V
878, bei Migne Patrol. Gr. 136, 765, bei Sak-
kelion AsXriov xijg loxOQixrjg xai sftvoXoyixijs

ixaiQias xfjg'EXXadog LT 661. Litteratur: Fabri-
cius Bibl. gr. 1X744. Cave Script, eccl. hist,

lat. I 666. E. Dressier Quaestiones eriticae ad
Maximi et Antonii gnomologias spectantes, Jahrb.

f. Philol. Suppl. V (1869) 307ff. Krumbacher
Byz. Lit. 289. [Wentzel.]

75) Antonius Memmius Hiero, legatus Aug.
und Augg. pr. pr. von Cappadocien unter den
Philippi (244—249 n. Chr.), v(ir) cflarissimus),

Meilensteine von Cappadocien , CIL III Suppl.

6914f. 6941f. 6946f. 6955. Wohl derselbe wie der

Folgende (Nr. 76).

76) M. 'Arx. Ms[fi/j,iov 'lsQcova?] , xov lapst[qo-

xaxov imaxixov] , %uXio.Q%ov [Xeyitovog . . .] , xov-
aioxoga [kjtaQ^iag Avxijag na/MpvX[(ag, Tigd^eig?

ovy]xXtjxov siXrj [<poxa, atdiXijv]'xovqovXtjv; tiq[so-

fievxrjv'Aola;?],OTQaTi]yov drj[fiov'Po>i^al(ov, s'JjxaQ-

XOV atQagifov xov Kgorov ?, dijog-Hioxrjv PaXfa-
rwv TQoxfiwv] . . . Inschrift von Galatien , Bull,

hell. VH 1883, 26. Wohl derselbe wie der Vor-
hergehende (Nr. 75). [P. v. Eohden.]

77) Q. Antonius Merenda, tribunus militum
consulari potentate im J. 332 = 422, Liv. IV 42,

2. Trotzdem nach Livius V 12, 9 zum erstenmal

im J. 354 = 400 ein Plebejer zum Consulartribu-

nat gelangte, hat Niebuhr R. G. II 480 mit
Recht diesen Merenda fur einen Plebejer erklart.

78) T. Antonius Merenda (das Cognomen giebt

Livius, wahrend Dionysius nur T. Antonius hat;
in den f. Cap. a. 304 ist vom Namen nur erhalten

Mere[nda]). Decemvir im J. 304/303 =
450/451 . auf dem Algidus von den Aequern ge-

schlagen, Liv. IH 35, 11. 38. 41. 42. Dionys. X
58. XI 23. 33. Obwohl Livius die Decemviri
beider Jahre samtlich fur Patricier ansieht (vgl.

Ill 35. IV 3, 17) und Dionys. X 58 A. aus-

driicklich Ix xu>v akXwv naxqixiwv gewahlt sein

lasst, ist dennoch Niebuhrs Ansieht (E. G. LT

365), dass das Decemvirat von vorn herein beiden
Standen geOflhet war, und dass zu den Plebejern

A. gehOrte, jetzt mit Recht allgemein angenommen.
[Klebs.]

79) Antonius Musa, Bruder des Euphorbos,
des Arztes Iubas (Plin. XXV 77), Schuler des
Asklepiades (Plin. XXLX 6) und Arzt des Au-
gustus, den er (J. 731 = 23) bei einer gefahr-

lichen Krankheit durch Anwendung von kaltem
Wasser und Lattich heilte (Dio LILT 30. Suet.

Oct. 81 ; vgl. Dio LILT 25. Plin. XLX 128. XXLX
6). Hiefur wurde Dun eine Bildsaule gesetzt

(Suet. Oct. 59) ; ausserdem ward er reichlich mit

Geld belohnt und erhielt, obgleich Freigelassener,

das Recht, einen goldenen Ring zu tragen , sowie

noch andere Vorrechte (Dio LILT 30). Wie es

scheint, kam durch ihn die hydropathische Heilart

in Aufnahme; vgl. Hor, ep. I 15, 3. Als aber

bald darauf Marcellus erkrankte, behandelte ihn

A. M. auf dieselbe Weise, und Marcellus starb

(Dio a. O.). Er war auch Schriftsteller ; wenig-

stens bezeugt Galen (XLTI 463), dass er in ahn-

licher Weise wie Kriton und Asklepiades Phar-

makion fiber die Zubereitung vieler Arzneimittel

in mehreren Biichern gehandelt habe, ein Zeugnis,
an dem ich trotz des Widerspruchs von E. Meyer
Gesch. d. Botanik LT 50f., der die von Galen unter
dem Namen des Musa aufbewahrten Eecepte fur

Petronius Musa (f um 50 n. Chr.) in Anspruch
nimmt, festhalte. Seine Eecepte bei Galen stam-
men aus Andromachos<Xin 832), Archigenes (XILT

263) und Asklepiades (XLTI 108. 206. 326 u. o.).

10 Nach Plinius (XLX 128) empfahl er den Gebrauch
von Lattich und gab bei unheilbaren Geschwiiren,
wenn er sie geschnitten hatte, Vipernfleisch zu
essen (XXX 117). Vgl. Scrib. Larg. Comp. CX
47 (Helmr.). J. Fr. Crell Antonius Musa, Au-
gusti medicus, Lips. 1725. J. Ch. Ackermann
De Antonio Musa, Altorf 1786. Obbarius A.
M. , LeibaTzt des Octavian , Ztschr. f. Alter-

tumsw. 1844 nr. 74. Antonii Musae fragmenta
quae exstant, collegit F. Caldani, Bassano 1800.

20 Was jedoch unter dem Namen des A. M. Schrift-

liches auf uns gekommen ist (eine an M. Agrippa
gerichtete , von einem Brief eingeleitete Schrift

de herba betonica mit Eecepten, nebst einem
Bruchstiick de tvenda valetudine ad Maecenatem,
vgl. F. Caldani), ist jedenfalls nicht von ihm
und spateren Ursprungs. Ebenso die beiden in

denselben Hss. erhaltenen Gedichte Precatio terrae

matris und Preeatio omnium herbarum. Vgl.

E. B a h r e n s Miscell. crit. 107. [M. Wellmann.]
30 80) L. Antonius Naso, tribunus praetoriano-

rum, von Galba im Januar 69 n. Chr. abgesetzt,

Tac. hist. I 20. Procurator von Bithynien im J.

78 n. Chr.. CIL III Suppl. 6993 (Prusa). Eckhel
II 404.

81) Antonius Natalis, eques Bomanus, einer

der gegen Nero Verschworenen, gesteht zuerst die

VerschwOrung ein und bleibt daher unbestraft,

65 n. Chr., Tac. ann. XV 50. 54—56. 60f. 71.

82) M. Antonius Navillus Asiaticus, vfir)

40 e(gregius) procurator) Aug(usti), Comptes ren-

dus des reunions de rAcademie Hippone 1888 p.

361 nr. 6.

83) Antonius Novellas, primipilaris, dux Otho-

nis, Tac. hist. I 87. LT 12.

84) (M. Antonius) Pallas, Gflnstling des Clau-

dius.

a) Name: Er muss M. Antonius geheissen

haben, denn 1) er war ein Sclave der Antonia,

einer Tochter des M. Antonius, gewesen (noch im
50 J. 31, Joseph, ant. XVLTI 6, 6), wird also auch

von dieser freigelassen sein, obwohl er (etwas un-

genan) als Claudii libertus bezeichnet wird : Plin.

ep. Vm 6, 12. Suet. Claud. 28. Vict. ep. 4, 9.

Mian. Caes. 310 B; 2) sein Bruder Mess Anto-

nius Felix, Tac. ann. XH 54 ; hist. V 9 ; 3) nach
ihm werden genannt sein M. Antonius Pallas,

cos. 167 und M. Antonius PaUaniis Ifibertus)

Kobilis, CIL XIV 2833, vgl. auch VI 11965.

b) Amt : Er war Finanzminister (o rationibus)

60 des Claudius (Suet. Claud. 28. Plin. ep. VIII 6,

7. Zonar. XI 9), wird von Tacitus zuerst im J,

48 erwahnt (ann. XI 29), wo er auch dem Clau-

dius die Agrippina zur Gemahlin empfahl (ann.

XII If.). Spaterhin betrieb er eifrig die Adoption
ihres Sohnes Domitius (Nero) (im J. 50, Tac. ann.

XII 25) und gait allgemein als ihr Buhle (Tac.

ann. XII 25. 65. XIV 2. Dio XLI 3, 2). Am
23. Januar (Plin. ep. VIII 6, 13) 52 n. Chr. (Tac.



2635 Antonius Antonius 2636
ann. XII 53) bewilligte ihm der Senat orna-
menta praetoria und sestertium eenties quin-
quagies (Plin. ep. VII 29, 2; vgl. Suet. Claud.
28. Vict. ep. 4, 9. Schol. Iuv. 1, 108). Auch nach
dem Tode des Claudius (54 n. Chr.) behielt er
eine Zeit lang seine Machtstellung (Dio LXI 3,
2). Da ihm aber Nero nicht gunstig gesinnt
war (Tac. ann. XIII 2), so musste er im J. 55
sein Amt niederlegen (Tac. ann. XIII 14); jedoch
wurde er von einer gleichzeitig erhobenen An-
Mage freigesprocben (Tac. ann. XIII 23. Dio
LXI 10, 2).

c) Bnde
: Auch nach seinem Sturze behielt er so

viel Ansehen, dass er um das J. 60 fur seinen ange-
klagten Bruder Felix mit Erfolg eintreten konnte
(Joseph, ant. XX 182). Aber im J. 62 wurde
er von dem nach seinen Reichtiimern lusternen
Nero getctet (Tac. ann. XIV 65. Dio LXn 14,
3). Auf sein Grabmal an der Via Tiburtina wurde
ihm eine stolze Inschrift gesetzt (Plin. ep. VTI
29, 2. VIII 6, 1), vgl. liber diese und uber die
ihm vom Senate zuerkannten Ehren den ausfiihr-
lichen Brief des Plinius VIII 6.

85) M. Antonius Pallas, Consul suffectus am
5. Mai 167 n. Chr. mit Q. Caecilius Dentilianus
CIL in p. 888 = Suppl. p. 1992.

86) Antonius Polemo, der Sophist, s. Po-
le mon.

87) Antonius Polemo, auf einer Miinze von
Milet unter Kaiser Valerian (253—260 n. Chr.),
Waddington Revue numismatique 1866, 441.'

88) M. Antonius Polemo, Dynast von Olba
in Kilikien, mindestens 11 Jahre hindurch, Miinzen
bei Waddington Revue numismatique 1 866, 429f.
Seine Zeit ist nicht sicher zu bestimmen; doch
war er wahrscheinlich ein Nachkomme des pon-
tischen Konigs Polemo II. (38—63 n. Chr.) ; dass
dieser selbst M. Antonius geheissen habe, lasst
sich nicht nachweisen (vgl. Mommsen Eph. epier
I p. 275. E p. 263).

89) M. Antonius Primus (der Vorname bei
Martial. X 32, 3. IX 99, 1. X 73, 8), Peldherr
Vespasians gegen Vitellius und Sieger in der zwei-
ten Schlacht von Betriacum im October 69 n
Chr. (Tac. hist. II 86—IV 80. Dio LXV 9—20~

Joseph, bell. Iud. IV 11, 2-4). Er war geboren
in Tolosa in Gallien (Suet. Vit. 18. Mart IX 99
3) um 30—35 n. Chr.. da er um 95—98 n. Chr.,'
als Martial sein 10. Buch herausgab, etwas uber
60 Jahre alt war (X 23, 2). In seiner Kindheit
hatte er den Beinamen Becco (Suet. Vit. 18). Im
J. 61 wurde er in Rom als Testamentsfalscher
verurteilt (Tac. ann. XIV 40; hist. II 86. DioLXV 9. 3). beim Ausbruch des Biirgerkrieges 68
—69 erlangte er aber den Senatorenstand zuruck,
erhielt von Galba den Befehl liber die legio
VII Galbiana in Pannonien. bot sich dem Otho
vergeblich als Parteifuhrer an . ward dann aber,
als die Herrschaft des Vitellius ins Schwanken
genet, eine starke Stiitze fur die Partei Vespa-
sians (Tac. hist. II 86). Als in Poetovio, dem
Winterlager der legio XIII Gemirw. wohin die
flavianischen Parteifuhrer zusammengekommen wa-
ren, Kriegsrat uber die Fiihrung des Krieges ge-
halten wurde, drang er in feuriger Rede darauf,
den Feldzug sogleich zu erflffnen (Tac. hist. III
1 3).

Mit wenigen leichten Truppen fiel er selbst

in Italien ein, besetzte Aquileia, Opitergium und
Altinum und machte erst nach einem siegreichen
Gefecht in Patavium einige Tage Halt. Hier
stiessen die beiden pannonischen Legionen, die
VII Qalbiana, deren Legat er selbst war, und
die XIII Gemina zu ihm, und nunmehr wurde
Verona zur Operationsbasis fur den Feldzug be-
stimmt (Tac. hist. LU 6—8). Caecina Alienus,
der Fiihrer des feindlichen Heeres, wagte ihn hier

lOtrotz seiner liberlegenen Streitkrafte nicht anzu-
greifen, so dass sich die drei moesischen Legionen,
die VII Claudiana, die III Gallica und die VHI
Augusta in Verona ungehindert mit den beiden
pannonischen vereinigen konnten (Tac. hist. Ill
9—10). Uber dieses ganze Heer bekam Primus
die alleinige Gewalt, da die beiden uber ihm
stehenden Consularlegaten Tampius Flavianus,
Statthalter von Pannonien, und Aponius Saturni-
nus, Statthalter vonMoesien, durch einen Soldaten-

20aufstand zur Flucht genotigt wurden, und die
gleichstehenden Collegen bei dem Ansehen, das
er beim Heere besass, sich ihm freiwillig fiigten
(Tac. hist. IH 10-11 ; vgl. Dio LXV 9, 3—4).
Als nun Caecina nach einem misslungenen Ver-
suche, von Vitellius abzufallen, von seinen eigenen
Truppen in Fesseln gelegt war und die sechs bei
Hostilia stehenden Legionen sich mit den beiden
nach Cremona vorausgeschickten (der / Italiea
und XXI Rapax) vereinigen wollten. suchte Pri-

30 mus durch einen schleunigen Angriff die fiihrer-
losen Feinde vor ihrer Vereinigung zu schlagen.
Er eilte also von Verona mit seinem ganzen Heere
in zwei Tagenmrschen nach Betriacum (zwischen
Cremona und Hostilia), liess hier vorlaufig die
Legionen zuruck und zog mit den leichten Trup-
pen weiter auf Cremona los. Die Besatzung von
Cremona riickte gegen ihn aus und crrang zu-
nachst einen Vorteil; dann aber gewann Primus
hauptsachlich durch seine eigene geschickte und

40 mutige Fiihrung einen vollstandigen Sieg und warf
die Feinde nach Cremona zuruck (Tac. hist. HI
14—18). In der Abenddammerung langten auch
die fiinf Legionen selbst von Betriacum her auf
dem Schlachtfelde an, und schon erwog man die
MCglichkeit eines nachtlichen Angriffes auf Cre-
mona, als man plotzlich erfuhr, die sechs Legionen
der Vitellianer, die bis dahin bei Hostilia gewesen
waren, seien nach einem Gewaltmarsche soeben
in Cremona angelangt (Tac. hist. Ill 19—21;

50 vgl. iiber diesen auffalligen Marsch und uber die
Schlachten bei Betriacum iiberhaupt Mommsen
Herm. V 1871, 169—173). Ohne sich auszuruhen
und das Licht des Tages abzuwarten, erneuerten
nun die Vitellianer. obwohl ohne Fiihrer. mit er-
bitterter Wut bei Anbruch der Nacht den Kampf.
Die ganze Nacht hindurch rangen die Legionen
vom Rhein und die von der Donau mit einander
in tfbermensehlieher Anstrengung um den Sieg;
nach Sonnenaufgang endlich wird die mOrderische

60 Schlacht zu Gunsten Vespasians entschieden. und
noch an demselben Tage (Ende October 69 n. Chr.,
vgl. Tac. hist. Ill 37) wurde Cremona erstiirmt,
geplundert und in Brand gesteckt (Tac. hist. Ill
22-33. Dio LXV 11—15. Joseph, bell. Iud.
IV 11, 3. Vict. Caes. 8. 5). A. liess nach diesem
entscheidenden Siege den Hauptteil seines Heeres
in Verona zuruck und zog selbst mit dem klei-

neren Teile, verstarkt durch die legio XI Clau-
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diana aus Dalmatien, nach Sudosten, iiberstieg

nach kurzem Aufenthalt in Fanum Fortunae den

Apennin und lagerte einige Zeit bei Carsulae

den in Narnia stehenden Vitellianern gegeniiber,

bis sich ihm nach dem Eintreffen seiner Legionen

die Feinde am 16. oder 17. December (vgl. Tac.

hist. Ill 67) ergaben (Tac. hist. HI 49—53. 59

—61. 63). Nun feierte er in dem nahen Ocri-

culum unthatig das Saturnalienfest (17.— 19. De-

cember), so dass man sein Zogern schon als Ver-

rat deutete, als ihn die Nachricht von der dem
Capitol drohenden Gefahr am 19. aufscheuchte.

Auf der Via Flaminia kam er am spaten Abend
bis nach Saxa rubra, unweit von Rom, wo er den

Brand des Capitols und den Tod des Stadtprae-

fecten Flavins Sabinus erfuhr (Tac. hist. HI 78—
79). Am naehsten Tage, den 20. December, wurde

nach hitzigen Kampfen Rom erstiirmt und Vitel-

lius ermordet (Tac. hist. IH 82—84. Dio LXV
19—21. Suet. Vit. 15—18. Joseph, bell. Iud. IV

11, 4: tqitij fitjvoe 'AxsXXaiov, d. h. am 20. De-

cember, vgl. B. Niese Herm. XXVHI 1893, 203,

3). Nun besass A. in Rom die hOchste Gewalt,

und der Senat erkannte ihm die Consularabzeichen

zu (Tac. hist. IV 2. 4). Als aber Licinius Mucia-

nus, Vespasians Oberfeldherr, der langst mit An-

tonius Primus zerfallen war (vgl. Tac. hist, in
52—53. 78), in Rom eintraf (nach Joseph, bell.

Iud. IV 11, 4 geschah dies schon am 21. Decem-

ber), verlor A. nicht nur seine Machtstellung, son-

dern wurde auch von Mucianus so unwiirdig be-

handelt, dass er zu Anfang des J. 70 Rom ver-

liess und sich zu Vespasian begab (Tac. hist IV

11. 39. 68. 80). Dieser nahm ihn zwar nicht so,

wie er gehofft hatte, aber doch ohne Abneigung

auf, behandelte ihn aber bei seinem anmassenden

Benehmen allmahlich kalter, undnurzum Scheme
dauerte die Freundschaft fort. Soweit Tacitus

(hist. IV 80). Dass er noch gegen Ende der Re-

gierung Domitians lebte, sehen wir aus Martial,

der ihn in vier Epigrammen feiert (IX 99. X 23.

32. 73). Uber seinen Charakter vgl. Tac. hist.

Ill 49. 53. IV 2. 80 ; besonders H 86 : strenuus

manu, sermone promptus, raptor, targitor, pace

pessimus, bello non spernendus.

90) M. Antoniu[s Primjus Pr . . .us, Sena-

torensohn, im J. 118 n. Chr., CIL VI 2078 i 54

(Acta Arv.).

91) C. Publicius Antonius Probus proc. Augg.,

CLL III 856, s. unter Publicius.

92) M. Antonius Rufinus, Consul ordinarius

131 n. Chr. mit Ser. Octavius Laena Pontianus,

CIL VI 157. 10299. XIV 2636. XV 15—17. 1437.

93) M. Antonius Rufinus e(larissimus) r>(ir),

patronus Abellinatium, CIL X 1120 (Abellinum).

[P. v. Robden.]

94) Antonius Rufus, lateinischer Grammatiker

der alteren Zeit; vgl. Quint. I 5, 43 und Velius

Longus GL VII 79, 13. Dass er mit dem im

ps.-acronischen Scholion zu Horaz A. P. 288 er-

wahnten Togatendichter identisch sei, ist weder zu

beweisen noch zu widerlegen. Vgl. Reiffer-

scheid Coniect. nov. (1880) 7. [Goetz.]

95) C. Antonius Rufus proefuratorj Aitgfusti)

(vonNoricum?), CIL HI 5117 (Noricum), vgl. 5122.

96) L. Antonius Satuminus, Statthalter von

Germania superior, der sich unter Domitian (um

88 n. Chr.) zum Kaiser aufwarf (Plut. Aemil. 25.

Mart. IV 11. Suet. Dom. 6—7. Dio LXVH 11. Vict,

epit. 11, 9—10. Hist. Aug. Pescenn. Niger 9, 2;

Alex. 1, 7 ; Firmus 1, 1). Der Vorname bei Suet.

Dom. 6 und Hist. Aug. Alex. 1, 7 ; der Beiname
bei Martial. IV 11, 2 und Aelian. frg. 112, H 241
Hercher (= Suid. s. Avranoe Sax. und fLo»i.rj).

A. wurde von Vespasian in den Senat aufge-

nommen (Ael. a. a. O.) und war nach B org he-
sis Vermutung (VII 272f. 395) Consul suffectus

10 am 19. Juli 82 n. Chr. mit P. Valerius Patrui-

nus, dessen Aintsgenosse in der Inschrift ausradiert

ist (CIL IX 5420). Als Statthalter von Germania
superior empOrte er sich gegen Domitian, der ihn

auch persOnlich schwer beleidigt hatte (vgl. Vict,

epit. 11 , 9) , im Winterlager zweier Legionen

(Suet. Dom. 7) , d. h. in Mainz , wo allein zwei

Legionen (die XIV. undXXI.) standen (vgl.Momm-
sen R. G. V 137, 1). Unsicher ist es, ob sich

auch die beiden anderen obergermanischen Legio-

20nen (die VLTI. und XL) an dem Aufstande be-

teiligten (vgl. Ritterling De legione Romano-
rum X Gemina, Lips. Diss. 1885, 77, 1). Domi-
tian brach selbst mit seiner Garde von Rom auf

(Plut. Aemil. 25), liess eiligst den spateren Kaiser

Traian mit zwei Legionen aus Spanien heran-

riicken (Plin. paneg. 14, vgl. Mommsen Herm.
Ill 1869, 118) und schickte vor allem den L.

Appius Maximus Norbanus gegen den EmpOrer.

Diesem gelang es schon vor der Ankunft Domi-

30 tians und Traians, den A. entscheidend zu sehlagen,

da die deutschen HiilfsvOlker, die A. erwartete,

infolge plo'tzlichen Tauwetters den angeschwolle-

nen Rhein nicht iiberschreiten konnten (Suet. Dom.

6, vgl. Dio LXVII 11. Vict. epit. 11 , 9—10).

Die Schlacht scheint nach Martial (IX 84, 5) an

der raetisch-vindelicischen Grenze, also vielleicht

in der Nahe von Vindonissa (bei Zurich) statt-

gefunden zu haben (vgl. Mommsen Herm. LTI

1869, 118. XIX 1884, 438; Rom. Gesch. V 137,

40 1. Schiller Gesch. d. rom. Kaiserzeit I 524).

Domitian erhielt unterwegs (Plut. Aemil. 25) die

Nachricht von der Beendigung des ,germanischen

Krieges' (so heisst er CIL VI 1347. VHI 1026),

schickte den Kopf des Emptors nach Rom und
liess ihn auf dem Forum ausstellen (Dio LXVH
11, 3). Die Zeit des Aufstandes ist umstritten

;

man schwankt zwischen dem Friihjahr 88 und
89. Nach den Arvalacten (CIL VI 2065b 62)

wurde am 22. September 87 geopfert ob deteeta

zOscelera nefariorum (vgl. Stat. silv. I 1, 80: civile

nefas). Dies bezieht O. Hirschfeld auf die

Verschworung des A. und setzt darnach die Ent-

scheidungsschlacht in den Anfang des J. 88. Aber
die Erhebung und die Niederwerfung des A. hat

nach Plutarch Aemil. 25 schwerlich einen Zeit-

raum von iiber fiinf Monaten in Anspruch ge-

nommen. Denn ,dem zum Kriege ausruckenden

Domitian begegnete schon unterwegs die Sieges-

botschaft' ; und man kann nicht annehmen, dass

60 Domitian mehrere Monate mit seinem Aufbruche

gezflgert habe. Wenn also das ,Aufbrechen' des

Rbeins (Suet. Dom. 6) wirklich die Zeit der Scbnee-

schmelze und des Fruhjahrs fur die Schlacht ver-

langt, so kann die Notiz in den Arvalacten sich

schwerlich auf die VerschwOrung des A. beziehen.

Fur das J. 88 fehlen die Arvalacten; vom J. 89

sind sie wenigstens zum Teil erhalten (CIL VI
2066) ; wir ersehen daraus, dass Domitian zwischen
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dem 12. und 29. Januar 89 von Rom auf einem
Kriegszuge abwesend war. Moglicherweise ist
damit der Zug gegen A. gemeint. Ein ent-
scheidender Grand flir den Anfang des J. 88 oder
89 ist bisher nicht vorgebracht ; doch scheint es
sich nur um diese beiden Jahre handeln zu konnen.
Vgl. darilber Stobbe Philologus XXVI 1867,
53f. 0. Eichhorst Jahrb. f. Philol. 1869, 354
—360. 0. Hirschfeld Gett. gel. Anz. 1869,
1508f. Bergk Rhein. Jahrb. LVni 1876, 136ff.
Schiller Gesch. d. rom. Kaiserzeit I 524. Die
Quellenstellen sind zusammengestellt bei A. Ri e s e
Das rheinische Germanien in der antiken Littera-
tur 1892, 156—160.

97) Iulius Antonius Seleucus, LegatvonMoesia
inferior unter Elagabal, s. unter Iulius.

98) Antonius Septimius Heraclitus, vfirj efgre-
ffius), procurator) von Sardinien unter Gallus
und Volusianus (252—253 n. Chr.), Eph. epigr.
VITI 773 (Meilenstein von Sardinien).

99) M. Antonius Severianus, o(larissimus)
v(ir), CIL IX 6083, 17. Wohl derselbe ist M.
Antonius ['Sever ijanus, sodalis Augustalis Clau-
dialis zwischen 210 und 225 n. Chr. CIL VI
1984. Vielleicht bezieht sich auch auf ihn CIL
Vin 9585 add. p. 974: M. A. I . . . . Severia-
nus o. v.

100) Antonius Silo. Befehlshaber unter Vespa-
sian, Joseph, bell. Ill 10, 3. Ein Centurio Q.
Antonius Silo, CIBh 1626 = re Hi 4974 (Schwarz-
wald). Ein L. Antonius T. f. Gal. Silo, praef.
orae maritumae CIL II 4138 (Tarraco).

101) Antonius Taurus, tribunus praetoriano-
rum, von Galba abgesetzt im Januar 69 n. Chr

,

Tac. hist. I 20.

102) Antonius Valerius, Verus an Fronto I
2 p. 116 Naber.

103) -M. Antonius Vitcllianus. ^iV; efyreyius),
patr(omis) eolfoniae) Canfusii), p(raejp(ositus)
tractus Apuliae CalabriaeLucaniaeBruttiorfwmi,
CIL IX 334 (Canusium).

104) [Anjtonius Urbanus, 6 vfjiavixoe?] CIA
IE 20 (Hadrians Zeit).

105) [Anjtonius Zeno, procurator) in der
Provinz Africa, CIL VIII 1480 (Tugga).

106) M. Antonius Zeno, Sohn des Polemo,
Priester zu Laodicea unter Claudius und Nero,
Munzen beiWaddington Revue numismatique
1866, 439, vgl. Mommsen Eph. epigr. I p. 275.

107) M. Antonius Zeno, praetorischer Statt-
halter von Thraeien unter Pius, Munzen von Ni-
kopolis, Perinth und Philippopolis , vgl. Pick
Wiener numismatische Ztschr. XXIII 1892, 33f.
53. Kalopothakes De Thracia provincia 1893
nr. 10. Consul suffectus im October 148 n. Chr.
mit C. Pabius Agrippinus, Militardiplom CIL m
Suppl. p. 1985. [P. v. Rohden.]

108) (Antonia), Tochter des C. Antonius (Hy-
brida) Nr. 19, vermahlt mit Caninius Gallus, Val.
Max. IV 2, 6.

109) (Antonia), Tochter des Eedners M. An-
tonius Nr. 28, wurde. nachdem ihr Vater fiber
die Secrauber triumphiert hatte, von diesen ge-
fangen genommen und musste sich mit einer
grossen Summe lOsen. Plut. Pomp. 24.

110) (Antonia), Tochter des C. Antonius (Hy-
bnda) Nr. 19, Gattin des Triumvirn M. Antonius,
der S!e des Ehebruches mit P. Dolabella bezich-

tigte und verstiess (vor oder in dem J. 710 = 44),
Cic. Phil. II 99, vgl. Pint. Ant. 9.

111) Antonia, Tochter des M. Antonius (Creti-
cus) Nr. 29, vermahlt mit P. Vatinius, Schol.
Bob. p. 321. [Klebs.]

112) Antonia, aus der Ehe des Triumvirn M.
Antonius (Nr. 30) mit der Tochter (Nr. 110) seines
Oheims C. Antonius (Nr. 19), geboren zwischen
700 = 54 und 705 = 49, als Kind im J. 710 =

10 44 mit dem Sohne des Triumvirn Lepidus verlobt
(Dio XLIV 53; vgl. auch XLVI 38. 52). Diese
Verlobung bestand noch im J. 717 = 37 (App. b.
c. V 93), wurde aber bald darauf aufgelost. Denn
um das J. 720 = 34 hciratete sie auf Wunsch
ihres Vaters den Pythodoros von Tralles, einen
reichen Asiaten (vgl. Mommsen Ephem. epigr I
p. 270ff. II p. 263f. Drumann I 518 nr. 20).

113) Antonia maior, die altere unter den bei-
den TOchtern des Triumvirn M. Antonius (Nr. 30)

20 und der Octavia, geboren im J. 715 = 39 (Plut.
Ant. 33), wurde um das J. 717 = 37 mit L. Do-
mitius Ahenobarbus verlobt, den sie aber erst nach
dem Tode ihres Vaters heiratete (Mommsen
Ephem. epigr. I p. 272). Aus ihrer Ehe stammte
eine Tochter Domitia Lepida und ein Sohn Cn.
Domitius (cos. 32 n. Chr.). der Vater des Kaisers
Nero (Suet. Nero 4. 5). Irrig bezeichnet Tacitus
ann. IV 44. XII 64 diese Antonia als die jiingere
der beiden gleichnamigen Schwestern. Augustus

30 gab beiden eineh Teil ihres viiterlichen Vermogens
zuriick (Dio LI 15).

114) Antonia minor, die jiingere Tochter des
Triumvirn M. Antonius (Nr. 30) und der Octavia,
geboren im J. 718 = 36, vermahlt um das J. 738
= 16 mit dem alteren Drusus, dem Stiefsohn des
Augustus und Bruder des nachmaligen Kaisers Ti-
berius (CIG III 5186. 5802. Joseph, ant. XVIII
143. 180). Sie wird geruhmt wegen ihrer Schonheit
und Tugend (Plut. Ant. 87), und ihre Ehe war

40 eine gliickliche (par bene compositum, consolatio
ad Liviam 301, bei Baehrens PLM

1

115). Anek-
doten iiber sie [Antonia Drusi, vgl. CIL VI 4327

:

cerdo Antoniaes Drusi. 8817) bei Plinius n. h. VII
80(numquam exspuisse).JX\72 {muraenae, quam
diligebat, inaures addidit). Ihre Kinder waren
Germanicus, der Vater des Caligula (Suet. Cal. 15.
23. 29), Livilla und der Kaiser Claudius (Suet.
Claud. 1; Cal. 1. Dio LXVI 14. Joseph, ant.
XVIII 185. CIL X 1417). Jung zur Witwe ge-

50 worden bewahrte sie trotz alles Zuredens von Au-
gustus, eine zweite Ehe einzugehen, dem geliebten
Gatten die Treue auch nach seinem Tode (Val. Mai.
IV 3, 3. Joseph, a. a. O. 180). Tiberius schatzte
sie daher sehr hoch. vollends seitdem sie ihm die
Verschworung des Seian entdeckt hatte (Joseph,
a. a. 0.). und gestattete ihr manchen Einfluss (Jo-
seph, ant. XVIII 179ff.). Sie musste den Tod ihres
Sohnes Germanicus (Tac. ann. Ill 3. 18) und ihrer
Tochter Livilla erleben (Dio LVIII 11). sail aber

60 auch nicht bios ihren Sohn Claudius als Collegen
des Kaisers im Consulat (37 n. Chr.), sondern so-

gar ihren Enkel Caligula auf dem Kaiserthrone
(Suet. Cal. 10. 15. 23f. 29). Aber obgleich sie ihn
erzogen hatte (Suet. Cal. 10. 24). war er es doch,
der ihr nach anfanglichen Ehrenbezeugungen (Suet.
Cal. 15. Dio LIX 3) schliesslich mit Undank lohnte
und ihren Tod herbeifuhrte (Suet. Cal. 23).

»[Groebe.]
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115) Antonia, Tochter des Kaisers Claudius

und der Aelia Paetina (Suet. Claud. 27; Nero

35. Tac. ann. XII 2. 68. XIII 23. XV 53. Joseph,

ant. Iud. XX 150), vermahlte sich im J. 41 mit

Cn. Pompeius Magnus (Suet. Claud. 27. 28. Dio

LX 5, 7. 21, 5. Seneca lud. 11, 5) und nach dessen

Hinri'chtung (um 46—47 n. Chr.) mit Faustus

Cornelius Sulla Felix (Suet. Claud. 27. Tac. ann.

XIII 23. Zonar. XI 9), dem sie noch zu Lebzeiten

des Claudius (also zwischen 48 und 54 n. Chr.)

einen Sohn gebar (Suet. Claud. 12. Zonar. XI 9).

Als auch dieser im J. 62 n. Chr. von Nero in

Massilia getetet war (Tac. ann. XIV 57), ver-

weigerte sie eine neue Heirat (Suet. Nero 35),

beteiligte sich angeblich an der VerschwOrung

des Piso im J. 65 (Tac. ann. XV 53) und wurde

von Nero (zwischen 65 und 68 n. Chr.) getotet

(Suet. Nero 35). Sie erscheint mit ihren Ge-

schwistern Britannicus und Octavia auf colonialen

Munzen des Claudius, Eckhel VI 246.

116) Antonia, an die ein Rescript der Philippi,

Cod. lust. Ill 36, 11.

117) Antonia Aug(ustae) l(iberta) Caenis (so

CIL VI 12 037), ooncubina Vespasiani (Suet.

Vesp. 3. 21 ; Dom. 12. Dio LXVI 14). Post uxo-

ris excessum (Vespasianus) Caenidem Antoniae

libertam et a manu dileetam quondam sibi re-

vocavit in eontubernium habuitque etiam im-

perator paene iustae uxoris loco (Suet. Vesp. 3).

Sie starb vor dem J. 75 n. Chr. (Dio LXVI 14.

Suet. Vesp. 21).

118) Antonia Clementiana, Tochter des An-

tonius Felix. CIL V 34 (Pola).

119) Antonia Clinia, an die ein Rescript vom

,J. 241, Cod. Gregor. I 1, 4.

120) Antonia A. f. Furnilla. Gemahlin des Q.

Marcius Q. f. Barea Sura, Inschrift von Rom,

Dessau Inscr. 953; wahrscheinlich Mutter der

Marcia Furnilla, der Gemahlin des Titus, Suet.

Tit. 4.

121) Antonia Harmeris und Hedia, Freige-

lassene der Antonia Maximilla, Plin. ad Trai. 5, 2.

122) Antonia Malliola. Eigentiimerin der fi-

glinae Macedonianae, CIL XV 281, etwa Ende

des 1. Jhdts. n. Chr.

123) Antonia Maximilla, ornatissima femina,

Plin. ad Trai. 5, 2.

124) Antonia Montana, an die ein Rescript

des Marcus, Digest. XXV 3, 5, 14.

125) Antonia Picentina, On. fil., Gemahlin

des Praetoriers Secundus, Priesterin der Faustina,

CIL IX 5428 (Falerio).

126) An[tonia?J PoUa, Gemahlin des Q. Fabn-

cius (vielleicht des Consuls 752 = 2 v. Chr.), CIA
TTT 867 (TToAW 'Av[xmviav? zioxiav't] = Paul-

lam An[toniam]).
#

127) Antonia Prisca, Mutter des Q. Antistius

Adventns Postumns Aquilinus, Dessau 1091.

128) Antonia Rufina c(larissima) ffemina),

Eph. epigr. IV 826 (Rom).

129) Antonia L. fiL Saturnina , eontunx C.

Arri Pacati, malertera Arriorum Antonim Ma-

ximi Pacati elarissimorum virorum, CIL VITI

7032 (Cirta), vgl. 8280.

130) Antonia Tryphaena, Tochter des ponti-

schen Konigs Polemo (I.) und der Pythodoris Phi-

lometor (Inschrift von Kyzikos, M.-Ber. Akad. Ber-

lin 1874, 16 III), Gemahlin des thracischen Konigs

Cotys und Mutter der Konige Rhoemetalces, Po-

lemo (II.) und Cotys (Inschrift von Kyzikos, M.-

Ber. a. a. 0. 17 IV), erscheint zuweilen mit ihrem

Sohne Polemo (II.), dem Konige von Pontus, auf

Munzen (v. Sallet Beitrage z. Gesch. u. Numis-

matik der Konige des Bosporus und Pontus 1866,

76f.). Vgl. Mommsen Eph. epigr. I p. 271ff.

II p. 263. Latyschevlnscriptiones antiquae orae

septentrionalis Ponti Euxini II 1890 p. XLV.
10 131) Antonia Vitellia, Verwandte des M. An-

tonius Antius Lupus, CIL VI 1343 = Kaibel
IGI 1398. [P. v. Rohden.]

Antonnacum s. Antunnacum.
Antores ('Avzmens, s. Serv. Aen. X 778), aus

Argos geburtig, ehemaliger Gefahrte des Herakles,

spater in Italien Genosse des Euandros, an Aineias

Seite von Mezentius getotet, Verg. Aen. X 778ff.

[Hoefer.]

Antorgis s. Aintorgis.

20 Antorides, Maler, gegen 01. 110, von Plinius

n. h. XXXV 111 neben Euphranor als Schuler

des Aristeides von Theben genannt. Die von

vielen gebilligte Namensform Antenorides beruht

nur auf einer Vermutung Letronnes (Ann. d.

Inst. XVII 1845, 258), die unnotig ist, weil bei

Vergil Aen. X 777f. der Name Antores vorkommt.

[0. Rossbach.]

Antro, nach dem Namen vermutlich ein Frei-

gelassener, Cic. ad Att. XV 17, 1. [Klebs.]

30 Antron ('Arrgwv nach Strab. IX 432, spater

'Arroaires , wie schon [Demosth.] X 9. Skyl. 63.

Suid. Harpokr.; bei Mela II 3, der es falsch-

lich zu Magnesia rechnet , Antronia) ,
Stadt

an der Ostkiiste der thessalischen Landschaft

Phthiotis, auf einer Anhohe am siidOstlichen Fusse

eines steilenjetzt Tragoviini (Bocksberg) genannten

Berges, mit einem alten und weit beruhmten Hei-

ligtuiu der Demeter, s. II. II 697 mit Schol.; h.

in Cer. 491. Strab. IX 435. Liv. XLII 42. 67.

40Philipp von Makedonien brachte sie im J. 342

v. Chr. durch Bestechung in seine Gewalt, s.

S ch afe r Demosthenes II 402, jetzt Phano. Sprich-

wOrtlich sagte man ovog 'Avtqwvos oder 'Avtq<1>-

vuk von gewaltigen und gefahrlichen Dingen, ein

Sprachgebrauch , fiber dessen Veranlassung_ die

Alten selbst sehr verschiedener Meinung sind;

denn wahrend einige (Schol. II. a. a. 0. Dioge-

nian. prov. I 26. Makar. II 3. Suid. s. 'Avdgd)-

vioi und 'Avrgcovsg) ihn von wirklichen Eseln her-

50leiteten, die in der Gegend der Stadt besonders

gross sein sollten, erklarten ihn andere von Muhl-

steinen, die bei der Stadt gebrochen warden (Steph.

Byz. Eustath. Horn. p. 324, 37. Etym. M. 114,

55), noch andere endlich — und dies scheint die

richtige Deutung zu sein — von einer im Meere

nahe bei der Stadt beflndlichen, den Schiffen ge-

fahrlichen Klippe, die offenbar wegen ihrer Ge-

stalt den Namen ovog fiihrte (Strab. LX 435.

Leake Northern Greece IV 349). [Hirschfeld.]

60 Antros, nach Pomp. Mela III 22 eine Insel

vor der Mundung der Garumna, von welcher die

Umwohner , durch eine optische Tauschung ver-

fuhrt, glaubten, dass sie mit dem jedesmaligen

Wasserstand sich hebe oder senke. Valois No-

titia Gall. 25 vermutete eine Verwechselung der

Garumna mit dem Liger und Melt sie flir die in

der Loire liegende Insel ,Indre', die noch im Mit-

telalter Antrum hiess (vgl. Holder Altcelt.
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Spraehsch. s. Antrum). Dazu liegt aber kein
Grund vor, da auf alten Karten vor der Miindung
der Garumna eine Insel Namens Jau (d'Anville
Notice 70) oder Medoc (Desjardins Gioar. de
la Gaule II 261. 262) und das heute im Lande
hegende Lesparre als Seestadt verzeichnet ist. Jetzt
hat sich die Insel wieder mit dem Pestlande ver-
ermgt, Jau und Lesparre waren einst durch einen
Meeresarm getrennt. Desjardins a. 0. 146.
261f. (dazu pi. VII). [Ihm .]

Antnlla, Tochter eines Paenius Telesphorus

;

auf ihren Tod Martial. 1 1 14. 1 1 6. [P. v. Rohden.]
Antullins. 1) Q. Antullius (Koivrog 'Avxvk-

Xiog Plut. ; 'AvrvMos Appian.) , der Diener des
Consuls Opimius, welcher durch sein herausfor-
derndes Benehmen die Anhanger des C. Gracchus
reizte und von einem dieser ermordet wurde, Plut
C. Gracch. 13. 14; Comp. c. Cleom. 5. Appian.
b. c. I 25. De vir. ill. 65, 5 (wo er, wie ohne
Namen bei Oros. V 12, prueco genannt wird).

^ ,
[Klebs.]

2) Antulho, Q. f., uxsor C. Papirii C. f. Glu.
Carboms, CIL VI 1317 (wohl republicanism).

[P. v. Rohden.]
Antunnacnin , Stadt in Belgica am linken

Rhemufer an der Heerstrasse zwischen Bonna und
Confluentes (Itin. Ant. 254. 371. Tab. Peut.). Auf
dem Meilenstein von Tongern (Hen z en 5236)
[Antujnnacum

, bei Amm. Marc. XVIII 2, 4
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1874, _54—57. Schwabe Leipz. Stud. IV 1881,
71—73. [Brzoska.l

3) Griechischer Arzt des 2. christlichen Jhdts
(nach Archigenes, der von ihm beniitzt ist, Oribas.
II 337, und vor Galen, vgl. Rose Anecd. gr. I
22f.). Er gehort der pneumatischen Schule an
mid ist einer der trefflichsten Arzte; seine Ver-
dienste liegen auf dem Gebiete der Diaetetik,
der allgemeinen Therapie und vornehmlich der

10 Chirurgie. Er stellte beachtenswerte meteorolo-
gische und klimatologische Untersuchungen an
fiber die Wirkung der Temperatur der Luft auf
den Menschen (Oribas. II 287 D. = Stob floril
CI 30 vol. Ill 260 M. Oribas. II 289 = Stob. a.'

a. O. 256), iiber die Winde und deren Einfluss
auf den menschlichen Korper (Oribas. II 298f.)
iiber den Einfluss des Aufenthaltes in hohen^
niedngen, am Meere gelegenen, sumpflgen, gebir-
gigen Gegenden (Oribas. II 301 = Stob. a. a. 0.

20 259). Er empfahl alle Arten der gymnastischen
Ubungen, besonders das Spazierengchen (Oribas.
I 503), den Dauerlauf (I 511), das Reiten (I 519),
das Schwimmen (I 523), das Reifschlagen (I 521),
ferner das von Asklepiades eingefiihrte Schaukeln
(I 513). Einen wichtigen Platz in seiner The-
rapie behaupten die Bader, iiber die er ausffihr-
hch handelte (II 380), besonders fiber die Mineral-
bader (II 383f.). Er gab ausffihrliche Vorschriften
uber die Wohnungsverhaltnisse (II 307), fiber dieAntennaeumin der Not. dig.oc, nT^M^edenTA^"dT^K"^tonaoo, bei Venant. Port. carm. X 9 fiS Ant™. «,-.i.™>> — „,. x-„ t.vILT^,.^ . >

un
?tonaeo,hei Venant. Port. carm. X 9, 63 Anton-

nacmsis castelli. Bereits beim Geogr. Rav. IV 24
heisst sie Anternacha, wie noch heute And'ernach.
Uber weitere Zeugnisse aus spatercr Zeit (Mtinzen
u._s. w.) vgl. Holder Altcelt. Spraehsch. s. v.
Die in Andernach gefundenen romischen Inschrif-
ten CIRh 675ff. Uber sonstige Punde daselbst
s. die Registerhefte der Rhein. Jahrb. unter Ander-
nach. mjjjjj

Antylla s. Anthylla.
Antyllos. 1) Sohn des Philopator. $iXao-

Xog in Azanoi (Phrygien), CIG add. 3841 c.

[Kirchner.]
2) Rhetor (Suid.) aus unbekannter Zeit. Nico-

lai Gesch. d. griech. Litt. Ill 220 setzt ihn ohne
lrgend eine Berechtigung in das 3. Jhdt. n. Chr.
Er wird dreimal in den Schol. Thuc. (Ill 95.
IV 19. 28) und dreimal bei Markell. vit Thuc
(22. 36. 55 = S. 190. 193. 198f. West.) genannt ';

schneb genau die Lebensweise, die Speisen und
Getranke vor, die fur Kranke empfehlenswert
sind (I 300. 414). Er wandte nach dem Vor-
gange des Asklepiades bei Braune in Fallen, wo
die Gefahr der Erstickung vorhanden war, die
Laryngotomie an (Aet. X 30. Paul. Aeg. VI 33),
bestimmte genau die Adern, die beim Aderlass zu
Offnen sind (Oribas. II 38f.) und handelte vor-
treffheh fiber die Anwendung dieser Operation

40 (LT 47f.), der SchrOpfkOpfe (II 58) und der Blut-
igel (II 69). Am bedeutendsten war er als Chirurge

;

in seinen Operationen schloss er sich vielfaltig an
den zur Zeit des Traian lebenden Arzt Heliodor an
(Oribas. Ill 570). Massgebend sind seine Vor-
schriften fiber die Behandlung der am Kopf vor-
kommenden Abscesse (III 570f.) und der Fisteln
(HI 61 If.), ferner vervollkommnete er die Lehre
von den Knochenresectionen, indem er erkrankte
Knochenteile entfernte, Teile des Oberschenkel-an let7tpr ^ell i, w i

"-; 5-"»'"'-, ^.luuucniem; emiernre
, leiie cles Uberschenkel-an letzter btelle heisst es von ,hm fadzioroe 50 knochens. des Vorderannknochens, des OberkiefersarrjQ fiagTVQrjoai xal iorogiav yvibvcu xal SiddSai

bnvog. Seinem Commentar zu Thukvdides hat
A. eine kurze Biographie des Historik'ers voraus-
geschickt, wie aus den Fragmenten bei Markellinos
hervorgeht. Goslings weist noch Schol. 2 zu
Thuc. IV 135 dem Commentar des A. zu; die
Richtigkeit dieser Vermutung vorausgesetzt' ge-
hfiren weiterhin Markell. 35—37 (nicht bios 36)
f'eni A. an, wie S c h w a b e geschen hat. Sehr wahr
schemlich smd audi alle Scholien, welche fiber 60 -te

und den Unterkiefer hinwegnahm (III 617ff.). Ja
er kannte die Extraction des Staares (Rhazes
Contmens II c. 3 ed. Venet. 1506 fol. 41). Seine
Hauptschrift fiihrte den Titel .W po)]dwdT(ov
und bestand aus vier Biichern, von denen das
erste .T£p( rail' e^mdfv xgoo.-ri.-rT6inu>v jiotj{h]i.ia-
rcov (Oribas. II 287), das "zweite Tteol tOv xevov-
(ihiov potjd^uaTwr fll 38f.l. das dritte Tregi rnv
.-zgoo(fegoun'cov floij^tjiidrow (I 300l und das'vierte

gorgiamsche Figuren handeln, auf unsern Rhetor
zurfickzufuhren. Doberentz Descholiis inTliucy-
didem comment., Halle Diss. 1875, 5—8 will an
alien Stellen der Scholien, wo A. genannt wird,
Didymos einsetzen. fur welche gewaltsame Ande-
rung er indes keinen fiberzeugenden Grund an-
tuhrt. Uber A. s. besonders Goslings Obser-
vations ad scholia in Thucydidem, Leyden Diss.

in zwr noiovfievmr ^otjdrjuaxmv handelte (I 436)
Vgl. Stobaeus a. a. O. 263. Diese Schrift war
eine Compilation aus Athenaeus, Herodot, Apol-
lonios von Pergamon, Diokles, Rufus, Archigenes

;

beniitzt ist sie von Galen, besonders in seinem
Commentar zu Hippokr. .-zegi yvtiav und von Oriba-
sius. Vgl. V. Rose a. a. O. Seine chirurgische
Hauptschrift war nach dem Vorbilde des Heliodor
/ugovQyovf.i£va betitelt (Schol. zu Oribas. vol. HI
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.

685. 688 D.) und bestand aus mindestens zwei

Biichern. Endlich verfasste er eine Schrift fiber

den Wasserkopf neugeborener Kinder (mgl vSgo-

xetpdXwv Nicet. 121). Eine Schrift jtegl kiprjoeaig

tmv ifijUaXXoftevcov elg tag ifiTiAaorgovg tpaQfiaxav

erwahnt Paulus Aegineta VII 24, die nur ein

Teil seiner Schrift xegl f)or)&rjfidt(ov ist. Vgl. Paul.

Aeg. VI 33. 40. 53. 62. 67. VII 10. 17. 18. 24.

Die meisten Fragmente dieses Arztes hat uns

kinson Manners and Customs IH2 158ff. Par-
they zu Plut. Is. et Os. 14. Brugsch Gram-

maire de"motique 45. Chardon etDeniseDic-
tionnaire de"motique 8. 80), ursprunglich, wie es

scheint, ein Gott der Bestattung und der Ffir-

sorge fur den Leichnam, der die Grabstatten und
deren Insassen unter seiner Obhut hat und durch

Spenden und Gebetsformeln sich gewinnen lasst,

der abgeschiedenen Seelen sich anzunehmen, da-

Oribasius erhalten
;
gesammelt sind sievonPanag. 10 mit diese den richtigen Weg zur Oase der Se-

Nicolaides Antylli, veteris chirurgi, ta Xutpava,

praeside Curtio Sprengel, Halle 1799. Vgl. Ch
F. Matthai Medic, gr. varia opuscula, Moskau
1808. [M. Wellmann.]

Antyx. 1} Der um den griechischen Schild her-

umlaufende flache, einige Centimeter breite Rand.

2) Der holzerne Reif , welcher der niedrigen

Brustung des Wagenstuhles, einfach oder doppelt

(vgl. H. V 728ff.), als Rahmen diente und von der-

ligen (vgl. Maspero Journ. asiat. Ser. 9 I 236f.)

nicht verfehlen und auch wirklich all der Gaben
teilhaftig werden, die ihnen zugedacht sind. Der

12. und der 13., sowie der 17. und 18. Gau Ober-

agyptens hatten diesen Gott zu ihrer Hauptgott-

heit (s. Kynopolites und Lykopolites No-
rn os). Man legte ihm die Gestalt des Schakals

oder doch wenigstens den Kopf des Schakals bei,

wie fur ein Wesen zu passen schien, das im Be-

selben ausgehend an den Seiten in einer mehr 20 reiche der Griifte und Wusteneien verweilte. Dass
~"

'Anup eigentiich der altagyptische Name des Scha-

kals sei (Renouf Lectures on Egyptian Religion

237. Brugsch Worterbuch V 92) ist nur Ver-

mutung und wenig wahrscheinlich. Wie andere

Getter des Totenreichs hat A. vorzugsweise

Schwarz als Farbe. Den Schakalkopf haben die

Griechen und Romer irrtiimlich fur einen Wolfs-

oder ffir einen Hundekopf angesehen (latrantem

Anubim Pers. IH 11. 41; andere Stellen bei

oder weniger starken Biegung nach rtickwarts

auf den unteren Seitenteilen des Wagenstuhles

wieder aufsass und beim Aufsteigen eine Hand-

habe bot. Stand der Wagen still, wurden die

Ztigel der Pferde um die A. geschlungen. Ginz-
rot Die Wagen und Fuhrwerke der Griechen und
ROmer I 103. Schlieben Die Pferde des Alter-

tums 152ff. Helbig Das homerischc Epos aus den

Denkmalern erlautert 2 127ff. [Droysen.]

Anyalonnacos ,
gallischer Gottername auf 30 Jablonski Pantheon III 4f.); auf A. geht da-

' ----- - ~ "
j,er wojji ^e jjotiz, dass bei der Bestattung des

Apis dessen Mumie von einem Manne in der Maske

des Kerberos in Empfang genommen werde (Diod.

I 96, 6. Brugsch Geogr. Inschr. I 241), wie

auch der Schakal und A. gemeint sind, wenn

es bei Horapollon (I 39) heisst, das Bild des Hun-

des bedeute den evTa<ptaotr)g. Von den verschie-

denen Hypostasen des Schakalgottes ist neben A.

die uralte des Up uat, des ,Wegeer0ffhers', die

einer in Autun befindlichen, der frfihesten Kaiser-

zeit angehOrigen celtischen Inschrift : Licnos Con-

textos ieuru Anvalotmacu (Dativ Sing.) canccoscd-

lon ; Dictionnaire archeol. de la Gaule , inscr.

Gauloises nr. 5. Hiibner Exempla scr. epigr.

nr. 38. Whitley Stokes Bezzenbergers Beitr.

XI 130 deutet sie: Licnos Contechtos made for

Anvallonaeos a golden c/iair. [Ihm.]

Anuath Borkeos (Joseph. Bell. Iud. IH 3, 5

Euseb. Onom. ed. Lagarde 223 , 25 'AvovaflJ>e . 40 wichtigste. Die Schakalgotter fignrieren gewohn-

Hieron. ebd. 94, 21 Anua), Flecken an der Strasse

von Neapolis nach Jerusalem, nach Josephus an

der Sudgrenze von Samaria, nach Eusebius 10 Mil-

lien sudlich von Neapolis. [Benzinger.]

Anubiaci {Anubofori), Name derjenigen Prie-

ster im Dienste der Isis, die bei den feierlichen

Aufzfigen den hundskopflgen Anubis trugen; vgl.

Appian b. c. IV 47. Hist. Aug. Commod. 9 ; Carac.

9. Inschriftlich erwahnt werden sie zu Ostia

lich paarweise, oft unter verschiedenen Benen-

nungen, so besonders einander gegenfiber auf Ste-

len in dem oberen Abschnitte unter dem Bilde der

geflfigelten Sonnenscheibe und auf Sarkophagen

;

mehrfach geben die Inschriften einen Hinweis,

dass ihnen getrennte Regionen des Himmels zu-

gehOren. In einem Berichte, den Herodot (H 122)

fiber ein Fest der Agypter giebt, wird erzahlt,

dass dabei ein Priestcr mit verbundenen Augen

(CIL XIV 352), Vienna (CIL XII 1919) und Ne- 50 von zwei Wolfen zu dem 20 Stadien weit ent-

mausus (CIL XII 3043). [Aust.

Anubingara, bei Ptol. VII 4, 4. 7 Name
zweier Kustenorte auf Taprobane (Ceylon) , ein-

mal an der Westkuste in der Lage von Negombo,

das zweitemal an der Ostkiiste nordlich von der

Mfindung des Gangesflusses (Maha-velli-ganga), sei

es an der Munde des Nubi-ar oder des Kallu-ar.

[Tomaschek.]

Annbion (auch Pheidos genannt) aus Alexan

fernten Tempel der Demeter hin und zurfick ge-

leitet wurde. Auch hat man (Clem. Alex. Strom.

V 242) die Nachricht, dass bei Festaufzugen zwei

goldene Figuren, die Hunde vorstellten (vgl. auch

Diod. I 87, 3 und Apul. met. XI 11), einherge-

tragen wurden, und dass man diese fur das Sym-

bol der beiden Hemisphaeren, aber auch fur die

Bezeichnung der beiden Wendekreise, welche die

Bewegung der Sonne nach Norden und nach Sii-

dreia Sieet zu Olympia im Lauf 01. 240 = 181 60 den bewachten und huteten ,
erklart habe (vgl

n. Chr., African.b. Euseb. chron. 1217. [Kirchner.]

Anubis £Avov[lK,"Awovflig'Avovmg nni"Evov-

£.<r, Brugsch Lettre a Mr. de Rouge
-

68. ANOYB
Rev. e"gypt. VI 46; vgl. auch die Personennamen

Avs(id> Iamblich. de myst. I 1, "Avovpag CIG 4909),

agyptischer Gott Namens 'Anwa (Ztschr. f. agypt.

Sprache XXI 122. ZDMG IV 254. Maspero
Guide du visiteur au Mus^e de Boulaq 174. Wil-

auch die von Biot Sur l'anne'e vague 97 und

Taf. 2 angefiihrte Darstellung). Nach der An-

schauung der Agypter wurden die beiden Erkla-

rungen einander nicht ausschliessen , denn nach

einer Vorstellung, welche in der agyptischen Welt-

auffassung eine massgebende Bedeutung hat, wird

durch den Lauf der Sonne die Welt in zwei Halften

,

eine nOrdliche und eine siidliche, zerlegt, und da, wo
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imWesten diese Lime denHonzontschneidet, son- Aegyptii 93 nr. 228). Dass aber A. in diesen
dert sich das Gebiet des nOrdlichen Schakalgottes Gotterkreis nur eingeschaltet ist, zeigt sich be-
von dem des siidlichen, wie analog im Osten zwei sonders an der losen genealogischen Verknirofunsr
weibliche Gottheiten zu beiden Seiten des Sonnen- (Ztschr. f. agypt. Spr XXI 102) Als Vater des
aufgangs einander gegenfiberstehen. Es beruht A. gilt fast immer Osiris (Plut Is et Os 14
wohl nur auf einem Missverstehen dieser Teilung, Diod. I 18. CIG 3724. Burton Excerpta Taf
dass Plutarch (Is. et Os. 44) angiebt, A. babe 18. Rosellini Mon. del culto Taf. 26 Wil-
die Bedeutung des ogifav xvxkog, der dem Sicht- kinson IH2 Taf. 35, 3. Lepsius Wandgemalde
baren und Unsichtbaren gleichermassen angehore Taf. 23, 4. Cbampollion Notices descriptive^
(A. waltet zwar im Keiche der Schatten, aber 10 II 626; vgl. Ztschr. f. agypt. Spr XII 103) ze-
dass er wie Eenouf Lectures on Egyptian Ee- legentlich aber wird auch als Vater einer be-

j
gl0

S • , • ,

meint
'
sprung11011 der Reprasentant stimmten A. -Form RP bezeichnet, (Pap ma?

des Zwiehchts und der Dammerung sei, welche Harris VII 8. Chabas trad. 101: Melanges egyp-dem Sonnenuntergange folgen, ist unrichtig). tolog. Ill 2, 261). Als Mutter des A. wird Nlph-
Ganzlich verfehlt ist der Zusatz, den Plutarch thys betrachtet, mit welcher Osiris ihn, den Gott
macht, A werde gerade deswegen in Gestalt eines der Pinsternis (ax6r,ov rov 'AvovSiv Plut. Is etHundes dargestellt, derm der Hund sehe im Dun- Os. 38) heimlich erzeugt hat. Aber an einem

\ T Jm , •

el
, 1

n gle«* ?«*> »ndere hielten Kranze von Melilotos, den Osiris bei Nephthys
auch A. fur gleichbedeutend mit Kronos , navxa zuruckgelassen , hat Isis zwar die Untreue ihresxvwv sv eavtqy habe er ty rov r.wos htixkqoiv. 20 Gatten erkannt, sie hat jedoch nicht allein ANoch ungereimter ist allerdings die Ableitung nachdem dieser aus Furcht von seiner Mutter
des Namens und Wesens des Avovfe von fow ausgesetzt war, gesucht und gefunden, sondern
(t-lut. a. a. O. 61) oder die des vermeintlichen sogar an Kindesstatt angenommen (Plut. Is et Os
Hundekopfes von dei xvvij, die A. getragen habe 14. 44. Pap. mag. Harris VII 8. Chabas Melanges
(Diod. I 18. 87, 2). Eher mag es m letzter Lime III 2, 261. Ztschr. f. agypt. Spr XXI lOOflV
auf agyptische Legenden zuriiekgehen, dass Hunde das letztere deutet darauf, dass als Mutter des A
lsis geholfen haben sollen A., der von seiner auch Isis genannt wird (CIG 3724), ebenso aber
Mutter Nephthys ausgesetzt worden war (Plut. wird das auch die in den agyptischen Religions-
a. a. O. 14), nach emer andern Version den Leich- lehren Isis sehr nahestehende Bast (Mariettenam des Osiris (Diod 1 87, 3), aufzufimlen. Selbst 30 Abydos II Taf. 30; vgl. v. Bergmann Ztschr
die Angabe, A. wache liber den Gottern wie die f. agypt. Spr. XXI 102). Bei Diodor (I 18) wirdHunde uber den Menschen (Plut a. a. O. 14) ent- dem hundekopfigen A. ein wolfskopfiger Bruder
halt etwas den Anschauungen der Agypter Ent- Makedon (s. d.) zugeteilt: beide sind auf dem
sprechendes, werm auch diese Deutung der Scha- grossen Znge des Osiris durch feme Lander dessen
kalgestalt und des Schakalkopfes des Gottes an Begleiter gewesen. Nach Africanus ist A. (Anube
sich nicht das Richtige trifft. Denn da A. die Samusim, d. i. Anubis-Amosis , Excerpta Barbari
Verstorbenen und deren Leichnam flberhaupt unter 38a 14f. BoeckhManetho60. Lepsius Konigs-
semer Obhut hat so hegt Am auch ob, des Osi- buch, Quellentaf. 3) der erste in der Dynastie der
ris Leichnam zu balsamieren, zu conservieren, zu Hemitheoi; die Dauer seiner Herrschaft ist in der
beschutzenuiiddasdarinverborgenschlummernde40uns vorliegenden Redaction auf 83 Jahre sre-Leben zu erhalten (Schiaparelli Libro dei fu- bracht. Nach dem Sothis-Buche war A. nur der
nerali I 104f. Maspero Papyrus du Louvre 78; dritte in der Reihe der Hemitheoi und seine Herr-
Kev. de 1 Hist, des religions XV 173); er ist dessen schaft wahrte nicht mehr als 17 Jahre (Sync I^oveoS (Prod Plat. poht. 417; vgl. Diod. I 87, 33, 13. Boeckh Manetho 68. Lepsius Chrono-
£ owgaxoyvlat xowizeot xov~Ooten< xai x^Iolv). logie 441 ; Eonigsbuch, Quellentaf. 3. GelzerAuf Grund dieser Functionen ist A. der Gruppe Africanus I 196). Eine der ersten Statten Grie-
von Gottheiten zugesellt worden, welche die Osi- chenlands, nach denen die Verehrung des A iiber-nrfumhe bilden. Er hat im Hofstaate dieses tragen worden ist, scheint Delos gewesen zu sein.
Konigs das Amt eines Kronintendanten, eines abu Er kam dorthin allem Anscheine nach schon in
(Ztschr. f. agypt. Spraehe XI Taf. HI 40). Den 50 der Ptolemaeerzeit und zwar ebenso, wie er aufLeichnam des Osiris zu beschutzen ist auch Amt griechischem und spater auf romischem Gebiete
des Horus, und dieser tritt daher mitunter als (Drexler Beitrage I 3) iiberhaupt sich ausge-Har-m-A>iuP a)ev6ri a Rev. arch. N. S. XX 306. breitet hat , zusammen mit dem Kultus anderer
BrugschReligionu. Mythol.617. Todtenb. XVII ag}-ptischer Gottheiten aus dem Gotterkreise des

,*' I ?r
- s Holzsarg des Hatbastra 224; Osiris, bezw. des Serapis. Im Isistempel zu Rom

vgl auch Hernianubis) d h. Horus als A.-, spielte eine Intrigue sich ab, bei der mit Hftlfe

I U'Lu * }
e
-?*S

,

A
-

Mcht mlnder wer " der Priesterschaft ein Wiistling eine Frau, die
den Ihoyth und A. bei der grossen Ahnlichkeit seine Bewerbungen vomer abgewiesen hatte, als
der Bedeutung, welche sie fur die Toten und Gott A. bei nachtlicher Weile betrogen haben
Osiris haben^ als einander gleichwertige Wesen 60 soil (Joseph. Ant. XVHI 72ff ; vgl. Zonar VI
aufgefasst (Pietschmann Hermes Trismegistos 5. Hegesipp. II 4). Auch tragt nach Iuv'enal
21f.). Der Hundekopf des Gottes A. wird auch (VI 534) der oberste der Isispriester zuRomA-
so gedeutet, dass er mit dem Spiirsinn des Hun- Kostiim. Griechische Inschriften erwahnen A
des den Leichnam des Osiris ausfindig gemacht %-ielfacli (z. B. CIG 2299), aber meist zusammen
hat (Finnic, de errore prof. rel. 4: vgl. Minuc. mit anderen Gottheiten, mit Osiris und Isis (CIG
*el. Octav. 22 1; Isis, A und Harpokrates auf 3724. 6841), mit Serapis und Isis (CIG 2303.

;£~M"
D /eni Leichnam des Osiris auf 2304. 2305), mit diesen und Harpokrates (CIGeiner Munze aus der Zeit Traians: Zoega Numi 2230. 2293), dazu auch Kanopos (CIG 1800) oder

den Dioskuren (CIG 2302). Die Anrufung Oi- Anuehtha {'Arovrfa), Stadt im siidlichen Su-

Qavtmv Havxav paodev %o.Tq a<p&it "Avovjii (CIG siana, unter 83° 30' Lange und 31° 40' Breite

3724) entspricht durchaus der Neigung zu einer (Ptol. VI 3, 5). Sie lag etwa 40' (333 Stadien

ungemessenen Erweiterung der Befugnisse der = 61 Km.) von der Kiiste des Iltjkcodrjs xohiog

einzelnen Gottheit, welche in der agyptischen (s. d., Lange 83°, Breite 31 °,. Ptol. VI 3, 2), also

Religionslehre sehr iiblich war, dooh driickt ge- in dem flachen, sumpflgen, Uberschwemmungen

rade in Beziehung auf A. ein sehr alter koptischer ausgesetzten Lande zwischen den Miindungen des

Text (Revillout Melanges d'archeologie e[gypt. Satt al-'Arab und der Fliisse Susianas. Bei den

et assyr. HI 37 Anm.) sich mit ahnlicher Uber- grossen Veranderungen, die dieses Gebiet infolge

schwanglichkeit aus, und auch aus verschiedenen 10 des Wachstums der verschiedenen Fluss-Deltas

anderen Anzeichen ist zu ersehen , dass in den erlitten hat, sowie unserer mangelhaften Kenntnis

spateren Zeiten des Altertums A. eine besonders desselben, wozu noch die augenscheinliche tjber-

populare Gottheit bei den Agyptern selber war. schatzung der Entfernungen in dem von Ptole-

Es fiel auf , wie oft sein Bild auf agyptischen maios for seine Positionen in Susiana verarbeite-

Kunstwerken vorkam (Plin. XXXin 131). Er ten itinerarischen Material kommt , ist auf die

schien in der Rangordnung des Hades mindestens Identiflcierung und genauere Localisierung von A.

ebenso hoch dazustehen wie Osiris (Lukian. dial. zu verzichten. Der Name A. giebt genau alt-

mort. 13, 3; vgl. Iup. Trag. 8). Anuhi Aug. persisches anukhta ,ungesagt, unausgesprochen'

auf einer lateinischen Inschrift, jetzt in Triest, {an -+- ttlchta) -wieder, was nattlrlich kein eigent-

CIL V 8210. Man verwechselte gelegentlich A. 20 licher Name gewesen sein kann, sondern wohl nur

mit Hermes (Stellen bei Jablon ski Pantheon III die volksetymologische Umbildung eines alteren,

25ff. Burckhardt Zeit Constantins2 175. 179); einheimischen, susischen Namens durch die Perser

ihm wurde z. B. die Urheberschaft an den Er- gewesen ist. Doch konnte man ov%&a auch in

zeugnissen der agyptischen Litteratur zugeschrie- der Bedeutung des aus dem Iranischen entlehnten

ben (Excerpta Barbari 38). Hierzu trug nicht armenischen ukkt ,Vertrag' fassen, die das Wort

bios bei, dass A. als superum eommeator et in- sicherlich auch schon im iranischen besass ;
dann

ferum (Apul. metam. XI 11) aufgefasst wurde hatten wir es mit einem Adjectiv ,vertraglos| zu

(Maspero Papyrus du Louvre 78) und mit dem- thun, das irgend eine, fur uns allerdings nicht

ienigen agyptischen Gotte, welcher den Griechen mehr erkennbare Beziehung der also bezeichneten

fruhzeitig als Ebenbild des Hermes erschienen 30 Stadt, vielleicht zu den benachbarten Ortschaften,

war, mit Thoyth manches Ubereinstimmende be- ausdrucken sollte. [Andreas.]

sass, sondern massgebend war fur diese Verwechs- Anukis ("Avovxis) ,
Wiedergabe des Namens

lung auch die ausserliche Ahnlichkeit, welche der der agyptischen Gcttin 'Anukt, die ursprunghch

Kopf des Kynokephalosaffen, des Tieres des Thoyth- eine Gcttin der Kataraktengegend (G. M a sp e r o

Hermes , mit dem Schakalkopfe A.s hatte (vgl. Rev. de l'Hist. des religions XIX 42) gewesen zu

Minucius Fel. Octav. 22, 1. Albric. de Graec. sein scheint und (CIG 4893; vgl. Letronne

Imag. 6). Die klassische Kunst stellt A. seiten Eecherches p. s. a l'hist. de TEgypte 344ff.) der

fur sich allein dar, haufiger in Gruppen mit den 'Earia gleichgesetzt wird , fur die „es zwar nach

zugehorigen Gottheiten ; sie giebt ihm eine kurz- Herodots Meinung (II 50) bei den Agyptern kein

iirmelige Tunica, die bis zum Knie reicht und 40 Aequivalent gab, die aber doch in spaterer Zeit

gegiirtet ist, einen langen Mantel auf den Schul- (Diod. I 13, 2) unter den Gottheiten Agyptens

tern (G. Lafaye Culte des divinite's d'Alexan- aufgezahlt wird. Dass zwischen der 'Anukt und

drie 260f. Mus. Cap. HI 85. IV 10) ; die Ab- "Oyxa keinerlei Verwandtschaft besteht, hat Ed.

zeichen der Herrscherwtirde des Osiris, welche A. Meyer (ZDMG XXX 723f.) dargelegt.

bei einigen agyptischen Darstellungen in den [Pietschmann.]

Handen tragt, der Herrscherkrummstab und die Annlarinm heisst eine Summe Geldes, welche

GeiBsel, wurden irrtttmlich als Caduceus und Palme den aus den seholae derprincipalis ausscheidenden

gedeutet und dargestellt (ApuL metam. XI 11. Veteranen aus der Kasse der Schola ausgezahlt

Drexler Beitrage I 43. Catalogue de la vente -wird. Bezeugt in der Hohe von 8000 Sesterzen

CaBtellani, Paris 1884 nr. 204); dazu kommen50fur die optiones CIL Vffl 2554, von 500 De-

die Talaria, auch die Situla. Apuleius (a. a. O
)

naren in der schola der cornicines CIL VIII 2257.

beschreibt ein grosses A.-Bild, das in Procession Weggebrochen in der schola der tesserarii CIL

einhergetragen wurde; die Farbe des Hundekopfes VTII 2252 und in der Schola CIL VHI 2553,

war dabei zur einen Halfte schwarz, zur andern welche durch das Spitalpersonal gebildet wird,

golden. Kaiser Commodus pflegte mit Eifer bei wo auf Grund von Dig. L 6, 7 optiones valet[u-

Processionen des Isisdienstes selber das A.-Bild dinarii, mediei, capsarii], pequarii, librarius et

zu tragen, schlug aber auch gern dabei mit dem disomies capsario[rum] zu erganzen ist. Viel-

Haupte des Bildes die Priester gegen die KOpfe leicht ist das A. der Betrag eines Jahressoldes

(Hist. Aug. Commod. 9, 4. 6; Pescenn. 6, 9

:

in severischer Zeit. Mommsen St.-R. II 894, 1

Caracalla 9, 11). Zu den Prodigien, die unter 60 vermutet einen Zusammenhang zwischen dem A.

seiner Regie'rung eintraten ,
gehorte , dass eine und dem Eecht, den Goldring zu tragen, welches

Marmorstatue des A. sich zu bewegen schien (Hist. Septimius Severus jedem Soldaten verlieh. Uber

\ug Commod. 17. 4). 'Avovpi in einer Beschwo- die im Originate erhaltenen Silberriuge der Sol-

runff neben 'law und Be&pv , IGI 872. Auch daten vgl. Zangemeister Westdeutsche Zeit-

auf gnostischen Bildwerken spielt A. eine Eolle schrift XI (1892) 274, uber die Goldringe Kraus

(vgl z B Matter Histoire du gnosticisme Taf. Die christlichen Inschriften der Rheinlande, Frei-

2) Die Deutung KNOYBIC (IGI 2413, 12) = burg 1890, 120 und R. v. Schneider Arch.

SNOYBIC ist falsch. [Pietschmann.] Jahrb. VTI 1892 Anz. 174. [v. Domaszewski.]
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Anularius (Cic. Ac. pr. II 86), ein Gemmen-

schneider far Siegelringe. Inschrift OIL XI 1235.
Gonlegtum anularium CIL I 1107, aus Rom
Nach den A. hiessen in Rom die sealae anula-
rtae m der Nahe des Forums, Suet. Aug. 72.

. „. ^ .
[Mau.]

Anullinus, Bemame der Cornelii; namentlich:
1) P. Cornelius P. f. Anullinus, consul II

ordinarras 199 n. Chr. mit M. Aufidius Pronto
(dieser ist wohl gemeint bei Vict. epit. 20, 6).

2) P. Cornelius Anullinus, consul ordinarius
216 n. Chr. mit P. Catius Sabinus II.

Aus dieser Familie wird auch 3) der Senator
Anullinus stammen, dessen Preigelassener Dio-
cletian gewesen sein soil, Eutrop. IS 19 Vict
epit. 39, 1. Zonar. XII 31.

4) Vielleicht hiess auch ein Praefectus prae-
tono des Kaisers Maximinus (Cornelius*?) Anul-
linus, obwohl der Name Anolinus sieh nur in
einer schlechteren Hs. findet, Hist. Aug Maxim
32 (6), 4; vgl. Hirschfeld V.-G. 236, 77 Er
wurde im J. 238 n. Chr. getotet (a. a. 0.).

, . -r P- v - Rohden.l
5) Consul im J. 295, wahrscheinlich identisch

mit dem Proconsul von Africa, welcher um 303
eines der schrecklichsten Werkzeuge der diocle-
tianischen Christenverfolgung war (Opt Milev
IH 8 = Migne L. 11, 1018; vgl. Casittus Acta
genuma S. Maximi 31ff. Tissot Fastes d'Afrique
193). Auch konnte er mit einem der beiden fol-
genden dieselbe Person sein.

6) Annius Anullinus, Stadtpraefect vom 19
Marz 306 bis zum 26. August 307 (Chronogr von
354), unterstiitzte wahrscheinlich die Usurpation
desMaxentius (Seeck Deutsche Zeitschr. f Ge-
schichtswiss. VII 191).

7) Annius Anullinus, Stadtpraefect vom 27
October, bis zum 28. November 312 (Chronogr.
von 354). Von dem vorhergehenden muss er ver-
schieden sein, da ihn der Chronograph nicht nach
seiner Gewohnheit praefectus urbi iterum nennt;
doch konnte er mit dem Gardepraefecten des Se-
verus, der seinen Herrn an dessen Gegenkaiser
Maxentius im Winter 306/7 verriet (Zos. II 10
1), zusammenfallen.

'

8) Proconsul von Africa im J. 313 (Euseb.
hist. eccl. X 5, 15. 18. 20. 6, 4. 7. Act. coll.
Carth. Ill 176. 215-220. Cap. coll. Carth. in
316. 318. August, brev. coll. Carth. Ill 6. 8. 24
28; epist. 88, 2. 89, 3. 128, 2. 129, 4; de unic
bapt. 16, 28 = Migne L. 11, 1394. 1401. 1249.
43, 626. 627 und sonst).

vtt?^
Z,rischeD den J- 367 und 375 nennt CIL™ 015 einen Ccnsularis Numidiae, dessen

nalbzerstOrter Name vielleicht Annius [Anull-
linus zu erganzen ist. [Seeck.]

Anulus s. Ringe.
Anurogrammon ('Avovo6yeaufiov fSaoO.nov

Ptol. \II 4, 10), Eesidenz der KOnige von Ta-
probane (Ceylon), im Innern der Insel gelegen:

vrV ]\ ™d Anwonner hiessen 'Avovgoyoannoi.
VII 4, 9. Nach dem Berichte des Riga bei Plin!
\ I 86 hiess die Stadt, der vorbeifliessende Strom
und die ganze Insel Palaesimundu (skr. pdli-
svmanta ,Haupt des heiligen Gesetzes' nach Las-
sens Deutung); nach Eratosthenes bei Plin VI
81 hatte die Insel 700 DOrfe'r und keine Stadte —
daher die zahlreichen Ortsnamen auf -gama, skr.
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grama
.
,Dorf

; Anurao- (skr. Anuradlm) grama
it Anuradha' hiess so nach einem Minister
des KOnigs Vigaya. Eesidenz wurde das Dorf
erst unter Konig Pandu-kabhaya ca. 400 v. Chr.
und hiess seitdem auch Anuradha-pura. Die
Rmnenstatte am Oberlaufe des Flusses Arevi-ar
oder Kadambo-ar

, der in den Golf von Manaar
ausmundet, enthalt grossartige tjberreste aus der
Glanzzeit des Buddhismus; in einem d§hag6pa

10 wurde als kostbare Reliquie ein Zahn des Buddha
verwahrt; vgl. Tennent Ceylon II 610 (nach
Chapmans Beschreibung). [Tomaschek.]

Anxa. 1) Anxa {"Ay£a zu verbessern bei Ptol.

a h 56 t&r das hsL UDerlieferte A%) , Stadt
der Marser; Einwohner Marsi Annates in einer
Inschrift vom J. 168 n. Chr. CIL IX 3950, An-
xahm bei Plin. n. h. Ill 106. Die Lage bleibt
ungewiss. S. Mommsen CIL IX p. 278. 349.

oa ,n V An£eblicl1 spaterer Name von Kallipolis
20 (Gallipoli) m Calabrien, nur von Plinius n. h m

100 genannt. [Hiilsen.]
Anxanum. 1) Anxanum ("Aygavov Ptol. LH

1, 65), Stadt der Frentaner (Einwohner Anxani
cognomim Frentani bei Plin. n. h. HI 106, aber
Anxates Frentani in der Inschrift von Superae-
quum CIL IX 3314, aus dem J. 271 n. Chr.),
jetzt Lanciano. In der Kaiserzeit war sie Muni-
cipium und gehorte zur Tribus Arniensis. Er-
wahnt wird sie von den Geographen (Tab. Peut.

30 Itm. Ant. p. 313. Geogr. Rav. IV 31. V 1) und
in der stadtrOmischen Soldatenliste CIL VI 1404
(zweimal). Inschriften CIL IX 2995—3010.

2) Ort in Apulien, an der Kiistenstrasse zwi-
schen Sipontum (S. M. di Siponto) und Salinae
(am Lago di Salpi), vom ersteren 9, vom letzte-
ren 12 mp. entfernt. Tab. Peut. Geogr. Rav. IV
31. V 1 (wo verdorben Dixanum). [Hulsen.]

Anxenor, falsche Lesung fur Alienor, s. d.
Auxin, Ort Lucaniens an der Strasse von

40 Potentia nach Grumentum, 15 mp. von ersterem,
18 von letzterem (Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 34) \

jetzt Anzi. Zahlreiche bemalte Vasen sind hier
gefunden, auch eine oskische Inschrift in griechi-
schen Buchstaben (Mommsen Unterit. DiaL 191),
aber keine lateinischen. [Hiilsen.]

Anxur. 1) Anxur (der Name als Neutrum
bei Hor. sat. I 5, 26, Masc. bei Martial VI. VI
42. X 51 ; griecbisch "Ayfag Diod. XIV 16; Adj.
Anxurnas Liv. XXVn 38, 4, Axurnas Hyg. de

50 lim. 179), der volskische Name der spater Tarra-
cina genannten Stadt (s. d.). Der Name hangt
zusammen mit dem des luppiter Axur (Miinze des
"Vibius Pansa bei Eckhel D.N. V 339), Anxwr
(Porphyr. zu Hor. sat. a. a. O.) oder Anxurus
(\ erg. Aen. VH 799) : vgl. die cultores Iovis Axo-
[rani] der Inschrift aus den pontinischen Sumpfen,
CIL X 6483 und den Beinamen Axoranus in der
Inschrift von Terracina ebd. 6331. Aus dem
Griechischen Srsv zvga; leitet ihn ab Serv. Aen.

60 VII 799. Der Name scheint etwa seit dem J. 400
v. Chr. dem romischen Tarracina gewichen zu
sein. er komnit vor noch bei Plin. n. h. HI 59
Ennius b. Fest. ep. 22. Liv. IV 59. 3 V 8 2
13, 1. 16, 2. VIII 21, 11. SO. It. VIII 361.' s!
Tarracina. [Hulsen.]

•2) Em Gefahrte des Tumus, welchem Aineias
die linke Hand samt dem Schilde herunterhieb,
Verg. Aen. X 544f. Er gehort offenbar zu den
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vielen von Vergil frei erfundenen Nebengestalten

in der Aeneis. [O. Rossbach.]

Anxurus, Beiname des Iuppiter, der in der

Gegend der alten volskischen Stadt Anxur (Tar-

racina) im Verein mit der landlichen SegensgOttin

Feronia verehrt wurde (Vergil. Aen. VII 799).

Servius bemerkt zu dieser Stelle, dass eine Quelle

daselbst nach dem Gotte den Namen gefuhrt und

dass man ihn neben der Iuno Virgo, die Feronia

(Her. II 137), den Fruin (Manetho 123) falsch-

lich in den sa'itischen Nomos verlegt, Cham-
pollion (L'Egypte s. 1. pharaons II 198fl.) mit

Natjci. und Isidis oppidum (Plin. V 64) zusam-

mengestellt, Gesenius in oan Jes. XXX 4 wie-

derfindet, Lepsius (Chronologie 312, 1; vgl. v.

Gutschmid Kl. Schr. I 117) dagegen in 0sv-

vtjoog und A. Wiedemann (zu Herod. II 137)

in dem agyptischen Hm, &ns, worin nach Dii-

genannt wurde, als bartlosen Jilngling dargestellt 10 michen (Gesch. d. alt. Agypt. 72f. ; vgl. Brugsch

habe. Die Zusammenstellung mit Iuno, die der Ztschr. f. agypt Spr. XXIV 76 ; dagegen aber

altitalischen Religion eigentiimlich ist, haben wir

wohl als die ursprtingliche zu betrachten, erst

spater wurde Iuno mit der in jener Gegend hoch-

gefeierten Feronia identiflciert. Die bildliche

Darstellung auf Miinzen der Gens Vibia (Cohen
MeU cons. Taf. XLI Vib. 13) bestatigt die Be-

merkung des Scholiasten ; sie zeigt einen jugend-

lichen, unbartigen Gott im Blatterkranz (Ste-

G. Steindorff Beitrage zur Assyriologie I 602f.)

ebenso wie in dem HininSi, das Assurbanapals

Annalen erwahnen, und in ssn die agyptische

Benennung der im Osten des Deltas gelegenen

Stadt Sethroe, Herakleopolis parva, zu erblicken

sein wurde. Jedenfalls ist A. seiner Lage nach

von dem Nomos desselben Namens (s. Nr. 3) nicht

zu trennen und darum in der ostlichen Halfte

phani Nimbus und Strahlenkranz 18) mit ge-20des Deltalandes zu suchen.

kreuzten Beinen auf einem Throne sitzend, den

Oberkorper nackt, in der vorgestreckten Rechten

eine Schale, die gehobene Linke sich oben auf

das Scepter stiitzend; Beischrift Iovis Axur.

Porphyrio zu Horat. Sat. I 5, 26 giebt den No-

minativ Anxuris; Mommsen erganzt auf einer

Inschrift von Ulubrae Iovis Axo[rani . . .] , CIL
X 6483. S. auch Anxur Nr. 1. [Aust.

3) Nomos in dem Ostlichen Teile Unteragyp-

tens (Herod. H 166), nach Mannert (X 1, 591)

wahrscheinlich derselbe, wie der spater Sethro-

ites genannte. Anders Brugsch Geogr. Inschr.

I 230. [Pietschmann.]

Anysius. 1) Aiaxovo; xov fiacfdews (agens

in rebusl) im J. 343. Epiph. haer. 71, 1 =
Migne Gr. 42, 375. Vielleicht derselbe, gegen

Anydros, eine Insel, anscheinend an der kle'in- welchen um 359 eine Anklage schwebte (Liban.

asiatischen Kuste, Plin. n.h.V 137. Zweifelndwird30 ep._ 200) und dessen Sohn Liban. ep. 1584 er-

das vulkanische, nordOstlich von Thera gelegene

Amorgopulo so bezeichnet; vgl. Neumann

-

Partsch Geogr. v. Griechenl. 293. [Hirschfeld.]

Anygath ('Awya& Ptolem. IV 6,26, vulgo

'Avoiyd&), Stadt Innerafricas stidlich vom Nigir

(Mannert Geogr. X 2, 565). Vivien de St.-

Martin (Le Nord de l'Afrique 433) vergleicht

Tenegent, das Leo Africanus (R am us io Naviga-

tion! et Viaggi I 73 F) als eine zu Segelmessa

gehorige Ortschaft anfuhrt. [Pietschmann.]

wahnt,

2) Dux Libyarum 405—407, vernichtete mit

einer Schar von 40 Hunnigarden einen pliindernden

Haufen von 1000 Ausorianem und schiitzte auch

sonst die Pentapolis in wirksamer Weise gegen die

Einfalle der Barbaren (Synes. epist. 78; vgl. 57;

natdaraai; p. 299). Deshalb hielt Synesius im
Concilium der Provinz eine Lobrede auf ihn und
beantragte, beim Kaiser um Vermehrung jener

40 Elitetruppe zu petitionieren (p. 305ff.). An ihn

gerichtet Synes. ep. 6. 14. 37. 59. 77. 78. 94;

vielleicht auch Liban. ep. 900. 949; vgl. 784. Sie-

vers Studien zur Geschichte der rem. Kaiser 409.

Seeck Philolog. LH 462. 476.

3) Comes sacrarum largitionum im Orient

416—419 (Cod. Theod. VI 30, 21. 22). Im J. 436

wird er schon als verstorben erwahnt (Cod. Theod.

X 20, 18).

4) Nach Joh. Lyd. de mens. IV 20 gab es von

'AvvnoSnaia, Barfussgehen, war in Sparta fur

junge Leute gesetzlich vorgeschrieben (Xen. r. p.

Lac. 2, 3), wahrend es auffiel, dass Agesilaos es

auch in hoherem Alter that, Ael. v. h. VH 13.

In Athen thaten manche es gelegentlich, je nach

Wetter und Jahreszeit (Plat. Phaedr. 229 a), andere,

die nach Einfachheit und Abhartung strebten,

immer, wie Sokrates (Xen. mem. I 6, 2. Plat. a.

O. ; symp. 220 b ; vgl. Phaedr. 173 b), oder meistens,

wie Phokion (Plut. 4) und Lykurg (Plut. X or.). 50 einem A. eine Schrift IIsqI /irjvaiv. Dass der

Die o. gehOrte zu den Gewohnheiten einiger philo

sophischen Sekten (vgl. Arist. nub. 103), nament-

lich der Kyniker und Stoiker , Luc. Icarom. 31

;

Cynic. 1, auch der spateren Pythagoreer, Athen.

TV 163 c. Theocr. 14, 5. ..[Mau.]

Anrsis ("Avvoiej. 1) Blinder Konig Agj ptens

(Her. II 137), der vor dem Aethiopen Sabakos

(s. d.) auf die Insel Elbo (s. d.) flieht und sich

dort 50 Jahre lang bis zum Abzuge des Fremd

Verfasser mit einem der vorgenannten identisch

war, ist mOglich. [Seeck.]

Anystus j, ein Fluss , der aus den Ostlichen

Bergen der Pyrenaen durch das stagnum Toni

und die rupis Tononita strOmen soil, Avien. Or.

marit. 547, wahrscheinlich der Muga bei Emporiae

(Mullenhoff D. A. 12 175). [Hubner.]

Anyte von Tegea, Verfasserin von etwa 20

Epigrammen der Anthologie (vgl. auch Pollux V
lin^s verboreen halt. Da als Heimat dieses Blin- 60 5. 48). Dieselben ergeben zwar fiir die Bestim

den "Awois (s. Nr. 2) angefuhrt wird, hat der

wahre Name des KOnigs gewiss anders gelautet

(Fruin Manetho 123. Lepsius Chronologie 312),

und es bezeichnet vielleicht A. nur eine ganze

Dynastie, welche der 23. Dynastie der manetho-

nischen Listen entsprechen wiirde (A. v. Gut-

schmid Kl. Schr. I 117f. 127f.j.

2) Heimatsort des KOnigs gleichen Namens

mung ihrer Lebenszeit nichts (Anth. Pal. VII 232.

492 sind, da Planudes mit dem cod. Pal. nicht

flbereinstimmt, unsicher, VTI 236. 538 gehOren ihr

nicht), und die Angabe des Tatian adv. Graec. 33.

dass Kephisodotos und Euthykrates ein Stand-

bild von ihr gefertigt haben, ist vonKalkmann
(Rh. Mus. XLII 490) als Schwindel erwiesen. Da
indes Nikias von Milet, der Freund des Theokrit,
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und der auch im Anfang des 3. Jhdts. v. Chr.
lebende Mnasalkas ganz von Anyte abhangen, Leo-
nidas von Tarent sie ofters, Simmias von Rhodos
sie wenigstens einmal nachahmt (VII 647, vgl.

646; Beniitzung des Simmias durch A. nimmt
Knaack in Susemihls Gesch. d. alex. Litt. II 698
an), so muss sie urn den Anfang des 3. Jhdts. v. Chr.
gelebt haben. Von den Alten sehr bewundert (vgl.

Antipater von Thessalonike Anth. Pal. IX 26, 3

rodot eine Ehrengabe von zehn Talenten (Diyllos

b. Plut. de Herod, mal. 26 ; vgl. Euseb. b. Hieron.
z. 01. 83, 4 ; Annen. tibers. z. 83, 3), wahrschein-
lich verschieden von

3) Athener, Sohn des Anthemion (Plat. Men.
90 a. Diod. XIII 64, 6. Plut. Alk. 4, 4; amat.
17 p. 762c), vielleicht verwandt mit dem Vorigen
(Enkel?), reicher Gerbereibesitzer (Schol. Plat,

apol. 18b. Xen. apol. 29. Dio Chrysost. LV 22),
frijXvv "O/tyoov) ist A. fur uns die Hauptvertre- 10 gehorte am Ende des 5. Jhdts. v. Chr. zu den
terin einer jiingeren peloponnesischen Lyrik, welche
auf die koische Schule einwirkt und von Mna-
salkas IX 324 als Hirtenpoesie bezeichnet wird
(liber arkadische Bukolik vgl. Verg. Eel. X 31.

Vn 4. VIII und Erykios Anthol. VI 96). An
diese scheinen XVI 291 und 231 (Beschreibung
eines Kunstwerks). IX 313. 314. 745 wenigstens
anzuklingen (vgl. Reitzenstein Epigramm und
Skolion 123—134. 249). Fur das Epigramm hat A.

bekanntesten Politikern seiner Vaterstadt. Schon
409 befehligte er als Stratege ein athenisches Ge-
schwader, das zum Entsatz des messenischen Pylos
bestimmt war. Durch Stiirme wurde er zur Um-
kehr gezwungen und deshalb des Verrats ange-
geklagt (Diod. a. 0. Lys. XHI 78. 82 ; vgl. Plat.

Men. 90b. Xen. a. 0.). Doch entging er, angeblich
durch Bestechung der Richter — der erste Pall

derart, der vorgekommen sein soil — , der Verur-
die Form der Aufschrift fiir ein Grabmal, Weih- 20 teilung (Aristot. 'Afhjv. xoA. 27, 5; vgl. Harpokr.
geschenk oder Kunstwerk zwar im allgemeinen noch
beibehalten, strebt aber fiihlbar nach freierer Aus-
bildung derselben (vgl. VII 646, welches daher irr-

tiimlich nach Schneidewin Simon, p. 88 selbst

von Meineke Delect. 99 fiir ein Bruchstilck einer

Elegie gehalten wurde) ; dass ihre Epigramnie fiir

buchmassige Verbreitung bestimmt sind, zeigen

z. B. die Gedichte auf tote Tiere VII 202. 215,
ein vielleicht durch sie eingefiihrter Stoff. Die

s. dexdlayv. Diod. a. 0. Plut. Coriol. 14, 4. Schol.

Aeschin. I 87). Vorher (?) hatte er das Amt eines

Sitophylax im Peiraieus bekleidet (Lys. XXH 8f.).

Entscheidend trat dann A. hervor bei der Ein-

setzung und dem Sturz der ,Dreissig' (404/3)

;

urspriinglich hatte er fur eine gemassigte Ver-
fassungsreform gestimmt (Aristot. A&tjv. nol. 34,

3), gehorte aber spiiter mit Thrasybulos und Archi-

nos (s. d.) zu den Hauptern der demokratischen
Gedichte zeigen Zartheit und Tiefe der Empfin- 30 Partei (Isokr. VIII 23. Xen. hell. II 3, 42. 44.
dung, einfache Klarheit der Gedanken und eine Andok. I 150).
besonders in der Wahl der Epitheta sorgfaltig

gewahlte, prunkvolle Sprache; Anklange an die

alexandrinische Dichtung fehlen, dagegen zeigen

Gedanken und Ausdruck Einwirkungen der alteren

Lyrik und der (meist jiingeren) Stucke der simo-

nideischen Epigrammsammlung sowie der attisehen

Tragoedie. Da A. von Stephanus von Byzanz (s.

Teyea) und sechsmal in den Lemmata der Antho-

Gesellig und menschlich stand A. dem Kreise

des Sokrates nahe. Er gehorte zu den Liebhabern

des jungen Alkibiades (Plut. Alk. 4. 4 ; vgl. amator.

17 p. 762 c. Athen. XII 534 e. f); auch mit dem
Meister selbst hat er verkehrt: er tritt als Un-
terredner in Platons Menon auf. Schliesslich

uberwarf sich allerdings A. anscheinend aus per-

sOnlicher Empflndlichkeit mit Sokrates (Plat. apol.

logie fj fitXonoios (einmal VH 208 rj XvQixrj) ge- 40 73e. Xen. apol. 30f.) und leitete (399) mit Me
nannt wird, muss sie auch lyrische Dichtungen ver-

fasst haben. Zu vergleichen ware vielleicht des

Lykophronides bukolische Lyrik ; das Fortleben der

Lyrik in Arkadien bezeugt Polybios IV 20. Auf
religiose Dichtungen und nahe Beziehung zu dem
Heiligtum und Kult des Asklepios in Epidauros
weist die Geschichte, welche Pausanias X 38, 13
nach einer von ihr fiir den Asklepiostempel zu
Naupaktos verfassten Weihinschrift (ahnlich der

Isyllosinschrift E) erzahlt.

Eine Dichterin A. von Mytilene wurde mit
Unrecht fruher nach der willkurlichen Zuthat des

Schreibers C zu dem Lemma von VII 492 (Planu-

des aStj/.ov) angenommen; vgl. Benndorfde An-
thol. graec. epigr. quae ad artes spectant p. 37.

[Reitzenstein.]

Anytos i'Awzos). 1) Ein Titan, gait nach
der Tempellegende von Akakesion in Arkadien als

Pflegevater der Despoina. In ihreui Tempel stand

letos und Lykon (s. d.) gegen ihn die verhang-

nisvolle Anklage ein (Diod. XIV 37, 6. Plat. apol.

18b. 23e. 28a u. 0. Isokr. XI Hypoth. Hor. Sat.

II 4, 3. Max. Tyr. IX Iff. XXIV 6. Diog. Laert.

II 38). Nach Sokrates Tode wurde er deshalb,

als die Stiimnung des Volks umschlug, verbannt.

Er begab sich nach Herakleia am Pontes, wurde
aber auch dort nicht aufgenommen . sondern an-

geblich von den erbitterten Volksmassen gesteinigt

50 (Themist. XX 239c. Diog. Laert. LT 43 ; vgl. VI 9).

A.s Sohn , unbekannten Namens , wurde von

seinem Vater in der Erziehung vemaehlassigt und
verkam im Trunk (Xen. apol. 29—31). [Judeich.]

4) Athener (Evcovvfievs). Toirigagxo; in einer

Inschrift etwa aus dem J. 323, CIA II 812 b 147.

152. c 5. [Kirchner.]

Anzabas, nach Ammian. Marcell. XVIII 6.

19. 7. 1 ein Fluss Assyriens [Fraenkel.]

Anzeta {"Av'QrjTa) . Stadt im sudlichen Gross-

er gewappnet neben der thronenden Gottin in einer 60 armenien im Quellgebiet des Tigris, Ptol. V 13
Statuengruppe des Damophon (Paus. VTII 37, 5).

Reste der Gruppe 1889 gefunden , darunter der

Kopf des A. im Typus den spiiteren Poseidon- und
Zeuskopfen verwandt. und Reste des Panzers; jetzt

in Athen, vgl. Ac/.r. de? . V 1889,, 161ff. VI 1890,
165; abg. P. Cavvadias Fouill'es de Lycosura,
Athen 1893. [Wernicke.]

2) Athener, beantragte (445 v. Chr?) fiir He-

19. Ebendort § 18 der nach ihr benannte Gau
Anzetene neben der Thospitis , der Gegend des

Wansee.?. [Baumgartner.]

Ao (Aib), nach Et. M. s. 'A&og (117, 33) Name
des Adonis und Titel der kyprischen KOnige, je-

denfalls ein unvollkommen hellenisiertes phoini-

kisches Wort. Vielleicht ist der von Tzetzes zu

Lykophron 831 bezeugte Name desselben Heros
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Gauas (ravas) nur eine andere Transscription des-

selben semitischen Namens, wenn, wie Ahrens
in Kuhns Ztschr. Ill 174 mit Wahrscheinlichkeit

vermutet, das r fiir phoinikisches J steht.

[Diimmler.]

Aoa ('Aioa). 1) Name von KiUkien, Etym.
M. 117, 46. [Hirschfeld.]

2) Mutter des Adonis, Tochter des Theias,

Zoilos im Etym. M. 117, 35ff. , dazu Haupt
Observ. crit. 2. Meineke Anal. Alex. 279ff.

S. auch oben S. 390, 66 und vgl. Ao, Aoos Nr, 4
und 'Aia oi. [Wi3sowa.]

Aoide (AoiSrj), angeblich eine der drei alte-

sten helikonischen Musen (s. d.), Melete, Mneme
und A., Kallippos bei Paus. IX 29, 2 aus der At-

this des Hegesinoos (vgl. Robert De Grat. Att.

5) ; bei Cic. de n. d. Ill 21 vier alteste Musen
(Thelxinoe, A., Arche, Melete) genannt.

[Wernicke.]

Aoi'on ('Acol'ov oqos), Berg auf Kypros, Phileas

in Etym. M. 117 , 39 , wahrscheinlich der jetzt

nach dem Kloster Machaeras benannte Ostliche

Teil des Troodosgebirges, s. Oberhummer Ab-
handl. W. v. Christ dargebr. 88ff. 106.

[Oberhummer.]

Aon {"Acov), Eponymos der Aones, nach denen

das spater s. g. Boiotien (speciell das 'Aovwv sts-

dlov zwischen Thebai und Hypatonberg) urspriing-

lich hiess: Stat. Theb. I 34 und Schol.

[Tumpel.]

Aones {"Aoveg), ein alter, nach Strabon (VTI

321. IX 401) barbarischer Volksstamm, der mit

den gleichsfalls barbarischen Temmikes vom at-

tisehen Vorgebirge Sunion aus (also wohl zur

See) in Boiotien eingedrungen und spater von

Kadmos unterworfen worden sein soil, Paus. IX
5, 1. Hellan. bei Schol. II. II 494. Steph. Byz.,

vgl. O. Miille r Orchomenos 124f. Nach ihnen

wurde die fruchtbare Ebene, welche sich von

Theben aus nordwarts bis zum See Hylike und
zum Hypatonberge erstreckt, rd 'Aoviov jiediov

genannt, Strab. IX 412. Die alexandrinischen

Dichter gebrauchen aus einer Art gelehrter Affec-

tation haufig 'Aovios fur Bouoxiog, worin ihnen

die rOmischen Dichter der Kaiserzeit gefolgt sind,

daher Aonides dichterischeBezeichnung der Musen.
IHirscMeld.]

'Awoi (wie wohl fur 'A&ot einzusetzen ist) sind

nur aus Hesych bekannt als fool oi ix Aqo/iov

fiEiaxofiio&erteg els Safio&Q&xrjv Xtfivqv (tj Ar\fi-

vov Lobeck) ||
xal Kihxes duo 'Acoov xov Keqpd-

iov (i?> zov riaQOQQiovxos aotafiov. Die zweite

Halfte der Glosse ist besser im Etym. M. er-

halten; Aoos ist nach Phileas Sohn des Kepha-

los. von der Eos. Um von den sehr zweifel-

haften kiliMsch-kyprischen Verbindungen, die zu

Adonis fuhren, hier abzusehen, genugt es, den

Zusammenhang mit Eos festzuhalten ; es sind

in dorischer Form die Cstlichen Gotter, deren

Tempel, bezw. Kultort (auch Wirksamkeit und Her-

kunft?) xoos ^«5 i rjiltov « lag. Sie finden ihre

Analogien in der Artemis JlQooqcpa vom nord-

euboeischen Artemision (Plut. Them. 8 u. a. Prel-

ler-Robert Gr. Myth. I 310, 4) und den 8al-

fiorts IlQOGt]<poi der Rhodier (Zenon bei Diod. V
55, 7), den ftbennfltigen SChnen des Poseidon und

der Halia-Leukothea. Den von Lobeck Agl. II

1185. 1284 nicht erkannten Zusammenhang haben

P»uly-Wl8sow&

Crusius (bei Roscher Lex. d. Myth. I 387f.

und mehr in Beitr. z. griech. Myth. u. Religions-

gesch., Progr. Leipz. Thomasschule 1886, 22f.)

und T (impel (Die Aithiopenlander des An-
dromedamythos, Jahrb. fiir Philol. Suppl. XVI
167ff.), auf deren Ausfilhrungen fur alle Einzel-

heiten zu verweisen ist, hergestellt ; ob man fiber

die Annahme analoger Bildungen an verschie-

denen Orten hinausgehen und den Aqo/aos , die

10 Heimat der samothrakischen Gotter, auf Rhodos
ansetzen, die Ableitung der 'A. #«o« Samothrakes
von den rhodischen nooari^oi Satfioveg und die

weitere Deutung derselben billigen will, hangt
davon ab, wie weit man den geistreiehen, aber

zum Teil auch etwas gewagten Schlussen der ge-

nannten Gelehrten zu folgen vermag.
[Hiller v. Gaertringen.]

Aoos {Atoog). 1) Die Blauptentwasserungs-

ader des nOrdlichen Epeiros, die freilich, wie Pli-

20 nius n. h. HI 26 richtig sagt, von anderen Aias

genannt wurde, wie von Hekataios bei Strabon

VI 271. VII 316. Skyl. 26. Ovid. met. I 580.

Mela II 57, wohl auch Dio Cass. XLI 45, wo
"Avas. Steph. Byz. s. Avoe und naoavaloi \ wie

schon Hekataios bemerkt hat (a. O. und bei Steph.

Byz. s. Aax/iiov, ebenso Herod. IX 93 ohne den

Namen zu nennen), lauft der A. von dem gleichen

Gebirgsknoten — Lakmon — nach Norden, von

dem der Inachos nach Suden geht; der Normal-

30 richtung der Gebirgsketten folgend fliesst er nach

Nordnordwesten , wobei ihm aus den seitlichen

Langsthalern noch mehrere Zuflusse, vor allem

der Drynos, zukommen. Vom Hochgebirge herab-

gefiossen tritt er mit einer MeereshOhe von etwa

400 m. in die Parauaia, wo er in molottischem

Gebiete eine wichtige Briicke gehabt haben muss
(Polyb. XXVII 14); wie Steph. Byz. die Parauaia

zu Thesprotien rechnet (wo Leake N.Gr. IV 116

einen Irrtum annimmt), so lasst Pausanias IV
40 34, 3 den A. durch Thesprotien fliessen ; es ist

nicht klar, auf welche Zeit das passen kann.

Nach einem Laufe von iiber 50 km. bahnt er

sich dann mit scharfer Wendung nach Westsud-

westen einen engen Weg (Acoov ozevd, angustiae

Liv. XXXII 5. 10. XXXm 4, jetzt Klisura) zwi-

schen den Bergen Asnaos und Aeropos (Liv. XXXTH
5), wo das Flussbett von 170 auf 120 m. sinkt,

und geht dann durch das letzte ausgedehnteste

Langsthal nach Nordwesten , und an Apollonia

50 Illyr. vorflber schon in Illyrien ins Meer. Nahe
der Stadt waren an seinem Ufer Erdpechquellen

(Strab. Ill 116. VIII 357) mit einem Erdfeuer,

dabei ein Nymphaion mit Orakel (Dio Cass. XLI
45). Die Ausfahrt aus der Mundung war bei be-

wegtem Meere kaum mOglich, wie Caesar erfuhr

(Plut. Caes. 38). Von Seehunden, die da in den

Fluss traten, Pausanias IV 34, 3. Ubrigens vgl.

Lucan. VI 361. Valer. Max. 1 5 est 2. Ptolem. HI
12,2. Jetzt Viosa, vgl. Leake N.Gr. 1 383. Neu-

60mann-Partsch Phys. Geogr. v. Griechenl. 157.

2) Fluss in Kilikien, Etym. M.
8) Fluss auf Kypros, Parthen: im Etym. M.

;

vgl. Aoion. [Hirschfeld.]

4) "Aoos, weitere Hellenisiernng des phoiniki-

schen Ao (s. d.). In dem Artikel des Et. M. ist

diese Namensform far Adonis nicht direct bezeugt.

Es wird dort 117, 38 nach Phileas berichtet (vgl.

Hesych. s. 'Amoi), der erste kyprische KOnig habe
84
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A. geheissen, ein Sohn der Eos und des Kephalos,
nach ihm heisse auch das Gebirge Ao'ion, und
den einen der beiden auf diesem entspritigenden

Pliisse nenne Parthenios A. Hier ist die Genea-
logie veranlasst durch eine griechische Etymologie
des ursprunglich ungrieohischen Wortes 'Amos =
h}og , die aber unrichtig und spat ist, da sie

attischen Vocalismus in den kyprischen Dialekt
voraussetzt (trotz Ahrens in Kuhns Ztschr. Ill

174, dem Crusius in Roschers mythol. Lex. HO
388 folgt).

^

[Dummler.]
Aora CAcoga), Nymphe, Eponyme der spater

auch Eleuthera genannten kretischen Stadt Aoros,

Steph. Byz. s. "Acogog. [TilmpelJ
Aoricus, angeblich Konig der Gothen zur Zeit

Constantins d. Gr., Jord. Get. 21, 112. [Seeck.]

Aoris ("Aogig), ein phliasischer Heros, Solin

des Aras und Bruder der Araithyrea, mit denen
zusammen er heroische Ehren und Anteil am De-
roeterkult genoss, Paus. II 12, 5. 20

[Hiller v. Gaertringen.]

Aornos {Aogvog). 1) Nach Arr. anab. Ill 29
eine der grOssten Stadte Baktriens mit hoher Akro-
polis, welche Alexander im Winter 330/29 er-

oberte, bevor er in Baktra einzog; sie lag am
nordlichen Ausgang der Hindukusch-Passe und
lasst sich nicht genauer bestimmen, da viele

Mflglichkeiten offen liegen.

2) Eine fur uneinnehmbar gehaltene Berg-
feste am westlichen Ufer des Indus nOrdlich von 30
der Einmundung des Kophes (Kubha, Kabul-r6d),

welche Alexander 327 ersturmte; Arr. anab. IV
28ff. V 26; Ind. 5, 10. Diod. XVII 85. Curt.

VIII 11. Strab. XV 688. Dion. per. 1181. Luc.
dial. mort. 14, 6 u. s. Nach Al. Cunningham
die heutige Burg Rani-garh auf dem sudOstlichsten
Auslaufer der Bergkette von Swat. Die Hohe
des Felsens wurde von den Alten marchenhaft
(iberschatzt; der Name &oqvo; ,den Vogeln un-
erreichbar' giebt volksetymologisch skr. dvdrana 40
,Schutzwehr' wieder. [Tomaschek.]

3) Ort in Thesprotien mit einem Totenorakel,
Paus. IX 30, 6; vielleicht nur aus dem Namen
abgeleitet, dass dortige Ausdfinstungen denVflgeln
verderblich waren, Plin. n. h. IV 2. [Hirschfeld.]

4) s. Avernus.
Aoros {"Acooog), nach Steph. Byz. der friihere

Name von Eleuthera (Eleutherna) auf Kreta.

[Hirschfeld.]

Aorratia CAogoazia), ein nicht naher bestimm- 50
barer See in Indien. Aelian. nat. an. XVII 40.

[Tomaschek.]

Aorsoi {'Aogaot), ein im 1. Jhdt. vor und
nach Chr. machtiges sarmatisches Wandervolk,
das in mehrere Stamme geteilt das Flachge-
biet vom maiotischen Flusse Achardeos an, wo
die Sirakoi sassen, bis zur West- und Nordkiiste
des kaspischen Meeres und bis zum Unterlauf
des Tana'is inne hatte; zu ihnen gehSrten auch
wohl die Alan-orsoi (s. d.) , welcher Name sie 60
mit den Alanoi in Verbindung setzt. Sie be-

trieben einen lebhaften Handel mit Armenien und
Medien, wohin sie auf Kamelen zogen, um indi-

sche, persische und babylonische Waren fur nor-

dische Felle und Metalle einzutauschen: daher
wurden sie reich und trugen Goldschmuck. Ihr
Konig Spadines soil dem Pharnakes 200000 Reiter
gestellt haben; im J. 50 n. Chr. erscheint Eu-

noncs Avorsorum princeps als Bundesgenosse
der ROmer in deren Kriege mit den Sirakoi;
vgl. Strabo XI 506. 492. Tac. ann. XIII 15;
Marinos bei Ptolem. VI 14, 10 riickt sie zu weit
Ostlich gegen die Iaxartai, an anderer Stelle III

5, 22 zu weit in den europaischen Norden hin-
auf ; Plin. VI 39 verbindet Uti und Aorsi , VI
38 bietet er die Form Arxoae (ed. Abxoae), wie
denn auch die Tab. Peut. zweimal Arsoae fiber

dem Kaukasus verzeichnet. Wie alle Sarmaten,
gejiOrten auch die Aorser der weatarischen Volker-
familie an; ihr Name lasst sich aus oset. nors
,weiss, hellfarhig' deuten. Die sinischen Annalen
kennen das Volk unter dem Namen An-tsai als

Nachbaren des romischen Reiches ,im Gebiet der
Sfimpfe und Seen, welche keine bestimmten Ufer
haben'; seit dem Einbruche der Hunnen soil

sich das Volk, dessen Kaufleute das Zweistrom-
land und selbst das Reich der Mitte besuchten,
'O-lan-na (Alanoi) genannt haben; vgl. Ritter
Asien V 626. [Tomaschek.]

Aortes ('Aogzrjg, wie C. Miiller den Namen
herstellt), nach Pherekydes frg. 26 (FHG I 77)
Name eines Kyklopen. [Hiller v. Gaertringen.]

Apachnas ('Anaxvag Jos. c. Apion I 80 ; Atzoi-

yyag Sync. I 204; Apak'nan im armen. Eusebios;
ilayyav Africanus bei Sync. I 113), agvptischer
Konig, der 3. der Hyksos, nach Manettios. Die
Uberlieferung bietet dafiir auch Archaes und Arch-
ies (a. &.).

_

[Pietschmann.]
'AndyeXoi hiessen bei den Kretern die noch

nicht in die ayikrj aufgenommenen Jilnglinge,

also bis zu ihrem 17. Lebenqahre. Hesych. Vgl.
oben 'Ayili) S. 769. [Szanto.]

'Anaytoy-q, Abfiihrung, ist in Athen der Name
eines besonderen Anklageverfahrens, bei welchem
ursprunglich der auf frischer That ertappte Ver-
brecher in das Gefangnis abgefiihrt und, wenn
er gestandig war, sofort bestraft, wenn er leug-
nete in Haft behalten (Demosth. XXIV 146) und
vor Gericht gestellt wurde. Es gab also bei
diesem Verfahren keine ngooxXrjoig. Spater konnte
an die Stelle der wirklichen Abfiihrung eine
schriftliche Anzeige treten, welche gleichfalls a.

hiess (Lys. XIII 85. Demosth. LIV 1. Bekk.
anecd. 414, 9), der Begriff auf frischer That, J.t'

avro<p(oQrp (s. d.), wurde abgeschwacht zu blossem
,offenbar' (Lys. a. O.), daher man jetzt auch sagte
y.)Jmr)s &v s.V avrorpfooq), Isai. IV 28 , endlich
wurde der Verhaftete gegen Stellung von drei
Biirgen freigelassen (Ant. V 17).

Dies Verfahren fand statt 1) gegen die xa-
xovgyot (Harpokr. s. a^ays), worfiber es ein be-
sonderes Gesetz gab (Ant. V 9), d. i. gegen xlht-
rai (in schwereren Fallen, vgl. Demosth. XXIV
113), avbgcaotiwzai, i.mitofivzai (Lys. X 10), zoi-

ywgvyot (Demosth. XXXV 47) und jiaJlavriozo-

uoi (Xen. mem. I 2, 62. Plat. rep. IX 575b).
Die Imnav/.ot. welche vielfach mit jenen zusam-
inengestellt werden, standen nicht im Gesetze der
xaxovgyoi (Ant. V 10). Einleitende BehOrde waren
die tvdexa, Strafe der Tod (Arist. resp. Ath. 52).
Der Anklager dagegen verfiel in die Strafe der
1000 Drachmen, wenn er nicht den fiinften Teil
der Stimmen erhielt (Demosth. XXII 26). Dies
Verfahren wurde spater auch auf Unredlichkeiten
im Marktverkehr angewandt (Athen. VI 226 a.

CIA II 476).
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2) Gegen die Srtfioi, die sich die Ehrenrechte

anmassten (Poll. VIII 49. Demosth. XXIV 105),

dazu gehOren auch Verbannte, sei es wegen Mord
oder Verrat, die ins Land zuriickkehren (Demosth.

XXIII 28. Lykurg. 121. Dein. I 44), und wenn
es schon ursprunglich in der Absicht des Gesetz-

gebers lag, dass auf diesem Wege nur solche be-

langt werden sollten, die die Ehrenrechte durch

Rechtsspruch verloren hatten, so bediente man

des Herakles in einer Inschrift aus Chaironeia,

IGS 3416. Vgl. AuaXlak'ixaxos. [Jessen.]

'AnaXXa^ixaxog, der Abwender des Unheils,

Epiklesis des Herakles in einer Inschrift von
Delos, Bull. hell. VI 342; von gleicher Bedeu-
tung wie Herakles 'AXeg~ixaxog , 'AxaXsgtxaxog,
"AXel-ig, 'Amoxqosmuos. [Jessen.]

Apama. 1) Die erste Frau des Seleukos I.

Nikator (Strab. XVI 749. Appian. Syr. 57 ; vgl.

sich dieses scharfen Verfahrens spater auch gegen 10 Plin. n. h. VI 132). Nach Arrian. anab. VII
die, denen man ein Verbrechen schuld gab , das

mit Atimie verbunden war, z. B. gegen den MOr-
der, der sich in Tempeln oder auf dem Markte
blicken liess (Demosth. XXIII 80) , und spatere

Gesetze gestatteten ein solches Vorgehen aus-

drilcklich (Demosth. XX 156. LVIII 11). Da-
durch musste die a. bedeutend an Ausdehnung
gewinnen, und es wird in diesen Zusammenhang
auch die gegen aoifleia gerichtete a. gehOren (De

4, 6 hatte Alexander der Grosse selbst sie ihm
bei der Hochzeitsfeier in Susa zur Frau gegeben
(Fruhling 324). Dieser Termin wird dadurch be-

statigt, dass der alteste Sohn dieser Ehe, Antio-

chos I., etwa Ende 324 geboren ist, denn nach
Porphyrios bei Euseb. chron. I 261 starb er im
J. 261 im Alter von 64 Jahren. Die Angabe Ar-

rians a. O., dass sie die Tochter des Baktriers

Spitamenes gewesen sei (Malalas VIII 198 Bonn.

mosth. XXII 27). Diese Art der a. war schatz- 20 nennt ihn Iliftapevqg und macht ihn zum Stra-

bar (Demosth. XXIV 105), wenn auch die Strafe

des MOrders und des Bannbruchigen selbstver-

stiindlich der Tod war (Demosth. XXLTI 80). Die
Vorstandschaft hatten teils die svdexa (Demosth.

XXIV 105), teils die Thesmotheten (Demosth.

XXIII 28; vgl. Arist. resp. Ath. 52). Der An-
klager war gleichfalls in Gefahr, 1000 Drachmen
zu verlieren (Demosth. XXIII 80).

Auch die beiden vorhandenen Reden fiber a.

tegen der Parther), wird den Vorzug verdienen

vor Strabons Angabe (XLT 578), dass sie die Toch-

ter des Artabazos, des Persers, gewesen sei (Plut.

Demetr. 31 nennt sie eine Perserin, ebenso Euseb.

a. O.). Dass Strabon nicht etwa eine andere Frau
meint, geht daraus hervor, dass er mit dedofihrj

offenbar auf die susische Hochzeit anspielt. Bei

Strabon wird vielmehr eine Verwechslung mit

Nr. 2 vorliegen. Livius (XXXVIII 13, 5) nennt

in Mordprocessen, Ant. V und Lys. XIII, fallen, 30 sie falschlich die Schwester des Seleukos.

jlaube ich, unter den Gesichtspunkt der azifioi,

lie sich die Ehrenrechte angemasst, wenn gleich

in beiden Reden derselbe nicht zu Tage tritt.

Bei Antiphon spricht dafiir, trotz des Geredes

iiber die xaxovgyoi § 9, der Umstand , dass der

Process schatzbar ist, § 10, bei Lysias das Be-

streben, den Agoratos als avSgotpavos hinzustellen,

§81. 82. 88; vgl. Demosth. XXIII 80. Andere

erklaren die Anwendbarkeit der d. daraus, dass

2) Tochter des Persers Artabazos. Sie wurde
bei dem Hochzeitsfest zu Susa von Alexander dem
Ptolemaios, dem spateren KOnig Agyptens, zur

Frau gegeben (Plut. Eumen. 1). Arrian (VII 4,

6) nennt sie mit ihrem einheimischen Namen Ar-
J-a jr 3,tTl H

3) Tochter des Antiochos I. (281—261) und
der Stratonike (Paus. I 7, 3. Porphyr. bei Eu-
seb. chron. 1 249 ; Malalas VIII 198 und 203 Bonn.

in beiden Fallen die Angeklagten Nichtbiirger 40 macht sie irrtiimlich zur Tochter des Seleukos I. ),

waren (Meuss De anaycoyijg actione apud Athe-

nienses 27, vgl. 25). Vgl. Meier-Lipsius Att.

Proc. 273. Meuss a. a. O. Sorof Jahrb. f.

Phil. 1883, 105, s. auch"E»><5*iJ ig. [Thalheim.]

Apaisantos (Axaioanog ? vielleicht missver-

standener Genetiv von 'Axaioag = 'Aneoag, s. d.),

ein eingeborener Hirt am Opheltion oder Sele-

naionberg bei Nemea, zerrissen vom nemelschen

LOwen in einer, wie es scheint, auf die Namen

Sie wurde die Frau des Magas von Kyrene, des

Stiefbruders des KOnigs Ptolemaios H. Philadel-

phos (Paus. Euseb. aa. 00.), und zwar heiratete sie

ihn nach Pausanias a. O. vor dem Ausbruch des

ersten syrischen Krieges, d. h. vor 274 (vgl. oben
S. 2453L; dazu ist nachzutragen: Bruno Ehr-
lich De Callimachi hymnis quaestiones chrono-

logicae, Breslau 1894, 20ff.). Da die Ehe der

Eltern 293 geschlossen war, so war A. 274 noch

dieses LSwen (Amphidymon und Aphriso, s. d.) 50 nicht 20 Jahre alt. Sie mag, da sie nach Eu
etymologisch sich zuspitzenden Mythenform des

Ps.-Demodokos Herakleia I aus Ps.-Plutarch de

fluv. XVIH 4—9, Frg. ep. gr. p. 211f. Ki.

[Tfimpel.]

Apaisos ('Ajcaujog, H. n 828 m. Schol. Steph.

Byz. Hesych. Suid., Einwohner 'Aszaiorivog), Stedt

in Troas, s. Paisos. [Hirschfeld.]

Apalare, ein Loffel (Isid. gloss, applare coch-

lear), zunachst zum Essen weicher Eier; ova

sebios a. O. eine altere Schwester hatte, etwa
291 geboren sein, war also schon mit 16—17

Jahren verheiratet worden. Sie gebar dem Ma-
gas eine einzige Tochter, Berenike, die Magas
kurz vor seinem Tode (258) mit dem Sohne des

Philadelphos. dem spateren Euergetes I., verlobte

(lust. XXVI 3, 2). Diese Verbindung, durch die

notwendig Kyrene wieder an Agypten kommen
musste und sollte, war gegen den Willen der A.

apala (Ofter bei Arzten, Schuch ad Apic. VTI60geplant (lust. a. 0. invito. *e), die als svrische

329; rnottia Ceb. IV 6 [3] fin.; zQOfiriza Galen

VI 769 K.) stehen in der Mitte zwischen sorbilia

(igotptjid), und oxlriQa, DioskoT. II 54. Galen, a. 0.

und VI 706. Doch diente das A. auch zu ande-

rem Gebrauch, Auson. epist. 21. Etwas anderes

ist der nach Lyd. de mens. I 25 aitcdaQt'a statt

epularia genannte Korb. [Mau.]

'AmxXegixaxos, der Unheilswehrer, Epiklesis

Prinzessin syri^ch-makedonische, d. h. antiagvp-

tische Politik trieb. Als daher Magas 258 ge-

storben war, liess A. einen makedonischen Prin-

zen, Demetrios den Schfinen, den Bruder des Anti-

gonos Gonatas, nach Kyrene kommen, damit er

zugleich mit der Hand der Tochter auch den Thron
Kyrenes gewinne (lust. a. 0.). Demetrios, der der
Aufforderung sofort gefolgt war, wandte seine Nei-
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gang aber anstatt der Tochter der Mutter zu (die
damals nach obiger Berechnung etwa 33 Jahre
alt war). Als durch das unsaubere Verhaltnis der
Groll der BevOlkerung erweckt und die Sympa-
thien fiir den agyptischen Prinzen gestiegen waren,
wurde Demetrios schliesslich im Bette der A. er-

mordet. A.s Leben wurde nur auf Befehl der
Berenike gcschont (lust. a. 0.; nach V allien
Uber ein alexandrin. Gedicbt d. Catull, Sitz.-Bcr.
Akad. Berlin 1888, 1380ff. noch in demselben
Jahre 258). Uber Mire weiteren Schicksale ist

niehts bekannt. Iustin. a. 0. nennt sie nicht
Apama, sondern Arsinoe. Niebuhr (Kl. Schrift.

230) hat vermutet, es sei damit Arsinoe I., die
erste Prau des Philadelphos

,
gemeint, die aus

Koptos nach Kyrene gefliichtet und in der Ehe
mit Magas Mutter dor Berenike geworden sei

Droysen Hell. Ill 1, 271, vgl. Ill 2, 333, nimmt
an, dass A. ,auch den Namen Arsinoe' gefuhrt
habe. Wir halten Arsinoe bei Iustin an Stelle
von Apama lediglich fiir eine der auch sonst bei
diesem Autor vorkommenden Namensverwechse-
lungen (vgl. XXVII 3, 1: Eumenes von Bithynien
statt Attalos von Pergamon; XIII 8, 5 und 7:
Polyperchon statt Krateros), die daraus entstanden
ist, dass Trogus hier gelegentlich des Euergetes
von den beiden Arsinoen gesprochen hat (diese
Annahme erfordert der in seiner Beziehung auf
die Abkunft des Euergetes an sich incorrecte Satz
XXVI 3 , 3 : Demetrium — qui et ipse ex
filia Ptolemaei procreatus est).

4) Gattin des bithynischen KOnigs Prusias I.

(Strab. XII 563. Hermipp. FHG III 51, 72).
5). Tochter des Artaxerxes Mnemon, wurde

mit Pharnabazos verheiratet (Plut. Artax. 27).

6) Tochter des Alexandres von Megalopolis (s.

Alexandros Nr. 34), Gattin des Amynandros von
Athamanien (Liv. XXXV 47, 5. Appian. Syr. 13).

[Wilcken.]
Apameia ('Ana/tun). 1) Am Orontes (Ptolem.

V 15, 19. Strab. XVI 752. Steph. Bvz. Dio-
nys. Perieg. 918. Itin. Ant. 187. Joseph. Antiq
XIII 224. XIV 38 u. a. Cic. ad fam. XII 12
u. (j. Polyb. V 45 u. o. Appian. Syr. 57. So-
zom. hist. eccl. VII 15, 12), urspriiiiglich Phar-
nake, dann von den ersten Makedoniern Pella
genannt (Malalas Chron. 203 Dind. Steph. Byz
Diodor. XXI 35. Strab. XVI 752 u. a.). Den
Namen A. erhielt die Stadt von Seleukos Nikator
nach seiner Gemahlin (Appian. a. a. 0. Euseb.
chron. II 116f. Schoene). Ein weiterer Name
Chersonesos bezeichnet ihre Lage zwischen dem
Fluss und einem grossen See (Strab. a. a. 0.
Plut. Demetr. 50. Steph. Byz.). A. lag am Orontes
oder Axios (xqos to, 'A$to>, Sozom. und auf Mun-
zen. s. Head HN 658), der die Akropolis der
Stadt fast ganz umsehloss, sudlich von Antio-
cheia; sie war Hauptstadt der syrisehen Land-
schaft Apamene (Ptolem.) und spater von Syria
seeunda (Hierokl. Synekd. 712). Von Seleukos ver-
grossert und befestigt, war sie ein grosses Cen-
trum der seleukidischen Macht. Die Bechnungs-
kammer, sehrausgedehnte Gestfite (30000 Stuten),
sowie die Elefanten des KOnigs bcfanden sich
hier. Nach einer jetzt als zweifellos echt aner-
kannten Inschrift (Mommsen Ephem. ep. IV
1881 p. 537—542) zahlte die Stadt in dem Cen-
sus des bekannten P. Sulpicius Quirinius (Ev.

Lukas II 1) 117000 Burger, wobei vielleicht
(nach Strabon XVI 752. Athen. VIII 333) die Ein-
wohner mehrerer benachbarter Ortscbaften (Larissa,
Kasiana, Megara, Apollonia u. a.) mitgezahlt sind.
Das Castell von A. war sehr stark; Caecilius
Bassus hielt nach der Schlacht bei Pharsalus eine
lange Belagerung dort aus (Cic. ad fam. XII
18 ; ad Att. XIV 9. Strab. a. a. 0. u. a.). Pom-
peius zersterte die Burg (Joseph. Antiq. XTV 38).

10 Im 7. Jhdt. wurde die Stadt von Chosroes II.

ganzlich verheert und verbrannt. Seitdem spielte
sie keine grosse Eolle mehr. Im Mittelalter hiess
sie Famija oder Afamija; 1152 durch Erdbeben
zerstSrt; heute elendes Dorf in den Euinen des
alten Castells, Kal'at el-Mudik. Viele schOne
Euinen. A. ist die Heimatstatlt dss Stoikers Po-
sidonius. Munzen s. Head HN 658. Baumeister
Denkmaler d. klass. Altert. II 963. Litteratur:
Eitter Erdkunde XVII 1077ff. Baedeker Pa-

201aest. u. Syrien 3 400f. [Benzinger.]

2) Apamea in Mesene an dem Zusammenflusse
des versumpfenden Euphrats mit dem Tigris, Plin.
n. h. VI 146. Ammian. Marcell. XXTTT 6.

3) Apamea im ndrdlichen Mesene, wo sich der
Tigris in zwei Arme teilt, Plin. n. h. VI 129. Ptol.
V 18, 9. Steph. Byz., erhielt den Namen zu Ehren
der Mutter des Antiochus, Plin. n. h. VI 132.
Die beiden Apamea werden noch im Talmud
(Kiddusin babl. 71b) als das ,untere' und ,obere

30 Apamea von Mesene' (Apdmja d' Mesdn) genannt.
4) Apamea ad Euphratem, eine Griindung

des Seleucus gegeniiber von Zeugma, und durch
eine Briicke mit diesem verbunden, Plin. n. h.
V 86.

•

[Fraenkel.]

5) Apameia in Bithynien (Strab. XH 563. Plin.
n. h. V 149; Phrygien bei Skyl. 94) an der Stelle
der kolophonischen Griindung Myrleia, an der
Propontis, am Meerbusen von Kios, etwas land-
einwarts (Plin. n. h. V 143. 149), aber doch der

40 Kttste sehr nah (Appian. bell. Mithr. 77) gelegen,
wurde von Prusias I. angelegt (Steph. Byz. nennt
falschlich Nikomedes) und nach seiner Frau be-
nannt (Strab. a. 0.). A. litt stark im mithra-
datischen Kriege (Appian. a. 0.), erhielt— durch
Augustus (Bull. hell. V 122) — eine rOmische zu
Ehren Caesars Col. Jul. Concordia A. oder Col.
Iul. Concordia Aug. A. benannte Colonie (Strab.
XII 564. Plin. n. h. V 149. Munzen Head HN
437. Inschriften) mit gewissen Privilegien (Plin.

50 ep. X 56f.). Vgl. iibrigens Dio Chrys. XL. Spater
zur Provinz Pontica (Hierokl. 192)"und Bischofs-
sitz (Notit.). Inschriften CIG 3710— 16. Le Bas
III 1124—39. CIL III 334—42 p. 978. Ephem.
epigr. II 294. V 44. Jetzt 1 km. siidfistlich von
Mudania, Perrot, Guillaume, Delbet Galatie
et Bithynie 12.

6) Apameia Kibotos (>j Kiftcozds fa/ouhr),
Strab. XII 576). auch A. am_Maeander in Phry-
gien, ward von Antiochos pL Soter (nicht von

60 Seleucus, wie Plinius n. h. \ 127 angiebtj unter-
'

halb einer holier gelegenen, viel alteren Stadt
Kelainai (s. d.) fiber dem Ursprung des Maeander
in fruchtbarem Gelande (Wein, Plin. n. h. XIV
75) gegrundet (Strab. XII 578. Liv. XXXVIII 13.
Athen. VIH 332) und nach seiner Mutter Apama
benannt ; nach "Westeii, wohin der Maeander ab-
lauft, wie nach Osten durch die Gestaltung des
Berglandes in bequemer Verbindung war die Stelle
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eine wichtige Station auf der uralten Karawanen-
strasse (Strab. XIV 663 nach Artemidoros, vgl.

Plin. n. h. XVI 240) und schon in der Perserzeit

von Bedeutung: Xerxes (Herod. V 27), Kyros

(Xenoph. anab. I 2, 9), Alexander (Arrian. anab.

I 29. Steph. Byz. s. Xdgal-) sowie Diadochen

und Epigonen (Plut. Eum. 8. Diod. XVIII 52, 1.

XIX 69, 2. 93, 4. Plut. Dem. 6. Liv. XXXVn
18) beriihrten sie auf ihren verschieden gerich-

•teten Ziigen; und wie der Perserkonig (Xenoph.

anab. I 2, 7), so hatten die Seleukiden hier einen

Palast (Liv. XXXV 15) , wohin auch der letzte

Antiochos nach der Schlacht von Magnesia zu-

nachst sich zuriickzog (Liv. XXXVII 44. XXXVLU
15). Auch unter den EOmern Sitz eines conven-

tus iuridieus (Plin. n. h. V 105, vgl. V 81. Cic.

ad fam. XV 4), wird sie von Strabon (Xn 576)

als grosser Handelsplatz des eigentlichen Asiens

gleich nach Ephesos gestellt, und die Munzen,
welche mit der Cistophorenpragung im 2. Jhdt.

v. Chr. beginnen, bezeugen ihre Bedeutung; sie

bestatigen auch den Beinamen Kiftmxos, der viel-

leicht der urspriingliche Anlass war, die Landung
der Arche Noah spater hier zu localisieren (Head
HN 558). Die Blilte in rOmischer Zeit preist

Dio Chrysost. XXXV ; doch war die Stadt wieder-

holt Erdbeben ausgesetzt (Athen. VIII 332. Tac.

ann. XII 58). Spater wird A. zu Pisidien ge-

rechnet (Hierokl. 673) und Bischofssitz (Notit).

Ausser dem Maeander entsprang auf dem Stadt-

gebiet der Marsyas (Plin.n.h. V106. Liv.XXXVIII
13. Dio Chrys. XXXV 13) und etwas ferner Orgas

und Obrimas (?). Fruhere und spatere Burg und
Unterstadt kenntlich beim jetzigen Dineir, vgl.

G. Hirschfeld Abh. Berl. Akad. 1875 mit Plan.

Hogarth Journ. Hell. Stud. 1888, 343. Bamsay
Athenaeum 1891, 233 und Asia Min. 403. G.

Hirschfeld Berl. Phil. Wochenschr. 1891 nr.44.

Inschriften CIG 3957-67. Le Bas III 746. 1701

—1703. CIL III 365. Ephem. epigr. V 54. Bull.

hell. VII 307. Athen. Mitt. XVI 146. 235.

[Hirschfeld.]

7) Apameia Ehagiane ('Ana/ueta f\ 'Payiavrj

oder .tgog 'Payats), eine von Seleukos Nikator ge-

griindete Stadt in der parthischen Landschaft

Choarene oder Choara, sudflstlich von den kas-

pischen Thoren, welche fruher zu Medien gerechnet

wurde, Apollodoros bei Strabon XI 514. 524. Isid.

Char. 8. Plin. VI 43. Ptolem. VI 5. 3. Amm.
Marc. XXIII 6. Der Name A. geriet spater

in Vergessenheit und die. Landesbewohner nann-

ten die Stadt einfach Sahr-khwar oder Khar;

sie liegt zwischen A'iwanek und dem Bache Hab-
leh-rud auf der Karawanenstrasse von Teheran

nach Sah-rud und Nisapur. [Tomaschek.]

'Aita/utTis Xifivrj (Aelian. de nat. anim. XJJ

29. Strab. XVI 752), See in unmittelbarer Nahe
der Stadt Apameia am Orontes (s. d. Nr. 1).

[Benzinger.]

Apamene ('Axaftrjrrj Ptolem. V 15, 19), eine

der zehn Provinzen, in welche nach Ptolemaios

das ,obere Syrien' (Nordsyrien) unter der Bflmer-

herrschaft eingeteilt war; so benannt nach der

Hauptstadt Apameia am Orontes (s. d. Nr. 1).

[Benzinger.]

Apamestini werden von Plin. Ill 105 unter den

Calabri mediterranei genannt: der Ort ist viel-

leicht identisch mit dem im Itin. Ant. 315 ge-

nannten Arnesto {Ernesto cod. Escorial.), welches

wie es scheint in spaterer Kaiserzeit in Turris

Caesaris (Tab. Peut. Geogr. Eav. IV 31 p. 261.

V 1 p. 329 P.) oder Turres Aurelianae (Itin.

Hieros. 609) umgenannt und bei dem jetzigen S.

Vito di PoHgnano gelegen war (Mommsen CIL
IX p. 30, vgl. p. 25). Verschieden dagegen muss
der Ort 'Axereozai bei Ptol. Ill 11, 16 sein, der in

Daunia, und nach der astronomischen Bestimmung
10 halbwegs zwischen dem prom. Garganum und Si-

pontum, also in der Gegend von Matinata, gelegen

haben soil. Die auf angeblicher Namensgleichheit

beruhende Identiflcierung mit dem heutigen Viesti

an der Nordseite des Garganus ist irrig.

[Hulsen.]

Apammaris (Tab. Peut.), Stadtchen des oberen

Syrien in der Landschaft Kyrrhestike an der

Strasse von Hierapolis nach Zeugma, wohl iden-

tisch mitAQtfiaga Ptolem. V 15, 14. [Benzinger.]

20 'Anayxoftivrj , Epiklesis der Artemis in dem
arkadischen , nicht weit von der Stadt Kaphyai

belegenen Orte Kondylea. Die von Kallimachos

erzahlte Kultlegende erklart den Beinamen fol-

gendermassen : Artemis hatte in Kond3Tlea einen

Hain und einen Tempel unter der Epiklesis A'ov-

dv'/.eazis. Als nun einst spielende Knaben um
das Bild der Gattin einen Strick legten, um sie,

wie sie sagten, zu erdrosseln, und die Bewohner
von Kaphyai diese Knaben dafiir steinigten, so

30 traf die Stadt das Ungliick, dass alle "Werner tote

Kinder infolge von Friihgeburten zur "Welt brach-

ten, bis nach einem Orakelspruche der Pythia die

Knaben ehrenvoll bestattet und jahrliche evayto-

fiara angeordnet wurden. Paus. VIII 23, 6. Clem.

Al. protr. H 38. [Wentzel.]

Apappus ('Axcatiiovs Sync. I 195, 15), der

20. KOnig in der Liste agyptischer KOnige des

Eratosthenes, in welcher der Name, offenbar aus

dem im Koptischen atpcoji , cwpwy ,
,der Eiese',

40erhaltenen Worte (Lepsius Chronologie 514, 3),

durch [tsyiazog iibersetzt wird. A. hat angeblich

100 Jahre weniger eine Stunde regiert; vgl.

P hi o p s. [Pietschmann.]

'Anagaiztiroi &eai, die urierbittlichen Got-

tinnen, Bezeichnung der Erinyen (Turn pel in

Eoschers Myth. Lex. I 2864) in einer Inschrift

von Lesbos, Conze Eeise auf d. Insel Lesbos

Taf. XVH 1. Bechtel Bezzenbergers Beitrage

V 133 nr. 34. Cauer Delect.2 440. Collitz

50 Dial. Inschr. I nr. 255. Nach Plat. leg. X 907 B
sollen alle Gotter wider das Unrecht unerbittlich

sein, und haufiger fflhren das Beiwort cmaoaixr]-

zo; Dike (z. B. Demosth. XXV 11) und die Gott-

heiten des Todes (z. B. Lys. II 78). [lessen.]

'AjidgfloXos Kgiois in einer Inschrift von Ker-

kyra, CIG 1845, 115, scheint eine Entscheidung

zu sein, vor welcher kein naodfloXor (Succumbenz-

geld, vgl. Poll. VUI 63) erlegt wurde.
[Thalheim.]

60 'Anaexa-i- I*as Wort findet sich bei Homer
noch nicht, wohl aber das Verbum d.Too^«oi?at

(Od. Ill 446. XIV 422). Es hat wie aoytadai

(II. XIX 254; Od. XIV 428), xaxaqxmdai (Od.

Ill 445) und Ixaqyioftai (II. I 471) eine sacrale

Bedeutung (vgl. namentlich Buttmann Lexil.

I 96. 102. Nitzsch zur Odyss. Ill 340. Bern-
hardi Das Trankopfer bei Homer, Progr. Leip-

zig 1885, 18ff. Dittenberger Ind. lect. Halle
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1889/90 S. Vlff.) und zwar ganz ahnlich wie axgo-
divia, die Erstlingsgabe, die Weihegabe (primi-
tiae), die vom Opfer fur die Getter abgesondert
wird, ehe der Mensch sich anschickt, davoti zu
geniessen. Enmaios schneidet dem Bber, den er
Odysseus zu Ehren schlachtet, beim Beginn des
Opfers Borsten vom Kopfe ab, um ibn dem Tode,
also sein Leben den Gottern zu weihen (dnagxo-
/ievos xt<pa)% z8 iXaS Od. XIV 422). Nachdem
er das Tier dann geschlachtet und zerlegt hat,
schneidet er als erste Opfergabe Stucke von alien
Gliedern ab (jxdvxcov dgxo/ievoe fietecov 428) und
wirft sie ins Peuer. Darauf legt er eines der
sieben-grossen Stucke, in die er das Ganze zer-
teilt hat, fur die Nymphen und Hermes als eigent-
liche Opfergabe bei Seite (<dijxsv exag£6fievos 436)
und verbrennt es auf dem Herde, der in seiner
Hiitte die Steile des Altars vertritt (agy/uaza
&voe 446). Diese agyfiaza sind die spateren a.

(Schol. Aristoph. Plut. 660. Dion. Hal. ant. VII
71. Plut. de rect. rat. aud. 6 u. a.). Die Be-
deutung und Anwendung des Wortes wird bald
erweitert. Herodot, bei dem wir es zuerst finden,
sagt (I 91), Kroisos stiftete Weihgeschenke nach
Delphoi und anderen Orten x&v mxxQwimv xgripd-
teov ikiaoyjiv ; «. xa>v mgalcov, zov olxov erwahnt
Thukydides III 38, a. von der Beute (/«/«?, axv-
fav/idzwv) Sophokles (Trach. 761) und Euripides
(Phoin. 857) ; axdgyftaxa <x>v at wgai cpeoovai
Dittenberger Syll. 377, 14, zov xae.-iov"ebi.
13, 43. 47. 52, zov iXaiov 13, 60. 'A. heissen
auch die Getreidespenden, die die mit Athen ver-
btindeten und befreundeten Staaten von ihrerErnte
nach Eleusis senden (Dittenberger Svll. 13.
Isokr. IV 31). In den attischen Tributlisten be-
gegnet uns Ofters tarngxh zov yogov, Ditten-
berger Syll. 18, 51. 19, 8. Ganz allgemein Weih-
geschenk heisst a. z. B. Dittenberger Syll. 367,
114 (viele andere Beispiele im CIG, wo der
Index die Stellen angiebt). Besdnders haufig er-
wahnt werden die a. av&goj^cov (vgl. Hermann
Gottesdienstl. Alt. 2 § 20, 17. 0. Miiller Dorier
I 260ff.), Leute, die einem Gotte, namentlich
Apollon, geweiht wurden (Plut. Thes. 16. Eur.
Ion 327; vgl. Botticher Tektonik IV 25).
In alter Zeit mag es mitunter vorgekommen sein,
dass hier und da einer der Geweihten der Gott-
heit wirklich als Opfer fiel (Tzetz. Lvk. 1141;
vgl. Polyb. XII 5. Strab. XIII 601), gewOhnlich
wurden sie Tempelsclaven. Da aber solche Wei-
hungen, namentlich nach Delphoi, haufiger vor-
kamen (vgl. Diod. IV 66. Paus. VII 3, 1. Apost.
VII 3), und man selbst noch in spateren Zeiten
dies mit ganzen Vfllkern wenigstens. thun wollte
(Herod. VII 132), so sandte man sie als Colo-
nisten aus, um den Dienst des Gottes weiter zu
verbreiten. So sollen die dem Herakles geweih-
ten Dryoper Asine gegriindet haben (Paus. IV
34, <5. II 35, 2. Diod. IV 37. Apollod. II 2, 7).
Die Magneten, von den eingewanderten Thes-
salern am Pelion bedrangt, sollen auf Anraten
des Gottes den zehnten Teil der jungen Mann-
schaft nach Kreta geschickt haben (Parthen. 5),
wo sie Magnesia erbauten (Plat. leg. X 919),
dann aber nach Kleinasien wanderten und dort
den Apollondienst begrundeten (Plut. Pyth. or.
16. Strab. XIV 957). Eben solchen Sendlingen
Apollons sollte Rhegium in Italien seinen Ur-

sprung verdanken (Strab. VI 257 ; mehr bei O.
Miiller Dorier I 260ff. Hermann Gottesd. Alt.

2

§ 20, 17). [Stengel.]

Aparchos, Beiname der Aphrodite in dem
von Themistokles gegrundeten Kult im Peiraieus:
Ammonios jr. f)<a/.ia>v im Schol. Hermogen. it.

ISeoiv, Khet gr. V 533. VI 393 W. [Tiimpel.]
Apari ("Ajmgt, Var. Alzagrj) wird von Ptolem.

IV 3, 28 als eine der cirtensischen Stadta hinter
lOVaga und Lixusgenannt. [Joh. Schmidt.]

Aparktias (djiagxxlas ; dxagxias in der in-
schriftlichen Windrose bei Kaibel Herm. XX
623, nach Eustathios z. Horn. 1156, 17. 1535, 16
des Wohlklangs wegen, andere Stellen in Steph.
Thes.

; lat. septentrionarkis Pavorin bei Gell.
II 22, 15, vmttts septentrionalis Plin. XVIII 328,
sonst septentrio), bezeichnet den eigentlichen Nord-
wind und hat mit seinem deutlichen Namen das
alte Wort Boreas (s. d.) aus dieser engeren Be-

20 deutungin den Windrosen allmahlich fastverdrangt
(ebenso Apeliotes den Euros). Aristoteles nennt in
seiner Windtafel meteor. II 6, 6 (363 b 14) pog&as
xai dizagxxias als vom Nordpunkt ausgehend und
dem rozog entgegengesetzt. Doch schon er braucht
an anderen Stellen deutlich A. fur den reinen
Nordwind (s. u.) , (iogeas als allgemeines Wort fur
nflrdlichen Wind; vgl. besonders ebd. 11 (364a
14ff.)

: ,der Nordwind im eigentlichen Sinne' 6 a.
xvguaxaxa. Theophrast de ventis hat A. fur

30 Nordwind gar nicht; das Wort hndet sich nur in
der fast ganz aus Aristoteles genommenen Stelle
Ps.-Theophr. sign, tempest. 35—37. Dagegen
beha.lt A. seine Stellung als nOrdlicher Central-
wind in den Windrosen, die sich aus der aristo-
telischen entwickelt haben, der zwOlfteiligen des
Timosthenes und der achtteiligen des Eratosthe-
nes. Den Boreas aber hat schon Timosthenes
nach Osten genickt, als nordOstlichen Nebenwind
des A.; vgl. z. B. Kaibel a. a. O. 607. Die

40 RCmer , haben mit diesen Windrosen auch den A.
— septentrio iibernommen und im allgemeinen mit
dem nach Nordosten verschobenen Boreas ihren
aquilo identificiert, s. u. Boreas. Abweichungen
finden sich nur in wenigen der iiberlieferten Wind-
rosen. Geradezu vertauscht scheinen A. und Boreas-
aquilo in der verstiimmelten zwolfstrichigen Rose
bei Apul. de mund. 11, ebenso bei Dionysios in
Geopon. I 11. In der dem Fragment avifiwv
deosn xai xgootjyogiai (Arist. ed. acad. 973,

50 ed. Didot IV 45, Rose Arist. pseudep. 248)
zu Grande liegenden zwOlfteiligen Rose muss A.
gleichfalls seinen Platz gehabt haben. Sonst s.

unter Windrose. Dass unter den vier Winden
Boreas nicht selten seine alte Stelle behalten
hat, ist natiirlich. Ebenso, dass im gewohnlichen
Sprachgebrauch das allgemeine Wort das uber-
wiegende geblieben ist. So lasst sich in den
Nachriehten der Alten iiber den Charakter des
Windes nicht immer A. von seinen Seitenwiuden

60 genau unterscheiden. Er kommt mit den anderen
nCrdlichen Winden drib rcov .toos agxxov xd.-zwv

(Arist. a. a. O. § 10) oder vom" Pol selbst (z. B.
Ps.-Arist. de mund. 4, 394 b 29), ist daher kalt
und, weil er bei der nordliehen Lage der Oiku-
mene den kiirzesten Weg hat, kraftig (vgl. auch
problem. 26, 41. 45 u. a.). So vertreibt er die ihm
entgegenwehenden Winde und die Wolken nnd
wirkt dadurch aufklarend und trocknend (s. be-
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sonders Arist. a. a. O. 16ff., auch Theophrast de

vent. 58 ; de cans, plant. II 2, 4). Damit stimmt

fur Italien Plinius tiberein n. h. II 126. XVIII

338, vgl. Suet, bei Isid. n. rer. 37, 1. So ist der

kuhle Nord im Sommer, wenn er seinen Gegen-

wind, den Slid vertreibt (Plin. II 123) eine Er-

frischung und gilt mit Recht fur gesund, Theophr.

vent. 56. Vitruv. 16,1. Ideler Meteor, vet.

110. Partsch inNeuinannundPartschPhys.
Geogr. v. Griech. 104. N is sen It. Landesk. I

385. Oder er fahrt (wenn er mehr kalt als hef-

tig ist, Arist.) in die feuchten warmen Luft-

massen des Sudwindes und lasst sie in Hagel-

schauern, zum Teil unter elektrischenEntladungen

(infolge des Zusammenstossens der Wolken, Arist.

21) niedergehen. Die MOglichkeit, dass dieser

Niederschlag als Regen erfolgt, lasst also Aristo-

teles wegen der Kalte des A., die rasches Ge-

frieren verursacht (§ 17. 21, vgl. Sen. n. qu. IV

4), ausser acht, vgl. Theophr. vent. 54. Plut. Dio

25 beschreibt einen Sturm des A. (also einen

exve<p!as, wie sie nach Aristoteles § 22 meist im

Herbst auftreten) sudlich von Sicilien, verbunden

mit heftigem Gewitterregen , vgl. Apoll. Rh. II

1098ff. Partsch a. a, 0. Im Winter bewirkt

A. auf gleiche Weise starken Schneefall. Oder

wenn er die Wolken vertreibt, bringt er heiteren

Himmel und strenge Kalte. Dieser winterliche

Nord ist in'Griechenland nicht selten, wenn auch

die eigentliche Zeit nOrdlicher Winde in den grie

chischen Meeren der Sommer ist (s. Etesiai). In

Chios z. B. ist A. nach modernen Beobachtungen

vorherrschend besonders in der warmeren Jahres-

zcit (Sup an Statist, d. unt. LuftstrOm. 106f.),

ahnlich in Constantinopel. In Athen dagegen

weht er in keinem Monat haufiger als im Decem-

ber und Januar, tritt aber auch da gegen den

Nordost zuruck; Partsch a. a. 0. 103. 125. In

Italien sind wenigstens fur die tyrrhenische Seite

nordliche und ostliche Winde die Hauptwinde

dieser Jahreszeit, in Rom wiegt der Nord im

Winter ganz entschieden vor, Xissen a. a. 0.

383. 385. tjber die mannigfachen Verhaltnisse auf

der adriatischen Seite geben einen Uberblick die

Tabellen ebd. 382f., s. Supan 109ff. Dass der A.

eine ungerade Zahl von Tagen zu wehen pflege,

hebt nach [Theophr.] sign. temp. 33 Plinius II 129

hervor. Seine Bedeutung fur die Landwirtschaft

in Griechenland und Italien beriihren Theophrast

caus. pi. a. a. 0. Plinius XVIII 328 (Yder ist

bemerkenswert der Hinweis auf den verschie-

denen Charakter des A. je nach Lage des Lan-

des). 330. XV 104. Vgl. noch Corays Ausgabe

von Hippocr. Jiegi aigmv vSdzmv xotkhv Bd. I

S. LXXrV. Sonst s. Boreas. Winde.
[Kauffmann.]

Aparnoi (oder Parnoi), ein Hauptstamm der

nomaSischen Dahai (Adat), welche das jetzt von

den Achal-Turkmanen besetzte Flachland am
Kordsaum des parthischen Hochlandes zwischen

der Ostkuste des kaspischen Meeres nnd dem

Unterlauf des Areios (Hart-rtd, Tegend) inne

batten und standig Einfalle nach Nisaia, Par-

thyene und Apavarktike untemahmen, Strab. XI

511. Ptolem. VI 10, 2. Der Name erklart sich

aus zd. aperenayu, pars, aptirnai, neupere. barnd

nicht vollwuchsig, Bnrsche'; Parnoi ist wohlblosse

kurzform. [Tomaschek.]

Apartaei (Var. Apartheni). sarmatisches Volk

nordlich vom Kaukasus, Plin. VI 21.

[Tomaschek.]

Apasiokai, nach Apollodoros bei Strabon XI

513. Polyb. X 48 (Var. 'Aonamdxai) ein sakischer

Nomadenstamm am unteren Oxos, also nahe dem
Ostufer des kaspischen Meeres und dem Aralsee

;

wahrscheinlich Apa-caka ,Wasser-Saken'.

[Tomaschek.]

10 Apasidam, Station an der kolchischen Kilste,

m. p. XVI nOrdlich von Portualto (Bathys), m.

p. IX sudlich von Phasis, Tab. Peut. Apisidm

Geogr. Rav., offenbar Ad Isidem (s. d.).

[Tomaschek.]

Apataioi, Volk im Nordwesten von Arabia

Felix am westlichen Abhange des Gebirges Zames

bei Ptol. VI 7, 21. Sprenger Geogr. Arab.

380 adoptiert Wilbergs Lesung NajiaxaToi und

vergleicht die Nabataer. Dagegen vergleicht Gla-

20 ser Skizze 98 die Abida in Tiliamaund halt beide

fur identisch mit den Apitami des Plinius.

[D. H. Miiller.]

Avate. 1) Stadt in Arabien, Plin. n. h. VI

155. [D. H. Miiller.]

2) Andxr), Personification des Betruges, tritt

zuerst in der hesiodischen Theogonie 224 unter

den Ausgeburten der Nyx auf. In der orphischen

Theogonie (frg. 101 Abel = Procl. zu Plat. Kratyl.

p. 116) empfangt sie mit Zelos die schaumgebo-

30 rene Aphrodite. Eine Schilderung ihres Wesens

giebt Dion Chrys. IV 114; in Gegensatz zur

Arete setzt sie ein Epigramm des Asklepiades

(Anth. Pal. VII 145 = [Arist.] Pepl. 7). Nach

Nonnos Dion. VIII 109ff. haust A. in Kreta auf

dem Pseudo-Grabe des Zeus (vgl. Kallim. hymn.

I 8f.), angethan mit kydonischer Zaubermitra,

und ist im Besitz des Zaubergiirtels listiger Be-

thOrung, mit dem Rhea den Gatten bethorte.^ In

ahnlichem Sinne sagt Fronto epist. ad M. Caes.

40 II 7, sie werde besonders von Weibern verehrt.

In der Tragoedie, bei der A. zu den sxoxeva

nQoooma gehorte (Pollux IV 142), scheint sie

mehr die Bedeutung der von den Gottern ge-

sandten triigenden Verblendung gehabt zu haben,

der der Mensch unterliegt, vgl. G. KOrte Die

Personif. psychol. Affecte in der Vasenmalerei

(Diss. Munch. 1874) 14. Dilthey Arch. Ztg.

1874, 85, 3.

Darstellungen kommen mehrfach vor; zu-

50nachst unter dem Einfiuss der Tragoedie (vgl.

Brunn S.-Ber. Akad. Munch. 1889 II 76) mit Be-

ziehung auf bestimmte Falle : im Fries des Nike-

tempels, vgl. S au er Aus der Anomia 105 ; inschrift-

lich bezeichnet auf unteritalischen Vasen: Dareios-

vase Neapel 3253 (Wiener Vorlegebl. VII 6a), Te-

reusvase Neapel 3233 (Nouv. Ann. de l'Inst. , sect,

franc. I pi. 21. II 2 tav. d'agg. D); unbezeichnete

Darstellungen auf Vasen zusammengestellt bei

Korte a. a. 0. 56 (vgl. jedoch dazu Bloch D.

60 zuschauenden Getter, Leipzig 1888, 47f. 64ff.).

Ausserdem aber auch mit Bezug auf das Menschen-

leben fiberhaupt, so in dem allegorischen Ge-

malde der Verlaumdung von Apelles, Luk. ca-

lnmn. non tern. cred. 4; nach dem Pinax des

Kebes dargestellt auf einem verschollenen Relief,

abgebildet nach einer Zeichnung des Berliner Co-

dex Arch. Ztg. 1884, 115f. ; mit palaestrischer Be-

ziehung auf einem jetzt zerstOrten Wandgemalde



20Yl Apatenor

I8«^5m'
So ^liano 662 (Matz Bull. d. Inst.

1869, 240).
^ [Wernicke I

Apatenor {AmrtjvcoQ, Ajzaznv6oioS ), Beiwort
des_ Zeus oder des Dionysos nach jener etymo-
logischen Legende, welehe Namen und Einsetzun*
der attischen Apaturien mit einer ebrd™ be-

pS£ n- T 1

? Zwei^mpf mit Xanthos
entweder Dionysos Melanaigis (Axazjvcog genannt
in den anonvm. Vprsm i™ nr*a V„«. » 5.° m.in den anonym^n ^cod ^"TdefE inStf ^^ ™™g<*™ Mgendes

:
Aphrodi e

TfloSoi
b
f<?/

*

t^e
"»?Te^ Ind"1ett. Rostock

1890/91 15) den Trugbeistand geleistet oder nach

Ta i^n
^Tfon Zeus 'Axarfvwg (Et. Magn. 118,

?7« on ' I °^^arVv68io? (Bekker Anecd.
416,29; auch bei Xonon 39 ist Anaxnvoolm vor-
geschlagen statt ^aro^V)

, ja es ward offen-
bar im Anschluss daran gefabelt, dass die Ana-

fT? i^TV^ de" Namen ^axr,v6m ge-
luhrt hatten (Schol. Plat. symp. 208 D) Ob
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schew II 19*JAwhObItj, OvQavia AxarovQov
fAsSEovay

;
das Relief, Aphrodite auf einem Schwan,

Dei istepham Compte rendu 1877, 246 Kalk
To,

n
io

h
-
J£%\LmV> YSl Latyschew

w- I
2

Ti
CI£ 2108^ 2109 (ohne Epikl.).Wie sich aller Orten an den Namen der Apa-

turien erne etymologisierende dudxr, - Legende
knupfte, so erzaMt Strabon a. a . 0. =. Steph.
Byz.) auch fur Phanagoreia folgendes : Aphrodite
nabe. von <ien rHoo ..+/.., i, nj_s j. n ..

wirklich ein Zeus A. - etwa X derViiL^ on r
APaturie" ^- K. 0. Muller Prolegom. 401.

die rcenscMichenHoWen oA^^ 2°SS^L™ CIG 212°" Ste P ha- Comfte rendu
„„.„ ^. — c(,wa, a,ls uer zurnende

die menschhchen Hoffnungen oft betrugende Him-
melsgott (andereErklarungen bei 6 e rh a r d Griech

1$ J m'inm
Wel

^,
er Griech

'
Gatterl

-
"

187, 47. Ill 100) — in Athen yerehrt wurde, istzum mindesten zweifelhaft. [Jessen]

Tfi/lTJ^T5 ™**W<>v re<"PV, offentliche
Klage in Athen, genchtet gegen den, der ent-
weder Volk, Eat oder Gericht wider besseres
Wissen (Demosth. XVIII 282. Dein. I 47) zu

iifli^ r "*s^">"=" ucuiaugi, neraiues zu
Hulfe gerufen, ihn m einer Hohle versteckt, dort
die ungesttimen Preier einzeln empfangen und
so eg ajzarrjs durch den Helden tcten lassen.
iMss gerade Herakles in diese Legende verfloch-
ten wird, mag mit seinem Kult in jenen Gegen-
den zusammenhangen, fur den Miinzen und In-
schnften (ygl. Latyschew II 24. 41. 350. 358)
zeugen. Uber die Beziehung der Aphrodite zu
den Apaturien vgl. K. O. Muller Prolegom. 401Boeckh zu nm 910ft S + „„l,„„; n 5i. ,

einem nachteiligen oder unVeiechtlBeJhLZ w ™$T?}j TraUmes dem SPhairos °Pfern oolite

verleitet (Poll, fl 152, [LyTxt'o^otr^
3
°S£l&^S?fel?.2^t ™de.t„,i -i r.nirSr,. "ugoiecuien oescniusse

verleitet (Poll. VI 152. [Lys.] XX 20) oder ein

wL m R6
i? t"^

S VersP«chen nicht gehalten
hatte (Demosth. XX 100). Das Verfahren war
Probole (Poll. VIII 46. Xen. hell. I 7, 35) oder

tT£ 6
([?TvSt^ XLIX 67

>'
die St^« derTod (Demosth XX 135). Die Klagen waren an-

zubnngen m der XVQia iX!tXnala der 6. Prytanie
(Anst resp. Ath 43). Vgl. Meier-Lipsius Att.
Proc 425, wo die Klage jedoch zu eng gefasst

i
ei

"i * •
[Thafheim.]

Analog 8tnpv£ (Notices et Extraits des
Manuscnts XVIII 2, 380), Name eines Kanalsim penthebaischen Nomos in Agypten.

. , [Pietschmann.l
Apature {ATiaxovQtj, 'Anarovomt, AnarovooiX

Epiklesis der Aphrodite, insbesondere der Aphro-
dite Urania als der Schutzgettin der Apaturien
in den icnischen Niederlassungen am kimmeri
schen Bosporos. Aphrodite A. lasst sich nach
weisen U in Sin/i;v„ , -i... n ... .

1859
'
128 -

"

[Jessen."]

i
^Pat"ria« l)^a«n;e«a, Epiklesis der Athena

als der Gottin des Apaturienfestes in Troizen,
entsprechend der Athena Phratria in Athen. Ihren
Tempel auf der Insel Sphairia oder Hiera bei
iroizen soil nach der etymologischen Legende,
welehe A. von djidrV herleitet, Aithra gestiftet
haben,_ da sie mfolge eines von Athena gesandten
trugenschen Traumes dem Sphairos opfern wollto

'a ' ' ", "'""""' »" ""' mr neiugtum, «
Axazovgov, der g eichnamige Ort entstand, StrabXI 495 (=

=
Steph. Byz., der jedoch 1 und 2 zu-

sammenwirft); 2) in Phanagoreia, Strab. a. a O
(iipikl. Axaxoveos). Latyschew Inscr. antiqu
orae septentr. Ponti Euxini II 352 = CIG 2125
H-pikl. AjiarovQidg), und unweit davon am Tsu-
kursee, Latyschew II 343 (A<f,ooAhv 0,'oarh,
Axarovoov fteaeovo,}), vgl. Latyschew if 347
(Aphrodite Lrania). 349 = CIG 2120 (ohne Epikl

)

ai d a, a vTi • ,
Uiicluuu uueiTascnt wurae.

Als der Schutzhernn der Geschlechter und Pami-
hen weihten die Braute ihr vor der Hochzeit
den Gflrtel, Pans II 33, 1

; ygl. K . O. Muller
Kl. Schnften II 16v. Nach Hygin fab. 37 fand
die Vermahlung der Aithra mit Aigeus und Po-
seidon in jenem Athenatempel statt. [Jessen.]

2) AxaroiQta, Name des alten ionisch-attischen
Geschlechterfestes, dessen Feier in Attika in den
Monat Pyanopsion flel, Theophr. Char. 3. Schol

40AriStoph. Ach. 146. An welchen Monatsta^en
das mehrere Tage in Anspruch nehmende Fest
begangen «Tirde, lasst sich nicht mit Sicherheit
teststellen da uns die Kalenderzeit der Apaturien
nicht uberhefert ist. Eine FaUe sehr hvpothe-
tischer Ausfuhrungen hieruber bei A. Mommsen
Heortologie 302ff. Vgl. auch A. Schmidt Griech
Chronol (Jena 1888) 278ff. P. Stengel Griech.
Kultusaltert 160. Boeckh-Frankel Staats-
haush. der Ath. H 10. Die richtige dem Wesenweisen 1) in Sindike, To um'ihi"Sei Mum.d 50 de™ V, t ^ °^ Bk richti^ de™ Wesen

A*d
]Z9

or, der gleicbiamigeOA.St^ W^t^^Tf^I&^ ** 5"**

3) in einer ^nbSanlten h ^n sc^NiS J

60 SimfSnr'ft^ ^ ei " de^^V-
sung in der nogaisehen Steppe unwei^des Kuban-"

60Cr'lT^^tL^hi^ 29
' * C-rtin.

,
-.....„. —vj.au.uo! iiciiemscnen jNiederlas

sung in der nogaischen Steppe unweit des Kuban
flusses, wo de U Motrayc Voyages II 73 tab.

fL -
( Te

\
S l

l -

5/J *• XXVI1 6
)

ein Relief
fand mit der Inschnft #,($) 'A.-zarovoco , Latv-schew n 469 (=CIG 2133. IGA 850.'Ki"J-hoff Stud. z. Gesch. d. Alphab.4 36); 4) in Pan-
tikapaion, Latyschew II 28 = PIG 2109b
{Aqpeo&thi, Ovoavla 'AxaTovm) /ucSeovo)/). Laty-

. ,
----- - -

iT
^-.v..uC utwuuiogie ues nortes

giebt der Scholiast zu Aristoph. Acharn. 146 : oi
de. cpaoiv on rar xazisQwv 6/iov avveoXofih>a>v did
rag rmv xaidw iyyea<p&s olov d^o.iardoia /Jvs-
oPai zw eoQrfv droikj, zqoxo, Xeyofiev di.oyov riiv
ojio,.exzoov

, xai foamy zijy Sfidy.omv, ovzo> xa!
UftazctToota Axazooia (vgl. Suid.). Muller
Prolegom. zu einer wiss. Mythol. 401ff. ; Dorier

t •, o?
° e

x-
kh

..

CIG H P- 159
- Welcker Ae.ch.

Tnl. 288; iSachtr. 202. Meier de gent, att 11

Griech Etymol. 598. A. Mommsen Heortol. 317.
v. Hilamowitz Herm. XXI (1886) 112 2 Da-
gegen leitet die Festlegende den Namen der Feier
loin \\orte drzdztj ab und kniipft die Entstehung
des I est.es an einen Grenzstreit zwischen Attika
uiid Boiotien. Es handelt sich in diesem Rechts-
streit urn das an der boiotisch-attischen Landes-
grenze gelegene Gebiet von Oinoe-Eleutherai oder
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Panakton-Melainai. Die Sage ist uns in verschie-

denen Fassungen erhalten. Hellanikos im Schol.

Plat. symp. 208. Schol. Plat. Tim. 21. Bekker
An. I 416. 417. Etym. Magn. s. Kovge&zis u.

*Ajiaro{tQia. Schol. Aristoph. Ach. 146 (Suid. s.^4jto-

tovQia) ; Pax 890. Schol. Aristid. Panathen. Ill p.

111. Konon 39. Nonnos XXVII 304. Ephoros bei

Harpokr. s. 'Anaroigia. Polyaen. I 19. Strab.

IX 393. Apost. in 31. Nach der Sage soil

der Boioter Xanthos oder Xanthios den atheni-

schen Kiinig Thymoites, den Sohn des Theseiden
Oxyntes, zum Zweikampf aufgefordert haben. Da
Thymoites sich weigerte , den Zweikampf einzu-

gehen, so erbot sich Melanthos, ein aus Messenien

vertriebener AngehOriger des Neleidengeschlech-

tes, den Kampf ftir ihn zu bestehen, unter der Be-

dingung, dass ihm, falls er den Gegner iiber-

winden sollte, die konigliche Herrschaft zu teil

wurde. Man nahm die Bedingung an, und als Xan-
thos und Melanthos zum Kampfe zusammentraten,
erschien hinter dem Biicken des Xanthos ein mit
einem schwarzen Ziegenfell bekleideter Mann.
Melanthos machte seinen Gegner darauf aufmerk-

sam, dass er gegen die Kampfgesetze handle,

indem er einen Begleiter mit in den Zweikampf
nehme, und als sich dieser darauf nach dem Be-

gleiter umwendet, totet ihn Melanthos hinter-

riicks. Zur Erinnerung an diese List (d^dzrj)

griinden die Athener das Apaturienfest (Ajzazov-

Qia) und stiften dem Dionysos mit dem schwarzen
Ziegenfell {Meldvmyis) zum Dank fur seinen Bei-

stand im Kampfe einen Altar. Dieses ist der

wesentliche Inhalt der in Einzelheiten von ein-

ander abweichenden Quellenberichte. Die Diffe-

renzen sind nicht von Belang und brauchen im
einzelnen hier nicht erortert zu werden. Auch Zeus

Apaturios wird in die Festlegende hineingezogen,

doch ist die Rolle, welehe er in derselben spielt,

ziemlich unverstandlich und dunkel. Sicher ist,

dass im Kultus seiner gedacht wurde; vgl. Bekker
An. 1416. Konon 39. Preller-Robert Griech.

Mvthol.1148. Toepffer Att.Geneal.231. Maass
Gott. Gel. Anz. 1889, 804ff. Die uns erhaltene

Fassung der Apaturienlegende ist nicht alter, als

das fiinfte Jhdt. (Hellanikos). v. Wilamowitz
(Hermes XXI 112, 2) hat darauf hingewiesen, dass

auch die Sage nicht wohl alter sein konne : ,Denn

ein Grenzstreit urn Oinoe ist erst um 508 denkbar,

und im Geschlechterstaat konnte die Bedeutung
der dszazoota = Sftomrgta nicht vergessen werden,

geschweige die Aitiologie von omdzr] aufkommen'.

Das ursprflngliche Local der Sage ist der attische

Demos MeXairai, denn Ml).ar&o; ist der Epony-
mos dieses Ortes. Vgl. auch v. Wilamowitz
Aristot. und Athen II 129. Die Sage lasst den

MeXav&os ans Messenien einwandern und macht

ihn tarn Ahnherrn einer neuen Dynastie' der

Athener. Er spielt in Attika sonst keine Rolle,

denn seine Nachkommen, das Ksnigsgeschlecht

der Athener, sollen nicht von ihm, sondern von

Medon ihren Namen erhalten haben (Pans. IV 5,

10 xovs yaQ tbzb MeXav&ov, xaXov/uevovs de Me-
dorridag). Es scheint, dass er nur das Bindeglied

war, welches die athenischen Medontiden mit den

messenischen Neleiden verkniipfen sollte, um dann

nach Asien hinnberznfflhren. Beachtenswert ist

ferner die Verbindung dieses Heros, der in der

Sao-e nur locale Bedeutung hatte, mit Eleusis,

dessen Priester ihn auf seinem Wege von Mes-
senien nach Attika aufgenommen haben sollen

(Demon bei Athen. Ill 96). Leider steht diese

Nachricht ganz vereinzelt da, doch scheint es bei

den alten Kultbeziehungen zwischen Messenien
und Eleusis, dass der beiden Orten gemeinsame
Poseidondienst bei der Erklarung dieser Tradition
heranzuziehen ist. Der Kithairon und Eleusis
liegen auf dem Wege von Messenien nach Athen.

10 Die messenischen Neleiden verehrten den Poseidon
als ihren gottlichen Ahnherrn und Eleusis war
eine Hauptstatte seines Kultes. Der Gott der
Meereswogen fiihrt selbst den Beinamen MiXav&og
(Lykophr. 767 u. Schol.). Das ist sehr beriick-

sichtigenswert. Der Heros Melanthos beriihrt sich

in seinem Wesen mit Poseidon ebenso wie mit Dio-
nysos MeXavaiyis, dem zu Ehren man in Hermi-
one ein Wetttauchen veranstaltete (Paus. II 35, 1.

Toepffer Att. Geneal. 231, 3). Er kann des-

20 halb sehr gut Heros Eponymos von Melaival ge-

wesen sein, was mit Unrecht bestritten worden
ist (Maass a. a. 0. 805 , 3). Wie Melainai,

so hangen auch die Orte Oinoe (in der aitoli-

schen Heldensage sind Melos und Oineus Bruder,

II. XIV 117) und Eleutherai mit dem Dionysos-

kultus eng zusammen und spielen in den Sagen,

die an diesen Gott ankniipfen, eine Rolle. Diod.

Ill 66. IV 2. Suid. s. MeXavaiyiSa. Uber das

Verhaltnis von Oinoe zu Eleutherai vgl. v. Wila-
30mowitz Herm. XXI 112. In Panakton (Me-

lainai) sind, wie wir aus einer Inschrift ersehen,

im 3. Jhdt. v. Chr. die Apaturien von der dort

stationierten Garnison begangen worden CPhilios
'E<p. dex . 1884, 135 Z. 29. v. Wilamowitz
a. a. 0." 112, 3).

Fiir die inhaltliche Beurteilung der Apaturien-

legende ist das bei Polyaen. 119 erhaltene pythische
Orakel von Belang : T(S Sdv&ca zev^aq 6 Melag
cpbvov eoye MeJLatvds. Diese Gegentiberstellung des

40 .Blonden' und ,Schwarzen' ist keine zufallige. Den
Kampf, den hier die Heroen ausfechten, haben in

einem frflheren Stadium der Sagenbildung zwei
Gfltter gekampft. Wie Mekav&o? nichts anderes

als ein heroisierter Beiname des Poseidon ist, so

ist Edv&os ein zum Heros erstarktes Beiwort des

Apollon. Der Streit zwischen diesen beiden Gott-

heiten bildet den ursprunglichen Inhalt der atti-

schen Apaturiensage. Dieser Inhalt ist in der

uns erhaltenen Fassung der Legende stark ver-

50 dunkelt. v. Wilamowitz (a. a. 0. 112) hat die

Vermutung ausgesprochen, dass ,der Konig Edv-

&ios oder Eav&og, der ,Blonde', der von der Hand
des .Schwarzen' fallt, als BoioterkOnig erst von

Hellanikos d. h. der Atthis eingefuhrt sein wird,

um so mehr, als es niemals KOnige von Boiotien

gegeben hat'. Diese Vermutung ist sehr an-

sprechend. Wir besitzen eine bei Pausanias (IX

5, 16) erhaltene Version der Sage, nach der nicht

Melanthos, sondern Andropompos als Gegner des

60 Xanthos im Zweikampf erscheint (toC Aauaoiydo-
vo; IlToie/talo;, tov de Sdv#os , or 'Avdqonoa^oq
fioro(iaj(rjoavtd oi 8(i).i,i xai ov avv rq> dixalo}

xielrei). Andropompos gehOrt der ionisch-atti-

schen Colonialsage an, er ist ,der den Wanderern
das Geleite giebt' und hat nur als Name Bedeu-
tung. Toepffer Att. Geneal. 225f. 235. v. Wila-
mowitz Aristot. II 129. Die an ihn gekniipfte

Sage weiss von der hulfreichen List des Gottes
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(MeXdvaiyis) nichts, sondern lasst den BoioterkOnig
eine Unredlichkeit im Kampfe begehen. An diesen
Zweikampf wird dann ein Wandel in der Begie-
rungsform der Thebaner geknupft. Wir haben es
hier augenscheinlich mit einer spiiteren (boioti-
schen) Sagengestaltung zu thun, die auf Grund
der Apaturienlegende entstanden sein wird.

Es ist beachtenswert , dass der in die Apa-
turiensage und -Feier verflochtene Gott Dionysos
auch bei dem alten Geschlechterfest der Theoi-
ma, iv olg ol yevvijzai iize&vov (Harpokrat. s.

Qsoivia), eine hervorragende Eolle spielte; vgl.
Phot. s. Osoivta. Bekker An. I 264. Hesych.
S. Beoivia- dvaia Aiovvaov Adr/vrjotv xai deog
Seoivog Aiovvaog. Dionysos wurde an diesem
Fest als nazijg Qiotvog rait seinem schwarmen-
den Gefolge, den Mainaden, gefeiert (Aischylos
FTG 897). In diesem Zusammenhang ist die Er-
klarung fur die ogyecoveg und diaooi in der atti-
schen Biirgerschaft zu suchen, fur die wir aus den
Inschriften nahere Aufklarung erwarten dfirfen.
Die aus alten Adelsgescblechtern gebiirtigen 14
Gerairai schworen alljahrlich in Athen am An-
thesterienfeste, dass sie nach Vaterweise und zur
fcstgesetzten Zeit die Theoinienfeier begangen
batten (Urkunde d. Bede gegen Neaira 78. Toepf-
fer Att. Geneal. 12). In derselben Bede des
Lykurgos (Diadikasie der Krokoniden gegen die
Koironiden), aus der Harpokration die Theoinia
citiert, gescbah auch der Oinoptai Erwahnung,
die ebenfalls mit dem dionysischen Beligionskreise
im Zusammenhang stehen (Athen. X 425). Diese
Oinopten bildeten ein wahlbares Beamtencollegium,
das bei der Apaturienfeier fiir das kOrperliche Wohl
der Festteihiehmer zu sorgen hatte (Eupolis Koek
CAF I 814. Schol. Aristoph. Ach. 146. Phot. s.

olvonzai • ijzifieAtjzai zov zovg ygazegag fjdvv olvov
«/«v). Diese Thatigkeit der Oinopten bezog sich
offenbar auf den Festsch'maus der Phrateren am
Apaturienfeste, zu dem die Vater der neuaufzu-
nehmenden Kinder Weinspenden und andere Opfer-
gaben beisteuerten ; vgl. Pollux III 52. Steph.
Byz. s. ifazoia. Uber das Verhaltnis der Apaturien
zu den Theoinien lasst sich bis jetzt leider nichts
Naheres sagen, da die Nachrichten uber die letz-
teren zu sparlich fliessen, urn uns eine klare Vor-
stellung von diesem Fest zu gebeu. Sehon im
spateren Altertum scheint uber dasselbe nur wenig
bekamit gewesen zu sein.

Der erste Tag des Apaturienfestes hiess Sogxia
oder Sophia, an welchem die Phratoren sich des
Abends zu einem gemeinsamen Festessen versam-
melten. Die Thatigkeit der Oinopten und Pro-
tenthen hangt mit diesem Festmahl zusammen.
Sie hatten daffir zu sorgen, dass die Phratoren
geniigend Getriinke erhielten, Athen. IV 171 D
Apost. Ill 31. Bekker An. I 417. Schol. Plat.
424. Suid. Hesych. s. 'Amzovoia. u. Soo.zia. Schol.
Aristoph. Ach. 146; Pax 890 :~Nub. 1198. Naheres
bei Meier De gent. att. 12. Mommsen Heortol.
307. Toepffer Att. Geneal. 106 und in den
Handbiichern.

Der zweite Feiertag wurde ardoovmg genannt,
naoh dem dvaggvetv der Opfertiere, die an die-
sem Tage geschlachtet wurden. Die Opfer sollen
nach Schol. Aristoph. Ach. 146 dem Zeus Phra-
tnos und der Athena Phratria dargebracht wor-
den sein; vgl. Suid. s. dvdggvmg. Et. M. 533,
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48. Schol. Aristoph. Pax 890. Bekker An. I
417. Die Zeugnisse der Schriftsteller wider-
sprechen sich vielfach. Naheres bei Hermann
Gottesd. Altert. § 56,29. Mommsen Heortol
309. Meier De gentil. att. 13. Daremberg
et Saglio Dictionnaire I 301. Toepffer Att.
Geneal. 13. v. Wilamowitz Aristot. II 259ff.

Der dritte Festtag hiess xovgeoizig. An ihm
wurden die Kinder zur Aufnahme in die Phra-

10 trie den versammelten Phratoren vorgestellt und
ihre Namen von dem Phratriarchos in die Listen
der Phratrie eingetragen. Der Vater des Kindes
hatte den Schwur zu leisten, dass er dasselbe
mit einer ihm rechtmassig vermiihlten Frau er-
zeugt habe, worauf die Abstimmung fiber das
Kind erfolgte. Jeder, der ein Kind zur Aufnahme
in die Phratrie anmeldete, war zur Leistung einer
Opfersteuer veipflichtet. Die an den Apaturien
stattfindende Aufnahme in die Phratrie gab hau-

20 fig Anlass zu Streitigkeiten und Processen und
die uns erhaltenen attischen Gerichtsreden sind
voll von juristischen Details , die sich auf die
Approbation und Reception der neu aufzunehmen-
den Kinder beziehen. Vgl. die Handbucher fiber
die griechischen Staatsaltertumer von Hermann-
Thumser, G. Gilbert. Meier-Schoemann
und G. B u s o 1 1.

Durch die Auffindung des umfangreichen Be-
ceptionsgesetzes der Demotionidenphratrie in De-

30keleia (aus dem Archontatsjahre des Phormion
396/5 v. Chr.) ist unsere Kenntnis des Aufnahme-
modus um viele Einzelheiten bereichert und die
staatsrechtliche Stellung der attischen Phratrien
in vielen Punkten aufgeklart worden (CIA II 841b.
C. Schafer Altes und Neues fiber die atti-
schen Phratrien, Naumburg 1888. Pantazides
'E'f V/i. dsx . 1888, Iff. Lolling Askziov agy.
1888. 159ff. Tarbell Papers of the American
school at Athens 1889. Toepffer Att. Geneal.

40 9ff. E. Scholl S.-Ber. Akad. Mfinch. 1889, Iff.

A. Mommsen Jahresber. LX 1889, 247ff. H.
Sauppe De phratriis atticis commentatio altera,
Gottingen 1890. v. Wilamowitz Aristot. II
259ff.). Die Demotionideninschrift lehrt uns, dass
die Phratriensacra nicht, wie man frflher annahm,
siimtlich in Athen begangen wurden, sondern dass
dieselben in den einzelnen, local fiber ganz Attika
zerstreuten Phratriencentren stattfanden. Was die
Bedeutung der bisher nur aus den nicht wider-

50spruchsfreienGrammatikerangaben bekannten, am
Tage der xovgstiizi; stattfindenden Opfer (iiiov
und y.ovgswv betrifft, so stent jetzt durch die
Demotionideninschrift fest, dass das /lelov sowohl
fur Knaben als auch ffir Madchen dargebracht
wurde, und die Ansicht. welche in dem fieTov ein
Opfer fiir die Madchen, in dem xovoeiov eins fiir

die Enaben sah, unriehtig ist. Das" xovonov hat
mit der Aufnahme der neugeborenen Kinder nichts
zu schaffen. sondern bezeichnet das Opfer, wel-

60 ches bei der zweiten Aufnahme der Junglinge
dargebracht wurde, wahrend fur die Jungfranen
bei ihrer Verheiratung , die ihren Ubertritt in
die Phratrie des Mannes bedingte, von ihrem
Gatten die yaftri/.ia geopfert wurde. Vgl. E.' Scholl
S.-Ber. Akad. Munch. 1889, 7. H. Sauppe De
phratriis atticis comm. altera 9ff. v. Wilamowitz
Aristot. II 271. Mit dem Kureionopfer hangt wohl
die Sitte zusammen, die Knaben an dem Kureotis-
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tage Proben ihrer Fortschritte im Unterricht ab-

legen zu lassen. Plat. Tim. p. 21 B. Stengel
Griech. Sacralaltert. 160. Von beiden Opfern, so-

wohl vom fieTov als auch votn xovgsiov, erhalt der

Priester der Phratrie seinen Opferanteil. Auf-

fallend ist es, dass in dem Demotionidendecret nur

von dem Opfer an Zeus $gdzgiog die Eede ist,

wiihrend wir wissen, dass Athena unter dem Bei-

namen <Pgazg£a ebenso an dem Phratrienkultus

Anteil hatte (Plat. Euthyd. p. 302 D. Schol.

Aristoph. Ach. 146. Preller-Eobert Griech.

Myth. I 219. Toepffer Att. Geneal. 13). Eine
Erklarung dieser religionsgeschichtlich beachtens-

werten Thatsache ist noch nicht gefunden; vgl.

H. Sauppe a. a. O. 10. Neben Zeus und Athena

hatten die Phratrien alle naturlich noch ihre be-

sonderen Gottheiten. v. Wilamowitz Aristot.

II 268. Die Besprechung der zahlreichen, die

Aufnahme in die Phratrie betreffenden Einzel-

heiten, die wir durch das Decret der Demotionidai

kennen lernen, gehCrt in eine staatsrechtliche Er-

o'rterung fiber die attischen Phratrien, nicht in

eine Behandlung des heortologischen Artikels Apa-

turien.

Uber die Zeitdauer der Apaturienfeier schwan-

ken unsere Nachrichten aus dem Altertum. Wah-
rend die meisten Quellen drei Festtage angeben,

werden in anderen vier Tage auf die Feier des

Festes gerechnet: Hesychios s. Anaxovgia- iogzij

'A&tjvtjmv sxl fj/.iegag zeooagae, <x>v rj 7ig<i>zr\ 66g-

jzeia xaleXzai, f/ dsvzega dvdggvoig, tj zgtzrj xov-

gecbus, fj ztzdgzrj i'jiiflda. Vgl. Simplicius zu

Aristot. Phys. IV p. 167 A. Doch beruht die

Angabe, dass die Feier sich auf vier Tage aus-

gedehnt habe, wohl auf einem Irrtum, da man
mit dem Worte exifldai allgemein die Tage be-

zeichnete, die auf ein Fest folgten (Phot. s. /ne-

Mogzai. Pollux I 34). Vgl. Meier De gentil.

attica 14. Hermann Gottesd. Altert. § 46, 8.

56, 30. B o e c k h-F r a n k e 1 Staatsh. d. Athener II

10. Die athenischen Behorden hatten wahrend der

Apaturien funftagige Ferien: Athen. IV 171 D:
svgiaxoi 6s xai if>q<jpioi*a i.T( KrjcpiooSoygov agxov-

zog 'ASijvrjai yevbjiivov , iv q> cooxeg tj ovozrjfia

ol xgozevdcu dot, xaftdaieg xai oi nagdoizot ovofia-

£6fi£voi, lyov ovzmg' $&xog efczev OJioig av J?

flovXi) ayfl za 'Axazovgia fisza. z<ov akXaiv 'Aftrj-

vatmv xaza za szdzgia, hj)tj<pio9ai zfj ftovkfj a<pu-

o&at zovg (jovhvzas tag fjixigag Slojieq xai ai

al'/.ai agxai at aqtezai da6 zijg fj^iigag §s at xgo-

zMhti ayovoi nivzt tj/xegag. Die friihere Praxis

ist aus Xen. Hell. I 7, 8 ersichtlich.

Als specielle Beschutzer der Apaturien wurden

in den verschiedenen Landern verschiedene Gott-

heiten verehrt. Neben Zeus <Pgdzgtog und Athena

(pgazgia spielt in Attika namentlich Dionysos

Me/Mratyte als Apaturiengott eine Eolle. Uber

das historische Verhaltnis seines Kultes zu dem
der beiden anderen Apaturiengottheiten lasst sich

nichts mit Sicherheit sagen. Die Bedeutung dieses

Gottes ffir die Apaturienfeier konnen wir fast nur

aus der Legende erschliessen, weniger aus kult-

lichen Thatsachen ermitteln (Et. M. 118, 54 'Axa-

zoi-oia " eogzij anzelov/ierrj z(p Aiovvaa) i«j5 Ilvavo-

rpiiivi nrjrt). Die sacrale Vereinigung und merk-

wfirdige Haufung so verschiedenartiger Gottes-

dienste ist wohl auf eine nationale Ausgleichung

ehemals unverbundener BevOlkerungselemente zu-

rtickzuffihren. Nach Istros bei Harpokr. s. mfmdg
wurde an den Apaturien auch des Hephaistos ge-

dacht. Wie Istros bezeugt, pflegten die Athener

am Apaturienfeste (ev xfj zaw 'Aizazovgiwv sogzfj)

Fackeln am Heerde anzuzunden und in Pracht-

gewandern dem Hephaistos zu opfern. Wir sind

nicht imstande, dieses Hephaistosopfer mit einem

bestimmten Festtage der Apaturien in Verbindung
zu bringen. Ebenso problematisch ist der Ver-

10 such, die von Istros erwahnte apaturisehe Fackel-

feier mit dem Fest der Hephaisteia zu identifi-

cieren (A. Mommsen Heortol. 311). Vgl. Meier
De gentil. att. 13. N. Wecklein Herm. YD. 449ff.

SchomannGr.Altert.il 495. Preller- Robert
Griech. Myth. I 180. P. Stengel Gr. Kultus-

altert. 160. 15. A. Schmidt Handb. d. Chro-

nol. (Jena 1888) 281. Hesychios (s. Kovgewzig) be-

richtet, dass an dem dritten Festtage der Apaturien

der Artemis ein Haaropfer dargebracht worden

20 sei : xovgswzig /irjvog zov IIvavoy!ia>vog fi/iega,

iv § zds duid zfjg xe<paXrjg za>v naidojv dnoxtigav-

zeg xgijag 'AgzifiiSi ftvovoiv ; vgl. Diod. V 73
(Artemis Kovgotgoqpog). Paus. IV 34, 3 (Artemis

Ilatdorgocpog). Hermann Gottesd. Altert. §
56, 29. Preller-Eobert Gr. Myth. I 319.

Auch die Sitte der troizenischen Jungfrauen, dem
Hippolytos vor ihrer Vermahlung ihr Haar zu

weihen, gehOrt in diesen Zusammenhang, Eurip.

Hippol. 1425. v. Wilamowitz Eurip. Hippo-

301ytos (Berlin 1891) 24ff. Ferner_ waren Zeus

'Egxclog und Apollon Ilazgqjog nicht nur Ge-

schlechts-, sondern auch PhratriengOtter und wer-

den demgemass auch bei der Feier der Apaturien

eine Rolle gespielt haben. Vgl. Plat. Euthyd.

302D. Dittenberger Syll. 360 n. 7. Preller-

Eobert Gr. Myth. I 147. 273. E. Scholl S.-

Ber. Akad Munch. 1889 , 25. Artemis neben

Apollon Ilazgcpog CIA III 176. Man wird iiber-

haupt annehmen dfirfen, dass alle speciell von

40 Phratrien verehrte Gottheiten auch mit der Feier

der Apaturien in irgend einer Weise verflochten

waren. Dittenberger Syll. 360. CIA II 1652.

1"653. 1657. 1664 u. s. Bull. hell. IV 168. V 224.

E. Scholl a. a. O. 25, 1. v. Wilamowitz
Aristot. II 267ff. Wie das Vorhaudensein von

Phratrien und Phratriengottheiten , so gewahrt

auch das Vorhandensein des Monats Apatureon

oder Apaturion (in Delos, Samos, Tenos, Iasos,

Kyzikos, Zelea. Olbia ; vgl. E.BischoffDe fastis

50 Graecorum antiquioribus, Lpz. 1884) einen sichern

Anhaltspunkt fur die Annahme, dass an dem be-

treffenden Orte die Apaturien gefeiert wurden.

Fur die Frage nach der Verbreitung und Aus-

dehnung der Apaturienfeier giebt uns Herodot

eine grundlegende Nachricht, indem er die Feier

dieses Festes als Kennzeichen und Merkmal des

reinen Ionertums kinstellt I 147 : eiai 6c itdvzeg

"latveg, oooi an'
1

'Aih)vian> yeyovaoi xai 'Anazovgia

ayovot ogzqv ' ayovai Se ndrzeg 3zi.r/v 'E<f£otojv xai

60 Kokoq>an>io>r • ovzoi yag fiovroi 'Idtvojv ovx ayovai

'Axatovgia, xai ovzoi xaza tpovov ztva axrjy>iv. Die

Thatsache, dass in Ephesos und Kolophon im
Gegensatz zu der allgemein ionischen Sitte die

Apaturien nicht begangen wurden, muss tiefere

Grfinde gehabt haben, als Herodot angiebt, und
wird wohl dadurch zu erklaren sein, dass die

alteingesessene BevOlkerung hier nicht in dem
Grade in den ionischen Zuwanderern aufgegangen
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war, wie an anderen Orten des ionischen Kiisten-
gebietes.

Apaturienfeicr in anderen Staaten. Von
der Feier der Apaturien hcren wir durch die Zeug-
nisse der Schriftsteller und Inschriften in den
ionischen Colonien am schwarzen Meere. Strabon
XI 495 bezeugt uns in der teisehen Tochter-
stadt Phanagoreia ein iegbv rijg 'Atpgodhrjs hcl-
oflfwv xfjg'Aitaxovgov. Der Kultus dieser Gottin
ist von den Teiern zur Zeit der Bedrangnis durch 10
die Perser an die Kuste der Maiotis Limne ge-
tragen worden; vgl. Neumann Die Hellenen
im Skythenlande 559ff. Der Peier der Apaturien
hat in diesen Gegenden eine andere Legende zu
Grunde gelegen als in Attika. Dieselbe ist erhalten
bei Strabon a. a. 0. : eaxi de xai iv rfj <Pavayoglq xijg

'Aqugodirqg tegov ijilarjiiov rijg 'Asraxovgov • izvfio-
Xoyovoi ok xo isrWexov rijg ifreov /iv&ov nva jigo-
<mjad/tevoi, wg, im&eftevojv evrav&a rfj #«<£ xa>v
rtyavrcav, imxaXeoa/uevtj xdv 'HgaxXea xgvipeiev iv 20
xsy&iuovi rtvi , eha rmv Tiyavxaiv exaoxor deyo-
pevrj y.a&' eva rw 'HgaxXet Jiagadidofy doXoq>ov'eiv
if djidxrjs; vgl. Steph. Byz. s.'Andxovgov. Auch
in dieser Sagenfassung ist der Begriff des Betruges
(ajzarri) der Etymologie der 'Anaxoigia zu Grunde
gelegt worden.; vgl. M. Maver Giganten und
Titanen (Berlin 1887) 186. Aus den Inschriften
ersieht man, dass Aphrodite 'Ajrdrovgog oder 'Asia-
rovgtdg in dem Kultus der ionischen Colonien am
schwarzen Meere eine hervorragende Rolle spielte. 30
Das Pest, welches ihrer Verehrung insonderheit
gilt, werden die Apaturien gewesen sein. Laty-
schew Inscription sept. P. Eux. II 19 Z. WAmpgo-
d[e]irj] Ovfgavla 'Aimrovojov /iedeovotji. Ullter
dem AnarovQov ist, wie der Herausgeber der In-
schrift richtig bemerkt, das Heiligtum der Gottin
zu verstehen. Vgl. noch Latvschew a. a. 0.
28. 348. 352. .469. Eohl IGA 350. A. Kirch-
hoff Studien zur Gesch. des griech. Alpha-
betes (Gutersloh 1887) 37. liber die von Stra-40
bon erwahnte Apaturiensage und ihren Zusammen-
hang mit Aphrodite als ApaturiengOttin vgl. 0.
M tiller Prolegomena zu einer wiss. Mythologie
401. Boeckh CIG II p. 159. Hermann
Gottesdienst. Altert. § 66, 32. En gel Ky-
pros II 238. Pre 11 er- Robert Griech. Mvth.
I 348, 1. 378. Latyschew a. a. 0. II p. i8.

Eine andere Fassung der Apaturiensage wird
uns aus Troizen iiberliefert. Nach Pausanias II
33, 1 wurde Athena hier unter dem Namen 'Axa- 50
xovgia verehrt, einem Beinamen. den sie von Ai-
thra erhalten haben soil, die als Stifterin ihres
Kultes angesehen wurde. Nach der Sage, die
uns Pausanias iiberliefert , soil namlich Athena
die Aithra durch einen Traum veranlasst haben.
sich auf die Insel Sphaira bei Troizen zu bege-
ben, um hier dem Heros Sphairos, dem Wagen-
lenker des Pelops, zu opfern, und bei dieser Ge-
legenheit von Poseidon verfuhrt worden sein. Zur
Erinnerung an dieses Ereignis stiftete Aithra auf 60
der Insel einen Tempel der Athena A.raxovoia
und begrundete den Brauch, dass jede troizeni-
sche Jungfrau bei ihrer Vermahlung dieser Gcttin
einen Giirtel weihte. Auch in der troizenischen
Legende ist die urspriingliche Bedeutung des
Wortes 'A.iaxovoia missverstanden und der Begriff
des Betruges («.-rar^) demselben untergelegt wor-
den. Es unterliegt keinem Zweifel. dass der Dienst
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der Athena 'Anaxovgia in Troizen mit der Feier
des ionischen Apaturienfestes zusammenhangt und
dass die troizenische Apaturia der athenischen
Athena <Pgargia entspricht, die als Beschiitzerin
der Apaturien verehrt wurde. Vgl. eine andere
Version der Sage bei Hygin. fab. 37. 0. Miiller
Kleine Schriften II 167ff. Schomann Griech.
Altert. II 548. Preller-Robert Griech. Myth.
I 219. S. Wide De sacris Troezeniorum (Up-
sala 1888) 16.

Perner liegt uns iiber die Apaturienfeier auf
der Insel Samos ein Zeugnis vor. In der ps.-hero-
doteischen Biographie Homers (29 p. 15 Westerm.)
wird berichtet, dass Homer auf der Eeise nach
Hellas auf Samos gelandet sei, wo man gerade
das Apaturienfest gefeiert und den Sanger auf-
gefordert habe, an dem Fest teilzunehmen. Doch
wurde Homer der Legende zufolge von der Prieste-
rin der Kurotrophos vom Opfer zuriickgewiesen,
worauf er sie in Hexametern verfluchte {"Ofirj-
gog es 'EXXdda fiovXofievog jzoirjoao&ai rov srX.ovv

TtQooioxei. rfj Sd/iqj- exvyov $ ol exetoe xdv rove
xaigov^ ayovreg eogrr/v 'Anaxovgia- xai rig x&v 2a-
ftimv Idaw xbv "Ofirjgov dstiypevov, Jtgoxegov avrbv
oTiamwg iv Xko, iX&cbv ig xoitg <pgdrogag dtrjy>}-
naxo, iv israivq) fieydX.q) jiotevfievog avzov. ol he
(pQaroQeg ixiXevov ayuv avrbr. 6 d' ivxv^mv xqi

OfirfQco eleg'ev • ,6> g~eve, 'AxazovQux ayovatjg xfjg

jzohog xalovol as ol rpodrogeg ol fj/MXEQOt ovv-
eoQra'Qovza'. 6 6' "O/iiijoog e<f»j xavra noirjouv, xai
fjei /.tera rov xaleoavrog iroQevofievog d' iyyoip-
TTrsrai yvratgl KovQorgocpqy dvovoaig iv rfj xgio&qy
}j h Ugeia sine nQog airov Hvayegdvaoa rrj Syisf
,aveg duo rah> legwr'). Welche Gottin auf Samos
unter dem Namen der Kurotrophos an den Apa-
turien verehrt wurde, wissen wir nicht ; auch die
Legende, die der samischen Apaturienfeier zu
Grunde lag, ist uns nicht erhalten. [Toepffer.]

Apatnrlon ('Anaiovguov), Monatdes ionischen
Kalendariums, nachweisbar filr Delos (dort an
zehnter Stelle, also etwa dem attischen Pyane-
psion entsprechend), Homolle Bull. hell. V (1881)
25ff.; Tenos, Newton Ancient inscr. of British
Mus. nr. 377, 38. 40. 121 = CIG 2338; Iasos,
Le Bas-Waddington 281. Bull. hell. V 493;
Priene, Journal of hell, studies IV (1883) 239;
Olbia, Latyschew Inscr. orae septemtr. Ponti Eu-
xini I 28 = CIG 2083 b; Kvzikos, CIG 3661; Sa-
mos, M.-Ber. Akad. Berl. 1859, 740. Vgl. Apa-
turios Nr. 7. [Kubitschek.]

Apaturios ('Axarovotog). 1) Beiwort der an
den attischen Apaturien verehrten Gdtter, a) des
Zeus Phratrios, Konon 39, vgl. Apatenor; b)des
Dionysos Melanaigis, Nonn. Dionys. XXVn 305,
vgl. Et. Gud. s. 'A-rarovgta. [Jessen.]

2) Aus Byzantion, gegen welchen Demosthenes
or. XXXIII gerichtet ist; vgl. Blass Att. Be-
reds. m 1, 511.

3) Delischer Archon zu Anfang des 2. Jhdts.
v. Chr., Bull. hell. VI 45 Z. 136. 144 = Ditten-
berger Svll. 367. 136. 144; vgL Bull. hell. VI
7 Z. 13ff. [Kirchner.]

4) Ein kleinasiatischer Galater. Er ermordete
mit Nikanor zusaininen den KOnig Seleukos III.
Soter (223) und wurde darauf von dem Vetter
desselben, Achaios, umgebracht (Polvb. IV 48,
8—9. Trog. Prol. 27. Hieronym. ad "Dan. XI).

[Wilcken.]
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5) Griechischer Declamator von anscheinend

sehr geringer Bedeutung, nur an drei Stellen

von dem Rhetor Seneca, dessen Zeitgenosse er

war, erwahnt (suas. 1, 11. 2, 21, wo obendrein

die Sentenz ausgefallen ist ; contr. X 5, 28). Als

Nachahmer einer gefeierten Sentenz des Glykon

wird er suas. 1, II (vgl. 16) genannt. In der

vielbehandelten Contr. X 5 fiber Parrhasios und
Prometheus hat auch er sich vernehmen lassen,

doch so, dass Seneca ihn den Rhetoren beizahlt,

qui de Prometheo corrupte aliquid diocerunt,

ein Urteil, das nach der uberlieferten Probe sehr

berechtigt ist. Buschmann Charakteristik d.

griech. Rhet. b. Rhet. Sen., Parchim Gymn. Progr.

1878, 16f. [Brzoska.]

6) Maler aus Alabanda, welcher nach Vitruv

VII 5, 5 (vgl. § 3 und Man Gesch. d. decor.

Wandmalerei in Pompeji 247) in einem kleinen

Theater zu Tralles eine Skene mit eleganten, aber

in Wirklichkeit unmoglichen Architekturbildern

gemalt hatte, die er, von einem Mathematiker
darauf aufmerksam gemacht, anderte. Seine Le-

benszeit kann nicht lange vor Vitruv fallen; vgl.

Brunn Gesch. d. griech. Kflnstl. II 286.

[0. Rossbach.]

7) 'Ajiarovgiog (vgl. Apaturion), wird in den

Menologien der dem Zeitraume vom 24. Novem-
ber bis 24. December iul. entsprechende 31tagige

Monat des Sonnenjahrs xar' 'Aoiavovg, d. h. (Ide-

ler Chronologie I 41 6f.) der asiatischen Ionier ge-

nannt. Lolling hat, Athen. Mitt. VI 229, 23, auch

fur Zeleia auf Grund einer freilich sehr unsicheren

insehriftlichen Lesung (iiberliefert AKATAy^O)
einen Monat 'A[x]ar[ovgi]og angenommen.

[Kubitschek.]

ApaturOS {'Ajtdrovgog oder 'Androvgov), nach
Hekataios (b. Steph. Byz.) ein Meerbusen (xol-

Tiog) auf der asiatischen Seite des Bosporos, nach
Strabon XI 485 ein Tempel der in Phanagoria ver-

ehrten Aphrodite Apaturos (vgl. die Inschriften bei

Latyschew II 19 'Aygodeixri Ovgavtq, 'Anaroi-

gov fiedeoiofl. CIG 2133 &ecji 'Airarm'iga>; zu deu-

ten als sm-pdtorios ,Vaterschaft verleihend'),

welches den in die Korokondametis (jetzt See von
Temruk oder Aq-dengisi) Einschiffenden zur Rech-

ten lag , nahe bei Hermonassa in der Sindike

;

Plin. VT 18 oppidumpaene desertum Aputuros.

Geogr. Rav. II 12. IV 10 Appatura. Menander
Prot. frg. 14 p. 898 a. 576 'Axaxovga ; von Pto-

lem. V 9, 5 falsch zwischen Achilleion und
Kimmerion am Eingang in die Maiotis angesetzt.

Dubois, Voy. autour du Caucase, V 28 sucht

den Ort am genannten See beim Landvorsprung
Dubow8kyj rynok; er gehOrte jedenfalls zum Ge-

biet Ton Phanagoria. [Tomaschek.]

ApaTarktite ('Aitavagxux^), nach Isid. Char.

1 3 Vorort der LandschaftApavarktikene, 'Axavagx-

Tixtjvtj, welche sich am Nordsaume des parthischen

Hochlandes zwischen dem avZdn> IlaQ&av und
Ntoaia und dem Unterlauf des Areios (jetzt Tegend)

bis zur Landschaft Sirakene (jetzt Serakbs) aus-

dehnte ; der Name erklart sich aus apa-varkta, ab-

gerissen, abgetrennf, indem der Ort bereits ausser-

halb Parthyenes im Einfallgebiet der feindlichen

Dahai lag, oder auch, well der durchfliessende

Bach den Areios nicht erreichte und im Wusten-

sand verrann; der Ort hiess in der arabischen

Zeit Bftward, und noch jetzt erinnert an densel-

ben der Bach Abiward in dem von den Russen

eroberten Plachgebiete der Achal - Tekke - Turk-

manen. Vgl. Apavortene'. [Tomaschek.]

'AnavKut s. 'Exavkia und Hochzeit.
Apavortene, nach Plin. VI 46 eine Gegend

ostlich von den kaspischen Pylai, also in Par-

thia, mit dem fruchtbaren Stadtgebiet Darieuni

;

vgl. Iustin. XLI 5 : Seleueus urbem nomine Da-
ram in monte (Zjapaortenon condidit; vgl. Apa-

lOvarktike. Sind etwa die Kesselthaler Derreh-

ge"z und Kalat siidOstlich von Abiward gemeint?
[Tomaschek.]

Apesra {'Ajrfjya), Gemahlin des spartaniscnen

Tyrannen Nabis, die ihn im Brandschatzen red-

lich unterstiitzte. In Argos erpresste sie von den,

Prauen der Stadt alien Goldschmuck und alle

kostbaren Gewander (Polyb. XVIH 17). Nabis
nannte eine Foltermaschine , der er die Gestalt

der A. hatte geben lassen, nach ihrem Namen
20 Apega (Polyb. XIII 7). [Wilcken.]

Apelauron (to 'Anilavgov), Berg in Arkadien,

begrenzt im Siidosten den ThaBxessel, in dem
Stymphalos liegt, zehn Stadien von dieser Stadt

entfernt (Polyb. IV 69. Liv. XXXIII 14 miss-

verstandlich Apelaurus . . loeus); vgl. Curtius Pe-

loponn. I 201. 206f. [Hirschfeld.]

Apelbusa ('AiceXflovoa), Insel, die Ptolemaios

V 5, 10 an der Kuste Pamphyliens in einer Lage
angiebt, in welcher jetzt wenigstens keine Insel

30 nachweisbar ist. [Hirschfeld.]

'AneXev&ee01 s - Freigelassene.
Apeliotes. 1) in Apeliote (Rufin. hist. eccl.

II 8), Ortschaft Agyptens, vielleicht aber nur irr-

tiimlich als solche in Folge einer Missdeutung des-

Wortes djitjXtcbrijg (Nr. 2) aufgefasst.

[Pietschmann.]

2) 'AxrjXicbrrjg, der Wind von Sonnenaufgang,

mit 8ubsolanus von den Romern iibersetzt, nur

bei Vitruv und in zwei insehriftlichen Windrosen

40(Kaibel Herm. XX 623) solamm {desolinus in-

schriftlich ebd. 624). Wo das griechische Wort
bei den Romern beibehalten wird, hat es, wie

scheint, gewOhnlich die correct attische Form
d<pijha>xr)g (so auch in der ersten angefiihrten grie-

chisch-lateinischen Windrose), wahrend die Grie-

chen selbst wohl durchweg die ionische Form ge-

braucht haben, s. Sillig z. Plin. II 119. Ideler
in Arist. meteor. I 574. G. Meyer Gr. Graram.

§ 343. A. bezeichnet zunachst nur einen Ost-

50 lichen Wind, ist aber fast stets auf den eigent-

lichen Ostwind bezogen worden und hat den alten

Euros (wie Aparktias den Boreas) zum Teil auf

die Seite, nach Siidost gedrangt. So wohl schon bei

Herodot IV 99, wo beide Winde zur Bezeich-

nung von Himmelsrichtungen gebraucht werden

(A. sonst IV 22. 152. VH 188). Deutlich ist die

Scheidung in der Windrose des Aristoteles meteor.

II 6. 6 (363b 13). Hier ist A. der Diametral-

wind des Zephyros und kommt vom Aequinoctial-

60 aufgange, abo dem Ostpunkt, dagegen Euros von

der Wintersonnenwende, vgl. 364 a 16. In dieser

Stellung sind beide Winde in die meisten Systeme
der alexandrinisch-rCmischen Zeit iibergegangen,

s. u. Windrose. So durchweg in die zwolftei-

ligen (bei Ampel. 4 steht falschlich africus statt

A. ; vgl. auch die Tafel im Almagest. I 450 Hal-

ma). Denn hier, wo zwischen Ost und Srid zwei

Winde ihren Platz haben , war A. fiir den cen-
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tralen Ostwind notig. In einer vierstrichigen Rose
konnte nattirlich der Euros seine alte Stellung
behalten. Aber auch hier wird statt dessen A.
genannt in der als stoisch bezeichneten Ordnung.
Diels Doxogr. 375, 2; vgl. Achill. isag. 158 G.
Vitruv. I 6, 4 {solanus). Schon Catull 26 nennt
unter den vier Winden den A. Von achtteiligen

Eosen hat nur die von Favorin-Gellius (II 22)
und Galen XVI 406 (Kaibel a. a. 0. 588ff.),

Hellespontias (s. d.), und der reine Ostwind ist

in Athen ausserst selten, er wird wegen des
vorliegenden Hymettos nur an etwa fiinf Tagen
jiihrlich beobachtet, Partsch a. a. 0. Tiber
die Zeit des hauptsachlichen Auffcretens des A.
konnen wir bei den verwickelten Verhaltnissen
der Luftstromungen im Mittelmeer aueh nur
mangelhafte Auskunft erwarten. Aber die Alten
haben zunachst eine tagliche Periode des Win-

vielleicht auch von Ampelius 5 iiberlieferte statt 10 des, abhangig vomLaufe der Sonne, hervorgehoben
des A. den Euros (zwischen ihm und dem Notos
liegt dann als einziger Zwischenwind der Euro-
notos). Gellius allerdings will durcli seinen Zu-

satz (§ 8) diese Angabe mit der sonstigen An-
sicht vereinigen und Euros mit ,A., den die rO-

mischen Seeleute subsolanus nennen' identifleieren.

Sonst s. Euros. Hier erscheint das lateinische

Wort also als technischer Ausdruck des italischen

Seemannes. Aber im gewOhnlichen Leben wird be-

(s. Winde), so dass der A. geradezu als Morgen-
wind aufgefasst wird (to 8' cuxb %ov rjXlov zrvevfta

avaxeXXovxog svxev&ev a. xaXettat Arist. probl. 26,

33, s. ebd. 32. Ideler Meteor, vet. 57), der Ze-

phyr als Abendwind, eine Annahme, fiber die

auch die heutige Wissenschaft noch nicht zur

Klarheit gekommen zu sein scheint. Besonders
musste sich dieser Gegensatz zwischen Ost- und
Westwind an den ostlichen Ufern des Meeres in

sondersinGriechenlandEurosnebenA. sehr im Ge- 20 dem Wechsel zwischen dem noch friih wehenden
brauchgeblieben sein. Auf solches Schwanken weist
Aristoteles 364b 18 cvgog Sv aTtrjXuoxrjr. Und in dem
ps.-aristotelischen Fragment ave/icov &eoug (973 a)

wirdzu Euros bemerkt, dass manche ihn xal wnijXuo-

rrjv vofiitovoiv ehai. Fur Griechenland erklart sich

dies wohl zum Teil aus der Seltenheit des reinen

Ostwindes, Neumann -Partsch Phys. Geogr. v.

Griechenl. 118 (auch in den Kalendarien begegnet
A. selten). So konnten ,einige' bei Strabon I 29

Landwinde und der nachmittags (xijg dslXrjg) am
starksten wehenden Seebrise zeigen. Hier auch
ein jahrlicher Gegensatz (s. Apogei), so dass im
Winter ostliche Winde vorwiegen mussten. So
ist es in Smyrna (Partsch 103), ahnlich am adria-

tischen Mee're (Sup an Statist, d. unt. Luftstrom.
[Lpg. 1881] 107f.) an der tyrrhenischen Kiiste (Nis-
sen 382). Auch weist Aristoteles met. 364 b 3 (fur

welche Gegend?) den Ostwind (den Gegenwind
die reinen Ost- und Westwinde ganz weglassen 30 des Zephyr, Euros nennt er ihn hier) der "Zeit um
und, der verbreiteten Teilung aller Winde in Nord
und Siidwinde entsprechend , Euros und A. als

Seitenwinde dieser beiden fassen, aber befremd-
licher Weise Euros als Nordost, A. als Siidost.

Und so beziehen sich die mancherlei Localnamen
fur A. (in avefimr &£oug), soweit sich dies fest-

stellen lasst, nur allgemein auf Ostliche Winde,
s. u. Die ausfuhrlichste Schilderung des A. ist

seine Darstellung auf dem Turin der Winde, Bau-

die Wintersonnenwende zu. Aber an der Ostkuste
Griechenlands, an der adriatischen Kiiste Italiens

muss das Verhaltnis etwa umgekehrt sein. Und
so stimmt es ziemlich mit den modernen Be-
obachtungen uberein (s. die Tabellen bei Nissen
und Sup an), wenn Plinius n. h. II 122 fur seine
Heimat, das Poland, als Gegenwind des den Friih-

ling bringenden Westwindes den subsolanus nennt,
der selbst wieder durch den Siidwind abgelost

fliigelter bartloser Jiingling mit wehenden Locken,
entblosster rechter Brust und blossen Armen, der
in dem tief herabhangenden Bausch seines Gewan-
des Kornahren, Weintrauben und andere Friichte

in reicher Fiille fliegend heranbringt. Wenn er

dadurch als ein fur die Entwicklung der Pflan-

zenwelt segensreicher Wind bezeichnet werden
soil (allerdings gerade fur Athen wenig passend,

s. u.), so lasst sich das mit dem wenigen, was
litterarisch iiber seinen Charakter iiberliefert wird. 50 (Plut. Dio 25 ?).

setzt. Sicher passt diese Ansetzung nicht fur

Eom, so wenig wie die Bezeichnung des A. als

leniter pluvius (XVIII 337, s. o.). Schliesslich

ist noch hinzuweisen auf einen in der Jahreszeit

der Schiifahrt langer anhaltenden A. in dem
grossen sudlichen Becken des Mittelmeeres, der
nach Herodqt IV 152 samische Schiffer auf dem
Wege nach Agypten westwarts verschlagt, sogar
bis zu den Saulen des Herakles, vgl. Eur. Cycl. 19

vereinigen. Nach Aristoteles a. a. 0. sind die

cuiriXioinxa nvevfiaxa warmer als die westlichen,

weil sie langer unter der Sonne (daher subsola-
nus) sind. Und als Regenwind, und zwar ein

Bringer milden Eegens, wird A. von den Grie-

chen und aueh den Romern bezeichnet, Aristot.

meteor. 364 b 18; probl. 26, 27. [Theophr.] sign,

temp. 35 (57). Plin. II 126. XVIII 337. Suet.-

Isid. n. rer. 37, 2. Dass das nicht fiir jede Ge-

Die in dem Fragment ave/ucov -Ohsi; aufge-

zahlten Localnamen des A. sind ausser 'EXltjaxov-

riag : Begtxvviiag, Magasvg, SvgidvSog (?). Iloxa-

fisvg, Kaxaxogdfiiag, Kaixiag. s. unter den Worten.
ausserdem vgl. Euros. Windrose, Winde.

In besonderer Anwendung bezeichnet A. bei

Ptolemaios Almag. VIII 4 Bd. II p. lOOff. Hal-
ma die Stellung eines Fixsternes am Cstlichen

Horizont (sowie Aiy die am westlichen) gleich-
gend gait , ist selbstverstandlich. Aber fur die 60 zeitig mit dem Aufgange, der oberen oder unteren
westlichen Gestade. etwa des aegaeischen Meeres,

des adriatischen (Nissen It. Landesk. I 388),

und hier besonders fiir das Poland, auf das
Plinius Bemerkungen sich beziehen werden (Nis-
sen 381), mag es im allgemeinen zutreffen, s. u.

Nur diirfen wir nicht bios an einen genau ostiichen

Wind denken. Aristot. probl. 26, 56 nennt als

Regenwind fur Attika den offenbar nordostliehen

Culmination , und dem Untergange der Sonne,
also seine sniroXt) , und zwar den Friihaufgang
(xgcotvog a.), Mittag- oder Mitternachtaufgang
(fieaijfiflQivos a. t)usgivog xal fii] rpaivoptvo; und
fisarjfijigivog a. vvxxegivog xal <paiv6fiero;), Spat-

aufgang (ox/iivo; a.). Von dem Friih- und Spat-
aufgange werden hier entgegen der sonstigen

Zweiteilung drei Arten unterschieden, wie scheint
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meister Denkm. in 2115. Da ist er ein ge- 40 wird, ihn also etwa in den Anfang des Sommers

ohne eine praktische Bedeutung. Ausser dem
wahren (kosmischen) gleichzeitig mit der Sonne
erfolgenden und dem scheinbaren, d. h. in der

Morgendammerung eben sichtbaren, also vor Son-

nenaufgang eintretenden (helischen) Frlihaufgange

(td>a ovvavaxoXtj aX-rj&iviy und icoa jxgoavaxoXtj q>cu-

vo/isv}]) und dem wahren und eben sichtbaren

Spat- (akronychischen) Aufgange (sansgla ovva-

varoXr] aXrjftivrj und eansgia enaraxoXfj tpaivofievn)

wird noch ein nicht sichtbarer (auch die wahre
avvavaxoXr) ist nicht sichtbar) Friih- und Spat-

aufgang (Icoa inavazoXt) /it) tpaivofiivrj und kasie-

Qia sigoavaroXij fir) (paivofihrj) angesetzt, wenn
der Stern in der Morgen- oder Abenddammerung
gerade noch nicht sichtbar ist; s. noch Delambre
Hist, de l'astr. anc. II 303. Sonst s. Fixsterne.

[Kauffmann.]

Apellaei s. Pellaei, Pali, Spalaei.
Apellaion CAxM.aiwy), Monat des Kalenders

von Tenos, Newton Ancient inscr. of Brit. Mus.
nr. 377, 15 = CIG 2338. Vgl. Apellaios Nr. 2.

[Kubitschek.]

Apellaios ('AjieXiaTo;). 1) Aus Elis. Siegt

zu Olympia im Lauf 01. 60 = 540 v. Chr., Afri-

can, b. Euseb. chron. I 201. [Kirchner.]

2) Monatsname, der in den Kalendarien meh-
rerer Staaten aiolischen oder dorischen Ursprungs
begegnet, vor allem in dem von Delphi (Ditten-
berger IGS 4135. Collitz 1867. 1871. 1919.

2018. 2071 u. s.; 1931 bezeichnet fir/vo; 'AttoX-

Xmvog wohl den namlichen Monat), wo er der

ersten H-aptjvo; angehSrte (Collitz 2018. CIG
1705), und zwar als erster Monat, somit etwa
dem attischen Hekatombaion entsprach, wie IGS
4135 deutlich ^ beweist : rrjv nsvxsxaidExarrjv rov

'fajtodooftiov /trjvdg xara #edv <bg Boiioxoi ayovaiv,

Sg Si [AJeXrpol 'AjieXXaiov ; den boiotischen 'Itijio-

dgofitog gleicht Plutarch Camill. 19 mit dem
attischen Hekatombaion (vgl. auch Bischoff
Leipz. Stud. VII 352f.). Ferner im westlichen

Lokris ev Olav&nq Collitz 1908 (geglichen mit
dem aitolischen AacpQidlos, dem lokrischen Aivdtv

und dem delphischen IIoiTQomoe 6 mgrnxog) , iv

ToXyxoviq 1954 (geglichen mit dem lokrischen

icodexaxog), ir XaXela> 1927 (geglichen mit dem
delphischen 'AfaeXXcuog] , s. Baunacks Anmer-
kung und Bischoff Leipz. Stud. VII 363). In
Epidanros Kabbadias Fouilles d'Epidaure I

1893 nr. 237. 242. In Thessalien nachweisbar

fflr Lamia, Rhangabe" Antiq. Helle'n. nr. 951,

und den Bund von Oeta, Collitz 1529a Z.

25 und b Z. 13. 25 (geglichen mit dem phoki-

schen fitfr xgwxog, also — s. 1727. 1787 und
Le Bag II 919 — mit dem delphischen 'Hgalog

zusammenfallend). In Grossgriechenland Hera-

kleia, IGI 646 I 95, auf Sicilien Tauromenion
426 IV ('AxelXdids xqwto;) und 429 I 19 ('A.

devtsgog), anf Kreta Olus, Bull. hell. Ill 294
(geglichen mit dem. Nexvato; in Knossos und dem
Beofioipogiog in Latos). Sonst noch "im make-

donischen Kalender, aus dem er, wie die Meno-

logien zeigen, in zahlreiche Kalendarien des grie-

chischen Ostens flberging. Da die Ansgleichnng

des Mondjahres mit dem iulianischen Sonnenjahr

dort in sehr verschiedener Weise durchgefuhrt

wurde, geschah es, dass der ,ephesische' und der

,hellemsche' d. h. syrische A. 31tagig gestaltet

waren (ab 24. October, bezw. 1. December), bei

den Sidoniern und Lykiern 28- und 29t;igig (ab

1. Februar), sonst SOtagig, und zwar in Seleukeia

ab 1. September, Tyros ab 18. December, in Ara-
bien (d. h. xara Boaxgav) ab 17. November, in

Gaza (der A. genannt in Vita S. Porphyrii c. 3.

Acta SS. Febr. Ill 648) ab 27. November, in As-
kalon ab 27. December. Auf dem makedonischen
Kalender beruht auch das Sonnenjahr im bospo-
ranischen Reiche , daher in Pantikapaion die Nen-

lOnungen des A. bei Latyschew Inscr. orae sep-

temtr. Ponti Euxini II 33 aus dem Mxog Xv und
353 aus dem Jahre y/iv. Vgl. Apellaion.

[Kubitschek.]

Apellas ('AxeXXag). 1) Sohn des Kleinoma-
chos, Chier. Er siegt im Ringkampf der Maimer
zur Zeit des Augustus nach einer chiischen In-

schrift, CIG 2214 = Dittenberger Syll. 350.

[Kirchner.]

2) Freigelassener und Vertrauter des M. Fa-
20 dius Gallus, Cic. ad fam. VII 25, 2.

3) Lepidus (der spatere Triumvir), quod ego

desiderabam fecit, ut Apellam ad me mitteret,

quo obside fide, illius et soeietatis in, re publiea
administranda uterer, schreibt Plancus an Cicero

im Mai 711 = 43 ad fam. X 17, 3. A. war also

sicher ein Freigelassener des Lepidus.

4) Apella (oder Apelles) aus Chios : tu tamen
cum Apella Chio eonfi.ee. de columnis tragt Cicero

dem Atticus auf ad Att. XII 19, 1. [Klebs.]

30 5) Sohn des (C. Antius A. Iulius) Quadratus
(s. Antius Nr. 10), Vater eines Fronto, Gross-

vater eines A. (Nr. 6), Aristides or. X p. 117ff.

Dind. [P. v. Rohden.]

6) Apellas, ein Pergamener aus vornehmem,
von alters her romisch gesinntem (Aristid. or.

X 117 Dindf.) Geschlecht, abstammend von
Quadratus, einem um Pergamon (Aristid. a. O.

116) sehr verdienten Mann. Sohn des Fronto,

Enkel des Apellas (Nr. 5), Schttler des Aelius Ari-

40 stides , der ihm im Auftrag der Gemeinde (p.

114) eine Geburtstagsrede (or. X) hielt in dem
Jahr, als er in das mannbare Alter eintrat (p.

124), d. h. etwa in seinem 14. Lebensjahr (Ar-

gum. Aristid. or. X). Wenn die Subscription

in Cod. r, a und § des Aristides (S chw a r z Wiener
Stud. Vni 91; vgl. Schmid Rh. Mus. XLVIII 81)
diese Rede richtig in Aristides 29. Lebensjahr
setzt (158 n. Chr.), so ware A. im J. 144 etwa
geboren. In demselben Jahr, in welchem ihm Ari-

50 stides jene Rede hielt , sollte A. Agonothet fiir

ein Asklepiosfest werden (p. 123—125).

[W. Schmid.]

7) Apellas von Kyrene, von Marcian. Herael.

epit. peripl. Menipp. 2 (Geogr. Gr. min. I 565)
als Geograph aufgezahlt, ist nach C. Mueller
a. a. O. verwechselt mit dem bei Strab. XVII
826 genannten Ophelas von Kyrene (s. d.).

[Berger.]

8) Skeptiker, welcher von Diog. Laert. IX 106
601V t<3 'AyghtMi citiert wird. Er war also junger

als der Skeptiker dieses Namens (s. Agrippa
Nr. 5) und gehort dem 1. oder 2. Jhdt. n. Chr.
an. [v. Arnim.]

9) Erzgiesser, Sohn des Kallikles und Enkel
des Theokosmos von Megara, somit einer mit
Polyklet in Verbindung stehenden Kiinstlerfamilie

angeharig. Sein Hauptwerk ist das eherne Vier-
gespann, das Kyniska, die Schwester des spartani-
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schen Kiinigs Agesilaos, aus Anlass ihres Wagen-
sieges nach Olympia weihte und das nach dem
Scbriftcharakter der Weih- und Kiinstlerinschrift

im Anfang des 4. Jhdts. gefertigt zu sein scheint,

Paus. VI 1 , 6, vgl. Ill 8, 1 ; die Inschrift der
wieder aufgefundenen Basis Loewy Inschr. griech.

Bildh. 99 (= Anth. Pal. XIII 16). Ein zweites
Weihgeschenk aus gleichem Anlass stellt die

Pferde der Kyniska vor, Paus. VI 2, 5. Lswy a.

a. 0. 100. Auch Plinius erwahnt ihn im zweiten 10 218, Pol. V 28),

26, 5). Als A. nach Korinth zurtlckkehrte, wurde
er vom Konig kalt empfangen, und mit Schrecken
sah er, dass er ausgespielt hatte (Pol. V 26, 8ff.).

Als bald darauf zu Tage kam, dass diese Cama-
rilla im Geheimen mit den Aitolern conspirierte
und dieselben zu weiterem Widerstande aufreizte f

liess Philipp den A. verhaften. A. wurde nach
Korinth gebracht und hier zusammen mit seinem
Sohne und seinem Geliebten hingerichtet (im J.

alphabetischen Verzeichnis XXXIV 86 als^Ver-
fertiger weiblicher Portratstatuen in adorierender
Haltung.

^

[C. Robert.]
'AjteXXd^eiv, zur Volksversammlung berufen

(von oms/Jm, dem lakonischen Namen fur ixxlrj-

aia), kommt in der bei Plut. Lye. 6 erhaltenen
und viel umstrittenen lykurgischen Ehetra vor. Es
heisst darin, dass das Volk zur Zeit des Voll-

mondes zwischen Babyka und Knakion zur Ver-

7) Ein Vertrauter des Konigs Philippos V. von
Makedonien. Im J. 185 wild er als einer der
.Freunde' des Konigs genannt (Pol. XXII 18, 7).

Im J. 184 ging er zusammen mit Philokles als

Begleiter des jungen Demetrios naeh Rom. Bei
dieser Gelegenheit wird er als einer der tiq&xoc
(pilot des Konigs bezeichnet (Pol. XXIII 1, 5).

Im J. 181 schickte ihn Philippos wiederum zu-

sammen mit Philokles naeh Rom, mit dem Auf-
sammlung berufen werden solle {&gag if &Qag 20 trage, zu untersuchen, ob die Verdachtigungen des
ckrehkdleiv fieragv Baflvxag re xal Kvaxiwvog).
Uber das Alter der Rhetra gehen die Meinungen
auseinander; gegentiber den Vertretern eines ho-
heren Alters halt E. Meyer (Rh. Mus. XLII
81ff.) ihre Abfassung nicht weit von der Zeit des
Aristoteles entfernt. [Szanto.]

Apelles ('AneX/.rjg). 1) Erflnder der Botanik
nach Apostol. Ill 60 c.

2) Feldherr des Antiochos Epiphanes, Joseph,
ant. Iud. XII 270.

3) Sohn des A., Athener {Avnvoevg). 'Yxo-
ococpooviOT-tjg t&v hprifjwv im J. 192/3 a. Chr.,

CIA in 1160.

4) Athener (0}.vevg). ZwcpQoviarijg x&v ecpi)-

pcov im J. 163, CIA III 1127. Ebenderselbe
StddaxaXog stprjficDv 170 n. Chr. und zwischen
172-176, CIA III 1133. 1137.

5) Syrakusiseher Feldherr im J. 453 v. Chr.,

Diod. XI 88. [Kirchner.]

6) Von Antigonos Doson zam Vormund des 40
jugendlichen Konigs Philippos V. von Makedonien
(neben andern) bestellt (Polyb. IV 76, 1. 87, 8).

A. war eine tiberaus herrsensuchtige Natur, die

vor keinem Mittel zuruckschreckte. Sein Plan war,
den Einfluss des Aratos auf Philipp zu brechen
(Pol. IV 7), um Philipp zu isolieren und ihn
dann selbst zu beherrschen (Pol. V 16, 10). Zu
diesem Zweck versuchte er den Aratos auf jede

Weise bei Philipp zu verdachtigen (Pol. IV 84, 7).

Da aber seine Verleumdungen sich als falsch her- 50 ihn. Strab. I 15

Perseus gegen den Bruder Demetrios, den er des
Conspirierens mit den Romern, namentlich mit
Flamininus bezichtigte, auf Wahrheit beruhten.
Philippos hatte ihn entsandt, weil er ihn fiir neu-
tral in dieser Angelegenheit hielt. A. war aber
mit Perseus im Complott (Liv. XL 20, 3ff.), und
so hat er sich an dem Verbrechen des Perseus
beteiligt, indem er dem Demetrios einen unter-
geschobenen Brief von Flamininus brachte, der

30 die Katastrophe herbeifiihrte (Liv. XL 54, 9). Als
er sich erkannt sah, floh er nach Italien (im J. 179,
Liv. XL 55). Spater lockte ihn Perseus, als er
zur Regierung gekommen war, mit grossen Ver-
sprechungen hinuber nach Makedonien und machte
ihn stumm (Liv. XLII 5, 4). Die Vermutung,
dass dieser A. ein Sohn von Nr. 6 sei (vgl.

Hultsch im Ind. Polyb.), ist tiberaus unwahr-
scheinlich (vgl. auch Pol. V 28, 8: a><* <5« xal
toy viov). [Wilcken.]

8) Apelles aus Askalon (Philo leg. ad Gai.

30 p. 576), tragischer Schauspieler zu Rom unter
Gaius (Suet. Gai. 33. Dio LIX 5, 2. Petron. 64),
von Gaius misshandelt (Suet. Gai. 33), lebte viel-

leicht noch unter Vespasian (Suet. Vesp. 19, wo
vielleicht fiir Apellari zu lesen ist Apelli).

[P. v. Rohden.]

9) Apelles von Chios, Schiiler des Akademikers
Arkesilaos, Athen. X 420 d. Plut. de dign. adul.
et am. 22. Eratosthenes berief sich haufig auf

ausstellten, wurde er dem Konig allmahlich ent-

fremdet (Pol. IV 86, 8), und Philipp schloss sich

nur um so enger an Aratos an (Pol. V 1, 9). Da
A. diese Zuriicksetzung nicht ertragen konnte,

machte er mit andern Hofleuten zusammen eine

Verschworung , die bezweckte, Philipp in seinen

Operationen zu hindem, damit man selbst als un-
entbehrMch erscheine. A. ging nach Chalkis und
agitierte hier im Geheimen gegen Philipp. indem

10) Epikureer, von Epikur gliicklich geprie-
sen , Sti xadaoog xdotjg scaiSelas exi qaikooorptav

coofxijoag. Epicurea ed. Usener p. 137.

[v. Arnim.]
11) Arzt, von Plinius genannt im Autoren-

verzeichnis zu B. XXVIII. XXXI. XXXII. Citiert
wird er XXVIII 120. XXXII 43. Aus der ersten
dieser beiden Stellen folgt, dass er von Sestius

„ .. .. Niger beniitzt ist (vgl. Dioscor. II 71), also vor
er ihm die Mittel zur Kriegfiihrung zu entziehen 60 30 n. Chr. lebte. Ein Antidoton von ihm steht

bei Gal. XIV 148, ein Mittel gegen Geschwiire
XIII 853. Da 'Axe/J.ijg , 'AxeZZ&s und 'AxoM.Se
unter sich nur dialektisch verschieden sind (PhiloL
VI 168f.), so identificiere ich ihn mit dem vom
Nikanderscholiasten (Ther. 559) erwahnten 'Ano'/.-

lag xegl fioravibv. [M. Wellmann.]
12) Griechisch schreibender Gnostiker zu Rom

bis gegen Ende des 2. Jhdts., Schfiler Marcions,

suchte, und brachte ihn thatsachlich auch in Ver-
legenheit (Pol. V 2, 8ff. 4, 10ff.). Mit Groll ver-

folgten die Verschworenen daher die Erfolge, die

Philippos trotzdem gegen die Aitoler (in dem da-
mals gefiihrten Bundesgenossenkrieg) errang (Pol.

V 14, 11). A. stand inzwischen in Chalkis in

hohem Ansehen. Den Griechen gait er uberhaupt
als der eigentliche Leiter der Regierung (Pol. V
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aber selbstandig und ohne Fanatismus. Littera-

risch hat ihn ein asiatischer Zeitgenosse, Rhodon,
bekampft (Euseb. h. eccl. V 13) ; auch Tertullian

(de praescr. 6. 30. 33f.; adv. Marc. Ill 11. IV
17; de came Chr. 1. 6—8; de anima 23. 36), Ps.-

Tertull. libell. c. omn. haer. 19 und Hippolyt

(Philosoph. VII 38. X 20) sind mit ihm wohl-

bekannt. Die <PaveQ(boeig werden kein Product

seines Geistes sein, sondern Weissagungen einer

von ihm verehrten Jungfrau Philumene; um so

gewisser riihren von ihm her die 2vAAoyio/io(, ein

sehr umfangreiches Werk, das mit scharfsinniger

rationalerKritik dieUnglaubwurdigkeit derBiicher

Mosis nachwies. Ausser einigen langst bekannten
Fragmenten der Syllogismen bei Origenes und
Ambrosius hat Harnack jiingst noch 7 andere

bei Ambrosius de parad. VI—VHI entdeckt und
mit den alten zusammengestellt in Texte und
Untersuchungen z. Gesch. d. altchristl. Litt. VI
3 S. 11 Iff., eine schCne Ergiinzung zu seiner sonst

erschOpfenden Monographic De Apellis gnosi mo-
narchica, 1874. [Jiilicher.]

13) Der gefeiertste Maler des Altertums, ge-

biirtig aus Kolophon, aber auch Epheser und
Koer wegen langeren Aufenthalts an diesen Orten

genannt, Suid. Strab. XIV 642. Lukian. calumn.

n. tem. cr. 2. Plin. n. h. XXXV 79. Ovid. a. a.

Ill 401 ; Pont. IV 1 , 29. Sohn des Pytheas,

Bruder des Malers Ktesiochos, war er zuerst

Schiiler des Ephoros in Ephesos, begab sich aber

spater schon als namhafter Maler noch in die

Schule des Pamphilos nach Sikyon , wo er mit
Melanthios an einem Bilde des Aristratos arbeitete.

Suid. Plut. Arat. 13. Plin. n. h. XXXV 76.

Genaue Angaben iiber den Beginn und das Ende
seiner Laufbahn fehlen; doch ist sie im allge-

meinen dadurch bestimmt, dass er das Bild des

Philipp von Makedonien mehrmals malte und noch
fur die ersten Nachfolger Alexanders arbeitete.

Die 112. Olympiade, welche Plin. n. h. XXXV 79
angiebt, mag demnach etwa die Mitte seiner Lauf-

bahn bezeichnen. In einer bevorzugten Stellung

am Hofe Alexanders war er doch auch an vielen

anderen Orten thatig und seine Werke fanden

sich namentlich in Stadten an der kleinasiatischen

Kiiste und auf den gegenuberliegenden Inseln.

Zahlreich sind die Anekdoten, welche uber ihn

ira Altertum umliefen; sie zeigen ihn als einen

Mann, der sich seines Verdienstes wohl bewusst

ist, dabei aber liebenswlirdig.und gegen andere

anerkennend und nur gegen Uberhebung, selbst

seinem KOnig gegenuber , streng , Plin. n. h.

XXXV 80. 85. 88. 95. Valer. Max. VIII 12

ext. 3. Plut. de educ. 9. Aelian. v. h. n 3; h.

a. IV 50. Athen. XHI588d. Clem. Alex. Protr.

II 12. Hauptquelle fiber seine Werke ist Plinius

(n. h. XXXV 9 If.), dem sich die Nachrichten

anderer Schriftsteller erganzend anschliessen. Das
heriihmteste war die .Aphrodite Anadyomene' fo.

S. 2020, vgl. Benndorf Athen. Mitt. I 50f.

Taf. II. IIL Kalkmann Arch. Jahrb. I 250),

in einer Reihe von Epigrammen und auch sonst

von Dichtern and Schriftstellern hochgefeiert. Ur-

sprunglich fiir den Tempel des Asklepios in Kos

t;emalt, kam sie unter Augustus nach Rom in

den Tempel des Caesar, hatte aber schon zu Neros

Zeit so gelitten, dass sie durch eine Copie des

Dorotheos ersetzt werden musste, Strab. XIV 657.

PauIy-Wis«ow»

Plin. Sie war aus dem Meere aufsteigend dar-

gestellt, bis an die Brust im Wasser, wie sie die

Feuchtigkeit aus ihrem Haare ausdriickte. Das
Motiv soil nach Athen. XIII 590 f die vor dem
versammelten Volke bei Eleusis im Meere badende
Phryne geliefert haben, wahrend Plinius auch
Pankaspe als Modell nennt. Eine zweite, auch
in Kos beflndliche Aphrodite, welche die erste

noch iiberbieten sollte, blieb unvollendet, Plin.

10a. O. Cic. de offic. Ill 10; ad fam. I 9, 4.

Von Gotterbildern werdpn ausserdem angefiihrt:

Artemis unter dem Chor opfernder Jungfrauen
(oder vielmehr, da Plinius offenbar seine griechische

Quelle missverstanden hat, nach Dilthey Rh.
Mus. XXV 321f. : Artemis umgeben vom Reigen
der schwarmenden Nymphen) , eine bekleidete

Charis in Smyrna (Paus. IX 35, 6), eine thronende
Tyche (Stob. floril. 105, 60); von Heroen ein

Herakles mit abgewendetem Gesicht (wohl im
20 ,verlorenen Profll', s. Helbig Unters. ub. d. cam-

pan. Wandm. 210; Wandgem. d. versch. Stadte

nr. 1052 Taf. XIII) im Tempel der Anna Perenna
zu Rom (s. Preller-JordanROm. Mythol. 1344,

1), ein anderer nackter Heros, und Antaios (Plin.).

Entsprechend der Kunstrichtung seiner Zeit malte

A. auch allegorische Darstellungen und Personifl-

cationen : Bronte, Astrape und Keraunobolia (vgl.

Philostr. imag. I 13, 1, sicher nicht die natura-

listische Darstellung eines Gewitters, sondern

30 wohl Nebenfiguren einer grosseren Composition),

die Personification des Krieges (Plin., s. u.) und
eine ausfuhrliche , mit Unrecht von Blumner
(Arch. Studien zu Lucian 41f.) ihm abgesprochene

Darstellung der Diabole, in welcher ausser dieser

Figur auch Agnoia und Hypolepsis, Phthonos,

Epibule und Apate nebst Metanoia und Aletheia

erschienen (Lukian. calumn. n. tem. cr. 4, vgl.

Helbig Untersuch. ub. d. campan. Wandmalerei
216. R. FOrster Jahrb. d. preuss. Kunstsamm-

40 lungen VIII 29f.). Eine ahnliche Geistesrichtung

offenbart sich vielfach in der dritten und zahl-

reichsten Gattung seiner Werke, den Portrats,

welche meist nicht einfache Bildnisse waren, son-

dern durch verschiedene Nebenfiguren und Bei-

werk symbolische und historische Darstellungen

warden. So ist unter den zahlreichen Bildnissen

des Philipp and seines Sohnes das beruhmteste
dasjenige des Alexander, in welchem dieser ge-

wissermassen als irdischer Zeus mit dem Blitz

50 gebildet war, Plin. Cic. in Verr. IV 135. Plut.

Alex. 4; de Alex. fort. II 2; Is. et Osir. 24. In

zwei anderen Bildern war Alexander auf dem
Triumphwagen und der gefesselte Kriegsdamon
auf WafTen sitzend (vgl. Monum. d. Inst. Ill 10^
11), und Alexander nebst Nike und den Dios-

kuren dargestellt (vgl. Helbig Wandgem. nr.

940. 941), Plin. XXXV 27. 93, vgl. Verg. Aen.
I 294f. nebst Servius. Auch fiir die Bildnisse der

Genossen Alexanders waren meist bezeichnende

60 Momente gewahlt : Kleitos, der von einem Knap-
pen den Helm fordert, um zu Ross in den
Kampf zu eilen; Neoptolemos zu Ross gegen
die Perser kampfend; Antigonos (wegen seiner

Einaugigkeit im Profit gemalt) zu Pferde sitzend

und im Harnisch neben seinem Ross einher-

schreitend (vgl. die makedonischen Munzen im
Catalogue of coins in the Brit. Mus., Maced. 76.

156f., Thess. Taf. 5, 11); endlich Megabyxi, saeer-

85
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dotis Dianae Ephesiae, pom-pa (Plin.). Mit dem
letzten Gerqalde scheint das dnrch Herondas 4,
59f. ed. Biicheler bekannt gewordene im koi-
schen (?) Asklepieion befindliche Tafelbild einige
Ahnlichkeit gehabt zu haben. Es war ein Stier-
opfer (vgl. Plin. n. h. XXXV 126. 137): das Tier
wurde von portrathaft charakterisierten Dienern
zum Altar geftihrt nnd an diesem war ein nackter
Knabe mit einer silbernen Feuerzange beschaftigt
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Bilde heraustretende Hand mit dem Blitze in
dem Gemalde Alexanders. In noch hoherem Grade
indessen beruht sein Buhm auf der Farming und
der Behandlung des im engeren Sinne Maleri-
schen. Zwar ist er, auch wenn die Beschrankung
auf vier Farben bei ihm nicht wortlich zu ver-
stehen ist (Plin. n. h. XXXV 50, vgl. Cic. Brut.
18), in der Anwendung der Farbenstoffe noch
sparsam und einfach im Vergleiche mit einer/ i T.- i k i. V , -,

----"——s ~ «vovc.™&< . jpoiodui uiiu cnuaun im versneicne mit einer
(vgl. Di els Arch Jahrb VI Anz. 190. E. Mei- 10 spateren Zeit. Aber auch mit geringen Mittelnster Festschrift f JMi .rw«.Tia,.V incur A^„„n„ „.._.j.„ ._ n i. , . , . .

s ,»c J-uncmster Festschrift, f. Joh. .Overbeck 109ff , dessen
Deutung auf Isis, Harpokrates und den Apisstier
mit Warter und Warterin wenig fiir sich hat). Nur
kurz angefuhrt werden : Archelaos mit Frau und
Tochter, Menander von Karien, der tragische
Schauspieler Gorgosthenes , Habron (Plin.), ein
Selbstportrat (Anth. Pal. IX 595) ; wogegen sich
das Bildnis der Pankaspe eines besonderen Euh-
mes erfreute, Plin. Aelian. v. h. XII 34. Lukian

musste er durch geschickte Anwendung Grosses
erreichen, wenn ihm EiTekte gelingen sollten. wie
sie zur Darstellung der Anadyomene oder der
Sterbenden oder des Blitzes in der Hand Alexan-
ders erforderlich waren. Hauptsachlich scheint
er dies erreicht zu haben durch die ausgedehnte
Anwendung einer Lasur (atramentum) , Plin. n.
h. XXXV 97 (wie es scheint, besonders Elfen-
beinschwarz, vgl. § 42), sowie durch genaue Be-n ttt. j - i i i —

i

u^wvunait,, vgi. w t£i, sovvit: uurcn ffenaue ue-imag. 7. per das nicht naher bestimmbare, 20 obachtungder Glanzlichter und RenWvel S29)mir vnn Petrnmna fiS pmrilmto TK\A a\nw ' j i-,°i_-ii__ , , . . \.P \o "")'nur von Petronius 83 erwahnte Bild einer novo
xvrj/nos s.Studniczka Vennut. zur griech. Kunst-
gesch. 37f. und Blumner Arch. Ztg. XLII 133f.
Nicht genauer charakterisiert sind endlich die
von Plinius erwahnten Bilder von Sterbenden.
In keinem dieser Werke (wohl durchweg Taf'el-

gemalde) haben wir es mit umfassenden figuren-
reichen Compositionen, complicierten und vielbe-
wegten Handlungen zu thun, und nirgends setzen

deren Darstellung nur durch eine vielfach ver-
feinerte Technik moglich wurde. Erinnern wir
uns jetzt, dass A. sich noch als nicht mehr un-
erfahrener Kunstler in die durch Griindlichkeit
der Lehre ausgezeichnete sikyonische Schule be-
gab, sowie dass er spater selbst fiber seine Kunst
schrieb (Plin. n. h. XXXV 79. Ill), so kann es
nicht zweifelhaft sein, dass er einen grossen Teil
seiner Erfolge eben dieser Griindlichkeit seinertheo-,i: n i- j t. n ™. P ; — ocmci j^iiuigceuBiiuieserurunuucnKeitseinertneo

die Gegenstande eine besondere Tiefe der poeti- 30 retischen und praktischen kiinstlerischen Durch
schen AufTassung oder Erflndungsgabe oder auch
nur eine fein motivierte psychologische Durch-
fiihrung voraus. Auch wird ein hervorragendes
Verdienst nach diesen Richtungen hin von den
Alten dem A. nicht beigelegt. Der ganzen Zeit-
richtung gemass tritt bei ihm bereits mehr eine
reflectierende, nach Begriffen scheidende Geistes-
thatigkeit hervor. Auch nicht in einer hervor-
ragenden Beriicksichtigung der raumlkhen oder

bildung verdankte. Indessen erkannte doch A.
selbst seinen hochsten Wert in einer Eigenschaft,
ohne welche selbst das tiefste Wissen des echten'
Zaubers entbehren wurde. In allem, sagte A.,
sei ihm Protogenes iiberlegen, nur einen Punkt
habe er selbst vor ihm voraus, namlich dass er
verstehe, die Hand zur rechten Zeit von der Ar-
beit zuruckzuziehen

; und ferner : nur darin hiitten
ihn seine Zeitgenossen nicht erreicht, dass ilmenvi i i • -i >i "j s- ."^"^. ^»vi mil ocinc iieugeuossen mem erreicnt, dass ilmen

architektoniSchenGrundbed.ngungenderCoinposi-40die ihm eigentumliche Charis fehle Plin n 1,
tion lag das eigentumliche Verdienst seiner Werke.
Denn er selbst erkannte dem Melanthios in der
dispositio (Composition) den Vorrang zu, dem
Asklepiodor in Aer'symmetria und den mensurae,
d. h. in der richtigen Behandlung der Abstande
der verschiedenen "Figuren oder Teile der Com-
position unter einander. Dagegen musste ihm
eine wunderbare Fahigkeit, die Natur treu wieder-
zugeben und eine scharfe und schnelle Beobach,'J

j i ir j V,,— ,—"*;" "-""«•-!.- in tti.iim.nL-i ncise uoer seme z.eit£renossen eitung und Aunassung des Charaktenstischen eigen 50 hob wie Raphael uber die seini^en B r u n n Ge*cl

XXXV 79. 80. Ingenio et gratia , quani in se
ipse maxims iaetat, Apelles est praestantissimus.
Quintil. inst. XII 10, 6. Dieses angeborene Ge-
fiihl fiir Anmut, welche auch in der Vollenduug
das Mass zu wahren, die Miihe der Arbeit den
Beschauer nicht empflnden zu lassen versteht
und das Werk selbst als etwas frei GescharTenes.
nicht Gemachtes erscheinen lasst, ist es, was A.
in ahnlicher Weise uber seine Zeitgenossen er-

sein, wenn seine Bildnisse von Metoposkopen zum
Wahrsagen beniitzt werden konnten (Herondas a.

a. O. Plin. n. h. XXXV 88f.; vgl. Diels Arch.

%Jahrb. VIII Anz. 139). Dass er nach Modellen
arbeitete

, beweisen die Erzahlungen , die ihn
mit Lais, Phryne und Pankaspe in Verbindung
bringen. Mit der naturlichen Anlage aber ver-
band sich die grflndlichste Ausbildung . aus-
gehend von einer stetig fortgesetzten Uhung der
Hand [nulla dies sine lined) , so dass diese
schliesslicb dem kiinstlerischen Willen vOllig unter-
than, dem Auge mit der grossten Freiheit und
Sicherheit folgte (Plin. n. h. XXXV 81f.|. Das>
ferner mit der Ubung der Hand das Studimn der
darzustellenden Fonnen in ihren verschiedensten
Lagen und Verkiirzungen verbunden war, zeigen
z. B. die Bemerkungen iiber das abgewendete
Gesicht seines Herakles und uber die aus dem

d. griech. Kstl. II 202f. Helbig Unters. fib. d.
camp. Wandmal. 180. 181. 187 u. 0. G. Wust-
mann Apelles Leben und Werke, Leipzi" 1870
(s. Blumner Jahrb. f. Philol. 1870, 785?) L
v. Sybel Weltgesch. d. Kunst 272f. H. v. Eoh-
den bei Bau mei ster Denkm. d. class. Altert
II 868f. '

'

14) Toreut, der sich nach Asklepiades von
Myrlea bei Athen. XI 488 c. d mit der Wieder-.

u ,. °.
, 9. ."'" "*-' -ww. .O.L -too c. u iiiil uer ^\ ieaer-

nulla dv:s sine ^a), so dass diese, 60 herstellung des von Homer beschriebenen Bechers
des Nestor beschaftigte und em Kenner der alten
korinthischen Metallgefasse war. Er lebte wie
sein Zeitgenosse Asklepiades unter Pompeius ; vgl.
Brunn Gesch. d. griech. Kstl. II 403, der ihn
falschlich 01. 140—150 setzt. Helbig Das homer.
Epos aus^d. Denkm. erlauterts 371. 376. 378.

15) Verfertiger oder Besitzer eines Carneols
mit einer tragischen Maske in der Sammlung
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Jablonowski, Bracci Mem. d. incis. I Taf. XXVII.
E. Q. Visconti Opere varie II 125. Brunn
Kstlg. H 546. [O. Eossbach.]

Apellikon ('AnM-ixiov , 'AmslUxwvxo? , hsl.

auch AjiskXixotvTos und 'AmXXixovTos , bei Plut.

Sull. 26, 1 'Ans).h,xmvoe und 'AnsXXixwvos ; vgl.

Anecd. rom. ed. Osann S. 5 sowie W. Eibbeck
Jahrb. f. Philol. LXVI 1852, 4 und Kramer zu

Strab. XIII 609). 1) Ein reicher Mann aus Teos

(Strab. XIII 644), der spater das athenische

Biirgerrecht erwarb (zweimal erster Miinzmeister,

vgl. E. Weil Athen. Mitt. VI 325ff.) und Freund
des Peripatetikers Athenion (nach seiner Paren-

graphie Aristion genannt), eines erbitterten Geg-
ners der Reiner, wurde. Von diesem, der im mithri-

datischen Kriege, in welchem Athen auf Seite des

KOnigs trat, von dem durch seine demagogische
Beredsamkeit hingerissenen Volke zum oxoa%t\ybi

im r&v onXwv (Athen. V 213e) d. h. zum Dictator

gewahlt wurde, liess sich A. als Stratege (Athen.

V 215 a) mit Truppen nach Delos schicken (88

v. Chr.), um die dortigen Tempelschatze zu pliin-

dern, wurde aber infolge seiner militarischen Un-
fahigkeit vom romischen Feldherrn Orbius iiber-

fallen und entkam zwar persOnlich durch eilige

Flucht, muss aber auch selbst wenig spater ge-

storben sein (Poseidonios bei Athen. V 214. 215).

Wenn wir Strab. XIII 609 und Plut. Sull. 26
combinieren, so ist sein Tod 84 v. Chr. (etwa

bei der Einnahme Athens durch Sulla; s. Weil
a. O. 332) erfolgt. Unstiit wie sein Leben waren
auch seine Neigungen, dabei mehr am Ausseren

haftend als in das Wesen eindringend. Seine

Liebe zur Litteratur und Philosophie bethatigte

er vor allem durch das Sammeln wichtiger und
seltener Bticher ; Strabon XIII 609 bezeichnet ihn

als qjiXofJifiXos fiaXlov i) cpi).6ao(pog. Sein Eeich-

turn lieferte ihm dazu die Mittel, doch scheute

er sich auch nicht aus dem athenischen Archive

die Originale alter Volksbeschliisse zu entwenden
und andere Stadte in ahnlicher Weise zu berau-

ben (Athen. V 214 e). Um vieles Geld kaufte

er nach Strabon a. O. in Skepsis von den Nach-

kommen des Neleus, welchem Theophrast seine

und des Aristoteles Bibliothek vermacht hatte

(Diog. Laert. V 32), den litterarischen Nachlass

beider Manner. Durch Wflrmer und Feuchtig-

keit batten die Eollen. da sie vor der Sammel-
wut der pergamenischen KOnige in einem Keller

versteckt worden und im Laufe der Generationen

fast verschollen waren. stark gelitten. Mit mangel-

hafter Erganzung des Fehlenden machte A. die

Bucher jener Schulhaupter durch neue Abschriften

dem engeren Kreise der Peripatetiker zuganglich,

so dass, wie Strabon urteilt, die alten Peripate-

tiker nach Theophrast uberhaupt nur wenige

Schriften des Aristoteles. und zumeist exoterische,

in Handen hatten, die spateren Anhanger der

Schule aber sie zwar vollzahlig besassen, jedoch

in fehlerhaftem Zustande. Indess kann der Fund
des A., dessen GrOsse vermutlich in den Berichten

iibertrieben wurde, sich, soweit er Neues* ent-

hielt , nur auf private Aufzeichnungen des Ari-

stoteles, die sog. hypomnematischen Schriften

mit Einschluss von Collectaneen und Memoiren,

bezogen haben (Rose Aristot fragm. 1886, 2.

18ff.)'; derm von den andern sind die wichtigeren

schon aus fruherer Zeit als bekannt nachweisbar

(Em. Heitz Die verlor. Schr. d. Aristot. lOff.

Susemihl Ales. Litt. II 299, 324 u. Nachtrag,
sowie die ebenda angefuhrte Litteratur). Auch
verfasste er, was zu jenem Charakter der gefun-

denen Schriften passen wurde, eine Schrift, in

der von dem Freundschaftsverhaltnis des Aristo-

teles zu Hermeias (von Atarneus) die Eede war
(Susemihl II 297). Von Einfluss auf die tlber-

lieferung des Aristoteles wurden seine Ausgaben
lOjedenfalls nicht (s. H. Usener Nachr. d. Gott.

Ges. 1892, 203). Zweifelhaft ist, in welchem Urn-
fang jene von A. angekaufte Bibliothek Schriften

enthielt, die nicht von Aristoteles und Theophrast
selbst herriihrten, sondern nur in ihrem Besitz

gewesen waren. Bei Strabon wird nichts ausge-

nommen ; dagegen berichtet Athen. I 3b, dass
der Konig Ptolemaios Philadelphos von Neleus
alle Bucher der beiden gekauft und nach Ale-

xandrien gebracht habe (s. Th. Birt Ant. Buchw.
20 458 und dagegen Frd. Littig Andronikos v.

Rhod., Diss. Miinchen 1890, 10ff.). In des A. Besitz

befand sich auch ein bemerkenswertes Exemplar
der Ilias (j? 8s Soxovoa oQxota 'Ihds, Xeyo/xsvtj de

ad 'EXixiovo;, urspriinglich also AIIEAIKQN02),
die mit dem Verse Movoas aeidoi mil 'AnoXXmva
xlvzoxo^ov begann (Anecd. rom. S. 5. A. Nauck
Philol. VI 560ff. W. Eibbeck Jahrb. f. Phil.

LXVI 4f.). Die ganze Bibliothek des A. nahm
bald nach dessen Tode Sulla, als er nach Be-

30 endigung des mithridatischen Krieges aus Asien
zuruckkehrte (84 v. Chr.) an sich und braehte
sie nach Eom (Strab. Plut. a. a. O. Suid.).

Hier beniitzten sie die Grammatiker Tyran-
nion und besonders Andronikos von Rhodos, auf
den hOchst wahrscheinlich fast alle erhaltenen

Nachrichten iiber die Bibliothek A.s zuruckgehen,

fiir die kritische Behandlung und Erklarung des

Aristoteles, vermutlich auch anderer Autoren
(H. Usener a. O. 202ff. ; Susemihl II 305,

40 340 verlegt diese Thatigkeit des Andronikos nach
Athen in die Zeit, als die Bibliothek noch im
Besitz des A. war); zunachst aber kamen auch
sehr fehlerhafte Abschriften in den Buchhandel.

[Dziatzko.]

2) Sohn des Peithagoras. Sxgazijyds in Ery-
thrai um 278 v. Chr., Bull. hell, m 388 = Dit-
tenberger Syll. 159, 7. 28. [Kirchner.]

Apelllo, Antiochener (Liban. ep. 396. 399.

1036 a), wurde um 355 von der Statthalterschaft

50 einer agyptischen Provinz zum Consularis Bi-
thyniae befordert (ep. 398. 399); spater war er

Consularis Ciliciae (ep. 375). An ihn gerichtet

Liban. ep. 375; lat. HI 105; erwahnt ep. 699.

1074. 1514. 1515. [Seeck.]

Apemios i'A^ijfuog), Epiklesis des Zeus als

6ioio>o axrjuoviijs (Kallim. Hymn. I 92) auf dem
Parnes, wo man an demselben Altar dem Zeus
'A. und "Ofijioiog diente, Paus. I 32. 2. Nach
dieser Angabe stellte Boeckh im Mann. Par.

60 7 xov Aiog xov 'Offtfigiov 'Axrj]fi[i]ov her (was
Flach Chron. Par. 3, 7 verteidigt), doch ist

wegen Paus. I 18, 8 Chandlers Lesart xov
'0[Xvfixi]ov vorzuziehen, vgl. Eobert-Preller
Griech. Myth. I 121, 3. [Jessen.]

Apemon ('Azyfioav). 1) Sohn des Pheidippos,
Athener (Mvggwovoios). Siegt als Chorege bei
den Thargelien um 400 v. Chr., CL4. II 553 =
Dittenberger Syll. 420.
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2) Athener (4>/.vevg). Nemgicov imuebnng im
J. 360 v. Chr., CIA II 803 d 89. [Kirchner.]

Apemosyne {'Am^fioovpt]), Tochter des KOnigs
Katreus von Kreta, Schwester des Althaimenes,
der mit ihr nach Rhodos auswanderte, wo sie
von Hermes vergewaltigt und von ihrem Bruder
zur Strafe dafiir getotet wurde (Apoll. Ill 2, Iff.).

Vgl. A. Becker De Rhodiorum primordiis, Leipz.
1883 (Comment, philol. Jenens. II). A. Momm-
sen Jahresb. LX 1889, 411. [Toepffer.]

Ipenas, tabellarim des Atticus, Cic. ad Att.
'iy Sh,\. [Klebs.]

'AnyvT), der Wagen, insbesondere der vier-
radrige (II. XXIV 324), mit Sitzen versehene, riick-
warts abgeschlossene Eeise- und Transportwagen
(o%os), im Gegensatz zu dem zweiradrigen Kriegs-
wagen (agpa), vgl. z. B. die Vasenbilder Mon. d.
Inst. X48h. Gerhard Auserles. Vaseub. Ill
217. Panofka Bilder ant. Lebens 17, 1. 2 u.

liegt hier viellekht eine Verderbnis aus dem Na-
men GeQoavdQog vor, vgl. Bentley a. a. Zwi-
schen 01. 72 und 76, 1 (476) fallt der von Si-
monides (frg. 7, PLG III* 390 Bgk.) gefeierte Sieg
des Messeniers Anaxilas, des Tyrannen von Rhe-
gion, der das Maultiergespann als Emblem auf
die Milnzen dieser Stadt setzte, Aristot. frg. 228 a
(Poll. V75). Head HN 93. 01. 77 oder wahr-
soheinlicher 01. 78 siegte Agasias von Syrakus,

10 den Pindar im VI. olympischen Lied besungen
hat (Boeckh Explie. Pind. 151). In 01. 82
(452 v. Chr.) fallt der Sieg des Psaumis von Ka-
marina, auf den sich Pindars IV. und V. olym-
pisches Lied beziehen, Schol. 01. V argum. p. 183
Abel. Boeckh Explie. Pind. 141 (andersForster
Sieger in den olymp. Spielen 17). Da die Eleier
selbst, wie es scheint, im Maultieragon keinerlei
Erfolge zu verzeichnen hatten, so ist es begreif-
lich, dass sie gerne eine Gelegenheit beniitzten,,tj..j : m VrrnT.,,, '

"• u™i uass sle gerne erne ueiegenneit DenUtzten
(Rader von «.: Olympia IV Taf. XXIV 510, S. 69 20 diesen Wettkampf abzuschaffen; neben den glan-r urtwanffler . Die«. lstvorzucsweisemitMonl. 7<m^m Pf<«-^™o»,„ n„ .u. i i_-_ • _ iF urtwangler). Die d. ist vorzugsweise mit Maul-
tieren bespannt worden. In der agonistischen Ter-
minologie wird d. geradezu fur ,Slaultiergespann'
gesetzt (Paus. V 9, 2, vgl. Schol. Pind. 01. V 6
p. 119 B.), wahrend die Gestalt der Wagen wohl
dem agonistischen Zweck angepasst gewesen sein
mag; doch ist, nach dem Ausweis der Miinzen
von Rhegion (H e a d HN 93) und der alteren von
Messana (Head HN 134, vgl. Numism. chronicle

zenden Pferderennen mochte er ohnehin ziemlich
reizlos erschienen sein. Dass in Elis die Maul-
tierzucht vollig darniederlag, beweist die Erzah-
lung von dem Fluche, der auf ihr lasten sollte,
Herod. IV 30. Paus. V 5, 2. 9, 1.

Der grosse Ruhm, den die sicilischen Maul-
tiergespanne im Altertum genossen (2ixsUag S'

°XV/fa Saidd/.sov Pindar frg. Hyporch. 3 ; oxog Si-
xslog, xdUei Sasidvfj ze xgdziarog Kritias frg. 1

;

ytt ioni oans 3- W -e- -•—"—"• v»""'"v^ «««b, /ti*A/it4 vuuurr m xgaztarog jvntias irg. 1;

\ \\ t
]u

6 G™ndf°rm *» KeisewagensSOvgl. Hesych. SXoe Axeozalog), erlaubt auch ohne
soweit beibehalten worden, dass der Lenker sass
(nicht stand, wie beim Kriegswagen). Wenn auf
Miinzen von Messana (vgl. die Tetradrachmen des
jtingeren Kimon, Catal. of coins in the Brit. Mus.
Sicily p. 105 nr. 56. Numism. chronicle XI 1890
298f. T. XVIII 8 a) die Gottin Messana auf der
d. stehend dargestellt ist, so soil hiemit wohl
nicht der Wettkampf selbst, sondern ein trium-
phalischer Umzug des Siegers vor Augen gestellt
werden.

Der Agon d. ist auf griechischem Boden nur
fur Olympia bezeugt. Die Combination Boeckhs
(Explie. Pind. 597), wonach Pindars Hvporchem
frg. 105. 106 (Bgk.) sich auf einen pythischen
Maultiersieg des Hieron beziehen soil, ist durch-
aus unsicher. Auch in Olympia war der Agon
nur von kurzer Dauer. Nach Polemon frg. 23
(FHG IE 122, Schol. Pind. 01. V argum. p. 129 B.)
ist der Agon 01. 84 wieder abgeschafft worden,

ausdriickliches Zeugnis die Annahme, dass der Agon
&rr^vtj in Sicilien und dem angrenzenden Gross-
griechenland nicht unbekannt war. Wie auf den
Miinzen von Rhegion findet sich die d. auch auf
denen von Messene in der Zeit zwischen 480 und
420 (s. o.). Vielleicht ist das Spiel von Sicilien
aus zu den Rcimern ubergegangen, die selber aber
esfiiralteinheimisch ansahen, vgl. Fest. ep. p. 148

:

mulis oelebrantur ludi in Circo maxima Con-
40 sualibus, quia id genus quadrupedum primum

putatur eoeptum, ourrui vehiculoque adiungi.
Vgl. Wis sow a bei Roscher Lex. d. Mythol
I 925. [Reisch.j

Apenestai s. Apamestini.
'AiteviavTia/A.6g, Bezeiclmung fur die Landes-

flucht wegen eines Vergehens , zunachst auf die
Dauer eines Jahres (Suid. s. dxeviavzioai. Bekk.
auecd. 421, 20), speciell fur die Landesflucht des
Totschliigers (Plat. leg. IX 866 c). Der Ausdrucknachdem 13 Siege in dieser Kampfart errungen 50 wird wohl auch fur langere Dauer gebrauchtworden waren ; nach Pausanias V 9 , 1 ist der

Agon 01. 70 beschlossen worden, 01. 84 die Bot-
schaft ergangen, dass er in Zukunft nicht mehr
stattfinden solle; andere Nachrichten setzen die
AuflOsung des Agons 01. 85 (Schol. Pind. 01. V
•5 p. 119 B.) oder gar 01. 86 (Schol. Pind. 01.
VII argum. p. 129 B.). Wahrscheinlich fand der
erste Agon 01. 71, der letzte 01. 83 statt; 01. 84
wird es an Bewerbern gefehlt haben, so dass man
die Abschaffung des Agons beschloss, vgl. Bent- 60
ley Dissert, upon Phalaris 127(199 Wag.). Boeckh
Explie. .Pind. 151. Krause Gymnastik und
Agonistik I 569. Kalkmann Pausanias 81. Nach
Pausanias war der Thessaler Thersias der erste
Sieger im Agon an>jvt]; zu Olympia; wenn Schol.
Pind. 01. V 6 p. 119 B. einen Mann namens 'Aadr-
f>Qaorot als denjenigen nennt, der zuerst ein Maul-
tiergespann auf die Rennbahn gebracht habe, so

(roisrete d.ieviavT)joets , Plat. a. 0. 868 e), gait
aber doch eigentlich, und nicht bios bei den Gram-
matikern, fur die Zeit eines Jahres (Xen. mem.
I 3, 13). Vgl. Philippi Areopag und Epheten
116. Meier-Lipsius Att. Proc. 380.

[Thalheim.]
Aper

?
Cognomen, s. unter Arrius, Flavius,

Porcius, Salvius, Septimius. Valerius Aper; aus-
serdem

1) M. Aper, aus Gallien (Tac. dial. 10), homo
novus et in eivitate minime favorabili natus
quaehiuram, tribunatum. praeturam aceepit (dial.

7), war in Britannien gewesen (dial. 17) und ge-
hOrte unter Vespasian zu den gefeierten Rhetoren
in Rom (dial. 2). Im Dialog des Tacitus fuhrt
er die Verteidigung der modernen Beredsamkeit
(c. 5—10. 16—23).

2) M. Aper, Oheim des Septimius Severus,
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Consular, Hist. Aug. Sev. 1, 2. Er gehorte wahr-
scheinlich der Gens Septimia an.

3) Rescripte an einen A. vom J. 224 (Cod.

Inst. VIII 52, 1) und 240 n. Chr. (Cod. lust. V
4, 7). [P. v. Rohden.]

4) Schwiegervater und Gardepraefect des Nu-
merianus. Als dieser bei der Rflckkehr vom Per-

serkriege starb und sein Tod eine Zeit lang ver-

heimlicht wurde, kam A. in den Verdacht, ihn

umgebracht zu haben. Der neuerwahlte Kaiser 10
Diocletian stiess ihn daher in der ersten Ver-
sammlung des Heeres, die er abhielt (17. Nov.

284), eigenhandig nieder, Eutrop. IV 18, 2. 20, 1.

Vict. Caes. 38, 6. 39, 14; epit. 38, 4. 5. Zon.

XH30. Hist. Aug. Numer. 12—15. Vgl. Seeck
Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswiss. VII 42.

5) Vornehmer Aeduer, miitterlicherseits Enkel
des Arverners Fronto und der Auspicia, wahr-
scheinlich Bruder des Verus. An ihn gerichtet

Apoll. Sid. epist. IV 21. V 14. Salvian. epist. 7. 20
[Seeck.]

6) Der Aristarcheer A. in Rom, gegen den
wegen eines Angriffs auf Didymos der jiingere

Heraklides Ponticus (unter Claudius und Nero)

seine Aia%ai schrieb, beruht nur auf einer mehr-
fach verderbten Stelle des Suidas (s. 'HQayJ.sldtji

Jlovxixdg) , wo die Hss. "Ajisqois %ov 'AotoxaQyov

{ta&tjTov haben, wofiir Westermann Biogr. gr.

min. 369 'Avrsgcorog vorschlug. Bergk Ztsehr. f.

Altertsw. 1845, l25"A<me(>og. Palaeographisch nicht 30
leicht, aber sachlich am besten begriindet ist die

von M. Hertz Rh. Mus. XVII 584—587 vorge-

schlagene Anderung 'Amcorog, zu dessen Charakter

der Ausfall gegen seinen ,Erzieher' Didymos sehr

wohl passen wurde (s. Apion Nr. 3). [Cohn.]

Consuln mit dem Beinamen Aper:
a) J. 130: M. Flavius Aper, Ordinarius mit

Q. Fabius Catullinus (in einer Inschrift auch M.
Fabius Aper, S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 883).

b) Um 150: P. Septumius Aper, Suffectus mit 40
[M.] Sedatius Severianus (CIL II 2008).

c) J. 169 : Q. Pompeius Senecio Roscius Mu-
rena u. s. w. Iulius Aper u. s. w. Sosius Pris-

ons, Ordinarius mit P. Coelius Apollinaris.

d) J. 176: M. Flavius Aper, Ordinarius II

mit T. Vitrasius Pollio II.

e) J. 207 : Aper, Ordinarius mit Maximus (CIL
HI 3509. 4035. 4364 u. s. w.) ; wohl nicht iden-

tisch mit M. Nonius Arrius Paulinus Aper, vgl.

Mommsen CEL Vp. 339, 4. [P. v. Rohden.] 50
Aperantoi ('Ajcegavzoi) , die Bewohner der

Aperantia, eines Teiles der ijtlxTijtog AtzmXla, der

wie das ganze nOrdliehe Aitolien weder im Alter-

tum noch jetzt seinen topographischen Verhalt-

nissen nach genauer bekannt ist. Er ist durch-

aus gebirgig und hat nur ein breiteres und frucht-

bareres Thai , durch welches der jetzt Megdova
genanute Fluss, den manehe der alten Geographen

fur den eigentlichen Acheloos, andere richtiger

fur einen Nebenfluss desselben hielten, von Nord- 60

osten her in den Acheloos einstromt; in diesem

Thale lag wahrscheinlich auch die Ortschaft Ape-

rantia oder Perantia (Steph. Byz.), wohl kaum
eine eigentliche Stadt nach hellenischen Begriffen.

sondern nur ein geraumiges Castell, in welchem

die in offenen Weilern zerstreuten Bewohner der

Landschaft bei feindlichen Angriffen ihre Habe
und die nicht kampffahige BevOlkerung in Sicher-

heit brachten. Die Landschaft war wahrend der

Kampfe zwischen den Aitolern und Makedonern
von den letzteren erobert worden, kam aber nach
der Besiegung des KOnigs Perseus durch die Romer
ohne Zweifel wieder in Besitz der Aitoler, Polyb.

XX 11. XXII 8. Liv. XXXVI 33. XXXVIII 3.

XLIII 22. Plut. Flam. 15, vgl. Bursian Geogr.

v. Griechenl. I 140f. [Hirschfeld.]

Aperlai, Kiistenstadt im siidlichen Lykien,

der Hauptort eines Stadtevereins, zu dem (Stad.

M. M. 239) Simena, Isinda und die Insel Apol-
lonia gehorten (Le Bas IH 1290); nach seinen

Miinzen zum spiiteren lyrkischen Bunde gehorig,

Head HN 576, bei Plin. V 100 Aperrae. Vgl.

ferner Hierokl. 684 und Notit. Der Name wan-
derte mit der Bedeutung von der offenen Assar-

bai (Beaufort Karamania 22) in die geschiitzte

Bucht von Tristomo nach Kekowa (urspriinglich

Simena), vgl. G. Hirschfeld Arch.-epigr. Mitt.

IX 192 mit Karte. F. Studniczka in Petersen
Lykien 48. Inschriften CIG ni add. 4300 0—X.

Le Bas HI 1290—1309. E. Gardner Journ.

Hell. Stud. 1885, 355. Studniczka a. 0.

[Hirschfeld.]

Aperopia {'Anegoma), eine der kleinen nahe
der Siidostkuste von Argolis gelegenen, zum Ge-

biet von Hermione gehorigen Inseln, von Plinius

n. h. IV 56 zwischen Tricarenus (dem jetzigen

Trikeri) und Kolonis (wohl ein Nebenname fur

Spezzia) aufgefiihrt, nach Pausanias II 34, 9

vor dem Vorgebirge Buporthmos, nicht weit von

der Insel Hydrea (jetzt Hydra) gelegen; also

wahrscheinlich die von Westen nach Osten etwa

zwei Stunden lange, nirgends liber eine halbe

Stunde breite, jetzt ganz kahle und unbewohnte
Felsinsel, welche vor dem Cap Musaki, dem alten

Buporthmos, liegt und von den Hydrioten, denen

sie gehort, Dok6 genannt wird. Lolling Athen.

Mitt. IV 112. [Hirschfeld.]

Aperta, ein auf alter Volksetymologie (vgl.

die tmiwandlung der Persephone in Proserpina)

beruhender Name des rOmischen Apollo, insofern

er dem Menschen die Zukunft erOffnete (aperire).

Fest. ep. p. 22: Aperta idem Apollo voeabatur,

quia patente cortina responsa ab eo dentur. Da
Apollo zu Rom zuerst als Gott der Weissagung
bekannt wurde (Hecker De Apollinis apud Ro-

manos cultu, Diss. Lips. 1877, 17ff.), so ist die

friiher angenommene Ableitung des Namens A.

von Apello (Ritschl Rh. Mus. XH 1857, 106.

476 = Op. II 492. 514. Preller R«m. Myth. V
302) oder djtdoxztjg (Welcker Griech. Gstter-

lehre I 460) wenig wahrscheinlich, ganz abge-

sehen davon, dass fur axeigxzqg in der alteren

Sprache die Belege fehlen und dass die Zuruck-

fuhrung auf das in alten lateinischen Denkmalern
nicht vorkommende Apello sprachlich unmOglich
ist (Jordan Krit. Beitr. 17ff. Preller P 302, 4).

[Aust.]

Apertae naves s. "Aq>gaxzoi vijsg.

Apesantios {'Aiteaavxtog , 'Ajieoag), Epiklosis

des Zeus (Zeus Aqpiaiog, Et. M. s. 'Arpsaiog nach
Arrian) von seiner Verehrung auf dem Apesas,

'Axeodvxios bei Paus. II 15, 3. Steph. Bvz. s.

'Ankaag. Herodian U 439, 28. 477, 20. 654, 26
Lentz ; 'Ankoag bei Kallim. frg. 82 (Steph. Byz.).

Der Kult soil von Perseus gestiftet sein, da er

von jenem Berg aus den Flug zu den Gorgonen
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unternahm (Paua. a. a. 0., vgl. Stat. Theb. Ill
460ff.), dem Anschein nach eine etymologische
Legende desselben Schlages wie die von Steph.
Byz. angefiihrten und wie Arrians Erziihlung.
Deukalion habe den Altar zum Dank fur seine
Errettung aus der Uberschwemmungsnot errichtet
(Et. M. a. a. 0.). Hier wie dort wirkt jene Ab-
leitung yon a<pieo&cu, deren Kern aucb. Savels-
berg Symb. phil. Bonnens. 508 und Pott Et.
Forsch. 2 n 4, 295 unter der Annahme festhalten,
dass erst der Kultbeiname {'Axeoas = 'Ayeoios als
Regenspender

; vgl. d. Art. 'A<p&mos) dera Berge
semen Namen gegeben habe. Uber den Platz
der Kultstatte vgl. Ross Eeisen und Reiserouten
durch Griech. I 40. Curtius Pelop. II 505.
Bursian Geogr. v. Griechenl. II 85; vgl Ape-
sas Nr. 1. [Jessen.]

Apesas. 1) 6 'Ajtsaag (bei Stat. Theb. Ill 461
Aphesas, bei Plin. n. h. IV 17 [und Ps.-PIut. de
fluv. 18, 9] Apesantos), der Gebirgszug, welcher
die Thaler von Nemea und Kleonai von einander
trennt, und insbesondere der 874 m. hohe, jetzt
Phuka genannte Gipfel desselben, auf dessen brei-
ter, wie kunstlich abgeplatteter Hochflache nach
der alten Localsage Perseus dem Zeus Apesantios
zuerst geopfert haben sollte (Paus. II 15, 3. Stepb.
Byz.); also war diese Hochflache, wie so viele
andere Berggipfel (vgl. Welcker Gr. Gotterlehre
I 169f.t, eine alte Kultstatte des Zeus (vgl. He-
siod. Theog. 331), dem hier auf einem Altare,
von dem noch jetzt einige Reste sichtbar sind
(s. Pouillon-BoblaveRecherches geogr. sur les
mines de la Morte 41. E. Curtius Pelopon. n
505), unter freiem Himmel. ohne Tempel und
Kultbild, geopfert wurde. [Hirschfeld.]

2) Kdnig und eponymer Heros des nemelschen
Ajieaag Spog

,
Pindar, frg. 295 Bgk. ; bei Steph. Byz.

lm Widerspruch mit dem davon hergeleiteten
Ethnikon Ankoag vielmehr Ayeoag, wohl dem
etymologischen Mythos zu Liebe, der an die ayeotg
der Wagen bei den Nemeen oder die a<peoig des
nemelschen Lowen aus dem Mond anknupft (vgl.
den Namen 2eAtjraTov Soog fur Axiaag Spog,
Plutarch de fluv. XVIII 4—9, u. Art. Apaisan-
tos)- [Tiimpel.]

3) s. Apesantios.
Apex, eigentlieh jede ausserste Spitze, im be-

sonderen der
..
stabartige

, gewohnlich virga ge-
nannte, aus Olbaumholz geschnitzte (Festus ep.
p. 10 a. virgida oleagina) Aufsatz auf den priester-
lichen piki, an dessen oberem Ende (Spitze oder
Knopf) eine wollene Flocke (daher virga lanata

;

lanigcrosque apices Verg. Aen. VIII 664), und
an dessen unterem reifenartigen Wulst, da wo
der a. auf dem pileus aufsass, ein wollenes Band
(vitta, filum apiculum) zu beiden Seiten Aes pileus
herabhangend und teils als religioser Schmuck,
teils zur Befestigung des a, dienend angebracht
war (Serv. Aen. n 683. X 270. Festus ep. p. 23.
18 und Isid. orig. XIX 30, 5 mit der Etymologie
apere = comprehendere, ligare). Dann ist die Be-
zeichnung a. als pars pro toto auf die aus dem
Felle eines Opfertieres kegelformig zusanimenge-
nahte, mit Backenklappen , die unter dem Kinn
vermoge eines Sturmriemens zusammengebunden
wurden, und dem beschriebenen Aufsatze versehene
Pnestermutze iibertragen worden (vgl. pileus,
tutulus, galerus, albogalerus als Synonyma zu
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a.), welche zum Ornate der pontifwes, flamines
und salii gehorte. Vgl. Helbig Uher den Pileus
der alten Italiker, S.-Ber. Akad. Munchen 1880
I 488f. 492. 507ff., nebst Abbildungen. Bau-
meister Denkmaler d. klass. Alt. 1109. 1547.
Cohen Med. Imp. Ill 2 Commod. 599. 694 IV

2

Carac. 53f. (dazu Philol. LI [N. F. V] 353). Mar-
quardt Staatsverw. Ill 223. 248. Preller Rom
Mythol. 13 202. 358. CIL I 33 = VI 1288. Der

10 Flamen Dialis durfte unter freiem Hirnmel den
Priesterhut nicht ablegen, Gell. X 15, 17. Fest.
ep. p. 87. Erschienen die anderen Flamines ohne
a., so trngen sie doch das wollene Band dessel-
ben urn das Haupt geschlungen; vgl. bes. Serv
Aen. Vni 664. Helbig a. a. O. 488. 509f.

Das Urbild des A. oder pileus ist, wie Hel-
big nachgewiesen hat (a. a. 0. 527ff.), in der
asiatischen Kopftracht zu sehen, deren haupt-
sachlichste Vertreter die assyrische KCnigsmutze

20 und die Tiara der Perserkonige sind, daher A.
= Krone, Diadem, auch bildlich gebraucht (Hor
carm. I 34, 14. Ill 21, 20. Liv. I 34, 8. Coripp.
Joh. 1101 imperialis apex = imperator u. a.)

;

vgl. auch Ennod. I 9 ad pontifiealem apicem
= ad episcopatum. LI 3 pontificalia apicis in-
fidae. XLIX 80 praeter apostolici apicis (= pa-
pae) sanctionem. CCXXVI 1 caclestis imperii
apicem regitis (= papa).

Unter A. verstand man auch die metallene
30 kegelformige Helmspitze (conns, ipdkog), in welche

der Helmbusch gesteckt wurde (Isid. orig. XVIII
14, 2. Verg. Aen. XII 492), und dann den ganzen
Helm (Verg. Aen. X 270). [Habel.]

Apfel (Apfelbaum, neugriechisch fitjkrja, al-
banesisch mole, italienisch melo). Ob der Baum
urspriinglich nur im westlichen Asien oder auch
in Europa heimisch gewesen sei, ob der kulti-
vierte, wenn das letztere der Fall ist, aus diesem,
Pyrus malus L., hervorgegangen und schon in

40 praehistorischen Zeiten kultiviert worden sei, was _
A. de Candolle (Der Ursprung der Kulturpflan-
zen, fibers, von Goeze Leipzig 1884, 294) an-
nimmt, diese Frage scheint noch ungelOst. Be-
sonders nimmt O. Schrader (Sprachvergleichung
u. Urgeschichte2, Jena 1890, 521) an, dass von
Obstkultur in praehistorischen Zeiten noch keine
Spur vorhanden sei. Doch finden wir ihn schon
zur homerischen Zeit (II. IX 5421 bei Kalydon
in Aitolien jedenfalls in kultiviertem Zustande,

50 ebenso in den Garten des Alkinoos (Od. VII 115.
120) und des Laertes (Od. XXIV 340). Freilich
wird das Wort /iV/Ja fur den Baum und uij/.ov
fur die Frucht schon von den alten Erkiarern
(Hesych. Eustath. zu Od. XXIV 340. Schol. H.
IX 542) nicht bios auf den gewOhnlichen A., son-
dern auch auf andere apfelartige Fruchte ge-
deutet. Und in der That verstand der Verfasser
der pseudohippokratischen Schrift ,-rcot dining (c.

55, bei Kuhn I 689) darunter nicht nur siisse,
60saure und wilde, sondern auch die Quittenapfel,

ebenso Theophrast (h. pi. II 2. 5. IV 8, 11 ; de
c. pi. VI 14, 9) die letzteren darunter. Ja diese,
urspriinglich in Kreta heimisch. werden schon von
Alkman in der Mitte des 7. Jhdts. genannt (Athen.
Ill 81f.). Dagegen batten die Griechen fur den
Granatapfel ein eigenes Wort §ot&, und die Ci-
trone war zwar zu Theophrasts Zeit schon in
Griechenland bekannt, wurde aber schwerlich

schon vor Beginn der christlichen Zeitrechnung
kultiviert. Daher wird man bis auf Theophrast
unter fxfjXov ohne das Epitheton xvdwviov zwar
vorwiegend an den gewohnlichen A. , aber auch
an den kydonischen, d. h. Quittenapfel, zu denken
haben, wenn man von den Phantasiefriichten der

Hesperiden, deren Bezeichnung als goldener A.

urspriinglich auf die citronengelben Quitten, spater

vielleicht auch auf die Citronen hinweist, der

Eris u. s. w. absieht. Wenig belangreich ist die 10
Bemerkung des Aristoteles (de odor. 5), dass die

Bllite der /it]Z£a weiss, ins Purpurfarbige spie-

lend, sei, dass sie wie der Birnbaum Wurzel-
sprossen treibe (de pi. I 4) und zwischen diesen

beiden unahnlichen Baumen eine gewisse Analo-

gie bestehe (ebd. 6). Unhaltbar ist die Vermu-
tung des sonst so kundigen Pomologen K. Koch
(Die Baume u. Straucher des alt. Griechenl. 2,

Berlin 1884, 180—185), dass Theophrast mit

fifjXov den Pfirsich gemeint habe und die Griechen 20
den gewOhnlichen A. erst von den ROmern er-

halten hatten. Umgekehrt ist Hehn (Kultur-

pflanzen'* 505) eher geneigt, das lateinischerafl'.ZwTO

als griechisches Lehnwort anzusehen (vgl. Varro
de 1. 1. V 102). Allerdings weist A. Fick (Verglei-

chendes WOrterb. der indogerm. Spr.3, Gott. 1876,

II 188) das Wort der von ihm angenommenen
graecoitalischen Spracheinheit an, es von dem
Stamme trial = mahlen ableitend; doch spricht

filr Hehns Ansicht der Umstand, dass sich auf 30
diesen Stamm schwerlich irgend welche altitalische

Eigennamen zuruckfuhren lassen. Allerdings halt

Koch es ffir mOglich , dass Theophrast den

strauchartigen A., der aber jetzt in Griechenland
nicht vorkomme, gekannt habe, da dieser nach
ihm (h. pi. IV 5, 3; vgl. Plin. XVI 137) bei

Pantikapaion auf der Halbinsel Krim gediehen

sei. Er folgert dies daraus, dass Theophrast (h.

pi. I 3, 3) sage, dass die faji.sa nicht einstam-
mig, povoaz£/Jy_tjg, sei ; aber dieser sagt nur, dass 40
sie infolge der Kultur seheine einstammig zu sein

(ebd. § 2. 3), was er um so mehr konnte, da er

auch den dem A. im ausseren Habitus so ahn-
lichen Qnittenbaum darunter verstand. Auch ist

wohl im Auge zu behalten, dass fast alle Holz-

gewachse Griechenlands infolge der Geringfflgig-

keit der Verwitterungskrume und der sommer-
lichen Dnrre die Neigung haben, in Strauchform

aufzutreten (A. Philippson Der Peloponnes, Ber-

lin 1892, 522). An einer andern Stelle (I 9, 1) 50
spricht Theophrast nicht hievon, wie Koch meint,

sondern davon, dass der Baum gleich in seiner

ersten Jngend mit seinen Zweigen in die Breite

strebe, und in der That breiten sich die Aste

des A. von vorne herein aus (vgl. Plin. n. h. XVI
125). Der Baum, besonders der Fruhjahrsbaum
oder der sftsse Fruchte trage, solle ferner (IV

13, 2. 14, 7) nur ein kurzes Leben haben, was
fur den A. jedenfalls relativ richtig ist (vgl. Plin.

n. h. XVI 117. 241. XVII 95. Pall, m 25,60
15), wenn es anch fur den Pfirsich besser passt.

Er vennehre sich, wenn er absterbe, durch Stamm-
oder Wnrzelsprossen (IV IS, 3), was Plinius (XVI
241) nicht ohne Grund wiederholt. Doch be-

liauptet Theophrast (LT 5, 3) nicht, wie Koch
meint, von den Stecklingen, dass sie leicht an-

wiichsen, sondern von den Absenkem, vielmehr

mit Recht von jenen, dass sie nur seiten an-

schlugen (II 1, 2; de c. pi. I 3, 2; so Pall. Ill

25, 21 von den Quitten). Gegen die Bemerkung
(h. pi. Ill 3, 2; vgl. Plin. n. h. XVI 77), dass

die prjMa sowohl hinsichtlich des Holzes als der

Fruchte besser in der Ebene als im Gebirge, wo
sie klein, knotig und stachelig sei, gedeihe, be-

ruft sich Koch aufHeldreich (bei A. Monim-
sen Griech. Jahreszeiten V 581), nach dem der

A. wie der Birnbaum die grosse Hitze nicht ver-

trage, in der attischen Ebene nur schlecht ge-

deihe, es hier von ihnen nur wenige, fruhreife

Sorten von sehr massiger Qualitat gebe und die

besseren Sorten, an denen auf dem Markt von
Athen kein Mangel sei, von verschiedenen Inseln,

yon Thessalien, von Patras u. s. w.
,
ja sogar

Apfel ' von Triest und Tirol kamen. Auch sagt

dieser allerdings an einem andern Orte (Nutz-

pflanzen Griechenlands, Athen 1862, 64), dass

das Kernobst besser in den Gebirgen gedeihen

wiirde, hier aber die Obstkultur leider noch sehr

in der Kindheit sei. Aber Theophrast bemerkt
an jener Stelle zugleich, dass auch im Gebirge
alles besser gedeihe, wenn es nur einen guten
Standort habe, sogar auf den hocbsten Bergen
das, was die Kalte liebe. Ja, obwohl die fitjkea

ein schwacher Baum sei, leide sie unter der Kalte
entweder gar nicht oder weniger als andere Baume,
wie sich das in Thessalien zeige (de c. pi. V 12,

9) ; daher denn der lydische Berg Tmolos und
der mysische Olymp viele Apfel trugen (h. pi.

IV 5, 4), um Pantikapaion, also in einer Gegend,
wo Lorbeer und Myrte nicht mehr fortkamen, es

eine Menge guter und verschiedenartiger Apfel

und Birnen, ajiioi, gebe und zwar meist Frtih-

jahrsfriichte (ebd. § 3 ; vgl. Plin. n. h. XVI 137),

wogegen sie in Agypten schlecht und seiten seien

(de c. pi. II 3, 6), was ebenso gut auf die Quitte

(Pall. Ill 25, 20), auf den Pfirsich aber gar nicht

passt. Thatsachlich gedeihen ubrigens heute nach
A. Philippson (a. O. 548) in der immergriinen

Region der Peloponnes alle unsere heimischen
Obstsorten nur schlecht, in den Bergdorfern aber

A. und Birne , Pyrus malus L. und Pyrus com-
munis L., nur sehr schlecht. Bedenkfich flndet

esKoch ferner, dass Theophrast von sttssen Fruch-
ten spricht (h. pi. IX 11, 5) und dass die Baume
mit sflssen Fruchten schneller faulten als die mit
herben (de c. pi. V 9, 5; vgl. Plin. n. h. XVII
227), die Frucht friiher reife als die Birne (h.

pi. Ill 4, 4), dass es fruh- und spatreifende gebe
(de c. pi. I 18, 3. IV 11, 2), ja eine besondere

Sorte deshalb auch den Namen der frOhzeitigen,

iagivfj, fuhre (h. pi. II 1, 3. IV 13, 2. IV 14,

7; de c. pi. n 11, 6. HI 17, 7) und eine Sorte

zweimal im Jahre trage (h. pi. I 14, 1 ; de c. pi.

I 13, 9). Um fiber dergleichen phaenologische

Erscheinungen zu urteilen, fehlt es eigentlieh an
zureichenden Beobachtungen. Doch setzt Held-
reich (bei Mommsen a. O. 478) fur die at-

tische Ebene die Bliitezeit des A. und der Quitte

etwas fruher im Marz an als die der Birne und
die des Pfirsichs (477) auf den Januar, der letz-

tere reife seine Fruchte je nach den Sorten von
Mitte Juli bis spat in den Herbst, wahrend die

vorkommenden Apfelsorten (581) nur fruhreife

seien (vgl. Plin. n. h. XVI 103). In Suditalien

reifen die fruhesten Birnen nach Molinari (Trat-

tato complete di agricoltura pratica, Nap. 1880,
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H 39 55. 132) vom 20. Juni ab, die friiheste
borte der Apfel, mela dolee o majatica, schon
im Mai und Juni, die friihesten Pfirsiche aber
erst, wie schon Columella sagt (X 410- vel
Plin. n. h XV U) gegen Ende Juli. Wenn Koch
1° sehJ™ e Seze1Chnung iaQlv^ betont, so ge-
braucht Theophrast diese ja auch fur den A. von
Pantikapaion; ebenso erwahnen Dioskorides (I
159. 163) und Phmus (n. h. XXIII 100. 104) Friih-
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Wm&±&W£»F&3s%&~&f?zTheophrast (h. pi. HI 4, 4) zu Beginn des Win-
ters. Uber die zweimalige Fruchterzeugung driickt
sich dieser aber sehr vorsichtig aus, indem er an
derzweiten Stelle sagt, dass die zweimal zutragen
scheinenden Sorten der Apfel und Birnen nur in
solchen Gegenden wiichsen, wo die gute Jahres-
zeit, wea , sich lange ausdehne. Dass diese Er-
scheinung aber bei den Pflrsichen eher eintreten
kOnne, wird nicht zu beweisen sein. Andrerseits

13. 20), fur die Aussaat der Pfirsichsteine in <*e-
massigten Gegenden den Januar (II 15, 20) in
heissen den November (XII 7, 1). Das Holz'be-
zeichnet Theophrast (h. pi. V 3, 3) allerdings wie
das des Feigenbaums als weich, stellt es aber
trotzdem auf gleiche Stufe mit dem gepriesenen
Holz der Edeltanne und des Lorbeerbaumes (V 1
5), wahrend Plinius (XVI 77) das des A. mit

ivn /
oezeichnet, aber auch sagt (XVII
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als des Pfirsichs nicht dauerhaft seien. Dass
Iheophrast kein Steinobst im Auge gehabt hat
geht schon daraus hervor, dass nach ihm (h pi
I 11, 5) die Samen wie bei der Birne sich be-
ruhren und m eine fellartige Haut eingeschlossen
sind, die von der Fruchthiille umgeben ist Sonst
bemerkt er noch, dass die Frucht fleischig sei (I
6,1), ebenso die Blatter (I 10, 4), die Wurzeln

hehauptetauchYarroTr^^ hH*ni V 6
>
4

)-
die

XVI 115), dass der A. bei Cosen a zwlmal Fr(iciife Mte a?d^v
r
-^-Blfl1

?
bft $ 13

'
3)

'
die

traee. Plinius fehd nil .w JJ1 7 *

^

K * rucnte an den vorjahngen vielmehr noch alteredtrage, Plinius (ebd. 114), dass einige A.- undBirn-
baume sowie die praecoees genannten Pfirsiche
dies thaten, besonders der wilde A. trage an son-
nigen Stellen das zweite Mai nach dem 12 Sep-
tember mlianisch. Wenn endlich Koch (185)
eine Bestatigung seiner Annahme, dass die mUa
des Theophrast der Pfirsich sei, in der Bemer-
kung desselben (h. pi. 1 10, 5) sieht, dass die &r(0?

,also der Birnbaum, runde die «»liTaW in d£ in fZT i

A
»

a™h T Quitte und den Gra»at -

Lange gezogene Blattel-hat, *A t^Zt 3°^^ ZJ^J™P™^ ™**d>.Lange gezogene Blatter habe, so ist das letztere
beim Pfirsich ja in viel hoherem Grade der Fall
kann aber auch vom A. gesagt werden, wenn
man wie Theophrast, ihn mit einer Birnsorte
vergleicht, welche rundliche Blatter hat. Dasthut
denn auch Plinius (n. h. XVI 90) im Anschluss
an Iheophrast. Auch anderes, was Theophrast
sagt, namlich dass der Baum wenig Wurzeln
habe (h. pi. I 6, 3), dass die Baume in einer

_
—l vorjahrigen (vielmehr noch 'alteren)

Zweigen sassen (I 14, 1) und der Baum mit
iruhjahrsfriichten auch durch Wasserreiser fort-
gepflanzt werden kOnne, besonders wenn man sie
mit emem Stiicke des Stammes oder der Wurzel
abreisse (II 1, 2; vgl. Plin. XVII 67).

Bei den Romern bezeichnete malum ohne
unterscheidendes Beiwort schon frflh neben dein
gewohnhchen A. auch die Quitte und den Granat-

nung auch der Pfirsich und die Aprikose und zu
Oder nach Plinius Zeit auch die Citrone in der
griechisch-rfimischen Welt sich einbilrgerten, auch

Bei den sogenannten Liebesapfeln sowie bei
den dem Dionysos und wohl auch den der De-
meter geweihten Apfeln ist wohl. soweit sie ein-
\&ch nfjla oder mala genannt sind, meist an die
Quitten zu denken.v i.t

* - - -
1 «/

1
~*ii vi«. uouiiic iii einer yuitten zu denken

.^TzHerden SZ^^IZ^*^™^^^^ = A^abgeleitetengepnanzt werden sollten (II 5, 6), dass die Fruchte
leicht vor der Reife abiielen (II 8, 1 ; vgl de c
pl. II 9, 3 11, 6. Pall. Ill 25, 15) und dass der
Baum, auch wenn der Stamm gespalten sei, ge-
deihe (de c pl. V 16, 3), wiederholt Plinius mit
Bezng auf den A. (XVI 126. 127. XVII 88 XVI
109. XVII 238). Ebenso stimmt er mit jenem
dann, dass die Rinde glatt (?) sei (h. pl I 5 2)
dass der Baum spat sprosse (III 4, 2). aus Friich
ten oder Kernen gezogen entarte 01 2 IT <\» * I ^n ?^/

nseI «f> wenn auch nicht von der Apfel-

der sassen eine hefbe f^M^XLVt^ 5
° £KiJ?^°V^^™> \\*feder sussen eine herbe Frucht werde. aus der edlen

Quitte, oioovdwi; eine unedle, xvficonov (ebd §
5), dass die Zweige wegen ihrer Zartheit behut-
sam gereinigt werden miissten (de c. pl III 2
2; vgl Pall III 25. 13) und die Baume mit
herben Iruchten weniger von den Wflrmern be-
fallen wurden als die mit sussen (V 9, 3: vel

5? v,VT
5
T

-
™ m 25

-
13

- 55). iiberein (XVI
98

-

,

X
J?o59 -

22?
- mi Wenn ^eophrast (de

u P
v 7 A

8
^
sagt

'
dass ' die Baume nicht im 60

Herbst gepnanzt werden konnten, weil sie wegen
ihrer Zartheit noch nicht die Winterkalte ver-
trugen, so geben Columella (V 10, 19: de arb
25. 1) und Plinius (XVII 136) fur die Pflanzung

w fJ?f
el

^nd Quitten die Zeit TOn M'tte Winter
bis Mitte Februar an , fiir die Pfirsiche gerade
den Spatherbst, Palladius fiir jene nur in heissen
Gegenden den October und November (III 25

Eigennamen bleibt jedoch die Moglichkeit, sie
mit fiijXov = Kleinvieh in Verbindung zu bringen
(vg . Murr Die geogr. u. mythol. Namen der altor.
Welt, Innsbruck 1889, 16; Die Pflanzenwelt in
der gr. Mythologie, Innsbr. 1890, 55f.). Dagegen
fuhrte sicherlich Demeter von der Apfelkultur in
Megara den Beinamen fiaXocpoQo? (Paus 144 3-
vgl. Callim. hymn, in Dem. 137); auch scheint
die Insel MijAo?, wenn auch nicht von der Apfel-

ahnlichen Gestalt (vgl. Plin. IV 70= Soiin 11
3L

.
I
!
ld

-
or
;
XIV 6

- 28) ihren Namen erhalten
zu haben da der A. zwar eiformig sein konnte

ii

m,
Ti >' el lm allgemeinen die rundeste

aller Baumfriichte Griechenlands war (Isid. XVII
7, 3), obwohl erhaltene Munzen dieser Insel den
Granatapfel tragen (I mho of- Blumer und Kel-
ler Tier- und Pflanzenbilder auf antiken Munzen
und Geinmen, Leipz. 1889. Taf. IX 31—33)

Die Agrarschriftsteller lassen uns da^e'o-en
ll nia i»i '7....^:J~1 i ? n

wann sie von dem eigent-
wohl nie in Zweifel
lichen A. reden.

Die Griechen kannten nur wenig Sorten, so
besonders die y.vy.vfiala (Sappho frg. 93. Theokr.
AI 39) worunter Koch (a. O. 179) fruhzeitige
bussapfel versteht; er identificiert sie mit den
spiiter (ie?.!f,t)/.a genannten Honigapfeln (Diosc
1 161), welche anf Quitten gepfropft waren (Geop.

X 20, 1. 76, 3). Letzteren Namen eigneten sich

auch die Romer fur die friiher von ihnen mustea
— Mostapfel genannten an (Varr. de r. r. 1 59. Plin.

XV 5.. XXHI 104. Hor. sat. II 8, 31. Col. V 10,

19. XII 47, 5. Mart. I 44, 4. VH 25, 7. XIII
24, 1. Isid. or. XVII 7, 5); sie hielten sich am
wenigsten (Plin. XV 59). Ferner nennt Diosko-

rides (I 162) den epeirotischen A., welcher bei

den Romern orbieulatum heisse (vgl. Plin. XV
51); diesen halt Murr (Pflanzenwelt in der gr.

Mythol. 56) fiir hervorgegangen aus dem von
Dioskorides (I 163) erwahnten wilden A., da die

Pirns dasyphylla Bork. im alten Makedonien und
Illyrien sich spontan finde. Mit diesem vergleicht

Athenaios (III 81 a) den bei Apollonia Mordia in

Pisidien kultivierten. Im iibrigen nennt Athe-
naios (III cap. 20) neben den sussen und herben,

den Sommer- und Herbstapfeln noch das 8sX<pi-

n6v , wohl den A. , welchen die Sieger bei den
pythischen Spielen als Kampfpreis erhielten (Lu-

cian. Anach. 9. 10. 13. 16. 36. Max. Tyr. V 8.

VII 4) ; das arjtdviov , wohl eine Mispelart (vgl.

Theophr. h. pl. IH 2, 5. Diosc. I 170), Mespi-
lus germanica L.; das nXardvior, wohl davon ge-

nannt, dass bei der Pfropfung eine Platane zur
Unterlage genommen wurde (vgl. u.) ; das beson-

ders grosse (Diogen. bei Hesych.) und vielleicht

schon von Theopomp um 400 v. Chr. so genannte
(pavliov und endlich (82 c) den besonders aus-

gezeichneten A. von Gangra in Paphlagonien.
Bei den Romern nahm mit der Zeit die.Zahl

der kultivierten Sorten ausserordentlich zu; es

sind hier zu nennen : 1) das Seantianum (Cat. agr.

7, 3 ; vgl. Varr. I 59, 1. Cloat. bei Macrob. Ill

19, 2. Plin. XV 50 ; bei Cels. II 24 und IV 26
ist vielleicht Scaudiana statt seandianum zu
lesen) oder Seantiniantim (Cato 143), vielleicht

mit der campanischen silva Scantia oder dem
Gentilnamen Scantim (z. B. Wilmanns Exempl.
nr. 2380) in Verbindung stehend ; 2) das Quiri-
nianum (Cato 7,3; vgl. Plin. XV 50. Cloat.

ebd.), urspriinglich von der sabinischen Stadt
Cures benannt ; 3) das musteum (Cato ebd. Cloat.

ebd.), spater mclimelum genannt (vgl. o.), ein

Name, den Plinius (XV 51) von der Schnellig-

keit des Reifens herleitet, wie er denn auch von
andern Fruchten, z. B. Birnen (Cato 7, 4) und
Quitten (Col. V 10, 19) gebraucht wurde; 4) das
Seaudianum (Varr. I 59. 1. Cloat. ebd. Cels.

EL 24. IV 26? Scrib. Larg. 104 ; vgl. Marc. Emp.
20, 9. Col. V 10, 19), nach einem Rflmer Scau-

ditis benannt (Plin. XV 49). im Winter reifend (Plin.

XV 58) ; 5) das orbieulatum (Varr. ebd. Cloat. ebd.

Cels. II 24. Col. ebd. u. XII 47, 5. Plin. XXIH 104.

Gal. XIII 289), so wegen seiner runden Gestalt be-

nannt (Plin. XV 51. Pall. IH 25, 18), aus Epi-

rus stammend (s. o.), sich nach dem Einsammeln
ein ganzes Jahr haltend (Pall, ebd.) ; 6) das zwei-

mal im Jahre reifende von der Stadt Cosenza

(Varr. I 7, 6; vgL Plin. XVI 115); 7) das von

der campanischen Stadt Abella (malifera Abella

bei Verg. Aen. VII 740), von dem miter kelti-

scher Vermittlung unser heutiges Wort A. schon

lange vor Beginn der christlichen Zeitrechnung

entlehnt ist (F. Kluge Etymol. Worterb. d.

deutsch. Sprache*, Strassb. 1891); 8) das aus

Picenum, nach Horaz (sat. II 3, 272) das beste;

9) das ihm nachgestellte von Tibur (ebd. 4, 70.

Cloat. a. a. 0.) ; 10) das von Ameria in Umbrien
(Cloat. ebd. Cels. II 24. IV 26. Col. V 10. 19.

Plin. XV 50. Stat. silv. 16, 18), welches im
Winter reifte (Plin. XV 58) und sich am langsten
hielt (Plin. ebd. 50); 11) das Matianum (Cloat.

ebd. Col. V 10, 19. XII 47, 5. Cassiod. exp. in

cant. 7, 13. Poet lat. min. ed. Baehrens IV nr.

321), wohl nicht nach einem Orte benannt, wie
Isidorus (or. XVII 7, 3) behauptet, der nach

10 Athenaios (III 82 c) in den Alpen bei Aquileia
lag, sondern von dem unter Caesar und Augustus
lebenden Ritter C. Matius (Plin. XV 49; vgl.

XII 6), nach Athenaios die schOnste Sorte, daher
wohl auch eine Lieblingsspeise des Kaisers Do-
mitian (Suet. Dom. 21) , mit Wasser zu Honig-
met, hydromdum (Isid. or. XX 3, 11, vgl. Paul.

Aegin. VII 15) und zur Bereitung eines Kom-
pots verwandt (Apic. 174); zehn Stuck davon
kosteten nach dem Edict Diocletians vom J. 301

20 (6, 65) vier Denare = 7,3 Pfennig , wahrend
andere oder kleinere Apfel nur die Halfte oder

den vierten Teil davon kosteten (ebd. 66. 67) ; es

steht hier auch ein anderer Name (sive Sali-

gniana) , wohl von einem fundus Salignianus ;

12) das Cestianum (Col. ebd.), nach Cestius be-

nannt (Plin. XV 49) , nach Galen rOmisch und
wegen seiner astringierenden Eigenschaft gegen
Mundgeschwure gebraucht (XII 1004), jedoch nur
in rohem Zustande herb, in gekochtem dem Magen

30 sehr zutraglich (ebd. 516) ; 13) das nach einem
Mallius benannte (Plin. ebd.) ; 14) das nach einem
Appius Claudius benannte, welcher das Seau-
dianum auf Quitten gepfropft hatte. so dass die

Fruchte nun ebenso gross wie jene vom Seau-
dianum waren und eine rote Farbe, aber einen

Quittengeruch hatten (Plin. ebd.) ; der Name hat

sich bis heute erhalten als melo d'Apio, appio
rosso, appiolo, franzOsisch pomme d'api; 15) das

von einem Freigelassenen erfundene und nach
40 ihm benannte Seeptianum, ausgezeichnet durch

runde Gestalt (Plin. XV 50) ; 16) das nicht naher
beschriebene Ogratianum (Cloat. ebd.), vielleicht

nach einem der beiden in den Inschriften der

J. 648 = 106 und 683 = 71 vorkommenden Ocra-

tii (CIL I 566. 573) benannt; 17) das pannu-
ceum (Cloat. ebd.), schnell runzelig werdend und
welkend (Plin. XV 52) ; 18) das provivum (Cloat.

ebd.), wofflr vielleicht, da die alphabetische Reihen-

folge bei Macrobius (vgL Jan z. d. St.) ein mit
505 beginnendes Wort erforderlich macht und can-

nabis rosea vorkommt (Plin. XIX 174), Rosium
zu lesen, d. h. nach der Gegend Rosea oder Rosia

bei dem sabinischen Reate; 19) das rubrum
(Cloat. ebd.) ; 20) das Verianum (ebd.) ; 21) das

Pelustanum (Col. V 10, 19) aus Agypten; 22) das

Syriacum (ebd.), von der Farbe (Plin. XV 51),

namlich der des hochroten Zinnobers (Plin. XXXV
40. Isid. or. XIX 17, 5) benannt; 23) das Peti-

sium. kurz vor Plinius Zeit aufgekommen. zwar
60 klein . aber von sehr angenehmem Geschmack

(XV 50), vielleicht nach einem Angehorigen der

in den Inschriften der J. 694 = 60 v. Chr., 115 und
420 n. Chr. vorkommenden Gens Peticia (CIL I

727) benannt; 24) das Graeeulum (Plin. ebd.);

25) die cohaerentia oder gemdla (ebd. 51). also

Zwillingsapfel, die aber schwerlich, wie Plinius

meint (nunquam singula in foetu) eine besondere
Varietat gebildet haben werden, vielmehr nur in
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emzelnen Fallen sich so gestaltet; 26) das me-
laptum (Plin. ebd.) = fifjXov amov, italienisch melo-
pero, franzosisch pommc-poire, in seiner Gestalt
den Birnen ahnlich, mit gelber, gesprenkelter
Haut; 27) das orthomastium (ebd.), hochbriistig;
28) das von den Belgiern spadonium benannte,
ohne Kerne (ebd.), ein Kastratapfel; 29) das me-
lofohum, das seitwarts ein, bisweilen zwei Blatter
aus der Seite hervortrieb (ebd. 52); 30) das iiber-
miissig angeschwollene pulmoneum (ebd. 52) = 10
Lungenapfel; 31) das farinaceum, mehlartig, am
genngsten geachtet, aber am fruhesten reifend
(ebd.). Plinius fQgt noch hinzu, dass gewisse
Apfel eine blutrote Parbe hatten. weil sie auf
Maulbeerbaume gepfropft seien, alle ipfel aber
an der Sonnenseite rot win-den und die wilden
so sauer seien, dass sie die Schneide eines Sehwertes
stumpf machten. Ubrigens scheinen die meisten
der genannten Sorten mit Ausnahme der ameri-
nischen und scaudianischen mala aestiva (Col. 20
de arb. 25. Plin. XVII 136) gewesen zu sein,
d. h. solche, welche im Sommeroder Herbst reiften.

Der Baum liebte einen fetten und von Natur
feuchten Boden (Pall. Ill 25, 13. Geop. X 18,
2); dieser konnte auch kalt sein (Geop. ebd.),
doch musste das Klima milde sein; nur auf ma-
gerem und durrem gedieh er nicht (Pall. ebd.).

Er konnte zwar aus Kernen gezogen werden
(Cato 48, 3. Geop. X 3, 3), entartete dann aber
(Theophr. h. pi. II 2, 4. Pall. Ill 25, 14 , vgl. 30
2 und Geop. a. O.) und musste veredelt werden
(Plin. XVII 59). Ihn aus Stecklingen zu ziehen
(Cato 48, 1. Geop. X 3, 6) gelang nach Theo-
phrast (h. pi. II 1, 2 ; de c. pi. I 3, 2 ; vgl. Geop.
a. O.) nur selten. Dagegen wurden Stamm- oder
Wurzelsprossen, die mit einem Stiicke des Stam-
mes oder der Wurzel abgerissen waren, dazu
empfohlen (Plin. XVII 67. Geop. X 3, 4. 18
8; vgl. Theophr. h. pi. II 5, 3), besonders aber
diese empfohlen, wenn sie als Ableger in die 40
Erde gesenkt und naeh der Bewurzelung 2 Jahre
spater von dem Mutterstamme getrennt wurden
(Cato 51. 133; vgl. Plin. XVII 96), ein Ver-
fahren, das auch am Baum selbst vorgenommen
wurde, indem man einen Zweig durch einen zu
dem Zwecke durchloehten und mit Erde gefullten
Topf zog (Cato 52, 2; vgl. Plin. XVII 98). Die
Anpflanzung geschah gewohnlich nach der Mitte
des Winters bis Mitte" Pebruar (Col. de arb. 25
1

;
vgl. Plin. XVII 136) oder in kalten Gegenden 50

im Pebruar und Miirz, in heissen und troekenen
mi October und November (Pall. Ill 25, 13. XII
7, 23. Geop. X 18. 1). Beim Pfropfen dienten
zur Lnterlage Apfel- (Varr. I 40. 6|, Birn- (Ari-
stot. de pi. I 6), Platanen- (Verg. Georg. II 70, vgl
Plin. XV 57. Athen. Ill 81 a) unci MaulbeeV-
baume. wovon die Apfel eine rote- Parbe erhielten
(Plin. XV 52). Palladius empfahl dazu den A

,Bimbaum, Weissdorn (sphnm. Pflamnenbaum
>lieierling

;
Pfirsieh . Platane. Pappel und Weide 60

(111 25. 17i. Mispel und Kastanie (de ins. 77
94

1_:
die Geoponiker den wilden Birnbaum , den

Quittenbaum. woraus die /ie/.i
i

ui)/.a, die Platane,
woraus rote Apfel hervorgingen (vgl. Pall. ebd.
88 1, die Damascener Pflaume (X 20. 76, 3) und
die Citronatcitroue

; in letzterem Falle trage der
Baum das ganze Jahr Friichte (X 20, 3). Heutemmmt man dazu in Italien Quitte, Weissdorn,
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Birne und Mispel, am besten aber aus Apfel-
kernen hervorgegangene oder durch Absenkung
von den dolcmi und paradisi gewonnene Stamme.
Die Oculation schreibt wohl Plinius (XVII 119)
irrtumlicb. Cato zu ; an einer anderen Stelle (XVTI
100) nennt er sie ein Verfahren fruherer Zeit
(vgl Pall. VII 5, 2), weshalb es auch nur eine
Spielerei war, wenn nach Plutarch (symp. II 6,
1) in einem Garten Attikas Platanen mit Apfel-
knospen oculiert waren. Als die fur das Pfropfen
geeignete Zeit giebt Cato (41, 1 ; vgl. Plin. XVII
111) den Priihling (vgl. 40, 1), 50 Tage um die
Zeit des Sommersolstitiums und die Zeit der
Weinlese, d. h. die erste Halfte des Octobers gre-
gonanisch an; naeh andern sollten alle Baume,
sobald sich die Knospen zu regen beginnen (Col!
de arb. 26, 2), d. h. in heissen Gegenden im
Pebruar (Pall. Ill 17, 1) oder gewohnlich an-
fangs Marz (Col. XI 2, 26. Geop. Ill 3, 1), und
zwar bei Neumond (Cat. 40, 1) oder zunehmen-
dem Monde (Col. de arb. 26, 2), veredelt werden.
Friichte sollte der A. nach Plinius (XVII 95)
schon im dritten Jahre bringen, d. h. wohl, nach-
dem er gepfropft war.

Was die Pfiege der Baume betrifft, so brauch-
ten meist nur die diirren und schlecht ent-
wickelten Triebe abgeschnitten zu werden (Pall.
Ill 25, 14). Wenn sie iiberhaupt gedungt wur-
den, so nahm man dazu u. a. mit Asche ge-
mischten Schafmist (Pall, ebd.) oder Urin oder
Hefe^von altem Wein (Geop. X 18, 3. 4).

Uber das Pfluckcn, das Aufbewahren und Ein-
inachen der Apfel geben die Alten sehr genane
Vorschriften (s. dariiber Magerstedt Die Obst-
baumzucht der Romer, Sondersh. 1861, 131—134).

Apfel gehorten nicht nur seit alters zum Haus-
halt kleiner Leute (Ovid. met. VIII 677) und
aller Landwirte (Cato 143, 3. Col. XII 46, 1)
besonders in der Nahe der Stadt (Cato 7,'

3),
sondern daran erfreuten sich auch die Eeichen
(Varr. I 59, 2), indem sie den Nachtisch bildeten
(Hor. sat. 13,7; vgl. Gal. VI 597). Aus ihnen
bereitete man auch WT

ein (Plin. XIV 103), in-
dem man sie auspresste (Pall. Ill 25, 19; 'vgl.
11). oder Essig, indem man Wasser auf wilde
oder herbe Apfel goss (Pall. ebd.).

Die diatetische Wirkung der Apfel betreffend
heisst es (Ps.-Hippokr. I 689 K.). dass siisse
schwer verdaulich seien (vgl. Diosc. I 161. Plin.
XXIII 104), leichter die herben, wenn sie reif
seien, dass der Saft der Apfel das Erbrechen
stille (vgl. Gal. VI 597) und den Urin treibe (vgl.
Diosc. I 163. Plin. a, 0.), dass wilde Apfel stopf-
ten (vgl. Diosc. Plin. a. a. O.), gekocht aber ab-
fuhrten. Unreife und Fruhjahrsapfel sollten stopfen,
den Xerven schaden und blahen (Diosc. I 159.
163; vgl. Plin. XXIII 100); auch herbe sollten
stopfen (Gal. VI 595. XI 631). Sehadlich waren
nach Galen (VI 597j selbst die besten. wenn sie
unreif waren. wogegen reife. besonders gebraten
oder gekocht. sehr gesund waren. [Olek.]

Aphaia (Acfaia), Name der Diktynna (s. d.)
m Aigma. Pindar bei Paus. II 30. 3. Ant. Lib.
40. Hesyeh. [Wentzel.]

Aphairema CArfaiotua Joseph. Antiq. XIII
127. 1. Makk. XI 34; Eyoalfi bei Joseph, bell.

Iud. IV 9, 9. Euseb. Onom. ed. Lagarde 254,
54 ; vgl. Ev. Ioh. XI 54 ; Efrem Hieron. ebd. 94,
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7 ; Euseb. in der lilckenhaften Parallelstelle 222,

40 'Aipgrjk), Ort in Samarien, unter Demetrios zu

Judaea geschlagen , 20 Millien nOrdlich von Je-

rusalem, 5 Millien estlich von Bethel. Nicht

identificiert (Robinson Palaestina II 333ff. Gue-
rin Judee III 45ff. Schilrer Gesch. d. jiid.

Volkes I 183). [Benzinger.]

'Atpaigeois s. Et-aigeoews dixtj.

Aphaka ("Atpaica) , im Libanon (Sozom. hist,

eccl. II 5. Sokr. I 4. Euseb. vita Constant. Ill

55. Theoph. Chron. ed. de Boor 24, 4. Zosim. hist.

I 58), nach Zosimos in der Mitte zwischen He-
liopolis und Byblos an den Hauptquellen des

Adonis (Nahr Ibrahim) gelegen ; heute Afk.a. A.

war im Altertum beruhmt durch seinen grossen

Tempel der Venus Aphakitis (auf Befehl Con-

stantins zerstOrt) und deren unziichtigen Kult.

Hier wurde die Mythe von Venus und Adonis

localisiert. Ein See in der Nahe (wohl der heu-

tige Jammiine) spielt nach Zosimos ebenfalls eine

grosse Rolle in diesem Kult, Inschrift s. CIL III

120 (Ritter Erdkunde XVII 303ff. Baedeker
Palaest. u. SyrienS 360f.). [Benzinger.]

Aphake. 1) Steph. Byz.: 'A<paxt), Ttohg Ai-

fivi]$, cos IIoXviaraiQ h zgiztj A ifivy.Stv ;vgl.Tissot
Geogr. comp. I 563f. ..[Joh. Schmidt.]

2) 'Acpdxrj ist ein auf den Ackern wachsendes

Striiuchlein, hfiher als die Linse, mit feinen Blat-

teru, lenx6<fvllov (Diosc. II 177, vgl. Plin. XXVII
38) ; die Hiilse und die Samen sind wie die der

Linse glatt und breit (Theophr. h. pi. VIII 5, 3),

besonders die Samen (Gal. VI 550), die Hulsen

etwas grosser und die schwarzcn Samen, an Zahl

3—4, kleiner als die der Linse (Diosc. u. Plin.

a. O.). Weil sie die Schafe fett macht (Aristot.

h. an. VIII 10. Gal. a. O.), aber auch von den

Menschen trotz ihres unangenehmen Geschmacks

zur Hungerszeit , besonders in griinem Zustande

wahrend des Fruhjahrs gegessen wurde (Gal. VI
551. XI 843), wurde sie auch angebaut (Phanias

bei Athen. IX 406 c. Gal. VI 551) und zwar zu Be-

ginn des Priihlings gesat (Theophr. h. pi. VEI
1, 4). Die Wirkung der Samen wird als astrin-

gierend bezeichnet (Diosc. Plin. Gal. a. a. O.).

Von Galen (VI 551) wird sie zusammen mit der

Putterwicke, /Stxi'ov, Vicia sativa L., besprochen,

von den Geoponikern wird sie nicht erwahnt; aber

in einem Glossar des H. Stephanas (Corp. gloss.

Etl 357, 12) wird viccia = aipdxt) gesetzt.

Die d. des Theophrast ist teils mit der Erbsen-

linse, Lathyrus aphaca L. (Sprengel), teils der

Vogelwicke, Vicia cracca L. (Praas), teils mit der

Futterwicke, Vicia sativa L. (F e e) identificiert (vgl.

den Index bei Wimmer). Doch in seinem Com-
liientar zu Dioskorides (II 473) hat sich Sprengel
fur Vicia lutea L. oder Vicia hybrida L. ausge-

sprochen. Es scheint in der That eine Viciaart,

besonders Vicia lutea L. oder Vicia cracca L.,

vielleicht auch nur eine Varietat von Vicia sativa

L. gewesen zu sein.

Bei Plinius freilich tragt denselben Namen
auch eine andere Pflanze, von der er sagt, dass

sie in Agypten eine gewOhnliche Speise sei, nach

dem Herbstaequinoctium hervorkomme, den Winter

mid Fruhling hindurch bis in den Sommer bluhe

(XXI 89. 100) und einen aufrecht stehenden Blii-

tenschaft habe (99). Dies, mit dem, was Theo-

phrast (h. pi. VII 7, 4. 10, 3) von der bei ihm otters

vorkommendeii ojiojiyj oder axdri] sagt, zusammen-

gehalten, lasst keinen Zweifel, dass diese Pflanze

der Gemeine LOwenzahn, Taraxacum officinale L.

oder Leontodon taraxacum L., ist. [Olck.]

Aphakitis s. Aphaka.
Aphamios, Monat des phokischen Jahres (<5?

(Paixeig ayovxi C o Hit z 2033), der mit dem del-

phischen Ilaios geglichen wird (Collitz 1977 und
2033 aus dem Jahre 177 v. Chr.) und demnach

10 mit dem diesem sonst geglichenen fiijv evaxog des

phokischen Kalendariums (Collitz 1712. 1746)
identisch ist. Bischoff Leipz. Stud. VII 355.

[Kubitschek.]

'A(pafA.tS>xai sind die landlichen Privatsclaven

der Kreter, Hesych. Athen. VI 263 f. Sie unterschei-

den sich einerseits von den Staatssclaven, anderer-

seits von den olxhat naza nohv, welche gleichfalls

Privatsclaven sind, aber zu hauslichen Verrich-

tungen in der Stadt verwendet werden und eine

20geringere Rechtsstellung hatten als die A. Die

letzteren werden namentlich dazu verwendet, die

ihren freien Herren gehorigen Ackerlose zu be-

arbeiten. Sie sind mit dem im Recht von Gor-

tyn wiederholt vorkommenden Jxitxhs zu iden-

tificieren, welche sogar Ehen mit freien Frauen

eingehen und unter Umstanden den Nachlass des

Herrn erben konnen. Vgl. Zitelmann Recht

von Gortyn 63f. und jetzt E. Meyer Gesch. d.

Altert. Ii 275. [Szanto.]

30 Aphannai s. A pin a.

'A<pavf)s ovaia ist Vemiogen, welches der

Eigentilmer verbergen kann (Lys. XXXII 4), also

ausgeliehenes Geld (Sarshfiara Isai. VIII 35, xgsa

Demosth. XXXVIII 7 ; vgl. XLV 66) , sodann

bares Geld (Lys. frg. 234 S.), im Gegensatze zur

oiota (paveQa, welcher eutgegen der Erklarung

der Grammatiker (Harpokr. u. a.) auch Sclaven

und Geratschaften zuzurechnen sind (Isai. a. a. O.).

Daher bei Demosth. V 8 rijv tpavsQav ovalav i£ag-

40 yvgiCeiv. Nun ist es allerdings ja nicht nOtig,

dass der Besitzer seinen Besitz an Geld verbirgt

(tijv ovaiav atpavrj xazaozijoai [Lys.] XX 23 ; aq>a-

vifrtv Isai. VII 35. XI 47; anoxQvmEoftat De-

mosth. XXVIII 3), und so kommt auch vom Bar-

vermflgen und sogar von Aussenstanden der Ans-

druck (pavEQos vor (Isokr. XVII 7. Isai. XI 43.

Demosth. XLVTII 12 ; vgl. Isai. VII 39. Demosth.

XXVIII 3). Vgl. Frohberger zu Lys. XII

83. PhilippiDe syngraphis et de ovoiae notione

50 12f. Meier-Lipsius Att. Proc. 670.

[Thalheim.]

Aphar s. Saphar.
Apharea (Hieron. onom. 94, 28 Lag.) s.

Aphraia.
Apharetiadai ('Ayaotjtiddai Ap. Rh. I 151.

Steph. Byz. s. <t>oQai; 'AyagijiiScu Pind. Nem.
X 65), die SOhne des Aphareus Nr. 1 (s. d.), Idas

und Lynkeus. [Hiller v. Gaertringen.]

Aphareus ('A<pagevg). 1) Messenisch, wahr-

60 scheinlich Eponymos der am Westfusse des Ta-
ygetos gelegenen Stadt Pharai ($a.gai =episch
Qrieai II. IX 151. Strab. VIII 360, vgl. E. Per-
nice, Berl. archaolog. Gesellsch. Juli 1893), von

wo ein unbekannter Autor bei Steph. Byz. s. <Paga(

seine Schne, die 'A<paqrjzmSai, herleitet (v. Wila-
mowitz Isyllos 55, 29). Er hat daher wesentlich

genealogische Bedeutung ; fur das Nahere s. Idas
und Asklepios (Arsinoe). Die Sage musste sich
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acMht
"aCh den Perioden der messenischen Ge-

A. Vor der dorisch-spartanischen Eroberung
(bestammt von Wilamowitz Eur. Herakl. I 268-
zweifelnd vonNie S eHerm.XXI23, 1 fur identisch
erk art) nur aus mneren Grflnden als alt zu er-
schliessen: A Sohn des Aioliden Perieres, seine
|6hne (von der Arene?) Idas und Lynkeus (und
Pisos?); Idas Gemahl der Aitolerin Marpessa,
die inn. den St.erl-ii;,.l>or> A ,i__n_ r

'KVixSi^^ Sftsflcshatte, Il.IX555rT, ^ttTwT^^'SSS
Leukippos als Bruder des A. und die andere
feagenwendung bekannt war, wonach die Sfihne
des A die Tdchter des Leukippos, natiirlich ohne
die Nebenbuhlerschaft der Dioskuren, freiten

B. Von der Eroberung bis zur Griindung von
Messene Der Kneg der Messenier und Spartaner
stellt sich mythisch dar im Streit der Aphareus-
sorme und der spartanischen Dioskuren Erst

A(fs§Qiai;svovj:sg 2712
Gesch. d. gr. Kiinstler II 201f. Spater entstand
die messenische KOmgsliste mit ihrera durchaus
sacralen Charakter, uns erhalten bei Paus IV
Anfang, nach meiner Vermutung aus dem stark
hierahschen Epos des Ehianos (Festschr. des Gram
zu Jauer 1890 66ff.). A. ist einer der Konige'
Sohn und Nachfolger des Perieres; er griindet
Arene, lasst sich von Lykos, Sohn des Pandion,
aus Athen in die Orgien der Grossen Getter ein-

wahrend und nach dem Kriege sind gedichtel di 20 RfTn g
'V

• ,

? Imm
.

elT aIlr La
den Kamnf erwahnenrl™ ff»! " !„ ^J™ 20 S/-);J5a™t ist versucht, die von Bden Kampf erwahnenden Stellen der Kyprien
<Prokl. und frg. 7. 9 Ki.) und der ,hesiodische<
xaxaAoyog rcov Aevxmjiibmv (v. Wilamowit?
fcyllos 77ff.

,
Eu, Herakl a . a. 0. ; fur* dieter

Litteratur Pindar Nem. X 60ff. u. s w s Weizsacker in Roschers Lex. d. Myth. II 100) Mit
Messenien wurde audi A. dorisch: Stesichoros
machte ihn und Leukippos zu Brudern des Tyn
dareos und Ikarios (frg. 61 Bgk. Apd. Ill 10 3)

-_, ..— „„,„ j.„uo ocmer oonne iaas und
Lynkeus herrschen Nestor und die Asklepiaden
uber sein Erbe, vgl. c. 2, 4-3. 2. Die Variante
in der spartanischen Konigsliste Paus III 1 4
(mi allgemeinen Sosibios?), dass A. den flu'eh-
tigen Tyndareos im messenischen Thalamai auf-
lianm und dass die Dioskuren dort geboren wur-
den, ist gleichfalls messenisch aufgefasst: sie zeisrt
den Undank der Dioskuren (Quelle Theopomp
wegen frg 92? Immerwahr Lakon. des Paus

vViri ?££* lst versuch*. die von B. Niese Herm.AAVl US. ausgesprochene Ansicht von der Ent-
lennung fast aller spatmessenischen (d h erst
nach 369 nachweisbaren) Kulte aus Sparta einzu-
schranken und dem Epos mehr gerecht zu werden

2) Kentaur, Ov. met. XII 34 Iff.

t- „,
3) Griechischer Ftihrer vor Troia, II. IX 83

lallt durch Aineias im Kampfe um die Leiche
des Askalaphos, wozu ihn Idomeneus herbeio-e-

-d teSi?It tXriX^Kuf 30SerV^"\™ '
= *»^

yielleicht, Vie bei Orestes von T«™ i^ '

3° Tt^Tlwd ?icIl bezeichnet. Die Scenevielleicht wie bei Orestes von Tegea, durch Ein-
holung der Gebeine (Eohde Psyche I 151, 1)Wo ireilich das altere messenische Grab des \

IyttTo^'^610^ M Pindar
-
auch Theokr!

XXII 199ff., also wohl auch bei Hesiod, im Kampfe
nut den Dioskuren eine Rolle spielte, ist nicht
auszumachen; schwerlich bei Arene. Der Kult
in Sparta wird bezeugt Paus. Ill 11, 11; die Leu-
kippiden als Heroinen und als Priesterinnen ebdc 16, 1. Ebenso wird Arene Gattin X, A%n f^ P " ^ ??*" Ausser Eeden im delibe-

(auch erwahnt Pherek. frf 65
' ERG T ««? ± 4° L^Il"

u"d ^.^tlichen Fach, unter welchen(auch erwahnt Pherek. frg. 65, PHG I 88), zur
iochter des Oibalos von der Perseustochter Gor-
gopnone (auch nach Stesichoros ?), Paus IV 2 2Hier ist die spartanische Usurpation handgreiflich-'
Arene ist die Eponyme der Stadt am Minveios,'
aui dem Wege zwischen dem triphvlischen Pylosund der Alpheiosfurt gelegen, II. XI 723 (= Sa-mikon? Strab. VIII 347 = Paus. V 6 2) die mitihrem Sohne Pisos (so Hercher bei Apd*. Ill 10

istdargestellt auf der Tabula Iliaca, 0. Jahn
Griech. Bilderchroniken 16 nr. 25 (Taf. I r untere

i\ c v. , t
Hiller v

' «aertringen.l
4) bohn des «ophisten Hippias und der Pla-

thane (nach Phot. bibl. 260 p. 488 Bk. der He-
taere Lagiske), Stief- und Adoptivsohn des Eed-
ners Isokrates, Dion. Hal. de Isocr. 18 Vit dec
orat. 838 a 839 b. Zosim. vit. Isocr. Wes'term!
Biogr. p. 253f. Suid. Ausser Eeden im delibe-

Prklarnn^T
?
'Tr

erSe be
1

Sohn des Pwieres in der 50 MaiErklarung des Kypseloskastens
, Paus. V. 17 4)

Iandschafthch zusammengehort; was wollten dort
in alterer Zeit die Spartaner? A. und Arene be-
zeichnen die aussersten Grenzen des alten mes-
senisch -pisatischen Bundesgebietea zur Zeit der
messemschen Kriege;. Statt Arene nennen andereMmen: Polydora Peisandros Schol. Ap. Rh I
lol, Laokoosa Theokr. XXII 205.

..°: T?
6
,'

d
,
er ^«J?rufidung des Staates und

i„i-.i
—™vUw,vu i»u, uiiLer weicnen

letztern namentlich die in Angelegenheiten des
Isokrates geschriebene und gehaltene jtoog Me-
yaxAndrjV xeqI rfjg dvndooeoK angeftthrt wird
(Dion. Hal. de Isocr. 18; de Din. 13; vgl Vit
dec. orat. 839 c. Phot. a. O. 487), hinterliess er
Iragoedien. 37 an der Zahl, darunter zwei von
den alten Kritikern angezweifelte, die er in der
Zeit von Olymp. 102,4 = 368 bis 109, 3 = 341 zurAu iuhrung gebracht hatte mid mit denen er zweiMal an den grossen Dionysien und zwei Mai an

>emer Kulte durch E,)aminondas suchte man auch 60 dem \die alten Heroen wieder hervor, zuniichst die desEpos darunter A. Um 300 malte Omphaliot,,
bchuler des Nikias (fiber dessen Zeit s. C Ro-

l!
r

n £ae°} Marchen 88). im Tempel der neuen
.stadtgottm den A. mit Idas und Lvnkeus, Leu-
kippos und seine drei Tochter Hilaeira, Phoibe,

endlXV
63t
f ?d A 'klePWs mit ihren Sohnen

endlich Kresphontes, Paus. Ill 13, 1. Brunn

den Lenaeen den Preis davontrug, Vit. dec. orat.
839 c Sem Name findet sich auch auf der didas-
kahschen Urkunde CIA II 977, 65; v*l F WWagner hinter der Pariser Ausgabe der Fra^-
mente des Euripides 112f. W. C. Kayser His't
crit. trag. gr. 107f. Blass Att. Bereds. II 64'

i i. • ,<* [Thalheim.]
Aphans (Affans ISotit. dignit. Or. XXXVII

6i;, Muss im Ostjordanland, an dessen Ufer (nahe
rnon) eine llilitarstation. [Benzinger.]

Aphas, Fluss, den Plinius n. h. IV 4 im Ge-
biet der Molosser vor dem Arathus nennt.

,. ,
,

[Hirschfeld.]
Acpaoios lo<poS , ein Hugel 15 Stadien von

Kaichedon
, erwahnt. bei einer Belagerung durch

Dareios Polyaen. VII 11, 5. [Hirschfeld.]
A<peSQiaT£vovTeg. In raehreren boiotischen

inschnften, welche die Weihung von Dreifussen
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an den Zeus Eleutherios, an die Musen oder an
den ptoischen Apoll auf Beschluss des boio-

tischen Bundes enthalten, finden sich nach dem
Namen des Bundesarchonten in den yollstandigen

derselben sieben d. aufgezahlt. Uber die Be-

deutung derselben ist viel gestritten worden.

Boeckh CIG I p. 729 hatte sie mit den sieben

Boiotarchen identificiert , wofur indessen nichts

als die Zahl sprieht. Lolling Ath. Mitt. Ill

Apollon. Rhod. I 162 u. Schol. Paus. VHI 4, 3).

Der neunte Demos der Tegeaten soil nach ihrri

seinen Namen erhalten haben (Paus. VIII 45, 1

im Se 'A<peiSavzos fiaadevovrog xal evarog aipiac

drj/no; TiQoaeyivsTO 'A(psidavrsg). Vgl. E. Curtius
Peloponn. I 251. Die Kinder des A. waren Aleosr
der Erbauer des Tempels der Athena Alea in

Tegea, und Stheneboia, Paus. VIII 4, 4. 8. 23, 1.

Apollod. Ill 9, 1. Ausserdem wird im Schol. zu
91 Anm. halt sie fur sonst unbekannte sacrale 10 Horn. II. IV 319 der Arkader Ereuthalion ein Sohn
Magistrate, Gilbert St.-A. II 56, 1 fur eine

ad hoc ernannte Commission. Dittenberger
hat die Frage im Commentar zur Inschrift IGS
1672 neuerdings behandelt und Sie Bedeutung des

Wortes mit Boeckh gegen Gilbert einem d<pt-

dgveiv gleichgesetzt , iibrigens die Sache unent-

schieden gelassen und nur als wahrscheinlich hin-

gestellt, dass kein Magistrat gemeint sei. Unter

den d. der Inschriften finden sich Angehorige von

des A. genannt. Eine vom Argiver Antiphanes
gefertigte Statue des A. befand sich in Delphoi
(Paus. X 9, 5). In der Sagenfiberlieferung wird
der Name des A. gelegentlich mit dem des Amphi-
damas zusammengeworfen. Wie sein Bruder Azan f

so hat auch A. Beziehungen zu Attika. Vgl. den
attischen Demos Azenia und das attische Adels-
geschlecht der 'A(psi8avrl6ai. Ebenso fehlt es-

nicht an Verkniipfungen mit Eleusis, deren Zeit

16 verschiedenen Staaten, aber regelmassig in20wir gerne kennen wurden. Seinem Vater Arkas
jeder nur solche von Theben, Thespiai, Tanagra,

Orchomenos und Plataiai (vgl. Holleaux Bull,

hell. XIII 21). Das ganze inschriftliche Material

IGS 1672. 1673. 1795. 2723. 2724. 2724 a. b. c.

d. e. 3207. [Szanto].

Apheidantidai (?A<peidavTidtu), attisches Adels-

geschlecht, bekannt aus einer Inschrift des vierten

Jhdts. v. Chr. (CIA n 785). In dieser Inschrift

handelt es sich um den Ankauf und Verkauf von

soil der Eleusinier Triptolemos den Ackerbau ge-

lehrt haben , Paus. VIII 4, 1, Des A. Mutter
Metaneira (Meganeira) gait fur eine Tochter des
Eleusiniers Krokon (Apollodor III 9, 1). Man er-

sieht hieraus die naben Beziehungen zum Myste-
rienkultus von Eleusis.

2) Sohn des Polypemon aus Alybas, Vater
des Eperitos , fiir den sich Odysseus bei seiner

Riickkehr nach Ithaka ausgab. Horn. Od. XXIV
Grundstucken , bei deren Erlos ein Procent des 30 305. Eustath. z. d. St. v. Wilamowitz Ho-
Verkaufspreises an den Staat als Abgabe ent-

richtet werden musste. Boeckh - Frankel
Staatsh. d. Athener II 311. Diese Geschafte

wurden von Beamten (ijtifieXrjrai) der Geschlechter,

denen die Grundstiicke gehorten, im Namen ihrer

Geschlechter gefiihrt. So lernen wir als Geschafts-

fiihrer der Apheidantiden Leontios, des Kalliades

Sohn, aus dem Demos Epikephisia kennen : 'A/pet-

tiavTiScbv sxiiAE).r)Trig Asovriog KaXXiddov 'Ejuxrj-

mer. Unters. 70, 1. E. Maass Gott. Gel. Anz.

1890, 356.

3) KOnig eines Molosserstammes , der nach
ihm 'Acpel&avzEg hiess, Steph. Byz. s. Acpeidavzeg^

4) Name eines Kentauren : Ovid, metam. XII
317ff. Roscher Jahrb. f. Philol. 1872, 426.

5) Athenischer Kflnig, Sohn des Oxyntes, Halb-
bruder des Thymoites, von dem er erschlagen

wurde, Athen. ILT 96 D. Er ist der Stamm-
<pi(aioe) axedoTo xojqiov ey Kodioxibwv. Die Lage 40 vater des attischen Geschlechtes der 'A<petSarriSai.

des Demos Kothokidai ist bis jetzt noch nicht

mit Sicherheit festgestellt worden; vgl. v. Wila-
mowitz Herm. XXII 124, 1. Wie das Demo-
tikon des Leontios zeigt, ist ein Zweig des Ge-

schlechtes der Apheidantiden einmal am Kephi-

sos ansassig gewesen, was zur Zeit, aus der die

Inschrift datiert, freilich nicht mehr der Fall ge-

wesen zu sein braucht. Vgl. Toep ffer Att. Geneal.

169. Der mythische Ahnherr der Apheidantiden

Toepffer Att. Geneal. 103. 169. Nach E. Maass
(Gott. Gel. Anz. 1890, 356) ist Ayeidas formell

gleich "A<piSvog und bedeutet , wie dieser , den
.Schonungslosen', namlich Hades. Dagegen er-

klart v. Wilamowitz (Aristot. LI 129) den A.
fur den .milden, der nicht knausert'. Das attische

Adelsgeschlecht , das den A. als seinen Stamm-
vater verehrte, hat nach Maass seiDen Stamm-
sitz ia Aphidna besessen. G. Kirchner Attica et

(deren ZugehOrigkeit zu dem Verbande der atti- 50 Peloponnesiaca (Greifsw. 1890)64 stiinmt Maass*
schen Geschlechter iibrigens. bis jetzt weder be-

zeugt' noch erwiesen ist) ist Apheidas , der vor-

letzte KOnig der Athener aus dem Stanime des

Theseus. E. Maass (Gott. Gel. Anz. 1890, 356)

identificiert diesen formell mit"A<pidvog und schliesst

daraus, dass das attische Adelsgeschlecht seinen

Stammsitz in Aphidna besessen habe. Diese Locali-

sierung entspricht nicht den topographischen That-

saehen und epigraphischen Funden. [Toepffer."

Auffassung bei. Vgl. d. Art. Apheidantidai.
Pausanias (VII 25, 1) erwahnt den A. im Zusammen-
hang mit einem dodonaeischen Orakelspruche, den>

er nach der Regierungszeit dieses KOnigs datiert

CAdrjvaloig yap km ijhxlag fioJuara rrjg 'A<peidav~

zog dipixezo xaga rov iv Aeodatvr) Atog ra t!xr)

rdde). Vielleicht ist diese merkwurdige Datie-

rung damit znsammenzubringen, dass ein A. KOnig
und Archegetes der Molosser war (Steph. Byz.

Apheidas ^AyriHag), 1) Sohn des Arkas, Bru- 60 s. Aqml&avxeg). Der Name des A. erscheint auf

der des Azan und Elatos, arkadischer Heros. Als

Mutter des Helden wird Leaneira, Meganeira

i Metaneira), die Nymphe Chrysopeleia oder die

Drvade Erato genannt, Apoll. Ill 9, 1. Paus.

Vlil 4, 2. 35, 1. X 9, 5. Tzetzes mid Schol.

Lyk. 480; vgl. Eustath. zu Horn. II. II 603.

Nach dem Tode des Arkas fiel dem A. die

Herrschaft uber Tegea zu (AcpsiSdvTcios xKr\qog:

einer attischen Vase mit Lieblingsinschriften. Vgl.

C. Wernicke Griechische Vasen mit Lieblings-

inschriften (Berlin 1890) 124, der mit Recht an das
athenische Adelsgeschlecht erinnert. [Toepffer.]

Apheka {Aqpexd). 1) Im Ostjordanland (Eu-
seb. onom. ed. Lagarde 219, 72), Castell Ostlich

vom See Tiberias, nahe bei Hippos.

2) Im Libanon, s. Aphaka. [Benzinger.]
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'AcpExov nigyog (Joseph, bell. Iud. II 19, 1),
Castell in der Nahe von Antipatris. [Benzinger.]

Apheleia (Acpeleta), Personification der sehlich-
ten Einfachheit, ,der guten alten Zeit', hatte
nach Eustath. p. 1279, 39ff. (II. XXII 451), der
dafttr irrtiimlich Pausanias citiert (vgl. Paus. I
17, 1), einen Altar auf der Akropolis zn Athen
und gait dort als Amme der Athena, vgl. E.
Curtius Stadtgeschichte von Athen 65.

[Wernicke.]
Aphesas s. Apes as.

Aphesios ('Aqteatoe), Epiklesis des Zeus 1) in
Megaris in der Pelsengegend , die einst Skiron
bewohnte (Paus. I 44, 9) , wo man die Funda-
mente des Tempels neuerdings gefunden zu haben
glaubt, Philios 'Eq>. a9X . 1890, 46ff. Lolling
ebd. 55ff. vgl. 1887, 213ff.' IGS 3494. 2) In Argos
auf dem nachmals Nemea genannten Gipfel (Arrian
ira Et. M.), d. h. wohl auf dem Apesas ; Zeus 'A.

scheint identisch zu sein mit dem Zeus 'Axeodv-
ztoe (s. d.). Fur beide Statten werden aetiolo-
gische Legenden tiberliefert. In Argos hat nach
Arrian a. a. 0. Deukalion den Kult gestiftet,
oxi aq>ei&r) ex xov xaxaxlva/mv. In Megaris, wo
man auch an Sxigwva a<pe&evxa kg <&alaoaav
(Paus. I 44, 8) hatte ankniipfen kOnnen, setzte
man den Kult in Beziehung zu dem berlihmten
Regenopfer des Aiakos auf Aigina und erklarte
'A. vielleicht als den Eegensender ; anders denkt
aich die Liicke des Pausaniastextes ausgeftillt
l>o\\ing'E<p. &qx. 1887,214. Von den Neueren
halten die meisten an der Auffassung des 'A. als
Eegensender fest (vgl. Curtius Pelop. II 506.
Bursian Geogr. v. Gr. II 35), wahrend Robert
(Preller Gr. Myth. 4 I 118, 3) in ihm den Be-
schutzer glficklicher Abfahrt sieht. [Jessen.]

"A<peaie, der Ablauf, der Start, dann die Ab-
laufsmarke, der Ablaufstand, der Startplatz, so-
wohl im Stadion wie im Hippodrom, vgl. Soph.
El. 686. Plut. Sulla 18. Dion. Hal. A. R. VI 94.
Poll. Ill 147 (auch beim Ballspiele, Athen. 1 15a).
In weiterem Sinne heisst a. auch das Mai, Wel-
ches den Ablaufstand bezeichnet, so eine Statue
der Athene bei Kaibel Epigr. Gr. 795, vgl. Anth.
Pal. IX 319 (Philoxen. frg. 15 Bgk.). Die S. wird
als Ablaufplatz von der eigentlichen Rennbahn
geschieden, wie bei Paus. VI 20, 10 (s. u.), so in
der delischen Inschrift aus dem Jahr 279 v. Chr
Bull. Ml. XIV 390. 427, wo der Hippodrom und
die a. als Weideplatze verdingt werden. Vor-
zugsweise versteht man unter a. die Vorrichtung,
welche einen gleichmassigen Ablauf herbeifuhren
und regeln soil, sei dies nun eine einfache yea/tfii/
auf dem Pussboden (Poll. Ill 147. Schol. Ari-
stoph. Eq. 1159) oder eine Steinschwelle (Moeris
p. 193, 4), wie im olympischen Stadion (vgl. 'Aips-
-trjQia), sei es ein vorgespanntes Seil (voxj.yt) oder
eine vorgelegte horizontale Holzschranke (Vgl.
Jiithner im Eranos Vindobonensis, Wien 1893,
31 If.; s. Ba'/.jilg). Auch die umfangreichere bau-
liche Anlage, welche im Hippodrom erforderlich ist.

um fur Pferde- und insbesondere fur Wagenrennen
einen gleichmassigen Start zu erzielen, wird als a.
oder a. a.™» bezeichnet, Paus. V 15, 5. VI 20, 5
u. 0. Wir sind auf griechischem Boden nur fiber
eine derartige Anlage genauer unterrichtet, fiber
den Bau des Kleoitas im Hippodrom von Olvm-
pia; die ausffihrliche Beschreibung, die Pausanias

"Acfeaig 2716

VI 20 davon gegeben hat, hat zu weit auseinander-
gehenden Wiederherstellungsversuchen gefuhrt,
von denen der jfingste durch Pollack (Hippo-
dromica, Leipzig 1890, 54ff.) vorgeschlagene sich
am meisten empfiehlt.

Nach Pausanias hatte die a. des Kleoitas die
Gestalt eines Schiffsbuges, dessen Spitze (k'fipolov)

der Rennbahn zugewandt war. Die Basis (Rfick-
seite) dieses Baues war der Agnaptoshalle benach-

10 bart
; auf den beiden vorderen je 400' (ca. 120 m.)

langen Seiten waren die Wagenstan'de (olx^axa)
in der Weise eingebaut. dass jedesmal der weiter
gegen die Mitte (das fypoi.ov) zu liegende Stand
vor dem seitlich fcenachbarten nach innen vortrat,
so dass also die mittelsten Stande am weitesten
vorn, die beiderseits zu ausserst liegenden Kam-
mern am weitesten hinten lagen. Offenbar war
der Bau nur der einen rechten Halfte der Renn-
bahn vorgelagert, wahrend die andere Halfte frei

20blieb; seine Achse stand etwas schrag zur Achse
der Rennbahn, indem sie auf die hintere Ziel-
saule orientiert war (Pollack 57f.). Der Zweek
der ganzen Anlage war, fur alle Wagen (deren
Platze in den einzelnen Standen durch das Los be-
stimmt wurde) moglichst gleiche Bedingungen fur
die Erreichung der imieren Zielsiiule zu schaffen.
Es wurden dalier aus don mit Seilen versperrten
Standen, deren jederseits etwa 20 gewesen sein
mogen (Pollack 106), die Wagen nicht gleich-

30 zeitig , sondern nacheinander entlassen , in der
Weise, dass zuerst die Seile vor den beiden seit-

lich zu ausserst befindlichen Kammern fielen, dann,
sobald diese Wagen am zweiten Stand vorfiber-
fuhren (bezw. nach einem Zeitraum, der dieser
Fahrt entsprach), die Seile vor den an zweitcr
Reihe (nach innen zu) liegenden Kammern u. s. w.,
bis die in den mittelsten Standen an dem Schiff-
schnabel stehenden Wagen als die letzten ent-
lassen wurden. Den Mechanismus der ganzen

40 Anlage, die auch noch mit einer Signalvorrich-
tung verbunden war, hat spater ein gewisser Ari-
steides (Paus. VI 20, 14) verbessert. Tiber weitere
Einzelheiten s. Pollack a. a. O., wo audi die
alteren Erklarungsversuche S. 76ff. eriirtert sind.

Pausanias sagt nichts fiber die Zeit des Kle-
oitas, wir erfahren nur noch, dass auf der
athenischen Akropolis eine Statue dieses Kfinstlers
stand (Paus. I 24, 3), auf deren Basis er sich
riihmte, zuerst eine Hippaphesis in Olympia er-

50baut zu haben (Preger Epigr. Gr. 178). Ohne
Grund hat man ihn, der sich Sohn eines Aristokle>
nennt, als Sohn des Bildhauers Aristokles (Loewy
Inschr. gr. Bildh. 9. 10, Ende des 6. Jhdts. v.

Clir.) betrachtet, und jeuen Aristeides, der die
Erfindung des Kleoitas verbessert hat, mit dem
gleiehnamigen Schiilcr des Polyklet (Plinius n. h.
XXXIV 172) identificiert, vgl. zuletzt Wieseler
Gott. Nachr. 1885, 326. Gurl it t Pausanias 320, s.

Kleoitas. Das Raffinement der Anlage weist viel-

60 melir in eine jungere Epoche, etwa in die hellenisti-
sche Zeit, in der der hippische Sport in grossem
Massstab betrieben wurde, und dazu stimmt auch
der Cliarakter jener athenischen Inschrift, die ge-
wiss von Kleoitas selbst Uerruhreii wird. Ein Epi-
gramin aus dem Anfang des 3. Jhdts. v. Chr., das
den olympischen Wagensieg eines Attalos feiert

(Fraenkel Inschr. v. Pergamon nr. 10), scheint
noch auf eine altere Einrichtung des Wagenstartes
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f.

anzuspielen, so dass wir hieraus einen terminus

post quem fur die Erfindung des Kleoitas ab-

leiten kOnnen (Pollack 73), wenn nicht etwa

bios eine Nachlassigkeit des Ausdrucks seitens

des pergamenischen Versificators uns irrefuhrt.

Es liegt nahe anzunehmen, dass die Anlage des

Kleoitas auch an andern Orten Nachahmung ge-

funden haben wird ; doch ist daruber nichts iiber-

liefert. Die Ablaufstande im rOmischen Circus,

'A. kann auch die Steinschwelle, das Bathron, be-

zeichnet werden , auf dem die Laufer vor dem
Ablaufen ihren Stand nehmen mussen ; eine solche

Schwelle, auf der 20 durch Pfosten getrennte,

je 1,28 m. breite Standplatze angebracht sind,

hat sich an beiden Seiten des Stadion von Olym-
pia noch vorgefunden (vgl. Ausgrab. v. Olympia III.

Botticher Olympiad 232). In der grossen ago-
nistischen Inschrift von Aphrodisias CIG II 2758

die in der Regel nur fur eine viel geringere An- 10 (Liermann Anal, epigraph, et agonist., Dissert.

zahl von Wettbewerbern bestimmt waren, sind

meist von viel einfacherer Anlage. S. Hippo-
dromos, Circus. [Reisch.]

"Atpeaov, verderbter Ortsname bei Steph. Byz.

s. AnoXXmvia ; vgl. dazu Thraemer Pergamos
199, 2. 261. [Thraemer.]

'Aqteorqe, nach Plut. qu. gr. 4 der Vorsitzende

des Rates der afivfj/ioveg (s. d.) in Knidos. Das
Amt ist inschriftlich noch in der Kaiserzeit nach-

weisbar. Vgl. Gilbert Gr. St.-A. II 171, 3.

[Szanto.]

Apheta oder Aphetais ('A<pha, Acpexaig) Mess
eine Hauptstrasse der Stadt Sparta, eine Art

Corso, welche von der Agora aus in gerader sfid-

licher Richtung durch einen bedeutenden Teil der

Stadt bis zum Diktynnaionhiigel sich erstreckte,

auf welchem spater die Stadtmauer hinlief, und
dort an die nach Amyklai fuhrende hyakinthische

Strasse sich anschloss; zu ihren beiden Seiten

Halens. X 171f.) D col. IH Z. 7 erscheint neben
den Auslagen fur Oel, Faustkampferriernen und
fur Herrichtung des Skamma auch die Summe
von 300 Denaren unter der Rubrik a<pext)(>tag

^.ayyavoiv verzeichnet. S. auch "Arpeaig.

Das Adjectiv d. erscheint auch sonst in ahn-

licher Bedeutung; Tlepolemos von Myra (oder

Limyra, vgl. Kaibel zu Epigr. Gr. 796) — wohl
der Olympionike, Paus. V 8, 11 — stellte eine

20 Herme als ayezqgiov ig/ia fur die Wettlaufer auf

(vgl. das obenerwahnte Relief ROm. Mitth. V
T. VII), Anthol. Pal. IX 319. Philoxen. frg. 15
(1114 615 Bgk.). In Sparta hatten die Dioskuren
den Beinamen 'AcpeitiQioi , weil ihre Standbilder

ngbs rov Aq6/j,ov rfj aoxfj standen, Paus. HI 14,

7 (vgl. Callim. in Pallad. 24). Spatere sprechen

auch von einer atpstrjQia fivga xov mjioSgoftov,

Suid. Bekker anecd. 469, 30. [Reisch.]

'A<perrjgioi , Beiwort der Dioskuren in der

lagen mehrere Heiligtiimer, Heroengraber und das 30 Rennbahn von Sparta, nach dem Standort ihrer

Amtslocal der Bidiaeer, der Aufseher der Kampf-
spiele der Jiinglinge, Paus. III. 12, 1. 5. Cur-
tius Peloponn. II 231f. [Hirschfeld.]

Aphetai (Atpezat), Hafen fistlich an der Ein-

fahrt in den pagasaeischen Meerbusen am Rande
des nach Siidwesten gewendeten Auslaufers der

Halbinsel Magnesia ; den Namen leitete man da-

von ab, dass die Argo von hier zum zweitenmal

ausgelaufen sei, oder dass die Argonauten hier

Statuen an dem Auslaufmal (a<psxrjgia) , Paus.

Ill 14, 7. [Jessen.]

Apheterion (ro acpsxr/otov xtiHv «<V xijv Xgv-
oijv ifixhovzwv, Ptolem. VII 1, 15. Marc, peripl.

I 37f.), ein Hafen Maisolias an der Ostkiiste

Vorderindiens, von wo aus die Schiffer fiber den
gangetischen Golf nach der Ktiste von Chryse
(Arrakan) und zum Hafen Sada (Sandoway) hin-

iiber fuhren ; unstreitig das heutige Kalinga-patta-

den_Hejrakles juruckgelassen hatten. Vgl. auch 40 nam nordostlich von Cikakol (Cri-kak&la). Es
waren vorzugsweise Schiffsleute des drawidischenA. F. Pott Philol. II 281f. Hier ankerte die

Flotte des Xerxes nach dem heftigen Sturme, der

sie an der Ostkiiste der Halbinsel, bei dem Vor-

gebirge Sepias, betroffen hatte. Hellanikos bei

Steph. Byz. Herodot. VII 193. VHI 8. 11. 12.

14. Strab. IX 436. Apoll. Rhod. Arg. I 585ff.,

vgl. Bursian Geogr. von Griechenl. I 101.

[Hirschfeld.]

Aphetalos {'Acpexalog) , ein Heros in Sparta,

Volkes Kalinga (s. d.), welche den Handel mit
Hinterindien betrieben; noch jetzt nennen die

Malayen alle indischen Schiffer Kling d. i. Ka-
linga. [Tomaschek.]

'AcpexTjg. 1) Nach Myron von Priene bei Athen.

VI 271f der Name der Freigelassenen bei den
Lakedaimoniern.

2) Einer der fur die attischen Epheben be-

von dessen Standbild die Freier der Penelope ihren 50 stellten Lehrer und zwar der fur die Ballistik be-

Wettlauf durch die 686; AtpsxaCs begannen (Pans,

HI 13, 6 und 12, 1). [Wagner.]

Aphetais s. Apheta.
'Aqjerifgia scil. ygafipr], der Ablauf, die Linie,

von der aus die gemeinsam Wettlaufenden abge-

lassen wurden; vgl. Schol. Apoll. Rhod. I 752.

Das Wort scheint erst in jflngerer Zeit neben

dem alteren a<peoig ($. A.) in allgemeinen Gebrauch

gekommen zu sein. 'A. heisst auch das Seil, wel-

stimmte
,

gewOhnlich voller xaxasiBkxa<phfjs ge-

nannt. CIA II 468 ist der a. Ka3.yr\&ow genannt.

In der Reihenfolge der paedagogischenAmter folgt

er dem xogoxtjg. Er scheint sein Amt mehrere
Jahre bekleidet zu haben. Vgl. DumontEssai
sur l'ephebie Attique I 191. [Szanto.]

"Arptxoi -qfUgai hiessen nach Poll. I 36. VIII
95 (bei Arist. resp. Ath. 43 stent dafur aqini-
pog) die Tage, an welchen keine Rats- und Volk>-

ehes bis zum Beginn des Wettkampfes vor den 60 versammlung und kein Gericht gehalten werden
Agonisten, die auf dem Ablaufstand stehen, ge- durfte; es waren dies ausser den 6ao<foafcg (>

spannt ist(Hesych.), oder die horizontale Stange,

welche als eine Art Schranke die Agonisten zu-

riickhalt, bis das Zeichen zum Beginn des Kampfes
ge<*eben ist; vgl. die Reliefs im Codex Cobur-

gensis, Rom. Mitth. V T. VII S. 150f. (Kern)
undim LateranBenndorf-Schone nr. 37. Schol.

Ar. Eq. 1159; Lysistr. 1000 (s. Bakpig). Als

d.) die zahlreichen Festtage, [Xen.] resp. Ath.
2. 8; vgl. Ar. Thesm. 79; Nub. 620. Lys. XXVI
6. Demosth. XXIV 26. Doch ist bei Athen. IV
171 e ein Ratsbeschluss aus dem J. 323 erhalten,

durch den der Rat sich fur die Apaturien frei-

zumachen beschliesst. Danach war der Rat we-
nigstens nicht an alien Festtagen geschaftsfrei und
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hatte selbst dariiber zu beflnden. Vgl. Schoe-
mann De com. 49. Boeckh Staatshaush. 12

327. Schoemann-Lipsius Att. Proc. 185.

[Thalheim.]
Aphetor ('A<ptjzo)Q), einmaliges Epitheton des

Apollon bei Horn. II. IX 404 (Anon. Laur. II 5,
Schoell-Studemund Anecd. I 267, vgl. 278.
283), schon im Altertum verschieden erklart:

1) als der Weissagende, der mit den Menschen in

Entfernung bei einer gleiehfalls Kotroni genannten
niedrigeren Hohe, welche ich gleiehfalls noch zu.

A. rechnen mochte. Denn fur die benachbarten
kleineren Ansiedlungen Titakidai, Thyrgonidai,
Perrhidai (s. d.), welche neben A. wohl erst
spiiter Demengereehtigkeit erhielten, bleibt im
Bereiche der heutigen Dorflagen Belusi, Tsiurka,
Masi, Kapandriti, Vilia noch weiter Platz iibrig.

Wie an die marathonische Ebene, so kniipfen
Unterhandlung tritt (= 6(io<prJTcoQ von o/iov-ydrat; 10 sich auch an A. sehr alte und selbstandige Sagen-
so Aristarch), der arm und reich in gleicher -"-- ' -'---' '• - - — p

Weise berat (von opolmg-tpdvai), der dunkle Sprflche
giebt (= aaa<prjTW(>) oder viele Orakel erlasst (von
atpievai = noXvtp^zeoQ) ; 2) als der Bogenschiitze
(von der aysotg ztiv fieXaiv). Andere leugneten,
dass d. iiberhaupt ein Epitheton des Gottes sei,

indem sie darunter die Thfirangel oder die Schwelle
verstanden, die jeder Eintretende hatte beruhren
miissen (von i(fdnTOfim-d<pij, vgl. Hesych. s. <prjT<o

ziige, insbesondere die vom Eaube der Helena
durch Theseus und ihre Ruckgewinming durch die
Dioskuren mit Hiilfe benachbarter Eponymen. des
Dekelos und Titakos (s. u. Aphidnos).

[Milchhoefer.]

2) Nach Steph. Byz. gab es auch in Lakonien
eine Ortschaft A., aus welcher die Leukippiden
stammten, also jedenfalls eine alte Kultstatte
der Dioskuren, mit denen ja die Leukippiden

so Zenodot), oder indem sie das Wort mit ,Schatz' 20 im engsten mythischen Zusammenhange stehen
ubersetzten. wie Strah TY 491 ™oh ,w *,,,• r>wi Vielleicht war dieses lakonische A. die Heimatiibersetzten, wie Strab. IX 421 nach der bei Diod.
XVI 56, 7 u. a. wiederkehrenden , falsch ver-

standenen Erzahlung. Vgl. Schol. ABL Horn. II.

IX 404. Eustath. 759, 62 (Apoll. Lex. 49, 15.
Suidas). Hesych. (auch s. dyrirogsia). Et. M.
Lehrs Aristarch. 3 38. 151. Ludwich Aristarchs
Horn. Textkrit. I 305f. Unter den Neueren fol-

gen der ersten Deutung vor allem Goebel Lexil.
I 59, der zweiten fast alle Mythologen und u. a.

auch Pott Et. Forsch.2 II 4, 295. [lessen.]

Aphidna ("A<pidva, 'Ayidvm). 1) Alte, landbe-
herrschende Ortschaft in der attischen Diakria,
nahe dem oberen Lauf ihres Hauptfiusses, der aus
dem Parnes kommenden Charadra (von Oinoe).
Bereits als eine der vortheseischen ,zwolf Stadte'
aufgefuhrt (Strab. IX 397), wurde A. durch die
Organisation des Kleisthenes ein Demos der Phyle
Aiantis. 1st aber die aus dem Perserschutt der
athenischen Akropolis stammende metrische In

des Tyrtaios.
^ [Hirschfeld.]

Aphidnos (A<pi8vog), attischer Autochthone
und Heros eponymos von Aphidna in Attika,
Steph. Byz. s. "AyiSm. Er herrschte in Aphidna
als Konig und stand in freundschaftlichen Be-
ziehungen zu Theseus, der ihm die geraubte He-
lena und seine Mutter Aithra zur Bewachung
anvertraute , als er sich mit Peirithoos in die

30Unterwelt begab, urn die Persephone zu ent-
fiihren, Herod. IX 73. Hellanikos Schol. II. Ill 144.
Isokr. X 19. Strab. IX 396. Plut. Thes. 31. Vgl.
Preller-Plew Griech. Myth. II 113. E. Maass
Parerga Attika (Greifsw. 1890) 4. Toepffer
Archaeol. Beitrage fiir C. Robert (Berlin 1890}
36. C.Robert Homerische Becher (50. Berliner
Winckelmannsprogr. 1890)48. G. Kirchner At-
tica et Peloponnesiaca (Greifsw. 1890) 59. Als den
Dioskuren spater in Athen durch Menestheus eine

schrift, in der uns zuerst ein 'AyiSvatog, namlich 40 freundliche Aufnahme bereitet wurde, adoptiertet,„iw„,w w^^w^.j- .'.„.. 1Qm n» a,
s ;e A. und nahm sie in die eleusinischen Myste-
rien auf, Plut. Thes. 33. Dagegen berichtet der
Scholiast zu Horn. II. Ill 242, dass A. wiihrend
der Belagerung Aphidnas durch die Dioskuren
den Kastor am rechten Schenkel verwundet hatte.
E. Maass (Gott. Gel. Anz. 1890, 356) identi-
ficiert den 'A<pt&vog formell mit AcpeiSag und er-

blickt in seinem Namen eine Bezeichnung fiir den
Hades. Aphidna gilt ihm infolge dessen alsStamm-

Kallimachos, begegnet (Ash. dgx. 1891, 74,
trotz der hoheren Altertiimlichkeit der Buchsta-
benformen eben wegen des .Demotikon' wirklich
erst nachkleisthenisch ? Spater wurde A. in die

Ptolemais, endlich noch in die Hadrianis versetzt
(die Leontis bei Steph. Byz. beruht auf einer,

wohl nur hsl. , Verwechselung mit der Aiantis).

Die Lage der Festung A. ist seit G. Pinlays
hist, geogr. Abh. iiber Att. 62ff. (d. fibers, von
Hoffmann) genauer bekannt; vgl. Kart. v. 50 sitz des attischen Geschlechtes der Amu&avziSat,
Att. Sect. Marathon -West, und Tert TTT—VT fin Ma Aar, 'A„„u,.~ „u ai,.,i, T._i.„ -n-Att. Sect. Marathon-West und Text III—VI 60.
fiber dem linken Ufer der Charadra und ihres

nordlichen Nebenbaches von Kapandriti erhebt
sich als isolierte, zumeist erdbedeckte Kuppe die

heut Kotroni genannte Akropolis (120—130 m.
uber der welligen Ebene, 366 m. iib. d. M.). Die
obere Flache, ein ca. 200 m. langes Oval von
Xorden nach Siiden, ist mit Schutt und Thon-
seherben bedeckt ; von den Resten der wallartigen

die den 'Ayeidag als Ahnherren verehrten. Die-
selbe Auffassung bei G. Kirchner Attica et
Peloponnesiaca 64. Vgl. d. Art. Apheidantidai.

[Toepffer.]
'A<pl8gvoig (a<fi'8gvfia.) bezeichnet a) die Nach-

ahmung eines Kultbildes, Diod. XV 49. V 55
Strab. VIH 385. Dion. Hal. II 22. VIII 56, dann
b) das Kultbild selbst, Dittenberger Syll.

356, 14. Plut. de music. XIV 4. Strab. V 239.
Befestigung springen Mauern nach Innen vor. 60 IV 179. Cic. ad Att. XIII 29. Vgl. HermannAm Fusse des Berges bieten sich geringe antike
Eeste zunachst siiilostlich, bei H. Saranta ; doch
wird man den wichtigeren Teil einer vorauszu-
setzenden Unterstadt eher siidwestlich bei den
Wegekreuzungen nach Psaphis. Oropos, Tanagra
u. s. w. suchen (vgl. auch Ps.-Dikaiarch I 6). In
dieser Richtung flnden sich bedeutende Wohnungs-
spuren auf der rechten Bachseite in etwa 1000 m.

Gottesd. Alt. 2 § 7. 3. Wesseling zu Diod. XV
49. Botticher Tektonik II 159ff. [Stengel.]

Aphilas (AQIAAC), Konig des axomitischen
Reiches aus dem heidnischen Zeitraume, der alteste
der aus Munzaufschriften bekannten (Revue numis-
matique N. S. XIII 28ff. Rev. archeol. N. S. XLIV
209f. Ztschr.f.NumismatikXV15. DillmannAn-
fange des axumit. Reiches 227ff.). [Pietschmann.]
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'A(putn'o&Qofiag , Bezeichnung eines Agons
in Inschriften von Larisa, Memoires de l'acad.

d. inscr. XXVH 2, 47 Z. 37 (vgl. S. 58).

Archives des missions scientif. Ill Ser. Ill

1876, 310 (um 100 n. Chr.) Offenbar ist an
einen Wettkampf von Reitern zu denken, die in

einem bestimmten Augenblickvom Pferde springen
und eine Strecke weit zu Fusse, ihr Tier am
Zfigel fiihrend, wettlaufen, vielleicht auch noch

charakteristische orientalische Truppe erschienen

(Pint. Apophthegm. T. Quint. 3 p. 197 C. Diodor.

XTX 29. 30, wo mit Unrecht dft<pvuioTog~dTai ge-

schrieben worden ist), scheinen in alterer Zeit

auch beieinzelnen griechischen St&mmen heimisch
gewesen zu sein; anf Kreta begegnen sie noch
in historischer Zeit. Platon echlagt (leg. VIII
344 D) vor, fiir den kretischen ro^dttjg dtp Jhmwv
ebenso wie fiir den berittenen Akontisten naidiag

einmal auf das Pferd aufsitzen miissen, s. 'Ava- 10 £«e«' Wettkampfe einzusetzen. Das Wort d.

par a i. Die Ubung ist also dem Agone der Apo-
baten (s. d.) verwandt, der in jener Inschrift un-

mittelbar nach dem Agon der d. genannt wird.

[Reisch.]

'AtpwittoXauitas (a<p Txsiwv Xa/xjzdg), das

Fackelreiten, d. h. das Wettreiten von Fackel-
tragern. Das Compositum d. ist bisher nur in

den agonistischen Inschriften von Larisa (um
100 n. Chr.) nachweisbar. Der Agon der d. war

(neben ijinoto^orrje) ist gebildet wie d<pi3iiio2.a/A-

jidg (s. d.). [Reisch.]

'A<p' 'innov axovzi^eiv s. 'Axdvxiov.
'A<pioTao&ai rrjs ovaiag s. 'ES-iora.O'&a.i

rrjg ovaiag.
"AapXaaxov (aplmtre), ein auf dem Hinterschiff

(Heck) beflndlicher Zierrat (Poll. I 90. Hesych.),

welcher, aus 3—5 Brettern zusammengeschlagen,
facherformig oder gefiederartig oder ahnlich wie

nach demselben Princip geordnet, wie der Fackel- 20 ein Fischschweif (mit stets nach vorn zeigenden

lauf zu Fuss; vgl. Platon Rep. I 328 A Xannddia
s%ovTeg diadwoovotv alXrjloig afiMibpevoi xoig tk-

noig, s. Lamp as. Die Heimat des Fackelreitens

war vermutlich Thrakien ; a'h dem Feste der thra-

kischen Gottin Bendis im Peiraieus wurde — noch
zu Lebzeiten des Sokrates — in Attika dieser

Agon zuerst eingefuhrt (Platon Rep. a. a. O.).

Wenn Martin Les cavaliers atheniens 245 in

der Inschrift CIA II 969a (aus der Zeit zwischen

Spitzen) gestaltet war und den Aufsatz des Hinter-

stevens bildete; schon bei Horn. II. XV 716 er-

wahnt. Auf antiken Schiffsbildern ist das a. zu-

weilen durch eine dasselbe durchbrechende Stange

(atvUg) gestutzt, welche als Flaggenstock diente

und mit einem flatternden Wimpel (rcuvia) geziert

erscheint. [Luebeck.]

Aphle s. Aple.
Aphnaiion ('Ayvdiov Hierocl. 727, 4), Stadt

165 und 162 v. Chr.) Z. 16 richtig zu [sx %5>v 30 Unteragyptens in der Eparchia Augusta I; vgl.

hmi]a>v Xa/uiddt erganzt hat, so muss in jiinge-

rer Zeit die d. auch an den Panathenaeen ein-

gefuhrt worden sein; sicher bezeugt ist sie fiir

die athenischen Theseen um die Mitte des 2.

Jhdts. v. Chr. CIA H 446 (faints). 447. 448 (Ta-
QarxTvot, s. d.).

In hellenistischer Zeit scheint der Agon auch
sonst weite Verbreitung gefunden zu haben. In
Tarent lasst er sich fur das dritte Jhdt. dureh

Aphthaion. [Pietschmann.]

Aphnai's (A<pvaig), Nymphe, Eponymos der

phrygischen Stadt Aphneion , Steph. Byz. s.

Atpvuov. [Wernicke.]

Aphneion s. Aphnitis.
Aphneios ('Ayvewg), der Reiche, aus epischer

Tradition stammender Beiname des Ares in Te-

gea, in der etymoJogischen Legende bei Pans.

VIH 44, 6 dadurch motiviert, dass er seine im
Munzbilder belegen, vgl. LuynesChoix de me'd. 40 Kindbett gestorbene Geliebte, die Kephenstochter
gr. T. 3, 1. Carelli Numism. Ital. vet. T
XCI 137. 151. Catalogue of coins in the Brit.

Museum, Italy S. 126. Numismatic Chronicle

LX 1889 T. VHI 13. 14. T. X 1. S. 189. 194
(Evans). Fur Alexandria hat den Agon der d.

FrOhner fur die Zeit Ptolemaios n. wahrschein-

lich gemacht, indem er bei Athen. XII 536 e (aus

Phylarch) bxoXaiwdd<ov in fatoXafutdSmv verbes

serthat. AufderinPergamongefundenenMarmor

Aerope, noch im Tode mit einem .reichlichen'

Qnell nahrender Muttermilch segnete, an dem ihr

gemeinsames Kind das Leben fristete (yaXa noXvr

xal Stpdovov wohl als Erklanmg des prosaisch

nngebrauchlichen &<pvtidv). rTumpel.)

Aphnitis (X(fivtj), anderer Name for den See
Daskylitis in Bithynien, der einst Stadte ver-

schlungen habe (Strab. I 59, vgL YHT 587); von

ihm sollten die Zeleia bewohnenden Troer Aqpveioi

vase des Louvre (aus hellenistischer Zeit, Clarac 50benannt sein, Strab. YTTT 586. II. II 825, wo
Mus. de sculpt. II 190 A, 855 G), dieFrohner
ebenfaUs ant die d. bezieht, scheint nur ein

gewOhnliches Wettreiten dargestellt. In der
Kaiserzeit ist die d. noch in Larisa nachweis-

bar, Memoires de l'Acad. d. Inscript, XXVH
2, 46ft Z. 18. BnlL heU. X 4S9 (nm 100 n.

Chr.). Wenn ferner anf den rtmischen Mftnzen

des L. Calpornins Piso Frugi (89 v. Chr.) und
seines Sohnes C. Piso (64 v. Chr.), deren Typen

aber jetzt d<pveu>l gelesen wird. Mit welchem
Rechte Steph. Byz. eine phrygische StadtAphneion,

nahe von Kyzikos oder Miletupolis nennt und eine

lydische, ist nicht klar. [Hirschfeld.]

Aphobetos ('Aipd^og) , ein jungerer Bruder

des Redners Aischines, war zuerst Untersehreiber,

dann Staatsschreiber (Demosth. XIX 237. 249j,

wurde spater als Gesandter zum Perserkonig ge-

schickt und bekleidete das oberste Finanzamt
sich auf die Ludi Apollinares beziehen, in An- 60 (Aisch. II 149), wahrsqheinlich von 01. 107, 3 ab.

lehnung an die Tarentiner MOnztypen der Revers

mehrfach einen Fackelreiter zeigt (Bab el on
Monnaies de la re"publique romaine I 290ff. 302),

so liegt die Annahme nahe, dass die a. wenig-

stens eine kurze Zeit hindurch auch in Rom eine

Statte' gefunden hat [Reisch.]

'A<pumoTO$6rai , Bogenschutzen zu Pferde.

Die d., die den Griechen der spateien Zeit als

Panly-Wto»ow»

im Sinne des Eubulos; vgl. A. S chafer Demosth.
IS 1971 229f. Voraussichtlich war er es auch, der

an seines Bruders Statt im J. 346 als Gesandter

an Konig Philipp geschickt wurde (Demosth. XTX
124. Aisch. n94); vgl. A. S chafer 12 230. II

278. Die Form Aphobos bei Ps.-Plut. vit. X or.

840 e ist Schreibfehler und mit Recht von We-
stermann ge&ndert. [Thalheim.]

86
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Aphobos ("A<po{los), ein Vetter und Vormund
des Demosthenes, wurde von diesem nach geen-
digter Vormundschaft und fruchtlosen Verhand-
lungen 364 Imrgoxijg verklagt (vgl. Demosth.
XXVII. XXVIII) und zum Schadenersatz verur-
teilt. Der Bezahlung suchte sich jedoch A. mit
Hiilfe seines Schwagers Onetor zu entziehen (\«\
Demosth. XXX. XXXI) und mit Erfolg (Plut. vlt.
X or. 844c); vgl. A. S chafer Demosthenes 12
270f. 289f. Ill B. 42f. 82f. Buermann Jahrb.
f. Phil. CXV 585. Schulthess Vormundschaft
nach att. Becht 228f. [Thalheim.]

Atpogifeiv, bezw. acpooiCeo&ai ymolov, heisst
ein Grundstiick mit Hypothekenste'inen (ogoi, s.

d.) besetzen, also dasselbe verpfanden, bezw". zum
Pfande nehmen ([Demosth.] XLIX 61. Poll. IX 9).
Meier-Lips ius Att. Proc. 692. [Thalheim.]

'AxpoQiA.ii hiess bei den Attikern das Betriebs-
capital, namentlich auch insoweit es entliehen
war (Xen. mem. II 7, llf. Arist. resp. Ath. 52),
daher die in das Geschaft eines Wechslers ge-
machte Binlage (Demosth. XXXVI 11. Poll. Ill
84; sonst iv&rjy.ri, Arg. zu Demosth. XXXVI 944.
Harpokr.). Die Klage, womit man dies Betriebs-
capital zuriickverlangte, hiess drpoe/iije bixr\ (Arg.
zu Demosth. a. a. 0.), sie gehorte in den meisten
Fallen zu den schleunigen Sachen (ef.uujvoi Sixcu,
s. d. Arist. a. a. 0.), vgl. Meier-Lipsius Att.
Proc. 697. Platner Process und Klagen II 361.

[Thalheim.]
Aphormiou (AtpoQiuov), nach dem Zeugnisse

des Aphrodisios oder Euphemios bei Steph. Byz.
eine Ortschaft der Thespier, aus welcher Tiphys,
der Steuermann der Argo, abstammen und diese
selbst ausgefahren sein sollte ; also jedenfalls die
Hafenbucht des zum Gebiete von Thespiai ge-
hOrigen Stadtchens Siphai oder Tipha, vgl. Bur-
sian Geogr. v. Griechenl. I 241. [Hirschfeld.]

Aphphadana ('Aqxpaddva Ptolem. V 18, 6),
eine Stadt sudlich vom Chaboras. Uber den Na-
men vgl. ZDMG XXIX 433, 1. Die bei den ara-
bischen Geographen (Ibn gurdadbih ed. de Goeje
74, 96 u. 0.) genannte Stadt Fudain kann damit
nicht identisch sein. [Fraenkel.]

Aphraia (Euseb. onom. ed. Lagarde 223, 62

;

Hieron. ebd. 94, 28 Afarea [Apharea])
, Ort in'

der Ebene Esdrelon, 6 Millien nordlich von I;egio,
heute Buinenstiitte Chirbet el-Farrije.

[Benzinger.]
"Aygaxxoi vijes [apertae nam), Gegensatz

xaxatfoaxxoi {te.ctae), Kriegsschiffe, bei de'nen die
Bojer (Budererj der obersten Beihe (Thraniten) auf
ihren Sitzen mit dem Korper uber die Bordwand
emporragten, so dass sie wahrend der Schlacht nicht
minder als die eigentliehen Kampfmannschaften
Verwundungen

, besonders seitlichen. ausgesetzt
waren, vgl. Thuk. VH 40. Wahrend man nun
mit der fortschreitenden Entwickelung des Schiffs-
baus, urn diesen Ubelstand zu beseitigen , die
Schiffe hoherer Eiinge als y.ardcf gay.Toi (tectae),

d. h. als versehanzte. gepanzerte Saute, bei wel-
chen durch die erhohten Bordwande und ein festes
Oberdeck auch die Bojer der obersten Eeihe voll-

kommen geschutzt waren, scheinen die Trieren —
wie bei Salamis — so noch in der demosthenischen
Zeit (und weiterhin, vgl. Polyb. XVI 2—9) stets
a. gewesen zu sein, da die in den Seeurkunden
unter den Ausriistungsgegenstanden erwahnten
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nagaQQii/iara xgixiva (Schanzkleider aus Haar-
tuch) unzweifelhaft den Zweck hatten, im See-
kampfe als seitliche, die Borde iiberhohende Ver-
schanzung (<pgdyfia) zu dienen und den freien
Baum zwischen dem Bordrand und dem fiber den
KOpfen der obersten Bojer befindlichen Sturmdeck
(oder den anstatt eines solchen ausgespannten
Presennigen) zu schliessen und jene zu schiitzen;
vgl. auch die Akropolis-Triere, Assmann in Bau-

lOmeister Denkm. Ill Abb. 1689. Noch zu Cae-
sars und Ciceros Zeit bestanden die Kriegsflotten
nur zum Teil aus gepanzerten und vollig gedeck-
ten (tectae, cmistratae) Schiffen, vgl. Caes. b. c
III 7. 101. Cie. ad Att. V 12. 13: aphraeta
Rhodiontm, das Geschwader, auf welchem Cicero
im J. 51 nach seiner Provinz Kilikien segelte. Dass
gepanzerte Schiffe (xaxdygaxxot vijsg) mit ge-
deckten Schiffen (eoxeyaofieva TiloZa , Antiph. V
22) schlechthin keineswegs vollig identisch sind,

20ist aus dem Gesagten ersichtlich. -fiber die Deu-
tungen der Beghffe a. und y.ard<pgay.xoi vgl. be-
sonders Graser De vet. r. nav. c. 13. Cartault
Triere ath. 137if. Assmann a. a. 0. 1607. Bu-
resch Woch.-Schr. f: klass. Phil. 1891 nr. 9.

[Luebeck.]
"Atpearrog, Bezeichnung fur Hekate in Tarent

(Hesych.), entweder als aygaoxog ,unaussprechlich'
erklart oder als aygaxxog ,ungebunden umher-
schweifend'. [Jessen.]

30 Aphreia ('Aygeia nach K a i b e 1 s Lesung, Her-
mes XIX 1884, 261; Epigr. Gr. 1034, der Stein
Agipeiae) auf Inschrift von Kalli(u)polis auf der
thrakischen Chersones, nach Kaibels Vermu-
tung Hypokorisma fiir 'Aygoyiveux, also ein Bei-
name der 'Acpgo&elxri (romische Inschr. von Kalli-
polis CIG 201 1. vgl. Aphr. auf Miinzen), zu dem B.
Keil (Herm. XX 1885, 630) den perrhaibiseh-
larissaeischen Monatsnamen "A<potog vergleicht.
Nordostlich von Kallipolis eine

"
Stadt 'Aygodt-

40 aid; ,in Thrakien' Ptolem. Ill 11, 13; vgl. auch
Qgo.1y.1d (1. Ogqy.ta) 'Aqioodhij (Hesych.).

[Tiimpel.]

Aphrel ('Atpgij). Euseb. onom. ed. Lagarde
222, 40)^. Aphairema. [Benzinger.]

Aphrios CAq-gios), Monatsname, nachweisbar
fiir das perrhaebische Oloosson, Le Bas-Fou-
cart 1314. und fur das pelasgiotische Larissa,
ebd. 1241. Ussing Inscr. Graec. ined. nr. 8
(Monat der zweiten Ifd^ro-r) und vielleicht auch

50Heuzey et Daumet Mission en MacCdoine p.
436 nr. 215. Bischoff Leipziger Stud. VII
1884, 319. 334. Der Name wrist darauf hin, dass
der Monat der thessalischen Aphrodite ( s. Ap h r e i a,

Aphro Nr. 2, Aphros) heilig war.

[Kubitschek.]
Aphriso CAffgwoj^). Name des auf Heras

Geheiss von Selene zu Herakles Verderben nach
Nemea herabgeschickten Lowen im cod. Urbin.
1358 des Schol. Strozz. Germanic. Arat. 148

60 nach ,einigen' Gewahrsmannern des Nigidius
(vgl. A. Swoboda P. Nigidii Figuli operuni
reliquiae, Vindobonae 1889 p. 114, 16). Diese
Lesart verdient vor denen der iibrigen Hss.
(Amphyriso Strozz. XLVL amphiriso Matriten-
sis A 16; Amphriso Hygin. fab. 30. wo Bur-
sian Geogr. v. Gr. II 35, 3 gar Amphidymon
[s. d.] andern will) den Vorzug wegen des parallelen

etymologisierenden Mythos bei Ps.-Demodokos He-
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rakleia I, Frg. ep. gr. p. 212 Ki. aus Ps.-Plut.
de fluv. XVIII 4 : fj di (SeX^vrj) impdoTs /oi;(ra-

fievrj ji&yoig d<pgov xiattjv htkygayoev sf fj; yevvrjftiv-

ra hkctvxa piyicnov
r
I(>ts . . . xatrjveyxsv. Die Ein-

schiebung des fi in d[fi]<pQiod> geschah wohl in
Erinnerung an den Stadtnamen "Apyevoog oder
den anderen Namen des neme'ischen LOwen an
diesen Stellen, Amphidymon (s. d.). [Tumpel.]

Aphro. 1) Afro (Notit. dign. Or. XXXIV

Seefahrt veranstaltet wurden (Plut. comp. Cim.
und Lucull. 1; n. viv. suav. sec. Epic. 16, vgl.

12; an seni ger. resp. 4). [Stengel]
Aphrodisias ^A<peo8iaidg). 1) Stadt an der

Kiiste der KiXmla rgaxsTa, mit Hafen (Lfiljr 'AcpQo-
Slatog), auch oppwlum Veneris genannt (Skyl.
Peripl. 40. Diod. XIX 64. Stad. mar. magn. 184.
Liv. XXXm 20. Plin. n. h. V 22. Ptol V 8, 3.

Solin. Steph. Byz. Const. Porphyr. de them. I 13),
38), Militarposten der Coh. XII Valeria in Pa- 10 am Nordabhange der durch einen schmaleii Isth-
\t\ rtn^Trtrt \/ 1 nil rvZ .nl^-i. .IJ1~— J_'__1. 'J_ A_.l. *

I 1 Tl 111 *laestina. Vielleicht identisch mit Aphraia.

[Benzinger.]

2) 'A<pqco, Hypokorisma fiir 'AyQodhr) ij dipeo-
ysvrjs, Mkandr. Alex. 406 mit Schol. Porphyr.
Schol. Dionys. Thr. bei Bekk. Anecd. 857; vgl.

Apollon. Anth. Pal. IX 790 (nach der Besserung
Heckers). ^ [Tumpel.]

Aphrodas ('AtpQo&ag), Arzt vor Andromachos
(Gal. XIV 111), wird von Galen otters erwahnt
mit allerhand Arzneimitteln (Gal. XIV 207. XIDI 20
94. 95. 135. 551. 738. 1013. 1035).

[M. Wellmann.]
Aphrodisia. 1) 'AyQodwla (Thuk. IV 56;

*A<pQodala nach Steph. Byz. ; 'Aygodiotdg Paus.
Ill 22, 11. VIII 12, 8), alte Ortschaft im sild-

Ostlichen Lakonien am Meerbusen von Boiai, der
Sage nach von Aineias auf seiner Flucht von Troia
nach Italien gegriindet ; spater soil der Heraklide
Boios die Einwohner dieser und zweier benach-

mos mit demFestlande znsammenhangendenHalb-
insel, jetzt Porto Cavaliere, welche noch ausge-
dehnte Befestigungen

, grOsstenteils polygonalen
Mauerwerks, aufweist. Von der eigentliehen Stadt
sind nur sehr sparliche Reste und Spuren eines
beide Hafen verbindenden diolxog erhalten. VgL
vorlaufig Leake in Walpoles Travels in the
East 278. Heberdey u. Wilhelm Anz. Akad.
Wien 1891 nr. XI. [Wilhelm.]

2) Stadt in Karien (Plin. n. h. V 109. Paus.
I 26, 5. Steph. Byz. s. Nivor), und wohl dieselbe
oder Nr. 1 Appian. bell. civ. 1 97), wahrend Strabon
XII 576 in freilich luckenhafter Stelle sie zu
Phrygien zu rechnen scheint und bei Steph. Byz.
u. a. sie als lydisch-karische Grenzstadt bezeich-
net wird; lydisch auch Ptolem. V 2, 18; jeden-
falls liegt sie diesseits der Naturgrenze gegen
Phrygien, des Salbakos (vgl. auch Appian. a. O.),
und derjenigen gegen Lydien, des Maeander, da

barter Ortschaften zur Griindung der Stadt Boiai 30 sie sudlich von diesem, sudOstlich von Antiochia
vereinigt haben ; doch bestand auch A. noch zur
Zeit des peloponnesischen Krieges als bewohnter
Ort, s. Paus. und Thuk. a. a. O., vgl. Curtius
Pelopon. II 296f.

2) s. Aphrodisias Nr. 4. [Hirschfeld.]

3) Bescript an eine A. vom J. 245 n. Chr.,
Cod. lust. Ill 28, 15. [P. v. Eohden.]

4) 'AqpQobima heissen Feste zu Ehren der
Aphrodite (s. d.). Kultstatten hatte Aphrodite in

(Nr. 16) nachgewiesen ist, oberhalb des Morsynos,
des Flusses bei Antiochia, zu dem ein kleines
Binnsal, nach dem Zeugnis der Miinzen Timeles,
vom Stadtgebiet hinabzieht. Die Lage beim heu-
tigen Geira mit unscheinbarer Akropolis erscheint
nicht bedeutend, dennoch wird A. bei Steph. Byz.
s. Ntvorj als uralte Stadt bezeichnet, die nach-
einander Lelegonpolis, Megalepolis, Ninoe geheis-
sen habe, vielleicht auch Plarasa, das nach den

ganz Griechenland, und es ist anzunehmen, dass 40 Miinzen (Head HN 520. 530) jedenfalls in A
ilir an all diesen Orten 'A. gefeiert wurden; denn aufging. Ihre Hauptbliite fallt aber sicher ersl
nur selten scheint es vorgekommen zu sein, dass ' "' '

..-.—. ..
- -

ein ihr gefeiertes Fest einen besonderen Namen
hatte, wie die Hysteria (Kallimach. frg. 100b

Athen. ILT 96 A) oder die Hybristika in Argos
(Plut. de mulier. virt. 4). In Korinth feierten

die Hetaeren und die ez-evdegai besondere 'A. (Ale-

xis bei Athen. XHI 574 B), und auch in Athen
fehlen die Hetaeren bei den 'A. nicht (Menand. _ _
Kolai frg. 3 = Athen. XIV 659 D. Athen. XJII 50 Hierokl. 688. Die Ees'teWir bedeutend^ H"amil

erst
nach Strabon und in die Kaiserzeit ; eine Beziehung
bereits zu Sulla Appian. a. O., wo sie im Orakel
schon negifirjxsTov aazv heisst und einen berflhm-
ten Aphrodltekult hat; dann begunstigten sie

Caesar und Augustus wegen ihrer Treue und
gaben oder bestatigten wohl ihrem Aphrodite-
tempel das Asylrecht (Tac. ann. Ill 62), frei

nach Plin. n. h. V 109, spater Metropolis Kariens,

579 E. HI 101 F. IV 128B. Lpk. dial. mer. XIV
3). 'A. in Athen bezeugt auch die Inscbrift CIA
II 570, 'A. in Delos Bull. hell. VI 32 Z. 189.
Mit Sicherheit dfirfen wir A. auch in Iasos und
bei den Magneten voraussetzen , denn fur beide
ist ein Monat des Namens 'AqpQodiaunv bezeugt
(CIG 2678. Athen. Mitt. VH 71). Der Charak-
ter der Feste wird im grossen und ganzen der-

selbe gewesen sein : der ausgelassener Freude und

ton Researches I 529. Fellows Lvcia 32. G.
Hirschfeld M.-Ber. Akad. Berl. 1879, 328. Ein
Plan bei Laborde Asie Min. Taf. 53. Der
ionische Marmortempel der Aphrodite Texier
Asie Min. Ill Taf. 150. Inschriften CIG 2737
—2851 und add. Le Bas m 589—596. 1585
—1650. Bull. hell. IX 68. XIV 610.

3) Vorgebirge Kariens, bei Plinius n. h. V
104 nach dem sinus Thymnias, bei Mela I 17

ausschweifenden Genusses, wenn auch hie und 60 als Aphrodisium in diesem genannt, sicherlich
da Wettkampfe oder Fackellaufe wie in Delos

noch ein anderes Moment in die Feier hineinge-

tragen haben werden. So komnit es, dass schliess-

lich auch lustigen Feiern, die mit der rituellen

Festordnung der Gottin nichts mehr zu thun

haben, der Name 'A. beigelegt wird, besonders

solchen, die nach glucklich vollbrachtem Geschaft

(Xen. hell. V 4, 4), vor allem nach uberatandener

irgendwo sudlich der knidischen Halbinsel, und
daher wohl identisch mit der Stadt kv KviSq> bei
Steph. Byz.

4) Stadt in Thrakien, Ptolem. Ill 11, 7; 33
oder 34 Millien von Apri auf dem Wege nach
Kardia auf der thrakischen Chersonesos (Itin.

Ant. 383), 24 Millien von Callipoli (Tab. Pent.),
bei Steph. Byz. 'AtpgoShtjg xdkig. Tab. Pent.
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Aphrodisia. Vgl. Hierokl. 684 ; wohl auch Pro- Stadt an der numidischen Kiiste westlich und
cop. de aedif. 302, 5, s. C. Mtlller zu Ptolem. unweit von Hippo regius gelegen. Ihre Ruinen
a - 0. sind nicht bekannt und werden als Steinbruch

5) Stadt auf Kypros , Steph. Byz. s. Aphro- fiir die Erbauung von B9ne gedient haben (vgl
dision Nr. 1. Tissot G<5ogr. comp. I 155).

6) In Lakonien, s. Aphrodisia Nr. 1. 7) Ein anderes Aygodimov fiihrt Ptolem. IV
[Hirschfeld.] 3, 9 an der tunesischen Ostkiiste zwischen Siagu

7) Eine bewohnte Insel an der Ktiste von und Hadrumetum auf. Man hat dasselbe iden-
Karmania, Onesikritos bei Plin. n. h. VI 110 tiflcieren wollen mit den heute Hr. Sidi Khalifa,
(Cyprusa Tab. Pent. u. Geogr. Bav.), von Near- 10 Mher Hr. Fradis genannten Ruinen (s. Gue"rin
chos besehrieben unter dem Namen Karairj (Ca- Voy. arch, dans la Eegence de Tunis II 313f.
taga Geogr. Bav.), Arr. Ind. 37, 10; d. i. die Cagnat Archives des missions XI 1885, 13.
Insel Keis (araV Qais) oder Kis im persischen Tissot Geogr. comp. II 163. 116). Allein die-
Meerbusen. selben liegen zu weit entfernt von der Kiiste,

8) Nach Plin. n. h. IV 44 ein Ort der Scy- und die zur Widerlegung dieses Einwandes be-
thae Aroteres entweder an oder nahe der Kiiste stimmte Annahme, es habe in der Gegend eine
zwischen Kallatis und Dionysopolis ; nach Steph. saeculare Hebung stattgefunden , durch welche
Byz. ein Kustenort von Scythia (minor), Schlupf- die Kuste erheblich weiter nach Osten geriickt
winkel der Seerauber; in den Periplen nicht er- sei, scheint mir nicht begriindet (vgl. CTL VIII
wahnt, daher auch nicht weiter bestimmbar. 20 Suppl p. 1163). [Joh. Schmidt.]

S'omaschek.] 8) Ein A<pgo8Coiov ogog in der Hispania ul-
armarika mit terior wird nur bei Appian Hisp. 66 in den

einer Bhede und einem Heiligtume Aphrodites Kriegen gegen Viriatus erwahnt; die Lage ist
(Scyl. 108. Stadiasm. mar. m. 49. Her. IV 169. ganzlich unbekannt, Heiligtumer der Venus oder
Steph. Byz.; vgl. Pacho Voyage dans la Mar- fiir sie gehaltener Gottheiten gab es in Hispanien
marique 115f.). Vgl. Laia und Giligammai. viele. [Hiibner.]

Eine zweite Insel desselben Namens am liby- 9) s. nvgrjvqg axgov.
schen Gestade wird von Steph. Byz., vielleicht 10) 'A<pgo8io«bv , Monat der Kalender a) des
nur irrtumlich, erwahnt. thessalischen Magnesia, Athen. Mitt. VH 75

10) Stadt Aithiopiens (Steph. Byz.) ; vielleicht 30 (vgl. XV 286). XV 283; s. Bischoff Leipz. Stud,
identisch mit der Wiistenstation Aphrodito ; vgl. VII (1884) 342; b) von Iasos CIG 2673. 2674,
Aphroditopolis Nr. 6. [Pietschmann.] [Kubitschek.l

11) 'Ifagiag sigog zoig KekzoTg Steph. Byz., Aphrodisios CAcpooSioioc). 1) Von Seleuko's T.

s. Portus Veneris. [Hiibner.] nach Phrygien und die Gegenden am Pontos ge-
SlyeoaMwotrrat,eineKultgenossenschaft(Thia- sandt im J. 281 v. Chr., Memnon FHG HI 533

sos), die Aphrodite zur Schutzherrin gewahlt hatte. 11; vgl. Droysen Hellen. II 2, 328. '

Erwahnt werden 'A. auf Rhodos, Kos und der kari- 2) Sohn des Abaskantos, Athener CAxagvevg).
schen Kiiste, Boss Inscr. Gr. ined. 292. Paton- 2w<pgovtaz^g i<pr\^u>v ca. 200 n. Chr. CIA HI 1171
Hicks Inscr. of Cos nr. 159 S. 165. Hamil- 8) Athener (IlgoPcdiotog). KcoigowUaS im J.
ton Eesearches in Asia Min. H nr. 301. Vgl. 40 171 n. Chr., CIA HI 1133.
Poucart Des associations relig. chez les Grecs, 4) Sohn des Apaphroditos, Athener (Zzmgievs).
Paris 1878, 87. 197f. Liiders Die Dionys. Kflnst- Scowgovioxng ewriSmv im J. 192/3 n Chr CIA
ler, Berlin 1873, Iff. Schoemann Gr. Alt.3n HI 1160. '

542ff- [Stengel.] 5) Athener {^tXatStjg). Saxpgoviazhg IwMcov
Aphrodisiens ('AygoStotevg), Bildhauer, Ver- zwischen 280—235 n. Chr., CIA IH 1193.

fertiger einer in Sorrent gefundenen Marmor- 6) Athener (GXvevs). Somoovtazhg imMcov im
statue. Sogliano Attidella R. Accademia d'ar- J. 163/4 n. Chr., CIA IH 1127. [Kirchner.]
cheologia, lettere e belle arti di Napoli XIV 7) Freund des Galenus, Gal. XIX 531. 536.
1889/90, 45—48.

^
[C. Eobert.] 8) Rescript an einen A. vom J. 239 n. Chr.,

Aphrodision ('A<pgo8iaiov). 1) Stadt an der 50 Cod. lust. V 71, 2. [P. v. Bohden.]
Nordkuste von Kypros, etwa wo die langgestreckte 9) Angeblicher Localhistoriker von Thespiai
nordfistliche Landzunge ansetzt, Strab. XIV 682. (PHG IV 307) , beruht wohl nur auf einer Cor-
Ptolem. V 14,4, s. auch Aphrodisias Nr. 5 u. ruptel bei Steph. Byz. s. 'Ayogfiiov, wo zu lesen
Oberhummer Ztschr. Ges. f. Erdk. Berl. 1892, sein wird: 'A<p6g/uov zojrog Geoxticov (xaXeTzm
450L -r, -L- • ^ . , , ,.

6e xai oder ahnlich> 'A<pgo8ioiog rjzoi Evwriuiog
2) Vorgebirge in Kanen, s. Aphrodisias {cos **) iv z<p Ilegi zfjg jzazgtSog. [Schwartz.]

Nr
-J5v, . or v. v • tt -,-_. , ^ 10) Aus TraUes, BUdhauer, wird von Plinius
3) Kleine, offenbar nach emem Heiligtume der XXXVI 38 unter den Kunstlern erwahnt die

Aphrodite benannte Ortschaft im sudlichen Arka- Palatinas domos Caesarum replevere probdtissi-
dien , an der Heerstrasse von Megalopolis nach 60 mis signis.
Pallantion und Tegea gelegen, Pans. VHI 44, 2. 11) Bildhauer aus der spateren Kaiserzeit

4) Ein Eichwald im nordwestlichen Arkadien, Sohn des Demetrios, bekannt aus einer in Bom
nahe der Grenze zwischen den Cantonen der Pso- (iuxta moenia inter viam Latinam et Appiam,
phidier und Thelpusaeer, an dem jetzt H. Petros Reinesins) gefundenen Inschrift: Amgo&iowg
genannten Gebirge, Paus. VTO 25, 1, vgl. Cur- A^rjzglov 6 xal E*a<poag dya/./iazonotdg hxav-
tius Peloponnesos I 372. 390. [Hirschfeld.] ozr,g, Loewy .Inschr. griech. Bildh. 551s-

5) In Latium, s. Lavinium. tQ
m Bobert.1

6) 'A<pQo8laior xolwvCa. nach Ptolem IV 3, 5 12) Monatsname. a) 30tagiger Moiiat (24. Juli
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bis 22. Aug.) des mit dem iulianischen Jahre Das Grab der Lais mit Hydria, darauf Versin-

ausgeglichenen bithynischen Kalenders wird im schrift (Lais, geboren in Korinthos, Tochter des

fiorentiner rj/teeoXoyiov /trjr&v diaqjogaiv nblemv Eros u. s. w.) am Peneios;.,vgl. Suid. s. %£ka»>r\.

erwahnt; b) dem kyprischen Kalender gehOrte er Schol. Arist. Plut. 179. Uber die Unterschei-

als 31tagigerMonat an, 23. September bis 23. Oc- dung der mythischen, im Hetaerennamen fortle-

tober iul., von den Menologien bezeugt sowie von benden Lais von der Hetaere aus Hykkara s. Jahrb.

Porphyrius de abst. H 54. [Kubitschek.] f. Phil. Suppl. XVI 1887, 213ff.; fiber die pa-

'Acpeodioios Hipip> s. Aphrodisias Nr. 1. rallele Entwickelung des Hetaerennamens Leaina

Aphrodite ('Ayeodhrj, 'A<pqo8s(tt), aiol. 'A<pgo- aus dem Lowin- und Sphinxtypus im Aphrodite-

dna [ks.'A(peodrTa, corr. Bekker]nach Choirobos- 10 dienst und seine Verknttpfung mit dem La'ios-

kosl200;vgLAhrensDial.I109,2, einmal^ipoe- mythos s. u. II la. — b) Onthyrion beim spate-

. daa, kret. Inschr. Cauer Delects nr. 121, 26, ren Metropolis: A. Kounvitjtn, Kallim. frg. 82b

urspriingliche Wortform wohl das kyprische 'A<po- (bei Strab. IX 438). Die dortige irrtttmliche

Qo&ha; vgl. M. Schmidt Kypr. Inschr. T. XIX Angabe, dass.die Schweineopfer der A. Kastnietis

7 'AyoQodomm, S. 529 ; auch Aprodita Bezzenb. ohne Beispiel seien , korrigierte spater Kallima-

Beitr. X 105 ; 'APeodhi] = apgoSiaimg spielend nur chos Hypomn. frg. lOOh, 1 (bei Athen. HI 95 P.

Schol. Eur. Troad. 990 : ovx olds nolsfuxa sgya ; 96 A) durch den Hinweis auf die argohschen

die anderen alten Etymologien s. a. E.), eine ur- Hysterien (O. Schneider Callim. H 240. 350f.;

spriinglich in Thessalien heimische, dort wahr- vgl. u. V 5 a. E. XXVH3. XXIX 1). Tempelin

scheinlich von dem Volksstamm derPelasgerzuerst 20 Metropolis, Bull. hell. XIII 1889, 398f. nr. 16,

verehrteundvondieseminVerbindungmitAiolern 23. Auf Miinzen Kopf der A., oder A. bekleidet

nach Kleinasien, mit Argeiern iiber Boiotien nach stehend oder auf Felsen unter einem Baum sit-

Attika, aus Arkadien nach Kypros verbreitete zend, mit Nike, Thyrsos oder Taube, Leake
Gsttin. Die hypokoristische Verschleifung des Na- North. Greece IV 507. Head HN 257. Cat.

mens in Thessalien und die daselbst und zwar an Brit. Mus. Thess. 36 ,1.4. — 4. Thessaliotis :

den verschiedensten Orten nachweisbare Weihung Pharsalos: A. IIsiSco, BohlIGA327. Daselbst,

eines besonderen Monats an die Gottin, zwei wichtig fiir die thessalische Herkunft der A.

anderwarts nur ausnahmsweise beobachtete Er- Ahstds, Aineias, als Kriegsbeute des Neoptolemos

:

scheinungen (vgl. Thrakien, Bithynien, Iasos, Simmias bei Schol.M Eur. Andr. 14 Dind. = Tzetz.

Kypros) beweisen, wie breit und tief ihr Kult30Lyk. 1263 (ohne die ersten 5 Verse, Cobet bei

im thessalischen Volkstum wurzelt. Dindorf a. O.). KgCaig jzegl xallovg der A. mit

A. Kulte. den 3 Chariten Kalrj, Ilaoi&er], Eixpgoavvri bei Pe-

Das europaische Festland. leus und Thetis Hochzeit, wobei durch den Urteils-

I. Thessalien. 1. Pelasgikon Argos und spruch des bei Cheiron als Schuler in der Man-

Pelasgiotis: a) Larisa: Monat "Ayqiog, Bischoff tik anwesenden Teiresias als SchOnste die Kale

Fast gr. ant. [Leipz. Stud. VII] 319. 334, 5; hervorgeht. Spater wird 'der in ein Weib ver-

Jahrb. f. Phil. CXLV 1892, 479ff. (Name 'Aygo- wandelte Teiresias von dem Kreter Arachnos (s. d.)

Senog Athen. Mitt. XI 1886, 126 nr. 73. CIG nach dem Beilager selbstfurA.gehalten: Sostratos

1957) ; vgl. Bull. hell. XIII 1889, 395f. nr. 4. 9. Teiresias bei Eustath. zu Od. X 492 p. 1665, 58ff.,

— b) Insel ,Lakereia\ d. i. die mit den pon-40 vgl. WagnerHerm.XXVH1892, 137ff. und unten

tischen Qtivgeg erst spater confundierte mythische XXI 3 a. E. — 5. Magnesia: Monat 'Apgodwicov,

$dvgr)ig vijaog des Philyra-Kronos-Rhea-Mythos Athen. Mitt. VII 1882, 71, II und 75. XV 1890,

(Apoll. Rhod. n 1231) und der lakereischen Phleg- 283, I. Im Dorfe Neleia bei Demetrias: A. Ntj-

yes «WMfo»»Euphorions (Serv. Aen. VI 618; vgl. Ma Athen. Mitt. XV 1890,303. — 6. Ainianes

linger Theb.Parad. 852. BoscherMyth. Lex. II (ursprflnglich Nachbarn der Perrhaiber in Pelas-

1032, 61ff.): A.EnkelindesKronosundderPhilyra, giotis, vgL die perrhaibische Stadt Ainia): Kv-

Tochter des Aphros (s. d.) von derLakereierin Asty- ^r'/ga Ilegoeyaaaoa Ilaaupdeaoa als Besitzerin des

nome (s. d.). Vgl. auch die cpikvga (Silberlinde), der Liebeszaubers und Empfangerin von Geryoneus

A. geheiligt nach Horat. carm. 1 38, 2. Ovid. fast. Herde zu Erytheia aus Herakles Handen auf

V 337. Cornut. n. d. 24 (mit Etymologie von iptketv, 50 ainianischer Stele im theba'ischen Ismenion, Ps.-

Beziehung auf die aphrodisisehen Kranze). A. Aristoteles mirab. ausc. 133 p. 843 a , nach

XQvotn direct als Tochter des Kronos s. Ill lb. Welcker Gotterl.11700, 4 ubergelehrt,mystisch,

— ej Gyrton: Kopf der A. auf Munzen Catal. nach Usener Rh. Mus. XXIH 1868, 342 alt;

greek coins Brit. Mus., Thessaly 203, la. — vgl. Lyd. de mens. IV 44 ; eine A. nach Bob ert-

2. Perrhaibia: Monat "Atpgtog, Ussing Inscr. gr. Preller Gr. Myth. I* 373. Sie bringt die he-

8. 8b = Le Bas Beotie 1241, vgl. 1314. B. svchische, von Unger wegconjicierte Kvdrjga no-

Keil Henn. XX 1885, 630. — 3. Hestiaiotis: hg Geooallag in Erinnerung, deren Name bei La-

a) Trikka am Lethaios: A. aydgoq»ivos, Plut. Erot. konika und Kreta sich wiederholt. Tiber Ainos s.

21 (vgl. Photios bibL 279, 533. SchoL Arist. XVI la, PyrrhaXXI2.XXV 21, SpercheiosXXV2.

Plut. 179), so genannt zur Erinnerung an die 60 Von Thessalien verbreitete sich der Dienst

Steinigung der Lais durch thessalische Frauen der A. sudlich nach Boiotien und weiter, wie

in ihrem Uqov aus Eifersucht wegen der Liebe Ostlich nach Kleinasien, entsprechend dem frah-

des Thessalers Hippolochos zu der Auslanderin zeitigen Auftreten der Pelasger in diesen Gegen-

( Korintherin'). Nach Polemon frg. 44 bei Athen. den (Crusius Jahrb. f. Phil. CXXHI 1881,

XUI 589 C, PHG HI 127 ein zeuevog der A. 296ff.; Allg. Enc .Kabiren' 20; Beitr. z. griech.

avooia, in dem Lais urn der Liebe des Pausanias Mythol. 12. 16flf.-, vgl. PhiloL N.F. LII 1890, 720

willen mittels holzerner xe^Srval (Fussbanke? mit Anm. 34), und zwar vor dem Eintreffen des

Spiegel?) erschlagen sei von den Thessalerinnen. Achaierstamms mit seinem Kulte des Zeus und
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der Dione (H. D. Miiller Myth. I 254), deren
Kind sie wild, II. V 370, vgl. Ill lb.

II. Boiotien. 1. Thebai: a)A.als Gattin des
Ares, Mutter der Harmonia, der Gattin des Kad-
mos

:
Hesiod. th. 933f. Pind. hymn. frg. 29 Bgk.

fok v
h011

k ?'> Y™ovs xSowtwq Aisch. Sept.'Ult H. Drei hoehaltertiimliche Holzbilder der
A. Urania, Pandemos, Apostrophia stiftet Har-
monia: Paus. IX 16, 3 (fiber diese s. Jahrb. f.
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Plut qu. conv. in 6, 4: ajtooxgaydrxag, sc. yvvai-
xag, d. i. (iwovg, xa&evdsiv). Sie hatte ein Fest
Auoodioia (Xen. hell. V 4, 6), an welchem die
edelgeborenen Frauen (vgl. auch Plut. de gen.
Socr. 4. 25) ejiaitor und verkleidet im xcouog am-
herzogen (Polyain. II 4, 3) an der Wintersonnen-
wende (Plut. Pelop. 24. CIG I p. 732. Jahrb.
f. Phil. Suppl. XI 1880, 700. 732). Epheu war
in ihrem Kult verboten, Plut. qu. Gr. 112. Zur

298ff. Tiimpel Philol. N. F. Ill 1890 117ff

I™' IV
o
18

^i'
568ff

- 48; T^ Jedo<* V 1892;
4001. — 2. Thespiai: A. MiXatva: Paus. IX 27,
5, nach VIII 6, 5 von den [il&ig h wxxl ge-
nannt; sie wird den Eros, dessen Mutter sie
ward (Pans. IX 27, 2; vgl. u. VH 3. VI 1 c), aus
einem alten autochthonen Kriegs- und Freund-
schaftsgott zu einem Gott aphrodisischer Liebe ge-
macht haben. Kopf der A. oder diese stehend undPhil Surnil ynssn'Mf 7-7 ;

' •,„™l f»ei1
' *opl der A. oder diese stehend und

»t^>2a?'2^*saj?^rakter der Sonne von A. und Ares bei Hesiod. th
934, Astftog und $dp g, und der finstere Charakter
der alteren Ares-Gattin, Erinys (Jahrb f Phi-
lol. a O. 685—722. O. Crusius Rosehers Myth
Lex. 1470, 46ff.), an deren Stelle A. in ThebaiV
treten sein wird (Jahrb. f. Phil. a. a. O. 716. 739)
Die bei Erinys standigen nephalischen Opfer muss"hudl« Theben eigenttimliche A. Ajzoorgowia
gehabt haben; wemgstens eignen sie der wesens

Gotterbild mit Blute in der Hand auf Miinzen •

Journ. Hellen. Stud. VHI 13. — 3. Delphoi. a) A.
emrv/ipidla, Idol mit yoai und Anrufung zum Zweek
der Psychomantie : Plut. qu. Rom. 23 (vgl. den
Aschenkrug der Lais im trikkaeischen A.-Dienst
[I 3a]jind die Grabesbeziehungen der Sphinx).
b) A. agfta, eine Umschreibung fiir A. als Liebes-
gottin, wie das homerisehe yiXdr^g fur awovaia (also
von ag-ag-laxco): Plut. Erot. 23, 7; nach G. Cur- •

Ziehen auf Rat d?v i) bvl fn7„ • £ wesens- uer xiias iv 338 und ihre Teilnahme am Cha-

ffthrten Venus Verticordia-Postvorta
, charakteri-

stischer Weise nach der Legende ,seit ihrer Ver-
mahlung mit Mars': Ovid. Fast. IV 151. Die
Paarung mit Ares ist stehend im ZwClfgotter-
system (s. d.) geblieben (Jahrb. a. O 742f)
Polyneikes, der Ubertmnger des A.-Kults aus
lheben nach Mantineia (Paus. II 25, 2), hat im
bedeutsamen Traum des Adrastosmythos und sei-
ner Verwirklichung neben dem ebergestalteten Tv-

vom gleichen Stamme dg/tovta (Curtius 340), so
dass 'Aqjio. gleich'Agpovla ware.— 4. Steiris : Votiv
Bull, hell. V 1881, 449. - 5. Orchomenos: a) A.
AxtdaXla am Akidaliaquell, Gattin des Dionysos
Mutter der Chariten, die sich darin baden, um
des Emflessens von dxidss (= curae) willen, Serv.
Aen. I 720 = Myth. Vat. II 36. IH 11. 12; vgl
den von Chariten gewobenen nsnXoe der A in
der Ihas (V 338) und ihre Teilnahme am Cha-
ritp.nnTinr C\A "VVTTT iri/< u\ a >j / m
am Jiepmssos, gestiftet von Agamemnon zur Er-
mnerung an den dort ertrunkenen geliebten Kna-
ben

:
Phanokles frg. 5 aus Clem. Al. Protr. 32; s.

u Argynnos. — 6. Tanagra: Tempel, Paus. IX
{*<}• — < Thisbe, taubenreicher Zufluchtsort der
A. dakaooatr)

: Nonn. Dion. XI1T 62. In Boiotien an
nicht genauer zu bestimmender Ortlichkeit (wegen
der Einflechtung der Gottermutter bei Thebai
Chaironeia oder Plataiai : R o b e r t Hermes XXII^Sttfe^f^E^«=^^^^:^"ssso die von H. D. M filler (Myth. I 297 mit Anm.

4) denPelasgernzugesprochene Sphinx; ebenso ist
desedlen thebaischen Gephyraiers Harmodios an-
gebliche Gehebte nicht bios Aemva genannt, son-
dern auch als Lowin dargestellt, und R. Jacob

i

beobachtet noch ofter Zusammenhang von Lo-
winnenstatuen mit A.-Kult (Jahrb. f Phil CVTI
1873, 366f. vgl. Ill le). Wenn Harmonia eine
tnebaische A.-Heroine ist (vgl. auch den thebai-
schen Genhv^fpr <J -k

v 6
v. T T, lu.~ Mc anaeren Ktellen bei E. Curtius IX. — b

mtl
G
m
ePE^ Mauera ir^ (Plin. n. hmit dem Eber im Gespann des Kdoojuog und derAefiovia auf dem schwarzfig. Vasenbilde Wiener

Vorlegebl. C VII 3 Bedeutung; vgl. Crusius
Rosehers Myth. Lex. II 841, 57ff. VieUeicht
stammt der Lowe aus dem durch den (areischen)
bparten Echion gegriindeten, in Thebai vorboioti-
schen Kult der Gfittermutter (Robert Henn

ai^r ^v? 7, 45ff
' Maass CfOtt. gel. Anz. 1889,

815). Lber pelasgisch-aphrodisischen UrsDrunf

polytos in der schon aus den Ehoien stammenden
Sage von der Atalante deo/iaia (Robert a. O.
445fF.).

HI. Attika. 1. Athenai. Vgl. E. Curtius
Stadtgeschichte Athens, Schriftquellen X—XH.
CVI und pass, a) A. (mit Ares) unter den Zwolf-
Gettern, Aristot. A&tjv. noX. 25. Paus. I 5, 5
8,9. CL4. II 1171(Akropolis); vgl. n 1327 und
die anderen Stellen bei E. Curtius IX — b)

des Oiditras Mvtho. 7T3 p • -
v «> „„ „ xevas1 >

Mouen und Ennyen als Kinder de:

— b) Als A. ehrten die Thebaier durch Tempel-
grundung die Geliebte des Demetrios Poliorketes,

i;|S!,
la

T'TT
Polemon fr" 15 bei Atl»en. VI 253 B,

*tiSj IU 120. Auch die Aphroditeheroine (Cru-
sius a O. 22. 23, 2) Leukothea hat in Thebai
Ji-ult: Plut. apophth. Lacon. Lyk. 26. Pelasger

IT '1^ £"siu« a. O. 8. 14f., alsTrager
des A.-Kults

: 16ff. ; Jahrb. f. Philol. CXXIII 1881

AAA VI 16): A. die alteste der Moiren (Lukian
imag. Vm 11), Hermen vor dem Tempel. in dem-
selben Statue von der Hand des Alkamenes (s.
d.), Paus. I 19, 2, als Armstutze eines jungeren
Typus verwandt auf lateranischem Relief B en n-

dorf-Schonenr.482Taf.XUI2. E.Curtiusa.
0. 23. Dieselbe Auffassung bei Epimenides (Theog.
frg. 9 aus Schol. Soph. OC 42 = Tzetz. Lyk. 406)

:

A. /.Qvoin , Moiren und Erinyen als Kinder des

mes, vgl. Istros FHG I 419, 9 und Evcovvfios, den
Eponym des attischen Demos Eviovv/ua, Sohu
des Uranos [von Ge] , bei Steph. Byz.). Oveana
ward diese A. genannt nach Lukian. d. meretr.
Vn 1, wonach die Urania iv xrjnoig als Opfer eine
da/tain empfing ; vgl. Athen. Xin 572 D ff. ; ausser-
dem Nrjtpdkia (wie Helios, Selene, Eos, die Nym-
phen), Polemon frg. 42 bei Schol. Soph. OC 100,
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FHG HI 127. Einkiinfte: CIA I 189, 11;

vgl. I 202. 273 'e.f; von Eurip. Med. 831ff.

laut attischer Sage als Rosengflttin gefeiert, die

aus dem Kephissos schopft und, Eroten ent-

sendend, mit lieblich erquickender Luft die Fluren

anhaucht. Nach verworrenem Bericht des Pausa-

nias 1 27, 3 ftihrte aus einem nEQijioXog neben ihrem

Tempel ein unterirdischer (noch nicht wiederge-

fundener) Gang an den Bezirk der Athene Po-

lias auf die Burg, wohl (nach Robert Herm.

XVI 1881, 87) zum Dionealtar (CIA 'I 324 C
u. 0., vgl. ni 333, u. oben I 6 a. E.), durch wel-

chen geheimnisvolle , selbst der Athenepriesterin

unbekannte Gegenstande durch die Arrhephoren

ausgetauscht wurden (Robert a. 0., an die ho-

merisehe Verknupfung der A. mit Dione erin-

nernd. Toepffer Att. Gen. 121. E. Curtius
a. 0. XI). Eine Darstellung dieser A., auf

dem Schoss der Dione, sieht Robert in der

Gruppe des Parthenonwestgiebels. Vielleicht ward

sie auch Nemesis genannt, CIG III 289: Ov-

Qavlag Nepeoecog, aus Hadrians Zeit (Hesiod

th. 217ff. Nemesis als Schwester der Moiren),

vgl. jedoch A. neben Nemesis in Patrai, weswe-

gen Posnansky (Nemesis und Adrasteia 12. 56)

vielmehr die rhamnusische Nemesis fur diese

Urania-Nemesis halt. Ein athenisches Totenfest

Ne/ieoeta zweifelhafter Beziehung Bekk. Anecd.

282 , 32 = Nexvoia = yeveoia aus Solons Zeit,

Mommsen Heortol. 209. Die von Pausanias I

14, 7 bei der folgenden A. (des xoXcovdg dyogaTog)

berichtete Legende von der Stiftung durch Aigeus

aus Furcht vor den /ir/vipa der Gsttin, auf wel-

che er die Kinderlosigkeit seiner Gattin und

Sehwestern zuruckffihrte, bezieht sich nachW a c hs-

muth (Stadt Athen I 411, 1. 2), v. Wilamo-
witz (Kydathen 157), Robert-Prell'er (Gr.

Myth. I 348, 5) vielmehr auf diese A. Urania.

— c) Auf dem xoXwvog ayogmog: A.-Uraniabild

von Pheidias Hand, fiber dessen Legende bei

Paus. I 14, 7 siehe EI 1 b a. E. - d) A.

eV 'IjixoXvu<o (CIG I 212) oder 'IitnoXvtq),

IwioXvria (Schol. Eur. Hipp. 30. Diodor. IV 62),

am Sudabhang der Akropolis, ward erst im 5.

Jhdt. aus Troizen, der Heimat des Hippolytos-

Phaidramythos eingeftihrt (Robert- Preller Gr.

Myth. I 348, 5. v. Wilamowitz Kydathen

170). Dieses 'btTioXixtvov Ugov 'Atpgodhrig (Schol.

Od.XI 321) wird von Euripides Hipp. 30 (mit Schol.)

als xat6y>iov auf Troizen bezeichnet und sollte

von Phaidra aus unglucklicher Liebe zu Hippo-

lytos, der umgekehrt die A. verschmahte und

dadurch die Rache der A. heraufbeschwor , ge-

grtodet sein (Enrip. a. 0. 29ff. Iff; Schol. v.

29: tiHudga igiXeovfisn] tov "Eocota, wozu vgl.

Tzetz. Lyk. 1329: 'Egmrtxdg vaog als den durch

Phaidra gegebenen Namen des Aphrodision). Pans.

I 22, 1 3 erwahnt die Verbindung mit Peitho

und dem Grabe des Hippolytos und nennt sie,

der offlciellen Bezeichnung auf den Inschriften

entsprechend , A. xavdr/fuyg, weil von Theseus

bei Gelegenheit des avroixiofiog xwv Mjfuov (!)

^stiftet; vgl. O.Mllller Prol. 401 und E. Cur-

tius (a. 0. 43), der an das Amtszeichen der

athenischen Beamten und Volksredner zu alien

Zeiten , den Kranz aus der troizenischen (V 9 a)

Myrte der A. erinnert; vgl. Schol. Arist. Eq. 59.

Der grosse Apollodoros (bei Harpokration, FHG

I 431 , 18) kniipft sie an Solons Versammlung
des gesamten dfj/tog auf der alten ayoga zur sx-

xXtjaia an und erklart die A. 'Exaiga (frg. 17 bei

Athen. XIH 571 C; vgl. Photios undHesych/EVai-
gag tegov 'A&qvrjatv) als rovg hatgovg xai rag

haigag ovvayovoa, d. h., wie v. Wilamowitz
bei Wentzel 'EmxXtfoeis faan> (1890) I 4 nach-

weist, die owrj&eig xai tplXas freigeborener Frauen
und Madchen. An nogvag denkt erst Nikandros

10 (Kolophoniaka 3 bei Athen. XIH 569 DE: So-

lon stiftet den Tempel vom Ertrage der Bor-

delle). Foucart Bull. hell. Xin 1889, 156ff.

trennt die 'IjmoXvrla, als auf der Asklepieions-

terrasse gelegen , von der westlicheren ndrdrjfiog

des Pausanias, zwischen dieser Terrasse und

dem Burgaufgang; vgl. auch DOrpfeld Athen.

Mitt. XIV 1889, 121. Opfer (foota) einer weissen

/itjxdg an Pandemos : Luk. d. meret. 7 , vgl.

Plut. Thes. 18: A. emrgayia genannt (wie CIA
20 in 335), weil sich bei dem Opfer vor The-

seus Abfahrt nach Kreta unter A.s Schutz die

Opferziege in einen Bock verwandelte. Ilofmfj,

xa&dgom (Taube), TiegidXuiyig der Altare, Wa-
schung der s'dt] der A. Pandemos (und wohl auch

der Peitho, Paus. I 22) , AeXz. dgX . 1888, 187f.

E. Curtius a. 0. IX. Inventar: CIA I 212

(oettog). II 702, 4. 699, 25 (Silberhydrien), dsgl.

681, 18: andere Schatzurkunden I 198, 9. 200 e,

11. II 679, 20. Ill 130 a (Votiv v ndxoig

30 mit weiblicher Brust in Relief). AsXx. dgx- 1889,

127f. Bull. hell. XIII 1889, 159, 1 und 160, 2.

A. fieydkr), otfivr], jiavdyfiog (Votiv mitPriester-

innennamen, Relieftauben, von einem Skamboniden

und eines Ikariers Tochter) vdrjg IJavSrj/tov vvu-

(ptjg : CIA III 369 (Sesselinschrift des Dionysos-

theaters). Eine Votivbasis im NW. der Akropo-

lis gefunden: CIA n 1208. Der vierte Tag den

Opfern an A. Pandemos geweiht nach Menan-

dros xoXag- frg. 292 bei Athen. XIV 659 C, CAF
40 III 82ff. Kock (Nachtfeier der s. g. TtzgaSiarai)

;

vgl. n. V 5 c. Lobeck Agl. 433f. — e) In den

Propylaeen A. Sosandra des Kalamis: Paus. I 23,

2, Stiftung des Kallias. Vgl. CIA 1 392 (IV p. 44).

Lukian imag. IV 6; d. meretr. HI 2. Dabei

eherne Statue einer Lowin von Amphikrates Hand
(Plin. n. h. XXXIV 72) zum Andenken an die

Geliebte dee Aristogeiton , Leaina: Pans. a. 0.

Die Legende zur Erklarung der ansgerissenen

Zonge anch bei Athen. XIII 596. Uber das

50 Lflwensymbol bei der hetaerischen A. , hier mit

deutxicher Beziehung auf die thebaische Heimat

des gephyraeischen Tyrannenmflrders, s. o. H 1 a.

— f) Beim Andronikosturm : 'AqjQoSixjj xai orag,

Votiv CTA HI 188. — g) Im Norden der Stadt bei

Panag. Spiliotissa (alter Grotteh-A.?) Statue mit

Weihinschrift an Isis, CIAm 162; vgl. II 1671,

dreiteiliger Stein fttr fllnf Altare der Gotter Her-

mes (vgl. V 5c), A., Pan, Nymphen (III 11 a. E.),

Isis (V 9 b. XXH 6). — h) Im Arestempel (mit the-

gObaischen Beziehungen wegen der Nahe der Sta-

tuen der Tyrannenmftrder und Pindars) 2 Statuen

der A., Pans. I 8, 4. Auf Verfertigung von Sta-

tuen des Ares und der A. bezieht U. Kohler
Ann. d. Inst. 1865, 315ff. die Rechnungsurkunde

CIA HI 318f. (Zweifel dagegen Boeckh im

CIA a. 0. und E. Curtius a. 0. S. IX. 59ff.). —
i) A. xpidvgog 'A&r/vfioiv, Eustath. zu Od. XX 18 p.

1881 (falschlich aus Pausanias citiert). Hesych.



2735 Aphrodite Aphrodite 2736

^n't^lSfi W *W 1 Und H^0kra- "M**", "6iln (im Sprichwort) u. a. genannt
turn p. 186, 26, wo sie mit Hermes yi&vgcozfc wurde, so erkennt Crusius (17, 7) hier einenund Eros y>^s z^mmengestellt ist -yedvgoi Beinamen der A. selbst, und zwar den yon denAcpeodnr,; Aisch. Hiket 1041ff. Vgl. A. neben Pelasgern Herodots, (VI 136) an den HraettaMars undMercunus als

, Heliopolitam zusam- verpflanzten, einer Art Genetyllis und ^Pornemengestellt. Ash. &QX 1888, 90, 8 (nahe der Vgl. uber den Grottenkult X l/xVH 6 XIX

T

Pyle der Agora gefunden). - k) Sesselinschrif- XXI 3 a. E. XXIX 1: uber die aphrofcfischen

£ iniso
iVTl

°l '- °Th ¥ ,
189

4 ™L? Wirku
T
n?en einer A.-QueirxXVlT9 Tum

C£A<p
.

m im A XcdxV mf iehscher Amphikti- men in 11. Die nahebei srefundene SnhiriT
onenhste CIA n 422 _ 1) Als AeouvaA. er- 10 Spata (Athen. Mitt. IV Taf. 5^erinnert an £eMelt die Gehebte des Demetrios Poliorketes, des boiotische Heimat der Hymettos Pekstrer -
,Sohns der A von Poseidon", Kult in Athen nach 10. Peiraieus. a) A. SUagL yon ThemistoklesDemochares (frg. 3 bei Athen. VI 252 F, FHG II gegrundetes Heiligtum , Ammon \ ETS
449; vgl frg. 4 Athen. VI 268 B). -2.InAthmo- Schol. Hermogen.^. 4^ Rhetor. gTV 5§3non: A -Uraniatempel gestiftet vom alten Landes- VI 393 W. — b) Kantharos Schiffshauserkon.g Porphyrin zu Kanig Aktaios Urzeit, alter Tempel, 'Ey. dgX . 1884 169f Z-' 46 yS sXl'
f b ^ P

1le

\^,in°'
?
p
nd
r-

Markt¥gel <? Arist Pas U5 ~ c
)
A

" V®^**) *X Tern
1 be): Pans. I 14, 7 Porphyron ward von A. pel von Konon gestiftet zur Erinneruna- an denlm Gigantenkampf getotet

:
Schol. Arist. Ay. 1252 Seesieg 394, Paul 11,3. CIA II 1206 (Votiv) -

^.ffjwo er Vogelgestalt hat)
; ygl. dieDar-20d) A. Svgia {Ovgavii) Heiligtumf CIA LI 168stellung auf der Reliefvase von Melos und uber (Erlaubnis an Kaufleute aus Kittion auf KyprosG^ntenalsGegnerderA^uberhauptXVinia. [ygl. XXIX 14] zur Stiftung 333 y Chr^UXXm 6. — 3 Im Dorfe Hermos an der heiligen Kehler Herm. V 351). CIA II 627, 4 6 (Prie-Strasse nach Eleusis: A^ Ilvto**, Grabmal der sterin), ygl. HI 1280 a Col. b, 40 von Orgeonen

sees,^JssSbSss tstf^^^a^f-f-
IL?P^

e

2

n
3

H
C?G

59
5

5

08
A);

CI
g
ATUX 4 ^ ftj"* ^S^"«*^

TikS ? J* 7 vHv, 508
- CIA

,
XI U56f

(
Votlv

)- e
)
A. m Verbindung mit Adonis und Demeter

1157 auch **v (sroYA^eoShs, Journ.Hellen Stui irn Ehrendecret **&. VIII 296 DiMenbeTge

r

II 123
;
unweit ernes A.-Tempels

: Pans. a. O. § 7. 30 SylL 427 ; desgl. (ohne Demeter?) auf dem Decret- 4 Akpeke. Priertei
'

d*'A CIA III 697, Vo- der Salaminier, CIA II 156$ -f) A im BezStiv: Athen. Mitt XIII 1888, 356, 692. - 5. derGottermutter:CIAII1560f. (Votiv Mrttedes 4

dSKfarii taniki^ S"^^ "* W ! * *>***"nebenTSSS^t
<ier raioma, Panakeia, Iaso, Hygieia zusammen <ary%, III 136. 187. — 11 Vonrebirsre Kolias-

rln
61

Taus^lt
1

t"" }%*?*" ^ A^T ^fif* >
T™^t

,
IriKSTsttS

raion. Pans. I 34, 3 6. Kolonos Hippios: A. Schol.; Lysistr. 2 mit Schol. Kallim. Hekale fr2

nannt Soph. OC 693. — 7. Thnai: A. 4>a<x, Steph. Byz. s. KmMe. CIA III 339; nach Schollempelkult zu Ehren der vergfltterten Gemahlin V Arist. Nub. 52 (und Schol Lukian pTendol 1 i\
des Demetrios Poliorketes, Phila (ftW), ge-40ist die ahxei A^^^Uk^illgnindet yon dem Lampsakener Adeimantos, Diony- als yeviaj? fyogos (wie dS A .Ton Mi^S
Athen VT wr* \"i- • t?^.^ -\

ei Scho
l

z
-
d

-
Si und zu Lys- 2 eine andere GottinAthen. VI 254 A Uber die irrtumhche Ghach- aus dem Kreis dieser A. war. Nach Paus I 1

BoeTlfhTirT of
eTR Pan? - I3

p'
7(Z - B'.ei i

StaDden neben dem Kultbild der A,KoUas d eBoeckh CIG a. O
)

vgl. Bursian Geogr. v. Gr. GenetylUdes (vgl. die drei entsprechenden Pigflr-

LuL' t*7
8

-
Bhamnus: Die als Nemesis ge- chen neben dem A.-Bild mit Modius und Bolenstiftete Statue des Agorakntos soU ursprungHch Nouv. Annal. de l'lnst. I 82 3 pi. All Sa'als A. furdieConcurrenz m t Alkamenes Statue nias a. O. verrieicht die rlrj^ von ionkch

Uber^n Cf"T ^ a"
^W71 ^" 50

?
hokaia

- ^ K«%ebrauche belm FrauenfestUber den Schwanenritt den A. mit Nemesis dieser weiblichen ZeugungsgCttin nennt Aristo-

Se? dfn Tvnn
61 A^orakrltos

T
™d **™'i*. Der Grander des Tempeis wVL?

a?SerTtog-'Uber den Typus Gardner Types of greek ling, der von Tyrsenern geraubt war; die U?-

T8% 64ff
Q* ^r ba^ Athen

„
MittVXV |?

che Dankbarkeit fur die Kettung' at der1890 64ff. — 9. Kvkkov IJqoa am Hymettos: Hand der Seerauber durch die Tochter des An-Heihgtum der A mit einer QueUe, deren Trink- fuhrers, welche (durch Einwkkung doch wohvTAfft
arkei

-?
nd ^agwgmnOidg. der A.) in Liebe zu ihm entbran™ war Schol

ifl^r)f^^r Smda
^..PaTon die SP™11- Ar. Nub. 52. Lukian Am. 42. AlMphr HI 11worthche Ubertreibung tpfaunai sk y.W.Vv, 60 Enst. Dion. Perieg. 952. Et M 550 41Demon bei Zenobios II 37 Mill., vgl. Crusius Suid. Harpokr. 8.°JCai«fe. Tzetz L^k. 867 der

Ktophan^L
MS° T \h Da di

t?
e T d

i
6 ^ ,

fal8Chlich fr A-^ hat (^ ^^Aristophanes (frg. 273, I 462 K aus Hesych) standlich aus ^.T0t;), sie xwlwrc; nennt und die

i^kv
m '7°e"« " /Pn^^rthch gebrauchte Ort- TvTsenerin me7«a tovtco (™,,Wa) Die nach

WifliV?t-W °r0t^T Kra"n0S (^g-
CrnsiuS

<
Bei*rage 18

)
aus

(

dfr AK^ia, nur dX
auch ii^'Ll

P^^dSmd. s.xvu.ov^ea renzierte r^rwJ.,V ist nach Hesych. s. y. eine

(Herodifn TT ZL"% t"'^ H
vf
SJC

^^
S

" ^'" H^to-flmUche ywa^sla #ed; frLr, mit Hunde-Uierodian II 534, 3 Lentz) auch xvXia, xlXUta, opfern und bringt so die thrakisch-samothrakische
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Hohlengflttin A. Zr/Qwdia (XVTI 6) in Erinne- (frflher mit dem ganzen Mstensaum zu Tiryns

rung, die auf der samothrakischen Inschrift gehOrig): Marmorstatue der A., neben dem Dio-

Conze Reise auf d. Inseln d. thrak. Meeres nysos-Saotestempel, gestiftet von den Dana'iden,

T. XVI 10, S. 69 A. Kahag heisst (XIX 1). Die Paus. H 37, 1 (entsprechend der Concurrenz bei-

Tyrsener dieser Legende sind die tyrsenischen der Gottheiten im Proitidenmythos). — 3. Teme-

Pelasger der nordthrakischen Inseln und des Hy- nion (ebenfalls tirynthisch, Paus. II 16, 2. 28, 8):

mettos (in 9), welche letzthin aus Thebai (II A.-Tempel neben Poseidontempel, Paus. H 38,1.

1) stammen. Die Fesselung der xa>Xa in dieser Uber die von Tiryns weiter verbreitete Heilig-

etymologisierenden A.-Legende (vgl. Art. Kolias) keit des Nautilos der A. s. V 9 b a. E. ; uber die

entspricht vielleicht jener Fussfesselung im Oidi- 10 ebendaher datierende Bezeichnung einer Muschel

pusmythos, den H. D. Hiiller (Philol. XTV 134, als ,Ohr der A.' s. V 6. — 4. Mykenai (von Tiryns

vgl. Crusius a. O. 21f.) der Religion der tyr- aus gegrfindet durch Perseus) : s. den kunstmytho-

senischen Pelasger zugeschrieben hat , so auch die logischen Teil (G 1 4).— 5. Argos. a) A. 'AxqUl, He-

Verstrickung des Ares mit der A. im homerischen sych. , wohl identisch mit einer der beiden folgen-

Demodokosgesang und die etymologisierende Form den.— b) A. Ovgavla, Haupttempel in der unteren

2<pty% flir die alt-boiotische <?«'f (Hesiod. th. 326), Stadt, Paus. II 38, 8; daneben ein Grab der Ari-

makedonischeB/f, desOidipusmythos(von<r<p(j7«)>; adne im Tempel des kretischen Dionysos; vgl. die

andersBetheTheban. Heldenlieder 17). AuchHe- A. 'AQidSrt) von Amathus, XXTX 16, und fiber-

sychs Zeugnis (s. KmXidg) fur einen Demetertempel haupt unter Delos XXTT 6. — c) A. Ntxrjyogos,

auf Kolias verwertet Crusius (a. a. O. 17) fur die 20 Holzbild von Hypermnestra gestiftet zum Dank

Zuweisung dieses A.-Kults an die thebaisch-hy- ffir Losung von Todesstrafe anlasslich der unbot-

mettisch-thrakischen Tyrsener-Pelasger. Die Grup- massigen Verschonung des Lynkeus beim Gatten-

pierung dieser A. mit Nymphen (Genetyllides) mord der Dana'iden, Paus. II 19, 6. Verknupfung

und Pan (Strab. IX 398) erinnert an die gleiche der A. mit Hermes auch im Kalender, wo der

Zusammenstellung in Athenai selbst, HI If. Die 4. Monatstag beiden Gottheiten geheiligt war,

A.-Kolias auf dem Schosse der Thalassa als Proklos zu Hesiod op. 800, vgl. Theophr. cha-

Versinnbildlichung des aus dem Meeresschosse ract. 14. Clem. Al. Strom. VII 744 und uber-

aufragenden gleichen Vorgebirges erkennt Furt- haupt uber ihre ovfiflcoiila. bei den szaXaioi Pint,

wangler (Eoschers Lex. d. Myth. I 414) im coni. praec. prooem., allegorisch gedeutet_ auf

Parthenongiebel und denkt sie urspriinglich als 30 die yd/tov fjdovrj fxahoxa ).6yov dsofthtj. Dieser

nacktes Idol verehrt. In Eleusis Melt die Mutter Nikephoros gehort wohl das Ehefest Hybristika

der Ortshero'ine und Gattin des Hermes, Daeira, (s. im folg.) im Hermesmonat. — d) A.-Heilig-

Phanodemos (frg. 21 aus Eust. II. VI 378 p. 648, turn oberhalb des Theaters , mit einer vor dem

35) ,falschlich' fiir A. — 12. Kopana: Athen. Mitt. Kultbild stehenden oxi)lr\, welche im Relief die

YTTT 1888, 356 nr. 705. —A<pgodioia>c6v jihallov Darstellung der Telesilla mit Helm in der Hand

erscheint auf Inschrift CIA II 780, 5. Add. 782 b und Bucherrolle zu Fiissen enthielt, zur Erinne-

p. 513. — A. als Trierenname CIA II 792, 25. rung an ihren Sieg an der Spitze der mit

793 b 18. 802 a 35. 789 b 80. 791, 79; vgl. Tempel-VotivwaffengeriistetenargivischenFrauen

Boeckh Staatsh. d. Ath. Hia 85. Preller- uber den Kleomenes, Paus. H 20, 8. Nach 0.

Robert Gr. Myth. 13 365, 2. A. mit Taube auf40Muller Dor. 12 174, 3. II 366 war das

attischen Tetradrachmen Beule' Monn. d'Atb. Schema dieser Telesilla das einer auf den Helm

255, dagegen Imhoof-Blumer und Gardner schauenden A. ; vgl. El. Ceram. IV pi. XXXI (nackt)

Journ. Hellen. Stud. VH34; mit Taube und Mo- und die Gemmen Muller-Wieseler Denkm.

dius Bursian S.-Ber. d. Sachs. G. d. W. 1860, II 272a. b. Bewaffhete A. auf Miinzen Cat. Brit

223. Mus. XXVI 5. Wide Lakon. Kulte 141, 2. Auf

IV. Meg ar a. a) A. emoTQoyla, Heiligtum diese mit dem A.-Kult in Beziehung gesetzte

mit Orakel der Nyx auf dem Wege zur Burg Stadtverteidigung wird man auch die A. /T«e»-

neben Tempel des Dionysos wxxehog und Zeus ftaoat Hesychs (s. v.) oder IJegiftaolri des Ni-

xonoi, Paus. I 40, 6. — b) A. .-rga^j, Heiligtum lander frg. 23 Schn., Clem. Al. Protr. TI 39 p. 33,

mit sehr altem Elfenbeinbild neben 2 Bildern der 50 17 P. beziehen durfen (wo Dindorf Steph. Thes.

Peitho und Paregoros von Praxiteles Hand und VI 793 D IleQipaooZ liest; Schol.: aoxnv * "?'

Bros, Himeros und Pothos von Skopas, Paus. I bit&era [sic] xtL); denn diese wird troiz O.

43, 6. A. mit Apfel und Taube auf Votivrelief: Schneider Nicandr. p. 32 nicht mit demScho-

Sybel Katalog d. Skulpt. zu Athen nr. 388. liasten dem anderen argolischen Beinamen 'Aozi-

V. Argolis. 1. Tiryns: Terracottaidole . F. /tonouk gleichgesetzt und obscta erklart werden

K6pp bei Schliemann Tirjns 414, vgl. Philol. durfen (wie auch Welcker GotterL II 714 thut),

N. P. V 1892, 394. Einen tempel der Jlei&co, d. sondern vom xnQiflalveiv = afivveo&cu als eine«e<>-

L der A. selbst (vgL o. I 4. XXT 4), stiftete von orartf, afivvxstga. Nicht genannt ist A., sondern

Tiryns aus Proitos zum Dank fur die Heilung durch Stiftung eines Standbildes des Enyalios ver-

seiner TOchter in Sikyon, Paus. LI 7, 7. Diese 60 treten, in der anderen Version dieser Sage bei Pint.

fiavia der Proitiden fuhrt Aelian. v. h. HI 42 de mul. virt. 4 , wo aber die Datierung des ange-

(statt wie sonst auf Dionysos) auf A. zurfick

;

knflpften Hybristikafestes an den Hermesmonat

sie bestand in Mannestollheit und muss durch und die Beziehung auf Hochzeitsgebrauche doch

die auf dem Berge Keraunion oder Athenaion den Gedanken an A., und zwar die Nikephoros

wachsende 'AdgdaTtta gi^a veranlasst sein, durch nahe legt. Beim Feste tauschen Manner und

welche jede ywij e/ifuxrf/g yiyvsxai, ,Lysimachos Frauen die Trachten (ygl. die gleiche Sitte der

Nostoi' (frg. 10 aus Ps.-Plut. de fluv. 18 , 12, Kyprier beim Opfer an A. barbata = 'Aygoditos

:

FHG HI 338; vgL Philol. a. O.). — 2. Lerna Serv. Aen. LT 632); bei den Eheschliessungen



2739 Aphrodite

rait den agioxoi raw jisqwixoiv (zum Ersatz der ge-
fallenen Manner) wird durch Gesetz den Frauen An-
legung eines falschen Bartes (wieder entsprechend
der kyprischen A. barbata: s. u. XXIX 19 a Anf

)

wahrend desBeilagers anbefohlen, zur Verhiitung
des xovxovg dxifid&iv xai xegiogav ev xfi ovyxa&ev-
detv. Das ist das Motiv, welches zur Ermordung
der stadtfremden Aigyptiaden einst gefiihrt hatte,
wieidiese avdgoyovia derDana'iden zur Stiftung des
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tung der gattenmordenden Prauen des Mythos in die
Geschiehte des Kleomenes ist, wie aus dem Ver-
gleich mit Herodots Darstellung (VI 77ff.) langst er-
kannt ist, spat und apokryph. — e) A. TvuBcogi-
Xog unaufgeklarter Bedeutung, Clem. Alex. Protr
LT 38 p. 33 P. — f) Auf dem Wege nach Manti-
neia Doppeltempel mit Ares, gestiftet von Polynei-
kes (dem Besitzer des Halsbandes der Harmonia) •

Paris. II 25,1. — Hysteria der A., ein Pest mit

AVide Sacra Troezen. 14). Mogqxh soil die A
Tgottyn'a der Phaidra Lykophron 449 genannt
haben nach einer alten Variante des Tzetzes : ygdws
xai xrjv Tgmfyviav (statt Vulg. Zrjovvd-Cav) xxX.;
vgl. Maass Gott. gel. Anz. 1890" 354 _ b)
In dankbarer Erinnerung stiftet die Antheaden-
coiome Halikarnassos der troizenischen Metropole
den A. - dxgala - Tempel auf einer Anhohe der
Troizema jenseits der Akropolis , neben einemA.-mephorostempels

; Vg^ll^^E^ 101=^, TaT 7 82*7ti tolsStungdergattenmordendenPrauendesMvthn^T.HiB „„„t, £ hrA:t„t„ „.
6*'„

;, ^P' d
.
e
?_

.

lsisklllti ' -; — , « V'gi- UCll 0.31BJIU11,
aucn zu Halikarnassos, Bull. hell. 1890, 111 •

Hauptschmuck der Isis auf Bronzemiinzen von
Halikarnassos

, Waddington Eev. num 1851
240 nr. 9; vgl.Drexler Num. Ztschr. XXI 1889^
128. 390; und die Isis neben A. und Hermes
in Athen III 1 g). Da die Pilialen zu Athen
und Halikarnassos als av/i^cofiog der A. den Her-
mes haben, so wird der Hermes jxoXvyvtog von
Troizen (Paus. II 31 , 10) auch schon (wie in

Schliemann Tuyns 417f. und I 3b. XXVII
3.) — Venus Argiva, die puppae der romischen

GOttm bezieht sich wohl auch die Heilighaltung
des jmXvmvg xmntjXdxrjg (Klearchos v. Soloi jx
x&v h {,reoj frg. 47 bei Athen. VII 317 A, PHG
II 318), d. i. des Nautilos, den Mucianus bei Plin.

^ *' ^ 94 und 88 concha Veneria nennt (Philol.
N.P. V 1892, 387ff.) in Ubereinstimmung mit
Kalhmachos (Epigr. 6 Schn. aus Athen. VII 318 B •

Tiryns ausgewandert um 468 naVSe£l<rt£ 30 keiSS' GrLuLh ZfTsVl^n ^'"^

anfr d^A -.-.-nA /~11 i"j_i .ii -.»

Madchen empfangend, Engel Kypros II S31. -
An A. ist vielleicht auch zu denken bei dem
ofcilfia mit weiblicher Adonisklagefeier , Paus.
II 20, 5. Archaische langbekleidete A. auf Miinzen
Journ. Hell. Stud. VI 91. - 6. Die Halieis (von

coxagiov Aygodhrjg (Antigonos v. Karystos it. Xe'Sewg
bei Athen. Ill 88 A; emendiert von Maass
Ind. Lect. Gryph. 1891 XI) die sonst (Aristot.
hist. an. IV 4, 13 = Schol. Nicandr. Al. 393.
Plin. n. h. XXXII 149)*ofc daXdooiov und mxlov,
heute Haliotion genannte Flachmuschel, Philol
N.P. V 1892, 395f. - 7. Hermione, von dem ein

auf Gold- und Glasplattchen den Nautilos ge-
wohnheitsmassig darstellte und trug (vgl Philol
a. O., Tafel und o. V 3). - c) A. fc Bdooatg',
zusammengenannt mit xeXeoxfigeg der grossen
Mutter, Bull, hell. X 1886, 136ff. = A. % SXeh
xaXa/iug, xjjimg im Gegensatz zur xaxaaxojiia
(axgaia), Wide Sacra Troezen. 36. Auf MunzenKfc£?fe«^4=^€«S=™^W£4i,K:heis bewohnte (Steph. Byz. s. Tigwg), hatte der

A . Uovxia, Aifitvia einen Tempelkult mit Marmor-
bild geweiht (Paus. II 34. 11) und einen zweiten
lempel einer A., in welchem Braute und sich
neu verehelichende Witwen vor der Hochzeit
opfern, Paus. II 34, 12. Votiv an A. CIG 1233-
vgl. den verwandten Kult V 8. VIII 3d X l'
Wide Sacra Troezen. 34f. Mit Eros stehend
auf Munzen, Mionnet Suppl. IV 263. 162 —
8. Auf dem Wege nach Troizen, an der xhoaSft

ilell btud. II 97f. Abneigung gegen den Wein
spncht wohl aus der Angabe, dass der troize-
msche Wem zengungsunfahig mache, Plin n
h. XIV 18. — 10. Methana : Nackte A. auf Miin-
zen, Journ. Hell. Stud. VI 99. — 11. Epidauros-
im romischen Bade A.-Statue (Genetrix), 'Eqmu.
<m. HI

d
1886, 256f. - 12.Melina: k.Mehvaia,

feteph.^ Byz. s. MtXiva ; nach Tzetz. Lyk. 403 von
idXi (fjiv ovrovaiag) abzuleiten.

VI A c h a i a. 1. Korinthos : a) Burg, A. bewaff-

/' 7— t~T~™> * ^«*^^i *uii Ulceus vur
der Ehe mit Helena gestiftet, Paus. n 32, 7. —
9. Troizen, 'ArpgoHiaidg genannt, Eust. II. II 561
p. 287, 11: a) A. Karaaxoxia, Tempel, gestiftet
von Diomedes, mit Grab der Phaidra, Denkmal
des Hippolytos und heiliger nvoaivrj mit durch-
bohrten Blattern; vgl. wieder die athenische
Myrte der Beamten. Paus. II 32, 2—4 wo die

Sde^m-^<^ara aulden L-ixo/.vxog yvfivaZatv erklart ist, vgl. _ftQ7 „„„„ v., ^r..-,^ . V B
;

• "£•. l
if

das Us6v xaxoywv e<p 'Ix.-ioXvzo) mit Phaidrasage
in Athen, die Piliale dieses Kults (IH Id) der
zugleich der Mutterkult des entsprechenden von
Halikarnassos ist (XXVI 19. Philol. N.P. V 1892
402L wie der troizenische Poseidondienst derjenige
des hahkarnassisch-triopischen (CIG 2655. Schol.
Iheokr. 17, 69. M. Mayer Giganten und Tit. 139.

379. Alkiphron III 60 (aus Kythera kommend).
A. auf Kaisermunzen mit Schild (ohne sonstige
Bewaffnung) mit Sphendone, zuweilen mit Eros
oft im Tempel oder auf dem Felsen Akrokorin-
thos, auch mit Poseidon oder Herakles oder bei-
den; auf autonomen der Kopf , Imhoof Journ.
Hellen. Stud. VI 74ff.

; archaisch Cat. Brit. Mus
Corinth. 8f. nr. 79—86. 91—94; vgl. llff. nr. 117
—697 pass. — b) Markt in der unteren Stadt,
A.-Statue des Kytheriers Hermogenes neben Her-
mes^und anderen Gottheiten, Paus. II 2, 7. —
c) Cypressenhain Kraneion vor der Stadt, A. /«-
/.atvt'g, Tempel mit Grab der Lais , worauf eine
LOwin einen Widder haltend (vgl. Plut. Erot.
21 u. 0. II 1 a.) Auf Munzen mit Scepter und
Apfel oder im Tritonenwagen oder nackt allein,
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Journ. Hell. Stud. VI 67f. Beiname IleiM und

Ovgavia (?) bei Pindaros frg. 122 Bgk. aus Athen.

XIII 573 E; daselbst auch die jioXv&voi veavi-

deg afitpbtoXoi (Hierodulen, vgl. Strab. VIII 378. Al-

kiphr. ni 60), die lange Mschlich den orienta-

lischen, vor der Ehe um Geld, zum Erwerbe eines

Malschatzes, die Jungfrauschaft opfernden freien

Madchen gleichgesetzt wurden, Enmann Aphro-

ditekult 83f. Mehr als 2000 solcher Hetaeren

Qiog und Athene 'A/tagta als Schwurgottin des Bun-

des, Inschr. E6v. arch. 1876 H 96. LeBas-Fou-
cart 353. — 7. Argyra: A. als Spenderin von Xr)ifr\

"Ega>xog in der Legende vom Hirtenknaben Selem-

nos (s. 0.), den sie in einen Pluss verwandelt, und
der eponymen Bachnymphe Argyra, seiner Liebha-

berin, Paus. VII 23, 1. — 8. Patrai: a) A.-Heilig-

tum unweit des Poseidontempels mit einem durch

Pischernetz aus dem Meere gefischten Agalma;

verdienten von den Premden fur Tempel und 10 dabei Ares- und Apollonstatuen. — b) desgl. am
Stadt, Strab. a. O. XII 559. Im Perserkriege

erhorte A. die Pflrbitte derselben um Eettung

der Hellenen, Timaios frg. 57. Theopomp. frg.

170, PHG I 205. 306. Simonides frg. 173 Bgk.

bei Athen. XIII 573. Pest der Kco/tdCovacu hai-

eai: Alexis QtXovoa frg. 253, CAP II 389f.; vgl.

Athen. XIII 574B. Nach Bergk de rel. com.

Att. 339f. 396ff. spielen daselbst auch die hetae-

rischen 'A<pgodioia des Theopompos CAP I 734.

Hafen. — c) im Hain am Hafen neben Apollon-

tempel: Paus. VII 21, 10. 14: zahllose Byssosar-

beiterinnen, denen 'AqjQodlxrjs (iheoxw. — d) desgl.

neben Nemesis-Heiligtum, VII 20, 9 (vgl. 0. Ill 1 b.

8). Kopf der A. oder stehende A. mit Schild

gegenuber der Artemis Laphria auf autonomen

Munzen, Cat. Brit. Mus., Pelop. 22. 28 nr. 2.

3. 41.

VII. Arkadia, vgl. Immerwahr Kulte und

— d) Kenchreai: A.-Tempel, Paus. II 2, 3. — 20 Mythen Arkadiens, 1891. 1. Mantineia: a) An der

-
T

' • " ' " -
1 " Grenze gegen Orchomenos beim Berg und Grab des

Anchises Tempel, zu Pausanias Zeit verfallen : Paus.

Vm 12, 9. — b) A. Svfinaym, Tempel gestiftet

wegen der Schlacht bei Aktion, mit Votivstatue der

Nikippe, Paus. VIII 9, 8. — 2. Orchomenos (vgl. 0.

VII 1) : Tempel mit Bild neben Poseidonheiligtum,

Paus. VIII 13. 2. Auf Munzen A. mit KugeL auf

Saule gestiitzt: Mionnet IV 284 nr. 69. Vgl.

die A. im Schwur des Vertrags von Orchomenos

e) Lechaion desgl. neben Poseidon und Musen-

dienst, Plut. VII Sap. conv. 2. 21 (Hs. 'Afupi-

tQtxri corr. v. Wilamowitz Herm. XXV 1890,

225; das Symposion gilt dieser A. und findet

in ihrem Tempel statt). Kopf auf Miinze, Journ.

Hell. Stud. VI 66. — f) Isthmos : A. als Kind
von Thalassa auf dem Arm getragen zwischen

Nere'iden auf der Vorderseite des Poseidonwagens

im Poseidontempel , Paus. II 1, 7. — g) Gera-

neia: A.-Statue im Tempel des Zeus Aphesios, 30 mit dem achacischen Bunde o.^yi^b.

Paus. I 44, 13. — h) Alkyonis-limne : A. zu er-

schliessen aus Schol. Theokr. VII 57. 59 (A.

neben Leukothea, Palaimon und Nere'iden im
Kult der Aiolidin Alkyon[e]). — 2. Sikyon: Tem-
pel der A. mit Goldelfenbeinbild des eingeborenen

Kanachos , sitzend mit Apfel und Mohn (jixjxwv,

wegen des alten Stadtnamens Mrjxwvr}) in den

Handen und noXog auf dem Haupt. Der Eintritt

ist nur der einen zu ewiger Keuschheit verpflich

— 3. Bei

Melangeia: A. MeXaivis , angeblich genannt von

den /uiljets av#Q(bmov Iv (fisXalvrj) vvxxi; Tempel

nebst Dionysoskapelle an der xQr\vr\ MeXiaox6>v,

Paus. VIII 6,. 5; vgl. 0. II 2. VI lc. — 4. Te-

gea: a) A. iv nXiv&lw, Tempel und Statue auf

dem Markte, Paus. VHI 48, 1. — b) A. Ilacpia, Tem-

pel gegriindet von Laodike, der paphischen Tochter

des nach den Troika nach Kypros ausgewanderten

Arkaderfuhrers Agapenor, Paus. VIII 53, 7 ; vgl.

teten yvvr, veaixooog und einer auf Jahresfrist 40 u. XXIX 1 a. E. ; zugleich iiber tegeatische Local-
- - -

..,.„.,,.
zeichen.— 5. Ladon: A. AaSmyevijg genannt wegen

ihrer dortigen Geburt, Hesych s. v.; vgl. das

Aphrodision am Ladon zwischen Psophis und

Thelpusa, Paus. VIII 25, 1. — 6. Psophis: A.

'EQvxtvrj, Tempel gestiftet von Kindern der Pso-

phis, Enkeln des SikanerkOnigs Eryx, Paus. VIII

24, 6. 2. Der psophidische Flussgott Eryroanthos

soil von A. geblendet worden sein, weilersiebadend

sah ; die Eache seines Vaters Apollon an Adonis

verpflichteten Xovxgo<p6(>og gestattet. Opfer (dyl-

a/iaxa): Schenkel, ausgenommen von Schweinen,

zugleich mit Laub von dem nur im Peribolos-

Hypaithron wachsenden icaidefxog (= 'Atpeodizrjs

BUyagov, Plin. XXXVII 123) und zwar auf Wach-
nolderfeuer; daselbst Antiopestatue. Typus der

Mediceerin auf Munzen: Jonrn. Hell. Stud. VI
79. Vgl. den (A.-) Peithotempel des Tirynthiers

Proitos mit der Legende von der Heilung der

pavia der Proitiden, Paus. II 7, 7f„ und fiber 50 (Ptolem.Heph.l)s.u.Erymanthos.— 7.Teuthis:

die Verbindung mit Paphos-Golgos durch die

sikyonische Kolonie u. XXIX 1 a. E. — 3. Titane:

A. im Asklepiostempel , Paus. II 11, 8. — 4.

Aigeira : a) Hauptheiligtum der (A.) Urania, un-

betaretbar for Menschen, neben Asklepios- und

Isistempel (vgl. HI 1 f. V 9 b), Paus. VII 26, 7. —
b) daselbst auch Tempel der #sa Zvgla mit Ent-

haltsamkeitsvorschriften vor dem Eintritt an be-

stimmten Tagen. — 5. Bura : A.-Tempel mit Dio-

Tempel der A., Paus. VTlI 28, 6. — 8. Akakesion:

desgleichen nebst Aresaltar im Despoinaheiligtum,

Paus. VIE 37, 12.— 9. Phigaleia : A. h> xcniXy,

Tempel fiber dem Apollon Epikurios, Paus. VIII

41, 10. A. an Pfeiler gelehnt auf Mflnze, Journ.

Hell. Stud. VII 111.— 10. Megalepolis : a) A. Ma-
xavTxig, Tempel im Bezirk der Grossen GOttinnen,

mit Hermes- und A.-Statuen von Damophons Hand.

Der Name von den egymv zavrrjg jtXeioxai Lxi-

nysos- Tempel neben Demeter- und Eileithyia- 60 xexvi)acig und xavxola ardg&xoig dvevgrj/uva, Paus.

heiligtumern, Paus. VII 25, 9. A. halbnackt

mit Scepter auf Munze, Mionnet II 165 nr.

128. — 6. Aigion : a) A.-Tempel neben Poseidon-

tempel im Hafen , Paus. VII 24 , 1 ; nackte A.

auf Munze, Journ. Hell. Stud. VTI 91. — b)

Im Tempel des Zeus 6/Mxyvgtog (mit Bezug auf

den Sitz der achaeischen Bundesregierung in Ai-

gion), Paus. VII 24, 2; vgl. A. neben Zeus 'Afid-

VTII 31, 9. — b) Unweit des Theaters A.-Tempel

mit Dreiheit von Holzbildern, einer Urania, einer

Pandemos und einer unbenannten A., Paus. VIII

32, 5; entsprechend wohl der thebaischen Apo-

strophia (vgl. 0. II 1 a) und wohl ubertragen und

nachgeahmt bei dem jungen ovroixtofidg dieser

Stadt durch Epameinondas ; dafiir spricht der

benachbarte Aresaltar. Stiftung eines dgiyxog
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des Plussnamens Peneios. Cicero de n. d. Ill 59 die Verbreitung des miitterlicben A.-Dienstes ent-

leitet die A.Urania zu Elis zusammen mit dem spricht.— b) Pallene : A. mit Tauben auf Miinzeu,

ithyphallischenHermes (obseeniuseoceitatanatura) Mionnet Suppl. IH 106. — c) Uranopolis (wo

von Uranos und Hemera (Die) ab, unabhangig von Thukyd. VI 109 und Strab. VII 331 frg. 35

Hesiodtheog. (vgl. u. S. 2770). — b) Im Temenos Pelasger aus Lemnos kennen): A. mit Scepter auf

desTempelsA.Pandemos aufBock sitzend, Erzbild Himmelskugel. Mlinzen Cat. Brit. Mus., Maced.

von Skopas. Paus. VI 25, 1, der den Bock als 133f. nr. 1—5. Gardner Types of greek coins

Symbol der Schildkrote gegenuberstellt (als Ge- T. XII IS. — 2. Allgemein ,in Makedonien'

:

gensatz ?) ; vgl. die Miinzen Journ. Hell. Stud. A. Zetg^vrj, Hesych. ; entweder = SiaSovfiivrj (von

VII 76f. und Weil Abhandlung. fur E. Curtius 10 iuQfj = fihga, xawia, Siddrjfia, Hesych.) oder =
1884, 134; uberhaupt u. XL. — c) Im Heraion: Iv xtonp, %aa>vi (von f«gct=xsax6q, £<ovt), xitwv,

eherne A. des Sikyoniers Kleon, Paus. V 17, 3; zAcyais, Eustath. H. XI 155 P- 837, 51; vgl. Lo-

anderes Anathem (des Mikythos), 26, 2. 'A<pSodha beck Agl. H 1227); vgl. XVn 1. 6.

als Ehestifterin zwischen Iason und Medeia auf XVII. Thrakien. 1. Drys bei Mesambna:

der Kypsele, 18, 3; aus dem Meere auftauchend, Heimat der A. ZriQivftia, Nikand. Ther. 461; vgl.

bekranzt von Peitho unter den anderen Gottern, XVII 6.-2. Chersones: a) Kalhpohs, CIG 2011

;

auf dem Sockel des Goldelfenbeinbildes des Zeus 'Ayqtlr), Inschr., Kaibel Herm. XIX 1884, 261.

von Pheidias, 11, 8. Eine sehr archaische Bronze b) Stadt Aphrodisias (ohne Zeugnis). — 3. Sestos:

mit einer Hand auf der Brust, die andere vor A. (Kvjidk daXaooata, Musaios 319) Fest nebst

der Scham das Gewand zusammenfassend , Aus-20 Adonien,Mus.5f. DaselbstineinemTurme(24f.32)

grabungen in Olympia IH T. 24. ihre Priesterin (31. 141) Hero, eine attt) KvjiQtg

X. Lokris. 1. Naupaktos : A. in Grotte (vgl. Svaooa (v. 33). Die,gottentstammte' (v. 30) XaS(eooa

IH 9 a. E.), verehrt von Witwen, die neue Ver- 'Hqw ist = 'Hgo<pai] (Maass Herm. XXH1 1888,

mahlung erbitten, Paus. X 38, 12. Athen. Mitt. 614), also letzthin wesensgleich dieser aineiadisch

IV 23, 1. Kopf der A. auf Miinzen, Mionnet idaeischen .Priesterin Apollons', deren ,sibyllische'

II nr. 18 ; Suppl. Ill 27. II nr. 20ff. — 2. Oian- Weisungen mit den (im-) oxrjipetg der A. selbst

theia: A.-Tempel, Paus. X 38, 5. an Aineias (Dion. Hal. I 48, 2. Konon narrat.

XI. Aitolia. Kalydon: Aphrodisien mit He- 46, beide wohl wegen der etymologischen Zu-

taerenmarkt, Plaut. Poen. 190f. 264. 1180f. spitzung auf das idaeische Skepsis nach Demetnos

XII. Akarnania. A. Alveids, Tempel, Dion. 30 dem Skepsier) iibereinstimmen. (vgl. auch Worner

Hal. ant. I 50; auf Aineias zuriickgehend. Progr. Leipzig 1882, 21f.). Uber die Verbindung

Xm. Ambrakia. 1. A. neben Zeus Soter, dieser A.-Herophile oder A.-Hero mit dem abends

CIG II 1798f.: A. Alvsias nach Dion. Hal. ant. ne6s £6<pov das Meer durchmessenden AsavSgo;-

I 50 verkniipft mit Aineiasdienst. — 2. Aktion Helios (Dsener Rh. Mus. XXIII 1868, 356) vgl.

desgleichen mit Spielen und Seegefechten zu Ehren u. XXI 1. 3. XXV 2. 4. — 4. Perinthos und Hera-

der SchiffahrtgCttin, Dion. Hal. I 49—53. kleia: Pannychia der A., Xenoph. Ephes. HI 2;

XIV. Epeiros. 1. Do'dona: A., CIG 1823, Miinzen Mionnet Suppl. H 405.— 5. Byzantiont

mit Zeus vereint, Serv. Aen. Ill 466; auf Aineias Tempel, Zosim. II 30; Pandemos, gegrundet von

zurfickgefiihrt als A. Alvsidg, Dion. Hal. ant. I Phedalia, Chron. Pasch. p. 495 Bonn fci einem

51. Verg. Aen. a. O. A. Acoda>vtj genannt, Clem. 40 Bade A. Aovonevr), Agathias Anth. Pal. IX 619.—
Rom. Horn. IV 16. V 13 (ob Aiwvrj zu lesen? 6. Ztiqiv&ov Stngov: A. ZtjQiv&ta, Tzetz. Lyk. 449,

vgl. Theokr. VII 116. Bion I 93. Ovid. Stat. Per- Zt)qvv&&, Zonar. ; ZrtQvv&ia, Et. M. p. 411, 30. Suid.

vigilium Ven. hauflger). — 2. Kassope: A.-Kopf s. v.; empfangt nach Lykophron 448 Hundeopfer

mit Kranz auf Munzen, Cat. Brit. Mus., Thess. und ist nach v. 150 = A. Mog<p<b Jvgl. Sparta).

98f., 1. 3. 12f. Lobeck Agl. II 1227 y findet die Ortlichkeit m
XV. lllyria. Dyrrhachion: A.(?) auf Miin- dem aYTgov fxelgyv bei Dio Cass. LI 26 wieder,

zen, Cat Brit. Mus., Thess. 78 nr. 185. dessen Sage von der Flucht der ,Titanen' (!) m
XVI. Makedonia. 1. Chalkidike: a) Ainos, diese Hohle nach ihrer Besiegung er mit der ent-

dessen Eponymos Aineias ist . erster Wohnsitz sprechenden Gigantensage von Apaturon am Pon-

dieses Heros auf seiner Wanderung ins Tyrsener- 50tos (XVIII lb) vergleicht. Zur Grotte vgl. HI 9

land, Tzetz. Lyk. 1282ff. (Strab. XIII 608 un- a. E. Allgemein: A. Ogatxla, Hesych. ;
Ogn'oaa

genau ,am makedonischen Olympos' anstatt bei Nonn. Dion. IV 316. Vgl. die thrakische Stadt

Rhaikelos und Almonia). Daiselbst nach Konon Ztigrjvia und 0. XVI 2. XVH I.

46 (vgL Schol. AD H. XX 307 : Iv f nvdvr). Hege- XVHI. PontischeKfisten. 1. Maiotis

sippos a. naXXr^s bei Dion. Hal. ant, I 49 und (aussen). a) Phanagoreia, CIG 2120, 'A. Axazov-

die Mfinze des 6. Jhdts., Arch. Ztg. 1879. 23) gids 2125, Andtovgos Strab. XI 495 (s. unter

Grab desAnchises und Grundung eines Tempels Apature und Apaturia), eine Hfthlengottm,

der A., welche dem Aineias die leitende Kuh auf die sich vor den verfolgenden Giganten in der

die von ihr (Demetr. v. Skepsis bei Dion. Hal. Grotte versteckte (vgl. XVH 6), sie ernzeln

a. O. I 48) anbefohlene Wanderung mitgegeben 60 hineinlockte und durch den herbeigerufenen Hera-

hatte. Da Aineias unzweifelhaft ein ursprunglich kles toten liess ; danach genannt 1% andztjg, wohl

hellenischerStammheldwar.bevorerzumDardaner zugleich wegen des nicht gewahrten, aber ver-

ward (Diimmler bei Studniczka Kyrene 131), sprochenen Liebesgenusses; vgL Stephani C. E.

namlich wohl Eponymos des thessalischen Ainos 1859. 128. Eine etymologische Legende, welche

(und der Ainianen?). so muss seine Wanderung, ehe diese A. mit den nach O. Muller (Prol. 401f.)

sie in die Troika verflochten und schliesslich nach flber Kyzikos durch Teier oder Milesier nach der

dem westlichen Tyrsenerlande gerichtet ward, eine Maiotis ubertragenen troizenisch-athenisch-ioni-

andere Ostliche Richtung gehabt haben, der auch schen 'Anarovgia (sonst der Athena) verknflpfen
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sollte, vgl auch Boeckh zu CIG 2120. - b) 'A*&- sie ist die concurrierende alt-boiotische Ehe mitroveov. dieselbe, IGA 350 Strab. a. Steph. Ares zum Ehebruch herabgedriickt. Pelasger sindByz. s Anaroveov; vgl uber den Parallelisms auch hier nachweisbar (Herod. V 25)
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Beitr. z. gnech. Myth. 13). Durch lol. N. F. IV 1891, 568ff.) die Grundlage zum Paris-
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urteil, vgl. auch o. I 4 u. XXIII 2. XXV 2 a. Auf ymo jioiqsSqos im Orph. Hym. auf A. 55 , 7 (v.

boiotische Vennittlung von Thessalien her deutet 22f. tanzend eine dvtag unter den Nymphen
die Sphinx als Gattin des Makar (Lysimach. Theb. iv z«Wt Aiq) ; vgl. K a n t e r De Ariadne, I

Parad., FHG III 336, 5). Iulia (die altere) als A. Breslau 1879 , iiber diese Ehe und iiberhaupt

auf der Inschrift Collitz I nr. 220. Kaha (der u. XXIX 16. — 8. Amorgos: A. Urania-Ternpel

A.?) Conze Keise auf Lesbos Taf. XVII 1. iv'Aoxtdi, CIG 2264u mit Monogramm der A.

Philol. N.F. IH 1890, 724ff., vgl. in 9 a. E.— (unklarer Bedeutung), Ross bei Boeckh a. O.,

4. A. Ilet&w neben Hermes (-Kadmilos) u. a. mit vgl. Aonk in Argos, Plut. Kleom. 17. 21 ; Pyrrh.

Schweine-und Vogelopfern auf Inschriften, Conze 32. Paus. n 23, 8. — 9. Samos: A. iv Shi oder

a.' O. Taf. IV 3. Keil Philol. Suppl. II 1863, 10 iv xalAfiois, gegriindet von attischen Hetaeren,

579f. Lolling-v. Wilamowitz Athen. Mitt, die dem Perikles in den samischen Krieg gefolgt

XI 1886, 271f.; thessalischen Ursprungs: vgl. A. waren, Alexis v. Samos bei Athen. XITT 572F,

Peitho in Pharsalos, Schweineopfer in Onthyrion, FHG IV 299 ; A. des Dexikreon genannt , ent-

1 4. 3 b. weder weil ein ayvgrtjg dieses Namens die Samie-

XXLT. Ionische Inseln. 1. Allgemein: von rinnen von schandlicher Uppigkeit heilte oder

A. gem besucht, Horat. carm. Ill 28, 14.— 2.Keos, weil ein Schiffer dieses Namens auf ihren Rat

IGA 397 ; in Iulis A. Ktesylla, von anderen Kte- nach Kypros einmal bios Wasser verfrachtete und

sylla Hekaerge genannt, Kultstiftung des Hermo- durch den Verkauf bei Windstille ein reicher

chares zu Ehren seiner Geliebten Ktesylla (s. d.) Mann wurde, Plut. qu. Gr. 54. Votiv: Athen.

in einer von Ant. Lib. 1, laut Glosse nach Ni- 20 Mitt. XIV 1889, 103 nr. 46. Kabeiren: Nonnos

iandros Heteroiumena, erzahlten Sage, in welcher Dion. XXIX 194. Leukotheaquelle : Plin. n. h.

ein Liebesapfel und die Verwandlung der Ktesylla V 135.

in eine Taube wichtig sind; vgl. Ovid. met. Vn XXHI. Dorische Inseln. 1. Aigina: A.-

369. Zur Beziehung auf Troizen vgl. Troizenos, Statue im Hebetempel, Paus. II 29, 6. IGA 352.

Sohn des Keos, H. n 846f. — 3. Kythnos und CIG 2138 neben Heba (von Aixone? CIG 214).

Siphnos mit Taube auf Miinze, Mionnet II 327. Miinztypus der Venus Victrix, Journ. Hell. Stud.

— 4. Gyaros : A. Mv%ia, Bull. hell. 1877, 356

;

VI 94. — 2. Melos : Fundort der berlihmten Mar-

Aelian. n. a. X 34 ; vgl. Suidas s. ftvyol. — 5. Pa- morstatue im Louvre mit wohl zugehorigem Apfel

ros, IGA 405 ; ob mit dem Charitendienst (Apollod. in der Linken ; dem redenden Symbol der Insel,

III 15, 7) verbunden (vgl. o. II 5 a) ? — 6. De- 30 vielleicht in Anlehnung an die auf Vasenbildern

los: Tempel der A., Bull. hell. 1882, 87 nr. 1, sehr friih (Journ. Hell. Stud. VII 196ff.) erschei-

mit Thesauros, Inschrift von 279 v. Chr. Bull. nende Sage vom Parisurteil, sofern (nach Furt-

hell. XIV 1890, 392 Z. 19. 36ff., und heil. Tauben wiingler) der dem 3. Jhdt. v. Chr. angehorende

ebd. 393; vgl. 456. 457, 1; vgl. Bull. hell. XY 1891, Kiinstler ihn dem abweichenden alteren Typus

131 , 27 (Votiv) ; mit sehr altem verwittertem selbstandig einfiigte ; vgl. auch XXIX 8. Miinzen

Hermenidol (bekleidet), das Ariadne dem Theseus Mionnet III 231ff. (mit Bewaffnung). — 3. Ana-

gegeben und dieser vereint mit den geretteten phe: Tempel und Garten der A., CIG 2477.—4.Kos:

xaides hier gestiftet hatte, Paus. IX 40, 3f. Kal- 'Aygodioiov (Tempel oder Opfer) mit verpachteten

lim. Del. 307ff. (A. 'Agyair] , ayal[ia aorfxoov), Kulteinkunften, Inschrift Athen. Mitt. XVI 1891,

yon O. Schneider (Caliim. I 326f.) gegen Mei-40 406, 13. 427. A. avaSvofisvt) im Asklepieion auf

nekes Anderungsversuch geschiitzt durch die dem Gemalde des Apelles (s. d,), Strab. XIV 657.

Deutung auf das hohere Alter der hesiodischen Plin. n. h. XXXV 87 u. a. — 5. Nisyros: In-

'AraSvofievri ; also ahnlich dem des hochalter- schrift Athen. Mitt. XV 1890, 134 {Atpgo&ioia-

tiimlichen Uraniadienstes zu Athen (vgl. o. IX ami); vgl. Eckhel II 601. Vielleicht nebst der

2 a). A.-Fest im Hekatombaion mit Fackeltanzen, ko'ischen A. mit dem epidaurischen Dienste zu-

Geranos genannt, von Theseus mit den ijt&eot der sammenhangend wegen der colonialen Verbindung.

Minotaurosfahrt selbst eingefiihrt, Kallim. a. O. — 6. Rhodos. a) Kameiros: A. Mutter der Rho-

Plut. Thes. 21. Bull. hell. 1882, 23. Kanephore dos, Pind. OL VTI 25 (wo Bergk jtovziag—Aygo-

der A. und des Apollon Bull. hell. 1883, 368. ' dims verbindet) , und zwar von Poseidon , Hero-

Der Beiname ayvt) (ebenda und in den Votiven 50 philos beim Schol. Pind. a. O. ; vgl. o. VI 1 e. f

BuL hell. 1882, 489ff.) liegt wohl auch dem (wahrend Asklepiades ebenda fur A. AnyiTQixr)

kretischen Namen ihrer Heroine als apt-dyri? zu einsetzte als Gattin des Helios (!); vgl. v. Wila-

Grunde, G. Curtius Gr. Etym.5 706. Verbin- mowitz Herm. XVLTI 1883, 429, 2). Bei Zenon

dung mit Apollon auch Bull. helL 1882, 43 ; allein u. a. bei Diodor. V 55f. heisst die Mutter der

ebd. 48 (Votiv) ; mit Isis spater, 'A&rjvcuov IV 458 Rhodos, Gattin des Poseidon , welche aus Scham

nr. 7. BulL helL 1882, 330; vgl. 473 und aim- vor der aus Kythera anlandenden A. sich ins

liche Verbiqdungen HI If, der VerDreitung der Meer stfirzte, Halia-Leukothea-Kapheira (Philol.

Theseussage entsprechend, sowie XXIX 16. Zu N. F. IV 1891, 44ff.) und ist, wie A. selbst. eine

der narischen Verbindung der A.-Ariadne mit Tochter der Thalassa, also eine A.-Heroine (xara-

Dionysos vgl. die dionysische Aniossage mit der 60 Svo/iivt], in der Odyssee ava&vofiivt], vgl. o. XXI
Verwandlung der Tochter in Tauben und die 1). Wenn Kapheira Heroine von Kameiros ist

Heiiigkeit der delischen Tauben, Serv. Aen. HI (Lobeck AgL II 1184), so ist diese anlandende

80. 7. Naxos: Der Ariadnemythos (s. d.) eig- A. erhalten auf dem Vasenbild von Kameiros

net der A. ; vgl. XXII 6. Ariadne empfangt von Salzmann Ne"crop. d. Cam. 60: A. mit Zweig auf

A die Weissagung uber Dionysos, Pherekyd. frg. einem Schwan aus demMeere auftauchend, Kalk-

106 aus Schol. Od. XI 320, FHG I 97, und mann Arch. Jahrb. I 1886 1 231. 249f. Das

den (verstirnten) goldenen Kranz von A. und den Bkodios Q/theria reliquit des Prudent, c. Sjinm.

Horen, Eratosth. Katast. 5. A. ist atftvi] Box- H 493 reiht sich an die Bestrafung der Igneten
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durch A. wegen versuchter Vergewaltigung bei niossee : A. Tochter des Eponymos (Strab. XII
ihrer Landung (Diod. V 55) an. Inschrift Bull. 566) Otreus von sterblicher Mutter, Gattin des
hell. IV 1880, 138. 143. V 336. Terracotte, Gaz. Anchises, Mutter des Aineias, Grossmutter des
arch. V 1879 Taf. 30. — b) Ialysos: A. als Ge- Eponymos Askanios: Horn. Hym. V lllff. 146ff.
nossin des Poseidon wahrscheinlich wegen des — 2. Ilios. a) Bei Horaeros ist A. Beschiitzerin
PoseidonpriestertumsderKadmeionen; vgl. Philol. wie der Ilier, so speciell des Paris Alexandres
a. 0. 48, 9. Telchinen als Verfertiger des Har- (III 374ff.) und Aineias (IV 131ff.; vgl. u. 3
moniahalsbandes, Stat. Theb. II 274. — c) Stadt Ida und 11. Parion), wohl schon aus thessali-
Rhodos

, Inschrift Bull. hell. IV 1880, 139 (mit scher Sage, wo die alte Heimat Ainos des letz-
Apollon und Asklepios). — 7. Kythera: Der home- lOteren zu suchen ist (vgl. Studniczka [Diimm-
rische Name der A. Kv&sgeca (s. d.j, bios in der ler] Kyrene 131) und der erstere am Spercheios
Odyssee, wahrend die Ilias Kvxotg hat, wird von von Achilleus und Patroklos erschlagen ward nach
Hesiod. th. 198 und Schol. HQ Od. VIII 288. uralter epichorischer Sage bei Istros (frg 12 aus
Et. M. 546, 48 (nach Welcker Gfitterl. I 667 Plut. Thes. 34, FHG I 419; vgl. Bethe The-
falschlich) von Kyfajga, wo sie zuerst nach der ban. Heldenlieder 124, 26). Der Schonheitswett-
Schaumgeburt gelandet sei, abgeleitet. Der Tern- streit mit Hera und Athena in der Ilias XXIV
pel (Athen. Mitt. V 1881, 230) war nach Hero- 25ff. und nach Proklos auch in den Kyprien

;

dot I 105 von ^oivtxss sx Svgirig (Askalon) ge- vgl. o. XXI 3. XXIII. 2. Auch die Nomenclatur
grundet (vgl. Paus. I 14, 7. Alkman frg. 21 Bgk., des troischen Konigshauses ist hellenisch, speciell
PLG I* 22), nach Pausanias III 23, 1 das alteste 20 dem (aiolischen) Helioskreis entnommen (Mullen-
undehrwiirdigsteHeiligtumderA.inGriechenland; hoff Deutsch. Altertumsk. I 16* fiber II. XX
Urania genannt, bewaffnet, Paus. I 14, 7; nach 237); Triimmer thessalischen Volkstums, Pelasger,
Herodot 1 109 eine Mylitta (wenn nicht mit Qoivixr) sind sicher bezeugt in Plakie, Skylake, Adramyt-
die karische Landschaft bezeichnet sein sollte

;

tion, Antandrps u. a. A.-Heiligtum auf Tab. Iliaca
vgl. die QotvixEs des Kadmos in Ialysos, Zenon GIG 6125. Uber den Kunsttypus der A. bei den
von Ehodos bei Diodor. V 58. Dion. Hal. I 10). Urtroern vgl. den kunstmythologischen Teil. —
Archaischer Kopf, nach v. Sal let Num. Ztsehr. b) A.-Heiligtum in der ilischen Ebene, Plut. Lu-
IX 141ff.; Arch. Ztg. XXXIV 1876, Taf. If.; cull. 12 (A. im Traum dem Lucullus erscheinend)
Bronze: Rev. arch. 1868 I 124. Kopf auf Mtin- — c) A. ev Tgmddt, CIG 6165 (Original der capi-
zen: Cat. Brit. Mus., Peloponnesos 107f. ,

1—9. 30 tolinischen Replik des Menophantos). — d) Dem
12—16 (mit Kranz). Aineiadische Stiftung be- Skamandros wird ein symbolisches Opfer der Jung-
hauptet Dion. Hal. I 50. — 8. Kreta : Ayogdixa frauschaft dargebracht beim Flussbad der Braute
auf Stein, Cauer Delect. 2 nr. 121. 26. a^ Kno- und deren noiaij der A. zu Ehren vier Tage
sos: A. 'Av&sia, Hesych. Am Labyrinthe Ariadne nach der Hochzeit, Aischines epist. 10. — 3. Ida:
= A. vgl. XXII 6 und Naxos-Dia (XXII 7), die askanische Otreustochter (vgl. o. XXV 1) A.
dessen Ariadne-Aphroditesage der knosischen In- als Mutter des Aineias und der Aineiaden verehrt
sel Dia urspriinglich zu eignen scheint. — b) Lyk- (II. V 513. II 820ff. Horn. Hym. IV; vgl. u. B),
tos und c) Dreros

:
A: SchwurgOttin, stets mit Ares vielleicht auch der Hippodameia, der Gattin des

und anderen Gflttern, Cauer Delects 117. — AlkathooS, da 'IxxoSd/ieia selbst nach Hesych. s. v.
d) Hierapytna: desgleichen neben Ares und Ku-40 = A. ist, und Aineias seine Mutter unter dem
reten, CIG 2555. — e) Lato-Kamara, CIG 2554 gleichen Bilde einer ecpmxog (II. II 820) verehrt
SchwurgOttin (Z. 181 neben Ares) mit altem Tern- haben soil (Schol. BL); vgl. XXVI 1. A 'Idain
pel (Z. 1611); vgl. Bull. hell. XIII 1889, 56f. CIG 6280 B 4 (mit Aineias und Paris. Marcell. bei
nr. 3, 10 (Votiv). — f) Phaistos: A. Sxoxia Et. Kaibel epigr. 1046a 4). Der Name ging auch
M. 543, 49 ; vgl. Anth. Pal. VII 52. Hesych. s. v. auf die lesbische Bowtjt; xovqv fiber (Schol. II.

(hQov xax' AXyvnxov\). Die nahen Beziehungen 1392) und soil nach Preller (Gr. Mvth.Iia 384)
Kretas (Gortyn, Kydon, Katreus) zu Arkadien auch die Hippodameia des Pelopsmythos als A.-
(Tegea: Paus. VHI 58, 2. Gortyn ebd. 28, 2 pass.) Heroine erweisen : vgl. Ill 6.— 4. Gergis. durch
legen Herleitung von da ebenso nahe wie beim die Sphinx und Sibylle seiner Munzen (Phlegon
kyprischenA.-Kult;dieVernecbtungdesLethaios-50FHGHI 604, 2) zugleich an die thebaische und
flusses in die Sage von A.s Tochter Harmonia die lesbische Sphinx, Tochter des troischen Ge-
(Vib. Seq. p. 13) wie der Name Lethaios (und ronton Ukalegon (II. in 148. Lvsim. FHG III
roQxw) die Ruckfuhrung auf kadmeische und 336, 5) und an die aphrodisische Sibylle Hero-
thessalische Pelasger. phile (s. o. XVII 3 Hero, Skepsis XXV 5) erinnemd,

XXIV. Adriatischelnseln. 1. Zakynthos: enthalt den herodotischen (V 122) Teukrerrest,
A.-Kopf auf Munzen, Cat. Brit. Mus.. P'elopon- der nach v. Gutschmid, Dummler und Thra-
nes. 98 nr. 50. — 2. Anaktorion: desgleichen ebd. mer Trager jenes auf die hellenisehe A. ubertra-
Thessaly 119. 121 nr. 46. 65. 70. — 3. Leukas: genen kvprisch - vorsemitischen , urbabyloniscnen
desgleichen ebd. 134f. nr. 111—122 (111 mit (XXV 2b) Kunsttvpus ist. — 5. Skepsis: A. auf
Ampyx). 175 nr. 26—31. — 4. Kerkvra: desglei- 60 Munzen, Mionne't V 553. Uber die (e.-rH axnweig
chen ebd. 132. 137f. nr. 287ff. 378—382. 387—393

;

der A. von Skepsis an Aineias und deren etymolo-
vgl. auch die Munzen unbekannter Herkunft 143ff. gische Verknupfung mit dem Stadtnamen vgl o.

nr-
12—-31. XVII 3. Der aineiadischen A. von Ida und Skepsis,
Klpinasien. deren Aineiassage hauptsachlich in Pergamon aus-
XXV. Aiolis. Bithynien, Propontis, gebildet zu sein scheint (v. Wilamowitz Antig.

Paphlagonien, Phrygien, Lydien. 1. All- v. Karyst. 161), gilt der homerische Hymnos auf
gemein Bithynien: Monat "A<potog, Hemerolog. A., wahrend in den homerischen Epen die Ge-
Flor. 24. Juli ff. Otroia (= Otryai?) am Aska- samtheit der in Lesbos und Aiolis uber Lykien
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bis Kypros verbreiteten Anschauungen von der 589, vgl. Suppl. V 444. 'lovMa 'AtpooSixrj auf Mto-

A. vorausgesetzt sind. — 6. Neu-Ilion, dessen Neu- zen, Cat. Brit. Mus. Mysia 139 nr. 248f. — 23. My-

griinder 'Aineias ist (Tzetz. Lyk. 970. Dion. Hal. rina : A. Knidia in zahlreichen Terracottarepliken

I 59), hat Munzen mit A., Mionnet II 664, Bull. hell. VII 1883, 88f. Ne"crop. deMyr. 1 1886.—

288; und spater Antonia minor als A. Ayiusidg 24. Kyme: Munztypus Wieseler Gott. gel. Nachr.

bezeichnet, Inschriften Le Bas Asie min. 1039. 1877, 33—42. — 25. Thyateira (Axarion): Votiv,

— 7. Lyrnos hat A. als Mutter ihres gleich- daruber zwei Ohren, Bull. hell. X 1886, 521 nr.

namigen Ktistes von Anchises, Apollod. HI 12, 22, wegen des Beinamens iarjxoog (nicht wegen

2, 3. — 8. Alexandreia-Troas : A. auf Munzen, O. Ohrenheilung), Hauvette-Besnault Bull. hell.

Mfiller Arch. §377; Herophile (A.-Heroine, vgl. 10 VI 1882, 487; vgl. XXV 16. 22. XXVI 17.

o. XVII 3) als vewxdgog des .Apollon'-Smintheus, XXX 9. XXXV. Drexler Jahrb. f. Phil. CXLV
Tochter eines sterblichen Mannes und einer un- 1892, 367. Das Ayoodlaiov CIG 3536 findet

sterblichen Idanymphe, Paus. X 12, 1. — 9. Dar- Thramer Pergamos 199 in dem *A<psoov des

danos (nach Ikons Fall Reich des Anchises und Steph. Byz. s. 'Axollmvla. — Die Phryger und

Aineias): A. auf Munzen, Mionnet V 553. — Lyder nannten die A. KvPyfa nach Charon von

10. Abydos: A. jtogvrj, mit Legende von einer Lampsakos frg. 34 a, FHG IV 627. Die A. Kv-

mutigen stadterrettenden Hetaere, Pamphilos und pyxy (sic) ist nach Hipponax frg. 120 die Toch-

Neanthes v. Kyzikos frg. 35 bei Athen. XHI ter des Zeus (und der Dione). Weitere lydische

572 E. FHG III 11. — 11. Abarnis nach Schol. Kulte s. u. XXVI.

Apoll. Rhod. I 932 (brae™?, genannt curd xov 20 XXVI. Ionien, Karien. 1. Temnos : A.-Bild

amxQvsTo&ai der A., den von Dionysos geborenen aus Myrtenholz, gestiftet von Pelops beim Gebet

Priapos zu nahren did xo angexk xov aiSoiov (er an die Gottin um Gewahrung des Sieges im

ist eine Erscheinungsform des ithyphallischen Kampfe um Hippodameia, Paus. V 14, 8; vgl.

Hermes pelasgischen Kults, Crusius Beitr. 15). XXV 3. — 2. In Koloe (Fvyata Xifivrj) bei dem

Ebenda Lampsakos als Ort der Niederkunft ge- /i.vfjfia moovris, d. i. Grabhiigel des Alyattes, mit

nannt. Kultzeugnisse fehlen ; wie auch in Arisba Prostitutionsgebrauchen und -Legende, ist Bezie-

(Grundung des Askanios), Parion (Dienst des hung auf A. (nachtriigliche durch Hellenen) aus der

Priapos, Hermes: Polyain. VI 24, Eros; bei Si- Analogie von Abydos (vgl. o. XXV 10) zu ver-

monides frg. 43 Bgk. aus Schol. Apoll. Rhod. muten, Herod. I 93 == Strab. XIII 627.— 3. Sar-

ni 26 Sohn der A. von Ares ;
'

vielleicht epo- 30 des : A. Paphia mit Kegel- oder Pyramidenidol,

nyme Stadt des A.-Lieblings Paris, des Grfinders auch dem Kopf der A. auf Munzen, Mionnet

von Parion, Arrian. peripl. 22, 8. 18ff., alte epi- IV 137. — 4. Tmolos: Das ixaioas fivfjtia auf

chorische Uberlieferung nach v. Wilamowitz dem Berggipfel von Gyges gegrundet (Athen. XTII

und Th. Mommsen Herm. XXVI 1881, 625, 4, 573) ist wohl nach Analogie der A. haloa von

vgl. loan. Ant. FHG IV 550, 23. Suid. s. v.; Samos (XXII 9) und Ephesos (XXVI 10) aus

sonst Parios), Priapos, Plakie und Skylake (Pe- aphrodisischer Deutung einer durch Jungfrauen-

lasgerstadte), Daskylion (pelasgische Dolionen aus prostitution geehrten lydischen Gottin durch Hel-

Thessalien und Magnesia , Ephoros frg. 104 aus lenen zu erklaren. — 5. Smyrna, a) A. (Urania)

Schol. Apoll. Rhod. I 1037, FHG I 262). — neben Eros Uranios (wenn nicht die Stratonikis

12. Artakia bei Kyzikos (Milesiercolonie) : A. 'Ao- 40 b gemeint ist), CIG 8157. — b) A. Sxoaxovixig zu

xaxla (nicht 'Etpioxios), Demosthen. Bithyn. bei Ehren der Stratonike, Tochter des Demetnos, ge-

Steph. Byz. s. 'AgzdxV , FHG IV 385, 6, wo mit grundet, 'Vitr. V 9. Tac. ann. Ill 63. CIG 3137

Meineke xai Aoxaxia vor ovxw einzusetzen ist. (tea 2xoaxovtxig). 3156 f4. SxQatovixk). Athen.

Munze von Kyzikos mit bekranztem Kopf der A. Mitt. XVI 1891, 133ff. Auf Munzen bekleidete

Cat Brit Mus. Mysia 33. 102. — 13. Prokon- A. vix^cpogog, Cat. Brit. Mus. Ionia 239ff. 266ff.,

nesos: A.(?) auf Munzen ebenda 178f., 1—6.— 20f. 22—46. 248ff. 254—262. — 6. Erythrai.

14 Prusa: A. jisZayla auf Munzen, Mionnet a) A. ndvdtj/io;, Dittenberger Syll. 538, 57.

—

Suppl TV 227; vgl. II 480. V 222. — 15. Myr- b) ev 'E/ipdzq}, Rev. arch. 1877 I 108ff. Ditten-

lea: A. auf Delphin, ebd. I 40—48. — 16. Pru- berger a. O. 370, 40. 57. 74. 160. — c) In Erythre

sias (Kierion) ad Hypium: A. hcrjxoos , Wad- 50 (Hs. argyro, corr. Ma ass De Siby11. indie. 30, 77)

dington Asie min. 1173. — 17. Amastris in fanum Veneris mit Leuchtturm und Sibyllen-

Paphlagonien, CIG 4150 c.— 18. Nikaia : A. neben reliquien am Strande, Ampel. lib. mem. VIII 16,

Zeus Athena, Nemesis, Philia, Homonoia: Dion vgl. xvgyog und Xv%vog der (A.-Priesterin) Hero

Chrysost. or. 39 p. 158 R. — 19. Chalkedon: A. (-phile) zu Sestos o. XVII 3. — 7. Teos: A. be-

iXermmv, Hesych. (vgl. u. XXEX 19). — 20. As- kleidet, mit Apfel und Scepter, Cat. Brit. Mus.

sos an der lesbischen Peraia: Kaiserkult der Ionia 321, 81.— 8. Kolophon : A. 'AXevxia, Lykophr.

'AweoSthr) 'Iovlia , Inschrift des Lollius , Papers 868 m. Schol., am dortigen Flusse Aleis.— 9. Hy-

of the americ. school I 40 nr. 16. — 21. PyrTha: paipa: Die SchOnheit der eingeborenen Frauen

A.-Tempel, Strab. XLU 606, wohl Filiale der ein dmgov'Atpgodtxtjg, Steph. Byz. s. v.— lO.Ephe-

lesbischen Stadt gleichen Namens. — 22. Perga- 60 sos. a) A. halou mit mehreren Tempeln, Eual-

mon: A. Nikephoros, Liv. XXXII 33f.; daneben kes bei Athen. XLU 573 A, FHG TV 406. — b) A.

Hain Nikephorion, Polyb. XVTI 2. A. enrjxoog, aixoftdxtj oder ijiidcuxta, gestiftet von Alexis in-

CIG 3542 (vgl. u. nr. 25). Conze Vorlauflger folge seiner Liebe zur Meliboia (s. d.), Serv. Aen.

Bericht II 46. A. in der Gigantomachie des Zeus- I 720. — c) A. als Mutter Caesars mit Ares, CIG

altars auf Areswagen : Puchstein S.-Ber. Akad. 2957; nackte Idole von agyptisierendem Typns

Berlin 1888, 1235. 1889, 329. Auf Munzen Kegel- aus den tiefsten Schichten im Brit. Museum. —
idol der Ilaipia A. mit paphischem Tempel, Eck- 11. Tralles: A. auf Munzen, Mionnet IV 187

helDI463; mit Herakles und Eros, Mionnetn (Pelasgersiedelung, Schol. AD n. X 429).— 12.Mi-

Panly-WiBBOw* °
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letos. a) A. iv xaldfioig, Theokr. id. 23, 4; vgl. XXIX 1874, 27, 4); vgl. XXVI 18. Allgemein
7, 115 mit Schol. — b) Ausserhalb: Chariton II A. Kvi&ov: Alkman frg. 21 Bgk. bei Menandros
2. Daselbst wie an der kleinasiatischen West- Ehet. gr. IX 135 W. Heilig ist ihr die wegen
ktiste iiberhaupt, Gergithier (Athen. XI 524), die ihrer heilsamen Wirkung beim Abortus und iiber-
von den Urtroern (Gergithiern) und urkyprischen haupt fur Gebarerinnen auch wSivoXvrt/ -ge-
Gerginern, Athen. VI 255 f, nicht zu trennensind; nannte (Plin. n. h. XXXII 5) Echenels-Wasser-
vgl. u. XXIX a. E. — 13. Alexandreia am Lat- schnecke , welche einst ein Schiff des Perian-
mos: A. des Praxiteles im Adonistempel, Steph. dros mitten in der Vorbeifahrt hemmte, weil
Byz. s. 'AXegdvdQeia. — 14. Iasos : Monat 'A<pqo- es Lustknaben, die castriert werden sollten, nach
diotcov, CIG2673f. BischoffLeipz.Stud.VII397. lOKorinthos trug (Plin. n. h. IX 79f. Philol. N F
Bull. hell. Vin 1884,454. Xm 1889, 34. Journ. V 1892, 387, 7). Im Euploia-Tempel die 'be-

Hell. Stud. VIII 106.— 15. Mylasa. a) A. EvnXoia, riihmte Statue der nackten A. von Praxiteles
Bull. hell. V 1880, 108. XII 1888, 30. - b) A. Luk. imag. 6; am. 13. Plin. n. h. VII 127. XXXVI
Ildvdrifios, Bull. hell. XII 32 nr. 12. — c) A. Ztga- 20ff. u. 0. Auf Mlinzen die Amomg, Trivier Gaz
tela, CIG 2693 f, 7. Keil Philol. VH 202. Da- arch. V 1879, 212ff., z. T. mit Myrtenkranz; oder
selbst auch Nemesis (der A. verwandt? Robert- die Euploia des Praxiteles, Gardner Types of
Preller Gr. Myth. 1 4 358, 1) neben Peitho, Bull. gr. coins PI. XV 20f. — 23. Phoinix : A.-Priester-
hell. VI 1881, 39. — 16. Lagina: A.-Priesterin, liste, Bull. hell. X 1886, 249. Der Kult von
Bull. hell. Xn 1888, 270f. — 17. Stratonikeia

:

Ehodos aus gegriindet mit den Kulten des Zeus,
A. 'Enrjxoog beim Zeus-Panamarostempel , Bull. 20 Asklepios, der Athene u. a.

hell. XII 1888, 270, 55. Waddington Asie XXVTI. Lykien, Pamphylien. 1. Xanthos:
min. 1173; vgl. XXV 25. — 18. Aphrodisias, ge- A. Urania okvfatia, Avxtcov fiaodtjtg, xovgrj

t
He-

griindet von Pelasgern und (spater bewohnt von) phaistos Gattin, Prokl. Hym. V 1. 6ff. Abel (Uber-
Lelegern, Steph. Byz. s. Nivot; mit Crusius schrift : A. Avxtrj). Auf lykischen Munzen sitzend
Beitr. 16, 4. Veneris civitas, Tac. ann. DTI 71. zwischen zwei Sphingen; wohl eine als A. graeci-
62; nach A. genannt, Zopyros bei Steph. Byz. sierte asiatische Gottin, Gardner Types of gr.
s. v. , FHG III 236, 89. Vielleicht ist 'A<pgo- coins 172, PI. X 34. — 2. Perge : A. vielleicht neben
Stmas die Ubersetzung von Ninoe, von Nin-, Adonis, Hesych. s. 'Afitbpag. — 3. Kastnion: A.
Namai, dem akkadischen Namen der vorsemi- Kaaivifjug, welche angeblichalleinunter den Aphro-
tischen nackten Gottin: Jensen bei Thramer 30 diten Schweineopfer empfangt, Kallim. frg.82abei
Pergamos 413. A. mit deoi osfiaaroi, Weihung Strab. IX 438, eine falsche Behauptung, spater
von Statuen der A., des Hermes und Eroten, corrigiert in den Hypomnemata frg. 100 h 1 ; vgl
Bull. hell. IX 1885, 78, 2. 68 nr. 1, 40. Votiv I 3b a.E. A. Kaarvia, Lykophr. 403 ; als ttoiXatig,
des Heliospriesters an A. und die Kaiserkulte

:

d&eX<fo.ioiog (von xdotg) erklart von Tzetzes ; vgl
Bull. hell. XIV 1890, 612ff. nr. 7. 10. Tempel- auch v. 1234 mit Schol. ; Gottin vom Kastnionberg
ruinen Fellows Lye. 33. Texier Asie min. bei Aspendos (Steph. Byz. s. Kdazvtov), wo Eustath.
Ill 153ff. pi. 150—156. Fest aus der Kaiserzeit, Dion. Per. 852 (vgl. Avien. descr. orb. 1015)
CIG 2737—2851. 2821 ff. ; av&tjcpogog

, vgl. Au- Schweinesuhnopfer der A. erwahnt, gestiftet durch
son. id. 14. Pervig. Ven. 13. Preller-Robert Mopsos, der infolge eines Jagdgelubdes die erste
I 358, 3. Langbekleidetes Idol mit Kalathos 40 Beute , ein Wildschwein (ovv), opferte. Da As-
auf dem Haupt, geschlossenen Fussen, vorge- pendos eine Argeiercolonie ist (Strab. XIV 667.
streckten Armen, zwischen Sonne und Mond, da- Eustath. a. O.) , so lag eine (kiinstliche ?) An-
vor schiessender Eros auf Munzen, Gardner kniipfung dieser Gottin an die Opfer zahmer
Types ofgr. coinsPl. XV 10. Muller-Wieseler Schweine (wi^w) empfangende A. von Argos
Denkm. II 284 c. 285 d. L a j a r d Culte de Venus (V 5 a. E.) nicht ausser MOglichkeit.— 4. Olbia : A.
PI. Ill A 1—4. 19. 13. — 19. Halikarnassos, Evnloia (Votiv eines Ehodiers) Latyscliew 94.
Burg Salmakis: A. mit Hermes, Tempel an der Boeckh zu CIG II 2103b. liber pamphylisch
wegen ihrer aphrodisischen Wirkungen beruch- 'Atpogdha vgl. P. Kretschmer Ztschr. f. vergl.
tigten Quelle Salmakis gegriindet von Salma- Sprachf. XXXIII 1893, 267.
kides, dem Eponymos der alten Salmakis und50 XXVIII. Kilikien. 1. Aigai: A. EvnXoia
der SaXaaxnecov (IGA 500) , ionischer Siedler neben Poseidon 'AoydXeiog. CIG 4443. — 2. Stadt
(Kaibel Herm. XXV 1890, 100). Er kam im und Vorgebirge 'Aygodioidg : s. d. Nr. 1. — 3. Na-
Gefolge des Melas und Areuanios aus Argos und gidos,MunzemitHasen: CavedoniSpic.num.209.
Troizen (Vitruv. II 8, 12), d. i. der Antheaden XXIX. Kypros. Monatsname 'Aygo&loiog (vom
(Paus. H 30, 9. 32, 6; vgl. Dittenberger Syll. 23. September ab seit der Kaiserzeit; vorher wohl
372), von Troizen, letzthin Tiryns (Philol. N. F. Friihlingsmonat : M. Schmidt Kypr. Inschr. 525,
V 1892, 401f. 397). Mutterkult der A. 'Axoaia 35 zu T. XIX 7. Lydus de mens. IV 45. Por-
in Troizen, selbst Filiale der dortigen A. xata- phyr. de abst. II 54. Euseb. praep. ev. IV 16).
oxoxia (V9a). — 20. Oikus: edog ^dvdag Aubvrjg, Wenn die Ilias A. Kvxoig nennt. so haben zwar
Theokr. VII 116. — 21. Idvma: A. unter anderenGO einige Scholien B(L) zu V 422 und Et. M. 546,
Gottheiten, Bull. hell. X 1886, 430, 6. — 22. Km- 17ff. und mit ihnen Enmann Kypros 22.62
dos. a) A. doiQiug, Paus. I 1, 3. nach Robert- etymologischer Deutung (1. = xvoxogig von xv-
Preller I 356, 1 = svdeooog. — b) A. eimkoia, d. und nog- Geburtspenderin; 2. Tiber cupra Land,
i. die meist ausschliesslich als Kvidia bezeichnete Erde aus kuap-rar-s = Seelenheimbewohnerin) zu
und^c) A. dxoaia (— Hesych. 'Axgea) ebenda; mit Liebe eine urspriingliche Beziehung zu der Insel
A. iv xrjxoig zusammengestellt , Luk. imag. 8. Kypros abgelehnt ; aber die Odyssee schon nennt
Mit Hermes: Newton Discov. Hal. Cnid. 749

:

31 (aus Pheneos? dagegen Usener Rh. Mus.
ihren Hain und duftenden Altar, den sie'besucht,

zu Paphos VIII 362f. (ohne Bild, Schol. ET);
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ihren duftenden Tempel Horn. hym. IV 58f. 61f., Types of gr. coins X 46. Cat. Brit. Mus. Ptolem.

vgl. hym. X 5: A. als Herrin von Salamis; He- 7, 56-61. Uber den Heroenkult der Kinyraden

siodos (th. 199) nennt sie Kvjigoyerrjg (= Horn, im Heiligtum (Clem. Al. Protr. 3, 45 p. 40, jgl.

hym. X 1), weil sie nach ihrer Meergeburt dort Apollod. Ill 14, 3) und Kinyras selbst, den iegia

zuerst ans Land stieg. Alkman frg. 21 Bgk. bei xxtlov 'Aqpgodixag der Kvnglmv yafiai (Pind. Pyth.

Strab. VIII 340, Eust. II. II 625 p. 305, 34 und II 16), Sohn der Nymphe Paphia von Eurymedon

,Aischylos' (Archilochos? Meineke) bei Strab. oder Apollons xal Ildyov (Hs.; xal IIa<ptag En-

Vin 341 sowie Sappho frg. 133 Bgk. nennen m ann Kypros 32) s. Art. Kinyras. Die Schweine

als ihren Aufenthaltsort Paphos neben Kypros, brauchten auf Kypros keine Abfalle zu fressen

Pindaros frg. 122, 14 nennt sie als Herrin von 10 (oxatoyayeiv), Antiphanes XogmWa frg. 126 K. bei

Kypros u. s. w. Herodotos endlich kennt zwar Athen. Ill 95. Gaz. arch. IV 1878, 50ft; Der geflu-

schon I 199 eine Mehrzahl kyprischer Orte , wo gelte Adoniseber phoinikischer Munzen wird mit

der A. von den Jungfrauen die Jungfrauschaft diesen (hellenischen) Schweineopfern ursprfinglich

vor der Ehe geweiht werde, wie der ,babylo- nichts zu thun haben ; vgl. o. XXVII 3. XXIX 16.

nischen A.' und der assyrischen ,Mylitta-A.' Da- Urspriinglich war der A. wie der Hera auf Kypros

neben citiert er aber noch in alter Weise, wie eininFell(*(i>iW)gewickeltesLammgeopfertwor-

die gleichzeitige Nennung des kytherischen Dien- den ,nach korinthischem Brauche', Lyd. de mens.

stes zeigt, aus dem alten Epos, schlechthin to ev IV 45. Die navrjyvgig von Mannern und Frauen der

Kvngco Iq6v, welches er, freilich neuernd, vom as- ganzen Insel bewegte sich von Paphos nach ,Paki-

kaloni'schen Heiligtum der A. Urania herleitet (1 20 paphos' (= Golgoi) alljahrlich. Bei der Weihe

105). Pausanias I 14, 7 interpretierte dies (in wurde den Festgenossen Salz und ein Phallos

Ubereinstimmung mit Odyssee, Alkman, Aischy- iiberreicht (Clem. Al. Prbtr. 2, 14 p. 13 P. Arnob.

los, Sappho) treffend durch 3tSanoig KvjiqCcov Ila- V 19. Jul. Firm. 10) , mit Anspielung auf die

cpioig xaxeatr) osfca&at rijv Ovgaviav , wahrend kyprische Meergeburt der A. aus der Thalatte

Enmann a. O. 19. 27 darunter unnotig und will- (ales) von den aidoTa des Uranos, durch welche

kurlich Kittion verstehen will. Man kann aber zuerst bei Hesiodos Theog. 188ff. die Nacktheit

die herodotische Herleitung aus Askalon auf sich der kyprischen A. begrundet und in ihreMytho-

beruhen lassen , es bleibt die Continuitiit der logie eingefiihrt wird. Die odmdog genannte dvota

Tradition fiir Paphos doch als giiltig bestehen; der Paphier ist unerklart. Nach anderer Sage

ja sie ist die sicherste Erlauterung der ilia- 30 stiftet den (hellenischen) A.-Kult zu Paphos Aga-

dischen Bezeichnung KvitQig. 1. Paphos: Regen- penor von Tegea auf dem Nostos aus Ilion (IL

loser Altar im Freien, Tac. hist. II 3. Plin. n. II 609 = Lykophr. 478. 484 mit Tzetzes z. d.

h II 210. Varro bei Serv. Aen. I 415 und Augu- St.). Dies geschah nach Paus. VIII 5, 2 ev nolei

stin c. d. XXI 6. Tacitus a. O. erwahnt noch das Ildym (Boeckh Ind. lect. Berol. 1822. 1823.

Kegelidol ohne Bildnisverehrung, die alte Legende Neub auer Comment. Mommsen. Berol. 1877, 677

;

von der Stiftung des Tempels durch Konig Aerias naUmdyw Hss.), wo er die Stadt eben griindete

s. d. ; wohl mit Beziehung auf die Aufstellung (Strab. XIV 683). Bis dahin hatte die (auto-

les Altars sub divo) , den Beinamen der Gottin chthone) Gottin nur auf einem rolyol (s. d.^ ge-

'AeQia (aus gleichem Grunde?) nach ,einigen' Zeu- nannten Platze von seiten der kyprischen Auto-

gen, die Ruckfuhrung der Tempelweihe auf Kiny-40 chthonen Verehrung genossen (Neub auer a. O.).

ras nach jiingerer Tradition und die Einfuhrung Hier ging dann die Verschmelzung der arkadi-

der Opfer mannlicher Tiere, ohne Blutbesprengung schen A. von Tegea und Paphos mit der Orien-

des Altars , nebst Weissagung aus dem Einge- talin von /Uj-oi vor sich, deren autochthone Ver-

weide besonders junger Bocke (vgl. Lloyd Nereid, ehrer, in den regyivot fortlebend, von Dummler
mon. 51), durch den Kiliker Tamiras, sowie die (Athen. Mitt. XI 1886 , 251) zu den in Namen

gemeinsame Verwaltung des Priestertums durch (reeyi&ioi) und Stamm verwandten Urtroern ge-

Kinyraden mit den Tamiraden (Hesych. s. v.), stellt werden (s. o. XXV 4). Die hellenische Siede-

welche jedoch die Orakelspendung jenen uber- lung Agapenors ist nicht zu trepnen von der si-

lassen mussen. Zum dyrJTao vgl. den dQ^iegeve kyonischen unter dem, von A. mit Adonis erzeug-

rijs 'Aq>Qodhyg, Waddington 2786. Ein Grab 50 ten (Schol. Theokr. 15, 100) Ktisten Golgos nach

der A. (im Tempel?) zu Paphos nennt Clemens Golgoi (Steph. Byz. s. v.) und der des (Tegeaten)

Rom. recog. 1 24. favaooa, d foog heisst, in Grotte Kepheus und des Lakoniers Praxandros (von Tne-

verehrt, A. auf epichorischen Inschriften, C o 1 1 i t z - rapne) mit Buraiern (und Keryneiern) aus Achaia

D e e c k e DiaL Inschr. 38—40. Bezzenb. Beitr. XI fiber Olenos und Dyme nach Golgoi (Keryneia) imd

1886, 815. Ilayia auf spateren Inschriften: CIG Lapathos : Philostephanos bei Tzetz. Lyk. 586ff.

;

2620. 2637. 2640 (mit Zeus Polieus und Hera). Bull. vgl. zu 589, FHG HI 31, 12 (unvolktandig). Jahrb.

hell.HI 1879, 169, 15. DasKegeUdolwarrund(Tac. f. Philol. Suppl. XVI 1887, 155f. Es smd Hero-

a O ) ahnlieh einem umbilicus oder einer meta, dots "EV.rjveg djio 'Agxa&ias (Til 90). Von hier

nach Hesych auch (yijs) 6n<pa).6g is. v.) genannt; stiftete Laodike, die ebenso gut Tochter des Aga-

weiss Maxim. Tyr. Dial. 38; svmbolischer Be- 60 penor (dya.ida> ?) wie des heihgen Kinyras heisst

deutung, Philostr. v. ApolL lH" 16. Daneben (Apollod. IH 9, 1), als Genossin der A. der hei-

waren spannenlange Idole der A. kauflich , von matlichen Athene zu Tegea einen nbilog. Hiero-

Hesych s v. oazgaxiSeg genannt, offenbar den kepia bei Paphos wird seinen Namen von einem

sog Istaridolen ahnlieh, Athen. XV 675 F. Auf ,heiligen Hain' der A. haben, mit dem jene xarn
-

ilunzen der Kopf der A. mit Mauerkrone oder yvgeig in Verbindung standen, entsprechend den

mit Stephanos, Gehange und Ohrringen, wechselnd westlichen Heiligtumern ev xfaoig; vgl. Mvglxat

mit Darstellungen des Idols im Tempel (stets mit (Tamariskenhain) xwqiov legov rrjg 'A(peoditrjg ev

Knopf znweilen armartigen Ansatzen), Gardner Kvsiev- In Paphos sucht der Scholiast die fa^eoi

d
S
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vrjol, in denen Hesiods A. den Phaethon als vtjojtd-

Xoe ia>%toi verbirgt (Theog. 990). — 2. Atheniu
(nach falscher franzOsischer Auffassung = rol-
yoi) hat nur einen Apollontempel. A. Mvxijqo-
&'<a>, Cesnola Cyp. Griech. Inschr. 23, Al-
tar mit Dedication, vgl. Collitz I nr. 69. Neu-
bauer a. 0. 673. 677ff. — 3. Marion - Arsinoe,
Hain und Heiligtum der A. s. ebehda. — 4. Aka-
mas-Vorgebirge : IlaQ&hiog S'iv A<pgo3ht/ 'Axa-

Aphrodite Aphrodite 2762

15 identisch mit dem von Kittiern im Peiraieus
gebauten ; vgl. o. Ill 10 d und daselbst den Kit-
tier Aphroditos. — 15. Idalion, Lieblingsaufent-
halt der A. nach Theokr. XV 100 (neben Golgoi
und Eryx); Hain mit Amarakoskrautern , Verg.
Aen. I 692. Catull 36, 11; vgl. die idalischen
Salben (Amarakos) der A., Stat. Silv. 13, 10.
Claud. Nupt. Hon. et Mar. 49ff. A. #ra Tolyia
genannt auf epichorischen Inschriften, Collitz-

imvziSa (sc. 'A<peodht)v, nicht aohv) avxty <pr]m, 10 Deecke nr. 61. Auf lakonischen Einfluss (ana-
Steph. Byz. s. 'Axafidvttov (Me in eke Anal. Ale- log der Wanderung des Therapnaeers Praxandros
xandr. 362); vgl. u. XXIX. 8 a. E. — 5. Soloi: nach Lapathos) weist bin der Kult des Apollon
Heiligtum der A. und Isis, Strab. XIV 683. — ApvxloT, Enmann Kypros 37f. Doch ist die
6. Morpho, nach Ross (Inselreisen IV) Ursitz Nekropole von Idalion sonst Hauptvertreterm der
der A. Mogyw zu Sparta (tlH 3 a /?).— 7. Aphro- phoinikischen Epoche, Dummler Athen. Mitt,
dision, Strab. XIV 682. Steph. Byz. s. AygoStmdg, XI 1886, 210. 243. XLU 1888, 231; vgl. auch
naturlich nach der Gottin genannt. — 8. Sala- die Darstellung des Tanzes mit Flote, Sambuka,
mis: A. als Beschiitzerin genannt, Horn. Hym. X Tympanon a. O. XI 38, 1. Hierher leitet auch
4. Venus prospieiens

, Tempel mit Statue in Dummler a. O. 238 die Frau mit dem Saug-
dieser Haltung, nach der Legende bei Ovid. met. 20 ling , Perrot-Chipiez III 553, 376 ab. —
XIV 760f., vgl. 698ff. Die durch A. in Marmor 16. Amathus: A.-Heiligtum durch den Eponymos
verwandelte Anaxarete (s. d.), bei Hermesianax Amathos, Sohn des Aerias, gestiftet, kyprische
Leontion II (bei Antonin. Lib. 39) Arsinoe, KOnigs- Sage bei Tac. ann. Ill 62; Asylrecht: ebenda

;

tochter zu Salamis, bei Plutarch, amator. 20 Leu- nach Pausanias IX 41,2 combiniert mit Adonis-
komantis aagaxvmovaa genannt ; nach Wytten- kult, darinnen der 3g,uos der Harmonia (ebenda)
bach Index verb. Plut. II 1187 ein axni*a xoq- und nach Paion (bei Plut. Thes. 20, FHG IV 371)
vixov. Der Tempel war Freistatte, 'Bac. ann. HI das Grab der kMgiayvr) in einem Haine mit
62. Die Idole sind wie in Paphos griechisch (mit symbolischem Kultbrauch des Mannerkindbetts im
beiden Handen vor der Brust und bekleidet, Ces- Monat Gorpiaios. Thsaig Kvnelas (oder KvnQidog,
noIaSalamin. 202), entsprechend dergriechischen 30Hs. Kvjiqov, corr. Meineke) als kyprische Be-
Colonialsage vom Salaminier Teukros , Lykophr. zeichnung einer oxov&rj , Hesych. s. v. Die dvala.
450 und Tzetzes z. d. St. = Herodot. I 90 (Zu- genannt xagjicoacs, nennt Hesych s. v., Chore
wanderung aus Salamis und Athen , d. i. des von Jungfrauen und vvjupai. das ganze Jahr hin-
Theseiden Akamas, Eponymos des kyprischen Vor- durch fur A. und Adonis (mit dem Namen
gebirges bei Soloi; vgl. o. 4. Speciell mit Salamis Ariadne zusammengehalten an Naxos erinnernd)
wird Stasinos, der kyprische Dichter der Kypria, Orph. Hym. 55 , 24ff. Der dortigen A. stellte
von Proklos Legende in Verbindung gebracht. — nach Nonnos Dion. V 61 Iff. der Zeus ihiog (Ovid.
9. Chytroi: A. Paphia auf epichorischen Inschriften, Met. X 222ff.) des benachbarten Tempels vergeb-
Collitz-Deeckenr. 2—14; Temenos und Statue lich in Liebesbrunst nach. Aus seinem Samen
der thronenden Gottin mit Kind auf dem Schoss, 40 entsprossen die gehOrnten Kentauren .Kerastai'

;

Perrot-Chipiez III 554 nr. 377 (orientalischen vgl. Androkles bei Et. M. 738, 50. Tzetz. Lyk.
nackten Vorbildern entsprechend). Die Weihge- . 447. Nonnos Dion. XXXII 71ff. K n a a c k Herm.
schenke stellen hauptsachlich Reigentanze dreier XXV 1890, 82f. Der mit der A. (Ovid, f eeleri,
Frauen urn eine Flotenspielerin oder um einen Lactant. deae — Veneri) verbundene Zeus, auf
Baum auf runder Basis dar, z. B. Perrot-Chi- dessen Altar man ,statt der geopferten Fremd-
piez m 587 nr. 399. — 10. Tamassos: Gefilde linge eher Kalblein und Eber {bidmtes) von Ama-
der A., aus dem sie die drei Atalanteapfel von thos erwarten sollte', ist ein Adonis. Aber die
einem Baum mit goldenen Zweigen bricht, Ovid. Kentaurensage erinnert an Thessalien (1 1) trotz
met. X 644ff. (von prisci senes der A. geweiht); der in Limnasi gefundenen Idole gehOrnter Ken-
dieser Apfelbaum ist es wohl, in den Mejos I., 50tauren (Arch. Anz. 1888, 88). Der A.-Kult ge-
Gatte der Dienerin A.s , der Pelia (Taube) , der horte den Autochthonen von Amathus (Skylax
Genosse des Kinyraden Adonis, von A. verwan- peripl. 103. Geogr. gr. min. I 78), d. i. den
delt wird, Serv. eel. Vlll 37, wozu der Melos LT., nach Theopompos (frg. Ill , FHG I 295) ,von
Sohn des I., als Grunder von Melos und Erfmder den Hellenen Agamemnons verdrangten Resten
der Schafschur eine apokryphe Dittographie ist. der Kinyraden'. Amathus-Hamath aber, die a6kts
Beepsiaf!) als Name der Apfelbaum pflanzenden A.: aoxaioratr] (Steph. Byz. s. v.), ist Tochterstadt
Enphos MAlpoia frg. 2 bei Athen. Ill 84 B, CAF der syrischen Hamath ('Hfidd) am Orontas (Syn-
II 429 Kock. — 11. Tremithus, nach einigen bei kellos 89. Kiepert Alte Geogr. 134. Stein zu
Steph. Byz. s. v. vom tgiusiv des Landes beim Be- Herodot. VII 90. Duncker G. d. A. V* 238.
treten der anlandenden A. so genannt. — 12. Peda- 60 240. E. Meyer G. d. A. I 338, mit gleichem von
lion, mit der A. geheiligtem tischartigem Vorge- den Hellenen ubernommenemSilbenschriftsystem);
mrge,_ Strab. XIV 682. — 13. Olymposberg mit A. vielleicht zielen hierauf die kyprischen AWuxus
'Axgaia, einem von Ehefrauen gemiedenen Tempel. Herodots VII 90, da Adonis Sohn 'Hfia&itov ein
ebenda. — 14. Kittion (Larnaka): A. auf epichori- Aithiope ist (Jahrb. f. Philol. Suppl XVI 1887,
schen Inschriften, M. Schmidt XII 4. XX 4. XIX 190) , wie die 'Aqydwv axoixoi zu Kurion (Herod.
5- XVI 4, Taf. XV 1. TIatpia mit Zeus Keraunios, V 113) wohl die VII 90 genannten oi duo l&foov
CIG 2641 ; Tempel der Astoreth auf der Ban- sind (vgl. das von Amphitryon zerstorte Kythnos
rechnung CISem. I 86 A, nach Enmann Kypros bei Argos, Photios p. 533 Bekk.).— 17. Alambra.

die Hauptnekropole der vorphoinikischen Epoche, babylonischen Kunst, welche der Darstellung des

bietet zahlreiche Idole, Dummler Athen. Mitt, nackten weiblichen KOrpers sonst ausweicht (Kro-

XI 1886, 210. — 18. Am sonst nicht bekannten ker Arch. Jahrb. 1 1886, 102f.), als erstarrtes Idol

Kavxdoiov ogog wird A., wie die samothrakische einer unverstandenen Vorzeit da, mitten in der be-

Harmonia, von alien Gottern vergeblich gesucht, lebten Handlung babylonischer Cylinder (Dumm-
nachdem sie infolge der Beschamung beim Ehe- ler 217). Solche Vorstellungen des mesopotami-

bruch mit Ares sich versteckt hat, aber von einem schen Urvolks mOgen mit anderen Bestandteilen

alten "Weib verraten ist, das sie zur Strafe in des SchOpfungsberichts (E.Meyer G.d. A.I 215f.)

eine noch spater gezeigte ottjXi] verwandelt, Tzetz. in die Genesis jibergegangen sein, wo die ihre

Lyk. 825. — 19. Eine kyprische Stadt Kythera 10 BlOsse verhiillende Eva im Paradies mit dem

nennt Et. Gud. 352, 19 (vgl. Schol. Hesiod. theog. Apfelbaum (vgl. den eigentiimlichen ,Lebensbaum<

192) im Zusammenhang mit A., wohl irrtiimlich, auf babylonischen Reliefs) stark erinnert an die

wieTzetz.Lyk.867einek}'prischeA.J&oAwr(?(vgl. kyprische Gottin mit der entsprechenden Hand-

o. HI 11). tJber das kyprische Bild einer ,mann- haltung auf den Idolen, heiligemHain und tamas-

weiblichen bartigen A.' mit Scepter von Calvus sischem Apfelbaum, den sie selbst pfmckt. Mag

(Macr. S. HI 8, 2) deus, voft Aristophanes frg. 702 einerseits diese urbabylonische Nanai durch ihre

'Aypoditos genannt, mit Vertauschung der Klei- Nacktheit schon friiher in Asien selbst bequemen

der durch die beiden Geschlechter beim Opfer Anlass zur Verschmelzung mit der hollenfahren-

(vgl.o.V5d),s.Art.Aphroditos. Ein kyprisches den gewandlosen Istar der chaldaeischen Semiten

Fest mgi6eia Hesych. s. v. (Grenzumgang?). Die20geboten haben, so kam andererseits auf Kypros

kyprische iaxoQia&vala'A(peodhrjg'Seajchs ist eine einer Verschmelzung mit der A. der kyprischen
.

orientalische diaxoQtla der Jungfrauen (Meineke Arkader .deren Mythos von der Nacktgeburt aus

bei M. Schmidt). A. 'Eforifioiv xuxi"Eyxsiog nennt dem Wasser entgegen, vielleicht auch die dunkle

allgemeinHesych.(zuletzterervgl.KaibelEpigr. Taube (xeXsidg), die sie als homerische Tochter

gr 794 mit Ross und Welcker Rh. Mus. VH des Zeus von Dione von Dodona aus fiihrt, und

521ff. ; dazu Jahrb. f. Phil. Suppl. XI 1880, 655, die der gezuchteten weissen Edeltaube der semi-

1). Hesychios nennt den an die lakonischen 'Ayrj- tischen Naturgottin (xeQiozsed) sich zum Ver-

xoQia (= Karneen) erinnernden archaischen Ober- gleich bot. Ein gleiches Ergebnis hatte die Ver-

priestertitel dy^rcog. Auf Kypros bezieht Eng el schmelzung der urtroischen Gottin mit der ur-

(Kypros II 558f.) die 'Ama genannten abgehauenen 30 spriinglich thrakischen Aivsid? deshalb, well die

und an den Thflren tor die A. aufgestellten tev- urtroische Kultur nach Perrots, Dumonts,

doa (Maien), Hesych. s. v., die wohl mit dem A.- Dlimmlers Beobachtung (Athen. Mitt. XI 1886,

Feste MMa (xMdovs ij y{<)la, Hesvch.) zusammen- 212. 249—282) der urkyprischen ebenso entspncht,

gehoren. Vgl. 'Amos = 'HoTog = Adonis; 'Ap<b- wie der von Troas aus siidlich iiber die klem-

0as. Der von den Hellenen mitgebrachte A.-Kult asiatische Westkuste noch spater verbreiteteName

floss zusammen mit dem einer autochthonen nackten der Gergithier dem der kyprischen Gerginoi (vgl.

Geschlechts- und Muttergottin mit Altar-, Saulen- die teukrisch-gerginische Wandersage des Klear-

undHainkult, welche auf den bildlichen Darstel- chos bei Athen. VI 255 C, FHG II 310, 25).

lungen Brust oder Scham oder beides mit Han- von Gutschmid bei Thramer Pergamos 180f.

den deckte. Sie gehOrte nicht urspriinglich den40 354f.; vgl. Dummler a. O. 256 und uber die

Phoinikiern, welche sie zwar unter Ubertreibung dieser ,anatolischen' Urrace eigenen Namen auf

des geschlechtlichen Elements, vielleicht unter -s(s)- und -nd- Kiepert Handb. der alten Geogr.

Hinzufugung der Taube, wenn diese nicht ur- §73,3. Thramer 354, 2. Da dieser wegen der

babylonisch war (vgl. Jahrb. f. Philol. SuppL XI Laris(s)en auch die Pelasger zuznrechnen smd so

1880, 740, 1), ferner des adonischen Eberopfers, wurde deren A. mithin als urverwandt betrachtet

der Sambukamusik zum Kulte, den Hellenen ver- werden dflrfen mit jener urkyprischen (urtroischen)

mittelten, selbst aber von den Urkypriern erhal- nackten Gottin, deren Bilderdienst mit ihrem

ten hatten, welche damals langst ins gebirgige anikonischen Kulte verschmolz.

Binnenlandhinaufgewichenwaren; diese Urkyprier XXX. Syrien. 1. Antiocheia: A.-Kult mit

von Kittion und Amathus waren schwerlich Phoi- 50 Pannychien, Malalas X 263 Bonn., verbunden mit

niMer (Dummler Athen. Mitt. XI 1886, 212), Adonis.— 2. Germanikeia in Kommagene :
A. mit

aber auch schwerlich Semiten, wie Thramer Per- Eros auf Mfinzen, Mionnet V 115. — 3. Arados:

gamos 354, 2 richtig gegen Dummler 251, 2 be- Altes Heiligtum der A. (= Astarte) nut Asyl-

merkt, sondern — wie ihre urkanaanitischen Ver- recht, Chariton VII 5. — 4. Emesa: Tempel der

wandten, die auch in Sprache und Schrift ver- A. (= Astarte), mit Priester Sampsigeramos, Mala-

wandten Kittim = Cheta von Hamat (E. Meyer las X 296 Bonn.— 5. Byblos: A.-Tempel verbun-

ZDMG yraT 719, schon Mher Movers PhOniz. den mit Adonisorgien, Ps.-LuMan. dea Syria 6;

II 203.246. Dummler 247f.; vgl; E. Meyer die Frauen scheren sich oder kaufen sich los;

G d. A. I 213 § 176) und die mit ihnen in dauem- hiervon und von dem Keuschheitsopfer einmal im

dem Verkehr stehenden, ebenfalls nur semitiaier- 60 Jahre (vgL Apollod. bibLm 14, 3: auf A.s Veran-

ten Urbewohner Babylons (E. Meyer 1 166. 222 lassung) wird das A.-Opferbestritten. Vgl u. XXX
pass.), flberhaupt Mesopotamiens— ein vorsemiti- 11.— 6. Libanon, eine Tagereise von Byblos

:
A.-

sches Volk, das auf Kypros von den Phoinikiern TempeLvoraltersvonKinyrasgestiftet.Ps.-Lukian.

zuerst nach Cesnola mit Glflck Ohnefalsch- a. O. 9; vgL A. AipavTttg, Lukian. adv. ind. 3. —
Eichter trennte (Arch. Jahrb. I 1886, 131. 7. Aphaka in der Koile Syria : A. 'AqpaxTns, Zosim.

Dummler 209ff.): Herodots .kyprische Aithiopen' I 58. Et. M. s. v. Euseb. v. Constant. Ill 58;

(VII 90; vgL o. 14). Dieses Urvolkes nacktes Gottin- paneg. Const. 8. Sozom. II 5 (A. als Komet oder

idol stent schon im Zusammenhang der semitisch- Planet), vielleicht identisch mit 6 (E n gel Kypros
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II 438).— 8. Sidon : A.-Bild, Zonar. lex. s. 'Aardgrt}.— 9. Tyros, Hohle Megaret-elfurug (caverna rmv
aidoiwv)

: A. snrjxoog neben KOnig Ptolemaios, Vo-
tiv, CISem 21, 6.— 10. Damaskos: A. 'AvaTztg; s. u.
XXXII. — 11. Berytos ist nach den alexandrini-
schen Vorlagen des Nonnos (Dion. XII 367) jene
Stadt Beroe", deren Eponyme, auch Amymone ge-
nannt, nach alterem Mythos Tochter der A. yon
Adonis war (XLI 155). Dort, nicht aufKypros, sollte
A. zuerst nach der Schaumgeburt ans Land ge-
stiegen sein (XLI 98ff.). Uberhaupt wird die Svgla
dm von Hierapolis und andern Orten auch mit
A. verglichen, Alkman frg. 21Bgk., aus Menan-
dros Rhet. gr. IX 135 W. Lukian. dea Syria 32
(wegen des xeoxog). Orph. Hymn. 55, 17. Sanchu-
niathon bei Euseb. praep. ev. I 10 (Byblos von
Kronos der Dione = BaaXxig geschenkt). Lyd. de
mens. 1 19 (A. bei den Phoinikern BXdrra, 1. BaaX-
«'?, genannt). Hesyeh. BrjX&tjg = A.

XXXI. Palaestina. 1. Askalon: A. Urania,
. nach Herodot. I 105 das alleralteste und sogar
Mutterheiligtum ,des kyprischen' (vgl. o. XXIX
Anfang). — 2. Ioppe, Insel Paria (Plin. n. h. V
129) ;

der A. wird geopfert, wobei eine Jungfiau
durch ein xrjxog geraubt wird (= Atargatis), Theo-
pomp. bei Konon narr. 40, wo damit die Sage
von der Aussetzung der Andromeda contaminiert
ist (Jahrb. f. Philol. Suppl. XVI 1887, 147). —
3. Akkon, Aphroditebad mit Statue: Proklos der
Philosoph in Talmud, 'Abhoda zara III 4. —
4. Bozra in Idumaia, Sprengopfer an A. im Bad
(um 250 n. Chr.): Talmud Schebhiith VHI. Vgl
zu 3. 4 Lewy Philol. N.F. VI 370.

XXXII. Mesopotami en, Arabien,Indien.
Bei den Babyloniern SaXa^<o Name der A., He-
syeh. s. v. ; desgleichen MdXtg , Nikol. Dam. frg.
10 (wohl verstummelt aus MvXirra, die nach He-
rodot. I 131. 199 der A. Urania gleichgesetzt
wird; PHG III 361, 16 hat Koraes MvXnxa ein-
gesetzt). Bei den Persem Mhga (Herodot. 1 132)

;

in Babylon, Susa, Ekbatana, bei Persern und
Baktrern A. Avatiig : Berosos frg. 16 , FHG II
509. Agathias II 24. A. Aoavgitj Opp. cyn. I 7.
Nonn. Dion. Ill 111. In Arabien AXddr genannt •

Herod. I 132. in 8. A. 'EXv/icua Appian. syr. 66.
'IvSojrj 'Egvdgafy nennt A. Nonnos XXXV 190.
Geliebte des Dionysos vor seinem orientalischeri
Zuge und vor der Liebe zu Adonis war sie nach
Et. M. 2, 17.

Africa.
XXXIII. Aigyptos. 1. Atarbechis: A.-Tem-

pel, Herodot. II 41. — 2. 'Aygodatjg *6hg da-
neben, Steph. Byz. s. v. — 3. Chusai: A.-Kult
mit Rinderopfern (Isis) , Aelian h. a. X 27. —
4. 'Aygofamdg, Stadt bei Alexandria, Steph. Byz.— 5. Memphis

: A. ^irt], ,die einzige ihrer Art',
mi Tempel des Proteus, auf Helena bezogen von
Herodotos II 112; hellenische Gottin, der Selene
von anderen gleichgestellt, Strab. XVI 807. Pro-
teus. Sohn der A. : Suid. — 6. Theben : Sil. ItaL
III 683. — 7. Tentyris : A.-Tempel neben' Isis-
heihgtum, Strab. XVII 815. — 8. Momemphis
an der kanobischen Mundung : A.-Kult mit heiliger
Kuh, Strab. XVII 803

;
A. zgvoij mit heiligem aediov

(als xoXvxvgo; ala 'Ar/oodirije schon von Aisehylos
Suppl. 555, auch von Hestiaia bei Eustath. H.
Ill 64 p. 384, 20ff. als xgvoovv xsSiov erwahnt),
Hekataios d. J. bei Diodor. I 97 ; vgl. o. XXI 1.
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Philol. N. F, III 1890, 104. Xgvoovv nediov ist
griechische Ubersetzung des agyptischen Kanobos
nach Aristid. Or. 48 p. 608. — 9. Naukratis:
A.-Kult und Tempel, mit dem Brauch des Nav-
xgathqg are<pavog aus Myrte, um die 23. Olym-
piade gestiftet von Herostratos (s. d.) infolge
einer gliicklichen Rettung aus Seegefahr, wobei
die angerufene Gottin aU.es rings um das Schiff
mit Myrten erfullt hatte, zugleich mit kleinem

10 Scherbenidol der A. aus Paphos, Polykrates n.
'AqpQoShrjs bei Athen. XV 675 F, PHG IV 480, 5.
'Acpgodarji und Ilavdriiioi mehrfach auf Vasenfrag-
menten ebendaher, Arch. Anz. IV 1889, 211 393
107, 5. 108, 11; auf Miinze Kopf, Cat. Brit.
Mus. Ptolem. 349 nr. 38. — 10. Zephyrion Prom.
A. 'Agoiror/ Ze<pvgTng, Kallim. Epigr. 6 Schn.
bei Steph.Byz. s. Zeyvgwv und Athen. VII 318 D

;

Kvngig evnlolr), gestiftet vom vavagxog Kalli-
krates zu Ehren der flaoiXiooa Arsinofi: Posei-

20 dippos Epigr. ebd. und in desselben neugefundenem
(langerem) Epigramm (Tempelaufschrift) auf dem
Papyrus Didot, Weil Monum. grecs p. p. l'assoc.

... des e'tudes grecs 1879, 30; vgl. Blass Rhein.
Mus. XXXV 1880, 91; Ovgavia, Anth. Pal. VI
290; 'Ixxi'a, Athen. XI 497 D; vgl. Schol. A
II. XIII 703. Schol. Thcokr. 17, 123. Catull
66, 54 (castum Veneris gremiwn). Der dem
spateren ptolemaeischen Hofkult der Arsinoe zu
Grande liegende altere A.-Kult muss mit dem

30Namen Zephyrion aus Haljkarnassos Zephyrion
(Steph. Byz. s. v.), letzthin wegen der Hohenlage
und des Nautilosvotivs bei Kallimachos aus Troi-
zen eingefiihrt sein (Philol. N. P. V 1892, 396ff.).— 11. Alexandria: a) Pestfeier des Beilagers der
A. mit Adonis, dargestellt durch ihre Statuen:
Theokr. id. XV 127f.; vgl. Dummler oben S.
386, 25ff. — b) A. BeXwTiXt): Tempelkult der ver-
gotterten argivischen Hetare des Ptolemaios II.,

Athen. XIII 576 P. 596 E. Auf Miinzen stehend
40bekleidet, Helm und Schild haltend, auf diesem

Sivapig, Cat. Brit. Mus. Ptolem. 165 nr. 1345;
Kopf mit Kranz, dabei Stier, 127 nr. 1080f. ; im
Kreise der eponymen Wochentaggottheiten , nr.
1079. Ihre Vorliebe ftir die yoviftmSea Xovrga Agyp-
tens und die Wagenfahrten in seinen Ebenen iiber-
haupt nennt Orph. Hymn. 55, 18. Die ionischen
(milesischen) hexapolitanischen (halikarnassisch-
rhodischen) Soldner und Siedler verschmolzen ihre
heimisehe A. mit der agyptischen Hathor (Orion

50 im Et. M. s. ASvg) oder der Nephthys (Pint.
Isis und Osiris 12), besonders aber der Isis ev-
jiXoia, mit der sie zusammen in der troizenischen
Metropole und deren Pilialen erscheint (Philol.
a. O.).

XXXIV. Kyrene. Nach Pindaros Pyth. V 24
x&xog 'AfgoShijs schon vor Ankunft der Nymphe
Kyrene, die, mit Apollon anlangend, von ihr em-
pfangen ward : Pyth. IX 5—21. Nach Schol. V 31
ist moglicher Weise vielmehr der Xagizrov Xoyos

60 (Herodot. IV 175. Kallim. frg. 266 Schn.) gemeint.
A. half der vornehmen Kyrenaeerin Ladike, Gat-
tin des Amasis , in Liebesangelegenheiten und
erhielt von ihr den Tempel vor der Stadt ge-

grundet, Herodot. II 181 (apokryphe Legende
nach Wiedemann Agypt. Gesch. II 648). Kvqtj-
vaToi AffQobimaoxai in Nisyros, Athen. Mitt. XV
1890, 134. — In Libyen tiberhaupt: A. adixog,

Hesyeh. s. v. (wahrsc'heinlich Genetiv von "Adig,

und Arischen 1 60ff.; vgl. Nonnos Dion.XIII 348: A. 10 Paiwng (Preller-Robert Gr. Myth. I 366, 4)
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einer als A. verstandenen eingeborenen Gottin).

Stadt und Inseln Aphrodisias in Libyen unweit

Kyrene, Herodot. IV 169. Steph. Byz. s. v. Stad.

mar. m. 49.

XXXV. Karthago: A. srtrjxoog, Hesyeh. s.

v. (sonst luno caelestis genannt, nach Drexler

Jahrb. f. Philol. CXLV 1892, 362 = Tanit). 'A<pgi-

xij tiberhaupt von Acpow, 'Aygeia genannt nach

J. Baunack Studien aus d. Gebiete des Griech.

— %. Kamarina: A. in Gewand auf Schwan iibers

Meer getragen, Miinzen und Vasen, Benndorf
Griech. u. Sicil. Vasenb. 75ff. Kalkmann Arch.

Jahrb. I 1886, 231ff. (entsprechend etruskischen

Darstellungen der Turan). — 8. Syrakusai: A.

xaXXlyXovxog, Nikandros frg. 23 Schn. bei Clem.

Alex. Protr. II 39 ; xaXXhtvyos, wie Clemens a. O.

fiber den Auctor'fin*A»y<re<u»>(WentzelVn7) aus

Kerkidasund ArchelaosbeiAthen.XH554entnahm

;

neben Kythereia, Tiber die Bassarika des Diony

sios aus Kallimachos (frg. 266 Schn. Xaghcov

X6<fog = Herodot. IV 178).

XXXVI. Sicilien. 1. Eryx: A. 'ESvxiv(rj),

CIG 5499, mit stets bTennendem und umgruntem

aschenlosem Altar im Preien, zu dem die Opfer-

tiere: Schaf, Ziege, Bock, Sterke, mit beruhmt

gewordener Willigkeit gehen (Aelian. n. a. X 50),

und zwei jiavrjyvQeig : 'Avaywyia beim Abzug der

oder fSai&rig (M. S chmidt), Hesyeh. s. v. ; svda>od>

ebd., nach L o b e ck Rhem. 322 komischen Sinnes.

— 9. Akrai: Tempel, CIG 5430, 2. 22 ; mit Hera

zusammen 5424 (xgoatdrai) ; vgl. 542 5f. 5428.

5433. — 10. Katana: CIG 5652 (Votiv). 5651. —
11. Naxos: A.-Tempel am Strande, darin grosse

Nachbildungen von aldoTa ardgsia xaX ywatxeia

lagen, rigga vd!-ta genannt, App. proverb. I

72 p. 390, 15 Gott. = Ejicharmos frg. 103 bei

heiligen weissen Tauben (jiegtaregai) nach Libyen 20 Schol. Lukian. gymn. 32. Paroem. Atn. 116, Bodl.

im Gefoge der unsichtbar mitwandernden Gottin, «"">- -1 n "«"»- ™ ic~* - A.n ¥.+. M
und xataycbyia bei derRiickkehr, wobei eine junge,

der xevaV A. Homers und der nogyvga A. Ana-

kreons (frg. 2 Bgk.) an Parbe gleichende xeXetds,

also dunkle Taube, offenbar eine Einkleidung der

Gottin selbst, die Fuhnmg iibernimmt. Beide

Feste durch neun Tage getrennt, ebd. IV 2. Be-

ruhmt waren die Hierodulen, wie die unermess-

lichen Tempelschatze, gestiftet von Eingeborenen

278; vgl. O. Miiller zu Pest. ep. 40. Et. M.

228, 44 C 319 (degfidnva). — 12. Messana, CIG
5618 (Votiv vieler vavgoi = vemgof!). — 13. Pa-

normos neben Kypros und Paphos als Hauptort

genannt von Sappho frg. 6 bei Strab. I 40. CIG
5553 (Weihung eines Tisches). Kopf auf Miinze,

Cat. Brit. Mus. 123 nr. 25. Vgl. u. XLI a. E.

XXXVTI. Aiolische Inseln. Meligunis,

wohl Sitz der gleichnamigen Eponyme, die fiia

und Fremden, eine zeitlang abgeschaft't und nur 30 iw 'Aygodhr/g dvyaxegoyv heisst ; Hesyeh. s. Me-

durch heilige Diener vertreten (Strab. VI 272; Xiyovyig

vgl. Paus. VIII 24, 6), dann wieder auf ein ro-

misches SC hin durch die Nachbarstadte neu ge-

liefert (Diod. IV 83; vgl. IV 79. V 77). Der

Kopf der Gottin auf Miinzen: Cat. Brit. Mus.

Sicily 62, 4. 5. 63, 14. 64, 18), thronend mit

Taube in der Rechten, 62f., 9—13. 63, 15. Der

durch Tiberius erneuerte (Tac ann. IV 43), durch

XXXVHI. Italien. 1. Tarent: 'A. Baadlg,

Hesyeh. s. v. Mionnet Suppl. I nr. 530. —
2. Hyria : A. auf Mttnzen, Cat. Brit. Mus. Italy

158f. 163, 6—10. 19f. — 3. Athenaion jC&sfr-Mm

Minervae) : A<pgodht]g og/iog (d&givog og/iog) , so

genannt seit Aineias Landung, Dion. Hal. I 51.

Ales (Hales)fluss : vielleicht A. 'AXtvxta ,
die Ly-

Claudius (Suet. Claud. 25) vollendete Tempel, von kophron , im Zusammenhang suditahscher Be-

dem der am Collinischen Thor in Rom ein Toch- 40 ziehungen (Tamasion, Siris, Lakinion, Longyros

u. a.) 868 nennt, Tzetzes aber auf das A.-Heilig-

tum am gleichnamigen kolophonischen Flusse be-

zieht. — 4. Neapel: 'A. EvxXoia, CIG 5796. —
5. Lavinium: A.-Tempel, Bundesheiligtum der

terkult ist (Strab. a. O.), gilt letzthin als eine

Stiftung der Griinderinnen von Eryx, Atalla

(Entella) und Aigesta (Segesta), der drei troischen

Tochter des Phoinodamas , die durch A. auf Si-

cilien gerettet waren von der Gefahr, fygioig flogd

vorgeworfen zu weTden (von Laomedon aus fiacb-

sucht wegen der Aussetzung seiner Tochter He-

sione far das x^roe), Lykophr. 958. 953ff. mit Tzetz.

z. d. St. Sonst gilt Eryx, Sohn der A. von dem

Latiner, von Vergil. Aen. I 258ff. XH 193ff. mit

Aineias Landung in Beziehung gesetzt, nach Strab.

V 232 unter Obhut der Ardeaten ; vgl. die ,Sinuessa

benachbarte' A. sieXdyovg dvegx°fl"',l '• K a i b e 1

Epigr. 810, Iff. — 6. Ancona: A. mit Lorbeer-

eingeborenen Konig Butes, als StifteT, Diod. IV 50 kranz auf Munzen: Cat. Brit. Mus. Italy 40, 1.—

83. Steph. Byz. Hygin. fab. 260. Serv. Aen. I 570 Uber die Turan, d. i. Tvegrjvia (O. Crusiu

(oder von Poseidon = a. O. V 24. Apollod. II 5, 10,

Tzetz. Lyk. 866. 958). Schol. Theok. XV 101.

Aineias gilt als Stifter bei den ROmern, Cic. Verr.

IV 33. Fest. p. 261. Serv. Aen. V 759f. Hygin.

fab. 260.— Das ist Ubertragung von 2. Elymon (

=

Elyma), dessen A.-Altar Aineias gestiftet hatte,

Dion. Hal. I 53. — 3. Segesta : A. Urania, CIG
5543 (Weihung einer Statue); von Aineias ge-

stiftet, Dion. Hal. a. O. Kopf auf Miinze, Cat. 60

Brit. Mus. 131 nr. 14. — 4. Lilybaion: A. sie-

delt den geraubten Butes an, Apollod. I 9, 25.

5. Selinus,: A.-Kult, dem der nogvofioaxog Kon-

nidas (Ha. Kiwagog, corr. Crusius Philol. Suppl.

VI 285) seinen Reicntum zu vermachen versprach,

Timaios frg. 57 a aus Zenob. 1 31 , FHG IV 640 ; vgl.

L ob e ck Agl. II 1031.— 6. Akragas : Land der kXi-

x&nig 'A. oder der Chariten, Pind. Pyth. VI 1.

Beitrage 20, 2), genannte A. der Etrasker-Tyr-

sener, durch den Namen dem Tnrms-Hermes (=
Tvggtjvog, Turnus) nahestehend, ferner die Ver-

schmelzung mit Nerio, das Verhaltnis zur Murcia

Fruti u. a. s. d. Art. und uberhaupt fiber die

Einfnhrung der Dienste der A. in Rom: G. Wis-

sowa De Veneris simalacris Romanis, Breslau

1882
'

XXXIX. DerWesten. l.Pyrenaeen. Auf der

Grenze zwischen Iberien und Narbonensis : 'A.

nvQtjvaia, TempeL Strab. TV 178. 181. 182; nach

Plin. n. h. HI 23 zu urteilen, vielleicht pho-

kaeischen Griechen gehorig.— 2. Erytheia hat eine

Insel Aphrodisias (s. d. Nr. 9) zwischen Tberien

und Gades.

XL. Heilige Tiere, Pflanzen etc. und

Opfer. Die Wolfe, LOwen, Baren, Panther der
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idaeischen A. /^rtjg dtjg&v a. Homer. Hym. IV.68.
Pferd: XXV 3; vgl. die xQvodvwe A., Soph. 0. C
693 Dind. Rind, Kalb : III 1 b. XXIX 16. XXXIII

8

XXXVI 1. Bock: HI Id. IX 2b. XXIX l'.

XXXVI I (Ziege); vgl. Boehm Arch. Jahrb. IV
1889, 208ff. Lamm: XXIX 1. XXXVI 1. Wid-
der

:
B e t h e Arch. Jahrb. V 1890, 27ff. Schwein

:

1 3b V 5 a. B. XXI 4. XXVH 3. XXIX 1. 16 ; nicht
fur die A. Urania

: Pest. p. 310 s. milium. Sprich-
wortlich 'Aygodhy $v tidvxev • inl tmv d%agi<sxmv, 10
Apostol. IV 59. Arsen. VT 51. Diogen. Vind. I
89; der A. wegen des (Todes des) Adonis ver-
hasst und darum beim Opfer von vielen Hellenen
vermieden: Schol. Arist. Acharn. 800. Lfiwin,
Sphinx: H 1. XXI 3. XXV 4. XXVII 1. Hase:
VIII 5. XXV1II3. Philostr. imag. I 6. Stengel
Herm.XXII 1887, 95. Delphin: VLT 10b. Ste-
phani Compte Eendu 1864, 219. Furtwangler
Sammlung Sabouroff LXXVI. Arch. Anz. IV
1889, 90. Taube : I 3b. II 7. Ill 1 d. 12. IV b. 20
XVI lb. XXH 2. 3. 6. XXIX a. E. XXXVI 1-
vgl. Pherekrat. bei Athen. IX 395 B (Luftfahrt).
Dunkle Wildtaube (rgtjgoyv neiudg) Apoll. Rhod.
Ill 541 ; vgl. 550. Weisse Edeltaube der A. : Alexis
IwtQixovTse frg. 214,^ Kock CAF II 375 (szsgt-
azega, vom jisgioawg igar, kayvdv genannt, Apol-
lod. it. vscov frg. 19, FHG I 43), in Hellas ein-
gefuhrt nicht vor 490: Charax FHG I 32, 3; in
Vorderasien nicht vor 600: Hehn Kulturpflanzen
und Haustieres 395ff.; vgl. Schol. Stat. Theb. IV 30
226. Myth. Vat. I 175 und iiber Sikyon Im-
hoof-BlumerundKeller Tier- und Pflanzenb.
33; iiber die altmykenische Taubengottin s. den
kunstmythologischen Teil (G 14). Sperling: Sappho
frg. 1 Bgk. Eustath. II. II 308 p. 183 (Opfertier).
Sehwan: XVHI2b. XXIH6a. XXXVI 7. Reb-
huhn und Schwalbe : Aelian. n. a. X 34. Grans : ebd.
und Lyd. de mens. IV 44. Wasserhuhn (mdk-ngig):
Eustath. H. I 206 p. 87, 10. Arist. Av. 565 (wegen
der Ahnlichkeit mit dem ydkkog, Athen. VII 325 B ; 40
nach Eust. auch did zr)v kevxdztjza rrjv ev onsg-
ftan £o>ixiS, weil qpdkiov (qpdkaga) = ksvxov ist).

Wendehals (lynx): Pind. Pyth. IV 380ff. mit
Schol. (von A. zuerst aufs Rad geflochten und
zum Liebeszauber fur Iason gegen Medeia ge-
braucht). Schol. Theokr. II 17. Vogel allgemein:
XXI 4. Fisch Tio/imXog, mit A. zusammen ge-
boren als f<pw sgmnxdv im Meer aus den aldoTa
des Uranos: (Epimenides) Telchinengesch. bei
Athen. VIII 282. Sardelle (d<pvrj = drpgvr,) we- 50
gen der gleichen Meer- und Schaumgeburt: Athen
Vn 325 B, vgl. 284 F. Eustath. II. p. 87, 35.
Schildkrote IX 2 a. Ruderpolyp (Nautilos) V 3.
9 b. XXXIII 10. SeeohrV6. Muscheln iiberhaupt

:

O. Jahn S.-Ber. d. sachs. G. d. W. 1853, 18ff
1855,80ff. StephaniC.R. 1864,219ff. Tumpel
Philol. N. F. V 1892, 385ff.

Myrte: mid. V 9 a. VIII 5. XXVI 1.
XXXIH 9. Ovid. Fast. IV 143 (sub myrlo ge-
badete Statue, weil A. durch einen Myrtenzweig 60
inre Blflsse vor den Blicken der Satyrn schiitzte,
nach griechischem ahtov). Vgl. V. Hehn Kul-
turpflanzen 6 216ff. (aus orientalischem Kulte stam-
mend). Lorbeer XXXVm 6. Silberlinde

(vuvoa) :

U 2
- ^weige allgemein

: XXHI 6 a. Granatapfel

:

VI 2. XXEI 2. XXVI 7. XXIX 10; so auch der
i'arisapfel nach H e h n Kulturpflanzen 6 233, wah-
rend nach S. 241 im Atalantemythos die zgvoda
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ftjjXa der A. kydonische fQuitten) waren ; vgl. die
svxagitog Kv&egeta Soph. frg. 879 Dind. und die
xdgjcmatg dvota Hesychs (s. o. XXIX 16). Veilchen

:

Homer. Hym. VI 18 (A. looxeyavog). Solon frg.
19, 4. Lilie, durch einen dem ovov fidgmv ahn-
hchen Stempel bestraft fur ihren Streit mit der
Dionetochter A. , Mkand. Alex. 409 mit Schol
undEuteknios. Lattich: XXI 3. Amarakos : XXIX
15. Mohn: VI 2. Rose: in lb. Paus. VI 24, 7;
aus A.s Blut entstanden : Tzetz. Lyk. 831. Phi-
lostr. ep. I. Bion I 65f., wo A.s Thranen zu
Anemonen werden. Mandragora : Hesych. s. Mav-
SgayogTzig; vgl. unten D. AtpgoSlzrjg 0Xt<pagov
= xcuSsQcog: Plin. XXXVII 123; vgl. VI 2
Binse

: Tzetz. Lyk. 832. A. mit Blumen und
Kranzen allgemein: Kyprien frg. 3f. Ki.; vgl. W.
Gurlitt Arch.-epigr. Mitt. II 1878, 194ff., vgl!
159ff. Nephalia (Mohn, Honig, Wasser, Milch; kein
Wein) nur in Theben, HI 1 b ; vgl. Jahrb. f. Philol.
Suppl. XI 1880, 734ff. Kein Epheu: Plut. qu. Gr.
112 (vgl. n 1 a). KeinBuchsbaum: Cornut. de nat.
deor.23a.E. Salz:XXIXl. Wein floss sonst reich-
lich bei den Aphrodisien, wie schon die sprich-
wortliche Verbindung der A. mit Dionysos, der
Liebe* und des Rausches, nahelegt. Aristophanes
(frg. 596, CAF I 543 Kock) nannte ihn ydXa
'ArpSodht]g, und Philostratos brauchte 'iipgodioiov
fur ein xajztjXeTov. A. selbst wird im Orph. Hymn.
55,^ 22 eine dvidg genannt. Vgl. die riveoig Kv-
Jtgtag (oder Kvngidog) genannte kyprische orcovdrj
(Hesych. s. v.). Aus Ziegenkase und Honig bestand
das Tidxavov laut dem Aygodloiov (Hs. 'Atpgodtmog)
des Antiphanes frg. 52, CAF II 31 Kock; aus
gerOstetem Weizen und Honig wohl der xvgafiovg,
der nach der Nachtfeier an die A. ndvb^og den
Tetradisten (s. d.) zu teil ward : Menandros Kdkag-
CAF III 82ff. Ahnlich waren wohl die Bestand-
teile des Sigfyvov nonavov (Hesych. s. v.). Gold

:

XXI; vgl. die vielen mit xgvobg zusammenge-
setzten

- Beinamen bei.Bruchmann Epitheta
deorum 69ff. — Andere Attribute: Ihr xeordg
iftdg ist bei Homeros (H. XIV 214ff. u. 6.) ein
Zaubergtlrtel, der seiner Tragerin, einmal Hera
(a. O.), auch versteckt getragen, unwiderstehlichen
Liebreiz verleiht ; die Kontroversen der alten Er-
klarer s. in Ebeling-Capelles Homerlexikon <
unter xeozog. Gleichsetzung mit der samothra-
kischen jtooyvglg: Crusius Beitrage 23; vgl."
o. XIX 4; der thrakischen (eigij, 'Qetgd, £eiga
(Eust.) o. XVI 2. Aixiva der A. kennt Iby-
kos frg. 2 Bgk. Bewaffnung s. o. XXIII 2. 7.
VHI 1. 3aa.c. V5d. Vila. XXIX 19 (nach
v. Wilamowitz Eurip. Herakl. I 315, 85 ein
Anzeichen, dass diese Agtia eigentlich eine pe-
loponnesische 'AMva ist); Apollon. Rhod. I 743
(im Schild des Ares sich spiegelnd), dazu Schol.
zu v. 763 (ein Symbol fur die egcoreg re xai iid-

'uuot in den Stadten). Anth. Pal IX 321. XVI
177. 176. 171 (Epigramme des Philippos, Anti-
patros, Leonidas auf die spartanische A. in Waffen).
Vgl. fiber die Attribute iiberhaupt den kunst-
mythologischen Teil.

XLI. Festzeiten: In Thessalien der Monat
"AfQiog, entsprechend dem attischen Elaphebolion,
dem boiotischen Agrionios (Bischoff Leipz. Stud.
VII 319. 334), also Ende Marz, Anfang April; in
Bithynien vom 24. Juli ab : vgl. XXV 1. So auch
das delische Fest (XXII 6) im Hekatombaion = Juli
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—August am Jahresanfang. Im Fruhjahr wohl
auch auf Kypros, %o spater seit der Kaiserzeit

der 'A<pgo8imog im September und October lag

(s. o. XXIX z. Anf.). In Theben die Brumalzeit

(II 1 a). Vgl. oben I 1 a. 2. 5. V 5 c. XXV. XXVI
14. XXIX 16 (Gorpiaios). Der 4. Monatstag A.

und Hermes geheiligt: HI Id; bei den Pytha-

goraeern der 6.: Jamblich. v. Pyth. V 152. Lo-

beck Agl. 432. Da im orphischen Hymnos 55,

(frg. 3), wie bei Hesiodos (Theog. 194) miter den

Fiissen der eben Geborenen Blumen spriessen. Von
den homerischen Hymnen feiert der vierte die

aineiadische A. als Geliebte des viel alteren An-
chises, eng verflochten in epichorische Konigsge-

nealogien (Otreus, Askanios : vgl. o. XXV 1), als

idaeische [irjxtjQ ^gcov, umgeben von WOlfen,

Lowen, Baren und Panthern (68ff.), durch T/tegog

zwingend Gotter und Menschen zu wechselseitigen

2 A. (pdondvwxtg heisst, so mag man beim si- 10 Mischehen und Liebschaften, sowie alle Kreatur

cilischen Friihlingsfest des Pervigilium Veneris - "™T -^ "" T —J - ,at "°*' "" r>"

an eine dortige navrvxk der A. denken. Vgl.

die Nachtfeier der Tetradisten (XL a. E.) und die

Schilderung des Hetaerentreibens in Eubulos itav-

vvik frg. 84, CAF II 193 Kock. Kwfid&v an

den Aphrodisien ausser in Theben (vgl. o. II 1 a)

zu Korinthos (VI 1 c) : Alexis $dovoa frg. 253,

CAF II 389f. Himerios or. I 5 ; daselbst III 2 am
Abend Tanze der A. zu Ehren (vgl. Horat. carm.

I 4, 5 bei Mondschein mit den Chariten).

B. Mythos, Dichtung, Philosophic.
Das physische und das ethische Machtgebiet

der A. ist im Kult fast unbeschrankt. Als Ahn-
juutter alter makedonisch - thrakisch - troischer

(Aineiaden-) wie thebaisch-attisch-rhodisch-nord-

aegaeischer (Kadmeionen-) Geschlechter, der keine

Seite des menschlichen Lebens und Wesens in

Familie und Staat fremd ist, erscheint sie univer-

sal genug und geeignet, um einst als StammgOttin

zu Wasser und zu Lande (3f. 72ff.). Die Bei-

namen gehen samtlich auf den Schmuck. Der
hesiodische Mythos (Theog. 191ff. = Horn. Hym.
VI) lasst A. geboren werden aus dem Meerschaum,

in dem die Flut aufwallt, als die von Kronos

Sichelschwert abgeschnittenen Zeugungsteile des

Uranos, Gatten der Gaia, bei Kythera ins Meer
gefallen waren. Er will also mit einem Schlage

die Beinamen xvjigoyevr)g, xv&egeia, d<pgodirrj (=
20 drpQoysvrjg), <pdofifitjStjg (von fiydea = (ptioftfui-

dljgi), ovgavia und nskayla, wohl im kyprischen

Localmythos, erkliiren und setzt somit deren that-

sachlichen Gebrauch voraus (die Ausspirmungen

riehe bei Robert-Preller Gr. Myth. 1 353, 2. 3)

Auf den Mythos bezieht sich wohl der Tanz Acpgo-

dhtjg yovai, Luk. de salt,' 37; vgl. die gleich-

namigen KomOdien des Nikophron (frg. 1—4, I

775 Kock), Polyzelos (I 789; vgl. 775), Anti-

phanes (frg. 55) und Philiskos (II 443; vgl. 38

eines Sonderstammes die verschieden gestalteten 30 Kock). Auch die rtveotg Kvagiag (Kvjigidos'i)

...I-..-.. -Li.;..-!.— T>.j.; _i!_:_.. .:— _.i„i— i.„ genannte kyprische anovdrj Hesychs (s. o. XL)
knupft hier an. Schon der Demodokosgesang der

Odyssce verlegte Bad und Tanz der A. nach Ky-

pros (Od. XVin 293). Die Theogonie kennt Eros

und Himeros als Begleiter der A. (201 ; vgl. Iby-

kos frg. 1: Eros ihr Vorlaufer), die Entfuhrung

Phaethons durch A., die den dalficov diog zu ihrem

vt/ojioXos macht (986ff., vgl. o. XXLX a. E); ferner

die Erzeugung des Telemachos mit Odysseus (1014).

im SchOnheitswettstreit mit Hera und Athena vor 40 In den "Egya xai fjtiegai wird die Ausstattung

religiOs-ethischen Bediirfnisse eines solchen be

friedigt haben zu konnen (II 1 a. E. I 1. 4. 6.

IH lb. 11. V 7. XXIII 6 u. 8.). Bei Homeros

erscheint das Wesen der dla evazsqmvog xqvoir\

xovgrj A tog schon beschrankt auf das Gebiet einer

Beschutzerin der Liebe und zwar der geschlecht-

lichen (als Helferin der Hera, bei der idaeischen

Schaferstunde, und des Paris, bei der Verfiihrung

der Helena) ; als Gottin der Schonheit und Siegerin

Paris (II. XIV 29S.); Freundin des Putzes (II.

IX 389. HI 397. V 535 : nmlog der Chariten.

Od. XXII 470 : xgtifcftvor an Andromache) ; Vor-

steherin der Ehe (Od. V 429. XX 74. XXII 470)

und xoveoxQo<pog (bei den Tochtern des Pandareos,

Od. XX 67ff. ; vgl. Anth. Pal. VI 318), woraus sich

die spateren verschiedensten Theokrasien mit ahn-

lich gearteten Hellenen- und BarbarengOttinnen

erkliren. Auch der thessalische Ursprung der

der Pandora, derersten Menschenmutter , durch

A. mittels xdgtg , no&og und ixeled&veg erzahlt

(65). Die Ehoien hatten u. a. A.s Rache an Ata-

lante und Hippolytos, vgl. o. Ha. E. Dem Mim-

nermos ist die Gottin der Liebe, A. zQvoij, zu-

gleich Gottin der Jugend (yptjg ar&ea aoncdia)

bei Mannern und Frauen (frg. 1, 1— 5). Sappho

feiert die A. als figaSlva (frg. 90), Jiozvta, /Mxtuga

(frg. 1, 4. 13), xoXvoXpog (frg. 59), siotxdo&govog

Kvngig und KvUgeta scheint bei Homeros, wie 50 SoXdnkoxog (frg. 1, If.), auf sperlingbespanntem

im Altertum Iiberhaupt, fiber den neueren he-

ruhmteren und durch Bilderdienst ausgezeichneten

Kultstatten vergessen. Aber die homerisehe Ab-

stammung von Zeus und Dione (II. V 370) be-

zeugt thessalische Heimat (I 6 a. E.) , wahrend

der Beiname IS""*") schon den lesbischen Kult an-

geht (XXI 1). Dem lemnischen Mythos von A.s

Ehe mit Hephaistos zu Liebe ist die alt« the-

baische mit Ares, die auch in dem ZwGlfgOtter

goldenem Wagen fahrend (1, 8ff.) unci mit Peitho

als Dienerin (57 a) oder Tochter (135), Eros ala

Sohn (von Uranos 132, vgL 117) oder faQaaimv

(74). Bei Stesichoros (frg. 56, 2ff.) wird A. ^nib-

Swgog von Tyndareos beim Opfer vergessen und

straft ihn durch mehrfache Verheiratungen und

Ehetrennung der TOchter. Simorddes (frg. 43)

nennt A. und Ares als Eltern des axhhog nalg

"Egmg. Hipponax (frg. 120) hat den (phrygischen)

system sich als standige Paarung erhalten hat, 60 Synkretismua A. Aiog Kovgrj Kvfirjxrj (vgl. o. XXV
in der Odyssee (Demodokos-Gesang VHI 267ff.) - v ™J D'""",' - «

r-"-«^ w-J-™= k^^w
in Ehebruch verwandelt. Begleiterinnen sind seit

der Ilias V 338 (Od. XVLTI 192) standig die

Chariten geblieben (wegen Orchomenos: s. o. LT

4) und Eros. In den Kyprien des Stasinos windet

A. Kranze (frg. 4 Ki.), und ihre Gewander and
getaucht in die Fulle der Fruhlingsblumen: Kro-

kos, Hyakinthos, Narkissos, Rosen und Lilien

a. E. und Hesych. s. Kv^t}). Pindaros berichtet

von dem Patriotismus der korinthischen Hiero-

dulen der A. na»6 (frg. 122, 14, vgl. o. VI 1 c),

von der agyvgonsZa A. (von Barka) als Empfange-

rin der von Apollon geliebten Kyrene, und von

A. ev&govog als Beherrecherin der weiblichen

diHoga (bth. II 7). Ahnlich nennt Aischylos sie

jtagalziog der derSgcbrig mga rehiog und ainog der
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Allschepfung durch die Liebeszeugung von Uranos
und Gaia (Danaid. frg. 41; vgl. Hiket. 1001).
Die Macht der aloXb^Tig tea ist nachst der des
Zeus die grOsste (1037ff.). Sophokles kennt sie
als xevodvtog (OC. 693), evxagxog (frg. 879 Dind.),
avavdog dficptxoXog evXsxzgog (Trach. 860. 515),
tauschend den Zeus, Poseidon, Hades (497—516).
In der xgiaig (frg. 330 Dind.) lasst er sie dem
Pans erscheinen salbenduftend und sich spiegelnd.
Dem Euripides ist die homerische Dionetochter 10
A. als Beschtitzerin des Paris (Rhes. 646) und
Erregerin des troischen Krieges eine SoXiog jioXv-
xxovog (Hel. 238), Besitzerin des fiiXog, das ihr
xkrjSovxog (Hipp. 539) Eros entsendet (532), cbiXt)-

azog xanoiv, Erflnderin arglistiger Tauschungen
(1102), SoXotpgojv (I. A. 1301), dsivrj, ovx evvaotg
(Med. 640. 632. 835ff.

;
vgl. o. IH lb). Auch die

hesiodische bianowa novxla (Hippol. 522) ist ihm,
weil sie, in Erde, Luft und Meer gleichermassen
zu Hans, als Spenderin des cgmg und Schopferin 20
aller Menschen diese iiberall mit ihrem Drange
verfolgt und verwirrt (440ff.), eine navovgyog
(1400; vgl. 1327 und o. HI lb). Im Pbaethon
freilich (frg. 771—784) ist die Amg xoigtj Ovgavia
'Egwzcov stoma ya/^Xtog &e<3v xaXXtoza (frg. 381,
15ff.) die Gattin ihres Lieblings Phaethon (v.

Wilamowitz Herm. XVHI 1883, 396—434. 416)
in freier Anlehnung an Hesiodos. Die Orphika
feiern die pantheistische A. als Herrin iiber
Himrnel, Erde und Meer im Hymn. 55, 13ff., der 30
zugleich die reichste Sammlung von Beinamen
bietet (so v. 7 ndgedgog BdxXov, 3 SoXojiXoxog,
2 yeveztuga); vgl. frg. 101 Abel: siag&evog aidoir).
Bei Proklos zu Plat. Kratyl. p. 116 ist eine von
ZijXog und 'Ajidrtj empfangene hesiodische A. unter-
schieden von einer anderen, die entsprossen ist aus
dem ins Meer gefallenen Saraen des Zeus bei Ge-
legenheit seines vergeblichen Liebesangriffes auf
Dione. Dagegen formulierte Platon (symp. 180 D)
den Gegensatz zwischen Homers und Hesiods A. 40
so: (I.) die altere mutterlose A. Urania, Tochter
des Uranos, (II.) die jungere A. Pandemos, Toch-
ter des Zeus von Dione (vgl. Xenoph. symp. VIII
9). jene von einem Eros ovgdviog, diese vom Eros
TtavSrjiiog unterstutzt (180 E). Cicero (n. d. Ill 59)
giebt der ,schaumgeborenen A. 1 Hermes zum Gatten,
den zweiten Oupido zum Sohn, der Dionetochter
aber homerisch Hephaistos zum Gatten, Ares zum
Buhlen, Anteros zum Sonne, schickt aber voraus
die eleische Tochter des Caelum und der Die 50
(Schwester des Hermes, III 56) und lasst als vierte
folgen die syrisch-kyprische Adonisgattin Astarte.
Mit der zunehmenden Neigung zu erotischer Moti-
yierung drang A. auch in solche Mythen ein. die
ihr urspriinglich fremd waren, besonders seit dem
Hellenismus; parallel lief die pantheistische Deu-
tung ihrer allumfassenden, schopferischen, erregen-
den Gotterkraft durch die Philosophic. Empe-
doktes hatte zuerst sein Princip der <fiX6zr); (•/>}-

ftoovvr], arooyri, dgfiovia) auch Afgodirrj, Kv.igig 60
benannt (66ff. 85. 368 Stein) und liess diese vor
der Herrschaft des xvg (^gov) im orfgog (rjdta
xoavvovoa) walten (bei Simplic. de caelo 507 e
ed. Brandis). Vorausgegangen war ihm in dieser
Speculation vielleicht der Eleat Parmenides, falls
Plutarch (Amator. 12f.) richtig A. als Subjekt
erganzt hat zu dem Vers xgcoztatov /iev "Egcoza
tewv fitjTiaazo ndvzw. Ethisch formulierte den
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Begriff ihres Wesens Platon (s. o.), politisch den
der A. Jldrdrj/^og Apollodoros -(s. o. HI 1 d) und
Plutarchos (Pelop. 18f. im Hinblick auf den
Nutzen der igaazai und igmfievot in der hei-
ligen Schar der Thebaier fur den Staat). Die
Pythagoreer (theol. arithm. p. 33) nennen die
Ftinfzahl auch A. (sonst auch yamXla , dvSgo-
yvvia, jjfufeos), und zwar Sta to i/vtXixeodai
dXXijXoig aggeva xat {HjXvv dgi&ftov (vgl. U B a
E. und o. V 5 d. XXIX 19 die A. dgoevofyXvg).
Em neues Ferment bildete auch die zuerst bei
Platon auftauchende Kenntnis der orientalischen
Geltung der A. als Gestirn: XXX 7. Plat. Tim
97 A; Epin. 987 B. Seit. Emp. adv. math. V 29
Nonn. Dion. VI 242.XLI345. Plut. plac. phil.H 15.
Lukian. astr. 22. Hygin. p. a. II 42 (Fabel von
den Planeten Venus und Mars). Schol. Hesiod.
th. 990. Varro bei Serv. Aen. I 382. II 801 in
der Aineiassage; vgl. Kalkmann Arch. Jahrb.
I 1886, 238, 53. 241ff.; (iber die Beziehung des
Planeten Venus zur Astarte Movers Phoen. I
606. — Sprichwflrtlich (vgl. auch o. S. 2767,
8ff.): Aygodlotog ogxog (ovx s/jjioivcfiog) , Plat,
symp. 183 B. Apostol. IV 56. XVI 23. Arsen.
VI 49. Makar. VI 4ff. Hesych. s. v. ; zuerst bei
Hesiod. frg. 4 aus Schol. Plat. a. O. : 6'gxov . .

.

djioLvifxov (E. Schwartz De Dionys. Scytobr.,
Bonn 1880, 63 ; Hss. dfielvova, amj/uova) ... sg-
y<av nigi KvsigiSog. In anderen SprichwOrtern und
Wendungen ist A. zu einem Abstractum derselben
Bedeutung wie vmus herabgesunken. Uberhaupt
fiihrte die fortschreitende Erschliessung der orien-
talischen Kulturwelt zu einer Beihe Theokrasien
mit ahnlichen Gcttinnen fremder Volker ; nach dem
grossen Mischungsprocess auf Kypros zuerst deut-
lich bei Herodotos (vgl. o. XXXH. XXXV. XXXVHI,
aber auch schon XVI—XVIJI). Die Vorstellung
der A. als einer allgegenwartigen Naturmacht, seit
Jahrhunderten eingebiirgert , kam dem entgegen
und trieb neue Bliiten zum Teil wunderlicher
Mythologeme; zu den schon oben eingeflochtenen
vgl. noch des Theopompos Ansicht (frg. 293, FHG
I 328), dass die ,westlichen Volker' die Perse-
phone als Friihling, A. als Sommer, Kronos als
Winter auffassen , und diesen mit A. das All
zeugen lassen; sowie des Philochoros Gleich-
setzung einer angeblichen kyprischen mann-weib-
lichen A. barbata (XXIX 19) mit dem Monde
(frg. 15, FHG I 387, vgl. die A. dggevo&yXvg
des fooXoyog bei Lyd. de mens. I 10 und die
Artikel Aphroditos und Hermaphroditos).
Eine Znsammenstellung physischer und ethischer
Ausdeutungen mit Hulfe der Beinamen (die man
unter den besonderen, Artikeln behandelt findet),
s. bei Cornutus n. d. 24 mit Os anus Commentar.

C. Etymologien.
Ausser 1. der hesiodischen (Theog. 196) vom

dygog des Meeres und 6i- = 8vio (Eust, D. HI
261 p. 413, 11. Choirobosk. bei Cramer An. II
170. Platon Krat. 406 C. Mosch. Id. II 71. Bion
Id. IX (XVI) 1 dcpgoyereta) und 2. der des Euri-
pidesscholiasten (s. S. 2729, 16) von dpgoMai-
ro;, sind zu erwahnen 3. von dtpgoavvrj Usv zois

egwuxoig jiddemv) : Euripides Troad. 990. Cornut.
24. Alleg. Homeric. Et. M. p. 179, lOff. Aristo-
telesbei Eustath. II. Ill 275 p. 414, 37; 4. von
den dcpg<oSrj oaegfiaza zcov Ccpcov b> zotg avvcv-
oiaig: Cornut. a. O. Schol. Eur. Troad. 990; 5. =
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dtpdgrjxog, Schol. Eurip. Troad. 990 mit Berafung
auf Eurip. Hippol. 443 : ov qpogrjzdg. Vgl. 'Aqso-

godha S. 2729, 14. Neuere zunachst aus semi-

tkchen Wurzeln: Scheiffele 1..- Aufl. dieser

K.-E. Schwenck Myth. IV 211 (von parah
mit der Bedeutung der Fruchtbarkeit). KOth
Gesch. d. Philos. I 252. Preller G. M. 12 263
(von assyr. perida — ,Taube', phoinik. mit Artikel

aph'rudet). HommelJahrb. f. Philol. 1882, 176

(von Ashtoreth = 'Aatdgzr/); aus indogermani-

schen : LeoM ey e r Bemerkungen zur alteren Gesch.

d. griech. Myth. 36 (von scr. bhraj = ,leuchten,

glanzen' mit prothetischem Vokal). E nm an n Ky-
pros 69f. (von scr. bhrae- ,blinken' und diti =
,Schein', ,Glanz', oder einem indogerm. tnd-, dnt-

= ,schlagen, Feuerschlagen') als eine indogerma-

nische .Feueranziinderin' (vgl. L. v. Schreders
Erklarang der A. als einer indischen Apsaras,

Griech. Giitter und Heroen, I, Aphrodite, Eros und
Hephaistos, 1881). Wenn man 'A(pog(o/Siza durch

Metathesis erklaren durfte , empfohle sich am
meisten P. Kretschmers Erklarung als d<pg-

odizr) (von odhrjg wie za/iitj : tafilrjg) = ,auf dem
Schaum hinwandelnd ; eine aus griechischer Hym-
nenpoesie stammende Bezeichnung' (Ztschr. f. vgl.

Sprachf. XXXHI 1893, 267).

D. Beinamen,
nach Lyd. de mens. IV 44 fast 300 (vgl. Theokrit.

XV 109 iiber A.s Namenreichtum), s. unter den im
folgenden genannten Artikeln, beziehungsweise

unter den angegebenen Nummern dieses Artikels.

°Ayvr\ XXH 6. Ay%ioids XXV 6. "ASixog , "Adi£

XXXIV. ASarnalr) Orph. Arg. 40: 'A&fovias Nonn.

Dion.XXXin25. Alvudg 1 4. 6. XHI. (XVI). 'Axa-

<
wa»'i45XXIX4. ^4x«5(U«iII5a. 'AxgaiaY 9b. XXVI
21c. XXLX 13 ; 'Axgia V 5a. 'AXevzia ('AXsvza) XXVI
8. XXXVin3. 'AXddzXXXII. 'AfipoXoynga VIII 3 f.

'AfivxXairj VHI 1 a. 'AraSvofisvtj IX 2 c. XXIII 4.

'AvaXzig XXX 10. XXXH. 'Avdgo<p6vog I 3 a. V 5 d.

'Av&eCa XXni 8 a. Avoaia I 3 a. Anagvig XXV 11.

"Anagxog in 10a. Andzovgog, Axazovgirj, Aaazov-
gidg XVin 1 a. b. 2 b. Anoozgowia H 1 a. VH 10 b.

Agyvvvig H 5 b. Agyvg6jit£a B. Ageia VHI 3 b.

Agivza VDH 3 b. Argiva V 5 f. 'Agidyvrj XXTX 16.

Agiovzia VHI 3b. 'AgfiaU 3b. Vm3b. Aggevd-

fo/Xv; B a. E. Agzaxia XXV 12. Agrlfvzaoa XVHI
2 a. Agzait] XXII 6. Aaovgitj XXXH. Aoxufio-
izoiog V 5 d. Aizofidzt) XXVT 10 b. AqpaxTzig XXX
7. A(pgoyevrjS, Atpgoyiveia C. A<pgodvzt) C. A<pgeitj

XVH 2 a. XXXV. A<pg<b XXXV. - BaaXzig, BrjXfoig

XXX 11. Btutizig XXXVI 8. Baauig XXXVIII 1.

h Bdaaaig V 9 c. Bsgfieia XXLX 10. BeXtozixt}

XXXHI 11 b. —Tcvketga Orph. Hym. 55, 2 (Avs-
zagaAgnoriTjg Nonn. Dion. XLVI 351). rsvexvXXig

IH 9. 11. — Aimvt) XXYL 20. Auovait) Orph. Arg.

1328. Dionys. Per . 509. 853. Acoglzig XXVI 22a.
- "Eyxeux: XXIX 19. 'Exatgyq XXH 2. 'EX^fu»v

XXV 19. XXLX 19. ev "E)j* XXII 9. 'Ehx&mg
XXXVI 6. 'Eraymviog HI 1 k. 'EraxXiog VIII 3 c.

'Exfcoog XXV 16. 22. 25. XXVI 17. XXX 9. XXXV.
'EniSania XXVI 10 b. 'Emotgotpia IV a. 'Ejziza-

Xdgm inBom : Plut. fort. Bom. II 10. 'Exngayia TH
1 d. 'Exizv/ifiidia II 3a. 'EgUvztjg Hesycb. s. v.

'Egirvg A. rj (A<pgo8izt)g?) etScoXov Hesych. s. v.

'Egv&gairj XXXLT. 'Egvxivr, VH 6. XXXVI 1.

Ezalga ffl Id. XXVI 4. 10a. Evda>o<o XXXVI
8. Evxagizog B. Evfmrfg Hesych. s. v. EvxXoia

III 10 c. XXVI 15. 22 b. XXVn 4. XXVIII 1.

"EyuiTiog XXV 3. — Zsigrivr] XVI 2. Ze<pvgTzig

XXXHI 10. Zvgiv&ia XVII 1. 6. —'Hyefiovr) He-

sych. 'HmSdrngog VLH 3 a 0. "Hga VIH 3 d. —
SaXaaoaia XVII 8. Ogaixia XVH 6. 6gi8axivr)

(mit Bezug»Vif den Adonismythos) Kallim. frg.

371 Schn. — 'IdaCrj XXV 3. 'Ivfofa XXXII. 'Li-

noddfieia XXV 3. 'IiatoXvzia HI Id.— Kafieigtb

XX. h KaXdfiotg XXH 9. KaXidg HI 11. XIX 1.

KaXXiyXovzog, KaXXlmiyog XXXVI 8. KaXXovtj XTX
10 3. XXI 1. Kaozvia XXVH 3. KaozvtiJTtg I 3 b. Ka-

zaaxoma V 9 a. iv Kr\noig LH 1 b. KviSia LH 10 C
Kovgozgtxpog B. Platon. com. frg. 174, 7 Eock.
[Soph.] bei Athen. XIH 592 A, PLGH* 248 Bgk.
Ktr/ovXXa XXH 2. KvMgeia XXLH7. KvffiH
Kvprjxt] XXV a. E. Kvngig, Kvizgoyevsia XVII 3.

XXLX. KmXtdeJn.il. KcoXcozig HI 11. hKaziXa
Vn 9. — AaSmyevrfg Vn 5. Aa/itia H 1 b. Aeaiva

HI 1 1 ; vgl. HI 1 e. Aipavtzig XXX 6. Aifievia

V 7. Aovo/tht] XVH 5. Avxcirj Orph. Hym. 55,

20 11. Avxirj XXVH 1. — MavSgayogixtg Hesych.

s. v. (von derotvt*!^ vxvatzixi) (Soxdvr); vgl. XL). Me-
Xaiva n 2. MsXaivig VI 1 c. VH 3. MeXivaia V 12.

MrjxavTztgVn 10 a. MiyoivXtigVHI 6. MizgaXXXH.
MdXig XXXn. Jfoe«po>V9a. VrH3a/S. XXTX 6.

Mvxrjgodia XXIX 2. MvXizza XXHI 7. XXXH.
MvXia XXII 4. — Nifieais HI 1 b. 8. NyXeCa I

5. Ntxrjydgog I 3 b. V 5 c. d. XXVI 5 b. J\%Wia

V 8. — Edvri XXXm 5. Eevixy) HI 11. —
'OXvfiitla VIII 3 e. XXVH 1. Ovgavia II 1 a. m

30 1 b. c. 2. 10 d. V 5 b. VI 1 c. 4 a. VII 10 b. IX
2. (XVI 1 c). XVIII 2 a. b. XXH 8. XXXI 1.

XXXVI 3. — ndvdtjfiog H 1 a. HI 1 d. Vn 10 b.

IX 2 b. XVII 5. XXVI 6 a. 15 b. XXXHI 9. tfa-

ai(pdiaaa I 6. IIa<pla VII 4 b. XXIX 1. 7. 14.

nsf&m I 4. V 1. VI 1 c. XXI 4. mgtpaoirj,

Iltgi^aam V 5 d. IIsgoiMa Hesych. s. v. iv

riXivMco VH 4. Ilovxia V 7. XXIH 6 a. ndgvrj

XXV 10. Ilgag-ig IV b. Ilv&ovixt) HI 3. IIvgr)vaia

XXXLX 1. — SaXanpti XXXH. Sxotla XXHT
40 8 f. Izgazela XXVI 15C Szgazovixig XXVI 5 b.

Svtifiaxla VH 1 b. 2veta LTI 10 d. VI 4 b. XXX
11. Sdxtavdga HI 1 e. — TgvfiaXXzig Hesych. s. v.

Tvfifimgvxog V 5 e. Tvggrjvia = Turan XXXVHI
6. — 4>egoecpdaooa I 6. iiXa HI 8. 7. $iXofi(isi-

dng, $iXo/iftt]dng B. --- Xgvodvtog HI 6. Xgvoij I

lb. mib. xxi i. xxxm 8. xxxvi 1. —
¥ifogog HI 1 i. Die poetischen Epitheta s. bei

Bruchmann Epitheta deorum 1893.

E. Beziehungen zu Heroen und anderen
50 Gsttern

sind, soweit sie nicht im obigen behandelt sind,

unter folgenden Artikeln behandelt (St. = Stifter

eines Kultes; M. = Mutter; G. = Gatte, Gelieb-

ter; B. = Bruder; Sch. = Schwester; S. = Sohn)

:

Adonis G., vgl. o. HI 10 e. V 5 f. XVH 3. XXVI
18. XXVH 2. XXLX 1. 10. XXX 5. ASriasSt. XXLX
1. 16. AgamemnonH 5 b. Agapenor St. XX I X 1. VH
4 b. Aigeus St. HI 1 b. Aineias S. I (4). 6. VHI
5; St. XH. XHI. XIV. XVI. XVH 3. XTX 4.

60 XXHI 7. XXV 2. 3. 5. 6. 9. XXXVI 1. 2. 3.

XXXVHI 5. B. Alexis St. XXVI 10 b. Aloaden

(verbtodet mit A.: Homer. H. V 385; vgl. M.

Mayer Gigaaten n. Tit. 47). Amathos St. XXIX
16. Anaxarete XXTX 8. Anchises G. VTI 1. XVI 1 a.

XXV 1. 7. 9.B. Anteros S. s. B. Antiope VI 2.

Aphr(i)os Vater I 1 a. Apollon VI 8 a. c. VH 9.

XVH 3. XXI 1. XXH 6. XXIH 6 c. XXV 8.

XXTX 1. Arachnos 14. Ares G. H 1 a. HI 1 a. h. i.
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grossen beweglichen Ohrringen und reichem Hals-

schmuck. Mcht selten driickt die eine Hand die

Brflste empor, wahrend die andere auf die Scham
weist. Auch in Terracotta finden sich solche

Idole, an ihnen ist meist die Kflrperbehaarung

in flbertriebener Weise betont. Daneben kommen
schon in den altesten Grabern flache hermen-
ahnliche Idole mit eingeritzter geometrischer Ver-

zierung vor. Alle diese Idole sind nicht Nach-

Kamiros sind zahlreiche Exemplare in London,

meist mit geometrisch verziertem Diadem ge-

schmiickt, mitunter mit doppelter Front. Bei-

spiele aus der athenischen Dipylonnekropole bei

Bruckner und Pernice Athen. Mitt. XVIII
129.— 7. Wie die 'AtpQodixt) hcizvpjiidta zu Delphi
aussah, welcherjW zu psychomantischen Zwecken
gebracht wurden (s.o. A II 3 a), wissen wir leider

nicht. Sie stand jedenfalls ebenso wie jene in
bildungen grOsserer Statuen, sondern der amulett- 10 das Grab mitgegebenen Amulette mit dem Toten-
artige apotropaeische Gebrauch ist hier der ur-

spriingliche. Ausserhalb der Graber mOgen ahn-

liche Idole die Hauskapellen geziert haben; das

wohl gleichalte Tempeltild der paphischen Gottin

war dagegen ein einfecBer Steinkegel. — 2. Ein
spannenlange's Idol aus Paphos nimmt 01. 23 der

Naukratit Herostratos aufdie Heimfahrtmit (Athen.

XV 576); als es das Schiff unter wunderbaren
Zeichen seiner Macht im Sturme errettet, errichtet

kult in Verbindung, war aber bereits uber irgend-
welchen wirklichen oder angeblichen Grabern als

Gotterbild errichtet. Mit Eecht ist sie von G.
Korte Arch. Studien H. v. Brunn dargebracht
Iff. herangezogen worden zur Erklarung eines

nackten weiblichen Idols griechischer Arbeit des

6. Jhdts., das in der Nekropole von Orvieto ein

besonderes Temenos hatte (a. a. O. Taf. I). Das
Standmotiv der Figur war das des Apollon von

er das Bildchen in Naukratis und stiftet ihm einen 20 Tenea, die rechte Hand ruht auf dem Leibe und
Kult. Die plastischen Weihgeschenke in den jiinge-

ren naukratitischen Kulten zeigen vielfach grosse

Verwandtschaft mit dem in Cypern herrschenden

Stil.— 3. Von der vormykenischen BevoBierung der

griechischen Inseln wurde das nackte Idol zum
Graberschutz schematisch nachgebildet in ein-

heimischem Marmor und in localer Stilisierung

(zahlreiche Abbildungen und neueste Litteratur-

sammlung bei Wolters Athen. Mitt. XVI 46ff.).

weist auf die aufdringlich angegebene rima hin.

Marmor und Stil scheint auf die ionischen Kykla-
den hinzuweisen. Ein ahnliches nacktes archaisches

Tempelbild glaubt KOrte a. a. O. 24 auf Munzen
des Septimius Severus fur Sikyon nachweisen zu
kOnnen (vgl. Imhoof-Blumer und Gardner
Num. comment, on Paus. pi. H XV u. S. 30 nr.

10). Als nackte A. ist vielleicht auch die kleine

Bronze der Sammlung Trau in Wien zu fassen,

Es ist unsicher, ob hier der ursprungliche Sinn 30 welche Arch.-epigr. Mitt. II Taf. 8 publiciert ist,

noch genau verstanden worden ist; die finch

tig eingeritzten Arme pflegen einfach unter den
Brusten gekreuzt zu sein, doeh ist allerdings die

rima regelmassig angegeben. Das westlichste her-

menartige Idol dieser Art von Delphi s. Athen.

Mitt. VI 361; zwei musicierende Figuren, wohl
zum Kult unserer Gottin geherig, publiciert TJ.

Kohler Athen. Mitt. IX Taf. 6. — 4. In My-
kenai sind die taubenumflatterten sog. Astarte-

gleichfalls eine griechische Arbeit des 6. Jhdts.

Die rechte erhobene Hand halt eine grosse Knospe,
der linke TJnterarm ist mit festgeschlossener Hand
vorgestreckt. Drei weitere nackte Frauen, zuletzt

von Korte a. a. O. 25 behandelt, welche als

Spiegelgriffe dienten, sind wohl kaum als A. zu
bezeichnen, sondern der agyptischen Kunstindu-

strie direct entlehnt, obwohl die iiberaus haufige

Verwendung der bekleideten A. als SpiegelgnfF

figurchen aus Goldblech wohl syrischer Import. 40 dafftr spricht, dass man auch diese Figuren leicht

Sie zeigen die ubhche Betonung des Geschlecht-

lichen. Stilistisch weichen sie sowohl von den
mykenischen, wie von den spiten phoinikischen

Kunstwerken ab. Die local ,mykenische' Kunst-
ubung stellt keine nackten Frauen dar. — 5. Auf
einem der von F. Halbherr in der Zeasgrotte

auf dem Ida entdeckten Schilde unbekannter (syri-

scher?) Herkunft erscheint das nackte Idol mit
ausgestreckten Armen zwischen wilden Tieren.

als Darstellungen der Gottin fasste (vgl. Furt-
wangler Meisterwerke der Antike 633, 1).

if. 1. TJnabh&ngig von dem sepulcralen nack-

ten Bilde der Gottin, aber jedenfalls auf griechi-

schem Boden gleich alt ist der palladionahn-
liche Typus mit vollem Waffenschmufk. Die Be-
waffnung erklart sich hier aus dem ursprflnglichen

Glanben an die himmlische Herabkunft solcher

Idole im Gewitter (vgL Artikel Athene). Das
Halbherr ed Orsi Antichita dell' antro di Zeus 50spartanischeldol, dasFurtwanglerinRoschers
Ideo Tav. TJ; kleiner Americ. journal of arch. TV
18 und bei Brunn Kunstgesch. I 92. Die Bflste

des nackten Idols, die Hande an die Brust ge-

drflckt, fiber dem Kopfe von zwei Panthermasken
umgeben, findetsich aufhocharchaisch-griechischem

Goldplattchen aus Kamiros im BritishMuseum (un-

publiciert). Die Gottin berfihrt sich hier mit der

bekleideten sog. persischen Artemis, welche uns

jetzt durch boiotische geonretrische Vasen auch

Myth. Lei. I 408 wohl nicht mit Recht auf einer

Mnnze Num. chron. N. S. XTJI pi. 5, 3 erblicken

will (vgL jetzt Imhoof u. Gardner Num. com-
ment on Pans. 59, pi. N 16. 17), hat zu seiner

Erganzung ein Bild der 'A. Moppcb, welches sich

mit verscHeiertem Haupte, Fesseln an den Fussen
im Oberstocke des Tempels befand. Verechiedenc
Deutungen und Litteratur s. 0. A vTJJ 3 a. Uns
scheinen Fesselung und Verechleierung identi-

als Schlachterin und Gebarerin bekannt ist ("E^jft. 60 sche mythische Ausdrucksmittel fur die im Winter

oqxoxoX. IJJ 1893 Taf. 9. 10). Nicht durch- gebundene trauernde Gottin, welche in den ersten

schlaeend eegen Wolters Ausffihrungen J. Mor-'scbiagend gegen Wolters Ausffihrungen

goulieff Etude critique sur les monuments an-

tiques reprfeentant des scenes d'accouchement 34ff.

6. In Elfenbein nnd agyptisierender Stilisie-

rung die Arme am Korper gerade herabgestreckt,

kommt das nackte Idol dann in griechischen

Nekropolen der geometrischen Epoche vor. Aus

Frfihlmgsgewittem in vollem Waffenschmuck wie-
der in Erscheinung tritt (vgl. H. D. Mflller
Ares 32. K. Tump el Jahrb. f. Pffilol. Suppl.
Bd. XI 726. Sam. Wide Lakonische Kulte 141;.
Die beiden spartanischen Statuen wurden sich

also annahernd verhalten, wie die der Hera wfi-
yevoidvt) und xckela in Plataiai. Vermutlich ist
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die Statue der Mogcpcb die jiingere, da dieser

Typus der ,verlaasenen Braut' erst in der Plastik
des 5. Jhdts. ausgepragt zu sein scheint. Auf
ein Original der 2. Halfte des 5. Jhdts. geht
zuruck die verschleierte, um Adonis trauernde A.
Tom Libanon, publ. Gazette archeol. I pi. 26 (vgl.

Adonis S. 395, 42ff.). — 2. Hermenartig, doch
unbewafihet scheint das alte Idol auf Delos ge-
wesen zu sein, das angeblich Theseus gestiftet

(Anspielung auf Mekone) und Apfel in den Handen,
Paus. II 10, 4. Erwahnt werden mag die thronende
A. in den Gotterversammlungen der Vase des
Euxitheos und Oltos, Mon. d. Inst. X 23. 24,
sowie die A., zu welcher auf einer unsignierten
Schale des Brygos die von Menelaos verfolgte
Helena fluchtet, Mon. d. Inst. XI 20. — 4. Sehr
haufig begegnet auf sf. Vasen des. 6. Jhdts. A.
in Darstellungen des Parisurteils. Ubersicht bei

hatte, Paus. 1X40, 2; eine Herme war auch noch 10 Schneider Troischer Sagenkreis 92ff. Vor
die 'A. ovQavla in Athen vor dem Standbild der
'A. h> xfaois in Athen, Paus. I 19, 2. Furt-
wangler Meisterwerke 486.

HI. Eeifer Archaismus. 1. In archaisch-
griechischer Kunst erinnern an das nackte Idol
noch einige kyprische Terracotten, welche zwar
reichbekleidet sind, aber mit der einen Hand eine
Blume oder eine Taube gegen die Brust drflcken,

wahrend die andere das Gewand vor dem Schoss

der gleichfOrmigen Masse der attischen Vasen
ist hervorzuheben eine Vase kleinasiatisch - ioni-

scher Fabrik bei Gerhard A. V. II 170 (vgl.

Rom. Mitt. II 171ff.). Hier zeigt A. eine auffal-

lige ionische, vielleicht barbarisch (lydisch ?) beein-
fiusste Tracht mit holier Capuze und langen weiten
Armeln, in der Hand halt sie den xeotos i/uds,

der ihr den Preis sichert. Erwahnenswert ist

auch die gefliigelte A., welche auf einer Amphora
in breiter Palte zusammennimmt und etwas auf- 20 einer andern ionischen Fabrik den von Diome-
hebt. Zu den altesten Vertretern dieses Habi-
tus gehort das in Olympia gefundene Bronze-
flgiirchen, Ausgr. IV nr. 74, dessen Bedeutung
allerdings unsicher ist, in welchem Studniczka
Rom. Mitt. II 109, 59 eine samische Arbeit erkannte.— 2. Die ausgebildeten ionischen Stile verzichten
auf persOnliche Charakteristik. Attribute und
Begleiter bei A., Taube, Blume, Hase, Eroten
gentigen dem Differenzierungsbedflrfnisse dieser

des bedrohten Aineias rettet, bei Gerhard A.
V. in 194.

IV. 1. Aus der Ubergangszeit vom ionischen
Archaismus des 6. Jhdts. zur ersten attischen

Kunstbliite, in welcher Zeit vornehmlich pelo-

ponnesische Schulen die fiihrende Eolle spielen,

besitzen wir wenig A.-Darstellungen , vielleicht

weil fur die <pdofj./istSijg der ionische Typus be-
sonders lange hrauchbar blieb. Den Umschwung

Epoche. Noch der altsamischen Schule gehort 30 des Geschmackes in Tracht und Kunst zu dori-
der bei Furtw angler Meisterwerke 716 skizzierte

Torso an. Die Fiisse scheinen noch geschlossen
gewesen zu sein , der rechte Arm ist steif nach
unten gestreckt, die linke Hand driickt eine Taube
an die Brust, die reiche ionische Tracht ist von
der der sog. Hera des Cheramyes und der ver-
wandten Akropolisfiguren bereits abweichend in
der Richtung der chiotischen Kunst behandelt.
Recht altertumlich und sicherlich noch in pho-

scher Einfachheit, wie er in den olympischen
Sculpturen um 460 vollzogen vorliegt, bezeugen
fur die Gestalt der A. wiederum eine Beihe von
Spiegelstiitzen, welche Pottier bei Dumontet
Chaplain Ceramiques II 249 zusammenstellt
(vgl. Schumacher Karlsruher Bronzen nr. 223).
Zur Veranschaulichung dieses Typus mag eine
schOne Kleinbronze aus Dodona dienen, Bull. hell.

XV pi. 9. 10, welche allerdings wohl eine Adoran-
kaeischen Traditionen wurzelnd, welche mit mile- 40 tin mit einer Taube in der erhobenen linken Hand
sischer und ephesischer Kunstweise zusammen-
hangen, ist der Marseiller A.-Torso Gazette archeol,

II pi. 31 (vgl. Collignon Sculpture gr. I 190).
Die Gottin ist reich nach ionischer Weise ge-
kleidet, auf dem Haupte tragt sie den Kalathos,
in der rechten Hand eine Taube. Der Kopftypus
fiihrt hinuber zu dem Kalbtrager und den ver-
wandten Figuren von der Akropolis, iiber welche
Winter Athen. Mitt. XDII 113ff. handelt. —

darstellt. Der Chiton ist unter dem in schlich-

ten Steilfalten herabfallenden Peplos nur an Hals
und Armeln sichtbar, auch die Haarbehandlung
erstrebt die grflsste Einfachheit. Lech at erinnert
mit Becht an die sog. herculanischen Tanzerinnen.
— 2. Ein Originalwerk aus der Zeit kurz vor
der Mitte des 5. Jhdts. ist der colossale Mar-
morkopf der Villa Ludovisi Mon. d. Inst. X 1,

der einer akrolithen Statue der thronenden A. an-
3. Der iiberreife ionische Zopfstil, der vornehm- 50 gehOrte und vennutlich von einem vornehmen
lich von den Chioten ausgebildet in der 2. Halfte
des 6. Jhdts. Athen und hinsichtlich der weib-
lichen Gewandstatue auch die peloponnesischen
Schulen beherrseht, stellt auch A. in dem be-
kannten Spestypus mit allerhand Attributen dar.
Sehr beliebt ist dieser Typus fur bronzene Spiegel-
griffe, wohl korinthischer Fabrik. Ein Exemplar
ausKorinth Arch. Zeitung 1875 Taf. 14, I; vgl.

Dumont et Chaplain CCram. de la Grece

ROmer aus Syrakus oder vom Eryi nach Bom
geschleppt wurde. Der Gesichtsausdruck ist der
einer wurdevollen Freundlichkeit , die langliche
Form der Augen ist hier vielleicht zum ersten

Mai mit Bewusstsein zur individuellen Charak-
teristik der Gottin gewahlt. Stilistisch scheint ein

gewisser Zusammenhang mit weiblichen Kopfen
der aiginetischen Schule zu bestehen, auch Mfinz-

» typen von Syrakus bieten verwandte Ziige. Die
propre Ll zu Taf. 33. Die Begleiter der Gottin, 60 langst ausgesprochene Deutung des Kopfes als
lauben oder Eroten, bilden haufig zu Seiten ihres A. scheint neuerdings nahezu gesichert zu werden
Hauptes die passende Einrahmung des Spiegels.
Entsprechende Sitzbilder, welche zur gleichen
Zeit im gaiizen einen altertiimlicheren Charakter
bewahren, sind seiten. Ein thronendes Kultbild der
A. schuf im letzten Drittel des 6. Jhdts. Kanachos
fur seine Heimat Sikyon aus Gold und Elfen-
bcin. Es trug den Polos auf dem Haupte, Mohn

durch Petersens und Benndorfs gluckliche

und hOchst wahrscheinliche Reconstruction einiger

bei der Villa Ludovisi gefundener Reliefs zur

Lehne des Thronsessels des colossalen Kultbildes.

Die Reliefs sind publiciert und von Petersen
eingebend erlautert Antike Denkm. d. Inst. IT

6 u. 7; Rom. Mitt. VH 32—80 (Taf. IT). Die
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Rucklehne zeigt nach Petersens einleuchtender

Erklarung die Geburt der Gottin aus dem Meere
in streng symmetrischer, feierlicher, aber fast voll-

kommen freier und schOner Composition. Die
Gottin, die mit staunender Lebensfreude aus dem
Wasserspiegel emporsteigt, wird von zwei Chariten

oder Horen empfangen, welche beiderseits auf dem
Kies des Ufers stehend mit der einen Hand A.
unter die Schulter greifen, mit der andern Hand
(nach F. Studniczkas Beobachtung) den vom 10
Meerwasser schweren Unterteil des Gewandes
emporziehen. In letzterem erblickte Petersen
ein besonderes Tuch, woran dann P. Wolters
'E(prjfi. oiqx- 1893, 227 seine Deutung, dass eine

Entbindungsscene dargestellt sei , zu knupfen
suchte. Diese Deutung scheitert einfach daran,

dass keine knieende Frau, sondern deutlich eine

emporsteigende dargestellt ist; eine Meeresland-

schaft ist auf dieser Kunststufe nicht zu erwar-

ten. Das prachtig fliessende Haar und der feine, 20
sich eng an den Oberkorper anschmiegende Chiton

in Verbindung mit dem schweren vollgesogenen

Unterteil des Gewandes bringen meisterhaft den
Eindruck des abfliessenden Wassers hervor (mit

Recht gegen Wolters Deutung Morgoulieff
a. a. O. 45ff.). Die Seitenlehnen des Sessels

zeigen zwei einander entgegengesetzte Dienerinnen

der A., eine tief verschleierte Neuvermahlte weih-

rauchstreuend und eine flotenspielende nackte

Hetaere. Der dem Colossalkopfe gegeniiber fort- 30
geschrittene Stilcharakter der Sesselreliefs erklart

sich wohl kaum aus dem monumentalen Charakter

der Statue, sondern es waren wohl verschiedene

Hande an dem Werke thatig. Es ist die kos-

mische A. der orphischen Theogonie, welche die

sicilischen Kunstler inspiriert hat, wie sie gleich-

zeitig von dem sicilischen Philosophen Empedo-
kles (v. 405ff. St.) als weltbeherrschende <Pdo-

xr\q und von Aischylos in den Danaiden (frg. 44
Nauck2) gefeiert worden war, und wie sie in der 40
Venus des lucrezischen Prooemiums nachlebt.

Von dem gleichen Geiste erfiillt werden wir uns

die A.-Geburt vorstellen durfen, mit welcher Phei-

dias das Bathron des olympischen Zeus geschnmckt
hatte. — 3. Beliebt sind uberhaupt etwa seit den
sechziger Jahren bis in den peloponnesischen Krieg
hinein Darstellungen, welche sich auf die Epi-

phanie der Gottin beziehen. Noch voreuklidische

Schrift und die Huldigung AtA VKON KA U OS
zeigt eine schOne polychrome attische Schale aus 50
Kamiros. Salzmann Ne"cropole de Camirus pi.

60. Collignon Ceramique pi. X. Die Gottin
reitet hier mit einer Blumenranke in der Rechten
auf einer ungeheuern frei fliegenden Gans. Das
Erscheinen der Gottin im Fruhjahr wird auf

jungeren Gefassen (mit Goldschmuck), deren bessere

Exemplare dem Zeitalter des peloponnesischen

Krieges angehOren, durch einen grossen Schwan
vermittelt, auf dessen Rucken sie thront , hau%
von Eroten bekranzt, von Nereiden umgeben, 60
wahrend am Dfer die andern olympischen Gotter

sie erwarten. Die Denkmaler dieser Art sind

zuletzt gesammelt und gut erlautert von A. Kalk-
mann Aphrodite auf dem Schwan, Arch. Jahrb.

I 231ff. — 4. In die Ubergangsepoche wiirde

auch gehOren die A. des Kalamis, welche Kallias

am Eingang der Akropolis weihte, Paus. 1 23,2. Die

Gleichsetzung dieser A. mit der aus Lucian (imag.

4, 6; dial. mar. Ill 2) bekannten Sosandra des-

selben Kiinstlers, fur die sich A. Michaelis Arch.

Zeit. 1864,190 und E. Petersen Nuovememorie
d. Inst. 99 aussprechen, ist unsicher, da sie auf

der unbeweisbaren Voraussetzung beruht, dass So-

sandra derBeiname einer andern Gottin sein miisse.

Jedenfalls ist bis jetzt keine Replik eines kala-

midsischen A.-Typus mit einiger Sicherheit nach-
gewiesen. Das Original der sog. Venus vom Es-
quilin (Helbig Fuhrer 561) gehort gleichfalls in

die Mitte des 5. Jhdts. und ist als erstes Beispiel

einer unbekleideten weiblichen Einzelstatue in

der entwickelten Kunst sehr beachtenswert, stellt

aber jedenfalls keine A. dar. Nach v. Duhns
wahrscheinlicher Vermutung (zu BulL com. XVHI
Tav. B 4) ist vielmehr Atalante dargestellt, die

sich das Haar zum Wettlauf ordnet. Furtwang-
ler Meisterwerke 633, 1 denkt an eine Hierodule

der A., was wenig fur sich hat.

V. Die Epoche des Pheidias hat fur die ganze

Folgezeit den Ton angegeben fur die erhabene

Aunassung der Gottin , wie sie etwa seit dem
peloponnesischen Kriege mit unrichtiger Differen-

zierung alter Kultnamen der Pandemos, der Gottin

der sinnlichen Liebe entgegengesetzt wurde. —
1. Von Pheidias selbst stand eine Statue der

Urania aus Gold und Elfenbein in Olympia, welche

den einen Fuss auf eine SchildkrOte setzte, ein

Motiv, das einige Kleinbronzen wiederholen. Nach
Plut. de Is. 75 ware die SchildkrOte ein Symbol
der Hauslichkeit. Kekule' Uber eine weibliche

Gewandstatue aus der Werkstadt der Parthenon-

giebelflguren 10 erblickt in der SchildkrOte eine

Hinweisung auf das elische Gebirge Chelonatas.

Nach Pausanias I 14, 7 befand sich auch im
Demos Melite zu Athen ein Tempel der Urania

mit einer Statue des Pheidias aus parischem

Marmor. Die Venus eximiae pulehritudinis,

welche Plinius n. h. XXXVI 15 in der Porticus

der Octavia erwahnt, scheint eine dritte Statue zu

sein. Auf dem Parthenonfries ist A. anmutig mit
Eros gruppiert in der Gotterversammlung, welche

der Peplosubergabe zuschaut, dargestellt. Auf
der Metope 25 der Siidseite erscheint sie, von

Eros begleitet, schfltzend in der Verfolgung der

Helena durch Menelaos in der steifen Haltung
eines altertumlichen Idols; die Versuche, sie in

den Giebelgruppen des Parthenon nachzuweisen,

sind momentan mit Recht aufgegeben. Dagegen
steht dem Geist und der Technik der besten Giebel-

flguren eine schOne Statue aus pentelischem Mar-

mor ungemein nahe, welche wahrscheinlich durch

Morosini nach Venedig kam und jetzt eine Zierde

des Berliner Museums bildet. Sie ist von Kekule'
in der oben citierten Schrift publiciert und ein-

gehend gewiirdigt. Die modernen, von einem

Schuler Canovas heniihrenden Erganzungen sind

jetzt grossenteils entfernt, so dass der Kopf mit

dem Hals, die beiden Unterarme und die Stutze

unter dem linken Arm fehlen. Die Spuren an

der linken Seite deuten darauf bin, dass diese

Stfitze ein archaisierendes weibliches Idol war. Der
linke Fuss war ziemlich hoch aufgesetzt, er ist

jetzt erganzt und tritt auf eine SchildkTflte, die

als Brunneurohr diente. Kekule" erganzt start

dessen nach einer Wolffschen Skizze einer ver-

mutlichen spaten Replik eine Gans (vgl. o. A IX
2 a), der gesenkten rechtenHand giebter eine Taube,
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der wagrecht ausgestreckten linken einen Apfel.

Er fiihrt die Statue sowie die nachstverwandten
Figuren der Giebel (z. B. die Thauschwestern)
vermutungsweise auf Agorakritos zuriick. Auf
eine beruhmte Statue der gleichen Zeit, die A.
iv xrjnoig des Alkamenes (Overbeck Schrift-

quellen 8 1 2ff.), glaubte F u r tw ang 1 e r in Roschers
Mythol. Lex. I 412 die in zahlreichen spaten

Copien yerbreitete, nacb rflmischen Miinzbei-

of hell. stud. a. a. 0. ist kerne Replik des praxi-

telischen Originals , sondern einer etwas modifi-

cierten Fortbildung desselben. Dass man es spater

als eine Klihnheit empfand, die Gottin vOllig un-
bekleidet darzustellen, wie sie sich anschickt, das
letzte Gewandstiick auf eine Urne herabgleiten
zu lassen, um zum Bade herabzusteigen

,
geht

aus der bei Plinius n. h. XXXVI 20 erzahlten
Gescbichte bervor, der Kiinstler habe die Statue

scbriften sog. Venus Genetrix zuruckfuhren zu 10 eigentlich auf Bestellung der Koer gefertigt,

kflnnen und hat damit vielfach Zustimmung ge-

funden. Jedenfalls sind Zeit und Sohule der

schOnen Statue damit richtig bestimmt. Das
Problem, durch ein feines, faltenreiches Gewand
die Korperformen mOglichst vollstandig zur Gel-

tnng zu bringen, findet hier eine etwas manierierte

LCsung. Bei dem Vorherrschen des formalen Inte-

resses in diesem Punkte kann der Einwand, den
E. Reisch gegen Furtwanglers Zuteilung im

diese hatten aber an der Nacktheit Anstoss ge-

nommen , und so hatten die Knidier die Statue
erworben und in einem Pavilion aufgestellt, so

dass man sie von alien Seiten betrachten konnte.

Die Statue ist, wie andere praxitelische Werke,
ausgezeichnet vor den spateren Portbildungen des

Motivs durch vollkommene Unbefangenheit und
Unbekiimmertheit um den Beschauer. Die Vor-
ziige des Marmors fur bluhend lebensvolle Wieder-

Eranos Vindobon. 18 erhebt , die leichte Ge- 20 gabe des Nackten miissen an dieser Statue am
wandung zieme der A. Urania nicht, nicht als

durchschlagend gelten. Die schOne, schwertge-
giirtete Pigur verwandten Stils aus Epidauros,

'E<pt)/i. agx. 1886 Taf. 13 = Brunn-Bruckmann
nr. 14, welche man zuerst fur eine A. hielt, wird
von MilchhGfer Arch. Jahrb. VII 203ff. wohl
mit Eecht als Dike in Anspruch genommen.

VI. Die grossen attischen Meister des 4. Jhdts.

haben auch far die Gestalt der A. fast die samt-

glanzendsten verwertet gewesen sein, der Kopf
ist von grosser Schlichtheit und bei aller Anmut
weit entfernt von jeder Schnarmerei. Die besse-

ren Repliken des Kopfes nun berechtigen uns, wie
Furtwangler Meisterwerke 547ff. gesehen hat,

in der bekannten Venus von Aries die Replik
eines etwas friiheren Werkes unseres Meisters zu
erblicken. Wie die badende A. gewissermassen
die Meeresgeburt der Gottin ins Menschliche iiber-

lichen Typen und Motive geschaffen, mit welchen 30 setzt, so spielte die Schmiickung der A. auch be-
die hellenistische Epoche und die Kaiserzeit wirt-

schaften. 1. Piir Elis bezeugt ein Erzbild der

auf einem Bocke reitenden A. Pandemos von Skopas
Hand Pausanias VI 25, 1. Eine allgemeine Vor-
stellung der Composition geben Miinzen der Kaiser-

zeit bei Imhoof-Gardner Journ. of hell. stud.

VII 76f. (vgl. R. Weil in der Pestschr. fur E.

Curtius 134). Der Versuch Kleins Arch. -ep.

Mitt. IV 23 (vgl. C. Robert Archaeol. Marchen

reits in alterer theogonischer Dichtung eine Rolle
(vgl. Cypria frg. 3 Kinkel) , und so war es ein

verhaltnismassignaheliegender Schritt, wenn Praxi-

teles die Gottin als Einzeifigur, selbst mit ihrer

Toilette beschaftigt, darstellte. Den uns nahe-
liegenden Eindruck des blossen Genres liess wohl
die Sitte , allerhand Toilettengegenstande der
Gottin zu weihen, nicht aufkommen. Die Statue
von Aries hielt in der linken gesenkten Hand den

46), die elische Pandemos einem alteren Skopas 40 Spiegel , die rechte war jedenfalls mit der Ord-
zuzuschreiben, ist durch die Miinzen widerlegt,

welche nach Gewandnng und Haartracht deut-

lich ein Werk des 4. Jhdts. wiedergeben. Repliken
des skopasischen Kopftypus sind bisher nicht nach-

gewiesen. Die Vasen und Reliefs, welche A. auf
dem Bocke reitend darstellen, sind von Skopas
unabhangig und reichen zum Teil in das 5. Jhdt.

zuriick. Zusammenfassende Behandlung von M.
BChm Arch. Jahrb. IV 408ff., dazu Arch. Anz.

nung des Haares beschaftigt, zum Zweck der
Vollendung der Toilette ist der Oberkorper ent-

blOsst und das verhaltnismassig einfach behandelte
Gewand sorgfaltig um die Hiiften festgelegt. Die
Gottin, deren Kopf unverkennbar eine Vorstufe
des Kopfes der Knidierin darstellt, ist ganz in

ihre Verrichtung vertieft, der Stand erinnert noch
an Werke des 5. Jhdts., daher die mit dem aus-

gepragten praxitelischen Standmotiv verbundene
1890, 27. 69. Die Begleiter der A. auf dem Bock 50 gegensatzliche Bewegtheit der beiden KOrperseiten
zeigen, dass es sich auch hier um den Pruhjahrs-

einzug der Gottin handelt, welche der animali-

schen Portpfianzung vorsteht. — 2. In den ver-

schiedensten Epochen seines reichen Lebens hat
Praxiteles die Gestaltung des A.-Ideals beschaftigt

Uns ist das allgemeine Motiv seines beriihmtesten

Werkes, der knidischen A., durch Miinzen der

Kaiserzeit bekannt (Mfiller-Wieseler I 146a),

diese ermSglichen dann, in einigen Statuen und

noch sehr gemassigt erscheint ; die Behandlung des
Nackten ist noch etwas zaghaft, allgemein und
flachenhaft. Die Statue von Ostia (abgeb. bei F u r t-

wangler a. a. O. 550), in welcher Purtwangler
eine Copie der delphischen Phryne erblicken wollte,

stellt allerdings eine fortgeschrittene Entwicklung
der Motive der Venus von Aries dar, geht aber
schwerlich auf ein Original des Praxiteles zuriick,

sondern wuchert mit praxitelischen Motiven. Eine
KGpfen Repliken der Statue zu erkennen. Uber 60 A. ist sicherlich gemeint, aber was man auch in

die Repliken vgl. Michaelis Journ. of hell. stud.

1887, 324ff. Purtwangler Arch. Anz. 1891, 140;
Meisterwerke 551, 2. Die beste Replik der Ge-
samtstatue ist ein vaticanischer Marmor, von
welchem gute Publicationen fehlen, eine gute
Copie des Kopfes ist durch Herrn v. Kaufmann
ins Berliner Museum gelangt, abgeb. Antike Denkm.
d. Inst. I Taf. 41 ; die Miinchener Statue Journ.

den Handen erganzen mag, die Richtung des

Blickes und die Hantierung bleibt ohne Zusammen
hang, die Entblossung des OberkOrpers unmotmert.
Es herrscht bereits ein etwas leeres Spiel mit
schOngeschwungenen Linien, wozu eine gesuchte

und iiberladene Gewandbehandlung kommt. Von
einer bekleideten stehenden A. des Praxiteles be-

sitzt das Louvre eine geringe Copie der spateren
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Kaiserzeit mit der jiingst wieder sichtbaren Be-

zeichnung IlQci^iTsXtjg ixofyaev. Purtwangler
a. a. 0. 552 vermutet , dass die koische Statue

das Vorbild sei. Das feine, faltenreiche Gewand
ist tief gegiirtet und fallt in natiirlichen Steil-

falten zur Erde. Mit dem alteren Vorbild der

sog. Genetrix hat diese Statue nur das Problem
gemein. -Ob Purtwanglers a. a. 0. 640ff. aus-

gesprochene Vernratung, dass der schOne A.-Kopf

des Lord Leaconfield, den er auf Taf. 31 neu ab-

bildet, eine Originalarbeit aus der letzten Epoche
des Meisters sei, wahrscheinlich ist, kann nur vor

dem Original entschieden werden, die Abbildung
spricht nicht dafiir. — 3. Eine Statue, fur deren

Beriihmtheit im Altertum ihre zahlreichen Wieder-
holungen und Umwertungen sprechen, das Vor-

bild der Venus von Capua (Brunn-Bruckmann
298) und der Victoria von Brescia (ebd. 299) ist

erst von Purtwangler Meisterwerke 628 in den
richtigen Zusanmienhang gesetzt worden. Die
Gottin steht, das Gewand um die Hiiften ge-

schlungen, den linken Puss auf eine Erhohung
gesetzt, den entblossten Oberkorper nach links

gedreht, um sich in einem Schilde zu spiegeln,

den sie mit beiden Armen auf den linken Ober-

schenkel gestiitzt halt. Der Schild ist gesichert

durch die Umwertung des Typus fur die schwebende
Victoria und die Miinzen von Korinth, die unseren

Typus im Gegensinne zeigen, bei Imhoof-Gard-
ner Num. comm. on Paus. 25f. pi. G 121ff. Der
Kopf des Originals trug statt des Diadems eine

einfache Haarbinde, welche eine bessere Replik
des Kopfes im Palazzo Caetani bewahrt hat (Furt-
wangler Taf. 30). Mit Recht erklart Furt-
wangler die Gruppierungen unserer Figur mit
Ares und ihre Verwendung als Victoria fur spat

und unurspriinglich, das Original sei eine Bronze-
statue gewesen, welche im 4. Jhdt. neben das

archaische bewafftiete Idol getreten sei, welches

Pausanias allein erwahne. Weniger iiberzeugend

ist die Zuriickfiihrung des Originals auf Skopas

;

der Kiinstler scheint viel mehr im Stil einem
klassicistischen Geschmacke zu huldigen und an
Werke wie die Lemnia des Pheidias (Purtwang-
ler Taf. Iff.) und die Amazonentypen des 5. Jhdts.

anzukniipfen, obwohl er im Motiv das Original

der Venus von Aries vorauszusetzen scheint. —
4. Auch in der sog. Psyche von Capua zu Neapel
(Friederichs-Wolters 1471) mOchte Furt-
wangler Meisterwerke 467 eine Copie (des 1.

Jhdts. v. Chr.) nach einer skopasischen A. er-

blicken. Er erg&nzt sie mit einem spiegelhalten-

den Eros zu ihren Fiissen und erblickt in ihr die

unmittelbare Vorstufe der Kallipygos, welche er

der nachsten Generation nach Praxiteles und Sko-

pas zuschreibt. Noch nnsicherer erscheint die

Zurflckfuhrung des nackten Neapler TorsoPriede-
richs-Wolters 1468 auf Euphranor (Furt-
wangler 592).

VII. In der hellenistischen Zeit geht neben

der Reproduction und Combination der alten Mo-
tive des 5. und 4. Jhdts. die Ubertragung von

allerhand in der Malerei und decorativen Kunst
ausgebildeten Motiven in die Plastik her.

1. Die beruhmte Anadyomene des Apelles in

Kos, spater in Rom, ragte wahrscheinlich mit

dem Oberkorper aus dem Wasser und presste hier

mit der Hand die Haare aus (vgl. Benndorf
Panly-Wiesowa

Athen. Mitt. I 50). Dies Motiv wird dann vom
3. Jhdt. an auch in der Plastik sehr beliebt. An
Stelle der Schwanenjungfrau erscheint in helle-

nistischer Plastik die in der Muschel kauernde
A. (z. B. Arch. Ztg. 1875 Taf. 6. 7), dann in
Gemalden und Reliefs die in der Muschel stehende,
von allerhand Meeresdaemonen getragene und um-
schwarmte Gottin. Uber diesen ganzen Denkmaler-
kreis vgl. Stephani Compte rendu 1870/1, 128ff.

10 Die im Bade kauernde Prau, seit Ende des 6. Jhdts.
der Glyptik gelaufig, erscheint in hellenistischer

Zeit auch statuarisch als A.; Riickfuhrung des
Typus anf einen bestimmten Kiinstler ist nicht ge-

lungen (Beispiel Miiller-Wieseler II 279). Ein
reizvolles Genremotiv bietet auch die nackte,

Sandalen lOsende A., welche in Statuetten und
Bronzen sehr verbreitet ist (z. B. Sammlung Sa-
b our off Taf. 37).— 2. Auch die im Habitus an
Kultstatuen erinnernden Darstellungen zeigen in

20 hellenistischer Kunst haufig den Oberkorper ent-

blOsst, ohne dass es sich um einen Act der Toi-

lette handelte ; vgl. z. B. die pompeianische Sta-

tuette Arch. Ztg. 1881 Taf. 7. Dieser Typus
ist im Grunde eine Vermischung der attischen

Urania des 5. Jhdts. und der A. aus dem Parisur-

teil, welche gewiss seit der Malerei des 4. Jhdts.

halb oder ganz unbekleidet dargestellt wurde,
wie sie uns das spatere Kunsthandwerk zeigt.

Seit hellenistischer Zeit halt A. auch haufig den
30 Apfel als SchOnheitspreis, mit welchem die Sta-

tuen , die auf altere Vorbilder zuruckgehen , oft

falschlich restauriert werden. — 3. Auch die Vor-
bilder des 4. Jhdts. werden in der Folgezeit in

charakteristischer Weise fortgebildet , ohne dass

sich im einzelnen mit Sicherheit sagen liesse, in

welche Zeit die entscheidende Umformung falle,

doch werden die meisten lebenskraftigen Neu-
schopfungen dem 4. Jhdt. noch nahestehen. Die
erfolgreichste Umbildung war diejenige, welche

40 die knidische A. erfuhr, von welcher uns in der

mediceischen und in der capitolinischen Venus
zwei gute von einander recht verschiedene Ver-
wendungen vorliegen (uber die Verbreitung des

Typus vgl. Bernoulli Aphrodite 228ff.). Beab-
sichtigt scheint eine Anadyomene, welche mit den
Handen Brust und Schoss vor profanen Blicken
bedeckt. Die momentane Geschlossenheit und
grossartige Unbefangenheit der Knidierin geht
bei dieser Anderung verloren, die Gottin scheint

50vorwart8 zu schreiten und sich dabei nicht ohne
Bewusstheit umzusehen. Nachtraglich bei einigen

Exemplaren zugefugte Gewandstucke vermflgen an
der Hauptsache nichts zu andern. Bis tief in

die Kaiserzeit hinein ist das Motiv fur Portrats

vornehmer Damen beliebt.— 4. Einer ganz anderen
Richtung gehort eine andere beruhmte A.-Statue,

die von Melos an. Die Wurdigung ist hier lange
Zeit dadurch erschwert worden, dass die Vorziig-

lichkeit der Arbeit, naraentlich der Fleischbehand-

60 lung, die Klarheit und Einheitlichkeit des Motiv*
uberschatzen lasst. Auch hier sind die Pragen
nach Erganzung, Zeit und Stilrichtung kurzlich
von Purtwangler (Meisterw. 601ff.) durch eine

Revision der Acten fiber die Pundumstande und
des Erhaltenen wesentlich gefBrdert worden. Zu-
nachst ist kein begrundeter Zweifel an der
ZugehOrigkeit der Kunstlerinschrift 'Ayiaavbgos
'HvlSov '4-vtioxsvs d.TO MaiavSgov inoirjoev, deren
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palaeographischer Charakter etwa das 3. bis 1. 'A<pgoSizt}g ijfiega (z. B. IGI 2436. 696) s.

Jhdt. v. Chr. offen lasst. Durch das Stuck der Veneris dies.
Basis mit der Inschrift wird nun eine Einar- 'Afpgo&irijs ogpog (Artemidor bei Strab. XVI
beitung gewonnen , welche nur einen Pfeiler ge- 769), Benennung fur Mvdg Sgfiog (s. d.).

tragen haben kann, der den linken Ellenbogen [Pietscbmann.]
der A. stiitzte. Dann ist kein Grund, die Zu- 'A<pgoSixrjg vSgevfta s. Aphroditopolis
gehOrigkeit der mit der Statue gleichzeitig ge- Nr. 6.

fundenen linken Hand mit dem Apfel zu bezwei- 'A<pgoSht}s ..vrjaos- 1) Insel im arabischen
feln. Die Gottin griff also mit der Rechten nach Meerbusen, zu Agypten geherig (Ptol. IV 5, 77),
dem herabgleitenden Gewand, mit der Linken hielt 10 gegenwartig die Insel Gem&l vor dem Ausgange
sie weithin sichtbar den ApfeL Furtwangler des Wadi Genial (Vivien de St.-Martin Le
macht sehr wahrscheinlich, dass letzteres Motiv Nord de l'Afrique 317), wohl identisch mit lambe
von der Statue einer Tyche von Melos veranlasst (Plin. V 168). D'Anville (Memoires 229) sucht
ist, welche er auf Munzen nachweist, und dass in die Aphroditen-Insel bedeutend mehr nSrdlich.
beiden Fallen der Apfel als Wappen der Insel zu 2) s. Lai a. [Pietschmann.]
fassen ist. Durch die Entlehnung dieses Motivs Aphroditianos ('Acpgodixtarog ist die Form
wurde die schOne Geschlossenheit des Capuaner der guten Hss. , nicht Aygodioiavog) , wird von
Typus (vgl. o. G VI 3), welcher iiberall vorausge- dem MOnch Epiphanios (p. 14 Dressel) und dem
setzt wird, gelockert, die EntblOssung des Ober- sogenannten Hippolytos von Theben (jetzt am
kOrpers und die Haltung des rechten Arms ist20besten bei Teschendorf Anal. sacr. et prof. 21)
weit schlechter als an diesem Vorbilde motiviert ; als Berichterstatter uber die Jungfrau Maria ci-

da der Schild fortflel, konnte der Oberkorper mehr tiert (vgl. Lambe ci us comm. de bibl. Caesar,
en face gerfickt werden. Die stilistische Behand- Vindobon. IV 132. VTTT 65 und Usener Eeli-
lung im einzelnen weist iiberall Kenntnis der gionsgesch. Unters. I 33), und thatsiichlich findet
grossen attischen Vorbilder eines Praxiteles und sich in verschiedenen Hss. (vgl. Lambecius V
Skopas auf und daneben sogar stellenweise ein 12. 234. cod. Par. 2408) ein von Ducange(Notae
bewusstes Zuruckgehen uber diese Meister auf die ad Zonar. 50), dann besser von Boissonade
Vorbilder des grossen Stils des 5. Jhdts. Die (Anecd. gr. Ill 39) aus cod. Par. 2408, jetzt wieder
Statue, welche die Nische eines Gymnasiums von Wirt h (Aus orientalischen Chroniken 210) aus
schmuckte, genoss im Altertum keine Beriihmt- 30 cod. Par. 2408 und Vindob. 315 herausgegebenes
heit, die vermeintlichen Eepliken, welche erst in Excerpt mit einer erbaulich blodsinnigen Charakte-
der Kaiserzeit mehrfach mit verschiedenen Ares- ristik der Jungfrau Maria, das anfangt: Ilegl xfjg

statuen gruppiert worden sind
, gehen vielmehr tarogiag rfjg vxegaylag deaaoiv^g f^oyv &eoz6xov •

auf das Vorbild des Capuaner Typus zuruck. laxhv Su xaxa xov larogixov AygoStxiavov zijg

Schriftcharakter und Stil notigen nicht, uber das vitegayiag Ssaaolvt/g tf/t&v "&eoxoxov to tj&og fjv

Ende des 2. oder den Anfang des 1. Jhdts. v. m/ivov xxX. und bei Epiphanios (p. 18) so gut wie
Chr. zuriickzugehen, wo auch sonst stilistisch ver- wOrtlich wiederkehrt. Im Geogr. Eav. H 12 wird
wandte Tendenzen begegnen. — 5. Auf dem per- Adfroditiamus als Gewahrsmann fur den Orient
gamenischen Altarfriese erscheint A. in lebhafter genannt.
Arbeit begriffen ; wahrend ihr Eros voranfliegt, 40 In Wahrheit ist aber A. kein ,Historiker',
zieht sie den Speer aus einem erlegten Giganten, sondern eine fingierte Person in einem griechisch
indem sie den Fuss gegen den Kopf des Gefallenen geschriebenen Eeligionsgesprach am Hof der Sas-
stemmt. Sie ist von sehr kraftigen Formen, mit saniden, das in vielen Hss. (Wirth a. a. O. 147ff.,
koischem Chiton bekleidet und mit dem Schwerte noch mehr fuhrt Pitra Anal, sacra V 302 auf)
umgurtet ; der Kopf ist leider nicht erhalten. Ein erhalten ist. Nach Grets]er (in der Ausgabe von
anderer schCner Frauenkopf aus Pergamon , ver- Anastasios Sinaita 'Odr/yog, Ingolstadt 1604) und
mutlich einer Einzelstatue geherig, stellt in der Leo Allazzi (Diatr. de Symeonibus 83) beschrieb
Formgebung die hOchste Steigerung von schmach- Fabricius (Bibl. Gr. LXi 335) das Buch; uber
tender Weichheit dar und wurde daher gut zu eine Wiener Hs. (cod. theol. 307) handelte Lam-
einer Statue der A. passen; doch ist die Benen- 50becius a. a. O. V 137. Ein Stuck des Ganzen
nung nicht sicher. — 6. Auf die Genredarstel- wurde von Fr. Xav. Berger in Joh. Chr. von
lungen der hellenistisch - romischen decorativen Aretin Beytrage z. Gesch. und Litter. 1804 IV
Kunst, an Spiegeln, Wandgemalden , Gemmen, 52—68 nach zwei jungen Miinchener Hss. not-
kann hier nicht mehr eingegangen werden. Seit diirftig herausgegeben unter dem Titel: 'Acpgixavov
dem 4. Jhdt. steht A. neben dem dionysischen dirjytjmg negl xwv b> Jleoaidi yero/ihcov did xijg

Schwann durchaus im Vordergrund. Ihre man- hav&oomrjoemg xov Kvoi'ov xai Geov xai Sonij-
nigfachen Gruppierungen mit Eroten wurden be- gog fomv 'It/oaS Xgioiob. Usener, der das Ori-
sonders zu behandeln sein , ebenso die Verbin- ginal jener Hss. im cod. Monac. 467 s. XI (vgl.
dung der Gottin mit anderen Gotten) und He- Hardt Catal. cod. gr. bibl. Monac. IV 449) ent-
roen, welche zur Charakteristik der Gestalt der 60 deckt und die ganze Schrift daraus abgeschrieben
Gottin selbst keine neuen Zuge liefern. Fur hatte, stellte fest, dass 'Aygixavov nur eine falsche
die unwesentlichen Modiflcationen , welche die Auflosung der Abkurzung"i4<pe/ fiir 'Aygodixtavov
rOmische Kunst mit den iiberlieferten Typen vor- ist (Jahrb. f. protest. Theol. VII 377 ; Eeligions-
nahm, s. Artikel Venus und vgl. vorlaufig G. gesch. Unters. a. a. O.), und teilte einiges uber
Wissowa De Veneris simulacris Romania, Vra- den Inhalt mit. Dreizehn in der Schrift vorkom-
tisl. 1882. F. Marx Die Venus des Lucrez. Bonner mende Xgr/a/iol verOffentlichte 1888 Pitra a. a. O.
Studien, E. Kekule" gewidmet, 115ff. Vor kurzem (1894) ist das Ganze ediert von

[Dummler.] Wirth a. a. 0. 151—193, allerdings in traurig
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ungeniigender Weise. Der Herausgeber hat sich Bischofen und Abten in seinem Eeich, zu der von
begnligt, einen vermutlich nicht einmal correcten Ehomaeern nur der Verfasser zugezogen wird, und
Abdruck (vgl. 192, 14 mit 210, 3) des Monac. verlangt zunachst von den jfldischen Eabbinern
467 zu geben, mit einem Haufen untergeordneter, die Entscheidung des Streits; diese weigern sich

schwerlich vollstandiger Varianten, der die Stelle und ersuchen den Kunig , das Schiedsrichteramt
eines kritischen Apparats vertreten soil: von re- seinem Hofrnundkoch (dgxwdyigog) A. zu iiber-

censio oder gar von emendatio ist keine Eede, tragen, der in der Dialektik so geschult war, dass

und der Leser muss sich aus dem wiisten Chaos die Bischofe und Abte, auch wenn alle ihre Haare
selbst einen Text zurechtmachen, so gut es geht. zu Gedanken geworden waren , doch nicht einen

Der Verfasser des Buches fuhrt sich selbst in 10 Schluss von ihm hatten auflOsen konnen. In der
erster Person ein als einen christlichen Bischof darauf sich entwickelnden Disputation, in der
des ostrCmischen Keichs, der als einziger Bhomaeer auch jener Xoyog negi Kaodvdgov verlesen wird,

einer Versammlung christlicher Bischofe und Abte erzahlt schliesslich A. aus dem Hofarchiv die Ge-
in Persien beiwohnt, nennt sich aber nicht, wahr- schichte von den redenden und singenden Statuen
scheinlich aus guten Griinden. In den Hss. ist im Tempel der Hera, den Kyros beim persischen

entweder kein Verfasser angegeben oder ein Name, KOnigspalast erbaut hat, von dem Stern, der zu

der auf Hypothesen und Missverstandnissen der Haupten der Statue der Ilrjyri erscheint, und der

Abschreiber beruht. Am haufigsten tritt als Ver- Eeise der drei persischen Magier zu dem zwei-

fasser auf Anastasios, der Patriarch von Antiochia jahrigen Jesuskind , alles zum Beweis , dass die

(nicht mit dem Sinaiten zu verwechseln) : aus 20 ersteVerkundigung Christi in Persien geschehen sei.

welchem Grande, verrat die Notiz im Palat. 364 In dieser Geschichte kommt eine kurze Per-

foL 80 (Pitra a. a. 0. 302): za Xsyofieva IIsq- sonalbeschreibung der Jungfrau Maria vor (166,

cixa jjfr avayiyvmaxofieva elg rijv tQcuis^av rijv 16ff.), aus der offenbar jene oben angefuhrte, unter

tov 'AraoTooiov OsovjroXscog. Weil der Kirchen- dem Namen des A. in den Hss. gehende, heraus-

historiker Philippos von Side in der Schrift selbst gesponnen ist ; diese letztere , nicht die Schrift

oft erwahnt wird und ein am Schluss angehang- selbst hat dann Epiphanios beniitzt. Das Citat

tes Schojion seiner gedenkt , kam der Schreiber des Geogr. Eav. ist aus der Kunde von dem ,per-

einer alten Hs. auf den Gedanken, hinter dem sischen Historiker' A. hervorgegangen.

Iyd> Philippos selbst zu vermuten ; so wenigstens Am zweiten Tag der Disputation versucht der

verstehe ich die Subscription im cod. Ottobon. 30 Magier Horikatos durch funf (so 172, 6 und da-

267 (Wirth 148): avxa ovv eyat Wkmnog noX- mit stimmt die Erzahlung ; 174, 4 ist sxcov uv°-

Xolg xcov avayxaimv yiloig eS>jyrjadfievog (lies sl-r)- Sicuigdl-ao&ai dvdgsta zu lesen, das xgia im Mona-
yrjaafirjv) imoxonoig xal av&Q(an,oig. ovxcog evgov censis ist aus der missverstandenen Stelle 173, 28
dg xrjv pegidSa (Wirth {Ti){ieQtdda,ob mit Eecht?) interpoliert) Wunderthaten die Christen zu wider-

oxi elg iegeag xaxayet; olg djieygdcpu (= dxeygdcprj) legen, aber ihm misslingt alles, und die christ-

iv t<5 xcodixt. Vgl. auch den Anfang des cod. lichen Bischofe gehen als gl&nzende Sieger aus

Vindobon. 307 (Lambecius V 137 = Wirth dem Streit hervor.

148) mit p. 192, 10. Nach Pitra schreiben einige Neidisch auf den Erfolg der Christen kommen
Hss. das Buch auch dem Johannes von Damas- die jiidischen Eabbiner zum KOnig und bitten,

kus zu. 40 dass ihre Streitpunkte mit den Christen vor A.

Die Schrift gliedert sich in drei Teile. Unter durch eine Disputation erledigt werden mOchten.

dem KOnig Arrhenatos von Persien bricht ein Diese findet auf Befehl des KOnigs statt, und der

Streit aus zwischen Griechen (d. h. Heiden) und Erfolg ist, dass die jfldischen Rabbiner Jakob und
Christen fiber die Geschichtschreiber Dionysores Pharas von den christlichen Bischofen uberwunden
und Philippos, bei dem es sich offenbar wesent- werden. Sie gewinnen zahlreiche Anh&nger und
lich um griechische Weissagungen von Christus, sollen aus der Synagoge gestossen werden, setzen

die Philippos in seiner Ilegiaycoyixi] fiifii.og mit- es aber bei A. durch, dass eine nochmalige Dis-

geteilt haben sollte, handelte (vgl. p. 158, 14); putation zwischen ihnen und den AltglSubigen

in der Schrift selbst werden nicht diese xgtjofioi, vor dem Schiedsgericht des A und der christ-

sondern nur drei fiber die Makedonen Philipp 50 lichen Bischofe veranstaltet wird. Am Schluss

und Alexander und Christus aus einem toll phan- dieser Unterredung fordert A. die streitenden Par-

tastischen loyog negi KaodrSgov mitgeteilt (p. teien der Juden auf, sich zu vertragen : die Partei

157, 8ff. ; der Anfang ist zu lesen xai fykxfh) ij der Christenfreunde lasst sich zum Teil taufen,

Jlsgiaycayuti] avxov fSifilog, er
jj xevaflct}°

k
ial '&•- die anderen bleiben unter dem Namen Xgtoxia-

Xtjvixai htuvxo. xal xgooxdrxei r<p nageaxrjxdzi voftsgiaxai in der Synagoge. Das Werk schliesst

avrtp 7iouS'i drayvcovai ; dann folgen ps.-persische mit den kOniglichen Befehlen, alles urkundlich

Worte, vOlliger Galimathias, mit dem Ofter in aufzuzeichnen und zu publicieren.

der Schrift die aramaeisehen Citate des Evange- An die Schrift selbst sind , von 192, 7 an,

Hums nachgemacht werden, rovxeaxiv ivaytvcoaxexm einige Bemerkungen angehangt, die nicht von

6 ziaX;. S Si fit) itgoaxarr tip /Jj/Mio) ia/itos avxo 60 dem Verfasser, sondern von sei es gelehrten, sei

Hgsuis. xal Xeyei avrw • ex tov Xiryov tov negi Ka- es phantasievollen Lesern herruhren : zuerst ein

advbgov avdyrco&i. xai dreyrco oihiog ; in der Ge- knrzes Scholion Sber Philippos von Side, von dem
schichte selbst ist 155, 14 Aaxe&aifuwiwv zu emen- es heisst og xrp> oiftxaoav ygaqpljr (das Wort fehlt

dieren in MaxeSovoyv, 156, 1 zu schreiben t)v yog 192, 9, steht aber 210, 3) iaxa&/wygd<pi)aev. Ich

xolXoTg jigofiaXovoa, sie legte vielen Vexierfragen flbersetze ,der die ganze heilige Schrift in Statio-

vor) ; der Xoyog sol) nach den klaren Worten des nen, Perioden, eingeteilt hat' ; der Schreiber der

Verfassers (vgl p. 158, 13ff.) nicht aus Philippos Worte dachte an die biblische Chronologie in

stammen. Der KOnig beruft eine Synode von Philippos Xgianavixfi ioxogla, von welcher bei
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"Wirth 208 ein Fragment mitgeteilt wird. Dann
folgt ein Citat (192, 10—16) aus demselben Phi-
lippos, das eine Erweiterung der von A. mitge-
teilten Legende der Ilrjytj giebt und, wenn es echt
1st, verburgt, dass Philippos diese Legende kannte
und mitgeteilt hat. Us oner (Religionsgesch.
Unters. I 33ff.) hat allerdings bewiesen, dass die

Legende alt ist und aus gnostischen Kreisen
stammt, und diesem Beweis thut es keinen Ein-

oxtjaai Xdymv xal ovx evnogov/iev Xiyetv jigog oe),

erkennt die Wahrheit und Erfiillung der auf
Christus lautenden Weissagungen riickhaltlos an
(158, 6ff. 167, 21f. 190, 24), wie auch der Konig
selbst (177, 7), liefert sogar aus den ,persischen
Archiven' die gewichtigsten Beweise dafur (159,
16ff. 179, 18ff.), aber die Streitigkeiten der Chri-
sten mit den Juden und unter sich machen ihn
irre (158, 18ff. ist zu lesen : vofii&ze {/itj) dyvoeiv
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trag, dass sie, urn sich in die Schrift einzufiigen, 10 fis rag slgrj^svag nsgl Xgioxov 'dog-as . dXXa xqi /n?/

ubergangen ist (vgl. z^B. 163^ 23 Aov [= sprich] eirai ymvijv /itav xal x^TXog ev rj nkeovdCelv id
negl avxov /tegog rj xal avxd xo fisgog Jtgog savzo
[fit]] SiaigsTo&ai rj diaoxaoia&iv fiEftsgia/xsvag xal
avro Sogag Eto<pegov 'lovSaiatv aXXwg Uyovxmv
ziegi avxov did xovxo amoza fievsi zd z&v
Xgioziaveov), und er wirft den Bekennern Christi
vor, nicht in jenes Sinne zu reden und zu han-
deln (167, 22ff.). Sein eigenes Glaubensbekennt-

Mi&gofiddsi ' ovxixi Higoai rfjg xal 'Asgog <pogovg

djiaixovaiv mit 186, 8. 192, 2; Mithrobades ist

der Kronprinz) ; ob es aber geraten ist, das Citat

sehr zu betonen, mOchte ich bezweifeln. In einer

weiteren Bemerkung (192, 17—19) spricht dann
jemand seine Verwunderung daruber aus, dass der
Heide A. es so viel besser verstanden hatte, von
Christus grosses zusagen als der Presbyter nis H68, Iff.) en'thalt persrsehe Elemente, ist aber
Philippos^was jedenfalls auf eben jene Legende 20 im Grande das einesplatonisierendenPhilosophen;
von der ilr/yrj geht, die also hier Philippos ab
gesprochen wird. Zum Sehluss (192, 19; die Stelle

ist so zu interpungieren und zu lesen: xbv ugEafiv-
xsgov ^iXmiiov vxegeflaXe neoi Xqiotov uitmv /<«-

ydXa • ACbgog Se 6 'IovdaTog, 6 xov ovxocpavxov

avxov edvovg ovrr/yogog sine) wird aus dem Juden
Doros eine schnurrige, natiirliche Erklarung des
Wunders der singenden und tanzenden Statuen
angefuhrt, mit der naiven Bemerkung am Ende

:

denn nur einem solchen steht der Gedanke der
reinen Elemente an, die allein wiirdig sind, den
Schopfer zu verehren; er stellt die wahren Phi-
losophen den wahren Christen gleieh (168, 19ff.),

er will Frieden haben in allem (176, 21 potjfcTv
efia&ofiev Jtaoa, xov xdoi jiorj&ovvxog • xovg yap
ex&Qtme EVEgyexwv, xfjg fyftoag ovx av hi XQ*l°i-
fieioai r) /?<«, dXX' eozai cplXti r) Eigrjvr) im izaoi
xogsvovoa), und fordert alle auf, sich zu einigen

Sjieq roig draytveooxovm xavxa yorj&fjvai axpsdav 30 in Nachahmung der himmlischen Einheit, im
si dXrjftfj Soxsl. Auch dies Citat ist mir sehr

verdachtig ; zu beachten ist, dass auch jenes Citat

aus Philippos sich auf dasselbe Wunder bezieht.

Eine alles verwertende , theologische und hi-

storische Analyse des Werkes kann nur von einem
in den orientalischen Quellen griindlich bewan-
derten Historiker gegeben werden. Zur chrono-

logischen Bestimmung sind folgende Anhalts-
punkte benutzbar. Philippos von Side war der

Gegensatz zur Zwietracht der feindlichen Machte
(190, 26ff._ am Sehluss ist zu lesen ixEginrv^ao&s
mvxovg jidvzsg hovorjg bfiag xfjg aval ydgixog).

Dem aufmerksamen Leser steigt die Erinne-
rung auf an die griechischen Philosophen, welche
unter Chosrau I. Anosharwan nach Persien iiber-
siedelten (vgl. Noldeke Aufs. z. pers. Gesch.
114; Tabari 160, 3), auch die Uberlieferung, dass
dieser Sassanide die Religionsparteien mit einander

Synkellos des Johannes Chrysostomos und lebte 40 disputieren liess, mag erwahnt werden. Schon an
urn die Wende des 5. und 6. Jhdts. (vgl. Sokrat,

hist, eccles. VJJ 27. Phot. cod. 35). 190, 4ff. wird
eine Geschichte von Koazog 6 Kovdxov jcatg er-

zahlt: darin steckt der Konig Kawadh, der Sohn
des Per6z und der Vater Chosraus I. Anoshar-
wan, der von 488—531 regierte (Noldeke Ta-
bari 427). Als terminus ante quem muss nicht

nur der Sturz der Sassaniden (633), sondern schon
die Kegierung des Kaisers Heraklios und seine

seinem Hof mag sich eine gleichschwebende Stim-
mung gegenuber den drei im persischen Reich
verbreiteten Religionen ausgebildet haben, wie
sie bedeutenden, freilich mehr durch politische
Umsicht als abstracte Bildung aufgeklarten orien-
talischen Despoten ansteht ; ihren Hehepunkt hat
sie erreicht unter seinem Kachfolger Hormizd IV.
(578—590), und den Ausspriichen des Konigs
Arrhenatos und seines Obermundkochs steht sehr

grossen Persersiege (yon 622 an) gelten. Genaueres 50 nahe die Antwort, welche jener den christenfeind
lehrt die merkwiirdige Stellung, die dem per

sischen Hof, dem Kiinig und namentlich A. an-

gewiesen wird. Jener ist nicht nur unparteiisch

(152, 2. 153, 1. 171, 14ff.), weist die Verleum-
dungen nestorianischer (170, 8 mit der Variante
von p; die Interpolation wird sachlich richtig

sein) Monche in einer fur diese sehr demutigen-
den Weise zuriick (170 , 15 XQionavol leyofievoi

xal sxioxdxai /ioraoxrjoio>v , xi deXexe vtieig

lichen persischen Priestern erteilte (Noldeke
Tabari 268). die zugleich die absolutistische Po-
litik und die vornehme Toleranz dieser Herrscher
erkennen lasst: ,so wie unser KOnigsthron nicht
auf seinen beiden Vorderpfeilern stehen kann ohne
die beiden hinteren. so kann auch unsere Regie-
rung nicht stehn und sicher sein, wenn wir die
Christen und die Bekenner der anderen Religionen,
•lie nicht unseres Glaubens sind. gegen uns auf-

'EXXrjvoiv dvaoxaxovvxcg xal 017 w; fiora/.ol r
t
ov- 60 bringen. Darum lasst ab von den Angriffen auf

Xioi Eoxi) und vereitelt die Intriguen der fana- die Christen, bestrebt euch aber eifrig gnte
tischen Rabbiner (186, 12ff.), sondern spricht ge-

radezu den Wunsch aus, dass Juden und Christen
sich einigen mOchten (177, llff.). A., philoso-

phisch und dialektisch geschult (153, 9ff. 188.

Iff. sagen die Juden zu ihm jiaoaxaXovfiiv oov
xr/v jjfiEQOv xal evoxav^fj cfiXav&Qm^iiav filj ovxoig
euioxelvEodat eig fjjxag. noXXfj ydf) (ptXojxovla £%r)-

Werke zu thun , auf dass die Christen und die
Bekenner der anderen Religionen das sehen, euch
darum loben und sich zu eurer Religion hinge-
zogen fuhlen'. Diese Stimmung hielt auch in der
ersten Zeit Chosraus II. Parwez (590—628) noch
an (vgl. Noldeke Tabari 287f.). Derj«nige
Christ, der das seltsame Buch, redigierend und

erfindend, verfasste, hat zugleich diese Richtung christlicher Zeit Bischofssitz. Zu diesem Nomos
des Hofes im ehristlichen Sinne ausgebeutet und gehort, wie es scheint, Parembole (Rev. e'gypto-

sie doch in ihrem Wesen so gut verstanden, dass log. VI 2f.).

er verrat , wie nah sie seinem eigenen Denken 2) Hauptstadt des danach benannten 10. ober-

lag. War er ein Rhomaeer, so war es einer, der agyptischen Gaues in der Thebais auf der West-

in Persien gewesen war und persische Verhalt- seite des Nils landeinwarts (Agatharchid. de rubr.

nisse sehr gut kannte : in der geistigen Atmo- mar. 22. Strab. XVII 813. Ptol. IV 5, 65 ; Ve-

sphare Constantinopels kann ein so merkwiirdiges neris iterum Plin. V 61 ; Aphroditopolites No-
Document eines Ausgleichs zwischen hellenischer mus Plin. V 49) , altagyptisch Dbdt , koptisch.

Philosophie, der Lehre Zoroasters, den judischen 10 wohl Atbo, gegenwartig Idfu, Adfu, Mfu, Etfe

und ehristlichen Offenbarungen unmOglich ent- (D'Anville Me'moires 182f. Brugsch Geogr.

standen sein. [Schwartz.] Inschr. I 215. Diimichen Gesch. d. alt. Ag.

Aphroditopolis ('A<pQo6ixo7ioXig; AtpooShrjg 162. Baedeker Oberag. 54).

tidXig Steph. Byz. K e n y o n Catal. of Greek Papyri 3) Stadt in der Thebais im Hermonthites No-

112; Veneris oppidum), Name mehrerer Stadte mos (Strab. XVII 817; Veneris oppidum Plin.

Agyptens, abgeleitet von dem Kultus der Hathor V 60) , dem 3. oberagyptischen , vielleicht das

und bedeutungsverwandter weiblicher Gottheiten. gegenwartige Gebelen (Diimichen Gesch. d. alt.

Die Miinzen aus den Zeiten Traians und Ha- Agypt. 64. Baedekers Oberag. 257). Vermut-

drians, deren Aufschrift A&POAI , A&POAEI lich (D'Anville Memoires 208) damit identisch

IIOAITHC zeigt , dass sie fur die nach ein- 20 ist Asphynis (s. d.).

zelnen dieser Stadte benannten aphroditopoliti- 4) Stadt Uhteragyptens in dem prosopitischen

schen Gaue gepragt wurden, lassen sich einem Nomos (Aphrodites Plin. V 64; 'A<poo8(xrj noXtg

bestimmten dieser Gaue nicht zuweisen und haben Strab. XVII 802) , vielleicht in der Gegend von

vielleicht, wie schon ZoOga (Numi Aegyptii 75 Sehibin el-Rum, ist ohne hinreichenden Grand

nr. 104 Anm.) hervorhob, iiberhaupt auch diesen mit Atarbechis (s. d.) , auch uberdies mit Mo-

gleichbenannten Gauen in gleicher Weise dienen memphis und Nikiu identificiert worden (Jab-

sollen. Doch sind sie von verschiedenem Typus. lonski Pantheon I 4f. D'Anville Me'moires

Sie zeigen bald einen Tempel mit zwei Saulen 80f. Mannert X 1, 566. Et. QuatremSre
und darin eine stehende weibliche Figur, die Me"m. ge"ogr. et hist, de l'Eg. I 424f. F. Robiou
eine Nike oder Elpis auf der Hand halt, zwi- 30 Melanges d'archeologie e"gypt. et assyr. in 115,

schen zwei Sphingen, eine Darstellung, die wohl 7; dagegen Champollion L'Egypte sousles

schwerlich, wie man vermutet hat, eine Anspie- Pharaons II 173). Dieselbe Stadt ist vielleicht

lung auf die Bedeutung des Namens Hathor, gemeint mit der A., die nach Steph. Byz. bei

,Haus des Hor', hat sein sollen, bald eine stehende Athribis lag.

weibliche Gestalt , die in der Linken eine kleine 5) Stadt im leontopolitischen Nomos in Unter-

Figur (Nike), in der Rechten einen Gegenstand agypten (Strab. XVII 802).

halt, der von einigen als ein Sperber, von andern 6) Aphrodito (Afrodito Itin. Ant. 172, 3;

als eine Lotoshlume gedeutet wird, bald eine nach Affrodites Tab. Peut. ; Afroditis Geogr. Rav. 59,

links schreitende weibliche Gestalt, die mit der 15), Station auf der Wiistenstrasse von Koptos

Linken ihr Gewand gefasst hat und auf der 40 nach Berenike
;
jetzt Dogbag (Recueil de travaui

Rechten einen Gegenstand (Lotosblume oder Uraios- egypt. et assyr. XLTI 96 Taf.). Vielleicht ist

schlange, oder Sperber?) hochhalt. Auch eine dies die Aphrodisias Aethiopiens (Steph. Byz.).

Miinze, auf der man einen Ibis zu erkennen ge- [Pietschmann.]

glaubt hat, gehort wie es scheint hierher. Vgl. Aphroditos {'A<pg6dtxog) , zuerst schlechthin

Zo6ga a. a. O. 75 nr. 104. T Schon Medallions als Name bezeugt durch Aristophanes (frg. 702,

des Nomes 105ff. Pinder-Friedlander Bei- Kock CAF I 563f. aus Macrob. Sat, IH 8, 2),

trage 1 155. J. de Rouge" Monnaies des Nomes war als Gottheit schon dem Atthidographen Philo-

(= Rev. numismat. N. S. XV) 21ff. Feuardent choros (frg. 15 aus Macr. in 8, 3, FHG 1386) be-

Nnmismat. de l'Egypte II 309. kannt durch das Fest, bei welchem die Manner in

1) Hauptstadt des darnach benannten 22. ober- 50 Frauentracht, die Frauen in Mannerkleidung opfer-

agyptischen Gaues in der Heptanomis {Eparcliia ten ; wegen des sowohl mannlichen als weiblichen

Arcadia) auf dem Ostlichen Nilufer (o 'A<pqo5ito- Geschlechts der Gottheit setzt er diese der Luna

jioUti)s vofiog xal fj Sfio'iw/iog xoXig Strab. XVLT (ZeXrjvij) gleieh, die ahnlich so vorgestellt werde.

809; 'Aqpgodixtjs TtoXig Ptol. IV 57; 'AtpgoSixoi Kulte: 1. Kypros. Der Amathusier Paion in

Hierocl. 730, 2; Afrodito Itin. Ant. 168, 5; Af- einem (FHG IV 371 fehlenden) Fragment aus to

frodito Notit. Dign. or. XXVIH 43; 'Ayoooixwv ^egi'AfiaOovvxabei'Sesych. s.'AcfQo&izog nennt den

Georg. Cypr. 750; Aphroditon Hieronym. Vita Mythos: dgavSga xxjv (Hs. xov) deor (sc.'Atpe°°*'T'l
v

)

Hilar. 30; Afrodite Geogr. Ravenn. 127, 13), alt- Eoxni^axlaQai h- Kvjzga>. Und diesen kyprischen

iigyptisch Dpehet, d. i. ,Kuhhaupt', davon koptisch (nicht etwa einen attischen) A. wird auch Philo-

Tpeh, Tpieh und, mit weiterer Umgestaltung (wie 60 choros in seiner Atthis citiert haben (wie L e n z

aus Dbdt Atbo wird), jetzt Atfih (D'Anville Me"- schon vernratete, wohl gelegentlich des Fragments

moires 40. 174. Champoliio'n L'Egypte sous 14 fiber Agraulos und Herse). Genaueres uber das

les Pharaons I 332f. Brugsch Geograph. Inschr. durch jene" Kleidervertauschung der Geschlechter

I 298; Dictionn. g^ogr. 931f. Dttmichen Ge- verehrte kyprische signum (simulacrum) giebt

schichte des alten Ag. 235f. Prokesch-Osten die wichtige Fundstelle obiger Fragmente bei Ma-

Nilfahrt277. Baedeker Oberagypten 19f.). Eine crobius a. O. (= Serv.Aen. H 632): barbatum

weisse Kuh wurde hier verehrt. Hier stand im (Serv.: barbatae Veneris) eorpore et veste midie-

5. Jhdt. die eohors qtiarta Iuthungorwm. In bri cum sceptro ae natura (so Heinrich; Hss.
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im 4. oder 3. Jhdt. v. Chr., Athen. Mitt. X
201. [Kirchner.]

Aphthonios ('A<p<&6viog). 1) Lehrer der Be-

redsamkeit, als solcher gewOhnlich aoquorrjg, selten

§tJTct>e genannt, stammte aus Antiocheia (Schol.

cod. Ehedig. zuerst verOifentlicht von Schaefer

3. Georg. Pleth. VI 548 W.). Aus der Anlage

seiner Progymnasmen geht hervor, dass er nach

Theon und Hermogenes gelebt hat (Hoppichler

Musterbeispiele fehlten {miaQadeiyixaTiara, s. auch

Doxop. II 131); daher verOffentlichten viele Bhe-

toren neue progymnasmatische Schriften, nnter

denen die des A. am meisten Anklang fand. Und
in der That dient das Schriftchen des A. den

Zwecken des elementaren Unterrichts vortrefflich.

Bs ist unleugbar ein Vorzug seines Elementar-

buches, dass im Anschluss an den oQog jedes Pro-

gymnasma ausgefiihrte Beispiele zur Erlauterung

261). Da er Schuler der S.ophisten Libanios und 10 folgen (Tzetz. chil. XI 131ff.). In dem oQog be-

Phasganios war (Schol. cod. Ehedig.) , so wird sehrankt sich A. bei allem Streben nach Kurze

man seine BMte in die 2. Halfte des 4. Jhdts. nicht auf die Mitteilung der Definition, die ihrer-

zuriicksetzen, vielleicht sogar bis ins 5. Jhdt. seits Ofters verbunden erscheint mit der Ableitung

hinabgehen miissen. In den Anfang des 5. Jhdts. des Begriffs und der Unterscheidung von ver-

setzte schon Heffter Ztschr. f. Alt.-Wiss. VI wandten Begriffen, sondern er giebt zugleich die

1839 389 auf Grand von prog. 12 p. 48, 20. 32 Einteilung (dtaiQeaie) und Methode der Bearbei-

Sp. die Bliite des A. tjber seine sonstigen Lebens- tung (egyaoia) jedes Progymnasma an. Die 12

umstande lasst sich mit Sicherheit nur wenig er- Ubungsweisen des Hermogenes hat er urn zwei

mitteln. Dabei kommt insbesondere Liban. epist. vermehrt, die er indes mcht neu erfunden hat;

985 in Betracht, wonach A. fern von Antiocheia 20 vielmehr hat er nur die avaoxewf) und xaxaaxevrj,

als Jugendlehrer wirkte, viele Bucher schrieb und die bei Hermog. prog. 5 vereinterscheinen, ge-

mit einem dem Libanios engbefreundeten Eedner sondert behandelt und dem eyxwfiiov nach dem

Eutropios regen Verkehr pflegte. AUer Wahr- Vorgange anderer (s. Theon prog. 8) den yoyog,

scheinlichkeit nach ist der hier genannte Eutro- dessen Hermog. prog. 7 Erwahnung thut, zur

pios identisch mit dem Verfasser des breviarium Seite gestellt (Schol. cod. Ehedig. Doxop. U 6b6.

ab urbe condita (Schaefer 20-25. Seeck Sym- Georg. Pleth. a. O. Tzetz chil. XI 119—130).

machus p. CXXXH), den A. vermutlich von Antio- Da auch Libanios zu denselben 14 Progymnasmen

cheia her kannte, wo Eutropios sich in den J. Musterbeispiele geliefert hat, liegt die Vermutung

355—362 aufhielt (Seeck a. O.). Ob A. gleich nahe, dass A. hierin dem Vorgange semes Lehrers

seinem Lehrer Libanios am Glauben der Vater 30 gefolgt ist, wie er manches mit ihm sachlich und

festgehalten oder sich wie andere Libaniosschiiler sprachlich gemein hat und haufig mit ihm yon

zum Christentum bekannt hat, lasst sich nicht den Scholiasten verglichen wird (Schaefer 14fl.).

entscheiden (Schaefer 25f.). Von den zahl- Inwieweit und ob uberhaupt A. den Theon direct

reichen Schriften, die er verfasst hat, sind nur bemitzt hat, lasst sich bei seinem Schweigen uber

ProgymnasmataundeineSammlungvon40Fabeln seine Quellen und dem Zustande der Uberliefe-

unter seinem Namen auf uns gekommen. Seine rung des Theon nicht klarstellen. Dagegen nnter-

uEkixai, gewOhnlich Declamationen auf fingierte liegt es keinem Zweifel, dass er bei Anfertigung

Themata, las noch Photios (Bibl. 133 p. 97 a 25). seiner Schrift die Progymnasmen des Hermogenes,

Schaefer 28f. vermutet in ihnen eine Samm- wenn auch wahrscheinlich nicht m der erhaltenen

in einer Madrider und Baseler Hs. bezuglichen

Angaben Iriartes Bibl. Matrit. cod. gr. mss. I

151ff. und Haenels Catal. libr. mss. 516 beruhen

auf einem Irrtum (Schaefer 29f. Pinckh 2).

Die Progymnasmen, welche die Elemente der

Bhetorik als Vorbereitung zu der eigentlichen

Unterweisung in der rhetorischen Kunst enthalten,

ler 14). Tiber seine Sprache gehen die Ansich-

ten auseinander. Doch wird man zngeben miisBen,

dass er im ganzen einfach (Doxop. in Hermog. bei

Cramer Anecd. Oxon. TV 166) und rein schreibt.

Thomas Magister und Eustathios citieren ihn als

Muster attlscher Schreibweise , Doxopatres beob-

achtet bei ihm 'Axxatbv S&og (II 365, 14. 410, 10.

werden in den Hss. uberliefert unter dem Titel:5029) oder owrften 'Atxtxri (441, 12). Er selbst

'Aw&oviov oowtotov xQoyvfivdo/Mixa (so auch Doxop. betont den 'EXXrinofiog x&v orofiaxoiv so sehr, dass

H 127f 78, 6). Die Zusatze im Etym. M s. 'Aq- er ihn fflr die Erzahlnng an Stelle der /itycdonQe-

yatoe (jxeoyvfivdonaxa xijg WW**, ™<& sonst, mta geradera «w^ (prog. 2. Tzetz. chiL XI

s XL) unT bei Suid. s. 'A<pMvios (efc t^v 'Eg^o- 144-147. Xn 583-589). Hierflber Schaefer

yiyove xixm* nQoyvfivdafiaxa, ebenso cod. Matrit. 14f. Wegen ihrer Schulmassigkeit fanden die

tic rav wixootxhv 'EmtovfvoKs , s. Iriarte 1541, Progymnasmen eine so aussergewohnhche Aut-

sowie der Umstand/dass in fast alien Hss. die nahme nnd Verbreitung, dass sie bis m die neueste

Progymnasmen des A. den rhetorischen Schriften Zeit hinein das Studium der Ehetonk heherrsch-

des Hermogenes voransgeschickt werden, weisen ten und noch im 16. und 17. Jhdt. allgemem auf

zur Genuge daranf hin, dass des A. Progymnas- 60 Schulen und Universitaten als Compendium bei

men fast allgemein die Vorschulesu der Bhetorik rhetorischen Vortragen benutzt, teUweise auch

des Hermogenes bildeten, dessen Progymnasmen weiter ausgebildet und vermehrt wurden (vgl. z.

durch die des A. in den Hintergrund gedrangt B. Gottsched Ausfuhrl. Eedekunst, Leipzig

allmahlich in Vergessenheit gerieten (wohl des- 1759 », 247ff.); noch heutzutage werden sie, be-

halb fehlt bei Suid. s. 'Eo/ioyevrjg eine Erwahnung sonders die aphthonianische Chrie
,
dem TJnter-

der Progymnasmen des Hermogenes). DesHermo- richte vielfach zu Grande gelegt (z. B. Seyffert

eenes Progymnasmen galten nach Schol. cod. Ehe- Scholae latinae ns, Leipzig 1872, bes. 7ff.). Fur

dig. fur daa(prj noig xal dvotyma, besonders weil das Ansehen des A. im Mittelalter spncht u. a.
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tamination der beiden metrischen Systeme merk- der Strasse von Concordia nach Aquileia, 9 mp.

wurdig ist, umfasst jetzt 4 Bilcher : Buch 1 be- von ersterem, 21 mp. vom letzteren (Itin. Hieros.

handelt die allgemeine Metrik , Buch 2 die neun 559), also wohl am Ubergang iiber den Taglia-

metra prototypa, Buch 3 die Derivationslehre, mento beim heutigen Latisana, s. Mommsen OIL

Buch 4 Fortsetzung und Schluss der Derivations- V p. 935. ptilsen.]

lehre nebst den metris Horatianis. Die Quelle Apicius. 1) Ein beriichtigter Schlemmer, der

fur das jiingere System ist Iuba, fiir das altere (als gedungenes Werkzeug der Kitterpartei) P.

Caesius Bassus, Terentianus Maurus und Thaco- Eutilius Rufus (urns J. 649 = 95) anklagte, Po-

mestus. Vergl. ausser Keil in der praef. Hense sidonius FHG III 265 frg. 38 = Athen. IV 168 D.

Acta Soc. ph. Lips. IV 123 und namentlich G. 10 Vgl. P. Eutilius Rufus. [Klebs.1

Schultz Quibus auctoribus Aelius FestusA.de 2) Eeicher Femschmecker in der Zeit des

re metrica usus sit, Breslau 1885. [Goetz.] Traian, Athen. I 7D = Suid. s. SatQsa. Den be-

3) Einer der zwelf Jiinger des Manes , nach riihmten Schlemmer unter Augustus s. unter M.

Philostorg. hist. eccl. Ill 15 um 340 in Alexandria Gavius Apicius.

thatig, nach Phot, contra Manich. I 14 einer der 3) Ses. Api[ciu?]s, Proconsul von Asien(?),

Commentatoren der Schriften des Manes. in einer sehr unsicheren Inschnft von Assos,

[Julicher.] CIG 3571.

'Amvn s. Sardelle. 4) Apicius Iulianus, wahrscheinlich Statthalter

Aphyphis, die Schlange Apopis (s. d.). 2rij&t von Syrien unter Pius, Le Bas-Waddington

Su oZsIS'Awvcpis in einer Schlangenbeschworung 20 2306 (Sueida). [P. v. Kohden.]

(Dieterich Abraxas 189, 12). [Pietschmann.] Apiculum, nach Fest. ep. p. 23: filum, quo

Aphvtis , thrakische Kustenstadt (Skyl. 66, famines velatum apicem gerunt ;
vgl. Fest. ep.

v»l Herod. VII 123) in der Chalkidike, an der p. 18. 87. Scrv. Aen. VIII 664. X 270. Varro 1.

Ostseite der Halbinsel Pallene (Strab. VII 330 1. V 84. Isid. orig. XIX 30, 5 Helbig S.-Ber.

frg. 27. Steph. Byz.); ein Teil des Perserheeres Akad. Miinch. 1880 I 509f. A. wird erklart als

schiffte sich hier ein (Herod, a. O.) ; dann Mit- ein wollenes Band (vitta, vgl. axi^aia), welches

glied des delisch-attischen Bundes mit einem Bei- am unteren reifenartigen Ende des apex (s. d.),

trage von drei Talenten wie Akanthos (CIA I da wo derselbe auf dem pileus aufsass, befestigt

passim vgl Thukvd. I 64). Die Munzung be- war, zu beiden Seiten des pileus herabhing und

ginnt nach 424 und wird von Zeus Amnion be- 30 teils als religioser Schmuck, teils zur Befestigung

herrscht (Head HN 186), der in A. ganz beson- des pileus diente. "Wenn die Flamines mcht den

ders verehrt wurde (Paus. Ill 18, 3) , auch dem pileus aufsetzten , so banden sie doch dieses

belagernden Lvsandros angeblich im Traume er- woUene Band als Zeichen ihrer Wiirde um den

schien (Pint. Lys. 20. Paus. a. O.); einen Tempel Kopf. Die Etymologie der Alten leitete das Wort

des Dionysos in A. erwahnt Xenophon hell. V 3, flamen = filamen, Bandtrager, von diesem filum

19, nach dem Agesipolis 380 v. Chr. dort starb. ab. „„,,.„., ^J^^}
Munzung noch nach 168 v. Chr. zu verfolgen. Von Apidanos (Amdavos, bei Herod. VII 196 Hm-
der guten Ordnung, Sorge auch fiir die Unbe- davos). 1) Ein am nOrdlichen Abhange des Othrys-

inittelten und der Ehrlichkeit in A. Arist. pol. gebirges in Achaia Phthiotis entsprmgender Fluss,

VI 2, 6 Herakleides FHG II 223. Jetzt Athyto, 40 der in der Nahe von Pharsalos den Enipeus auf-

Leake N-Gr III 156. [Hirschfeld.] nimmt und dann in nordwestlicher Eichtung durch

Apia ('Aula und 'Anirj), alterer Name der Pe- die Landschaft Thessaliotis dem Peneios
,

der

loponnes bei Aesch. Suppl. 260fP. 777 ; Ag. 256. Hauptwasserader Thessaliens, zufliesst, Thuk. IV

sTh O C. 1303; vgl Apollod. n 1, 4. Pans. 78. Strab. VIII 356. IX 432. Herod. VH 129

II 5, 7 Athen. XIV 650 B. Pint, quaes! gr. 51. 196. Eurip. Hecub. 454; Iphig. A. /13. Apoll.

Bei StrabonVm 371 (und danach bei Steph. Byz.) Ehod. 1 36 u. 0., vgl. Kriegk Uber die thessalische

wird A nur auf Argos bezogen, aber Argos der Ebene (Frankfurt a. M. 1858) 21. Bursian Jahrb.

Peloponnesoa gleichgesetzt , doch erkennt auch fur class. Philol. LXXIX 230ff. Hen zey (Mac^d.

Strabon an, dass II. I 270 das Wort adjectivisch, 412) setzt ihn gleich dem BOjftk Tschanarh; als

das entfernte, gebraucht sei. S. auch Apis Nr. 1 50 Hauptquelle batten die Alten freilich das schOne

jmi 6. [Hirschfeld.] Becken von Tabakhana angesehen gleich unter

Apiarinm s. Bienenzucht. Pharsalos, aus dem der Phersalitis, der alte Eni-

'Attlas mAim, Ebene in Mysien, landeinwarts pens, jetzt als besonderer Bach znm Peneios geht,

von Ofihs ™Stor, d. i. die von Adramyttion, und der aber wohl einst mit jenem anderen sich ver-

dorch den (nordwestlichen Auslaufer des) Temnos, einigte.

den Polybios V 77 Pelekas zu nennen scheint, von 2) Ein Fluss in Troas, der in das ,westliche

den KaikosqneUen getrennt (Strab. Xm 616, vgl. Meer1 (den Hellespont?) mundete, Demetr und Ti-

Polyb V 77); 'A. a. hat daher mit Appia (s. d.) mostbenes bei Steph. Byz. s.'Ania. [Hirschfeld.]

in Phrygian nichts zu thun. [Hirschfeld.] Apidins Merula, im J. 25 n. Chr. aus der

Apicata, Gemahlin des L. Aelius Seianus 60 Senatorenliste gestrichen, Tac. ann. IV 42.

Aelius Nr. 133), dem sie drei Kinder gebar [P-
L,,

80^"
ranter Aelius Gallus, wie es scheint, s. Aelius Apidon ('AniScbv), arkadischer Fluss, kU

(s.

(darantei

Nr. 57), von Seian im J. 23 n. Chr. verstossen,

Tac. ann. IV 3. Nach Seians Sturz verrat sie

sein Verbrechen gegen Drusus (vgl. Tac. ann.

IV 11) und totet sich dann selbst, 31 n. Chr.,

Dio I/Vm 11, 6. [P. v. Eohden 1

Apicilia {ad Pacilia), in Venetia, mutatio Steph. Byz. a. a. O.).

Steph.

Byz. s. 'Aula. Herme'sian. 2, 96. [Hirschfeld.]

Apidoncs {?Am86ves, 'Axedavijes), die Pelopon-

nesier (Steph. Byz. s. 'Asiia), die Argiver (Strab.

"VTII 371. Steph. Byz. a. a. O.), die Arkader (Apoll.

Ehod. IV 263. Kallim. h. 1 14. Nonn. XIII 294.

[Hirschfeld.]
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Apiennates, Einwohner einer untergegange-
nen Stadt in Umbrien, bei Plin. Ill 114.

. ., , . . [Hfilsen.]

n il
AP?a?' S.

elner ¥luss an der makedonischen
Ostkuste in Piena, von Plinius n. h. IV 33 zwi-
schen Herakleia und Pydna aufgezab.lt. Der ietzige
Platamona? Leake N.-Gr. in 406. [Hirschield.]

Apina ('A<pdwai), Name einer angeblich von
Diomedes zugleich mit Trica zerstCrten Stadt in

Apion 2804

Daunien (Steph. Byz^gTiZZ^ 10 Penelope^hXi ha^tSt *"*" ^
lichen Ungenauigkeit - s. Meineke d 570 - ^^IJ^Ifl^.r'^f^ 4: Sanz

. Se™.. v -~c— —J"- ^«& u JiUL C111C1 mill gBWMIl-
lichen Ungenauigkeit — s. Meineke p. 570 —
nokig tfjg SixeXlag), deren Namen dann fur Kleinig-
keiten sprichwcirtlich geworden ist, Plin III 104
Zenob. paroera.m 92 (dass sie in der Nahe von
bybans und Kroton gelegen habe, darf aus der
irzahlung nicht geschlossen werden). Hesych.;
vgl. die Lenca u. d. W. apinae, apinari, api-
nartus, affaniae. [Hiilsen.f

Apinins. 1) P. Apinius adukscens von P

prunken, scheute er sich nicht, die seltsamsten
Jlarchen zu erdichten und die unglaublichsten
Dmge als selbsterlebte Thatsachen zu erzahlen
bo wollte er den Schatten Homers heraufbeschworen
.haben, urn lhn nach seinem Vaterlande und seinen
Jiltern zu befragen, hiitete sich aber, das Ge-
neimms auszuplaudem, das ihm Vater Homer an-
geblich anvertraut hatte (Plin. n. h XXX 6)Wie es sich mit dem Brettspiel der Freier der

2805 Apion Apiroi 2806

Clodius mitdemTodebedroht, falls er ihm seine 20 sed<X Lf ^«° *" /
,ias ™dOdyssee an.

Garten nicht abtrate, Cic. p. Mil. 75 ifibT °T^vL til™™er^!n ka
!? A" -<*

.-~--~ ^wi^vnu, muo ci llllii St!l

Garten nicht abtrate, Cic. p. Mil. 75. [Klebs 1

2) Apinius Tiro, praetura functus im J.' 69
n. Chr., Tac. hist. Ill 57. 76. [P. y. Rohden.]

Apiolae (to Mhix6v'AmoXav6gT>iony$. und dar-
aus Steph. Byz.), Stadt in Latium, der Sage nach
von Tarqumius Priscus zerstCrt (Liv. 1 35 7 Plin
n.h.III70. Dionys.ant.IH49). Aus Strab. V231,"
der sie den Volskern zuschreibt und mit dem IIw-
fievztvov xediov zusammen nennt, kann man soviel

anzugeben, er wollte es von einem Ithakesier Na-
mens Kteson gehOrfc haben (Athen. 1 16 f). Welche
Mittel er anwandte, urn das Publikum zu ergOtzen
und ihm Bewunderung fur seine Gelehrsamkeit
unci seinen Scharfsimi einzufl&sen, kann man bei-
spielsweise aus dem ersehen, was Seneca ep 88
34 von ihm berichtet: in den beiden ersten Buch-
staben der Ilias MH = 48 (sagte A.) habe Homer
die Zahl der Gesange der Ilias und Odyssee an-

^^^^fs;r^='€=^i^^Sitwestlich vom Albanergebirge gelegen gewesen sei.

ffK7
e
xT
S
-

U^e ^euerer
(
Gel1 Topography of Eome

1 155. NibbyAnalisi I 208. Abeken Mittelitalien
b9), sie mit alten Mauerresten in der Nahe der
Ostena delle Fratocchie (Bovillae) zu identiflcieren,
sind ohne jede Gewahr. Bormann Altlatinische
Chorographie 30. 122. [Hulsen.l

Apion. 1) s. Ptolemaios Apion.
2) Rescript an einen A. vom J. 214 n. Chr

C°d
o^
IU

^-
IX

,
47

'
6 -

P*- v
- Rohden.]'

3) Alexandnnischer Grammatiker und Poly-
nistor, mit dem Beinamen W-eiazovUng (Plin n

Alex^Str. I 21 p. 378 P.; die Angabe des Sui-
das o IUeigtovixov

, wonach A. gewOhnlich als
bohn des IlkuoTovixtis bezeichnet wird, muss auf
einem Irrtum beruhen ; Africanus bei Euseb pr
ev. X 10, 16 und Ps.-Iustin coh. ad Gr. 9 be-
zeichnen A. als Sohn des Poseidonios). Ausserdem
hatte er den BfiinainMi ma-.a~~ /a,,:a „ >a ,

" - — ^ ,.«..UviuiigCji mini, aucil
nach Rom und machte dort wie iiberall viel von
sich reden, Kaiser Tiberius nannte ihn sarkastisch
cymbalum mundi (Plin. n. h. praef. 25) Die
Alexandriner beschenkten ihn mit dem Burger-
recht, er pries dafiir ihre Stadt glucklich, einen
solchen Burger zu haben (Joseph, c. Ap H 12)
und erwies sich ihnen erkcnntlich, indem er ihnen
in den Fehden, die sie damals mit den Juden in
Alexandnen fiihrten, eifrig zui- Seite stand und

u Avregcog. Apollon. de synt. p. 92. Schol. Ari-
stoph. Pac. 778). Geboren in der Oase Agyptens
kam er als Jtogling nach Alexandreia in das Haus
des Didymos {/liSv/nov zov fieyalov Sg^ro; Suid.).
horte die Urammatiker Apollonios. Sohn des Ar-
chibios (s. d.), und Euphranor und wurde Nach-
tolger des Grammatikers Theon als Haupt der
alexandnnischen Schule. Bald aber verliess er
Alexandres, reiste in Griechenland hernm und

kampfte und verspottete. Unter Caligula kam
es wahrend der Anwesenheit des judischen KOnigs
Agrippa in Alexandrien zu argen Ausschreitungen
der Hcllenen gegen die Juden, zu deren Anstif-
tern vermutlich auch A. gehOrte. Die Juden
sandten hierauf, um Beschwerde zu fiihren, eine
Gesandtschaft an den Kaiser nach Rom, an deren
Spitze der Philosoph Philon stand. Die Alexan-
drmer schickten gleichzeitig eine Gesandtschaft

40 und ernannten A. zu ihrem Wortfiihrer (Joseph
antiq. XVin 257). Die Vorgange beim Empfang

i
ie
u% Gesandtschaften schildert Philon in seiner

Schnft Legatio ad Gaium, jedoch ohne den Fuhrer
der Gegner zu nennen. A. hat dann auch spater
noch unter Claudius in Rom gelebt und gelehrt.
Wenn die Vermutung von M. Hertz, dass die
Angaben des Suidas s. 'HQayM(6V; IIwtixos sich
auf k. beziehen (s. Aper Nr. 6), das Richtige
getroffen hat, wurde A. von dem jungeren Hera-
\z\-iAna W n-n.4-1 „,, ~ T» -i .. .

°hatte er den Beinamer7M$Z SuidT%Z 50El,!?^ $ VOn dT Jto^ren Hera-

u. ^0*. Apollon. de sy4 p.T Schofc
50

n l^" ^ aU
f^ .T""**^ ,

Er ^

hielt iiberaU Vortriige iiber Homer die trot/ ihrev fin n^«
" a^}J Ai7v™la™ ™ 5 Bflchern

Hohlheit viel Beifalf fanden Denn A b«,«^
6
°iw f " ^-^^ ¥h em ^a«Feiches ^erkHohlheit viel BeifaU fanden. Denn A. be*as= in

seltenem Masse die Fahigkeit, seine eitle Personm em giinstiges Lieht zu stellen, seine Reden mit
einem Schwall von schonen Phrasen, Witzen und
oreisten Lugen auszusehmiicken und den Anschein
zu erwecken, als wisse und verstehe er aUe< Ganz
tmechenland war voll von seinem Ruhme (Senec.
ep. 8S, 34). Um mit seiner Gelehrsamkeit zu

nach Josephus (c. Ap. II 13) an einer bosartigen
Krankheit. Dieselbe Eitelkeit und Prahlsucht wiem den Vortragen zeigte A. auch in seinen Schrif-
ten (immortalitate donari a se scripsit, ad quos
ahqua componebat, Plin. n. h. praef. 25). Seine
htteransehe Thatigkeit war eine hOchst mannig-
laltige, sie bewegte sich auf historisch-geographi-
schem, naturgeschichtlichem und grammatischem
Gebiet. Er schrieb 1) Alyv.-inaxd in 5 Bflchern

uber agyptische Geschichte und Kultur, von dem
das 3.. 4. und 5. Buch citiert werden (die Flag-
rante FHG IH 506—516). Suidas erwahntvon
A. nur eine ioxoola xax' tdvo$, womit ohne Zweifel
die Aiyv.maxd gemeint sind. Im 3. und 4. Buch
kamen die Ausfalle gegen das judische Voik vor,
die Josephus zur Abfassung seiner Schrift tmqi
aQxatotrjTos 'IovSaiojv (contra Apionem) veran-

lassten, worin der Abschnitt II 1—13 speciell

gegen die liigenhaften Beschuldigungen A.s ge-

richtet ist. Clemens Alex. (Str. I 21 p. 378 P.),

Iul. Africanus (bei Euseb. pr. ev. X 10, 16) und

Ps.-Iustin (coh. ad Gr. 9) erwahnen ausserdem

eine besondere Schrift A.s xaxa 'Iovdaicov, diese

Angabe scheint jedoch auf einem Missverstand-

nisse zu beruhen; vgl. E. Schiirer Gesch. d. jild.

Volkes II 778ff. Im iibrigen waxen die Aiyvx-

Tiaxd eine Compilation aus alteren. Werken iiber

die Geschichte und die Wunder Agyptens , be-

reichert durch Excurse auf dem Gebiet der Exe-

gese Homers und durch rhetorisch ausgeschmiickte

Erzahlungen von wunderbaren Naturerscheiiiungen

und seltsamen Vorkommnissen, die er selbst be-

obachtet und erlebt haben wollte. So erziihlte

er im 5. Buche die bekannte Anekdote von dem
Sclaven Androklos und dem dankbaren Lowen,

nicht ohne hinzuzufugen , dass er die rfihrende

Scene im Circus Maximus in Rom mit eigenen

Augen gesehen habe (Gell. V 14). An einer an-

deren Stelle erzahlte er die Liebe eines Delphins

zu einem schonen Knaben, von der er sich gleich-

falls selbst uberzeugt haben wollte (Gell. VI 8).

In Hermopolis (berichtete er) zeigten ihm die

Priester einen unsterblichen Ibis (Aelian. h. a.

X 29). Auch die iibrigen Fragmente bei Plinius,

Gellius und Aelian, in denen naturgeschichtliche

Curiosa erwahnt werden, stammen wohl samtlich

aus den Aiyvmiaxd. Die im Et. M. 26, 8 ci-

tierte Schrift neql "AmSog war ohne Zweifel ein

Kapitel desselben Werkes. 2) hcqi rfjs 'Axixiov

tQixpijc, citiert von Athenaios (Vn 294 f), der da-

raus eine Bemerkung A.s iiber den Fisch Uoxp

anfuhrt. 3) Eine Schrift jrepi fidyov (udytov?)

citiert Suidas s. IJdcrjg, wo das Sprichwort to

Jldatirog rjfiia>§bhov erklart wird ; vgl. 0. Crusius

Jahrb. f. Philol. 1887, 670ff. 4) Eine Schrift de

metallica diseiplina erwahnt Plinius n. h. ind.

auct. lib. XXXV. 5) Jiegi 'Pco/jattov StaXsxtov,

citiert von Athen. XV 680 d. 6) tf.woou V/itj-

fixai. tJber diese Schrift und damit iiber die

ieistungen A.s fur die Exegese Homers sind wir

am besten unterrichtet, da die rXmaaat 'O/MjgixaC

yon dem bald nach A. lebenden Apollonios So-

phistes in seinem Homerlexikon in ausgiebiger

Weise benntzt sind und hanfig erwahnt werden.

Ausserdem finden sich einige Citate (grOsstenteils

wohl durch Apollonios vermittelt) bei Hesych,

im Lex. Bachm., bei Photios und Suidas una im

sog. Etym. Magnum. Obwohl A. der alexan-

dnnischen Schule angehOrte und selbst eine Zeit

lang an der Spitze dieser Schule stand, so steht

doch seine Homerexegese im Gegensatz zu der

der alteren Alexandriner. Die yon Aristarch und

seinen Schulern befolgte gesunde Methode , den

Dichter aus sich selbst zu erklaren, sagte seinem

unruhigen Geiste nicht zu, er befreundete sich

mehr mit der Erklarungsweise des Krates von

Mallos, die in Homer nicht bios einen Astronomen

sah, sondern uberhaupt jegliche Art tiefster Ge-

lehrsamkeit bei ihm finden wollte. A.s Wort-

erklamngen sind grOsstenteils verkehrt und bleiben

weit hinter Aristarchs scharfen Beobachtungen

des homerischen Sprachgebrauchs zuruck, seine

lacherlichen Etymologien werden haufig von Apol-

lonios selbst zuruckgewiesen. Unter dem Titel

'Aniowog yX&ooat 'OmQixai ist eine sehr magere

Sammlung von homerischen Glossen in einigen

Hss. erhalten und aus einem Darmstadinus von

Sturz im Anhang zum Etym. Gud. (S. 601ff.)

herausgegeben. Lehrs erklarte sie fur ein spa-

teres Machwerk, A. Kopp dagegen verteidigt

ihre Echtheit und halt sie fur einen Auszug aus

einem echten apionischen Homerglossar (Herm.

XX 16 Iff. = Beitrage z. griech. Excerptenlitte-

ratur 106ff.). Der Inhalt des Werkchens besteht

10 darin , dass von vieldeutigen Ausdrtcken samt-

liche Bedeutungen aufgezahlt und mit Beispielen

aus den homerischen Gedichten belegt werden.

Es ist allerdings richtig, dass ubereinstimmende

Glossen im Lexikon dss Apollonios vorkommen,

aber nirgends wird in solchen A. von ihm ge-

nannt, und andererseits finden sich die Glossen,

in denen A. von Apollonios genannt wird, in der

Sturzschen Sammlung entweder gar nicht oder

nicht in derselben Fassung. Es scheint daher

20 doch zweifelhaft, ob jene Zusammenstellung viel-

deutiger homerischer Ausdrucke von A. herriihrt.

Homercommentare von A., deren Existenz neben

den rX<boo<u gewohnlich angenommen wird, wer-

den nirgends ausdriicklich erwahnt. Vermutlich

stammen die wenigen Fragmente, in denen Ho-

merstellen erlautert werden, sofern sie nicht aus

den Fkibooai sind, aus anderen Schriften, beson-

ders aus den Alyvituaxd (Eust. p. 1509, 25 iiber

das 'HUoiov xediov in Agypten. Porphyr. zu II.

30 II 12. X 252. XIV 216 und zu Od. Ill 341).

Die Sammlung alter Scholien, die Eustathios in

seinem Commentar zur Bias unter dem Namen
des A. und Herodor ofter anfuhrt, hat, wie Lehrs

nachgewiesen hat (De Arist. stud. Horn. 3 364ff.),

mit A. nichts zu thun. Ausser den rX&aaai.

'O/iriQixal scheint A. noch ein anderes lexikalisches

Werk verfasst zu haben und zwar in Gemein-

schaft mit einem Grammatiker Diodor ('Aalon>

xai AioSmgog citiert von Pamphilos bei Athen.

40 XI 501 d und XIV 642 e). Von beiden wird auch

7) eine Schrift mgi oxoizeiav, uber die Buch-

staben, erwahnt (diodcogog xai 'Axiav ev r<ji jwqi

zmv otoixeimv Schol. Dion. Thr. Bekk. An. Lt

784, 10). C. Lehrs Quaestiones epicae. Diss. I

(p. 1—34): Quid Apio Homero praestiterit. H.

Baumert Apionis quae ad Homerum pertinent

fragmenta, Regimonti Pr. 1886. A. Sperling

Apion der Grammatiker und sein Verhaltnis zum

Judentum, Progr. Dresden 1886. A. v. Gut-

50scbmid Kleine Schriften Bd. IV. [Cohn.]

4) Arzt, wird einmal von Galen als Yerfasser

eines Receptes (Xm 856) erwahnt und lebte vor

Asklepiades 6 ^ag/iaxuuv. [M. Wellmann.]

5) Christlicher Schriftsteller um 200, der einen

— verlorenen — Commentar zu Genesis 1 (els t^v

ei-ar/fieoov) verfasst hat. Euseb. hist eccL V 27.

HieronI Tir. ilL 49. [Julicher.]

Apios C^tof) , Ortschaft auf der Westseite

des Hochlandes Ton Barka zwischen Phykus und

60Taucheira (ScyL 108); Tielleicht ist
rAmg Sta-

diasm. mar. m. 69 damit identisch.

[Pietschmann.]

Apiroi ('AmQoi, vulg. "Arngoi Ptolem. IV 7.

29), aithiopische Volkerschaft im Kustengebiete

der Trogodytike. Vivien de St.-Martin (Nord

de rAfrique 471) zieht vor'ATTtiQot zu lesen und

Tergleicht den Bedjastamm der Hadhareb.
[Pietschmann.]
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haften Kultus gesteigert, den die klassischen Au-

toren kennen gelernt haben (Lucian. sacrif. 15;

astronom. 7. Aelian. nat. an. XI 10. Euseb. praep.

ev. II 1, 19). Kambyses soil den A., der zu seiner

Zeit in Agypten gefunden wurde, ermordet, Ochos

einen A. geschlachtet haben (Her. Ill 29f. Aelian.

var. hist. IV 8. VI 8. frg. 37 ; nat. anim. X 28.

Lucian. Char. 13. Plut. Is. et Os. 11. 44. Iustin.

19, 1). Alexander Melt fur ratsamer, auch die-

sem ,Gotte' seine Ehrfurcht zu bezeigen (Arrian.

Ill 1, 4). Sehr ablehnend ausserte sich iiber

diese Stierverehrung angeblich Augustus (Suet.

Oct. 93. Dio Cass. LI 16. Zonar. X 31). Titus

wohnte der Beisetzung eines A. persOnlich bei

(Suet. Tit. 5). Der A. figuriert als ein Stier mit

dem Diskus zwischen den Hornern auf Miinzen

des memphitischen Gaus (Zoega Numi 392 nr.

79b. T6chon M^dailles des nomes 135ff. Pin-

der-Friedlander Beitrage 154. Feuardent
Numism. de l'Egypte II 311. Revue numism.

N. S. XV Taf. 2, 5). Die A. -Periode von 25

Jahren hat Ideler (Hdb. d. Chronologie I 182.

Lepsius Chronologie 160; Komgsbuch 96) in

den slxoouzevraeztjQides des Ptolemaios auf Grund

der Stelle Plut. Is. et Os. 56 wiedererkannt, und

diese Periode als eine lunare aufgefasst, in der

309 mittlere synodische Monate mit 25 agypti-

schen Jahren sich bis auf 1 St. 8' 33" aus-

glichen. Die Phoinixperiode wurde dann das 20-

fache der A.-Periode darstellen (Paselius bei v.

Gutschmid Kl. Schr. I 386). Die Ansicht, dass

die Sdfiahs des Jerobeam den A. vorgestellt habe

(Cyrill. in Os. IV 17f. X 5), beruht lediglich auf

Vermutung. [Pietschmann.]

6) Mythische Pigur der alteren peloponnesi-

schen Sage. Der Name verschieden erklart : als

Personification des Volksstammes der 'Amdovcg

'AmSavijsg und verwandter Stamme (Buttmann
Lexilogus I 68; die Alten urteilten umgekehrt,

s d. ArtikelApia); = ijmog (Maass De Aesch.

Suppl., Ind. lect. Gryph. 1890—91, p. X, der ihn

wie-Preller Griech. Myth. I 289 mit Apollon

identiflciert). Er wird als machtiger LandeskOnig

gedacht, der liber die ganze Peloponnes herrscht,

aber ein gewaltsames Ende findet. So sehen

wir ihn, der mindestens der ganzen Osthalfte

der Peloponnes gemeinsam ist, an verschiedenen

Orten localisiert und in die KOnigslisten einge-

reiht.

a) In Argos figuriert er im Geschlecht des

Inachos als Sohn des Phoroneus und der Nymphe
Teledike (der Peitho, Schol. Eur. Or. 932. 1246),

Binder der Niobe (und des Aigialeus und Eu-

rops, SchoL Eur. Or. a. a. 0.) ; er herrscht ge-

waltthatig und wird von Telchin und Thelxion

umgebracht: da er kinderlos ist. wird sein Tod

von seinem Neffen Argos geracht : Apollod. II 1,

1, 3f. Tzetz. Lyk. 177.

b) In der sekyonischen Kfinigsliste ist er eben-

falls der machtigste nnd beherrscht die ganze

Peloponnes; doch ist hier Telchin sein Vater,

Thelxion sein Sohn, Pans. II 5, 7.

c) Im arkadischen Pallantion erscheint er als

Sohn des Iason und LandeskOnig; er wird bei

den Leichenspielen des arkadischen Heros Azan

aus Versehen von dem Epeerkonig Artolos durch

Uberfahren getotet; sein Tod wird durch seine

Kinder geracht: Pans. V 1, 8 (Apollod. 17,6

und Schol. Townl. II. XIII 217 iibertragen dies

auf den Sohn des Phoroneus).

d) Eine vierte Variante ist nur bei Aisch.

Hik. 262ff. erhalten : A. ist hier bereits Sohn des

Apollon, mythischer Seher und Arzt; er kommt
aus der Premde, aus Naupaktos, nach Argos und

reinigt das Land von Ungeheuern ; diese Version

scheint erst eine Umbildung seitens der dorischen

Einwanderer zu sein, die den einheimischen He-

10 ros zum Landfremden stempelten und seine Thaten

auf ihren Herakles iihertrugen, vgl. "Wernicke
Verh. d. 40. Philol.-Vers. in GSrlitz 284ff. Mit

dieser Brechung der Sage mag es zusammen-

hangen, wenn ihn Porph. de abst. LTI 15 den

ersten Gesetzgeber und Suidas s. 'Am? den ersten

Arzt nennt. Diese denken freilich an den agyp-

tischen A. ; denn in spaterer Zeit pflegte man

des Gleichklangs wegen den peloponnesischen A.

mit dem agyptischen (s. 0. Nr. 5) zu identificieren

20 und erzahlte dann, A. sei am Ende seines Lebens

nach Agypten gegangen, habe dort Memphis ge-

griindet und geniesse seit seinem Tode dort als

Sarapis gOttliche Verehrung. Apollod. II 1, 1, 4.

Clem. Al. Strom. I 21 p. 106. Augustin de civ.

Dei XVIII 5. [Wernicke.]

Apisa mains (so OIL VIII 776. 777, vgl.

779 ; Apisia maim auf der Patronatsurkunde

des J. 27 Grut. 470, 1), Stadt in Africa procon-

sularis, mid zwar in alterer Zeit eine von Sufeten

30 verwaltete eivitas, seit dem 3. Jhdt. municipium,

vgl. CIL VHI p. 97. Der episcopus Apissamn-

sis, der dem Religionsgesprach zu Carthago im

J. 411 beiwohnte (Harduinus act. cone. I 1098

D), ist wohl mit Recht auf diese Stadt bezogen

worden. Die erheblichen Ruinen tragen heute

den Namen Hr. Tarf esch-Schna. Sie werden

von einem wasserreichen Bache durchflossen und

sind von fruchtbaren Garten bestanden, dafiir

aber auch arg heimgesucht von Malariamiasmen.

40 [Joh. Schmidt.]

Apisaon ('Amodcov). 1) Troianer, des Phau-

sios Sohn, von Eurypylos getotet, II. XI 578ff.

2) Paionier, Sohn des Hippasos, von Lyko-

medes getotet, n. XVII 348ff. [Hoefer.]

Apitami, Volkerschaft Arabiens bei Plin. VI

150 zwischen Canauna (arab. KanUna) und Ga-

sani (arab. Qhassan). An derselben Stelle er-

scheinen bei Agatharchides die Alilaioi (s. d.).

[D. H. MtUler.]

50 Apium s. Eppich.
Apius Phascus, Arzt, von dem Galen (XII

841) ein Recept gegen Ausschlag erhalten hat.

[M. Wellmann.]

Aplanoi ('Ax).avoi) , eine rOmische Ausiliar-

truppe aus dem Gebiete von Trapeznnt, Arr.

Alan. 7. 14. [Tomaschek.]

Aple (var. Aphle), nach Plinius (n. h. VI 134)

am Chaldaeischen See gelegenes Dorf, von wo aus

die Flotte Alexanders auf dem Pasitigris, dem
60jetzigen Karon, stromaufwarts nach dem 621/2

Millien entfernten Susa fuhr {qua subiit ad earn

[sc. Susa] classis AUxandri Pasitigri, vicus ad
locum Ckaldaicum vocatur Aple, unde Susa

narigatione TxrlD p. absiint). Die angegebene

Lage von A. stimmt so genau iiberein mit der

des Dorfes Aginis (s. d.) in Susiane, das nach dem
jiaedjti-ovg des Nearchos (frg. 35 Mull., Arr. Ind.

42, 4. Strab. XV 729) in der Nahe der Ein-
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mundung des Tigris in einen See (Xi/nvrj) , oder

richtiger eine Lagune, lag, von Susa 500 Stadien,

also 62i/
2 rOmische Meilen (die Meile zu 8 Stadien

gereehnet), entfernt war und ebenfalls als der
Ausgangspunkt fur die Fahrt der Flotte auf dem
Pasitigris (jetzt Karun) nach Susa bezeichnet wird
(s. Arrian. Ind. 42, 5 er&ev&e xazd zov JJaaiTiyQiv

dvexXwov), dass es sich in beiden Fallen nur urn

ein und denselben Ort handeln kann (als verfehlt

muss die Auffassung Tomascheks S.-Ber. Akad.
Wien CXXI 1890 VIII 82, bezeichnet werden,

wonach die bei Plinius angegebene Distanz von
62l/a Millien sich auf die Brficke [cxedta] iiber

den Pasitigris-Karun bezieht, auf welcher Alexan-

der das Heer iiber den Fluss nach Susa fiihrte,

und die nach Strabon XV 729 von Susa 60 Sta-

dien, wofur Tomaschek nach Kramers Vor-
schlag 600 Stadien liest, entfernt war). Die bei-

den Namen A. und Aginis mtissen daher identisch,

einer von ihnen also fehlerhaft liberliefert sein.

Dies kann aber nur AIIAH sein, das sich unge-
zwungen als eine Verlesung oder Verschreibung
aus AriNH erklart. Die Quelle, aus der bei

Plinius die Angabe fiber A.-Agine stammt, ist,

nach der ganzen Fassung der Stelle, ersichtlich

das Werk jemandes, der an der Flottenfahrt selbst

teilgenommen hat. Nearchos ist es nicht gewesen,
denn wahrend dieser sich zur Bestimmung der

Lage von Aginis des Flusses bedient (Arrian. Ind.

42, 4 ig avzov zov noza/idv —, tva xal xoiftrj zijg

Swot&og, ijv xaliovoiv "Ayiviv. Strab. XV 729
izXtjolov 8e zov oxo/iazog xoi/itjv oixsTo&ai zfjv

Sovmavr)v), bemitzt der Gewahrsmann des Plinius

anstatt (lessen die Lagune (lacus, lifivrj), die er,

wieder im Unterschiede von Nearchos, mit einem
besonderen Namen als den ,chaldaeischen See' be-

zeichnet; auch hebt er ausdrticklich hervor, dass

die angegebene Bntfernung zwischen A. und Susa
von der Fahrt zu Schiff (navigatione), also nicht

von der Luftlinie, zu verstehen sei; endlich spricht

die aus A. wiederhergestellte Form 'Ayivrj, zu-

nachst wenigstens, nicht fur Nearchos. So wird
man nur an Onesikritos denken konnen, der hier

wohl direct benutzt worden ist, im Gegensatz zu
Plinius n. h. VI 96ff., wo eine Ubersicht seines Fahrt-
berichts nach dem Werke des KOnigs Iuba fiber

Arabien (frg. 39 Mfill.) gegeben ist. Der erste,

der die Stelle des Plinius mit den entsprechenden
Angaben des Nearchos bei Strabon und Arrianos
in Verbindung gebfacht hat, ist d'Anville, in-

dem er den lacus Chaldaieus der den Tigris auf-

nehmenden Lagune (Xtfivrjv zip vjioSsjro/isvtjr zov

Tiygiv Strab. XV 729) des Nearchos gleichsetzte

(Mem. de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettr. XXX
1764, 180ff.; l'Euphrate et le Tigre 137), aber
ohne daraus den so nahe liegenden Schluss auf
die Identitat von A. und Aginis zu Ziehen. Jenes
identificiert er wegen des angeblichen Gleichklangs
mit dem modernen Haffar, dem arabischen Namen
des Canals, der Satt al-'Arab (Tigris) und Karun
(Pasitigris) verbindet, und nach dem zur Zeit

The'venots (17. Jhdt.) auch zwei zu beiden Seiten

seines westlichen Endes liegende SchlOsser be-

nannt waren (Kout-Haffar, e'est-a-dire chateau de

Haffar, De The>enot Suite du Voyage de Le-
vant 1674, 306). In jene Gegend verlegt d'An-
vill.e A., in die unmittelbare Nahe des Satt al-

A.rab, auf den er irrtumlicher Weise den Namen

Pasitigris (s. d.) ubertragt. Der lacus Chal-
daieus soil dann zwischen dem Haffar und dem
Meere gelegen haben, also da, wo jetzt die Insel

'Abbadan liegt. Vincent, der (The Voyage of

Nearchus, Ausg. v. 1797, 408) mit Recht die

Gleichheit von A. und Haffar bezweifelt, bestreitet

aber (430. 435) in weniger glucklicher Weise auch
die Identitat des lacus Chaldaieus mit der Xl/ivt]

(s. auch u^ Chaldaieus lacus). Auf die Ort-

lOliche Identitat von A. und Aginis haben zuerst

Mannert (Geogr. d. Griech. u. Bom. V 2, 353)
und Schmieder (zu Arrians Ind. 42, 4) hin-

gewiesen, und ihnen sind Bitter (Erdk. v. As.

X 29), Forbiger (Handb. d. alt. Geogr. II 586)
und C. Miille r (Geogr. gr. min. I 368) gefolgt.

Doch muss hervorgehoben werden, dass die von
Schmieder (a. a. O.) geausserte und von Vin-
cent (The Voyage of Nearchus translated 66),

C. Muller (a. a. 0. 367f.), Mc Crindle (The

20 Commerce and Navigation of the Erythraean Sea
161f.) und Tomaschek (a. a. 0. 81f.) gebil-

ligte Ansicht, wonach Nearchos mit der Flotte

gar nicht nach Aginis gekbmmen sei, sondern den
Ort nur bei Gelegenheit der Fahrt von der Mun-
dung des Euphrat nach der des Pasitigris (jetzt

Karun) erwahnt habe, an der Stelle des Plinius

jedenfalls keine Stutze findet, selbst wenn dies,

was sehr zweifelhaft, die allein mOgliche Auf-

fassung der betreffenden Stellen bei Strabon und
30 Arrianos ware. Das unweit der Tigrismiindung

gelegene Aginis-A. konnte sehr wohl, in Ermange-
lung einer anderen Localitat, als Ausgangspunkt
der Fahrt auf dem Pasitigris gelten und als solcher

bezeichnet werden, da, worauf schon unter Aginis

(oben S. 813) aufmerksam gemacht worden ist,

die Miindungen des Tigris und Pasitigris in un-

mittelbarer Nahe von einander gelegen haben
mfissen, so etwa wie jetzt Satt al-'Arab und Karun
bei Muhammara (ca. 5i/

2 km- = 30 Stadien), wes-

40halb auch nach Erwahnung der Tigrismfindung,

ohne Angabe einer Zwischendistanz , sofort auf
den Pasitigris ubergegangen wild. Die aus A.
wiederhergestellte Form 'Ayivrj erleichtert die

Heranziehung einiger anderer Ortsnamen, liber

deren Zusammenhang mit Aginis oder mit A.
das unter Ampe, Ange Nr. 2 (s. auch unten u.

Auge) und Alexandreia Nr. 13 Gesagte zu

vergleichen ist. Die bei Plinius erhaltene Nach-
richt fiber A. hat ein besonderes Interesse noch

50 dadurch, dass in ihr die Lagune, an der der Ort
lag, mit dem besonderen Namen ,der chaldaeische

See (lacus CluMaicw)' bezeichnet wird. In den

Inschriften der assyrischen Konige heisst sie ge-

wohnlich (twru) Marratu (s. u. Aginis), aber

Salmanassar H. (860—825) giebt ihr in seinen

Stierinschriften (s. AmiaudetScheilLes inscrip-

tions de Salmanassar II 8. 46) daneben auch den
Namen ,das Meer von Chaldaea' (tam-di s~a [matu]
Kal-di Sa [ndru] mar-ra-tu i-qa-bu-H-ni ,das

60 Meer von Chaldaea, das man Marrat nennt'). Die
hiermit ubereinstimmende Benennung bei Plinius

beruht also wahrscheinlich nicht auf einem blossen

Zufall (s. u. Chaldaieus lacus). UberdieLage
von A. s. u. Aginis. [Andreas.]

Aplnstre (aplustria) s.'AyXaozov.
Apobatana (axopdzava) , fehlerhafte Lesart

der Hss. (B ouio Bovzara) bei Isidoros von Charax
6 (Geogr. gr. min. I 251) ffir B6.zo.va, die um

Christi Geburt gebrauchliche jiingere und kiirzere

Form des Namens der medischen Hauptstadt.

"Wahrend Bitter (Erdk. v. Asien VIII 117. IX

115) und Forbiger (Handb. d. alt. Geogr. II

590) an der Lesart A. keinen Anstoss nehmen, halt

E. Miller (Periple de Marcien d'HdracbSe Epi-

tome d'Artemidore Isidore de Charax etc. 267) sie

fur eine Corruptel von Exfidzara oder 'Ayfiazava,

und haben Quatremere (M&noires del'Academie

des Inscriptions et Belles-Lettres XIX 1, 1851, 419)

undFabricius (Isid. Charac. Stathmos Parthicos

rec. 12, 6) sie in 'Ayfidxava (s. d.) andern wollen.

C. Muller (Geogr. gr. min. a. a. 0.) hat jedoch ge-

zeigt, dass Bdzava zu lesen sei, was die Hss. auch

schon in dem unmittelbar vorhergehenden Satze

(xmv iv Bazdvoig) bieten, und dass das davor

stehende and urspriinglich zu einer Entfernungs-

angabe gehort habe , bei welcher Isidoros diese

Praeposition zu verwenden pflegt, also etwa cuzo

oxolvwr if? Bdzava. Diese Ansicht teilen offen-

bar auch A. D. Mordtm ann (S.-Ber. Akad. Munch.

1876 I 360ff.) und v. Gutschmid (Gesch. Irans

82). Wenn aber C. Muller die Form Bdzava

durch den Hinweis auf die Thatsache zu recht-

fertigen sucht, dass nach Steph. Byz. (s. 'Ayfidzava)

auch das syrische Agbatana (nach Th. Noldeke
bei v. Gutschmid Neue Beitrage z. Gesch. d.

alt. Orients 96 Anm. Hamdth, das jetzige Hamd)
in ganz ahnlicher Weise Bazdveia geheissen habe,

so wfirde diese einem ganz anderen Sprachgebiete

angehorige Namensform auch dann keine Analogie

fur das iranische Bdzava abgeben konnen, wenn

jene Angabe des Stephanos nicht auf einem augen-

scheinlichen Irrtum beruhte (s. u. B ataneia). Bei

der Genauigkeit, mit der Isidoros Ortsnamen auf-

gezeichnet hat, unterliegt es keinem Zweifel, dass

er die von ihm durch Bdzava wiedergegebene

kfirzere Form des Namens 'Ayfldzava oder 'Exfid-

zara (altpers. Jlaghmatdtta-, geschrieben HaGMa-
TANa) thatsachlich an Ort und Stelle gehort hat,

und dass das einheimische, iranische Aequivalent

jener griechischen Umschreibung die Form war,

welche der Name der medischen Hauptstadt, in-

folge lautlicher Veranderung, zur Zeit des Isi-

doros (um Chr. Geburt) angenommen hatte. Es

kann nur "Hmatdna gelautet haben und ist aus

Eaghmatana durch den Abfall der Anfangssilbe

ha entstanden (wie die neupersische Partikel me
aus hamS; vgl. J. DarmesteterEtudes iraniennes

IV 112. 215); zugleich wird schon fruhzeitig die

Reduction der stimmhaften gutturalen Spirans gh

zu h eingetreten sein. Auf dieses *Hmatana geht

das neupersische Hamadan (alter Hamddhan)

zuruck, entweder indem sich vor der anlautenden

Doppelconsonanz ein prothetisches a einstellte —
auf diesen Gang der lautlichen Entwickelung

weist das von den armenischen Historikern ge-

brauchte Ahmatan (AJimadan) sowie die auf den

sasanidischen Munzen seit Bahram IV (388—399

n Chr.) vorkommende Abkurzung Ali(m) (A. D.

Mordtmann ZDMG VHI 14. 69. 100. XH 23.

war, spater aber zu einem hellen, zu a, wurde.

So ist die neuere Form der urspriinglichen wieder

auffallend iihnlich geworden, was zu dem allge-

mein verbreiteten Irrtum gefuhrt hat, den jetzigen

Namen Hamadan, Silbe fur Silbe, dem alten

Haghmat&na gleichzusetzen, ihn direct davon

abzuleiten. Nur unter der unwahrscheinlichen

Voraussetzung , dass Hamadan ein Archaismus,

ein mot savant ist, wiirde jetzt jene Annahme
10 noch moglich sein, nachdem gezeigt worden, dass

das von Isidoros uberlieferte Bdzava-*Hmatdna
das Mittelglied zwischen Haghmatana ('AyfSaxava,

'Exfidzava) und Hamadan bMet, und welcher Art

das lautliche Verhaltnis der drei Formen zu ein-

ander ist (das Nahere s. u. Bat an a). [Andreas.]

'Ajtofiarrieia hiessen Opfer, die man dem Zeus

ojiofiazriQios (s. d.) bei der Landung nach gliick-

lich uberstandener Seefahrt darbrachte (Steph.

Byz. s. Bov&gmzog). Aber wohl auch andere

20 Gotter, unter deren Schutz die Schiffahrt stand,

erhielten solche Opfer, wie Poseidon (Schol. Am-

bros. zur Od. IH 6). [Stengel.]

'Ajzofiazfeios, AnoftazniQia, Beschiitzer der

Landung: 1) Epiklesis des Zeus (Anon. Ambr.

18, Schoell-Studemund Anecd. I 265) gleich

26f. 29. 34. 38f. 43. XIX 399. XXXTV 80. 89)

iddas dann durch Metathesis zwischen das h un

das m trat; oder indem sich zwischen dem h und

dem m der als Gleitlaut auftretende Stimmton

des m zu einem Vocal entwickelte, der, der ge-

schichtlichen Entwickelung des iranischen Voca-

lismus gemass, urspriinglich ein dunkler, ein u,

'Expdoiog. Ein Altar des Zeus 'A. ward von Ale-

xander bei seiner Landung in der Troas errichtet

(Arrian. anab. 1 11, 7); ein anderer ist in Methana

gefunden (LeBasH 159 j). Die Opfer, welche

30 man an solchen Altaren nach glucklicher Heim-

kehr brachte, hiessen dxopaztjgia (s. d.). 2) Epi-

klesis des Apollon, Inschrift aus Kyrene, Sinith-

Porcher Discover, at Cyrene 113, 12. 3) 'Ano-

BatriQia Epiklesis der Apollonis in ihrem Tempel

zu Teos, Le Bas IH 88. [Jessen.]

'AnoP&Tris, der Abspringer. Insbesondere

heissen so jene Agonisten, die als naeafidzai

(s. d.) eines Kriegswagens mitten im Fahren

vom Wagen abzuspringen und eine Strecke zu

40 Fuss um die Wette zu laufen hatten ; vgl. Dion.

Halic. A. R. VII 73 (vom romischen Apobatenagon,

der aber in alien Einzelheiten dem griechischen

nachgebildet gewesen sein soil): ozav yag zilogai

zmv TjiTtoiv aftMai Xdftwvzai, aitoTirjdmrzes^djio^

z(5v aQfidzwv ol xaooxovfievoi zotg r)vt6zmg, ovg oi

Tzoirjzai fiir jiaoafldzag, AdyvaZoi 8s xakovaiv^ wto-

fidxag, xov ozadiatov a/iittwvzai dgofiov avzol ngog

dttrjXovg. Ein leider nicht ganz klares Bild des

Agons giebt ein Krater des Wiener Hofmuseums,

50De laBorde Vases Lamberg I T. 85 (Sacken-

Kenner, Wiener Mfinz- u. Antikencabinet 231

nr. 184); hier ist der Apobat eben vom links-

hin fahrenden Wagen abgesprungen und scheint

nach der entgegengesetzten Seite laufen zu wollen.

Andere hierher gehorige Denkmaler zeigen stets

nur den Moment des Absprungs (a. u.). Immer

sind die d. nackt, nur mit Schild und buschigem

Helm ausgeriistet, vgl. Eratosth. Cataster. 13;

die Kriegswagen sind immer vierspannig, nur

60 bei den Agonen in Larisa (s. u.) wird eine avvm-

gig zov cuiofldvxog, also wohl ein Zweigespann er-

wahnt; nach Harpokration s. cbiofiazixoi zqoyoi

sollen die Rader dieser Wagen besonders con-

struiert gewesen sein, um den Absprung zu er-

leichtern.

In welcher Weise der Agon geregelt war,

lasst sich den uberlieferten Nachrichten nicht

mit Sicherheit entnehmen. In den Siegerkata-
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logen wird neben dem d. meist auch ein sieg- der Sohn des Phokion siegte einmal in diesem
reicher fjvloxog syBiBa^cov (a. d.) genannt, vgl. Agon als d., Pint. Phok. 20. Athen. IV 168 f (s.
Bekker Anecd. I 198 (duoBartxoe rjvio%og) und o.). In der panathenaeischen Siegerliste CIA II
die Inschnften von Larisa, Archives des missions 966 (urn 190 n. Chr.) hiromt der Apobatenwett-
scientif. Ill Ser. Ill (1876) 310, wo neben kampf unter den hippischen Agonen die erste
dem Sieger anoBauxw ein anderer xfj Se owcogldi Stelle ein, vgl. CIA II 968 Z. 17. 969 Z. 2. Es
tov anoftavzos verzeichnet ist. Verwirrt ist die geht aus diesen Insehriften hervor dass er n'icht
Nachricht bei Bekker Anecd. 1 198, 11 (426, 30], im Hippodrom, sondern anderswo, wahrscheinlich
wonach die Lenker selbst wahrend des Fahrens im Eleusinion abgebalten wurde, vgl. Martin
aufgestiegen und dann wieder abgestiegen seinlOLes cavaliers ^atheniens 286f. 248. E Curtius
sollen. Wenn andrerseits vom Apobatenagon be- Stadtgesch. v. Athen 188.
riehtet wird (Etyra M. 124, 34. Bekker Anecd. Theophrast h t& x' rmv No/mov kennt das
426, 30) :

yv to ayoivmfia jie(oij a/ia xal hniav Apobatenspiel nur 'bei Athenern und Boiotiern
(lies jfcarrov)

,
so kann es zweifelhaft erscheinen, (Harpokr.). Inschriftlich bezeugt ist es fur Oro-

ob Wagenlenker und d. jeder getrennt auf eigene pos schon in der ersten Halfte des 4. Jhdts IGS
Faust, oder beide gemeinschaftlich als ein Paar 414, wo Z. 34 ein fjvioXog [iyfiifidfav] genannt
den Agon durchkampften. Letzteres muss als war. Derselbe Agon ist es wohl auch, den das
das wahrscheinlichste gelten, wenn wirdas enge Siegerverzeichnis der Amphiaraia IGS 417 Z. 66
Verhaltnis ins Auge fassen, welches im Kriegs- als xty axopaoiv bezeichnet, vgl. Harpokrat. xal
leben (dem die Apobateniibung nachgebildet ist) 20 duo^fjvai to aycwioaoftai tov axofidxrjv und IGS
zwischen dem Wagenlenker und seinem jzagapa- 4254, wo von den Epimeleten des Amphiaraos-
Ttje besteht. Da es eine wesentliche Aufgabe des festes von 329/8 v. Chr. gesagt wird : iasutXrjtit}-
Lenkers war, das Abspringen des d. zu erleich- aav Tfjg re xofixijs tov 'Afupiagdov xal tov aycS-
tern, so muss auch anderweitig sein Interesse rog tov yvfivtxov xal brxixov xai rijg duoBdoewg,
mit dem des Springers innig verkettet gewesen Auf die Amphiaraia bezog sich gewiss auch das
sein; auch scheint das Hauptgewicht des Agons in Oropos gefundene Votivrelief mit der Dar-
wemger auf das Fahren der Gespanne, als auf stellung eines Apobaten, Berliner Museum nr
den Wettkampf der d. zu fallen. Wenn aber Di- 725 (Samml. Sabouroff T. 26. Brunn-Bruck-
ogenes der Babylonier vom Sohne des Phokion, mann Denkmaler der Sculptur T. 162b) wel-
der als d. gesiegt hat (Plut. Phok. 20), berichtet, 30 ches Brunn unter Vergleichung der Heli'osme-
er habe tknois gesiegt (Athen. IV 168 f), so wird tope von Ilion erst der Diadochenzeit zuweisen
dies wohl nur aus Ungenauigkeit des Schrift- mo'chte. Das Bruchstiick eines ahnlichen Reliefs
stellers zu erkliiren sein. aus dem Amphiaraion beflndet sich im atheni-

Die Apobatenubung wird von der athenischen schen Nationalmuseum, vgl. Petersen Athen
Sage auf Erichthonios zuruckgefiihrt (Eratosth. Mittheil. XII 146. Der Apobatenagon ist ausser-
Cataster. 13). Wie sie sicherlich aus der Epoche dem noch bezeugt fur Larisa durch die inschrift-
der Wagenkampfe stammt, so mag auch ihr ago- lichen Siegerkataloge Memoir, de l'acad d inscr
nistischer Betrieb noch in die ,ritteiiiche' Zeit XVII S. 47 Z. 39. Archives d missions scien-
zuriickreichen. In den Gegenden, in denen der tifiques III Ser. Ill 1876, 310 (um 100 n
Apobatenagon heimisch scheint, in Athen, Boio- 40 Chr.) , fur Neapel durch IGI 754 u. Addenda
tien, Thessalien, lasst sich ja das Fortbestehen 755 a. p (Kaiserzeit), fur Bom durch Dionys. Ha-
ritterlicher Traditionen auch anderweitig nach- licarn. A. K. VII 73 und CIL VI 2, 10047 Z.
weisen. In der schriftlichen und monumentalen 19 (pedibm ad quadrigam, vgl. Friedlander
Uberlieferung lasst sich der Agon allerdings Sittengesch.6 II 503; beiMarquardt R St-V III
mcht bis fiber die Mitte des 5. Jhdts. hinauf 498), endlich fur das karische Aphrodisias durch
verfolgen; denn das Wagenrennen in Onchestos, CIG II 2758 (Liermann Quaest. agonist., Dis-
bei dem die Lenker von ihren Gefahrten ab- sert. Haiens. X 171f.) G col. IV 3. C col IV 3
springen (Hymn. Apoll. 282), hat mit dem Apo- (aus dem Ende des 2. Jhdts. n. Chr.). ' Fur La-
batenagon kaum etwas zu thun. Wie popular risa liegt es nahe, an eine Wiederbelebung alt-
aber in penkleischer Zeit die Apobatenubung in 50 einheimischer Traditionen zu denken; ob Ahn-
Athen war, lehrt zur Genuge der Nordfries des liches auch fur Aphrodisias angenommen werden
Parthenon, auf dem wir die (wahrend der Pompe darf (vgl. die lykischen Sarkophage, s. u.), muss
mit dem Himation bekleideten) Krieger auf ihre zweifelhaft erscheinen. Das Ansehen des Agons
Viergespanne auf- und abspringen sehen; vgl. ist in dieser Epoche, wie es scheint, kein grosses •

Michaelis Parthenon T. XII 12ff. S. 215. 245. der Preis, der dem d. in der Praemienliste von
Unter den KomOdien des Alexis sowohl wie des Aphrodisias ansresetzt ist. ist ein sehr geringer
Diphilos (Athen. XIV 638c. Harpokr. 41, 2.Koek (250 Denare) im Vergleich zu den Siegespreisen
FCA II 304)begegneteinM.-To/?dr )?j: vielleicht ge- der ubrigen gymmschen Xampfarten. Doch er-
hort auch der 'Hrloyog des Antiphanes (KockFCA hielt sich der Agon bis in die letzten Zeiten des
II 52) hierhen In der Preisliste der Panathenaeen 60 Heidentums, wie die Inschrift CIL VI 2, 10047
CLA. n 965 wird der Apobatenagon in einem jetzt (vielleicht erst aus dem 3. oder gar 4.' Jlidt.)
verlorenen Bruchstiick verzeichnet gewesen sein. erweist.
Dem Weihgeschenk eines siegreichen panathe- In der bildenden Kunst sind die Motive der
naeischen d. um die Mitte des 4. Jhdts. gehort Apobatenubung vielfach verwertet worden, und
die auf der Akropolis gefundene Basis Friede- zwar sowohl in ihrer agonistischen Verwendung,
ri chs- Wo Iters Berliner Gipsabgiissenr. 1836. wie auch in Darstellungen der Wagenkampfe
Bull hell. VLT T. 17 S. 458 (Collignon) an, heroischer Zeit. In ersterer Hinsicht gentigt es,
vgl. ReischGriech. Weihgeschenke 50, 1. Auch auf den Parthenonfries und die oben genannten
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Votivreliefs und Votivbasen zu verweisen; fiir in Cod. X 22, 3 auch seeuritas genannt. Err

die VerwtduTg de Motivs in Bildern mythi- Aussteller soil nach Iustinian erne Empfangs-

schen Inhalts find in erster Linie die Friesre- bescheinigung^erlangen durfen Cod. IV 21 19

liefs des Heroons von Gjolbaschi zu nennen, auf 1. Derselbe Kaiser bestimmt ^
(C<>d- ^ 30, 14

denen das Motiv des vom (fahrenden) Viergespann § 1. 2), dass Qmttungen in der Regel 30 lage

aSendSeger^owohlimEainpfder.Sieben lang einer exceptio mm nur^aim pernrn^

^

geg™heW (ffir Adrastos) wie in der troia- gesetzt sein sollen, welche Are Beweiskraft nach

Sen Feldschlacht verwendet ist (Benndorf dex herrschenden Letae mnerhalb dieser Zeit

u Niemann Heroon v. Giolbaschi-Trysa T. ganzhch ausschliesst , wahrend nach der ncn-

TYTVT S'l88 T IX A3 S. 118). In mehr lOtigeren Ansicht Bahrs die genannte exceptu.nur

SSmeiner Bedeutung als ein typisches Bild eine nach diesen 30 Tagen unzulassige Anfech-

SSctoLebl sehen wir das /pVtenmotiv tung des Schemes bedeutet ^tterato^Cuja-

mehrfach auf lvkischen Sarkophagen verwendet cms Comment, ad Cod. X 22, opp. Venet. 1758

SSdori a. a O S 60).

P
ft muss es zweifel- p. 592. Gneist

,

Die formell^f^/!"
Laft bleiben ob das Motiv mythiseh oder ago- ren rom. Obligationenrechts, Berlin 1845, 25-27

nfstisch aufzWaLen ist , z. B. in dem Gemalde, Rahr Die Anerkennung ab Verpflichtangsgmida

SrderCulanenser ,Monochrom< Helbig 356ff. Erm.nto ^"^^CuS"
WandUmalde 1405 b (W e 1 ck er Alte Denkmaler tungen und Sohvkonsakte, Berlin 1883 (Inaigural-

HtT Z ah nOmamente u. Gemalde II T. 1) dissertation) 61ff. v^l^i
• U • f 20 'AnoxsiooTovetv, durch Handabstimmung zu-

C°P1
Mtteratur: Michaelis Der Parthenon S. 324. riickweisen (Demosth. XXHIl^?rtj™

Furtw angler Text zu Sammlung Sabouroff der Verwerfung eines Beamten bei der Prutag

.?/ B
[Reisch.] .

(Soxifiaola , s. d.) , Anst. resp. Ath. 49 ;,2) von

Anobathmoi CAxoMfioi), Ortschaft an der der Verwerfung bei der bttXeigmovca der Beamten

11 6H, 4, vgl. ourxius P
rHirschfeld.] von der Erklarung der Volksversammlung , dass

Annhathra CA^Sd&oa). 1) Platz bei Sestos 30 ein Abschnitt der Gesetze nidit genuge, sondern

in TTaffamSspS wo'hin Xerxes seine einer Verbesserung bedurfe (Demosth. XXIV 21

Schiffbrucke von Abydos aus schlug, Strab. XIII und R. Schoell S -Be"r. Akad.^Munch 1886 9^

,

laT [Hirschfeld.] 4) von der Zuruckweisung einer ^Polr,,(s.a.)

2) Eine Laufplanke, ein Steg! welcher vom durch das Volk (Demosth. XXI 214 Smd s.

Buge (Vorderteil) des Schiffes aus zum Ufer hin- xaT^iQozovnaav).
VOn cSene

ttbergelegt wurde, um den Verkehi mit dem Apodakos {AnoSaxog), Kl^nig von Cnaiakene.
UDergeiegi, «>""«. " TV 12 vri Er ist nur durch Miinzen bekannt, die die Um-

PS Bekk 12 31 ^LlS^JlJLlrSg ££ Jbdk 'AxoSdxc,«rfI
das W» IS

SmSLk-Reief, A ssmann inB«^^ -^^ - l^^^^J^^
Denkm. IH Abb. 1688. [Luebeck.] 40 dington Rev. Num. 1866, 3U11.«™ '•

L^evl b inThe gkichlautend zurV XU Einkunfte gezahlt. und von ^fa^Tl^n
ttl ? 1 728 28 Hesvch s. ouioBwuiog Vvoicu einzelnen Beamten zur Bestreitung der Ausgaben

?
52 ,P- <> jj «f ,

"1 Wir kennen von solchen verteilt wurden. Inschriftlich bezeugt sind sie

SATnS le tehrSletpaphZ die uns ftx Athen Thasos **I Thyateir. Arist.^
,

nnmdo

Tacitus (hist, n 3) iachreibt (vgl. Stengel VI 9 und Xenoph. CyruP- Vm 1, 9 haben cue

Hprm XXVII 163); wahrschdinlich sind sie a1)er50Form axodexriJQes. a) In Athen sind die a. von

SXe™ en wenn auch nicht durch die Vor- Kleisthenes an Stelle der Kolatet^^«trtS ehfes bestimmten Kultes, wie dort, so doch (Androtion bei Harp.) imd bert^an b^ zum

flnwh den Charakter der Opfer und durch die Ende des 4. Jhdts. v. Chr., aie leizre mw^u

Seenhrit bedingt. Vgl. schon Homer H. HI nung CIA H 811 vom J 323/2 r. Cia .
Uber

29Kch XIX 251. 267f Vor aUem wissen wir, flue Zahl und Wirksarokeit rttom«
S^ Felde so haufig und oft gar, pMz- ^^-^^^^fZZt
S/s^

hr^\%r&SK^U) e^iner
4^ SJlft. erlost fongierten als

St an MtSeSLchte^wden. Vgl. Henn! Generaleinnelnner des Staates. U <%P«™**«
™rn ARM XXVni 498ff. 60 Kates abemahmen ae im Bovisvzveiov die Zah-

^heSStnSTstomKyklopen, Eur. Kykl. Inngen nach denListen^gW--^^™
<wuff' • \aioha Si #vu6x<0* &ioB(ofuoe Sv lXei 6r,!t6ou>s des Bates zu diesem

_4
we3wl £!£'

1 ^ KfiS AltvStefrix&v *Q*&* xn«aU- to diesen Listen loschten sie die erfolgten Zah-
fcotav Kvxi.<oy> Axxvmm itvtx^ov e*

te *jr
j n merkten darfn anch die im Rttckstande

V0?> Sha ist die Quittunir, Dig. XH 6, 67. gebliebenen Schuldner und die Ursache davon vor

XTvT4 19 1 In cTvm^ (43), 14 de und gaben sie dem Sr,^og znruck. Nachdem

^lt wird sie umschrieben als pemfJe solutae sie die Gelder eingenommen und noch an dem-

^LrX3^»^oundzuweaenz.B. selben Tage den emzelnen Beamten zugetedt

Panly-Wiaaowa



2819 Apodemius

hatten, brachten sie am folgenden Tage die
Verteilungsliste beim Eate zur Genehmigung ein.

Streitigkeiten mit den xel&vai (Steuerpachtern)
konnten die d. bis 10 Drachmen selbst entschei-
den, bei grflsseren Summen aber brachten sie
die Streitfrage als dixy e/nfir/vog vor das Gericht
zur Bntscheidung. Vielfach in Inschriften des
4. Jhdts. v. Chr. genannt: s. Index zu CIA n.
b) Fiir Thasos sind d. bezeugt durch CIG
2163 b: Avg. 'Hgodoxog Ilagafiovov dig agfag
ev djiobexz[ai]g ... c) In Thyateira wird ein
dsiodexxr/g x&v noXeizixwv xgtjfidxaiv genannt in
der Inschrift Bull. hell. XI (1887) 473f. nr. 45.

Andere d. sind es, die von Pollux VTTT 114
erklart werden als ol zbv oTzov djio/texgov/tevoi;

doch ist die Stelle verdachtig (s. oTxog und oixcn-
vla). Litteratur: Boeckh Staatshaush. 13 193
195. H 40. 248—251. Gilbert Handb. 12
264f. II 333. Caillemer in Daremberg et
Saglio Diction. I 309. [Oehler.]

Apodemius. 1) Agens in rebus, von Con-
stantras als Werkzeug bei der Ermordung des
Gallus und spater gegeh Silvanus beniitzt, als
dieser des Hochverrats verdachtigt worden war
(Amm. XIV 11, 19. 23. XV 1, 2. 5, 8. Job.. Mon.
vit. S. Artem. 15 = M a i Spicil. Rom. IV 351).
Um 355 als einflussreicher Mann erwahnt (Liban.
epist. 1200). Kaiser Iulian liess ihn 361 lebendig
verbrennen (Amm. XXII 3, 11).

2) Richterlicher Beamter im J. 369, Cod
Theod. XI 29, 4.

3) Praefectus praetorio iterum Illyrici, Italiae
et Africae 392—393, Cod. Theod. XI 30, 51. XII
12, 12. 13. Xni 5, 21. Uber seine erste Prae-
fectur ist nichts bekannt. [Seeck.l

'Anodidgaaxlvda , ein von Poll. IX 117 be-
schriebenes und in einem herculanensischen Wand-
gemalde (Helbig 755. Pitt. d'Erc. I 33 p. 175,
danach Daremberg-Saglio Diet. I 309) dar-
gestelltes Spiel, unserem Versteck-oder Ansehlage-
spiel entsprechend ; einer muss wegsehen und
dann die anderen, welche sich verstecken, zu
fangen suchen, ehe sie den Ort, wo er gestanden,
erreichen, Grasberger Erz. u. Unterr. I 46

[Man.]
'AjtoSoxeve, Einnehmer, Name eines Beamten

= ajtodexrrjg , inschriftlich bezeugt in Thyateira
(CIG 3490) und Sebastopolis (Phrygien), Bull
helL IX (1885) 346 nr. 30 = Sterrett An epigr.
journ. nr. 25 (aus dem J. 116/7 n. Chr.).

[Oehler.]
'Ajio8oxifid£;eiv , bei einer Prufung verwer-

fen; wenn schon nicht zweifelhaft ist, dass der
Ausdruck bei jeder Prufung gebraucht werden
konnte, so steht er doch technisch von dem Ver-
werfen bei der staatlich angeordneten Prufung
des Rates und der Beamten in Athen vor dem
Antritt ihres Amtes (Arist. resp. Ath. 45. 55, s.

Aoxinaala); vgl. Lys. XIII 10. Dein. II 10.
Meier-Lipsius Att. Proc. 242. Wo die Ab-
stimmung durch Handmehr erfolgte, konnte da-
fur natiirlich auch dxoyeiooxoveiv gesetzt werden
(Arist, a. a._0

;
49). '

"
[Thalheim.]

Apodotoi ('Aiio8a>Toi), ein halbbarbarischer
Volksstamm (vgl. Polyb. XVIII [XVTI] 5, 8. Liv.
XXXII 34. Steph. Byz.), welcher den sudOstlichsten
Teil der smxrtjzog Ahcoua, um den Oberlauf des
Daphnos und fiber den ozolischen Lokrem, be-

Apogei 2820

wohnte, eine fast ganz von den stidlichen Vor-
bergen des Koraxgebirges eingenommene, schwer
zugangliche und daher auch von neueren Reisen-
den noch sehr wenig erforschte Gegend, fttr deren
antike Topographie der Bericht des Thukydides
(IH 94—98) liber den Einfall des Demosthenes
in Aitolien fast unser einziger Anhaltspunkt ist;
darnach hatten die Apodoter einige befestigte
Ortschaften (Castelle, nicht eigentliche Stadte)

10 in der Nahe der lokrischen Grenze: Potidania,
Krokyleion und Teichion (zu denen nach Livius
XXVIH 8 noch das in der Nahe von Potidania
gelegene Apollonia hinzuzufiigen ist) und weiter
im Innern eine grOssere Ortschaft Aigition (s. d.).

Vgl. Bur si an Geogr. v. Griechenl. I 142.

[Hirschfeld.]

'Ajt6Sgo/j,og heisst bei den Kretern der den
Dromos (die Rennbahn) noch nicht besuchende
Jungling, also der Minderjahrige, dessen regel-

20massige Bezeichnung dies im Recht von Gortyn
ist
%

Vgl. 'Ayiiai oben S. 769. [Szanto.j
'AnoSvzriQiov. 1) Am griechischen Gymna-

sium der Auskleideraum , ein xaxdoxeyog do/nog,
in dem man sich auch der Gesellschaft und des
Zeitvertreibs halber aufhielt , Plat. Lys. 206 c

;

Euthyd. 273 a. [Xen.] rep. Ath. 2, 10;_ Pollux III
157 halt es wohl irrtumlich fur den Ubungsplatz.

2) In den romischen Badern der erste, un-
geheizte Raum, in dem man sich entkleidete, Plin.

30 ep. V 6, 25. Cic. Qu. fr. Ill 1, 1. Aristid. 281,
3. Isid. orig. XV 2, 41 ; gloss. 488. In Pompeii
sind an den Wanden des d. gemauerte Banke an-
gebracht, in den sog. Stabianer Thermen auch
Nischen, um die Kleider hineinzulegen. Nicht
in alien Thermenanlagen bestand das d. als von
der cella frigidaria getrennter Raum; in den
Frauenbadern der ,Stabianer' und der kleineren
Bader, sowie in den ,Centralthermen' (vgl. auch
Rom. Mitt. V 1890, 130f.) in Pompeii sind beide

40 so verbunden, dass das Bassin fur das kalte Bad
im d. angebracht ist, wahrend man in den Man-
nerbadern der beiden erstgenannten Anlagen aus
dem d. einerseits in das kuppelfflrmige Frigida-
rium, andererseits in das Tepidarium kommt.
Auch in den rCmischen Thermenanlagen sind d.

und Frigidarium in einem Raume vereinigt. Da-
gegen in der tuscischen Villa des Plinius (ep.
V

.*>'.
25

).
gelangte man aus dem d. in die eella

frigidaria, aus dieser in die media (Tepidarium)

;

50 vgl. Apothesis Nr. 1. 'A. in Inschriften CIL
VIII 828. 1295. XTV2119. Overbeck Pompeji*
i^Sff.

[
Mau

]

Apogei (namlich tenti oder flatus) , dudyetot
(bei Aristoteles und Theophrast noch nicht dieses
Masc. ^ sondern meist das Fem. als Subst. oder
mit uvea, auch das Neutr. namlich xvev/ua),
Landwinde im Gegensatz zu ihrer .Unikehr', den
Seewinden, rgo.-iacai oder xgonai, tropaei (s. d.).
Vgl. Aristot. _probl. 26, 5 fj caoyeia. to ex xijg yrjg

60 xoog rrjv &d/.axxav Tivevjia yivo/uevov , fj de zgp-
.-rai'a ;; tovtov xatiggoia. Plin. n. h. II 114. Dfer
Wechsel beider musste an den griechischen Kfi-
sten wegen seiner Regelmassigkeit und seiner
grossen Bedeutung fur das Klima friih auffallen
und wurde schon im Altertum vom Fischer und
Seemann beniitzt. Der Landwind weht dort in
der warmeren Jahreszeit . die Nacht durch bis
nach Sonnenaufgang, der Seewind erreicht das

2821 Apogonikos *An6y(>a<pov 2822

Ufer zwischen 10 und 11 und schlaft vor Sonnen-

untergang ein. Neumann-Partsch Phys. Geogr.

v. Griechenl. 90ff. Auch die Windstillen zwischen

beiden konnen den Alten nicht entgangen sein,

obgleicti die Angabe bei Theophrast vent. 18 und
Aristot. probl. 25, 4 von Ideler Meteor, vet. 76f.

wohl mit Unrecht darauf bezogen wird. Wahrend
man den Seewind als Umkehr des azioysiog fasste,

wurde dieser selbst erklart als von einem Ge-

wasser, einem See, Flusse, Sumpfe, Meerbusen 10 jene Nachricht,

schen Kalenders, in den Menologien als 30tagig

und mit der Zeit vom 24. October bis 22. November
des iulianischenSonnenjahrs zusammenfallend be-

zeichnet. Die von Epiphanius adv. haeres. 51, 24
nach verschiedenen Kalendarien berechnete Fi-

xierung des Tages der Taufe Christi (xata Ila-

Qpiovg'Ajioyovixov sxxaibexa.ru = a. d. Vlttus No-
v&mbres =12. Athyr agyptiach = 8. Dios xaxa
"Ei.Xtjvag, d. h. xaxa Svgovg u. s. f.) bestatigt

herkommende kiihle, schwache (vgl. auch Dio

Chrys. 424 B) LuftstrOmung , avQa (daher kurz

aura = Landwind im Gegensatz zu attanus See-

wind, Suet, bei Isi<L.n. rer. 37, 5), Theophr. de

vent. 23ff. Aristot. probl. 26, 4. Sen. n. qu. V 7ff.

Man dachte dabei also an die haufig erwahnte Be-

obachtung des kuhlen von Gewassern oder feuchtem

Erdreich noch um Sonnenaufgang aufsteigenden

Luftzuges (s. z. B. Horn. Od. V 469. Ideler in

[Kubitschek.]

'Anoygacpri bezeichnet jede schriftliche Er-
klarung und ajioygoupeiv dieselbe abgeben, Isai.

VI 36. 44. Demosth. XXVTI 14. 16, insbeson-

dere 1) eine schriftliche Anzeige eines Vergehens

(vgl. Hesych.), und zwar wird vom Angeber das

Activ O7toyed<petv gebraucht (And. I 13 u. Oft.

Lys. XIII 30f.), vom Klager auch das Activ (Lys.

VH 29. Ges. bei Demosth. XLIII 54) oder Me-
dium (Ant. VI 35f.), vom Beklagten das Passiv,

Arist. met. vol. lip. 289; antelucani flatus bei 20 Lys. VII 2. Isai. IV 28; 2) jedes Verzeichnis

Sen. a. a. O., aurae matutinae Vitruv. I 6, 11).

So konnte Aristoteles met. II 5, 17 den Boreas

gleichsam ein aitoyeiov nvsvfia nennen, er kommt
ja (ebd. 8 u. a.) v.on dem durch Schneeschmelze und

Regen am starksten durchfeuchteten nordlichen

Teile der Oikumene. Bei Ps.-Aristoteles de mundo
4 (394 b 14) heissen A. kurz die ex revoxtaftevtjg

ytjg wehenden Winde, daneben werden gestellt die

aus Meerbusen, kyxoXniai. (vgl. Sen. a. a. 0. Ari-

z. B. der HafenbehOrden fiber Einfuhr (Demosth.

XX 32. XXXIV 7. 34), des VermOgens (Demosth.

XLI 28. Plat. leg. V 745 d. VLTI 850 c), wio-

yodweiv ein solches aufstellen, von Geld und Ver-

mogen (Lys. XIX 50. XXVIII 5. Demosth. XLII
24. 27), ebenso das Medium (Isai. XI 34. 43.

Lys. XII 8), auch von der Angabe des eignen Ver-

mOgens (Isai. Til 39. Isokr. XVTE 49), aber auch

von einer auf ein solches VermOgensverzeichnis be-

stot. probl. 26, 40, Partsch a. a. O. 91), und als 30 zfiglichen Anzeige (Demosth. XLII 17), insbeson-

diesen ahnlich die aus Flussen und Seen; vgl.

Achill. isag. 158A. So wird das Abfliessen der

Luft vom Kuhlen richtig hervorgehoben (vgl. noch

Herod. II 27. Ideler Meteor, vet. 61). Auch
das EinstrOmen nach dem Meere als einer grossen

Flache wird betont (probl. 26, 5 ; vgl. Seneca a. a.

O:). Indem man aber nur an die von Gewassern

aufsteigende Kfihle dachte, kam man zu der Frage

(probl. 26, 30), warum nicht auch vom Meere

dere 3) das Verzeichnis eines fiir den Staat ein-

zuziehenden VermOgens und, wenn die Einziehung

noch nicht beschlossen war, auch der Antrag auf

VermOgenseinziehung, sei es dass man behauptete,

jemand habe Staatsgut in seinem Besitze, oder

wegen einer unbezahlten Staatsschuld (Bekk. anecd.

198, 31; *gl. CIA n 476, 13. 808 d, 163. 811b,

122. 193. Demosth. XXII 54. 61. XL 22. LIX
7. Lys. XXI 16. Hyp. Eux. 43, 12. 17). Diese

fruh, sailer, solche kfihle Luft wehe. Und doch 40 Antrage waren bei den Elfmannern anzubringen

ist kaum anzunehmen, dass die Thatsache der

langsameren nachtlichen Abkfihlung des Meeres

im Verhaltnis zum Lande sollte verborgen ge-

blieben sein (s. auch Partsch a. a. O. 92), zu-

mal da die winterliche Wanne des Meeres be-

kannt war, probl. 26, 57. Und wenn bei Theophrast

vent. 47f. und Aristot. probl. 26, 21. 52. 54 dem
Winter und dem Morgen Ostliche Winde, dem
Sommer und Abend (oder der ieikri) westliche

zugeschrieben werden, mOchte man dies auf eins 50

(Arist. resp. Ath. 52, von 403 bis 387 wahr-

Bcheinlich bei den ovvdixoi, s. d.) und wurden in

der xvtiia ixxXrjoia verlesen (Arist. a. a. O. 43)

und, wenn sie Widerspruch fanden, zur gericht-

lichen Entscheidung gebracht. Hierher gehOren

die Reden des Lysias IX. XVII. XLX. XXI. XXIX,
vielleicht auch XVTH und XX und des [Demosth.]

LIU; vgl. Meier-Lipsius Att. Proc. 302f. Thal-

heim Die Rede fur Polystratos 17f. [Thalheim.]

'An6yea<pov, Abschrift, Kopie (kt. exemption,

der Ostlichen Ufer des Mittelmeerbeckens beziehen, exemplar), entgegengesetzt dem avxoyQayov und

wo im Winter und in der Nacht die Luft vom »»«"""" »™+ i" h«llpmstischer Zeit substanti-

Lande, also von Osten her, nach dem warmeren

Meere strebtn muss. Allerdings wird in der Er-

klarung a. a. 0. nur der Einfluss der Sonne be-

riicksichtigt, der Gegensatz von Meer und Land

nur einmal (52) beilaufig erwahnt, s. Apeliotes

Nr. 2. Dass diese fur die Kfistengegenden so wich-

tigen Winde verschiedene Ortliche Namen fuhrten

de/ifru.Tov, erst in hellenistischer Zeit substanti-

visch gebraucht; vorher ist allein das Verbum
cutoygdyeadcu. im Gebrauch. Wahrend drxiygaipor

(s. d.) ursprftnglich das mit dem Original genau

iibereinstimmende Duplicat einer Urkunde bezeich-

net und daher allein, d. h. nicht wechselnd mit

d., von den in Archiven niedergelegten Abschriften

inschriftlicher Teste gebraucht wird (s. die Indices

ist anzunehmen. Ubertreibung aber ist es, wenn 60 zum CIG) , bezeichnete man mit d. von Anfang

AntylloB bei AStios LU 163 (auch bei Rose
Anecd. I 52, 9) geradezu'die meisten Localwinde

fiir solche Morgenwinde, ovg ol vavxai auioyelovg

xaJ-ovoiv, erklart; vgl. Galen. XVI 402f. Kuhn.

Manche der uberlieferten Namen mOchte man aber

fiir solche A. halten. S. Tropaei, Winde.
[Kauffmann.]

Apogonikos ('4noyonx6g) , Monat des kypri-

an die dem Original gegennber minderwertige

Abschrift, Cic. ad Att. Xfl 52, 3 ajioygaqm sunt

(gewisse Schriften Ciceros), minore labore fiunt.

Diog. Laert. VI 84 ... nkijv ozi dig diz6yga<f>og

eg dgx.exv7tov devxegevei (Onesikritos). Spater ver-

wischte sich, von Textabschriften gebraucht, die

Bedeutung von avxiy(>a<pov und d. , indem man
einfache Abschriften (axoyeaya), um ihnen grOsse-
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ren Wert zuzuschreiben , als avriyQacpa bezeich- Heiligtum des Apollon auf dem Vorgebirge Trio-
nete; doch scheint von corrigierten Exemplaren pion bei Ehodos. Die zweite Periode umfasst
dauernd oder doch vorwiegend letzterer Ausdruck die Zeit vom 8. bis 6. Jhdt. v. Chr. In dieser
gewahlt worden zn sein. So von den 'Atxtxiava begann ein neuer Aufschwung der Colonisation,
avTiygaya , soweit nicbt 'Atuxiava allein steht

;

veranlasst durch die politischen Kampfe in, den
auch noch von Georg. Sync. I 382 Bonn. einzelnen Stadten des Mutterlandes, durch tjber-

[Dziatzko.] volkerung, durch militarische Interessen, beson-
'Ajtoittia, die Colonie, auch die Stiftungsur- ders aber durch die Interessen des Handels. In

kunde einer Colonie (Harp, ajtmxia • Idlcog to dieser Periode zeigt sich die Expansionskraft des
yQafifrnxa xa&' a cuioixovai nveg ovrcog &v6jw.- 10 griechischen Volkes, das es yerstand, den Uber-
oav • 'Ymgstdtjs Arjliaxtp). fluss an BevOlkerung aus den kleinen Staaten

Die griechische Colonie, wesentlich verschie- durch Coloniegriindungen in'trefflich organisierter
den von der phoinikischen und romischen , ist Weise abzuleiten. Nicht mehr nach Osten allein,

eine Niederlassung von Griechen im fremden sondern auch nach Westen, nach Norden und
Lande , die ein selbstandiges Staatswesen , eine Suden wurden Colonien geschickt und ,den Lan-
Politie, bildet, unabhangig von der Mutterstadt, dern der Barbaren gewissermassen ein Saum grie-
und ein neues Biirgerrecht begriindet (Szanto chischer Erde angewebt', Cic. de rep. II 9. Ein-
Griech. Btirgerr. 62f.) ; sie unterscheidet sich da- zelne Colonien wurden selbst Metropolen, so be-
durch Torn ifmoQiov, der Handelsfactorei, die keine sonders Miletos, das nach Plin. n. h. V 112 fiber

eigene Gemeinde bildete, und von der xXr/govxla, 20 90 Colonien , ursprunglich grCsstenteils Handels-
in der die Burger ihr altes Biirgerrecht behielten. factoreien, am Pontos anlegte (vgl. Strab. XIV
Fanden die Colonisten Aufhahme in einer be- 635. Athen. XII 523 E. CIG 2878 = Le Bas
reits bestehenden Stadt, so wird dies als htotxla HI 212). Im Westen finden wir Korinthos und
bezeichnet: so die der hypoknemidischen Lokrer Chalkis auf Euboia mit zahlrejchen Colonien,
in Naupaktos IGA 321. In der Geschichte der die wie die milesischen den Handelsinteressen
wioixiai kOnnen wir drei Perioden unterseheiden: dienten, wahrend die Achaier mehr Ackerbau-
der ersten Periode gehoren jene Niederlassungen colonien am tarantischen Golfe anlegten. Die
der Griechen auf den Inseln des aegaeischen dritte Periode umfasst die Zeit von etwa 580
Meeres und an der Westkuste Kleinasiens an, die bis Alexander d. Gr. Die Auswanderungen dieser
veranlasst waren durch die grosse Volksbewegung 30 Zeit sind veranlasst durch Kriegsnot, z. B. Teos,
in Griechenland, die dorische Wanderung genannt. dann durch militarische Interessen, so die athe-
Aus den urspriinglichen Wohnsitzen verdrangt, nischen Colonien dieser Zeit: nach Amphipolis,
wandten sich die griechischen Stamme nach Osten, Brea (CIA I 31), im adriatischen Meere (CIA II
und es wurden jene Niederlassungen gegriindet, 809) , bis sie unter Alexander d. Gr. den Cha-
die bekannt sind als die aeolischen , ionischen rakter von Militarcolonien annehmen : die xaroi-
und dorischen Colonien und den Mutterstaaten xiai Jtfaxedovcov.
gegenuber liegen. Die Aioler zogen«vom paga- Uber die Veranlassung zur Aussendung von
saeischen Golfe aus und besetzten die nordlichen Colonisten spricht Plat. leg. IV 708 B : er nennt
Inseln und Kiisten; die Ionier breiteten sich be- zuerst die UbervOlkerung , dann auch politische
sonders vom saronischen Golfe aus und besiedelten 40 Griinde, innere Zwistigkeiten, die einen Teil der
die Kykladen und den mittleren Teil der West- Burgerscnaft zur Auswanderung zwingen; auch
kuste Kleinasiens, wahrend die Doner vom argo- die Unzufriedenheit fuhrt zur Auswanderung, Plat.
lischen und lakonischen Golfe aus Kreta, Melos, Kriton 51 D; vgl. die Parthenier in Sparta, Gil-
Thera, Astypalaia, die Sttdwestkfiste Kleinasiens bert Staatsalt. I 17. Auch infolge eines Gelubdes
mit den vorliegenden Inseln besetzten. Diese oder auf Geheiss des Gottes wurden Colonien ge-
altesten Ansiedelungen sind in der Uberlieferung grtindet : so Khegion (Strab. VI 257 ; vgl. auch
noch in das Gewand der Sage gehiillt und lassen wegen Tarent Pans. X 10, 6, wegen Siris Herod,
sich der Zeit nach nicht bestimmen. Als Resultat VIII 62). Die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die
derselben konnen wir die Einteilung der Westkuste durch die Kapitalwirtschaft eine gewaltige Ande-
Kleinasiens in die Aiolis, Ionia und Doris ansehen, 50 rung erfahren hatten, veranlassten gleichfalls viele
deren Stadte sich zu je einem Bunde um ein reli- Coloniegriindungen. Die Bedeutung, welche Han-
fiOses Centrum zusammenschlossen. Es sind dies delsinteressen fur die Anlage von Colonien hatten,
ie 12 aeolischen Stadte (Her. I 149): Kyme Phri- wurde bereits erwahnt, ebenso auch die milita-

konis, Lerisai, Neonteichos, Temnos, Killa, Notion, rischen Interessen. *

Aigiroessa, Pitane, Aigaiai, Myrina, Gryneion, Wie die Veranlassung verschieden war, so
Smyrna, das aber im 7. Jhdt. an die loner verloren auch der Vorgang bei der Aussendung und Ein-
ging. Das gemeinsame Heiligtum war das Panaio- richtung; doch hatte sich wohl durch das Her-
lion auf dem Vorgebirge Kane. In Ionia sind die kommen eine gewisse Ordnung festgesetzt, die
Svcodexaxohcs "Iwveg , wie Herodot VII 95 sie Herodot V 42 als ra vo/uio/ieva bezeichnet. Dazu
bezeichnet, in den Stadten : Miletos, Myns, Priene, 60 gehorte vor allem die Befragung des* ielpbi-
Ephesos, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai, schen Gottes, Herod. V 42: (Dorieus) alxqoas
Phokaia, Erythrai, Chios, dazu seit dem 7. Jhdt. hoiv Zjragnijtag rjye eg wiotxlrjv , ovze rqi iv
Smyrna; das religiose Centrum derselben war Ae).<poToi xQV(nrIS"i> f.Q^oa.fm!og. Cicero de div.

das dem helikonischen Poseidon geweihte Panio- I 3: quam vera Graecia coloniam misit in
nion am Vorgebirge Mykale. Die Doris umfasste Aeoliam, Ioniam, Asiam, Sieiliam, Italiam sine
anfanglich eine Hexapolis, nach Ausschliessung Pythio aut Dodonaeo aut Hammonis oraetdo?;
von Halikarnass eine Pentapolis : Knidos , Kos, vgl. auch Paus. VH 3, 2. Gewiss waren dabei, wie
Jalysos, Kameiros, Lindos mit dem gemeinsamen Gilbert Staatsalt. H 399 und Busolt in Mailers

Hdb. IV 66 bemerken, nicht bios religiose Griinde na^os und «e*W, £*£&^™ ŝ

bestimmend, sondern die delphische Pnesterschaft Mythol. I &&><$- <£> ™t^ hyay6v%L

SU]1Uf ft,S^ to^iSffiSi zwSncXnirunrMutter^adt durch die Stif-

war die Auswanderung die einei
"
«™>»^

d tungsurkunde geregelt (CIA I 31), sonst wurde es

Partei so war der Fuhrer derselbenJvch^m t S ^^^^ aufgefasst und verglichen

^ist (
,
Z

a?w ^l^T^t"£x-10 6V sonst dem Verhaltnisse zwischen Kind und Eltern, Plat,

nier und Oikist von Tarent, Paus. A. iu, o ,
soum,

fi nur

wurde er durch die Natui'der Verhaltnisse ge- 10 leg^Vl 754. "^^-^

'

MvMxaM!t erwiesen
geben. Geschah die Aussendung von staatswegen, ^™e

d;XUptfesten der Mutterstadt schick-

fo wurde der Oikist vom^taate:
er^nn :

z^B. ™^™^™^n&t<it& , l und Opfer-

fiir Brea Demokleides (CIA I 31), rur aie im_j. ie i

d b { | n Festen der Colonie den

325/4 im adriatischen Meere angelegte Colonie tiere, ™n™u" "
Mutterstadt besondere Ehren-

MU iades, CIA II 809. Der Oikist hatte das ent- ^J^Sn^ cTltl ThX I 25. VI 3.

weder durch Krieg oder Vertrag gewonnew
>
Land ^^^^(f^ darchdie To%ter.

(Paus. VH 3, 10) an die Colonisten zu verteilen J
1to^en^ganer^

Mutteratadt er

wobei ihm eine Commission von —£» zur stadt wwoe ™r U1*
Epidamnos) xara

Heros zu teil (Herod. VI 38 [<hg vo^]. Thuk V J^^Xseits die Mutterstadt Unterstutzung

11). Teilnehmer an dem Zuge waren die Partei- ^andteja, ^ersewsai*
1Q6 _

genossen, dann diejenigen, die sich dazu meldeten von j™^^^ onie und Mutterstadt

Thnt 127 TGA321;beistaatlichenAussendungen btreitigKeiten zwiscueii \^
*>

wSen'sieaus bLtimmten BevMkerungsklassen soUten "^^J^^^SI
genommeu (CIA I 31 aus den Theten und Zeu-
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,
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^ Korinthiern Herod,m 19. VII 51.
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stimmungen, so fiir Brea: Bestellung der o^orac, 1

^^ziehung gaU »^J™^ ^.^ unterwor?11

Bestimmung der Zeit, mnerhalb welcher die Oo- selbstanuig aer ^u
^ Colonien ftr ihre

lonie ausgefuhrt werden sollte, Bestimmung der war <lahei die gri hgen Co ^
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e

JSd«i i
Thuk. I 34. Ein-

Verhaltnis der Colonie zur Mutterstadt
,
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31. In diesemFalle gewahrte der Staat auch zelne Ausn^hmen sina m
km8wlove-

eine Geldbeihtilfe (nicht hieher gehOrt das Ar- nissen begrundet^ o ™f™ ^ k j 56 wenne

gXent zu Dem. VIH, da es sich daselbst um «Tvxm K°nnth naCh^ Jia Ihuk^ ^
line Kleruchie handelt). Bei der Emrichtung der Smope von semen ^mne ^ , ^
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d
™

e

™
lo ê7;n

a
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Stadten, S;A<,rvv6noi. Ebenso wurden die Haupt- Befnedigung Trotz der gers^ g ^
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X«bew'^taiL meisten auch
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chrift ^ ^^e^ Dia.

Industrie der Mutterstadt, was besonders von den z.B.^^^
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70 nr . 18. Freilich zu
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zeigen. Aber alle Colonien waren bliihende Sitze
griechischer Kultur und, wenn anch die meistenMhe unter fremde Herrschaft kamen, dienten sie
doch zur Verbreitung von griechischer Kunst und
Wissenschaft nach alien Richtungen hin Der
hohe Wohlstand der Colonien infolge des bluhen-
den Handels, des Ackerbaues und industrieller
Inatigkeit ermoglichte auch eine hohe Kultur,
die dann durch die Grtindungen Alexanders uber
den Orient verbreitet wurde und zur dauernden
Begrundung des Hellenismus rohrte. Zum Schlusse
mOge noch einmal betont werden, dass die dxoi-
xtai nicht Hos um des Mutterlandes wegen da
waren, sondern selbstandige Politien bildeten, und
dass das griechische Wesen in der Colonisation
erne ^lrtuositat entwickelt hat, wie sie zu keiner
Zeit und von keinem Volke auch nur annahernd
erreicht worden ist. Im Anschlusse folgt eine
alphabetische Aufzahlung griechischer Colonien
mit Angaben der Metropolis und eventuell des
Oikisten, des Griindungsjahres und einiger Beleg-
stellen; das Verzeichnis macht keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit, sondern will nur den Anfang
zu dem Verzeichnisse geben, das gewiss wiinschens-
wert erscheint.
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s
Litteratur. Die Schrift des Aristoteles fam

anoimmv ist verloren. Die neuere Litteratur ist
zusammengestellt bei Busolt Griech. Gesch. 12
264f. 364f. Erwiihnt mOge hier werden: Raoul
Kocnette Histoire critique de 1'e-tablissement
des colonies grecques, Paris 1815. Gottschick
tfeitrage zur Geschichte und Bedeutung der hel-
lenischen Colonien, Puttbus 1856. Lampros De
conditorum coloniarum graecarum indole prae-

lOmiisque et honoribus, Leipzig 1873. E. Curtius

1882 Sfw
n
T? ?-

D
v!

aSP
°,
ra
i^er

-
Akad

'
BerL

1884 943fl.; Die Gnechen als Meister der Coloni-
sation, Berlin 1883. G. Hirschfeld Zur Typo-
logie griech. Ansiedelungen im Altert., AufsatzeK Curtius zum 70. Geburtstag gewidmet 353ff.
Dondorff Uber Colonisation ' bei den alten
Gnechen, Jahrb. f. Philol. CXLVI 37ff. 82ff. 117ff
Daremberget Saglio Diction. II 1297ffi Uber-
sichten der griech. Colonien: Hermann Gr. Staats-

20^ o
§
<7
3£ ?:

274-338- Busolt Griech. Gesch.
1* § 8—9. Gilbert Staatsaltert. II 135ff. 397ff.
fJJfolt inMiillersHandb.IV64ff. Pohlmann ebd.

PJfJF^ 11^ ebd - 190ff
- Holm Griech. Gesch.

1165ft. SchOmann Staatsalt. II 86ff. Droysen
Geschichte des Hellenismus HI 2 2, 189—358.

Alphabetisches Verzeichnia der griechischen Colonien.

Name der Stadt Grundungsstadt
(in Klammern der Oikist)

Abdera (ion.)

Abydos (ion.)

Adramyttion (ion.)

Agathe (ion.)

Aigai

Ainos (aeol.)

Akanthos

Akrai

Akragas
Alalia

Alopekonnesos
Amastris

Ambrakia

Amisos

Amphipolis
Anaktorion (dor.)

Anchiale

Apollonia

Apollonia (Sozopolis)

Moesiae

Teos, zucrst Klazomenai

Miletos

Athen
Phokaia
Aeolier

Mitylene und Kyme

Andros

Syrakusai

Gela
Phokaia, Massalia

|

Aeolier, Lesbos
i Miletos

Korinthos (Gorgos, Sohn des
Kypselos)

Phokaia nach Skymnos, Mi-
letos nach Strabo, dann
von Athen

Athen
Korinthos und Akarnanes

nach Skymnos
Apollonia Moes.
Korinthos und Kerkyra

Miletos

01.32,1 = 658/2,
Teos 545 v. Chr.

670 v. Chr.

6. Jldt.

01. 31, 2 = 655/4

664 v. Chr.

580 v. Chr.
565 (545) v. Chr.

Argos Amphilochion
!

Argos (Amphilochosj

Arisbe

Artake

Aspendos
Assos (aeol.)

Astakos (Nikomedia)
Astypalaia (dor.)

|
Miletos

; Miletos

! Argos
I Methymna
Megara und Athen
Megara

7. Jhdt. v. Chr.

01.48,1 = 589/8

609? (50 Jahre ,

vor Kyios)
|

01.17,2 = 712/1

Strab. XIV 6M. Herod. 1 168. Skymn.
667—71. Euseb. chron. II 86.

Strab. XIV 587. 635. Thuk. VTII 61.
Strab. XIII 606.

Skymn. 208.

Strab. XIII 621.

Strab. VII 3S1 frg. 52. Skymn. 696f
Herod. VH 58.

Strab. VII 331 frg. 81. Skymn. 647
Thuk. IV 88. Euseb. chron. II 86

Thuk. VI 3, 2. Herod. VII 155.

Strab. VI 272. Skymn. 2931 Thuk. VI i.

Herod. I 165.

Skymn. 706. Herod. IX 115.

Strab. XII 544. Skymn. 958ff.

Strab. VII 325. Skymn. 453ff.

Strab. XII 547. Skymn. 917f.
'

Strab. VII 331 frg. 35.

Strab. X 452. Skymn. 459f. Thuk. I 55.

j
Strab. VII 319.

Strab. VII 316. Skymn. 439f. Thuk I
28. Paus. V 22, 4. Plm. n . h. Ill 145.

Strab. VII 319. Skymn. 730ff

Thuk. II 68. Skymn.Strab. VII 325.
455-57.

Strab. XIV 685.

Strab. XIV 635.

Strab. XIV 667.

Strab. XIII 610.

Strab. XII 563. Euseb. chron. U 84.

Skymn. 551. Strab. X 488.
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Name der Stadt

Bizone (Thracia)

Brea
Brentesion

Byzantion (dor.)

Chersonesos Taur.(dw.)

Chios
Dikaiarchia (=Puteoli)

Dioskurias (Sebastop.)

Elaia
Elaius

Elea = Velia (ion.)

Emporion

Ephesos

Epidamnos (Dyrrha-

chion)

Erai
Erythrai (ion.)

Euboia
Galepsos

Gargara
Gela

Gryneion
Halikarnassos (dor.)

Herakleia Pont.

Herakleia ad Sirim

Himera (ion.)

Hipponion
Hybla (Megara)

Hyria
Ikaros

Issa

Istros (Istropolis)

Kalchedon

Kallatis

Kallipolis (Sicil.)

Kamarina

Kardia

Easmenai
Katana

Kaulonia

Kebrene
Kepos (Kepoi)

Kerasus

Kerkyra
Kerkyra melaina

Kios = Prusia8

Klazomenai

Knidos
Kolonai
Kolophon

Grundungsstadt

(In Klammern der Oikist)
Jahr Belegstellen

Mesembria
Athen
Kreta
Megara

Herakleia Pont, und Delos

? (Egertios)

Samos
'Miletos

Athen (Menestheus)

Athen (Phofbas)

Phokaia und Massalia

Massalia, Phokaia

Athen (Androklos, Sohn des

Kodros)

Kerkyra

Teos
Athen(Knopos,Sohn d.Kodros)

Leontini

Thasos

Assos

Rhodos (Aritiphemos)

Myrina
Troizen (Anthes)

Megara, nach Strabo Miletos

Tarent

Zankle, Mylai

Lokroi

Megara
Kreta
Miletos

Syrakusai

Miletos

Megara

Herakleia Pont.

Naxos
Syrakusai

Miletos u. Klazomenai, spS-

ter Athener seit Miltiades

Syrakusai

Naxos (Theokles)

Achaioi (Typhon) , nach

Skymnos Kroton

Kyme *

Miletos .

Sinope

Korinthos

Knidos
Miletos (Kios, Genosse des

Herakles)

Ionier

Dorier

Miletos

Ionier(An8raimon ausPylos)

444/3 v. Chr.

01.30,1 = 661/0

01.63,1 = 529/8

600 v. Chr.?

1087 v. Chr.

OL 38, 3 = 627/6

01.22,2 = 692/1

650/49 v. Chr. I

729 v. Chr.

390 v. Chr.

01.31,1 = 657/6

01.23,4 = 686/5

Zeit des Amyntas

01.44,4 = 602/1

644/40 v. Chr.

01.11,1=737/6

01.18,4 = 707/6

OL 38, 2 = 628/7

Skymn. 758ff.

CIA I 81.

Strab. VI 282.

Strab. VII 320. Skymn. 717. Euseb.

chron. II 86.

Strab.XII 542. Skymn. 822f. Herod. IV

93. VI 38. Pita. n. h. IV 78. 85.

Strab. XTV 638.

Strab. V 245. Euseb. chron. II 99.

Arrlan. peripl. P. E. 14.

Strab. XIII 622, vgL 615.

Skymn. 707.

Strab. VI 252. Skymn. 250.

Strab. IV 159. Skymn. 204. Plin. n. h.

Ill 22. Liv. XXVI 19.

Strab. XIV 632f. 640. Paus. VII 2, 6.

Marm. Par. 42. Euseb. chron. II 60.

Strab. VII 816. Skymn. 436f. Thuk. I

24. Euseb. chron. II 88t ,

Strab. XIV 644.

Strab. XIV 683.

Strab. VI 272. X 449. Skymn. 287.

Harpokr. s. STpvjUif.

Strab. XIII 588.

Euseb. chron. II 85. Strab. VI 272.

Thuk. VI 4.

Strab. XIII 622.

Strab. XIV 653. 656. C1G 2655.

Dionys. Byzant. Anaplus frg. IS.

Strab. XII 542. Skymn. 972-75.

Strab. VI 264.

Strab. VI 272. Skymn. 289. Thuk. VI 5.

Diod. XIII 62.

Strab. VI 256. Skymn. 308. Thuk. V 5.

Skymn. 277. Thuk. VI 4.

Strab. VI 282.

Strab. XIV 635.

Skymn. 418f.

Strab. VII 819. Herod. II S3. Euseb.

chron. II 86. Skymn. 767—72. Plln.

n. h. IV 44.

Strab. VII 320. XII 663. Herod. IV 144.

Thuk. IV 75. Euseb. chron. II 85.

Strab. VII 319.XII 542. Skymn. 761-64.

Strab. VI 272. 8kymn. 286.

Strab. VI 272. Skymn. 29*. SchoL Ptad.

01. V 16. Euseb. II 92. Thuk. VI 5, 3.

Strab. VII 331 frg. 52. Skymn. 699f,

Thuk. VI 3. Herod. VII 155.

Strab. VI 268. Skymn. 286. Euseb.

chron. II 82.

Strab.VI 261. Skynm.818t Paus.VI8, 12.

Harpokr. s. Ke^va. Strab. XIII 596.

Skjmn. 899. Plin. n. h. VI 18. Aeschin.

Ill 172.

Skymn. 911. Xenoph. anab. V 5, 10.

Strab. XII 548.

Strab. VI 269. Euaeb. chron. H 85.

Pirn. n. h. in 152.

Plin. n. h. V 144. Euseb. chron. II 88.

Strab. XII 563.

Strab. XTV 638.

Strab. XIV 658.

Strab. XIII 589.

Strab. XIV 638.
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Name der Stadt Griindungsstadt

(in Klammern der Oikist)
Jahr

Maroneia
Maasalia

Mastya (Paphlag.)
Medma
Megara (Hybla)
Mesambria
Messene (Zankle)

Metapontion

Miletos

Mylai
Myrina
Myrlea (Apamea)
Myus

Nankratis
Naxos (Sicil.)

Neapolis

Neapolis (Thrac.)

Nikaia
Nysa
Odessos

Oisyme

Olba

Eos
Kotyora

Kroton

Krunoi (Dionysopolis)

Kurion (Kypros)
Kyme Ital.

Kyme (As.) Phrikonis
Kyrene (dor.)

Kyzikos

Lagaria
Lamponia
Lampsakos
Laos
Lapathos (Kypros)
Lebedos
Lemnos
Leontinoi (ion.)

Leros

Lesbos

Leukas
Limnai
Lipara (insula)

Lokroi epizeph.

Madytos
Magnesia am Maean

der

Mainake
Mallos

Dorier

Sinope

Achaier (Myskelos)

Argos
Chalkidier und Kymaeer
(Megasthenes u.Hippokles)

Aeolier (Penthilos)

Thera (Battos)

Miletos

Phokaia (Epeios)
Aeolier

Miletos

Sybaris

Lakonier (Praxandros)
Ionier (Andropompos ?)
Attika

Naxos (Theokles)

Miletos

Aeolier

Korinthos

Miletos

Knidos (Pentathlos)

Lokroi

Lesbos

Aeolier, Magneten in Thes-
salien

Phokaia, Massalia
Argos (Amphilochos und

Mopsos)
Chios

Phokaia

01.17,4 = 709/8

8. Jhdt.

01.37,1=633/2
01.26,1 = 676/5

01.32,1=653/2

729 v. Chr.

01.38,1=629/8

01. 26, 3 = 675/4

Belegstellen

Miletos

Lokroi

Dorier; Zankle?
Megara und Kalchedon
Messenier; nach Skymnos

Ionier aus Samos
Pylos (Nestor) ; Achaier

(Leukippos)

Attika (Neleus)

Zankle oder Naxos
Aeolier

Kolophon
Athener (Kydrelos , Sohn

des. Kodros)
Miletos Fiihrung
Chalkidier

Kyme, neu Chalkidier
Athen

Massalia

Lakedaimon (Athymbros)
Miletos

Thasos

Ionier(Aias,SohndesTeukros)

Strab. XIV 653.

Xenoph. anab. V 5, 10. arrian. perinl
P. E. 23.

"

Strab. VI 259. Skymn. 323ft. Euseb.
chron. II 84.

Strab. VII 319. Skymn. 751f. Plin.n.h.

Strab. XIV 683.

Strab. V 243. Skymn. 288. Thuk. VI
4, 5. Euseb. 'chron. II 60 , gehort
aber zu dem asiatischen Kyme

Strab. XIII 582. 622..

Strab. X 484. Euseb. chron. II 88.

Strab. XII 575. Euseb. chron. II 86.

Strab. VI 268.

Strab. XIH 610.

Strab. xm 589. Euseb. chron. II 86.

Strab. VI 253.

Strab. XIV 682.

Strab. XIV 683.

Skymn. 643—45.

Strab. VI 272. Skymn. 283. Thuk.VI 3.

Strab. XIV 635.

Strab. XIII 616f.

Strab. X 451. Skymn. 465.

Strab. XIV 635. Skymn. 705.

Thuk. Ill 88. Strab. VI 275. Pjius. X
11, 3. Euseb. chron. II 88

Strab. VI 259. Skymn. 313-7. Euseb
chron. II 86.

Skymn. 709.

Strab. XIV 636. 647. CIG 2910. Plin
n. h. V 114.

Strab. IV 156. Skymn. 146f.

Strab. XIV 675. Arrian. anab. II 5.

Skymn. 676ft Strab. VII 331 frg. 44.

Strab. IV 179. Skymn. 203 -10. Euseb
chron. II 92. Plin. n. h. Ill 34.

Plin. n. h. VI 5.

Strab. VI 256. Skymn. 308.

Strab. VI 267. Skymn. 277.

Strab. VII 319. Skymn. 739.

Strab. VI 268. Skymn. 2931 Paus. IV
23, S.

Strab. VI 254. 264f. Skymn. 327ff. Euseb
chron. II 78.

Strab. XIV 633, vgl. XII 572f. Marm
Par. 42, vgl. CIG 2278. Euseb. chron.
II 44. Paus. VII 2, 1,

Strab. VI 272. Skymn. 288.

Strab. XIII 622.

Plin. n. h. V 143. Strab. XII 563.

Strab. XIV 633. Plin. n. h. V 113.

•j
Euseb. chron. II 81.

01. 9, 4 = 742/1 I

Strab. VI 267. Skrmn. 276. Euseb
chron. II 82.

Strab. V 246. Skymn. 242f.

CIA 1 51. IV p. l5£=DittenbeiKer
Syll. 42.

Plin. n. h. Ill 47.

Strab. XIV 650.

Zeit des Astyages Strab. VIII 319. Skymn. 748f.

Herod. VII 118. Thuk. I 100. Skymn.
656f.

Strab. XIV 672.

01. 46, 3 = 595/4
oder 45, 4 = 598/7

729 v. Chr.

493 v. Chr.

01. 1, 8 = 775/4

1087 v. Chr.

716 v. Chr.
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Name der Stadt
Griindungsstadt

(in Klammern der Oikist)

Olbia (Borysthenes)

=

Olbiopolisund Mile-
topolis

Paisos

Pallene

Pandosia

Pantikapaion

Paphos
Parion
Perinthos

Phanagoria
Pharos (Paros)

Phokaia

Pitane
Pithekussai

Poseidonia= Paestum
Potidaia

Priapos

Priene

Prokonnesos

Pyxus
Rhegion
Rhode

Bhodos (ins.)

Samos

Selge

Selinus

Selymbria
Sestos

Side

Sigeion

Sinope

Siris sp. Herakleia

Skepsis

Skidros

Skione

Skylletion

Smyrna

Soloi (Pompeiopolis)

. Soloi (Kypros)

Stageira

Stryme
Sybaris

Syrakusai (dor.)

Taras (Tarent)

Tarsos
Tauromenion
Temnos
Tenedos

Miletos 01.33,4 = 646/5

Miletos

Achaia, Pallene

Achaeer

Miletos

? (Agapenor)

Miletos, Erythrai, Paros

Samos

Teos
Paros

Phokaeer und Athen (Philo-

genes und Damon)
Aeolier

Eretrier und Chalkidier

Sybaris

Korinthos

Miletos, Kyzikos (?)

(zuerst Aipytos, Sohn de,s

Neleus, dann Philotas aus

Theben)
Miletos

Messene (Mikythos)

Chalkidier (Antimnestos)

Rhodos

Dorier

Ionier (Tembrion , spater

Prokles)

Lakedaimonier

Megara Hybl.

Megara
Lesbos
Kyme
Aeolier

Miletos (Habrondas)

Tarent ; Ionier aus Kolophon

Miletos

Sybaris

Achaier
Athen (Menestheus)

Aeolier; spater Ionier

Achaier und Rhodier

Athener (Phaleros und
Akamas)

Chalkidier

Thasos
Achaier

Korinthos (Archias)

Sparta (Phalanthos)

Argos (Triptolemos)

Hybla, Zankle, Chalkidier

Aeolier

Aeolier

01.1,3=775/4(?)

01.44,3=603/2

1087 v. Chr.

01.33,2= 648/7,

Thuk. 629 v. Chr.

vor Byzantion

01. 37, 3 = 631/0

Strab. VII 806. Skymn. 806tt Euseb.

chron. II 87. Plin. n. h. IV 82.

Strab. Xm 589. XIV 635.

Skymn. 635fE., vgl. Thuk. IV 120.

Skymn. 326. Strab. VI 256. Euseb.
chron. II 78.

Strab. VII 309. Skymn. 836. Plin. n.

h. IV 87.

Strab. XIV 683.

Strab. X 487. XIII 588.

Strab. VII 331 frg. 56. Skymn. 714.

Euseb. chron. II 90.

Strab. XI 494. Skymn. 886t

Strab. VII 315. Skymn. 426f.

Strab. XIII 582. XIV 633. Paus. VII

2, 8. 3, 10.

Strab. XIII 614.

Strab. V 274.

Strab. VI 252. Skymn. 248f.

Thuk. I 56. Strab. VII 330 trg. 25.

Skymn. 628f.

Strab. XIII 587.

Strab. XIV 638.

Strab. XIII 587.

Strab. VI 253.

Strab. VI 257. Skymn. 309ff.

Strab. IV 160. Skymn. 2041 Plin. n.

h. Ill 33.

Strab. XIV 653.

Strab. X 457. XIV 633. Euseb. chron.

II 62. Marm. Par. 42.

Strab. XII 570.

Strab. VI 272. Skymn. 292. Thuk. VI

4, 1. Euseb. chron. II 88.

Skymn.715f. Strab.VlI 319. Herod.VI 33.

Skymn. 709.

Strab. XIV 667.

Strab. XIII 595. 599.

Strab. XII 545. Skymn. 941—52.

Strab. VI 264. Plin. n. h. Ill 97, vgl.

Herod. VIII 62.

Strab. XIV 635.

Herod. VI 21. Strab. VI 253.

Thukyd. IV 120. Mela II S3.

8trab. VI 261. Plin. n. h. Ill 95.

Strab. XIV 633. Euseb. chron. n 65.

Paus. VII 5, 1.

Strab. XIV 671.

Strab. XIV 683.

01. 31, 2= 656/5 Strab. VIII 331. Euseb. chron. II 86.

I Harpokr. s. StQV/i^.

01 17 4 = 710/9 1 Strab. vni 2621 XIV 654. Euseb.
'

chron. n 84.

Strab. VI 269. Skymn. 281f. Thuk. VI

3, 2. Euseb. chron. II 82; nach

Harm. Par. 47 1m J. 759 v. Chr.

Strab. VI 2651 Skymn. 330f. Euseb.

chron. II 85. Paus. X 10, 6.

Strab. XIV 673.

Strab. VI 268. Skymn. 289.

Strab. XIII 62L

Strab. XIII 604.

01. 11,2 = 736/5

01.18,4 = 706/5
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Name der Stadt

Teos (ion.;

Terina

Tennilai (Lykien)
Thasos

Theodosia
Thera
Thurii

Tion (Tieion) (ion.)

Tomoi
Tralleis

Trapezus

Tyras'

Zankle = Messene

Grfindungsstadt

(In Klamraern der Oiklst)

Aeolische Thessaler (unter
Athamas), spater Ionier

(Nauklos,SohndesKodros)
Kroton
Kreter (Sarpedon)
Paros (Archilochos)

Miletos

Lakedaimonier
Athen
Miletos

Miletos

Argos und Thraker
Sinope

Jahr Belegstellen

682/1 v. Chr.

Strab. XIV 633.

Miletos

Naxier in Katane

01. 6, 1 = 757/6

Apoikos ("Axoixos), Nachkomme des Neliden
Melanthos im 4. Glied, fuhrte loner nach Teos,
und zwar gleichzeitig mit der boiotischen Colonie
des Geren und einige Jahre vor der athenischen
Colonie der Kodriden Damasos und Naoklos, Paus.
VH 3, 6; nach Strabon XIV 633 jedoch nach
derselben und spater als Geren. [Tiimpel.]

Apokalypsen, eine Litteraturgattung jfidi- 30
schen Ursprungs, aber wenn nicht schon durch
die judische Diaspora, so durch das Christentum
auch in die griechische Welt eingedrungen und
in den Jahrhunderten um den Beginn unserer
Zeitrechnung her zur Darstellung religiOser Ge-
danken besonders beliebt. Mitteilungen, die der
Verfasser seinen Zeitgenossen machen will, Mah-
nungen vie Belehrungen, die letzteren vorwiegend
fiber den zu erwartenden Umschwung der Dinge,
fiber das Ende der Welt und seine Vorzeichen, 40
kleidet er ein als fiberirdische Offenbarungen,
die irgend ein grosser Mann der Vorzeit yon einem
himmhschen Wesen empfangen hat und die er
anscheinend wOrtlich hier aufzeichnet. Dabei be-
dient er sich einer dunklen, Bilder und symbo-
lische Handlungen , Allegorien und Eatsel an-
einanderreihenden Darstellungsweise, so dass erst
eine Deutung das Verstandnis ermoglicht. Er-
leichtert wird solche durch die GleichfOrmigkeit
des Bildermaterials in den verschiedenen Produc- 50
ten dieser Gattung. Nirgends enthalten die A.
wirklich erlebte Visionen; in allem verraten sie
die kfinstliche Composition ; der zeitliche Stand-
punkt des Verfassers wird meistens dadurch klar,
dass bis zu diesem Punkte hin die geschichtlichen
Thatsachen der Wirklichkeit oder dem Bilde, das
man damals von dieser Wirklichkeit hatte, ent-
sprechen, wahrend sich dann ganz allgemeine
phantastisch ausgemalte Bilder von den letzten
Dingen anschliessen. Es ist begreiflich, dass die 60
A. fast samtlich spatere Zusatze und Umarbei-
tungen aufweisen; die Hoffnung wurde von der
Erfahrung corrigiert. Der Einfluss, den die iiidi-
schen A. auf die Stimmung der Juden in den
letzten Zeiten ihrer politischen Existenz geiibt
haben, kann kaum iiberschatzt werden; die christ-
uchen sind nicht weniger die Lieblingslecture
der altchristlichen Gemeinden gewesen, bis der

Skymn. 306f. PUn. n. h. Ill 72.

Strab. XII 873.

Thuk. IV 104. Strab. X 487. Marm.
Par. 48.

Strab. VII 309f. Airian. peripl. 30,

Strab. X 484.

Strab. VI 263. Skymn. 326.

Arrian. peripl. Pont. Eux. X9.

Strab. VII 319. Skymn. 7"65f.

Strab. XIV 649.

Arrian. peripl. P. E. 1. Xenoph. anab.
V 5, 10. Strab. XII 548. Enseb. II 80.

Skymn. 804.

Strab. VI 268. Paus. IV 33, 8.

I [Oehler.]

•verfeinerte Geschmack der Theologen des 3. und
4. Jhdts. an ihnenAnstoss nahm undes erreichte,
dass diese litterarische Form verschwand. Die
alteste bekannte A. ist das Danielbuch, hebraeisch
und aramaeisch um 166 v. Chr. in Palaestina ge-
schrieben und alsbald in griechischer Uberarbei-
tung weit verbreitet. Die Grundlagen des Henoch-
buches sind nicht viel jfinger. Unter den christ-
lichen A. diirfte die den Namen des Johannes
tragende dem 1. Jhdt., die des Petrus dem 2. zu-
zurechnen sein. Auch der in Eom um 130 ge-
schriebene Iloifirjv des Hermas gehort hieher, die
einzige nicht pseudepigraphische A. Die Oracula
Sibyllina und der Hermes trismegistos beweisen,
dass auch auf eigentlich hellenistischem Boden
die Apokalyptik Liebhaber gefunden hat. Vgl
Schiirer Gesch. d. jtid. Volkes II 609ff; und
den Art. Apokryphen. [JulicherJ

AjzotcrjQv^Lg. 'AnontjQvrrsiy heisst eigentfich
nur etwas ausrufen (Xen. hell. V 2, 27), z. B.
auch ein verloren gegangenes Kind (Pint. Ale.
3), insbesondere zum Verkauf ausbieten (Demosth.
XXIH 201. Harp.). Endlich steht es technisch
von der Verstossung eines Sohnes: Diocletian und
Maximus in Cod. VIH 46 (47), 6: abdicatio, quae
Graeco more ad alienandos liberos usurpaba-
tur et ajtoxr)Qvg~ig dicebatur, Romanis legibus rum
eomprobatur. Poll. IV 93 ajxoxrjQv^ai vlor xai
vlwvov. Die Bezeichnung anoxtjQvxxog, der Ver-
stossene, fand sich nach Pollux a. a. 0. erst bei
Spateren (die Grammatikerstellen s. bei v. d. Es
de iure familiarum 129). Nach Dionys. Hal. ant.
rom. II 26 verliehen die griechischen Gesetzgeber
den ungehorsamen Sohnen gegenuber nur das
Eecht l&laoai ix xijg olxiag . . . xai xorjfiaxa fti)

xaxal.astv, stsgaixsoto de ovSe'v, also Verstossung
und Enterbung, und dies mflchte als die recht-
liche Folge der d. zu betrachten sein. Bezuglich
der Form besagt der Name schon, dass die fer-
stossung mittelst Offentlicher Verkfindigung durch
den Herold erfolgte (vgl. Plat. leg. XI 928 d.
Eur. Alk. 737, wo dafur wieixeTv gebraucht ist,

ygl. Herod. I 59). Naheres wissen wir weder
fiber etwaige Beschrankungen dieses vaterlichen
Rechtes noch fiber das Verfahren. Denn weder
Platons Bestimmungen hierflber (leg. XI 928)
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noch die Angaben der Rhetoren, bei denen die

Lage des AnoxijQvxxo/nevog ein beliebtes Thema
war (s. Lukian. im Abdicatus, bes. c. 8. 10. 21, Quin-

tilian und Seneca), konnen hierbei massgebend sein.

Nur wenn es bei Demosthenes XXXIX 39 heisst

6 vo/iog . . . xovg yoveag noisi xvgiovg ov ftovov

{Hodai rovvojjia «f d{?CT«, cM» "&v adhv s£ahT-

ytcu fSovXwvxai xai ajtoxr)QV%ai. , so geht daraus

hervor, dass in Athen die d. mit Streichung in

ist, wohl aber die oben citierte Definition des

Livius. Vgl. E. Kuhn Entstehung der Stadte

der Alten 125ff. Vischer Kleine Schriften II

374. M. Dubois Les ligues gtolienne et ache-

enne 201f. * [Szanto.]

Apokopa (to '4x6xo3ia), ein steil abfallenaer

Kfistenstrich des ostafricanischen Landes Azania

sudlich vom Vorgebirge Zingis (B4s-Hafun), wel-

cher stark gegen Siidwesten zurucktritt ; Ptolem.

der Liste der Phratrie verbunden war. Denn es 101 17, 9. IV 7, 11. Marcian. I 13f. Der alexan-

ist nicht angangig, die Stelle mit v. d. Es 126

u. a. von der blossen Namensanderung zu ver-

stehen , von welcher nichts dasteht und die

doch gewiss nicht durch den Herold auszurufen

war. Ubrigens war die d. in Athen sicherlich

sehr selten, da wir so gar nichts davon hOren ; das

Beispiel des Themistokles (Ael. v. h. II 12. Ne-

pos Them. 1. Valer. Max. VI 9, 2) bezeichnet

schon Plut. Them. 2 als erdichtet. Vgl. v. d. Es
a. a. O. Meier-Lipsius Att. Proc. 535

mann-Blfimner Privataltertfimer 78.

[ThalheimJ

'Ajz6mivos, ein derber, komischer Tanz, rfdog

oexrfoeaig (poQnxijg, Schol. Ar. Eq. 20, vgl. Bekk.

Anecd. p. 429, 29. Eustath. II. p. 637, 6. In

den Komodien des 5. Jhdts. wird der a. haufig

erwahnt, so in der Nemesis des Kratinos (I

51 K.), im Kentauros des Aristophanes (T 463

K.) und in den Amazonen "des Kephisodoros (I

drinische Kaufmann unterscheidet in seinem Pe-

riplus mar. Erythr. 15 to fuxga und to fisydia

'Anoxona xfjg 'Afaviag , welche zusammen auf 6

Tagfahrten sich erstrecken und nur an zwei

Stellen das Ankerauswerfen gestatten; es ent-

fallen davon zuerst 4 Tagfahrten auf die Steil-

kfiste von Eas Ma'aber bis Eas el-Kheile, dann

2 auf die minder steile, fast flach erscheinende

Kuste von Seif et-tawil bis Ras Filuq nOrdlich

Her- 20 von 'Obbiya; die' Ankerplatze heissen auf den

alteren portugiesischen Seekarten Moro cobir und

Bandel d'agoa. Vgl. dariiber Bunsen De Aza-

nia 22f. G u i 1 1 ain Documents sur rAfrique orien-

tale 119f. und die Noten von C. Mfiller und

Fabricius zum Periplus. [Tomaschek.]

'Ajtoxojia ogti, auch Iloivai fc&v ,G<Stter-

strafen' genannt, nach Ptolem. VH 1, 19 ein

Gebirge Vorderindiens, das sich an den Vindhya

in Nordwesten anschliesst, d. i. die ,Randkette'

800 K.); s. Athen. XIV 629c und vgl. auch das30Aravali Ostlich von der Wuste Sind oder Mar-— - ~* '" ' ' war, mit dem Gipfel Abu (skr. Arbuda ,An-

schwellung') ; diesen Gipfel nannte auch Mega-

sthenes ,Todesstrafen' oder, wie Plin. VI 74 iiber-

setzt, Capitalia; indischen Sagen zufolge ver-

tilgte der Einsiedler Vasistha bei einem Erdspalt

(Chidra) des Arbuda die'bosen Geister Daitya,

Lassen Ind. Alt. K. 122. [Tomaschek.]

'Anoxomri xee™v t
Schulderlass

,
geffirchtete

Massregel bei Staatsumwalzungen (vgl. And. 1 88.

Wortsp'iel Arist. Equ. 20. Athenaeus, der den

d. in Gegensatz zu den wfirdevolleren (axam/j.<6-

xsqo.) und einfacheren Tanzarten stellt und ihn

den yeZoTai 6Q%r\oeig zurechnet (XIV 629 f) , be-

richtet, dass der Tanz auch /mxxQiafiog (s. d.)

genannt und auch von Frauen getanzt wurde.

Pollux IV 101 zahlt den a. zu den aoclyfj stdr]

OQxrjaewv £v zfj xfjg doqpvog mgupoQa. Mit dem
Namen soil auch ein /xelog (das Lied, das den

Tanz begleitete?, Schol. Arist. Eq. 20) « o xwv 40 Isokr. XII 259. [Demosth.] XVH 15. Plat rep,

• - - .»,'.„.,—> VHI 566a; leg. HI 684 d. V 736c. Dio Chrys.

XXXI 604 E.), oft genannt in Verbindung mit

dem avaSaofiog yijg. Beispiele erfolgter Schulden-

tilgung sind selten, doch wird Solons Seisach-

theia von Arist. resp. Ath. 6. 10 als Schulderlass

bezeichnet, im 2. Jhdt. waren sie haufiger in Aito-

lien und Thessalien (Diod. frg. XXIX SS); be-

absichtigt war er in Syrakus von Agathokles

(Diod. XIX 9), in Sparta von Agis (Pint. Ag.

xivaiSoyeaywv "afiflog (Bekk. Anecd. p. 429, 29)

bezeichnet worden sein. Uber die ursprfingliche

Form und Entstehung des Tanzes giebt die Ety-

mologie des Wortes keinen genugenden Aufschluss.

[Eeisch.]

'An6nXrjToi. An mehreren Stellen des Poly-

bios wird so eine.BehOrde des aitolischen Bun-

des genannt, IV 5. XX 1. 10. XXI 3. Die-

gelbe muss ein dem Strategen zur Seite stehen-

der Rat gewesen sein, welcher auch die Verhand- 50 8). Vgl. Buchsjenschutz^^ iSL^-S
lungen mit den auswartigen Staaten leitete. Liv. 35.

"" «--" ->—

XXXV 84 sagt von ihm . . . sanetius consilium

ex deiectis constat viris und erwahnt ihn noch

XXVI 24. XXVni 7. XXXV 45. 46 , 1. Po-

lybios nennt die d. auch dg^ovre? xwv Alxco/.aiv,

Livius prineipes. Aus alle dem ergiebt sich,

dass sie ein standiger Rat waren, der die lau-

fenden Geschafte wahrzunehmen hatte. Da uns

nun eine aitolische flovhi oder ein aitolisches

owidftiov bezeugt ist, anderseits aber die d. der 60
Volksversammlung von Polybios wie von Livi-

us gegennbergestellt werden, hat man die d.

vielfach mit dem awcdgiov identificiert. Doch

ist es nicht unmSglich, dass sie einen engeren Eat

gebildet haben als das grosse ovvidQtov , wofur

Polyb. XX 1 (xQiaxevxa xa>v anoxki\xa>v) aber

nicht spricht, da dort nur eine aus der Gesamt-

zahl der Apokleten gewahlte Commission gemeint

Hermann-ThalheimRechtsaltertfimer81.
[Thalheim.]

Anoxgioig, Antwort, steht im atHschen Ge-

richtsverfahren von den Erklarungen, welche die

Parteien bei der Voruntersuchung {ardxeuiit) auf

Fragen der Gegenpartei abgaben, und welche auf

Erfordern der letzteren schriftlich aufgesetzt und

zu den Beweisstucken gelegt worden, um am Ge-

richtstage verlesen zu werden, Isai VI 12f.
&

[Thalheim.]

Apokryphen, im Sprachgebranch der prote-

stantischen Kirchen Terminus technieus fur die-

jenigen Bucher, die die griechische Ubersetzung

des Alten Testaments (LXX) and die lateinische

Vulgata fiber den hebraischen Urtext hinaus be-

sitzt, Makkabaeerbtlcher, "Tobias, Judith etc. (die

beste, aber noch nicht vollig genfigende Ausgabe

O. Fr. Fritzsche Libri apocryphi Veteris Testa- :
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menti graece, Lips 1871, ausserdem vgl. Walil Streben nach Eroberung der ganzen Menschheit
Clavis librorum \et. Test apocryphorum philo- keine Geheimlitteratur brauchen. Doch ist nicht
logica. Frit zsche und Wil. Grimm Kurzge- ausgeschlossen, dass sie in einer spateren Periode
iasstes exegetisches Handbucb zu den A. des Alton ein Buch als ,falsch', apokryph, verwarf, das und
lest. 6 Bde, Lpz 1851—60). Dieser Name ist gerade weil es in einer friiheren hohes Ansehen
erklarlicb nur aus dem Sprachgebrauch der alten bei ihr genossen batte. So gewiss ein sehr er-
Lirche, die ihn, wie die katholischen Kirchen nocb heblicber Teil der A. ausserkirchlichen Ursprungs
heute, fur die erwahnten Bucher gerade nicht ist, von Gnostikern, Manichaeern u s w her-
verwendet. Bei den griechischen wie lateiniscben riihrend— einiges mit alttestamentlichen Namen
\atern liegt in der Bezeichnung ,apokryph< ein 10 ist jiidiscb, ofters christlich flberarbeitet , so be-
verweriendes Irteil; Jtpiia (at6xQv<pa sind das sonders die Testament* der 12 Patriarchen und
Uegenstuck v°n M*«, xocva xal dedfifiootevfisva das 4. Buch Esra, dayon die wichtigsten Stiicke
(Origen. m Matth 23, 35) und da unter letz- ediert bei 0. F. Fritzsche Libri Veteris Test,
teren die Cffentlichen Bucher *az' Z£oXfr , die pseudepigraphi selecti, Lips. 1871: waluoi ZnXo-
kanonrschen, verstanden werden, ist apokryph das ^mvzog, liber Esdrae IV. V, Apocalyps^ Baruchi
,Nichtkanonische, Widerkanomsche'

,
jedoch nur und AssumptioMoyseos; vgl. auch Volkmar Hand- .

soweit es den Anspruch auf Kanomcitat zu er- buch d. Einleitung in d. Apok. 3 Tie 1860 63heben schemt — denn sonst hatte ja die ge- 67 —, es bleiben genug A. iibrig, die in der Kirche
samte griechsche und roimsche Litteratur der geschrieben worden sind, teils eben aus ganz alter
vorclmstlichenZeit als apokryph bezeichnet wer- 20 Zeit , teils aus spaterer, als besonders der Triebden konnen. Wie schon Tertull. de pudic. 10 zur legendarischen Weiterbildung der biblischen
apocryphus mit falsm^zusammenstellt, so haftet Geschichte und der zur Erganzung des aus derdurchweg der Begriff der Ungkubwiirdigkeit an christlichen Urzeit Uberlieferten (Brief des Pau-demWorte was bei anonymenSchnftwerken sich lus an die Laodicener wegen Koloss. 4, 16 und
auf den Inhalt beschrankt, bei den ubngen auch Briefwechsel zwischen Paulus und der Gemeinde
(he Angaben uber \erfasser, Zweck u. s. w. be- von Korinth wegen I Korinth. 5, 9. 7, 1) sich
tnfft so dass dann apokryph gleich pseudepi- lebhaft regten. Die meisten A. sind in griechi-
grapn_ (Iren. 1 ZO xfyitos axoxevycov xai vd&cov scher Sprache verfasst, einige davon aber nur in
7Saqmv) ist. Augustin defimert ganz treffend con- Ubersetzungen, viele fragmentarisch erhalten ; von
tra * austum XI I hbn qui appellantur apo- 30 mehreren kennen wir nur die Titel. Man ziihlt
crypto nmiquodhabendi smt in aliqua aucto- an 30 apokryphe Evangelien, Apostelgeschichten
ritate secreta, sed quia nulla- testifieationis luce nicht viel weniger. Diese Litteratur ist grossten-
deelaraU de nescw quo secreto neseio quorum teils iiberaus gedankenarm , eintom<* und ^e-
praesumphoneprolatisunt; nicht umfassend ge- schmacklos; aber man lernt aus ib/besser lisnug meron. ep. 10 1, 12 caveat omnia apocrypha, aus den ,Kirchenvatern' die Interessen und Ideale
...semt noneorum esse, quorum titulis praeno- des Vulgarchristentums kennen, und auch fiir
tantur, und Augustin de civ. Dei XV 23 apo- Kultur- und Sprachgeschichte diirfte aus ihr man-
cryphaenwieupantureo quod earum occulta origo ches zu gewinnen sein. Es ist den A nur nochnan daruitpatrtbus ist irrefuhrend. Besonders nicht geniigender Fleiss gewidmet worden; vieles
charaktensfasch Salvianus epist IX (217, 9 ed. 40 liegt noch unediert in den Bibliotheken. Die
Pauly) Der falsche Schem des Kanomschen, un- erste relativ voUstiindige Sammlung ist- J-

A

bedingt Verbindhchen ist das Entscheidende

;

Fabricius Codex apocryphus Novi Test 1703
gleichgultig ist,ob daran der Verfasser schuld 2 torn., 1719 3 torn.; einen grossen Fortschritt
ist _ so wenn em Christ des 2. oder 3. Jhdts. in der Textkritik bezeichnete J?C. Thilos gleich-
unter dem ]S amen emes Propheten oder Apostels namiges Werk, von dem aber nur Band I 1832Bucher schreibt (apokryphe Bnefe und Apokaly- erschien. C. Tischendorf publicierte, nicht
psen)_ oder auch ohne Mmen neue Darstellungen durchweg mit Sorgfalt, 1851 die Acta Apostolo-

*mm -Tf ^f"1'^ fijierten heiligen Ge- rum apocrypha, 1866 Apocalypses apocryphae Mo-
schichte giebt (apokryphe Evangelien und Apo- sis, Esdrae, Pauli, Johannis item Mariae dormitio,
stelgeschichten) — oder nur em Missverstiindnis 50 die Evangelia apocrypha 2. Aufl. 1876. Muster-

vJS**
1
*'

wie
4 .

we™ d
,

er Hlrte des Hennas von haft ist die noch unvollendete Ausgabe der Acta
lertuu. ae pudic. 10 als apocryphus ille pastor Apostolorum apocrypha von R. A. Lipsius undmoechorum angegriJfen wird, wahrend der Ver- M. Bonnet (1 1891), ausgezeichnet die Bearbei-
tasser an irgendwelche praesumpho so wenig wie tung der Acta Ioannis von Th. Zahn 1880. Bei-an

£?,
e

>,^
lm
H •.

Chte -

1 ^ • . , , ,
,lahe erschopfend hat innerhalb der gesteckten

JSicht von Haus aus ist .apokryph' erne tadelnde Grenzen den Stoff litterargescbichtlich behandelt
Bezeichnung

;
viele Producte der religiosen Lit- und verwertet E. A. L ip s i u s Die apokr. Apostel-

teratur aus der Periode des Synkretismus legen geschichten und Apostellegenden (I H, 1. 2. HI)
sich selber diesen Titel bei (vgl. Dieterich 1883-90. Zur Orientierung sehr geeignet ist der
Abraxas 155 16-23 161ff.)j diese Winkelweis- 60 Anhang uber die neutestamentlichen ^inHoltz-
neit hat Zutrauen bios zu dem Geheimen und m aims Einleitung in das Neue Testaments 1892,
Geheimnisvollen; in den gnostischen Kreisen, die 485-503 und die Abhandlung von E. Schfirer
ebendahm gehoren, teilte man diese Neigung, vgl. in Herzogs Eealencvklopaedie fa 484—511. VielesUem. Alex Strom. I 15, 69: die Prodikianer Genauere bei E. Schiirer Gesch. d. jfid. Volkes
ruhmen sich des Besitzes yon §ip).u &^,y.ovVm im Zeitalter Jesu Chr. II 1886, 588ff. 609-691.
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Bei der Kirche kam das Th. Zahn Geschichte d. neutestamentL Kanona

llJh
S%-u

iu
J
ch

,

ln Misscredit; sie konnte Bd. LT 1890-92. Abschliessende Arbeiten eii-aucn mit inrem demokrahschen Zug und ihrem stieren nicht, schon weil der Stoff sich taglich
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mehrt, so hat M. B. James 1892 die Smftrjxti Here. col. XXXIV 7 f^aav Vavmv fia^xal xojioI-

'Apgadu in zwei Eecensionen bekannt gemacht X[ag] SagStav6e etc. Das awo« bezieht Biicheler

(Texts and Studies ed. Robinson II 2) und die a. a. O. auf Antiochos vonAskalon. [v. Arnim.]

VerOffentlichung weiterer noch ungedruckter Texte Apollinar, in Eom, Kultusstatten des Apollo

versprochen; hOchst interessante Bruchstiicke des ohne Tempel, 1) vor Porta Carmentalis, auf den

Evangeliums und der Apokalypse des Petrus sind Prata Flaminia, wo spater der Apollotempel er-

inigyptenjungstaufgefundenundvonBouriant baut wurde (Liy. HI 63, 7), in der Gegend von

in t. IX 1 der Me'moires der franzOsischen Mission Piazza Montanara; 2) auf dem Quirinal, bei der

arcbMogique en Caire 1892, bald darauf mit aedes Salutis, genannt in der Argeerprocession

zahlreichen Verbesserungen von Harnack in 10 bei Varro de 1. 1. V 52 (nach C.F.Hermanns
Berlin und von Robinson und James inLondon von Jordan Topogr. II 265. 604 acceptierter

publiciert worden; Text und Bearbeitung bietet Conjectur). Doch ist fur die verderbten' Worte

Harnack in seinen Texten und Untersuchungen adversum est pilonarois eis aedem Salutis wahr-

zur Geschichte der altchristlichen Litteratur IX scheinlicher mit Bunsen zu lesen adversum est

2 (1893). [Jiilicher.] pulvinar Solis eis aedem Salutis. S. Gilbert

Apolaustus, Name beruhmter Pantomimen, Topogr. I 285. HI 371. Hulsen Rhein. Mus.

besonders 1) M, Ulpius Aug. lib. Apolaustus, XLIX 1894, Heft 2. [HulsenJ

maximus pantomimorum , CIL VI 10114, vgl. Apollinares, ein den Augustales verwandtes

IX 709. VI 10057. Priestercollegium des Apollo, das eine Inschrift

2) L. Aelius Augg. lib. Aurelius Apolaustus 20 von Cumae erwahnt : C. Pomponius Zotieus ool-

Memphius, vgl. unter Aelius Nr. 27, wo nach- legio Apollinario d. d., GIL X 3684 = XI 3018;

zutragen sind eine Inschrift von Tibur, CIL XIV vgl. die Inschrift von Pisaurum bei Orelli 4069

4254: L. Aurelio Augg. lib. Apolausto Memphio = Wilmanns 2112. Auch die [A]poUines(esV

pantomimo hieronieae ter temporis sui primo, auf einem Steinfragment von Lindum (Lincoln) in

und eine von Veii CLL XI 3822 : [pantjomimo Britannien (Eph. epigr. IH 179) durften hierher

. . . proveeto [ah imp. Anjtonino [et Aurelio] gehOren. Manner mit der Wurde eines Apoffinaris

Caesare [Apolausjti Memphi . . . senioris. Von nennen vier Ins'chriften von Luceria, CHj IX 814

diesem A. sind also im ganzen 6 Inschriften be- —817, und zahlreiche vonMutina (CIL XI 845ff.);

kannt: CIL VI 10117. IX 344. X 3716. '6219. seviri Apollinares in Arretium, CIL XI 1843f.,

XI 3822. XIV 4254; vgl. Friedlander Sitten- 30 s. Ruggiero Diz. epigr. I 514. [Aust.]

gesch. ne 623f. [P. v. Eohden.] Apollinares ludi s. Ludi.

'Ajt6leiy>is s. Ehesclieidung. ApoUinarios von Laodikeia, emer der ge-

ipolexis CArnflngts). 1) Athenischer Archon scheitesten , einflussreichsten und fruchtbarsten

zwischen 92/1 und 65/4 v. Chr. (Gurlitt Tiber Kirchenschriftsteller des 4. Jhdts. Sein Vater,

Pausanias 244). CIA n 479. gleichen Namens, Christ, war aus seiner Vater-

2) '£? Ohv, athenischer Archon, nach Ditten- stadt Alexandrien als Lehrer der Grammatik nacli

berger kurz nach Beginn der christlichen Aera Berytos, von da nach Laodikeia in Syrien ge-

(nach Neubauer Curae epigr. 9 um 20 v. Chr.). gangen, wo er sich eine Familie griindete, Pres-

CIA HI 87. 106. 646. CIA II 489. [Wilhelm.] byter wurde und— vielleicht um 360— gestorben

S) Athener («f Otov). Taulae eytjPcov Ende 40 ist. Was Sokrates hist. eccl. Ill 16 von semen poi

des 1. Jhdts. v. Chr., 'AWjvcuov VIII 404, vgl. etischen Arbeiten, Versification der alttestament-

CIA LI 1047. 1049. . [Kirchner.] lichen Geschichte berichtet, diirfte auf Verwechs-

Apollas i'AjtoUag). 1) Phe'neat. Km/updos in lung mit dem Sonne beruhen. Dieser
,

in Lao-

einer delphischen Inschrift, 'E<pr)ii. aoX . 1883, 161. dikeia geboren , wurde daselbst fruh Lector and

2) Sohn des Apollonios, Samier. JV«3 Vvgea- gefeierter Lehrer der Rhetorik. Der arianische

uarlq in spaterer makedonischer Zeit, M.-Ber. Bischof der Stadt hat ihn excornmuniciert hatipt-

Akad.Berl. 1862,72 = Dittenberger Syll. 396. sachlich wohl wegen seines entschiedenen An-

[Kirchner.] schlusses an Athanasius. 362 finden wir inn

8) "AjcoXXSs (so meistens ; 'Axettas Clem, protr. als Bischof seiner Heimatstadt, gestorben ist er

47 p. 42. Phot. s. KvyjchS&v &va^ua. Suid. s. 50 zwischen 383 und 392. Seine zahlreichen Scnni-

'PodmmSog avA&rjfia), der Pontiker (Phot. Said. ten sind zum grOssten Teile der VerteidigSBg des

a. a. O.), verfasste zwei periegetische Werke iiber Glaubens gegen Heiden und Ketzer gewidmet.

Delphoi (h zoXs AdywoTg, Clem. a. a. O.) und Namentlich scheint seine dichtensche ThAtagkeit

fiber die Stadte im Peloponnes {moi t&v h m- solchen Tendenzen ihren Ursprung zu Terdanken.

. Xoxowrjocj, xoXsav, Athen. IX 369 a. Schol. Nic. Als Mian durch das Edict vom SommSr 36i
!

flen

Ther. 517). Nach Quintil. XI 2, 14 (wo fiir Christen die schulmassige Beschaftigmig mit tter

GaUimaehus zu lesen ist Callimachius) war er klassischen Litteratur untersagte, suchte A. (bo-

KaUimacheer. wie Istros und Hermipp. Ob er zomen. hist. eccl. V 18) dies Verbot imiinrtaam

mit dem Schuler Chrysipps (Diog. VH 193. 197. zu machen durch SchafEung einer gleichartigen

Ind Stoic, col. XLVIT) identiseh ist. lasst sich 60 christlichen Litteratur. Er brachte die alttesta-

nicht beweisen, aber auch nicht leugnen. Da- mentliche Geschichte bis auf Saul—m ^4 nach

nezen durfte der A., der ein offenbar nicht un- den Buchstaben des Alphabetsibenannten Bflchern

berthmtes (vgl. Apost. 3, 60 c c. interpr.) Werk — in homerische Verse, dichtete KomOdien im

fiber Botanik (IleQi poravtiv, Schol. Nic. Ther. Stile des Menander, Trago^ien m d« Weise des

559) schrieb (s. Apelles Nr. 11), ein anderer Euripides und ahmte auch die Lynk Pindars nach.

sein FHG TV 307. Susemihl Alex. Litt.-Gesch. Nach Sokrates a. a. O. hatte er auch den Inhalt

j 399 [Schwartz.] der Evangelien und die apostohscnen Dogmen in

4)' Apoll<as) aus Sardeis, Akademiker, Ind. platonischen Dialogen expMert. Von dem allem
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ist nichts erhalten, wenigstens bisher nichts ver-

offentlicht ; ob zwei Epigramme der griechischen
Anthologie (Anth. Pal. XI 399. 421) mit dem
Namen A. von dem Laodicener herriihren, ist un-
gewiss. Dagegen ist zum erstenmal 1552 (Paris)
durch Turnebus eine Metaphrase des Psalters
in heroischem Versmass, mit moglichstem An-
schluss an den LXX-Text, gedruckt worden, zu
der eine Widmung (jigo-dncogia) an einen gewissen

in der griechischen Litteratnr bis zu Photios herab,
das Meiste bei Leontios adv. fraudes Apollinari-
starum (Mai Spicileg. Eomanum X 2). Ziem-
lich voUstandig gesammelt hat diese Eeste nebst
mehreren von ihm zuerst fur A. in Anspruch ge-
nommenen Werken, dem schon erwahnten avtig-
Qtjuxdg xar' Evvoptov, den drei unter Theodorets
Namen verbreiteten dialoyot xeqi rijg dylag rgid-
Sog und einem ps.-iustinischen Tractat, den der

Markianos gehort. Neuerdings hat A. Ludwich 10 Herausgeber jiegl rgidSog betitelt, J. Draseke
diesem Werke besondere Aufmerksamkeit gewid-
met, seine metrischen Eigentumlichkeiten unter-

sucht und auf Grund derselben (Herm. XIII 1878,
335ff.) den Verfasser fiir einen Schuler des Non-
nos, wahrscheinlich urn 455, erklart. Doch in
den Konigsberger Studien I 1887 hat Ludwich
jene Behauptung zuriickgenommen, und nach J.

Drasekes Aufsatz in Ztschr. f. wiss. Theol.
XXXI .1888, 477ff. ist die Abfassung durch A

Apoll. von Laodicea, sein Leben u. seine Schrif-

ten. Nebst einem Anhang : Apollinarii Laodiceni
quae supersunt dogmatica, in Teste und Unter-
suchungen von 0. v. Gebhardt und A. Har-
nack VII 3. 4, 1892. Dort sind auch zahl-

reiche friihere Abhandlungen Drasekes, die sich
auf A. beziehen, genannt und, verwertet; vgl.

ubrigens Gott. Gel. Anz. 1893, 73—86.
Als Schriftausleger muss A. fur seine Zeit

von Laodikeia ganz sicher. Um so weniger das Jahr 20 Grosses geleistet haben; Nuchternheit und ein
der Abfassung; denn die Angaben des Sozomenos
hist. eccl. VI 25 fiber die Kunst des alten A.,
durch seine einschmeichelnde Muse den gemeinen
Mann fur seine Sonderlehren zu gewinnen, be-

weisen nichts beziiglich einer Psalmenmetaphrase.
Eine Apologie des Christentums gegenuber den

Philosophen, {meg dXrj&eiag betitelt, hat A. nach
Sozom. V 18 unter Mian geschrieben. J. Dra-
seke hat Ztschr. f. Kirchengesch. VII 260ff. sie

gewisser exegetischer Tact zeichnen ihn aus; die
Eeste seiner vnojivr\jjuxxa liegen aber noch, wenig
beachtet, in Catenen zerstreut, die bedeutendsten
wohl aus seinem Commentar zum BSmerbrief in
Cramer Catenae graec. patrum in Nov. Test.
IV 1844.

Die Anhanger des A. haben es verstanden,
trotz des Zornes der kirchlichen Kreise liber den
abgefallenen Meister einen Teil seiner Werke auf

wiederfinden wollen in dem ps.-iustinischen Xoyog 30 die Nachwelt zu bringen, indem sie sie systems-
aagaivenxog jigog "EXXyvag (s. auch unter CI au- •'»*' —

dius Apollinaris). Den Neuplatoniker Porphy-
rios hat A. bekampft in einem grossen Werke
von 30 Biichern, nach der Meinung von Zeitge-
nossen die geschickteste christliche Gegenschrift.
Sie ist vollstandig verloren, ebenso die Streit-

schrift gegen Marcellus von Ancyra. Eine andere
gegen den Arianer Eunomios soil nach Draseke
in dem sog. 4. und 5. Buche der Streitschrift

des Basileios gegen Eunomios erhalten sein, ihr40tiner unecht,

tisch falsch etikettierten, z. B. mit dem Namen
des Iustinus Martyr, Iulius von Eom, Athanasius
versahen; vgl. C. P. C as pari Alte und neue
Quellen zur Gesch. des Taufsymbols 1879, 65ff.

Aus den Streitschriften gegen A. ist — von der
Gregors von Nyssa abgesehen— fast nichts sonst
Unbekanntes liber ihn zu lernen ; die beiden dem
Athanasius zugeschriebenen Bucher xara 'AnoXXi-

vaglov sind trotz des Widerspruchs der Benedic-

ursprunglicher Titel avnggrjnxdg xaz
1

Evvofiiov.

A. zahlt jetzt zu den Ketzern. Epiphanios
widmet ihm cap. 77 seines Ketzerkatalogs, eine
rfimische Synode in den siebziger Jahren hat ihn
excommuniciert, die grosse Synode von Constan-
tinopel 381 hat das Urteil definitiv gemacht, der
Kaiser Theodosius es feierlich bestatigt. Ein
energischer, consequenter Denker, hatte A. in einer
Zeit, wo man sonst fast nur die trinitarische Frage

Vgl. ausser den im Text genannten Stellen

'

noch Hieron. vir. ill. 86. 104. 120; epist. 48, 13.

49, 3. 70, 3. 84, 2. 3. Basil, ep. 131. 224. 226.
244. Gregor. Naz. epist. ad Cledonium. Socr. hist,

eccl. II 46. Theodoret. hist. eccl. V 3. 4. Philo-
storg. hist. eccl. VIII 11—15, aus dem der Ar-
tikel bei Suidas entnommen ist. Cod. lust. I 1,

5—7. 5, 8. 7, 6. Nov. lust. 42. 109. fiber die
richtige Schreibung des Namens vgl. Ph. Zahn

behandelte, das christologische Problem ernsthaft 50 Forschungen z. Gesch. d. neutestam. Kanons V
vorgenommen und glaubte Gottheit, Menschheit
und Einpersonlichkeit des Gottmenschen nur so
zu ihrem Eecht bringen zu konnen, dass er den
Logos, die zweite Person der Gottheit, im Men-
schen Jesus die Stelle des vovg einnehmen liess.

Die Kirche fand damit die voile Menschheit des
Erlosers geleugnet, Basileios sagte sich von dem
ehemals verehrten Freunde los, und A. grundete
eine Nebenkirche, die 100 Jahre lang der Gross

1893, 99—109. [Julicher.]

Apollinaris. 1) Beiname der Colonia Iulia
Eeionun. S. Eeii. [Ihm.]

2) Arztlicher Schriftsteller, Marcellus de me-
dicamentis praef. 2. 16, 7.

3) Bruder des Nemesianus, Mitverschworener
gegen Caracalla im J. 217 n. Chr. , Hist. Aug.
Carac. 6, 7.

4) Rescripts an einen A., Cod. lust. VLT 64,
kirche viel zu schaffen gemacht und iiber be- 60 1 (222 n Chr.). LT 3, 9 (226 n. Chr.). V 62, 13
deutende geistige Krafte, wie Polemos, Timotheos (239 n. Chr.).
von Berytos , Valentinus , verfugt hat. Von der
Hauptschrift des A. chiodeiSig xeoi rij; delag oag-
y.aiOEcog rijs xad' S/ioicooiv av&gcoxov hat uns Gre-
gor von Nyssa in seinem 'Avrwgtjnxog xoog to.

'A.-io/Mragiov erhebliche Fragmente aufbewahrt;
aus anderen Briefen, Eeden, Bekenntnissen, Streit-

schriften u. dgl. finden sich verstreute Uberreste

Bei Sueton. Vesp. 19 ist statt des hsl. Apd-
lari wohl eher Apelli als Apollinari zu lesen.

[P. v. RohdenJ
5) Consularis Phoenices im J. 353, wurde mit

seinem gleichnamigen Sohne, der mit der Tochter
des Praefecten Domitianus verheiratet und Cura
palatii bei dem Caesar Gallus war, von diesem
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wegen angeblichen Hochverrats hingerichtet, Amm.
XIV 7, 19. 20. 9, 8.

6) Bruder des Antiocheners Quirinus, aus vor-

nehmer Familie, wurde zwischen 349 und 361
wegen einer Criminalanklage an den Hof des

Constantiusnachltalienberufen, Liban. epist. 449.

7) Sohn des Anatolius (s. S. 2071), Schuler
des Libanius (epist. 211. 716. 1556), von seinem
hochstehenden Vater schon von trimester Jugend

Pachynum (Capo Passero), hflchst wahrscheinlich
bei dem vonjtfacrob. 1 17, 24 erwahnten Tempel
des Apollo Libystinus. [Hiilsen.]

Apollinesis vieus, wahrscheinlich zu Mainz
gehong, auf einer bei Zahlbach gefundenen, jetzt
verschollenen Inschrift, Brambach Cffih 1138
(vom J. 220). Vgl. Ehein. Jahrb. LXVH 10.

[Ihm.]
Apollinis area, in Rom, in der ersten Region

an zu Ehrenamtern bestimmt (Lib. ep. 307. 552), 10 porta Capena; unbekannter Lage, denn die An-
'lebte 390 mit seinem Bruder Gemellus in Cilicien
(Lib. epist. 234) und pflegte dort den Sohn des Li-
banius, als dieser an einem Beinbruch darnieder-
lag (Lib. or. I 167 Eeiske; epist. 943. 976). Er
scheint spater das Amt eines Praefectus annonae
in Constantinopel bekleidet zu haben (Lip. epist.

514. 617). An ihn gerichtet Lib. epist. 234.

307. 541. 552. 617. 716. 885. 1556.

8) Arverner von feiner Bildung, Freund des

Rusticus, nahm als erster seiner Familie das 20Lanciani acque 8,

gahe der Mirabilien (c. 25), ubi est 8. Saba, fuit
area Apollinis et Splenis, ist erfunden und un-
moglich. Jordan Topogr. LT 108. 114. 542.
Dass sie auf dem Fragment 1 (ed. Jord.) der
Forma Urbis Eomae dargestellt sei, ist moglich,
doch nicht sicher. • Eichter Topogr. 160.

[Hfllsen.]

Apollinis fons, in Eom, als heilkraftig er-

wahnt von Frontin. de aq. 1 4, unbestimmter Lage.

Christentum an. Im J. 408 ernannte ihn der gal
lische Usurpator Constantin III. zum Praefectus
praetorio und sandte ihn mit seinem Sohne, dem
Caesar Constans, nach Spanien, um die Dioecese
dem Aufstande zu gewinnen. Bald darauf wurde
er seines Amtes entsetzt. Er war der Grossvater
des Apollinaris Sidonius, Zos. VI 4, 2. 13, 1. Ap.
Sid. epist. Ill 12. V 9, 1. 4.

9) C. Sollius Apollinaris Sidonius, s. S i d o.niu s.

10) Bruder des Simplicius (Ap. Sid. epist. IV 30
4. 12. VII 4, 4) und Thaumastus-, Verwandter
des A. Sidonius (ep. II 9, 3. V 6, 1), lebte meist
auf dem Landgute Vorocingus oder Voroangus am
Gard (ep. LT 9, 7 ; carm. XXIV 52). Durch sei-

nen Einfluss unterwarf sich Vasio um 475 dem
Kaiser Iulius Nepos (Sid. Ap. ep. V 6, 2). An
ihn gerichtet Sid. Ap. epist. IV 4. 6. 12. V 3. 6.

11) Paregorius Apollinaris, consularis Venetiae et

Histriae im 4. oder 5. Jhdt., CLL V 1582. [Seeck.

[Hiilsen.]

Apollinis Hydreuma (Plin. VI 102; ApoU
lonos Itin. Ant. 173, 1. Tab. Peut.; Appollonos
Geogr. Rav. 59, 10), Station auf der Wusten-
strasse von Koptos nach Berenike am roten Meere,
184 Millien sudcstlich von Koptos, 72 nordwest-
lich von Berenike; jetzt Wadi Hafeiri (Recueil
de travaux ^gypt. et assyr. XIII96 Taf.).

[Pietschmann.]
Apollinis Libystini fanum s. Apolline.
Apollinis promontorinm. 1) In Africa, Liv.

XXX 24. Mela I 4. Plin. n. h. V 3. It. Ant. 515,
If.; 'AnokXdviov atcQwtrjgiov Strab. XVH 832;
'Anollwvog axgov Ptol. IV 3, 6. Die Angaben ins-

besondere des Mela, Plinius und Strabon zeigen
aufs deutlichste, dass dies das nOrdlich von Utica
gelegene, heute Eas Sidi Ali el-Mekki heissende
Vorgebirge ist. Freilich bezeichnet Livius XXTY
27 — auch dariiber kann kein Zweifel obwalten— dasselbe und kein anderes Vorgebirge mit

12) Einen Astrologen dieses Namens erwahnt 40 dem Namen promontorium Pulehri, mag dieser
,i„„ ai„„„.i..;„,.„ ,•„ j„_ w j ; nnn auf eine wir^iiche Nebenbezeichnung des

Caps zuruckgehen oder auf einem blossen Irrtum
bemhen (vgl. Tissot Geogr. comp. I 158f. 549f.).

Dagegen mit dem xaXov axgmxrjgum , das nach
Polybios III 22f. in dem ersten Vertrage der
BOmer und Karthager als Grenze festgesetzt war,
die die Eomer nach Suden hin mit ihren Schiffen

nicht uberschreiten sollten, ist nicht minder un-
streitig das promontorium Mereuri des Mela and

Paulus Alexandrinus in der Vorrede zu seinem
Abriss der Astrologie (herausgegeben von Schato
Wittenberg 1586). Bruchstiicke seiner Schriften

existieren noch handschriftlich (z. B. cod. pbil.

Gr. Vindob. CVIH Nessel). [Eiess.]

Consuln mit dem Beinamen A.:
a) L. Domitius Apollinaris, Consul designatus

im J. 97 n. Chr., Plin. ep. IX 13, 13 (auch bei

Martial genannt),

b) P. Coelius Apollinaris , Consul ordinarius 50 Plinius, die 'Eg/j-ala axga des Stadiasm. mar. m.,
J. 169 n. Chr. mit Q. Pomneius Senecio... Strabon und Ptolemaens ffemeint. das heutkreim J. 169 n. Chr. mit Q. Pompeius Senecio..

Sosius Priscus.

Ausserdem vgl. Alfenus, Aurelius, Cerellius,

Claudius, Pinarius, Sidonius, Sulpicius Apollinaris.

[P. v. Eohden.]
Apollinaris legio,Name derhgioXFim Heere

der Kaiserzeit. Ursprung unbekannt. Vielleicht

erst unter Claudius der Legion gegeben, als die

legio XVPrimigenia errichtet wurde. Korrespon-

denzblatt der Westd. Zeitschr. X 59.

[v. Domaszewski.]

Apollinaris pagns im Gebiete von Placentia,

genannt auf der Tabula alimentaria Veleias (CLL
XI 1147) v 96; die Lage nicht naher bestimm-
bar. [Hulsen.]

Apolline (Abl.), eine Bhede an der westlichen

Kiiste von Sicilien, 32 mp. siidlich von Syrakus
(Itin. Anton. 96), also unweit des Vorgebirges

Strabon und Ptolemaeus gemeint, das heutige

Cap Bon oder Ras ed-Dar (s. Mereuri promon-
torium).

2) Ein zweites Vorgebirge des gleichen Na-
mens lag nach Plin. n. h. V 20 bei Caesarea,
der Hauptstadt von Mauretania Caesariensis ; Pto-
lem. IV 2, 4 nennt es zwischen Aayvovtor und
Kaaxga regfiavwv. [Job. Schmidt.]

Apollinopolis ('AnoXXatros jioXig); Name meh-
60 rerer Stadte Agyptens, so genannt nach dem Kul-

tus des Horos.

1) 'AjibXXfovog noXig (Agatharch. de rubr. rnari

22. Strab. XVH 817. Pint. Is. et Os. 50); jio-

Xtg fuydXi] 'AxoXXwvog (Ptolem. TV 5, 70. Steph.
Byz.); Apollonos sttperioris (Itin. Ant. 160, 3);
Apollo superior (Notit. Dign. Or. XXXI 34);
Apollinis (Plin. V 60); 'AxoXLovkis (Hierocl. 732^
6), Hauptstadt des 2. oberagyptischen Nomos, des
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Apollonopolites (Plin. V 49), dessen Munzen (Pin-

der-Friedlander Beitrage 1 158. J. de Rouge"

Monnaies des nomes = Rev. numism. N. S. XV
6f. Feuardent Numismat. de l'Egypte II 295)

die Aufschrift AHOAAQ, AIIOAAQNOIIOAI-
THG tragen, von Ptolemaios zum Hermonthites

gerechnet, das altagyptische Dbot, koptisch AtbS,

gegenwartig Edfu (Baedeker Oberagypt. 271ff.

Dumichen Gesoh. d.> alt. Ag. 41ff.), mit gross-

artigen Ruinen eines Horostempels. A. gehorte

zu denjenigen Gauen , in welehen das Krokodil

als Abscheu gait (Strab. a. a. 0. Plut. a. a. 0.

Aelian. nat. an. X 21). In spatester Zeit war

A. Bischofssitz und Standort der Legio II Trauma.

2) 'AnoXXcovog xbXig fiixga (Ptolem. IV 5, 73)

;

'AxoXXmvog nbXig (Strab. XVII 815); Vico Apol-

lonos (Itin. Ant. 165, 5), Stadt im Nomoa von

Koptos in Oberagypten, das 11 km. oberhalb Kop-

tos gelegene gegenwartige .K&(Brugsch Geogr.

Inscbr. I 197. Champollion L'Egypte sous

les Pharaons I 219).

S) 'AnbXXmvog r\ /.uxga (Steph. Byz. nach

Apion. Hierocl. 731, 3) ; Apollonos minoris (Itin.

Ant. 158, 1), Stadt im Nomos von Hypselis in

der Theba'is, auf der Westseite des Nils zwischen

Lykonpolis und Hypselis (Cellarius Notit. orb.

antiqu. 112 825), wohl das koptiscbe Kos-kam
(Champollion L'Eg. sous les Phar. I 274), ent-

spricht vielleicbt dem heutigen Sedfe (D'An-
ville Memoires 182), sudlich von Abutig (Pro-

kesch Erinnerungen I 149).

4) Oppidum Apollinis (Plin. VI 189), im
Gebiet der Megabarroi im Ostlichen Aitbiopien,

vielleicht identisch mit der Ortschaft Aithiopiens,

welche Steph. Byz. als xfj 'Egv&gq xagaxeifievrj

auffiihrt.

5) Apollonos s. Apollinis hydreuma.
[Pietschmann.]

Apollobex aus Koptos wird von Plinius (n. h.

XXX 9) als Vorganger des Demokritos genannt,

der aus ihm seine Blicher geschspft babe, woran
man — sed frustra — gezweifelt habe. Den-

selben nennt unter den Brzzauberern Apuleius

apol. 90 nach Kriigers sicherer Verbesserung

und der Leydener Zauberpapyrus 7" IV 15 in Ver-

bindung mit einem Traumsendemittel. Er war
eigentlich ein Gott, der sperbergestaltige Horus

(Wiedemann Die Religion der alten Agypter

145). Vgl. Dieterich Jahrb. f. Pbilol. Suppl.

XVI 753, s. auch Pibeches. [Riess.]

Apollodoros ('AxoXXodeogog). 1) Athenischer

Archon 01. 87, 3 = 430/29 v. Chr. Diod. XII
43. Athen. V 217 a.

2) Athenischer Archon 01. 107, 3 = 350/49

v. Chr., Diod. XVI 46. Dion. Hal. Din. 9. 11.

CIA II 698. 751. 758. 'Aot . AsXt. 1888. 64.

IGI 1098.

3) Athenischer Archon 01. 115, 2 = 319/8

v. Chr. Diod. XVm 44. Dion. Hal. Din. 9. Aus
den Inschriften CIA n 299b und 226 ergiebt

sich, wenn man ext 'AnolXodcbgov agyovTog dev-

xefgov] erganzt, dass A. zweimal Archon ge-

wesen, also trotz des Verfassungswechsels, der im
Laufe jenes Jahres eintrat, die Wurde eines Ar-

chon sowohl unter der aristokratischen Verfassung

als auch, neuerwiihlt, in der wiederhergestellten De-

mokratie bekleidet hat (so UngerPhilol. XXXVUI
450), oder wenn man, wohl richtiger, Sevxsfgov]

erganzt (vgl. Ncxiag vatsgog Athen. Mitt. V 326),

dass er an Stelle eines wie die Iibrigen Beamten
abgesetzten Archon der Aristokratie trat. Vgl.

Droysen Hellenismus II 22, 388. Dnger a. a. 0.

Spangenberg De Atheniensium publicis insti-

tutis aetate Macedonum commutatis, Diss. Hal.

1884, 8. Stschukareff Untersuchungen iiber

den athenischen Archontenkatalog 1889 (russ.), 61,

welcher die Inschrift falschlich in spatere Zeit

10 setzen will.

4) Athenischer Archon, nach Kshler zwi-

schen 48 und 42 v. Chr., nach Gurlitts rich-

tigerem Ansatze (Uber Pausanias 244) alter, nach

83 v. Chr., CIA II 481. Bull. hell. IH 152. 376.

[Wilhelm.]

5) Sohn des Philon, Megarer. IloXefiagx ?

zwischen 223—192 v. Chr., IGS 27.

6) Sohn des Philonidas, Megarer. IloXeftagxos

zwischen 223—192 v. Chr., IGS 28.

20 7) Sohn des Theogeiton, aus Akraiphia. IloXi-

fiaexog im 2. Jhdt. v. Chr., IGS 4137.

8) Athener. Er befehligte im J. 340 v. Chr.

die persischen Hulfstruppen, welche denPerinthiern

zur Unterstutzung gesandt wurden, Pans'. I 29,

10, vgl. Arr. anab. II 14, 5. Schafer Dem. H*
502. Droysen Hellen. I 1, 63.

9) Athener (Axagvevg, Dem. XLV 46 , vgl.

CIA II 794 b 63. 1238. AeXriov dgX . 1890, 60
und dazu Kirchner Rh. Mus. XXXIX 309. XLVI

30 488). Alterer, etwa 394 geborener Sohn des Wechs-
lers Pasion, sofern er beim Tode des Vaters im
J. 370 ([Dem.] XLVI 13) im 24. Lebensjahre

steht, Dem. XXXVI 22. Ilgea^eTa Xaflmv xrjv avvoi-

xlav xaxa xr\v dia&rjxr/v t'oxev, Dem. XXXVI 34.

Infolge der Verschwendung des A. wird das vater-

liche VermOgen von den Vormfindern zwischen A.

und seinem Bruder Pasikles geteilt, Dem. XXXVI
8. 9. A.s Rede ngog KdXXuaiov agyvglov im J.

369/8, [Dem.] LH. Scbafer Demosth. B. 136.

40 Seine Trierarchie nach Sicilien im J. 369, Dem.
XLV 3. [Dem.] XLVI 21. LIE 5. S*chiifer B.

-

133. 146. Zuriickgekehrt nach Athen ricbtet er

eine ygaipij vfigeaig gegen seinen Stiefvater Phor-

mion, zieht aber diese Klage zurtick, Dem. XLV
4. Seine Rede jigog Nixooxgaxov negi dvdgajco-

&(ov dnoygatpijg 'Age&ovotov nach dem J. 368,

[Dem.] LIII. S chafer B. 147. Sein Process

mit Timotheos vneg zedcog im J. 362, [Dem.]

XLIX. Scbafer B. 143. Acht Jahre nach Pasions.

50 Tod im J. 362 teilen A. und Pasikles auch unter

einander die Bank und die Schildfabrik, die bis

dahin Phormion in Pacht gehabt hatte. A. er-

halt die Schildfabrik, Dem. XXXVI 11. 37. 51.

A.s 17monatliche Trierarchie in ThraMen vom
September 362 bis Februar 360, [Dem.] L 4—10.
Beim Tode seiner Mutter Archippe im J. 360,

[Dem.] L 60, kommt es zu einem Zerwurfnis

zwischen A. und Phormion, einem Process wird

durch Vergleich vorgebeugt, Dem. XXXVI 14ff.

60 In Zusammenhang mit A.s thrakischer Trierarchie

steht seine Klage gegen Polykles xegi xov imxgiri-

gaoxrj/iaTog etwa im J. 358, [Dem.] L. Blass Att.

Bereds. Ill 1, 469. Urn dieselbe Zeit seine Staats-

processe gegen Timomaehos, Kallippos von Aixone,

Menon, Autokles, Timotheos, Dem. XXXVI 53.

Schiifer B. 158ff. Als Trierarch im zweiten

Jahre des Bundesgenossenkrieges wird er erwahnt

in einer Seeurkunde des J. 356/5, CIA DI 794 b
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63, vgl. Rh. Mus. XXXIX 309. Als siegenden

Choregen mit der Olvrjig naibwv finden wir ihn

in einer choregischen Inschrift des J. 352/1, CIA
II 1238. Seine Klage auf Herausgabe von 20

Talenten gegen seinen Stiefvater Phormion im
J. 350, Blass a. 0. 405. Hiergegen des Demo-
sthenes Rede fur Phormion (XXXVI). In dem-
selben Jahre stellt A. als Mitglied des Rates den

Antrag, es solle in der Volksversammlung abge-

stimmt werden, ob die Uberschusse der Staats-

verwaltung zu Kriegs- oder zu Belustigungszwecken

dienen sollen. Von Stephanos dem Eroiaden (vgl.

Dittenberger Syll. 74 n. 5. 98. n. 4) wegen
Gesetzwidrigkeit bescbuldigt, wird er zur Er-

legnng einer Busse von einem Talent verurteilt,

[Dem.] LIX 2—10. Schafer B. 180. Blass 32.

412ff. Trotzdem A. bei seiner Klage gegen Phor-

mion unterlegen, strengt er etwa im J. 349/8

gegen Stephanos von Acharnai (vgl. [SJriipavog

'Axagv(svg) in einer Seeurkunde ca. 223/2 v. Chr.

CIA II 812 a 29), der als Zeuge in jenem Process

aufgetreten, eine bixr\ yjevdo/iagrvgicov an. Hierauf

beziehen sich Dem. XLV und [Dem.] XLVI.
Blass 410. 472. A.s Rede gegen Neaira etwa

im J. 343, in der er es darauf abgesehen hat,

sich an dem oben erwahnten Stephanos dem
Eroiaden zu rachen, [Dem.] LIX. Schafer B.

179ff. Die unter dem Namen des Demosthenes

auf una gekommenen Reden gegen Kallippos (LIX),

gegen Nikostratos (LIII), gegen Timotheos (XLIX),

gegenPolyklesfL), zweite gegen Stephanos (XLVI),

gegen Neaira (LIX), endlich die Rede gegen Euer-

gos und Mnesibulos (XLVII), welche sich nicht

auf die Angelegenheiten des A. bezieht, gehOren

ein und demselben Verfasser an und es ist nicht

unwahrscheinlich, dass A. selbs.t dieser Verfasser

gewesen ist, Schafer B. 184ff. 199, vgl. Blass
482ff. Die erste Rede gegen Stephanos (XLV)

dagegen wird mit Blass 32. 412 als ein Werk
des Demosthenes angesehen werden miissen. Zwei

TSchter des A. als staiSia fttxgd werden erwahnt

im J. 360, [Dem.] L 61. Unverheiratet waren

sie noch im J. 849/8, Dem. XLV 74. Die eine

finden wir urn 343 verheiratet mit ihrem Oheim,

dem Bruder der Frau des A. , Theomnestos von

Athmonon, [Dem.] LIX 2, vgl. 8.

10) Athener (Bazij&ev). TQi^gagxog in einer

Inschrift aus dem J. 353, CIA II 795 f 48, vgl.

806 a 10.

11) Sohn des Diophanes, Athener (ragy^rnog).

TgitigaQxog aus den J. 334—323, CIA II 804

Bb 48. 807 b 51. 808 a 158. d 8. 809 a 25. d 10.

811b 76.

12) Sohn des Philonymos, Athener (AexeXecvg).

'EmuxXnxhg Ar\Xov zwischen 95

—

88 v. Chr., CIG
2306, vgl. Homolle Bull. hell. Vm 136.

13) Athener(Aafutxgtvg). Oeafio&htig zwischen

230—220 v. Chr., CIA H 859, 28.

14) Athener (M--g). Zxgaxrjyog cni xa oxXa

im J. 100/99 v. Chr., CIA H 985E 17.

15) Athener (Qaltigsig). Bruder deB Aian-

todoros (Plat. apol. 34 a. Plut. Cat. 46). Ein

Mann von etwas beschranktem Gesichtskreis (Xen.'

apol. 28 ktt&v/ttjx^g liev laxvgmg avrov [sc. 2<o-

xgdxovg], aXXiog Pevrjfoig), aber denen, die sein

Vertrauen besassen, unbedingt und mit einer Art

von Leidenschaft ergeben. Daher fiavutog hci-

xaXovficvog, Plat. symp. 173 d. Von fast schwar-

Panly-Wi»sowa

merischer Anhanglichkeit an die Person des So-

krates, dessen unzertrennlicher Begleiter, Plat.

symp. 172 c, auch vor Gericht, Plat. apol. 34 a.

38b, und imKerker, Plat. Phaed. 59 a. b. 117d.
Von Platon im Symposion zum Trager der Er-
zahlung gemacht. Vgl. auch Xen. memorab. HI
11, 17 ; apol. Socr. 28. Diog. Laert. H 35. Ael.

v. h. 1 16. Theon progymn. bei Walz rhet. I 208,
vgl. II 265. Athen. XI 507 a. b. Mit M. Hertz

10 ist dieser A. zu identificieren mit dem Bildhauer
Apollodoros Nr. 75 (s. d.).

16) Boiotischer Archon in einer Inschrift von
Hyettos Mitte 3. Jhdts. v. Chr., IGS 2809. Der-
selbe auf oropischen Inschriften IGS 246. 392.

17) Sohn des Heron (Theron?), Boiotier. Teil-

nehmer an den Soterien in Delphoi als avtjg

Xogevxyg ca. 200 v. Chr., Wescher-Poucart
3, 23. 6, 40, vgl. Dittenberger Syll. 404,40.

18) Archon in Chaironeia im 2. Jhdt. v. Chr.,

20 IGS 3331.

19) Archon in Delos Anfang des 2. Jhdts. v.

Ghr., Bull. hell. VI 33ff. = Dittenberger Syll.

367, 44ff.

20) Tyrann in Eresos im 4. Jhdt. v. Chr.,

Droysen Hellenismus II 2, 372.

21) Sohn des Charmos, 'Ay<ovo&htjg in Iasos

zwischen 188—146 v. Chr., Le Bas LH 252.

22) Aafiiovgyig in Knidos, Zeit nach Alexan-

der d. Gr., CIG III praef. p. XTV 28.

30 23) ngvxavtg in Korkyra, CIG 1855, vgl. 1847.

24) Sohn des Dionysios. HoXixixog oxgaxrjyog

in Kition, Le Bas III 2729.

25) Aus Kyzikos. "Ov 'A&rjvaloi noXXaxig iav-

xwv axgaxtjyov jjgrivxai tjevov ovxa, Plat. Ion 541 C

;

vgl. Athen. XI 506 a. Ael. v. h. XIV 5.

26) Sohn des A. aus Kyzikos. Er siegt im
Pankration bei den Erotidien zu Thespiai 2. oder

1. Jhdt. v. Chr., IGS 1765.

27) Sohn des Apollonios aus Kyzikos. Nrjoi-

Wagx&v 3. oder 2. Jhdt. v. Chr., CIG 3655.

28) Makedonier (?). Von Antiochos JJI. als

Strateg nach Susiana gesandt etwa 222 v. Chr.,

Polyb. V 54, 12, vgl. Droysen Hellenismus III

1, 65.

29) Aus Megara. Einer der beiden MOrder

des Phrynichos (J. 411), welcher zum Danke da-

fur mit dem attischen Burgerrechte beschenkt

wurde, Lys. Xm 71f. VTI 4. Lycnrg. Leocr. 112,

vgl. CLA I 59 = Dittenberger Syll. 43 n. 9.

50 30) Sohn des Euphronios. BaoiXevg in Me-

gara Ende des 4. Jhdts. v. Chr., IGS 1. 2. 3.

31) Archon in Tanagra, Ende S. Jhdts. t. Chr.,

IGS 522.

32) Eponymos in Tauromenion nach 263 v.

Chr., IGI 421 I a 24. 29. 40.

38) Sohn des A. Eponymos in Tauromenion

um dieselbe Zeit, IGI 423' I 1.

34) Sohn des Artemidoros. Zrgaxayog in Tau-

romenion um dieselbe Zeit, IGI 421 I a 59. 87.

60IH a 101. Fvftvaoiaezos 422 m a 91.

35) Sohn des Eraton. Sxgaiayoe in Tauro-

menion um dieselbe Zeit, IGI 421 I a 57.

36) Sohn des Menekrates (Msvsxgdxcog 'AXx.).

2xga.xa.y6g ebenda, IGI 421 D a 13.

37) Sohn des Nemenios. Eponymos ebenda,

IGI 421 D al.
38) Sohn des Nymphodoros. Sxgaxayog ebenda,

IGI 421 I a 44.

90
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89) Sohn des Sosiphanes. 2xgaxay6g ebenda,

IGI 421 I a 34.

40) Sohn des Phrynis. Sxgaxayog ebenda,

IGI 421 I a 90. I\>nvaolaQxog 422 III a 92;
vgl. 422 D a 8.

41) Sohn des Leontens aus Tralles. Er siegt

axovxiotq in einer Siegerliste, Bull. hell. V 343
nr.4 = Dittenberger Syll. 397. [Kirchner.]

42) Aus Amphipolis, wird von Alexander d.

Pindar seine Stelle abtrat. Nach anderen hiess

derselbe vielmehr Agathokles (s. d. Nr. 22).

[v. Jan.]

56) Tragiker , von Tarsos. Suid. : Sgdftaxa

avrov 'Axav&ojiXtj^ Texvoxxovog "EXXrjveg &vioxr/g

'Ixhideg'Odvooevg (in alphabetischer Folge, die nur
durch den zweiten Titel gestort wird). S. Welcker
Griech. Trag. ILT 1045f. [Dieterich.]

57) Dichter der neueren Komoedie, auoh von

Gr. im J. 331 zum Befehlshaber der Truppen in 10 der neuesten Kritik noch zu einer Doppelexistenz

Babylon ernannt. Arr. anab. HI 16, 4 ; vgl. VII
18, 1. Pint. Al. 73. Cart. V 1, 43. Diod. XVII
64, 5.

43) Tyrann von Kassandreia. Br gewann die

Tyrannis zur Zeit der keltischen Invasion urn das
J. 279 v. Chr., namentlich mit Hiilfe von kel-

tischen Soldnern, die ihm als Leibwache dienten,

und suchte dieselbe durch ein Biindnis mit Sparta
zu stiitzen. Antigonos Gonatas machte ihr bald

verurteilt, als beriihmter Karystier und als un-

beriihmter Geloer. Freilich kennt Suidas, die

Quelle dieser Scheidung, k'einen Karystier, son-

dern nur einen Athener und einen Geloer. So

hat man denn entweder drei Komiker desselben

Namens angenommen, oder den sonst unbekann-
ten Athener ohne weiteres mit dem oft citierten

Karystier identiflciert. Bei Suidas finden wir zwei

Artikel : 'AnoXXodcogog 'Av\)vaiog xwj.uxbg. sjroirjoe

nach der Schlacht bei Lysimacheia (s. d. Art. 20 dgdfiaxa n£ , ivtxtjoer s' und nach einer dazwi-

Antigonos Nr. 4 oben S. 2414), ungeffihr im
J. 276, nach zehnmonatlicher Belagerung ein-

Ende (Diod. XXII 5. Polyaen. VI 7. IV 6, 18.

Trog. prol. XXV. Paus. IV 5, 4). Seine Herr-
schaft war sprichwOrtlich wegen ihrer Grausam-
keit , vgl. Polyb. VII 7, 2. Plut. ser. num. vind.

11 ; e, princ. phil. 3. Dio Chrys. II 100 R.
Senec. de ira II 5, 1 ; de benef. VII 19, 7.

[Kaerst.

schentretenden Notiz fiber den Grammatiker A.,

mit neuem Lemma : 'AnoXXodwgog reXqiog xo>/Mx6g,

ovyxQovog xov xcoftixov Mtvdvdgov. dgdpaxa av-

rov 'Ajioxagxegdjv fj 0iXddsX(pot Aevaonotos 'ligua

rga/x/iaxeidioxoiog WevSaiag 2iav<pog Aloxgicov.

Schon darum, dass dem ersten Artikel das fehlt,

was der zweite hat (Zeitangabe und Katalog),

dem zweiten aber das, was der erste hat (Zahl

der Stiicke und der Siege), mochte man geneigt

44) Als Gesandter Boiotiens im J. 183 an die 30 sein, wie es so oft notig ist, aus den beiden Ar-
Messenier geschickt (PoL XXfH 16, 5).

45) Geheimschreiber des Konigs Philippos V.
von Makedonien. Er begleitete den KOnig bei

den Verhandlungen von Nikaia im J. 197 (Pol.

XVm 1, 2. 8, 7). [Wilcken.]

46) Apollodorus ausAgyrjpn, mussteauf Verres
Befehl afle msa Corinthia seiner Heimatstadt
nach Syrakus schaffen, Cic. Verr. IV 50.

47) Apollodorus Laphiro, Verwandter des Dio

tikeln einen zu machen. Dazu kommt, dass von
den dem Geloer zugewiesenen Stucken sowohl die

'ttgua bei Athen. VI 243 d als auch der 7"jt>a,«-

fiarsiSwnotog bei Athen. VII 280 d als Werk des

Karystiers citiert wird (wenn Poll. IV 19. X 93
.in Ubereinstimmung mit Suidas den Geloer als

Verfasser nennt, so citiert er doch VII 190
dasselbe Stuck ohne weiteren Zusatz als 'AtioX-

XodcoQov). Vom Karystier werden ferner 'Aizo-

setzt hatte, Cic. Verr. II 19.

48) Apollodorus Pyragrus, prineeps civitatis

Agyrimnsium, Cic. Verr. Ill 74. [Klebs.]

49) Aleiandrinischer Dichter, Mart. I 61, 5
(sonst unbekannt).

50) Apollodorus evoeatus, Rescript Gordians
an ihn, Cod. lust. IV 52, 1. [P. v. Eohden.]

51) Comes rerum privatarum im Occident
im J. 396, Cod. Theod. XI 36, 32. Vielleicht der-

ailed (= Suidas) citiert, und bei dem haufigen

Numeruswechsel (wie 'AygoTxo; 'Aygotxoi, Jloitj-

tTjg Iloirjxai u. a.) in den Komoediencitaten ist

es doch sehr wahrscheinlich , dass dieses Stuck
identisch war mit dem 'Ajtoxagxegwv des Geloers,

zumal dieser den pluralen Nebentitel fj <PddSeX-

cpm hatte. Endlich wird die 'AjioXebiovoa von
Athenaios III 125 a dem Geloer, von Suidas (s.

kyxopfldjaao&ai) und Photios (epist. 156 p. 210)
selbe, an welchen Liban. epist. lat. HE 76 ge-50dem Karystier, im Et. M. 311, 8 (Miller Mel.
richtet ist,

52) Proconsul Africae 399—400, Cod. Theod.
X 1, 16. XI 8, 2. XVI 10, 17. 18. 11 , 1. An
ihn gerichtet Symmach. epist. VIII 13. LX 14.

51, vielleicht auch IX 74. Er konnte der Sohn
des Vorhergehenden sein ; denn identisch mit ihm
ist er jedenfalls nicht, da damals das Proconsulat
an Bang hinter der Comitiva rerum privatarum
zuruckstand, also auch nicht spater als diese be-

kleidet werden konnte.

53) Comes consistorianus im Orient, beteiligte

sich 435—438 an der Compilation des Codex
Theodosianus, Cod. Theod. 1 1, 6. Nov. Theod. 1 7.

54) StadtrSmer, als vir illustris- in den Jahren
440 und 441 erwahnt, Nov. Valent. VIII 1. 2.

Vielleicht identisch mit Nr. 52. [Seeck.]

55) Nach Vita Pind. bei Boeckh II 1, 9
ein Chorodidaskalos in Athen, welcher dem jungen

97) einfach dem A. zugeschrieben. Erwagt man
ferner, dass nicht nur an dieser Stelle des Et.

M. und bei Pollux (VLT 190), nicht nur bei Sto-

baios , in der Didaskalie von Terentius Phonnio
und bei Gellius II 23, sondern auch bei dem
Anonymus Jlegl xwficoSlag (5), der die Haupt-
vertreter der via aufzahlt, endlich auch in dem_
Siegerverzeichnis CIA II 977 nur ein einziger,'

keines Distinctivs gewfirdigter A. genannt wird,

60 dass endlich die Fragmente des Geloers sowie

des Karystiers dieselbe saloppe und etwas herun-

tergekommene Sprache aufweisen , so wird dies

aHes doch dazu notigen, aus den beiden Apollo-

doren einen einzigen zu machen, der sich, wie

viele jener Zeit, eines mehrfachen Bttrgerrechtes

erfreute. Die sicilische Herkunft kCnnte eine

Bestatigung in dem Titel der dem Karystier zu-

geschriebenen Komoedie 'Evvaia (Poll. X 152)

aus Halaesa , dessen Sohn er zum Erben einge- 40 xagxegovvxeg bei Photios s. <movdd£a> negi tor . M
i

finden, wenn das Iiberlieferte hv xfj 'Ervia so

richtig von Me in eke verbessert sein sollte.

AUerdings haben wir fur beide Dichter eine

scheinbar abweichende Zeitangabe. Den Geloer

nennt Suidas einen Zeitgenossen des Menandros

(gestorben 293/2 oder 292/1, vgl. IGI 1184).

Athenaeus XIV 664 a sagt von Machon dem
Sikyonier, dem alteren Zeitgenossen des Ari-

stophanes von Byzanz, er sei x&v xax' 'AnoX-

Topographie Armeniens I 61 verwirft. So sind

ihm zuzuweisen XI 7, 1 (mit Ausnahme der aus

Eratosthenes direct genommenen Distanzangabe)
und 2 Anf. 8, 1. 2, aus deren Vergleichung mit
dem Fragment des Eratosthenes 8, 8. 9 erhellt,

dass er diesen, wie alle spateren Geographen, be-

nutzte und erweiterte; ebenso gehOren ihm 9, 1

bis zum Citat des Poseidonios fiber Parthien, 11,

1. 2 liber Baktrien. Aus dem Anfangssatz der

Xodoogov xov Kagvoxiov xa>/iq>dtoiioimv eig xal 10 historischen Partie, wo er citiert wird, lasst sich

avrog gewesen. Aber keine von beiden Angaben
enthalt eine genaue Zeitbestimmung. Die selt-

sam ge'schraubte Wendung bei Athenaeus lasst

eher anf Gleichartigkeit als auf Gleichzeitigkeit

schliessen, wahrend der Ausdruck bei Suidas (aiy-

Xgovog Mevdvdgov) bekanntlich nichts bedeutet

ak die ZugehOrigkeit zur neuen Komoedie. So

heisst DipMos (Anonym, jt. xwficpd. 5), so heisst

Lynkeus (Suid.) Zeitgenosse des Menandros, und

schliessen, dass auch 9, 2 (vgl. rijv BaxTgtayr/v

djiiartjaar) und 3 mit Ausnahme der Bemerkung
fiber die ECmer und des Schlusses von ot 8s Bax-
iQiavbv an dem A. zu geben sind, wozu gut passt,

dass die wunderliche und unhistorische Ableitung

der Daer von den sudrussischen Skythen ihr Gegen-

sttick in den Parrhasiern und Aenianen am kaspi-

schen Meer findet (7, 1). Er vertrat also die

Tradition, die Arsakes zum Skythen machte ; die

so wird Poseidippos erstes Auftreten nach Menan- 20 andere , nach der er ein Baktrer war , wird die

dros Tode datiert (S'uid.). Vor dem J. 300 scheint

der rQafifiarsidtojioiog geschrieben (vgl. v. Wi-
lamowitz De tribus cannin. latinis, Ind. lect.

Gotting. 1893/4, 14, 2), fur die 'Iegsia giebt die

Anekdote von der Hochzeit des Ophelas (t 308)

und der Eurydike (Athen. VI 243 d) wegen des

<paoi keine Datierung. Das Dramenverzeichnis

bei Suidas, das auch die sonst nirgends erwahnten

Stiicke Aevaojtotog und ZCovyog enthalt,' also

des Poseidonios sein. Da A. viel von dem Fluss

Ochos sprach (Strab. XI 509) , den die alteren

Alexanderhistoriker , wie Arrians Schweigen be-

weist, nicht kannten, muss eine der beiden An-
sichten, die Strabon a. a. O. und p. 518 fiber

ihn mitteilt, auf ihn zurtickgefuhrt werden. Nun
kann er nicht gemeint haben, dass der Ochos

durch Baktrien floss, da er ihn in die nachste

Nahe von Parthien' setzt, und ist daher derjenige,

sicher auf alte pinakographische Quelle zuruck- 30 der ihn zum Grenzfluss von Baktrien machte.

geht, ist wie gewOhnlich unvollstandig. Wir
kennen ausserdem noch folgende Titel : AdeXyoC,

Afupcdgaog, 'Avzevsgyex&v, 'AjtoXebiovoa, 'Arpavi£6-

/isvog, raXdzai, AidpoXog, Aia/iagxdvojv, 'Exvga,

'Ewaia (?), 'Emdixa&fievog, Kidagydog, Adxaiva,

IlaiSiov, ilagaXoytZofievr] , IJgoixiiofievrj fj 'Ifta-

xion&Xis, 2w£<prjf)oi, 2(paxxo/j,evrj. Die 'Exvga

war bekanntlich die Vorlage des gleichnainigen

Stfickes des Terenz, der 'EniSixa^d/ievog die des

Ferner kennen die am Ochos wohnenden Parner

(9, 2) nicht am kaspischen Meer wohnen (7, 1.

8, 2), wenn nicht der Ochos in das Meermfindet;

es gehort ihm demnach der Anfang von 7, 3. Bei

ihm ist also der Ochos gleich dem Murgh-ab
(Mdgyog Strab. XI 10, I ; also ist die Beschrei-

bung von Aria und Margiana nicht aus A.) ; dass

er den Lauf des Steppenfiusses durch die ganz

unbekannte Wttste von Charasm bis zum kaspi-

Phormio. Donats Commentar belegt mehrfach 40 schen Meer verlangerte, ist kein schlimmerer Irr-

die stellenweis wOrtliche Ubersetzung des Terenz

M ein eke Hist. crit. 459. Fragmente bei Mei-
n e k e IV 440. K o c km 280—295. [Kaibel.]

58) Apollodoros von Artemita (FHG IV 308.

309. Susemihl Alex. Litt.-Gesch. H 385. A.

BehrDe A. A. reliquiis atque aetate, Diss. Strassb.

1888) oder besser Artamita (Steph. Byz. s. 'Agxi-

luxa aus Herodian oder Oros) in Sittaksne (Strab.

XVI 744), einer der Seleukidenstadte , die im

turn als der seit Patrokles ganz allgemeine fiber

die Mflndungen des Amu- und Syr-Darja. Nach
der anderen Meinung, wohl der des Poseidonios,

war der Ochos ein Nebenfluss des Amu-Darja
und floss durch Baktrien; das ist sicherlich der

heutige Balch-ab, dessen Quellgebiet ganz dicht

an das des Murgh-ab stOsst ; A. nannte ihn Zari-

aspes (11, 2). Was Strabon von den Sitten der

dortigen Volker erzahlt, ist wohl meistens aus

Partherreich die griechische Kultur aufrecht er- 50 Poseidonios, dem er in solchen Dingen zu folgen

hielten, verfasste Ilae&ixd, deren viertes Buch
Athenaios XV 682 c citiert. Strabon, der in seinem

historischen Werk ausfuhrlich von den Parthern

handelte (XI 515), hat ihn jedenfalls selbst ge-

lesen, und da er selbst bezeugt, dass er fiber Hyr-

kanien, Baktrien und die asiatischen Skythen aus

Autopsie das meiste und sicherste wisse (II 118

hiriyyeXxai Si ^fuv xal vxo xmv xa Ilag&ixa

ovyyoay/drrcoY xwv juqi 'AxoXXodaygor xor 'Ag-

pflegt. Da A. den Einbruch der Skythen in das

indo-baktrisehe Reich schon, Antonius Parther-

feldzfige noch nicht kennt, ist er in die sulla-

nische, wenn nicht caesarische Zeit zu setzen,

eine Epoche, in der die Kultur des westlichen

Partherreichs verhaltnismassig hoch stand; Po-

seidonios hat ihn schwerlich benfitzen kOnnen.

59) Apollodoros von Erythrai (FHG IV 309.

Susemihl Alex. Litt.-Gesch. I 626) schrieb vor

xe/uxtiror, a (ww) naXan&v UioXXwv codd.] ixeT- 60 Eratosthenes und Demetrios von Skepsis eine

voi fidXXov atpmgioar xa jisqi xijv 'Ygxaviav xal rn-

—

;u "™ ^"—*i—
« «——i-i— *»- -"- T»»ma

xfjv Baxxgiavrfv und I 14 ol 8h ITag&vaXoi xa.

mgi tip 'Ygxaviav xal xiqv Baxxgtavijv xal xovg

vJikg rovTCav Sxvfras yvaigiftoixegovs ^fuv lnolrj-

oav ffxxov yva>gi£o/ievovg vno xa>v ngoxcgov),^ darf,

ja muss angenommen werden, dass die eigent-

liche Periegese dieser Lander, aber anch nur

dieser, aus A. genommen ist, wahrend er seine

Chronik von Erythrai, aus welcher das aus Deme-
trios von Varro (bei Lactant. I 6 und indirect

praef. ad orac. SibylL p. 4) herubergenommene
Citat herruhrt. VgL Maass De SibylL indie,

Diss. Greifsw. 1879, 27ff.

60) Apollodoros (FHG IV 309), verfasste nach
Schol. Apoll. Arg. I 159 Hovtixa («• x<p jigwxm

xwv IIovzix&v), die sonst nie erwahnt werden.
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61) A. von Athen, Sohn des Asklepiades (Suid.),

beruhmter. Grammatiker des 2. Jhdts. v. Chi., da-

her oft mit dem Zusatz 6 'Adtjvaiog und 6 ygafi-

fMitix6q erwahnt.

I. Leben. Ausser Suidas besitzen wir zur

naheren Zeitbestimmung des A. nur das indirecte

Zeugnis des Ps.-Skymnos 19ff. Fur den Versuch,

Geographie in komischen Trimetem zu lehren,

beruft sieh dieser auf die ebenso abgefasste Chrono-

graphie eines berflhmten ,attischen Philologen'

xmv Axxixwv xig yvrjoioyr re qpiXoXdyajv ,
yeyovdtg

axovoxr/g Aioyevovg xov Sxmixov, ovveoxoXaxcbg Ss

itoXvv 'AqiotolqxV X6°vov> avvexdSax' ano xijg Tqcoi-

xijg aXiboewg xgovoyQatpiav otoi%<watt.v &XQi xov

vvv jitov. Diese Verse hat zuerst auf A. und seine

Chronika schlagend richtig bezogen Th. Gale
(Historiae poeticae scriptores ant. 48ff., Paris 1675),

nicht Scipio Tettius in seinem ziemlich wert-

losen Commentarius de Apottodoris vor der von
Bened. Aegius aus Spoleto besorgten ersten Aus-

gabe yon A.s Bibliothek, Bom 1555, wie G. F.

linger (Philol. XLI 602f. 607 u. s. w.) behaup-
tet hat; denn Ps.-Skymnos wurde zuerst von D.
Hoschel 1600 unter dem Namen des Marcianus
Heracleota herausgegeben und bei Tettius stent

naturgemass hiervon kein Wort. Zu Gales Ver-

mutung ein Nachtrag. In Philodems Index der

Akademiker (ed. Biicheler Greifsw. Ind. lect.

1869) col. 31 (aus A.s Chronika, Koeper Philol.

Anz. II 26f. G omp e r z S.-Ber. Akad. Wien CXXJJI
1890 VI 84) heisst es von dem Ehodier Melanthios

xal firjv MeXdv&iov fibv yivwoxetg oxi xgaycpSiq

fib> r)V «o/V/' ioxe<pavo)fiivo[g] Ixavofv] t' 'Aoi-

araQX'i' ovveoxoXaxdyg xq°v[o]v . . .; den letzten

Vers hat Ps.-Skymnos auf A. selbst angewandt,
ein Zeichen, wie sorgfaltig er ihn gelesen hat.

A. war also ein Schfller des Stoikers, Diogenes
von Seleukeia und des Grammatikers Aristarchos.

Die Aufstellungen G. P. Ungers a. 0. 602—651,
aus einer unrichtigen Auffassung der Chronika
hervorgegangen, sind abzuweisen. Da die Lehr-

thatigkeit des Diogenes zu Athen und sein Leben
um 150 v. Chr. ihr Ende erreichten (Zeller Phil,

d. Gr. Ill 13 44, 4), und A. als Athener schon

friihe seinen Unterricht geniessen konnte, so wird
man A.s Geburt etwa 180 oder etwas friiher an-

zusetzen haben. Von Athen begab sich A. nach
Alexandreia zu Aristarchos, wo er lange Zeit hin-

durch — daher verandert Ps.-Skymnos das Ixavov

des A. in xoXvv — nicht nur sein Schtiler war,

sondern auch an dessen wissenschaftlichen Arbeiten
thatigen Anteil nahm. Zu dieser Auffassung be-

rechtigt der Gebrauch des Verbums ovoxoXdCeiv
xivt = ayipXat,uv fiexd xivog. In letzterer Bedeu-
tung, der Teilnahme an wissenschaftlicher Arbeit,

findet es sich nicht selten in der chronographi-
sehen Litteratur (Unger a. O. 609, 10, wo eine

Anzahl von Stellen). Die Organisation der wissen-

schaftlichen Arbeit in den grossen Philosophen-
schulen, der Akademie und dem Peripatos (Usener
Preuss. Jahrb. LHI 1884, Iff.), wird gewiss auf
die Alexandriner vorbildlich gewirkt haben. Der
rasche Aufschwung, den die grammatischen Studien
in Alexandreia nahmen, die Eegistrierung, Sich-

tung und Verwertung des gesamten litterarischen

Bestandes, die Fiille der Ausgaben und Commen-
tare samt den darin niedergelegten oft sehr muhe-
yollen Untersuchungen kann befriedigend nur durch

die Annahme erklart werden, dass ein umfassen-
der Geist die Aufgaben stellte und die gelehrte

Thatigkeit der Mitforscher leitete. Von diesem
Gesichtspunkte aus mussen die Arbeiten A.s iiber

den homerischen Schiffskatalog und iiber Sophron
und Bpicharm beurteilt werden. Mit diesem aus
Ps.-Skymnos gewonnenen Resultat steht Suidas im
Widerspruch; er nennt A. zwar auch Schiiler des

Aristarchos, zugleich aber auch des Panaitios.

lOPanaitios Zeit ist von van Lynden (De Panaet.
Rhod. 17) auf etwa 185—112 festgesetzt, von
Zeller a. O. HI is, 557 etwas spater 180—110
geriickt worden. Die beiden Manner w-aren also

ungefahr gleichaltrig; ausserdem iibernahm Pa-
naitios erst nach seiner Biickkehr von Eom und
nach dem Tode des Antipatros die Leitung der

stoischen Schule in Athen. Methodischer Weise
muss man das Zeugnis des Suidas bei seiner be-

kannten Confusion in biographischen Dingen gegen-

20 fiber Ps.-Skymnos verwerfen. DieLosungdesWider-
spruches ist auf zweifachem Wege moglich, ent-

weder (nach mundlicher Vermutung TJseners)
wird Panaitios als junger Mann dem Diogenes
von Seleukeia in der Ausbildung der Schiiler zur
Seite gestanden haben, wie spater dem Antipatros

(Pap. Ercol. ed. Comparetti col. 60). So konnte
A., ahnlich wie Mnesarchos (vgl. Pap. Ercol. col.

51 mit Cic. de or. 145. Gomperz Jen. Litteraturz.

1875, 607) auch als Schiiler des Panaitios gelten,

30 und gut stimmt zu dieser Vermutung, dass Suidas
s. Uavalxiog den Panaitios einen yvcogifiog des

Diogenes nennt. Panaitios muss schon friihe eine

geachtete Stellung in Athen eingenommen haben,

dies zeigt Pap. Ercol. col. 68, falls richtig auf
ihn bezogen. Oder Suidas hat den Grammatiker A.
mit dem stoischen Philosophen gleichen Namens
und gleicher Vaterstadt, der thatsachlich Schiiler

des Panaitios war, verwechselt (Pap. Ercol. col. 53
und Comparetti z. col. 51. Zeller a. O. DII 13,

40 569, 1). Spatestens 146 v. Chr., als Ptolemaios

Physkon die Gelehrten verjagte (Athen. IV 184 c),

wird A. Alexandreia verlassen haben. Wir sehen

ihn bald darauf in Beziehungen zu Konig Attalos H.
Philadelphos von Pergamon 159—138, dem er

seine mit dem J. 144 endenden Chronika (s. u.)

widmete (Ps.-Skymn. 46ff.); ob er in Pergamon
seinen Wohnsitz aufschlug, lasst sich nicht aus-

machen. Den Best seines Lebens hat er vermut-

lich in Athen verbracht, mindestens von 133 ab,

50 dem Ende des pergamenischen Reiches, vielleicht

in freundschaftlichem Verkehr mit dem dorthin

zuriickgekehrten Panaitios (Pap. Ercol. col. 69.

Zeller a. 0. HI 13, 47, 1). Wann er gestorben,

ist ungewiss; denn aus der Thatsache, dass A.s

Chronika spater bis wenigstens 119 herabgefuhrt

wurden, lasst sich nichts folgern. Dies konnte

auch ein anderer, durch den Kuhm des Werkes
bewogen, tibernehmen (s. u.). Die Bemerkung des

Suidas endlich ijggaTo Sk xal xurv xa/.ovfiev<ov

60 xgayidfificov wird auf einer jetzt nicht mehr zu

ermittelnden Verwechslung beruhen. Altere Lit-

teratur bei Pabricius Bibl. gr. IV 287 Harl.

Hevne Apoll. I 385f.; ferner Muller FHG I,

XXXVLHff. Susemihl Gesch. d. gr. Litt. H 33ff.

II. A.s Schriftstellerei erscheint zunS

als eine Fortsetzung und Erganzung der Arbeiten,

denen die alexandrinische Grammatikerschule der
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grossen Zeit ihre Kraft gewidmet hatte. An Era-
tosthenes Xoovoygafplai schlossen sich an die
Xgovixd (Diod. XIH 103, 5 'A. 6 xrjv XQorixijv

ovvxal-iv jigay/taxevod/tevog. Gell. XVII 4, 5

Apollodori . . in libro qui Chronica inseriptus

est. Diog. Laert. I 37. 71. LT 4. 7. 44. Ill 2.

IV 45. 65. V 9. 58. VII 184. VLH 52. 58. 90.

IX 25. 41. 61. X 13. 14. Phleg. macrob. 2. Luc.

macrob. 22 b> Xgovixoig oder iv xoXg XgovixoTg),

Anzahl erhalten, besonders die altere spartanische

und die korinthische KCnigsliste, die ich an anderer

Stelle ausfuhrlich behandelt habe. Weitaus die

meisten und wichtigsten Eeste gehoren der Philo-

sophengeschichte an, wie denn z. B. Cicero das

Werk hiefur als Nachscldagebuch nennt (ad Att.

XLT 23, 2) und Philodem es gegen die Stoiker,

welche Zenons Kynismos verleugnen wollten, als

Autoritat anfuhrt (IIcqI <piXoo6(pwv Vol. Here.

Das Werk, in komischen Trimetem (Skymn. 33ff.; 10 VETI 11 &X[XdJ xd ye nXs[To]xa xijg [SJxoag a£io-

vgl. frg. 87. 96. 55. 63. 65) abgefasst, enthielt

einen Abriss der Chronologie von der ZerstOrung

Troias 1184/3 v. Chr. (vgl. Diod. I 5, 1) bis zum
1040. Jahr danach, also 144/3 v. Chr. , und war
Attalos II. Philadelphos gewidmet (Skymn. 24.

45ff.). Plan und Anordnung sind zuerst klar-

gelegt von Diels Eh. Mus. XXXI Iff.; ferner

vgl. noch C. Wachsmuth Eratosthenes Apollodor

Sosibios, Leipz. Progr. 1892, der S. 19 die Einzel-

X6ya>g xtj[vj av[!-r}]v sXaflev Sta ZfjVtov[og] of re

Sxcoixol [ir]avxe[g] a>g ebieir xd ngcoxeta xijg ayco-

yijg outove/iov[oiv av]xa>i xal fiexd xovxwv [o

xbv xq]6[jc]o[v] xal x[ovg] %Q<n>ovg d[va]ygdyag
°AnoXX68coQog). Zur Firierung namentflch der

alteren Philosophen und jedenfalls auch der Dich-

ter und Historiker, deren Geburts- und Todesjahr

so gut wie nie flberliefert war, bediente sich A.

der Methode, ein bekanntes Datum im Leben jener

litteratur angiebt ; die sehr unvollstandige Samm- 20 aufzusuchen und auf dieses die dx/ttj zu legen.

lung Miillers ist erganzt von Diels a. a. O.

4, 1 und Wachsmuth a. a. O. 18; von Muller
sind falschlich nicht unter den Xgovixd aufge-

fiihrt frg. 146. 148. 150, vielleicnt auch 124. 126.

140. 143. Der Stoff war in vier Biicher geteilt

(iv Tigwxfl Xgovixcbr Steph. Byz. s. "EX.coQog.

Mvovg. XrjOiov; iv Sevxigq) Xoovixwv Steph.

Byz. S. Mevai. Ndai. IlagjidgoiV. "Yxagov. <&afjia.

Xaigcbveia ; iv Xgovtxcov xqixji Steph. JByz. s,

d. h. nach ionisch-medicinischem Sprachgebrauch

(vgl. z. B. Hippokr. epid. 1 1 p. 602 L. 8 p. 644.

9 p. 656) das reife Mannesalter. Nach dem ioni-

schen, also nicht der spateren pythagoreischen

Litteratur angehorigen Bruchstiick bei Diog. Laert.

VIII 10 bestimmte die pythagoreische Zahlensyste-

matik schon des 5. Jhdts. die axfit] auf das 40.

Jahr (etwas anders .urteilt jetzt Diels Arch. f.

Gesch. d. Phil. Ill 466), und da die Biographie

Afiagixog. Zdxar&a. Ar\vaiog. Aiyyog. Meofia. Diog. 30 und die biographiSche Litteraturgeschichte aus

Laert. IV 23. 28; iv Xoovixwv xexdgxco Steph.

Byz. s. 'Aeoi'a. AlSovowi. 'Afitjoxgaxog. 'Aqosqvoi.

'Aoooiqiov. AoiQog. Katvot. XaXxrjxdgiov ; iv Xqo-
vixwv ** Steph. Byz. s. n&Q&og), innerhalb deren

folgende Zeitpunkte noch festzulegen sind: im
zweiten die Griindung von Palike (Steph. Byz. s.

Mevai = frg. 50) 453/2 (Diod. XI 88, 6), die

Schlacht gegen den Sikaner Duketios bei Noai
(Steph. Byz. s. N6at = frg. 51) 451/0 (Diod. XI

demPythagoreismus hervorgegangen ist, spielt eine

solche Epoche schon in Aristoxenos Pythagorasbio-

graphie (frg. 4) eine Eolle; A. hat sie iibernommen

und einen nicht immer ganz unbedenklichen Ge-

brauch davon gemacht.

Es liegt im Wesen chronologischer Werke,

dass sie zur Weiterfiihrung und Vervollstandigung

einladen, und A.s Chronik ist von diesem Schicksal

nicht verschont geblieben. Nach dem unumstSss-

91) , die Schlacht bei Chaironeia (Steph. Byz. s. 40 lichen, von alien am schwersten wiegenden Zeug-

XatQcovsia = frg. 55) 338; im dritten der Tod
des Akademikers Krates (Diog. Laert. IV 23)

zwischen 270 und 241 mid der Fall Sagunts
(Steph. Byz. s. Zdxav&a = frg. 58 a) 219, so dass

Diels nicht ohne Wahrscheinlichkeit als Schluss-

punkte der ersten drei Biicher das Ende der

Perserkriege, Alexander, und das Ende des zweiten

punischen Kriegs angenommen hat. Im einzelnen

waren die Daten naturlich nicht streng chrono-

nis des sog. Skymnos (24) schloss A. sein Buch
mit dem J. 144 ab. Nun ftthrt aber Diogenes

IV 65 den Tod des Karneades (01. 162, 4 = 129/8)

daraus an, und man erschloss daher schon lange

eine zweite Auflage der Chronik (vgl. Diels a. a.

0. 5. Wachsmuth a. a. 0. 20). Die Annahme
schien eine uberraschende Bestatigung zu finden,

als in dem Index Academicorum Philodems (Vol.

Here. 12 162—197. Bucheler Ind. Greifsw.

logisch geordnet, sondern nach sachlichen Gesichts- 50 1869/70)' znerst Eoeper (in der Recension von

punkten zu grOsseren Abschnitten zusammenge-
fasst; eine ausfuhrliche Beschreibung des Buches
giebt jener nnbekannte, von Holsten und Vos-
sius ohne Grand mit Skymnos identiflcierte Ge-
lehrte (v. 16—49), der im Anfang des 1. Jhdts.

v. Chr. im gleichen Versmass und mit eingestan-

dener Nachahmung des beruhmten apollodorischen

Werks einen Abriss der GeograpMe zusammen-
stellte nnd Nikomedes ILL von Bithvnien widmete.

Buchelers Ausgabe, Philolog. Anz. II 1870, 22ff.)

und, von ihm angeregt, Gomperz (Jenaer Lit-

teraturz. II 1875, 603f.; S.-Ber. Akad. Wien
CXXrn 1890 VI Philodem und die aesthet. Schrif-

ten d. herkul. BibL 83ft) zusammenhangende

Reihen unversehrt erhaltener, nicht etwa in Prosa

aufgeloster komischer Trimeter entdeckten, die

dem Inhalt nach nur aus einer Chronik stammen
konnten; da das letzte richer zu fhrierende Datum

Die construierenden Grunddaten des Systems, be- 60 (col. XXVI = XXLX) der Tod des Akademikers

senders den Ansatz der ZerstOrung Troias, fiber

nahm A. von Eratosthenes, dessen Werk von dem
seinigen bald verdrangt zu sein scheint; auf diese

Fundament* , nicht auf das specielle Datum der

Orundung Roms, das Eratosthenes nnd A. nicht

hatten, beziehen sich die vielfach missverstandenen

Angaben bei Dionys. ant. I 74. Solin. 1 27. Daten
der politischen Geschiahte sind nur in geringer

Boethos von Marathon ist, 9 Jahre, nach unserer

Ausdrucksweise , nach dem des Karceades, also

120/119, schien es richer zu sein, dass A. nach

119 eine zweite Ausgabe der Chronik veranstaltete,

oder, wie Zeller meinte (Philos. d. Gr. m 13,

47), einen Nachtrag hinznffigte. Die Sache diirfte

rich etwas anders verhalten. Die Reste des philo-

demischen Index lassen folgenden Thatbestand er-
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kennen. Die gewehnliche , keine Spur yon Tri-

metern aufweiseude Darstellung reicht bis col.

XXVI Anfang, ihre letzten Worte beziehen sich

auf Metrodor von Stratonikeia. Dann setzen, aber
ohne dass der Anschluss erhalten ware, auf der-

selben col. XXVI die Trimeter iiber Boethos von
Marathon, den Zeitgenossen des Karneades, ge-
storben 120/19, ein. Col. XXVII — auch deren
Anschluss an col. XXVI ist nicht erhalten — hat

20ff. 233, 6ff. 278, 22ff.) erhalten, die letzten
53 allerdings, fur die er nur A., nicht Era-
tosthenes als Gewahrsmann (279, 9) anfuhrt,
weggelassen. Da alle Daten vor 1184/3 fallen und
somit dem eratosthenisch-apollodorischen System
widersprechen, da ferner die barbarischen Namen
in Trimeter nicht hineingehen, ist das iiber jeden
Zweifel erhaben, dass hier eine Tauschung vor-
liegt, aber schwerer zu entscheiden ist die Frage,

Trimeter , die sich nur auf Lakydes und seine 10 wie alt die Falschung ist und ob sie aus heid-
Nachfolger, also auf eine erheblich fruhere Zeit
beziehen konnen; auf col. XXVIII — ohne An-
schluss an col. XXVDI — wird in Trimetern
Eubulos von Ephesos, der Lehrer des Boethos von
Marathon, abgehandelt, nach einer Llicke folgt auf
dem Schluss von col. XXVm und dem Anfang
von col. XXIX das Stuck iiber Boethos, das schon
auf col. XXVI stand, noch einmal, darauf folgt

col. XXX und col. XXXI, die weder unter sich

nischen oder aus judisch - christlichen Kreisen
stammt. Die sikyonische Liste, die noch die runde
Zahl 1000 erhalten hat, ist hCchst wahrscheinlich
die Vorlage fur die Kastors gewesen, der die
Summe wegen des Synchronismus zwischen Aigi-
aleus und Ninos auf 995 herabsetzte, Naheres ist

in» der genannten Abhandlung zu finden. Die
agyptische Liste zerfallt in zwei Teile. Die 53
von Synkellos nicht genannten Konige, zusammen

noch an das vorhergehende anschliessen, Trimeter 20 mit dem letzten genannten , A/wv&aezaTog , ent
ebenfalls iiber unmittelbare Nachfolger und jiingere

Zeitgenossen des Karneades; mit col. XXXI horen
die Trimeter auf. Offenbar wollte Philodem die
Liicke zwischen der fruheren Vorlage, die mit den
unmittelbaren Nachfolgern des Karneades auf-
horte, und der spateren, die erst kurz vor Philon
von Larisa einsetzte, ausfiillen. Er liess zunachst
die Trimeter liber Boethos abschreiben, darauf
sollten die folgen, welche'col. XXX und XXXI

sprechen genau den 54 Konigen, welche in dem
eusebianischen Manetho die 20.—30. Dynastie zu-
sammensetzen (v. Gutschmid Beitr. z. Gesch. d.

alt. Orients 4f»). Die Eecension des Africanus
zahlt 61, und zwar liegen die Differenzen in der
22. und 23. Dynastie : dort hat Africanus drei be-
nannte und sechs namenlose KOnige, Eusebios nur
die drei benannten, Her lasst Eusebios den Ztjr
des Africanus aus. Die tjbereinstimmung mit Euse-

stehen, thatsachlich indessen schieben sich eine 30 bios ist kein ,Armutszeugnis', sondern eine Em-
Keihe dazwischen von solchen, die in eine fruhere
Zeit gehOren, und zwar in die Zeit vor 144, wahrend
jene Trimeter iiber Boethos, die zweimal abge-
schrieben die Eaihe der vor 144 gehOrigen ein-

rahmen, das erste Stiick sind, das spatere Daten
als 144 enthalt. Erwagt man nun die auffallende
Ausfiihrlichkeit, mit der Boethos, Melanthios und
die anderen jiingeren Zeitgenossen des Karneades
geschildert werden, ferner dass noch im 1. Jhdt

pfehlung, da Eusebios als Chronologe dem von
den Modernen seit Scaliger ungebuhrlich iiber-

schatzten Africanus weit iiberlegen war und stets

die besseren und iilteren Listen benutzte (eine

von neuen Gesichtspunkten aus gefuhrte Behand-
lung der manethonischen Prage wird als n. Teil
der oben citierten Abhandlung demnachst von mir
erscheinen). Die ersten 33 Nunrmern der Liste
lassen sich nur teilweise bei Manetho nachweisen<J '-

1
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die gangbare Ausgabe der Chronik mit 144 schloss, 40 (eine bequeme Ubersicht giebt C. Prick Kh. Mus.
so h*M. « ™i „sw aic ,„ ,>;no ™„u„ a.,„ xxiX 266f., der im fibrigen alles durcheinander

wirft) , und so viel ist auf alle Falle klar, dass
sie mit Manetho keinen directen Zusammenhang
hat, auch nicht aus ihm reduciert ist. Nun geben
freilich wieder Anlass zum Verdacht zwei Uber-
einstimmungen mit dem sog. IlaXaiov xeovoyga-
tpswv (Synk. 95, 10ff.), einer nach Eusebios und
vor Panodor entstandenen christlichen Palschung
des 4. Jhdts. (Boeckh Manetho und die Hunds-

so liegt es viel naher, als an eine zweite Aus-
gabe an einen Nachtrag zu denken, den nicht
A. selbst, sondern ein attischer Akademiker bald
nach 120 dem Abschnitt iiber die neue Akademie
anhing. Diesen Nachtrag wollte Philodem auf-
nehmen; entweder er selbst oder sein Schreiber
haben sich aber eines anderen besonnen und das
unmittelbar vorhergehende Stiick des echten A.
noch hinzugefugt. Auch der Vorlage des Diogenes
war der Nachtrag mit Karneades Todesdatum be- 50 sternperiode 40ff. v. Gutschmid EX Schr. I
kannt; doch ist er, wie der sog. Skymnos zeigt,

in die gewOhnlichen Exemplare nicht hineinge-
kommen.

A. und Eratosthenes chronologische Tabellen
flngen nach Diodors Zeugnis (I 5, 1) erst mit der
Zerstomng Troias an. Trotzdem finden sich bei
christlichen Schriftstellern mehrere Citate aus
A.s Chronik, die in eine weit fruhere Zeit zurfick-
reichen. Auf die griechische Vorzeit beziehen

240ff. Unger Manetho 20ff.). Angeregt durch
Eusebios, der aus Griinden der biblischen Zeit-

rechnung die manethonischen Dynastien erst von
der 16. an in seinen Kanon aufnahm, reduciert
dieser Chronologe die ersten 15 manethonischen
Dynastien auf 15 yevsai, d. h. auf 15 Einzel-
konige, als deren Begierungszeit er 443 Jahre an-
giebt (Synk. 96, 2): das ist aber gerade so viel

als die Summe der Begierungszahlen, welche die
sich frg. 72 (Clem, strom. I 105 p. 382 P. fiber 60 sog. eratosthenisch-apollodorische Liste ihren ersten
die Apotheosen griechischer Heroen) und frg. 71
(Synk. 182, 4 iiber die KOnige von Sikyon), auf
die chaldaeische frg. 67 (Synk. 71, 3ff. Euseb.
I 7, 21. 13, 11), eine agyptische KOnigsliste (frg.

70), die Eratosthenes auf koniglichen Befehl aus
agyptischen Urkunden iibersetzt und A. aus Era-
tosthenes iibernommen haben sollte, hat Synkellos
(p. 171, 4ff. 180, 8ff. 190, 6ff. 195, 6ff. 204,

15 Konigen giebt (Boeckh Manetho 43). Ferner
wird die Gesamtzahl der agyptischen Regierungen
auf 113 berechnet, davon kommen nach dem fiber-

lieferten Text des Synkellos auf die Gotterregie-
rungen 1 -+- 12 4- 8 = 21 , also auf die mensch-
lichen 92. Die eratosthenisch-apollodorische Liste

aber zahlt 38 -+- 53 = 91 KOnige, und vermutlich
ist die Ubereinstimmung einst eine vollstandige
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gewesen; denn von alien Reconstructionen der

Tabellen des IlaXaiov xgovoyQcupewv ist die von
v. Gutschmid (Kl. Schr. I 240f.) vorgeschlagene

die wahrscheinlichste, nach der eine GOtterregie-

rung ausgefallen und die Liicke bei der 29. ta-

nitischen Dynastie nach den fibrigen Quellen durch
die Regierungszahl 7 zu erganzen ist, und so

kommen 91 menschliche Regierungen heraus. In-

des folgt aus diesen Ubereinstimmungen nur so viel,

dass jener christliche Chronologe die apollodorische

Liste zur Construction seines Schwindelsystems
benutzte, nicht dass er sich diese Grundlage selbst

erst zimmerte. Denn solche Grundlagen pfiegen

in jener Zeit in irgend einer Weise mit Manetho
zusammenzuhangen , und das trifffc , wie gesagt,

auf die Liste nicht zu. Die ersten 15 Konige
sind hier auch mit nichten aus den manethonischen
ersten 15 Dynastien reduciert, sondern die Liste

ist bis nr. 33, mit Manetho verglichen, eine Aus-
wahl, die den manethonischen Dynastien I—XII
entspricht, in ganz ahnlicher Weise wie auch
agyptische Listen erhalten sind, die weniger Namen
geben als Manetho. Wie die manethonischen
Reihen — ich lasse die Zahlen ganz beiseite —
erst von der 18. Dynastie Anspruch darauf haben,

als Uberlieferung zu gelten, die fruheren aber un-

sicher und unordentlich Uberliefertes zusammen-
construieren , so beginnt in der apollodorischen

Liste die zusammenhangende Polge erst an einem
Punkt, der in die manethonische 19. Dynastie
fallt. So sieht diese Liste doch sehr so aus, als

sei sie die Ubersetzung eines agyptischen Konigs-

papyrus, und jeder Zweifel muss schwinden, wenn
man erwagt, dass die Ubersetzungen der agypti-

schen Namen ins Griechische trotz aller Irrtumer

eine Sprachkenntnis verraten (vgl. z. B. Pi et sen-
na ann Zeitschr. f. ag. Spr. XXXI), wie sie einem
Christen des 4. Jhdts. unter keinen Umstanden
zugetraut werden kann. Gefalscht sind nur die

grossen Namen A. und Eratosthenes, aber die

Urkunde selbst ist echt und kann wenigstens aus
alexandrinischer Zeit, noch aus dem 1. Jhdt. v.

Chr. stammen, als die Agyptomanie sehr im
Schwange war. Wie das Document den christ-

lichen Chronographen bekannt geworden ist, kann
nur eine eingehende und von den modernen Vor-

urteilen freie Untersuchung lehren.

Das eben gewonnene Resultat wird vollauf

bestatigt durch genaue Untersuchung des chal-

daeischen Fragments (67). Synkellos (71, 3ff.

.T^of xovxoig xoX 'AnoV.oScoQoe 6/iotcos zoviois ze-

gazevdftsvog ovzco keyei • zavza jAv 6 BrjQ(ooa6e

loTogyoe jzqwzov yeveo&ai (SaoiXea "AXcoqov xzk.)

giebt dem Wortlaut nach aus A. ein Excerpt aus
Berossos fiber die zehn chaldaeischen Urkonige,
welche wahrend der 432 000 Jahre vor der grossen

Flut unter Xisuthros regiert haben sollen. Das
Excerpt kann nur aus Eusebios_ stammen und
stent auch in der armenischen Ubersetzung (7,

21ff.) , wird aber von ibm nicht A. , sondern in

der Uberschrift und am Schluss (7, 11. 11, 3. 12)

Alexander Polyhistor zugeteilt. Allerdings er-

scheint im Text ein sonderbares Citat des A., das

Missverstandnisse geradezu herausfordert. Nach-

dem Alexander Berossos Werk beschrieben und
ausgefuhrt hat, dass er fur die alteste Zeit nur

die Namen, nicht die Thaten der Konige aufge-

fuhrt, auch am Schluss keine Tabellen gegeben

hatte (vel nee memoratu digrwm reputat quod
exinde numerus regum disponatur), iahrt er fort

(7, 20): indpitque (naturlich Berossos) in hune
modttm seribere: Apolodorm ait primwm exti-

tisse regem Alorum etc Das ist so Unsinn, da
Berossos nicht A. citiert haben kann, und v. Gut-
schmid (Euseb. ed. Schoene I 240) schlug da-
her vor, den griechischen Text des Eusebios so
zu reconstruieren: agxezm d' ovzta yQatpsiv 'Arxol-

10 i.6Sa>Qog xgmzov Xeyu — Berossos namlich — ys-

veo'&ai fSaotXea 'AXwqov. Diese Vermutung wfirde
Alexander imputieren, dass er Berossos hier nicht
direct, sondern durch A.s Vermittlung excerpierte.

Das ist schon an und fur sich sehr unwahrschein-
lich und geradezu unmSglich bei der Art, wie
A. eingefuhrt wird; Alexander wfirde es nicht

versaumt haben, sein sonderbares Verfahren aus-

fuhrlicher zu rechtfertigen. Das Richtige ergiebt

sich aus dem Citat 14, 11 quemadmodum et Apolo-

20 dorus in volumine enarrat : im Text des Eusebios
stand aQxszai Se yqacptw ovzo>g, (woavxmg Se

xal) A3ioki.6S(OQog teyei, und das hat den arme-
nischen Ubersetzer und Synkellos dazu verfuhrt,

A. zum Biirgen fur die Excerpte aus Berossos zu
stempeln. Das ist allerdings unzweifelhaft, dass

das Citat nicht Eusebios, sondern Alexander selbst

zuzuweisen ist. Eusebios pflegt solche Citate nicht

so kurz in seine Excerpte einzuschalten und wfirde

sich das hochstens erlauben, wo es sich urn ein

30 ganz bekanntes Werk handelt , was weder der

echte noch der falsche A. zu seiner Zeit noeh war:
und dass er A. so wenig aus erster Hand kannte
wie Berossos

, gesteht er durch das Verzeichnis

seiner Quellen I 265 offen und ehrlich ein. Da-
gegen hatte Alexander, als er das obscure Ge-
schichtswerk des Berossos hervorzog, allerdings

. Grund, sich auf einen berfihmten Namen als Pa-
rallelinstanz zu berufen. Somit ist der Schluss

unausweichlich , dass noch vor Alexander Poly-

40 histor, um 100 herum, die Chronik A.s eine pro-

saische Portsetzung nach oben erhielt, die auch
auf babylonische und agyptische GescMchte ein-

ging und einheimische , durchaus nicht zu ver-

achtende Quellen aufschloss, daneben auch arge
pragmatische Schwindeleien fiber die Gotterge-
schichte in Curs setzte. Um zu zeigen, dass das
in damaliger Zeit nichts UnerhOrtes war, genfigt

es, auf Alexander selbst zu verweisen, der also

das Aufstobefn von alien mOglichen epichorischen

50Curiosa nicht erfunden, sondern gelernthat; die

Neubearbeitung der Chronik des Lyders Xanthos,

die Dionysios Skytobrachion neben seinen euhe-

meristischen Palschungen und Tollheiten unter-

nahm, ist auch nur ein Ausfluss der gleichen orien-

talisierenden und, was sich stets zusammenfindet,

aufklarerisch-rationalistischen StrOmung, und so

liesse sich noch manches andere anfuhren.

Pfir den grossen Beifall, den die poetische

Form des chronologischen Handbuchs fand, ist

60 der sog. Skymnos ein beredter Zeuge. Wie dieser,

so hat auch noch ein anderer bald nach ihm ein

geographisches Handbuch in apollodorischen Tri-

metern geschrieben und es geradezu unter dem
Namen A. und dem Titel Fijg xegtodog (so Strabon,

Steph. Byz. citiert Ilegl yrjg) herausgegeben , so

dass schon Strabon (XIV 677) getauscht wurde.
Echt ist es auf keinen Fall, da sonst die Vorrede
des sog. Skymnos gegenstandslos werden wfirde,
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auch ist nicht zu fibersehen, dass Strabon das
Buch nur einmal obenhin erwahnt, es aber nie
citiert. Benutzt ist es nur bei Stephanos, und
zwar nur das zweite Buch (zu den Pragmenten
bei Miiller sind hinzuzuffigen ausser frg. 10? a
Steph. Byz. s. Aeopixxai. Maxgweg; dagegen
gehoren von den titellosen in die Geographie mit
Sicherheit nur 130. 132. 138. 145).

Die eratosthenischen Porschungen fiber die
Komodie dehute A. auf die sikeliotische aus in
den Buchern fiber Sophron (Schol. Aristoph.
Vesp. 525 ev xfj 8 xoov Ilegl Zcbcpoovog. Athen.
VII 281 e iv xo~) xqixoj ITeqi 2<b<pgovog too elg
rove 'Avdoelovs plfwvg. Ill 89 a. VII 309 c.

Diogenian. Schol. II. V 516 B h xoTg Ileoi Zmcpqo-
vog)^ und Epicharm (Phot. Suid. s. xaoSuoxxeiv.
ev exxai Ileql 'Emx&'Qfiov, hierher gehOrt auch frg.
187 = Athen. Xrv 648 d iiber den falschen Epi-
charm); Hand in Hand mit diesen Arbeiten gingen
kritische Eecensionen, sicher die Epicharms (Por-
phyr. vita Plotin. 24) und wahrscheinlich auch
die^ Sophrons, da auf A.s Ausgabe die Einteilung
mavdoeioi und yvvaixeloi ftT/toi zurtickgehen durfte.
Wie ferner Aristophanes von Byzanz und sein
Schiiler Kallistratos (Athen. Xni 591 d) , auch
der Anstarcheer Ammonios (vgl. den Katalog
Athen. XIII 583 d = 567 a) zur Sacherklarung
der Komodie, fur die sich gerade Aristophanes
besonders interessierte (Porphyr. bei Euseb. praep.
ev. X 3 p. 465 d), die Traditionen fiber die attischen
Hetaeren zusammenstellten, so verfasste auch A
ein solches Buch (Athen. XIH 586 a = Harp.
QavooxQaxri ev x<p Ileoi xwv A&rjvtjoiv hatglSow
[sTaiQ&v Harp.]. 591 c ev zoj TIeqI hatg&v), das
nebst den anderen gleichen Inhalts von einem
atticistischen Grammatiker des 1. Jhdts. v. Chr.
fur eine Zusammenstellung der bei den Eednern
vorkommenden Hetaeren excerpiert wurde; diese
Zusammenstellung wiederum liegt vor bei Athen.
XIII 585 f ff. und Harp. s. "Av&eia. 'Avxixvoa.
Atpvai. rXvxiQa. Aaylaxa. Nalg. Ndvviov. Ne-
fieag. Sivcojitj. ^avoazoaxrj.

^ Nicht mit unbedingter Sicherheit lasst sich
behaupten, dass von diesem A. auch ein gegen
den Musikschriftsteller Aristokles polemisieren-
des Buchverfasst ist, aus dem Athenaios (XIV
636 f 'A. iv xfj Iloog xijv Aoiozoxleovg 'Eniaxolrjv
avxiyQayjj) ein Bruchsttick liber Musikinstrumente
anfuhrt. Aristokles muss sein Werk IleQi joqwv
allerdings nach Ptolemaios Phvskon (146—117)
verfasst haben (Athen. IV 174 d), also zu einer
Zeit, in der A. schwerlich noch am Leben war;
und vollends kann A. nicht gegen den rhodischen
Grammatiker des 1. Jhdts. (Strab. XIV 655) ge-
schrieben haben. Andererseits spricht das Fehlen
eines Distinctivs dafur, dass der beruhmte A. ge-
meint ist, und dass er sich fttr solche Dinge in-
teressierte, beweist Strab. X 471; die Identifi-
cation des rhodischen Grammatikers mit dem
Musikschriftsteller ist keineswegs wahrscheinlich,
und dieser kann seine Schriftstellerei sehr wohl
schon unter Physkon und zu einer Zeit begonnen
haben, in der A. noch lebte.

Das bedeutendste philologische Werk A.s war
der in enger Verbindung mit Aristarchs Homer-
studien stehende und aller Wahrscheinlichkeit nach
Aristarch schon vorliegende Commentar zum
Schiffskatalog. Das Werk war in 12 Biicher
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geteiW (Porphyr. bei Eust. 263, 37 'A. 6 'A-dy-
vaTog^ ixoay/tazevaazo xa neat xov xaxaloyov Soi-
oxa ev dtodexa fiifilloig. Steph. Byz. s. "Agyovoa.
Illazaiai. 'Qoayixog : iv jiqcotcj) Newv xaxaloyov Oder
siQOOxoj xov Kaxaloyov; Strab. I 31 iv xq) IleQi
ve&v xaxaloyov devxeooj = VII 298 iv xd devte-
oco Ileot ve<ov noooifuaCofievog ; Athen. Ill 82 b
iv e Ileal ve&v xaxa).6yov ; Steph. Byz. s. KoQtovrj

:

efiS6/ia> xov Kaxaloyov. Steph. Byz. s. Aixai: eji-

Wdo/iQ); Steph. Byz. s. "iilevog: iv xfj rj xov Necbp
xaxaloyov; Strab. XH 552 iv r<p Towixqi Sia-
xoo/icp; Strab. IX 405. XIV 677 iv xoTg Ileal
veav. IX 416 ot xa Ileal Newv ovyyodyavxeg,
Steph. Byz. s. Tevedog. Schol. Dionys. Thrac. p.
786, 9 Bekker iv Necov xaxaUym ; falschlich hat
Mfiller frg. 1 [von BaScorrj an]. 128. 129. 131.
133. 134. 135. 136. 139. 142, 144. 149 nicht
unter die des Katalogs aufgenommen) , und we-
nigstens so viel lasst sich noch erkennen, dass

20 im ersten Buch A. auseinandersetzte, wie grossen
tellurischen und politischen Veranderungen seit
der homerischen Zeit Griechenland unterworfen
gewesen war (vgl. Strab. IX 406 mit Steph. Byz.
s. maxcuai. Strab. VIII 370 mit Steph. Byz. s.

"Aoyovoa), in der Vorrede des zweiten dagegen
seine Grundsatze fiber die Behandlung der ho-
merischen Geographie entwickelte (Strab. VII 298
= I 31 = I 43 = XII 553). A. schloss sich der
von Platon in Opposition gegen den Einfluss der

30Dichter begrundeten, von Aristoteles technisch
entwickelten Asthetik an, welche die alexandri-
nische Grammatik recipiert hatte, dass der Dichter
nicht belehren, sondern ein kunstlerisches Wohl-
gefallen erregen wolle (Eratosthenes bei Strab. I
15 jioitjxtjv jidvxa oxoxa&odm yvxayoiylas, ov 8i-

8aoy.a?.i'ag) und zog, Eratosthenes folgend, fiir die
• homerische Geographie daraus den Schluss, dass

Homer kein geographisches Orakel sei, sondern
zwar die griechischen Landschaften und die West-

40 ktiste Kleinasiens beschreibe wie ein Kenner und
Augenzeuge, hier also eine exacte Interpretation
verlange, alles weitere aber frei, nach des Dichters
Kecht und Pflicht erfinde, weshalb er denn auch
scharf gegen Kallimachos Versuche, die Irrfahrten
des Odysseus zu localisieren, protestierte (Strab.
I 44 = VII 299). In der Behandlung des Ein-
zelnen verrat er fiberall die strenge Schule Ari-
starchs, wenn er ihn auch hier und da berichtigt
(die Stellen bei Niese Eh. Mus. XXXII 270f.). Fiir

50 ihn, wie fiir Aristarch, ist Homer einer der nach
Ionien ausgewanderten Athener (Strab. VIII 384.
X 457; vgl. Vni 333. 383. IX 392), wonach er
ihn auch in der Chronik fixiert hatte (frg. 74);
mit Aristarch teilt er die engherzige, aber fur
die damalige Philologie allerdings methodische
Beurteilung der vemxeQot (Strab. VII 329. VHI
339. 356. 368. 371. 372. XIV 680; Polemik
gegen Hesiod Strab. VHI 370 [vgl. frg. 49],
gegen Alkaios Strab. IX 412 = 411, gegen Pin-

60 dar ^TI 328. IX 411 [vgl. 407]. 412. XIV 655,
gegen Euripides VIII 366. 377, gegen Arat X
478, gegen Kallimachos [s. o.] EX 437. X479; vgL
auch IX 404, vollstandiger Steph. Byz. s. Tavayga),
doch finden sich Spuren einer freieren Ansicht (vgl.

Strab. IX 431); ein scharfer Ausfall gegen Zeno-
dot steht Strab. IX 413 (vgl. IX 407 mit Aristo-
nikos zu n. V 708, Strab. IX 426 mit Aristonikos zu
H. II 532). Der gelehrte Grammatiker verrat sich
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in dem mit raren Citaten gespickten Excurs fiber

apokopierte Bildungen Strab. VIII 364; aufsorg-

faltige Unterscheidung der Homonymen wird ge-

drungen (Strab. VTH 338. X 453; vgl. Niese
a. a. O. 273), die Ethnika beobachtet (Steph. Byz.

s. Aaxsdaifiwv. Tivedog; vgl. Niese a. a. O.), der

homerische Sprachgebrauch festgestellt (vgl. Strab.

VII 329). A. hatte in den ionischen Historikern,

auch in Ephoros Vorganger, mit denen er sich

auseinandersetzt (Polemik gegen Hekataios Strab.

VHI 341, gegen Hellanikos IX 426. X 451,
gegen Ephoros X 463 und Aristoteles [vgl. De-
metrios VH 321. 322] X 461. 463), vor allem

aber in dem grossen Werk des Demetrios von

Skepsis, dem Tgoyixog dtdxoofiog, das er vielfach

benutzt hat (Strab. VIII 339 nag' o$ jiexayeoei

xa itXeTaxa; vgl. I 45). So stammt das Citat aus

Euripides Archelaos bei A. Strab. VIII 371 aus

Demetrios Strab. V 221 , und nicht anders steht

es mit den Citaten aus Euphorion und dem Aitoler

Alexander XIV 681, vgl. Demetrios XII 566;
das Xanthoscitat findet sich nicht nur bei De-
metrios XII 572, sondern schon bei Lysanias, Schol.

Eur. Androm. 10; vgl. ferner A. Strab. IX 401
mit Demetrios Strab. VII 321; IX 413 ist mit

ot 8i Demetrios Strab. I 59 gemeint, ebenso IX
436, vgl. Schol. Apoll. I 238 ; von den mehrfachen
Etymologien von KovQtjxeg Strab. X 467 ist die

eine sicher aus Demetrios X 473, die Lesart Ze-

nodots Strab. XII 553 brauchte A. allerdings

nicht aus Demetrios XH 543 zu entnehmen; im
fibrigen vgl. noch besonders Demetrios Polemik
gegen Hellanikos, Strab. X 456. Xin 602. Aber
A. benutzt selbstandig, verwertet das von Deme-
trios zusammengetragene Material anders und be-

kampft ihn, wo es nOtig erscheint (vgl. Strab.
'Vm 339. 370 — allot ist Demetrios — . X 456f.

463 vgl. mit VII 321. Schol. Genev. H. XXI
319 vgl. mit Schol. Apoll. I 1123; das Citat des

Maiandrios in dem Fragment aus Ileal deibv bei

Macrob. sat. I 17, 21 steckt in dem Excerpt

aus Demetrios bei Strab. XIV 635, vgl. XII 552.

XIII 626 = Steph. Byz. s. °Y8tj); da Demetrios,

obgleich kein Krateteer strenger Observanz und
unter aristarchischem Einfluss stehend, doch sehr

selbstandig aufgetreten war und dem Meister gerne

opponiert hatte, ist das Buch A.s als die officielle

Antwort der alexandrinischen Schule auf das fieya

jiifSllov des Localgelehrten von Skepsis anzusehen.

Es ist fur die Erklarung Homers auch jetzt noch
von unschatzbarem Wert. A. legt in der Regel

das Material vor, aus dem er seine Schlfisse zieht,

und so richten auch Irrttimer, zu denen ihn die

alexandrinische Doctrin verfuhrte, wie die Hypo-
these des triphylischen Pylos, keinen Schaden an,

sondern sttltzen nur die Erkenntnis des Bichtigen;

wie solide das Buch gearbeitet war, wird am
besten durch einen Vergleich mit den tollen Phan-
tasien des Krates klar, die A. selbst vornehm
ignoriert zu haben scheint (nur VII 299 taueht

ein Citat aus Zenon auf). Das Vorbild des Era-

tosthenes und der Gegenstand schutzten ihn aus-

serdem vor der Gefahr , sich in scholastischer

Weise nur in die Homerinterpretation zu verbohren,

und so liefert er auch in der starken Verkurzung

Strabons ffir die alteste griechische Geschichte

vortreffliches, auf grfindlicher Erudition beruhen-

des Material.

So wenig auch der orthodoxe Stoiker Strabon

mit den wissenschaftlichen Grunds^tzen A.s uber-

einstimmte, so war er doch — ein charakteristi-

sches Zeichen ffir die wissenschaftliche Impotenz
der stoischen Philologie — ffir die homerische
Geographic lediglich aufihn angewiesen, unddiesem
Zusammenwirken gtlnstiger Umstande ist es zu
verda,nken, dass von A.s Commentar verhaltnis-

massig sehr viel erhalten ist. Einer Lehrsschen
10 Beobachtung folgend lieferte Niese 1877 (Apol-

lodors Commentar zum Schiffskataloge als Quelle
Strabons, Eh. Mus. XXXII 267—307) den Be-
weis, dass Strabon fiberall da, wo er homerische -

Geographie behandelt — und das ist der weitaus

grOsste Teil der Bficher VIII bis X —, A. folgt.

Von den Argumenten sind die Ubereinstimmung
mit den erhaltenen Fragmenten und die Spuren
aristaTchischer Methode, auch die Unterscheidung
der Homonymen durchschlagend, mit Vorsicht sind

20 die Concordanzen mit Epaphroditos zu behandeln,

falsch ist die Hypothese, dass alle M«tonomasien
aus A. seien (vgl. Strab. IX 397 mit 391 = A.

bei Steph. Byz. s. 'Axxrj). Den Irrtum Nieses,
dass Strabon Demetrios von Skepsis nur durch
A.s Vermittlung benutzt hatte, berichtigte Gaede
Demetrii Scepsii quae supersunt, Dks. Greifsw.

1880. Die exacte Reconstruction von A.s Werk
ist ein dringendes Bediirfnis und sonderbarer Weise
noch nicht in Angriff genommen; Schwierigkeiten

30 macht freilich weniger die Scheidung von A. und
Demetrios, als die zwischen A. und Artemidor,

dem Autor der Periegese Strabons, da dieser A.

benutzte und Strabon beide Ofter in einander ge-

arbeitet hat, doch lassen sich die Schwierigkeiten

in den meisten Fallen tiberwinden. Dagegen hat

Bethe (Untersuchungen zu Diodors Inselbuch,

Herm. XXIV 402ff
;
) vergeblich versucht, A. als

Quelle Diodors im V. Buch zu erweisen. Er stutzt

sich hauptsachlich auf Concordanzen zwischen den

40 von Kreta handelnden Kapiteln (V 64—80) und
Strabon. Aber die Ubereinstimmungen , welche

sich auf die Kureten und idaeischen Daktylen

beziehen (Diod. V 64. 65 und Strab. X 472. 473,

auch das Ephoroscitat bei Diodor V 64, 4 steckt

in den ol /iev imyayolovg xfjg "I8i}g bei Strab. X
473). laufen nicht auf A., sondern auf Demetrios

von Skepsis zuruck, dessen Sammlungen fur diese

Dinge eine allgemein beliebte Fundgrube waren,

und gerade die sehr bestimmte Behauptung bei

50 Diodor , dass die Kureten kretischen Ursprungs

seien, kann nicht A. zugeschrieben werden, da
dieser sie, Homer folgend, nicht nur in Kreta,

sondern auch in Aitolien localisierte und sie tlber^

haupt von einer Sitte herleitete, also in ihnen —
fibrigens mit Eecht und auf Grund richtiger

sprachlicher Observation — keinen bestimmten

Volksstamm sah (Strab. X 463. 466f.); femer
steht bei Diod. V 70, 6 derselbe Irrtum fiber die

Lage des kretischen Ida und des diktaeischen

60Berges, den A. (Strab. X 478) Arat vorwirft; die

Polemik gegen Kallimachos ist, wie Bethe selbst

zugiebt, Diod. V 76, 4 und Strab. X 479 durch-

aus verschieden. Wenn Strabon und Diodor in

einigem fiber Minos und die Besiedelung Kretas
ttbereinstimmen (Diod. V 78, 2 = Strab. X 476

;

Andron, den Strabon X 475 citiert, liegt auch
Diod. V 80, 2 zu Grande, ist aber verandert, vgl.

1 mit Steph. Byz. s. Awqiov), so hat das seine
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Ursache darin, dass A., wie er selbst sagt, fur
Kreta Sosikrates benutzte (Strab. X 475), and
derselbe Sosikrates in der Compilation fiber Kreta
steckte, die Diodor excerpierte nach seiner eigenen
Angabe (V 80, 4 Aojoid8y xal Smaixgdxsi xal
Aaoodevtdq), der den Glauben zu versagen kein
plausibler Grand vorliegt. Schon ganz im allge-
meinen betrachtet dlirfte klar sein, dass die Be-
schreibung Kretas bei Diodor die Ruhmredigkeit
kretischer Localantiquare des 3. und 2. Jbdts.
verrat und von dem wissenschaftlichen, iiber solcbe
Schnurrpfeifereien erhabenen Werk des Alexan-
driners weit abliegt. Die Beweise aber, welche
Be the filr die Abh&ngigkeit von Diod. V 47

—

63. 81—83 von A. vorbringt, sind, wie er selbst
eingesteht, so vage und wenig zwingend, dass
sie ohne weiteres zusammenbrechen , wenn fest-

steht, dass die kretischen Kapitel mit A. nicbts
zu thun haben.

Ich gebe nun zum Scbluss ein Verzeichnis der
Stellen Strabons, welche ich nach eingehender
Untersuchung A. zuweisen zu milssen glaube. Im
ersten Buch sind aus ihm nur die schon ange-
fuhrten Citate. Uber das siebente lasst sich in-

folge seiner Verstiimmelung nicht sicher urteilen,
doch dtirften aus A. genommen sein ausser 3, 6
und 7, 10 (von otovxai— SsXXrjsvxog ; Anfang und
Schluss sind aus Demetrios), wo ausdriickliche
Citate vorliegen, 7, 11. 12. frg. 1. 2. 14 (3>v xal
oE%qcokos—noirjTTjs, vgl. 1X441, und der Schluss
von em (isv 8rj xalg sxfioXaTg an, vgl. IX 442;
dasselbe gilt von frg. 15. 16); dagegen werden
frg. 20 Schl. 21 Anfang = frg. 23.' frg. 21 Schl.
= frg. 24. frg. 38—40. frg. 50. 51. 57. 58 besser
Demetrios (vgl. frg. 35. 57) zugewiesen. Vom
achten Buche an beginnen mit dem Eingehen auf
die homerische Geographie (vgl. 332 xa fikv oiv
x&v aXXojv sv8iaixrjxd ioxi, xa 8' 'OfirjQOv oxeyjscog
ottxac xgixtxfjg jioirjxixwg xs Xsyovxog xal ov xa
vvv , ^

dXXa xa aQxaia , wv 6 XQovog rifiavQwxs xa
noXXd) auch die grossen Excerpte aus A.: 1, 2
(vgl. XIV 653) gehort in die Einleitung. Von nun
an dilrfte es sich empfehlen, dem Schiffskatalog
zu folgen. Aus A. ist zunachst die VorgeschichteE 2, 3 (vgl. 392. 411) und 2, 16-20, ein Ab-
schnitt aus dem ersten Buch, wie oben nachge-
wiesen ist; der Commentar A.s setzt ein 2, 10—12,
wie man an dem Riickschreiten der Periegese sieht

;

vorher ist aus ihm das Satzchen AvXig — Tava-
yQaicav, vgl. VII 298. Sodann gehoren ihm 2,
22—24, in 25 alles ausser 6 8s E/.ixojv — ov TioXXn
Z<oQq (vgl. IX 413. X 471), 26—29, 30 von

. sxsixo an, 31 mit Ausnahme von svxavda— naxtli
32—36 , 13. 14 ((oxexxsov 8' av «)»; — 8s vvv
scheint ein Zusatz aus Demetrios zu sein), 40—42.
Die Fuge zwischen Artemidors Periegese und dem
phokischen Katalog liegt 3, 13 bei ovd' al Afial
8s, wo das Excerpt aus A. anfangt und bis 15
xal 'EXdxsia fortlauft , auch 16 ist aus A. Zum
lokrischen Katalog gehOren 4, 2, wie viel in 4,
wage ich nicht zu entscheiden, sicher aber 5. 6!

7— Mqcov Svt(ov, hOchst wahrscheinlich auch 8
mit Ausnahme des letzten Satzes und 9. Der
euboeische Katalog umfasst X 1, 3 (ausser dem
Einschiebsel xal tjvfyoav— <Pdtoxid>)v). 4. 5 (den
Anfang naturlich ausgenommen). 6 (ausser ev 8s
r»

—

naQaxXrioiwg). 7. 8 ohne den letzten Satz.
9 von eaxi 8s xai an (ins erste Buch zu setzen).
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10 ohne den Schluss, der aus Demetrios zu sein
scheint (vgl. VIII 339). 12. 13. 15. Vom atti-
schen Katalog sind erhalten ein kurzes Citat IX
1, 3 (vgl. Steph. Byz. s. Axxrj) und die fur den
Athener charakteristischen Beweise (5—7. 10. 11),
dass Megara und Salamis von Rechts wegen zu
Attika gehOren; wahrscheinlich auch die Archaeo
logie von Salamis in 9 und das Philochoroscitat
20. In der Beschreibung der Argolis schaltet

10 Strabon im Anfang nur ein paar Stiicke aus A. in
den Periplus ein, so das Citat VIH 6, 1 uber das
homonyme Epidauros, in 2 die Angabe der Distanz
zwischen Argos und Mykene (vgl. 372) und die
Polemik gegen die veoitsqoi am Schluss; mit 5
beginnt der Commentar und umfasst 6 (nur der
Schluss von SXXoi an ist aus Demetrios zugesetzt).

7 (von jtXda/ia an). 9. 10 (nur der kleine Satz
iv q> xa IloXvxXshov— 0si8iov Xeuidftsva ist ein-
geschoben). 11—13. 14 (mit Ausnahme von agS-

20 xsitai 8s
^

— savxov xov Hjv). 15 bis xal fidXioxa
Sia xr/v btupaveiav. 16 (— ot vti' avxov und dann
wieder von fj 8i x<<>Qa an bis zu dem Ephoros-
citat am Schluss). 17. 19 (—svxav&a 8s xal f,

Nsftsa).20 (— xoig xa xXst&Qa k'xovac). 24 (— xsl-
xai <5' 6 <PXewvg). 25 (— dvcpxtoftat 8' avxrjv).

J>
1 (— ano fisv ovv Tsiaaftsvov). 2. 4. 5 (ausser

'Pcofiawi— fihgiov, 8sdexxat 8'— ivxav&a und dem
Schlussatz). Aus dem lakonischen Katalog sind
genommen Vm 5, 3. 5 von Axaiovg yoQ—'Axatav

30 xaXovfii-vy. 6. 7 (— rial 8s Xaxoptai). 8. 4, 1— 3 (

—

svxav&a). 4 (von fisxa£v 8s an). 5 (ijv

scpa/isv — xexXrjaSai verweist auf das Citat des
Demetrios VIH 339). 6. 10 — Xa/SsTv fjys^dva.
Besondere Schwierigkeiten macht die Ausscheidung
des pylischen d. h. nach A. des triphylischen Ka-
talogs. Zunachst steht durch die Vergleichung
des Anfangs von VIII 3, 12 mit 20 und 21 fest,

dass hier A. noch nicht einsetzt, und dass Arte-
midors Kfistenbeschreibung vorliegt, zeigt die

40 Ubereinstimmung uber die Eurotasmundung mit
VIH 5, 2, wo der Ursprung aus Artemidor durch
das Citat Steph. Byz. s. Va/ta&ovg feststeht. Der
Periplus lauft aber fugenlos fort bis 16 Anfang;
mit den Worten [iexagv 8s xov Aenoeov springt
die Beschreibung zuruck, und da hier zugleich die
eigentliche Homerinterpretation einsetzt, beginnt
zweifellos das Excerpt aus A., um sich bis 23
Schluss fortzusetzen; das aus Demetrios (vgl. XII
542) eingeschaltete Satzchen 17 Soxovac— r) yga<prf

50 ist um so leichter auszuscheiden, als unmittelbar
vorher A.s Ansicht steht. Innerhalb des aus Ar-
temidor excerpierten Stacks steht allerdings in 14
der apollodorische Ansatz von Pylos (vgl. VHI
336. 361, auch Schol. Pind. Pyth. VI 35) ; aber
das diirfte darauf beruhen, dass Artemidor hier
A. folgte. denn nach Pylos ist die folgende Be-
schreibung, die gar nicht nach A. aussieht, orien-
tiert. Ob 12 Schluss (vgl. Athen. VIH 346 b)
und 15 Schluss von Strabon oder schon von Arte-

60 midor aus Demetrios genommen sind , will ich
nicht entscheiden; Quelle des Ganzen ist Deme-
trios sicher nicht, da er mit Becht Pylos nach
Messenien verlegte (Vm 339) ; keinenfalls dfirfen

die Concordanzen zwischen 16. 19 und Pans. V
5. 6 irre machen; sie beweisen nur, dass Pausa-
nias Gewahrsmann A. verarbeitet hat. Dass dessen
Periegese keine Kustenbeschreibung und nicht aus
Artemidor ist, sollte auf den ersten Blick klar

sein, und der Erpeoiog dvtfe V 5, 9 ist nicht ein

Geograph, sondern ein Grammatiker, ich glaube

Zenodot (vgl. A. bei Strabon VHI 3, 21). Strab.

Vin 3, 24—29 liegt dann wieder ein langes Ex-
cerpt aus A. vor; auch hier muss ein kleines

Stuck, 25 Schluss von avxov 8i nov an, als aus

Demetrios stammend, ausgeschaltet werden, das

Strabon um so eher zusetzen konnte, als unmittel-

bar vorher A. gegen Demetrios — denn der wird
mit evtoi gemeint sein — polemisiert. Aus A.
sind auch 30 von xaxa /j.sv yaq xa TgaHxd an
(vgl: Schol. n. XI 700 T). 31. 32. Im arkadischen
Katalog . hatte es A. offenbar viel Gelehrsamkeit
gekostet, die homerischen Orte nachzuweisen, wes-

halb denn auch Strabon hier auf das Excerpieren

verzichtet hat, vgl. VDI 8, 2 Schluss. Um so

mehr hat er aus dem eleischen Katalog erhalten:

nach der kurzen Bemerkung iiber II. XV 518, die

in die artemidorische Periegese VHI 3, 4 eingelegt

ist, und dem von Gaede (a. a. O. 4ff.) nachge-

wiesenen Bruchstiick des Demetrios VDZ 3, 5 be-

ginnt Strabon zunachst 6 eine Gegeniiberstellung

von A. und Demetrios, folgt aber dann 7—11
ausschliesslich A.; nur die apollodorische Argu-
mentation fiber Epeer und Eleer (vgl. X 459 xijg

'HXelag xal x&v 'Ejtstaiv) hat er dadurch verwirrt,

dass er 8 aus Demetrios den Satz xb 8s Bovjtgd-

acov— xal tovxo (fiber die richtige Lesung vgl.

v. Wilamowitz bei Gaede 49) und den ganzen
Schluss von r\v 8' <u? soixs an eingeschoben hat;

dass der ganze Abschnitt nicht aus Demetrios ist,

zeigt die Differenz 10 Schluss fiber AXciolov xoXtovtj

(H. XI 757), das A. als Stadt, Demetrios (Schol. II.

XI 751) als Grab des Aleisios fasst. Ein Anhang
zum elischen Katalog ist die Ausffihrung fiber die

Echinaden X 2, 19, die zum kephallenisch-akar-

nanischen fiberleitet. Hier hat Strabon Demetrios

und A. ineinander gearbeitet : aus jenem (vgl. die

Lesung Nriqixog Od. XXIV 377 mit 1 59) sind X 2,

8. 9. 10 — Sd/iov sxdXsoev. 13 — £(p' fjfuSv 8s,

14 (vgl. Sd/itj als Name der Insel), aus diesem 10
von dem Citat an. 11 (der Schluss zielt gegen
Demetrios). 17. 20. 24; 16 stehen beide neben-

einander. 12 hangt mit I 28. 34 zusammen und
ist aus einem Stoiker entlehnt, ich vermute Po-
seidonios. Der aitolische Katalog A.s ist excerpiert

in X 2, 3—6. 21 vom Citat an (die Differenz mit
Artemidor beruht darauf, dass Artemidor Pleuron
und Kalydon Ostlich vom Euenos ansetzte, Strabon

hat den Fehler nicht gemerkt und darf nicht cor-

rigiert werden). 22. 3, 1 (ohne den Schluss, denn
der verweist auf Demetrios VUI 340. X 453;
aber A. hatte die gleiche Ansicht, vgl. X 454),

das Citat in 4 nnd 6—18. Der kretische Katalog

ist benutzt X 4, 3 bis zu dem Citat Artemidors,
6—9 bis vh'sq xijg Kgqztjg fob das Ephoroscitat 8
Strabon oder A. zuzuweisen ist, lasst sich nicht

sagen). 11—15, der rhodische XTv 6—8. 10 (das

Timaioscitat ist eingelegt), aus dem der Sporaden

ist nur X 5, 19 bis zum Citat des Demetrios er-

halten. -Um so reichlicher sind die Auszuge aus

dem thessalischen Katalog: IX 5, 5—7. 8 (mit

Ausnahme von QiXuixos— s&to/iev und des Citats

aus Artemidor). 9—12. 14 von xaxaleyei an— xaxa

8s xov 'AvrQama. 15 (mit Ausnahme des Citats

aus Artemidor). 16 (ohne t}v xaxeoxayie— fista-

xQOTiijg und den Schluss von voxsqov 8e an). 17.

18 (ohne das von tpr/al 8' — $&it)v 8' eScxo/itjv

reichende Citat des Demetrios). 19. 20 (ohne den

Schluss). 21. 22 (

—

vito EvfitjXcp). 23. Dagegen
ist von dem troischen Katalog nur noch sehr wenig
vorhanden, nichts mehr als die Citate XII 552f.

XIV 661. 677f. ; hier zog Strabon Demetrios vor,

dessen ganzs Art ihm sympathischer war.
An die durch Strabon gebotene Grundlage

lassen sich dann die— recht zahlreichen— Reste
A.s, welche bei Stephanos und in den Homer-

lOscholien umherliegen, ohne Muhe anschliessen.

Vermittelt sind diese — von Aristonikos natur-
lich abgesehen — in den weitaus meisten Fallen
durch Epaphroditos (vgl. Steph. Byz. s. Brjoaa.

OLofSrj. AovXlxiov und Strab. X 459; er versteckt

sich auch s. Ai/trj in dem Citat 'A. i) 6 xa. xoi-

xov sjxixsfiofisvog , denn dass es sich um den

Katalog handelt, beweist die Parallelstelle Strab.

VIH 388), der fibrigens A. nicht sclavisch folgte,

sondern z. B. Pylos nach Messenien (vgl. Steph.

20 Byz. s. Aitw. 'Afupiysvsia. Oqvov. KvTtagioo^eig und
die Kureten nach Akarnanien (vgl. Steph. Byz. s.

KovQ-fjg) verlegte. Ubrigens citiert auch Herodian

A. (zu II. II 592), wie er fiberhaupt zu den Autori-

tiiten der aristarchischen Schultradition gehort.

Gelegentlich versteckt sich ein Citat unter der

Corruptel AnoXXa>viog wie Schol. Od. XIX 177 (vgl.

Strab. X 476. Etym. m. 768, 25. Apoll. soph.

155, 4 ; im Scholion ist fur Evpoiav zu lesen BoTov).

Eine weite, das Uberkommene fiberschauende

30 Gelehrsamkeit thut sich in den Resten A.s auf,

die zu durchmustern darum nicht minder instruc-

tiv ist, weil er jedenfalls vieles schon gesammelt

vorfand. Von Epikern werden citiert Jlesiod Strab.

VH 299. IX 404 (vgl. Steph. Byz. s. 'Ygla). 414 (vgl.

arg. Pind. 01. 14). 424 (dazu gehort Schol. 11. II

522). 393. VHI 370 (6 und 7, vgl. frg. 49). 385.

364. 342. X 442 ; Antimachos IX 409. VHI 864.

345 = 387. 349 (vgl. Steph. Byz. s. 'Anyiyevsia) ;

nur fiir eine sprachliche Erscheinung Empedokles
40 VHI 364; von Lyrikern Archilochos (VHI 370. X

457 = XII 549), Tyrtaios (VIII 366. 362 mit
litterarhistorischem Excurs), Ion (VDJ 364 fur

Sprachliches), Alkman(VII299. X 446. 460), Stesi-

choros (VIII 347, wichtig, weil aus der Form des

Citats sich ergiebt, dass die Rhadina, wie ubrigens

auch Kalyke und Daphnis. nicht von Stesichoros

ist. 356), Alkaios IX 411. 412. Schol. Genev. D..

XXI 319 (dass das Fragment in den Katalog ge-

hort, beweist die Parallelstelle des Demetrios Schol.

50 Apoll. I 1123), Simonides IX 441, Pindar VH
328 (10 und 11). IX 404. 411. 412. 413. X 469.

EX 431 ; von Tragikern Aischylos VH 299. X 447.

IX 393. Vin 387. X 470, Sophokles IX 392. Vm
370. 364. 356. X 458. 470. IX 433, Euripides

IX 404 (vgl. Steph. Byz. s. 'Yeia). VHI 371 (aus

Demetrios, vgl. V 221). 377. 366. 356. X 469;

von Komikern Epichann VHI 364 far Sprachliches

;

von Alexandrinern Philetas und Simias fur Sprach-

liches Vm 364, Arat Vm 387. 364. X 478,

60 Rhianos IX 443 (= Schol. Apoll.m 1090), Kal-

limachos I 44. VH 299. VHI 347. X 479. IX 438,

Enphronios Vm 882, Buphorion Vm 364. XIV
681 (aus Demetrios, ebenso wie das Citat des

Aitolers Alexander, vgL XII 566). Schol. Genev.

D. XXI 319, erwahnt wild Mnasalkas Vm 412.

Die Historiker kommen selbstverstandlich oft vor:

Thnkydides YIR 333. IX 423. Vm 370 (dagegen
polemisiert Demetrios XIV 661). X 462, Ephoros
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IX 415 (vgl. Schol. n. IX 581). X 462. 463. 467 (vgl.

480). 479. XIV 678, Kallisthenes VIII 362, Theo-
pomp VII 299. IX 424. VIII 373. X 445. IX 440,
die Milesier Dionysios, Bekker An. Gr. 783, 6, und
Hekataios a. a. 0. VIII 372 (vgl. frg. 359). 341.
XII 553 (aus Zenodot vgl. 543), Pherekydes VIH
349 (vgl. Herodian. zu II. II 592), Hellanikos IX 426.

X 451 , Andron IX 392. X 475 = IX 437 (aus

Sosikrates, vgl. Diodor. V 80, 2), Aristoteles VII
299. VIII 373. 374. 345. X 445. 447. 461 (aus

Demetrios, vgl. VII 322). 463 (ebenso), Staphylos
X 475, und dann die stattliche Reihe der Local-

antiquare, die Atthidographen IX 392, Androtion
ebenda (vgl. Schol. H. XIII 685), Philochoros VII
328. IX 404. 392. 397. VIII 362, die Thessaler
Suidas und Kineas VII 329 , Archemachos von
EuboiaX465, Theagenes VTII 375 = Schol. Pind.
Nem. 3, 21, Kleitophon VIII 384 = Schol. II. XX
404, Elchepylidas VIH 359 (Steph. Byz. s. 2<pa-
nrrjQia). 341 (Steph. Byz. s."Yefuva), Menelaos VIII
341 (Steph. Byz. s. "Ys/uva) , Sosikrates X 474
(aus ihm ist jedenfalls sehr viel im kretischen
Katalog, daftir sprechen schon die auffallend haufi-

gen und doch in keinen Periplus passenden Distanz-
angaben). Historische Notizen aus Herakleides
(VIH 384. X 479, vgl. Porphyr. zu II. II 649) oder
Theophrast (X 479) zu nehmen war nichts Beson-
deres, aber A. beutete auch so vergessene Biicher

wie das des alten Anaximander aus (Bekker An.
Gr. 783, 6 vgl. Diog. II 2). Von Geographen wird
Eudoxos citiert IX 413, Eratosthenes ausser den
schon angefiihrten Stellen VIII 371 (vgl. 389).

384 ; die Romane des Teiers Hekataios und des

Euhemeros werden VII 299 durchaus zutreffend

beurteilt. Von Grammatikercitaten mache ich auf-

merksam auf die regelmassig ubersehenen des So-

tades (Vm 345) und des Asklepiades (Et. M. s.

'AoxXr/dcbv, vgL Steph. Byz. Strab. IX 415), unter
dem naturlich nicht der Myrleaner, sondern der
Alexandriner (Schol. Aristoph. Nub. 37) zu ver-

stehen ist.

Wenn auch in erster Linie Realphilologe, ist

A. doch den formalen Problemen nicht aus dem
Wege gegangen und hat die glossographisch-
etymologischenStudien des Aristophanes fort-

gesetzt ; dass * er dessen etymologisches Princip
iibernahm, bezeugt Varro de 1. 1. VI 2. Von Titeln

in dieser Richtung sind tiberliefert 'Exv/toXoylai

oder 'Exv/toXoyov/ieva (Athen. II 63 d h (S'Ezv-

fioXoyiiav. XI 483 a ev xqi IIsqI ezvfio/.oytaiv. XTV
663 a aus Dorotheos von Askalon 6 'AJhjvaTog 'A-

ev rip jiQwrco xu>v 'ExvpoXoyov/jJvayr), eine wahr-
scheinlich nach sachlichen Rubriken geordnete
Sammlung von Etvmologien, aus der u. a. durch
Soranus (vgl. Et. M. 541, 23. Orion 129, 13) Ver-
mittlung eine Reihe von Artikeln tibcr die Namen
der Korperteile erhalten sind (frg. 208. 216. 218.
220. 222. 223. 224. 225), H.coaoat (Herodian zu
n. I 244 'A. &> rXoioocug; Athen. XIV 646 c 'A.

S' 6 'A'lhjvaTog xal Qeodiooog d' ev 'AxxixaXg y/.wa-

aaig bezieht sich der Titel nur auf Theodoros, vgl.

677 b. 678 d) und mit diesem wohl identiseh Ai-
§eig. Denn Schol. Apoll. I 1089 ist fur 'AxoX-
).c&viog ev raTg Aig'zoi axoSedcoxev atfXaaxov to

dxQoaxoXiov zu schreiben 'AxoV.o&cogog , wie die

Vergleichung des Lex. Seguer. p. 471, 19 erhal-
tenen Scholions zu II. XV 717 (vgl. Schol. Townl.,
in starker Verkiirzung geben dasselbe Schol. Ven.

A= Apoll. Soph. 49, 6 = Schol. Lykophr. 291 = Et.
M. 177, 42 = Suid. = Hesych.) aykaoxa xa Axqo-
axoXia 'AnokXodcoQog lehrt : die gleiche Corruptel
flndet sich Schol. Od. XIX 177 (s. o.). V 253.
XII 22 (vgl. Eust.). Unverstandlich ist das ver-

dorbene Citat Schol. Nikand. Alex. 393 n 'A.

ev roig 'OfirjQtm ovxcog emev ,axQ6fifiov d' &g ea-

aevev(ll. XIV 413)', auch die Parallelstellen Schol.
Lykophr. 250. Theokr. 9, 25. Sext. adv. mus. 24

10 geben keine Aufklarung; doch halte ich es nicht
fur unwahrscheinlich, dass A. einen Band ,home-
rische Aufsatze' geschrieben hat. Dagegen ist

Athen. XI 501 a der Titel 'A. 6 Adyvatog ev r<j>

IIsqi xov XQaxiJQog Qtjoeidlcp (grjoeidlov cod.) rich-

tig tiberliefert : wie sich aus den alten axoXta und
yottpoi beim Gelage in den Philosophenschulen die

philosophischen Qrjaeig, unter den alexandrinischen
Dichtern die nalyvia verschiedener Art heraus-
bildeten, so gaben sich die Gelehrten des Museions

20 in Alexandrien grammatische Fragen auf und
setzten ihren Stolz in Antworten von sublimierter
Gelehrsamkeit (vgl. Porphyr. zu II. IX 682) ; be-

sonders gem wurden homerische Aporien behandelt.
Das gtjoeldiov A.s war ein grammatisches jiatyviov,

ein gelehrter Scherz, den er den Fachmannern vor-

setzte, in der Form einer beim Symposion gehal-

tenen Rede; das Diminutiv ist gewahlt, um das
naiyviov zu charakterisieren.

Was bis jetzt von gelehrten Arbeiten A.s auf-

30 gefiihrt ist , halt sich durchweg in den Grenzen
der alexandrinischen Schule und lasst philosophi-

schen Einfluss nur indirect verspuren. Denn A.s

etymologische Studien schliessen sich nicht an die

Stoa, sondern an Aristophanes von Byzanz an, und
die richtige Parallele zu der metrischen Chronik
sind nicht die Hymnen des Kleanthes, sondern
Hellanikos KaoveovTxat (Athen. XIV 635 f &s
'EXXavixog iaxogeT iv re totg e/t/iexQoig Kagveovl-
xatg xav totg xaraXoydStjv). A. ist darum noch

40kein Philosoph, weil er in seiner Jugend philo-

sophische Vorlesungen hflrte; das that damals
jeder gebildete junge Mann und besonders ein

attischer Ephebe. Er ging zu Diogenes von Se-

leukeia, weil nach Arkesilaos und vor Karneades
und Kritolaos die anderen Schulen — die epiku-

reische Gemeinde war nichts fur den Gelehrten— tiber keine bedeutenden Lehrkrafte verfugten.

Das starke reale Interesse und die Vielseitigkeit

mOgen ja mit eine Folge davon sein, dass philo-

50 sophisehe Bildung den Philologen dazu trieben,

auf das Ganze zu gehen und seine wissenschaft-

liche Forschung mit der Weltanschauung des

Philosophen in Parallele zu stellen: aber dann
hat auch nicht Diogenes, sondern der Schtiler der

Antidogmatiker Ariston und Arkesilaos, Erato-

sthenes, A. die Wege gewiesen. UnmOglich aber

ist. dass Panaitios ihn beeinflusste ; A. war ein

ausgereifter , fertiger Mann , als die rhodisch-

rOmischeEpoche der Stoa begann, und nach meinem
60 Dafurhalten hat Suidas eine ahnliche Notiz, wie

sie im Ind. stoic. (Rivista di filologia DH 539 coL

69) erhalten ist, in ihr Gegenteil verkehrt. Da-
gegen ist das grOsste Werk A.s etwas ganz Neues
und kann allerdings dazu verfuhren, ihn unter die

Stoiker einzureihen, die 24 Bucher TTspt &ea>v

(Philodem. de piet. p. 64. Phot. cod. 161). Zu
den von Heyne gesammelten Fragmenten, die

Miiller nur abgedruckt und mit sehr wenigen

2878 Apollodoros

Nachtragen (FHG TV 649) vermehrt hat, ist frei-

lich eine stattliche Anzahl hinzuzufiigen (Schol.

Gen II. XXI 447 zur Erganzung von Schol. ABD.

Schol. Gen. II. XXI 472; Od. Til 444. VIII 344.

Schol. Pind. Nem. 10, 114. Schol. Eur. Hipp. 73;

Ale. 1 ; Rhes. 36. 346, manche Fragmente sind von

Heyne nur unvollstandig gegeben wie 13. 14. 17,

oder in schlechter Fassung wie 26. 27, wo A.s

eigentliche Meinung Schol. Aristoph. Av. 1354;
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von 45 mit Strab. IX 426 feststeht. Heraclit. alleg.

Horn. 7ff.), und das Bild des Gottes, der von der

Feme wirkt (Schol. Gen. H. XXI 472, wo flir

xQixrig nicht tQifUjg, sondem ginijg zu lesen ist,

Heraclit. a. a. O. p. 13 M.), der Leben den Men-

schen sendet und Tod, ist ungleich wanner und

leuchtender gezeichnet, als es die stoische Specu-

lation je fertig gebracht hat. Der historische

Forscher, der Fortsetzer des Eratosthenes und des

Ran 798steht);durchR.Munzel(Quaestionesmy-10Penpatos, verrat sich, wenn er die Anscnauung

it.

'

r,„a p™,„ i8fia- Db Aimllnflnri TTenl tie&v widerlest, als hatte auf den attischen xvpBeig em
thographae, Bonn 1883 ; De Apollodori IleQi &ea>v

libris, Bonn 1883) und G. Wentzel(De grammati-

cis Graecis'quaestiones selectae I. 'EmxXrjoetg cap.

VTI 40ff.) sind erhebliche Stiicke auf ihn zuriick-

geffthrt, und zwar mit solcher Sicherheit, dass

die neugefundenen Genfer HomerscholienMiinz els

Behandlung von Macrob. sat. I 17 gliinzend be-

statigt haben. Die Untersuchungen lassen sich

weiter fuhren; besonders Comutus bietet noch

widerlegt, als hatte auf den attischen xv@/$«? ein

urkundliches Ritual gestanden (vgl. Schol. Apoll.

IV 280 mit Et. M. 547, 45. Suid. s. xvQfieig), oder

aus der KomOdie richtigere Schlusse zieht als sein

Meister (Schol. Aristoph. Ran. 798), der alexan-

drinische Grammatiker in der feinen Interpretation

der Dichter (vgl. frg. 10, Sophokles frg. 480 und

die homerischen eidcoXa), in der bestandigen Riick-

sicht auf Homer (Heraclit. alleg. 7. Clem, protr.
weiter ranren; Desouuers buiuumo wmcu UUvu o^^v *™ „„„>.. v

—-— ... __-„ »

manches vgl. z. B. frg. 4 mit Corn. p. 6, 3. Clem. 20 29 p. 25. frg. 6 vgl. mit Apoll. soph 41, 11.

protr. 29 p. 25 (frg. 13, aber A. fangt ein gutes

Stiick vor dem Citat schon an) mit p. 41, 6ff.,

frg. 10 mit p. 74, 21ff. Heraclit. all. Horn. 73

p. 144 M. ; ferner hat Theon A. nicht nur in Schol.

Apoll. HI 549, sondern auch in Schol. Lye. 87

hineingebracht , vgl. noch Et. M. 664, 52. Das

Werk ist viel beniitzt, und noch in spater Zeit,

nicht nur von dem sehr gelehrten Porphyrios

sondern auch von Iamblich, Sopater hat es excer

Ariston. zu II. XIII 444), in der vorsichtigen Be-

niitzung der Etymologie , die nicht wie bei den

Stoikern ein gefoltertes Orakel, sondern em Weg-

weiser, eine naeefupamg (frg. 10) ist. Vielleicht

am besten zeigt A.s Art der theologische Excurs

des Schiffskatalogs Strab. X 466ff.
^
Zuerst wird

aus Homer die Bedeutung von KovQrjteg festge-

stellt, dann die Arten der Feste in Kategorien

gebracht, ahnlich wie Aristoteles sich seinen Stoff
sondern aucn von xamuiiou, ouuauci u<n. <=o ^vi- 6^^Iu.v.«v, „„._—- ..- -.-- „ „„

Biert> und trotz aUedem ist es sehr schwer, sich 30 zurechtzulegen pflegt und nun, wiederum m emer

ein Bild davon zu machen, wie A. die hellenische

Religion dargestellt hatte. Halt man sich an Cor-

nutus und Iamblichos, so sieht es allenfalls so aus,

als hatte A. ein gelehrtes Handbuch der physi-

schen Theologie geschrieben ; denn ein Stoiker ist

der Gelehrte noch nicht, der in Apollon und Ar-

temis Sonne und Mond, in Demeter die Erde, in

Poseidon das Wasser erblickt. Das sind Ansich-

ten, die seit dem 4. Jhdt. Gemeingut der Ge

aristotelischen Ausfiihrungen sehr nahe stehenden

Weise, die Wirkungen der Festesfreude, des Enthu-

siasmus, des Geheimdienstes, der Musik untersucht.

So ist der Kreis gefunden. in den die Einzeler-

scheinungen hineinfallen, und kann dazu geschrit-

ten werden, sie im einzelnen vorzufuhren. Das

ist nicht stoische Systematik, sondern wissenschaft-

liche Beobachtung des religiesen Lebens; und

iihnliches zeigt fast jedes grOssere Fragment, vgl.

oMeten waren; davon hielten sich nur die ReU- 40 besonders frg 10 und 30. Gewiss hat A aufjhe
, — i-„- „j.„:„„i* rt TTUortlrt^n/i Pii/.Voif*h+ o-pnammen. hat sicn

giositat Platons (Soph. 265 c) und die Irreligio-

sitat Epikurs fern. Aber jene haben aus A.s Ge-

lehrsamkeit sich das herausgesucht, was ihnen in

ihre Systeme passte, und A. hat mit nichten die

alexandrinische Philologie in den Dienst der ,An-

gleichungen' (ovvoixeic&oetg), wie sie Chrysipp und

Diogenes mit dogmatischer Rucksichtslosigkeit zu-

recht schmiedeten, gestellt. Das bezeugt ausdriick-

lich Philodem a. a. 0. el xal /idzexai .iov xoTg

stoische Theologie Riicksicht genommen, hat sich

auch wohl hier und da von ihr verfuhren lassen:

das andert daran nichts, dass er sich ein ganz

anderes Ziel gesteckt hatte, und es ist und bleibt

eine historische Unmoglichkeit , dass ein alexan-

drinischer Philolog ersten Ranges und aus der

besten Zeit sich mit dem grOssten Werke seines

Lebens zum stoischen Dogmatiker und Theologen

erniedrigt hatte. Das in seiner Zejt nnd aber-

und bestatigen die Fragmente. 50 haupt im Altertum emzig dastehende Werk 1st

ein Symptom des wiedererwachenden religiOsen

Bewusstseins , das von der rationalistischen Auf-

klarung und der irreligiOsen Theologie der Stoa

in die niederen Volksschichten znruckgejagt war

und dort lange geschlummert hatte. Wie immer,

ist Platons Einfluss auch hier anzunehmen (vgl.

Strab. X 468), nur dass A. weit absteht von den

ps.-platonischen pythagorisierenden Richtungen,

Etvmolosne von atoomva^ uewoy™. « ic ^u^ die in Alexandrien neben der strengen Wissen-

dieStofter so fein* verfolgt, dass ein Gott ver- 60 schaft im Dunkel sich rflhrten und an der Pen

awoixeiovoiv, ov _

So polemisiert frg. 39 gegen eine gar zu astro-

nomische Ausdeutung, die Philochoros (frg. 170)

einem hannlosen Opferkuchen hatte angedeihen

lassen, so wird Strab. X 458 die physische Er-

klarnng eines Mythus nur referiert und frg. 41

kann die Dentung, weil nur auf den rOmischen

Kalender passend, nicht apollodorisch sein, so wenig

wie frg. 1 die jeder Interpretation Hohn sprechende

Etymologie von Aatdarvcue IleXaayixi. Nie haben

schiedene Seiten vereinigt, wie A. den 'Axottwv

Noiuog mit dem Apollon, der im Anfang der Bias

die Tiere der Achaeer totet, zusammenbringt und

den erderschfitternden Poseidon mit dem, der die

troischen Mauem bant (vgl. SchoL H. XXI 447

Gen wo 'AoyaXiov xal Geftehovxov, avzoi de zu

lesen ist, nnd ABD. Macrob. sat. I 17, 43ff., wo

der apollodorische Ursprung durch Vergleichung

pherie des alexandrinischen Lebens bei Aristobul

und Genossen hervorbrechen. Sodann istA Athener,

ein Sohn der Stadt, in der die hellenische Reli-

giositat ihre feinsten Blflten in Poesie nnd Philo-

sophic getrieben, wo sie am langsten gedauert

hat ; und es mogen wohl die unauslOschlichen Ein-

drBcke der Jugend gewesen sein, die den Mann

am Abend seines Lebens dazu trieben, seinen Geist
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und sein Wissen in der Getter Dienst zu stellen.

Das Buch konnte nur ein wissenschaftliches wer-
den, nicht eine Predigt, und es war nur zu ver-

stehen fur die geistig Hochstehenden , die eine
Sehnsucht danach fiihlen, das religiose Leben des
Volkes nachzuempflnden, ohne von der HOhe ihrer
geistigen Anschauung und der muhsam errungenen
Freiheit hinabzusteigen. Die Wellen der religiosen

Bewegung gingen bald hoher, als der Osten in

ist: vgl. II 61 mit Schol. Lykophr. 33, epit. 6,

4 mit Schol. Lykophr. 427 (das wesentliche ist,

dass Kalchas gar nicht antwortet; im iibrigen

ist der sabbaitische Text nach Tzetzes so zu
emendieren xoail roitoig [xal rovzovg cod.] agoeva
(sva, dexa de} okovg , da aogeras okovg sprach-
licher und sachlicher Unsinn ist). Etwas spater
als der Auszug des Tzetzes wurde ein mindestens
ebenso reichhaltiger , diesen vielfach erganzender

steigendem Masse seine Einflusse geltend machte 10 von Papadopulos-Kerameus in einer Hs. des
und mit dem Verfall der griechischen Wissen
schaft der sog. Platonismus und das Pythagoreer-
turn in die gebildeten Kreise der nicht mehr
griechischen, sondern griechisch-romischen Welt
eindrang, und fur die kommende Zeit war die

Religionsgeschichte A.s zu vornehm, zu hoch-
schwebend. So wurde dem Werk, das keine geistig

gleichstehenden Leser mehr fand, die Seele aus-
geblasen, und es blieb nur die gelehrte Materie,

jerusalemer Klosters des h. Sabbas gefunden und
Eh. Mus. XLVI (1891) 161ff. publiciert, besprochen
wurde dieser Zuwachs von R. Wagner Eh. Mus.
XLVI 378ff. ; die nicht sehr sorgfaltige Abschrift
des griechischen Gelehrten ist berichtigt von H.
Achelis (Eh. Mus. XLVI 617ff.) und dem Fin-
der selbst (Avalexra 'leooooXvfiixijg ozaxvXoyiag,
Petersburg 1891, mir unbekannt). Auch hier ist

die Originalpublication bis jetzt noch unentbehr-
ein Steinbruch

, aus dem sich die stoischen und 20 lich. Neben diesen Auszugen sind als Htilfsmittel
platonischen Theologen ebenso versorgten wie die
grammatischen Commentarienschreiber. Aber die
Geschichte muss A. wenigstens das wieder ver-
schaffen, was ihm gebiihrt, den Euhm, neben Ari-
stophanes und Eratosthenes der grosste griechische
PhUologe gewesen zu sein ; ist er in seinem son-
stigen Thun ein ebenburtiger Schiiler dieser Meister,
der seine Wissenschaft vor Formalismus schiitzte

und das anerkannte Schulhaupt Aristarch gtinstig

der recensio heranzuziehen Tzetzes Commentar
zu Lykophron, auf den besonders v. Wilamo-
witz hingewiesen hat, der Interpolator Zeno-
bii und die Scholien zu Platon, sowie ein paar zu
Sophokles : dagegen sind die lozogtau. der Homer-
scholien nicht Excerpte aus A., sondern aus einem
A. sehr nahe stehenden, aber reicheren Buche, und
die auf spater Interpolation beruhenden Subscrip-
tionen in Schol. H. I 42. 126. 195. II 103. 494

beeinflusste — wo sie zusammentreffen, wird A., 30 — man beachte, dass sie nur in den ersten beidenA„_i.„—l. j„ t> :i=j. i.„i._..
• , jjuchern vorkommen — diirfen nicht tauschen;

vgl. Jahrb. f. Philol. Suppl. XII 458. Photios
und unsere Hss. kennen keine Einteimng in

BiicBer, mit Eecht, da der Verfasser selbst nur
nach Kapiteln hat teilen wollen. Die herkomm-
liche, leider. immer noch festgehaltene Dreiteilung
der Ausgaben stammt von Aegius; dass schon
in byzantinischer Zeit ein solcher Versuch ge-
macht ist, zeigen die erwahnten Subscriptionen

nicht Aristarch die Prioritat zustehen — , so ist

die Geschichte der hellenischen Eeligion ein Werk,
das ihm, seinem Denken und seinem Herzen als

eigenstes Eigentum gehort und dessen Verlust
am schwersten zu verschmerzen ist.

III. Die apollodorische Bibliothek.
Unter dem Namen A.s ist ein mythographisches
Buch, BiBXio&rjxr] betitelt, auf uns gekommen.
Photios (cod. 186) war es unter demselben Titel

bekannt, doch ist es von den Byzantinern nicht 40 (Schol. H. I 195 h siQcorcp = I 20. Schol. II. II
viel gelesen, und vor dem Untergang gerettet nur
durch einen Gelehrten; denn von einem solcben
ist das von E. Wagner ermittelte Original aller

noch vorhandenen Abschriften, der cod. Paris.

2722 bomb. saec. XIV, hOchst wahrscheinlich ge-
schrieben. Von dieser Hs. sind nur noch sieben-

zehn Blatter, etwas iiber die Halfte, erhalten;
fur die fehlenden Partien treten die Copien aus
der Renaissance ein (vgl. iiber sie E. Wagner

103 iv btvxiQOi = II 5. Schol. II. I 42 'h 8
II 10. Schol. H. II 494 iv r$ y = m 21).

Die Bibliothek wurde zuerst herausgegeben
von B. Aegius 1555, mit zahlreichen Zusatzen
aus anderen Quellen, da es lediglich ein prakti-
sches und brauchbares Compendium der historia
fabularis sein sollte. Der Text der Editio prin-

ceps pflanzte sich von einem Herausgeber zum
anderen fort (vgl. Heyne p. XLV), bis Heyne

Mythogr. Graeci I p. XI), die aber auch unvoll-50um seiner mythologischen Vorlesungen und For-
standig sind, da schon vor saec. XV im Arche-
typus der Schluss des Ganzen und ein Stuck von
dem yevog 'Aowjiov verloren gegangen war. Einen
leidlichen Ersatz sowie eine sehr erwunschte Con-
trolle des vielfach verdorbenen Textes liefern zwei
Auszuge, die erst in jiingster Zeit aufgefunden
sind, die vaticanische und die sabbaitische Epi-
tome. Jene wurde von R. Wagner 1885 im
cod. Vatic. 950 saec. XIV entdeckt und 1891

schungen willen die erste kritische Ausgabe ver-
anstaltete (Gottingen 1783, zweite Aufl. 1803).
So ungenugend das Material war, das Heyne
aus dem Nachlass G. van Swindens durch
Ruhnkens Vermittlung eThalten hatte, so ist

doch das Buch eine sehr bedeutende Leistung.
Da der Commentar des trefflichen Bachet de Me-
ziriac leider nie erschienen ist, sind Heynes
Observations der erste und einzige Versuch, die

unter dem Titel Epitoma Vaticana herausgegeben, 60 Paralleluberlieferung zu sammeln, geblieben'und
leider mit einem wenig gelungenen, Ourae my-
thographae betitelten Anhang beschwert, was um
so lastiger ist. als diese Ausgabe durch die neue
Gesamtausgabe (s. u.) auch jetzt noch nicht ent-
behrlich geworden ist. Die Epitome ruhrt von
niemand anders als von Isaak Tzetzes her , wie
daraus hervorgeht, dass gelegentlich der echte
Text A.s nach den Lykophronscholien interpoliert

noch immer, trotz ihrer vom Verfasser eingestan-
denen Unvollstandigkeit, fur viele ein mythogra-
phisches Orakel. Nach Heyne haben C. Miiller
(FHG I) durch Heranziehung des Parisinus 2722,
Hercher (Berlin 1874) durch seine Emendatio-
nen um den Text sich verdient gemacht, dieser

hat allerdigs auch durch iibermiissige Streichungen
vielen Schaden gestiftet. Bekker ist nur no-
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minis causa zu erwahnen. Eine, freilich nicht

geniigende, recensio hat vor Kurzem R. Wagner
(Mythographi Graeci vol. I) herausgegeben; vgl.

meine Eecension in der Berl. philol. Wochenscnr.

Das Buch giebt eine knappe Erzahlung des

griechischen Sagenstoffs in der Ordnung, dass

zuerst die Theogonie abgehandelt wird (I 1—44
aXXa sreol fiev xovxcov fiey.Qi rov devgo tf/uv Xe-

Xsx&co), dann die Heldensage in genealogischer

Ordnung folgt, und zwar werden zuerst die Sagen
vom Geschlecht des Deukalion erzahlt (I 45

—

147), dann die von dem des Inachos (EI 1 exei&rj

8i to %ov> AevxaXiwvog Sie^eXrjXv'd'afiev yevog, i/o-

jiho>g Xeyw/iev m 'Ivaxeiov), das sich in das des

Belos (DI 11—180) und des Agenor (EH 1 iael

8k to 'Ivaxeiov bitgyofavoi yivog zove ojib Br/Xov

/lexQt ia>v 'HoaxXetd&v dsdtjXdoxa/tev , sxo/ndvo>g

Xsyayfisv xai ra itsqi 'AyijroQog) zerlegt, daran
schliessen sich die Sagen von Pelasgos und seinen

Nachkommen (III 96 istavdycofiev dk vvv adXtv

im xov IleXaoyov [vgl. II 2]—109), von den TOch-

tem des Atlas (IH 110—155) und des Asopos
{HI 156—176, der Schluss fehlt), von Kekrops
und seinen Nachfolgern (HI 177—epit. 1, 24),

von den Tantaliden (epit. 2), die iiberleiten und
auslaufen in den homerischen Sagenkreis (epit.

3—7, 40) : die Odysseussage bildete nach Photios
den Schluss.

Nach dem Zeugnis Heynes — Wagner
giebt nichts dariiber an — ist der hsl. Titel

'AnoXXoSibgov 'Afhjvatov yQa/t/Muixov BtBho&tfxtj.

Danach sollte es als ein Werk des oben geschil-

derten A., des Aristarcheers, erscheinen und wurde
auch lange dafiir gehalten, obgleich man schon
fruh auf die Schwierigkeiten einer solchen An-
nahme aufmerksam wurde, bis Robert in der

1873 erschienenen Dissertation De Apollodori bi-

bliotheca den Beweis lieferte, dass der Athener
A. der Verfasser nicht gewesen sein korme : klaf-

fende Widerspriiche mit den Bruchstucken von
Ileal &eS>v — vgl. besonders I 14ff. mit Schol.

Rhes. 346 — , das vor 61 v. Chr. unmogliche Ci-

tat der Chronik Kastors II 5, zahlreiche Verstosse

gegen die alexandrinisch-aristarchische Doctrin,

die buntscheckige, dichterische Anklange mit spa-

tem Sprachgut sorglos mischende Diction sind die

unwiderleglichen negativen Argumente, denen sich

als positives zugesellt der Zusammenhang der

Schrift mit den ilischen Tafeln, Hygins Fabeln,
den loTOQiat der Homerscholien, eben mit der Lit-

teratur, die man sich gewohnt hat als die der

rnythographischen Handbiicher zu bezeichnen : iiber

das Einzelne vgL meinen Aufsatz De scholiis Ho-
mericis ad historiam fabularem pertinentibus (Jahrb.

f. PhiL SuppL XII) undBethe Quaestiones Dio-
doreae mythographae, Diss. Gott. 1889. Diese Lit-

teratur ist eine compilatorische, die nur mit Uber-
kommenem wirtschaftet und die Uberlieferung

nicht bereichert oder wissenschaftlich^rdnet, son-

dern excerpiert und verdiinnt ; die einzelnen Pro-

dncte haben zwar individuelle Eigentumlichkeiten,

die aber nur auf der Auswahl des Excerpierten

beruhen, und keiner ihrer Verfasser hat selbstan-

dige Studien gemacht: die Wagnerschen Curae
mythographae, welche bald von dem Handbuch
reden, bald mit der Hypothese operieren, dass der

Verfasser der Bibliothek noch Asklepiades oder

Philostephanos im Original benutzt hatte, ver-

raten eben dadurch, wie durch die naiven Recon-
structionen sophokleischer TragSdien und kykli-

scher Epen, dass sie die unreife Arbeit eines
iiber die Entwicklung der Mythographie unge-
nugend orientierten Anfangers sind. Alle der-
artigen Versuche, dem Verfasser der Bibliothek
selbstandige Quellenstudien zuzuschreiben , be-
ruhen auf dem Glauben, dass die lotooicu der
Homerscholien wegen der Subscriptionen fur wirk-

lOliche Excerpte aus den citierten Schriftstellflrn
zu halten seien, wahrend sie thatsachlidt aus
einem der Bibliothek nah verwandten Buch stam-
men und die Subscriptionen nur an den Schluss
gesetzte Citate sind, die ebenso gut sich auf eine

einzelne Variante, wie auf einen Teil der Erzah-
lung beziehen kennen und nur in gunstigen Aus-
nahmefallen, wenn der Compilator gerade die ganze
Erzahlung aus einem Autor genommen und diesen

genannt hatte, ohne nennenswerten Fehler das
20 ganze Excerpt umfassen. Selbst von dem Werk

des Pherekydes, das am ersten fur eine directe

Quelle der Bibliothek gelten konnte und vielfach

auch gegolten hat , steht es vOllig fest , dass es

nur indirect benutzt ist ; vgl. die sehr grundliche
und gewissenhafte Behandlung dieser Frage bei

Luetke Pherecydea (Diss. Gotting. 1893) 82ff.

Aus all diesem ergiebt sich der Satz, dass es

nicht zulassig ist, ein einzelnes Product dieser

rnythographischen Litteratur zu isolieren und da-

30 rauf hin Hypothesen zu entwerfen, sondern dass

stets die gesamte mythographische Uberlieferung

als ein untrennbares Ganze genommen und be-

handelt werden muss. In diesem Sinne hat Be the
Recht, wenn er ein mythographisches Handbuch
als Urquelle ansetzt; was freilich nicht zu der

Hoffnung verfiihren darf, als wenn sich dies Hand-
buch reconstruieren liesse. Gewiss ist die grosse

Ubereinstimmung unserer rnythographischen Quel-
len nur so zu erklaren, dass von Anfang an die

40Hauptmasse des Stoffs den Spateren iibermittelt

ist, dass eine bestimmte Schule die Methode, wie
die Nacherzahlung aus den verschiedenen Quel-

len zusammenzusetzen sei , ausgebildet hat , dass
ferner das gelehrte Material, die Zusammenstel-
lung der Varianten, im wesentlichen von Anfang
an gesammelt vorlag und im Lauf der Zeit nur
vermindert, nicht oder wenigstens nur uner-
heblich vermehrt wurde: aber eben die Anfange
sind nicht ganz einfach gewesen, und es mflssen

50 mehrere Bucher, nicht nur eins, die Originale der
erhaltenen Compilationen gewesen sein.

Die Frage also, wann und aus welchen Quellen

die Bibliothek zusammengestellt ist, verwandelt
sich von selbst in die nach dem Alter und der

Anlage der rnythographischen Compilationen uber-

haupt. Ein bestimmter terminus ante quern ist

dadurch gegeben, dass Diodors viertes Buch zum
grOssten Teil aus einer solchen Compilation ge-

nommen sein muss, und dieser Termin rflckt durch

60 die Beobachtung noch etwas weiter hinauf , dass

auch das iyxco/uov 'HgaxXiovs des Matris, aus
dem Diodor mindestens IV 8-—16 entlehnt hat,

das Material aus solchen Compilationen bezogen
hat. Die Anlage ist die, dass fur die Haupter-
zahlung massgebende Dichterstellen ' oder auch
Partien aus Mythographen zu Grande gelegt wer-
den. So ist Diodor IV 64ff. die Oedipussage nach
dem Prolog von Euripides Phoenissen erzahlt, der
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auch bibl. Ill 48. 49 (— t) 8k avslovoa {mo(ldX-

lexai) zu Grunde liegt, so in der Bibliothek und
bei Hygin die Argonautenfahrt nach Apollonios,

die Theogonie zum grOssten Teil wenigstens nach
Hesiods Theogonie, Schol. II. XIV 323 ist der

Hauptsache nach eine Paraphrase des Scut. Here.

Iff. u. s. w.. Hassgebend ist nur die dxolovdla

rmv 7iQay[i&T<ov , nichts anderes, so dass Conta-

mination nicht nur mOglich, sondern ganz ge-

wchnlich ist. Epit. 6, 30 erzahlt nach Euripides

Helena, setzt aber statt Theoklymenos Proteus ein,

urn Homers willen; epit. 5, 14 ist die Darstel-

lung der Andromachesage aus dem euripideischen

Stuck und einem Motiv aus der Hermione des

Sophokles (Schol. Od. IV 4) zusammengeflickt,

III 79 liegt in der Hauptsache Euripides zu

Grunde, wie Pint. Thes. 29 beweist, aber der

'Ekeov paifidg ist eingesetzt, eingesetzt auch das

Begraben in Theben und zwar aus Isokrates IV
58, nach dem wortlichen Anklang zu schliessen.

I 45 ist aufzulosen in Aeschyl. Prom. 1—8. 94.

Hesiod. op. 50—52; theog. 523—525. Diodor

IV 62 und Schol. Od. XI 321 geben zuerst den

Prolog des zweiten Hippolyt wieder, um dann in

den ersten oder in romanhafte Umbildungen des

ersten einzulenken; in der Bibliothek epit. 1, 18.

19 fehlen um dieser Contamination willen die

fiir den ersten Hippolyt charakteristischen Mo-
tive, Theseus Riickkehr aus dem Hades und
Athen als Schauplatz der Handlung. In anderen

Fallen, namentlich da, wo eine vom Epos unab-

hangige tragische Behandlung der Sage fur alle

Zeiten durchgeschlagen hatte, wie z. B. Sopho-

kles Antigone und Oedipus auf Kolonos, Euripi-

des Bakchen, taurische Iphigenie, Medea, wird

zwar nach der TragOdie erzahlt, gelegentlich, be-

sonders bei Hygin (s. u.), mit Beibehaltung vielen

Details, aber nie so, dass von einer Indd-eoig im
technisch-peripatetischen Sinne, d. h. von einer

den dramatischen Aufbau des Stiicks klar wieder-

gebenden Inhaltsangabe die Eede sein kann ; der-

artiges lag den Mythographen von Anfang an

ganz fern, und Werke wie die des Dikaiarch

und Hieronymos haben auf diese Sagenerzahler

keinen Einfluss ausgeiibt, oder hOchstens den, dass

ein gelehrtes Citat aus ihnen iibernommen ist.

Andererseits ist es gar nicht selten, dass einzelne

Ziige sich in die Erzahlung hinein verlieren,

wie Eur. Bacch. 26ff. = bibl. Ill 27 (vgl. die

Subscripts von SchoL n. XTV 325), wie ein

Schol. Pind. Isthm. 3, 92 aufbewahrtes sopho-

kleisches Motiv in Hyg. fab. 84, wie ein Vers

aus dem Prolog von Sophokles Meleager in Schol.

II. IX 534; Dinge, die nur zu leicht zu den

thOrichtesten Schliissen verfflhrt haben. Denn es

ist unbedingt festzuhalten , dass die mythogra-

phische Uberlieferung giinstigsten Falles nur den

Einfluss einer TragOdie auf die Sage widerspie-

gelt, aber von der TragOdie selbst, von dem Gang
des Stuckes , all den Dingen , die fiir die Recon-

struction in erster Linie wichtig sind, keine Vor-

stellung geben will und kann. Es folgt ohne

weiteres , dass fiir das Epos dies noch viel we-

niger der Fall ist : wissenschaftliche Inhaltsangaben

von TragSdien hat es gegeben als Fortsetzungen

der aristotelischen Poetik, die aber mit der My-
thographie nichts zu thun haben : den Inhalt der

kyklischen Epen, denen von der peripajtetisch-

alexandrinischen Kritik die epische Okonomie ab-
gesprochen wurde, mit wissenschaftlicher Exact-
heit wiederzugeben, dafiir musste sich jeder ale-

xandrinische Grammatiker mit Eecht fiir zu gut
halten.

An die Erzahlung selbst wurden die Varianten
angefiigt, bald kiirzer, bald zu neuer Erzahlung
auswachsend, bald wiederum zu einem Nest von
Citaten zusammengehauft: dies ist das gelehrte

10 Element der Compilationen, um dessen willen sie

auch von angesehenen Grammatikern, wie Theon
z. B., nachgeschlagen und benutzt wurden. Zur
Aufreihung der verschiedenen xetpdkaia der Er-
zahlung dient die Genealogie.

Es ist nicht geradezu falsch, aber doch schief,

wenn man in diesen Productionen Schulbucher
erblickt. Gewiss hat ein Schulmeister, wie z. B.

der Vater des Statius, wenn er die Dichter lesen

liess, solcher Biicher nicht entraten kOnnen; aber

20— und darauf kommt es an — sie sind nicht fiir

Schulzwecke geschrieben. Eoberts Meinung (De
A. bibl. 35ff.), dass z. B. Bibl. I 101 eine durch
paedagogische Griinde veranlasste Corrector der

Schol. Od. XI 289 erzahlten Geschichte vorliege,

traut diesen Litteratoren eine Pruderie zu, die

ihnen im Grunde ihre ganze Schriftstellerei hatte

verleiden miissen, und dass sie vor sehr kraftigen

Werken und Worten sich nicht angstigten, dafiir

ist III 188 ein vollgiiltiger Beweis; ich mOchte
30 die Fassung der Bibliothek I 101 fiir die altere

halten, die noch die Spur des Aberglaubens be-

wahrt, wahrend diese im Schol. Od. XI 289 zu

einem pragmatischen Motiv verroht ist. Nicht der

Schule, sondern der allgemeinen Bildung dienen

die mythographischen Compilationen, der allge-

meinen Bildung, die in der griechisch-rOmischen

Epoche vom 1. Jhdt. v. Chr. an von jedem ver-

langte, dass er die Sage als das Object der Poe-
sie kannte, damit des Dichters Kunst gewiirdigt

40 werde : fiir die Poeten von Calvus und Catull an
und fiir ihr Publicum waren solche Biicher un-

entbehrlich. Und doch sind des Parthenios fiir

Cornelius Gallus verfasste 'Egmxixd xaihjfiaza

nicht das eigentliche Prototyp der Gattung, son-

dern nur ein SeitenschOssling : denn die Gattung
ist alter als das Auftreten der eantores Euphori-
onis. Sie konnte nur entstehen aus dem Kreis

der gelehrten Grammatik heraus, aber nicht in

deren klassischer Zeit, als sie vornehm die reine

50 Wissenschaft und eine exclusive Poesie pflegte.

sondern als nach der Sprengung des Museions von

Alexandrien die wandernden Gelehrten gezwungen
waren, sich den Bediirfnissen eines weiteren Publi-

cums anzupassen ; sie ist ein Product jener Popu-

larisierung und extensiven Ausbreitung der Gram-
matik, die der Wende des 2. und 1. Jhdts. eigen-

tiimlich ist, und ihre alteren Formen verraten noch,

dass sie begonnen hat und entstanden ist als ge-

lehrte Unterhaltungslectiire. Seit der Sophistik

60 hat die Verarbeitung der Sage zu pragmatisieren-

den Eomanen, deren altestes fur uns erkennbares

Beispiel die Werke des Herodoros von Herakleia

sind, bestandig den Beifall des grossen Publicums
gefunden; nur traten in hellenistischer Zeit das

geftgraphische Element, wie bei Euhemeros, hinzu,

und die gcvt) larogia, deren Bedeutung fiir die my-
thographische Tradition meist unterschatzt wird.

Ihr Eeiz beruht auf der kunstlichen und raffi-
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nierten Weiterentwicklung von Motiven, welche
die fortgeschrittene TragOdie, besonders die des

Euripides, in die Sage hineingebracht hatte ; die

Sage wird so mehf und mehr ihrer Seele beraubt,

aber das litterarisch gebildete Publicum durch
die neuen Verflechtungen, die iiberraschenden Aus-
fiihrungen von urspriinglich nur leicht hingewor-
fenen Einfallen, ja die directen Umkehrungen der
Sage in sensationeller Weise unterhalten. Die
Trager dieser Bewegung sind ursprunglich das
ausgeartete Drama, die nacheuripideische TragOdie,
die Parodie der mittleren KomOdie und die Phly-
akographen

; gefalschte Autornamen, durch die das
Nachgedichtete zum Original der grossen Meister-

werke gestempelt wird, machen unter Umstanden
die Sache noch pikanter. In Alexandrien wurde
dies Treiben fortgesetzt : hierhin gehOren die my-
thographisch-geographischen Eomane des Mnaseas
von Patara, und als bestes Beispiel das von Dio-

dor im 3. und 4. Buch excerpierte Werk -des

Dionysios Skytobrachion mit seinem Pragmatis-
mus, seinen falschen Titeln, mit dem Anschluss
an die nacheuripideische TragOdie (vgl. meine Aus-
fiihrungen De Dionysio Scytobrachione 5ff. , die

ich auch gegen den Widerspruch von Be the
Quaest. Diodor. 16 aufrecht erhalte); besonders
zu beachten ist, dass zwischen den grossen Sagen-
gruppen ein kyklischer Zusammenhang hergestellt

wird, wie z. B. die Argonautensage durch die

Einfiigung der Hesioneepisode mit der troischen

verkuppelt wird. War das Werk auch ein So-
man, so war der Eoman doch von einem Gelehrten
und mit Benutzung gelehrten Materials gemacht,
und es brauchte nur das gelehrte Material selbst

vorgelegt zu werden, so entstanden Biicher, wie
die des Lysimachos , die den pragmatischen Ro-
man mit einer Fiille von Citaten verzieren und
die ganze Jtrf/ iotoqicl auskramen. Zu dieser

Gruppe diirften auch Satyros (o tovg agxatovs
/ivd-ovg avvayayoiv Dionys. Hal. ant. I 68) und
C. Iulius Theopompos, der Knidier (rap avvaya-
ydvxt rovg fiv&ovg Pint. Caes. 48) ,

gehOren ; in

der ersten Kaiserzeit bemachtigt sich die Rhc-
torik der Gattung, wie das Beispiel Konons (Dio

18 p. 480) zeigt. Hier ilossen die Quellen fiir

die gelehrten Citate der mythographischen Com-
pilationen; nur darf man nicht mit Eadtke De
Lysimacho Alexandrino (Diss. Strassb. 1893) alles

auf den einen Lysimachos zuriickfiihren.

Andererseits verrat der Uinstand. dass Diodor
grosse Stiicke aus dem Roman des Skytobrachion
in sein Geschichtswerk aufnahm , dass diese Lit*

teratur nicht nur als Roman , sondern auch als

Geschichte angesehen wurde : die Grenze zwischen
beiden ist ja auch in der g'ricchischen Litteratur

immer eine fliessende gewesen. In eben der Zeit,

in der A.s Chronik eine Fortsetzung nach oben
erhielt, und die orientalische und mythische Zeit-

rechnung hinzugefugt wurde, war auchjlas Be-
diirfnis lebendig, ein Compendium der Geschichte

von Anfang an, das nicht erst mit dem troischen

Krieg und der Heraklidenwanderung begann, zu

lesen und zu benutzen, ebendasselbe Bedurfnis,

das schon Anaximenes von Lampsakos dazu ge-

trieben hatte, im Gegensatz zu Ephoros seine

Weltgeschichte mit der Theogonie zu beginnen

(Diod. XV 89). Dem grossen Publicum war die

Sage Geschichte, nur mit dem Unterschied, dass

Pauly-WiBeowa

die Quellen wegen der Willkiir der Dichter starker

von einander abwichen: darum war es auch notig,

die Varianten anzumerken. Diodor, dem die sichere

Geschichte mit dem Beginn der apollodorischen
Zeittafel einsetzt, erklart trotzdem in der Vorrede
des IV. Buches, dass er auf die ,Archaeologie' nicht
verzichten wolle, und schreibt deshalb ein mytho-
graphisches Compendium aus. Weil diese urspriing-
lich Geschichtsbucher sein wollten, waren sie prag-

10 matisch gehalten , wie das £lteste uns bekannte,
eben das, welches Diodor beniitzte, verrat: die
ilischen Tafeln enthalten Sage und Geschichte;
ferner sind die auf diesen Tafeln und in der Bi-

bliothek vorkommenden chronologischen Vermerke,
die Beniitzung der Xpovixd Kastors (LT 5) , der

unleugbare Zusammenhang der genealogischen

Reihen mit den Tabellen der Chronographen sichere

Anzeichen der Tendenz und des Zwecks, den die

Verfasser der ersten mythographischen Compendien
20 verfolgten. Und die Bibliothek ist nicht mit dem

Namen des Verfassers von Ilepl dewv versehen —
Mythologie und Theologie werden von den Alten
nicht verwechselt — sondern des Chronologen,
der das beriihmteste Handbuch der Geschichte ge-

schrieben hatte.

Die Quellen dieser ,Archaeologie' waren im
wesentlichen die Dichter. Es ist charakteristisch

fiir das Umbiegen der Entwicklung, dass die Local-

sagen und die Localantiquare aufhorten, die Lieb-

30 lingsbeschaftigung der Grammatiker zu sein, dass
man wieder anflng, sozusagen eine Universalge-

schichte der sagenhaften Zeit ins Auge zu fassen,

welche die grosse poetische Tradition in bequemcr
und ,zeitgemasser' Form dem bildungsbcdiirftigen

Publicum vermittelte. Ein solches Buch muss der

Kvulog des Dionysios gewesen sein — zu xvxlag
im Sinne von Sagenkreis vgl. Cauer Delect. 65 =
Le Bas III 82 xvxlov ioxogrjixivov vjieq Kf>r\-

rag xai tcDj' iv K@r)Tq yeyordrwv d-ewv xai tfgwcov

40 — , der das Epos berichtigend und ausmalend (vgl.

Schol. Eur. Hek. 123 mit Schol. Tro. 31. Paus.

X 25, 8) nacherzahlte , so noch den Zusammen-
hang mit dem mythographischen Eoman bewah-
rend;- instructiv ist auch die Nacherzahlung der

Oedipodie durch Peisandros (Schol. Eur. Phoen.

1760), wo die Erhaltung und Vermehrung des

Details den Eindruck des Romans macht und
machen soil. Um einen romanhaften lebendigen

Ton in die Erzahlung zu bringen, nicht um genau
50 zu referieren, ubernimmt Hygin so viel Detail aus

den Tragiidien, denn er beschrankt sich nicht auf

das im Original Gebotene, sondern vermehrt es

fortwahrend, wie die Vergleichung der noch vor-

handenen Stiicke mit den entsprechenden fabulae

jeden lehren kann; daneben stehen dann directe

S,ivai iazoQiui, wie z. B. in fab. 07, die ein aus

Sophokles KSnig Oedipus und Euripides Phoenissen

keck und frech zusammengedichteter Roman ist.

Die Bibliothek hat wenig derartiges, ein Zeichen

60 ihrer jungen Entstehung : die mythographische
Compendienlitteratur hat sich aus dem Zusammen-
hang mit dem mythographischen Roman mehr und
mehr gelost und mit dem Sinken der Gelehrsam-
keit trat auch das Interesse an der ^ivtj loroQia

gegen das Bediirfnis, die gultigen Sagenversionen
rasch zu ubersehen, zuriick. Daneben macht sich

aber auch litterarhistorische Gelehrsamkeit geltend.
Dionysios, der Kyklograph, hat sich uber epische

91
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Quellen des Euripides ausgesprochen, vgl. Schol.

Eur. Or. 995, muss also em kritisches Raisonne-

ment mit der Erzahlung verbunden haben. Die

merkwiirdigste Verbindung von Gelehrsamkeit und

Erzahlung ist der von Proklos exeerpierte 'Emxdg

xvxXog, den mit dem Kyklographen Dionysios

in Verbindung zu bringen sehr verfuhrerisch ist,

und da dieser ,epische Cyclus' mit der Bibliothek,

wie deren neugefundenen Teile zeigen, in engen
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'OSvooiojg zijg sig 'Ifidxrjv iv fj vno zov TtaiSdg

Trjksyovov dyvoovvzog xzsivszat. Der Verfasser des

epischen Cyclus stent noch innerhalb der alexan-

drinischen Tradition; denner begrundet sein Unter-

nehmen, das die Lecture der Epen iiberfiussig

machen soil, mit dem abschatzigen Urteil, das

auch die alexandrinische Kritik iiber alle nicht-

homerischon Epen fallte: nur weil sich cine fort-

laufende Erzahlung aus ihnen herstellen lasse,

Beziehungen steht, die Erklarung dieser Be- 10 batten sie Wert: Xiyei Si <j>s zov imxov xvxXov

ziehungen gerade jetzt eine brennende und viel-

umstrittene (B e th e Proklos und der epische Cyclus,

Herm. XXVI 593ff. Wentzel Neue philol. Kund-

schau 1891, 354ff. — mir unbekannt—. Wagner
Proklos u. Apollodoros, Jahrb. f. Philol. CXLV
241ff.) Frage ist, so muss wenigstens das Wich-

tigste dariiber gesagt werden.

KvxXog steht bier in demselben Sinne wie in

der oben citierten Inschrift xvxXog lozoormivog,

xd nouj/iaxa Siaoay&zat xai 07iov8d£ezai xolg jioX-

Xotg oi% ovzm Sid zijv dgezi/v cog Sid zr\v dxoXov-

Mav zmv iv avzip ngayyidzmv. Gelehrt ist es auch,

dass die Quelle der Erzahlung filr den einzelnen

Abschnitt angegeben wird und zu dem Epentitel

litterargeschichtliche Bemerkungen hinzutreten.

Auch die ilische Tafel A giebt kurz die Epen an,

genauer waren auf A"3 die zu Grunde gelegten

Epen (vgl. vjio-thfjaofisv OzjftaiSa) beschrieben; und

fur den Kreis der /iv&ixij iozogia, und der Kreis 20 dies Zusammentreffen in der Anlage beweist, dass

heisst episch, weil er ein xvxXog vno t&v ixo

noi&v iozoQi]fdvog ist: das Adjectiv bezeichnet

die Quelle, aus der die Erzahlung der Sagenzeit

geschOpft ist, so dass z. B. TgaywSovfieva einen

erlauternden Gegensatz bilden wurde. Der Be-

griff ,Cyclus' ist hier ein mythographischer und

nicht mit dem xvxXog direct zu verbinden, der

in den Kunstausdriicken der alexandrinischen

Asthetik und Kritik xvxXixoixmil xvxXixwg steckt

der epische Cyclus, wie es auch nur naturlich ist,

in verschiedenen Eecensionen vorlag. Das fur die

ganze Anlage massgebende Original muss alter

sein als der Roman des Dionysios Skytobrachion,

in dem der epische Cyclus sensationell nachge-

falscht ist: er enthalt ja, wie dieser, die ganze

V
r

orzeit von den theogonischen Mythen an bis zu

den Tgonxd, er bringt alles in einen fortlaufen-

den Zusammenhang, er giebt die Epen an, welche

und nach der ohne Zweifel authentischen Inter- 30 als Quellen gedient haben: nur sind Erzahlung

pretation des Horaz A. P. 133 der vilis patulus-

que orbis des GewOhnlichen ist: der ,kyklische'

Dichter (vgl. Kallim. epigr. 23) ist der, welcher

aus dem iiberlieferten Stoff kein Sv macht und

der traditionellen poetischen Diction keine iv-

igyeta zu geben versteht, und das kritische Ad-

jectiv stellt sich am ersten zu iyxvxXtog izaiSsia.

Da Homer der Kanon ist, mit dem die peripate-

tisch-alexandrinische Kritik misst, so wird aller-

sowohlalsTitel erschwindelt. Einsolcher Schwindel

ist erst verstandlieh als Nachahmung von etwas

Echtem, und dies Echte ist ein richtiger, unver-

kennbarer 'Exixog xvxXog. Etwa der des Kyklo-

graphen Dionysios? ,

Es erhebt sich nun die Prage: in welcher

Weise sind von dem oder den Verfassern eines

,epischen Cyclus' die Epen nacherzahlt? Fur

ihre Beantwortung steht nur ein beschranktes

dings xvxXtx(3; = xpevSofitjQixmg, und die That- 40 Material zu Gebote, weil ausser der sehr kurzen

sache, dass die .kyklischen' Epiker nicht wie Homer

einen einheitlichen Stoff, sondern ganze Sagen-

kreise abhandelten und eben deshalb von Aristo-

teles und seinen alexandrinischen Nachfolgern ge-

tadelt werden, bringt es dazu, dass^ zwischen

xvxXog Sagenkreis und xvxXixdg jionjxi'jg eine Be-

riihrung sich ergiebt (v. Wilamowitz Philolog.

Unters. VII 328ff.), die aber accidentiell sein durfte.

Keinenfalls ist cs richtig, einen epischen Cyclus

Beschreibung bei Photios die Excerpte im Vene-

tus A der llias und anderen Hss. (vgl. Jahn-
Michaelis Griech. Bilderchroniken 93ff.) nur

den auf den homerischen Sagenkreis sich be-

ziehenden Teil des Cyclus , also seinen Schluss,

wiedergeben, eine Beschrankung, die in friihbyzan-

tinischer Zeit vorgenommen sein muss : denn auf

ihr beruht die total falsche Definition der Kykliker

im Scholion zu Clem, protr. p. 26 P. : xvxXixoi

der Mythographen und einen der alexandrinis'chen 50 Si /Jyovxai ^oir\xoX ol
_

xd xixXco zijg 'IXidSo<

Kritiker zu construieren: diese kennen nur Kykliker

uud meinen die Form, jene nur einen Kyklos und

verstehen den Stoff.

C" Der .epische Cyclus' umfasst die gauze Vor-

zeit : er will erzahlen, was von der Hochzeit des

Uranos und der Ge bis zum Ende des Odysseus

geschehen ist, von da an beginnt die eigentliche

Geschichte ; er vereinigt also Theogonie und Hel-

ta -Tocora t] zd /xsxaysvioxEga S$ avzwv zoiv 'Ofit)-

Qixmv ovyyQdyavze; , in welcher der Anklang an

uen aristarchischen Begriff der veoJzcqoi fiber den

spaten Ursprung nicht tauschen darf. Die Vor-

stellung nun, als seien in guter alexandrinischer

Zeit wisseiischafthch genaue Excerpte aus den

Epen angefertigt, ist, wie schon gesagt, unhistorisch

und unmoglich : sie ist eine Folge des Missbrauchs,

ler von den Epen und TragOdien reconstruieren-
densage. Fur die einzelnen Abschnitte sind einzelne

^ _.

Epen die Quelle: Phot. 239 p. 319a 21 Proklos 60 den Philologen und Archaeologen lange Zeit mit

in der Chrestomathie SiaXafipdvn tifqi zov Xsyo- dem ungliicklichen Wort vxo&soig getneben ist,

/wrov Emxov xvx/.ov o; uQ/^szat fih> fx zij; Ovftarov

xai Ffjg uvOoXoyovusvrjg fil^siog . . ., SuucoQEvezai

Si xd xs dXXcog -Tfoi &e.<5v zoXg "EXXrjoi fiv&oXo-^

yov/ieva (d. i. die heidnische Theogonie) xai ei

xov zi xai jiQdg lozoQtqv i£aXi]fti&xai (die Helden-

sage). xai xsQazovxai o smxog xvxXog ex 8ia<pd-

qwv noirytmv ovftnXr]QOv/ievog ftexoi zijg djiofldoeaig

und des, wie es scheint, unausrottbaren Fehlers,

Inhaltsangabe und Nacherzahlung fur dasselbe

zu halten. Der epische Cyclus will kein Bild von

den Epen geben — die Gedichte selbst und son-

derlich ihre Okonomie taugten ja nichts,— , son-

dern die dxoXov&ta zmv nQayn&twv , eine fort-

laufende Erzahlung. Wenn er sich gelegentiich
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so eng an die Originale anschloss, dass er einge-

legte Erzahlungen auch als Einlagen brachte,

wie bei der Nacherzahlung der Kyprien, so ge-

schieht das nicht um der Genauigkeit des Referats

willen , sondern weil die Geschichten so am be-

quemsten untergebracht wurden und die' Einlage
die Lebendigkeit der Darstellung erhOhte. Anderer-
seits spielt ein gewisses gelehrtes Interesse mit.

Wie der Kyklograph Dionysios die Erzahlung
unterbrach durch Vergleiche zwischen epischen

und tragischen Versionen , so muss , wenn nicht

alles tauscht, der epische Cyclus gerade an den
Stellen, wo durch den Wechsel der Hauptquelle
eine Fuge entstand, so erzahlt haben, dass die

Fuge noch sichtbar war, dass Discrepanzen und
Doppelversionen hervortraten und wenigstens in

den urspriinglichen, noch nicht verkilrzten Eecen-
sionen auch besprochen wurden. Nur so vermag
ich es zu erklaren. dass am Schluss des nach der

Alftionlg erzahlten Abschnitts einfach die Auf-

nahme des holzernen Pferdes in die Mauern und
die Freude der Troer, im Anfang des folgenden

dieselben Dinge noch einmal, aber mit viel mehr
Einzelheiten berichtet werden. Ebenso verhalten

sich der vielberufene Schluss dec'TXlov nsgoig und
die Noazoi zu einander. Die 'IXtov sitQaig schliesst

mit dem Frevel des Aias und der Rache der

Athena; in den Noozot ist diese ausfiihrlicher,

mit starker Heranziehung der Odyssee erzahlt.

In der Fuge sind ausserdem noch einige Dinge
aus fiir uns nicht mehr nachweisbaren Quellen

untergebracht, die nicht fehlen durften ; man hiite

sich, durch iibereilte Umstellungen den fiir die

Beurteilung des Ganzen sehr wichtigen Thatbe-

stand zu verwischen.

Der Anschluss an das als Quelle genannte
Epos ist nur ein im grossen und ganzen genauer;

weder der Gesamtumfang, noch die einzelnen Ziige

diirfen aus den Excerpten in die Reconstruction

ohne weiteres herubergenommen werden. Vor
alien Dingen ist die homerische Tradition in weitem
Umfang hineingearbeitet , und zwar oft in einer

Weise, die eine mythographische, Motive, Namen
und Zusammenhange einsetzende Weiterbildung
verrat — als Musterbeispiel diene der Abschnitt

KvnQia bei Proklos vgl. mit Herod. II 116 und
II. VI 289ff. — , also eine ahnliche Behandlung
des Originals, wie sie fiir den KvxXog des Diony-

sios ermittelt ist : und wie dort, so ist auch hier,

selbst wenn der dionysische und der epische Cyclus

nicht im Grunde identisch sein sollten. der Zu-

sammenhang des Cyclus mit dem mythographi-

schen Roman anzunehmen.
Der ssiixog xvxXog ist in die Handbiicher uber-

gegangen, das lehrt die Bibliothek. Auch das

von Photios in «einer Hs. vorgefnT>d<>n<> F.pigramm

bewahrt die Erinnerung daran:

Alwvog (o^neiQTjfia aqrvoodftevog aVr
1

FfieTo

TiaiSelrjg, /iv&ovg yvw&i xaX.aiy£veag -,

f"?5' ig 'O/ifjQetrjv atXiS' tfiflXexe fu]S' tXtysitji',

[it; ZQayixijV fiovoav firjSh fitXoygaqpitjv,

fit) xvxXlwv ^rjzet hoXv&qovv oxi%ov " elg efi'e

ft
1 ddQwv

evQtjoeig iv ipioi 7idv&' 6'oa xoofiog iyzi.

Denn afoivog ojreiQtjfia ist der xvxXog hzoQixdg,

den der gebildete Mensch kennen muss {naiSnitjg)

;

die eyxvxXtog naiSela spielt mit hinein. Nur will

die Bibliothek nicht nur die Epen, sondern die

ganze poetische Litteratur ersetzen; der Begriff,

tJniversalgeschichte der Vorzeit, tritt sehr scharf

hervor. Thatsachlich sind denn auch, wo die

Vergleichung mOglich ist, nicht nur zahlreiche

Varianten, Nacherzahlungen von TragOdien und
Teilen von TragOdien n. a. m. eingedrungen,
sondern die originale Gestalt des epischen Cyclus
ist gahz verwischt, namentlich die Fugen ttber-

strichen und die axoXov&ta zcSritQay/zdxcovTVLck-

10 sichtslos durchgefiihrt. Die Excerpte des ,epischen

Cyclus' aus der Bibliothek zu erganzen und darauf
Reconstructionen zu bauen, ist umnethodisches
Spiel, keine wissenschaftliche Forschung.

Leider ist noch nicht auszumachen, wie weit

die mythographischen Compilationen durch die

verloren gegangenen Teile des epischen Cyclus

beeinflusst sind. Sehr wichtig ist das Zusammen-
treffen seines Anfangs mit dem der Bibliothek:

beide beginnen, gegen Hesiod, mit der Ehe des

20 Uranos und der Ge, und beide stellen, gegen Hesiod,

die Hekatoncheiren vor die Kyklopen. Der Schliissel

zur LOsung durfte in den Heraklessagen stecken

:

hier ist die Ubereinstimmung zwischen den Com-
pilationen die grOsste und fiihrt also am nachsten

an das Original hinan : aber hier liegt auch das

tiefste Dunkel ilber den epischen Behandlungen
des Stoifes.

Ein dringendes Bedtirfnis ist eine exacte kri-

tische Ausgabe der Bibliothek mit vollstandigem

30Ahdruck der mythographischen Paralleluberlicfe-

rung wie der Dichterstellen, die sich auch fur uns

noch als Original der Erzahlung nachweisen lassen,

mit anderen Worten eine streng wissenschaftlich

concipierte, praktisch und ubersichtlich ausge-

fiihrte LOsung der Aufgabe, die sich schon vor

100 Jahren der wackere Heyneklar, verstandig

und bescheiden gestellt hatte. [Schwartz.]

62) Aus Kyrene, Grammatiker unbestimmter

Zeit, citiert von Pamphilos, Athen. XI 482 b. Von
40 den wenigen erhaltenen BruchsMicken ist die Mehr-

zahl rein glossographisch : ausser der eben genann-

ten Stelle Suid. s. avxixgvg, jiSsXvxzsodai, floj/io-

Xoyog = Schol. Plat. rep. 606 D =-. Et. M. 218,

10; bei Suid. s. avzixQvg steht er zusammen mit

den yXmoooyQaoioi. Nur ein Fragment scheint

auf einen Kommentar zu Euripides Orestes zu

deuten (Schol. Eur. Or. 1385).

6$) Aus Tarsos, Kommentator der FrCsche

des Aristophanes und der Medea des Euripides.

50 Schol. Ar. Ran. 320. Hesych. s. Aiayooag. Schol.

Eur. Med. 148. 169. [Wentzel.l

64) A. aus Pergamon (Strab. XIII 625. Quint.

in 1, 17. Suet. Aug. 89. Ps.-Luk. Makrob. 23.

Hieron. zu 1953 = 64 v. Chr.), einer der bedeu-

tendsten griechischen Rhetoren aus dem 1. Jhdt.

v. Chr. Von Caosar alc ErziphT «flnf« N^fffn

und Adoptivsohnes Octavian bestellt. bcgleitete er.

obgleich iam grandis natu, also wohl mindestens
* 60 Jahre alt. seinen achtzehnjahrigen Zdgling

60 Ende 45 ab urbe (Baumni De rhet, graec. a

Seneca ... adhibitis, Kreuzburg Gymn. Progr.

1885, 19 irrt, wenn er behauptet, dass A. vor

711 = 43 nicht nach Rom gekommen ist) auch

nach Apollonia (Suet, Aug. 89. Quint. HI 1, 17.

Ps.-Luk. Makrob. 23), um seine weitere Ausbildung

in griechischer Wissenschaft und besonders Rede-

kunst zu leiten (Suet. Aug. 8. Veil. Pat. II 59, 4.

App. b. c.m 9. Dio Cass. XLV 3. Plut. Brut. 22).
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Bald naoh Caesars Ermordung zuriickgekehrt, blieb

A. allem Anscheine nach bis zu seinem Tode in

Rom, hochgeehrt von seinem inzwischen Kaiser

gewordenen Schiiler Octavian (Strab. XIII 625.

Weise Quaest. Caecil., Berl. Diss. 1888, 8, 3).

Setzt man A.s Geburt nach obiger Annahme mit
Frandsen M. Vipsanius Agrippa, Altona 1836,

228 um das J. 105, so fallt sein Tod, da er nacb
Ps.-Luk. a. 0. ein Alter von 82 Jahren erreicht hat,

um 23 v. Chr. Wann er aus Pergamon, wo er seine

Lehrthatigkeit begonnen hatte, nach Rom iiberge-

siedelt ist, lasst sich schwer feststellen. Genoss

M. Calidius, wie Blass Gr. Bereds. 156 annimmt,
in Rom den Unterricht A.s, so miisste derselbe, da
Calidius im J. 47 gestorben ist, einige Jahre vor-

her nach Rom gekommen sein. Wurde A. erst

durch Caesar nach Rom berufen, so miisste er, da
Octavian 63 geboren ist, in den fiinfziger Jahren

Pergamon verlassen haben. Indes kann Calidius

den A. schon in Pergamon gehort haben (Piderit
7. Susemihl 504, 197), und A. kann auch schon

viel fruher in Rom gelehrt haben. Hieronymus
setzt seine axfiff ins Jahr 64 (65 nach cod. Aman-
dinus): A , praeceptor Calidii et Augusti,
clarus habetur. Die Datierung ist begriindet in

dem Process des Q. Gallius vom J. 54, in dem Cali-

dius und Cicero sich gegenuber standen (v. Wila-
mowitz Herm. XII 367); wahrscheinlich ist aber

auch Augusts Geburtsjahr auf den Ansatz nicht

ohne Einfluss geblieben (H i 1 1 s ch e r Jahrb. f. Philol.

Suppl. XVIII 1892, 393, 7). Schon der Umstand.
dass Caesar gerade den A. unter der grossen Zahl
griechischer Rhetoren zum ,Erzieher des praesump-

tiven Throtifolgers' (Wilam o witz) anserwahlthat,

spricht fiir das grosse Ansehen des Mannes. Dazu
kommen ausdriickliche Zeugnisse. Strabon zahlt

ihn unter den ardgsg iUoyifiot HeQyafjafvol auf

und fiigt hinzu ovo/iaxog ijlgtcoxai /uyaXov. Nach-
dem Quintilian III 1 , 8ff. in seiner bekannten
Ubersicht iiber die Entwickelung der griechischen

Rhetorik Hermagoras, Athenaios, ApolloniosMolon,

Areios, Caecilius und Dionysios von Halikarnassos

aufgefiihrt hat, fahrt er fort § 17: prnecipue tawen
in se converterunt studio, A. et Thcodorus (vgl.

auch Sen. contr. X praef. 15. Tat', dial. 19). Auf
A.s Namen wurden rhotorische Lchrbiicher ge-

fiilscht (Quint. Ill 1, 18), naturlich, um ihnen ein

grCsseres Ansehen zu geben. Er wurde der Stifter

einer einflussreichen Redeschule, der Sekte der

Apollodoreer, zu denen die Theodoreer, die An-
hiinger seines (jiingeren) Nebenbuhlers Theodoros
von Gadara, in scharfen Gegensatz traten (Strab.

XIII 625. Quint, m 1, 18. II 11. 2. V 13, 59.

Sen. contr. II 1, 36. Anon. Segu. 1 427ff. Sp. Offers).

Aus seiner Schule ging eine grosse Anzahl nam-
hafter Schiiler, Romer sowohl wie Griechen. hervor.

Von Romern werden uns ausser Octavian und Cali-

dius (Teuffel-Schwabe Rom. Litt. Geseh. 5 399)
genannt der Dichter C. Valgius Rufus, der die

Lehren des Meisters nach dessen miindlichen Vor-

triigen am sorgfaltigsten unter alien Schulern in

lateinischer Sprache bearbeitet und weiter ausge-

fiihrt hat (Quint. Ill 1, 18. 5, 17; iiber ihn Teuffel-
Schwabe 5 541f.; Citate aus dieser Ars bei Quint.

Ill 5, 17£, wo Ritschl Opusc. Ill 269 auf iam-
bischen Rythmus aufmerksam macht, und V 10, 4),

Clodius Turrinus der Vater, derFreund des Rhetors
Seneca, aus einer mit Caesar durch Gastfreund-

schaft verbundenen Familie, Schiiler A.s in Rom
nach 43 (Sen. contr. X praef. 14—16. Piderit
17ff.), Vipsanius Atticus (Sen. contr. II 5, 11,

wo H. J. Muller unter Berufung auf Baumm 19f.

die gewaltsame Anderung Weichertsfiir Vipsani
[codcl.] Dionysio mit Unrecht in den Text setzt;

Kiessling Ind. zu Sen. 556 halt den Vipsanius
fiir cincn Tochtersohn des T. Pomponius Atticus

;

s. dagegen Piderit 16f. Susemihl 505, 202),

lOBruttedius Niger (Sen. contr. II 1. 35f., wohl
nicht identisch mit dem Aedilen des Jahres 22 n.

Chr. und Freunde des Seianus, von dem Tac.

arm. Hi 66. Iuven. X 82f. berichten; beide identi-

ficieren Kiessling Ind. 533f. Teuffel-Schwabe5

664, trennen von einander Piderit 19ff. Suse-
mihl 505, 202). Unbestimmt ist das Schiilerver-

haltnis bei einem Matius, dem A. sein (verlorenes)

Lehrbuch der Rhetorik zugeeignet hat, ein iiber-

aus trockencs Compendium (Quint. Ill 1, 18. Tac.

20 dial. 19. Strab. XIII 625 xeyvai; Matius ist wohl
eine Person mit dem treuen Anhangcr des Caesar
und Octavian und Preunde Ciceros, iiber dessen

Charakterund Sprache Schmalz Comm. Wolfflin.

Leipz. 1891, 267—274 handelt, s. auch Teuffel-
Schwabe 5 423f.). An einen Domitius endlich

(vermutlich den bekannten Domitius Marsus, der

sich auch mit Rhetorik beschaftigt hat, s. Teuff el-

Schwa b e5 543f.) hat A. ein Sendschreiben gerichtct,

in dem er ausdrticklich die Urheberschaft an den
30 unter seinem Namen umlaufenden Lehrbiichern

(ausser dem an Matius ubersandten) ablehnt. Unter
den griechischen Schulern des A. werden zwei

Landsleute von ihm genannt: Dionysios mit dem
Beinamen Axxixog aus Pergamon, nicht bios als

Rhetor, sondern auch als Historiker und Reden-
schreiber beruhmt (Strab. XIII 625), offenbar der

Atticus, den Quint. ITI 1, 18 als den sorgfaltig-

sten griechischen Bearbeiter des apollodorischen

Systems heraushebt (iiber ihn Blass 157f. Brzoska
40 De canone X orat. Att. quaest., Bresl. Diss. 1883,

64. Baumm 19f. Hillscher 393. 372) und Vol-

cacius Moschos aus Pergamon, rhetor notissimus
und Declamator, um 20 v. Chr. aus Rom verbannt,

nach Massilia iibergesiedelt und dort 24 n. Chr.

gestorben (Sen. contr. II 5, 13. Tac. ann. IV 43.

Hor. epist. 15, 9 u. Porphyrio z. St. Busch-
mann Charakteristik d. griech. Rhet. b. Rh. Sen.,

Parchim Gvmn. Progr. 1876, 20. Bursian Jahres-

ber. XXII 1880, 141f. Baumm 13ff. Brzoska
50 64f. Hillscher 393. Kiessling Herm. XXVI

1891, 634f.). Mit grosster Wahrscheinlichkeit

ziihlt man endlich den Schulern A.s den Caecilius

aus Kalakte zu, auf den sich Quint. IX 1, 12

(vgl. Ill 1, 18) fiir Lehrmeinungen des A. beruft

(Burckhardt Caecilii rhet. fragm., Basel 1863, 5.

Blit»=, 156. 175. Wilamowitz 333, 12. Eohdo
Rh. Mus. XLI 176 Anm. Weise 7. l3f.). Sehr

mit Unrecht will Buschmann 7 in dem leiden-

schaftlichen Niketes, auf dessen Art zu declainieren

60 Gallio das Scherzwort plena deo angewandt hat

(Sen. suas. 3, 6f.), einen Schiiler und Anhanger des

A. erkennen.

Die Frage, ob A. tiffentlich als Declamator
aufgetreten ist, wird man vemeinen miissen. Je-

denfalls fiihrt der Rhetor Seneca, der doch nielirere

seiner Schiiler erwahnt und mit ihm eine Zeit

lang in Rom zusammengelebt hat, von ihm keine

controversia an (vgl. auch Quint. V 13 , 59).
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Suasorien hatte er schon deshalb nicht dcclamieren

konnen, weil er sich mit dem genus iudiciale

begniigte (s. u.). Wichtiger ist die Prage, ob A.

entschiedener Atticist gewesen ist (Brzoska 67f.).

Es erscheint ganz unwahrscheinlich , dass ein

Mann, der sich so eingehend mit rhetorischer

Technik befasst hat, mit den Asianern, die sich

auf ihre faiatSevaia in diesen Dingen viel zu gute

thaten, etwas gemein haben sollte. Dazu kommt,
dass die Apollodoreer — doch gewiss nach dem
Vorgange ihres Meisters — zur Begriindung ihrer

Lehren sich auf die Praxis der agxatot, der alten

attischen Muster, beriefen (Anon. Segu. 431. 441).

Bedeutsam ist der Umstand, dass Caesar, der

feinste Atticist, den Rom jc hervorgebracht
,
ge-

rade den A. zum Erzieher seines Neffen ausersehen

hat; bemerkenswert scheint auch, dass ein grosser

Teil von A.s Schulern und Bekannten sich aus

Kreisen rekrutiert, die Caesar sehr nahe stehen

(so Calidius, Turrinus, Matius). Besonders bezeich-

nend ist indes die Thatsache, dass zwei seiner

Schiiler, ein Grieche und ein Romer, den Beinamen

Atticus fiihren. ,Einer der Bahnbrecher und Haupt-
vertreter der neuattischen Richtung' unter den

Romern ist sein Schiiler Calidius (Teuffel-
Schwabe 5 398), und Caecilius ist der bedeutendste

griechische Atticist im augusteischen Zeitalter

neben Dionysios. Gegen die Nachahmung der

Asiaticorum oratorum inanis sententiis ver-

borum volubilitas rtimmt Octavian nachdriicklichst

Stellung (Suet. Aug. 86). Gegenuber der Schwiil-

stigkeit und Manieriertheit der Asianer, dem furere

atque baeehari, erstreben A.s Schiiler Einfachheit

und Reinheit des Stils (subtilitas und elegantia)

und ausserste Masshaltung im Ausdruck und in

der Action; dabei verfallen sie nicht selten in

einen kraftlosen und mattherzigen
,
ja frostigen

Ton (s. mit Bezug auf Calidius Cic. Brut. 276;

ad fam. VIII 9, 5; auf Octavian Suet. Aug. 86.

Fronto ep. p. 123; auf Turrinus Sen. contr. X
praef. 15, wo Apollodorum zu lesen ist; vgl. auch

Tac dial. 19). Kurz, es lasst sich in A.s Schule

eine bewusste Reaction gegen den asianischen

Barockstil nachweisen. A. freilich zum .Begriinder

des Klassicismus' d. h. der atticistischen Reaction

zu machen, ist eine gewagte Vennutung von Wi-
lamowitz 333, 12. 367 (dagegen Rohde 175f.).

Vielmehr wird auch A. seine Vorganger gehabt

haben und zwar, wie es scheint, in seiner Vater-

stadt Pergamon selbst.

A. wurde, wie gesagt, Stifter einer besonderen

Redeschule. Sein Gegner war Theodoros. Da
auch dieser Atticist war, so kann der Gegensatz

der beiden Schulen in dem Gegensatze des Atti-

cismus und Asianismus nicht gesucht werden;
fiir einen solchcn wfirdc auch Strabon zweifello.s

ein Vcrstandnis gehabt haben, wahrend er von

der 'AnolXoiwQEiog atqtaig sagt: rjzig tzox' iaxi-

xoXXa yap biexgaxei, fiel£ova de fj xa&' fjfiag eyovza

zrjv xqioiv, wv laxi xai ij 'A. aiQcmg xai fj Qso&diQeioq

(vgl. auch Quint. II 11, 2). Danach scheint es,

als ob es sich in dem Streite der beiden Schulen

nur am uninteressante oder schwerfassbare Detail-

fragen der rhetorischen re/vij gehandelt habe,

wahrend ein principieller Gegensatz nicht vorge-

legenhabe (Blass 157. Rohde 181). Um hier-

uber entscheiden zu kSnnen, mussen wir in Kfirze

die Systeme der beiden Sehulen mit einander ver-

gleichen (vgl. ausserPiderit26ff., Schneidewin,
Susemihl, Schanz, AmmonnochGraevenCor-
nuti artis rhet. epit., Berlin 1891 und Volkmann
Rhetorik2). Beide Systeme schlossen sich an das

des Hermagoras an. Ein principieller Gegensatz
tritt gleich in der verschiedenen Auffassung von
dem Wesen der Rhetorik hervor. Den Apollo-

doreern ist sie eine imozrjfaj, eine Wissenschafts-
lehre mit fiecoerffiara adidjtrmza xai filar e%ovta

10 ttjv <pvmv, den Theodoreern eine tixvri, eine blosse

Kunstfertigkeitmit^«cop)jj«ara*;tvop/«evoxaiojUoTS

aXXrjv avaXctfifidvovra qriatv (Anon. Segu. 431.

Sopat. V 4 W. Quint. II 15, 21). Abweichend
ist demgemass auch die Definition der Rhetorik

bei beiden. Nach A. ist erste und wichtigste

Aufgabe des Redners persuadere iudiei et senten-

tiam eius ducere in id quod velit, also das Uber-

reden schlechthin (Quint. II 15, 12; Umschreibung

der allgemein angenommenen Definition QrjTOQixt]

20 Jietftovg dt]/,iiovQyog = emorfn-irj Spengel Rh. Mus.

XVin 1863, 482ff.). Notwendige Vo'raussetzmig

dazu ist, dass die tkemata fixa et tuta sind (Sen.

contr. I 2, 14). Die in der Definition fehlende

(aristotelische) Einschrankung xaxa xo evfeyouevov

fmdetsichbezeichnenderweise bei Theodoros (Quint.

II 15, 21. Spengel 522. Amnion 235). Den
Umfang der Rhetorik beschriinkt Theodoros auf

die materia eivilis d. h. auf Gegcnstande aus der

beratenden und gerichtlichen Bcredsamkeit (Quint.

30 II 15, 21 ; zum Ausdruck eivilis vgl. Quint. II 15,

15. 20. Graeven XXXVII 3). A. verengert das

Gebiet noch mehr und begniigt sich mit der ge-

richtlichen Beredsamkeit allein (Quint, III 1, 1.

II 15, 12. Anon. Segu. 441. 442; dies muss man
festhalten, um die stricten Forderungen der Apollo-

doreer bezuglich der Redeteile zu verstehen). Nach
Quint, n 15, 21 scheint Theodoros selbst nur nroi

Teile derRhetorik unterschieden zu haben -.evQexixfj,

xQixixri, tQfirjvsvzixrj ; vermisst wird vjtoxgtoig und
40 [tryfit}. Seine Schule band sich an diese Teilung

nicht; nach Quint. Ill 3, 8 nahmen die Theo-

doreer in der Regel eine doppelte Invention, des

Inhalts und des Ausdrucks, an und liessen die iibri-

gen drei Teile (doch wohl Anordnung, Memorieren,

Vortrag) nachfolgen; sie wichen sonach nur in

der Form, nicht in der Sacho von der allgemein

angenommenen Fiinfteilung ab (Spengel 506).

Ob A. und seine Schule diese Fiinfteilung beibe-

halten haben, lasst sich mangels bestimmter Zeug-

50 nisse nicht entscheiden
;
jedenfalls legten sie ein

Hauptgewicht auf die evgeaig (Piderit 28f.).

Wahrend Hermagoras die nohuxa. Cqzqfiaza in

9toeig und vjio&ioeig einteilte, erklart A. einen

solchen Unterschied fiir iiberniissig (vermutlich um
die dadurch veranlasste Confusion in Betreff der

Status zu bescitigen, Volkmann IX 1) und er-

kennt nur eine vito&eaig an, der eine deaig stets

zu Grunde liege (gegen ihn polemisiert Augustin.

rhet. 5 p. 140 H.). Theodoros, der nach Suid. s.

60 OeoScogog einfe Monographie iiber die diotg sehricb,

nennt die &iatg ahnlich xeyaXaiov sv vxodsoei

(Theon II 120 Sp., der freilich Maig dem xqivo-

fitvov des Hermagoras gleichsetzt). Der Terminus

xeipaXaiov ist dem theodoreischen System besonders

eigen und kommt darin in verschiedener Anwen-
dnng vor (Quint. Ill 11, 27). So tmterscheidet

Theodoros zwisehen capita generalia (= xe<palaia

yanxa), gleichbedeutend mit den quaestiones (=
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Ctjxtjfiaxa.) des Hermagoras, A. mid der meisten
andern Rhetoren, und capita specialia (= xetpa-

Xaia elSixa), s. Quint. Ill 11, 3f. 27. Eine Defi-

nition der eausa — vito&eoig des A. nach Valgius
findet sich in zwei Fassungen bei Quint. Ill 5, 17
(vgl. auch Sen. contr. II 1, 36). Ebendort (vgl.

auch IV 1, 50) lesen wir die Definition der msgi-
axaotg = negotium; danach unterschied A. selt-

samerweise 10 peristatische Elemente (/loom jrngi-

nxdoemg bei Hermagoras, oxoiysia rov xQay/taxog
bei Theodoros nach Augustin. rhet. 7 p. 141 H.),

die hfichste fiberlieferte Zahl, 3 mehr als Herma-
goras, davon die seripta et non seripta einer

weiteren Einteilung der tyxxifiaxa noXixixa bei

Hermagoras in ein ysvog loyixov und vowxov ent-

lehnt (vgl. Quint, ni 5, 4. Volkmann 37).

Ahnlich wie A. die negi'oxaoig, definierten andere
(Theodoreer ?) die vjio&soig (Quint. HI 5, 18).

Wahrend A. den fiblichen Terminus oxdaig beibe-

hielt, setzt Theodoros daffir xeipdXaiov ysvixa'ixaxov

oder xey&Xawv schlechthin (Quint. Ill 6, 2. 51.

11, 27. Hermog. II 133 Sp.). Mit Hermagoras
und den meisten andern Ehetoren wird A. den
Status in eo quod probamus erblickt haben, Theo-
doros sah ihn in eo ex quo probamus (Portun. I

27 p. 101 H.). In der Haupteinteilung der Status
stimmen beide iiberein (Hauptstelle: Quint, ni
6, 35f.). Beide fragen, 1) ob eine Handlung ge-

schehen ist (gewfihnlich oxoyaofiog, bei A. noay-
;iaxix6v, bei Theodoros jteol ovoiag) und 2) wenn
sie geschehen ist, wie sie zu beurteilen ist (bei A.
irsgi Iwolag , bei Theodoros negl ovitfieptixozaiv).

ITnter 2 fallen die tibrigen Status, deren A. zwei
golten lasst : sioioxrjg und Tisgl xov ovofiaxog, ge-

wfihnlich ooog genannt, wahrend Theodoros vier

annimmt: xi (auch xeol zfjg idioxtjxog, Rh. Gr. IV
479 W.), 7i<hov, nbaov, xgos xi (zusammen also ffinf,

s. Quint. HI 6, 51). Eur die jiaQaypayai (Volk-
mann 84f.) verlangt Theodoros zwei Siijyyoeie

(Anon. Segu. 443). Beziiglich der avrtxaxyyoola
stellt A. die richtige Ansicht auf, dass sie zwei
controversial, in sich schliesse (Quint. VII 2, 20.

Piderit 33. Volkmann 110). Als Teile der
Rede stellt A. die bekannten vier auf: tcqooijiiov,

Hnjytjois, <Lto<5«'£«c (Anon. Segu. 453; auch ayw-
re.g'i Anon, in 570 W. Max. Plan. V 220. Do-
xop. n 125, 3 W., wo nach Graeven LXIV 1

Lehre der Apollodoreer uberliefert wird), fcilXoyog.

Dieselben Teile unterscheidet auch Theodoros.
Die Apollodoreer vereinigen das Tiooolpiov und
den zxikoyos unter dem Begriffe des xad-qxixdv
(Anon. Segu. 431), die Sirjytjotg und die (brodrJ-

Smg unter dem des jxoayfiaxixdv (Anon. Segu. 441.
Max. Plan. V 220 W.). Beziiglich des Aufbaus
der ganzen Rede stellt Schanz folgende Diffe-

renzpunktc zwischen den beiden Schulen auf:

1) Die Apollodoreer sagen ': die vier Teile der
Rede sind wesentlich far dieselbe; es darf daher
in einer Rede keiner fehlen. Demgegenuber be-

liaupten die Theodoreer:- von den vier Teilen der
Rede ist nur einer, die Argumentation, wesent-
lich; die tibrigen kfinnen fehlen, ja miissen manch-
mal fehlen (vgl. mit Bezug auf die dirfvrjoig: Sen.

contr. II 1, 36. Anon. Segu. 1 441. 453. Quint. TV
2. 4. Theon n 76 Sp. Dion. Hal. ars rhet. 389 R.
Volkmann 149; siqooIiuov : Anon. Segu. 430ff.

Quint. IV 1, 72. Anon. VII 64. Volkmann 146;
mtXoyog und oucoSet^etg: Anon. Segu. 431. 453).

2) Die Apollodoreer sagen: die Reihenfolge der
vier Redeteile ist eine unabanderliche: noooifuov,

Sifjyrjoig, cbxodslg~eig, emXoyog. Die Theodoreer be-

haupten: es giebt keine unabanderliche Reihen-
folge der Redeteile (Anon. Segu. 442. Quint. IV
2, 24. Anon. VTI 53, 7 = VI 512, 44 W.).

3) Nach der Ansicht der Apollodoreer bildet

jeder Teil der Rede ein untrennbares Ganze; nach
der Ansicht der Theodoreer kann eine Zerreissung

10 des Redeteils statthaben (Anon. Segu. 443. 457.
Quint. V 13, 59).

4) Die Apollodoreer behaupten, dass Eine Hy-
pothesis auch nur einmal die verschiedenen Teile

der Rede haben kann, d. h. die Rede ist ein ein-

heitliches, in sich geschlossenes Kunstwerk. Die
Allgemeingfiltigkeit dieser Regel wird von den
Theodoreern bestritten (Anon. Segu. 443. 433.
Anon. VII 53, 16. 68. ni 570 W.). Beziiglich

der einzelnen Redeteile werden uns ausserdem noch
20 folgende Lehren iiberliefert : a) xqooi/uov. Eine De-

finition der Apollodoreer glaubt Graeven XXXTXf

.

bei Nikol. Ill 450 Sp. = II 6. 123 W. zu linden.

Hauptzweck des Prooimions ist 7cagaoxevd£eiv rov

dixanr-tjv jrpo? dxgoaotv (Anon. Segu. 442). Die
nahere Aufgabe teilen uns Anon. Segu. 431. Anon.
VTI 53 W. mit (s. dazu Graeven Ausg. 7 Anm.).
Danach behielten die Apollodoreer von den drei

gewfihnlich angenommenen Punkten: svvoia, jxqog-

oyri, e.vfidirsia die beiden ersten bei und zahlten,

30 wie wir aus Quint. IV 1, 50 erfahren, im ubrigen
eine Menge von species auf, nach denen der Rich-
ter vorzubereiten sei (vgl. auch Rufus I 463 Sp.

Tac. dial. 19: longa prineipiorum praeparatio;
Anschluss des Hermogenes an A. vermutet Volk-
mann 139). Von Theodoros erfahren wir den
Satz, man solle den Richter, urn ibn fur sich zu

gewinnen, ad potetitissimas quaestiones schon im
Prooimion vorbereiten (Quint. IV 1, 23, der gegen
die Allgemeinheit des Satzes Bedenken aussert).

40 b) Strjyijoig. Die Definition des A. (nsgi-oxdacmg

tx&e.aig) wird von Alexandras Numeniu als zu all-

gemein und weit getadelt (Anon. Segu. 434; ziem-

lich freie tjbersetzung bei Quint. IV 2, 31), aber
auch die des Theodoros (Anon. Segu. 434) findet

seine voile Billigung nicht. Auf A. ffihrt Schnei-
dewin die beim Anon. Segu. 435 uberlieferten

F.l'dtj der dirjyriois, die Tiagabirfyrjoig und dvxibir]-

ytjoig, wovon jene wieder in Ttgoditfyr/ois, Tcaoadiij-

ytfotg und emdtrjyqaig zerfallt, zuriick (,ganz im
50 Geiste der narrationis alte repetita series' Tac.

dial. 19; vgl. auch Sen. contr. H 5, 11 mit Be-

zug auf Vipsanius. Baumm 18f). Ebenso sollen

nach Schneidewin die ebendort 440 aufgezahl-

ten roo.-roi o*ir]yj']OE(og : avh~rjmg, ftet'ojoig, evrpTjfiia,

naodfeiyig, Exardfivijoig, STti xo xoscxxov rj ysioov

{p(*ioii, tvd(j/tm auf die Apollodoreer zurfickgehen.

Von den drei Eigenschaften einer dirjyyoig . der

oarpt'jre to. , owzoiua, jzcflaroxyg, lassen die Theo-

doreer nur die letzte bestehen (Anon. Segu. 437.

60 439. Quint, IV 2, 32. Schol. Aphthon. II 14 W.
Volkmann 153f.). Ob die Apollodoreer die ub-

liche Dreizahl beibehalten haben (Schanz, Am-
m o n), erscheint zum mindesten zweifelhaft. Die
multarum divisionum ostentatio der Apollodo-

reer (Tac. dial. 19) bezieht sich vielleicht auf die

TiQfj&eoig und mag etwa den divisiones in den

controversiae entsprechen. Die auf die xaxdoxaoig

bezugliche Stelle im Anon. Segu. 440 weist Grae-
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ven den Theodoreern zu. c) dxoSeiq'eig. Aus
Quint. V 13, 59f. und Tac. dial 19 gent hervor,

dass A. sich sehr eingehend mit der rhetorischen

Topik befasst hat. Darin befand sich ein Ka-
pitel fiber Epichireme (Quint. V 10, 4). Quint.

V 13, 59 bezieht sich auch auf Theodoros. d) em-
Xoyog. Graeven LXIV 1 vermutet, dass die bei

Doxop. H 124f. W. (aus Nikol. HI 451) mitge-
teilte Bestimmung der Aufgabe des Epilogs den
Apollodoreern angehore. Fiir den Epilog kommen
nach der Lehre der Apollodoreer dieselben Fund-
statten in Betracht, wie fiir das Prooimion (Grae-
ven zu Anon. Segu. 427. Anschluss an A. bei

Hermog. II 149, 7 Sp.). Das Kapitel iiber die

£Q/j.tjvsia nahm in dem System des Theodoros nach
dem fiber die evoemg und xQiaig den dritten Platz

ein (Quint. II 15, 21: ars enuntiatrix
deeente ornatu). Seine Anhanger unterschieden

zwischen einer inventio rerum und inventio elo-

eutionis (Quint. Ill 3, 8). Uberliefert wird uns
nur ein hierher gehoriges Fragment bei Ps.-Long.

7i. vy. I 248 Sp. Theodoros nannte das un-
zeitige und masslose Pathos TiaQevdvoaov. Auf
die Lehre vom Ausdruck bei A. bezieht sich nur
die eine Notiz bei Quint. IX 1, 12 in Betreif der

Figuren (vgl. auch Sen. contr. X praef. 10 mit
Bezug auf A.s Schuler Moschos). Vemmtungs-
weise gelangt Schanz durch Vergleichung von
Quint. IX 1, lOff. mit Alex. jr. oxif1 - HI llf.

9 Sp. zu einem fiinften Differenzpunkte zwischen

den beiden Schulen. Nach Ansicht dor Apollodoreer

hat jeder Xdyog sein oyij/xa von Natur aus, nach
Ansicht der Theodoreer kann ein Xoyog sein oxijfia

auch willkurlich durch /nifirjoig, nicht allein durch
<pvoig erhalten. Auch dieser Satz der Apollo-

doreer ist also nicht allgemein gultig. Fur die

Lehre von der vsioxotoig und fivr\fir\ haben wir
keine Fragmente gefunden.

Fassen wir jetzt alles, was wir fiber die Sy-

steme der beiden Schulen zusammengestellt haben,

vergleichend zusammen, so kommen wir mit
Schanz zu dem Ergebnisse: A. und Theodoros
unterscheiden sich in dem Materiellen der Rhe-
torik nur unwesentlich. Die Abweichungen in

der Terminologie , in den Definitionen, in rhe-

torischen Details sind zu geringfugig, als dass
sie hinreichen konnten, eine so gewaltige Bewe-
gung, wie sie der Streit der beiden Schulen her-

vorgerufen hat, zu rechtfertigen und zu erklaren.

Der bedeutungsvolle Gegensatz der beiden Sekten
besteht darin, dass die Apollodoreer die Frage:
Sind die Gesetze der Rhetorik ausnahmslos? be-
jahten, wahrend die Theodoreer sie verneinten.

Der Grand ffir diesen Gegensatz lag darin, dass
die Theodoreer fiberall den Nutzlichkeitsstand-
ponkt (avfupiQov, iQtia) betonten, bei den Apollo-

doreem die in der Sache liegende Natumotwendig-
keit {<pvois, arayxrj) das Massgebende war. Dieser
principielle Gegensatz ist der Gegensatz von Ana-
logie (Apollodoreer) und Anomalie (Theodoreer),

der zu gleieher Zeit und auf gleichem Boden auch
auf den Gebieten der Grammatik (Caesar, A.s

Gonner, war Analogist !) ' und Jurisprudenz zu
grossen Kampfen gefuhrt hat Fur die Praxis

war die Stellung zu der Frage von wesentlicher

Bedeatang. Den Anhangern des Theodoros stand

es frei, Js nach der Beschaffenheit des Stoffes

nach eigenem Qntdfinken Anlage und Ordnung der

Rede zu andern. Dagegen mussten sich die Red-
ner aus A.s Schule fur den Aufbau der Rede in
ganz feste, unverruckbare Normen zwingen. Die-
sem verschiedenen Standpunkte entspricht die ver-
schiedene Bestimmung des Wesens und des Be-
griffs der Rhetorik (s. o.). Mit der Festigkeit
und Schablonenhaftigkeit des Systems hangt es
zusammen, dass A.s Schuler, wenn sie sich ihm
eng anschlossen, viel von ihrer ursprunglichen

10 Kraft und Frische verloren (so Turrinus, Sen.
contr. X praef. 15f.). Mit der rednerischen Praxis
war der starre Dogmatismus schwer vereinbar.
Er stiess daher auf scharfen Widerspruch nicht
bios bei Zeitgenossen wie Theodoros (dessen Mono-
graphic Tieol xfjg QTjxoQixfjg dvvdftsojg, Sttid. S. (~)eo-

8o>Qog, bezeichnend ist) und seiner Schule, auch des
Dionysios von Halikarnassos , der wiederholt be-

tont, dass dem xatoog Recmmng getragen werden
musse (Morawski Rh. Mus. XXXIV 1879, 371,

20 wo indes dem Theodoros irrtfimlich derselbe Stand-
punkt eingeraumt wird wie dem A.), sondern auch
spiiter, so bei Quintilian und den Quellenschrift-
stellern des Anon. Segu., besonders Alexandros
Numeniu und Neokles. Ubrigens waren die Streit-

objecte der beiden Schulen zum Teil alt. An
zwei Beispielen, der Lehre von der Erzahlung und
der Definition der Rhetorik, weist Amnion nach,
dass die Gegensatze auf Isokrates und Aristoteles

und ihre Zeitgenossen zuruckgehen, dass sie, nie

30 ganz erloschen, nur zuriickgetreten, von den bei-

den Schulen von neuem angefacht worden sind.

Gegeniiber der herrschenden (vorwiegend isokra-

tischen) Schulrhetorik, vertreten durch die Apollo-

doreer, hatten die Theodoreer die aristotelischen

Lehren aufs neue starker betont.

Litteratur: Piderit De A. Pcrgameno et Theo-
doro Gadarensi rhetoribus, Marburg Gymn. Progr.

1842. Schneidewin Neue Jen. allg. Litt.-Zeit.

H 1843, 220f. Blass Griech. Bereds. bes. 155
40—160. Schanz Herm. XXV 1890, 36—54. Am-

nion Bl. f. d. bayer. Gymn.-Wes. XXVII 1891,
231—237. Susemihl Gr. Litt.-Gesch. H bes.

504—511. [Brzoska.]

65) Apollodoros von Athen, Epikureer mit dem
Beinamen 6 KrjxoxvQawog, Verfasser von fiber 400
Biichem (Diog. Laert. X 25), darunter einer Biogra-
phie Epikurs (ebd. X 2. 10. 13) und einer awa-
ytoyij xwv hoyjidxu>v, aus welcher Diog. VII 181
eine Bemerkung fiber den Citatenreichtum der

50 Schriften Chrysipps anfuhrt. Er gehort der zweiten
Halfte des 2. Jhdts. an, da er Lehrer Zenons von
Sidon war. Vgl. Bucheler Ind. Hercul. p. 14f.

U s e n e r Epicurea, Index nominum s. t. Zweifelhaft

ist, ob die Schriften siegi rofio&exwv Diog. Laert.
I 58 und jreoi qpiXoodqpwy atgiotrnv ebd. 60 ihm
gehoren. Letztere wollte Diels Doxogr. Gr. p.

79 mit der ovvaywyrj xwv doyfidxmv identificieren.

66) Apollodoros von Seleukeia am Tigris, stoi-

scher Philosoph, nach Ind. Hercul. col. LI Schuler

60 des Babyloniers Diogenes , in der Epit. Diog.
Laert. Herm. I zwischen Diogenes und Boethos
genannt. Identisch mit ihm ist ohne Zweifel
der A., von welchem Diog. Laert VTI 102. 128
129 eine ,Ethik', VII 125. 135 eine ,Physik-
citiert, an ersterer Stelle in der au&llenden
Form : h xjj (pvoixfj xata zijv dgxaiav. Dieselbe
Schrift scheint ehd. 140 gemeint, wohl anch bei
Alius Didymns Doxogr. Gr. p. 460. 461 Diels,
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wo der Titel lautet: ev xfj yvmxfj rsxvri-
,

De
,

r

Bthik' wird auch die Einteilung des rjdixdg xo-

koff bei Diog. Laert. a. a. 0. 84 angeheren. Auf

logische Schriften denten die Citate ebd. 54. 64.

Dagegen ist zu bezweifeln die Identitat des 'AxoX-

Xo&caQog 6 "EyiXXog , der ebd. 39 sv x$ ngmrm

xwv eig xa Uyfiaxa doaycoyoiv citiert wird. Vgl.

Zeller Philos. der Gr. IV* 47, 1.

67) Apollodoros von Athen, Stoiker, im Ind. Her-

cul. col. LIII 7 anscheinend als Schiller des An- 10

tipatros von Tarsos genannt. Auf denselben A.

bezieht sich wohl die Bemerkung Ciceros de nat.

deor. I 93, der ilin zu den Zeitgenossen des Epi-

knreers Zenon rechnet, welche dieser maledictis

figebat. Zu unterscbeiden ist er von dem alteren

Stoiker dieses Namens aus Seleukeia (Nr. 66)

mid dem gleichnamigen beruhmten Grammatiker

aus Athen (Nr. 61).

68) Apollodoros 6 Xoyiaxixog oder aQi&/.ir]Xixog, .

sonst unbekannter Mathematiker, der bei Diog. 20

Laert. I 25. VIII 12. Athen. X 418f. fur die

Tradition angsfuhrt wird, dass Pythagoras nach

Erfindung des pytliagoreischen Lehrsatzes eine

Hekatombe opferte, und vielleicht mit dem Kyzi-

kener Diog. Laert. IX 38 identisch ist.

[v. Arnim.]

69) Arzt und Naturforscher aus dem Anfang

des 3. Jhdts. v. Chr. (M. Wellmann Herm. XXIV

563). Sein Hauptwerk iiber giftige Tiere (negi

Vnoiwv, Athen. XV 681 d. Scbol. Nik. Ther. 715. 30

858. Ael. b. a. VIII 7. 12 , der sein Werk als

X6yog driQiaxog bezeichnet, wahrend Plinius im

Schriftstellerverzeichnis zu B. XI Apullodorus qui

de bestiis vmemtis schreibt) war das mass-

gebende Buch fur alle spateren Iologen: Nume-

nios, Nikander, Herakleides von Tarent, Sostratos

(aus ihm wieder Aelian), Sextius Niger (aus ihm

wieder Plinius und Dioskorides) , endlich Archi-

genes und bei den Romern Aemilius Macer haben
.

es benutzt; vgl. 0. Schneider Nicandrea 181f., 40

wo Pragmente stehen. M.W e 11m an n Herm. XXIV

562ff. XXVI 321ff. E. Rolude Rh. Mus. XXVIII

264ff. KnaackAnalecta Alex. Rom. 11,17. Suse-

mihl Gescb. d. gr. Litter, in d. Alexandr. I 784.

Wenn Plinius XXIV 167 ihn assectatorem De-

tnooriti nennt, so ist das ein Irrtum ;
in Wirk-

lichkeit ist er von Ps.-Demokrit , dem Verfasser

der XeiQuxn>ita > benutzt. Ausserdem scheint A.

noch eine zweite Schrift siegl davaotfuov odcr xegt

<V-»?«JO(W yaQfiaxoiv verfasst zu haben ;
vgl. 50

Schol. Nic. Alex. 594. Schneider a. a. 0.187.

70) Verschieden von dem Iologen sind die

beiden Arzte A. von Kition und von Tarent, die

von Plinius im Quellenverzeichnis zu Bd. XX
—XXVII genannt und einmal (XX 25) von ihm

citiert werden; vgl. Schneider Nicand. 184.

Ferner hat nacb Athen. XV 675 e ein A. xcqi

fivomv xai oxtydvav geschrieben, der identisch

ist^mit dem von Plinius citierten A. qui de odn-

ribus (Plin. Quellenverz. zu B. XII. XIII). Un- 60

entsfhieden muss bleiben, ob der Arzt A., deT ein

dem KOnige Ptolemaios (?) gewidmetes Buch uber

Weine verfasste (Plin. n. h. XIV 76), mit einem

der Vorhergenannten identisch ist; sicberhch ge-

h6rt er der hellenistischen Zeit an, da ihm lta-

lische Weine noch unbekannt sind.

71) Aus Lemnos, Schriftsteller uber Landbau,

schon vor Aristoteles, vgl. Arist. pol. I 11 p.

1258 b 39f. Ausserdem wird er im Katalog der

Landwirte bei Varro (r. r. I 1, 8) und in dessen

Reproduction bei Columella und Plinius genannt.

[M. Wellmann.]

72) Apollodoros von Telmessos, angesehener

Traumdeuter unbestimmter Zeit bei Artemidoros

(I 79 p. 77 , 13 Hercher) , der ihn aber kaum

direct beniitzte; vgl. auch Su semi hi Litt. d.

Alex. I 872. [Riess.]

73) Aus Damaskos, einer der ausgezeichnet-

sten Architekten des Alterttfms, von dem die

grossen Bauten Traians ausgefiihrt wurden: die

Donaubmcke in Dacien (im J. 104—105, Procop.

de aedif. IV 6 p. 288 Bonn. Tzetz. Chiliad. II

80ff. ; vgl. die Abbildung auf der Traianssaule

Bartoli I 74. FrOhner 133 und Dieraurer

Gesch. Traians in Biidingers Untersuch. z.

rem. Kaisergesch. I 95ff.) und das Forum, Odeion

und Gymnasion in Rom pioLXIX4; iiber das

107—113 erbaute Traiansforum vgl. Dierauer

133ff.). Das Projekt Hadrians, durch A. neben

dem Sonnencoloss Neros die Mondgottin aufstellen

zu lassen , blieb unausgefiihrt (Hist. Aug. Hadr.

19). Hadrian gewidmet war sein Werk jioXwq-

xrjxixd, von dem ein Auszug erhalten ist (We-

gener Poliorcetique 137—93; vgl. Lacoste Re-

vue des etudes grecques HI 230ff.). Uber andere

technische Schriften, welche von ihm existiert zu

haben scheinen, vgl. Procop. a. a. 0. (Beschrei-

bung der Donaubrilcke) und Tzetzes alleg. Iliad.

V 17 ed. Boissonade (Matranga Anecdota gr.

I 66. 224). Die scharfe Kritik der architekto-

nischen Plane Hadrians zog ihm die Feindschaft

dieses Kaisers,. Verbannung und Tod zu (Dio und

Tzetz. Chiliad, a. a. 0.; die Bedenken von Plew
Quellenuntersuch. z. Gesch. des Kaisers Hadrian

89ff. .sind nicht stichhaltig, da unter den in der

Einleitung zu A.s moXiogxrjxixa erwahnten krie-

gerischen Ereignissen Hadrians Donaufeldzug von

117—18 zu verstehen ist).

74) Architect aus Athen, Erbauer des von

den Athenern 140 n. Chr. gestifteten Tempels

fiir Serapis, Isis und Anubis in Delos nach der

von Homolle Bull. hell. XVI 479 mitgeteilten

Weihinschrift mit dem Zusatz: AnoXXobmgog

'Hga . . . 'A&rjvaTog Zxofyoev. [Fabricius.]

75) Athenischer Erzgiesser, wird von Plin.

XXXIV 86 im zweiten alphabetischen Verzeich-

nis als Verfertiger von Philosophenportrats ge-

nannt und an einer anderen Stelle 81 als so ge-

wissenhaft und streng in den Anforderungcn an

sich selbst geschildert, dass er bereits fertig

ausgefiihrte Werke, weil sie ihm nicht genugten,

zertrummert habe, weshalb ihm der Beiname

des Wahnsiimigen (insanus, fianxog) gegeben

wordeu sei. Seine Portratstatuc von der Hand

des Silanion brachte diesen Charakterzug in vor-

ziiglicher Weise zum Ausdruck, vgl. A. Michac-

lis Histor. u. philolog. Aufs. f. Curtius 108.

Winter Arch. Jahrb. V 1890, 166 (der nach einer

treffenden Beobachtung Kekul^s die capitoh-

nische sog. Aischylosbfiste zur Veranschaulichung

heranzieht). Eine auf der Akropolis gefundene

Basis mit dem Namen 'AnoXXo&wgog kann dem

Schriftcharakter nach zu einem seiner Werke. ge-

hort haben, Loewylnschr.griech. Bildh. 55. Uber

die Identitat dieses Kiinstlers mit dem Sokratiker

Nr 15 s. M. Hertz Arch. Anz. 1858, 246 und

2897 Apollodoros Apollokrates 2898

De Apollodoro statuario et philosopho, Breslau

1867
76) BildhauerhellenistischerZeit, aus Phokaia,

Sohn des Zenon, bekannt durch die Inschrift

einer in Erythrai gefundenen, jetzt im Britischen

Museum befindlichen Basis, die. die Portriitstatue

eines Theudoros, Sohnes des Artemon, trug ; L o ewy

Inschr. griech. Bildh. 218. [C. Robert.]

77) Maler aus Athen, alterer Zeitgenosse des

Zeuxis, so dass die 93. Olympiade, welche Plin.

n. h. XXXV 60 als Beginn seiner Thatigkeit an-

giebt, vielmehr das Ende derselben bezeichnet.

Der Umschwung, den er in der gesamten Malerei

hervorrief, beruht darauf, dass er wahrscheinlich

im Anschluss an die Skenographie des Agatharchos

(s. d. Nr. 14) fiir die colorierten Umrisszeichnungen

Polygnots -eigentliche Schattengebung einfiihrte

{(p&oQav xai djtoxeoioiv oxiag, Plut. de glor. Ath. 2,

weshalb er auch axiaygaqpog genannt wird, Schol.

H. X 265. Hesych. s. axia) und dadurch auf

sinnliche Wirkung und Illusion hinzuarbeiten ver-

anlasst wurde (species exprimere instituit Plin.,

vgl. 0. Jahn Ber. d. sachs. Ges. 1850, 138). Da-

mit hangt zusammen, dass er im Gegensatz zu

den alteren Kilnstlern als der erste berilhmte eigent-

liche Maler hingestellt wird (primus gloriam pem-

eillo iure contulit, Plin.). Vgl. Brunn Kstlg. II

71f. und H. v. Rohden beiBaumeister Denkm.

II 859. Von seinen Werken wird bei Plinius nur

ein sacerdos adorans (vgl. Arch. Ztg. XXXVIII

Taf. XII 1) und ein Aiax fulmine incensus zu

Pergamon (vgl. R. SchOne Arch. Jahrb. V 75.

.M. Frankel ebd. VI 54) genannt. Ausserdem

soil er Odysseus zuerst mit dem Schifferhut ge-

malt haben (Schol.. II. a. 0.). Ein in den Scho-

lien zu Aristophanes Plut. 385 erwahntes Ge-

malde des A., die Herakliden, lasst den Einfluss

'

des Euripides auf die gleichzeitige Malerei er-

kennen (s. v. Wilamowitz Ind. lect. Gryphisw.

1882 p. X). Seiner Bedeutung war sich A. wohl

bewusst, da er auf seine Werke schrieb - pcoprj-

OExai xig fiaXXov rj /it/irjoeTcu (Plut. a. a.T).). In

einem anderen Vers hatte er nach Plin. n. h.

XXXV 61 von sich und anderen Malern gesagt

:

artem ipsis ablatam Zeuxim ferre semm (vgl.

Schneidewin Rh. Mus. VH 479f. und 0. Jahn
Ber. d. sachs. Ges. 1856, 284f. 291f.). Aber auch

ein Epigramm eines Nikomachos (bei Hephaistion

de metr. 4, 7) feierte ihn als d.en in ganz Hellas

beruhmten Kunstler. [0. Rossbach.]

Apollodotos ('AaoVJdoxog). 1) Sohn des He-

gias, Athener. Er siegt raStaex&v Dei den Tne-

seien Mitte des 2. Jhdts., CIA U 446, 49, vgl.

446, 76.

2) Aafitoveyog in Knidos nach 323 v. Chr.,

CIG III praef. p. XIV 26. 27.

3) Sohn des Astyanax- aus Teos. Gehtwieder-

holt als Gesandter der Teier nach Kreta im J.

193 v. Chr., Le Bas m 61—68. 70—74.

10 4) 'A. xov Meyafir/devg nvQfov MaiavdglSijg.

Archon in Teos, CIG 3064. [Kirchner.]

5) Sohn des Demeas aus Xanthos in Lykien,

wirkt als Kitbarist am Musenfest zu Thespiai An-

fang des 1. Jhdts. v. Chr. IGS 1760. Reisch

De mus. cert. (Wien 1885) 121.

6) Sohn des Apollodotos, Kgrjaalog, tritt urn

80 v Chr. an den Charitesien zu Orchomenos als

Aulet auf. CIG 1584; vgl. Reisch De mus. cert.

119.
'

t
v

-
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20 7) Uber zwei baktrische Konige dieses Namens

s. Head HN 706f.

8) Name eines Steinschneiders auf einem Car-

neol der ehemaligen Sammlung Barberini neben

dem Kopf der Athena Parthenos des Pheidias

(Bracci Memorie I Taf. XXIII). Brunn Kstlg.

II 602 mochte die Inschrift zu 'AnoXXodoxov XI-

do[g] erganzen und A. als den Besitzer ansehen,

aber fiir diese Fassung sucht man vergebens nach

Beispielen. Es ist vielmehr die alte Lesung'^jtoX-

SOXoSoxov Xi&ofyXvcpov] festzuhalten. Die GrOsse

und Schwere der Buchstaben entspricht dem etwas

breiten Stil der Gemme. [0. Rossbach.]

Apollogenes ('AxoXXoyivtic), Sohn des Ortha-

goras, Arkader, Teilnehmer an den Soterien in

Pelphoi ca. 200 v. Chr., Wescher-Foucart
Inscr. de Delphes 4, 49. [Kirchner.]

Apollokrates (AxoXXoxg&xrig), alterer Sohn

des Dionysios II. von Syrakus. Er wurde von

diesem bei seinem Abzuge (356 v. Chr.) als Be-

40 fehlshaber in der Ortygia zuriickgelassen, aber von

Dion genOtigt, abzuziehen (etwa 355 v. Chr.).

Spiiter (346 v. Chr.) begleitete er seinen Vater auf

der Riickkehr nach Syracus. Theopomp tadelte

sein ausschweifendes Leben (Plut. Dion 37. 50f.

56. Corn. Nep. Dion 5, 6. Strabo VI 259. Athen.

X 436 A. Aelian. v. h. II 41. Plut. ser. num. vind.

16. Holm Gesch. Sicil. H 179. 183. 181).

[Niese.]
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NachtrUge und Berichtigungen

ziim ersten Bande.

S. 29, 25 einzufiigen

:

Abercins s. Aviicius.

Zu S. 384, 64 (Adoniastai) fiige hinzu:

Adoniastai auch in Bhodos, Eev. arch^ol.- 1864

II 471. [W. Frohner.]

S. 405, 61 einzuschieben:

Adranntzion, von den iberischen Kuropala-

ten beanspraclites Castell, das von Const. Porpli.

adm. imp. 46 als Schliissel zu Iberien und Abas-

gien bezeichnet wird, und als Kreuzungsstelle

des Handels von Trapezunt , Iberien , Abasgien,

Armenien, Syrien. Die Gegend, in der es liege,

wird dort 'AgZtfv genannt (vgl. die Erkliirung dieses

Namens bei Bros set Hist, de la Georgie I add.

IX 149, 6), allein A. ist schwerlich mit dem
"Ag&v bei Theodosiopolis (s. Arzen) i'dentisch,

sondern weiter nOrdlich zu suchen.

[Baumgartner.]

S. 743, 57 einzuschieben

:

Agathenor, Sohn des Aristonax, aus Ephesos,

KomOdiendichtcr, siegte mit einer Mih]ala in den

'Poifiala zu Magnesia am Maeander im 1. Jhdt.

v. Chr. Inschrift bei 0. Kern Athen. Mitt. XIX
97. [Kaibel.]

S. 775, 41 einzuschieben:

Agenor. la) Zwei Freier der Penelope, der

eine aus Dulichion , der andere aus Zakvnthos.

Apollod. frg. Sabb. Rli. Mus. XLVI 179. 20 und

180, 2 = Apollod. epit. 7, 27 und 29 Wagn.
[Escher.]

S. 806, 49 einzuschieben:

Agesistratos. 4) Schiiler des Apollonios Nr.

108, hat iiber Belagerungsmaschinen gesehrieben,

wie die bei dem Poliorketiker Athenaios erhalte-

nen Ausziige zeigen is. Apollonios Nr. 108j.

[Hultsch.]

S. 836, 6 einzuschieben:

Atronaces. wie man jetzt statt des friilieren

Axonaces liest, Magier und Lehrer des Zoroaster

nach dem Kallimacheer Hermippos (FHG.I1I 53,

79) bei Plinius n. h. XXX 4. [Eiess.]

S. 1085, 52 (Aisimos Nr. 2) fiige hinzu:

Synedros des neugegriindeten athenischen See-

bundes, Bull. hell. XII 138ff. [Judeich.]

S. 1086, 11 einzuschieben:

Aisitai {Alalzai oder Alastvai Ptol. V 19, 2),

Nomadenstamm , der zu des Ptolemaeus Zeit in

der syrischen Steppe zeltete ; nicht mit den Ausi-

ten zu identificieren. [Benzinger.]

S. 1145, 59 einzuschieben:

Akamas. 6) Preier der Penelope, aus Duli-

chion. Apollod. frg. Sabb. Eh. Mus. XLVI 179,

21 = Apollod. epit. 7, 27 Wagn. [Escher.]

S. 1365, 18 einzuschieben:

Aleos. la) Aleos (Plin. n. h. XXXI 14;

Aleon ebd. V 117), Fliisschen etwas iiber 1 km.
lang, das (wie der Chesios durch Samos) durch

Erythrai in Ionien fiiesst (Br. Adm. Kt. 1645).

Angeblich machte das Wasser die KOrper haarig.

Auf einer Bronzemiinze des Antoninus Pius (Samml.

Inihoof) AA . . . iiber dem Plussgott. S. Axos
u. Erythrai. [Biirchner.]

S. 1443, 19 (Alexandros Nr. 34) fiige hinzu:

Vgl. Bull. hell. VII 10. [Wilcken.]

Zu S. 1785, 9 (Art. Amazones):

Vor dem Original ergab sich noch ein ferneres

Indicium fur das Vorhandensein einer zweiten

Figur neben der Wiener Ama zone: es findet sich

namlich am Eiicken links nach den Hiiften zu

eine Stelle, wo die Gewandfalten auffallend ver-

nachlassigt sind; da es die Stelle ist, wo man
ohnehin den Arm der zweiten Figur erwarten

musste, so ist sicher er es gewesen, der hier an

der Ausarbeitung des Gewandes hinderte.

[Gi-aef.]

Zu S. 1787, 4 (Amazonesj:

Die Dresdener Statuette ist jetzt von ihren

Erganzungen befreit und angesichts des^ uner-

ganzten Originals wird die nur durch die Ab-

bildung der erganzten Statue hervorgerufene Ver-

mutung eines Zusammenhunges mit Kresilas durch-

aus hinfallig. [Graef.]

S. 1827, 45 (Amerias) ist durch ein Ver-

sehen der Name des Verfassers, L. Cohn, aus-

gefallen.
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S. 1844, 65 einzuschieben:

Ammentntt taiech. dyxvltj), angeblich eine

Erfindung des Aitolos, eines Sohnes des Mars
<Plin. n. h. VII 201). Es ist ein in der Mitte

des Wurfspeeres befestigter Eiemen in Form einer

Schleife (Pollux I 136. Schol. Eurip. Orest. 1476;
Phoen. 1141. Serv. Aen. IX 665. Isidor. orig.

XVIII 7. Strab. IV 196). Die Verbindung ist

ieine feste; der Eiemen wird erst vor dem Ge-
brauche um den Speer geknotet (hayxvXovv, Ivay-

xvXi&tv, ammentare Xen. anab. IV 2, 28. 3, 28.

V 2, 12. Pollux I 136. Plut. apophth. Alex. 13.

Sil. Ital. IV 14). Nach dem Eiemen heisst der

Speer fieaayxvlov (Polyb. XXIII 1. Plut. Philop.

•6), hasta ammentata (Cicero de orat. I 242;
Brut. 271). Die Speere der griechischen Peltasten

{Xen. u. Plut. a. a. O.) und der romischen Velites

(Cicero Brut. 271. Liv. XXXVII 41, 4) sind mit
dem Wurfriemen versehen. Durch Einschieben des

Zeigfingers und Mittelfingers in die Schleife wird

die Eiemschleife gespannt, der Speer liegt zwischen

dem Daumen und den beiden gekriimmten letzten

Fingern (Schol. Eurip. Phoen. 1141. Seneca Hippol.

820f. Ovid. Met. VII 787. XII 321). Beim Ab-
schleudern wird der Speer in eine drehende Be-

wegung um seine Langsaxe versetzt (Verg. Aen.

IX 665. X 585. XII 536. Sil. Ital. IX 509. Stat.

Theb. IX 104) , um seine Treffsicherheit zu er-

liflhen. Die verschiedencn Momente des Anspan-
nens des Eiemens, Erhebens des Speeres zur Hori-

zontalen, Ansetzens zum Wurfe und Abschleuderns

im Sprunge geben die Denkmaler (Pinder Der
Fiinfkampf, Taf. Gazette archeVjlogique I 1875
pi., 35. Arch. Jahrb. 1892 Anzeig. 165 nr. 31.

Eevue arch. 1860 II 11. Journal of Hellen.

Studies I pi. Vm. Arch. Zeitung 1881 Taf. 9.

Attische Grabreliefs Taf. VI). Die Darstellungen

lassen sich in drei Gruppen scheiden : 1) palaestri-

tische (ausser den obengenannten Hart wig Mei-

sterschalen XLVI und S. 41 7f. 566. Mus. Gregor.

Taf. 43, 26. 70. Mon. dell' Inst. IV 33. V 16.

Gerhard Vasenbilder Taf. B 6). 2) Jagd IWiener
Vorlegeblatter 1888 Taf. II kalyd. Jagd. Mon. dell'

Inst. VI 19. VII 17. Necropole de Sidon Livr. I

pi. 26. 8) Krieg (Bonner Stud. S. 256. Journal
of Hellen. Stud. V pi. XLIII. Millingen pi. 5.

Mon. dell' Inst. VI 80. VIII 21). Singular ist die
Darstellung auf dem pergamenischenFriese, Boet-
ticher Olympia 114. Die hasta ammentaia auf
dem Grabstein eines Legionars Brambach 923
= Lindenschmit Altertumer 19, 4. Vgl. An-
tesignani S. 2356. Eoehly Verhandl. d. Philo-
logen-Versamml. in WurzbuW 1868 giebt eine
kritische Sichtung der Schriftstellerzeugnisse. Firr

den Nachweis von Denkrnalern bin ich Herrn Bo-
bert Zahn zu Dank verpflichtet.

[v. Domaszewski.]

S. 1865, 23 ist einzuschieben:

Ammonios. 15a) Ammonios 6 Aa/mxQeig,
Verfasser eines Werkes tccqI j}co/mov xal dvai&v
— der voile Titel nur bei Athen. XI 476 f und
Harpokr. s. 'Ajna£6viov, sonst nsql fio>/i(Sv oder

mgl tivouZv — in mindestens vier Buchern. Citat

aus B. I fur den Unterschied von p<o(i6$, iaria,

ioyaQtx und /.dyagor bei Ammonios d. h. Herennius

Philon de diff. verb. s. fico/tos und bei Harpokr.
s. sa/dga (daraus Photius und Suidas; ohne Nen-
nung des Namens bei Eustath. ad Od. VI 305

p. 1564, 28ff. aus Herennius Philon) ; aus B. Ill

bei Athen. XI 476 f iiber xsgvog (Lobeck Agl.

I 26f.), wo die Vergleichung mit Athen. XI 478 cd
ergiebt, dass A. von Polemon sv roj xegt xov Aiov
Koi&lov citiert ward, nicht umgekehrt, wie Pre Her
Polem. 142 meint; aus B. IV bei Harpokr. s.

Ob'/.og; ausserdem Anfiihrungen bei Harpokr. s.

Afia£6viov und bei Schol. Hermog. izsq'i IdsdJv

(Ehet. gr. ed. Walz VI 893. V 583f.) fur das themi-

stokleische Aphrodision im Peiraiens (Wachs-
muth Ber. Sachs. Ges. d. W. 1887, 375, wo der

Titel irrtiimlich xsgi ^oijicav xal soqt(»v). Die
Zeit des A. steht nicht test, doch lasst die Be-

zeichnung nach dem Demos, sowie der Inhalt seines

Werkes ihn als alt erscheinen (Meineke Anal.

ad Athen. 220); mit den anderen Schriftstellem

gleichen Namens ist er Dicht zn venfeehseln.

[Mflnzel.]


